


Von ~emselben Verfasser ersdlien in gleidlem Verlage: 

Sexualleben unb Nervenleiben Nebst einem Anhang über Pro-
, phylaxe un~ Behan~lung ~er 

sexuellen Neurasthenie. Fü n ft e zum Teil umgearbeitete un~ sehr vermehrte 
Auflage. 503 S. Von Dr. L. Loewenfeld, Spezialarzt für Nervenkrankheiten in 
Mündlen. Mk.ll.-. 

D' eh' chen Z angsers...&..e'lnungen Auf klinisdler Grun~le psy IS W Ul , lage ~argestellt von 
Dr. L. Loeweoleld, Spezialarzt für Nervenkrankheiten in Mündlen. Mk. 13.60. 

D H ot'smus Han~budl ()er Lehre von ()er Hypnose un() ()er er ypn 1 'Suggestion mit beson()erer Berüd<sidltigung ihrer 
ße()eutung für Me()izin un() Redltspflege. Von Dr.L Loeweoleld, Spezialarzt für 
Nervenkrankheiten In Mündlen. Mk. 8.80. Gebun~en Mk. 10.40. 

Pathologie 
Hysterie, 

unb Therapie ber Neurasthenie unb 
Von Dr. L. Loeweoleld, Spezialarzt für Nervenkrankheiten in 
Mündlen. Mk. 12.65. 

Lehrbudt ber gesamten Psydtotherapie Mit einer einleiten-• <>en Darstellung ()er 
Haupttatsadlen ()er mei>izinisdlen Psydlologie. Von Dr. L. LoeweDleld, Spezial
arzt für Nervenkrankheiten in Mündlen. Mk. 6.40. 

Die moberne Behanblung ()er 
(Neurasthenie), ber Hysterie 

Nervenschwäche 
un() verwan()ter 

Lei()en Von Dr. L. Loewenleld, Spezialarzt für Nervenkrankheiten in 
, Mündlen. Vierte vermehrte Auflage. Mk.3.-. 

Stu()ien über Atiologie un() Pathogenese ()er spon
tanen Hirnblutungen Von Dr. L. L~wenleld, Spezialarzt für 

, NervenkrankheIten in Mündlen. Mk. 6.-. 

tJber ()ie geniale Geistestätigkeit ~it beson()erer .Berü_d<si~-
hgung ()es Gentes fur bll· 

i>en()e Kunst. Von Dr. L, Loewenleld, Spezialarzt für Nervenkrankheiten in 
Mündlen. Mk. 2.80. 

Hypnose un~ Kunst Von Dr. L.Loewenleld, Spezialarzt für Nerven· 
V , krankheiten in Mündlen. Mk. - 80. 

tJber ()ie geistige Arbeitskraft un() ihre Hygiene, 
Von Dr. L. Loewenfeld, Spezialarzt für Nervenkrankheiten in Mündlen. Mk. 1.40. 

tJber ()as eheliche Glück Erfahrungen, Reflexionen un() Ratsdlläge 
• emes Arztes. Von Dr. L. Loeweoleld, 

Spezialarzt für Nervenkrankheiten in Mündlen. Vi e r t e Aulfage. Mk. 10.-. 

Hierzu Teuerungszuschlag, 



.. 
UBER 

DIE DUMMHEIT 
Eine Umschau 

1m Gebiete menschlicher Unzulänglichkeit 

mit einem Anhange: 

Die menschliche Intelligenz in 

Vergangenheit und Zukunft 

Von 

HOFRAT DR. L. LOEWENFELD 
Nervenarzt in Münmen 

Zweite neubearbeitete Auflage 

SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG GMBH 
1921 



NachClrutH verboten. 

tJbersetzungsrecht in alle Sprachen vorbehalten. 

Copyright by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1921 

Ursprünglich erschienen bei J. f. Bergmann. 1921 

ISBN 978-3-662-29907-4 ISBN 978-3-662-30051-0 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-662-30051-0 

UniversitätsClrutHerei H. Stürtz A. G., Würzburg. 



Vorwort zur I. Auflage. 
[] 

tJber ()ie Dummheit ist mancherlei in alter WIe In 

neuer Zeit, in Scherz unb Ernst geschrieben worben. 
Die hier vorliegenbe Schrift ist bie erste Arbeit, 
welche ben Gegenstanb eingehen()er unb selbstänbig 
behanbelt. Dieser Tatbestanb mag zu gewissen Vor
urteilen Anlaß geben, benen zu begegnen ich nicht für 
überflüssig erachte. 

In (')en letzten Jahren wurbe in ben ärztlichen 
Kreisen bem Schwachsinn erhöhte Aufmerksamkeit 
gewibmet, unb bie Zahl ber Publikationen, bie sich 
mit bemselben beschäftigten, ist erheblich angewachsen. 
Manche mögen bei ben nahen Beziehungen zwischen 
Dummheit unb Schwachsinn geneigt sein, baraus zu 
folgern, baß (')amit auch bie Dummheit genügenb be
rücksichtigt un() eine besonbere Bearbeitung berselben 
überflüssig wurbe. Diese Ansicht trifft nicht zu. Wenn 
auch bie Dummheit vom Schwachsinn nicht scharf ab
zugrenzen ist, so bilbet sie boch einen von biesem 
verschiebenen Zustanb; sie gehört noch in bie Breite 
()er Gesun()heit, ber Schwachsinn in bas Bereich bes 
Krankhaften. Die Dummheit ist auch ungleich ver
breiteter un() ()eshalb in sozialer Hinsicht viel wichtiger 
als letzterer. Sie ist, wie sattsam bekannt, eine Macht, 
()ie im öffentlichen wie privaten Leben eine gleich 
bebeutenbe Rolle spielt, aber eine Macht, ()ie wir 



IV 

nicht respektieren, sonbern bekämpfen müssen, uni> 
bie zu überwinben ober unschäblich zu machen, wir 
um so mehr Aussicht hab~n, je genauer wir sie kennen. 
Diese Sachlage bürfle bie Umschau, bie ich auf ben 
hier folgenben Blättern unternommen habe, genügenb 
rechtfertigen. 

Ein Blick auf bie Inhaltsübersicht wirb zeigen, baß 
ich mich nicht mit einer Zusammenstellung bes bereits 
Bekannten begnügte. Eine Reihe z. T. wichtiger Fragen, 
bie wohl schon öfters gelegentlich gestreift wurben, hat 
in ber Arbeit zum erstenmal eine eingehen be Erörterung 
gefunben. 

Meine Herrn Kritiker bitte ich, zu berücksichtigen, 
baß biese Schrift nicht entfernt Clen Anspruch erhebt, 
eine erschöpfenbe oCler auch nur systematische Dar
stellung bes GegenstanCles zu bringen. Die Dummheit 
ist ein so umfassenbes Gebiet, baß es noch manchem 
Forscher lohnenbe Ausbeute liefern wirb. Einer streng 
systematischen Behanblung bes GegenstanCles stellten 
sich Schwierigkeiten von solcher Art entgegen, Claß ich 
mich entschließen mußte, auf Clieselbe zu verzichten. 

M ü n ch e n, April 1909. 

L. Loewenfeld. 



Vorwort zur 11. Auflage. 
o 

Die vorliegenoe 11. Auflage meines Werkes "Uber 
oie Dummheit" hat, abgesehen von manchen Ver
besserungen uno Zusätzen, auch oer Umgestaltung 
unserer Verhältnisse, oie ourch oen Krieg uno oie 
Revolution beoingt wuroe, tunlichst Rechnung getragen. 
Der Abschnitt, welcher oie Hebung oer Volksbiloung 
behanoelt, mußte oaher zum Teil völlig umgearbeitet 
weroen uno konnte, oa Vieles auf oiesem Gebiete 
im Entwicklungsstaoium sich befinoet. nicht ganz oem 
gegenwärtigen Stanoe oer Dinge Rechnung tragen. 
Beim Erscheinen oer I. Auflage (>ieses Werkes war 
ilh oer Ansicht, (>aß es (>ie erste größere Arbeit über 
oen Gegenstano bilC>et. Inzwischen ist jec>och meine 
Aufmerksamkeit oarauf gelenkt woroen, oaß in c>en 
60 er Jahren oes verflossenen Jahrhunoerts von Er 0-
man n (Professor c>er Philosophie in Halle) eine 
Schrift über oie Dummheit veröffentlicht wuroe. Es 
ist mir nicht gelungen, mir oieseibe käuflich ooer auch 
n ur leihweise zu beschaffen. Trotzc>em c>ürfte meine 
Annahme nicht unberechtigt erscheinen, (>aß oas vor
liegen oe Werk oas erste seiner Art ist, oa es oen 
Gegenstano vom psychiatrischen Stanc>punkte aus be
hanC>elt, außeroem, über oas Gebiet (>er Dummheit 
hinausgeheno, oas Problem (>er Entwicklung oer 
menschlichen Intelligenz in Vergangenheit uno Zukunft 
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wohl zum ersten Male einer eingehen ben Erörterung 
unterzieht. Die Einnahme bes psychiatrischen Stanb
punktes hatte ben Vorteil, baß sie burch bie An
wenbung ber Methoben psychiatrischer forschung auf 
bas Problem ber Dummheit unb ihres weitreichenben 
Einflusses auf ben verschiebensten Gebieten mensch
licher Tätigkeit ein tieferes unb weitergehenbes Ein
bringen in ben Gegenstanb als bie lebiglich psycho
logische ßehanblung besselben ermöglichte. Daß ich 
hiebei bemüht war, mich vor Einseitigkeiten in ber 
Auffassung unb Darstellung einzelner Teile bes 
Themas freizuhalten, hiefür bürfte bas Inhaltsverzeich
nis Zeugnis ablegen. Ich möchte schließlich nicht un
erwähnt lassen, baß ich manche ber in Abschnitt I X 
enthaltenen Angaben ber trefflichen Schrift von G. fr i t z 
"tJber bas Volksbilbungswesen" entnommen habe. 

M ü n ch e n, im April 1921. 

L. Loewenfeld. 
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I. Abschnitt. 
[] 

A. Einleitung. 
[] 

Allgemeine un() partielle Dummheit. Dumm
heit als Qualität einer intellektuellen Leistung. 

Nach ()em Sprachgebrauche kommt ()em Aus()rucke 
Du m m h e i t eine zweifache Be()eutung zu: Wir bezeich
nen ()amit ebensowohl ()ie intellektuelle Qualität eines 
I n()ivi()uums als einer einzelnen seelischen Leistung, 
einer Han()lung, eines Urteils, einer Ansicht. Soweit 
es sich um ()ie Qualifizierung eines Inbivibuums hanbelt, 
stempeln wir als Dummheit eine geistige Minberwertig
keit, eine Begabung, bie unter bem Durchschnitte steht. 
Diese Minberwertigkeit betrifft jeboch, wie hier sogleich 
betont werben muß, ausschließlich ()as Gebiet ber Ver
stanbesleistungen (ber Intelligenz). Gemüt unb Wille 
bleiben hiebei völlig unberücksichtigt, unb zwar aus 
bem einfachen Grunbe, weil ein bestimmtes Verhältnis 
zwischen ben Leistungen bes Verstanbes unb bem 
Verhalten bes Gemütes un() ()es Willens nicht besteht. 
Ein Mensch von hervorragen()em Verstan()e mag ein 
sehr wenig entwickeltes Gemüt, ein beschränkter Mensch 
an()ererseits ein sehr gutes Herz, (). h. großen Gefühls
reichtum besitzen. ~hnlich verhält es sich mit ()em 
Willen. Mancher Hochbegabte scheitert im Leben, weil 
ein schwacherWiJle ihn nicht befähigt, erhebliche Schwierig-

loewenfeli), tlber i)ie Dummheit. 2. Auf!. 
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keiten zu überwin<>en o<>er locken<>e Abwege zu mei<>en. 
Auf <>er an <>eren Seite mag ein Mensch mit mittel
mäßigen Anlagen, ja selbst ein Beschränkter <>urch 
einen kräftigen Willen in <>en Stan<> gesetzt wer<>en, 
ein Ziel an<>auern<> zu verfolgen un<> sich <>a<>urch 
empor zu arbeiten. Ferner kommt in Betracht, <>aß 
Dummheit als Bezeichnung <>er intellektuelle.n Qualität 
eines In<>ivi<>uums nicht eine gleichmäßige Herabsetzung 
aller intellektuellen Leistungen an<>eutet; es han'belt 
sich hiebei nach <>er üblichen Auffassung nur um eine 
Schätzung <>es Durchschnittes o<>er wenigstens <>er wich
tigsten intellektuellen Leistungen, welche <>as Bestehen 
einzelner besser entwickelter Fähigkeiten, selbst aus
gesprochener Talente nicht ausschließt. 

Im praktischen Leben sin<> wir nur seiten in <>er 
Lage - gewöhnlich nur in Krankheitsfällen - <>as 
intellektuelle Inventar eines In<>ivi<>uums eingehen<> 
un<> nach allen Seiten zu prüfen un<> <>arauf unser 
Urteil über <>asseibe zu basieren. Gewöhnlich glaubt 
man auf Grun<> <>er Kenntnis einzelner Seiten <>es 
intellektuellen Lebens einer Person sich ein Urteil über 
<>ie Gesamtbegabung <>erselben bi1<>en zu <>ürten. Diese 
Unzulänglichkeit <>er Grun<>lage be<>ingt begreiflicherweise 
häufig Irrtümer, <>ie in <>er Richtung <>er tJber- wie <>er 
Unterschätzung liegen können. Einzelne gute Leistungen 
verleiten zu einem günstigen, einzelne schwache zu 
einem ungünstigen Urteile über <>ie Gesamtbegabung. 
Schon in <>er Schule stoßen wir öfters auf eine <>er
artige irrtümliche Taxation. Zurückbleiben in ein
zelnen Fächern veranlaßt <>ie Lehrer, einen Schüler, <>er 
später sich als sehr begabt erweist, als gering befähigt 
zu klassifizieren, un<> es sin<> mir Fälle bekannt, in 
welchen <>en Eltern <>er Rat erteilt wur<>e, auf <>as 
Weiterstu<>ieren eines Sohnes zu verzichten, <>er später 
ein be<>euten<>er Gelehrter o<>er hervorragen<>er Beamter 
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wur<>e. Bei <>er Beurteilung Erwachsener wir<> häufig 
<>ern Gra<>e <>er Begabung für praktische Angelegen
heiten, <>ern sogenannten praktischen Sinne, eine zu 
große Be<>eutung beigelegt. Ein Mensch, <>er es nicht 
versteht, seinen materiellen Vorteil zu wahren, sich 
<>en Anfor<>erungen <>er Zeit un<> <>er Umstän<>e anzu
passen un<> für sein Vorwärtskommen günstige Ge
legenheiten auszunützen, gilt als <>umm. Dabei bleibt 
oft unberücksichtigt, <>aß <>er Mangel an sogenanntem 
praktischen Sinn im Einzelfalle von sehr ungleicher 
BeC>eutung ist uni:! auf <>ie intellektuelle Gesamtbega
bung z. B. beim Künstler o<>er Gelehrten nicht <>en 
Schluß gestattet, wie bei <>ern Geschäftsmanne o<>er 
Lan<>wirte. In <>en Kreisen <>er Gelehrten hinwie<>erum 
mangelt es nicht an solchen, welche auf <>en Verstan<> 
<>es Geschäftsmannes, <>er <>urch seine fini:!igkeit Er
folge erzielte, mit einer gewissen Geringschätzung 
herabbli<ken, wenn <>ieser z. B. nicht imstan<>e ist, <>ie 
Be<>eutung eines philosophischen Problems zu erfassen. 
Wie<>er an<>ere sin<> geneigt, <>ie religiöse, speziell <>ie 
ortho<>oxe Gläubigkeit als ein Anzeichen von Beschränkt
heit zu betrachten. Vielfach wir<> auch <>er Mangel an 
Lebenserfahrung bei jugen<>lichen Ini:!ivi<>uen als Dumm
heit bezeichnet. Der Jüngling ist als solcher ein <>ummer 
Junge, ()as junge Mä<>chen ein Gänschen. Das Weib 
an<>ererseits ist nach <>er Ansicht gewisser Schriftsteller 
wegen seines geringen Gehirngewichts, wie <>er Neger 
wegen seiner Rasse, mit einem physiologischen Schwach
sinn behaftet. 

Wir ersehen aus <>ern Angeführten, <>aß <>ie An
nahme <>er Dummheit auf sehr verschie<>ene Momente 
gestützt wir<>. Hieraus <>arf je<>och nicht gefolgert 
wer<>en, <>aß <>ieselbe auf eine einheitliche un<> sichere 
Grun<>lage sidt überhaupt nicht basieren, <>. h. von einer 
gewissen subjektiven Willkür nicht befreien läßt. 

1· 
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Eine zuverlässige Richtschnur für unser Urteil in betreff 
()er Dummheit können wir jebom nur baburch erlangen, 
baß wir von einer Unterscheibung ber intellektuellen 
Einzelleistungen ober fähigkeiten ausgehen: nämlim 
in solche, bie man als intellektuelle Allgemein- ober 
Grunbfähigkeiten bezeichnen kann, sofern bieselben 
bei jebem komplizierten psvmismen Vorgang eine Rolle 
spielen, unb Spezialfähigkeiten, ()ie nur auf bestimmten 
Gebieten intellektueller Tätigkeit zur Geltung kommen. 
Zur ersteren zählen: Gebächtnis, bie fähigkeit ber .Be
griffsbilbung unb Begriffsverwertung (A uffassungs- unb 
Urteilsvermögen), Phantasie; zu letzteren: z. B. musi
kalischer Sinn, bas Talent für Mathematik, bas Lehr
talent usw. 

Mit Rücksicht auf biese Sonberung ber intellek
tuellen fähigkeiten ist bie Unterscheibung einer allge
meinen un() einer partiellen Dummheit erforberlim. 
Die Annahme allgemeiner Dummheit ober von Dumm
heit schlechtweg ist nur ba gerechtfertigt, wo bie in
tellektuellen Allgemeinleistungen mehr ober weniger 
ben Charakter ber Minberwertigkeit aufweisen; von 
partieller· Dummheit barf man bagegen sprechen, wo 
es sich um sehr geringe Entwicklung ober fehlen von 
Spezialfähigkeiten hanbelt, ein Manko, bas sich aum 
bei ben hervorragenbsten Geistern finbet. Letztere 
Definition erheischt jeboch eine Ergänzung. Die intellek
tuellen Allgemeinleistungen können, wie wir später 
sehen wer()en, infolge besonberer Umstänbe bei Be
smränkten auf einzelnen Gebieten von besserer Quali
tät, bei Wohl begabten anbererseits von minberwerti
gerem Charakter sein. Die Annahme partieller Dumm
heit kann baher nimt auf bie Spezialfähigkeiten be
schränkt werben; wir müssen unter biesem Titel bie 
Gesamtheit minberwertiger intellektueller Leistungen bei 
im allgemeinen Gutbegabten zusammenfassen. 
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Soweit e>ie allgemeine Dummheit in Betracht kommt, 
schwankt e>ie intellektuelle Qualität, e>ie wir als solche 
anzusprechen haben, je nach e>en Verhältnissen e>es 
Einzelfalles. Es läßt sich nicht behaupten, e>aß bei 
einem gewissen Niveau intellektueller Leistungen e>ie 
Dummheit anfängt une> e>as über e>ieses Niveau Hinaus
gehene>e e>er besseren Begabung zufällt, une> zwar aus 
e>em einfachen Grune>e, weil e>ie intellektuelle Entwick
lung e>urch Erziehung, Bile>ung une> e>ie Lebensverhält
nisse e>es Ine>ivie>uums bee>eutene> beeinflußt wire>. Wir 
müssen e>aher, wenn wir e>ie Begabung eines Bauern 
taxieren wollen, einen ane>eren Maßstab anlegen, als 
bei e>em Stäe>ter, e>er höhere Schulen besucht hat une> 
()en gebile>eten Klassen angehört. Ein Maß intellek
tueller Leistungen, e>as bei e>em gebile>eten Stäe>ter auf 
Dummheit schließen läßt, gestattet e>en gleichen Schluß 
nicht bei e>em Lane>bewohner, e>er nur mangelhaften 
Volksschulunterricht genossen hat une> eines jee>en 
geistig anregene>en Verkehrs ermangelt. Ein gebile>eter 
Kaufmann z. B., e>er über Anwälte une> Gerichte An
sichten äußern würe>e, e>ie man bei Bauern häufig ver
nimmt, müßte ein Dummkopf sein, währene> e>ie be
treffene>en Lane>bewohner trotz e>er Einfältigkeit ihrer 
Ansichten sich nicht als intellektuell mine>erwertige 
Vertreter ihres Stane>es betrachten lassen. 

Der Glaube an e>ie Wirksamkeit e>es sogenannten 
Wetterläutens gestattet bei einem in gut katholischer 
Gegene> lebene>en Lane>bewohner noch nicht e>en Schluß. 
auf Dummheit, währene> e>er gleiche Glaube bei einem 
gebi1e>eten, insbesone>ere naturwissenschaftlich gebil
e>eten Stäe>ter eine e>erartige Annahme wohl recht
fertigen würe>e *) . 

• ) Man köl1nte ()agegen einwen()en, ()aß ()er Regierungs
präsi()ent in Min()en von ()er "Germania" heftig angegriffen 
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Eine Frage, beren Beantwortung auf mannigfache 
Schwierigkeiten stößt, ist, ob bie Dummheit noch in 
bas Gebiet bes geistig Normalen gehört. In bieser 
Beziehung weicht bie populäre Auffassung von ben 
Ansichten mancher Vertreter ber Wissenschaft ab. Nach 
ersterer steht bie Dummheit zwar an ber Grenze 
zwischen ben normalen Begabungsgraben unb ben in 
bas Gebiet bes l<rankhaften gehören ben intellektuellen 
Zustänben (öem Schwachsinn), ohne jeboch über bas 
Gebiet bes Normalen hinauszureichen. Die häufige 
Charakterisierung einer Person als "gesunb unb bumm" 
gibt bieser Ansicht genügenb Ausbruck. In ber Wissen
schaft ist bie Auffassung ber Dummheit als unterste 
Stufe ber normalen Intelligenz keineswegs allgemein 
anerkannt. Manche Autoren sinb eher geneigt, bie
selbe als leichteste Form bes Schwachsinns in bas Ge
biet bes Pathologischen einzureihen, zumal ein l<anon 
für bie normale Intelligenz nicht existiert. So bemerkt 
Möbius: Für Clie wissenschaftliche Betrachtung kann 
öie lanbläufige Dummheit gerabe so eine krankhafte 
Abweichung sein, wie abnorme l<leinheit ober Schwach
sichtigkeit usw. Möbius weist auch barauf hin, öaß 
öie Sprache öas Wort "bumm" bei krankhaften Verän
öerungen gebraucht, inöem man sagt, er ist öurch 
Trinken, öurch eine hitzige l<rankheit öumm geworben .). 

wur()e, weil er ()as Wetterläuten un()· Anzün~en geweihter 
Kerzen als Aberglaube bezeichnet hatte. Das Vorgehen ()er 
"Germania" ist je()och kein Beweis ()afür, baß ()ie Re()akteure 
()ieser Zeitung selbst von ()er Kraft ()es Wetterläutens über
zeugt sin(). Das Vorgehen ()erselben kann auch le()iglith 
()urch ()en Wunsch veranJaßt wor()en sein, ()as Lan()volk 
in seiner frommen Einfalt möglichst zu erhalten, ()a bies 
ben klerikalen Einfluß bei ()enselben förbert. 

.) Möbius: "tJber ~en physiologischen Schwachsinn bes 
Weibes." 6. Aufl. Seite 12. 
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Es ist vielleicht nicht ohne Vorteil, wenn wir nach 
statistischem Material für ~ie Entschei~ung ~er vor
Iiegen~en Frage suchen. Ein solches fin~et sich in 
~er von Dr. Everich un~ mir veröffentlichten Arbeit 
"Uber ~ie Beziehungen ~es Kopfumfanges zur Körper
länge un<> zur geistigen Entwicklung". (Wiesba~en, 

]. F. Bergmann 1905). Unter 935 Sol~aten eines 
Regiments befan~en sich 168 beschränkte, gleich 18°,0. 
Wenn man auch annimmt, ~aß ~iese Qualifikation in 
einzelnen Fällen unzutreffen~ war, so weist ~och ~ie 

Höhe ~es angeführten Prozentsatzes schon ~arauf hin, 
<>aß es sich babei nicht um einen krankhaften Zustan<> 
han<>eln kann. Diese Auffassung wirb noch ~urch 

<>en Umstan<> gestützt, <>aß ein großer T eil ~er Be
schränkten aus In~ivibuen mit ansehnlichem Kopfum
fange, also wohlentwickeltem Gehirn (56 cm un~ <>arüber) 
sich zusammensetzte. Krone *) fan~ unter 540 Schul
kin<>ern aus 40 Ortschaften Thüringens mit Einschluß 
von 7 schwachsinnigen 148 Geringbegabte, ein Prozent
satz, <>er über <>as von Dr. Everich un<> mir Ermittelte 
weit hinausgeht. Es geht wohl nicht an, von ~en 

Schulkin<>ern einer Dorfbevölkerung, <>ie in bezug auf 
gesun<>heitliche Verhältnisse keinen beson<>eren un
günstigen Einflüssen unterliegen, mehr als 1/, als in 
geistiger Hinsicht krankhaft zu betrachten. 

Sehr beachtenswert für ~ie vorliegen<>e Frage sin<> 
auch ~ie Ermittlungen Röses über ~ie Zensuren an 
einer Reihe von Schulen. 

Unter 2805 Kin<>ern ~er katholischen Schule in 
Dres~en waren 

60 mit ~er I. Note (sehr gut) 
1138 " " 11. " (gut) 

-----
.. } Krone: "Physiologisdte unb pathologisdte Beobachtun-

gen in ber Dorfsdtule." Arztlidte Sachverstän~igen-Zeitung 1905, 
Nr. 13 (ref. Zentralblatt für Nervenheilkun~e 1906, S. 923). 



- 8 -

1537 mit Z'Jer 111. Note (genügenZ'J) 
70 " .. IV. " (ungenügenZ'J) 

zensiert. 
Die mit IV zensierten Schüler Z'Jürfen wohl selbst 

verstänZ'JIich ohne weiteres als beschränkt betrachtet 
werZ'Jen. Doch verZ'Jient zweifellos auch von Z'Jenen mit 
111 zensierten Schülern ein Teil gleichfalls Z'Jiese Klassi
fikation. Wenn man annimmt, Z'Jaß Z'Jie Hälfte Z'Jieser 
Schüler sich in ihren Leistungen Z'Jen mit 11 zensierten, 
Z'Jie anZ'Jere Hälfte sich Z'Jen mit IV zensierten nähert 
unZ'J man letztere Hälfte als beschränkt betrachtet, so 
gelangen wir bezüglich Z'Jes Prozentverhältnisses Z'Jer 
beschränkten Schüler (838 unter 2805) zu einem Er
gebnisse, Z'Jas in auffälliger Weise mit Z'Jen Ermittlungen 
Krones übereinstimmt. 

Einfacher liegen Z'Jie Verhältnisse bei Z'Jen Schulen, 
welche 5 Noten haben unZ'J Z'Jie beiZ'Jen Noten 4 unZ'J 5 
als ungenügenZ'J bezeichnen. Hier Z'Jürften Z'Jie mit Z'Jiesen 
Noten zensierten Schüler sicher als beschränkt quali
fiziert werZ'Jen. 

Unter 243 Knaben unZ'J MäZ'Jchen Z'Jer Volksschule 
in Clingen waren 

13 mit Z'Jer I. Note 
51 

" 
,. 11. 

" 
109 ., ,. 111. 

" 
51 

" " 
IV. 

" 
19 

" " 
V. 

" 
Unter 356 Knaben unZ'J MäZ'Jchen Z'Jer Volksschule 

in Weissensee waren 
25 mit Z'Jer I. Note 

104 
" " 

11. 
" 

91 " .. 111. 
" 

101 
" " 

IV. ,. 
35 ,. " 

V. .. 
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Unter 1290 Knaben ~er Nor~hausenschen Volks-
schule waren 

47 mit ~er I. Note 
-131 

" " 
11. 

" 
639 

" ,. 1I1. ,. 
162 

" " 
IV. 

" ] 1 
" " 

V. 
" 

Unter 1274 Mäbchen waren 
104 mit ber I. Note 
367 

" " 
II. 

" 617 ., " 
1I I. 

" 
158 

" .. IV. ,. 
28 

" " 
V. 

" 
Aus ben mitgeteilten Daten ergibt sich, baß in 

einzelnen Schulen e>as Verhältnis ber beschränkten zu 
e>en besser begabten Schülern mit e>em von Krone 
in Thüringer Lanbschulen Ermittelten übereinstimmt. 
In anberen Schulen hinwiee>erum ist bie Zahl ber als 
beschränkt zu betrachtenben Schüler eine geringere; 
e>och beträgt bieselbe auch hier noch immer ungefähr 14 0/0 • 

Der französische Psychologe Binet, welcher burch 
langjährige Bemühungen eine eigene, sehr wertvolle 
Methobe ber Intelligenzprüfung herausarbeitete, fane> bei 
nach e>ieser Methobe vorgenommenen Untersuchungen, 
e>aß 50 % e>er Kinber e>as für ihr Alter anzunehmen be 
Durchsdmiftsmaß von Intelligenz aufwiesen, 25 1t/o über 
e>iesem Durchschnitt une> 25 % unter bemselben stanben. 
Die Feststellung über bas in ber Schule erworbene 
Wissen, für welches neben ber Intelligenz jeboch noch 
anbere Faktoren, wie Fleiß, Aufmerksamkeit ete. in 
Betracht kommen, ergab ein hiemit übereinstimmenbes 
Perzentverhältnis. Man e>arf wohl annehmen, baß ~ie 
nach e>er Binet'schen Methobe als intellektuell unter 
~em Durchschnitt stehen ben I<ine>er, e>a eine scharfe 
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Abgrenzung ()erselben nicht möglich ist, wenigstens in 
()er großen Mehrzahl als beschränkt zu betrachten sin(). 

Nach Tre()gol() (Mental Deficiency, S. 141) sin() ()ie 
()ummen «()ull an() backwar() Kin()er ()ie am wenigsten 
Begabten unter ()er normalen Bevölkerung; sie sin() 
eine zahlreiche Gruppe un() ()as Perzentverhältnis ()er
sei ben schwankt an verschie()enen Orten. In einigen 
Teilen Somersetshire's fan() Tre()gol() 5°10, in an()eren 
15-20°10 unter ()en ()ie Schule besuchen()en Kin()ern. 
Tre()gol() glaubt, ()aß sie zahlreicher in län()lichen als 
in stä()tischen Bezirken sin(). 

Wir sehen, ()aß, wie unsere Ermittlungen an 501-
()aten, so auch ()ie Erhebungen in ()en Schulen ein 
Perzentverhältnis ()er Beschränkten ergeben, welches 
mit Entschie()enheit gegen ()ie Annahme spricht, ()aß ()ie 
als Dummheit zu bezeichnen()e intellektuelle Qualität als 
krankhafter Zustan() aufzufassen ist. Abnorme Kleinheit 
un() Schwachsichtigkeit fin()en sich ungleich seltener unter 
einer bestimmten Anzahl Erwachsener o()er Kin()er als 
Dummheit. Die Häufigkeit in ()er wir letztere· schon 
bei uns in gewissen Bevölkerungskreisen un() Gegen()en, 
noch weit mehr aber in manchen, von ()er Kultur weniger 
beleckten, außer()eutschen Län()ern treffen *), nötigt zu ()er 
Annahme, ()aß wir es hier mit einer Intelligenzstufe 
zu tun haben, ()ie noch als innerhalb ()er Breite ()er 
Norm liegen() angesehen wer()en muß. Daß man auch 
()urch Erkrankung ()umm wer()en kann, spricht ()agegen 
nicht. Ein Gra() intellektueller Leistungsfähigkeit, ()er 
für ()en einen normal ist, kann für ()en an()ern krank
haft sein, so ferne er einen ()urch pathologische Vorgänge 

.) Die frage, inwieweit Z>ie intellektuelle MinZ>erwertig
keit l>er betreffenZ>en außerZ>eutschen ßevölkerungskreise auf 
angeborene Veranlagnng ol>er Ungunst Z>er Lebensverhält
nisse, Mangel an Schulunterricht, geistiger Anregung ete. be
ruht, muß hier unberücksichtigt bleiben. 
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herbeigeführten Rückgang be~eutet. Wir sehen ja ähn
liches auch auf körperlichem Gebiete. Ein gewisses 
Maß körperlicher Leistungsfähigkeit, ~as bei ~em einen 
normal ist, be~eutet bei ~em an~eren eine krankhafte 
Schwächung. 

Die Qualifizierung einer intellektuellen Leistung als 
Dummheit be~eutet, ~aß wir ~ieselbe als Ausfluß einer 
allgemeinen o~er partiellen geistigen Min~erwertigkeit 
betrachten. Wenn ~iese Qualifizierung eine Berechtigung 
haben soll, so ~arf sie ~as Lebensalter ~es In()ivi()uums, 
seine Bil~ung, soziale Stellung un~ seine Lebensver
hältnisse nicht unberücksichtigt lassen. Ein Benehmen, 
~as wir bei einem Kin()e natürlich un~ passen~ fin~en, 
mag sich bei einem Erwachsenen als Dummheit charak
terisieren. Eine Ansicht, ~ie wir bei einem Jüngling 
mit Rücksicht auf seine ungenügen~e Lebenserfahrung 
entschul~igen, betrachten wir beim gereiften Manne als 
Dummheit. Der Luxus, ~er bei einem Reichen als 
vernünftig zu erachten ist, wir~ zur Dummheit, wenn 
ein min~er Bemittelter sich ihn gestattet. Man moquiert 
sich mit Recht über ~en Bauern, ~er in Klei()ung un~ 
Sprache ~en Stä~ter zu kopieren sich bemüht, un~ über 
()en Stä~ter, ~er ohne ~as Zeug ~azu zu haben, sich 
als Bauer gerieren will. Eine Schmeichelei, ~ie in einem 
Falle sehr wohl angebracht sein mag, kann sich in einem 
an~eren falle als vollen~ete Dummheit charakterisieren. 

Bei ~er Qualifizierung intellektueller Leistungen 
von Einzelin~ivi~uen wie von Massen (Gebräuchen, ver
breiteten Ansichten ete.) spielt ~ie geistige In()ivi~ualität 
()es Urteilen~en häufig eine ausschlaggeben~e Rolle. 
Es gibt wohl nur wenige Ansichten un~ Han~lungen, 
()ie allgemein als Dummheit aufgefaßt wer~en. Die 
äußeren Verhältnisse ~es einzelnen, ~ie Anschauungen, 
()ie ihm ~urch Erziehung un~ Milieu beigebracht wur~en, 
politische un~ wissenschaftliche Meinungen machen zu-
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meist ihren Einfluß gelten(). Wer le()iglich, um einige 
E()elweiß zu pflücken, eine halsbrecherische Kletterei 
unternimmt, begeht wohl nach Ansicht aller besonneneren 
Leute eine Dummheit. Dagegen sin() ()ie Ansichten 
schon sehr geteilt, wenn ()ie gleiche lebensgefährliche 
Kletterei zur Erreichung eines Gipfels unternommen 
wir(). Es gibt besonnene, einsichtsvolle Personen, welche 
()ergleichen für eine Dummheit halten, währen() ()ie 
Anhänger ()es Alpinismus ()erartige Unternehmungen, 
wenn mit ()er nötigen Vorsicht ()urchgeführt, als wert
volles Mittel geistiger un() körperlicher Stählung, von 
an()eren Gesichtspunkten abgesehen, schätzen. Die An
hänger ()es Vegetarianismus betrachten ()iesen als eine 
Angelegenheit von ungeheuerer hygienischer un() kultu
reller Be()eutung, währen() viele intelligente Personen 
()enselben le()iglich als wertlose Schwärmerei, als Dumm
heit, taxieren. Die Antialk()h()lbewegung, ()ie gewiß in 
wirtschaftlicher un() hygienischer Beziehung von größter 
Be()eutung ist, wir() selbst von manchen geistig hoch
stehen()en Männern als Dummheit angesehen. Die 
Ausgleichung von Ehrensachen auf ()em Wege ()es Duells, 
wie sie in ()en romanischen Län()ern un() in Deutschlan() 
bis in ()ie jüngste Zeit üblich war, betrachtet ()er Brite 
als Rest einer mittelalterlichen Dummheit - eine An
sicht, ()ie auch bei uns von zahlreichen geistig hervor
ragen()en Persönlichkeiten geteilt wir(). Dies hat je()och 
nicht gehin()ert, ()aß man in militärischen Kreisen bis 
zur Revolution ()ie Austragung von Ehrenangelegen
heilen auf ()em Wege ()es Zweikampfes nicht nur ()ul()ete, 
son()ern gera()ezu erzwang, in()em man ()en Offizier, ()er 
eine For()erung ablehnte, zum Quittieren ()es Dienstes 
nötigte. Ernst zu nehmen()e Kollegen haben mir gegen
über ()ie Ansicht geäußert, ()aß sie ()ie Bestrebungen 
zur Errichtung von Lungenheilstätten für eine Dummheit 
erachten, ()a ()iese ihren Zweck nicht erreichen können, 
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währen~ an~ererseits wie~er viele Ärzte ~ie Lungen
heilanstalten als wichtigstes Mittel zur Bekämpfung ~er 
Tuberkulose ansehen. Die For~erung sexueller Auf
klärung ~er Jugen~, ~ie heutzutage von so vielen Seiten 
mit Nach~ruck erhoben wir~, wir~ von an~eren hin
wie~erum als Dummheit charakterisiert. Man glaubt, 
()aß ()a~urch mehr gescha~et als genützt wir~. Es gibt 
kaum eine auf Reformen auf irgen~ einem Gebiete ab
zielen~e Bestrebung, ~ie nicht von einer Klasse, einer 
Partei, einer Korporation, einer Richtung zur Dummheit 
gestempelt wir<>, weil ~ie Betreffen~en von ihrem Stan~
punkte aus, ~. h. bei ihrem ~urch Partei-, Stan~es

interessen ete. eingeengten geistigen Horizonte. ~ie 
Nützlichkeit, resp. Notwen~igkeit <>er betreffen~en Re
formen nicht einzusehen vermögen. Auch bei Beurteilung 
~er alltäglichsten Angelegenheiten macht sich ~er Einfluß 
()er I n~ivi~ualität in auffälliger Weise gelten~. Das 
Gros ~er Menschen ist überhaupt geneigt, alles, was 
ihren Anschauungen un~ Gewohnheiten zuwi<>erläuft, 
als Dummheit zu betrachten. Der Leichtlebige, für ~en 
~as Gel<> Chimäre ist, hält ~ie Sparsamkeit seines 
Freun<>es, <>er sich <>iesen 'un~ jenen Genuß versagt, 
für Dummheit; ~er Sparsame hinwie~erum ~ie Sorg
losigkeit, mit ber ber anbere von ber Hanb in <>en Mun~ 
lebt. Der mit bem altmobischen Hausrat Zufriebene 
erachtet bas Bestreben· seiner Bekannten, sich mobern 
einzurichten, für Dummheit. Der in Gesunbheitsange
legenheiten völlig Gleichgültige beurteilt ähnlich bie Be
mühungen anberer, in Speise unb Trank, in Kleibung 
un~ Wohnung hygienische Grunbsätze .zu betätigen. 
Der Egoist, bem bas liebe Ich über alles geht, sieht 
in ber Rücksichtnahme unb ~er Fürsorge für anbere 
nichts als Dummheit. 

Währenb in ~en vorhergehenb erwähnten Fällen 
~er einseitige Stanbpunkt bes Urteilen ben bessen Auf-
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fassung bestimmt, hängt in vielen an~eren Fällen ()ie 
Aburteilung einer Ansicht, Han()lung o()er Einrichtung 
als Dummheit le()iglich ()avon ab, ()aß ~em Kritiker 
.ausreichenbe Grun()lagen für ein zutreffen()es Urteil 
mangeln. Was ~em Fernstehen~en un~ Uneingeweihten 
als unvernünftig, zwecklos, selbst be()enklich erscheint, 
erweist sich oft bei genauer Kenntnis ()er Sachlage als 
wohlbegrün~et. Wie oft kommt es vor, ()aß irgen() 
ein folgenschwerer Schritt, ()en ein Mensch unternimmt, 
z. B. ()as Aufgeben einer Stellung, von seinen Freun
()en un() Angehörigen als Dummheit bezeichnet wir(), 
währen() sie zu einem an()eren Urteile gelangen müßten, 
wenn sie ()ie Summe ()er Beweggrün()e, ()ie ()en Schritt 
veranlaßten, kennen wür()en. Im allgemeinen läßt sich 
wohl sagen, ~aß ()er intelligente un() erfahrene Mensch 
viel zurückhalten()er mit abfälliger Beurteilung ()er An
sichten o()er Han()lungen an()erer ist, als ()er Be
schränkte, ()a ~ieser ()ie Motive ()erselben oft nicht 
einmal zu ahnen vermag. 

c c c 

B. Dummheit un() Talent. 
c 

Wir haben im Vorhergehen().en bereits gesehen, ()aß 
Dummheit un() Talent nimt Gegensätze bi1()en, ()ie ein
an()er aussmließen. Diese Erkenntnis hat sich auch 
schon Kant aUfge()rängt, ()er bemerkt: "Torheit un~ 
Verstan() haben so unkenntlich bezeimnete Grenzen, 
()aß man schwerlich in ~em einen Gebiete lange fort
geht, ohne bisweilen einen kleinen Streif in ()as an()ere 
zu tun" *). Die intellektuelle Begabung eines je()en In()i· 

*) Kant: "Träume eines Geistersehers, erläutert l)urch 
Träume ()er Metaphvsik." 
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vi~uums setzt sich aus einer Reihe ungleichwertiger 
faktoren - fähigkeiten - zusammen. Der Intelligen
teste zeigt nicht in allen fächern ~es geistigen Haus
halts gleich vorzügliche, ~er Besdtränkteste gleich geringe 
Leistungsfähigkeit. Das Nebeneinan~er von ausgespro
chenen fähigkeiten un~ be~euten~en Mängeln auf in
tellektuellem Gebiete hat mitunter ~ie folge, ~aß ~as 
Urteil über ~ie Gesamtbegabung eines In~ivi()uums 

schwankt, weil ~em einen mehr ~ie Vorzüge, ~em 

an~eren mehr ~ie Mängel entgegentreten. Es ist ~aher 
nicht überflüssig, wenn wir im Folgen~en zusehen, 
welche beson~eren Talente mit ~er als Beschränktheit 
zu bezeimnen<>en allgemeinen iiltellektuellen Minber
wertigkeit, un~ welche Mängel an()ererseits mit guter, 
selbst hervorragen~er intellektueller Begabung verein
bar sin(). 

Am häufigsten begegnen wir bei Beschränkten einer 
größeren ober geringeren Befähigung für Han~fertig

keiten, wozu auch ~ie Kalligraphie zu rechnen ist, 
un() Leistungen, ~ie ~em Gebiete ~er Kunst angehören, 
insbeson~ere Musik, Zeichnen un~ Malen. Ein sehr 
beschränkter Mensch mag ein treffliches musikalisches 
Ge~ächtnis besitzen un~ sich bei entsprechen~em fleiße 
auch ~ie Technik eines Instrumentes in hohem Maße 
aneignen; allein in ~en Geist eines komplizierteren 
Musikwerkes tiefer einzu~ringen un~ in seinem Spiele 
ben sei ben zum Aus~ruck zu bringen, ist er nicht im
stan()e. Ähnlich verhält es sich im allgemeinen mit ~er 
Befähigung für ~ie bil~en~en Künste. Ein beschränkter 
Kopf mag es als Dilettant in ~er Malerei zu recht be
achtenswerten Leistungen bringen. Ich selbst besitze 
verschie~ene Belege hiefür, un~ audt unter ~en 

Künstlern von Beruf fin~en sich manche, ~ie bei recht 
mäßiger Allgemeinbegabung unbestreitbares künstleri
sches Talent besitzen. Daß ~ie Beschränktheit sich 
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sogar mit einem sehr hohen Grabe künstlerischen 
Vermögens vereinigen kann, hiefür liefert ber Maler 
Courbet, ber als Mitglieb unb im Auftrage ber Hommune 
bie Zerstörung ber Venbömesäule leitete (1871), ein 
sehr prägnantes Beispiel. Unter ben wahrhaft genialen 
Malern unb BiJbhauern finben wir jeboch, wie hier 
ausbrücklich hervorgehoben werben soll, keinen, ber 
nicht auch eine treffliche Gesamtbegabung besessen hätte. 
Auf bem Gebiete ber Mechanik leisten mitunter Be
schränkte, vereinzelt sogar ausgesprochen Schwachsinnige 
Bebeutenbes. So hatte ich selbst Gelegenheit ein 
schwachsinniges Dienstmäbchen kennen zu lernen, wel
ches für bie Honstruktion von Maschinen weit mehr 
Verstänbnis zeigte, als bei bem Durchschnitte ihrer Hlasse 
anzutreffen ist, unb Reparaturen an solchen unb Haus
geräten vorzunehmen vermochte, bie gewöhnlich nur 
von ben betreffenben Hanbwerkern ausgeführt werben. 
forel kannte einen äußerst unbeholfenen unb geistig 
allgemein sehr schwach begabten jungen Mann, ber eine 
entschieben geniale Begabung für Maschinenkonstruktion 
besaß unb verschiebene Erfinbungen machte *). tlber 
einen ähnlichen fall berichtet Trebgolb * *). Ein 1835 
geborener tauber unb schwachsinniger Insasse bes 
Earlswoob Asylum, namens Pullen, ber nie eine Schule 
besucht hatte, zeigte schon in früher )ugenb ausge
sprochenes Talent für Zeichnen unb Schnitzen. In ber 
Anstalt, in ber er untergebracht war, gestattete man 
ihm alsbalb, sich seiner Neigung gemäß zu beschäftigen. 
Er schmückte nicht nur bie Wänbe ber Anstalt mit 
einer Menge von Zeichnungen von hohem Hunstwerte, 
sonbern verfertigte auch wunbervolle Schnitzereien in 

*) Nach forel hatte er eine bleibenbe unb bamals in 
Zürich allgemein ab optierte Erfin(:)ung in ber Konstruktion 
<>er Webstühle gemacht. 

**) Trebgolb: Mental Deficiency (Amentia) 1908. 
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Holz un() Elfenbein un() insbeson()ere Mo()elle von 
Schiffen, Transport()ampfern un() Kriegsschiffen, ()eren 
vollen()etste bis in ()as kleinste Detail sich erstreckenl)e 
Ausführung ()ie Bewunl)erung aller erregte, welche l)ie
sei ben sahen. Un() ()ieser Mann, ()er ein so hervor
ragen()es künstlerisches unl) mechanisches Talent besaß, 
lernte nicht mehr als ()ie einfachsten Wörter lesen unl) 
schreiben un() war völlig unfähig, sich in ()er WeIt fort
zubringen *). Auch im Rechnen, insbeson()ere soweit 
es sich hierbei um rein mechanische Ge()ächtnisleistungen 
han()elt, zeigen ()ie Beschränkten mitunter eine be
son()ere Gewan()theit **). Das Gleiche gilt für ()ie An
eignung frem()er Sprachen, soweit hiefür Ge()ächtnis 
un() tJbung erfor()erlich sin(). Gewöhnlich leisten jel)och 
hiebei l)ie Beschränkten im mün()lichen Gebrauche 
frem()er Sprachen ungleich mehr als im schriftlichen * **) . 

• ) Unb boch, bemerkt Trebgolb über ihn, ist er offenbar 
zu kinbisch unb zugleich zu emotiv, unbestänbig, bes seelischen 
Gleichgewichts ermangelnb, um in ber Außenwelt vorwärts 
zu kommen ober auch nur sich zu erhalten. Ohne eine ihn 
birigierenbe Person würben seine hohen Gaben nicht aus
reichen, ihm seinen Unterhalt zu verschaffen, unb wenn bies 
auch ()er fall wäre, so würbe er balb infolge seines voll
stänbigen Mangels an Besonnenheit unb Vorsicht unb ber 
Unzulänglichkeit seines Verstanbes (commun sense) zu
grunbe gehen . 

•• ) Auch bei ausgesprochenen Imbezillen wirb zuweilen 
eine außergewöhnliche rechnerische Begabung angetroffen. 
Ein von Dr. Langbon Down beobachteter 12 jähriger im
beziller Knabe konnte mit Blitzesschnelle 3 stellige Zahlen 
multiplizieren. Ein schwachsinniger Patient Dr. Howes 
konnte, wenn man ihm bas Alter irgenb einer Person 
sagte, in kurzer Zeit bie Zahl ber Minuten ihres Lebens 
ausrechnen. Ahnlimes leistete ein Schwachsinniger, von bem 
Dr. Wizel berichtete. 

* •• ) forel berichtet sogar von einem Schwachsinnigen, ber 
ein großes Sprachtalent besaß. Er sprach unb schrieb korrekt 
uni) f1ießenb beutsch, hollänbisch, englisch unb französism. 

Loewenfeli), tJber i)ie Dummheit. 2. Auf(. 2 
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Besonbers bemerkenswert ist ber Kontrast zwischen 
geringer Allgemeinbegabung unb geschäftlicher Tüchtig
keit, bem man bei ben Angehörigen ber Geschäftswelt 
(Kaufleuten, Inbustriellen) nicht selten begegnet. Die 
betreffenben Inbivibuen zählen schon in ber Volks
schule gewöhnlich zu ben schlechteren Schülern. In 
ben Mittelschulen sin() ihre Leistungen, von einzelnen 
fächern abgesehen, zumeist so gering, baß sie früher 
o()er später sich als unzulänglich für ()ie Anfor()erungen 
()es Unterrichts erweisen. Diese für ()ie theoretischen 
Unterrichtsgegenstän()e wenig befähigten unb oft auch 
sehr wenig Interesse bekun()en()en jungen Menschen 
erweisen sich in ()en Geschäften, ()enen sie sich wibmen, 
häufig entschie()en als recht brauchbar un() erzielen bei 
tüchtiger Schulung un() an()auern()em fleiße bei selb
stän()iger Geschäftsführung, wie in abhängiger Stellung 
be()eutenbe Erfolge. Es ist mitunter gera()ezu auffallen(), 
wie beschränkt bas Urteil ()ieser Leute, ()ie in ihrem 
Geschäfte so trefflich ihren Vorteil. zu wahren un() allen 
Anfor()erungen ihres Kun()enkreises zu genügen ver
stehen, über alle Angelegenheiten ist, ()ie nicht in Be
ziehung zu ihrer Branche stehen. Ob es sich um ein 
Schauspiel, einen vielgelesenen Roman, ein Werk ()er 
bil()en()en Kunst, eine Erfinbung von großer Tragweite, 
ein politisches Ereignis han()elt - sie sin() unfähig, sich 
über <>en Gegenstan<> ein Urteil zu bil<>en, ()as ber Be
<>eutung ()€sselben einigermaßen gerecht wir(), unb ()azu 
auch vielfach außerstan()e, ihre Gebanken in klarer, folge
richtiger Weise auszu()rücken. Auch unter ()en Vertretern 
<>er gelehrten Berufe besegnen wir manchen, ()ie trotz 
allgemeiner intellektueller Min()erwertigkeit in einem 
bestimmten wissenschaftlichen o()er praktischen Gebiete 
sich als tüchtige Kräfte erweisen. Bei ()en wenig be
gabten Angehörigen <>es zarten Geschlechtes fin()en wir 
keineswegs selten einzelne beson()ers entwickelte fähig-
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keiten, welche zu irrtümlichen Urteilen über ben Gesamt
stanb ber Intelligenz ber Betreffenben führen mögen. 
So zeichnen sich manche sehr beschränkte Mäbmen unb 
frauen burch Geschick in weiblichen Hanbarbeiten, anbere 
burch ausgesprochene wirtschaftliche Talente aus. Letztere 
verstehen es, eine treffliche Küche zu führen, ben Haus
stanb stets in bester Orbnung zu halten unb bei be
schränkten Mitteln burch Okonomie unb fleiß noch 
Ersparnisse zu machen. Diese trefflichen Hausfrauen, 
bie jebes Speise- unb Stoffrestchen nützlich zu verwenben 
wissen, stehen ratlos ba, wenn es sich um Angelegen
heiten hanbelt, bie nicht ben Haushalt betreffen, urteilen 
über Gegenstänbe von allgemeinem Interesse mit ber 
Naivität von Kinbern unb si nb völlig unfähig, in bie 
geistige I nbivibualität ihrer Angehörigen einzubringen. 
Bezüglich bes Gebächtnisses ist hier noch zu bemerken, 
baß, wenn i)asselbe auch im allgemeinen bei ber Dumm
heit mehr ober weniger mangelhaft ist, es boch auch 
einzelne Beschränkte gibt, bie ein treffliches Gebächtnis 
besitzen. Insbesonbere kann bas Gebächtnis für einzelne 
Vorstellungsgebiete, Namen, Zahlen, geschichtlime unb 
geographisme Daten sehr entwickelt sein; selbst bei 
Schwachsinnigen finbet man mitunter auffällige Ge
bächtnisleistungen *). 

o 
.) Die auffälligen Gebächtnisleistungen bei Schwach

sinnigen betreffen in ber Regel nur bestimmte umgrenzle 
Gebiete. So hat, wie Trebgolb erwähnt, ein 65 jähriger hoch
grabig schwachsinniger Mann, Insasse vom Earlswoob Asylum 
eine besonbere Neigung für Biographien. Man barf ihm nur 
~en Namen irgenb einer hervorragenben Person ber älteren 
ober neueren Zeit nennen, unb in einem stetigen, ununterbro
chenen Rebestrom erfolgt ein vollstän~ig betailIierter Bericht 
über beren Geburt, Leben unb Tob. Er hat auch ein ge
wisses Verstänbnis für bie Ereignisse, von benen er spricht. 

Ein imbeziller junger Mann aus meinem Bekanntenkreise 
haUe ein auffallenbes Interesse une> Gebächtnis für geogra-

2* 
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Wenn wir uns nunmehr fragen, welche intellek
tuellen Mängel sich an<>rerseits bei im allgemeinen 
gut o<>er sogar hervorragen<> begabten Personen fin<>en, 
so ist vor allem <>as fehlen je<>er Anlage für l<unst
leistungen, speziell Mangel musikalischer un<> zeich
nerischer Begabung zu erwähnen; auch Talent für 
Mathematik wir<> häufig vermißt, mitunter sogar bei 
intellektuell sehr hochstehen<>en Personen *). Mit <>er 
fähigkeit zur Aneignung frem<>er Sprachen ist es eben
falls mitunter schlecht bestellt, was mit in<>ivi<>uellen 
Eigentümlichkeiten <>es Ge<>ächtnisses zusammenhängen 
mag. Bei be<>euten<>en Künstlern un<> Gelehrten ist, 
wie wir schon an<>euteten, öfters <>er Mangel an so
genanntem praktischen Verstan<>e auffällig. Währen<> 
<>ie Betreffen<>en auf <>ern Gebiete ihrer Berufstätigkeit 

phische Daten. Er stubierte bestänbig Lanbkarten. Wenn 
man ihm z. B. irgenb einen europäischen fluß nannte, war 
er sofort imstanbe, bie an bemselben gelegenen Stäbte an
zuführen. Bei manchen Schwachsinnigen unb Ibioten be
treffen bie be<>euten()en Gebächtnisleistungen lebiglich ()ie 
Merkfähigkeit. 

Ein 22 jähriger epileptischer Ibiot, ()en Dr. Martin Barr 
beobachtete, ()er we()er lesen noch schreiben konnte un() 
spontan nur zusammenhanglose Worte spradt, ko·nnte alles, 
was ihm vorgesprochen wur<>e, gleichgültig ob in seiner Mutter
sprache ober einer frem<>en fließenb un() mit richtiger Be
tonung nachsprechen. Ein von Dr. Lang<>on Down beob
adtteter Imbeziller gab ganze Seiten aus einem gelesenen 
Buche wörtlich wieber, ein anberer konnte ()en Inhalt einer 
eben gelesenen Zeitung, ein britter sogar in umgekehrter 
folge ()as Gelesene wiebergeben. (5. Trebgolb J. c.) 

.) Paul Heyse z. B. hat bezüglich seiner Person biesen 
Umstanb selbst hervorgehoben. Auch von Ooethe ist es 
bekannt, baß <>ie Begabung für Mathematik bei ihm nur 
sehr wenig entwickelt war, ebenso von Hammerling. Von 
Schopenhauer wur<>e schon betont, <>aß ()ie Anlage zur Mathe
matik eine ganz spezielle unb eigene ist, <>ie mit ben übrigen 
fähigkeiten eines Kopfes gar nicht parallel geht, ja nichts 
mit ihnen semein hat. 
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Bebeutenbes, selbst Geniales leisten, erweisen sie sich 
ben praktischen Anforberungen bes Lebens gegenüber 
als unzulänglich; sie verstehen es insbesonbere nicht, mit 
Gelb wirtschaftlich umzugehen unb ihren materiellen 
Vorteil zu wahren, auch wenn bies ohne besonbere 
Schwierigkeiten geschehen kann. Daß bieser Mangel 
an praktischem Sinn nicht notwenbig mit ber künst
lerischen unb wissenschaftlichen Begabung zusammen
hängt, zeigt zur Genüge ber Umstanb, baß auch manche 
große l<ünstIer unb Gelehrte es verstehen, ihre 
Leistungen entsprechenb materiell zu verwerten unb 
mit ihrem Erwerbe wirtschaftlich umzugehen. Das 
Bohemeturn ist kein Charakteristikum großen 
Geistes, wenn auch mancher hervorragenbe I<ünstler 
unb Schriftsteller bemselben zeitweilig verfiel. Die 
Gebächtnisleistungen zeigen auch bei wohlbegabten In
bivibuen, unb zwar sowohl in Bezug auf bie sogenannte 
Merkfähigkeit, wie bie Reprobuktion weiter zurück
liegenber Erlebnisse, bebeutenbe Schwankungen. Speziell 
sinb bie Unterschiebe in c>en Leistungen c>er einzelnen 
Sinnesgebächtnisse sehr auffällig. Bei einem I<ünstler, 
()er ein hervorragenbes optisches Gebächtnis besitzt, 
kann c>as akustische (bas Gehör) sehr wenig entwickelt 
sein; Personen, bie ein ausgezeichnetes musikalisdles 
Gebächtnis haben, mögen im übrigen nur mäßige Ge
bächtnisleistungen aufweisen. Ein Mann, ber sich eines 
ausgezeichneten Gebächtnisses für Tatsachen erfreut, 
kann ein schlechtes für Namen unc> Zahlen besitzen. 
In Bezug auf c>ie Reproc>uktion weiter zurückliegenber 
Ereignisse stoßen wir in einzelnen fällen auf Mängel, 
bie wir ben betreffenc>en Personen in Anbetracht ihrer 
Intelligenz unc> Bilc>ung nicht zutrauen würben. So 
konnte mir ein hervorragenC>er, mit bem Professortitel 
ausgezeichneter l<ünstIer c>as Jahr seiner Vermählung 
ebensowenig wie bie Toc>esjahre seiner Eltern genau 
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angeben. Bemerkenswert ist auch, <>aß manche in
tellektuell hervorragen<>e Männer <>es Re<>nertalentes 
ganz entbehren un<> <>al'lurch genötigt sin<>, auf öffent
liches Auftreten zu verzichten. In Bezug auf <>as zarte 
Geschlecht ist hier noch zu erwähnen, <>aß manche sehr 
intelligente Frauen l'Iurchaus kein wirtschaftliches Talent 
besitzen, auch kein Geschick für Han<>arbeiten zeigen. 

Wir müssen hier nun noch bei <>em auffälligen 
Umstanl'le etwas verweilen, <>aß, währen<> beschränkte 
In<>ivil'luen mitunter in ihrem Berufe sehr Tüchtiges 
leisten un<> auch außerhalb <>esselben, soweit es sich 
um materiellen Erwerb hanl'lelt, ihren Vorteil verstehen, 
nicht wenige geistig hervorragenl'le Personen <>en prak
tischen Angelegenheiten <>es Lebens gegenüber eine 
Unbeholfenheit unl'l Unzulänglichkeit zeigen, <>ie mit 
ihren sonstigen intellektuellen Leistungen schwer ver
einbar erscheint. Es frägt sich hier, ob unsere Er
fahrungen über l'Ien Einfluß <>es Unterrichts un<> l'Ier 
tJbung auf <>ie Entwicklung <>er intellektuellen Allge
meinfähigkeiten zur Erklärung l'Ier in Betracht kom
menl'len Tatsachen genügen, ol'ler ob wir <>ie Annahme 
besonl'lerer Talente, <>ie bei geringer Allgemeinbegabung 
vorhan<>en sein, bei guter fehlen können, nötig haben. 
Man könnte hier an ein beson<>eres Talent für <>en 
kaufmännischen Beruf ol'ler ein umfassen<>eres für 
praktische ol'ler geschäftliche Angelegenheiten <>enken. 
Berücksichtigen wir zunächst erstere Frage, so ergibt 
sich Folgen<>es: )el'le anhalten<>e berufliche Tätigkeit 
führt <>azu, <>aß <>ie intellektuelle Leistungsfähigkeit für 
c>as betreffenc>e Gebiet gesteigert wirC>. Der erfahrene 
Arzt ist oft imstanl'le, mit einem Blicke sozusagen 
eine sehr komplizierte Sachlage richtig zu erfassen, 
wenn es sich um einen Kranken unc> l'Iessen Umgebung 
hanc>elt; c>erselbe Arzt mag aber von einem an Intel
ligenz unter ihm stehenl'len Hanc>werker, c>em er c>ie 
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Ausführung einer Arbeit übertragen hat, übervorteilt 
wer~en un~ in ~er ~a~urch geschaffenen Rechtslage 
auch bei längerem Nach~enken zu keinem Ergebnisse 
kommen, währen~ ~er zu Rat gezogene Jurist sofort 
über ~ie einzuleiten~en Schritte im Klaren ist. Der 
beschränkte Kaufmann ist, insbeson~ere wenn er seinen 
beruflichen Interessen seine volle Aufmerksamkeit wi~
met un~ tüchtige Unterweisung ~urch einen Lehrherrn 
gefun~en hat, imstan~e, sich ()ie für seine Branche 
erfor~erliche Waren kenntnis, wie ~ie nötige Vertrautheit 
mit ()en Einridltungen ~es Geschäftsbetriebes un() ()en 
Anfor~erungen ~er Kun()schaft zu verschaffen. Er ist 
auch in ~er Lage, ()ie auf ()em umgrenzten Gebiete 
seiner Branche gewonnen Erfahrungen bei an~eren 

geschäftlichen Transaktionen zu verwerten un() so sich 
materiell emporzuarbeiten, währen() z. B. ein Gelehrter 
von weit be~euten~erer Intelligenz ()ies nicht vermag. 
Der letztere setzt seine intellektuellen Fähigkeiten ganz 
un() gar in ()en Dienst ~er Wissenschaft; ()ie prak
tischen Angelegenheiten ()es Lebens haben für ihn nur 
ein untergeor~netes Interesse; er kümmert sich um 
()ieselben nur soweit, als unbe~ingt nötig, un() ()ie 
Folge ist, ()aß seine intellektuellen Fähigkeiten, speziell 
sein Urteilsvermögen in Bezug auf ()ieselben nicht geübt 
wer()en; er bleibt ()aher in ~ieser Hinsicht unerfahren, 
unbeholfen un() abhängig von ~em Urteile an()erer 
Personen. Außer~em kommt iri Betradlt, ()aß manche 
große Künstler un() Gelehrte es ihrer gar nicht 
wür~ig erachten, materielle Angelegenheiten in ()er Art 
wie an~ere Menschen zu behan~eln, ~aher es auch 
verschmähen, Erfahrungen in Bezug auf ()ieselben zu 
sammeln un~ zu verwerten un~ sich ~a~urch vor 
Scha~en zu bewahren. 

Nach ()em eben Dargelegten kann ()er Einfluß 
()es Unterridlts un~ ()er tJbung auf ()ie Entwicklung 
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C>es sogenannten praktischen Sinnes, C>. h. c>er intel
lektuellen Befähigung für praktische Angelegenheiten 
nicht wohl in Zweifel gezogen oc>er gering veranschlagt 
werC>en. Es erscheint c>aher c>ie Annahme eines spe
ziell kaufmännischen, oc>er allgemeiner eines praktischen 
Talentes, ähnlich c>er Begabung für Musik oc>er Mathe
matik, nicht erforC>erlich. Wenn wir jec>och c>ie großen 
Unterschiec>e, welche geistig bec>eutenc>e, im gleichen 
Berufe tätige Menschen in Bezug auf C>en praktischen 
Sinn C>arbieten, berücksichtigen, so kann man c>en Ge
c>anken nicht ohne weiteres abweisen, c>aß c>ieselben 
nicht lec>iglich von c>em Grac>e c>er tJbung, sonc>ern 
auch von c>er Art c>er angeborenen Veranlagung ab
hängen mögen. Die Erfahrung zeigt, e>aß unter e>en 
Vertretern c>er gelehrten Berufe, auch unter c>en 
Hünstlern sich solche finc>en, c>ie auch c>en Anforc>e
rungen c>er mit ihrem Berufe nicht zusammenhängenc>en 
geschäftlichen Angelegenheiten sich völlig gewachsen er
weisen, an e>enen, wie man zu sagen pflegt, ein Hauf
mann verloren ist. Anc>rerseits begegnet man aber 
auch intelligenten Kaufleuten, c>ie auch nach viel jähriger 
kommerzieller Tätigkeit keine geschäftsmännische Ac>er 
zeigen; c>ie wohl zum Gelehrten taugen würC>en, zum 
Haufmann aber vere>orben sine>. Daneben mangelt es 
nicht an Personen, c>ie mit hervorragene>en kaufmännischen 
Eigenschaften c>ie Befähigung zum Gelehrten vereinigen. 
Ein besone>ers markantes Beispiel e>ieser e>oppelten 
Veranlagung repräsentiert Dr. Schi i e man n, c>er be
kanntlich sich als Haufmann Reichtümer unc> als archäolo
gischer Forscher gewaltige Verc>ienste erwarb. 

Im Bereiche jener Wissenschaften, in welchen zwi
schen Theorie une> Praxis unterschiec>en wire>, stößt 
man auf e>ie Tatsache, e>aß hervorragene>e Theoretiker 
nicht immer gute Praktiker sinc> unc> umgekehrt. Die 
Fähigkeit, sich wissenschaftliche Henntnisse anzueignen, 
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un() ()ie, ()ieselben praktisch zu verwerten, stehen 
keineswegs immer auf gleicher Höhe. So hat man bei 
unseren Juristen ()ie Wahrnehmung gemacht, ()aß ()ie
jenigen, welche sehr gute Examensnoten sich erwarben, 
in ()er Praxis sich mitunter weniger bewährten, als Leute 
mit schlechteren Noten. 

Wenn man alle ()iese Tatsachen berücksichtigt, kann 
man sich ()er Ansicht nicht verschließen, ()aß Unter
weisung un() tJbung allein ()ie Unterschie()e in Bezug 
auf ()ie Befähigung für praktische Angelegenheiten bei 
intellektuell wohlbegabten Personen nicht zu erklären 
vermögen. Die vorliegen()en Erfahrungen sprechen viel
mehr ()afür, ()aß Unterschie()e in ()er angeborenen Ver
anlagung ()er Einzelin()ivi()uen bestehen. ()erart, ()aß 
()ie einen mehr für ()ie Erfassung ()es Konkreten, 
Realen, (Praktischen), ()ie an()eren für ()ie ()es Abstrakten 
«()er Theorie) qualifiziert sin() un() nur eine kleinere 
Gruppe in bei()en Hinsichten gleich gute Veranlagung 
besitzt. 

o 

Anhang: 

Der fall Courbet. 
Der Maler Courbet bilbet meines Wissens ()as auf

fälligste unb interessanteste Beispiel einer Vereinigung 
hoher künstlerischer Begabung mit ausgesprochener 
allgemeiner Beschränktheit. Zwar sin() ()ie Kunst
kritiker über ()ie künstlerische Bebeutung Courbets 
nicht ganz einig, insofern einzelne ihn gerabezu als 
Genie betrachten, währen() an()ere ihn nur als be
()euten()es Talent gelten lassen; hohes künstlerisches 
Vermögen wurbe ihm in()es von keiner Seite abge
sprochen. Den äußeren Lebensgang ()es Malers können 
wir hier nur kurz berühren. Gustave Courbet wur~ 
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am 10. Juli 1819 als Sohn wohlhaben~er Bauersleute 
in Ornans bei Besan~on geboren, war von seinem 
Vater für ~en A~vokatenberuf bestimmt un~ kam mit 
20 Jahren nach Paris, wo er, statt nach ~em Wunsche 
seines Vaters ~ie Rechte zu stu~ieren, ~ie Ateliers von 
August Hesse un~ Steuben besuchte un~ sich ~er Kunst 
völlig wi~mete. Die Richtung, welche er in ~er Malerei 
vertrat, war ~ie ~es unverfälschten Realismus, un~ er 
wur~e in Bezug auf ~iesen ~er Grün~er einer Schule 
o~er Sekte. Der Realismus Courbets war je~och nicht 
()as Resultat irgen~ welcher öberlegungen, son~ern in 
()er Art seines Talentes begrün~et. "Sein absoluter 
Mangel an Phantasie", bemerkt Maxime Descamps, 
,,()ie unüberwin~lichen Schwierigkeiten, ~ie er empfan~, 
wenn es galt, ein Gemäl~e zu komponieren, hatten 
ihn ~azu gebracht, ~en sogenannten Realismus zu be
grün~en, ~. h. ~ie genaue Wie~ergabe ~er natürlichen 
Dinge ohne Unterschie~, ohne Auswahl, wie sie sich 
()em Blicke ~arbieten". 

Camille Lemonnier nennt Courbet ~en gran~ peintre 
bete, ~en Maler ~er groben Materie, ~er nicht einsah, 
warum man etwas malen solle, was man nicht unter 
()en füßen fühlte. Der Kunstrichtung Courbets er
wuchsen zahlreiche Gegner; seine Bil~er wur~en von 
~en Ausstellungen vielfach zurückgewiesen; trotz alle
()em gelang es ihm, ~a er kein Mittel, ~as ihm för~er
lich schien, verschmähte, sich einen be~euten~en Namen 
un~ Vermögen zu erwerben. Infolge seiner Beteiligung 
an ~em Kommuneaufstan~ 1871 wur~e er mit ()er 
Zerstörung ~er Ven~ömesäule betraut, ~ie er auch 
ausführte. Vor ~em Kriegsgerichte, ~as ihn nach seiner 
Gefangennahme abzuurteilen hatte, suchte er auf ~ie 

(')emütigste Weise sein Vorgehen zu entschul~igen, un~ 

er wur()e auch nur zu einer sehr mäßigen Strafe 
(6 Monate Gefängnis) verurteilt. Nach seiner frei-
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lassung begann er je()och alsbal() über seine van()alisdte 
Tat sich in weniger besdtei()ener Weise zu äußern 
un() sich ()amit zu brüsten, ()aß er ()ie Säule bezahlen 
wer()e, bis sich schließlidt ()ie Regierung veranlaßt sah, 
ihn beim Worte zu nehmen un() von ihm 323091 Frs. 
Scha()enersatz beanspruchte. Dies war ()em sehr am 
Gel()e hängen()en Meister etwas zu viel; er entfloh in 
()ie Sdtweiz un() starb ()ort am 31. Dezember 1877, nach
()em er in längeren Verhan()lungen mit ()er Regierung 
sidt zu jährlichen Zahlungen von 10000 frs. verpflidttet 
hatte. Courbet war ein Mensch von ()ürftiger Schul
bil()ung, er konnte nicht orthographisch schreiben, un() 
es wir() von ihm berichtet, ()aß ()er Anblick eines Budtes 
ihn in Zorn versetzte un() ()aß er vor einem Tintenfaß 
gera()ezu zurückprallte. Seine Lektüre beschränkte sich 
im wesentlichen auf ()ie Zeitungen, ()ie sich mit ihm 
beschäftigten. Die Beschränktheit äußerte sich bei ihm 
vorwalten() in gera()ezu maßloser Eitelkeit un() Selbst
überschätzung, mit ()er entsprechen()e Unterschätzung 
An()erer Han() in Hart() ging. Als ()ie JurV ()er Welt
ausstellung 1855 ()ie von Courbet eingereichten 40 Bil()er 
nicht sämtlich annahm, veranstaltete er eine separate 
Ausstellung ()erselben, ()ie, ()a es sich zum größten 
Teile um Selbstporträts ()es Malers hane>elte, lee>iglich 
seiner persönlidten Eitelkeit e>iente. Das 'Glaubens
bekenntnis, e>as er in Form einer Vorre()e ()em Kata
loge beizugeben für gut fan(), war wahrscheinlich von 
einem freune>e verfaßt. Das Kreuz ()er Ehrenlegion, 
e>as ihm im Jahre 1870 von e>er Regierung verliehen 
wure>e, wies er in einem an e>en Minister gerichteten 
(ebenfalls von einem Freun()e verfaßten) Schreiben voll 
hochtrabene>er Phrasen zurück, une> er rühmte sich 
nachträglich, e>aß seit e>em Kreuze Christi kein Kreuz 
in ()er Welt so viel von sidt ree>en gemacht habe, 
als e>as ihm zugee>achte. Ernstzunehmene>e Personen, 
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weldle Courbet genau kannten, versichern, baß er bei 
ber Zerstörung ber Venbömesäule von persönlichen 
Motiven bestimmt wurbe. Courbet war nämlidl ber 
Ansicht, baß burch Napoleons Ruhm ber seinige be
einträchtigt werbe. Seine Gemälbe erschienen ihm, 
wie Rosenberg bemerkt, bebeutenber als gewonnene 
Schlachten, bas Konkorbat unb ber Cobe civile. Selbst 
Meyer-Gräfe, ber Courbet als Küns.tler se.hr hoch stellt, 
kann nicht umhin, zuzugeben, baß seine tJberhebung 
über seine Zeitgenossen an Frechheit grenzt. Als 
Beleg führt ber Autor Folgenbes an: 1862 sagte er 
einmal zu Corot: "Wer sinb heute bie wirklichen Maler 
in Frankreich? - Ich! - lange Pause - unb bann 
Sie!" Unb Corot äußerte später einem Freunbe 
gegenüber: "Wenn ich nicht babei gewesen wäre, hätte 
er mich gerne vergessen." Ebenso, wie über seine 
Zeitgenossen, eradttete er sich über bie Meister früherer 
Jahrhunberte erhaben. Das Urteil, bas er über bie 
Heroen ber Renaissance, Tizian, Lionarbo ba Vinci 
usw. fällte, war so geringschätz,ig, baß es gerabezu 
Empörung hervorrief. Die Selbstüberschätzung Courbets 
beschränkte sich jeboch nicht auf seine künstlerischen 
Leistungen. Er betrachtete sich als eine Art Universal
genie unb wollte auch als Philosoph, Moralist unb 
Politiker Geltung erlangen. Unb boch war er bei 
seiner mangelhaften Bilbung nicht imstanbe, ein philo
sophisches Werk zu verstehen. Seine Sozialtheorie 
war ebenso läppisch, wie seine Auffassung ber Politik, 
bie er als eine Art Bierulk betrachtete. Selbst Graf 
b'lbeville, welcher ber Künstlersdtaft Courbets bie größte 
Anerkennung zollte, konnte nicht umhin, zuzugestehen, 
baß ihm "ber Philosoph, Moralist uni) Politiker Courbet 
als Ibiot erscheine." Die Dummheit Courbets war schon 
zu seinen Lebzeiten in ben I<reisen, mit welchen er 
verkehrte, wohl bekannt unb Gegenstanb vielfacher 
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Verhöhnung unb Ausnützung. Diese Dummheit hätte 
jeboch allein keinen genügenben Boben für seine 
gigantische Selbstüberschätzung geliefert, es mußten 
ihr anbere ungünstige Momente zu Hilfe kommen. 
Solche bilbeten bie alkoholischen Neigungen bes Künst
lers - er war Potator - unb bie üble Gesellschaft, bie 
sich um ihn scharte, zum Teil, weil sie von ihm Nutzeu 
zog. Diese Leutchen machten sich ben Spaß, ihm ein
zureben, baß er alles könne, was er wolle, baß er 
ebensowohl Philosoph, Nationalökonom unb Staats
mann, wie Künstler sei. Jahre hinburch fortgesetzt 
verfehlten biese törichten Reben nicht, bie Aufgeblasen
heit <>es Künstlers, bem in folge seiner Beschränktheit 
jebe Selbstkritik fehlte, ins Maßlose zu steigern. 

Der Fall Courbet zeigt uns beutlich, wie sehr <>ie 
intellektuelle Taxation bes In<>ivibuums von bessen 
Lebensumstänben abhängt. Wäre Courbet wie sein 
Vater Bauer geblieben, un<> hätte er als solcher, wie 
er es als Künstler tat, seinen materiellen Vorteil mit 
rücksichtsloser Energie verfolgt, so hätte man sicher 
keine Berechtigung gehabt, ihn als beschränkt anzu
sehen. Bei bem Künstler Courbet bagegen, <>er in 
<>er großen Weltsta<>t lebte unb auch auf an<>eren Ge
bieten als <>ern <>er Kunst sich hervortun wollte, mußte 
<>er Abstan<> zwischen seinem künstlerischen Vermögen 
un<> <>ern Grabe seiner intellektuellen Allgemeinbegabung 
in einer Weise hervortreten, <>aß man nicht umhin konnte, 
ihn als Schwachkopf zu betrachten. Der Fall Courbet 
ist aber auch ein recht bemerkenswerter Beleg bafür, 
<>aß unter ben intellektuellen Gaben <>ie Kunsttalente 
eine ganz besonbere Stellung einnehmen. Das eine 
o<>er anbere <>ieser Talente kann bei sehr nie<>erem 
Stan?)e <>er Allgemeinbegabung gut, sogar bebeuten<> 
entwickelt sein. An<>rerseits können aber auch <>iese 
Talente bei In<>ivi<>uen von bebeutenber Intelligenz 
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eine sehr geringe Entwicklung aufweisen ober selbst ganz 
fehlen. Man kann biese Erfahrung phylogenetisch bahin 
beuten, baß bie Kunsttalente einen späteren Erwerb 
ber menschlichen Rasse bilben als bie übrigen intellek
tuellen fähigkeiten *). 

*) VergI.: A. Rosenberg. Geschichte ()er Mo()ernen 
Kunst 1894 un() J. Meier-Gräfe. Courbet un() Corot, Leipzig
Inselverlag. 

o 



I I. Abschnitt. 
o 

A. Kriterien unö besonöere 
formen öer Dummheit. 

o 

Wenn wir uns nunmehr zu c>en Kriterien c>er 
Dummheit wenc>en, so geben uns sdton c>ie Synonima 
c>es Wortes: Besdt rä n kt h e i t, Begriffss tu tz i g k eit, 
Einfalt widttige Fingerzeige. Vor allem kommt hier c>ie 
Besdtränktheit in Betradtt. Das geistige Leben c>es 
Dummen spielt sidt auf einem besdtränkteren Gebiete, 
als c>as c>es Besserbegabten ab. Die Elemente, mit 
weldten sich seine geistigen Operationen vollziehen, 
seine Vorstellungen, sinc> weniger zahlreidt unc> ihre 
Verbinc>ungen minc>er mannigfaltig, als beim Intelligenten. 
Die Vorstellungsarmut betrifft ebensowohl c>ie kon
kreten, c>urdt c>ie Sinnestätigkeit erworbenen Vorstel
lungen, als c>ie c>urdt Abstraktion gewonnenen Allge
meinvorstellungen (Begriffe), Jetztere sogar nodt mehr, 
aJs c>ie ersteren. Unter gJeidten äußeren Verhältnissen 
gewinnt c>er Dumme weniger Vorstellungen von c>en 
Objekten unC> Vorgängen in seiner Umgebung, als c>er 
Intelligente, weil sein Interesse, c>ie Außenwelt kennen 
zu Jernen, geringer ist, sidt auf c>as ihn unmitteJbar 
Beriihrenc>e besdlränkt, unc> seine Aufmerksamkeit 
überc>ies an c>em OberfIädllidten haftet. Der Wissens
trieb, c>er c>en Intelligenten veranlaßt, leC>iglidl zur Er-
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weiterung seines geistigen Gesichtskreises sich Kennt
nisse von Personen unb Dingen zu verschaffen unb sich 
nicht mit ber Wahrnehmung bes an ber Oberfläche sich 
Abspielenben zu begnügnen, fehlt ben Dummen ge
wöhnlich. Die Vorstellungsarmut bes Beschränkten be
trifft aber, wie schon bemerkt wurbe, noch mehr (>as Ge
biet (>er Begriffe. Auch ba, wo bie Gunst äußerer Verhält
nisse es ihm ermöglicht, burch bie Anschauung eine fülle 
interessanter Objekte unb Vorgänge kennen zu lernen, 
ist ber Gewinn, ben er für seinen geistigen Besitz zieht, 
bürftig: "Ein Gigack flog über ben Rhein, als Gänserich 
kam er wieber heim", sagt bas Sprichwort mit Recht. 

Die Fähigkeit, aus ben einzelnen Wahrnehmungen, 
bie er zu machen Gelegenheit hat, bas Gemeinsame 
unb bas Verschiebene, bas Wesentliche unb bas Un
wesentliche zu abstrahieren unb sich baburch Begriffe 
zu bilben, ist bei bem Beschränkten wenig entwickelt_ 
Die Begriffe, bie er sich im Laufe ber Jahre sammelt, 
sinb baher nicht sehr zahlreich, babei z. T. ungenügenb 
ausgebilbet, verschwommener, als beim Intelligenten, 
z. T. auch irrtümlich. Dies bilbet für ihn eine fort
währenbe Quelle von Täuschungen unb Schwierig
keiten. Elegante Kleibung z. B. ist für ihn ein Attribut 
bes Reichtums; er wirb baher bem elegant gekleibeten 
Schwinbler nur zu leicht zur Beute. Das Abschlagen 
einer Bitte verträgt sich nicht mit seinem Begriffe von 
freunbschaft, unb er schreibt baher bem freunbe, ber 
ihm in wohlmeinenber Absicht einen Dienst verweigert, 
feinbselige Gesinnung zu. 

Mit ber Vorstellungsarmut hängt bie geringe Ent
wicklung bes Auffassungsvermögens bei bem Dummen 
zusammen. Die Schnelligkeit unb Richtigkeit ber Auf
fassung ber äußeren Objekte wirb ihm baburch erschwert, 
baß sein Vorstellungsschatz für bie Verbinbung unb 
Einreihung bes Wahrgenommenen nur wenig zahlreiche 
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Elemente zur Verfügung hat. Die Beschränkung ()es 
Auffassungsvermögens betrifft aber ganz beson()ers 
()as begriffliche Gebiet. Was über ()ie Grenze ()er täg
lich in gleichen Bahnen sich abspielen()en un() ()aher 
geläufigen Ge()ankengänge hinausgeht, fin()et nur 
schwer o()er überhaupt kein Verstän()nis. Die vor
han()enen wenig zahlreichen Begriffe gestatten nicht ()as 
Erfassen ungewöhnlicher Ansichten un() for()erungen. 
Daß ein Mensch um irgen() eines naheliegen()en 
materiellen Vorteils willen ()ieses o()er jenes tut, 
begreift auch ()er Dumme ohne Schwierigkeit. Daß 
aber ieman() aus i()ealen Grün()en nicht nur auf Vor
teile verzichten, son()ern sogar materielle Schä()igungen 
auf sich nehmen kann, ist ihm unverstän()lich. Er ist 
()aher auch geneigt, als Schrulle o()er Verrücktheit zu 
betrachten, was ()er I()ealgesinnte sich als Ziel re()
lichsten Bemühens gesetzt hat. Die Unmöglichkeit, 
i()eale Beweggrün()e zu erfassen, läßt ()en Dummen 
auch vielfach hinter rein menschenfreun()lichen Bestre
bungen egoistische Zwecke suchen un() ihm erwiesene 
Güte als Schwäche ()euten. 

Der Beschränkung ()es Auffassungsvermögens'kommt 
()ie ()er Urteilsfähigkeit gewöhnlich gleich. Diese hängt 
ebenfalls mit ()er ()ürftigen Entwicklung. ()er Begriffe, 
außer()em aber auch noch mit ()er geringen fähigkeit, 
Begriffe zu verbin()en un() zu verwerten, zusammen. 
Die Mangelhaftigkeit seines begrifflichen Besitzes ge
stattet ()em Dummen ein Urteil in vielen fällen nicht, 
in welchem ()em Intelligenteren ein solches möglich ist. 
Letzterer ist z. B. in ()er Lage, sich iiber ()ie Be()eutung 
eines politischen o()er wirtschaftlichen Ereignisses ein 
selbstän()iges Urteil zu bil()en, weil sein Vorstellungs
schatz es ihm ermöglicht, ()ie betreffen()en Vorgänge 
einzureihen un() zu rubrizieren. Der Dumme hat für 
()iese Vorkommnisse in seinem Vorstellungsbesitze 

Loewenfelo, tJber oie Dummheit. 2. Auf!. 3 
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keine Anknüpfungspunkte; er kann sie baher nicht 
beuten unb ist bezüglich ber Beurteilung berselben auf 
anbere angewiesen, bie ihm sowohl richtige wie falsche 
Ansichten beibringen mögen. 

Bei ber Unselbstänbigkeit seines Urteils ist es be
greiflich, baß je nach bem Einflusse, bem er momentan 
unterliegt, seine Ansichten über ein unb benseiben 
Gegenstanb wechseln, baß er heute bas ganz unb gar 
verwirft, was ihm gestern sehr trefflich erschien, um 
bann morgen wieber sich für eine anbere Ansicht zu 
entscheiben. Ganz besonbers äußert sich aber bie 
Urteilsschwäche bes Dummen in falschen Schlüssen, zu 
welchen er auf sehr verschiebenen Wegen gelangt. 

Am häufigsten ist wohl ber Trugschluß, ber burch bas 
post hoc, ergo propter hoc veranlaßt wirb_ Daß bie 
Aufeinanberfolge zweier Ereignisse kein Beweis für 
beren ursächlichen Zusammenhang bilbet, wenn audl 
ein solcher in vielen Fällen tatsächlich besteht, geht 
über seinen Horizont. Die Unterschiebe zwischen bem 
Möglichen, bem Wahrscheinlichen unb bem Gewissen 
verwischen sich in seinem Geiste, ber nur bas Nächst
liegenbe unb Oberflächliche zu erfassen gewohnt ist. 
Die Fälle, in welchen zwei aufeinanberfolgenbe Vor
gänge im Verhältnis von Ursache unb Wirkung stehen, 
prägen sich ihm ba her lebhaft ein, währenb bie Rolle 
bes Zufalls unb c>er reinen Koinzibenz ihm entgeht. 
Der Trugschluß c>es post hoc, ergo propter hoc finc>et 
sich insbesonbere auf <lern Gebiete ber Naturbeobach
tung unc> ber Mebizin, unc> er hat auch in früheren 
KulturperioC>en oft eine verhängnisvolle Rolle gespielt. 
Zieht ein brohenc>es schweres Gewitter über c>ie Ort
schaft hinweg, nachbem man in c>er Kirche mit bem 
Wetterläuten begonnen, so hat letzteres c>ie Gefahr 
abgewenbet. Die Besserung einer Krankheit, bie nach 
ber Anwenc>ung irgenc> eines Hokuspokus eintritt, ist 
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ein untrüglicher Beweis für ()ie Heilkraft ()es gewählten 
Mittels, bie Verschlimmerung einer Krankheit ober 
ber Eintritt bes To()es nach ()er Anwenbung eines 
von bem Arzt verorbneten Mittels ein Beweis für 
falsche Behanblung. Das Fehlen eines Gegenstanbes 
nach E)em Weggehen einer Person ist ein Beweis für 
einen burch letztere verübten Diebstahl. Wenn ()ie l<uh. 
nach()em eine gewisse weibliche Person ben Stall be
treten hat, keine Milch mehr gibt, ist sie von. ber Be
treffen()en verhext wor()en usw. 

Ebenso häufig sinb ()ie falschen Urteile, ()ie auf 
Täuschungen burch ben· Schein beruhen. Wer fleißig 
bie Kirche besucht, ist ein gottesfürchtiger un() recht
schaffener Mensch, bem man wohl vertrauen kann. 
Wer viel Gelb ausgibt, muß auch viel besitzen. Was 
schwarz auf weiß gebruckt ist, muß wahr sein, benn 
wie könnte es sonst ge()ruckt sein? Wer ()en Munb 
recht voll nimmt, hinter bem muß etwas Tüchtiges 
stecken. Wer einem in einer Klemme Befinblichen ein 
Darlehen verweigert, ist herzlos, auch wenn für bie 
Weigerung bie triftigsten Grünbe bestehen. 

Nicht selten sinb auch bie unberechtigten Verallge
meinerungen. Wenn ber ober jener nichts taugt, taugen 
alle seiner Kategorie nichts. Wenn bieser ober jener 
Anwalt nach ber Ansicht bes Dummen Unberechtigtes 
geforbert hat, si nb alle Anwälte Spitzbuben. Weil ber 
Richter ihn wegen eines unbebeutenben Reates ver
urteilt hat, urteilen alle Gerichte ungerecht. Weil eine 
Frau ihren Mann hintergangen, taugen alle Weiber 
nichts, ebenso bei einer weiblichen Person, weil ()ieser 
oi)er jener ein Mäi)chen verführt hat, taugen alle Männer 
nichts. Weil in einer Bank eine Unterschlagung vor
kam, ist keiner Bank zu trauen, uni) ber Dumme zieht 
es vor, seine Wertpapiere in einer Kommobe aufzu
bewahren ober in einer Kiste zu verstecken. 

3· 
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Auch ()ie Beeinflussung ()urch Dritte (Suggestion) 
kann, wie wir schon an()euteten, eine Quelle vieler 
falscher Urteile bilöen. Diese Beeinflussung kommt 
um so leichter zustanöe, wenn öer Suggerieren()e sich 
in autoritativer Stellung befinöet. Reichhaltige Belege 
in ()ieser Richtung bilöen Preöigten un() Wahlreöen. 
So ist ()ie Religion für öen Dummen in Gefahr, wenn 
er ()iese o()er jene Zeitung liest, o()er wenn er seine 
Stimme bei öer Wahl einem an()eren als einem Zen
trumsmanne gibt, nicht weil er ()ies selbst erschließt, 
son()ern einfach, weil es öer Herr Pfarrer gesagt hat. 
Er hegt auch keinen Zweifel, <:laß sich ()ie von ihm zu 
entrichtenöen Steuern gewaltig mehren, wenn er statt 
öes X. ()en V. wählt, weil ()ies ()er Wahlre()ner Mever 
erklärte. 

Eine weitere häufige Quelle falscher Schlüsse ()es 
Beschränkten bilöet Unzulänglichkeit oöer Unrichtigkeit 
öer Prämissen. Er hält ein Unternehmen für ge
sichert, ohne über öessen Grun()lagen genauer infor
miert zu sein, bloß weil einige ihm imponierenöe 
Namen bei öemselben beteiligt sin(). Er urteilt auf 
Grun() einzelner unverbürgter Tatsachen abfällig über 
einen Menschen; liegt ein Verbrechen vor, so genügen 
ihm vage Veröachtsmomente, um einen Unschulöigen 
zu bezichtigen. Er glaubt ohne zureichen()en Grunö 
eine Nachricht innerhalb einer gewissen Zeit erhalten 
zu müssen unö schließt aus ()eren Ausbleiben auf ein 
Unglück Zieht sich ein Prozeß, ()essen Entscheiöung 
er aus Unkenntnis ()er Sachlage in Bälöe erhofft, in 
öie Länge, so ist Spitzbüberei ()er Anwälte oöer Bös
willigkeit ()er Richter im Spiele usw. 

Die Urteilsschwäche öes Dummen hat, abgesehen von 
()en erwähnten Trugschlüssen, noch eine Reihe sehr beach
tenswerter folgen. Sie verhin()ert ihn zwischen Wesent
lichem un() Unwesentlichem, zwischen Regelmäßigem un() 
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Zufälligem, zwischen Glaubwür~igem un~ Unglaubwür~i
gern, zwischen Ernst un() Scherz zu unterscheiöen. Der 
Dumme führt von einem ihm erteilten Auftrage unter
georönete Details richtig aus, währenö er ~ie Hauptsache 
vergißt ober verkehrt macht. Wenn er einen Vorgang 
erzählen sol1, ~essen Zeuge er war, verliert er sich in 
nebensächliche Einzelheiten un~ läßt bas Wesentliche 
unberührt. Weil aus zufälligen Grün~en ~ieses o~er 

jenes Unternehmen ihm fehlschlug, hält er ~asselbe über
haupt für aussichtslos un~ verzichtet auf weitere Ver
suche, auch wenn bieselben öurch seine Lage geboten 
sin~. Was seinen Erfahrungen un() Anschauungen nicht 
entspricht, hält er für unglaubwür~ig, unö er sieht öaher 
Schwin()el unö Täuschung in Behauptungen, öie berWahr
heit entsprechen, un() lJerhält sich gegen jeöe Aufklärung 
unzugänglich, öie mit einer bei ihm feststehen~en 

Meinung nicht in Einklang steht. Auf öer anberen 
Seite wirö er oft genug ()as Opfer schlau vorgehen~er 
Schwinöler, wenn öiese seine Ansichten über gewisse 
Dinge (Sympathiemittel, Hexen- unö Gespensterglauben, 
Wahrsagekünste) oöer seine ~urch keine tJberlegung 
eingeschränkte Gewinnsucht auszunützen verstehen. ~alö 
hanöelt es sich um ungeheure Erbschaften, öie in Spanien 
oöer außereuropäischen Län~ern zu heben sinö, bal() 
in I<riegszeiten vergrabene un() öer Bergung harrenöe 
Schätze, öie ()en Dummkopf zur Leistung öer größten Gelö
opfer, selbst öie Hingabe öer letzten Ersparnisse bewegen. 
Mitunter genügt auch öas in AussichtsteIlen hoher Zinsen 
un() Provisionen, um ~as gleidte Resultat zu erzielen. 

Abergläubische, fromme Personen weröen öurch 
künstlichen Spuk veranlaßt, für öie Erlösung armer 
Seelen aus öem Fegefeuer <>je schwersten Opfer zu 
bringen; so war es z. B. in einem in München ver
hanöelten Prozesse ~er Fall, unö ~ie Gel<>gier öer 
Schwin<>ler, öie mit immer größeren Anforöerungen 
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zugunsten ~er armen Seelen hervortraten, machte ~ie 

Betörten in keiner Weise stutzig. 
Daß man, wenn ~er Arzt nicht helfen kann, zum 

Ab~ecker seine Zuflucht nimmt, ist etwas sehr Gewöhn
liches, ~enn mit <>er ärztlichen Kunst ist es ja bekannt
lich schlecht bestellt un<> <>er Ab<>ecker o<>er Schäfer im 
Besitze uralter Heilgeheimnisse. Un~ selbst, wenn 
oieser, wie <>er Schäfer Ast, seine Wun<>erkünste mit 
oem abenteuerlichsten Hokuspokus umgibt, stört es 
oen Zulauf <>er Masse nicht. 

Wie häufig von <>enen, <>ie nicht alle wer<>en, Scherz 
für Ernst genommen wir<>, zeigen bie Erfolge ~er 

scherzhaften Artikel mancher Zeitungen am 1. April. 

Cl 

Die Assoziationstätigkeit, b. h. ()as Denken, geht 
bei ~em Dummen zumeist verlangsamt, schwerfällig vor 
sich. Der geistige Mechanismus arbeitet bei ihm mit 
einer gewissen Trägheit; ~as Vorstellungsmaterial, <>as 
er besitzt, ist we<>er reich, noch flüssig; ~ie Vorstellungen 
reihen sich bei ihm <>aher langsam aneinanber, un<> er 
gelangt nur schwer zu bestimmten Schlüssen. Es mangelt 
aber auch nicht an Beschränkten, bie anscheinen<> eine 
größere geistige Regsamkeit unb lebhafte Phantasie 
besitzen. Sie sinb re<>selig, neugierig un<> ermüben 
ourch ihre Unterhaltung ben Verstänbigen. Ihr Ge
spräch ~reht sich ganz vorwalten~ um persönliche An
gelegenheiten 'o<>er untergeor<>nete Vorkommnisse ~es 
alltäglichen Lebens, ihre Beschäftigung, ihre Berufs
verhältnisse, ihr BeHnben, häusliche Angelegenheiten 
ober <>as Tun un<> Treiben von Verwan()ten, freun~en, 
Nachbarn, auch Stabtklatsch, Dinge, <>ie <>ie Zuhörer 
zumeist nicht interessieren. Besitzen <>iese Beschränkten 
besonbere Liebhabereien - Sammelpassionen, Sport, 
Vereinswesen, insbeson()ere Politik -- so bil{)en <>iese 
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für sie eine unversiegbare Quelle für Erörterungen, in 
welchen weber neue noch tiefere Gebanken zutage 
treten. Bei biesen Inbivi()uen verbinbet sich mit ber 
Beschränktheit ihrer Ge()ankenwelt eine regere, aber 
ausgesprochen oberflächliche Assoziationstätigkeit. Was 
zeitlich unb räumlich sich aneinan()erkettet, repro()uziert 
sich fast ausschließlich in ihren Gebankengängen, bie 
geäußert sich vorherrschenb als seichtes Geschwätz 
charakterisieren. Der tiefere Zusammenhang ber Dinge 
beschäftigt ihr Denken nicht unb spielt ()aher in ihren 
Gesprächen auch keine Rolle. 

Mit ber Ge()ankenarmut unb ber Oberflächlichkeit 
()es Denkens hängt, wie wir später sehen wer()en, 
auch ()ie bei biesen In()ivibuen oft zu beobachten()e 
törichte Neugier zusammen, welche sie veranlaßt, sich 
um Dinge zu kümmern, bie ihnen völlig gleichgültig 
sein könnten, unb ihre Bekannten mit fragen über 
Angelegenheiten zu belästigen, bie kein Verstän()iger 
berührt. I hre Schwatzhaftigkeit setzt sie außerstan()e, 
Anvertrautes zu bewahren unb über ihre An- un() Ab· 
sichten Schweigen zu beobachten, wo ()ies aus ()em 
einen ober anberen Grun()e ratsam wäre. 

Die hier erwähnte form ber Beschränktheit fin()et 
sich vorwaltenb bei weiblichen Inbivibuen, ist aber auch 
bei ()em starken Geschlechte burch ausgeprägte Exem
plare vertreten. Ich erinnere mich aus meiner Uni
versitätszeit eines alten Hauses von Stubenten, ber 
nach wechselvollen Schicksalen, bie ihn nach Amerika 
verschlagen hatten, auf bie Ibee gekommen war, es 
mit ()er )urisprubenz zu versuchen. Der gute Mann 
war sehr rebselig unb verschaffte uns burch lange 
Bierreben , in benen er ()en ausgesuchtesten Unsinn 
in ()urchaus f1ießenber form vortrug, manche köstliche 
Stunbe. Das brüllenbe Gelächter, ()as seine oratori
schen Leistungen hervorriefen, betrachtete er als eine 
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Beifallsäußerung, bie ihn ermunterte, seiner Suaba 
ungehemmten Lauf zu lassen. 

D 

Die Fähigkeit, bie Aufmerksamkeit auf einen Gegen
stanb anhaltenb zu konzentrieren, ist bei <>en Be
schränkten im allgemeinen wenig entwickelt. Hieburch 
wirb nicht nur beim Lernen bie Einprägung bes Stoffes, 
sonbern auch jebe anbauernbe geistige Arbeit, bei wel
cher es sich um kompliziertere intellektuelle Prozesse 
hanbelt, erschwert. 

Das Gebächtnis, speziell bie Merkfähigkeit, ist bei 
<>ern Beschränkten zumeist ebenfalls mangelhaft ent
wickelt, unb zwar sowohl in bezug auf bie Genauig
keit ber Einprägung, als bie Dauer ber Aufbewah· 
rung ber Einbrücke; boch finben sich in bezug auf 
<>ie einzelnen GeMchtnisleistungen auffällige Unter· 
schiebe. Sehr wenig Begabte können für musika
lische Einbrücke , Zahlen, Namen, Verse ein gutes 
Ge<>ächtnis besitzen, währenb ihnen <>as Festhalten von 
Ge<>ankenverbinbungen abstrakten Inhalts wie von 
Definitionen sehr schwer fällt. In ber Schule zeigen 
<>ie Beschränkten häufig ganz befriebigenbe Leistungen 
in ben Gegenstänben, bei benen es sich um rein 
mechanische Einprägung eines Gebächtnisstoffes hanbelt, 
wie Geschichte, Geographie, Naturkunbe, währenb in 
anberen Gegenstän<>en ihre Leistungen sehr schwach 
ausfallen. In manchen Fällen ist aber auch <>as rein 
mechanische Einprägen eines Lernstoffes sehr erschwert. 
Was ber Schüler am Abenb lernt, hat er am Morgen ver
gessen, unb er wir<> nicht selten bes Unfleißes bezichtigt, 
ba <>ie Lehrer für berartige Ge<>ächtnisschwächen nicht 
immer <>as richtige Verstänbnis besitzen. 

Auch bie tJbungsfähigkeit, <>. h. <>ie Fähigkeit, burch 
Übung bie Schnelligkeit einer Leistung zu steigern, ist 
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bei bem Dummen in geringerem Grabe als bei bem 
Begabten vorhanben. Der Dumme kommt auch bei 
Arbeiten, mit welchen er seit langer Zeit sich beschäf
tigte, nicht über ein gewisses mäßiges Tempo hinaus, 
währenb ber Begabte burch tJbung bahingelangt, ein 
gegebenes Pensum erheblich rascher zu erlebigen , als 
es ihm anfangs möglich war. 

D 

Die Dummheit nimmt je nach ihren Äußerungen 
verschiebene GestaItungen an, wobei bas Milieu, bem 
bas Inbivibiuum angehört, seine Biloungsstufe unb sein 
Charakter eine Rolle spielen. Bei bäuerlichen Ele
menten tritt uns bie Dummheit häufig in c>er Form 
c>er Dummpfiffigkeit ober Bauernschlauheit entgegen. 
Der Dumme glaubt in Verkennung seiner geistigen 
Schwäche ourch gewisse Kniffe anoere täuschen unc> 
übervorteilen zu können. Er stellt sich oümmer, als 
er ohnehin ist, heuchelt Unkenntnis von Dingen, in 
benen er wohl Bescheib weiß, gebrauch t, statt ben 
einfachen unb geraoen Weg in einer Sache zu gehen, 
Winkelzüge, um anbere irre zu führen, hält mit oer 
Wahrheit zurück, wo hiezu gar keine Veranlassung 
ist, uno verhält sich ungläubig, wo er volles Vertrauen 
haben sollte. Bekannt ist, c>aß Bauern in Prozeß
angelegenheiten öfters es recht schlau zu machen 
glauben, wenn sie ihren Anwalt falsch informieren unb 
einen ihnen unbequemen Tatbestano ableugnen, in ber 
Annahme, oaß ber Anwalt. imstanbe sein müsse, auf 
Grunb ihrer falschen Angaben ben Prozeß zu gewinnen. 
In ergötzlicher Weise illustriert folgenC>e, ben "fliegen
ben Blättern" entnommene scherzhafte Erzählung oie 
Bauernschlauheit. 

"Die Gemeinoe Schlaucherlhausen hatte ihren Walo 
um 150000 Mark verkauft. Aber bas Gelo kam nicht 
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in ()ie ()afür bestimmte öffentliche Kasse zur Anlegung. 
Der Amtmann wartete einige Tage, ()ann fuhr er selbst 
hinaus. "Was soll ()enn ()as sein!" rief er mit ge
strenger Miene. "Wo ist ()enn ()as Gel()? Muß es 
verloren gehen?" "O!" schmunzelte ()er Bürgermeister 
mit pfiffiger Miene, ,,()as geht uns nicht verloren, wir 
bewahren es im Gemein()ehaus." "Weldt ein Leicht
sinn!" grollte ()er Beamte. "Es kann Euch ja geraubt 
o()er gestohlen wer()en." "Gar keine Re()' ," entgegnete 
()as Haupt ()es Ortes schlau. "Wir haben eine Wach' 
zur Gemein()etruh' gestellt un() eine an ()ie Tür." 
"Pah," meinte ()er anc>ere zornig. "Was soll ()as? 
Zwei Wachen, ()ie kann man niei)erschlagen." "Unser 
Gel()," sdtmunzelte ()er Gemein()evorsteher, "ist ()ann 
auch noch sicher." "Ja," rief ()er Amtmann verblüfft, 
"wieso ()enn?" "Schaun's," lacht ()er Bürgermeister 
geheimnisvoll, "wir habens ja ganz anC>erswo." 

Die Durnmpfiffigkeit beschränkt sich übrigens nicht 
auf ()ie bäuerlichen Kreise; wir begegnen ()erselben 
in allen Klassen ()er Bevölkerung. Goethe hatte ()as 
Vergnügen, einen hocha()eligen Vertreter ()ieser Geistes
art (ehemaligen General) bei einer Ba()ekur in Karls
ba() kennen zu lernen un() gab von ()er Unterhaltung, 
()ie ()ieser mit ihm pflog, folgen()en amüsanten Bericht: 

"Nicht wahr, Sie nennen sich Herr Goethe?" 
Schon recht. 
"Aus Weimar?" 
Schon recht. 
"Nidtt wahr, Sie haben Bücher geschrieben?" ° ja. 
"Un() Verse gemacht?" 
Audt. 
"Es soll schön sein." 
Hm! 
"Haben Sie ()enn viel geschrieben?" 
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Hm! es mag so angehn. 
"Ist bas Versernachen schwer?" 
So, so! 
"Es kommt wohl halter auf bie Laune an? ob 

man gut gegessen unb getrunken hat, nicht wahr?" 
Es ist mir fast so vorgekommen. 
"Na, schauen S'! Da sollten Sie nicht in Weimar 

sitzen bleiben, sonbern halter nach Wien kommen." 
Hab' auch schon baran gebacht. 
"Na, schauens S'! in Wien ist's gut, es wirb gut 

gegessen unb getrunken!" 
Hm! 
"Unb man hält was auf solche Leute, bie Verse 

machen können." 
Hm! 
"Ja, bergleichen Leute finben wohl gar - wenn s' 

sich gut halten, schauen S', unb zu leben wissen - in 
ben ersten unb vornehmsten Häusern Aufnahme.'·' 

Hm! 
"Kommen S' nur! Melben S' sich bei mir, ich habe 

Bekanntschaft, Verwanbtschaft, Einfluß. Schreiben S' 
nur: Goethe aus Weimar, bekannt von Karlsbab her. 
Das letzte ist notwenbig zu meiner Erinnerung, weil 
ich halter viel im Kopfe habe." 

Weröe nicht verfehlen. 
"Aber sagen S' mir boch, was haben S' benn ge

schrieben ?" 
Mancherlei, von Abam bis Napoleon, vom Ararat 

bis zum Blocksberg, von öer Zeber bis zum Brombeer
strauch. 

"Es soll halter berühmt sein?" 
Hm! Leiblich. 
"Schabe, baß ich nichts von Ihnen gelesen unb auch 

früher nichts von Ihnen gehört habe! Sinb schon neue, 
verbesserte Auflagen von Ihren Schriften erschienen?" 
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o ja! Wohl auch . 
. ,UnC> es werc>en wohl noch mehr erscheinen?" 
Das wollen wir hoffen . 
.. Ja, schauen S', c>a kauf' ich Ihre Werke nicht: Ich 

kaufe halter nur Ausgaben c>er letzten Hanc>; sonst hat 
man immer C>en Ärger, ein schlechtes Buch zu besitzen, 
oc>er man muß basseibe Buch zum zweiten Male 
kaufen; barum warte ich, um sicher zu gehen, immer 
Clen ToC'> c>er Autoren ab, ehe ich ihre Werke kaufe. 
Das ist Grunc>satz bei mir, unCl von Cliesem GrunCl
satz kann ich halter auch bei Ihnen nicht abgehen." 

Hm! (S. BOCle, Goethes Lebenskunst). 
Das Gegenstück c>er Bauernschlauheit- ist c>ie auf 

einer Kombination von Gutmütigkeit unc> Beschränkt
heit beruhenC'>e Einfalt, C'>ie kein Arg kennt unc> allen 
Menschen Vertrauen entgegenbringt. Der Einfältige 
hält mit c>er Wahrheit nicht zurück, auch wenn er sich 
C'>ac>urch SchaC'>en zufügt. Er glaubt C'>as ungereimteste 
Zeug unc> hält jebe Versicherung, ob im Scherz oC'>er 
Ernst gemacht, für pure Wahrheit. Die Möglichkeit 
eines Betrugs liegt ihm bei seiner eigenen Ehrlich
keit so fern, C'>aß er selbst c>em plumpesten SchwinC'>el 
zum Opfer fällt unCl wohlgemeinte Warnungen un
beachtet läßt. Der Einfältige begibt sich oft auch in 
Gefahr, ohne es zu ahnen, c>a er in seiner Harm
losigkeit an C'>ie Möglichkeit schlimmer Zufälle nicht 
C'>enkt unc> C'>eshalb auch keine Vorsicht übt, wo solche 
bringenC> geboten ist. 

Eine besonClers wiC>erwärtige form, in ber sich bie 
Dummheit in gewissen Kreisen äußert, ist c>er Hoch· 
mut, in welchem c>ünkelhafte Selbstüberschätzung mit 
unbegrünc>eter unCl törichter Geringschätzung anc>erer 
sich kombiniert. Die Selbstüberschätzung bes Hoch
mütigen stützt sich gewöhnlich auf Verhältnisse, bie 
burch keinerlei Verbienste c>es BetreffenClen beC>ingt 
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sinb, wie: Abkunft unb großen, ererbten ober zufällig 
erworbenen Besitz, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
gesellschaftlichen Klasse ober Korporation ete. Der 
Mann von höherer Intelligenz, ber burch tüchtige ober 
hervorragen be Leistungen sich eine bebeutenbe Stellung 
erworben hat, mag im Bewußtsein seiner Verbienste 
unb seiner geistigen tJberlegenheit von einem lebhaften 
Selbstgefühle erfüllt sein; er äußert bieses aber nie 
in ber Form bes Hochmutes. Dieser beruht auf einer 
Kritiklosigkeit, einer Unfähigkeit, bie eigene Stellung 
im Leben unb bie Bebeutung anberer in ber Gesell
schaft richtig zu erfassen; wir finben baher benseIben 
insbesonbere bei jugenblichen Inbivibuen als Folge 
von Urteilsunreife. Hieher gehört ber Dünkel, mit. 
welchem Angehörige einzelner Stubentenkorps lebiglich 
wegen ihrer Zugehörigkeit zu ber betreffenben Kor
poration auf bie Nichtverbinbungsstubenten, z. T. sogar 
aum auf bie Mitglieber anberer farbentragenber Ver
bin bungen herabsahen; ferner ber Dünkel, ben manche 
jugenbliche Offiziere ben Zivilisten im allgemeinen unb 
ber Gesmäftswelt im besonbereri gegenüber bis zur 
Revolution kunbgaben. 

Einen interessanten Hinweis auf ben Dünkel, ber 
in manchen stubentischen Kreisen, insbesonbere an 
kleineren Universitäten, bestanb, finben wir noch in 
einzelnen Stubentenliebern. Es sei hier nur an bie 
Strophe erinnert: 

"Wo sinb sie, bie von Breitenstein 
Nicht wanken unb nimt wichen, 
Die ohne Moos bei Bier unb Wein 
Den Herrn ber Eröe glichen?" 

Die Stubenten, bie trotz Mangels an Nervus rerum 
ben Herrn öer Erbe glichen, waren wohl wahre Tvpen 
einer burch Urteilsunreife beöingten läppischen Selbst
überschätzung, bie heutzutage wohl nicht mehr vorkommt. 
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Bekannt ist ferner ~er Hochmut, mit ~em gewisse, 
insbeson~ere weibliche Angehörige ~er Aristokratie 
trotz Mangels an Besitz un~ sonstigen Vorzügen auf 
Nichta~elige, manche ohne eigenes Ver~ienst reich ge
wor~ene Parvenus auf ~ie Min~erbemittelten, nicht 
selten auch törichte, vom Zeitgeist unberührte frauen 
auf Dienstboten als eine unter ihnen stehenCle Menschen
klasse herabsehen. 

Der Dünkel kann sich aber auch auf Leistungen 
beziehen, ~enen nichts Ver~ienstliches anhaftet, so z. B. 
wenn ~er Trinkfeste, ~er zehn Liter Bier ohne Schwie
rigkeiten bewältigt, auf ben armen Schlud<er herabsieht, 
ber nicht mehr als einen halben o~er einen ganzen 
Liter verträgt. 

Eine ~em Hochmut nahestehenbe Äußerungsform 
ber Beschränktheit ist ~as Protzenturn, ~as ~urch Ent
faltung von törichtem Luxus un~ Gel~vergeu~ung ~er 

Welt zu imponieren sucht. Der Protz glaubt infolge 
seiner Urteilsschwäche , sich burch sein Gebahren ein 
Ansehen bei anc>eren Menschen verschaffen zu können, 
währenb er sich nur verächtlich un~ lächerlich macht. 
Wir begegnen ~em Protzen turn in c>en verschiec>ensten 
Gesellschaftskreisen , unc> je weniger Bil~ung ~er 
Vertreter ~ieser Eigenart besitzt, um so rohere form 
nimmt ~ie Betätigung ~esselben an. Das Protzentum 
c>es Bauern äußert sich in geringschätziger Behanc>lung 
Unbemittelter unc> Untergebener, in Bezahlung von 
Zechen für größere Gesellschaften, in ~em Halten 
luxuriöser fuhrwerke, Weingenuß unc> ~ergleichen, 

c>ieProtzerei ~es reich geworc>enen Kaufmanns in 
übertrieben eleganter Ausstattung seiner Wohnung. 
EinlaC>ungen, bei c>enen ber Sekt, wie man sagt, in 
Strömen fließt unc> ben Gästen ~er Reichtum ~es Wirtes' 
in ~er auf~ringlichsten Weise vorgeführt wir~ usw. 



47 

Eine Pflanze, bie ebenfalls häufig auf bem Boben 
ber Dummheit, aber boch nicht ausschließlich auf Nesem 
wächst, ist bie Eitelkeit, bie übertriebene Schätzung bes 
Urteils anberer Menschen über bie eigene Person. 
Zumeist offenbart sich bieselbe namentlich beim weib
lichen Geschlechte in einer übermäßigen Sorge für bie 
Gefälligkeit ber äußeren Erscheinung, unb wir finben 
biese bei nicht wenigen ben sogenannten höheren Ge
seIlschaftskreisen Angehörigen so weit gehenb, baß sie 
()en größeren Teil .ber Tagesbeschäftigung beansprucht. 
Die Wahl ber Toiletten für bie verschiebenen Tages
zeiten unb bie verschiebenen Kreise, in benen man 
sich bewegt, bie Anschaffung bieser Toiletten, sowie 
bie auf möglichste Hervorhebung ber körperlichen Reize 
un() Ausgleichung vorhanbener Mängel berechneten 
Verrichtungen bilben bekanntlich bas Haupttagewerk 
vieler unserer Salon- un() Mo()ebamen. Was neben 
bieser Beschäftigung noch ()as Interesse ()ieser Damen 
in Anspruch nimmt, steht oft weit hinter ()em zurück, 
was bie Durchschnittsköchin interessiert. Diese Mobe
()amen haben ihr allerbings nicht ganz vollwertiges 
Seitenstück in ben Gigerln auf ()er männlichen Seite, 
()ie ihren Ruhm ()arin suchen, bie Neuheiten ber Mobe 
in ()er krassesten tJbertreibung an sich zu präsentieren. 
Das Bestreben bes Gigerls, sich von ber übrigen 
Menschheit burch Äußerlichkeiten zu unterscheiben, 
erstreckt sich jeboch nicht le()iglich auf ()ie Bekleibung 
unb ()as Zubehör ()erselben, Stock un() Regenschirm, 
sonbern auch auf manche Gepflogenheiten, bie Art 
un() Weise bes Grüßens un() Dankens, bes Hanb
reichens, bes Sprechens. ()er Körperhaltung ete. Wie 
groß inbes bie Sorge, bie ()as Gigerl seinem äußeren 
Menschen zuwenbet, sein unb wie läppisch er auch 
gewisse Vorbilber nachahmen ober übertreiben mag, 
so geht ()och sein Denken gewöhnlich nicht in ()em 
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Maße in Toilettenangelegenheit~n auf, wie es bei man
chen Mo<>e<>amen <>er fall ist. Ein gewisses Gigerl
turn schließt sonstige Brauchbarkeit <>es Menschen nicht 
aus, un<> in <>en meisten fällen ist <>ie Gigerlitis 
mehr als Äußerung einer partiellen als allgemeinen 
Urteilsschwäche zu betrachten. 

Auch jene form <>er Eitelkeit; <>ie übertriebenes 
Gewicht auf <>as Urteil <>er Menge über <>en Wert un<> 
<>ie Leistungen <>er eigenen Person legt, fin<>et sich 
nicht le<>iglich bei Wenigbegabten, sQn<>ern auch keines
wegs selten bei intelligenten, selbst geistig hervor
ragen<>en Personen. Der eitle Beschränkte, <>er seine 
fähigkeiten un<> Leistungen ebensosehr wie <>ie Be
<>eutung <>es Urteils an<>erer überschätzt, legt auf Lob 
<>as größte Gewicht, <>a er hierin einen Beweis seiner 
Tüchtigkeit erblickt. Er ist mitunter auch für <>ie 
plumpesten Schmeicheleien, <>ie seiner Einbil<>ung 
Rechnung tragen, empfänglich. Um Auszeichnungen zu 
erwerben, strebt er auf <>as Eifrigste, z. T. aber auch 
mit <>en lächerlichsten Mitteln nach einem Titel, einem 
Or<>en, einem Amte o<>er auch nur einem Rekor<>. 
Kann er es nicht zu einer staatlidten Anerkennung 
in irgen<> einer form bringen, so sudtt er in einer 
Gesellschaft o<>er einem Vereine eine Wür<>e zu erlangen, 
auch wenn <>iese mit sdtwerer Bür<>e verknüpft ist. 
Er läßt sich audt oft in Unternehmungen ein, <>enen 
er nicht gewachsen ist, le<>iglidt um sich nicht nachsagen 
zu lassen, <>aß ihm <>er Mut o<>er <>ie Mittel hiezu 
gefehlt hätten. 

o 

Tartarin. 
Einen gera()ezu köstlichen Typus, eine Kombination von 

Einfalt mit Eitelkeit un() Prahlsucht, wie er in solcher Aus
prägung wohl nur in Sü()frankreich. ge()eiht, hat Daubef in 
seinem Tartarin von Tarascon gezeich.net. Der eble Tartarin, 
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ein mO<lerner Don Quixote, <lern es in seiner Vaterstabt an 
Gelegenheit zu Hel<lentaten fehlt, wir<l, obwohl keineswegs 
von mutigem Naturell, <lurrn seine von törichten Mitbürgern 
mächtig aufgestachelte Eitelkeit auf <lie l<lee gebrarnt, öurch 
Löwenjag<len in Algier sich Ruhm zu erwerben. Sein ver
nünftiges, öie Bequemlichkeit liebenöes unö Gefahren abholöes 
Ego wi<lersetzt sirn zwar öieser löee, öoch läßt er sich in 
seiner Einfalt öurch öie Sticheleien seiner Mitbürger schließ
lich zur Ausführung öerselben örängen. Er schifft sich, mit 
einem ganzen Arsenal von Waffen unö Proviantvorräten 
versehen, nach Algier ein, um Zlort zu erfahren, öaß in öem 
Territorium <lieser Kolonie Löwen nicht mehr existieren. 
Diese Belehrung stößt bei ihm je<loch auf Unglauben, unö 
er zögert nicht, schon in öer ersten Nacht außerhalb Algier 
sirn auf <len Anstanö auf Löwen zu begeben. Hiebei er
schießt er ein Eselein, <las er für einen Löwen gehalten, für 
welche Tat er von <ler Besitzerin Prügel erhält unö außer
<lern wei<llich zahlen muß. Diese Erfahrung macht ihn um 
nichts klüger. Nachöem er einige Zeit mit einer Kokotte, 
öie als Maurin seine Einfalt trefflich auszunützen versteht, 
verbracht. zieht er wieöer auf öie Löwenjagö aus, öurch
streift in Begleitung eines 5chwinölers, öer ihn bei öer ersten 
günstigen Gelegenheit seiner Barschaft beraubt, verschieöene 
Gegenöen Algiers unö kommt, nach<lem er, infolge eines Irr
tums leöiglich einen gezähmten blinöen Löwen erschossen, 
schließlich von allen Mitteln entblößt nach Ta'ascon zurück, 
wo er sich als Löwenjäger von seinen Mitbürgern feiern läßt. 

Im "Tartarin sur les Alpes" läßt Dauöet seinen Helöen, 
öer Präsiöent öes Tarasconer alpinen Klubs geworöen war 
unö befürchtet, öieser Würöe öurch öie Machinationen eines 
Konkurrenten verlustig zu gehen, in öie Schweiz ziehen, um 
öort öurch öie Ausführung schwieriger Hochtouren sich mit 
Ruhm zu beöecken unö so seinen Konkurrenten aus ZIem 
Felöe zu schlagen. Nach einigen kleinen Abenteuern läßt 
sich ZIer Helö in seiner Einfalt von einem Lan<lsmann öen 
ungeheuren Bären aulbinZlen, öaß öie Berichte über öie 
Schwierigkeiten un<l Gefahren öer Gletscherbesteigungen 
nichts als ein Trick seien, Zlurch Zlen man Zliese Partien an
ziehenöer marnen wolle. Tartarin läßt sich hie<lurrn auch 
bestimmen, obwohl völlig untrainiert, öie Besteigung öer 
Jungfrau un<l später auch. öes Montblanc zu unternehmen, 
ohne auch eine Ahnung von öer Gefahr zu haben, in öie er 
sith begibt. 

La ewe n f e 1 ~, tlber ~ie Dummheit. 2. Aufl. 4 
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Der Dichter ist so menschenfreunblich, ben Helben hie
bei nicht zugrunbe gehen zu lassen. 

Bei intelligenteren Personen nimmt ()ie Eitelkeit nicht 
jene grotesken formen an, in ()enen sie sich· bei Be
schränkten nicht selten präsentiert. Bemerkenswert ist 
aber, ()aß selbst manche unserer größten Geister von bieser 
Schwäche nicht ganz frei waren; ()ies war z. B. bei Schopen
hauer unb Goethe ()er fall. Die geringe Anerkennung, 
()ie Goethes Leistungen auf ()em Gebiete ber Naturfor
schung zu teil wur()e, bebrückte ihn sehr un() er fanb in 
seinem unbestrittenen Dichterruhme keine Entschäbigung. 

Beachtenswert sinb ferner noch einige intellektuelle 
Typen, welche burch Kombination ber Dummheit mit 
anberen geistigen Eigentümlichkeiten entstehen. Die 
Verbinbung ber Dummheit mit höheren Graben von 
Suggestibilität (Beeinflußbarkeit) führt zu einer geistigen 
Unselbstänbigkeit, welche bas Inbivibuum nötigt, in 
seinem Denken unb Hanbeln sich bem Urteile unb 
Willen anberer blinb zu unterwerfen. Derartige Inbi
vibuen können begreiflicherweise als gefügige Werk
zeuge zu ben verschiebensten Zwecken ge- unb miß
braucht werben, unb es hängt lebiglich von ()em 
Charakter berjenigen ab, in beren Hän()e sie geraten, 
welche Wege sie einschlagen. Dies erklärt es, baß 
mitunter Personen sich an Verbrechen beteiligen, ober 
zur Ausführung solcher gebrauchen lassen, beren Cha
rakter unb Lebensführung keine Neigung zu berartigen 
Hanblungen zu verraten scheinen *). 

Das Gegenstück zu ber erwähnten Variante bilbet 
bie Kombination von Dummheit un() Eigensinn, bie 
verbohrte Dummheit. Die Repräsentanten bieser Va
riante sinb unfähig, sich burch vernünftige Erwägungen 
beeinflussen zu lassen, ihre Irrtümer un() Vorurteile 

*) S. weiteres hierüber in bem Abschnitte "Dummheit 
uno Kriminalität". 
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abzustreifen. Sie halten an einer I()ee, einem Plane fest, 
wenn ihnen auch ()essen Durchführung zum offenbaren 
Scha()en gereicht. Das Vergnügen, ihren eigenen Willen 
()urchzusetzen, sich keinem an()eren unterzuor()nen, 
erweist sich für ihr Han()eln bestimmen()er, als ()ie 
Erwägung ()er folgen. 

Schwerwiegen() für ()as In()ivi()uum un() ()essen 
familie ist in vielen fällen ()ie Kombination von 
Dummheit un() Leichtsinn. Dummheit führt an sich 
noch nicht notwen()ig zu Leichtsinn. Ein beschränkter 
Mensch kann, wenn er ()ie richtige Erziehung genossen 
un() in einem günstigen Milieu sich befin()et, sparsam 
un() arbeitsam sein un() sich von je()em törichten Streiche 
fern halten. Nicht selten aber gesellt sich, un() zwar ins
beson()ere infolge mangelhafter Erziehung un() schlimmer 
Gesellschaft, zu ()er Beschränktheit ()er Leichtsinn, ()er 
()ie Pflichten ()es Berufs un() ~er Lebensstellung ver
gessen un() ()ie sinnlosesten Han()lungen begehen läßt. 
Wir begegnen ()em Leichtsinn nicht nur beim Beschränkten, 
son()ern auch bei wohlbegabten, selbst intellektuell sehr 
hochstehen()en Menschen, insbeson()ere jugen()lichen 
Alters. Der intellektuell gut Veranlagte ist je()och weit 
mehr in ()er Lage, ()ie folgen seines Han()els zu über
blicken, als ()er Beschränkte, un() so begreift eS sich, 
()aß ()er Leichtsinn um so verhängnisvollere folgen nach 
sich zieht, je weniger begabt ()as In()ivi()uum ist. Sinn
lose Verschleu()erung ()es Vermögens ()urch Spiel, Ge
lage, Unterhaltung von Maitressen, Schul()enmachen, 
Vernachlässigung ()es Berufes, Rücksichtslosigkeit gegen 
Eltern un() an()ere Angehörige, auch manche fahrlässige 
Schä()igung von Gesun()heit un() Leben an()erer, ebenso 
auch schwerwiegen()e kriminelle Akte (Unterschlagungen, 
Wechselfälschungen ete.) gehören in ()ieses Gebiet. 

e e e 
4* 
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B. Dummheit, Gefühl un~ Lei~en
schaft. 

c 
Es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, öaß unsere 

Anschauungen, Urteile unö Entschlüsse leöiglich öurch 
unsere Intelligenz, öas Maß unseres Verstanöes, be
stimmt weröen. Der Verstanö ist kein autonomes, 
von anöeren seelischen Faktoren unabhängiges Ver
mögen. Unsere Denkprozesse weröen öurch Gefühle 
mehr oCler weniger beeinflußt, z. T. sogar beherrscht, 
unö öiese Beeinflussung gestaltet sich häufig in einer 
uns wenig oöer überhaupt nicht merklichen Weise. 
Daß Affekte, wie Angst, Zorn, Freuöe, auch intelligente 
Personen ausgesprochene Torheiten begehen lassen, ist 
bekannt; aber auch weniger lebhafte GefühlszustänCle, 
wie z. B. Sympathien unö Antipathien, können unvor
teilhafte Beöeutung für unser Urteil unCl unsere Ent· 
schlüsse erlangen, inClem sie Clen Verlauf öer Geöanken 
in öie ihnen aöäquaten Bahnen lenken unö öas Auf
treten entgegengesetzter Vorstellungen erschweren OCler 
verhinClern. Von einem Menschen, für öen wir Wohl
wol1en empfinöen, können wir kaum etwas Schlimmes 
annehmen, auch wenn hiefür triftige GrünCle vorliegen, 
währenö wir geneigt sinö, einem Anöeren, öer uns 
aus irgenö einem GrunCle antipathisch ist, schon auf 
schwache Anzeichen hin eine Missetat zuzutrauen. Es 
ist öem gegenüber begreiflich, öaß öie Neigung zu 
häufigem Auftreten lebhafterer Gefühle ohne ent
sprechenöe Veranlassung (öer Zustanö öer Affektivität 
<>öer erhöhter gemütlicher Erregbarkeit) für öen Besitzer 
meist eine QueUe von Irrtümern unö Torheiten wirö. 
Dies gilt besonClers für öas weibliche Geschlecht mit 
seinem regeren Gefühlsleben, bei öem, wie man sagt, 
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()as Herz ()em kalt abwägen~en Verstan~e gegenüber 
()en Ausschlag gibt. Das Mit1ei~, ~as bei einer Frau 
()urch einen Schwin~ler erregt wir(), veranlaßt sie z. B. 
zu einer über ihre Verhältnisse hinausgehen~en 

Schenkung, ()ie sich nachträglich als Dummheit erweist, 
un~ ()ie bittere Erfahrung, ~ie sie in ~iesem Falle 
gemacht hat, schützt sie keineswegs vor einer Wie~er
holung ()ieser Dummheit, ~a ihr "gutes Herz" immer 
wie~er bie Oberhan() über ben Verstanb behält. 

Es liegt nahe, baß ber Einfluß ber Gefühle auf 
Denken unb Han()eln bei Beschränkten sich in stär
kerem Maße geltenb macht, als bei besser begabten 
Inbivi()uen. Der gefühlvolle Beschränkte läßt sich in
folge seiner Urteilsschwäche viel leichter als ber In
telligente zu Akten ber Gutmütigkeit bestimmen, bie 
ganz unb gar unangebracht sinb, z. B. Opfer in einem 
falle zu bringen, wo solche unnötig un() für ben 
Empfänger sogar nachteilig sine>. Er sorgt sich ohne 
genügen()en AnlaU um Verwan()te un() Freun()e une> 
macht sich Vorwürfe wegen be()eutungsloser Unter
lassungen. Der gefühlsarme Beschränkte wie e>er, 
()essen Gefühlsverhalten nur bem Durchschnitt entspricht, 
ist in folge seiner Urteilsschwäche oft außer Stan()e, ()en 
Ein()ruck vorher zu sehen, ~en sein Re()en unb Hane>eln 
auf Anbere ausüben. Er begeht e>aher Rohheiten ohne 
jebe Absicht, ine>em er z. B. verletzen()e Äußerungen 
gegen eine Person sich gestattet, e>er er zu Dank ver
pflichtet ist. Im Affekte läßt er sich unbekümmert um 
bie folgen e>ie Zügel schießen une> wire> gewalttätig, 
wo noch eine Verstän()igung e>urch Worte möglich wäre. 
Ein Gutteil ()essen, was man gemeinhin als Rohheit 
betrachtet, ist ()erart auf Dummheit une> nicht auf ethi
schen Defekt zurückzuführen, wie es sich bei ()em e>urch 
seinen Charakter zum Rohling Gestempelten fin()et. 

Was für e>ie Gefühle im Allgemeinen zutrifft, gilt für 
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()en als Lei()enschaft bezeichneten an()auern()en Gefüh)s
zustan() in ganz beson()erem Maße. 

)e()e Lei()enschaft hat ()ie Eigentümlichkeit, ()aß sie 
()en geistigen Gesichtskreis einengt, in()em sie {)as 
Interesse ()es In()ivi()uums übermächtig auf einen Ge
genstan() konzentriert un() ()a()urch ()ie Berücksichtigung 
an()erer, selbst wichtiger Momente verhin()ert o()er 
wenigstens erschwert. Für ()en Beschränkten ist ()ie 
Lei()enschaft begreiflicherweise ungleich gefährlicher, als 
für ()en Intelligenten, ()a ()ieser vielfach wenigstens ()ie 
fähigkeit besitzt, gegen ()ie Lei()enschaft seinen Ver
stan() zur Geltung zu bringen un() ()a()urch ()em Ein
flusse ersterer auf sein Han()eln Schranken zu setzen. 
Das ist ()em Beschränkten gewöhnlich unmöglich. Er 
verfällt ()er Lei()enschaft wie einem Dämon, ()essen er 
sich in keiner Weise erwehren kann. Sein an sich 
schon beschränkter Horizont wir() ()a()urch in einer 
Weise eingeengt, ()aß er blin() un() taub wir() für ()as, 
was je()ermann sieht un() hört, ()aß er Han())ungen 
begeht, ()ie mit seinem Charakter un()'seinen Gewohn
heiten unvereinbar erscheinen, ()aß er ()ie Warnungen 
von Verwan()ten un() freun()en, ()ie ihn vor Unheil 
bewahren wollen, nicht nur in ()en Win() schlägt, son()ern 
sogar als Außerungen übler Gesinnung betrachtet. Am 
häufigsten macht ()ie Lei()enschaft in ()er Form ()er 
Liebe ihren verhängnisvollen Einfluß gelten(). Auch 
()er Intelligente mag an ()em Gegenstan() seiner Nei
gung ungleich mehr Vorzüge un() weniger Mängel 
fin()en, als an()ere Menschen, auch er mag, um eine 
Vereinigung mit ()em Gegenstan()e seiner Neigung zu 
erlangen, wichtige Interessen beiseite setzen; allein eine 
so vollkommene Blin()heit für ()ie physischen un() ins
beson()ere ()ie intellektuellen un() moralischen Mängel 
()es Liebesobjektes, wie wir sie bei ()en Beschränkten 
häufig fin()en, treffen wir bei ben Intelligenten, von 
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seltenen Ausnahmen abgesehen, auf bie wir noch zu 
sprechen kommen werben, nicht. Unb zu ber Blinb
heit für bie Mängel ber Verehrten gesellt sich bei bem 
Beschränkten noch oft völlige Gleichgültigkeit gegen bie 
sozialen unb wirtschaftlichen folgen eines Verhältnisses 
ober einer Verbinbung mit berselb~n, auch wenn biese 
ben Ausschluß aus ber besseren Gesellschaft, ben Ver
zichtauf eine Karriere ober wirtschaftlichen Ruin nach 
sich zieht. Der Beschränkte heiratet eine Kokotte, 
ohne an ihrer Vergangenheit Anstoß zu nehmen, ohne 
bie sozialen folgen einer solchen Verbinbung irgenb
wie zu berücksimtigen. Er opfert unter Umstänben 
einer Tänzerin ober Schauspielerin sein Vermögen, um 
bann wie eine ausgepreßte Zitrone beiseite geworfen 
zu werben. Er stürzt sich in Schul ben, begeht mit
unter sogar Verbrechen, um ben Wünschen ober forbe
rungen seiner Geliebten Genüge zu leisten. Häufig 
wirb auch bei bem Beschränkten bie Liebe eine Quelle 
bauernber geistiger Unfreiheit unb bamit einer Steige
rung seiner geistigen Inferiorität. Der bumme Liebenbe 
sieht alles burch bie Brille seiner frau, ihre Meinungen 
sinb bie seinigen, er vertritt bas ungereimteste Zeug, 
wenn es von seiner frau behauptet wirb, Eine eigene 
tlberzeugung kennt er nicht. Er haßt unb liebt ohne 
allen Grunb, weil seine Gattin solme Gefühle für eine 
gewisse Person hegt. Unb biese Sm wach köpfe werben 
von wenig verstänbigen frauen noch häufig als Ibeale 
von Ehemännern angesehen. 

Auch anbere Leibenschaften vermögen ben Be
schränkten in einer Weise zu beherrschen, baß er bie 
tärichtsten unb gefährJimsten Hanblungen begeht. Ins
besonbere gilt bies von bem Haß, ber Rach- unb Eifer
sucht unb bem Spielteufel. Haß unb Rachsucht ver
bien ben ben Beschränkten oft berart, baß er in bem 
Eifer, seinem Gegner zu schaben, bie Grube nicht sieht, 
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bie er sich selbst gräbt. Die Beschränktheit läßt ben 
Eifersüchtigen bei ben harmlosesten Anlässen Grunb 
zu einer Erregung finben, burch bie er sich selbst, wie 
ben Gegenstanb seiner Liebe quält. Die Beschränkt
heit führt auch oft zu einer Eifersucht in' Bezug auf 
Personen, bie Gegenstanb einer sexuellen Neigung 
nicht bilben können. So ist es nicht selten, baß be
schränkte frauen auf ihre eigenen Kinber ober Ge
schwister eifersüchtig sinb, wenn ber Gatte biesen be
sonbere Zärtlichkeit entgegenbringt. Sie wollen bie 
Liebe ihres Mannes ganz allein besitzen, nicht einmal 
mit ben Kinbern teilen. Bei beschränkten frauen 
kommt selbst eine Eifersucht ber Beschäftigung bes 
Gatten gegenüber vor, wenn bieser in seinem Berufe 
sozusagen aufgeht unb barüber bie Gattin etwas ver
nachlässigt. In köstlicher Weise hat Proellß *) bie Eifer
sucht einer ebenso schönen als beschränkten Römerin 
auf bie kapitolinische Venus geschilbert, mit beren 
tJberwachung ihr Gatte burch sein Amt als Galerie
aufseher betraut war. Die gute Donna beruhigte sich 
erst, als ihr Mann seines Amtes bei bem steinernen 
Teufelsweibe enthoben unb an ein Spital versetzt 
wurbe, bessen Insassen keine Veranlassung zu eifer
süchtigen Erregungen gaben. 

Eine besonbers wiberwärtige form ber Verbinbung 
von Dummheit unb Leibenschaft repräsentiert ber fa
natismus. Politische unb religiöse Leibenschaften fin()en 
wir zwar auch bei Intelligenten sehr häufig, unb es ist 
zur Genüge bekannt, baß viele hochbegabte Männer 
für ihre politische ober religiöse tJberzeugung bas Leben 
einsetzten; allein jener blinbe Fanatismus, ber keinerlei 
Dulbsamkeit gegen abweichenbe Meinungen kennt, ber 
()en Gegner mit ben grausamsten Mitteln verfolgt, 

.) Joh. Proellß: "Die schönste frau." Novellen, Stutt
gart, Verl. Bonz & Co. 
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wächst lloch nur auf llem Bollen ller Beschränktheit. 
So erklärt es sich, llaß eine Masse um so leichter zu 
fanatisieren unll zu Gewalttaten gegen Anllersgläubige 
zu bestimmen ist, je niellriger ihr intellektuelles Niveau 
ist. Der Fanatismus entwickelt sich aber nicht nur mit 
Vorliebe auf llem Bollen ller Beschränktheit, er steigert 
lliese auch, wie jelle Leillenschaft, ganz außerorllentlich, 
sollaß llie Ergriffenen ller Belleutung unll Folgen ihres 
Tuns sich nicht mehr bewußt werllen. Die Scheußlich
keiten, llie im Namen ller Religion unll ller Freiheit 
so unzählige Male von fanatisierten Massen verübt 
wurllen, bezeugen llies zur Genüge, nicht minller so 
manche höchst traurige Vorfälle, ()ie bei uns im Gefolge 
ller Revolution sich ereigneten. 

Wenn auch, wie wir im Vorhergehenllen schon an
<>euteten, gute intellektuelle Begabung im allgemeinen 
einen gewissen Schutz gegen llen Einfluß ller Leillen
schaft verleiht, so lehrt lloch llie Erfahrung, <>aß auch 
intelligente, selbst mit glänzenllen Geistesgaben aus
gestattete Personen zuweilen ller betörenllen Macht 
llerselben in einem Maße, wie llie Beschränktesten 
unterliegen. Soweit llie Liebe in Betracht kommt, 
schützt auch Alter un() reiche Lebenserfahrung, wie 
schon ()as Sprichwort besagt, nicht vor Torheit. In 
()er Mehrzahl ()er Fälle erweist sich bei Intelligenten 
()ie ()urch ()ie tJbermacht ller Liebe bellingte Dumm
heit als ein transitorischer Zustanll. Der Intellekt be· 
freit sich allmählich von ()en Fesseln ()er Leillenschaft, 
un() wenn ()ie Liebe sich ()amit auch nicht ganz un() 
gar verflüdttigt, so stellt sich ()och wie()er eine be
sonnene Beurteilung ller realen Verhältnisse ein, welche 
von törichten, verhängnisvollen Schritten abhält. Allein 
nicht immer gewinnt ller Intellekt wie()er llie Ober
han() über ()ie Leillenschaft. Ich habe im Laufe ller 
Jahre eine Anzahl wissenschaftlich gebil()eter Männer 
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von guter, zum Teil selbst höherer Intelligenz kennen 
gelernt (Arzte, Juristen, Ingenieure, Künstler), ()ie nicht 
etwa im Rausche einer seit kurzem bestehen()en Passion, 
son<>ern nach langer, zum Teil jahrelanger Bekannt
schaft sich zu einer Verehelichung entschlossen, von 
welcher sie ()ie bescheibenste Erwägung <>er Sachlage 
hätte abhalten müssen. Zum Teil han<>elt es sich um 
Personen nicht von zweifelhafter, son<>ern zweifellos 
übler Vergangenheit, Personen, ()ie noch <>azu keines
wegs mit körperlichen Vorzügen ausgestattet waren, 
zum Teil um Frauen, <>ie um viele Jahre älter als <>er 
Mann, mit Kin<>ern, aber nicht mit Mitteln gesegnet un<> 
auch aller intellektuellen Vorzüge bar waren. Es ist 
mir wahrscheinlich, <>aß <>ie Mehrzahl <>er Betreffen<>en 
im Laufe <>es ehelichen Lebens aus <>er Verblen<>ung 
erwachte, in welche <>ie Lei<>enschaft &ie versetzt hatte, 
un<> zu einer nüchternen Beurteilung ihrer Ehehälften 
gelangte. Die Bür<>e, <>ie sie sich aufgela<>en hatten, 
war <>amit natürlich nicht abgestreift. 

Welches Maß von Torheiten <>er Spiel- un<> Speku
lationsteufel zu zeitigen vermag, zeigten nicht nur <>ie 
verkrachten Existenzen jener Offiziere un<> Angehörige 
<>er Aristokratie, <>ie im "Jeu" trotz ungünstiger Er
fahrungen immer wie<>er ihr Glück versuchten un<> nicht 
selten noch in Monte (arlo <>as hereinzubringen glaubten, 
was sie an <>en heimatlichen Spieltischen verloren. Es 
sin<> <>ies zweifellos zum erheblichen Teile beschränkte 
In<>ivi<>uen, <>ie ohne tJberlegung sich ihres Besitzes 
entäußerten un<> noch <>azu ihre Angehörigen in <>ie 
schlimmste Klemme brachten. Es unterliegt aber keinem 
Zweifel, ()aß auch gegenwärtig in <>eutschen Großstä<>ten 
<>er Spielteufel noch arg grassiert. Die Beteiligten sin<> 
wahrscheinlich zum erheblichen Teile Kriegsgewinnler, 
über <>eren intellektuelle Qualität sich nichts Bestimmtes 
sagen läßt. Unter <>en Spekulanten; <>ie <>urch Börsen-
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spiel oc>er anC>ere gewagte Unternehmungen Reichtümer 
zu erwerben suchen unc> sich c>abei zugrunc>e richten, 
finc>en sich zweifellos viele von Haus aus wohl begabte 
Menschen, C>ie c>urch ihre Leic>enschaft so beherrscht unc> 
verblenc>et werc>en, c>aß sie zu einer kühlen Beurteilung 
c>er Geschäftslage un() c>er Chancen ihrer Unternehmungen 
nicht befähigt sin(). Gewinne verleiten sie, ihr Glück mit 
noch höheren Einsätzen zu versuchen, Verluste schrecken 
sie nicht ab, c>as gewagte Spiel fortzusetzen, bis <>er 
Zusammenbruch erfolgt. Auch manche sehr intelligente 
un<> vom Glücke lange Zeit begünstigte Spekulanten 
entgehen ()iesem Schicksale nicht. Der Spekulationsteufel 
sitzt ihnen so sehr im Blute, c>as sie ()ie Erfolge ihrer 
Geschäfte nie ruhig zu genießen vermögen, sonc>ern 
c>urch ()ieselben nur zu neuen, kühneren Spekulationen 
verleitet wer()en, ()ie schließlich fehlschlagen. 

Ähnlich ()em Spielteufel kann auch <>ie Sammel
lei()enschaft intelligente Personen in einer Weise be
herrschen, c>aß sie ()ieselben c>es nüchternen Urteils 
beraubt. Sie verwen()en auf ()ie Vermehrung ihrer 
Sammlungen Beträge, c>ie nicht im Einklang mit ihren 
Vermögensverhältnissen stehen, unc> wer()en gelegent
lich <>ie Beute von Schwin()lern, ()ie ihnen Falsifikate 
zu hohen Preisen aufhalsen. Selbst zu verbrecherischen 
Han()}ungen kann ()iese Lei()enschaft c>en Anstoß geben. 
Es sin<> mir Fälle bekannt gewor()en, in welchen Männer 
von ta()elloser Vergangenheit sich verleiten ließen, Ob
jekte, <>ie ihre Passion besonc>ers erregt hatten unc> 
<>urch Kauf nicht zu erlangen waren, zu entwen()en. 

Es muß schließlich noch bemerkt werc>en, c>aß C>ie 
Lei()enschaft, obwohl ihr <>er c>en geistigen Horizont 
beschränken()er Einfluß nie fehlt, c>och nicht immer zu 
min<>erwertigen intellektuellen Leistungen führt, sonc>ern 
mitunter, wie gelegentlich auch ()er Affekt, C>ie geistige 
Proc>uktivität c>es In()ivic>uums erhöht. Der Künstler, 
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()er sich mit Lei()enschaft ()em Schaffen eines Werkes 
hingibt, ()er Eriin()er, ()er, aller Schwierigkeiten un() 
Hinbernisse ungeachtet, ohne Rast un() Ruhe nur nach 
()em Ziele strebt, ()as er sich gesteckt hat, ber Politiker, 
()er mit Lei()enschaft seine o()er seiner Partei An
schauungen verficht - sie alle erreichen mehr, als sie 
bei kühlem Abwägen ihrer Aufgabe erzielen wür()en. 

C C 
C 

c. Dummheit unö Aberglaube. 
c 

Dummheit un() Aberglaube finben sich so häufig ver
gesellschaftet, baß manche ber Annahme zuneigen mögen, 
letzterer sei le()iglich ein Probukt ersterer. Diese Auffas
sung ist nicht ganz zutreffen(). Wenn wir über bie Bezieh
ungen ()er Dummheit zum Aberglauben Klarheit erlangen 
wollen, müssen wir zunächst ber frage nähertreten, was 
wir unter Aberglauben zu verstehen haben. Die Beant
wortung ()ieser Frage stößt jeboch auf manche Schwierig
keiten, was schon aus ber Tatsache erhellen mag, ()aß ()ie 
Auffassung, zu welcher Lehmann in seinem trefflichen 
Werke "Aberglaube unb Zauberei" nach längeren Aus
einane>ersetzungen gelangte, keineswegs einwanbfrei ist. 
Der Autor bemerkt: "Aberglaube ist jebe allgemeine 
Annahme, ()ie entwe()er keine Berechtigung in einer 
bestimmten Religion hat o()er im Wi()erstreit steht mit 
()er wissenschaftlichen Auffassung einer bestimmten Zeit 
von ()er Natur". Dagegen läßt sich gelten() machen, 
()aß ()as, was im Wi()erstreit mit ()er wissenschaftlichen 
Auffassung einer bestimmten Zeit steht, nicht bloß Aber
glaube, son()ern auch im Gegenteil ein be()euten()er 
fortschritt in ()er Erkenntnis sein kann. Die großen 
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naturwissenschaftlichen Ent~eckungen stan~en zum Teil 
keineswegs im Einklang mit ~en herrschen~en Ansichten 
un~ konnten ~eshalb nur allmählich zur allgemeinen 
Anerkennung gelangen. Eine Definition ~es Aber
glaubens, ~ie auf allgemeine Geltung Anspruch erhebt, 
hat nicht le~iglich ~ie Beziehungen ~esselben zum re
ligiösen Glauben un~ ~er Wissenschaft, son~ern auch 
zum gewöhnlichen Irrtum zu berücksichtigen. Der Aber
glaube ist ja ein falscher, ein irriger Glaube, so hin eben
falls ein Irrtum, aber ein solcher von eigener Art un~ 
~eshalb von ~em gewöhnlichen Irrtum zu unterschei~en. 
Dieser for~erung ~ürfte folgen~e Definition Genüge 
leisten: Aberglaube ist eine Annahme, welche we~er 
in ~en Lehren einer bestimmten Religion, noch in ~em . 
augenblicklichen Stan~e ~er wissenschaftlichen Erfahrung 
eine Stütze besitzt - eine Annahme, welche, obschon 
längst wi~erlegt, sich ~ennoch erhalten hat une> eine 
gewisse Verbreitung besitzt *). Der Aberglaube ist nicht 
~as Geistespro~ukt eines einzelnen In~ivi~uums o~er 
~er Gegenwart, wie es ~er gewöhnliche Irrtum sein 
mag, son~ern etwas tJberkommenes, tJberliefertes, man 
könnte sagen, eine Münze, ~ie, obschon lange außer 

.) Da gewisse Vorstellungen sowohl vom 5tanbpunkte 
ber Religion, resp. einer bestimmten Konfession, als ()er 
Wissenschaft beurteilt werben können, so liegt es nahe, ()aß 
bie Auffassungen ()arüber, was als Aberglaube zu betrachten 
ist, zum Teil erheblich schwanken müssen. So hat, wie 
Hansemann in "Der Aberglaube in ()er Me()izin ete.", 5. 86 
erwähnt, ()ie Inquisitionskongregation in Rom am 29. Juni 
1903 festgestellt, ()aß es kein Aberglaube sei, wenn Papier
bil()er, welche ()ie Mabonna ()arstellen, in Wasser aufgelöst 
getrunken o()er zu Pillen gebreht verschluckt wer()en, um 
Genesung von Krankheiten zu erlangen. Es ist wahrschein
lich, ()aß ()ie Herren von ()er Inquisitionskommission einige 
Kenntnis von ()en Suggestionswirkungen besitzen, un() sie 
haben ()eshalb vielleicht ()en Umstanb in Betracht gezogen, 
()aß ()ie in frage stehen()en Papierteile, wenn ()er nötige 
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Hurs gesetzt, in gewissen Hreisen noch immer als voll
gültig zirkuliert. leber Aberglaube, wie töricht er uns 
auch erscheinen mag, hat eine Vergangenheit. Bei 
näherer Prüfung erweist er sich als tlberbleibsel einer 
früher auf religiösem ober wissenschaftlichem Gebiete 
herrschenben ober wenigstens. im Volke sehr ver
breiteten unb auch von ben Intelligenten geteilten 
Ansicht. Um nur ein Beispiel zu erwähnen, so bilbet 
ber Glaube an Svmpathiemittel, ben wir heutzutage 
als eine besonbers stupibe Spezies von Aberglauben 
betrachten, bas tlberbleibsel einer Anschauung, welche 
vor ]ahrhunberten in ber ärztlichen Welt sehr großen 
Anhang besaß. 

Nach bem Angeführten erscheint es wohl begreiflich, 
baß Mangel geistiger Hultur unb Beschränktheit einen 
sehr günstigen Nährboben für bie Einpflanzung unb 
bas Gebeihen bes Aberglaubens bil<>en. Der unter· 
richtete Intelligente sucht seine Anschauungen in Ein
klang mit ber Erfahrung zu bringen unb verzichtet ben 
Ansichten anberer gegenüber nicht auf ben Gebrauch 
seines Urteilsvermögens. Der Beschränkte un<> Un
gebilbete macht sich bie Anschauung seiner Umgebung 

Glaube an ihre Wirksamkeit vorhanben ist, Heilung herbei
führen können. Dies kann aber an ber Auffassung lIer 
Wissenschaft nichts änöern, welche bie Vorstellung, <>aß Papier, 
in Wasser aufgelöst ober zu Pillen ge<>reht ein Heilmittel 
bilöen soll, in lias Gebiet bes Aberglaubens verweisen muß. 
Wir wissen auch, <>aß bie Anwenbung sogenannter Sympathie
mittel mitunter auf suggestivem Wege Heilwirkungen erzielt. 
Der Glaube an Sympathiemittel bleibt trotzllem ein Aber
glaube, weil man in ()en betreffenben Fällen bie Wirkung 
nicht von ber Suggestion, sonbern von einem Mittel, bas 
völlig ungeeignet ist, einen Einfluß auf eine Krankheit aus
zuüben, erwartet. Ebenso hanbelt es sich, vom wissenschaft
lichen Stan<>punkte betrachtet, im obigen Falle um Aber
glaube, weil offenbar <>ern Papier als solchem, nicht (>er 
Suggestion, <>ie mögliche Heilwirkung zugeschrieben wir<>. 
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unc> auch c>eren Aberglauben unbesehen zu eigen unc> 
hält an letzterem infolge seiner Urteilsschwäche mit 
einer Zähigkeit fest, als ob es sich um unumstößliche 
Wahrheiten hanC>le. Doch bilc>et auch höhere Intelli
genz keinen absoluten Schutz gegen Infektion mit 
Aberglauben. 50 erwähnt z. B. Dresslar (Am. Journal 
of Insanity, Okt. 1910), c>aß 10 von 11 Stuc>enten c>aran 
glaubten, C>aß, wenn man ein Baby in einen' Spiegel 
schauen lasse, es vor seinem 1. Geburtstag sterben 
werC>e. 23 von 30 5tuc>enten glaubten C>aran, c>aß c>as 
Haar besser wachsen werC>e, wenn man es währenc> 
c>es Neumonc>es schneic>en lasse. Nicht einmal c>as 
Genie erweist sich ganz frei von C>iesem intellekfuellen 
Unkraut. Doch ist ein wesentlicher Unterschiec> zwischen 
c>em Aberglauben, c>em wir in c>en Kreisen c>er Intelli
genz begegnen, unc> c>em c>er Beschränkten unc> Un
gebilC>eten. 

Daß man an einem freitag nichts Wichtiges unter
nehmen, zu Dreizehnt nicht an einem Tische sitzen soll, 
C>ie Erwähnung erfreulicher gesunC>heitlicher Verhält
nisse c>urch c>ie Hinzusetzung c>es Wortes "unberufen" 
oc>er Klopfen auf c>en Tisch sozusagen sichern müsse, 
c>aß c>ie Begegnung mit einern alten Weibe am frühen 
Morgen oc>er ein kleiner Unfall beim Aufstehen ein 
übles Vorzeichen für c>en betreffenc>en Tag bilC>e, sinc> 
Variationen c>es Aberglaubens, c>enen wir in c>er besten 
Gesellschaft nicht selten begegnen. Wenn man c>er 
Sache jec>och auf c>en Grunc> geht, so zeigt es sich, 
c>aß es sich hier um Anschauungen hanc>elt, an c>enen 
man nicht c>eshalb festhält, weil man sie für unan
fechtbar erachtet, sonc>ern weil man c>ie Mühe scheut, 
sich c>avon loszumachen. 

Anc>ers verhält es sich mit c>em Aberglauben c>es 
intellektuell tiefer StehenC>en unc> UngebilC>eten. Dieser 
ist von c>er Begrünc>etheit seiner abergläubischen 
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Vorstellungen überzeugt, welche eine unübersehbare 
Menge von Angelegenheiten unö Vorkommnissen öes 
alltäglimen Lebens, wie außergewöhnliche Zufälle be
treffen. Hier finöen wir öen Teufels- unö Hexen
glauben in öer rohesten form, öen Glauben an Ge
spensterspuk, Sympathiemittel öer abenteuerlichsten Art, 
öie Zauberkraft von Leichenteilen , Wahrsagekünste 
öurch Bleigießen, Kartenschlagen , öie Vorbeöeutung 
gewisser Träume usw. Die kursierenöen Varietäten 
öes Aberglaubens wechseln zum Teil wenigstens mit 
öem Stanöe öer Allgemeinbilöung unö besonöeren 
Verhältnissen. Der Hexenaberglaube war bis über öie 
Mitte öes 18. Jahrhunöerts allgemein verbreitet unö 
wuröe selbst von öen Gebilöetsten geteilt. In Bayern 
fanöen öie letzten Hexenhinrichtungen 1754 unö 1756, 
in Glarus 1785, in Posen 1793 statt. Die Sfrafbe
stimmungen gegen Hexerei wuröen in Bayern offizieH 
erst öurch öas Strafgesetz vom Jahre 1813 aufgehoben. 
Mit öer Einführung öes Lottos in Bayern unö währenö 
öes Bestehens öieser Einrichtung gewann öer Aber
glaube von öer Beöeutung gewisser Träume eine ganz 
außeroröentliche Verbreitung. Alle möglichen Traum
erscheinungen hatten einen bestimmten Zahlenwert, 
unö öie Traumbücher, welche öie tlbersetzung öer 
Träume in Zahlen lehrten, waren sehr verbreitet. Die 
Abschaffung öes Lottos hat öieser form törichtsten 
Aberglaubens bei uns öen Boöen entzogen. 

In Bezug auf öie Verbreitung einzelner· Varietäten 
öes Aberglaubens zeigen sich bemerkenswerte terri
toriale Unterschieöe. So ist öer Vampyrglaube, öer in 
Deutschlanö sich jeöenfalls nur noch ganz sporaöisch 
finöet, in öen süöslavischen Länöern noch ziemlich ver
breitet. Der Glaube an öen bösen Blitk ist meines 
Wissens in Deutschlanö überhaupt nicht mehr anzu
treffen, währenö er in Italien, insbesonöere SüZlitalien, 
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()en sü()slavischen Län()ern un() im Orient noch in 
vollster Blüte steht. In Sü()italien finbet sich bieser 
Aberglaube in allen Schichten Z)er Bevölkerung un() man 
sucht mit ben verschiebensten Mitteln,. insbesonbere 
()er sogenannten gettatura (Ausstrecken bes Zeige- un() 
l<leinfingers) gegen ()ie Macht ()es mal'occhio sich zu 
schützen *). Es ist auch nicht zu leugnen, ()aß ()ie 
rohesten unb bebenklichsten formen bes Aberglaubens 
sich ganz vorwaltenb auf ()em LanZ)e unZ) in von ()er 
Kultur noch weniger beleckten Gegenben fin()en. In 
Bezug auf ben Glauben an Wahrsagekünste besteht 
öagegen kaum ein Unterschie() zwischen 5ta()t un() Lan(). 
Die Strafbestimmungen, welche unsere Gesetze gegen 
Gaukelei enthalten, verhin()ern nicht, ()aß sich selbst 
in unseren Großstäbten noch Personen fin()en, ()ie ()as 
Wahrsagegeschäft in ()er einen o()er an()eren form 
berufsmäßig treiben un() zum Teil eines lebhaften Zu
spruches auch aus ben sogenannten gebil()eten l<reisen 
sich erfreuen. In ()en außerbeutschen Großstä()ten ist 
es in ()iesem Punkte keineswegs besser, nur ()aß hier 
zum Teil auch ()er Weg ()es Inserates zur Anpreisung 
von Wahrsagekünsten benutzt wir(). 50 fan() ich in 
amerikanischen Zeitungen häufig Inserate, in welchen 
Ma()ame X. ober V. sich als 5chülerin ()er berühmten 
Lenorman() zum Wahrsagen über Zukünftiges wie Ver
gangenes anbietet. In Paris wir() ()as Wahrsagegeschäft 
vielfach in sogenannten Somnambulenkabinetten in recht 
lukrativer Weise betrieben. Die Wahrsagerinnen be
fassen sich gewöhnlich auch noch mit ()er Heilung von 

.) Wie tief öieser Aberglaube sitzen mag, hiefür liefert 
eine Mitteilung Aschaffenburgs einen Beleg. Nach öieser 
wuröe sogar öem Paps1e Pius IX. (ler böse Blick zuge
schrieben, unc> man erzählte sich in Rom ganz öffentlich, <>aß 
<>ie frommgläubigen Italiener, währenb sie von <lern Papste 
<len Segen empfingen, gleichzeitig hinter <lern Rücken <las 
Zeichen <>er gettatura machten. 

L 0 ewe n fe I i), tJber i)ie Dummheit. 2. Aufl. 5 
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Krankheiten. Gilles ~e la Tourette hat in seinem 
Werke über ~en Hvpnotismus mehrere Prospekte von 
Somnambulen mitgeteilt, aus ~enen ersichtlich ist, welcher 
Künste sich ~iese Personen rühmen un~ auf welches 
Maß von Aberglauben man auch in ~er Pariser ~e
völkerung noch rechnen ~arf. Wir lassen zwei ~ieser 
Prospekte in tJbersetzung folgen. 

MME MARIE 
berühmte hellseherische Somnambule. 

Diplomiert. 
Zu konsultieren für Krankheiten un~ Nachforschungen 

ie~er Art. 
Künftiges aus Z)er Han~. 

Kartenschlagen. Ratschläge unZ) Aufschlüsse. 
Empfangszeit täglich von 9 Uhr morgens bis 7 Uhr aben~s. 

Mäßige Preise. 
Sie sagt ~en Personen, z)ie sie mit ihrem Vertrauen 
beehren, was ihnen bevorsteht, was sie zu fürchtel1 

un~ zu hoffen haben. 
Erleichterung un~ Heilung ~urch ~en Magnetismus. 

Beratung in ~er Wohnung un~ schriftlich. 

e 

Sicherheit, fortschritt, Wissenschaft. 

MME CHARLES. 
Somnambule I. Klasse von Geburt. 

Mitglie~ un~ Inhaberin ~er Me~aille ~es elektro-ma
gnetischen Institutes von frankreich. Mitgliel) mehrerer 

gelehrter unZ) humanitärer Gesellschaften ete. 

Hat ~ie Ehre, ~ieienigen Personen, ~ie sie mit ihrE'm 
Vertrauen beehren wollen, ~u benachrichtigen, l)aß sie 
bei ihr alle Aufklärung finl)en wer~en, ~ie für ihre 

Stellung nützlich un~ notwen~ig sin~. . . . . • 
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Obwohl sie sich gewöhnlich nicht mit Kartenschlagen 
befaßt, ist ()ie Dame ()och bereit, ()ie Personen, ()ie 
es wünschen, ()amit zu be()ienen. Sie liest in gleicher 
Weise aus ()er Physiognomie, wie aus ()en Linien ()er 
Han(), eine Leistung, ()ie ihr mehrere auszeichnen()e 

Erwähnu.ngen eingetragen hat. 

Experimentalsitzungen über Phrenologie. 

Schlafsitzungen zu je()er Stun()e zu re()uzierten Preisen. 
Im Salon ()er M~E CHARLES sieht man ()ie Person, 
()ie man liebt un() ()iejenige, von ()er man geliebt wir(). 

So be()eutungsvoll auch ()ie Beschränktheit für ()as 
Ge()eihen von Aberglauben ist, so ()arf man ()och nicht 
annehmen, ()aß ()ie Ausbreitung ()es letzteren einen 
sicheren I n()ex für ()ie Durchschnittsintelligenz einer 
bestimmten Bevölkerung bil()et. Wenn z. ß. beim 
sü()italienischen Lan()volk sich zurzeit noch weit mehr 
Aberglaube fin()et, als bei ()em sü()()eutschen, so ()arf 
()araus nicht gefolgert wer()en, ()aß ()er ()urchschnittliche 
sü()()eutsche Bauer intellektuell erheblich über ()em sü()
italienischen steht. In einer gutgläubigen Bevölkerung 
kann ()urch klerikale Einflüsse ()ie Ausbreitung un() 
Erhaltung von Aberglauben verschie()enster Art be
günstigt un() ()irekt geför()ert wer()en. Dies ist in 
Sü()italien zweifellos noch weit mehr ()er Fall, wie in 
Sü()()eutschlan(). Hiezu kommt ()er Umstan(), ()aß in 
Sü()italien, speziell auf ()em Lan()e, noch ein erheblicher 
Teil ()er Bevölkerung ohne Schulunterricht aufwächst 
«()ie Zahl ()er Analphabeten ist ()ort noch eine sehr 
be()euten()e). Die Unwissenheit biI()et aber ebenfalls 
einen Faktor, welcher ()ie Infektion mit Aberglauben 
ebensosehr begünstigt, wie ()ie Dummheit. 

c c c 

5* 
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D. Die Dummheit als folge öie 
geistige Entwicklung hemmenöer 

äußerer Momente. 
Die Ver()umnrung. 

c 
tJber ()en Anteil, welchen an ()em intellektuellen Ver

halten ()es Erwachsenen ()ie angeborene Veranlagung 
unZ) äußere faktoren (Milieu, Erziehung, Unterricht, 
Lebensschicksale) haben, gehen heutzutage ()ie An
sichten noch erheblich auseinan()er. Darüber besteht 
je()och keine MeinungsverschieZ)enheit, ()aß ()ie in frage 
stehen()en Momente je nam ihrer Art auf ()ie geistige 
Entwicklung Z)es In()iviZ)uums in günstigem wie in 
ungünstigem Sinne einzuwirken imstan()e sin(). Es liegt 
nahe, ()aß ()er Scha()en, welmen ungünstige äußere 
Einflüsse nam sich ziehen, in ()en Einzelfällen je nach 
()em Gra()e Z)er Begabung, schwankt. Talente für 
einzelne Leistungen können bei Mangel an tJbung unZ) 
Anregung verkümmern, aber eine treffliche intellek
tuelle Allgemeinbegabung gelangt auch unter wiZ)rigen 
äußeren Verhältnissen zum Durmbruch; eine solche kann 
nie zum Niveau Z)er Dummheit herabgeZ)rückt werZ)en. 
Dies ist nur bei Z)er allerz)ings weit vorherrschenZ)en 
mittelmäßigen Veranlagung Z)er fall, unZ) seibstverstänz)lich 
kann eine von Haus aus bestehenZ)e Beschränktheit 
<>urch Momente, welche ()ie geistige Entwicklung be
einträchtigen, gesteigert werZ)en. In letzteren fällen 
()arf man von Ver () u m m u n g sprechen. 

Unter ()en Momenten, welche in z)ieser Richtung 
von Be()eutung sinZ), haben wir Z)en Einfluß Z)es Milieus 
bereits an früherer Stelle berührt. Vernachlässigung 
<>er Erziehung unZ) Z)es Unterrichts haben besonZ)ers 
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smwerwiegen()e Folgen. Erstere wirkt namentlim in 
()em vorsmulpflimtigen Alter unheilvoll, ()a ()ie Volks
smule neben ()em eigentlichen Unterrimt auch eine 
erzieherisme Tätigkeit ausübt. Man mag ()en Wert ()er 
in ()er Volkssmule erworbenen Kenntnisse für ()as 
Leben höher o()er geringer einsmätzen , unzweifelhaft 
bil()et smon ihr Erwerb für ()as heranwamsen()e Kin() 
ein wertvolles Gut, ()a ()erselbe ()ie Entwicklung ()er 
geistigen Fähigkeiten ()urch tJbung för()ert. Der Besitz 
einzelner in ()er Smule erworbener Kenntnisse, so speziell 
()er ()es Lesens, ist je()och von größerer Tragweite. 
Wenn bei uns aum viele Menschen, namentlim auf ()em 
Lan()e, von ihrer Kenntnis ()es Lesens wenig Gebrauch 
machen, so ()arf man ()och ()ie Be()eutung ()erselben 
für ()en Bil()ungszustan() ()er Massen un() ihr intellek
tuelles Niveau nicht unterschätzen. Der Lesekun()ige 
ist imstan()e, seinen Vorstellungsschatz ()urch Lektüre 
stän()ig zu vermehren, neue I()een in sich aufzunehmen 
un() seine Anschauungen über ()ie verschie()ensten 
Gegenstän()e zu erweitern un() zu verbessern, wo()urch 
sein geistiger Horizont vergrößert un() seine Urteils
fähigkeit gesteigert wir(). Dieser Weg zur Hebung 
()es intellektuellen Vermögens ist ()em Leseunkun()igen 
verschlossen. 

Ähnlich nachteilig, wie Vernachlässigung, wirkt ver
kehrte Erziehung. Vor allem kommt hier ()ie Ein
pflanzung von törichten un() abergläubischenVorstellungen 
un() von Vorurteilen in Betracht. Die Schauergeschichten 
von Hexen un() Gespenstern, vom Wauwau un() an()eren 
mystischen Ungeheuern, mit ()enen einfältige Mütter 
un() Dienstboten ()ie Kin()er zum Teil zu unterhalten, 
zum Teil zu schrecken suchen, wirken nicht nur ()a()urch 
schä()lich, ()aß sie ()ie Phantasie ()er Kleinen vergiften 
un() Ängstlichkeit hervorrufen, son()ern auch ()q()urch, 
()aß sie ()ie Leichtgläubigkeit un() Kritiklosigkeit för()ern. 
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Auch ()urch unvernünftige Strenge in ~er Erziehung, 
<>as Verlangen unbe()ingten Gehorsams in allen An
gelegenheiten un<> Unter()rückung je()er selbstän()igen 
Regung kann <>ie geistige Entwicklung ()es Kin()es be
einträchtigt wer()en. Durch <>ieses System wir() in 
<>ern Kin<>e ()ie Neigung zum eigenen Nach()enken un() 
selbstänc>igen Urteil erstickt, es wir<> ()aran gewöhnt, 
mechanisch ()as zu tun, was man von ihm erwartet, un() 
so zur Maschine, statt zu einem ()enkenc>en Wesen 
ausgebilC>et. Ver<>ummen<> wirkt auch C>as System ()er 
allzugroßen Güte un() Schonung, ()as namentlich von 
Müttern öfters geübt wirc> , ()ie Gepflogenheit, ()em 
Kinc>e <>urch Nachhilfe eigenes Denken zu ersparen 
un<> <>ie an seine Leistungsfähigkeit zu stellenc>en An
forc>erungen möglichst herabzuschrauben. Sdtwadtbe
fähigte Kin()er, bei c>enen es besonc>ers widttig ist, 
<>urdt tJbung ()ie Entwicklung ()er intellektuellen Gaben 
zu förc>ern, werc>en C>aC>urdt beson()ers gesdtä()igt, ()a 
<>ie bei <>enselben gewöhnlich von Haus aus sdton be
stehen()e Neigung zur Denkträgheit hieC>urdt gesteigert 
wirC>. Audt verkehrte UnterridttsmethoC>en, tJberlac>ung 
<>es Ge<>ädttnisses mit totem Material un() Vernadt
lässigung c>er Denkübungen können ()em jugen<>lidten 
Geiste sdtaC>en. 

Es ist begreiflidt, ()aß ()ie Momente, weldte auf 
<>as Einzelinc>ivic>uum verc>ummen() wirken, wenn sie 
bei einer größeren Anzahl an einem Orte lebenc>er 
Inc>ivic>uen zur Geltung kommen, eine Massenverc>um
mung zur folge haben. Schon <>ie isolierte Lage 
einer Ortsdtaft, ()ie Entfernung ()erselben von ()en 
frequentierteren Verkehrswegen, kann ungünstig auf 
<>en intellektuellen Stan<> einer Bevölkerung wirken, 
un<> jene Tiroler Kleriker, welche <>ie Anlage neuer 
Straßen zu verhinc>ern sich bemühten, weil sie von 
einem größeren fremc>enzufluß eine Min<>erung ()er 
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frommen Einfalt ihrer Schäflein befürchteten, hatten 
nicht unrichtig kalkuliert. Die Abgeschlossenheit ver
hinbert bas Einbringen neuer Ibeen unb bie Beseiti
gung von Vorurteilen un() an()eren irrtümlichen An
schauungen. Sie begünstigt baher ()ie geistige Stag
nation unb erschwert jeben fortschritt. Man kann sich 
in unseren Gebirgs()örfern häufig bavon überzeugen, 
wie förberlich bie Zunahme bes Verkehrs auf ()ie In
telligenz ()er Bevölkerung wirkt, wenn biese Intelligenz
mehrung auch nicht immer für ben Fremben von Vor
teil ist. Ähnlich wie ()ie Isolierung wirkt bie Ver
breitung unb Unterhaltung törichter un() abergläubischer 
Vorstellungen in einer Bevölkerung, ()a hie()urch bei 
Qerselben Kritiklosigkeit un() Leichtgläubigkeit un() ba
mit auch ()ie Neigung zur blinben Unterorbnung unter 
bie geistliche Autorität genährt wirb. Manche sinb ber 
Meinung, baß bie absichtliche Verbummung bes Volkes 
auf bem angebeuteten Wege lebiglich eine Gepflogen
heit bes um seine Herrschaft über <>ie Geister be
sorgten ultramontanen Klerus sei, unb es ist auch nicht 
zu leugnen, baß ()ieser in ben Länbern unb an ben 
Orten, in welchen er bisher bie Macht besaß, sich reb
lich bemühte, bie Hebung bes intellektuellen Niveaus 
ber Bevölkerung zu verhinbern. Allein bie ultramon
tane Klerisei hat sich keineswegs bas Privileg ber 
Volksverbummung angeeignet. Politische Agitatoren in 
verschiebenen Länbern unb gouvernementale Kreise 
arbeiteten in ()er gleichen Richtung, wenn auch nicht 
immer mit bem gleichen Erfolge. Am beutlichsten ist 
<>ies auf europäischem Gebiete in Rußlanb zutage ge
treten. Bis zum Ausbruche ber Revolution in biesem 
Lan<>e hat <>as systematische Vorgehen gegen Universi
täten un<> Gymnasien, <>ie Knebelung <>er Presse, <>ie 
Vernachlässigung bes Volksschul unterrichtes <>ie Be
kämpfung aller Bestrebungen, <>ie bie Aufklärung <>er 
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Massen zum Ziele hatten, z)ie Maßregelung Z)erjenigen, 
welche ihre politische Meinung zu äußern oZ)er auch nur 
grobe MißstänZ)e zu geißeln wagten, Z)eutIich genug be
wiesen, Z)aß z)ie gouvernementalen Kreise, z)ie Z)urch hun
Z)ertjährige Knechtung erzielte VerZ)ummung Z)es Volkes 
nicht zu beseitigen oZ)er zu verringern, sonZ)ern um jeZ)en 
Preis zu erhalten, wenn nicht zu mehren gewillt waren. 

Einer Z)er hervorragenZ)sten russischen Gelehrten 
Z)er Gegenwart, v. Bechterew, äußert sich über Z)as in 
RußlanZ) befolgte System in folgenZ)en bitteren Worten *): 
"Der schlimmste feinZ) aber, z)ie größte Gefahr erwuchs 
Z)er russischen Schule aus Z)em neuerClings stark um 
sich greifenClen Nihilismus gegenüber allen BilClungs
tenClenzen. Aufklärung Cler Massen erschien als etwas 
öberflüssiges, ja als schäCllich vom StanClpunkte Cler 
allgemeinen staatlichen IClee. Volle Schriftunkunz)igkeit 
war z)ie frucht, Clie weiten Schichten Cles Volkes aus Clieser 
unsinnigen Politik erwuchs, unCl für Millionen blieb z)ie 
Gottesgabe Cler menschlichen Sprache auf Clas enge 
Gebiet persönlichen GeClankenaustausches beschränkt. 
Eine gute Vorstellung von Clem tiefen Niveau russischer 
Volksbi1Clung erhält man bei einer Vergleichung mit Clen 
Verhältnissen in Japan, wo es insgesamt 10% Schriftun
kunClige in Cler Bevölkerung gibt, gegen 73 010 in RußlanCl". 

Auch z)ie politische Unfreiheit, wie sie in RußlanCl unc> 
anCleren absolutistisch regierten LänClern bestanCl, wirkt 
in gewissem Maße verClummenCl, Cla sie Clie Massen 
jener geistigen Anregung beraubt, Clie mit Cler aktiven 
Anteilnahme an staatlichen Angelegenheiten verknüpft ist, 
unCl sie verhinClert, auf z)ie Besserung ihrer Verhält
nisse, soweit solche Clurch staatliche Mittel ermöglicht wirCl, 
unCl Clie Beseitigung von MißstänZ)en BeClacht zu nehmen. 

") v. Bechterew: "Die Persönlichkeit unb bie Bebingungen 
iherer Entwicklung un() Gesunbheit." Grenzfragen bes Nerven
unb Seelenlebens. XLV, S. 23. 
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Ähnlich wie ()ie politische Knechtung kann en()lidt 
auch ein an()auern()er materieller Notstan() wirken. 
"Die Not", sagt ()as Sprichwort zwar "macht erfin()e
risch"; sie veranlaßt ()en Menschen, alle seine Kräfte 
anzuspannen, um seine Existenz angenehmer zu ge
stalten. Dies trifft je()och im allgemeinen nur für ()ie 
fälle zu, in welchen ()as In()ivi()uum ()ie Aussicht hat. 
()urch Anstrengungen einen Erfolg bezüglich seiner Ver
hältnisse zu erzielen. An()auern()es materielles Elen(). 
()as nicht zu beseitigen ist, ()rückt ()agegen (He geistige 
Regsamkeit herab un() führt ()a()urch zum Stumpfsinn. 
Dies ist le()iglich ()er Aus()ruck einer Akkommo()ation 
an ()ie bestehen()en traurigen Verhältnisse, ohne welche 
()iese nicht zu ertragen wären. Wir() ()er Branntwein 
als Tröster in ()iesen Fällen verwen()et, wie es so 
häufig geschieht, so sinkt ()as intellektuelle Niveau ()er 
Be()auernswerten noch tiefer. 

e 0 
o 

E. Dummheit als folge von 
Erkrankung. 

o 

Die pathologische Dummheit. 
Neben ()er Dummheit. ()ie auf angeborener, noch 

im Bereiche ()es Normalen liegen()er Gehirnveranlagung 
beruht, - hieher gehört ()ie weit überwiegen()e Zahl ()er 
Fälle intellektueller Min()erwertigkeit - fin()en wir nicht 
selten als Folge von Erkrankungen Zustän()e vermin
()erter geistiger Leistungsfähigkeit, ()ie man ebenfalls als 
Dummheit bezeichnen kann. Im jugen()lichen Alter sin() 
es insbeson()ere Gehirnhautentzün()ungen un() ()ie als 
Dementia praecox bezeichnete, in vielen Beziehungen 
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noch bunkle Gehirnerkrankung , welche biese Folge 
ha ben. Die intellektuelle Schäbigung, welche letzteres 
Leiben herbeiführt, ist oft eine sehr schwere, unb man 
barf bie Fälle, in welchen es lebiglich zu einer Ab
schwächung ber geistigen Fähigkeiten, bie man noch 
als Beschränktheit bezeichnen kann, kommt, als günstig 
verlaufenbe betrachten. Auch auf schwere akute In
fektionskrankheiten, so z. B. Typhus, ist bei jugenb
lichen Inbivibuen mitunter ein Rückgang ber geistigen 
Fähigkeiten bis zum Niveau ber Beschränktheit zurück
zuführen. In ben mittleren unb vorgeschritteneren 
Jahren werben 'insbesonbere Gefäßerkrankungen bes 
Gehirns, bie zur Bilbung von Erweichungs- ober BIut
herben ben Anlaß geben, häufig eine Ursache intellek
tueller Schäbigungen verschiebenen Grabes, unb unter 
biesen finben sich auch Fälle, in welchen ber geistige 
Rückgang noch innerhalb ber Grenze ber Beschränkt
heit sich hält. Ausgebehnte Gefäßerkrankungen bes 
Gehirns (Arteriosklerose) können auch, ohne baß es 
zur Biloung von Herben ber erwähnten Art kommt, 
eine mehr ober minber weitgehenbe Abschwächung ber 
intellektuellen Leistungen nach sich ziehen. Das gleiche 
gilt von Gehirngeschwülsten unb Kopfverletzungen. 
Außer ber bereits erwähnten Dementia praecox hinter
lassen auch anbere Geistesstörungen mitunter intellek
tuelle Schäbigungen, bie hier in Betracht kommen. 
Man spricht in biesen Fällen von Heilungen mit Defekt. 
Die Abschwächung ber geistigen Leistungen kann sich 
hier innerhalb ber Grenzen ber Beschränktheit halten, 
so baß ber Betreffenbe boch noch eine gewisse Stellung 
im Leben auszufüllen vermag. 

Unter ben Neurosen bebingt bie Neurasthenie zwar 
häufig eine Herabsetzung ber intellektuellen Leistungs
fähigkeit, boch ist biese im allgemeinen nicht von 
einer Art, baß sie zur Beschränktheit führt. Die 
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Neurastheniker klagen zwar vielfach, baß sie bumm ober 
selbst blöbe geworben seien, baß ihnen kompliziertere 
geistige Arbeiten schwer fallen ober überhaupt nicht 
mehr gelingen, baß ihnen plötzlich ber faben ausgehe, 
wenn sie etwas berichten wollen, wohlbekannte Namen 
nicht einfallen, baß sie bei ber Lektüre ben Sinn bes 
Gelesenen schwer oc>er nicht auffassen unb c>ergleichen 
mehr. Hiebei hanbelt es sich zweifellos um eine Ab
schwächung c>er geistigen Leistungen. bie jeboch in ihrer 
Intensität schwankt unc> nur auf einer anc>auernben 
Ermübung ober Erschöpfung bes Denkapparates, nicht 
einer tieferen Schäbigung besselben beruht unc> baher 
auch gewöhnlich einer Ausgleichung fähig ist. Das 
burch Neurasthenie bec>ingte Manko auf intellektuellem 
Gebiet betrifft gewöhnlich weit mehr c>ie quantitative 
als c>ie qualitative Seite unb geht, was letztere betrifft, 
wie schon angeC>eutet wurbe, von vorübergehenben 
Steigerungen bes LeiC>ens abgesehen, nicht so weit, 
c>aß man von Beschränktheit sprechen kann. 

Bei Hysterischen finbet sich mitunter eine intellek
tuelle Minberwertigkeit, bie bis zum ausgesprochenen 
Schwachsinn gehen kann. Ein hervorragenber fran
zösischer Autor, Pier re ]anet, hat geglaubt, als bas 
Wesentliche ber Hysterie eine Art von Geistesschwäche 
betrachten zu bürfen. "Die Hysterischen," bemerkt ber 
Autor, "haben wie eine große Kategorie von Kranken 
nur bas Denkvermögen eines Kinbes, unb c>er Charakter 
c>er Hysterischen ist nichts anc>eres als c>er Charakter 
ber Geistesschwachen, ber Kinber." Diese Auffassung 
kann nur burch Zufälligkeiten bes Materials, an wel
chem ]anet seine Stubien machte, sich ,erklären. Von 
ben Hysterischen, benen man in ber Alltagspraxis 
begegnet, zeigt jebenfalls ber größere Teil normale, 
manche berselben sogar hervorragenbe geistige Begabung, 
woraus ber Schluß sich ergibt, baß bie Beschränktheit, 
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()er wir bei an Hysterie Erkrankten begegnen, mit 
()em Wesen ()ieses Lei()ens nichts zu tun hat *). 

Die Epilepsie führt bei von Haus aus wohlbegabten 
In()ivi()uen zu einer Schä()igung ()er I ntelligenz nur 
()ann, wenn ()ie Anfälle, in welchen ()as Lei()en sich 
vorzüglich äußert, häufiger auftreten. In()ivi()uen, welche 
nur in größeren Zwischenräumen von vereinzelten 
epileptischen Attacken heimgesucht wer()en un() nicht 
erblich schwer belastet sin(). können ihre geistigen Kräfte 
selbst bei vieljähriger Dauer ()es Lei()ens ungeschmälert 
bewahren. So hatte ich selbst in jüngster Zeit Ge
legenheit, einen 70 jährigen Herrn kennen zu lernen, 
()er, obwohl seit seinem 18. Lebensjahre infolge eines 
Sturzes an Epilepsie lei()en(), sich noch vollster geistiger 
frische erfreut. Bei häufigen, insbeson()ere serien
weise auftreten()en Anfällen wir() ()ie intellektuelle 
Abstumpfung, ()ie sich anfänglich nur vorübergehen() an 
()ie Anfälle knüpfte, allmählich ()auern(), so ()aß sich ein 
Zustan() mehr o()er min()er weitgehen()er Beschränkt
heit entwickelt. Der geistige Rückgang kann auch, 
wenn ()er Kranke länger am Leben bleibt, selbst bis 
zur völligen Demenz fortschreiten. Häufig wir() bei 
Epileptischen, welche mit Brompräparaten behan()elt 
wer()en, ()ie ()urch ()as Lei()en be()ingte Abnahme ()er 
Geisteskräfte mit Unrecht auf ()en Bromgebrauch zu
rückgeführt. Es .ist je()och nicht in Abre()e zu stellen, 
()aß übermäßige Bromgaben einen Zustan() aus
gesprochener Stupi()ität (Ge()ächtnisschwäche un() Er
schwerung aller geistigen Operationen) herbeiführen 
können, was sich aus ()er hemmen()en Einwirkung ()es 
Broms auf ()ie. kortikalen Vorgänge erklärt. 

*) tlbereinstimmene> mit meinen Beobachtungen erklärt 
Freue>: "e>aß man unter c>en Hysterischen c>ie geistig klarsten, 
willensstärksten, charaktervollsten une> kritischsten Mensdlen 
finc>en kann". 
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Ungemein viel häufiger als c>urch Brom werc>en 
c>urch habituellen übermäßigen Alkoholgenuß c>ie Geistes
kräfte in einer Weise geschäc>igt, c>ie allmählich zu einem 
Zustanc> anc>auernc>er Beschränktheit führt. Kraepelin 
bemerkt hierüber (Lehrbuch C>er Psychiatrie): "Verhältnis
mäßig am wenigsten pflegt zunächst c>ie Beeinträchtigung 
c>er geistigen Leistungsfähigkeit in c>ie Augen zu fallen. 
Inc>essen beginnt sich regelmäßig beim Trinker eine 
merkliche Herabsetzung seiner Arbeitskraft heraus
zubi1C>en. Eine wesentliche Rolle scheint c>abei c>ie 
Steigerung c>er Ermüc>barkeit zu spielen. Es wirc> ihm 
schwer, seine Aufmerksamkeit längere Zeit anzuspannen, 
neue, ungewohnte Einc>rücke zu verarbeiten, sich in 
verwickeltere geistige Aufgaben hineinzufinC>en. Er 
liebt es C>aher, sich in bekanntem Geleise zu bewegen, 
hat wec>er Neigung noch Fähigkeit zu schöpferischer 
GeC>ankenarbeit. Infolgec>essen verengt sich sein Ge
sichtskreis; seine geistige Ausbilc>ung steht zunächst 
still, macht aber c>ann Rückschritte unc> führt zur 
Verarmung seines Vorstellungsschatzes unc> Abnahme 
seiner Urteilsfähigkeit. Dieser Vorgang wirc> ganz 
besonc>ers begünstigt c>urch c>ie niemals fehlenc>en 
Störungen c>es GeC>ächtnisses." 

Wir können uns über c>ie verc>ummenc>en Wirkungen 
anhaltenc>en, übermäßigen Alkoholgenusses nicht wun
c>ern, c>a schon bescheic>ene Alkoholgaben (etwa 1 bis 
2 Liter Bier entsprechenC» nicht nur (>ie Schnelligkeit, 
sonc>ern audt (>ie Qualität (>er intellektuellen Leistungen 
herabsetzen un(> nach c>em Genusse größerer Alkohol
mengen noch nach 24-36 Stun(>en eine Verminc>erung 
c>er geistigen Arbeitskraft zu konstatieren ist. 

c c c 
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f. Dummheit un() Gehirn. 
c 

Die organische Grunblage ber Dummheit. 
Daß bie geistige Beschränktheit ebenso wie her

vorragenbe Intelligenz ihren Grunb in ber Gehirn
beschaffenheit hat, ist eine Tatsache, welche niemanb 
bezweifeln kann, ber einen gesetzmäßigen Zusammen
hang ber geistigen Verrichtungen mit ber Tätigkeit 
unseres Gehirns zugibt. Inbes haben bie neueren 
Forschungen auf bem Gebiete ber Gehirnanatomie unb 
Gehirnphvsiologie noch keine völlige Klarheit barüber 
gebracht, von welchen Besonberheiten ber Gehirnbe
schaffenheit bie Dummheit abhängt. Es lag wohl am 
nächsten, ben quantitativen Faktor, i. e. bie Masse bes 
Gehirns verantwortlich zu machen, inbem man von ber 
Annahme ausging, baß ein kleineres Gehirn zu ge
ringeren Leistungen befähigt sei als ein größeres. 
Zahlreiche Beobachtungen schienen zugunsten bieser 
Annahme zu sprechen. Das Gehirn ber höchststehen
ben Affen bleibt an Umfang weit hinter bem bes 
Menschen zurück; bas Durchschnittsgewicht ber Gehirne 
ber nieberstehenben Menschenrassen ist geringer als 
bas ber höherstehenben, bas bes Mannes größer als bas 
bes Weibes. Man hat auch bei Ibioten unb Imbezillen 
häufig auffallenb niebrige, bei intellektuell hervorragen
ben Menschen erheblich über ben Durchschnitt hinaus
gehenbe Gehirngewichte angetroffen. Diesen Beobach
tungen stehen jeboch anbere gegenüber, welche barauf 
hinweisen, baß bie Masse bes Gehirns allein für bie 
geistige Begabung unb bamit auch für bie Beschränkt
heit keine ausschlaggebenbe Bebeutung besitzt. Dies 
erhellt schon in recht beutlicher Weise aus manchen 
bei Tieren zu beobachtenben Tatsachen. So übertrifft 
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bie Gehirnmasse bes Rinbes um ein Vielfaches bie 
bes Pubeis unb bes ]agbhunbes, währenb bie intellek
tuellen Leistungen letzterer weit über benen bes Rinbes 
stehen. Damit stimmen manche Erfahrungen beim 
Menschen über ein. So hat man verschiebenfach sehr 
große Gehirne bei Inbivibuen gefunben, welche sich 
währenb ihres Lebens keineswegs burch ihre geistigen 
Fähigkeiten auszeichneten, währenb manche berühmte 
Männer nur ein Gehirn von burchschnittlichem ober selbst 
unter bem Durchschnitte stehenbem Gewichte besaßen -). 

Da bie vorliegenben Tatsachen bie Annahme einer 
konstanten Beziehung zwischen Gehirnmasse unb gei
stiger Entwicklung nicht gestatteten unb ber Ablauf ber 
psychischen Prozesse an bie Tätigkeit ber Großhirn
rinbe gebunben ist, lag ber Gebanke nahe, baß ber 
Winbungsreichtum ber Großhirnhemisphären, i. e. bie 
Flächenausbehnung ber Großhirnrinbe von Be()eutung 
für bie intellektuelle Begabung sein müsse. Auch für 
biese Annahme ließ sich eine Reihe von Erfahrungen 
geltenb machen. Man fan() bei geistig hervorragen ben 
Personen häufig Gehirne mit auffallen()em Winbungs
reichtum unb bei wenig begabten In()ivibuen solche 

.) Am auffallenbsten in bieser Beziehung war ber Be
funb bei bem berühmten französischen Parlamentarier unb 
Staatsmann Gambetta, bessen Gehirn nur 1241 g wog, also 
150 g unter bem Durchschnitt aufwies. Ein Gegenstück zu 
Gambetta bil()et ber von Obersteiner mitgeteilte Fall eines 
im Wiener Versorgungshause verstorbenen Mannes von 
58 Jahren von mittlerer Statur. Derselbe, ein Millionärssohn 
von mittlerer Begabung, bem bie reichlichste Gelegenheit zur 
Entfaltung seiner Anlagen geboten war, leistete, abgesehen 
von ber Vergeubung seines Vermögens, nichts Bemerkens
wertes, obwohl er Besitzer eines ganz ungewöhnlich großen 
Gehirns war. Sein Gehirn wog nach Obersteiners Berech
nung im frischen Zustanbe 2028 g, also etwas mehr als bas 
Turgenjeffs, unb zeigte mikroskopisch keine pathologischen 
Veränberungen. 
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mit sehr einfachen Win<>ungsverhältnissen. Ahnliche 
Unterschie<>e ergaben sich bei einern Vergleiche <>er 
Gehirne von Angehörigen <>er höher- un<> <>er nie<>er
stehen<>en Rassen. InCles han<>elt es sich hier, wie 
bei <>ern Volumen <>es Gehirns, um keine konstanten 
Vorkommnisse. Gehirne mit reicher Win<>ungsentwick
Jung fin<>en sich auch bei Personen, Clie sich nicht <>urch 
ihre geistigen Qualitäten auszeichneten, un<> einfache 
Win<>ungsverhältnisse bei solchen von <>urchaus normaler 
Intelligenz. Die größte bisher beobachtete Flächenaus
<>ehnung <>er Großhirnrin<>e wies <>as Gehirn eines 
36 jährigen Ziseleurs von geringer Intelligenz auf, <>er 
ein schlechter Arbeiter un<> <>ern Trunke ergeben ware). 

Auch bei Tieren ließ sich keine konstante Beziehung 
zwischen WinClungsentwicklung un<> Intelligenz nach
weisen. Zwar lehrt <>ie vergleichen<>e Anatomie, <>aß 
<>ie Großhirnoberfläche bei allen Tierklassen bis zu <>en 
Säugern un<> auch bei <>iesen bei <>en geistig nie<>er
stehen<>en OrClnungen glatt ist. Allein an<>ererseits 
ergibt sich bei <>en höherstehenClen, mit Großhirn
win<>ungen ausgestatteten Säugern, <>aß <>er Entwicklung 
<>er WinClungen <>ie <>er Intelligenz keineswegs stetig 
parallel geht. In ein un<> <>erselben Or<>nung zeigen 
<>ie kleineren Tiere meist nur glatte oCler nur wenig 
mit WinClungen versehene Großhirnhemisphären, <>ie 
größeren Tiere <>agegen zahlreiche Win<>ungen, währen<> 
<>ie Intelligenz bei <>en großen un<> bei <>en kleineren 
Tieren <>urchaus keine entsprechenClen Unterschie<>e 
<>arbietet. Für <>ie WinClungsentwicklung erweisen sich 
eben auch rein mechanische Faktoren höchst einflußreich, 
wie <>urch Untersuchungen unwi<>erleglich <>argetan ist. 

Die Tatsache, <>aß erhebliche, nicht auf pathologischen 
Prozessen beruhenCle Schwankungen in <>er Dicke <>er 

.) Siehe: "Die Umschau" Nr.27, 4. Juli 1908, 5.533. 
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Großhirnrinbe vorkommen, führte weiterhin zu ber 
Vermutung, baß auf biesem Wege mangelhafte Flächen
ausbehnung ber Rinbe ausgeglichen werben könnte, 
unb einzelne Beobachtungen schienen biese Ansicht 
zu stützen. Jensen "'), welcher an 6 Gehirnen genaue 
Untersuchungen über bie Rinbenbicke anstellte, fanb 
bei einer Frau, welche bis in bie 20 er Jahre ben 
Anforberungen einer nieberen Lebenssphäre zu genügen 
imstanbe unb, wenn auch nicht intelligent, jebenfalls 
auch nicht ibiotisch war, ein Gehirngewicht von nur 
1065 g, babei waren bie Großhirnhemisphären mäßig 
winbungsreich, bie Furchentiefe unb Furchenlänge, also 
bie Gesamtoberfläche gering unb zwar unter bem 
Normalen. Die Untersuchung ergab in biesem Falle 
eine sehr beträchtliche Dicke ber Rin()e (2,6 mm, bie 
bickste Rin()e von sämtlichen 6 untersuchten Fällen), 
unb Jensen glaubte in biesem Umstan()e eine Erklärung 
()afür zu fin()en, baß bie betreffenbe Person trotz ber 
kümmerlichen Entwicklung ihres Gehirns ()en erwähnten 

. Geisteszustanb bis in bie 20 er Jahre zeigte. Als 
Gegenstück führte Jensen ben Fall einer Ibiotin mit 
Sprach mangel an. Hier besaß bas Gehirn ()as respek
table Gewicht von 1416 g, einen über ()em Durchschnitte 
stehenben Winbungsreichtum un() sehr be()euten()e 
Furchenentwicklung, ()agegen waren ()ie Furchen sehr 
flach unb bie Rinbenschich t sehr bünn (atrophisch, bie 
bünnste unter ben 6 Fällen Jensens). 

Ich habe inbessen schon vor mehreren Dezennien 
barauf hingewiesen, baß man ben Befunben Jensens 
keine zu große Tragweite zuschreiben bürfe. "Es ist," 
bemerkte ich betreffenben Ortes'" "'), "hieburch noch 

*) Jensen: Archiv für Psychiatrie, V. Bb., S. 587, 1875. 
**) Loewenfelb: "tJber bie Schwankungen in ber Entwick

lung ber Hirngefäße un() beren Bebeutung in physiologischer 
unb pathogenetischer Hinsicht". Archiv f.Psydt., Bb.XVIlI,Heft 3. 

Loewenfel(), Uber ()ie Dummheit. 2. Auf(. 6 
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keineswegs <>argetan, <>aß in allen <>en Beobachtungen 
von großem Win<>ungsreichtum bei unbekannten In<>i
vi<>uen un<> umgekehrt mittlerer Win<>ungsentwicklung 
bei geistig hochstehen<>en Personen <>ie Rin<>en<>icke 
<>en ausgleichen<>en Faktor zugunsten eines Parallelis
mus von Rin<>enentwicklung un<> Intelligenz spielte. 
Wir wissen auch noch nicht, ob mit <>en tatsächlich 
vorkommen<>en Variationen <>er Rin<>en<>icke auch stetig 
eine entsprechen<>e Vermehrung (bezw. Vermin<>erung) 
<>er Ganglienzellen einhergeht, ob <>ie Zunahme <>er 
Rin<>en<>icke nicht zum Teil o<>er hauptsächlich auf einer 
Vermehrung <>es Gliagewebes beruht. Beobachtungen 
an Tieren legen <>iese Möglichkeit wenigstens nahe. 
Nach Meynert*) besitzt beim Reh <>ie leere Neuroglia
schicht <>er Rin<>e auf <>ern Durchschnitt eine größere 
Breite als beim Affen un<> Hun<>e". 

Meine Vermutung, <>aß <>ie größere Dicke nicht eine 
höhere Entwicklung <>er Rin<>e be<>euten muß, hat 
<>urch <>ie Untersuchungen von Kaes· *) eine Bestätigung 
gefun<>en; <>ieser Autor fan<>, ~anz im Gegensatz zu <>ern, 
was von Jensen angenommen wur<>e, <>aß <>ie "ent
wickeltere 'un<> faserreichere Rin<>e auch <>ie schmälere 
ist". Die bei funktionell min<>erwertigen Gehirnrin<>en 
vorkommen<>e größere Breite ist nach <>ern Autor <>ar
auf zurückzuführen, <>aß Ne mit <>ern Wachstum ein
hergehen<>e Verschmälerung <>er äußeren Hauptschicht 
<>er Rin<>e bei Entwicklungsstörungen zum Stillstan<> 
gelangt o<>er sogar in Verbreiterung übergeht. 

Untersuchungen über <>ie Beziehungen von Kopf-

*) Meynert, "Psychiatrie, Klinik ()er Krankheiten ()es Vor
()erhirns", I. Hälfte, 1884, S. 242 . 

•• ) TheoZ)or Kaes: "Die Rin()enbreite als wesentlidter 
Faktor zur Beurteilung ()er Entwicklung ()es Gehirns un() 
namentlidt ()er Intelligenz". Neurol. Zentral bl. 1905, Nr. 22 un~ 
"Die GroßhirnrinZle ()es Menschen", Jena 1907. 
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umfang un() geistiger Begabung haben zu ähnlichen Er
gebnissen wie ()ie Stu()ien über Beziehungen zwischen 
Gehirngewicht un() geistiger Begabung geführt. Möbius 
hat zwar ()en Satz aufgestellt: "Der Umfang ()es an
nähern() normal geformten Kopfes wächst im allgemeinen 
mit ()en geistigen Kräften", ()och haben ()ie schon an 
früherer Stelle erwähnten von Eyerich un() mir an einem 
sehr großen Material (Sol()aten, Einjährigen un() Schul
kin()ern) ausgeführten Untersuchungen keine Bestätigung 
()ieser Aufstellung ergeben. Wir fan()en, ()aß bei allen 
beobachteten Abstufungen ()es Kopfumfanges 50,5-60 cm 
es nicht an schwachbegabten In()ivi()uen mangelte; ()agegen 
mit ()er Zunahme ()es Kopfumfanges ()er Prozentsatz ()er 
Schwachbegabten entsprechen() abnahm un() ()er Gutbe
fähigten sich steigerte; ()aneben zeigte je()och ()er Prozent
satz ()er Durchschnittlichbegabten bei allen Abstufungen 
()es Kopfumfanges von 53-59 cm keine auffälligen 
Schwankungen. 

Man ()arf nach ()em Angeführten ()en Gehirnumfang 
nicht als ()en in erster Linie ()ie geistige Begabung 
bestimmen()en Faktor betrachten, ()enselben aber auch 
nicht als einen für ()ie geistige Entwicklung ganz be()eu
tungslosen Umstan() ansehen. Soviel erscheint nach ()en 
zur Zeit vorliegen()en Erfahrungen sicher, ()aß bei be
schränkten InC>ivic>uen sich häufig ein an Masse mehr 
o()er weniger hinter ()em Durchschnitt zurückbleiben()es 
Gehirn fin()et; auf ()er an()eren Seite ist aber auch 
nicht in Abre()e zu stellen, ()aß ()ieses Manko an Masse 
allein C>ie intellektuelle Min()erwertigkeit nicht be()ingen 
kann, ()a, wie ()er Fall Gambetta zeigt, auch ein Gehirn 
von geringem Gewichte mit ()er Befähigung zu sehr 
be()euten()en geistigen Leistungen sich verknüpfen kann. 
Wir haben c>es weiteren aber auch gesehen, C>aß be()eu
tenc>es Gehirnvolumen keine großen intellektuellen Lei
stungen garantiert. Alle ()iese Umstän()e weisen ()arauf 

6· 
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hin, ()aß ()ie organische Grun()lage ()er Beschränktheit im 
allgemeinen weniger in ()er quantitativen als ()er quali
tativen Beschaffenheit, (). h. weniger in geringem Um
fange als ()er Organisation ()es Gehirns zu suchen ist; 
un() zwar kommen je()enfalls weniger ()ie gröberen 
Organisationsverhältnisse , wie sie in ()er Win()ungs
entwicklung ihren Aus()ruck fin()en, als ()ie feineren 
in Betracht, ()ie ()urch ()en größeren o()er geringeren 
Reichtum an bei ()en psychischen Prozessen tätigen 
Elementen un() ()eren Verbin()ungen gegeben sin(). Für 
()iese Auffassung sprechen unter an()erem ebensowohl 
Eyerichs un() meine Erfahrungen, ()aß sich bei gleichem 
Schä()elumfange sehr verschie()ene Begabungsgra()e 
fin()en, wie auch ()ie Befun()e Lomers *) über ()ie 
Sch~()elkapazität bei Angehörigen verschieClener Berufe. 
Er fan() ()ie Schä()elmaße geistesgesun()er un() geistes
kranker Bauern im Durchschnitt größer, als ()iejenigen 
()er Han()werker, Kaufleute un() Beamten, obwohl 
man ()en Bauern eine höhere intellektuelle Begabung, 
als ()en Angehörigen ()er erwähnten Stän()e wohl im 
allgemeinen nicht zuschreiben kann"). 

*) Lomer: Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie, B(). 64. 
**) Stie()a, "Das Gehirn eines Sprachkunöigen", Wien er 

meö. Wochenschrift, 1908, N r. 6, hat öie Ansicht geäußert, 
()aß in öem feineren Bau öer Hirnrinöe öie Ursache für öie 
Verschieöenheiten öer psychischen funktionen öer Einzel
inöiviöuen zu suchen sei. Ich habe öie oben angeführte 
Ansicht bereits vor einigen Jahren ("tJber öie Beziehungen 
()es Kopfumfanges zur Körperlänge un() zur geistigen Ent
wicklung", 5.51) vertreten unö öarauf hingewiesen, öaß wir 
in öie Art un() Weise, in welcher neben ()er Organisation öie 
Massenzunahme ()es Gehirns ()ie intellektuellen Leistungen 
zu föröern vermag, vorerst keinen Einblick haben. Wenn 
man öie Gesamtheit ()er zur Zeit vorliegenöen Erfahrungen 
über öie Beziehungen zwischen Gehirngewicht un() Intelligenz 
berücksichtigt, so scheinen öieselben öarauf hinzuweisen, öaß 
geringeres Gewicht sich vorwalten() mit einfacheren, beöeuten-
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Wenn wir nach ()em eben Angeführten ()ie organische 
Grun()lage ()er (normalen) Dummheit in ()en feineren 
Strukturverhältnissen ()es Gehirns zu suchen haben, so 
gilt ()ies selbstverstän()lich nur soweit, als ()ie Dumm
heit auf angeborener Veranlagung beruht. Die Er
scheinungen, in welchen ()ie Dummheit sich äußert, 
sin() je()och nicht immer le()iglich auf angeborene Ver
anlagung zurückzuführen. Der Einfluß ()ieser wir(), 
wie wir schon an früherer Stelle sahen, sehr häufig 
()urch Momente verstärkt, welche ungünstig auf ()ie 
geistige Entwicklung ()es In()ivi()uums einwirken: ver
nachlässigte o()er verkehrte Erziehung, Mangel ()es 
Schulunterrichts usw., un() in zahlreichen Fällen kommen 
le()iglich ()iese Momente als Ursache ()er Dummheit 
in Betracht. 

~eres Gewimt mit höher entwickelten Organisationsverhält
nissen ~es Gehirns verbin~et. Hiebei kommt nom in Belramt, 
~aß ~ie Massenzunahme ~es Gehirns aber auch auf Umstänben 
beruhen kann, welche ~ie Leistungen besselben nimt zu 
steigern geeignet sin~ (größere Länge o~er Dicke ~er Fasern). 

o 0 C 
C C 

o 



I I I. Abschnitt. 
o 

A. Dummheit un() Lebensalter. 
o 

Wenn wir bie Intelligenz bes in ben Jahren ber 
Reife stehenben Erwachsenen als bie Norm betrachten, 
so entfernt sich öie bes jugenblichen Inbivibuums 
von berselben um so mehr, je jünger basseibe ist. 
Wir haben baher bei bem Kinbe, in gewissem Maße 
selbst noch bei ber reiferen Jugenb, einen burch ben 
natürlichen Gang ber Entwicklung bebingten physio
logischen Zustanb intellektueller Minberwertigkeit. Im 
Greisenalter finbet anbererseits ein Rückgang ber 
geistigen Kräfte statt, ber so weit gehen kann, baß 
sich hier von einer physiologischen, weil burch bie 
Altersveränberungen bes Gehirns bebingten Geistes
schwäche sprechen läßt. 

Wenn man öas in frage stehenbe intellektuelle 
Verhalten bes jugenblichen Inbivibuums unb bes 
Greises, wie es oft genug geschieht, als Dummheit 
bezeichnet, so hat bies insofern eine Berechtigung, 
als bamit ber Abstanö von öer Intelligenz öes voll
reifen Erwachsenen angeöeutet wirö. Mit öer auf Ver
anlagung beruhenben Dummheit .barf natürlich bieser 
intellektuelle Zustanb nicht zusammengeworfen weröen. 

Soweit bie mit bem Lebensalter zusammenhängenbe 
intellektuelle Minberwertigkeit in Betracht kommt, können 
wir hier auf bie bes Kinbes nicht näher eingehen, ba 
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bies eine Darstellung bes ganzen seelischen Entwicklungs
ganges währenb ber Kinbheit erheischen würbe. Wir 
müssen uns barauf beschränken, bie burch Veranlagung 
bebingte Dummheit bes Kinbes in Betracht zu ziehen. 

Bei ber reiferen Jugenb unb beim Greise ist ber 
Abstanb von ber Intelligenz bes geistig vollentwickelten 
Erwachsenen geringer; wir werben beshalb bie intellek
tuellen Eigentümlichkeiten bieser Altersperioben in Kürze 
zu skizzieren versuchen. 

Von Dummheit als schwacher Begabung ober Be
gabungsmangel kann beim Kinbe nur bann bie Rebe 
sein, wenn basseibe in intellektueller Hinsicht an
bauernb ein ausgesprochenes Zurückbleiben hinter 
bem Durchschnitte seiner Altersklasse zeigt. Die 
Nichtberücksichtigung bieser Tatsache führt häufig zu 
irrtümlichen Urteilen über bie intellektuelle Veranlagung 
von Kinbern. Die geistige Entwicklung verläuft auch 
bei Kinbern ber gleichen Rasse unb gleichen Be
völkerungskreise nicht gleichmäßig, sonbern in ben 
einzelnen fällen schneller ober langsamer. Ein Kinb 
kann mit 4 Jahren auf berselben Intelligenzstufe 
stehen, wie ein anberes mit 5 ober selbst mit 6 Jahren. 
Die frühreife barf ebensowenig wie bie langsame 
Entwicklung zu einem befinitiven Urteil über bie geistige 
Begabung bes Kinbes verleiten. Das 4 jährige Kinb, 
bessen Intelliuenz von Eltern unb Verwanbten an
gestaunt wir<>, kann bis zum 10. Jahre lange von einem 
Kin<>e überholt sein, <>as vor bem Schulbesuche keine 
besonbere geistige Regsamkeit an ben Tag legte. 

Mit Rücksicht auf <>iese so häufig zu beobachtenben 
Verschiebenheiten in <>er Schnelligkeit ber geistigen 
Entwicklung wollen wir bie auf Veranlagung beruhenbe 
Dummheit bes Kinbes erst vom schulpflichtigen Alter 
an in Betracht ziehen. Es ist auda ohne weiteres klar, 
baß man ein sicheres Urteil über ben Gra<> ber in-
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tellektuellen Begabung eines Kinbes, wenn es sich nicht 
um sehr auffällige Störungen (Ibiotie ober ausgesprochene 
Imbezillität) hanbelt, erst C>ann gewinnen kann, wenn 
basseibe eine gewisse Stufe ber geistigen Entwicklung 
erreicht hat. Die Dummheit c>es Kinc>es muß selb'st
verstänblich bieselben Kriterien besitzen, wie c>ie c>es 
ErwaChsenen, nur moc>ifiziert c>urch bie c>em Lebens
alter entsprechenc>en Verhältnisse. 

Unter c>en SchuIleistungen c>er Kinc>er geben c>ie
jenigen im Aufsatze c>ie besten Anhaltspunkte für c>ie 
Beurteilung c>er geistigen Begabung; Reichtum unc> Armut 
an Vorstellungen, Auffassungs- unb Urteilsvermögen, 
Gebächtnis unb Aufmerksamkeit finben hiebei eine Art 
Stichprobe. Selbstverstänblich können nur Aufsätze in 
Betracht kommen, welche bas Kinb in ber Schule an
fertigt, wobei c>ie Möglichkeit einer Hilfe burch Dritte aus
geschlossen ist. Das freunc>liche Entgegenl<Ommen eines 
hiesigen Lehrers verschaffte mir eine Anzahl von in 
ber Schule gefertigten Aufsätzen von Schülern uni) 
Schülerinnen ber 2. bis 6. Klasse, uni) zwar von gut 
wie schwach begabten, unb ein Vergleich ber Leistungen 
ber beiben Kinbergruppen läßt bie Mängel, bie c>er 
Dummheit bes Erwachsenen eigen sinC>, auch hier schon 
überall hervortreten. 

Wir wollen hier einige Beispiele folgen lassen. 
tJber c>en "Schwan" lieferten 2 Schüler c>er 2. Klasse, 
ein guter unc> ein schwacher, folgenc>e Aufsätze. Der 
gute Schüler schrieb: 

Der Schwan. 

Der Schwan ist fast c>en ganzen Tag im Wasser. 
Nur manchmal ist er am Ufer. Wenn er am Ufer ist, 
bann ist er langsam. Wenn er aber im Wasser ist, 
bann ist er schnell. Auch wirb er nie naß, weil er 
sich mit fett bestreicht. Der Schwan ist ein Ziervogel. 
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Die Kinber freuen sich, wenn sie ihn mit Brot füttern 
können. Der Schwan ist so gern im Wasser, weil er 
ba seine Nahrung finbet, er finbet kleine Fischlein unb 
Würmer, Wasserpflanzen. 

Der schlechte Schüler schreibt: 

Der Schwan 

ist bem ganzen tage im Wasser unb finbet siene narun 
unb hatte hinter sich eine schwimmhaut am Ufer ist 
er langsam aber im Wasser ist er flingk. 

Es hanbelte sich bei biesem Aufsatze hauptsächlich 
um eine Gebächtnisleistung, ba bas Thema jebenfalls 
mit ben Kinbern vorher ausführlich burchgegangen 
wurbe. Wir sehen, wie außerorbentlich bürftig bas 
von bem schlechten Schüler Reprobuzierte ist, unb baß 
bieser auch ben Sinn bes Vorgetragenen nicht richtig 
zu erfassen ober wieberzugeben vermochte ("hatte hinter 
sich eine Schwimmhaut"). Auch c>ie orthographischen 
Fehler, c>ie ebenfalls auf Gebächtnismangel zurückzu
führen sinb, verc>ienen Beachtung. 

In c>er 3. Klasse wurc>e als Thema eine Schilbe
rung: "Aus ben Osterferien" gegeben. Ein guter Schüler 
schrieb: 

Aus ben Osterferien. 

Kaum war c>as schöne Weihnachtsfest vorbei, freuten 
sich bie Kinber schon wiec>er auf ben Osterhasen. Am 
Ostersonntag, als es kaum hell war, eilten sie aus ben 
Betten unb gingen auf c>ie Eiersuche. Die braven be
kamen bunte Eier unb allerlei schöne Sachen, bie bösen 
aber nichts. Auch ich stanb sehr früh auf unb zog mich 
schnell an. Meine Schwester aber beeilte sich nicht so wie 
ich, weshalb ich mit bem Suchen noch warten mußte. Als 
sie mit bem Ankleic>en fertig war, bekamen wir Körbchen, 
mit c>enen wir in ben Garten gingen, um bie Osterge-
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schenke zu sammeln. Der Osterhase war sehr schlau 
gewesen. Er hatt öie Eier Eröbraun gefärbt unö sie 
halb in öie Eröe hineingesteckt, so öaß man sie nicht 
gleich sehen konnte. Die braunen Lebkuchen hatte er in 
Bäumchen versteckt, an öenen noch öürres Laub war. 
Außeröem bekamen wir Eier, Häschen, Lämmchen unö 
Hühnchen aus Schokolaöe. Das war eine freuöe. 

Ein schwacher Schüler schrieb: 

Aus öen Osterferien. 
Die Osterferien sinö schön gewesen. In öie Oster

ferien haben wir gespielt. Am Carsamstag bin ich in 
öie Auferstehung Gristi gewesen. Zuerst war öie 
Pretigt. Dann öie Auerstehung. Das Welthen ge J 

wesen. Im Ostersontag ganz allein in Schwawing gewen 
()a haben wir Geschussert. 

In öer schriftlichen Leistung öes beschränkten 
Schülers tritt uns vor allem öessen Geöankenarmut 
entgegen. Von seinen Erlebnissen in öen Osterferien 
reproöuziert er nur wenige unö zusammenhanglose 
Einzelheiten. Sein Vorstellungsschatz hat öurch öie Vor
gänge öer Osterzeit offenbar nur eine sehr geringe Be
reicherung erfahren. Daneben macht sich ein auffälliger 
Mangel an Aufmerksamkeit geltenö, öer sich öarin 
äußert, öaß er eine ganz sinnlose Stelle hinschreibt: 
"öas Welthen gewesen". 

In öer 4. Klasse wuröe öie Erzählung "Der be
laöene Esel" einmal vorgetragen, unö öie Schüler 
mußten sie schriftlich sofort wieöergeben. Schüler A, 
Sohn eines Schaffners, schrieb: 

Der belaöene Esel. 
Ein Esel mußte einen Sack, öer mit Salz gefüllt 

war, öurch einen Bach tragen. In öer Mitte öes Wassers 
stürzte er nieöer., Als er wieöer aufstanö, merkte er, 
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()aß ()ie Last leichter gewor()en war, ()enn ein Teil 
()es Salzes hatte sich im Wasser aufgelöst. Das freute 
()en Esel un() er ()achte sich, ()as will ich mir für ein 
an()eresmal merken un() trabte weiter. Ein paar Tage 
()arauf mußte er wie()er ()urch ()en Bach. Diesmal 
trug er Schwämme auf ()em Rücken. Nun stolperte 
er mit Absicht mitten im Bach un() fiel hinein. Aber 
()ie Schwämme sogen viel Wasser auf, ()ie Last wur()e 
jetzt viel schwerer. Nur mit Mühe konnte sich ()er 
Esel wie()er erheben. Nun mußte er ()ie schwere Last 
weiterschleppen. 

Der Schüler B, Sohn einer Taglöhnerin, schrieb: 

Der Esel. 
Ein Esel mußte über einen Bach. Da fiel er in 

()en Bach hinein. Da ist ()as Salz leichter. Jetzt ging 
er weiter. Dann mußte er wie()er über ()en Bach. 
Er trug Schwämme. Er fiel wieber hinein. Jetzt war 
()ie Last schwer. Der Esel legte sich ins Gras unb 
hat gerastet. 

Der wohlbegabte Schüler A hat, wie wir sehen, 
bie Details ber Erzählung gut im Gebächtnis behalten, 
bas" Wesentliche von ()em Unwesentlichen unterschie()en, 
()en Zusammenhang ()er einzelnen Vorgänge richtig 
aufgefaßt un() beren Aufeinan()erfolge in ()urchaus 
korrekter Weise wiebergegeben. Der beschränkte Schüler 
B hat von ()er Erzählung nur einzelne Details im Ge
bächtnis behalten, ()en logischen Zusammenhang ()er 
Vorgänge nicht erfaßt unb ()eshalb auch zwischen Wesent
lichem un() "Nebensächlichem nicht unterschieben. Seine 
Wie()ergabe ()er Erzählung enthält nur zusammenhang
lose Einzelheiten. Die Mangelhaftigkeit ()es Auffassungs
vermögens, ()ie Ge()ächtnis- un() Urteilsschwäche, welche 
()ie Dummheit charakterisieren, treten uns hier ()eutlich 
entgegen. 
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Das Beispiel, ()as wir schließlich noch folgen lassen, 
zeigt in recht prägnanter Weise, wie weit bei gleicher 
Beobachtungsgelegenheit un() gleicher Belehrung ()er 
Vorstellungserwerb ()es beschränkten Schülers hinter 
()em ()es begabten zurückbleibt. Es wur()e ein Klassen
ausflug in ()as Dachauermoor unternommen. Nach 
()emselben wur()en ()ie Schüler aufgefor()ert, ihre Ein
()rücke in Form eines Briefes nie()erzuschreiben. Der 
begabte Schüler Aschrieb: 

Lieber Lu()wig! 
Vor zwei Wochen machten wir mit unserem Herrn 

Lehrer einen Ausflug in's Dachauermoor. Dort ist es 
still un() Ö(). Der Moorbo()en ist weich un() schwarz 
un() so eben wie ein Tisch. Wir sahen viele Torfhütten, 
in ()enen eine Menge Torf aUfgeschichtet war. Der 
Herr Lehrer sagte: Die Sonne un() ()er Win() müssen 
hier ()en Torf trocknen. Viele Wei()en un() Birken 
haben sich im Moore, angesie()elt. Binsen un() Schilf
rohr wachsen in ()en Bächen, welche ()as Moor ()urch
ziehen. An einigen Stellen wächst mageres Gras. Wir 
bemerkten· auch mehrere Hasen un() ein Ru()el Rehe. 
Auf ()en Dächern ()er Torfhütten saßen Wil()enten. 
In ()en Sümpfen wohnen viele Frösche. Der Svgfrie() 
hat einen gefangen un() mit nach Hause genommen. 
Warst Du schon im Moore? Dort kannst Du auch ()en 
Torfstich sehen. 

Es grüßt Dich usw. 

Schüler B schrieb: 
Wir gingen nach Moosach. Als wir in Moosach 

waren, fuhren wir nach Schleißheim. Der Moorbo()en 
ist schwarz. In ()em Moor sin() mehrere Torfhütten 
aufgeschichtet. Da ist es lustig. Auch Eichbäume haben 
wir gesehen. Dann aßen wir. Dann gingen wir weiter. 
Jetzt fuhren wir heim. Gruß! 



93 

Inwieweit es sich bei <>ieser sehr schwachen Leistung 
um Mängel <>er Merkfähigkeit o<>er <>er Beobachtung 
infolge geringen Interesses han<>elt, ist nicht zu ent
schei<>en. Sehr beachtenswert ist neben <>er höchst 
<>ürftigen Repro<>uktion <>es Wesentlichen <>es Aufsatz
gegenstan<>es <>ie Hervorhebung untergeor<>neter un<> 
nebensächlicher Dinge, sowie <>ie Unbeholfenheit <>es 
Aus<>ruckes, <>ie auf Unzulänglichkeit <>es Sprachschatzes 
beruht. 

Ein weiteres Beispiel soll <>ie Unterschie<>e in <>ern 
Vorstellungsbesitz un<> <>er <>amit zusammenhängen<>en 
Phantasietätigkeit bei wohlbegabten un<> beschränkten 
Schülern illustrieren. Das zu behan<>eln<>e Thema 
lautete: "Was ich mir vom Gol<>vögelein (<>as je<>en 
Wunsch erfüllt) wünsche." Schüler C, Sohn eines Kauf
manns, schrieb: 

Ich möchte ein mächtiger König sein. Ich wür<>e 
mir im Gebirge an einem See ein prächtiges Schloß 
bauen un<> einen herrlichen Park herrichten. Dort 
wür<>e ich regieren. Ich wür<>e mir <>ie schönsten 
Gewän<>er machen lassen aus GoI<> un<> E<>elsteinen 
un<> meine Wohnung mit gol<>enen Möbeln ausstatten. 
Ich wür<>e mir <>ie teuersten Speisen kochen lassen 
un<> fröhliche Gäste <>azu einla<>en. Ich wür<>e mir 
viele Diener halten. In <>en Stallungen müßten viele 
Pfer<>e stehen, <>a wür<>e ich reiten un<> fahren nach 
Herzenslust. Oh, wenn ich <>och ein König wäre. 

Schüler D, Sohn eines Gastwirtes, schrieb: 
Ich tät mir einen Luftballon wünschen. Dann tät 

ich in <>as Gebirge hineinfahren. Beim Gebirg tät ich 
einen A<>ler schießen. Dann tät ich auf <>ie Zugspitze 
hinauffahren. Dann tät ich wie<>er heimfahren. 

Wir sehen wie wenig entwickelt <>ie Phantasie, wie 
arm <>er Wortschatz un<> wie unbeholfen infolge()essen 
<>ie Aus()rucksweise ()es beschränkten Schülers ist. 



- 94 

Ein weiterer hier erwähnenswerter Zug, <>er mir 
in sämtiichen Aufsätzen schwach begabter Schüler ent
gegen trat , ist bas Haften am Materiellen. Währenb 
z. B. bei ber SchilClerung eines Ausfluges ber begabte 
Schüler von ben Einbrücken , bie er von ber burch
wanberten Gegenb erhielt unb ber Freube, bie ihm 
Clas Gesehene bereitete, eingehenb berichtet, hält sich, 
wie wir schon gesehen haben, ber Beschränkte bei 
biesen Details nie lange auf. Dagegen verabsäumt er 
nicht, ber Spiele, an benen er teilnahm, unb insbesonbere 
bes Essens zu geClenken. 

Der Sinn für ibeelle Genüsse ist offenbar bei 
bem beschränkten Kinbe weniger entwickelt, als bei 
bem wohl begabten , unb biese Eigentümlichkeit erhält 
sich bei bem Inbivibuum gewöhnlich währenb seines 
ganzen Lebens. 

Beachtenswert ist ferner ber Umstanb, ber mir von 
Lehrern berichtet wurbe, baß Schüler, bie in ihren 
Aufsätzen eine geringe Begabung bekunben, boch im 
Rechnen Gutes leisten können, unb baß gute Befähigung 
für bas Rechnen bemnach keinen Schluß auf ben Grab 
ber Intelligenz im allgemeinen zuläßt. Es entspricht 
bies auch ben Erfahrungen bei Erwachsenen, <>ie wir 
an früherer Stelle erwähnten *). 

Was bie Orthographie anbelangt, so ist bieselbe 
im Wesentlichen Gebächtnis- unb (jbungssache, zum 
kleineren Teile Leistung ber Urteilskraft. Es ist baher 

.) In ber 5. un() 6. Klasse werben ()ie Unterschiebe in 
()en Aufsatzleistungen ber guten unb wenig begabten Schüler 
minber auffällig, weshalb ich von Anführung von Beispielen 
aus biesen Klassen absehe. Der erwähnte Umstan() erklärt 
sich inber Hauptsache wohl baraus, baß in ber 5. unb 
6. Klasse ben Schülern unb Schülerinnen für bie Aufsätze 
eine Disposition gegeben wir(), beren Benutzung Unterschiebe 
in ben Aufsatzleistungen, ähnlich wie in ben unteren Klassen, 
nicht zuläßt. 
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begreiflich, <>aß auch ein beschränkter Schüler sich <>ie 
Erfor<>ernisse ber Orthographie in <>er Hauptsache 
aneignen un<> hierin einen besser begabten übertreffen 
kann. Im Großen un<> Ganzen finben sich jeboch nach 
meinen Wahrnehmungen in <>en schriftlichen Leistungen 
<>er beschränkten Schüler nicht nur zahlreichere, son<>ern 
auch auffälligere orthographische fehler, als in <>enen 
<>er begabten. Dies entspricht auch ganz unb gar <>ern, 
was man bei erwachsenen Beschränkten beobachtet. 

Das mechanische Lesen lernt <>er beschränkte 
Schüler ebensogut , wie <>er begabte; nur braucht er 
hiezu be<>euten<> mehr Zeit, als letzterer. Auf <>er 
an<>eren Seite bil()et rasches unb müheloses Erlernen 
<>es Lesens keinen Beweis für besonbere Begabung, 
un<> <>ie Erwartungen, welche manche Eltern bezüglich 
(')er Intelligenz ihrer l<in(')er an (')en Umstan() knüpfen, 
(')aß (,)iese schon im vorschulpflichtigen Alter sich eine 
gewisse Lesefertigkeit aneignen, bleiben nicht selten 
unerfüllt. 

Auch in (')en Han<>fertigkeiten leisten beschränkte 
Schüler im allgemeinen weniger, als (')ie begabten. 

C 

Wenn wir schon in (')er Dummheit bes Kin(')es alle 
jene Züge vorfin(')en, welche (')ie Beschränktheit (')er 
Erwachsenen charakterisieren, so ist es wohl selbst
verstän(')lich, baß für bie Dummheit ber reiferen Jugen('), 
(')es Jünglings unb (')er Jungfrau, bas Gleiche gilt. 
Wir brauchen (')eshalb auf (')iese hier nicht weiter ein
zugehen. Dagegen müssen wir einige Augenblicke bei 
(')en geistigen Eigentümlichkeiten verweilen, (')ie (')er 
reiferen Jugen(') als solcher zukommen, Eigentümlich
keiten, bie ben Charakter intellektueller Minberwertigkeit 
besitzen unb (')eshalb auch als Dummheit bezeichnet 
wer(')en können. Gesetz un(') Sitte haben seit (')em 
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Altertum bereits ~en geistigen Mängeln ~er reiferen 
Jugen~ Rechnung getragen, in~em man ~em jungen 
Menschen erst von einer gewissen Altersgrenze an 
(jetzt ~em 21. Lebensjahre) bie volle tian~lungs

fähigkeit zuerkannte. Die volle geistige Reife wir~ je
boch im Durschnitte bei uns erst in späteren Jahren, 
etwa mit ~em 25.' Jahre, erreicht, un~ ~er Zeitpunkt 
ber geistigen Pubertät schwankt in ben einzelnen fällen 
sehr erheblich. Es gibt Inbivibuen, bie schon vor ~em 
20. Jahre ben Ernst bes Mannes in ihrem Denken 
un~ Han~eln bekun~en, unb an~ere, bei benen bies 
Enbe ~er 20 er Jahre noch nicht ~er fall ist. Manche 
bleiben auch, wie man sagt, ihr Leben lang Kinber; sie 
wer~en nie klug. Unterschiebe in ~er Schnelligkeit 
bes Gehirnwachstums, Erziehungseinflüsse unb Lebens
schicksale be~ingen in ~er Hauptsache biese Schwan
kungen. Daneben ist beachtenswert, ~aß eine be
stimmte Beziehung zwischen bem Gra~e ~er intellek
tuellen Begabung un~ bem Zeitpunkte ber Erlangung 
ber geistigen Vollreife nicht besteht. Ein beschränktes 
ln~ivibuum mag über ~ie sogenannten Jugen~torheiten 
rascher hinwegkommen als ein geistig hervorragenber 
Mensch. Die Dummheit ~es Jünglings ist nicht barauf 
zurückzuführen, baß bei bemselben ~er Denkmechanis
mus in an~erer Weise arbeitet, als bei ~em geistig 
Vollreifen. Wenn ber Jüngling über viele Dinge an~ers 
urteilt, als ~er Mann in mittleren Jahren, so liegt bies 
in erster Linie ~aran, baß er über eine geringere 
Summe von Erfahrungen unb Kenntnissen verfügt. 
Diese Mangelhaftigkeit ~er Grun~lagen verleiht seinem 
Urteil in vielen Dingen allein schon ben Charakter ~er 
Unreife. Dazu kommt, ~aß er ~as ihm zu Gebote 
stehen~e Erfahrungsmaterial weniger grün~lich unb 
sorgfältig verwertet, als ~er reife Mann; er ist rascher 
fertig mit seinem Urteile un~ seinen Entschlüssen; 



97 

langes {jberlegen, ~as sorgfältige Abwägen von pro 
un~ contra ist nicht seine Sache. Des Weiteren wir~ 
sein Urteil aber auch ~urch Gefühlsmomente in weit 
erheblicherem Maße beeinflußt, als bei Personen reiferen 
Alters. Sympathie un~ Antipathie, Achtung une> Ver
achtung, Zorn un~ Mitleie> bestimmen oft an Stelle 
nüchterner Erwägungen seine Ansicht un~ sein Han~eln; 
er ist ~aher auch hoffnungsvoller, vertrauensseliger, 
sorgloser une> wagemutiger, als ~er gereifte Mann. 
Auch ~ie Suggestibilität un~ e>amit ~ie Empfänglichkeit 
für geistige Ansteckung ist im Jünglingsalter stärker 
entwickelt, als in späteren Jahren. Der junge Mensch 
unterliegt ~aher leichter une> erheblicher e>en Einflüssen, 
öie von seiner Gesellschaft (freun~en un~ Bekannten) 
une> ~em Milieu auf ihn ausgeübt wer{)en, was je 
nach ~er Art ()er Gesellschaft un{) ()es Milieus ebenso 
leicht zu seinem Scha()en, wie zu seinem Nutzen 
ausschlagen kann. Wichtig ist ferner ~er Umstane>, 
öaß jene ()as Han()eln ~es In~ivi{)uums bestimmen~en 
Grun~ten~enzen ()es Denkens, fühlens un() Wollens, 
()ie man gemeinhin als Charakter bezeichnet, bei ()em 
Jüngling noch nicht vollkommen entwickelt sin() un~ 

~eshalb auf sein Verhalten e>er Außenwelt gegenüber 
noch nicht ()en stetigen, gleichmäßigen Einfluß äußern 
können, wie bei ~em gereiften Manne. 

Die im Vorstehen()en angeführten Eigentümlich
keiten ()er jugen~lichen Psyche charakterisieren sich 
im Wesentlichen, wie ersichtlich, als ein Mangel jener 
hemmen()en seelischen Kräfte, ()ie ~em Denken un() 
Han()eln ()es Reifen ~en Charakter ~er Besonnenheit 
verleihen. Bei all ~en Vorgängen, ~ie man als Jugen~
torheiten, Jugen~eseIeien, Dummejungenstreiche un~ 

~ergleichen bezeichnet, macht sich ~ieser Umstan() geltene>. 
Ob es sich um ()ie Verübung eines relativ harmlosen 
Ulkes o~er einen Streich jugen~Iichen tJbermutes, bei 

L 0 ewe n f e Ii). tJber i)ie Dummheit. 2. Aufl. 7 
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welchem Ne eigene Gesunoheit ooer selbst oas 
Leben ohne nützlichen Zweck aufs Spiel gesetzt wiro, 
oas Aufgeben eines bereits gewählten Berufes aus 
ganz uno gar unzulänglichen Grünoen, um oie Ver
übung von Geoichten, oie man orucken läßt uno später 
verbrennt, um oas Eingehen einer Ehe, für oeren 
geoeihliche Gestaltung alle Voraussetzungen mangeln, 
hanoeIt, ob man sich an politischen Umtrieben beteiligt, 
an Demonstrationen, oie keinen Sinn haben, ooer an ge
schäftlichen Unternehmungen, oie oer reellen Basis erman
geln - es sino immer Äußerungen oes gleichen Gruno
zustanoes, mangelhafter Entwicklung jener hemmenoen 
seelischen Kräfte, oie unser Verhalten oer Außenwelt 
gegenüber regulieren uno unserem Hanoeln oen Cha
rakter oer Besonnenheit verleihen. 

Bemerkenswert ist oabei, oaß kein Grao geistiger 
Begabung oas Inoiviouum vor jugenolichen Torheiten 
schützt, ja oaß Personen von ganz hervorragenoen 
Talenten häufig solche in größerer Zahl ooer von auf
fälligerer Natur begehen, als oie intellektuell bescheioen 
Veranlagten. Schon im Altertum finoen wir hiefür 
manche Belege. So hat Alkibiaoes in seinen ]ugeno
jahren eine Reihe von Streichen verübt, oie oen Neio 
manchen übermütigen Couleurbruoers unserer Tage 
erwecken könnten. Plutarch berichtet, <>aß er eines 
Tages einem wegen seines Reichtums un<> seiner Ab
stammung in höchstem Ansehen stehenoen Bürger 
Athens namens Hipponikus eine Ohrfeige gab, nicht 
etwa in oer Hitze oes Zorns, sonoern leoiglich oes
halb, weil er es mit seinen freunoen gewettet hatte. 
Er besaß einen großen, sehr schönen Huno, oen er 
für 70 Minen, eine für jene Zeit sehr beoeutenoe 
Summe, gekauft hatte; oiesem schnitt er oen Schwanz 
ab, wie er seinen freunoen eingestano, leoiglich um 
<>en Athenern einen Gesprächsstoff zu geben. 



99 

Ähnliche Streiche werben von ()em jungen Bismarck 
berichtet. Blum*) erzählt: "An eine Harzreise zu 
Pfingsten 1832 schloß sich ein von Bismarck ben Reise
genossen gebotenes üppiges Frühstück. Hiebei habe 
Bismarck eine Flasche aus bem Fenster geworfen uno 
sei beshalb aufs "Conzilienhaus", b. h. vor ben Uni
versitätsrichter zitiert worben. Dort sei er erschienen 
mit Zvlinberhut in buntem Berliner Schlafrock unb 
Kanonenstiefeln, begleitet von seinem gewaltigen Hunbe. 
für bieses ungesetzliche Tier habe er zunächst 5 Taler 
Strafe zahlen müssen." Ferner erhielt er in Göttingen 
einmal eine erhebliche Rüge, weil er einen zu weit 
gehen()en Scherz mit einem Stubenten getrieben hatte, 
in bessen Zimmer er nächtlicherweile eingeClrungen war, 
um ihn in Furcht zu setzen. Sein Ruf als gefährlicher 
Rapierschläger scheint übrigens auch in an()ere Cleutsche 
Vaterlänber geClrungen zu sein, benn als er einmal 
eine Gastrolle in Jena geben wollte, wies ihn ber 
bortige wohllöbliche Senat sofort aus. 

Auch ber Jüngling Goethe hat ein reiches Maß von 
Torheiten verübt unb manchen Streich ausgeführt, ben 
man ber späteren unnahbaren Exzellenz nicht zugetraut 
haben würCle. Der überschäumen()e Jugenbmut machte 
sich bei bem Dichterfürsten nicht nur währenb ber 
Stubentenjahre in Leipzig unb Straßburg, son()ern auch 
noch währenb Cler ersten Zeit Cles Weimarer Aufent
haltes in zum Teil recht toller Weise gelten CI. "Ich 
treib's hier toll genug," schreibt Goethe selbst an Merk, 
"un() wir machen Cles Teufels Zeug." Goethes unb 
seines Busenfreunbes, Cles Herzogs Karl August 
Gebahren erregte benn auch vielfach Clas Entsetzen 
ber Weimarer Gesellschaft. Beispielsweise sei er
wähnt, Claß Goethe unb ber Herzog sich auf ben 

.) BI um: fürst Bismard< un() seine Zeit. 1. Ban<> S. 33. 
7* 
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Marktplatz in Weimar stellten une> e>ort stune>enlang 
mit großen Hetzpeitschen um e>ie Wette knallten une> 
bei e>en Orgien, c>ie sie gelegentlich veranstalteten, e>en 
Wein aus Schäe>eln tranken. 

Es ist auch nicht zu leugnen, ()aß junge, gebile>ete 
Männer häufiger sich in )ugene>eseleien ergehen, als 
()ie e>en unteren StänC>en angehörigen Ine>ivie>uen. 
Schuhmacher unC> Schneie>ergesellen verüben seltener Ulk, 
als Stuc>enten, unc> bei e>en von e>iesen begangenen 
Torheiten spielt meistens e>er Alkohol eine Rolle. Es 
ist hier ein circulus vitiosus vorhanben: Die jugene>
Iiche Unbesonnenheit verleitet ben Akabemiker nur 
allzuleicht, geistige Getränke in Quantitäten zu konsu
mieren, e>ie sein Bewußtsein mehr oe>er weniger trüben, 
une> in ()em Zustane>e e>es Angeheitertseins wer()en 
oann mitunter ()ie unverantwortlichsten Dinge verübt. 
Die Art ()er )ugenbtorheiten hängt zum großen Teile 
von e>er Stellung une> e>en äußeren Verhältnissen e>es 
Inc>ivic>uums ab, une> es ist e>aher begreiflich, c>aß wir 
bei unserer lieben stubierenc>en )ugenb gewisse Varian
ten in besone>erer Häufigkeit treffen. 

Hieher gehört vor allem bie tJberschätzung ()er 
eigenen Person une> c>es civis acabemicus im allge
meinen, c>ie man namentlich in kleineren Universitäts
stäbten trifft, in welchen e>ie Stue>entenschaft eine er
heblichere Rolle spielt als in e>en Großstäbten. Der 
Stue>ent hält sich hier ob seiner Eigenschaft als aka
oemischer Bürger für ein e>em Staate besone>ers wert
volles Wesen, eine Auffassung, welche c>ac>urch wesentlich 
genährt wure>e, baß man - bis in bie Neuzeit -- bei 
()en verschiee>ensten Gelegenheiten bie akae>emische 
)ugene> als e>ie Hoffnung e>es Lane>es bezeichnete. Es 
liegt nahe, e>aß mit e>ieser tJberschätzung e>er Eigen
schaft bes civis acae>emicus eine zutreffen be Würe>igung 
nicht gelehrter Berufsarten nicht einhergehen konnte 
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un<> kann un<> <>er flotte Stubio sich nicht selten schon 
wegen seiner aka<>emischen Bilbung über <>en Kaufmann 
un<> Hanbwerker erhaben erachtet. Mit <>ern Nahen 
<>es Examens schwin<>et <>iese tJberhebung schon be
<>euten<> unb beim Eintritt in <>ie Praxis verliert sie 
sich völlig, un<> <>er junge Mann kommt allgemach zu 
<>er Erkenntnis, <>aß <>as Stubium an sich <>ern In<>ivi
<>uum noch keinen Wert verleiht, son<>ern le<>iglich bas 
Maß <>essen, was er als Vorbereitung für seinen künf
tigen Beruf sich aneignet, ein Maß, mit <>ern es nicht 
selten recht ärmlich aussieht. 

Ein weiterer vor bem Kriege bei unserer stu<>ieren
<>en ]ugenb häufig anzutreffen<>er Zug war <>ie freu<>e an 
be<>eutungslosen Äußerlichkeiten, wie <>ie Veranstaltung 
von Chaisenfahrten, bei welchen immer 2 Stu()enten in 
einem viersitzigen Wagen saßen, <>er Verzicht auf <>as 
Tragen eines Regenschirms bei <>en Korpsstu<>enten, 
<>er lebiglich auf Nachahmung eines Offiziersgebrauchs 
beruhte. In <>en Zeiten, in welchen hohe Stehkrägen 
in Mo<>e waren, wur<>e bei manchen Korps <>en füchsen 
sogar <>ie Höhe <>es Hem<>kragens vorgeschrieben, <>a
mit sie nicht in bie Lage kämen, <>urch <>as Tragen 
eines zu nie<>eren Kragens bas Ansehen <>er Korporation 
zu schä<>igen. Hieher gehört auch <>ie Freu<>e an <>ern 
lärmen<>en Zeremoniell bei Kommersen un<> an<>eren 
Gelegenheiten, <>as Salaman<>erreiben usw. Auffälliger 
als bas vorstehen<> Erwähnte ist ber Umstanb, baß 
auch <>as Vergnügen an läppischen un<> z. T. nicht ganz 
harmlosen Hanblungen unter <>er stubieren<>en ]ugenb, 
namentlich an kleineren Universitäten, keineswegs selten 
sich geltenb machte un<> <>abei <>as Entwürbigenbe <>es 
fraglichen Vorgehens kaum zum Bewußtsein kam. Zu 
bem törichtsten unb verbreitetsten Leistungen auf biesem 
Gebiete zählten <>ie Renommistereien mit Trinkleistungen 
unb ber Zwang zu solchen, ber in ben Korporationen 



102 -

<lurch Vortrinken unb sogenannte Bierstrafen ausgeübt 
wurbe. Das angehen()e Korporationsmitglieb «()er fuchs) 
mußte für je()en Verstoß gegen ben sogenannten Kom
ment ber Verbinbung mit bem Hinunterstürzen eines 
Seibels büßen, gleichgültig wie viel er schon getrunken 
hatte. Auf bem Heimwege von ber Kneipe machte 
sich bann unter bem Einflusse bes Alkohols bie Neigung 
zum Läppischen in besonberem Maße geltenb. Da 
wurbe bie Nachtruhe burch Singen unö Schreien gestört, 
<lie heilige Herman()ab angerempelt, ber ehrsame Bürger 
in ber einen ober anberen Weise belästigt; es wurben 
Glocken gezogen, Firmenschilber weggenommen unb an 
entfernte Orte gebracht unb berg!. Dinge mehr, unb man 
freute sich bieser Helöentaten noch nachträglich, wenn 
sie zu keiner gerichtlichen AhnOung führten. 

Leichtfertigkeit in GelOangelegenheiten spielte neben 
<>ern hier Angeführten häufig keine geringe Rolle, was 
<>en lieben Eltern vielfach Verbruß unb Sorgen bereitete, 
<>en jungen Mann ()agegen gewöhnlich wenig berührte, 
auch wenn er Ourch seine Torheit bie Eltern zu Opfern 
nötigte, Oie sie nur schwer aufzubringen vermochten. 

Es Oarf wohl angenommen werOen, Oaß Oer bittere 
Ernst unserer Zeit auch auf unsere stu()ierenbe )ugenO 
seine Wirkung ausgeübt unO mit Oen erwähnten Äuße
rungen jugenOlichen tJbermuts unO Unverstan()es jeOen
falls in weitgehenöem Maße, wenn nicht völlig aufge
räumt hat. 

Man Oarf Oie )ugenOeseleien, wenn sie sich inner
halb gewisser Grenzen halten, b. h. Oie Zukunft Oes 
InbiviOuums nicht schäOigen unO keinen groben ethi
schen Verstoß bi1()en, nicht zu schwer nehmen; sie 
bilOen, man kann sagen, normale Außerungen eines 
EntwicklungsstaOiums ()er Psyche, welche inbezug auf 
<>as künftige Verhalten bes InbiviOuums nichts prä
juOizieren. Es gibt inOes Leute, Oie ba glauben, baß 
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Jugenbeseleien gewissermaßen eine Vorbebingung für 
bie Mannestüchtigkeit seien *). Der junge Mann muß 
sich nach ihrer Meinung austoben, bie Hörner abstoßen, 
"he must saw his wilb oats", wenn aus ihm etwas Tüch. 
tiges werben soll. Diese Ansicht ist meines Erachtens 
irrtümlich. Mir ist mancher in seinem Berufe äußerst 
tüchJige Mann bekannt, ber in jungen Jahren keine 
Torheiten beging, wenn er auch von ()en Freu()en ber 
Jugenb sich nicht ganz ferne hielt; unb auf ()er anberen 
Seite habe ich auch manchen kennen gelernt, ber nach 
überreichlich verübten ]ugenbeseleien sich keineswegs 
zu großen Leistungen aufschwang, son()ern sich mit 
einer sehr bescheibenen Existenz begnügte ober auch 
ganz verkam. 

Es ist ein recht bemerkenswerter Umstanb, baß 
bas zarte Geschlecht, ()em man ben geringeren Ver· 
stan() zuschreibt, mit ()em starken inbezug auf ]ugen()· 
torheiten nicht entfernt konkurriert. Dazu kommt, baß 
bie Torheiten ()er reiferen weiblichen Jugenb sich ganz 
vorwaltenb auf einem bestimmten Gebiete bewegen, ()em 
ber Erotik, un() zum größten Teile ohne praktische 
Konsequenzen bleiben. Es ist ()ies wohl in erster 
Linie auf ()ie Freiheitsbeschränkungen zurückzuführen, 
welche Herkommen un() Sitte ben Mäbchen auferlegen, 
zum Teil je()enfalls aber auch auf ()en Umstan(), ()aß ()er 
Alkoholmißbrauch bei ber weiblichen Jugenb nicht entfernt 
so verbreitet ist, wie bei ()er männlichen. In ()em 
Denken bes Backfischs un() auch ber reiferen Jung· 
frau spielt ()er schmucke Leutnant, ber Opernsänger, 

.) So bemerkt Weber in seinem Demokritos: "Wer 
inbessen in biesen Jahren (Jünglingsjahren) keine Torheiten 
mitgemacht hat, wirb selten Männertalen tun. Das Leben 
will seine Zeit haben unö i)ie Jünglingsjahre sinb ber April, 
wo ber Saft von allen Seiten aus öem Baume öringt, bei 
bem ja auch nicht alles zur Blüte unb frudtt kommt!" 
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~er Schauspieler, mitunter auch ~er Lehrer ~ie Rolle 
eines l~eals, ~em alle möglichen Vorzüge auf körper
lichem un~ geistigem Gebiete zuerkannt wer~en, wie 
wenig auch ~ie Wirklichkeit eine ~erartige Annahme 
stützen mag. Die Torheit <>ieser Verhimmelung führt 
je~och zumeist nur zu einem Seufzen un~ Sehnen, 
~as sich nach außen hin nicht offenbart, o<>er zu einer 
Liebelei, ~ie, wenn sie sich auch nicht ganz in <>en 
Grenzen <>er Konvention hält, <>och zu keiner Unbe
sonnenheit von größerer Tragweite führt. Das Durch
brennen mit <>ern Geliebten, ~er von ~en Eltern als 
Schwiegersohn akzeptiert zu wer<>en keine Aussicht 
hat, ist kein häufiges Vorkommnis un~ nicht immer als 
Äußerung von ]ugenbtorheit zu betrachten, ~a mit
unter <>ie von ~em Mä~chen getroffene Wahl ~urchaus 
vernünftig ist un~ von ~en Eltern ohne moralische 
Berechtigung bekämpft wir~. 

In <>as Kapitel ~er ]ugenNorheiten bei Mä~chen 
gehört auch ~ie übermäßige Schätzung gewisser Berufs· 
arten, ~ie eine Aussicht auf <>en Erwerb von Berühmt
heit un<> großen materiellen Ver<>ienst bieten, speziell 
<>es Schauspielerinnen- unb Sängerinnenberufes. Der 
Nimbus, <>er <>ie berühmte Schauspielerin o~er Sän
gerin umgibt, ber Beifall, ~en sie auf ber Bühne 
erntet, <>ie fama von <>er hohen Gage, <>ie sie erhält, 
weckt in ~en Köpfen vieler Mäbchen <>as Verlangen 
nach einer ähnlichen Stellung, auch wenn kein begrün
<>etes Anzeichen von Talent besteht. Die traurigen 
Seiten ~er Bühnenkarriere un<> ~ie Schwierigkeiten <>er 
Ausbil<>ung für ~ieselbe spielen in <>iesen Köpfen 
keine Rolle, un~ so wir<> bal~ mit, balb ohne Zustim
mung ~er Eltern <>er Versuch unternommen, <>ie ersten 
Stufen auf <>er zum Ruhme führenben Leiter zu er
klimmen. Diese ersten Stufen erheischen je<>och schon 
schwere Gelbopfer un<> bringen so viele herbe Ent-
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täuschungen, baß auf weiteres Bemühen, bie Ruhmes
leiter zu erklimmen, zumeist verzichtet wirb. 

Daß im Alter mit ben Körperkräften auch oie 
geistigen Fähigkeiten abnehmen, ist eine allbekannte 
Erfahrung, oer auch oer Staat burch eine Reihe von 
Maßnahmen Rechnung trägt. Der ourch bas Alter be
oingte geistige Rückgang ist jeooch in oen einzelnen 
Fällen sehr verschieoen, uno von oenjenigen, welche 
noch in oen 70 er o{)er selbst in oen 80 er Jahren zu 
oen größten wissenschaftlichen o{)er künstlerischen Lei
stungen befähigt sino, bis zu jenen, welche in biesem 
Alter in höhere Graoe geistiger Schwäche verfallen uno 
wie Kinoer gepflegt weroen müssen, finoen wir alle 
möglichen tJbergänge. Begreiflicherweise ist oie geistige 
Einbuße, welche aas Alter mit sich bringt, bei oem 
von Haus aus Beschränkten im allgemeinen mehr her
vortreteno als bei oem Wohlbegabten. Die psychischen 
Veränoerungen, welche aas Alter beoingt, sino, wenn 
auch in ihrer Stärke in {)en Einzelfällen außeroroent
lich wechselno, boch im allgemeinen gleichartig, soferne 
es sich im Wesentlichen um Abschwächung oer einzelnen 
seelischen Leistungen hanoelt. Man spricht vielfach oa
von, oaß oie Greise kinoisch weroen. Allein eine 
nähere Prüfung zeigt, oaß eine Rückkehr zum kino
lichen Verhalten im höheren Alter nur in sehr be
schränktem Maße stattfinoet uno im allgemeinen oie 
Psyctle oes Greises sich von .oer oes Kinoes weit mehr 
entfernt, als oerselben sich annähert. Die Denkpro
zesse weroen in oen Greisenjahren langsamer uno 
schwerfälliger, oie Assoziationen weniger wechselno uno 
reichhaltig; oie Phantasie verliert an Schwung uno Leb
haftigkeit. Das Geoächtnis für oie Erlebnisse {)er 
Gegenwart nimmt mehr uno mehr ab, währeno oie 
Reproouktion von Erinnerungen früherer Zeiten nur 
wenig beeinträchtigt sein mag. Die Sinne weroen 
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stumpfer, e>ie fähigkeit e>es Aufmerkens ist verringert, 
e>ie Aufnahme neuer Gee>anken une> Eine>rücke vollzieht 
sich langsam une> schwer. Auch e>ie Gefühlstätigkeit 
erfährt eine Abstumpfung. Vieles, was e>en Mann in 
mittleren Jahren lebhaft bewegte, läßt ()en Greis kühl; 
selbst schwere Schicksalsschläge können ohne nach
haltigen Eine>ruck bleiben. 

Aus e>em Angeführten resultiert eine gewisse Ein
schränkung e>es geistigen Horizonts un() eine Verringe
rung e>er intellektuellen Leistungsfähigkeit, e>ie sich in 
verschiee>ener Weise kune> gibt. Hieher gehört in 
erster Linie ()er Konservativismus e>es Alters, e>as zähe 
Festhalten an ()em Gewohnten une> Hergebrachten un() 
e>ie Ablehnung auch berechtigter Neuerungen. Hiemit 
verknüpft sich vielfach übermäßige Schätzung une> Be~ 

rücksichtigung von Untergeore>netem un() reinen Außer
lichkeiten (Pe()anterie, Schrullenhaftigkeit). Die kleinen 
Vorkommnisse e>es alltäglichen Lebens besitzen für ()en 
Greis eine ganz unverhältnismäßige Be()eutung, un() 
jee>e An()erung ()erselben verursacht ihm Unbehagen. 
Eine Folge ()er Einengung e>es geistigen Horizonts 
une> e>er e>amit zusammenhängene>en Urteilsschwäche ist 
auch e>ie Schwatzhaftigkeit ()es Greises, e>er in en()~ 

losen Erzählungen seine Erinnerungen auskramt, un
bekümmert, ob ()ieselben e>en Zuhörer interessieren 
o()er nicht. 

Die Beschränktheit, e>ie e>as Alter mit sich bringt, 
ist im allgemeinen beim weiblichen Geschlechte erheb
licher, als beim männlichen une> zeitigt beim ersteren 
manche Früchte wenig anziehene>er Art. Aberglaube, 
Bigotterie, Zank- un() Klatschsucht, Un()ul()samkeit, 
Eigensinn, auch Geiz wachsen gerne auf ()iesem Bo()en. 
Une> wenn schon e>ie Eigenschaften, e>ie ()er Volks
mune> im allgemeinen e>em alten Weibe zuschreibt, 
wenig anziehen() sin(), ()as bornierte alte Weib bil()et 
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gewöhnlich einen Typus, ber auch bem ausgesprochensten 
Menschenfreunbe keinerlei Sympathie einflößt. Auf ber 
anberen Seite muß aber auch zugegeben werben, baß 
intelligente frauen nicht selten auch im höheren Alter 
eine recht bemerkenswerte geistige Regsamkeit' unb 
Gemütstiefe bewahren. 

C [J 
o 
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B. Dummheit unö Geschlecht. 
o 

Die frage, ob ausgesprochene Geschlechtsunter
schiebe in ()en wesentlichen Zügen unb Äußerungen 
ber Dummheit bestehen, ist bisher zumeist nur ein
seitig in Angriff genommen worben. Man hat wohl 
bie bei bem zarten Geschlechte in besonberer Häufig
keit sich finben()en un() beshalb in gewissem Maße 
Clemselben eigentümlichen Mängel unb Schwächen auf 
intellektuellem Gebiete bei Clen verschie()ensten Gelegen
heiten hervorgehoben, ()ie Kehrseite ()er Me()aille, ()ie 
Eigentümlichkeiten ()er männlichen Dummheit, bagegen 
unberüd<sichtigt gelassen. Daß ()ie intellektuellen Lei
stungen bes weiblichen Geschlechtes im Großen unb 
Ganzen hinter benen Cles männlichen z. Z. noch zurüd<
stehen, ist eine unbestreitbare Erfahrungstatsache. Ob 
un() inwieweit biese Inferiorität jeboch burch bie Eigen
art ber Organisation ()es weiblichen Gehirns ober <:lurch 
ben Einfluß ber Lebensverhältnisse bebingt ist, benen 
bas weibliche Geschlecht seit vielen Generationen unter
lag, hierüber sin() ()ie Ansichten sehr geteilt. Manche 
glauben, ()aß ()as geringere Gehirngewicht Cler frau 
- ()ie burchschnittliche Differenz bem Manne gegenüber 
beträgt 100-150 Gramm - eine unübersteigliche 
Schranke für bie Erlangung intellektueller Gleichwertig
keit mit bem Manne bilC'>et. Ich habe jebom a. 0.") 

*) Vorwort zu öer Abhanölung von Fräulein Dr. G. Bäumer: 
Die Frau in öer I<ulturbewegung ()er Gegenwart; Grenz
fragen ()es Nerven- unb Seelenlebens Heft 32, Seite 7 un() 8. 
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öargelegt, öaß öas geringere Gehirngewicht öer Frau 
nicht notwenöig eine geringere intellektuelle Leistungs
fähigkeit involviert, ba für bas geistige Vermögen bie 
Organisation (ber feinere Bau) wahrscheinlich von 
größerer Beöeutung ist, als bie Masse (>es Gehirns. 
Für biese Auffassung spricht auch ber Umstanb, baß 
(>er Gewichtsunterschieb zwischen ben beiöen Ge
schlechtern auch bei ben nie(>eren Rassen sich fin(>et, 
bei welchen entsprechenbe Unterschiebe auf intellek
tuellem Gebiete nicht festgestellt sinb *). Moebius, 
welcher auf bas geringere Hirngewicht öes Weibes 
mit besonberem Nachbruck hinwies, hat bie intellek
tuelle Inferiorität bes weiblichen Geschlechtes als "physio
logischen Schwachsinn" bezeichnet un(> sich bemüht, (>ie 
Charaktere (>ieser Minberwertigkeit barzutun. 

Es ist begreiflich, baß man sich auf weiblicher 
Seite mit (>er Bezeichnung ihrer seelischen Eigentüm
lichkeiten als "physiologischer Schwachsinn" nicht befreun
öen konnte un(> auch männliche Stimmen sich gegen 
öieselben erhoben. Man kann bie Bezeichnung auch 

*) Man ist ()er Frage, inwieweit Geschlechtsuntersrhie~e 
auf geistigem Gebiete bestehen, auch auf experimentellem 
Wege näher getreten. Helen Braöforb Thompson (Ver
gleichen<>e Psychologie <>er Gesrhlechter. Experimentelle 
Untersuchungen ()er normalen Geistesfähigkeiten bei Mann 
un() Weib, übersetzt von J. E. Kötscher) teilt eine Reihe 
von Untersuchungen mit, ()ie an männlichen unb weiblichen 
Stuöenten von annähern() gleichem Alter un() gleichem Bil
bungsgange angestellt wurben. Die Autorin glaubt aus ben 
Ergebnissen bieser Untersuchung folgern zu ()ürfen, baß 
burrh bas Experiment Differenzen ber geistigen fähigkeiten 
()er Geschlerhter nicht festgestellt werben können. Wenn 
burch <>ie von ber Autorin mitgeteilten Ergebnisse bie Frage ~er 
intellektuellen Geschlechtsunterschie~e auch noch keineswegs 
gelöst ist, so sprechen bieselben boch entschieben zugunsten 
~er von mir vertretenen Auffassung. 
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nidtt als eine glückliche betrachten. Was <lern Ge
schledtte als solchem eigentümlich, für ()asselbe physio
logisch ist, <larf nidtt wohl mit <lern ominösen, <lern 
Gebiete <les Pathologischen angehören<len AUS<lrucke 
"Sdtwachsinn" belegt wer<len. Hiezu kommt, <laß 
beim weiblichen Geschledtte, wenn wir von genialen 
Begabungen absehen, sidt <lieseiben Abstufungen <ler 
Intelligenz fin<len, wie beim männlichen, un<l wenn 
auch bie intellektuelle Leistungsfähigkeit <ler bei<len 
Gesdtlechter im allgemeinen verschieben ist, bas Manko 
auf ber weiblichen Seite boch nicht als so be<leutenb 
sich erweist, <laß man <lie weibliche Intelligenz im Ver
gleiche zur männlichen als Dummheit o<ler Schwachsinn 
bezeichnen bürfte. 

Wenn wir uns hier mit ber Frage beschäftigen, ob 
biejenigen I n<livibuen weiblichen Geschlechtes, <lie wir 
als beschränkt erachten müssen, ben auf ähnlichem 
intellektuellem Niveau stehenben Männern gegenüber 
gewisse geistige Besonberheiten barbieten, o<ler mit 
an<leren Worten, ob bie Dummheit bei bei<len Ge
schlechtern beson<lere Züge aufweist, können wir nicht 
umhin, zunächst auf <lie Eigentümlichkeiten <ler weib
lichen Psyche etwas einzugehen. 

Ein Grun<lzug <les weiblichen seelischen Wesens 
ist größere gemütliche Erregbarkeit, bas tJberwiegen 
()es Herzens über ben Verstan(); <ler Mangel ber 
Logik, ber bem Weibe so vielfach vorgeworfen wirb, 
hängt bamit zusammen. Die Denkprozesse verlaufen 
beim Weibe nach <lenselben Gesetzen wie beim Manne, 
sein Urteil über Personen un() Dinge ist so gerecht, 
wie bas bes Mannes, soweit basseIbe burch Gefühle 
nicht beeinflußt wir<l. In Angelegenheiten, bei welchen 
sein Gefühlsleben stark beteiligt ist, läßt sich <las Weib 
bagegen burch <lieses in seinen Schlüssen in einer 
Weise beeinflussen, baß ()ie Logik nicht zur Geltung 
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kommen kann. Was seinen Gefühlen zuwiberläuft, 
vermag es nicht zu glauben unb einzusehen. Daß 
ein Mann, ben es liebt, schlecht sein soll, will ihm 
trotz vorhanbener Beweise nicht einleuchten. Daß ein 
Prozeß, in bem es bas Recht auf seiner Seite erachtet, 
verloren werben kann, erscheint ihm unglaublich, weil 
es seinem Gefühle wiberspricht. Die starren Rechts
unb Moralbegriffe spielen in seinem Urteil über Recht 
unb Unrecht, Sittlich unb Unsittlich zumeist nur eine 
sehr untergeorbnete Rolle. Dieses wirb wesentlich 
burch sein Gefühl bestimmt, bas mehr ober weniger 
fein entwickelt ist. 

Ein höchst treffenbes Beispiel in bieser Richtung 
zeichnet Ibsen in seiner "Nora". Diese, wenn auch 
etwas kinbische , jeboch intelligente unb gemütvolle 
frau benkt nicht baran, baß sie ein Verbrechen be
geht, inbem sie bie Unterschrift ihres Vaters, ber für 
ein ihr gewährtes Darlehen Bürgschaft leisten soll, auf 
einem Schulbscheine fälscht. 

Es ist bies schon bemerkenswert, (')a man bei 
Noras Bilbungsgrab erwarten sollte, baß ihr bas Ge
setzwibrige einer (')erartigen Hanblung nicht ganz un
bekannt geblieben sein kann. Die e(')len Motive, bie 
ihren ungesetzlichen Hanblungen zugrunbe lagen (Rück
sichten auf ben schwerkranken Vater unb Gatten) be
einflussen ihr Urteil jeboch berart, baß sie in ihrem 
Vorgehen allem Anscheine nach nichts Schlimmes er
blickt. Noch auffälliger tritt uns bie Beeinflussung 
ihres Urteils bunh Gefühle in bem Umstanbe entgegen, 
baß sie ber Aufklärung über bie Strafbarkeit ihrer 
Tat ben Glauben völlig verweigert. 

"Günther. Aber bebachten Sie benn nicht, baß es 
ein Betrug gegen mich war -? 

N ora. Darauf konnt' ich keine Rücksicht nehmen. 
Um Sie kümmert' ich mich gar nicht. Ich mochte Sie 
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nicht ausstehen wegen all ber hartherzigen Schwierig
keiten, bie Sie machten, obgleich Sie wußten, wie 
schlimm es mit meinem Manne stanb. 

G ü n t her. frau Helmer, Sie haben offenbar gar 
keine klare Vorstellung bavon, wessen Sie sich eigent
lich schulbig gemacht haben. Aber ich kann Sie ver
sichern, es war weber etwas Anberes, noch etwas 
Schlimmeres, was ich einst beging unb was meine 
ganze bürgerliche Stellung vernichtete. 

No r a. Sie? Wollen Sie mich glauben machen, Sie 
hätten eine mutige Tat gewagt, um Ihrer frau bas 
Leben zu retten? 

G ü n t her. Die Gesetze fragen wenig nach ben 
Beweggrünben. 

No r a. Dann müssen wir sehr schlechte Gesetze 
haben. 

G ü n t her. Schlecht ober nicht - leg ich bies 
Dokument bem Staatsanwalt vor, so werben Sie nach 
ben Gesetzen verurteilt, 

No r a. Das glaub ich nicht. Eine Tochter sollte 
nicht bas Recht haben, ihren alten tobkranken Vater 
mit Kummer unb Sorgen zu verschonen? Eine frau 
sollte nicht bas Recht haben, ihrem Manne bas Leben 
zu retten? Ich kenne bie Gesetze so genau nicht; 
aber ich bin überzeugt, irgenbwo muß es barin stehen, 
baß so etwas erlaubt ist. Unb bas wissen Sie nicht, 
Sie, ein Rechtsanwalt? Sie müssen ein schlechter Jurist 
sein, Herr Günther." 

Der Dichter hat hier mit meisterhafter Realistik 
bie für bas Weib dlarakteristislhe Denkweise in Situa
tionen, in welchen Gefühl unb Logik in Wiberstreit 
geraten, gezeichnet. Dem Weibe Nora ist es unmög
lich, zu begreifen unb anzunehmen, baß ein Gesetz 
existieren kann, ()as seinen Rechts- uni) Moralgefühlen 
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zuwiöerläuft. Was öiesen entspricht, muß erlaubt sein, 
unö sie fühlt sich so sicher in Clieser Auffassung, Claß 
sie Clen Rechtskunbigen Günther, Cler von einem Cler
artigen Gesetze nichts weiß, für einen schlechten Juri
sten hält. 

Je beschränkter {)as Weib, um so mehr macht sich 
bei ihm öie Beeinflussung Cles Urteils burch bas Ge
fühl unCl <>amit ber Mangel an Logik geltenö. Was 
angenehm ist, wirb geglaubt, was unangenehm, stößt 
auf Unglauben. Die Aussicht auf Gewinn, Clie {)ie Ver
sprechungen eines SchwinCllers eröffnen, verleitet <>ie 
beschränkte frau, ihre sauer ersparten Groschen ohne 
Bebenken hinzugeben, un{) wenn {)er Betrug zutage 
kommt, kann sie nicht glauben, <>aß ihrem Verluste 
nicht abzuhelfen ist. Eine Person, gegen Clie sie eine 
Abneigung hat, hält bie beschränkte frau ohne weiteres 
zu allem Schlechten für fähig, währenb bie schlimmsten 
fehler einer anberen, bie sich ihrer Gunst erfreut, für 
sie nfcht in Betracht kommen. 

Eine weitere Eigentümlichkeit ber weiblichen Psyche 
ist ein höherer Grab von Suggestibilität (Beeinflußbar
keit <>urch Dritte). Letztere ist eine allgemein mensch
liche Eigenschaft, gegen beren Wirksamkeit eine wohl
entwickelte Intelligenz eine Art Schutzwehr bietet. Je 
beschränkter bie frau, um so größer ist baher im all
gemeinen ihre Suggestibilität, Cloch kann sich Cliese nur 
einzelnen Personen gegenüber kunClgeben. Eine sehr 
beschränkte weibliche Person mag einen Grab von 
Suggestibilität besitzen, {)er sie zu einem willenlosen 
Werkzeug in Clen Hänben ihres Geliebten oCler Mannes 
macht, währenb sie sich zu gleicher Zeit für wohlbe
grünClete Vorstellungen von an{)erer Seite als völlig taub 
erweist. Die Suggestibilität kann aber auch bem Manne 
gegenüber fehlen unCl nur für Clie Eltern vorhanClen 

Loewenfelö, tJber öie Dummheit. 2. Auf!. 8 
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sein, in welchem falle letztere bem Manne gegenüber 
in ben Augen ber frau immer recht behalten. Gehört 
bie frau ber bigotten Sorte an, so kommt es häufig 
vor, baß sie bem Einflusse bes Pfarrers ober anberer 
ihren bigotten Neigungen Rechnung tragenben Personen. 
völlig unterliegt unb ihrem Manne gegenüber bie An
sichten zur Geltung bringt, bie ihr von bieser Seite 
beigebracht wurben. 

Ein weiterer Zug ber weiblichen Beschränktheit ist 
bas Haften an Kleinigkeiten (Kleinlichkeit). Die Ein
schränkung bes Interessenkreises, bie ber Dummheit 
an sich eigen ist, hat bei ber frau bie Folge, baß sie 
sich mit ben unbebeutenbsten Vorkommnissen ihres 
alltäglichen Lebens unb ihrer Umgebung fortwährenb 
beschäftigt unb auch beim Verkehr mit fremben ihre 
Gebanken bavon nicht loszureißen vermag. In ber 
Unterhaltung ber bummen Frau spielen baher bie be
beutungslosesten Vorfälle in ihrer Hauswirtschaft, wie 
Äußerungen ber Dienstboten, unbebeutenbe Verfeh
lungen bieser, Küchen- unb Wäscheangelegenheiten, 
öbester Klatsch über bie Nachbarn usw. eine weit über
ragenbe Rolle. Was' bie StaM unb bas Lanb inter
essiert, künstlerisdte Leistungen unb politische Vor
fälle, bie bas Tagesgesprädt bilben, entzieht!n sich ihrer 
Beachtung. Dagegen kann sie über eine Nachlässig
keit ihrer Köchin, ein mißratenes Gericht, bie Toiletten 
ihrer Bekannten in enblosen Reben sichergehen. Sie 
ist auch unfähig, sich in ben Gebankengang anberer 
Personen hineinzuversetzen unb beren Neigungen zu 
berücksichtigen, baher auch unfähig, einzusehen, wie 
sehr sie burch ihr Verhalten anbere langweilt un~ 

belästigt. 
Mit ber Gebankenarmut ber beschränkten Frau 

hängt beren Schwatzhaftigkeit unb Neugierbe zusammen ~ 
es sinb bies Eigenschaften, bie man bern weiblichen 



115 

Geschlechte im allgemeinen zuschreibt, bie aber ()och 
nur bei ()em beschränkteren Teile ()esselben in auffälliger 
Weise zutage treten. Je weniger ()as Denken in ()ie 
Tiefe un() in ()ie Breite geht (resp. gehen kann), um 
so mehr ten()iert es nach einer Entäußerung, un() 
()er einfachste un() gangbarste Weg- hiefür ist ()ie 
Re()e *). Sich schweigen() Ge()anken hinzugeben, fällt 
()er ()ummen frau schwer un() ist ihr auch unsym
pathisch. Re()en be()eutet für sie eine Erleichterung, 
eine Art Genuß, gleichgültig, ob ()er Sinn ihrer Re()e 
einen Zweck hat o()er nicht. Die Neugier ist eben
faUs eine Folge ()er Ge()ankenarmut. Da ()as inten
sivere geistige Sich beschäftigen mit ben eigenen An
gelegenheiten für ()ie beschränkte frau keinen Reiz 
besitzt un() ()ie Gegenstän()e allgemeinen Interesses 
sie nicht berühren, richtet sich ihre Aufmerksamkeit 
auf ()ie Angelegenheiten frem()er un() sie sucht ihren 
ärmlichen I()eenkreis burch Kenntnis von Dingen zu 
erweitern, ()ie für sie nur insoferne von Be()eutung 
sin(), als sie sich zu Klatsch verwenben lassen. 

Die Dummheit ()es Mannes zeigt selbstverstän()lich 
bieselben GrUi1()charaktere, wie bie bes Weibes. Da
neben weist ()ieselbe je()och auch manche Züge auf, bie 
ein Gegenstück zu ()en auf ()er weiblichen Seite sich 
fin()en()en Eigentümlichkeiten ()arstellen. Währen() ()ie 
beschränkte frau, wie wir sahen, zu sehr an Kleinigkeiten 
hängt, fin()en wir bei ()em auf gleichem intellektuellen 
Niveau stehenben Manne oft eine Unterschätzung ()er 
Kleinigkeiten, (). h. ()es Untergeor()neten, ()er Details, 
(\je aber oft für ()as Resultat einer Arbeit von weit
gehen()er Be()eutung sein mögen. Der beschränkte 

-) Es ist bemerkenswert, baß beSchränkte Personen, um 
etwas Gelesenes zu verstehen, zumeist halb o'ber ganz laut 
lesen müssen. 
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Mann begnügt sich z. B., seinen Berufsgeschäften nach
zugehen, un() legt ()iesen eine unverhältnismäßige Wich
tigkeit bei, ()abei kümmert er sidl aber um Details 
nicht, ()eren Vernachlässigung ihm ()en größten Scha()en 
bringen kann. Er überläßt ()ie Sorge für bie Wirt
schaftsführung on<l bie Kin()ererziehung seiner frau, 
oa er es nicht für nötig hält, sich mit biesen in seinem 
Ge()ankenkreis untergeor<lneten Dingen zu beschäftigen, 
unb es kann oabei vorkommen, ()aß, was er im Ge
schäfte erwirbt, ()urch <len unwirtschaftlichen Sinn ber 
frau verloren geht. 

An Stelle ()er weiblichen Neugier fin()en wir bei 
()em beschränkten Manne eine ungerechtfertigte Be
schränkung oes Interesses auf oie eigenen Angelegen
heiten. Was ihn nicht unmittelbar berührt, kümmert 
ihn nicht, läßt ihn völlig gleichgültig, un() er wenbet 
<laher auch bem Tun un() Treiben ()er Nachbarn keine 
Aufmerksamkeit zu, auch wenn triftige Grün<le bies 
erheischen wür()en. Dieser Stumpfsinn hängt mit einer 
an()eren, wenigstens sehr häufig bei ()en wenig be
gabten Männern sich fin()enben Eigenschaft zusammen, 
()er übermäßigen Schätzung ber persönlichen Bequem
lichkeit un() ()es persönlichen Genusses, b. h. mate
rieller Gesinnung. Der beschränkte Bie<lermann (Bier
philister), wie er sich auf oeutschem Bo()en reichlidl 
vertreten finbet, haßt alles, was ihn in seiner Gemüts
ruhe un() <lern Genusse seines Lieblingsgetränkes 
irgen()wie stören könnte. Er will vor allem seine 
Ruhe haben. )e<le Angelegenheit, bie ihm ernstes 
Kopfzerbrechen verursachen könnte, je()er Streit um 
rein i()eelle Werte ist ihm wi()erwärtig: jebe Neue
rung, bie ihn irgenClwie aus seiner Bequemlichkeit 
aufrütteln unCl in seiner Gewohnheit stören könnte, stößt 
auf seinen Wiberstanb. Wo es sich um ()ie Wahrung 
seines materiellen Vorteils hanbelt, begreift er nur 
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oas Nächstliegenoe. Die Kirchturmsinteressen gewinnen 
bei ihm immer oie Oberhanb über bie Interessen bes 
Kreises unb oes .Staates. Neben oiesen stumpf
sinnigen Konservativen finoen sich jeboch auch Schwach
köpfe, bie ihren Stolz barein setzen, oem Fortschritt 
atout prix zu huloigen, uno für alles Neue ooer schein· 
bar Neue sich begeistern, wenn hiezu auch keine Ver
anlassung vorliegt. Diese sinb es, oie jeoe Mooetor
heit mit einem Eifer aufgreifen, als ob es sich um 
eine Sache von höchstem Wert hanole, oie jebe in 
Aussicht stehenoe Verbesserung einer Einrichtung schon 
als Tatsache betrachten unb ihre Ansichten über Per
sonen unb Dinge ohne Prüfung wie ihre Kleioer 
wechseln, weil sie immer auf <:ler Höhe bleiben wollen. 

Es <:larf jeooch nicht unerwähnt bleiben, baß auch 
im Bereiche <:ler Dummheit <:lie Geschlechtsunterschieoe 
nicht immer sich gelteno machen. Wenn auch oie Be
schaffenheit oes äußeren Geschlechtsapparates über 
oie Zugehörigkeit oes Einzelinoiviouums zu oem einen 
ooer anoeren Geschlechte gewöhnlich keinen Zweifel 
läßt, so finbet sich ooch in jeoem Manne uno je<:lem 
Weibe auf seelischem, wie auf körperlichem Gebiete 
eine Mischung von Charakteren bei<:ler Geschlechter. 
In oieser überwiegt im Einzelfalle je nach Der stärkeren 
ooer geringeren Ausprägung oes Geschlechtstypus <:las 
spezifisch Männliche ooer {)as spezifisch Weibliche mehr 
o{)er weniger. So kommt es, oaß sich Männer finoen, 
welche auf seelischem Gebiete oie Züge oer Weiblich
keit aufweisen, uno Weiber, {)ie seelisch ()em Manne 
sich sehr nähern. Dieser Sachverhalt macht es ver
stänolich, oaß oie Dummheit <:les Weibes gelegentlich 
{)ie Eigentümlichkeiten ()er männlichen un{) umgekehrt 
{)ie männliche Dummheit oie Eigentümlichkeiten' oer 
weiblichen zeigt. In letzterem falle spricht man von 
<:lern Betreffen{)en als einem altem Weibe, auch Wasch-
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lappen, womit insbeson()ere Schwatzhaftigkeit, Rühr
seligkeit o()er (beim Waschlappen) geistige Unselb
stän()igkeit (Beeinflußbarkeit) ange()eutet wirb. Auf 
()er weiblichen Seite gibt es zwar In()ivi()uen, ()ie in 
Cler Art ihrer Beschränktheit ()em Bierphilister sehr 
nahe stehen, <:loch fehlt ()afür eine beson()ere Bezeich
nung. Ein Weib Clieser Gattung mag, wenn sie ()as 
Schicksal mit einem geistesverwanMen Gatten zu
sammenführt, keinen SchaClen stiften. für einen ibeal
gesinnten, künstlerisch o()er wissenschaftlich tätigen 
Mann be()eutet es Clagegen ein Verhängnis, bas auch ()en 
GeClul()igsten zur Verzweiflung bringen kann. 

Die Kombination Cler Dummheit mit anberen seelischen 
Eigenschaften liefert verschie()ene interessante weibliche 
Typen, von welchen wir hier nur zwei Gegensätze be
rücksichtigen wollen: ()ie beschei()ene, gemütvolle un() 
oie unbescheioene, gemütsarme Beschränkte (oie präten
ziöse Gans). Weibliche Personen vom erstgenannten 
Typus können ourchaus Iiebenswür()ige Geschöpfe sein, 
welche ourch ihre Bescheioenheit un() Herzenseigenschaf
ten ihre Mängel auf intellektuellem Gebiete vergessen 
machen. Sie sinb imstanoe, ihre Position im Leben, 
wenn oieseibe keine allzuhohen Anforoerungen an sie 
stellt, völlig auszufüllen, uno leisten an Opferwillig
keit für ihre familie oft Bewunoernswertes. Ihre 
Beschränktheit steigert oft ihre Selbstlosigkeit bis zu 
einem für sie verhängnisvollen Maße, in()em sie ihre 
Jahre uno ihre I<räfte im Dienste anoerer verbrauchen, 
ohne an ()ie eigene Zukunft zu oenken uno entspre
chen()en Lohn zu finben. 

Die prätenziöse Beschränkte ist oagegen ein burch
aus wi()erwärtiges Geschöpf, mit bem nieman() auf 
()ie Dauer zurecht kommt. Sie will etwas An()eres, 
Höheres, Besseres sein, als sie ist, uno oement
sprecheno auch behanbelt wer()en. Ihre Selbstüber-
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schätzung mag sich auf sehr verschie~ene Umstän~e 

stützen, körperliche un~ vermeintliche geistige Vorzüge, 
materiellen Besitz. Abstammung, Familienbeziehungen. 
Sie mag sich aber auch ohne irgen~welche erfinMiche 
Grun~lage infolge verkehrter Erziehung o~er an~erer 
Umstän~e recht ansehnlich entwickelt haben. Die prä
tenziöse Gans macht sich als solche nicht nur im Kreise 
ihrer Familie, son~ern überall, wo sie mit an~eren 

Personen in Verkehr tritt, gelten~ un~ mißliebig. Sie 
verlangt als Frau vom Gatten, ~aß er sie als ein Wesen 
höherer Art verehrt un~ ~ie Erfüllung ihrer Wünsche 
als Hauptzweck seines Lebens betrachtet. In ~er 

Gesellschaft beansprucht sie Bevorzugungen, ~ie ihr 
nicht zukommen, von ~en Geschäftsleuten ~ie prompteste 
un~ aufmerksamste Be~ienung, un~ wenn ()ie Schnei~erin 
nach langem. vergeblichem Warten ihre Rechnung prä
sentiert, ist ()ies selbstverstänölich eine grobe Ungehörig
keit. Auf Reisen ist sie ()er Schrecken ()er Hoteliers un~ 
ein Gegenstanö ()es Grauens für ~as öienen()e Personal. 
Besitzt sie zufälliger Weise ein bescheiöenes Talent 
für irgen()eine Kunstleistung , so erachtet sie sich ge
feierten· Künstlerinnen für ebenbürtig unö führt es 
leöiglich auf Gehässigkeit zurück, wenn ihren sehr ~i1et
tantischen Pro~uktionen nicht ~ie höchste Anerkennung 
zuteil wir~. 

Es ist nicht zu verkennen, ~aß öie Prätenzionen 
oieser beschränkten Frauen vielfach, ja zumeist öurch 
oie Stupi()ität ihrer Männer angeregt un() genährt wer~en. 
Die Verblen()ung öer Liebe, wie sie namentlich in oer 
ersten Zeit ()es Ehestanöes besteht, läßt ~ie Männer 
in ihren Auserwählten etwas erblicken, was von öer 
Wirklichkeit sich weit entfernt, un~ wenn ~urch Ver
ziehung öer Bo()en für eine übertriebene Selbstschätzung 
vorbereitet un() öurch Beschränktheit jeöe nüchterne 
Selbstkritik unmöglich gemacht wir() , ()ann ()arf man 
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sich nicht wun<>ern, <>aß ()er von <>ern Manne geübte 
Kultus <>ie Umwan<>lung <>er frau zur prätenziösen 
Gans bewirkt. Erfreulicherweise ist <>iese eine ungleich 
seltenere Erscheinung als <>ie beschei<>ene, gemütvolle 
Beschränkte, <>er wir auf allen Gebieten altruistischer 
Tätigkeit begegnen. 

o 0 
o 

c. Dummheit uno Rasse. 
o 

Daß mit <>en körperlichen Eigentümlichkeiten. welche 
<>ie verschie<>enen Menschenrassen charakterisieren, auch 
seelische Unterschie<>e verknüpft sin<>, hievon ist man 
heutzutage mehr als je überzeugt. Noch vor wenigen 
Dezennien war <>ie Ansicht allgemein verbreitet - unb 
bieselbe konnte auch eine gewisse Berechtigung bean
spruchen -, baß <>er Rassenkomplex, <>en man als 
weiße ober kaukasische Rasse bezeichnet, allen übrigen 
Menschenrassen intellektuell überlegen sei. Die außer
or<>entlichen fortschritte, welche bie ]apaner in neuester 
Zeit auf in<>ustriellem un<> kommerziellem Gebiete, in 
<>en Künsten un<> Wissenschaften unb last not least 
im Kriegswesen gemacht haben, lassen bei unbefangener 
Beurteilung <>eren intellektuelle Ebenbürtigkeit mit <>en 
Weißen nicht bezweifeln. Die Bevölkerung ]apans setzt 
sich jeboch aus einer Mehrzahl von Rassen zusammen 
(soll auch kaukasische Elemente in sich schließen), un() 
es ist möglich, baß <>iese verschie<>enen Rassenbestan<>
teile intellektuell ungleichwertig sin<>. Dies kann je<>och 
an unserem Urteil über <>ie japanische Gesamtbevölke-
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rung nichts än()ern, ()a auch c>er Komplex c>er weißen 
Rasse intellektuell ungleichwertige Elemente enthält *). 

Die intellektuelle Inferiorität c>er Schwarzen (Neger
rassen) haben auch C>ie neueren Beobachtungen zahl
zeicher forscher über je()en Zweifel C>argetan. Diese 
Inferiorität betrifft je()och nicht alle Lebensalter. Die 
Negerkinc>er machen im allgemeinen in ()er Schule c>ie
selben fortschritte wie ()ie Kinc>er C>er Weißen, sollen 
letztere sogar nach manchen Beobachtungen an Intel
ligenz überragen. Mit ()em Eintritt c>er Pubertät kommt 
es jec>och bei c>en Negern beic>er Geschlechter zu 
einem Stillstanc> c>er geistigen Entwicklung, in manchen 
Beziehungen sogar zu einem Rückschritt. So erwähnt 

*) Es fehlt nicht an Stimmen, welche bie intellektuelle 
Ebenbürtigkeit ber ]apaner mit ber weißen Rasse bestreiten. 
Man hat barauf hingewiesen, baß bie ]apaner von ben 
Fortschritten in ben Einrichtungen ber europäischen Staaten 
sich lebiglich bie bas Heer unb bie flotte betreffenben völlig 
zu eigen gemacht haben unb baß, wenn es auch in Japan 
nicht an Personen mit hervorragenben geistigen Eigenschaften, 
also einer geistigen Aristokratie fehlt, boch bie intellektuellen 
Fähigkeiten ber Masse hinter benen ber Weißen zurück
stehen. Dem gegenüber ist jeboch zu bemerken, baß bie 
Japaner auch auf ben Gebieten ber Inbustrie uni) bes Hanbels 
sich in neuerer Zeit als ebenbürtige Konkurrenten ber weißen 
Rasse erwiesen haben unb bie Angehörigen letzterer, wenn 
man bie Rasse ()er einzelnen berselben angehörigen Völker 
in Betracht zieht, intellektuell keineswegs sämtlich auf gleicher 
Stufe stehen. Wenn ber Durchschnitlsjapaner ber Jetztzeit, 
ber bie Segnungen bes Schulunterrichtes erst seit kurzem 
genießt, auch bem Durchschnittsenglänber unb -Deutschen 
vielleicht nicht völlig ebenbürtig ist, so ist er bem Durchschnitts
russen unb -Türken wahrscheinlich schon überlegen. Es ist 
ganz unb gar unberechtigt, bei einem Vergleiche der intellek
tuellen Leistungen ber ]apaner mit benen ber weißen Rasse 
lebiglich bie kulturell fortgeschrittensten Nationen ins Auge 
zu fassen. 
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Bischoff "'), öaß er in München in einem Kloster 
8-10 jährige NegermäZ,chen gesehen habe, welche in 
zehn Monaten nicht nur Z,eutsch sprechen, sonz'ern auch 
lesen .unz, sehr schön schreiben, auch rechnen gelernt 
hatten. Die Klosterfrauen teilten mit, z,aß sie ()iese 
Dinge weit schneller lernten, als Z,ie eingeborenen 
KinZ,er. Allein zugleich sagten sie, ()aß ()iese raschen 
Fortschritte sehr balZ, eine Grenze, ja ein En()e er
reichten un() nach ()em 12. Jahre so gut wie ganz aufhörten. 

H iera us erklärt es sich, ()aß ()er Neger mit ZIem 
Weißen, von wenigen Berufsarten abgesehen, nicht 
konkurrieren kann. Daß ()ie Lebensverhältnisse ()er 
Neger, ()er Mangel an BilZ,ungsgelegenheiten mit ihrer 
intellektuellen MinZ,erwertigkeit wenig oz'er nichts zu 
tun haben, zeigen ()ie Erfahrungen, ()ie man mit ()er 
Negerbevölkerung in Nor()amerika gemacht hat. Die 
Emanzipation ()er ()ortigen Neger, von welcher man 
eine be()euten()e Hebung ihres geistigen Niveaus er
wartete, hat ()iese folge nicht gehabt, obwohl es ()en 
Schwarzen an Unterrichtsgelegenheit ()ort keineswegs 
fehlt un() in ()en Stä()ten wenigstens ihnen auch ()as 
Milieu genügen()e Anregung gewährt **). 

") Bischoff: Das Hirngewicht <>es Menschen. Bern 1880. 
pag. 168 . 

•• ) Wollmann hat <>ie Ansicht geäußert. <>aß <>ie intel
lektuelle Inferiorität <>er schwarzen Rasse auf <>as frühe 
Eintreten <>er Pubertät bei <>erselben zurückzuführen sei, <>a 
mit <>ieser sich ein Stillstan<> <>er Gehirnentwicklung verknüpft. 
Dieser Auffassung kann eine gewisse Plausibilität nicht ab
gesprochen wer<>en. Der Autor glaubte je<>och <>ieselbe auch 
für <>ie Erklärung <>er von ihm angenommenen Untersdtie<>e 
in <>er geistigen Begabung <>er Brünetten un<> Blon<>en in 
Europa heranziehen zu ()ürfen. Dabei hat er nur über
sehen, <>aß ähnliche Differenzen in <>ern zeitlidten Eintritte 
<>er Geschlechtsreife. wie sie zwischen Negern un{) Weißen 
zweifellos bestehen. für <>ie Brünetten un() Blon()en z. B. 
in DeutschIan<> nicht nachgewiesen sin<>. 
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Einen ähnlichen Rassenunterschiec> auf intellek
tuellem Gebiete, wie er zwischen Weißen unc> Schwarzen 
tatsächlich besteht, hat eine Gruppe von Anthropologen 
für c>ie in Europa vertretenen Rassen in neuerer Zeit 
nachzuweisen sich bemüht. Die neueren Forschungen 
haben ergeben, baß wir es in Europa in ber Hauptsache 
mit Angehörigen von brei Rassen zu tun haben: c>er 
norC>isch-germanischen (arischen) mit c>olichocephalem 
Schäc>el, blonbem Haar uno blauen Augen, ber alpinen, 
kurzköpfigen unb bunkelhaarigen unb ber mittellänbischen, 
langköpfigen unb bunkelhaarigen. Von biesen brei Rassen 
5011 bie norbisch-germanische von altersher ben beioen 
~nberen intellektuell bebeutenb überlegen gewesen 
sein, so zwar, c>aß c>er Hauptanteil an allen kulturellen 
Fortschritten, alle hervorragenc>en Leistungen auf c>en 
Gebieten ber Kunst unb Wissenschaft lebiglich oieser 
Rasse zufallen. 

Otto Ammon hat zuerst c>iese Theorie von c>er 
intellektuellen Superiorität c>er norbisch-germanischen 
Rasse auf Grunb von Untersuchungen an c>er babischen 
Bevölkerung entwickelt. Er fanb unter Stäbtern mehr 
Langköpfe als in ber Lanbbevölkerung, unter oen 
Vollstäotern bas langköpfige Element stärker vertreten 
als unter oen zugewanoerten Staotbewohnern uno am 
meisten unter ben stabtgeborenen Schülern oer höheren 
Schulen. Diese Ermittelungen führten ihn zu oem 
Schlusse, oaß oer germanische Langkopf im Durch
schnitt intelligenter sei als oer alpine Kurzkopf. Auch 
{)urch höhere sittliche Eigenschaften sollen nach Ammon 
sich oie blonben Langköpfe von c>en Kurzköpfen 
unterscheioen. Diese mögen nach bem Autor wohl 
tüchtige Bauern, Arbeiter unb Hänbler sein, c>er Dienst 
{)er Wissenschaft, bem sich oie Langköpfe mit unbe
zähmbarer Energie ergeben, liegt ihnen oagegen fern. 
Unter ben Schülern ber höheren Gymnasialklassen 
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uno oaher auch unter <>en Vertretern oer Wissenschaft 
uno oer gelehrten Berufe, sollen oie Langköpfe weit 
überwiegen. 

Zu ähnlichen Anschauungen gelangten Lapouge, 
Muffang, Roese, Wilser un<> Woltmann. 

Roese *) glaubt, aus <>en Ergebnissen seiner Unter
suchungen "über anthropologische Körpermerkmale uno 
gesellschaftliche Auslese" folgenoe Sätze ableiten zu 
oürfen: 

,,1. Geistig hervorragen<>e Menschen zeichnen sich 
im allgemeinen auch <>urch eine höhere Körperlänge 
aus, oie oas Durchschnittsmaß oer gesamten Bevölke
run'g übersteigt; sie haben außeroem eine etwas 
längere Kopfform un<> eine beoeuten<>ere Kopfgröße 
als oie gleich große Durchschnittsbevölkerung. 

2. Der noroische Rassenbestanoteil <>es <>eutschen 
Volkes ist oer Hauptträger seiner geistigen Kraft. 

3. Die oberen Bevölkerungsschichten haben mehr 
noroisches Blut in ihren A<>ern als oer Durchschnitt 
oer gesamten oeutsmen Bevölkerung." 

An einer an<>eren Stelle bemerkt oer Autor: "Es 
ist in oer Tat oie nor<>ische Rasse, oie als Haupt
träger unserer heutigen Kultur angesehen weroen muß. 
Je näher <>er einzelne Mischling in geistiger uno kör
perlicher Hinsicht zu oem Urbiloe bieser Rasse steht, 
um so größere Be<>eutung hat er für unser Volk uno 
für oie gesamte weiße Menschheit." 

Noch etwas emphatischer äußert sich Wilser'" *) be
züglich oer Superiorität (>er noroisch-germanischen Rasse: 
"Mit (>er größeren o<>er geringeren Anzahl ihrer Ele
mente" bemerkt er, "steigt uno fällt <>ie Beoeutung 

') R 0 e se: Archiv für Rassen- unb Gesellschafts-Biologie. 
2. Jahrgang 1905 uno 3. Jahrgang 1906 . 

•• ) W i I s er: "Mensch werbung", Stuttgart 1909, uno 
"Rassen theorien", Vortrag 1908. 
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eines Volkes in Vergangenheit unb Zukunft". An 
einer anberen Stelle erklärt er: "Die Weltherrschaft 
kann ber ebelsten (norbeuropäischen) Rasse nicht mehr 
streitig gemacht werben, ihr Vorsprung vor ben anberen, 
bie nur als ihre Dienerinnen Aussicht auf Erhaltung 
haben, ist viel zu groß, um jemals eingeholt werben 
zu können." 

Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, Argumente 
zu sammeln, welche biesen Rassenchauvinismus zu 
stützen geeignet sinb, uno oabei oie bemselben wiber
streben ben Tatsachen nur sehr wenig ober nicht ber 
Beachtung gewürbigt. An sich wäre es ja zweifellos 
sehr interessant unb wichtig, wenn man bie größ'ere 
ober geringere intellektuelle Befähigung einzelner In
bivibuen unb Bevölkerungskreise auf Rassenunter
schiebe zurückführen könnte. Es würoe oies ()azu 
führen, ()aß man aus bem Äußeren eines Menschen, 
seiner Kopfform, Haar- unb Augenfarbe schon gewisse 
Schlüsse auf seine geistigen Fähigkeiten ziehen könnte. 
I nbes haben vorerst weber oie Untersuchungen, ()ie 
man an Schülern oer Volks· un() Mittelschulen, sowie 
an Angehörigen verschiebener Berufsarten anstellte, 
noch bie Tatsachen oer Geschichte ber Annahme eine 
genügenoe Stütze gewährt, ()aß man von ()en blonben 
Langköpfen im Durchschnitt höhere intellektuelle 
Leistungen erwarten ()arf, als von ()en in Deutschlan() 
unb Mitteleuropa weit überwiegen ben Mischlingen ber 
norbischen uno alpinen Rasse, sowie von ben reinen 
Vertretern letzterer unb ()er mittellänbischen Rasse. 
Woltmann unb Anbere haben mit großem Eifer nach
zuweisen versucht, baß fast alle genialen Persönlich
keiten ()er blonben norbischen Rasse entstammten uni) 
bie Genialität gewissermaßen ein Prärogativ bieser 
Rasse bil()et. Demgegenüber verbient folgenoes Be
achtung: 
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Die beiben größten beutschen Philosophen, Kant 
unb Schopenhauer, waren Kurzköpfe. tJber Goethes 
Kopfform steht nichts fest 0). Sicher ist ba gegen, baß 
er braune Haare unb Augen besaß (letztere wurben 
von manchen sogar als schwarz bezeichnet). Auch bei 
Bi~marck ist es zweifelhaft, ob er noch zu ben Dolicho
cephalen zu rechnen ist; jebenfalls bestanb bei ihm 
keine ausgesprochene Dolichocephalie· .). 

Roese, ber sich burch äußerst zahlreiche Unter
suchungen bemühte. bie intellektuelle tJberlegenheit 
ber Langköpfe sowohl für bie Schüler ber Volks
unb Mittelschulen, wie für eine Reihe von Berufsarten 
nachzuweisen, ist genötigt, zuzugeben, baß es noch sehr 
vieler ausgebehnter Untersuchungen im ganzen beut
schen Reiche bec>arf, ehe öie frage über öie Be
ziehungen zwischen Kopfform unö geistiger Leistungs
fähigkeit als gelöst gelten kann. Diese Reserve war 
wohl am Platze angesichts öes Umstanbes, baß 
manche seiner Ergebnisse keineswegs zugunsten öer 
Superiorität öer Langköpfe sprechen. 

Um ein recht auffälliges Beispiel zu geben, so 
waren unter 183 Abiturienten öie bestqualifizierten 
kurzköpfiger als C>ie schlechtqualifizierten. Der Kopf-

*) Moebius (Ausgewählte Werke, Banö 3, Goethe, 2. Teil) 
öer sich eingehen~st mit Goethes Körperlidlkeit auf Grunl> 
~er vorhanl>enen Quellen besdläftigte, enthält sidl jeöer 
Äußerung über. Goethes Kopfform. Die Zeidlnungen )age
manns unö Matthays, aus welchen Roese Goethes Dolicho
cephalie ableiten will, beweisen für l>en unbefangenen Beo
badlter nidlts. 

U) Roese kann nidlt umhin, nach langen Auseinanöer
setzungen für Bismarcks Kopf eine Länge von 21,2 cm, eine 
Breite von 17,0 cm un~ einen Inöex von 80,2 cm zu berechnen; 
Roese selbst aber beansprudlt für l>ie Dolidlocephalie einen 
Inl>ex von unter 80 cm unZl verschieZlene anZlere Anthropo
logen einen solmen von unter 75 cm. 
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in()ex betrug für ()ie mit "sehr gut" zensierten 84,6, 
für ()ie mit "gut" 84,0 un() für ()ie mit "genügen()" 
83,5 em. Ebenso zeigte sich unter ()en Schülern ein
zelner Dres()ener Volksschulen ()ie bestquaJifizierten 
kurzköpfiger als ()ie mit weniger guten Noten. Ferner 
ergibt sich aus einzelnen von ()em Autor veröffentlichten 
Tabellen, ()aß zwar ()ie Sol()aten kurzköpfiger waren als 
ihre Hauptleute, Hochschulprofessoren (technische Hoch
schule in Dres()en) ()agegen kurzköpfiger als ()ie Heeres
pflichtigen. In ()en Stockholmer Regimentern, ()ie ()en 
nor()ischen TVpus wohl am reinsten aufweisen, sin() ()ie 
Offiziere etwas kurzköpfiger als ()ie Mannschaft. 

Diese Beispiele ()ürften genügen, um zu zeigen, 
()aß ()ie intellektuelle Superiorität ()er blon()en Dolicho
eephalen we()er so beträchtlich, noch so konstant sein 
kann. wie ()ie Vertreter ()er erwähnten Rassentheorien 
annehmen. 

Wenn man von allen chauvinistischen tJbertrei
bungen absieht un() ()as z. Z. vorliegen()e Tatsachen
material unbefangen prüft, kann man nur zugeben, 
()aß in ()er nor()ischen Rasse ()ie höchsten Intelligenz
stufen wahrscheinlich sich häufiger fin()en, als unter 
()en Angehörigen ()er bei()en an()eren europäischen 
Rassen. Damit ist je()och keineswegs gesagt, ()aß ()ie 
()urchsdmittliche Intelligenz ()er blon()en langköpfe 
über ()ie ()er in Mitteleuropa weit überwiegen()en 
Mischlinge un() ()er reinen Kurzköpfe hinausgeht un() 
insbeson()ere ()ie Beschränktheit unter ()en letzteren 
sich erheblich häufiger fin()et als bei ()en ersteren. 
Es fehlt uns beispielsweise je()er Anhaltspunkt für ()ie 
Annahme, ()aß ()ie Bevölkerung irgen() eines län()lichen 
Distriktes in Mittel- o()er Nor()()eutsdtlan(), in weldtem 
()as langköpfige Element stärker vertreten ist, intellek
tuell ()er kurzköpfigeren Bevölkerung irgen() eines 
sü()()eutsmen lan()bezirks überlegen ist. Zweifellos 
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ist öas intellektuelle Niveau öer bäuerlichen Elemente 
in verschieöenen Gegenoen DeutschianCls nicht öas 
gleiche, allein biese UnterschieCle sinCl auf eine Mehr
zahl ursächlicher Momente zurückzuführen: klerikale 
unö gouvernementale Einflüsse, insbesonöere erstere, 
wirtsch.aftliche unCl Verkehrsverhältnisse, Trinkgewohn
heiten. Auch öie Rasse mag einen gewissen Anteil 
besitzen; öaß öieselbe aber allein oöer hauptsächlich 
()iese Unterschie()e bebingt, hiefür fehlt je()er Nachweis. 

Der nüchtern DenkenCle wirö angesichts öer er
wähnten Sachlage öie Behauptung, ()aß ()er einzelne 
Mischling um so größere Beöeutung für unser Volk 
un() ()ie gesamte weiße Menschheit hat, je näher er 
sich öem Vorbi1Cl ()er nor()isch - germanischen Rasse 
nähert, nur als eine tJbertreibung betrachten können, 
öie man in wissenschaftlichen Arbeiten nicht finoen 
sollte. 

Was soll man nun vollenös von Äußerungen, wie 
oer Wilsers halten, öaß ()er e()elsten germanischen 
Rasse ()ie Weltherrschaft nicht mehr streitig gemacht 
werClen kann unCl ()ie übrigen Rassen nur mehr als 
ihrer Dienerinnen Aussicht auf Erhaltung haben? 

Wer öie ()erzeitige politische Lage nur einiger
maßen zu würCligen versteht unö ()ie Erfolge berück
sichtigt, mit Clenen öas nichtarisch.e Japan öen Expan
sionsbestrebungen öes ar i s ch e n russischen Kolosses 
in Asien entgegengetreten ist, kann öerartige Ansichten 
nur als Ausfluß einer Germanomanie betrachten, ()ie 
an Urteilsschwäche noch erheblich über öen von uns 
so oft belächelten französischen Chauvinismus hinaus
geht. Wir haben hier wieöer einen Beleg Clafür, wie 
sehr öie Voreingenommenheit für gewisse schein~ 

wissenschaftliche Theorien - ähnlidl öen politischen 
unö religiösen LeiClenschaften -. öen geistigen Ge
sichtskreis einzuengen unö öas Urteil zu trüben vermag. 
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D. Dummheit un() Stanö, 
Beruf, Milieu. 

o 

Die Erfahrung lehrt aller Orten, baß kein StanC) 
()ie Dummheit ausschließt. Von ben Höchstgestellten, 
()en Trägern ber Krone unb ben Angehörigen ihrer 
Häuser, abwärts bis zu ben mühsam um kärglichen 
Taglohn Arbeitenben, wir finben überall bie Dumm
heit in all ihren verschiebenen Schattierungen. Die 
relative Häufigkeit ber Dummheit ist jeboch in ben 
einzelnen sozialen Schichten ber Bevölkerung keine 
gleiche. Wir Hnben bieselbe· in ben untersten Klassen 
nicht nur absolut, sonbern auch relativ am häufigsten, 
ba hier viele ber Mittel fehlen, welche ber Hebung 
bes geistigen Niveaus bienen, unb bie Dummheit an 
sich ein Hinbernis für bas Aufsteigen in ber gesell
smaftlichen Orbnung bilbet. Auf ber anberen Seite 
läßt sich bagegen nicht behaupten, baß bie Dummheit 
in ben sozial höchststehenben Kreisen sich relativ 
am seltensten Hnbet. Zahlreiche Beobachtungen spre· 
chen bafür, baß wir es hier wieberum mit einer Zu
nahme ber Beschränktheit zu tun haben, bie ber 
relativen Häufigkeit bes ausgesprochenen Schwach
sinns unb ber Geisteskrankheiten in biesen Klassen 
parallel geht. Man barf wohl annehmen, baß an 
biesem Umstanbe in erster Linie bie zumeist burch 
Stanbesrücksichten bestimmte Gattenwahl, i. e. eine 
gewisse Inzucht bie Schulb trägt. Nicht nur in ben 
regierenben, sonbern auch in ben hocharistokratischen 

L 0 ewe n fe I/). tlber i.)ie Dummheit. 2. Auf!. 9 
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Häusern war bisher ()ie Gattenwahl ()urdt Hausgesetze 
auf ebenbürtige Personen besduänkt un() knüpften 
sich an eine nidtt stan()esgemäße Heirat zumeist schwere 
materielle un() sonstige Nadtteile. Diese genügen auch 
in jenen Fällen, in welchen bei ()er Gattenwahl im 
Interesse ()er Nachkommensdlaft ()ie geistige un() kör
perliche Besdtaffenheit ()es Ehepartners in erster Linie 
bestimmen() sein sollten, ()ie Wahl in einer Weise zu 
beeinflussen, weldte ()ie Vererbung intellektueller In
feriorität un() krankhafter Geisteszustän()e begünstigt. 

Auch in ()en Kreisen ()er haute finance besteht 
vielfach ()ie Neigung, bei ()er Eheschließung ()er mate
riellen Ebenbürtigkeit einen ausschlaggeben()en Einfluß 
einzuräumen. Die Sprossen ()ieser reichen familien 
sin() aber, wie ()ie Erfahrung lehrt, häufig mit nervösen 
un() psychischen Mängeln behaftet, un() es ist begreiflich, 
baß ()ie Verbin()ung zweier solcher I n()ivi()uen zu einer 
Nachkommenschaft führt, in ()er ()ie intellektuelle Min
()erwertigkeit nicht selten sich fin()et. 

Die Dummheit zeigt zwar in allen Stän()en, bei 
ben Prinzen wie bei ()en Taglöhnern, ()ie gleichen 
GrunC>charaktere, ()och liegt es nahe, ()aß ()er Stane> 
für ()ie form, in welcher ()ieselbe sidt äußert, nicht 
ohne Bec>eutung ist. Der proletarische Arbeiter, welcher 
für sich unc> seine familie nur c>as Nötigste verC>ient. 
c>er Lanc>mann, welcher von ()em Ertrage eines kleinen 
Gütchens sich c>ürftig nährt, kann nicht auf Gec>anken 
einer tJberhebung kommen, C>ie bei Angehörigen c>er 
hohen Aristokratie oc>er haute finance möglich sinb_ 
Wir begegnen Claher in c>en einzelnen gesellschaftlidten 
Kreisen Äußerungsformen ()er Dummheit, Clie in an()eren 
nicht o()er nur selten sich fin()en. So bekunClet sich 
bei Clen Angehörigen ()er Aristokratie Clie Beschränkt
heit häufig in Cleren politischen unCl wirtschaftlichen 
Anschauungen; ()ie intellektuelle Inferiorität führt hier 
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zu einem je~e Neuerung verwerfen~en Konservati
vismus, l)a sie ~as In~ivi~uum unfähig macht, ~ie be
stehen~en Mängel in ~en staatlichen Einrichtungen o~er 
~eren Tragweite zu erkennen un~ Reformi~een einer 
zutreffen~en Kritik zu unterziehen. Dieser Konser
vativismus verknüpft sich häufig mit ausgesprochen 
reaktionären Anschauungen, i. e. freiheits- un~ bil~ungs

fein~licher Gesinnung. Am ausgesprochensten un~ ver
breitetsten fan~ sich ~iese Geistesrichtung unter ~en 
Angehörigen ~er russischen Aristokratie. Doch hatte 
sie auch bei uns, insbeson~ere im preußischen Junker
turn, eine ansehnliche un~ sehr einflußreiche Vertretung. 
Die Beratungen über ~as preußische Lan~tagswahl

gesetz, ~ie noch in aller Erinnerung sin~, haben zur 
Genüge ~ie Unfähigkeit ~ieser Konservativen gezeigt, 
sich ~en for~erungen ~er Zeit auch nur einigermaßen 
anzupassen, ein Verstän~nis für ~ie Interessen ~es 

Gesamtvolkes zu gewinnen un~ auf persönliche Vorteile 
zu verzichten, auch wenn ~ies unvermei~lich gewor~en 
war. Diese Sorte von Konservativen, ~ie sich für 
eine Stütze ~es Staates hielten, glaubte auch in ~er 

Beschränktheit ihres Gesichtskreises, ~aß je~e Auf
klärung ~as Volk ver~erbe un~ unzufrie~en mit seiner 
Lage mache. un~ wähnten, sich ein Ver~ienst zu er
werben, in~ern sie ~ie auf Hebung ~er Volksbil~ung 
geridtteten Bestrebungen bekämpften. 

Im Arbeiterstan~ äußert sich ~ie Beschränktheit 
häufig in schiefen un~ auch ganz haltlosen Urteilen 
über ~ie Verhältnisse unl) Leistungen ~er übrigen 
Stänl)e. Wer nicht körperlich arbeitet, ist nicht viel 
besser als ein faulenzer; Gelehrte, Beamte, Offiziere 
wissen nichts von Plage unl) Sorge. Sie erhalten für 
ihre geringen Leistungen ganz unverhältnismäßig hohe 
Gehälter, un~ ~er Staat könnte sehr wohl ohne ~en 
größeren Teil ~erselben bestehen. Es unterliegt auch 

9· 
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keinem Zweifel, e>aß e>er beschränktere Teil e>er Arbeiter
schaft e>en Verlockungen e>er kommunistischen Agita
toren leichter verfällt als e>er intelligente, ()a ()ieser im 
Stan()e ist, an ()en kommunistischen Verheißungen Kritik 
zu üben un() e>ae>urch von ()er Beteiligung an aussichts
losen Unternehmungen (Streiks, Gewalttätigkeiten gegen 
Behör()en, Putsch versuche usw.) abgehalten wire>. 

Sehr wichtig ist auch, ()aß e>ie Beschränktheit in 
Arbeiterkreisen häufig zu unwirtschaftlichem Leben un() 
einer Sorglosigkeit bezüglich e>er Zukunft führt, e>ie in 
()en meisten fällen verhängnisvoll wire>. Die hohen 
Löhne, welche e>er Arbeiter ()erzeit erzielt, verleiten 
ihn vielfach zu einer relativ luxuriösen Lebensweise, 
bei welcher e>ie Ausgaben für geistige Getränke keine 
untergeor()nete Rolle spielen. Der Alkohol übt zwar 
seine Anziehungskraft auch auf intelligentere Elemente 
aus, ()er beschränkte Arbeiter verfällt e>erselben jee>och 
zweifellos leichter; er wire> auch ()urch e>ie Wirkungen 
e>es Alkohols geistig erheblicher geschäe>igt als (>er 
Begabtere. 

Wie ()er Stanc> äußert auch e>er Beruf Einfluß auf 
e>ie formen, in welchen uns (>ie Dummheit entgegen
tritt. Die Berufstätigkeit gibt e>en Beschränkten Ge
legenheit zur Enthüllung von Eigenschaften, ()ie sie 
von ihren intelligenteren Berufsgenossen unterscheie>en 
une> sie z. T. zu einem beson()eren Typus stempeln. 

In ()en juristischen Beamtenkreisen bil(>et c>er ver· 
knöcherte Bürokrat einen solchen leie>er noch nicht 
ganz beseitigten Typus, e>er um so verhängnisvoller 
wirkt, je höher e>ie Stellung ist, ()ie er erlangt hat. 
Der geistige Horizont c>ieser Sorte von Staatsc>ienern 
beschränkt sich auf (>ie Erfor()ernisse ihrer amtlichen 
Stellung. Die Vorgänge in ()ieser Welt betrachten sie 
lee>iglich unter e>em Gesichtswinkel letzterer. Allge
meinere une> höhere Interessen kennen un() berück-
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sichtigen sie nicht oCler nur sehr wenig. Sie erachten 
es als ihre Aufgabe, leCliglich mechanisch unCl hanCl
werksmäßig VerorClnungen unb Gesetze anzuwenben, 
gleichgültig wie Clas Resultat ausfallen mag, ob sinnvoll 
ober wiClersinnig. Quob non in actis, non est in 
munbo, unb fiat justitia, pereat munbus, sinb ihre Leit
sätze. Je()e Neuerung oCler Anberung auf bem Ge
biete ber Gesetzgebung, Clie sie nötigen könnte, ihr 
altes, ausgefahrenes GeClankengeleise etwas zu ver
lassen, ist ihnen entschieben verhaßt. Sie leisten ()aher 
a1len Reformbestrebungen , welche ihre Amtstätigkeit 
berühren, so lange sie es vermögen, WiClerstanb. Nicht 
selten besaßen ()iese Bürokraten früher auch eine sehr 
übertriebene Meinung von ihrer Bebeutung im Staats
organismus. Sie fühlten sich als Träger ()er Staats
gewalt erhaben über ()en gemeinen Bürger, ()en Unter
tan mit bem beschränkten Verstan()e, unb ließen Cliesen 
auch im amtlichen Verkehre ihre amtliche tJberlegenheit 
empfinben. Diesen Äußerungen bürokratischer tJber
hebung hat bie Revolution ein EnCle bereitet. 

In ber militärischen Hirarchie bile>ete Cler Gamaschen
knopf bas Seitenstüd< bes verknöcherten Bürokraten. 
Es war e>ies eine Offiziersspezies, beren Gesichtskreis 
e>urch bie Buchstaben bes Reglements begrenzt war. 
Sie kannte nichts Höheres unb Wichtigeres, als bie 
peinlichste Anwenbung ber Dienstesvorschriften , inbe
sonbere in Bezug auf bie äußere Erscheinung bes 
Solbaten, bie Blankheit ber Knöpfe etc. Sie trug baher 
auch kein Bee>enken, bie kleinsten Verfehlungen Unter
gebener mit unverhältnismäßigen Strafen zu ahnben. 
Noch währenb Cles Krieges übten Gamaschenknöpfe in 
oen verschieClensten Stellungen ihre e>ie Truppe schäbi
genbe sinnlose Tätigkeit aus; erfreulicherweise ist in 
unserer gegenwärtigen Heeresorganisation für sie keine 
Stelle geblieben. 
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Auch unter c>en Schulmeistern, speziell c>en Alt
philologen, finc>en sich manche Exemplare, c>ie in ihrer 
geistigen Artung c>en vorstehen<> erwähnten Tvpen nahe
stehen. Das große Maß klassischer Bilc>ung, c>as sie 
eingesogen, c>ie tJberlegenheit an Kenntnissen, <>ie sie 
ihren Schülern gegenüber allzeit besitzen, auch <>er 
Umstanc>, c>aß c>ie Ansichten, <>ie sie in <>er Schule 
vortragen, keinen Wic>erspruch fin<>en, erzeugen bei 
ihnen ()en Dünkel, ()aß sie sich im Besitze beson<>ers 
hochstehen<>er, anc>eren Berufskreisen mangeln()er Weis
heit befin<>en. Mit ()iesem verknüpft sich ()ie törichte An
schauung, <>aß allein sie c>er lugen<> höhere, <>. h. klassische 
BiI()ung beizubringen imstan<>e seien un() ()ie Intelligenz 
C>es In()ivi()uums nach seinen Leistungen in <>er An· 
wen<>ung <>er Regeln c>er lateinischen un() griechischen 
Grammatik sich bemesse. Auf <>ie Realschulen un() ähn
liche Anstalten blicken ()iese gelehrten Herren wie auf 
Anstalten für Ic>ioten herab·), un<> ein lateinischer o<>er 
griechischer Formfehler erscheint ihnen wie ein intellek
tuelles Verbrechen, <>as unter Umstän<>en mit <>ern 
Sitzen bleiben, (). h. ()er Repetition <>er Klasse bestraft 
wer<>en muß. Diese Herren haben keine Ahnung von 
c>er Verschiec>enheit <>er intellektuellen Anlagen <>er 
Einzelinbivic>uen un<> sinc> <>eshalb außerstanc>e einzu
sehen, <>aß ein Talent für alte Sprachen auch sehr 
Begabten fehlen kann··) uni:) ()ie Befähigung zu wissen-

.) Wenn ~er Verfasser ~es ,. Publius" einen intelligenten 
Philologen, ~em geraten wir~, seinen im Latein unzuläng
lichen Sohn in eine Realsdlule zu sdticken, in ~ie Worte aus
brechen läßt: "Ich soll mein Kin~ in eine l~iotenanstalt 
geben," so ist ~ies nicht etwa bloß eine sdlerzhafte tJber
treibung, es entspridlt ~ies ganz un~ gar einer Ansicht, l>ie 
in ~en Kreisen ~er Altphilologen manche Vertreter besitzt. 

•• ) Es sei hier erwähnt, ~aß z. B. Böd<lin im Latein am 
Gymnasium so wenig leistete, ~aß er eine Klasse zweimal 
absitzen mußte un~ ihm ~er Rat erteilt wur~e, auf ~en 
Gymnasialunterrirnt zu verzidtten. 
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schaftlichen Stuc>ien sich nicht nach c>em Grac>e c>er An.,. 
eignung grammatikalischer Regeln bemessen läßt. 

In c>en Kreisen c>er Theologen c>er verschiec>enen 
Konfessionen repräsentieren c>ie hyperorthoc>oxen, mucke
rischen Elemente einen hieher gehörigen, aber be
sonc>ers wic>erwärtigen Typus, c>er c>urch c>ie Kombi
nation von Beschränktheit, Intoleranz unc> Zelotismus 
dtarakterisiert ist. Diese Gottesmänner blicken mit 
einem gewissen Dünkel auf c>ie Angehörigen anc>erer 
Konfessionen herab, c>a sie allein im Besitze c>es 
wahren Glaubens sich wähnen. Religiosität unc> Sitt
lichkeit vermeinen sie c>urch C>ie sonc>erbarsten unc> 
lächerlichsten Mittel förc>ern zu können. Im Interesse 
öer Religiosität würc>en sie gern unsere unc> c>ie alte 
klassische Literatur vernichten, Schiller unc> Goethe sinc> 
für sie nur Heic>en, c>eren Werke man c>er Jugenc> 
möglichst vorenthalten sollte. Die sittliche Reinheit c>es 
Volkes muß nach ihrer Ansicht c>urch Verhüllung alles 
Nackten in c>er Kunst unc> alles auf c>as Geschlecht 
Hinweisenc>en geförc>ert werC>en. Von c>ieser Seite 
wurc>e beispielsweise c>ie Entfernung c>es Bilc>es c>er 
Königin Luise aus c>en Schulzimmern beansprucht, 
weil c>iese tapfere frau von c>em Künstler etwas c>e
kolletiert C>argesteJlt ist *). 

c 

Wer c>as Pech hat, von beschränkten Eltern zu 
stammen unc> c>eren intellektuelle Minc>erwertigkeit zu 
erben, hat c>aneben zumeist auch c>as Mißgeschick, in 

.) Ein Seitenstück hiezu wurZ)e aus Jena berichtet. Dort 
hat Z)er Religionslehrer einer höheren Töchterschule in einer 
Klasse z)ie Religionsbücher eingesammelt unZ) zum GauZlium 
öer Schülerinnen z)ie auf öen Vignetten befinz)lichen zarten 
Engelsgestalten Z)urch feine Striche mit einer Art BaZlehose 
versehen. 
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einem Milieu aufzuwachsen, oas seiner geistigen Ent
wicklung wenig föröerlich ist. In oer Umgebung, 
welche auf öas I<inö von öer Stunöe seiner Geburt 
an einwirkt, spielen ja ()je Eltern gewöhnlich eine 
Hauptrolle, uno öie Beschränktheit öerselben äußert 
sich in oer Art oer Erziehung, oie sie öem I<inöe an
geoeihen lassen, nimt minoer, als in ihrem sonstigen 
Verhalten. Wieviel leiblimer Smaoen oen Kinoern 
öurm öie Dummheit ihrer Erzeuger, insbesonoere oer 
Mütter zugefügt wirö, muß hier ganz außer ßetramt 
bleiben, obwohl oie körperliche Smäoigung nicht ohne 
Eintfluß auf öie geistige Entwicklung ist. Was letztere 
föröert unö hemmt, sino besmränkte Eltern gewöhn
lich nimt imstanöe, zu erkennen. Sie sinö auch un
fähig, öie geistigen Anlagen ihrer Kinoer richtig zu be
urteilen unö öarnach öie Erziehung berselben zu 
leiten. Eine überaus häufige Folge öieser Verhält
nisse ist Vernachlässigung öes I<inoes; es wirö sich 
selbst überlassen unö oen zufälligen Einorücken, öie 
seine Umgebung ihm bietet, ohne jeöe Vorsicht preis
gegeben. Nicht selten ist aum öie tJberantwortung 
öes I<inöes an einfältige Personen, Dienstboten, alte 
frauen ete., öie oen kinolichen Geist mit oen törichtsten 
Vorstellungen füllen. In öer Erziehung leisten be
schränkte Eltern, namentlich Mütter, in Anwenoung ver
kehrter Maximen häufig Großartiges. Wo Konsequenz 
unö Strenge am Platze ist, verlegen sie sich öarauf, alle 
Fehler unö Unarten öes I<inöes ourm Güte unö Nachsimt 
zu kurieren, währenö in anoeren Fällen hinwieöerum, in 
welchen öie Berücksichtigung öer Inöiviöualität öes 
Kinöes eine sanfte Behanölung erheischen würöe, oas 
Prügelsystem ohne Beöenken öurmgeführt wirö. Die 
ridltige Beurteilung öer Fähigkeiten eines I<inoes ist 
oft eine remt schwierige Sache, unö es begreift sich 
öaher, öaß beschränkte Eltern in öieser Hinsidlt nur 
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zu häufig in schwerwiegenbe Irrtümer verfallen. Sie 
betrachten bie fähigkeiten bes Kinbes, einen gewissen 
Gebächtnisstoff sich mechanisch anzueignen, z. B. ein 
längeres Gebicht zu beklamieren, eine Reihe von 
Zahlen zu behalten, als einen Beweis höherer Veran
lagung, bie leibliche Wiebergabe eines kleinen Klavier
stückes als ein Zeichen von musikalischem Talent, unb 
so wirb mancher Knabe, ber keinerlei Befähigung für 
einen gelehrten Beruf besitzt, in bas Gymnasium ge
schickt unb mit Latein unb Griechisch gequält, bis bie 
Unzulänglichkeit seiner Leistungen bie Eltern enblich 
zu <>er Einsicht bringt, baß sie mit ber beabsichtigten 
Berufswahl nicht auf ()em richtigen Wege waren. 

Daß auch bas Beispiel, welches bas Verhalten be
schränkter Eltern in verschie<>enen Lebensverhältnissen 
gibt, bas Kin<> suggestiv ungünstig beeinflußt, liegt 
nahe. Die Sorglosigkeit ber Eltern in materiellen An
gelegenheiten, <>as in <>en Taghineinleben, unbekümmert 
um bie Zukunft, wie es bei beschränkten Inbivibuen 
so häufig ist, prägt sich <>ern Kinbe ebensogut ein, wie 
<>er schmutzige Geist, ber nichts Höheres als Gelban
häufung kennt unb selbst notwenbige Ausgaben scheut, 
wenn <>ies auch von sehr üblen folgen sein mag. 
Aberglaube, Vorurteile unb manche üble Gewohnheiten 
vererben sich von ben Eltern auf bie Kin<>er um so 
leichter, je weniger letztere burch ihre geistige Beschaffen
heit zu einem selbstänbigen Urteile befähigt sinb. 

Auch bas weitere Milieu bes Inbivibuums, öie 
Gesellschaft, in welcher es aufwächst unb lebt, öer Be
völkerungskreis, bem es angehört, können bie geistige 
Beschränktheit entschieben föröern. Ein wenig be
gabter Mensch wirö burch öen Verkehr mit intelligenten 
Personen veranlaßt, seine Geisteskräfte anzuspannen, 
Irrige Ansichten zu beseitigen ober zu korrigieren, 
neue Ibeen in sich aufzunehmen unö so allmählich 
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sein geistiges Niveau zu erhöhen. In oer Gesellschaft 
stupioer uno geistesträger Menschen engt sich oagegen 
sein Gesichtskreis mehr uno mehr ein. Die Inoolenz 
seiner Gefährten wirkt auf ihn ansteckeno, so oaß 
er sich nur um oas Nächstliegenoe uno insbesonoere 
seinen materiellen Genuß kümmert. Der Biertisch 
uno oie feucht fröhliche Geselligkeit, oas Hinunter
stürzen ungezählter Seioel, begleitet von öoem Klatsch 
über Nachbarn uno Bekannte uno von geistlosen 
Späßen, oas wiro sein Ioeal. Was ihm oirekt einen 
Vorteil bringt ooer wenigstens bringen mag, be
stimmt allein sein Hanoeln. Mit oem Kirchenbesuche 
uno ~er Beichte glaubt er all' seinen religiösen Pflichten 
Genüge zu leisten, uno seine Lektüre, soweit von 
solcher bei ihm überhaupt oie Reoe sein kann, be
schränkt sich auf ein kleines Parteiblättchen, oessen In
halt seine Beschränktheit nur nährt. 

Berücksichtigt man oen Einfluß, welchen ~as Milieu 
auf ~ie geistige Verfassung oes Einzelinoiviouums zu 
äußern vermag, so wiro man nichts Befrem~liches in 
oer Annahme erblicken können, ~aß in oer Verbrei
tung ~er Dummheit an einzelnen Orten Unterschieoe 
bestehen mögen. In oer Tat haben bisher auch ein" 
zeine Orte oen zweifelhaften Ruhm genossen, als be
sonoere Heroe oer Dummheit zu gelten. Außeroem 
wiro vielfach bezüglich oer Dummheit ein Unterschieo 
zwischen StaOt- uno Lanobevölkerung zu Ungunsten 
letzterer angenommen. Man kann auch bei unbe
fangenster Beurteilung oer Verhältnisse nicht bestreiten, 
oaß oie Dummheit auf oem Lanoe reichlicher ver
treten ist, als in oer Staot; ooch trifft oieser Unter
schieo nicht für oie kleineren StäOte zu, auch ist oer .. 
selbe keineswegs allein ourch ~ie Einflüsse oes Milieus 
beoingt. Man spricht heutzutage sehr viel von oem Zuge 
oer Lanobevölkerung nach oer Großstaot, uno es sini) 
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zweifellos zum großen Teil wenigstens intelligentere 
Elemente ()er Lan~bevölkerung, welche in ~en größeren 
StäC>ten lohnenc>ere Beschäftigung zu fin~en suchen, 
als ihnen in ihrer Heimat zuteil wir~. Dac>urch 
wirc> eine relativ größere Anhäufung - man könnte 
sagen Dichte - ~er Beschränktheit auf ()em Lanc>e 
herbeigeführt. Hiezu kommen nun c>ie ungünstigen Ein· 
flüsse ~es Milieus unc> ~er Beschäftigung. Der Lan()
bewohner befin~et sich im Vergleiche zum StäC>ter, 
speziell Großstä~ter, in einem Zustan~e geistiger Iso
lierung; ()ie Gelegenheiten zu geselligem Verkehre unc> 
geistigem Austausche, ~ie sich ihm bieten, sinc> gering 
unC>, was ()abei noch besonc>ers ins Gewicht fällt, er 
ist fast ausschließlich auf c>ie Gesellschaft von Seines
gleichen, von Personen, welche ()ie gleichen beschränkten 
Interessen, öie gleichen Anschauungen un() Vorurteile 
besitzen, angewiesen. Ist schon hiec>urch für ihn ein 
Mangel geistiger Anregung gegeben, so wirc> ()er Ein
fluß c>ieses Moments noch verstärkt c>urch c>ie Ein
förmigkeit c>er Umgebung, in ()er er sich bewegt, unc> 
c>as fehlen von Veranstaltungen, welche c>er Befriec>i
-gung ic>eeller Be()ürfnisse c>ienen (Theater, Konzerte, 
Bibliotheken .). 

Es ist zwar nicht zu leugnen, c>aß c>er stäc>tisme 
Arbe-Her von c>iesen Bil()ungsmitteln zurzeit noch wenig 
Gebrauch macht unc> c>ies z. T. aus materiellen Grün()en; 
allein trotzc>em mangelt es ihm nicht an geistig an
regenc>en Momenten, welche c>em Lanc>bewohner fehlen. 
Ein Gang ()urch eine Reihe von Straßen mit ihrer 
Mannigfalt von Läc>en, c>ie Betrachtung c>er in c>en 
Geschäftsauslagen befinc>lichen GegenstänC>e, c>er Kunst-

.) I nbezug auf Bibliotheken liegen öie Verhältnisse 
gegenwärtig etwas günstiger, als früher, soferne öurch öie 
Volksbilöungsvereine auch auf öem Lanöe vielfach öie Er
richtung kleiner Bibliotheken erzielt wuröe. 
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werke unb anberer Sammlungen in Museen unb 
Galerien, ber Verkehr auf ben Straßen, bie Wohl
fahrtseinrichtungen ber Stabt ete., alles c>ies muß 
seinen Gesichtskreis erweitern. Die Beschäftigung c>es 
Lanc>mannes ist ebenfalls zumeist nicht geeignet, seine 
geistige Regsamkeit zu förbern, sofern sie im all
gemeinen mehr große Kraft unb Ausbauer c>er Leistung, 
als Geschicklichkeit erheischt unb in althergebrachten 
Bahnen sich bewegt. 

Die frage, ob an c>er von altersher behaupteten 
Lokalisation ber Dummheit an einzelnen Orten etwas 
Wahres ist, kann hier nur kurz berührt werben. 
I m Altertum galten c>ie Böotier als ein bäuerlich 
ungeschlachtes, stumpfsinniges Volk, bem jeber Sinn 
für höhere Interessen mangelte. Ihre geistige Artung 
bilbete für bie Athener vielfach einen Gegenstanb bes 
Spottes. Wieviel von c>ieser ungünstigen Beurteilung 
ber Wahrheit entsprach, muß bahingestellt bleiben. 
tJber bie geistige Qualität ber Brabanter kursierten 
in früheren Jahrhunberten ähnliche Anschauungen, wie 
über bie Böotier im Altertum. Erasmus erwähnt, c>aß 
Clie Bewohner Brabants mit ben Jahren nicht an Ver
stanc>, sonbern an Torheit zunehmen, gibt aber keine 
Aufklärung barüber, auf welche Tatsachen sich biese 
Annahme stützt. 

Bei uns wirb c>en Schwaben nachgesagt, baß sie 
erst mit 40 Jahren klug werben, unb ben Medden
burg ern ihr Wappentier gelegentlich als Symbol ihrer 
geistigen Qualität vorgehalten, währenb bie Sachsen 
anc>rerseits als "helle" gelten. Es verlohnt sich nicht, 
auf biese wenn auch schon alten, boch wohl nur 
scherzhaften Nachre()en einzugehen. Interessanter ist 
ber Umstanb, baß man vom Altertum bis in ()ie Neuzeit 
einzelne Stäbte als besonbere Herbe von Dummheit 
ober Narrheit betrachtete. Im Altertum war es Abbera. 
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bessen Einwohner sich burch einen außergewöhnlichen 
Grab von Einfältigkeit ausgezeichnet haben sollen une> 
beshalb ben Gegenstane> e>es allgemeinen Spottes 
bilbeten. Man wollte auch <>ie Ursache bieser StupiC>j
tät ergrünbet haben unb schrieb c>ieselbe balb bem Klima 
bes Ortes, balb bem Wasser zu. Die Zahl ber amü· 
santen Narrheiten, bie man <>en armen Abberiten zuschrieb, 
ist Legion, unb Wielanb hat <>iesen Stcff in seinem 
Werkchen "bie Abberiten" mit köstlichem Humor ver
wertet. Geschichtliche forschung hat jeboch nichts er
geben, was als genügen()er Grunb für ben Ruf Ab
beras betrachtet werben könnte. 

Gleich ben Abberiten galten auch bie Megarenser 
als Vertreter lächerlichen Pfahlbürgerturns ; welche Tor
heiten man ihnen zuschrieb, hiefür liefert Aristophanes 
ein Beispiel, ber in ben "Acharnern" einen Megarenser 
auftreten läßt, ber, um seine Vermögensverhättnisse zu 
bessern, seine beiben Töchter als Schweine verkleje>et 
auf ben Markt bringt, unc> <>ie eine berselben für ein 
Bünbel Knoblauch, ble anbere für ein Mäßchen Salz 
verkauft. 

Die Neigung, bie Einwohner gewisser Orte als 
Vertreter besone>erer Beschränktheit barzustellen unb 
ihnen bie törichtsten Streiche zuzuschreiben, hat sich 
vom Altertum bis in bie Gegenwart erhalten. Was 
<>a unb c>ort von obrigkeitlicher Seite ober einzelnen 
Bürgern an Lächerlichkeiten kleinstäbtischen Charakters 
verübt wurbe, übertrug man in phantastischer Aus
schmückung un() öbertreibung auf gewisse Orte, c>eren 
ehrsame Bürger zu c>erartigen Nachreben keinen be
sonberen Anlaß gaben. Dies gilt in Deutschlanc> für 
Schilba unb SchöppenstäM, bie ohne triftigen Grunc> 
in ben Ruf kamen, Sitz einer enbemischen Narrheit 
zu sein. Was man speziell ben Schilbbürgern seit 
<>ern Erscheinen ()es Laienbuches (t 597) anbichtete, 
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sinb so tolle Streiche, wie sie nur bie Phantasie eines 
Schwankbichters, nicht aber ber nüchterne Unverstan~ 
beschränkter Spießbürger aushecken kann. 

In Bayern genießt bas Stäbtchen Weilheim ben 
Ruf, eine Nebenbuhlerin bes sächsisdlen Schilba un~ 

bes hannöversdlen SchöppenstäM zu sein. Man spricht 
von "Weilheimer Stickeln", wenn man Akte beson
oers einfältiger Kleinstäbterei bezeidlnen will, boch 
liegt auch biesem Rufe meines Wissens nidlts Posi
tives zugrunbe. 

Die Italiener verlegen, wie Weber in seinem 
"Demokritos" erwähnt, bie Abberitenstreiche nach 
Bergamo, bie franzosen in bie Normanbie ober Ga
ronne, bie Englänber nach Gotham in Nottinghamshire. 
Auch außerhalb Europas mangelt es nicht an Orten, 
bie im Rufe stehen, bie Trabitionen bes alten Abbera 
übernommen zu haben. Dies gilt z. B. im Orient für Z,ie 
Ortschaft Halbun bei Damaskus. Die Streiche, bie man 
von ben Halbuniern erzählt, erinnern jeboch .zu sehr an 
bie von ben Schilbaern unb SchöppenstäMern berichteten 
Schwänke, als baß man etwas Tatsächlidles hinter ben
selben vermuten z,ürfte "'). 

Wenn nun auch Abbera, Schilba unb anbere Stäbte 
unverbientermaßen zu bem Ruhme gelangten, baß bie 
Torheit innerhalb ihrer Mauern sich zu besonberer Blüte 
entfaltete, so ist boch kein Zweifel barüber, baß es an zahl
reichen Orten Abberiten ober Sdlilbbürger gab unb noch 
gibt. Noch immer gilt, was Wielanb über bie Abberiten 

*) Wir wollen hier nur zwei öerselben nach R. Anbree 
anführen: Einmal wollten öie Halbunier einen Berg abseits 
rücken, weil er ihnen bie Sonne entzog. Sie banben Stricke 
um ihn uni) zogen mächtig, bis öiese zerrissen unb sie 
einen bösen faJl taten. Einst wollten sie eine Republik 
grünöen. Sie scheiterten aber baran, öaß nicht genug Männer 
im Dorfe waren um alle Staatsämter zu besetzen, öie man 
schaffen wollte. 
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am Sddusse seines berühmten Werkchens in seiner 
satirischen Weise bemerkt: "Diese leben un<> weben 
noch immerfort, wiewohl ihr ursprünglicher Wohnsitz 
längst von <>er Er<>e verschwun<>en ist. Sie sin<> ein 
unzerstörbares, unsterbliches Völkchen; ohne irgenb 
einen festen Sitz zu haben, fin<>et man sie allenthalben, 
unb wiewohl sie unter allen Völkern zerstreut leben, 
haben sie sich ()och bis auf <>iesen Tag rein unb un
vermischt erhalten." 

Ja biese e()len Ab<>eriten fin<>en sich auch bei uns 
noch in recht zahlreichen un() wohlentwickelten Exem
plaren, unb zwar in allen Gesellschaftskreisen unb in 
()en verschie()ensten Stellungen. Sie bekun<>en ihre 
Geistesartung weniger ()urch originelle Torheiten, als 
<>a<>urch, ()aß sie ()ie Beschränktheit ihres Horizonts 
unb ihr verschrobenes Urteil bei öffentlichen Ange
legenheiten möglichst zur Geltung zu bringen suchen. 
Dabei sin<> sie beflissen, ihr Vorgehen ber Zeit unb 
<>en örtlichen Verhältnissen anzupassen. 

Vor <>er Revolution klei<>ete sich ()as Ab<>eritentum. 
namentlich in <>en kleineren beutschen Staaten, vielfach 
in bas Gewan() <>es Patriotismus, ()en man burch 
Servilismus zu betätigen glaubte. Man bereitete z. B. 
elen gelegentlidt einer Besichtigung o<>er eines Besuches 
<>urchreisen()en Lan()esherrn burch Schmückung <>er 
Straßen, Ansprachen ete. einen Empfang, als ob es sich 
um ()ie Begrüßung nach einem siegreichen fel<>zuge 
han()le. Dieser Art von Patriotismus, ()em zumeist tiefer
gehenbe Gefühle eler Verehrung o()er Anhänglichkeit 
an <>en Lan()esherrn nicht zugrun()e lagen, wur()e <>urch 
()ie Revolution ()er Bo()en entzogen. Letztere hat uns 
()afür eine Art Ersatz in jener Sorte von Spießbürgern 
gebracht, welche eler neuen Orbnung ()er Dinge sich 
nicht bloß fügen, son()ern sie ()urch möglichst rabikale 
Allüren för()en zu müssen glauben. 
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In ganz besonoerem Maße hat sich oas Aboeritentum 
seit oem Kriege auf oem Gebiete oer Volksernährung 
gezeigt. Was an verkehrten Maßnahmen oa nicht nur 
von Privaten uno Kommunalverbänoen, sonoern audl 
von ZentralstelIen geleistet wuroe, biloele oen Gegen
stano enoloser Zeitungserörterungen, ourch welche wenig 
gebessert wuroe. So wuroe um eine Hebung oer Valuta 
herbeizuführen, mehrfach oie Ausfuhr von Nahrungs
mitteln (Zucker, Spargel uno anoere Gemüse) in neu
trales Auslano gestattet, von wo sie oen Englänoern 
zugeführt wuroen. Unsere Valuta wuroe hieourch nicht 
gebessert, aber oie Unterernährung unserer Bevölkerung 
ourch oie Entziehung oer fraglichen Nahrungsmittel 
geföroert. Eine süooeutsche Regierung hatte energische 
Maßnahmen behufs Herabsetzung oer Lebensmittelpreise 
angeoronet; kurz hernach erlaubte sie oie Ausfuhr großer 
Obstmengen nach Norooeutschlano, währeno sie zugleich 
oie Einfuhr von schweizerischem Obst verbot. In oen 
benachbarten süooeutschen Staaten war umgekehrt oie 
Ausfuhr von Obst verboten uno oie Einfuhr oesselben 
gestattet. Im ersteren Lanoe war natürlich ein starkes 
Ansteigen oer Obstpreise oie folge. 

Auch auf oem Gebiete oes Schulwesens uno oer 
öffentlichen Moral hat oas Aboeritentum sich sehr breit 
gemadlt uno tut es zur Zeit noch. Ich kann z. B. oen 
Kampf gegen oie Simultansdlulen, oer mit so viel Eifer 
bei uns geführt wuroe, nur als eine Äußerung aboe
ritischer Geistesverfassung betrachten, oa oer Unterricht 
in allen Schulgegenstänoen, abgesehen von oer Religions
lehre, eine konfessionelle Mooifikation nicht zuläßt uno 
für oen Religionsunterricht auch in oen Simultanschulen 
genügeno gesorgt ist. Als Apostel oer wahren Sittlich
keit haben oie Aboeriten bisher manches geleistet, 
was oie Heiterkeit Unbefangener erregen mußte. Sie 
verlangen oie ßekleioung ooer Entfernung gewisser 
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l<unstwerke in Galerien oz'er an öffentlichen Orten p 

öie Beseitigung gewisser harmloser Stellen in Ge~ichten 
aus z'en Schulbüchern, Z,ie Untersagung öffentlidler 
Vorträge oz'er von Schauspielen, in l>enen Il>een vertreten 
werl>en, Z,ie ihren beschränkten unz' verknöcherten Sitt
Iichkeitsbegriffen zuwil>erlaufen. Sie ziehen gelegentlich 
selbst gegen rein wissenschaftliche Theorien zu Fell>e 
unl> insbesonl>ere ist l>ie DeszenZ,enztheorie ihnen ein 
Dorn im Auge. Ihr AbZ,eritenstolz empört sich gegen 
~ie Abstammung von einem affenähnlichen Vorfahren 
unl> sie möchten l>en VerkünZ,ern solcher Lehren am 
liebsten Maulkörbe anhängen oz'er sie von l>en Lehr
kanzeln entfernen. 

[] [] 
[] 

E. Dummheit unö Religion. 
[] 

Man erschrecke nicht! Ich beabsichtige, hier wez'er 
{)ie Glaubenslehren z'er verschieZ,enen Konfessionen 
einer Kritik zu unterziehen, noch mich mit z'en Be
ziehungen zwischen Intelligenz unz' Glauben zu be
schäftigen, obwohl l>ies ein verlockenZ,es Thema wäre. 
Es muß mir hier genügen, mit einigen knappen Strichen 
zu zeigen, welche Früchte l>ie Dummheit auf religiösem 
Gebiete zeitigt, z,. h. welche Gestaltungen religiöse Vor
stellungen, l>ie nicht einer einzelnen Konfession ange
hören, sonl>ern gewissermaßen religiöses Gemeingut 
bill>en, unter l>em Einflusse z'er Dummheit annehmen. 

Zunächst einige Beispiele: Einer beschränkten älteren 
Frau, Z,ie mit einer an Tuberkulose Erkrankten zu
sammenwohnt, wirZ, von befreunl>eter Seite l>er Rat 
erteilt, sie möge l>och wegen ()er vorhan()enen In-

l 0 ewe n fe I l\. tlber l\ie Dummheit. 2. Aufl. 10 
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fektionsgefahr nicht aus einem Glase mit <>er Kranken 
trinken, nicht <>asseIbe Besteck, wie ~iese benützen ete. 
Oie frau erwi~ert: "Das ist Dummheit. Wenn Gott 
nicht will, ~aß ich krank wer~e, bleibe ich gesun~ un() 
wenn er mir ~ie Lungenschwin~sucht schicken will, 
nützt es mir auch nichts, wenn ich aus ~em Glase 
nicht trinke". Ein frommes Bäuerlein wir<> von einem 
Schullehrer auf <>ie Vorteile ~er Versicherung gegen 
Hagelscha~en hingewiesen un<> ist bereit, eine solche Ver
sicherung einzugehen. Seine frau wi~ersetzt sich ~em 
je<>och mit Entschie<>enheit, in~em sie bemerkt, sie 
hätten bisher keine solche Versicherung gehabt un() 
brauchten auch in Zukunft keine solche. Wenn es 
Gottes Wille sei, <>aß sie künftig von Hagelscha~en 

ven~chont bleiben, so wer~e es geschehen un<> wenn 
Gott sie nicht verschonen wolle, müßten sie es auch 
ertragen. Die Versicherung unterblieb auch. 

Der Besitzer einer Villa in Tirol kam zu <>ern Ent
schlusse, auf seinem Grun~besitze eine Bewässerungs
anlage einzurichten, un<> trat mit zwei Bauern, <>eren 
Grun<>stücke an <>ie seinigen grenzten, in Unterhan~

lung wegen Beteiligung an ~em Unternehmen, welches 
auch ()en letzteren große Vorteile bringen mußte. Ein 
Kapuziner, ~er zufällig <>azu kam, als <>ie Verhan~
lungen im Gange waren, erklärte <>en Bauern mit 
aller Entschie~enheit: "Aus ~er Sache wir~ nichts. 
Wenn Gott Euch was wachsen lassen will, geschieht's, 
un~ wenn er nicht will, geschieht es nicht. Ihr habt 
<>agegen nichts zu tun." Die Bemerkungen <>es frommen 
Paters verfehlten auch ihren Ein<>ruck bei ~en Bauern 
nicht, ()iese verzichteten auf ~ie Beteiligung an ~er 

BeWässerungsanlage *). 

*) Der Fall wur()e mir gelegentlich von absolut zuver
lässiger Seite mitgeteilt. Der Besitzer <ler Villa ist eine be
kannte Münchener Persönlichkeit. 
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Die l()een, ()aß man, um Gesun()heit un() Leben 
zu schützen, keine Vorsicht gebrauchen ()ürfe, ()aß eine 
Versicherung gegen Vermögensverluste ()urch Natur
ereignisse überilüssig sei, ()aß man sich nicht zu be
mühen habe, um seine materielle Lage zu verbessern 
()a alles vom Willen Gottes abhänge, gehören keiner 
()er bei uns vertretenen I<onfessionen an. Alle stimmen 
in ()em Satz überein: "Hilf ()ir selbst, ()ann hilft ()ir Gott." 
Nur auf ()em Bo()en ()er Beschränktheit kann ()ie l()ee 
reifen, es sei Gottes Wille, ()aß ()er Mensch sich nicht 
gegen Krankheit un() materiellen Scha()en schütze, ()aß er 
nichts aus eigener Kraft zur Verbesserung seiner Lage 
tue. Die Erfahrung spricht ja auch zu ()eutlich für ()ie Halt
losigkeit ()erartiger Anschauungen. Es zeigt sich überall, 
()aß ()erjenige einer Gefahr eher entgeht, ()er Vorkehrungen 
gegen ()ieselbe trifft, als ()erjenige, ()er Gott allein ()ie Ab
wen()ung ()er Gefahr überläßt. Ebenso kann man sich 
allerorten ()avon überzeugen, ()aß ()erjenige, welcher an 
()erVerbesserung seiner Lage arbeitet, eher emporkommt, 
als ()erjenige, ()er im Vertrauen auf Gott ()ie Hän()e in <>en 
Schoß legt. Die Beschränktheit seines geistigen Horizonts 
verhin()ert ()en Dummen, <>iese Erfahrungen in Rechnung 
zu ziehen, un() so kommt er zu ()em Trugschlusse, <>aß 
Vorsicht un() Arbeit überflüssig seien, ()a ()es Menschen 
Geschick ja ()om nur von Gott abhänge. Noch törichter ist 
natürlich ()ie von ()em erwähnten Kapuziner vertretene 
I ()ee, <>aß ()er Versuch ()es Menschen, ()en Ertrag seiner 
Arbeit ()urch beson()ere Vorkehrungen zu erhöhen, eine 
Auflehnung gegen Gottes Willen be()eute. Es liegt nahe, 
()aß ()urch ()ie Verbreitung un<> Nährung <>erartiger Vor
stellungen einer gutgläubigen un<> wenig intelligenten Lan()
bevölkerung unberemenbarer Scha()en zugefügt wer()en 
kann, <>a hie()urch je()es Streben, ()urch rationelleren Wirt
schaftsbetrieb bessere Erträgnisse zu erzielen, erstickt wir<>. 

o 
10· 
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An C>iejenigen, für welche c>as Gottvertrauen zu 
einer Quelle törichter Vorstellungen wirc>, reihen sich 
jene Beschränkten an, welche in ihrer Auffassung von 
Religion c>ie Form über c>en Inhalt, c>ie Außerlich
keiten über c>as Wesentliche stellen. Es sinc> C>ies. 
c>ie Bigotten, welche ihren religiösen Pflichten c>urch 
täglichen l<irchenbesuch, häufiges Beichten, Teilnahme 
an Wallfahrten, Prozessionen, Betübungen, Bibellesen 
unc> C>ergl. zu genügen glauben unc> c>abei c>ie Betäti
gung wahrer Nächstenliebe für überflüssig erachten. 
Die Sorte von Frommen betrachtet c>as Versäumnis 
einer Anc>acht oC>er c>ie (jbertretung eines Fastenge
botes als schwere Sünc>e, hält es aber nicht für nötig. 
einen Schritt zu tun, um c>ie Not eines nahen Ver
wan()ten zu linC>ern. Sie trägt auch kein Bec>enken, 
über mißliebige Personen, insbesonc>ere Anc>ersgläubige, 
schwere Verleumc>ungen zu verbreiten; selbst c>as 
geistliche Gewanc> schützt häufig c>en Träger nicht gegen 
c>en Geifer c>ieser Frommen. Es fehlt ja c>em c>er 
rechte Glaube, c>er nicht von ihrer Gesinnung ist, unc> 
gegen solche LeutE" vorzugehen, ist nach ihrer Meinung 
ein verC>ienstvolles Werk. Anc>ersc>enkenc>e unc> Anc>ers
gläubige gerecht zu beurteilen, ist ()en Bigotten un
möglich. Die törichten unc> verschrobenen religiösen 
Vorstellungen, c>ie sie beherrschen unC> ihren geistigen 
Horizont einengen, lassen sie überall nur c>as Schlimme 
an c>en Menschen erkennen, c>ie nicht von ihrem Schlage 
sinC>. Mit c>er Intoleranz gegen Anc>ersc>enkenc>e verknüpft 
sich bei c>iesen Inc>ivic>uen häufig ein zelotischer Eifer 
gegen c>ie Veranstaltungen, welche c>em Vergnügen oc>er 
ästhetischen Genüssen C>ienen, Theater, I<onzerte, Bälle. 
Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen ist nach 
ihrer Auffassung ein sünc>hafter Genuß, auf c>en c>er 
um sein Seelenheil besorgte Christ verzichten muß. 
Eine fromme evangelische Rheinlänc>erin schrieb ihrem 
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Sohne in Berlin, ()er ()ort zu hohen Wür()en gelangt 
war: "Daß Du auf Besuche von Konzerten nicht ver
zichtest, schmerzt mich, ()aß Du Dich aber' entschließen 
konntest, auch Theater zu besuchen, ist mir ganz un
faßbar." Die fromme Dame konnte sich nicht vor
stellen, wie ihr in ortho()oxen Grun()sätzen auferzogener 
Sohn es unternehmen konnte, sich ()er Gefahr für sein 
Seelenheil auszusetzen, ()ie mit ()em Theaterbesuch nach 
ihrer Ansicht unzertrennbar verknüpft war. Mit ähn
lichen Augen wie Theater un() Konzerte betrachten viele 
Bigotte unsere klassische Literatur. Die Schöpfungen 
unserer Geistesheroen sin() in ihren Augen Teufelswerk, 
un() nur geeignet. ein frommes Gemüt zu vergiften. 

Von beson()erem Interesse sin() ferner ()ie Vor
stellungen über ()as Jenseits, Himmel, Hölle un() Fege
feuer, ()ie auf ()em Bo()en ()er Dummheit erwachsen. 
Die I()een von ()en Herrlichkeiten, ()ie im Himmel ()er 
frommen Seelen harren sollen, sin() wohl zumeist 
schwanken() un() vage; ()agegen sin() ()ie Ansichten 
über ()ie Lokalität ()ieser Herrlichkeiten ganz bestimmt. 
Der Himmel befin()et sich in ()er Gegen() über ()em Fir
mamente, un() eine mir bekannte ebenso fromme als be
schränkte Frau hat ()ieser Ansicht gelegentlich ()rastischen 
Aus()ruck verliehen. Der Betreffen()en wur()e aus einer 
Zeitung ()er Bericht über eine Luftballonfahrt vorge
lesen, in ()em gesagt war, ()aß ()ie Luftschiffer in einer 
gewissen Höhe infolge ()er Luftver()ünnung von Blu
tungen aus Mun() un() Nase befallen wur()en. Letztere 
Mitteilung stieß bei ihr auf Unglauben; "Das ist nicht 
möglich", bemerkte sie, "wir müssen ja alle ()a hinauf, 
wenn wir in ()en Himmel kommen, un() wie könnte 
()as sein, wenn ()ie Sache so gefährlich wäre." In 
()en I<öpfen mancher sehr Beschränkter bil()et auch 
()ie Mär von ()er Himmelspforte un() ()eren Bewachung 
öurch ()en hl. Petrus einen tatsädtlichen Glaubensartikel. 
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Die Vorstellungen von ben Vorgängen im Himmel. 
welche beschränkte Inbivibuen sich beibringen lassen, 
sinb mitunter von einer gerabezu unglaublichen Nai
vität. Ein Beispiel bieser Art wurbe c>urch eine Ver
hanblung vor ber Strafkammer bes Lanbgerichts in 
Kempten im Jahre 1898 aufgebeckt. Zur Aburteilung 
stanc> ein Schwinbel, welcher von c>er kranken Tochter 
eines Hanc>werkers in einem Dorfe bei Kempten ver
übt wurC>e. Die Betrügerin, welche zur Zeit c>er Ge
richtsverhanblung bereits verstorben war, verstanb es, 
wohlhabenc>en Angehörigen einer Freunbin burch c>as 
Vorgeben,. c>aß sie mit ber Mutter Gottes unc> einer 
verstorbenen im fegfeuer befinc>lichen Schwester ber 
freunbin in Verbinbung stehe, mehrere Jahre hinburch 
große, c>eren Vermögen schließlich erschöpfenbe Gelb
beträge zu entlocken. für bie Erlösung c>er ver
storbenen Schwester ber freunc>in aus c>em fegfeuer 
burch bie Verwen()ung ()er Muttergottes verlangte bie 
Kranke 300 Mark. Etwas später berichtete ()ie Kranke, 
()ie in ben Himmel versetzte Schwester habe sich c>ort 
verheiratet unb man müsse ihr Heiratsgut unb für 
1000 Mark Aussteuer in ()en Himmel schicken. Nach 
einiger Zeit kam ()ie Nachricht von c>er Entbinbung c>er 
glücklich Verheirateten, was wiec>er Gel() kostete. Die 
Muttergottes suchte auch selbst um ein Darlehen von 
2500 Mark gegen hohe Verzinsung nach, zur Aus
schmückung von Himmelsräumen usw. Alle biese Be
träge wurC>en von ()en Betörten bereitwilligst hin
gegeben, um in ben Himmel gesanbt zu werC>en. Der 
Glaube an bas StatHin()en bieser Sen()ungen wurc>e 
c>urch vom Himmel kommenc>e Empfangsbestätigungen 
in Briefform, bie z. T. mit Heiligenfiguren o()er Golb
ranb versehen waren, bestärkt. 

Detaillierter un() plastischer sinb im Allgemeinen 
c>ie verbreitetsten Vorstellungen über c>ie Hölle unb 
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ihre Insassen. Die Lokalität ist hier schwankenb. 
Man benkt wohl zumeist an bas Erbinnere ober einen 
Raum unter ber Erbe; bagegen besteht kein Zweifel 
öarüber, baß es ein sehr heißer Ort ist mit greulichen 
Insassen, bie sich ein Vergnügen baraus machen, bie 
öahin verwiesenen gottlosen Seelen mit ben grau
samsten Martern heimzusuchen. Der Teufel, ber Fürst 
ber Hölle, unb seine Gesellen, bie verschiebenen Unter
teufel, haben selbstverstänblich, wie man bies auf ver
schiebenen Abbil()ungen sieht, ein schwarzes Fell, Hör
ner, einen feuersprühenben Rachen, Bock· o()er Pferbe· 
füße, ermangeln auch bes Schweifes nicht. Sie schüren 
unablässig bas feuer, in bem bie Verbammten gebraten 
werben. Ein entsetzliches Geheul, Pech· unb Schwefel· 
geruch sinb bie Begleiterscheinungen bieser ungemüt
lichen Szenen. Es ist nicht wunberlich, baß biese 
Ibeen in ben Köpfen ber Beschränkten heutzutage 
noch so große Verbreitung besitzen, ba bieselben von 
einem Teile ber Klerisei ber verschie()enen Konfessionen 
burch brastische Schilberungen genährt werben *). Wie 
man mir mitteilt, zählen auch noch manche hervor· 
ragenbe katholische Theologen, so Professor Biltz in 
Münster unb Professor Commer in Wien, zu ben Ver· 
fechtern bes materiellen Höllenfeuers unb bies, obwohl 

*) Auch l)ie bill)liche Darstellung von Höllenszenen mit 
<len greulichsten Details, wie man sie auf allen Gemäll)en 
in Kirchen unl) Kapellen noch häufig fin<let, ist in <lieser 
Richtung wohl nicht ohne Einfluß. Insbeson<lere l)ie Künstler 
öes Mittelalters haben in l)er Darstellung l)er Höllen~zenen 
eine ungemein rege Phantasie betätigt unö öabei Anschau
ungen bekunöet, bie <len heutigen Vertretern öe:; materiellen 
Höllenfeuers ferne liegen. So finl)et sieh auf einem be
rühmten alten Gemälbe im Campo santo zu Pisa eine greu
liehe Teufelsgestalt mit weit offener Bauchhöhle, in welcher 
<lie von l)em Höllenfürsten verschluckten Verl)ammten sicht
bat sin{). 
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schon vor mehr als 1000 Jahren Scotus Erigena sich 
gegen biese Theorie ausgesprochen hat. 

Der Glaube an bie Wunbertätigkeit öer Heiligen 
führt ebenfalls bei öen Dummen zu Auswüchsen, öie 
zum Teil geraöezu ergötzlicher Natur sinö. Hieher 
gehören nicht nur öie verschiebenen Abstufungen, nach 
welchen man bie Wunbertätigkeit ber einzelnen Hei
ligen abschätzt, sonbern auch bie Spezialisierung bel' 
Leistungen eines unb öesselben Heiligen je nach bem 
Stanborte seines Bilbes. So wirb z. B. in Oberbavern 
öem Bi1be bes hl. Leonharb an einem Orte eine be
sonbere Schutzkraft betreffs ber Pferbe, öem Bilöe an 
einem anberen Orte für öas Rinövieh zugeschrieben. 
Harl Stieler hat in einem Gebichte öieser komischen 
Iöee köstlichen Ausöruck verliehen: 

Der hl. Leonharb. 

Im Hoangart*) hocken zwoa beinanö, 
Die plauschen gar von allerhanb, 
Unb baß an Sepp sei' Roß verrecket 
Unb grab öös wampete**) - bös g'f1ecket'. 
G h" t '" '" M , , eh· ch** *) " e , sag uer oa, "uos war ma z S le , 

Schau, mi berbarmet schier bös Viech, 
San's benn an Lenharö nit ang'legnt) 
Ha, ober tuat er nix vermög'n?" 
Der anber sagt: ,. Weg'n öem· is net, 
Da feit si nixit> - öa is koa Reö. 
An Lenharb ()em san's wohl ang'legn, 
Er tuat aa hübsch scho was vermö'gn, 

.) Heimgarten, Plau()erstübchen . 
•• ) Wohlgenährte • 
••• ) Das wäre schlimm. 
t) Sein Anliegen vorbringen. 

tt) Da fehlt nichts. 
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Aber ()er unser·) (geht halt ()' Sprach) 
Der hat für eam gra() ()' Kaibisach"·) 
Un() hat's ()ie Roß halt ebbes 'tan, 
Na geht's an Tölzer- Lenhar() an, 
Ma woaß scho' un() ()em unsern hockta· ... ) 
Da is ()ersell ()er besser Dokta."" 
"Ha, un() san's na nit num zum ()renternt)?" 
""Na, - sunst ver()rießet's ()en herenterntt)."" 

Das Törichtste auf ()em Gebiete religiöser Vor
stellungen bi1()et je()och ()ie I()ee, ()ie Hilfe Gottes 
o()er Gott nahestehen()er Wesen «()er Heiligen o()er 
()er Ma()onna) für ()as Gelingen ruchloser un() ver
brecherischer Pläne in Anspruch zu nehmen. Von ()en 
italienischen Ban()iten wir'> erzählt, ()aß ()ieselben 
häufig ()er Ma()onna eine Kerze o()er eine an()ere 
Gabe gelobten, wenn ein von ihnen beabsichtigter 
räuberischer tJberfall einen guten Ausgang nehmen 
wür()e. An ähnlichen Vorkommnissen mangelt es auch 
im ()eutschen Sprachgebiete nicht. So hat vor mehreren 
Jahren, wie mir von zuverlässiger Seite beridltet wur()e, 
eine Bäuerin in Sü()tirol eine Wallfahrt unternommen, 
()amit ihr ()ie Beseitigung ihres Mannes gelingen möge, 
tfn() hierauf ()enselben vergiftet. Einen ähnlichen Fall 
behan()eIt 'I<lata Viebig in ihrem Romane "Absolvo teu • 

Die fromme Frau eines westfälischen Gutsbesitzers 
flehte in inbrünstigem Gebete um ()ie göttliche Hilfe 
bei ()er von ihr geplanten Beseitigung ihres Gatten 
()urch Gift. 

Min()er auffällig ist ()ie I()ee, ()urch Gebete o()er 
Bußübungen ()ie strafrechtlichen folgen einer öbeltat 

.) Der Leonhar() in unseref Kirche . 
•• ) Das, WelS ()en Kälbern fehlt . 

••• ) Er hockt ihm = er ist aufgebracht. 
t) Zu ()em ()a ()rüben. 
tt) Den unseren herüben. 
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abzuwen~en. Lu~wig Thoma*) hat in einer humorvollen 
kleinen Erzählung "Die Wallfahrt" ~ieses Thema be
han~elt. Zwei spitzbübisme Bauern hatten eine Be
trügerei verübt un~ gelobten, falls sie ungestraft ~urm
kommen sollten, eine Wallfahrt zum hl. Rasso nam 
An~echs zu unternehmen. Die Wan~erung sollte mit 
Erbsen in ~en Schuhen gesmehen. Nach wie~erholten 
Verschiebungen wur~e auch ~ie Wallfahrt angetreten. 
Kurz vor ~em Ziele mußte ~er eine ~er Pilger rasten, 
weil ihn ~ie füße zu sehr schmerzten, währen~ ~er 
an~ere frisch unb aufrecht ~astan~. Dies veranlaßte 
ben Rastenben, seinen Gefährten zu fragen, ob er auch 
wirklich Erbsen in bie Schuhe getan habe. "Jo, Loibl, 
jo", bemerkte ~ieser, "was glabst benn, moanst, i tat 
ben heiligen Rasso a so betrüag'n? Aber woaßt, Loibl", 
setzte er hinzu unb blinzelte ein bissei mit bem linken 
Aug', "woaßt Loibl, i hab's zerscht g'sotten!" 

Auch auf bem Boben bes mosaischen Bekenntnisses 
sin<> mancherlei Anschauungen unb Gebräuche erwach
sen, ()ie ()em uns hier beschäftigen()en Gebiete intelek
tueller M in<>erwertigkeit einverleibt werben müssen. 
Das Auffällige bei ben hier in Frage stehen ben Ge· 
bräuchen ist, ()aß sie von Intelligenten ebensowohl als 
von Beschränkten geübt wer()en, sofern erstere ()er 
ortho()oxen Richtung angehören. Die Quelle ber meisten 
~er hier in Betracht kommenben religiösen Sonberbar
keiten bil()et ber von ber jü()ischen Theologie aufge
stellte un() burchgeführte Grun<>satz, baß religiöse Ge
setze ()urch einen Zaun von Geboten un<> Verboten 
vor (jbertretung geschützt werben müßten. Diese se
kunbären Vorschriften führen z. B. zu Hanblungen ober 
Unterlassungen, bie eines komischen Charakters nicht 
ermangeln. So führt bas Gebot am Samstag nicht zu 
arbeiten, also auch nichts zu tragen, ()en Orthoboxen 

*) Thoma, Agricola S. 112. 
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<>azu, <>aß er am Samstag sein Taschentuch nicht in <>er 
Tasche trägt, sonbern sich um ben Leib winbet, baß er 
keinen Regenschirm trägt, auch wenn er im stärksten 
Regen gehen muß; baß er nicht burch Läuten an einer 
Glocke sich Eingang in eine Wohnung verschafft, son<>ern 
ourch Klopfen; baß er kein Gelb anrührt, kein Zün<>
holz anstreicht, auch auf keinen Kontakt <>rückt, um 
elektrisches Licht anzuzün<>en. Das Gebot, in ber Oster
zeit nur ungesäuertes Brot zu essen, hat burch seine 
Schutzvorschriften bazu geführt, <>aß vor Beginn <>er 
Festtage nicht nur jebes Brotkrümmelchen, son<>ern 
auch alle Vorräte von Getreibe, Mehl un<> anberen aus 
Getreibe hergestellten Nahrungsmittel aus oer Behausung 
oes Gläubigen geschafft wer<>en sollen. Da Letzteres 
bei größeren Vorräten, wie sie namentlich bei auf <>ern 
Lanoe wohnenben ]uben nicht selten sich fin<>en, nicht 
leicht burchzuführen wäre, ist man auf folgenbes Ver
fahren gekommen, bas mir anfänglich wenig glaubhaft 
erschien, mir aber von ganz zuverläßiger Seite als 
tatsächlich in tJbung besteheno uno ziemlich verbreitet 
bezeichnet wurbe. Der Besitzer <>er Vorräte entleoigt 
sich oerselben formell ourch einen Scheinverkauf. Er 
ersucht einen christlichen Nachbarn ober sonstigen Be
kannten für einen kleinen Betrag oie betreffenben Vorräte 
zu übernehmen unb ihm bas Rückkaufsrecht nam <>en 
Feiertagen einzuräumen. Nach <>iesen erhält oer Käufer 
oen gegebenen Betrag mit einer kleinen Zugabe zurück 
un<> oer orthoboxe Israelit glaubt hiemit, seiner religi
ösen Pflicht genüge getan zu haben. Das Merkwüroige 
an biesem Vorgehen ist, oaß oer fromme Mann glaubt, 
oen lieben Gott, an oessen Allwissenheit er nicht 
zweifelt, burch einen Schein verkauf täuschen zu können, 
oen kein weltlicher Richter gelten lassen würbe. Daß 
in seinem Vorgehen im Grunoe eine Blasphemie liegt, 
entgeht im ganz unb gar. 
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Es verl>ient hier Erwähnung, l>aß l>ie Talmul>ge
lehrten, auf welche l>ie hier in Frage stehenl>en Schutz
vorschriften zurückzuführen sinl>, an Spitzfinl>igkeiten 
hinter l>enen l>er Scholastiker l>es Mittelalters nicht zu
rückstanl>en unl> sich u. A. mit l>er Frage beschäftigten~ 
ob man ein von einer Henne am Samstag gelegtes Ei 
essen l>ürfe. 

o 0 o 



IV. Abschnitt. 
c 

Die Dummheit ~er Intelligenten. 
c 

Interöum öormitat Homerus. Schon öie Alten er
kannten, öaß selbst bei öen geistig hervorragenösten 
Personen öer Verstanö zeitweilig sozusagen schläft. 
Es liegt nahe, öaß öies bei öen nur gut Begabten unö 
<>en Mittelmäßigen häufiger öer Fall ist. An früherer 
Stelle haben wir bereits verschieöene Umstänöe kennen 
gelernt, auf welche öie Ungleichmäßigkeit öer geistigen 
Leistungen intelligenter Personen zum Teil zurückzu
führen ist: geringe Entwicklung einzelner Spezialfähig
keiten, Mangel von tJbung auf bestimmten Gebieten 
intellektueller Tätigkeit, öie Macht öer Leiöenschaft. 
Neben öen öurch öiese Momente beöingten intellektu
ellen Minöerwertigkeiten finöen wir jeöoch nicht selten 
eine Urteilsschwäche auf einzelnen Gebieten, Zlie von öen 
übrigen Verstanöesleistungen öer betreffenöen Personen 
mehr oöer weniger absticht. Eine öer häufigsten 
formen, in öer öieser Mangel auftritt, ist öas Stecken
pferö, öie Beschäftigung mit einem Gegenstanöe unö 
<>ie Schätzung öesselben in einer Weise, öie in keinem 
Verhältnis zu seiner Beöeutung steht. Die Art öes 
Steckenpferöes wechselt natürlich je nach öem Stanöe, 
Berufe, öer BilZlung unö öen äußeren Lebensverhält
nissen öes Inöiviöuums. Gewisse Berufsarten geben 
jeöoch zur Entwicklung eines Steckenpferöes leichter 
Anlaß, als anC>ere. So ist öie Stecken reiterei insbe-
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sone>ere in e>er Gelehrtenwelt sehr vertreten. Der 
steckenreitene>e Gelehrte kultiviert irgene> einen unter
geore>neten Zweig seiner Disziplin mit einer Ause>auer 
une> Pee>anterie, e>ie einer viel wichtigeren Sache würe>ig 
wäre; er reitet, wie man zu sagen pflegt, in seinen 
Schriften, wie in seinen Vorträgen auf gewissen Theo
rien herum, e>enen er eine ungeheuere, von ane>eren 
allere>ings nicht angenommene Tragweite zuschreibt. 
Une> wenn im Gespräche zufällig sein Steckenpfer(} 
berührt wire>, fließt sein Ree>estrom unerschöpflich, ob 
e>as Interesse e>es Hörers ihm folgt oe>er nicht. Bei 
Clen Ärzten führt Clie tJberschätzung einzelner Theorien 
oe>er persönlicher Erfahrungen häufig zur Entwicklung 
eines Sted<enpferCles, e>as sich namentlich auf thera
peutischem Gebiete oft gelteni) macht. Der Eine ist 
geneigt, alle möglichen tJbel auf Stuhlträgheit zurüd<
zuführen, une> erachtet i)ie Fürsorge für e>as Offen
halten e>es Leibes als wichtigste Aufgabe e>er Behane>
lung. Ein ane>erer sieht überall Blutarmut une> be
müht sich, gegen e>ieselbe mit einer Unzahl von Eisen
präparaten zu Fele>e zu ziehen. Ein Dritter hule>igt 
Clem Fortschritte in e>er Mee>izin e>erart, e>aß er seine 
Patienten stets e>ie neuesten Präparate, welche e>ie 
chemische Ine>ustrie auf e>en Markt bringt, schlucken 
läßt. Wiee>er ein ane>erer gefällt sich e>arin, gewisse 
Diätformen bei allen möglichen Krankheiten zu ge
brauchen usw. 

In e>en Kreisen e>er Geschäftswelt gestaltet sich e>as 
I nteresse für Politik vielfach zu einem Steckenpfer(}, 
e>as in geistlosen Kannegießereien am Biertisch un<> 
Une>ule>samkeit gegen jee>e ane>ere politische Meinung 
sich kune>gibt. Die allzugeschäftige Teilnahme am 
Vereinsleben (Vereinsmeiereil, an gewissen reformato
rischen Bestrebungen, insbesone>ere solchen auf ()en Ge
bieten e>er Hygiene un() ()er Sozialpolitik (Antialkoholis-
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mus, Vegetarianismus, Wollkleil)ung, Freiluftfanatismus, 
Abolitionismus. Sprachreinigung ete.), ~as einseitige unl) 
überschwängliche Interesse für gewisse Richtungen in l)er 
Literatur unl) Kunst unl) l)ie Verl)ammung anl)erer 
Richtungen gehören ebenfalls hieher. 

Auch l)as häusliche unl) Familienleben bietet ein 
ergiebiges Fell) für ~ie Steckenreiterei. Die Einrich
tung l)er Wohnung, l)ie Art l)er Wirtschaftsführung, 
l)ie Erziehung l)er Kinl)er, l)iese ganz beson~ers, l)ie 
Behanl)lung ~er Dienstboten, l)ie Pflege gesellsdtaft
lidter Beziehungen sinl) hier l)ie Hauptobjekte , unl) 
manches häusliche Elenl) wäre zu meil)en, wenn l)er 
Gatte ol)er l)ie Gattin l)er ehelichen Harmonie l)as 
Opfer ihrer Liebhaberei bringen wür~en. 

Neben l)en eigentlichen Steckenpferl)en, l)ie zumeist 
harmloser Natur sinl) , fin l)en wir bei intelligenten 
Personen beson~ers häufig inbezug auf mel)izinisdte 
unl) hygienische Angelegenheiten eine Urteilsschwäche, 
l)ie in l)er Stellung l)er Betreffenl)en zum Kurpfuscher
turn ihren prägnantesten Ausl)ruck erhält. Wer eine 
schal)hafte Uhr repariert haben will, l)em fällt es wohl 
nidtt ein, l)iese Arbeit einem Schlosser ol)er Schmiel)e 
zu übertragen. Wenn es sidt je~och um l)ie Beseiti
gung eines Schal)ens in l)em so komplizierten Medtanis
mus l)es menschlichen Körpers han~elt, wenl)en sich 
audt Leute, l)enen man Verstanl) unl) Bill)ung nidtt 
absprechen kann, häufig nicht an ~iejenigen, weldte 
l)urdt ihre Berufsbill)ung hiezu befähigt sinl), sonl)ern 
an Schäfer, Hanl)werker, Kaufleute, Pastoren ete., 
l)ie l)ie Kurpfuscherei als Gewerbe betreiben. Diese 
Leute verstehen es ja nicht nur, ihre Heilkünste an
zupreisen, son~ern audt l)ie Entstehung aller Krank
heiten unl) ihre Behanl)lungsweise so überaus einfach 
l)arzustellen; sie besitzen über~ies eine besonl)ere 
Gabe, alle Krankheiten ohne weitschweifige Unter-
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suchungen zu erkennen. Der eine be()arf ()azu nur 
ber Haare, ()er an()ere ()es Urins, ein Dritter nur ber 
Betrachtung ()er Augen. Daß auf ()erartige Lodmngen 
öiejenigen, ()ie nicht alle wer()en, hereinfallen, ist 
nicht zu verwun()ern. Viel auffälIiger ist ()er Um
stan() , ()aß ()ieselben auch häufig auf Personen eine 
Wirkung äußern, ()ie in an()eren Angelegenheiten 
sehr kritisch urteilen. Bekannt ist ()er Zulauf, welcher 
bet Dachauerbäuerin Amalie Hohenester un() Pfarrer 
K n e i p p auch aus ()en Kreisen ()er Gebilbeten zuteil 
wur()e. Auch unter ben Attesten, mit ()enen sich bie 
min()er berühmten Kurpfuscher ()er Gegenwart brüsten, 
fin()en sich nicht wenige, ()ie von Angehörigen ber gebil
()eten Stän()e, selbst von wissenschaftlich gebil()eten 
Personen herrühren *). 

Wenn man sich fragt, wie ist ()ieses Vertrauen in 
öie Heilkunst von Personen zu erklären, ()ie 1)er 
me()izinischen Vorbil()ung entbehren un() auf ()en 

.) Nach einem im ,.Gesun()heitslehrer" 1. Juni 1906 
mitgeteilten Inserate führte ()er bekannte Kurpfuscher Jakobi 
in Berlin unter seinen l<un()en folgen()e Persönlichkeiten 
an: 3 Generale, 1 Oberst, 2 Großfinanziers, frau Gene
ralin v. W., 1 Generalleutnant, 2 Rittergutsbesitzer, 1 Pro
fessor ()er Malerei, mehr als 100 Beamte ()es kgl. Polizei
präsi()iums zu Berlin. Kollega Dr. Neustätter erwähnt in 
einem Berichte (Sü()Cleutsche Monatshefte, 5. )ahrg. Nov. 
1908, Heft 11. Seite 585) über einen Besuch bei ()em 
Wun()eröoktor Pastor felke, ()er alle Krankheiten aus ()en 
Augen öiagnostiziert unCl mit Lehm kuriert, ()aß Clieser als 
()er größte Augenöiagnostiker gepriesen wirö, "Clessen 
unerreichte Meisterschaft" in Tausen()en un() Aberlausenöen 
von Zeugnissen - ()as sagt viel - aus Clem Mun()e von 
Exzellenzen, Offizieren, Geistlichen, Lehrern unCl auch -
Arzten bestätigt wir(). Daß es auch Ärzte gibt, welche ()ie 
Kurpfuscherei unterstützen un() zwar nicht leöiglich aus Ge
winnsucht, ist einer ()er Umstän()e, ()ie beweisen, Claß es 
auch in ()iesem Stan()e an intellektuell minClerwertigen Ele
menten nicht fehlt. 
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Einsichtsvollen ()urch e>ie Art ihres Vorgehens oft ben 
Eine>ruck e>es Schwine>elhaften machen müssen, so stößt 
man auf Vorstellungen, e>ie keiner ernsten Kritik 
stane>halten une> nur auf Urteilsschwäche beruhen 
können. Es wire> hier angenommen, e>aß zur Heilung 
von Krankheiten jene Kenntnisse, welche e>er Mee>i
ziner e>urch sein Stubium sich erwirbt, nicht nötig sine>, 
<>aß man speziell von e>em Bau un() ben Verrichtungen 
()es menschlichen Körpers nichts zu wissen braucht. 
sonbern lebiglich über ein o()er einige Heilmittel ver
fügen ()arf, beren Kenntnis man auf irgenb einem Wege 
erlangt haben mag. Mit ()iesen Vorstellungen verknüpft 
sich häufig bie Anschauung, ()aß Schäfer, Han()werker, 
Pastoren, auch frauen ()er unteren Stänbe Heilmittel 
kennen, <>je ber ärztlichen Wissenschaft unbekannt ge
blieben sinb. Die Urteilsschwäche, <>ie sich in ()iesen 
Vorstellungen offenbart, ist auf mehrere Umstän()e zu
rückzuführen. In erster Linie kommt ()ie Erfahrungs
tatsache in Betracht, e>aß Kranke unter e>em Einflusse 
ihres Leibens ()iesem gegenüber sehr häufig ihre Ur
teilsfähigkeit verlieren. Ich habe auf ()iesen Umstan() 
schon a. O. hingewiesen·), inbem ich bemerkte: "Am 
wenigsten bürfen wir aber glauben, ()aß Kranke e>en 
Verstan() unb bie Urteilsschärfe, welche sie in gesun()en 
Tagen besaßen une> auch währen() ihres Lei()ens noch 
in anberen Angelegenheiten an ()en Tag legen, in <>er 
Auffassung ihres Zustan()es un() <>er Wahl ()er Mittel 
zur Bekämpfung e>esselben bekunben müßten. Dieselben 
Menschen, welche als Gesun()e sehr wohl einsehen, e>aß 
gegen ()en Tob kein Kraut gewachsen ist uni) ()aß es 
unheilbare Krankheiten gibt, hegen als Kranke keinen 
Zweifel, e>aß es gegen ihr Leie>en, welcher Art ()as
selbe auch sein mag, irgene> ein Mittel geben müsse 

.) L Loewenfel<>: "Lehrbuch <>er gesamten Psycho-
1herapie" S. 70. 

Loewenfelil, Uber ilie Dummheit. 2. Aufl. 11 
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un~ es sich nur (')arum han~le, (')ieses zu fin~en. 50 
~arf es uns nicht wun(')ern, wenn wir sehen, ~aß auch 
skeptische Gebil(')ete in Krankheitsnöten ebenso nach 
~em Strohhalm greifen, welcher sich in (')en Anprei
sungen eines Charlatans ihnen ~arbietet, wie ~er -ein
fältigste Bauersmann, un(') mitunter sich ~er Behan(')
lung eines Kurpfuschers mit einer Vertrauensseligkeit. 
Aus(')auer uni:> 5eIbstüberwini:>ung hingeben, zu welcher 
sie sich einem Arzte gegenüber nicht aufschwingen 
würi:>en". 

Ahnlich wie mit i:>en Kranken verhält es sich oft 
mit c>eren Angehörigen; sie verlieren unter (')em Ein
flusse (')er gemütlichen Erregungen, welche (')er ZustanC> 
i:>es Patienten bei ihnen verursacht, i:>ie Unbefangenheit 
uni:> Schärfe ihres Urteils, sowohl inbezug auf (')ie 
Art C>es vorhani:>enen Lei(')ens, als i:>ie zu wählen(')en 
Heilmittel. Dieser Umstan(') macht sich auch bei (')en 
Ärzten so häufig geIten('), (')aß (')iese in Krankheitsfällen. 
i:>ie sie selbst oi:>er ihre familienangehörigen betreffen, 
zumeist (')ie Hilfe eines Kollegen in Anspruch nehmen. 

Neben i:>em Einflusse, welchen i:>ie Krankheit auf 
i:>as Urteilsvermögen i:>er Patienten uni:> seiner Ange
hörigen äußert, macht sich oft (')ie Wirkung einer ge
wissen psychischen Infektion gelten('). Weil i:>iese o(')er 
jene Bekannten sich an (')en Kurpfuscher wan(')ten un~ 
sich günstig über seine Leistungen äußerten, schwin(')en 
alle Be(')enken, (')ie sich vorher gegen ()ie Inanspruch
nahme eines solchen Heilkünstlers gelten i:> machten. 
Auch (,)ie mei:>izinische 5cheinbil()ung, welche heutzutage 
i:>urch popuIärmei:>izinische Schriften uni:> Zeitungsartikel 
geför~er.t wir(), begünstigt (')ie Bevorzugung i:>es Kur
pfuschertums, soferne sie bei Vielen ()ie Vorstellung 
erweckt, (')aß zur Behani:>lung oc>er Beurteilung von 
Krankheiten ärztliches Wissen nicht nötig ist, c>a hiezu 
(')er Laienverstani:> ausreicht. 
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Die Unterschätzung ärztlicher fachkenntnisse wirb 
auch burch unsere Gesetze geförbert, ba sie in Fällen 
zweifelhaften Geisteszustanbes bie Entscheibung nicht 
ben ärztlichen Sachverstänbigen, sonbern ben Richtern 
unb Geschworenen überlassen, von weldten irgenb
weldte psychiatrische Vorbilbung nicht beansprucht wirb. 
Daß ein Mensch, ber über bie verschiebensten Angelegen
heiten sich ganz vernünftig äußert, trotzbem geisteskrani<, 
z. B. paranoisch (verrückt) sein kann, baß eine Tat in 
einem krankhaften Geisteszustanbe verübt worben sein 
soll, wenn bieselbe mit einer gewissen (jberlegung aus
geführt wurbe, bas will ben Staatsanwälten unb Unter
suchungsrichtern mitunter nicht einleumten, auch wenn 
ärztliche Gutachten bafür mit Entsmiebenheit eintreten. 
Der gesunbe Menschenverstanb verleiht {)en Betreffen
ben keineswegs bie naheliegenbe Erkenntnis, baß, wenn 
audt Irrenärzte irren mögen, boch ber Laie auf psychia
trischem Gebiete noch ungemein viel leichter Täuschungen 
unterliegt. Wenn wir solche fehlurteile bei ben Ver
tretern ber )urisprubenz, bei Männern, bie kritisch unb 
wissenschaftlich zu benken gewohnt sein sollen, finben, 
so bürfen wir uns nimt wunbern, baß audt bie Ge
sdtworenen öfters sich bahin beeinflussen lassen, baß 
sie auf Grunb ihres Laienverstanbes sidt berechtigt 
eradtten, sim über bie Ansichten ber ärztlichen Sach
verstänbigen hinwegzusetzen. 

Daß bas Wissen ber Laien zumeist zu einer zutref
fenben Beurteilung ärztlichen Hanbelns nimt ausreicht, 
ist zwar eine ebenfalls naheliegenbe Erkenntnis, bie 
wir jeboch selbst bei im übrigen sehr verstänbigen 
Personen außerorbentlich häufig vermissen. Die Folge 
bavon ist, baß bem Arzte nicht selten Verbienste zu
gesdtrieben werben, auf bie er keinen Anspruch hat, 
unb anbrerseits wieber wohlburchbamtes unb völlig 
z.weckmäßiges Vorgehen ohne Anerkennung bleibt ober 

11 • 
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selbst abfällig beurteilt wir<>, weil <>emselben aus zufälligen 
Grün<>en <>er Erfolg versagt blieb. 

Zu <>ern Törichtsten, was <>ie Öberschätzung <>es 
Laienurteils auf <>ern Gebiete <>er Mebizin unb Hygiene 
pro<>uziert hat, zählt <>er Kampf, <>er seit einer Reihe 
von Jahren gegen <>ie Vivisektion in ben verschiebenen 
Kulturlän<>ern nicht lebiglich von hypersentimentaJen, 
hysterischen Weibern, sonbern zum Teil auch von 
intelligenten unb hochgebil<>eten Männern geführt wir<>. 
Der Versuch am lebenben Tiere bil<>et nach <>er öber
zeugung <>er kompetentesten Fachmänner ein höchst 
wichtiges un<> gera<>ezu unersetzliches Hilfsmittel <>er 
me<>izinischen unb hygienischen Forschung. Für <>en 
nüchtern Denken<>en unb Prüfen<>en - nicht le<>iglich 
ben Me<>iziner - kann es auch keinem Zweifel unter
liegen, <>aß <>ie riesigen Fortschritte in unserer Er
kenntnis von <>er Entstehung un<> Verhütung zahlreicher 
Krankheiten, welche <>ie letzten Dezennien gebrach t 
haben, zum größten Teile <>urch ben Tierversuch erzielt 
wur<>en. Trotzbem bemühen sich <>ie Antivivisektioniste n 
<>as Tierexperiment als eine ganz überflüssige un<> un
nütze Grausamkeit hinzustellen un<> bie gesetzgeben<>en 
Faktoren zum Verbot o<>er möglichster Einschränkung 
()esseJben zu bestimmen. Erfreulicherweise sin<> <>iese 
ebenso törichten als be<>enklichen Bestrebungen bisher 
ohne Erfolg geblieben. 

Die Urteilsschwäche intelligenter Personen, bie sich 
in <>er tJberschätzung <>er Leistungen <>es gesun<>en 
Menschenverstanbes kun<>gibt. beschränkt sich nicht 
auf me<>izinische un<> hygienische Angelegenheiten, sie 
tritt auch auf ben verschie<>ensten anberen Gebieten 
zutage un<> äußert sich bai<> in positiven, bai<> in nega
tiven Urteilen. Da wo Erfahrungen un<> Fachkennt
nisse allein ein zutreffenbes Urteil ermöglichen, wer<>en 
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Meinungen laut, <>ie sich auf nichts als ganz oberfläch
liche, oft auch irrtümliche Vorstellungen von <>em Sach
verhalte stützen. Es gibt sich <>ies insbeson<>ere auf 
aU' jenen Gebieten kun<>, auf welchen Reformen un<> 
Neuerungen angestrebt wer<>en. So ist <>er Sozialis
mus für viele, <>ie sich nicht mit <>ern Wesen <>esselben be
kannt gemacht haben, le<>iglich eine Utopie hirnverbrannter 
Köpfe, <>er Sozialist, ein Proletarier, <>er nichts arbeiten un<> 
möglichst angenehm leben will. Die Antialkoholbewegung 
wir<> als Narrheit betrachtet, als Ausgeburt sauertöpfischer 
Köpfe, welche, selbst <>es Genusses unfähig, <>en Menschen 
<>ie Lebensfreu<>e schmälern wollen. Die Bestrebungen, 
unsere Strafgesetze auf Grun<> unserer <>erzeitigen 
kriminal-anthropologischen un<> psychologischen Kennt
nisse zu reformieren, sollen le<>iglich Ausfluß einer 
übertriebenen, ungerechtfertigten Humanität sein, welche 
zu <>en be<>enklichsten Konsequenzen führt. 

Manche sehr kluge Herren hielten wenige Jahre vor 
<>er ersten Zeppelinfahrt alle Bemühungen, ein lenkbares 
Luftschiff herzustellen, für ein aussichtsloses Unternehmen 
un<> betrachteten <>ie Hartnäckigkeit, mit <>er Graf Zep
pelin seine Versuche in <>ieser Richtung fortsetzte, als 
<>ie Schrulle eines Son<>erlings. 

In <>en Kreisen <>er wissenschaftlich Gebil<>eten 
begegnet man häufig Leuten, <>ie sich nie mit irgen<>
welchen philosophischen Stu<>ien beschäftigten un<> sich 
<>ennoch für berechtigt erachten, auf alles, was Philosophie 
heißt, mit souveräner Geringschätzung herabzusehen. 
Philosophie treiben heißt für sie "leeres Stroh <>reschen", 
un<> sie befassen sich nur mit Dingen von praktischer 
Be<>eutung. Mit <>er gleichen Geringschätzung, wie auf 
<>ie Philosophie, sehen manche, <>enen für ihre Berufs
tätigkeit gewisse I<enntnise auf <>ern Gebiete <>er 
Psydtologie sehr nützlich wären, auf <>iese Disziplin 
herab. Sie ist ihnen le<>iglich graue Theorie, <>eren sie 
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ohne Nachteil entraten können. Ihre Menschenkennt
nis unb Lebenserfahrung genügt ihnen völlig, wenn 
es sich u·m bie Beurteilung seelischer Vorgänge hanbeIt. 
Es ist zwar genau so, als wenn jemanb l>ie Leistungen 
eines komplizierten elektrischen Apparates, sagen wir 
einer Dynamomaschine, verstehen wollte, l>er mit ben 
Grunbbegriffen l>er Elektrizitätslehre nicht vertraut ist. 
Aber wenn es sich um bie menschliche Seele hanl>elt, 
l>a ist l>ie Sache natürlich einfacher, ba genügt eine 
gewisse Dosis von Mutterwitz unb Erfahrung, um bie 
kompliziertesten Zusammenhänge zu verstehen. 

Unter ben Philosophen hinwieberum finl>en sich 
manche, bie jel>e Beschäftigung mit ben sogenannten 
okkulten Erscheinungen ablehnen. Ihr Urteil über 
l>ieses Gebiet ist ohne Stul>ium l>es Tatsächlichen 
fertig unb lautet einfach: Schwinl>el unl> Selbst
täuschung. Auf ber anl>eren Seite treffen wir bei ben 
AnhängeI:n l>es Okkultismus unb Spiritismus häufig eine 
Leichtgläubigkeit unb Kritiklosigkeit, welche l>ie plumpe
sten Täuschungen seitens ber Mebien ermöglicht. Be
sonbers bemerkenswert ist jeboch l>er Umstanb, baß 
unter ben Anhängern bes Spiritismus sich zahlreiche 
sehr intelligente unl> gebill>ete Personen, auch einzelne 
hervorragenl>e Gelehrte (Crookes, Lombroso, Flamarion, 
Wallace) finl>en, welche in Sachen bes Geisterglaubens 
eine Urteilsschwäche bekunben, bie man nach ihren 
wissenschaftlichen Leistungen ihnen nicht zutrauen 
möchte. Die ganze spiritistische Lehre ist - unb 
l>ies gilt von l>em populären wie von l>em wissen
schaftlichen Spiritismus - ein Probukt l>er Kritik
losigkeit unb Leichtgläubigkeit, unb selbst l>ie Be
sonnensten unter l>en Anhängern bieser Lehre unter
scheiben sich von ben Blinbgläubigen Iel>iglich burch 
einen geringeren Gral> l>ieser Eigenschaften. Lapponi, 
l>er Leibarzt zweier Päpste, hat in seinem Werke 
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"Hypnotismus uno Spiritismus" oie Stellung oes 
Spiritismus in treffenoer Weise gekennzeichnet, aller
oings ohne oie Tragweite seiner Erklärungen zu er
kennen, inoem er bemerkt: "Vom Stanopunkte oer 
oargelegten Kritiken betrachtet, wären wir auf oem 
Wege, oen Spiritismus mit oer alten Magie uno mit 
oer Nekromantie oer alten Zeiten zu ioentifizieren. 
Wenn einer uns oiese Bemerkung machen will, haben 
wir nichts oagegen einzuwenoen. Wir möchten sogar 
erklären, oaß zwischen oer Magie uno oer Nekromantie 
oer vergangenen Zeiten uno oem Spiritismus von 
heutzutage kein wesentlicher Untersdlieo ist, uno wir 
möchten sogar auf oeren Ioentität schließen." 

Die Ioentität oes Spiritismus mit oer Magie uno 
oer Nekromantie oer Alten, oie Lapponi in seiner 
Naivität ohne weiteres zugibt, besagt für oen nüchtern 
Denkenoen mehr, als lange Ausführungen vermöchten. 
Aber oie Magie uno oie Nekromantie beoeuteten für 
oie sich oamit Befassenoen vor )ahrtausenoen keine 
geistige Verirrung, wie oer Spiritismus für oie lebenoe 
Generation, oa oer Glaube an oas Eingreifen über
sinnlicher Wesen in oie iroischen Vorgänge uno an 
oas Vermögen oes Menschen, übernatürliche Kräfte 
zu erlangen, nichts in sich barg, was oer Naturkennt· 
nis jener Zeit zuwioer lief. Es ist auch sehr beachtens· 
wert, oaß oie unsagbar läppischen Dinge, welche 
oie Spirits in oen spiritistischen Sitzungen häufig 
trieben, selbst sehr intelligente Personen, z.. B. oen 
verstorbenen ou Prel, in ihrem Glauben an oiese 
Wesen nicht zu beirren vermochten. Heutzutage oürften 
immer noch für oiejenigen, oie irgeno eine Kennt· 
nis von einer Geisterwelt zu besitzen glauben, oie 
treffenoen Bemerkungen Kants ("Träume eines Geister· 
sehers" erläutert ourch Träume oer Metaphvsik, 
Geltung besitzen: "Wenn inoessen oie Vorteile uno 
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Nachteile ineinan<>er gerechnet, <>ie <>emjenigen er
wachsen können, <>er nicht allein für <>ie sichtbare 
Welt, son<>ern auch für <>ie unsichtbare in gewissen 
Gra<>en organisiert ist (wofern es jemals einen solchen 
gegeben hat), so scheint ein Gesdtenk von <>ieser Art 
<>emjenigen gleich zu sein, womit ]uno <>en Tiresias 
beehrte, <>ie ihn zuvor blin<> madtte, <>amit sie ihm 
<>ie Gabe zu weissagen erteilen könnte. Denn, nach 
<>en obigen Sätzen zu urteilen, kann <>ie anschauen<>e 
Kenntnis <>er an <>eren Welt allhier nur erlangt wer<>en, 
in<>em man etwas von <>emjenigen Verstan<> einbüßt, 
welchen man für <>ie gegenwärtige nötig hat""'). 

]e<>e einseitige, intensive un<> anhalten<>e Beschäf
tigung mit einem Gegenstan<>e, einer Wissenschaft • 

• ) Es ist bemerkenswert un~ bezeichnenö, öaß ()er 
Spiritismus in neuerer Zeit auch im streng katholischen 
Lager mehr un~ mehr Anhänger fan~. So hat ~er Jesuit 
Pater Franeo eine Stuöie veröffentlicht, in welcher er mit 
Entschieöenheit für ~en Spiritismus eintritt unö sich zu ~er 
Behauptung versteigt, ~aß heutzutage eigentlich nur noch 
wenige beschränkte Köpfe öie Wahrheit öer spiritistischen 
Lehre leugnen. Um über meinen eigenen Stanöpunkt in 
öer frage keinen Zweifel aufkommen zu lassen, sei mir 
gestattet, ~ie Schlußbemerkungen memer Schrift "Somnam
bulismus unö Spiritismus", 2. Auflage 1907, hier anzuführen: 
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit öen sogenannten 
okkulten Phänomen, welche öer Spiritismus als seine Domäne 
betrachtete, hat, wie wir im Vorhergehen~en zeigten, schon 
Vieles ~a.zu beigetragen, öen Schleier öes Mystischen von 
einer Reihe von Tatsachen zu entfernen, öie von spiritistischer 
SeIte zugunsten ihrer Anschauungen verwertet wur()en. Es 
ist zu erwarten, öaß es ernster wissenschaftlidler forschung 
gelingen wirö, im Laufe öer Zeit mehr unö mehr von jenen 
materiellen meöiumistischen Phänomenen, öie uns heute so 
rätselhaft erscheinen, in öen Zusammenhang ~er Naturvor
gänge E inzu fügen \IOÖ öaöurch wenigstens in öen Kreisen 
öer Oebilöeten öer Ausbreitung öes Spiritismus einen Damm 
zu setzen. 
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einer Kunst I technischen Problemen usw. bel)ingt 
auch, wenn e>iese-Ibe bee>eutene>e Verstane>esleistungen 
erheischt, eine Einschränkung l)es geistigen Horizonts 
unl) l)amit e>er Urteilsfähigkeit für ane>ere Gebiete. 
Hieraus erklären sich zum Teil, wie wir schon an 
früherer Stelle ane>euteten, e>ie Unbeholfenheit unl) 
Unsicherheit in Angelegenheiten e>es täglichen Lebens, 
e>ie man so häufig bei Gelehrten une> Künstlern 
trifft. Die meisten l)ieser Weltunerfahrenen haben 
jel)och l)ie Einsicht, ihre schwache Seite zu erkennen 
unl) sich in praktischen Angelegenheiten von anl)eren 
leiten oe>er versorgen zu lassen. Es gibt jel)och 
gelehrte Herren I welche l)ieser Einsicht ermangeln 
unl) sich e>aher in Unternehmungen einlassen, bei 
l)enen sie e>urch ihre Unzulänglichkeit zu Schae>en 
kommen. Manche gehen in e>er tJberschätzung ihrer 
Begabung une> ihres Wissens so weit, e>aß sie auch 
außerhalb ihrer Fachwissenschaft auf verschiel)enen 
Gebieten eine Autorität beanspruchen, auf welche sie 
keinerlei Anrecht haben. Diese Urteilsschwäche hat 
schon für manchen hervorragene>en Vertreter e>er 
Wissenschaft recht unangenehme Früchte gezeitigt, ine>em 
sie ihn verleitete, sich als kompetent in Angelegen
heiten zu erachten, für welche er nicht l)ie erforl)erliche 
Sachkenntnis besaß. Ein recht treffenl)es Beispiel ist 
l)er Fall e>es "klugen Hans" in Berlin, jenes berühmten 
Pferl)es, e>as nach e>em Gutachten einer Kommission, 
an l)eren Spitze sich l)er Psychologe Geheimrat Pro
fessor Stumpf befane>, l)ie Fähigkeit besitzen sollte, 
komplizierte Rechenaufgaben zu lösen, Quae>ratwurzeln 
auszuziehen, Personen nach Photographien wiel)erzu
erkennen, konsonierenl)e unl) l)issonierene>e Akkore>e 
zu unterscheie>en usw., i. e. in bezug auf seine in
tellektuellen Leistungen als auf l)er Stufe eines Quin
taners stehene> betrachtet wurl)e. Dabei wure>e über-
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sehen, wie Moll nachgewiesen hat, baß bie scheinbar 
so merkwürbigen Leistungen bes klugen Hans auch 
burch Zeichen veranlaßt werben konnten, bie von bem 
Besitzer bes Pierbes o<>er anberen Personen ausgingen, 
was in ber Tat auch ber fall war. Stumpf ist, was 
wir nicht verschweigen bürfen, zu bieser Ansicht auch 
später gekommen. 

Die gelegentliche Urteilsschwäche Intelligenter äußert 
sich auf allen Gebieten menschlicher Geistestätigkeit. 
Wir werben uns bamit noch an späteren StelIen zu 
beschäftigen haben. Hier wollen wir nur an einigen 
Beispielen zeigen, welchen Blöbsinn Personen, benen 
ein gewisses Maß von IntelIigenz nicht abzusprechen 
ist, zu leisten imstanbe sinb. Enbe <>er 80 er Jahre 
bes vorigen Jahrhunberts erregte bie unter bem Titel 
"Rembranbt als Erzieher" publizierte Schrift eines 
anonymen Autors viel Aufsehen in Deutschianb; sie 
führte auch zu einer fülle von Erörterungen in ber Tages
presse unb in Broschüren, welche ben in ber Schrift 
enthaltenen Ansichten zum Teil zustimmten, zum Teil 
sehr entschieben entgegentraten. Der Autor bes Buches 
(ein Philologe) ist zweifelIos ein gebilbeter unb in
telIektuell wohlbegabter Mann. Doch trägt schon ber 
Titel seines Buches einen exquisit schwachsinnigen 
Charakter. Wenn ber Autor über bie Persönlichkeit 
unb bas Leben Rembranbts sich genügenb informiert 
hätte, so müßte er wissen, baß ber geniale Künstler 
ein Mann von keineswegs einwanbfreiem Charakter 
war, woraus er, bies sollte man wenigstens glauben, 
hätte folgern müssen, baß bie Ibee, benseIben ber 
beutschen Nation als Vorbilb zu empfehlen, gerabezu 
eine Ungeheuerlichkeit barsteIU*). Von ben zahlreichen 

*) Vergleiche hiezu meine Schrift "tlber l>ie geniale 
Geistestätigkeit mit besonl>erer Berücksichtigung bes Genies 
für bill>enl>e Kunst". 1903. Seite 80. Beispielsweise sei 
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schwachsinnigen AUßerungen, ()ie man in ()er Schrift 
neben manchen treffen()en Bemerkungen fin()et, seien 
hier nur folgen()e angeführt: 

"Eine höhere Weltanschauung kennt we()er innen 
noch außen, son()ern nur ()ie Mitte, ()as Leben." 

"Im Bauer begegnet sich ()as ir()ische mit bem 
himmlischen, ()as äußere mit ()em inneren Leben bes 
Menschen, ()er König mit bem Künstler." 

"Rembran()t ber bäuerliche un() königliche Künstler 
ist in seiner Art ein eherner fels, ein fester, unver
rückbarer Punkt, an bem sich bie beutsche Volks
seele zu neuen unb schöneren Gestaltungen ihrer 
selbst ankristallisieren kann." 

Die an Rembranc)f sich ankristallisierenbe beutsche 
Volksseele, welch ein herrliches Bil()! 

"Das Wissen erzeugt Pygmäen, ber Glaube er
zeugt Heroen. Kunst ist Subjektivität unb Subjek
tivität ist Glaube." 

"Erst ()ann ist ein Ding vollkommen, wenn es bas 
Gegenteil von sich selbst ist; ()as ist eine Zwielichts
weisheit; aber im Zwielicht ()enkt man am besten." 

"Die Giganten haben ihre Schlangenfüße : aber 
auch biesen ist ()ie ()eutsche Kraft gewachsen." 

Unter ()en polemischen Schriften, zu welchen ()ie 
Möbius'sche Abhan()lung: "tJber ()en physiologischen 
Schwachsinn ()es Weibes" ()en Anstoß gab, figuriert 
eine von freimann : "tJber ben physiologischen Stumpf
sinn ()es Mannes". Die Schrift ist zweifellos von 

hier nur erwähnt, öaß RembranM, nach~em er in Bankerott 
geraten war, sich zu Transaktionen von keineswegs ehren
haftem Charakter herbeiließ, um sich Belästigungen seitens 
seiner nicht befrie~igten Gläubiger zu entziehen, un() baß er 
in seiner letzten Lebenszeit ()em Trunke ergeben war. 
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einer Dame verfaßt, c>er man Bilc>ung unc> Intelligenz 
nicht absprechen kann. Un~ c>om leistet c>ie Autorin, 
c>ie auf ~ie Mec>iziner im Allgemeinen unc> auf Möbius 
im Beson~eren sehr s(hledlt zu sprechen ist, folgenc>e 
Sätze: 

"Die mec>izinische Wissenschaft lehrt c>ie "Kunst" 
als Mensch wie c>as Schwein leben zu können." 

"Die Wollust ist in c>er mec>izinischen Wissen
schaft ~as Zeichen c>er Gesun~heit." 

"Fortschritte haben c>ie Mec>iziner auf keinem 
einzigen Gebiete erzielt." 

"Unter c>en freilebenc>en Tieren kommen keine 
Krankheiten vor." 

"Die Arznei ist für ~en Kranken, nicht für ~en 

Gesunc>en", sagt Möbius. Hier zeigt sich ~eutlidl 

wie unfähig zu logischem Denken c>ie ~rzte sinc>. 
Da ~ie Arznei ~em Gesun~en sdta~et, so muß sie 
~em KriHlken, ~essen Organismus so wie so smon 
geschwächt ist, erst recht schaC>en." 

"Der größte Teil ~er mec>izinischen Wissenschaft 
ist Blöc>sinn un~ c>er Rest ist aus ~er Naturheil
kunc>e geliehen." 

"Je mehr Mec>iziner es gibt, um so sdtlimmer 
steht es mit ~em Gesunc>heitszustanc>e eines Volkes. 
Man kann geraC>ezu sagen, c>ie Arzte sinc> schul~ 

~aran, c>aß c>ie Kulturvölker unc> ihre Gesunc>heit 
so weit heruntergekommen sin~." 

"Der Mec>iziner weiß gar nimt, ~aß von ~er Er
kältung als solcher keine Krankheit herrühren kann, 
~enn ~ie Erkältung ist streng genommen, ein Prozeß 
~er GesunC>ung." 
Wir müssen aus räumlichen Grünc>en öarauf ver

zichten, ~iese Blütenlese fortzusetzen. Die Schrift 
zeigt in recht prägnanter Weise, weldt haarsträuben~er 
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Unsinn sich im Gehirn einer intelligenten Person fest
setzen kann, wenn ~eren Denkvermögen ~urch Vor
urteile un~ Lei~enschaft beeinflußt ist. 

Wenn wir bas im Vorstehen~en über ~ie Urteils
schwäche intelligenter In~ivi~uen Angeführte überbli<ken, 
so können wir ~en Schluß nicht abweisen, ~aß ~ie 

partielle von ~er allgemeinen Dummheit nicht ~urch 

eine tiefe Kluft getrennt ist. Was ~er Beschränkte 
leistet, ist burchaus nicht immer von min~erwertigem, 
was ~er Intelligente pro~uziert, nicht immer von voll
wertigem Charakter. Der Beschränkte wir~ ~urch Unter
richt, tJbung, Erfahrung unb Besonnenheit zu einzelnen 
Leistungen befähigt, ~ie über bem Durchschnittsniveau 
seiner Begabung stehen; ~er Intelligente an~ererseits 
kann ~urch Mangel an tJbung un~ Erfahrung, burch 
Affekte, Leibenschaften, Selbstüberschätzung un~ anbere 
Umstänbe zu Leistungen gelangen, bie seiner Gesamt
begabung nicht entsprechen. 

o 0 
o 



v. Abschnitt. 
c 

A. Die Dummheit als faktor 
im wirtschaftlichen un() sozialen 

Leben. 
o 

Ein Sprichwort sagt zwar: ()ie Dummen haben ()as 
Glück; soweit sich bieses jebodt auf materielle Ver
hältnisse bezieht, trifft ()er Satz nur für Ausnahms
fälle zu. Im allgemeinen verknüpft sich bas, was man 
Glück gewöhnlich nennt, weit häufiger mit ber Intelli
genz als mit ber Beschränktheit unb zwar aus ()em 
naheliegenben Grunbe, weil ber BesdJJ:änkte nur burdt 
Zufall gewinnen kann, was ()er Intelligente ()urch kluge 
Beredtnung erreicht. Der besdtränkte Arbeiter ist 
weniger leistungsfähig als ()er intelligente; er fin()et 
beshalb weniger leicht Besdtäftigung unb erzielt auch 
nur geringeren Verbienst. Beschränktheit hält audt 
zahlreiche Arbeiter ()avon ab, sidt ()en Organisationen 
anzusdtließen, bie auf Verbesserung ihrer Lohnverhält
nisse hinarbeiten. Der wenig begabte kaufmännische 
Gehilfe mag in untergeor()neter Stellung für mehr 
mechanische Dienstleistungen sidt genügenb qualifizieren; 
zur· selbstänbigen Tätigkeit ist er nicht befähigt un() 
baher gewöhnlich außerstan()e, einen besser bezahlten 
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Posten zu erlangen. Der beschränkte Kaufmann ist 
zumeist nur imstanbe, ein kleines Geschäft in einer 
Weise zu führen, bie einen sicheren Ertrag ermöglicht·); 
läßt er sich in größere Unternehmungen eint so 
kommt er infolge seiner Urteilsschwäche allzu leicht 
zu Scha()en. Selbst ber Besitz eines größeren Ver
mögens vermag ihn oft nicht vor bem Schiffbruche zu 
bewahren, ba er infolge seiner Unfähigkeit, Personen 
unb Verhältnisse richtig zu taxieren, tJbervorteilungen 
()er verschiebensten Art ausgesetzt ist. Daß ()ie Be
schränktheit auf bem Lan()e ungeheuer oft eine Quelle 
bäuerlicher Mißwirtschaft ist, unterliegt ebenfalls keinem 
Zweifel. Die Beschränktheit verknüpft sich sehr gerne 
mit einer Sorglosigkeit in betreff ber Zukunft, ()ie 
verb erblich wirb. Das Erträgnis günstiger Jahre wir() 
verbraucht, zum Teil im Wirtshaus verpraßt, währen() 
für ben Ausfall in schlimmen Jahren ein Reservefon() 
geschaffen werben sollte. Von einer Versicherung gegen 
Hagelschlag, Vieh krankheiten ete. wirb abgesehen, selbst 
()ie Versicherung gegen feuersgefahr in ganz unzuläng
licher Weise betätigt. Diese Sorglosigkeit führt in vielen 
fällen zu schwerer Schä()igung, selbst zum Ruin ()er 
wirtschaftlichen Existenz ()er Betreffenben. Die ungünstige 
Situation ber Beschränkten auf wirtschaftlichem Gebiete 
wirb noch baburch verschlimmert, ()aß von vielen Seiten 
auf ()ie Dummheit gera()ezu spekuliert unb ()ie Aus
nützung ()erselben in gewissenlosester Weise betrieben 
wirb. Man kann sich ein Bilb ()avon verschaffen, wenn 
man ein Zeitungsblatt mit vielen Inseraten zur Han() 
nimmt. Das Gesetz gegen ben unlauteren Wettbewerb 
hat zwar ber tJbervorteilung ber Dummen burch un
berechtigte Anpreisungen in ()en Zeitungen gewisse 

*) Es gibt auch Ausnahmen in <lieser Beziehung. Ver
gleiche S. 18. 
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Schranken gesetzt, ()ieselbe je()och keineswegs zu unter
()rücken vermocht. Unter i)en auf i)ie Dummheit i)es 
Publikums berechneten Zeitungsinseraten rangieren in 
erster Linie i)ie Anpreisungen i)er Geheimmittel, welche 
entwe()er alle überhaupt existiereni)en Krankheiten heilen 
oi)er speziell i)ie als unheilbar erachteten Krankheiten, 
(Krebs, Epilepsie ete.) kurieren sollen. An i)iese reihen 
sich i)ie Reklamen für Mittel, i)urch welche gewisse 
körperliche Mängel unfehlbar gehoben weri)en. Da weri)en 
Pulver uni) Tees angepriesen, welche je()en Uberfluß 
an Embonpoint beseitigen, uni) wiei)er ani)ere, welche 
zu einer "ii)ealen Büste" verhelfen, Salben, welche auf 
i)er glattesten Lippe einen prächtigen Schnurrbart uni) 
solche, i)ie auf ()em kahlsten 5chä()el eine Lockenfülle 
hervorzaubern. Ja. es mangelt nicht an Mitteln, i)eren 
Gebrauch jei)er Dame bie unbegrenzte Ani)auer ihrer 
Schönheit garantieren. Uni) i)abei sin() all ()iese Er
zeugnisse wun()erbaren Erfini)ungsgeistes so einfach 
anzuweni)en unb vollkommen harmlos. Hieher ge
hören auch i)ie Reklamen vieler Kurpfuscher, Magneto
pathen unc> selbst mancher approbierter Ärzte. Auch 
viele ani)ere Inserate wenben sich offenbar an i)ie
jenigen, i)ie nicht alle weri)en, so insbesonbere i)ie 
Annoncen c>er Heiratsvermittler, gewisse Stellungs-, 
Kaufs- unb Verkaufsangebote. Die Dummheit ist aber 
auch häufig i)ie Quelle falscher uni) leidttfertiger Speku
lationen, i)ie auf leichten Erwerb abzielen. Die i)em 
Lottospiel gewohnheitsmäßig Ergebenen gehören wohl 
zum größten Teil i)er Kategorie i)er intellektuell Min
berwertigen an, uni) es ist bei)auerlich, i)aß noch mehrere 
beutsche Buni)esstaaten es nicht verschmähen, in form 
einer Lotterie bie Torheit i)ieser Ini)ivic>uen auszunützen. 
Einfältige Menschen weri)en auch vielfach burch i)as 
Versprechen hoher Zinsen zum Hinausborgen größerer 
oc>er geringerer Teile ihres Vermögens an Schwinc>ler uni) 
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Betrüger verleitet, mitunter auch burch einen geringen 
Gewinn an ber Börse zu Spekulationen veranlaßt , ()ie 
ihnen schließlich ()en materiellen Untergang bringen. 

Die Dummheit erweist sich auf wirtschaftlichem 
Gebiete auch ba()urch öfters von schwerem Nachteil, 
()aß sie sich Neuerungen je()er Art fein blich gegenüber· 
stellt. In ben früheren Dezennien haben manche Ge· 
meinben in kläglicher Verkennung ber Vorteile, welche 
()ie Eisenbahn ()em Han()el unb Wanbel bringt, sich 
ernsthaft bemüht, ()ieses Verkehrsmittel von ihren 
Gemarkungen fernzuhalten, eine Schäbigung, unter ()er 
()ie betreffen ben Gemein()en zum Teil noch heute leiben. 
Wichtige Einrichtungen, ()eren wirtschaftliche Vorteile 
jebem Einsichtigen klar sin(), wie Wasserleitung, elektrische 
Beleuchtung, Errichtung von Ba()eanstalten ete. kommen 
an manchen als Sommerfrischen stark frequentierten 
Orten nur beshalb nicht zustanbe, weil bie Mehrzahl 
()er Gemeinbemitglieber zu beschränkt ist, um einzusehen, 
welches Gewicht berartige Annehmlichkeiten für ()en 
Stäbter bei ber Auswahl einer Sommerfrische haben. 
Der beschränkte Hanbwerker jammert, statt sich um ()ie 
Anfor()erungen bes Publikums zu kümmern un() sein~ 

Erzeugnisse zu bessern, über bie bösen Zeiten un() ()ie 
l<onkurrenz, welche ihm ()ie I<unbschaft wegnimmt. 

[J 

In unserem gesellSchaftlichen Leben begegnen wir 
einer Reihe von Erscheinungen, ()ie, obwohl in allen 
Schichten ber Gesellschaft, auch in ()en gebil()etsten 
anzutreffen, boch nur als Ausfluß einer intellektuellen 
Schwäche zu betrachten sinb. 

Die übertriebene Schätzung bes Reichtums ist hier 
nimt ()ie auffälligste un() bebauerlichste Erscheinung. 
Gelb ist etwas sehr Reelles unb bebeutet einen Macht· 

loewenfel", Uber "ie Dummheit. 2. Auf!. 12 
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faktor, c>er sich in allen Sphären c>es privaten wie öffent
lichen Lebens geltenC> macht, unC>, wenn auch c>er Besitz 
allein schon in c>en Augen Vieler Ansehen verleiht, uni) 
man es bei uns nicht versmmäht hat, einem reim ge
worc>enen Bierbrauer einen Platz in c>er Ruhmeshalle 
zu gewähren, so gibt es c>om auch wiec>er anc>ere, 
beC>ächtige Leute, c>enen c>as Vermögen an sich nidtt 
imponiert. Einem tieferen intellektuellen Niveau ent
springenc>, C>. h. weniger entsmulc>bar ist c>ie übertriebene 
Smätzung reiner Außerlichkeiten, wie Titel, Orc>en, Zu
gehörigkeit zu einer Korporation, Abkunft, Verkehr usw. 
Es ist wohl begreiflich, c>aß unter c>em monarmism 
bürokratismen Regime, c>as hinter uns liegt, angesichts 
c>er Gepflogenheit, c>aß man anerkannte Verc>ienste 
c>urch c>ie Verleihung von Titeln unc> Orc>en zu be
lohnen sumte, namentlich in Beamten- unc> Gelehrten
kreisen auf c>en Besitz oc>er c>ie Erlangung C>erartiger 
Auszeichnungen Gewicht gelegt wurC>e. Allein c>er ver
stän<>ig unc> nüchtern Urteilenc>e mußte wissen, <>aß <>ie 
fraglimen Auszeichnungen nicht lec>iglich c>em Verc>ienste 
zu Teil wurc>en, sonc>ern in vielen fällen nur c>en Cha
rakter von Gunstbezeugungen seitens vorgesetzter oc>er 
homstehenc>er Persönlichkeiten mitunter (so namentlim 
bei fürstlichkeitsbesuchen) aum nur c>ie Bec>eutung eines 
Höflimkeitsaktes gegen Dritte o<>er eines Trinkgelc>es 
besaß. Dieser Tatbestan<>, sowie c>er Umstanc>, c>aß 
keineswegs selten Männern von hohen Verc>iensten 
je<>e Anerkennung in <>er in Re<>e stehenc>en Weise 
versagt blieb, hätte jeC>em sonst einigermaßen ver
stän<>igen Staatsc>iener c>arüber trösten müssen, wenn 
<>ie Leere seines Knopfloches noch fortbestanc> zu einer 
Zeit, in <>er er auf Verleihung einer höchsten Auszeim
nung rechnen zu c>ürfen glaubte. Allein <>ies war keines
wegs immer c>er fall, unc> <>ie Betrübnis war oft recht 
groß, wenn c>ie Liste c>er Neujahrsauszeichnungen nicht 
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~as Ersehnte brachte. Die Schätzung ~er Or~en ~ürfte, 
~a solche nicht mehr verliehen wer~en un~ auch nicht 
mehr getragen weri:len können, gegenwärtig bei uns 
sehr gesunken sein, währen~ ~ie Titel, un~ zwar auch 
solche, ~ie auf keinerlei Ver~ienst zurückgeführt wer~en 
können, noch immer sehr in Ansehen stehen un~ auch 
von ~en Inhabern nicht gering geschätzt wer~en, so 
namentlich i:lie Exzellenz, ~ie zum Teil nur i:las Appen~ix 
gewisser Stellungen bil~ete, auch lei:liglich als Äußerung 
von Hofgunst verliehen wuri:le. Man kann i:lem ent
gegenhalten, ~aß auch geistig hervorrageni:le Männer, bei 
()enen man kaum eine Urteilsschwäche annehmen kann, 
auf ~ie ihnen vom Monarchen verliehenen Auszeichnungen 
vielfach kein geringes Gewicht legten. Dies ist zweifellos 
richtig, je~och auf ~en Umstan~ zurückzuführen, baß auch 
hohe Intelligenz vor Eitelkeit nicht schützt. Auch Goethe, 
~er bei seinem Dichterruhm gewiß keinen Grunb hatte, 
fürstlichen Anerkennungen irgeni:l welche ßebeutung 
beizulegen, betrachtete seinen Exzellenztitel als etwas, 
was seine Stellung nach außen hob, weil er trotz seiner 
geistigen Größe von einer gewissen Eitelkeit nicht ganz 
frei war. 

Ähnlich verhält es sich mit ber Schätzung ~es Ai:lels 
uni:l gewisser gesellschaftlicher Kreise, in welchen oieser 
eine Rolle spielt. Es hat zweifellos eine gewisse Be
rechtigung, wenn ein Mensch auf seine Abkunft von 
Vorfahren, öie sich Veroienste erwarben uni:l angesehene 
Stellungen bekleii:leten, Wert legt. Man kann es auch 
verstehen, oaß bei unseren heutigen gesellschaftlichen 
Gepflogenheiten uni:l Anschauungen oie Besitzer von 
Ai:lelspräi:likaten in oiesen einen Vorzug erblicken, oer 
sie oer Masse gegenüber auszeichnet. Allein i:lie An
schauung, i:ler man zuweilen in aristokratischen Kreisen 
begegnet, i:laß i:ler Mensch eigentlich erst beim Baron be
ginne uni:l i:ler Ai:lelige kraft seiner Abkunft ein Wesen 

12" 
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von feinerer ober höherer Organisation als bas gemeine 
bürgerliche Pack repräsentiere, kann nur als Ausfluß 
von Urteilsschwäche erachtet werben. Intelligentere An
gehörige ber Aristokratie sinb von solchen Ansichten 
in ber Regel frei. Die übermäßige Schätzung bes Abels 
seitens einzelner Angehöriger ber Aristokratie spielte 
jeboch bis in bie jüngste Zeit in gesellschaftlidter Hin
sicht eine geringere Rolle, als bie übertriebene Wertung 
bes Abels in gewissen bürgerlichen Kreisen. Zahlreiche 
Angehörige ber Gesdtäftswelt, Bankiers, Kaufleute, In
bustrielle glaubten, nachbem sie es zu bebeutenben 
materiellen Erfolgen gebracht hatten, ihr Ansehen ba
()urch zu erhöhen, baß sie sich Zutritt in gewisse ex
klusive Kreise, in weldten ber Abel mehr ober minber 
()en Ton angab, versdtafften. Bei biesen Bestrebungen 
spielte meist bie Eitelkeit ber Gattin eine wesentliche 
Rolle, ber Frau, für bie ber Verkehr mit öem exklu
siven Kreise fast einer Abelung gleidtkam unb bie ge
legentliche Ansprache einer Prinzessin bie Bebeutung 
eines Orbens besaß. Es war baher natürlidt, baß man 
sich ernstlich bemühte, burch Connexionen solcher Ehren 
teilhaftig zu, werben, unb beshalb ben Verkehr mit 
Herrn ober Frau v. X. unb anberen Persönlidtkeiten 
eifrigst pflegte, von beren Einfluß man bie Erfüllung 
bes so heiß gehegten Wunsches erwarten konnte. Es 
war auch selbstverstänblich, baß man an Bazars unb 
ähnlichen Veranstaltungen, bie von ber Creme ber Ge
sellschaft besudtt wurben, stets lebhaftesten, oft mit 
Opfern verbunbenen Anteil nahm. Diese Bemühungen 
hatten nicht immer bas gewünschte Resultat. Die Frau 
bes Fabrikanten ober Bankier Sounbso mußte früher 
ober später gelegentlich erfahren, namentlich wenn ihre 
Bilbung gewisse Mängel aufwies, baß bie Damen ber 
von ihr so horn gesdtätzten Gesellschaft sich nimt ge
rabe sehr günstig über sie äußerten unb manche ber-
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selben sie gerabezu als einen Einbringling erachteten, 
von bem man sich tunlichst fern halten müsse. Dies 
konnte nicht verfehlen, bei <>er so Enttäuschten <>ie 
Meinung über <>en Wert <>es Verkehrs mit <>ern exklu
siven Kreise sehr herabzuschrauben un<> ihr <>ie tlber
zeugung beizubringen, <>aß es eine Torheit war, wenn 
sie sich in <>enselben einzu<>rängen versuchte. 

Das törichte Bestreben, in einen als höher erach
teten gesellschaftlichen Kreis zu gelangen, hat aber nicht 
ganz selten noch erheblich ungünstigere folgen. Durch 
Eitelkeit verblen<>ete Eltern glauben mitunter ihr An
sehen baburch zu erhöhen, <>aß sie eine Tochter an 
()en Träger eines a<>eligen Namens verheiraten, bessen 
persönliche Eigenschaften unb Stellung sie nicht ent
fernt veranlassen würben, ihn zum Schwiegersohne 
zu wählen, wenn er nicht ben Vorzug ber abeligen 
Abkunft besäße. Die Tochter, ()ie von Eitelkeit ()er 
Eltern mehr ober min<>er angesteckt wurbe, muß <>ann 
meist <>urch ein verfehltes Leben für bie Torheit ihrer 
Eltern büßen. 

Das Bestreben reich geworbener Geschäftsleute, sich 
in bie von ihnen als bie Elite ber Gesellschaft be
trachteten Kreise einzu<>rängen unb in ihrer Lebens
führung es biesen gleichzutun, nimmt in Amerika öfters 
noch viel ungeschlachtere un() lächerlichere formen an 
als bei uns. Der Parvenu-Millionär glaubt es bort 
mitunter seinem Reichtum schulbig zu sein, sein Haus 
mit Kunstschätzen un<> ben kostbarsten Raritäten zu 
füllen unb eine Dienerschaft in ber Art wie ber eng
lische Hochabel zu halten. Eine ergötzliche Schilberung 
von ber Behausung eines <>erartigen Parvenus, ()er 
seinen Reichtum seiner Skrupellosigkeit ver()ankte, 
eines Mister Q'DoyJe gibt uns frau von Heyking in 
ihren rasch berühmt geworbenen "Briefen, ()ie ihn nie 
erreichten". 
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"Auf öem mit blitzenöen Kupferplatten belegten 
Dache stehen zwei große Bronzereiter, ähnlich wie auf 
öem öeutschen Reichstagsgebäuöe, bei öenen man sich 
auch immer staunenö fragt, wie sie wohl öa hinaufge
kommen sinö. Die Haustüre ist massiv geschnitzt 
unö entstammt einem alten befestigten Hause bei 
Golconöa; sie ist mit weit vorspringenöen eisernen 
Spitzen versehen, öie einst öazu öienten, öen Anprall 
feinölicher Elefantenreiterei aufzuhalten. Durch öiese 
Türe tritt man in eine weite, weißgolöene Halle. Zwei 
ägyptische Mumienkasten , reich bemalt unö vergolöet, 
mit Deckeln, öeren obere Enöen Sperberköpfe öar
stellen, stehen aufrecht, wie Schilöwachen zu beiöen 
Seiten einer wunöerbaren Malachittreppe , öie zu öen 
oberen Stockwerken führt. Es ist eine weltbekannte 
Treppe, über öie öie Lebemänner zweier Kontinente 
geschritten; führten ihre Stufen öoch einst zu jener 
berühmten Aspasia öes zweiten Kaiserreiches, öer sie 
ein russischer Großfürst geschenkt." 

"Gepuöerte Diener mit respektablen englischen Ge
sichtern stanben sich auf öen Treppenabsätzen stumm 
gegenüber. ""Als ber Herzog von H. neulich ver
krachte,"" erklärte mir Charles W. O'Doyle, ""habe 
ich nach Lonöon telegraphiert unö seine ganze Diener
sdlaft rüberkommen lassen - so war ich öodl sicher, 
Leute zu haben, öie in einem anstänöigen Hause 
trainiert woröen sinö."" 

Gepuöerte Diener in öem Hause eines republi
kanischen Millionärs, öas ist wohl ein ergötzlidtes 
Zeichen öafür, welcher Graö von Urteilsschwädle inbe
zug auf öie Anforöerungen öer feineren Gesellschaft 
bei einem ungebilöeten Menschen neben öer größten 
geschäftlichen Gerissenheit bestehen kann. 

Die Dummheit hat auch einen erheblichen Anteil 
an manchen Tragikomööien, öie sich im gesellschaft-
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lichen Leben abspielen. Dem Wunsche, vermögenöer 
zu scheinen, als man in Wirklichkeit ist, liegt häufig 
nur Beschränktheit zugrun()e. Man befürchtet, an 
gesellschaftlicher Achtung zu verlieren, wenn man eine 
seinen Verhältnissen entsprechenbe Lebensführung nach 
außen hin zeigt. Deshalb ist alles barauf berechnet, 
um ben Anschein bes Gutsituiertseins zu erwecken 
unb zu wahren. Damen mit ben besrneibensten Ein· 
künften kleiben sich elegant unb geben Einlabungen, 
öie nur baburch ermöglicht werben, baß an bem Not
wenbigsten gekargt wirb. Man schämt sich, eine gut
bezahlte Stellung anzunehmen, unb zieht es vor, zu 
Hause um ben kärglichsten Verbienst mühevoll zu ar
beiten, weil bies geheim gehalten werben kann. Von 
besonbers üblen Folgen ist bie Dummheit mittelloser 
Eltern, wenn biese ihre Töchter, wie bies nicht selten 
geschieht, statt sie für einen Beruf ausbilben zu lassen, 
elegant kleiben, auf Bälle ete. führen, um burch ben 
Anschein ber Wohlhabenheit freier anzulocken. Die 
Spekulation schlägt häufig fehl, unb bie armen Mäbchen 
müssen später burch eine traurige Existenz für bie 
Torheit ihrer Eltern büßen. 

o 0 
[J 

B. Die Dummheit in öer Kunst. 
o 

Der Ruhm bes Dichters hat so viel Verlockenbes, 
<>aß man es begreiflich finben kann, wenn nach ()em
seI ben neben ben Auserwählten auch zahlreiche Nicht
berufene streben. Unter ben letzteren sin() bie Be
schränkten mit einem erheblichen Kontingent vertreten, 
un<> ihre Werke tragen ben Stempel ihrer Geistesart, 
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in welcher Form ()ieselben auch erscheinen mögen. 
Manche oieser Dichterlinge besitzen eine gewisse Ge
wanotheit im Reimen, oie sie für eine poetische Aoer 
halten uno zu Versen ausnützen, in welchen oie trivial
sten uno albernsten Ge()anken in gewisse Füße mit 
Ach uno Krach gezwängt weroen. An()ere verlegen 
sich oarauf, berühmte Muster nachzuahmen un() oie
sei ben in ihren Versen ()ur<n hohlen Pathos uno 
Phrasengeklingel zu übertreffen. Die Dichteritis ist 
bekanntlich eine psychische Affektion, welche sehr viele 
In()iviouen in jüngeren Jahren uno insbeson()ere unter 
()em Einflusse ()er Liebe heimsucht. Die Kin()er oer 
Musen, welchen ()iese Affektion zum Dasein verhilft, 
bleiben glücklicherweise zum größten Teil ()er Welt 
verborgen, weil ()ie Erzeuger oen Unwert o()er ()ie 
Unreife ihrer Werke erkennen o()er nur zu ihrem 
Vergnügen, ohne irgen() ein Verlangen nach Ruhm sich 
mit Dichten beschäftigen. Man könnte fragen, wie 
es trotz()em möglich ist, oaß so manches Bän()chen 
Geoichte ge()ruckt wir(), über ()essen Unwert ()ie Ver
leger ()och im allgemeinen nicht im Unklaren sein 
können. Die Drucklegung oerartiger poetischer Ergüsse 
fin()et gewöhnlich ihre Erklärung oarin, ()aß ()ie Autoren 
()ie Kosten tragen. Manche oerselben sin() Söhne reicher 
Eltern un() können sich als solche sogar oen Luxus 
einer feineren Ausstattung ihrer Werke erlauben. Allein 
auch weniger Begüterte bringen mitunter schwere Opfer, 
um sich oen Hochgenuß zu verschaffen, ihre Verse 
ge()ruckt zu sehen un() sie, oa auf beson()eren Absatz 
kaum zu rechnen ist, wenigstens freun()en un() freun
()innen oe()izieren zu können. Es mangelt aber auch 
nicht an fällen, in welchen von oer Dichtmanie erfaßte 
beschränkte, arme Schlucker ihre schau()erhaften Rei
mereien auf eigene Kosten orucken lassen un() von 
oeren Verschleiß eine kümmerliche Existenz fristen. 
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Der bebeutenbste Repräsentant bieser tragikomischen 
Sorte von Dichterlingen war wohl Wilhelm Sauter, ber 
in ben 60 er unb 70 er Jahren bes vorigen Jahrhunberts 
burch ben zum Teil köstlichen Blöbsinn, ben er in Form 
von Gebichten verübte, viel von sich reben machte. 
In einem mir vorliegen ben, von ihm verfaßten Festgebichte 
zur 400 jährigen Jubiläumsfeier ber Universität München 
unterzeichnete er sich: "Carl Wilhelm Sauter in Nürnberg, 
Patriot im beutschen Kaiserreich, berühmt als Sauter 
von ber Pegnitz, Autor unb Eigentümer seiner selbst
verfaßten poetischen Klänge, Uraniben, Orionen, seiner 
Selbstbiographie nebst bem System seiner Natur- unb 
Lebensphilosophie, Gebichte auf Schillers bramatische 
Charaktere, erste unb zweite Lieferung usw. usw. Literat: 
kosmopolitischer Naturphilosoph, Astrali()e, welcher 
glaubt, baß burch bie Sonne von Stern zu Stern ber 
Menschengeist fortlebt" *). 

Aber nicht nur bas Gebiet ber Lyrik wirb von 
ben beschränkten Dichterlingen bebaut, auch bie Novelle 
unb ber Roman bilben Objekte ihres Schaffens. Die 
Betreffenben besitzen gewöhnlich eine rege, weber 
burch Reflexionen noch burch Wissen eingebämmte 
Phantasie, unb wo biese sie im Stiche läßt, nehmen 
sie Anleihen bei bekannten Werken, um ben Faben 
ihrer gewöhnlich auf Spannung abzielen ben Erzählungen 
weiterzuspinnen. Auf biese Weise entsteht ein guter 
Teil unserer Hintertreppenliteratur , zumal ja manche 
bieser Dichterlinge auf Verbienst angewiesen sinb unb 
selbst um sehr kärglichen Lohn Material zur Füllung 
zahlreicher Hefte liefern. 

Was an Minberwertigem in ber poetischen Literatur 
geleistet wirb, rührt jeboch keineswegs lebiglich von 

.) Eine seiner Ge<>ichtsammlungen hat, soweit ich mich 
erinnere, folgenöes Motto: "Des Lebens Unverstanö mit 
Wehmut zu genießen, ist Tugen<> unö Begriff". 
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~en Besduänkten her. An ~ie eben erw.ähnten, Dichter
linge reihen sic:h ()ie zwar nicht ()er Begabung, aber 
()er Urteilsreife un() Selbstkritik in erheblic:hem Maße 
ermangeln()en Lvriker an, ~ie sich gelegentlich an einem 
reinen Wortsc:hwall zu berauschen sc:heinen. Zwei Proben 
()ieser Art poetismer Leistungen aus einem mir vor
liegen()en Bän()men Ge()imte mögen genügen: 

U It i m ara t i o. 
Weil ewig, ewig wir ()ie Seele suc:hen 
Un() alle Mauern stürmen, ()ie uns trennen, 
Mit neuen Namen wollen wir uns nennen, 
Weil ewig, ewig wir ()ie Seele suchen. 

Denn ()as Geheimnis schläft im Augenblicke, 
Un() wir vergehn, wenn wir es nic:ht fin()en, 
Zu gerne tappen wir in ew'gen Sc:hlün()en -
Doch ()as Geheimnis schläft im Augenblicke! 

Dem Unerkanntesten ()ie Treue halten! 
Wir kennen nur ()ie Schatten un() Gespenster, 
Die lauern rings - zum Wirklichen kein fenster
Dem Unerkanntesten ()ie Treue halten! 

Wir stürmen ()ahin 
Im Limte ()er Tage, 
Doch unsere Wege 
Sin() ~unkel. 

Wir. 

Verlorene Sterne stäuben 
Unter ()en Rä()ern hinweg; 
Durch ()as Blachfel() ()es Alltags, 
Der Liebesminuten 
Ge()rängte, selige fülle 
Weiter un() weiter -- -
Verwun()ert blicken auf uns 
Aus Aeonenruhe 



187 

Die tief gebunöenen Mächte öes Seins; 
Auf uns mit öen hellen fackeln -
Die sie nicht erleuchten, 
Den hellen Augen -
Die sie nicht schauen 
Auf uns, öie in allen Abgrünöen 
Sich selbst ewig suchen, sich selbst ewig finöen - *l. 

Ich glaube, es öem Leser ruhig überlassen zu öürfen, 
ob er öiesen Phrasen einen Sinn abgewinnen kann; 
mir ist es nicht gelungen. 

o 

Auch in öen Werken hervorragen()er Poeten finöet 
sich manches, was ihrer Begabung nimt völlig entspricht, 
ja sogar manches, was auf eine entschieöene Urteils
schwäche zurückgeführt weröen muß. Ich will hier nur 
ein Beispiel anführen: in öer "Letzte Dorfgänge" be
titelten Sammlung von Erzählungen Luöwig Anzen
grubers finöet sic:h eine Skizze: uAbgesprungen unö 
aufgetrennt (aus öen Erzählungen eines Weiberfeinöes)". 
Die kleine Erzählung beschäftigt sich mit einem jungen 
Ehepaare Trenöel, bei welchem es trotz öer außerge
wöhnlichen Sanftmut öes Gatten zu Zerwürfnissen kam, 
öie zuletzt zur Trennung führten, weil frau Trenöel 
ungeachtet fortgesetzter Mahnungen es verabsäumte, 
Wäsche un() Kleiöer ihres Mannes in Stanö zu halten. 
Den Anstoß zu öen in frage stehen()en Dissiöien gab 
eine in ihrer Art phänomenale Nachlässigkeit öer frau. 
Ihr Gatte, ein subalterner Beamter, hatte sich öem 
Chef seines Departements vorzustellen, um ihm ein 
Gesuch wegen einer vakanten Stelle zu überreichen. 
Bevor er sich in ()ie entsprechenöe Toilette warf, hatte 

.) Ich ziehe es vor, öen Namen ()es Dichters zu ver
schweigen, ()a (lies für ihn vorteilhafter sein l)ürfte. 
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er seine Frau einC>ringlichst gebeten, jec>es seiner 
Kleic>ungsstücke einer genauen Prüfung zu unterziehen. 
Trotzc>em mußte er öie Erfahrung machen, c>aß öie 
beiöen hinteren Knöpfe seines Beinkleic>es c>en Zug 
öer Hosenträger nicht auszuhalten vermochten unö ab
rissen. Auf seine Klage antwortete c>ie Gattin: "Sei 
kein Kinö, öas mache ich ja mit einigen Stichen !", unc> 
sie tat es auch. Die Folge war, öaß öie beic>en Knöpfe 
in öer Auöienz wieöer abrissen, was für Trenc>el zu 
einer sehr peinlichen Situation mit unliebsamen Folgen 
führte. 

Gegen öiese Erzählung ist folgenöes zu bemerken: 
Selbst eine schwachsinnige Person weiß, öaß ein Knopf, 
öer n ur mit einigen Stichen angenäht ist, sehr leimt 
reißt. Frau Trenc>el ist nach öer Schilöerung öes 
Dichters zwar eine sehr faule, aber öurmaus keine 
schwachsinnige Person. Sie mußte öaher ebenfalls 
wissen, öaß man mit einigen Stimen einen Knopf 
nicht fest annähen kann, unö trotz ihrer Trägheit bei 
öer Wichtigkeit öes Falles unö nam C>en Mahnungen 
ihres Gatten, C>en sie liebte, c>ie Knöpfe gehörig an
nähen. Wenn 'c>er Dichter sie öies verabsäumen ließ 
unö öaran eine tragikomische Szene knüpft, so hat 
er etwas psymologisch, unter öen vorliegenc>en Ver
hältnissen wenigstens, Unmögliches angenommen, einen 
Sachverhalt geschilC>ert, öer öer Lebenswahrheit völlig 
entbehrt, was bei c>em hervorragenc>en Poeten nur 
c>urch eine Urteilsschwäche zu erklären ist, c>ie mit 
seinen übrigen intellektuellen Leistungen nicht im 
Einklang steht. 

[] 

Ein öichterisches Talent kann sich immer nur auf 
c>em Boöen einer trefflichen Allgemeinbegabung ent
falten. Ein beschränkter Kopf ist c>aher nie imstanöe, 
ein poetisches Werk von wahrem Werte zu schaffen, 
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öa seine Begabung ihm hiezu nimt öas erforöerliche 
Geöankenmaterial liefert. Anöers liegen öie Dinge bei 
öen bilöen~en Künsten. Das Talent für öiese ist, wie 
wir gesehen haben, nimt an eine höhere Allgemein· 
begabung gebun~en, unö es kann öaher auch ein 
Besmränkter, wie ~er Fall Courbet lehrt, Werke von 
höherem künstlerismen Werte pro~uzieren, weil öas 
öarzustellenöe Objekt we~er eine reiche Phantasie, nom 
tiefsinnige Ge~anken erheischen mag. Bei öen Erzeug
nissen öer Dichtkunst ist öer Ge~ankeninhalt immer 
öie Hauptsache, öie form, wenn auch nicht nebensächlich, 
öoch stets untergeor~net. Die Beurteilung einer öichteri
schen Leistung erheischt öaher keine besonöeren Fach
kenntnisse. Bei ~en bilöenöen Künsten wirö öagegen 
unser Urteil über ~en Wert eines Werkes in erster Linie 
~urch ~ie Art ~er Darstellung, öie form, bestimmt. Der 
öargestellte Ge~anke, ~as Objekt, kann höchst einfach 
unö banal sein, ohne öaß öeshalb ~er Kunstwert öes 
Werkes geschmälert wirö oöer gar verloren geht. So 
ist auf einem berühmten Gemälöe Manets leöiglich 
ein Bunö Spargel, auf einem ebenfalls künstlerisch 
hochgewerteten Gemäl()e Van Goghs leöiglich ein paar 
Leöerstiefel ~argestellt. Die Ansichten über ~ie Technik, 
welche öen Anfor~erungen öer Kunst am meisten ent· 
spricht, gehen je~och selbst in öen hier in erster Linie 
maßgeben()en Kreisen - bei öen Künstlern - weit 
auseinanöer, so öaß z. B. Gemäl~e, welche bis vor 
einem Dezennium als Zieröen unserer Galerien galten, 
heute von Manchen als minöerwertig erachtet weröen, 
unö anöere, ~ie vor 10 Jahren mit Achselzucken be
trachtet wur~en, heute als vollen~ete Kunstwerke gelten. 
Diese Sachlage hat öie folge, öaß öer Laie mit seinem 
Urteil über Werke ~er bil~enöen Kunst im allgemeinen 
unö speziell mit ()er Annahme von Dummheiten auf 
()iesem Gebiete sehr zurückhaIten() sein muß. Manches, 
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was ihm entschie?>en mißfällt, mag vom Stan?>punkt einer 
gewissen Kunstrichtung aus völlig gerechtfertigt sein. 
Trotz alle?>em läßt sich behaupten, ?>aß heute unge
mein viel Min?>erwertiges un?> Wertloses, sogenannter 
Schun~, pro?>uziert wir?>. Es hängt ?>ies z. T. mit ~er 
Aus~ehnung zusammen, welche ?>ie ?>i1ettantische Aus
übung ~er Malerei gewonnen hat. Es ist ja fast Mo?>e 
gewor?>en, ?>aß ~ie höhere Tochter nach Verlassen ~es 
Instituts noch einige Zeit Malunterricht nimmt. Die 
Mehrzahl ~ieser jungen Damen ist ebenso wie ?>ie 
ihrer männlichen ?>i1ettieren?>en Kollegen talentlos un~ 
sieht ~ie Dürftigkeit ihrer Kunstleistungen ein. Es 
mangelt unter ihnen aber auch nicht an solchen. bei 
welchen sich zu ~em Talentmangel noch ausgesprochene 
allgemeine Beschränktheit o?>er eine gewisse Verblen
~ung ~urch Eitelkeit gesellt, infolge welcher sie ihre 
Klexereien als Kunstwerke taxieren un?> nicht nur zum 
Schmucke ?>es eigenen Heims un~ zu Geschenken ver
wen~en, son?>ern auch gelegentlich auf ?>en BiI?>ermarkt 
bringen. Zu ?>en beschränkten Dilettanten kommen 
?>ie berufsmäßig ?>er Kunst· Beflissenen, ?>ie über ihre 
Talentlosigkeit im Unklaren sin?> , un?> jene armen 
Schlucker - man könnte sie Kunstparias nennen -
?>ie aus Not Dutzen?>ware zu Taglöhnerpreisen liefern. 
Die Stümpereien ?>ieser Sorte von Künstlern bekommt 
man wohl nur selten auf Ausstellungen zu Gesicht, 
?>a sie gewöhnlich von ?>en Juris ferngehalten wer~en, 
un~ ~ie Mängel, ?>ie an ~enselben zutage treten, ge
hören in ?>er Regel ausschließlich o?>er vorwalten~ ~em 
Gebiete ?>er Technik (Zeichnung, farbe etc.) an. Es 
fehlt aber auch nicht an Fällen, in welchen ?>as Manko 
ausschließlich ?>as Objekt ~er Darstellung betrifft. Da 
kommen zunächst ?>ie BiI?>er in Betracht, in welchen 
eine I~ee überhaupt nicht in verstän?>licher Weise zum 
Aus?>rud< gelangt. So fan?> sich vor mehreren Jahren 
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in einer unserer Ausstellungen ein Bilb, "Herbst" be
titelt, auf bem nichts als spiralförmig angeor~nete 

farbige Tupfen zu sehen waren. Auf einem an~eren 
ebenfalls hier ausgestellten Bi1~e, bas ein Walbinterieur 
~arstellen sollte, waren le~iglich regellos angeor~nete, 
allerbings zum Teil prächtige farbenflecke, ()agegen 
nichts von einer Zeichnung zu erkennen·). 

Es kann nicht als beson~ers auffällig erachtet wer
(>en, wenn ein einzelner Maler, wie in ()en erwähnten 
fällen, in ber Technik o~er C'>en Objekten seiner Dar
stellungen auf Abwege gerät, welche sich von allem, 
was man gemeinhin als Kunst zu betrachten gewohnt 
ist, ganz un() gar entfernen. Befrem()licher ist es ~a
gegen, wenn eine ganze Gruppe von Malern sich ()arin 
gefällt unb ()amit eine neue beson()ers wertvolle Kunst
richtung begrünben zu können glaubt, ()aß sie auf ~em 
Gebiete ()er Malerei Werke pro()uziert. ()ie nicht nur 
nach ()em Urteile kunstsinniger Laien, son()ern hervor
ragen()er Künstler unb Kunstkritiker vollen()eten Un
sinn ()arstellen. Es sin~ ~ie "futuristen", um ~ie es 
sich han()elt. eine Gesellschaft. ()ie. ursprünglich von 
Italienern gebilbet, bis in ~ie jüngste Zeit auch in 
Deutschlanb Anhänger fan~. Ich hatte vor Jahren Ge
legenheit, eine Ausstellung futuristischer Gemäl()e zu 
besichtigen une> konnte mich ()abei einer Verwun()erung 
nicht erwehren, ()aß man in ()er Kunststabt München 
mit etwas ()erarligem hervorzutreten wagte. Ein Kunst
kritiker in ()en "Münch. N. N." äußerte über ()iese 
Ausstellung, ()aß bei ()eren Betreten auch ()er schau
()erne> zurückprallt, ()er Einiges zu ertragen gewohnf 
ist. "Wie eine wi\()e Paro()ie une> wie ein grotesker 
Karnevalscherz mutet ()as Ganze an." Ich muß mich 

*) Der Künstler, ber ()ieses BiJb lieferte, war geistes
krank. 
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begnügen, hier einige Beispiele von <>er Art ber aus
gestellten Kunstwerke anzuführen: 

Sommerlanbschaft. 
Eine Fläche, in ber nur eine Menge größerer ober 

kleinerer farbiger Flecke, aber keine Anbeutung von 
irgenbwelcher Zeichnung zu entbecken ist. 

Stubie (Kirche). 
Wieber eine Fläche mit größeren ober kleineren 

farbigen Flecken, unter welchen nur mit Mühe bie Um
risse einer Kirche zu erkennen sinb, bie ungefähr ber 
Leistung eines vierjährigen Kinbes entsprechen. 

Bilb mit Reifrockbamen. 
An ben bie Reifrockbamen vorstellen ben Figuren 

si nb menschliche Gliebmassen nur anbeutungsweise zu 
erkennen, bie Gesichter nichts als Farbenflecke. Das 
Ganze ein unglaubliches Machwerk. 

Amazonen. 
Die figuren ungefähr von ber Art von Holzfiguren 

ber Nürnberger Spielwaren ber billigsten Sorte. 

Dem Katalog ber Ausstellung war ein Manifest 
beigegeben von F. T. Marinetti, bessen Gebanken unb 
Darstellungsweise sich <>en ausgestellten Gemälben 
würbig anschlossen. 

Wir müssen uns begnügen, einige Stellen aus 
biesem Erguß anzuführen: "Wie bie Literatur bisher 
<>ie nachbenkliche Unbeweglichkeit, bie Exstase, ben 
Schlummer gepriesen hat, so wollen wir bie aggressive 
Bewegung, bie fiebrige Schlaflosigkeit, ben gymnastischen 
Schritt, ben gefahrvollen Sprung, bie Ohrfeige unb ben 
faustschlag preisen." 
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"Wir stehen auf bem äußersten Vorgebirge ber 
Jahrhunberte! .... Wozu hinter uns blicken, ba wir 
gerabe bie geheimnisvollen Tore bes Unmöglichen 
bremen? Zeit unb Raum sinb gestern ba hinauf
gegangen. Wir leben im Absoluten, benn wir haben 
smon bie ewige allgegenwärtige Schnelligkeit geschaffen . 

. ~ . 
Auf bem Gipfel ber Welt stehenb schleubern wir noch 
einmal unsere Herausforberung ben Sternen zu!" 

Es verlohnt sich nicht, auf biesen von Größenwahn 
triefen ben Phrasenschwall näher einzugehen, allein, ba 
ber Verfasser bes Manifests sich als Führer ber futu
ristischen Bewegung bezeichnet, barf man annehmen, 
baß seine Ansichten, soweit von solchen gesprochen 
werben kann, wenigstens in gewissem Maße von ben 
futuristischen Malern geteilt werben. 

Die futuristische Malerei ist aus einer ungeheuer
lichen tJbertreibung bes I mpressionismus hervorge
gangen. Sie stellt gewissermaßen eine Entartungs
form bieser Kunstrichtung bar. Auf Urteilsschwäche 
ober Talentlosigkeit allein ist baher bie künstlerische 
Wertlosigkeit ber futuristischen Gemälbe nimt zurück
zuführen. Auch ein beschränkter Kopf, selbst ein 
Schwachsinniger mag, wie wir gesehen haben, befähigt 
sein, bebeufenbe Kunstwerke zu probuzieren. Neben 
()er intellektuellen Insuffizienz, bie aber nicht in allen 
Fällen vorhanben sein mag, hanbelt es sich bei ben 
Jüngern ber neuen I<unstrichtung offenbar um ein 
hohes Maß von Verschrobenheit unb Neigung zu Ex 
zentrizitäten, was sie versuchen läßt, bas in Wirklich
keit Unmalbare ober auch gewisse Objekte lebiglich 
burch Farbenflecke- ober Striche barzustellen. 

An bie vorstehenb besprochenen Bilber reihen sich 
jene an, beren Objekte zwar tedmisch gut ausgeführt, 
aber ästhetisch minberwertig sinC>. Man kann hier von 

l 0 ewe n fe I b, Uber i)ie Dummheit. 2. Auf!. 13 
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ästhetischen Dummheiten sprechen, ba es sich um 
Urteilsmängel inbezug auf ~ie ästhetischen Wirkungen 
~es Dargestellten hanbelt, un~ es ist sehr bemerkens
wert, ~aß man solchen auch unter ben Leistungen be
~eutenber Künstler begegnet. So finbet sim in einem 
Prospekt bes Werkes "Etubes sur quelques artistes 
originaux, felicien Raps, l'homme et l'artiste", bie Re
probuktion ·eines Gemälbes bes genannten belgischen 
Künstlers, welche bie Rückseite einer nackten weiblichen 
figur barsteilt, auf beren sehr entwickeltem Gesäß sich 
ein Visier finbet. Man kann ben Gebanken bes Künst· 
lers verstehen unb muß bom bie Darstellung besselben 
als unser ästhetisches Gefühl verletzenb i. e. als ästhe· 
tische Dummheit (vulgo Gesmmacklosigkeit) betrachten. 
Ähnliches gilt von bem Werke eines jüngeren ange
sehenen Künstlers, welches ben Kopf Beethovens nach 
~er Totenmaske barsteIlt. Auf bem Scheitel bes großen 
Meisters lagern zwei kleine nackte figuren, bre sich 
küssen. Die figuren, bie wohl.Genien barstellen sollen, 
verleihen burch bie Art ihrer Lagerung unb speziell 
bie Haltung bes einen an ben Schläfen herabbaumeln
ben Beines bem Ganzen einen gerabezu abstoßenben 
Einbruck, ber auch burch bie treffliche Ausführung ~er 
Details nicht gemilbert wirb. 

o 

Daß auch auf musikalisdlem Gebiete bie Dummheit 
nicht seiten ihr Wesen treibt, ist sattsam bekannt. 
Soweit es sich um repro~uktive Tätigkeit hanbelt, ist 
es nicht schwer, bas abzugrenzen, was hier als Dumm
heit zu erachten ist. Es ist in erster Linie bie Wieber
gabe eines Tonstückes in einer Weise, ~ie ben Inten
tionen bes Komponisten sowohl als ber allgemeinen 
Auffassung besselben ganz unb gar entgegengesetzt ist, 
so wenn z. B. jemanb einen Trauermarsch in ber 
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Art eines Walzers o()er einen Walzer in ()er Art 
eines Trauermarsches vorträgt. Hieher gehört aber 
auch ()ie Einfügung eines Musikstückes in einem Zu
sammenhang, in ()em ()as5elbe einen schreien()en Kon
trast bil()et, 50 z. B. ()ie Einschaltung einer Walzermelo()ie 
in ()ie Musik einer Messe, wie man sie in Dorfkirchen 
mitunter zu hören bekommt. Auch im Gebiete ()er 
Komposition macht sich ()ie Dummheit nicht allzuselten 
gelten(). Es gibt In()ivi()uen, ()ie trotz Mangels an 
musikalischem Talent, speziell musikalischer Phantasie, 
sich zum Komponieren für befähigt erachten un() bei 
lIenen mit ()er partiellen Dummheit, ()ie ihr Talentmangel 
repräsentiert, sich noch ()ie Urteilsschwäche veTbin()et, 
()aß sie ()ie von ihnen komponierten Tongewirre als 
musikalische Schöpfungen betrachten un() gelegentlich 
einem Publikum ohne Be()enken vortragen. Wo()urch 
sich ()iese Sorte musikalischer Dummheiten charakteri
siert, ist je<>och schwer zu bezeichnen un() muß ()em 
Urteile Sachverstän<>iger überlassen wer()en. 

o 

Was man en()lich in ()er Schauspielkunst an Dumm
heiten I~isten kann, hierfür liefern <>ie Aufführungen 
mancher sogenannter Schmieren <>rastische Belege. 
Aber auch an besseren Theatern mangelt es, wie aus 
()en Zeitungskritiken zu ersehen ist, nicht an ()erartigen 
Vorkommnissen. Der Schauspielerberuf stellt sehr hohe 
Anfof()erungen an <>ie Urteilsfähigkeit ()es In<>ivi()uums 
un() bietet <>aher auch beson()ere Gelegenheit zur Be
kun()ung von Urteilsschwäche. Der Schauspieler soll 
in ()er Lage sein, seine Rolle in ()em Sinne, ()er ()em 
Dichter vorschwebte, aufzufassen un<> für seine Auf
gabe ()ie richtigen Aus()rucksmittel zu fin()en. fehlt 
ihm hiefür <>ie BE'gabung, so gelangt er zu unrichtiger, 
selbst vollkommen verkehrter Interpretation seiner Rolle 

13-< 
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un~ zur Wahl unpassen()er Aus()rucksmittel. Er über
treibt in Mimik, Ton un~ Bewegung, ergeht sich in 
hohlem Pathos, wo eine natürliche Sprechweise am 
Platze wäre, un~ leiert ()ie ein()rucksvollsten Stellen 
verstän~nislos herunter. Zu ()en Dummheiten, weldte ~ie 
einzelnen Darsteller bei ~er Durchführung ihrer Rollen 
präsentieren, kommen bei kleineren Bühnen häufig solche 
()er Direktoren un() Regisseure, ()ie Verhunzungen von 
Stücken ()urch Streichungen, Kürzungen un() selbst ganz 
willkürliche Textverän()erungen*), ~urch welche man ~em 
Geschmacke ()es Publikums Rechnung tragen will. Die 
Lächerlichkeiten ()er Ausstattung un() Inszenierung, mit 
~enen man bei unzulänglichen Mitteln einen möglidtst 
glänzen~en Effekt zu erzielen versucht, gehören gleich
falls in ()iese Kategorie. 

Was hier zuletzt erwähnt wur()e, gehört schon in 
~as Gebiet ()er Dramaturgie, auf ()em auch an ~en 

Werken unserer großen Dichter von Unberufenen 
manches gesün()igt wir(). Das Kühnste un() zugleich 
Lächerlichste, was auf ~iesem Gebiet neuer~ings ge
leistet wur()e, hat A. SV()OW mit seiner Bearbeitung 
von Goethes "faust" für ~ie Bühne zuwege gebracht. 
Der Raum gestattet es uns nicht, auf ()ie kleineren zum 
Teil köstlidten Details einzugehen, ()urch welche ()er 
Autor Goethes Werk "verbessert" hat. Zur Charakteri
sierung ()es Geistes ()ieser Leistung genügt es, ()ie von 
~em Autor vorgenommene Än()erung un() Ergänzung 
~er Schlußszene ~es ersten Teiles anzuführen, ~urch 

welche ~er zweite Teil überflüssig gemacht wer()en soll. 
Nach ()en Worten "Heinrich, mir graut vor Dir!", auf 

welche im Texte Mephistopheles bemerkt: "sie ist ge-

*) So kommt es z. B. vor, baß man in Schillers "Räubern" 
Karl Moor Amalie heiraten unZl Z1en alten Grafen vergnügt 
weiter leben läßt, um ()em Geschmack ()es Publikums Rech
nung zu tragen. 
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richtet!", entfernt sich in <>er Bearbeitung Gretchen nach 
rechts, wobei sie <>ern Gerichts<>iener in <>ie Hän<>e läuft. 
Als Fcm-st ihr nacheilt, ruft ihm Mephisto zu: "Her zu 
mir!", worauf Faust repliziert: "Teufel, Tier!". Mit <>er 
Gefängniswache bringt <>er Bearbeiter nun eine neue 
Figur auf <>ie Szene, <>en I<omman<>anten <>er Wache. 

Dieser spricht: 
"Wer lärmet hier? 
Ach, unser Heinrich !", (Auf seinen Wink wir~ Faust 

gefesselt.) 
"Halt, Bursche", fährt er fort, "kommst gra<> 

bei Zeiten. 
Mit Gretchen zum Schaffot zu schreiten, 
Dort wartet Deiner lange schon 
Derselbe Henker, <>er gleiche Lohn". 

(faust wir~ abgeführt.) 

Das Schlußwort gehört Mephisto, <>er sich in fol-
gen<>en Betrachtungen ergeht: 

"Wie eilt <>ie Zeit so schnell vorbei! 
Gleich wir<> <>as Sün<>erglöcklein schallen, 
Die Uhr wir<> stehn, <>er Zeiger fallen, 
Un<> ich bin meines Dienstes frei". 

(Hinter öer Szene ertönt ()as Armensünöerglöckchen.) 
,,0 Fauste, welch ein feiner Tausch 
War <>och ein kurzer Wonnerausch, 
Des Lebens bist Du le<>ig, 
Ob Gott <>er Seele gnäbig?" 

Man mag sich mit Recht fragen, wie ein <>erartiger, 
wenn auch nicht <>irekt beabsichtigter, literarischer Van<>a
lismus seitens eines gebil<>eten Mannes zu erklären 
ist. Denn je<>em nur halbwegs Gebil<>eten muß ein 
Werk wie Goethes "faust" ein Maß von Verehrung 
für <>en Dichter einflößen, <>as in ihm <>ie I<>ee einer 
Verän<>erung oc>er Verbesserung <>es Stückes nicht auf
kommen läßt. Eine solche kann nur bei einem Menschen 
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entstehen, <>er <>urch einen höheren Gra<> von Urteils
schwäche außerstan<> gesetzt ist, <>ie Größe <>er Goethe
schen Schöpfung als Ganzes auch nur einigermaßen zu 
erfassen un<> <>en poetischen Gehalt je<>es einzelnen <>er 
von <>ern Dichter so kunstvoll zusammen gewobenen, 
unen<>lich vielen Details zu wür<>igen. Zu <>ieser Urteils
schwäche muß sich bei <>ern Autor no(h <>ie Eitelkeit 
gesellt haben, alle bisherigen faustbearbeiter <>urch 
Kühnheit un<> Grün<>lichkeit zu überbieten, un<> <>ies 
ist ihm auch gelungen. 

o 0 o 

c. Die Dummheit in ~er 
Wissenschaft. 

(Dummheit un() Gelehrsamkeit.) 
o 

Eine Verknüpfung von Dummheit un<> Gelehrsam
keit anzunehmen, <>ürfte sich mancher Leser sträuben. 
Gelehrsamkeit be<>eutet ja nach <>er lan<>läufigen Auf
fassung <>en Besitz eines reichen Schatzes von Kennt
nissen auf <>ern Gebiete einer o<>er mehrerer Wissen
schaften, un<> für Viele liegt <>er Ge<>anke nahe, <>aß 
ein solcher Besitz nur bei sehr guter Begabung zu 
erwerben ist. Diese Annahme ist je<>och nicht ganz 
stichhaltig. Auch ein beschränkter Kopf kann sich, 
wenn er über ein gutes Ge<>ächtnis un<> <>en gehörigen 
fleiß verfügt, eine be<>euten<>e Summe von Kennt
nissen auf irgen<> einem wissenschaftlichen Gebiete 
rein mechanisch aneignen. Ein Maß von Kenntnissen, 
<>as man als Gelehrsamkeit ansprechen kann, beweist 
<>aher allein noch nichts für einen gewissen Begabungs-
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grab. Entscheibenb für letzteren ist lebiglich bie Art 
unb Weise <>er Verwertung ber erworbenen Kennt
nisse. In ber Tat sinb bie Inbivibuen, welche bei 
geringer intellektueller Befähigung es in biesem ober 
jenem Fache zu einer gewissen Beschlagenheit bringen 
un() burch biese bei ben ihnen Fernestehenben ein 
günstiges Urteil über ihre Begabung hervorrufen, 
keineswegs selten. Manche bieser Personen sinb so
gar imstan<>e, Stellungen zu erlangen, <>ie in <>en Augen 
vieler wenigstens bie staatliche Anerkennung nicht nur 
ihrer Gelehrsamkeit, son<>ern auch einer höheren Intelli
genz bebeutet. Auch <>iese Behauptung bürfle manches 
Kopfschütteln erregen. Allein wenn man ~en Einfluß 
berücksichtigt, ben Konnexionen unb bie Gunst hoch
mögen<>er Personen bei Berufung von Hochschulpro
fessoren un<> Besetzung mancher anberer Stellen ausübte, 
so wir<> man es nicht allzu verwunberlich finben, <>aß 
auch in ben Kreisen <>er Gelehrten mit Amt un<> Wür<>en 
<>ie Beschränktheit Vertretung besaß unb noch besitzt. 
Die beschränkten Gelehrten haben nun gewisse Züge 
gemeinsam, <>ie sie von ihren talentierten Kollegen überall 
unterschei<>en. Sie sin<> gewöhnlich mit einem gewissen 
Dünkel ob ihres Wissens behaftet un<> betrachten je<>e 
nicht loben<>e Kritik ihrer Leistungen als böswillige 
Verunglimpfung. Neue I<>een werben von ihnen zumeist 
bekämpft, <>a sie ihre Anschauungen <>enselben nicht 
zu akkommo<>ieren verstehen. Sie sin<> auch allzeit 
geneigt aufstreben<>e Talente eher zu unter<>rücken als 
zu för<>ern, <>a sie befürchten, von ihnen in <>en Schatten 
gestellt zu wer(l)en. Auf (l)ie Erfolge ihrer besser begabten 
Kollegen blicken sie nur mit Nei(l), un(l) soweit es angeht, 
suchen sie <>ieselben zu verkleinern. Diese Sorte von 
Gelehrten hat in gewissen Beziehungen schon Altmeister 
Goethe treffen(l) charakterisiert (Faust 2. Teil), in(l)em 
er Mephistopheles sprechen läßt: 
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"Daran erkenn' ich ~en gelehrten Herrn! 
Was ihr nicht tastet, steht euro meilenfern ; 
Was ihr nicht faßt, ~as fehlt euch ganz un~ gar; 
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr; 
Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht; 
Was ihr nicht münzt, ~as, meint ihr, gelte nicht." 

Auch Moliere war mit ~ieser Spezies von Gelehrten 
wohl vertraut, wie aus ~er Schilöerung hervorgeht. öie 
er ~em Arzte Diafoirus von seinem Sohne Thomas 
geben läßt: "Es kostete viel Mühe ihn lesen zu lehren; 
er war schon 9 Jahre un~ kannte noch nicht ~ie Buch
staben. Gut, sagte ich zu mir selber: früchte, ~ie langsam 
reifen, sinö ~ie besten. Man schreibt nicht so leicht 
in öen Marmor, wie in ~en San~, aber ~iese Schrift 
ist öauerhafter; un~ ~iese Trägkeit ~es Verstan~es, öiese 
Schwerfälligkeit ~er Einbilöungskraft sin~ ~as beste 
Zeichen für ein gesun~es Urteil in ~er folge. Als ich 
ihn auf ~as Gymnasium schickte, hatte er mit vielen 
Wi()erwärtigkeiten zu redmen, aber er überwan~ sie 
alle un() seine Lehrer lobten mir immer seinen fleiß 
un() seine Aus()auer. Durch stetes Hämmern auf ()as 
Eisen hatte er es rühmlich so weit gebracht, Licentia 
zu erhalten, un() ich ()arf ohne Eitelkeit behaupten, ()aß in 
()en 2 Jahren, seit er auf ~en Bänken sitzt, kein Kan()i~at 
in allen Disputationen unserer Fakultät ihm ()en Rang 
abgelaufen hat. Man fürchtet ihn. weil er auf To() 
un() Leben bei je()em Actus wi()er ()ie gegnerischen 
Propositionen streitet. Er ist sehr stark im Dis
putieren, hält wie ein Türke an seinen Grun()sälzen 
fest, läßt nie seine Meinung fahren, un() verfolgt sein 
Argument bis in ~ie geheimsten Schlupfwinkel ()er 
Logik. Was mir je~och ganz beson()ers an ihm gefällt 
un() worin er meinem Beispiele folgt, ~as ist, ~aß er 
sich blin()lings ()en Ansichten ~er Alten anschließt, un() 
von ()en mo~ernen Weisheiten, ()ie ()en Kreislauf ()es 
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Blutes un() anberes Zeug von gleichem Kaliber entbedd 
haben wollen, nichts wissen will." Mit besonberer Ge
ringschätzung äußert sich Smopenhauer über 6elehrsam
keit unb Gelehrte. So bemerkt er u. a.: "Die Gelehrten 
aber, wie sie in ber Regel si nb , stubieren zu bem 
Zweck, lehren unb schreiben zu können. Daher gleicht 
ihr Kopf einem Magen unb Gebärmen, baraus bie 
Speisen unverbaut wieber abgehen. Eben beshalb 
wirb auch ihr Lehren unb Schreiben wenig nützen," 

Besmränkte Köpfe unter ben Gelehrten hat es zu 
allen Zeiten gegeben, solange man von Gelehrsamkeit 
überhaupt etwas weiß. Es hat jebom ben Anschein, 
als ob bie Zahl bieser intellektuell Minberwertigen unter 
ben Gelehrten früher bebeutenber war, als gegenwärtig, 
unb insbesonbere im Mittelalter, in bem gelehrte Bit
bung fast nur in ben Kreisen bes Klerus sich fanb, 
reichlich vertreten war. In ber Atmosphäre geistiger 
Stagnation, welche bas Mittelalter repräsentiert, unb auf 
()em ßoben ber Scholastik hat bie beschränkte Gelehr
samkeit, ober wie man auch sagen kann, bie gelehrte 
Dummheit, bie köstlichsten unb bizarrsten früchte ge
zeitigt. Das System ber Scholastik, welches ber Philo
sophie als Magb ber Theologie bie Aufgabe stellte, bas 
Dogma vernunftgemäß zu erklären, ba bei bie Gelehrten 
in bem Banne aristotelischer Lehren fest hielt unb jebes 
freie Denken perhorreszierte, bafür aber auf bialektische 
Haarspaltereien bas größte Gewimt legte, bieses System 
war in besonberem Maße geeignet, auch beschränkten 
}{öpfen einen Anreiz zu geben, ihr schwaches Licht leuchten 
zu lassen. Der Satz Anse1ms von Canterbury "Crebo ut in
telligam", ber zum Leitmotiv ber ganzen Scholastik wurbe. 
ist so recht bezeichnenb für bas Wibersinnige, mit bem 
sich biese sogenannte Philosophie abmühte. Inbes wirb 
ber intellektuelle Wert ber Scholastik in neuerer Zeit 
verschieben beurteilt. Währenb bie einen auf bie Spitz-
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fin<>igkeiten un<> Haarspaltereien, <>ie absur<>en Quä
stionen un<> Distinktionen, mit <>enen sich <>ie Scholastiker 
in <>en weitschweifigsten Abhan<>lungen beschäftigten, 
hinweisen un<> sich <>eshalb für berechtigt erachten, <>as 
ganze System als eine Art von gelehrtem Unsinn hin
zustellen, glauben an<>ere, <>er Scholastik einen gün
stigen Einfluß auf <>en Stan<> <>er Intelligenz im Mittel
alter nicht absprechen zu <>ürfen. Nach ihrer Ansicht 
sin<> all <>ie absur<>en fragen un<> zwecklosen Grübe
leien un<> Tüfteleien in <>er Scholastik nebensächlich 
un() zu <>ern Ausfluß eines forschungstriebes, <>er sich 
auf an<>ere Weise nicht betätigen konnte, <>as System 
<>er Scholastik selbst <>agegell ein sehr achtbares Geistes
werk, <>essen Ausbau <>ie Geister in reger Bewegung 
erhielt un<> <>azu <>iente, <>as Denkvermögen zu steigern. 

Ich kann mich mit <>ieser Auffassung nicht befreun<>en. 
Nicht nur <>er absolut geistlose Kleinkram, an <>essen 
<>ialektische Bearbeitung <>ie Scholastiker Zeit un<> Mühe 
verschwen<>eten, auch <>er <>urch ]ahrhun<>erte sich hin
ziehen<>e Streit über, <>as H'auptproblem <>er Scholastik, 
ob <>ie Allgemeinvorstellungen (Begriffe) eine selb
stän<>ige Existenz - an te-res - besitzen o()er le<>iglich 
Pro<>ukte <>er Abstraktion (nomina) seien, Cler Streit 
<>er Realisten unCl Nominalisten weist Clarauf hin, <>aß 
<>ie intellektuelle Leistung <>er Scholastik als solche 
nicht hoch einzuschätzen ist. Zugegeben muß wer<>en, 
<>aß unter <>en Scholastikern sich einzelne Männer von 
hervorragen<>em Verstan<>e un<> urnfassen<>er Bil<>ung 
befan<>en un() selbst ein wirklich genialer forscher 
(Roger Bacon) zu <>enselben zählt. Allein <>ie posi
tiven Leistungen un<> Ver<>ienste <>ieser Männer liegen 
in an <>eren Richtungen, beson<>ers auf <>ern Gebiete 
<>er Naturwissenschaft, nicht <>ern <>er Scholastik 

tJber <>ie abson<>erlichen un<> lächerlichen fragen, 
welchen <>ie Scholastiker Abhan<>lungen wiClmeten, er-
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hält man in ben Werken über Geschichte ber Philo
sophie keine Auskunft. Man muß sich an bie Samm
lung von Kuriositäten wenben, wie sie z. B. Weber's 
"Demokritos" enthält, um zu ersehen, welche Nichtig
keiten als Objekte gelehrter Erörterungen gewählt 
wurben. Es seien hier einige Beispiele angeführt: 
Hat bie Ziege Wolle ober Borsten? Steht ober liegt 
Gott Vater? Kann er einen Berg ohne Tal schaffen? 
Tanzen bie Engel Menuett ober Langaus? War es 
Luzifer, ber ben ersten Purzelbaum schlug? Was man 
in ber Hölle treibe unb bis zu welchem Thermometer
grabe bie Hitze gehe? Die Wiebergeburt ber alten 
klassischen Literatur führte zwar zur BeseitigU)1g ber 
Scholastik als philosophisches System, konnte jeboch 
öen scholastischen Geist aus ber Gelehrtenwelt nicht 
ganz entfernen. 

Was nun ben von manchen Seiten bem scholasti
schen System zugeschriebenen günstigen Einfluß auf 
öas Denkvermögen betrifft, so wollen wir nicht in Ab
rebe stellen, baß bie literarischen Leistungen ober 
Scholastiker sowie ihre Disputationen eine gewisse 
tJbung bes Denkvermögens mit sich brachten. Allein 
biese- tJbung war eine sehr einseitige; sie hat ben' Geist 
in bialektischen Subtilitäten unb begrifflichen Spitzfinbig
keiten gebrillt, ben Sinn für bie Wirklichkeit ba gegen 
herabgebrückt, bie Unterscheibung von Sein unb Schein, 
von Wahrheit unb Trug, von Wesentlichem unb Un
wesentlichem, von Möglichkeit Urib Gewißheit nicht ge. 
förbert, sonbern eher erschwert unb baburch eine all
gemeine ober partielle Urteilsschwäche bei ben Gelehrten 
unb Gebilbeten herbeigeführt. Einen unwiberleglichen 
Beweis hiefür bilbet bie Ausbreitung unb Anbauer 
ber Hexenprozesse, auf öie wir noch zu sprechen 
kommen werben. Die ungünstige Einwirkung, welche 
öie Scholastik auf bas Urteilsvermögen äußerte, macht 
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es verstänblich, baß auch ~ie Wie~ergeburt ~es klas
sischen Altertums, wenn sie aum zum Verfall ~er 

smolastismen Philosophi'e ·führte, ~om nimt imstan<>e 
war, <>en smolastisdren Geist aus ber Gelehrtenwelt 
zu entfernen. Das ·Haften an ben untergeorbnetsten 
Kleinigkeiten un<> an überlieferten alten Formeln, <>as 
Zusammentragen aller möglimen Ansimten über einen 
Gegenstanb, bie rein <>ialektisme, in <>en feinsten Sub
tilitäten sim ergehen be Behan~lung von fragen, <>ie 
nur auf ~em Wege <>er Erfahrung zu lösen ober über
haupt gegenstanbslos sin~, ~ies wur<>e nom immer 
vielfam als Zeimen echter Gelehrsamkeit angesehen. 
Damit hängt es zusammen, ~aß man auf <>ie Dick
leibigkeit ber verfaßten Bümer ein besonberes Gewimt 
legte un<> auf bie Behanblung ~er abson<>erJimsten 
Themata verfiel *). 

Die Dummheit hat auch auf jenem Gebiete mensm
licher Tätigkeit, auf welchem Verstanbessmärfe beson
<>ers vonnöten ist, auf ~em <>er Wissensmaft, nicht 
selten eine Rolle gespielt, mit <>er wir uns hier kurz 
beschäftigen müssen. Das Streben nam Erkenntnis 
auf ~en verschie<>enen Gebieten mensmlichen Interesses 
führte von Anfang an wie noch gegenwärtig zur BiI<>ung 
irrtümlicher Ansimten, <>ie nur allmählim, mitunter erst im 
Laufe vieler Jahrhun<>erte überwun<>en wer<>en konnten. 
Allein <>iese Irrungen im Bereiche berWissensmaften sin<> 
sehr ungleimwertig. Manche ~erselben sin<> bie Pro~ukte 
eines überlegenen Geistes, <>ern zur Erkennung ber Wahr
heit le<>iglich bie erfor~erlimen Erfahrungsgrun<>lagen 

*) So führt, um einige Beispiele zu geben, Weber (De
mokritos) an, baß Salmasius eine Abhanölung über öie gol
()enen Apfel ()er Hesperiöen schrieb, in welcher er zu öem 
Schlusse gelangte, ()aß es sich um Pomeranzen hanöle, unö 
Apinius eine Dissertation über öas Thema verfaßte, ob es 
recht sei, ben Hun()en bie Ohren zu stutzen. 
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o~er technischen Hilfsmittel fehlten, an~ere ~agegen ()er 
Ausfluß einer Geistesschwäche, eines Mangels an Kritik, 
~er auch für ~ie betreffen~e Zeit nicht entschul~bar 

ist. Letztere Irrtümer sinb wir berechtigt als Dumm
heiten zu betrachten, von benen sich manche eine un
geheure Zeit hinburch fortschleppten. Theologische Ein
flüsse spielten hier mitunter eine gewichtige Rolle unb 
führten bazu, baß sich bie ungereimtesten Vorstellungen 
über Naturvorgänge erhielten. Am beutlichsten zeigt 
sich bies in ()en Ansichten über bie Entstehung ~er 

Vögel un~ bie Entwicklung einer gewissen Gattung ~er
selben*). Von theologischer unb ben Theologen nahe
stehenber Seite wurbe seit bem 4. Jahrhunbert bie 
Anschauung vertreten un() praktisch verwertet, baß bie 
Vögel kaltblütige, fischähnliche Tiere seien, beren Ge
nuß beshalb auch keine tJbertretung bes Fastengebotes 
in sich schließe. Man bemühte sich auch, burch bie 
albernsten Darlegungen bie tJbereinstimmung ()er Fisch
unb Vogelnatur zu erweisen. Als Stütze ()ieser ab
sonberlichen, allem Tatsäcblidten wi()ersprechenben Ibee 
wurbe eine Stelle in ()er 8ib-el· verwertet (Genesis I, 
20), nach welcher Gott am fünften Tage ()en Gewässern 
befohlen habe, bie Fische un() bie Vögel, welche unter 
ber Veste bes Himmels fliegen, hervorzubringen. Inbes 
blieb bie Ansicht von ber fischartigen Natur aller Vögel 
nicht ganz unbestritten, unb man gelangte allmählich 
bahin, bieselbe auf ()ie Wasservögel zu beschränken, 
(>ie bann auch noch als Fastenspeise statt (>er Fische 
zugelassen wur(>en. Ganz besonbers gilt bies von ben 
Meergänsen ober -Enten (Bernicla leucopsis), unb ein 
Märchen von ber ungeschlechtlichen Entstehung bieser 
Vögel, bas sich wohl aus älteren, anbere Vögel be
treffen ben Sagen entwickelt hatte, trug wesentlich bazu 

") S. Carus Sterne, Die allgemeine Weltanschauung in 
ihrer historischen Entwicklung. 5tuttgart 1898. S. 162 u. f. 
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bei, ()ie Verwen()ung ()ieser Tiere als fastenessen zu 
begrün()en. Die Meergänse sollten aus ()en Knospen 
gewisser am Meeresstran()e wachsenCler, wei()eähnlicher 
Bäume sich entwickeln, nach()em sie eine gewisse Größe 
erlangt, am Schnabel von ()en Zweigen nach abwärts 
hängen unCl nach ihrer Belebung in ()as Meer fallen. 
Dieses Märchen erhielt sich, obwohl es von beöeuten
()en Gelehrten, wie Albertus Magnus, bekämpft wur()e, 
eine Reihe von )ahrhun()erten, um ()ann Clurch ein 
an()eres ersetzt zu werClen, nach welchem ()ie Meergänse 
aus Ausschwltzungen faulen()er, im Meere treiben()er 
Baumstämme entstehen sollten. Daneben entwickelte 
sich ein anöeres Märchen, ()as ebenfalls )ahrhun()erte 
hin()urch Glauben fanCl, nach welchem ()ie Meergänse 
aus einer Muschel (Entenmuschel) hervorgehen sollten. 
Alle ()iese Phantastereien wur()en von angesehenen 
Gelehrten gläubig hingenommen, zumal es nicht an 
ernstzunehmenClen Personen fehlte, welche sich ()urch 
()en Augenschein von ()em in frage stehenClen Tat
bestan() überzeugt haben wollten*). 

Bei ()er Annahme einer fischähnlichen Natur ()er 
Vögel un() ungeschlechtlicher Entstehung solcher han()elt 

*) Welchen 11lusionen bie Gelehrten bis in ~as 17. Jahr
hunöert unterlagen, zeigt in markanter Weise öer Bericht, 
welchen Michael Mayer, öer Leibarzt Ru~olf 11., über öie 
Enlstehung <>er Bernikelgans gibt. Mayer, <>er an öie ge
schlechtslose Entwicklung ()er Bernikelgans aus einer Muschel 
fest glaubte, will ~en in <>en Muschelschalen wie in seinem 
Ei liegen~en fötus ~es Vogels selbst gesehen un() sich über
zeugt haben, öaß er Schnabel, Augen, füße, flügel unö selbst 
angehen()e fe~ern besaß. Er schrieb auch ~em Harze öer 
Tannen unö <>en auf ()iesen wachsen<>en Algen einen beson
beren Einfluß bei ~er Erzeugung ~er Bernikelgans zu. 

Auch Sir Robert Moray, öessen Bericht in öen Schriften 
öer Lon()oner könig\. Gesellschaft 1677-78 veröffentlicht ist, 
behauptete in jeöer Muschel (Entenmuschel), ~ie er öffnete, 
ein vollkommen ausgebil<>etes Vögelchen gefunöen zu haben 
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es sidl nicht um Irrtümer, ()ie wie viele an()ere sich aus 
()en unvollstäne>igen Kenntnissen ()er tatsächlichen Ver
hältnisse erklären lassen. Die auffälligen Unterschie()e 
in ()em Körperbau e>er Vögel une> fische konnten ()en 
Beobachter im Mittelalter ebensowenig entgehen, wie 
in ()er Neuzeit, une> für ()ie Annahme einer unge
schlechtlichen Entstehung ()er Vögel mangelte je()e tat
sächliche Grune>lage; sie wj()ersprach sogar aller Er
fahrung. Diese Annahmen können e>aher le()iglich als 
Ausfluß einer Urteilsschwäche betrachtet wer()en, welche, 
soweit es sich um ()ie fischähnlichkeit ()er Vögel 
hanoelt, auch ()ie Heranziehung ()er Bibel nicht weniger 
auffällig erscheinen läßt. Beson()ers merkwüre>ig ist 
()abei ()er Umstane>, ()aß oie Pro()ukte e>ieser Geistes
schwäche sich nicht nur viele Jahrhune>erte hin()urch 
fortzuschleppen vermochten, sone>ern auch manche Ge
lehrte e>erart suggestiv beeinfl ußten, e>aß sie e>as ge
sehen zu haben glaubten une> behaupteten, was lee>ig
lich in ihrer' Phantasie existierte. 

Ein Seitenstück zu e>en Baum- une> Muschelgänsen 
in ()er Naturwissenschaft bile>en e>ie Tierprozesse in 
oer Jurisprue>enz. Die Juristen zwar wollen e>ie Ver
antwortung für e>iese absone>erJichen, uns heute höchst 
komisch erscheinene>en Vorkommnisse ablehnen, ine>em 
sie e>ieselben auf uralte Volksgebräuche une> Rechts
anschauungen zurückzuführen suchen. Allein sie können 
nicht in Abree>e stellen, ()aß sie wie e>ie Geistlichkeit 
bei oiesen Prozessen mitwirkten, e>ie formalitäten ()er
sei ben bestimmten une> manche gelehrte Abhan()]ung 
über oen Gegenstane> schrieben. Professor v. Amira, 
oer in einer Schrift "Tierstrafen une> Tierprozesse" 
(1891) sich mit e>em Gegenstan()e eingehen() be
schäftigte, äußerte sich über ()en in frage stehen()en 
Sachverhalt folgenoermaßen : "Als es sich bei ()en 
Tierstrafen une> Tierprozessen überaJl noch um anzu-
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wen()en()es Recht han()elte, war es ()ie Praxis., ()er ()ie 
Theorie zu ()ienen suchte, un() ()ie Werke ()er in 
()iesem Dienste arbeiten()en Juristen un() Theologen 
wer()en unter unseren QueUen zu nennen sein." 

"Man hat Tiere wegen bestimmter von ihnen an
gerichteter SchäZlen öffentlichen Strafen o()er ()och 
einem Verfahren unterworfen, c>as ()en Anschein eines 
öffentlichen Strafverfahrens gewährt. Die Träger c>er 
Staatsgewalt haben z. B. c>ie Strafe c>es Hängens. c>es 
Leben()igbegrabens, ()es Verbrennens ()urch c>as orc>ent
liche Vollzugsorgan, ()en Nachrichter, an Tieren voll
strecken lassen unc> es sin() c>abei ()ie nämlichen 
feierlichen unc> umstänc>lichen formen beobachtet 
wor()en, C>ie für ()en Vollzug von To()esurteilen an 
Menschen bestimmt waren. Die geistliche Gewalt hat 
gegen Tiere ()en Kirchenbann ausgesprochen. Dieser 
aber erging in c>enselben formen ()es Strafurteils, 
welche gegen Kirchenmitglie()er einzuhalten waren, wie 
anbrerseits c>er To()esstrafe ein förmliChes To()es
urteil C>es or()entlichen weltlichen Gerichts gegen ()as 
Tier voranging. Das eine wie {)as anbere Urteil 
ferner bilc>ete selbst wie()er nur {)en Abschluß eines 
geor{)neten gerichtlichen Verfahrens. Unc> zwar sehen 
wir in ()iesem oftmals ()as Tier gera{)ezu als Partei 
behan{)elt, - verklagt, zur Verantwortung vorgelaC>en, 
()urch einen Offizialanwalt vertreten, un{) sorgsam ist 
{)as Recht an {)er Arbeit, zwischen ()em klagen{)en 
Menschen un() C>em verklagten Tier Sonne un{) Win{) 
gleich zu verteilen. Wo {)er Prozeß unter Menschen ein 
schriftlicher, konnte auch ()er mit {)em Tier Dutzenc>e von 
Schriftsätzen unb ebensoviel Termine - ()ie Augenschein
aufnahmen nicht gerechnet - erfor{)ern un() so selbst 
bei schneller Justiz halbe Jahre sich hinziehen". 

Obwohl ()ie Unvernunft c>es Tieres im Altertum 
wie im Mittelalter wohl bekannt war un() {)ieselbe 
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auch von einzelnen als Argument gegen bie Tier
prozesse geltenb gemacht wurbe, fuhr man boch fort, 
bas Tier als Verbrecher zu behanbeln, ihm einen ver
brecherischen Willen zuzuschreiben unb in aller Form 
Rechtens wie einen Menschen zu verurteilen. "Unb 
es sinb", bemerkt v. Amira, "grabuierte ober boch ge
schulte Juristen, bie öerartige Erkenntnisse fällen." 
Der Strafvollzug erfolgte mitunter unter bem Geläute 
aller Glocken burch ben Nachrichter, ber im Bebarfs
falle aus weiter Entfernung herbeigerufen wurbe*). 

Die Hilfe ber geistlichen Gerichtsbarkeit wurbe 
ausschließlich gegen gewisse Tiergattungen, insbe
sonbere Ungeziefer, bas eine größere Verbreitung er
langte, Mäuse, Ratten, Maulwürfe, Raupen, Schlangen, 
Kröten ete. in Anspruch genommen. Man glaubte 
biese Tiere burch bie kirchliche Malebictio ober Excommu
nicatio in ber Form bes Anathems vertreiben zu 
können. Das Verfahren war hiebei ein streng pro
zessuales unb seiner Form nach vollstänbig kontrabik
torisch. "Eingeleitet wirb es", bemerkt von Amira, 
"vor bem geistlichen Gericht nach ()em gewöhnlichen 

.) Daß man in Basel unb an anberen Orfen Hähne vel"
br:wnte, Zlie ein Ei gelegt haben soilten, ist nach v. Amlra auf 
Rechnung bes Volksaberglaubens von <ler Gefährlichkeit bes 
Basiliskeneies zu setzt>n, bas nur von einem Hahn gelegl wir<l. 

Dr. Cabanes in Paris, öer sich ebenfalls mit ben Tier· 
prozessen beschäfligte (lnbiscJt~tions Zle I'Histoire, 5. Serie), 
erwähnt z. B., baß im Jahre 1499 nach ben noch vorhanbe
nen Akten ein Schwein wegen Morbes zum Tobe verurteilt 
unö ihm Zlas Urteil im Gefängnis vorgelesen wurbe. Das 
Tier wuröe auf einem Karren, ben rechts unZ) links Gerichts
biener geleiteten, zur Richtstätte geführt. Etwas sinnvoller 
als biese formalitäten ist ber Umstanö, auf öen Cabanes 
hinweist, baß Zlas fleisch hingerichteter Tiere nicht verzehrt 
werben öurfte, auch wenn es sich um ganze Her<>en hanöelte, 
was auf eine Mahnung (ler Besitzer hinauslief, ihre Tiete 
gehörig zu beaufsichtigen. 

loewenfel~. tJber ~ie Dummheit. 2. Aur!. 14 
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System öurch eine "supplicatio" ober "requesta" öer 
Klagspartei an ben Richter, woraufhin bieser gegen 
l)ie verklagten Tiere ein e Zitation erläßt unl) öen
seI ben einen "pro cu ra tor" (aövocatus) bestellt. Der 
letztere hat öann namens l)er Tiere auf öie Klage, 
l)ie ebenfalls öurch einen Anwalt vertreten wirö, zu 
antworten. Es wuröen öabei Termine anberaumt unö 
Schriften gewechselt". Das Urkomische öieses ganzen 
Verfahrens wirö öurch öie gefällten Entscheiöungen 
noch erhöht. Es wuröe unter Anörohung öer er
wähnten Kirchenstrafen öen Tieren verboten, währenö 
l)es Prozesses sich weiter auszubreiten, unl) Aus
weisungsbefehl gegen sie erlassen, mit öer Auflage, 
ihren Abzug bis zu einem gewissen Termine zu 
bewerkstelligen, bis zu öem ihnen freies Geleite 
zugesichert wuröe. Auch öas Ziel öer Wanöerung 
wuröe öen Tieren vorgeschrieben. Sie sollten in 
l)as Meer, auf eine entlegene Insel sich begeben, 
oöer sich auf ein bestimmtes, ihnen von l)er 
Gemeinöe angewiesenes Grunöstück zurückziehen. 
Auch weltliche Gerichte erließen solche Ausweisungs
befehle. Man fragt sich vergebens, wie eine l)er
art unsinnige Rechtssprechung von öen staatlichen 
unl) kirchlichen Autoritäten gebilligt unö mit allen 
formalitäten eines hochnotpeinlichen Kriminalprozesses 
sich )ahrhunberte lang erhalten konnte unö weshalb 
erst so spät ben Juristen wie Klerikern öie Erkennt
nis l)er Sinnlosigkeit unl) Lächerlichkeit öerseJben auf
ging. Auch hier haben wir wieöer ein Phänomen l)er 
Beschränktheit vor uns, von öem sich auch <>ie Ver
treter <>er intelligenteren Kreise nicht frei zu halten 
wußten, obwohl sicher nicht viel tJberJegung öazu ge
hörte, öas Törichte öes fraglichen Vorgehens gegen 
Tiere zu erkennen. Was speziell öie Versuche, Mäuse, 
Ratten unö anöeres Ungeziefer öurch Maleöictio un<> 
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Exeommunieatio zu bekämpfen, betrifft, so können 
bieselben nicht allzu sehr befremben, wenn man ben 
Wunberglauben früherer ]ahrhunberte bezüglich ber 
Wirksamkeit bieser kirchlichen Strafen berücksichtigt. 
Allein bie Zitation ber Mäuse ete. vor Gericht unb bie 
Ausweisungsbefehle mit vorgeschriebener Marschroute, 
bie man gegen sie erließ, bekun()en eine Naivität, bie 
mit bem Bil()ungsgra()e ber in Betracht kommenben 
geistlichen un() weltlichen Richter nicht vereinbar er
scheint. 

Den Tierprozessen schließen sich ()ie Hexen- unb 
Satansprozesse, was ben törichten Charakter ()er ihnen 
zugrun()e Iiegen()en Anschauungen anbelangt, wür()ig 
an, nur haben ()iese Prozesse eine so traurige un() 
verhängnisvolle Rolle )ahrhun()erte hin()urch gespielt 
unb so ungeheuere Menschenopfer geforbert, baß wir uns 
eines Grauens über biese folgen menschlicher Torheit 
nicht erwehren können. Man spricht sehr viel von bem 
Hexenwahn unb seinen folgen als einem Schan()fleck 
in ber Geschichte ber Menschheit, unb es läßt sich auch 
nicht in Abrebe stellen, baß ber Glaube an ()ie Existenz 
von Hexen, ()ie Beschulbigungen, welche man gegen 
biese vorbrachte, in ihrer Unbegrün()etheit unb Hart
näckigkeit einen wahnhaften Charakter zeigten. Allein 
bie Verbreitung bieses Glaubens enthält, nachbem er 
von höchster kirchlicher Stelle nicht nur gebilligt, son
bern gera()ezu gefor()ert wurbe, an sich nichts Auf
fälliges un() genügt auch keineswegs, bie Ausbehnung 
unb Anbauer ber Hexenprozesse zu erklären. Der 
Hexenglaube umfaßt nichts als ()ie Annahme, baß von 
()en Hexen eine Menge in ihrer Art chimärischer Ver
brechen begangen werben können. Von bieser Mög
lichkeit bis zum tatsächlichen Geschehen war jeboch -
selbst, wenn erstere als außer Zweifel stehen() betrachtet 
wurbe -, noch immer ein bebeuten()er Schritt unb man 

14· 
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mußte, ~a es sich in je~en einzelnen Hexenprozesse 
um Leben un~ Besitz ~er Angeklagten han~elte, ~och 

~arauf be~acht sein, Beweise für ~ie erhobenen Be
schulbigungen zu erlangen. Man mag nun zugeben, baß 
Hexenverfolgungen in nicht wenigen Fällen le~iglich aus 
Habgier un~ Rachsucht geschahen un~ ~eshalb bie 
Beweiserhebung nur eine formelle war un~ ~aß bie 
Angeschul~igten nicht selten unter ~en Qualen ~er Tortur 
über bie ihnen zugeschriebenen Beziehungen zum Teufel 
alles bas gestan~en, was man von ihnen zu erfahren 
wünschte. Allein ~ie ungeheure Zahl ~er Hexenbrän~e 
wirb ~a~urch ebensowenig, wie ~urch bie Ausbreitung 
bes Hexenwahnes an sich verstän~lich. Daß man Jahr
hun~erte hin~urch unzählige arme Menschen un~ nicht 
nur Erwachsene, son~ern auch Kin~er einkerkerte, ben 
grausamsten Torturen unterzog, sie verurteilte unb 
verbrannte, ohne ~aß auch nur in einem einzigen Falle 
irgenb ein tatsächlicher Beweis für ~ie erhobenen Be
schul~igungen beigebracht wur~e un~ ~aß gegen ~ieses 
sinn- unb ruchlose Vorgehen ebenfalls Jahrhun~erte lang 
sich auch unter ~en Gebi1~etsten keine Stimme erhob, 
~aß man auch in ~iesen Kreisen ~ie verübten Greuel 
als etwas Berechtigtes, ja Selbstverstän~liches hinnahm, 
alles bies läßt sich nur ~urch einen Rückgang ~es Denk
vermögens ~er intelligenteren Bevölkerungselemente 
erklären. Diese intellektuelle Schä~igung ist meines 
Erachtens ~em Einflusse ~er Scholastik zuzuschreiben, 
bie, wie wir schon an~euteten, mit ihren ~ialektischen 
Spiegelfechtereien, ihren haarspalten~en Distinktionen 
unb Quästionen ~en Sinn für ~as Reelle erstickt un~ 
bie fähigkeit, zwischen tatsächlichen un~ Scheinbeweisen 
zu unterschei~en, herabge~rückt hatte. 

Die Hexenprozesse schwan~en von ~er Bi1bf1äche, 
lange bevor ~ie Gesetzgebung ihnen ben Boben ent
zogen hatte, nicht etwa infolge kirchlicher Mißbilligung 
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ober ber Einwirkung außergewöhnlicher Ereignisse, 
sonbern einfach beshalb, weil in ben Kreisen ber Ge
bilbeten wenigstens bas Urteilsvermögen allmählich 
wieber so erstarkte, baß man ben ungeheuerlichen 
Unsinn erkannte, ber Jahrhunberte hinburch in ben 
Hexenprozessen verübt worben war. 

Auf bem Gebiete ber Mebizin mangelt es ebenfalls 
nicht an Analogien zu ben Tierprozessen unb ber An
nahme von Baumgänsen. Vom Altertum bis in bas 
19. Jahrhunbert finben wir in ber Mebizin fortlaufenb 
neben trefflichen Beobachtungen unb scharfsinnigen 
Theorien eine Reihe ber törichtsten Vorstellungen über 
Krankheiten unb Krankheitsursachen , Vorstellungen, 
bie sich nicht aus ber Unzulänglichkeit ber Untersu
dtungsmethoben unb bem jeweiligen Stanbe ber Natur
kenntnisse erklären lassen. Eines ber prägnantesten 
Beispiele bieser Art bilbet bie Rolle, bie bem Uterus 
in ber Lehre von ber Hysterie zugesdtrieben wurbe. 
Der Uterus (Gebärmutter) sollte nadt Plato. ein Tier 
sein, bas ein glühenbes Verlangen nach Schwängerung 
hegt, unb wenn biesem Verlangen längere Zeit nach 
Entwicklung ber Pubertät nicht entsprochen wirb, aus 
Verbruß hierüber ben ganzen Körper burchwanbert, 
hiebei bie Luftwege verlegt un() bie Atmung hemmt, 
bergestalt bie größten Gefahren für bas Leben herbei
führenb. Die Ibee einer Wanberung bes Uterus infolge 
sexueller Nichtbefriebigung erhielt sich, obwohl bieselbe 
sdton von Galen entschieben bekämpft worben war, 
bas ganze Mittelalter hinburdt in ber Mebizin. Man er
blickte hierin bie Ursache aller jener Zufälle, bie man als 
natürliche Außerungen ber Hysterie betrachtete, währenb 
man einen anberen Teil ber hysterischen Erscheinungen 
auf bämonische Einflüsse zurückführte. Daß Plato auf 
bie Ibee verfiel, ben Uterus als ein Tier zu betra<ttten 
unb im Körper herumwanbern zu lassen, war sicher 
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kein geistvoller Einfall unb erklärt sich aus seinem 
Mangel an anatomischen Kenntnissen. Die mittelalter
lichen Arzte hätten aber burch ihre, wenn auch sehr 
bescheibenen anatomischen wie physiologischen Kennt
nisse an ber Beibehaltung unb Verwertung einer ber
artigen Theorie verhinbert werben sollen. Nur eine 
ausgesprochene Urteilsschwäche konnte sie zu einer 
kritiklosen Annahme ber überlieferten Fabel bestimmen. 
Es ist auch kein Ruhmesblatt in ber Geschichte ber 
Me()izin, baß selbst erfahrene unb sehr gelehrte Arzte 
noch im 16. unb 17_ )ahrhunbert (so Lepois, ParE~, 

Plater unb selbst noch Willis) ben Hexen- unb Dämonen
glauben vollstänbig teilten unb beshalb eine Reihe 
hysterischer Zustänbe auf übernatürliche Ursachen zu
rückführten. Man verfehlte auch nicht, aus biesen An
schauungen entsprechenbe praktische Folgerungen zu 
ziehen, soferne man ben Feuertob für bie bes Verkehrs 
mit bem Teufel Bezichtigten unter Umstänben für ganz 
gerechtfertigt hielt *). 

Daß auch biejenigen Arzte, benen man ben Fort
schritt in ber Mebizin zuschreibt, in manchen ihrer 
Anschauungen unb ben barauf basierenben Behanb
lungsmethoben eine Urteilsschwäche bekunben, bie uns 
gerabezu in Erstaunen setzt, hiefür liefert ber be
rühmte unb einer gewissen Genialität nicht erman
gelnbe Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ge
nannt Pa ra ce I s u s **), ein ()rastisches,in mancher Hinsicht 
ergötzliches Beispiel. Paracelus bekannte sich zu ber 
Ansicht, baß jeber einzelne Teil bes menschlichen 
Körpers einem bestimmten Planeten ober Himmels-

*) Vergleiche Löwenfeli:), tJber hysterische Schlafzustäni:)e, 
l)eren Beziehungen zur Hypnose uni:) zur granOe Hysterie. 
Archiv f. Psych. 22. u. 23. Bi:). 

**) Siehe Lehmann: "Aberglaube uni:) Zauberei". 2. Auf\. 
1908. S. 230 u. f. 
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zeichen unterworfen ist unb beshalb bie Stoffe, welche 
unter benseiben Stern ober basc;elbe Zeichen gehören, 
gegen Krankheiten bes betreHenben Körperteiles wirk
sam sein müssen. Da Goi<:> unb Herz ber Sonne 
unterworfen sinb, ist Golb ein Mittel gegen Herz
krankheiten. Alle wirksamen KräHe (Areana) wirken 
nur auf einzelne Körperteile. Ein wirksamer Stoff 
ist aber bei Behanblung von Krankheiten überhaupt 
nicht nötig; es genügt, etwas zu wählen, was unter 
benseiben Sternenhimmel gehört wie bas kranke Glieb, 
so z. B. Sigille unb magische Charaktere, unb Paraeelsus 
empfiehlt auch solche zur Verhütung unb Behanblung 
einer ganzen Reihe von Krankheiten. Viel merkwürbiger 
ist noch bie Paraeelsus'sche Theorie von ben Sympa
thiekuren. "Da alle gleichartigen Dinge ihre Kräfte 
gegenseitig anziehen, so kann man eine Krankheit auch 
baburch heben, baß man einige Krankheitsstoffe auf ein 
anberes Wesen, ei~ Pflanze ober ein Tier überführt. 
Geschieht bies unter Beobachtung gewisser Vorsichts
maßregeln, so 'werben bie entfernten Stoffe bie ganze 
Krankheit an sich ziehen; sie geht auf bie Pflanze ober 
bas Tier über, unb ber Mensch wirb gesunb" (Lehmann). 
In welcher Weise bie Sympathiekuren von Paracelsus 
unb seinen Anhängern praktisch geübt wurben. hiefür 
einige Beispiele: 

"Es wirb ber Zahnschmerzen transplantiert in eine 
WeiOe, Holberbaum, Haselstaube ete. auf biese Weise: 
Nachbem bie Rinbe ein wenig abgeschält worben, 50 

schneibe ein Spähnchen heraus; mit bemselben stich 
bas Zahnfleisch, so lange bisz es blutet, hernach lege 
ben blutigen Spahn wieber an seinen Ort, becke bie 
Rinbe barüber unb verwahre sie wohl mit Kothe." 
"Die Schwinbsucht kann folgenbermaßen eurirt werben: 
Nimm Johannisbrot, so viel ()u willst, gisz guten Wein 
barauf un() laß es 24 Stun()en weichen. Den anbern 
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Tag <>arauf lasz zuvor <:len Urin, trink <:larauf von <:lern 
Wein un<:l continuire es neun Tage nacheinan<:ler, so 
<:lasz <:lu <:lich von allen Getränken gänzlich enthaltest, 
in<:lessen allen gelassenen Urin aufsammelst un<:l in <:len 
Rauch hängest, <:lamit er allgemach verzehrt wer<:le, so 
wir<:l <:lie Schwin<:lsucht nach un<:l nach geheilt wer<:len." 

An <:lie törichten Anschauungen, <:lenen wir als 
positiven Pro<:lukten einer Urteilsschwäche in <:ler Ge
schichte <:ler einzelnen Wissenschaften begegnen, reihen 
sich als negative Leistungen intellektueller Min<:lerwertig
keit <:lie Kämpfe an, <:lie gegen neue wissenschaftliche 
Wahrheiten un<:l be<:leuten<:le Erfin<:lungen auf tedmischem 
Gebiete seitens einzelner Gelehrten un<:l gelehrter Kör
perschaften geführt wur<:len. Es ist kaum eine einzige 
be<:leuten<:le Ent<:leckung im Bereiche <:ler Naturwissen
schaften un<:l <:ler Me<:lizin gemacht wor<:len, <:lie nicht von 
fachgelehrten mit einem Eifer bekämpft worZ>en wäre, 
<:ler einer besseren Sache wür<:lig war·). flammarion 
erwähnt, Z>aß <>ie pythagoreische Schule zuerst <>ie täg
liche Bewegung unseres Planeten annahm, wo<>urch 
<>ie absur<>e Vorstellung, <>ie einen grenzenlosen un<> 
unen<>lichen Himmel binnen 24 StunZ>en sich um einen 
unbe<>eutenZ>en Punkt <>rehen ließ, hinfällig wur<>e. 
Diese geniale I<:lee wur<>e von Platon un<> ArchimeZ>es, 
selbst von <>en Astrono:nen Hipparch un<> Ptolemäus be
kämpft. Ptolemäus fan<> <>ie Theorie von <>er Bewe
gung <>er Er<>e völlig lächerlich. Noch im Jahre 1806 
wurZ>e in frankreich von einem geistvollen Manne 
namens Mercier, Mitglie<> <>es Instituts, ein Werk publi
ziert, in welchem <>er Autor erklärt, er wür<>e nie zu
geben, <>aß sich <>ie Er<>e wie ein Kapaun am Spieße 

.) flammarion hat in seinem Werke "Räts.eJ öes Seelen
lebens" eine Reihe öerartiger Vorkommnisse zusammen
gestellt, bie zum größeren Teile schon allgemein bekannt 
waren. 
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orehe. Harvey, ber bie Lehre vom Blutumlauf oefinitiv 
begrünoete, fano unter seinen zeitgenössischen Kollegen 
erbitterte Gegner seiner Anschauungen *). Die Ent
oeckung Lavoisiers, oaß oie atmosphärische Luft haupt
sächlich aus 2 Gasen, oem Sauer- uno oem Stickstoff, 
bestehe, erregte ben lebhaftesten Wiberspruch. Ein 
Mitglieo oer Acaoemie oes sciences, ber Chemiker 
Baume, vertei()igte Lavoisier gegenüber auf bas ener
gischste oie alte Lehre von oen vier Elementen uno 
wollte nicht zugeben, baß oie Elemente, an ()enen man 
seit 2000 Jahren festgehalten hatte, in oie Kategorie 
oer zusammengesetzten Substanzen verwiesen würoen. 
Lavoisier selbst, ber große Chemiker, konnte sich nicht 
oazu verstehen, bie bamals schon oft beobachtete Tat
sache oes falles von Meteorsteinen zuzugeben. In 
einem sehr gelehrten Berichte an ()ie Akaoemie, oer 
ourch einen genau beobachteten fall von Meteorsteinen 
veranlaßt war, suchte er nachzuweisen, oaß Steine nicht 
vom Himmel fallen können. Galvani, ber ourch einen 
glücklichen Zufall bie nach ihm benannte Elektrizität 
(oen Galvanismus) entoeckte, erntete mit seinen Ver
öffentlichungen über ()iesen Gegenstano von ungeheurer 
Tragweite anfänglich zumeist nur Spott. Man nannte 
ihn oen "Tanzmeister oer frösche", uno es gelang erst 
Volta, oer Entoeckung Galvanis oie ihr gebührenoe An
erkennung zu verschaffen. In Englano lehnte oie 
Royal Society 1841 bie Einsetzung einer Erinnerungs
tafel für oen berühmten Physiker Joule, oer um oie 
Thermooynamik sich oie größten Verbienste erworben 
hatte, ab. Robert Mayer, oer geniale Naturforscher, 
oer in seiner 1842 veröffentlichten Abhanolung: "Be
merkungen über oie Kräfte oer unbelebten Natur" als 

*) Als solme taten sich zwei berühmte MitgIie()er ()er 
Pariser fakultät, lean Riolan junior, ein bekannter Anatom, 
un() Guy Patin beson()ers hervor. 
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erster ()as Gesetz von ()er Erhaltung ()er Kraft ver
kün()ete, mußte es erleben, ()aß seine Ent<>eckung 
lange Zeit von <>en fachgelehrten ignoriert o<>er 
abfällig kritisiert wur<>e. Der Wiener Gynäkologe 
Sem m e I w eis s, <>er zuerst auf <>ie öbertragung <>es 
Wochenbettfiebers <>urch <>ie Hän<>e ()er untersuchen<>en 
Arzte, ungereinigte Instrumente un() Utensilien hinwies un() 
sich <>a<>urch <>ie hervorragen<>sten Ver<>ienste um <>ie 
Verhütung <>ieser schweren Krankheit erwarb, stieß mit 
seinen Anschauungen bei <>en be()euten()sten seiner fach
genossen auf Wi()erstan<>, <>er bei manchen mit <>irekten 
Anfein()ungen un() Verfolgungen verknüpft war. Erst 
<>ie Ent()eckungen Listers un<> <>ie bakteriologischen Unter
suchungen über ()as Puerperalfieber brachten <>ie Gynäko
logen zur Anerkennung ()er Semmelweisschen Ver<>ienste. 

Bemerkenswert sin () auch <>ie Ansichten, welche 
eine Reihe be()euten()er fachgelehrter (Anthropologen) 
über <>en für ()ie Vorgeschichte ()es Menschen so be
<>eutungsvoll gewor<>enen Gebeinfun() im Nean()ertal 
äußerten. Währen() Dr. fuhlrott, ()em <>ie betreffen<>en 
Skeletteile zuerst übermittelt wur()en, mit Entschie<>en
heit <>afür eintrat, ()aß es sich um tJberreste eines 
europäischen Urmenschen han<>le, eine Auffassung, 
welche <>urch spätere fun<>e bestätigt wur()e un<> gegen
wärtig allgemein anerkannt ist, meinte Professor 
Mayer in Bonn, <>aß <>ie Gebeine von einem 1814 
gestorbenen Kosaken, Professor Ru()olf Wagner in 
Göttingen von einem alten Hollän()er, Dr. Pruner-Bey 
(Paris) von einem Kelten, Virchow von einem gicht
brüchigen Greise stammen. Die Autorität <>es letzt
genannten großen Forschers genügte lange Zeit, <>ie 
richtige Deutung <>es Fun<>es bei ()er Mehrzahl <>er 
Anthropologen zu verhin<>ern. 

Die hervorragen<>sten Erfin()ungen ()er Neuzeit 
gaben ebenfalls manchem Gelehrten Gelegenheit, eine 
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erstaunliche Urteilsbeschränktheit zu offenbaren. Der 
Bericht franklins über seine Beobachtungen, bie zur 
Erfinbung bes Blitzableiters führten (bie fortleitung 
ber atmosphärischen Elektrizität ()urch einen Eisenstab), 
erregte bei ()en gelehrten Herren ber Royal Society 
in Lonbon nur Gelächter. Diese verweigerten auch 
bie Drucklegung ()es franklinschen Vortrages. Dem 
Edinber ber Gasbeleuchtung, bem franzosen Leban, 
ber 1804 starb, wur()e eingewen()et, baß eine Lampe 
ohne Docht nicht brennen könne, un() seine Erfin()ung 
wurbe auch in Paris erst 14 Jahre nach seinem Tobe 
verwertet, nachbem bereits 1805 Birmingham mit ber 
Gasbeleuchtung vorangegangen war. Als es sich um 
bie Einführung ber Eisenbahn hanbelte, wurben in 
verschiebenen Länbern von gelehrter unb unge
lehrter Seite Ne schwersten Bebenken gegen Z'lieses 
Verkehrsmittel geltenb gemacht, Bebenken, bie uns 
heutzutage fast unglaublich erscheinen. Etwas Be
sonberes wurZ'le Z'lamals in Bayern geleistet. Ein 
Mebizinalkollegium (oZ'l.er eine fakultät), Z'lessen Gut
achten eingeforZ'lert wurZ'le, sprach sich ()ahin aus, 
baß bie Zulassung Z'ler Eisenbahn als Verkehrsmittel 
eine schwere Schäöigung Z'ler öffentlichen GesunZ'lheit 
be()eute. Die blitzschnelle Bewegung Z'ler Wagen 
müßte bei ben ReisenZ'len eine Art Gehirnerschütterung, 
bei ben Zuschauern SchwinZ'lel unb anbere nervöse 
Zufälle herbeiführen, unZ'l man müsse Z'leshalb bie 
Schienen mit hohen HolzwänZ'len umgeben, um Z'lie 
Bahn Z'len Blicken ()es Publikums zu entziehen. In
bes hat in frankreich selbst Z'ler große Naturforslher 
Arago nodl 1838 Z'lie lächerlichsten EinwänZ'le gegen 
Z'len Bau von Eisenbahnen vorgebracht, unZ'l auch 
Thiers, ber hervorragenZ'le Staatsmann unZ'l Ge
schichtsschreiber, meinte, für Z'lie Beöürfnisse bes Ver
kehrs genügten einige kurze Linien in ber Nähe 
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.großer StäcHe; ausgeöehntere Linien seien überflüssig. 
Gegen ~en Vorschlag, Amerika un~ Europa ~urch ein 
unterseeisches Kabel zu verbin~en, machte ~er hervor
ragen~e Physiker ßabinet gelten~, in~em er sich auf 
~ie Theorie ()es elektrischen Stromes stützte, ~aß eine 
tJbertragung von Depeschen auf eine so große Entfer
nung nicht möglich sei. Am prägnantesten je~och hat 
~as Mitglie~ ()er Aca~emie ~es Sciences, ßoui1lau~, 

gezeigt, welches Maß von Beschränktheit un() Urteils
schwäche sich bei einem Gelehrten offenbaren kann, 
wenn ~ieser genötigt ist, sich mit ganz neuen I()een 
zu befassen. Flammarion berichtet über ~en Ge
nannten folgen~es: "Ich selbst wohnte einst einer 
Sitzung ()er Aca()emie ~es Sciences bei. Es war an 
jenem ~enkwür~igen Tage, als ~er Physiker Du Moucel 
~en versammelten Gelehrten ~en Phonographen E~isons 
vorführte. Als ~er Apparat nach been()eter Erklärung 
nun zu re~en begann, erhob sich einer ~er Aka~e

miker, ein älterer Herr, un~, ~urch~rungen von 
klassischer Bil~ung, voll e~ler Empörung über ~ie 

Frechheit ~es Neuerers, stürzte er sidl auf ~en Ver
treter E~isons, packte ihn an ~er Gurgel un~ sdlrie: 
"Sie Sdluft! Glauben Sie, wir lassen uns von einem 
Bauchre~ner zum besten halten?" Es war ~ies Mon
sieur Bouillau~. So geschehen am 11. März 1878. 
Was vielleicht nodl komischer war - 6 Monate später, 
am 30. September in einer ähnlichen Sitzung. hielt 
es Monsieur Bouillau~ für seine Pflidlt, nach einer 
eingehen~en Prüfung ~es Apparates ~ie Erklärung 
abzugeben, er sei überzeugt, ~aß es nur eine geschickte 
Bauchre~nerei sei, "man könne ~odl unmöglidl annehmen, 
~aß ein schäbiges Metall ~en e~len Klang ~er mensch
lichen Stimme wie~ergeben könne." Ein Gegenstück 
zu ~er oben erwähnten Ungläubigkeit Gelehrter gegen
über widltigen fortschritten in ~en Naturwissenschaften 
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bilbet i)ie Tatsache, baß unter ben Anhängern bes 
Spiritismus sich auch hervorragenöe Naturforscher 
finben (so u. a. ber berühmte forschungsreisen be uni) 
Mitbegrünber bes Darwinismus Alfreö Russel Wallace, 
i)er Chemiker unb Physiker William Crookes, ber Physio
loge CharIes Richet uni) ber Astronome flammarion). 

o 

Ein besonöeres Kapitel menschlicher Torheit in 
i)er form ber Wissenschaft, bas wir noch kurz be
rühren müssen, bilben bie sogenannten Geheimwissen
schaften. Sinö schon bie törichten Anschauungen, benen 
wir in ()em Entwicklungsgange ber einzelnen Wissen
schaften begegnen, auffällige Zeugnisse einer Kritik
losigkeit, bie sich zum Teil burch viele Generationen 
hinburch fortschleppte, so finöen wir in ben Geheim
wissenschaften eine Sammlung von Ansichten, i)ie trotz 
Mangels jeber Erfahrungsgrunblage, sowie trotz ihrer 
Willkürlichkeit unö Albernheit nicht nur vom Altertum 
bis in bie Neuzeit sich erhielt, sonöern auch zweifellos 
manche im allgemeinen wohlbegabte Köpfe in ihren Bann
kreis zog. Zuvörberst kommt hier bie Astrologie in 
Betracht, welche öie Sterne als nächste Ursache aller 
Ereignisse auf Erben betrachtete unb aus ihren Stei
lungen alles künftige Geschehen auf Erben ableiten 
zu können glaubte. Keine Aufgabe inbezug auf 
Vorhersage ber Zukunft war ihr zu schwierig. "Eri)
beben unb politische Umwälzungen", bemerkt Leh
mann, "Winb unb Wetter, bas Schicksal Neugeborener 
unb biplomatischer Verhanblungen, ber Ausgang von 
Kriegen unö i)ie funbstätte verlorener Gegenstänbe -
alles vermag i)ie Astrologie mit Hilfe i)er Sterne 
vorauszusagen unb zu bestimmen". Diese' Wissen
schaft zerfiel ben verschiebenen Aufgaben entsprechenb 
in verschieöene Zweige. eine politische, meteorologische 
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Astrologie usw., unb jeber bieser Zweige hatte seine 
besonberen Methoben unb Regeln. Wenn nun auch 
ein glücklicher Zufall mitunter bas aus ben Sternen 
Geweissagte bestätigt- haben mag, so mußten boch 
biese Treffer gegenüber ben Nieten so verschwinbenb 
sein, baß man auch hier wieber sich fragen muß, wie 
sich biese Phantasterei so lange erhalten unb selbst 
von hervorragenben Geistern gläubig hingenommen 
werben konnte. 

Etwas verstänblicher als bie Astrologie ist bie 
Alchemie, bie sogenannte Golbmacherkunst, in Wir){
lich keit bie Sucht, Golb zu machen, was man burch 
Auffinbung eines magischen Flixiers zu erreichen hoffte. 
Die menschliche Gewinnsucht unb bie Wertschätzung 
bes Golbes einerseits, anbrerseits ber Mangel an 
Kenntnissen auf chemischem Gebiete machen es be
greiflich, baß viele Personen nicht nur unenblich viel 
Zeit unb Mühe, sonbern auch ihr Vermögen baran 
setzten, bas kostbare Elixier zu entbecken, unb keine 
Enttäuschung sie abzuhalten vermochte, an bie Erreich
barkeit bieses Zieles zu glauben. Bemerkenswert ist 

*) Das oben Angeführte bezieht sich auf oie Leistungen, 
welche oer Astrologie in früheren )at.rhun<>erten zugeschrie
ben wurben. Die Anhängerschaft ber Astrologie war im 
letzten ]ahrhunoert in oen europäismen Kultur änoern äußerst 
gering. In jüngster Zeit haben sich jeoom, wte es scht int, 
in <>en Kreisen <>er Okkultisten Verlreter gefunben, welche 
oie Aufgabe <>er Ac;trologle nicht in Weissagungen, sonoern 
in <>er EI forschung <>er Beziehungen ZWischen planetari ;men 
Einflüssen uno iröischen Vorgängen, spezielI öern Charakter 
unö <>en Smid<salen oer Mensmen, el blickt'n. Es hanöelt 
sich also barum. oer Astrologie Oie ihr bbher fehlenoe, tat
sächliche Begrünoung in gewissem Maße zu vel schalf~n. 
Es wäre verfrüht, wollle man oiesen Beslrebungen jeöe 
Aussicht auf Erfolg absprechen. Das bisher Vorgebrachte 
berechtigt alleroings nicht zu großen Hoffnungen. 
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auch hier, öaß selbst beöeutenöe Gelehrte groben 
Täuschungen unterlagen. Van Helmont un<> Helvetius, 
2 ~rzte unö für ihre Zeit be<>euten<>e Chemiker, glaub
ten <>urch Anwen<>ung eines roten Pulvers, <>as sie 
von einem Unbekannten erhalten hatten, Golö aus 
an <>eren Metallen (Quecksilber un<> Blei) erzeugt zu 
haben, währenö es sich <>och nur um Gewinnung 
eines äußerlich goi <>ähnlichen Metalles gehan<>eIt haben 
konnte. 

Neben <>er Astrologie blühten bekanntlich lange 
Zeit als Glie<>er öer Geheimwissenschaften auch an<>ere 
Wahrsagekünste, <>ie Chiromantie, öie Arithmomantie ete. 
un<> <>ie praktische Kabbala, <>ie Kunst, <>ie Geister 
zu beschwören, <>eren Ursprung man auf König 
Salomo zurückführte. Wenn man <>ie Anschauungen, 
<>ie <>iesen Künsten zugrun<>e lagen, einer Prüfung 
unterzieht, so Hn<>et man überall nur Annahmen, <>ie 
nicht <>as Pro<>ukt tiefsinniger Erwägungen un<> sorg
fältiger Beobachtungen, son<>ern willkürliche, phan
tastische, zum Teil unglaublich lächerliche KOl}struktionen 
<>arstellen. Es ist bekannt, wie verlocken<> gera<>e <>er 
phantastische Unsinn für beschränkte un<> verschrobene 
Köpfe ist, un<> man kann sich <>es halb nicht wun<>ern, 
<>aß auch <>ie Geheimwissenschaften un<> Geheimkünste 
noch heutzutage manche Anhänger besitzen. 

o 0 o 
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D. Die Dummheit in öer Politik. 
o 

Mit einer Geschichte öer Dummheiten, (>ie auf öem 
Gebiete öer Politik schon begangen wuröen, ließe sich 
leicht eine Reihe von Bänöen füllen. Man kann ja 
getrost behaupten, ein großer Teil Clessen, was man 
öie Weltgeschichte nennt, ist leöiglich eine Geschichte 
politischer Dummheiten. Wir müssen uns hier be
gnügen, einen flüchtigen Blick auf Clie hieher gehörigen 
Vorkommnisse Cler neuesten Zeit zu werfen. Die 
Dummheiten, öie in öer Politik öer Einzelstaaten zu
tage treten, haben wie früher auch gegenwärtig noch 
mehrere Quellen. Sie können leöiglich von Clen Regie
renöen ausgehen. In öiesem falle gilt noch immer Cler 
alte Horazsche Satz: QUiClquiCl öelirant reges, plec
tuntur Argivi, nur öaß gegenwärtig Clie Argiver, wenig
stens in öen konstitutionellen Staaten, sich nicht auf 
öas Beklagen beschränken, sonClern in öer Presse unö 
in öen Parlamenten gegen öas Verübte gewöhnlich 
remonstrieren unCl, soferne es möglich ist, Clie verant
wortlichen faktoren zur Rechenschaft ziehen. Die frag
lichen Dummheiten können aber auch leCliglich öen 
Regierten, öem Volke, zur Last fallen oCler aus einem 
Zusammenwirken von Regierung unCl Volk hervorgehen. 

Die Beispiele, welche wir hier folgen lassen, weröen 
öie VerschieClenheiten in öer Provenienz Cler politischen 
Dummheiten öer Einzelstaaten illustrieren. 

Der Krieg, Clen öas kleine Serbien gegen Clie Türkei 
1876 unternahm, unö Cler zur völligen Eroberung (>es 
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Lanl>es l>urch l>ie Türken geführt hätte, wenn nimt 
Rußlanl> l>en Serben zu Hilfe gekommen wäre, war 
eine politische Dummheit, an l>er Regierung unl> Volk 
gleimen Anteil hatten. 

Der unglückliche fell>zug, l>en Italien gegen Abes
sinien unternahm, war l>agegen im wesentlimen eine 
Dummheit l>er Regierenl>en, l>a l>ie Masse l>es ita
lienischen Volkes l>em abessinischen Abenteuer ab
holl> war. 

Die provozierenl>e Haltung, l>urch welche l>as kleine 
Griechenlanl> 1897 l>ie Türkei zur Kriegserklärung 
nötigte, war hinwiel>erum eine politische Dummheit, an 
l>er Volk unl> Regierung in gleimem Maße partizi
pierten. Nationaler Größenwahn hafte l>ie Massen, 
wie l>ie Regierenl>en betört unl> erst ('>er unglücklime 
Ausgang l>es leichtfertig angezettelten Krieges konnte 
l>ie Griemen zur Erkenntnis ihrer militärischen Unzu
länglimkeit l>er Türkei gegenüber bringen. 

In frankreich war l>er Krieg 1870 eine politisme 
Dummheit, l>ie zunämst zwar von l>er Regierung aus
ging, aber von l>en Massen gutgeheißen wurl>e. 

Spanien hat für l>ie törimte Politik, ('>ie seine Re
gierung in Cuba verfolgte, nimt nur mit l>em Verluste 
l>ieser überaus wertvollen Kolonie, sonl>ern auch mit 
l>em ()er Philippinen büßen müssen. 

Die meisten unl> verhängnisvollsten Dummheiten 
auf l>em Gebiete l>er Politik waren jel>och in neuerer 
Zeit Deutschlanl> vorbehalten; man l>arf nur ()ie Ver
hältnisse Deutschlanl>s nach l>em frankfurter friel>en 
1871 mit l>enen nam l>em VersaiIler friel>en vergleimen, 
unl> man wirb sich ('>er tJberzeugung nimt verschließen 
können, l>aß ein so gewaltiger Sturz von l>er Höhe 
politismer Mamt in ()ie Tiefe l>er Erniebrigung unl> 
Mamtlosigkeit nicht eingetreten wäre, wenn ()ie Ge
smicke Deutschianbs annähernl> mit ber Umsicht geleitet 

Loewenfel(), Uber bie Dummheit. 2. Aufl. 15 
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wore>en wären, welche bie Lage bes· Reiches erfore>erte. 
Allein es war bas Verhängnis unseres Vaterlane>es, baß 
auf Wilhelm 1., <>er einem Meister e>er Staatskunst 
Bismarck <>ie Zügel e>er Regierung überließ, Wilhelm 11. 
folgte, ein Monarch, <>er in maßloser Selbstüberschätzung 
bie Politik <>es <>eutschen Reiches nach eigenen Heften 
zu leiten unternahm, obwohl er e>er Befähigung hiezu 
ganz un<> gar ermangelte. Die Ungunst <>ieser Sach
lage wur<>e noch <>a<>urch erhöht, <>aß (')ie Umgebung 
bes Kaisers seinen Dünkel steigerte une> e>as preußische 
Regierungssystem nicht geeignet war, für <>ie Besetzung 
ber wichtigsten <>iplomatischen Posten besonbers be
fähigte Köpfe heranzuziehen. Von e>en politischen 
Dummheiten, e>ie (')eutscherseits unter Wilhelm I I. Re
gierung gemacht wure>en, fällt nur eine im wesentlichen 
unserem Volke zur Last: Die lebhafte Sympathie, e>ie 
man währen<> e>es Burenkrieges für e>ie Buren bekun
bete une> <>ie e>amit zusammenhängene>e unfreune>liche 
Gesinnung gegen Englane>. Es war <>ies reine Gefühls
politik, un<> <>as Gefühl hatte hier wie so oft (')er besseren 
Einsicht <>en Weg versperrt. Alles übrige an politischen 
Dummheiten Geleistete ist ausschließlich o<>er wenigstens 
in erster Linie <>ern Kaiser une> seiner Regierung zu
zuschreiben. Wir müssen uns hier e>arauf beschränken, 
einige wenige besone>ers prägnante Beispiele anzuführen. 
Hierher gehört: e>ie Glückwunsch<>epesche an <>en Prä
sie>enten l<rüger nach <>ern mißglückten Einfall Jameson's, 
e>ie ganz unnötig war, aber in Englan<> <>as größte 
Ärgernis erregte; <>er operetten hafte Besuch in Tanger, 
bei welchem ber l<aiser e>ie Unabhängigkeit Marokko's 
une> seines Sultans ausbrücklich anerkannte, nachbem 
e>urch ein Abkommen zwischen frankreich un<> Englane> 
Marokko bereits frankreich zugeteilt wore>en war; sein 
Vorgehen hatte <>emnach e>ie Bee>eutung einer feine>
seligen Han<>lung gegen e>iese bei ben Staaten, mit e>enen 
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er jeöoch in frieöen bleiben wollte. Hierher gehören 
ferner öie im DailV Telegraph 1908 mit seiner Zu
stimmung veröffentlichten weitgehenöen Erklärungen 
über sein Verhalten gegen Englanö, öurch welche öie 
gespannten Beziehungen zu öiesem Staate gebessert 
weröen sollten, tatsächlich jeöoch ein Entrüstungssturm 
in öer englischen Presse hervorgerufen wuröe ~). Von 
öen Vorgängen im Juli 1914 sei nur erwähnt, öaß 
öer Kaiser, währenö er bemüht war, öen frieöen zu 
erhalten, seine Regierung nicht verhi'nöerte, öas Wiener
Kabinett zu seinem brüsken Vorgehen gegen Serbien 
zu ermutigen, obwohl er wissen mußte, öaß Serbien 
öurch Rußlanö geöedd war, öas nur auf eine Gelegen
heit zum Angriffe auf Deu tschlanö unö 0sterreich wartete; 
enölich öaß man bis in öie letzten Julitage auf öie 
Neutralität Englanös baute, öie, nach öen seitens öieses 
Staates mit frankreich unö Rußlanö getroffenen Ver
einbarungen so gut wie ausgeschlossen war. 

Es liegt nahe, öaß in öer Politik öer Parteien öer 
Einzelstaaten ähnlich wie in öer äußern Politik sich 
mancherlei Unverstanö kunögibt. Diesem begegnen 
wir jeöoch in öen Programmen öer einzelnen Parteien 
weit weniger - unc> wir haben hier nicht leC>iglich öie 
öeutschen Verhältnisse im Auge - als in öeren prak
tischen Politik. Die prinzipiellen Anschauungen öer 
Parteien, öie in c>em Programme zusammengefaßt 
werc>en, sinc> gewöhnlich sorgfältig erwogen, unö wenn 
in c>enselben sich auch Punkte finöen, öie einer Kritik 
von ganz unbefangener Seite nicht stanC>halten, so sinö 

*) Die in frage stenenllen Außerungen wur()en vom 
Kaiser nicht in einem Interview mit einem hervorragen()en 
Englänller, wie man früher annahm, son()ern einer Mehrzahl 
von Personen gegenüber in Englanll gemacht un() von einem 
englischen Publizisten zusammengefaßt. Auch im ()eutschen 
Reichstage erfuhr ()ie in frage stehenlle Veröffentlichung 
()ie schärfste MIßbilligung. 

] 5* 
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sie zumeist boch nicht von einer Art, baß sie sich als 
Dummheiten charakterisieren. Sonberinteressen un<> 
Son<>erbestrebungen sowie Geringschätzung von Ver
hältnissen, bie ber Wichtigkeit nicht ermangeln, spielen 
hiebei oft eine Rolle. In Deutschlanb wurben <>ie 
großen Parteien burch <>ie Revolution veranlaßt, ihre 
Programme einer Revision zu unterziehen, welche <>ie 
Unterschiebe ber Parteigrunbsätze weniger hervortreten 
läßt unb zu Einwänben weniger Anlaß gibt, als <>ie 
früher vertretenen Anschauungen. Nur in ben Pro
grammen zweier kleiner Parteien, bes Spartakusbunbes 
unb ber rabikalen Antisemiten, finben wir Anschauungen, 
in welchen sich ber Unverstanb unb bie Kritiklosigkeit 
in ausgesprochenbstem Maße kunbgeben. 

Man kann ben Kommunismus, wenn er aum zur 
Zeit noch eine Utopie barsteIlt, born als einen Zustanb 
betramten, ber ber Mensmheit bessere Lebensbe
bingungen gewährt als <>ie bisherigen Verhältnisse unb 
beshalb erstrebenswert ist. Allein ber Kommunismus, 
ben bie Spartakisten nam russischem Muster herbei
führen wollen, ist von einer Art, baß er nur ben tiefsten 
Absmeu bei jebem vernünftig unb billig Denken<>en 
hervor,rufen kann. Das Ziel ber Spartakisten läuft ja, 
um es kurz zu sagen, barauf hinaus, baß bie bürger
timen Elemente ber Bevölkerung burch Einziehung ihres 
Besitzes wirtsmaftlim <>ern Proletariat gleichgestellt, 
politisch aber unter basseIbe herabgebrückt b. h. ent
rechtet werben sollen. Es ist klar, Claß Clies Clem ge
bilbeten unb intellektuell höher stehenClen Teile Cles 
Volkes, Cler für eine zweckmäßige Leitung ber Staats
geschäfte unb alle größeren Unternehmungen unent
behrlich ist, zu einer Klasse von Heloten stempeln 
würbe. Welcher Fonb von Torheit unb Grausamkeit 
in biesen Bestrebungen steckt, haben bie Erfolge Cler 
Sowjetherrschaft in Rußlanb zur Genüge gezeigt. Ähn-
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liche Ziele, wie bie Spartakisten bezüglich ber bürger
lichen Elemente, verfolgen bie Antisemiten hinsichtlich 
c>er jübischen unb von ]uc>en stammenben Staatsange
hörigen. Nach ihrer Meinung tragen C>ie ]uc>en an 
aUen Schäc>en unc> Mängeln unserer wirtschaftlichen 
Lage (>ie SchulC> unc> erheischt (>ie Besserung (>ieser 
baher nichts weiter als C>ie Austreibung oc>er Unter
(>rückung (>er ]uC>en in (>er von ben Spartakisten für 
sämtliche bürgerlichen Elemente angestrebten Weise. 
Es sinc> (>ies Anschauungen, C>ie nur auf (>ern Boc>en 
c>er Beschränktheit unc> krasser Unwissenheit erwachsen 
konnten unc> man kann Karl Marx kaum unrecht geben, 
wenn er c>en Antisemitismus wegen seiner GrunC>lagen 
unc> Tenc>enzen als c>en "Sozialismus c>er c>ummen 
Kerle" bezeichnet·). 

Die praktischen Dummheiten in ()er Parteipolitik sinc> 
selten (>as ProC>ukt längerer tJberlegung, sie werc>en 
zumeist in c>er Hitze c>es Gefechts C>. h. in c>em Eifer, 
()em Gegner zu schac>en unc> c>er eignen Sache zu 
nützen, verübt. Die Wahlen bieten am häufigsten Ge
legenheit zur Betätigung C>ieses praktisch politischen 
UnverstanC>es. Da werc>en für C>ie Volksvertretung 
Kanc>ic>aten aufgestellt unC> gewählt, ()ie zur selbstän
C>igen Beurteilung öffentlicher Angelegenheiten völlig 
unfähig sinC>. Es werc>en über c>ie gegnerische Partei 
c>ie einfältigsten Lügen verbreitet unc> von c>er Wahl 
c>es vorgeschlagenen Kanc>ic>aten ganz phantastische Vor
teile in Aussicht gestellt, gelegentlich auch Wahlbünc>nisse 

*) Es muß betont werl)en, l)aß l)as oben Bemerkte nur 
für <lie rallikalen Antisemiten ~. h. l)ie Angehörigen <ler anti
semitisdlen Partei gilt. Neben l)iesen gilt es zahlreiche 
Antisemiten, - barunter z. T. recht intelligente Leute - bie 
anberen politischen Parteien angehören unl) ihre mehr minber 
weitgehenbe Antipathie gegen bas Jubenlum als eine rein 
private Gefühlsache betrachten unb nur gelegentlich, wenn 
es in unauffälliger Weise geschehen kann, kunbgeben. 
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eingegangen ober angeregt, ()ie ()en Parteiprinzipien ganz 
un() gar wibersprechen un() ()ie man vor ()er eHent
lichkeit abzuleugnen genötigt ist, unb bergleichen mehr. 

Was in ben Parlamenten an politischen Dumm
heiten verübt wirb, hierüber geben {)ie Tageszeitungen 
genügenben Aufschluß. Wir wollen hier nur erwähnen, 
()aß ()iese Dummheiten in ihrer Art un() Be()eutung 
sehr verschieben sin{). Sie treten in ben Resultaten 
mancher Abstimmungen, ()en Beschlüssen über An
nahme o{)er Ablehnung von Gesetzen, {)en Abmachungen 
()er Parteien untereinan()er, häufig aber auch in ben 
oratorischen Leistungen einzelner Re()ner in ()en De
batten, en{)lich auch in ()em äußeren Verhalten ber 
Volksvertreter bei gewissen parlamentarischen Situatio
nen zutage. Was letzteres betrifft, sei hier nur 
an ()ie Vorgänge erinnert, ()urch welche man im öster
reichischen Parlamente un() in einzelnen Lan{)tagen ()er 
Monarchie {)ie Gegner mun()tot zu machen suchte 
(Gebrauch von Kin()ertrompeten, Pfeifen unb an()eren 
Lärminstrumenten). 

Neben ben politischen Parteien ber Einzelstaaten, 
oie in ihrem Programm, man barf wohl sagen, boch 
immer wenigstens einige vernünftige Punkte aufweisen, 
existiert eine internationale Partei - bie Anarchisten
oeren Ziele einen burchaus schwachsinnigen Charakter 
besitzen. Die anarchistische Lehre, obwohl ursprünglich 
von einzelnen zweifellos geistvollen Männern (Prou{)hon, 
Bakunin u. a.) begrünbet, bil()et eine Kette von aus
gesprochen törichten, aller Erfahrung wibersprechenben 
Annahmen. "Sie bekretiert", bemerkt friebmann in 
seiner trefflichen Abhanblung (tJber ()ie Wahni()een im 
Völkerleben"'), "nicht bie Gesetze seien ()urch mensch
liche konträr-soziale Impulse, son()ern ()ie letzteren 

*) Grenzfragen ()es Nerven- un() Seelenlebens Nr. 6 
un() 7. 
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seien ~urch ~ie Gesetze provoziert wor~en, obwohl 
auch nicht ~as primitivste Naturvolk ohne streng ge
han~habte Gesetze auskommt. Die Tausch- un~ Eigen
tumsbeziehungen, welche ~ie Sozial~emokratie in ge
rechter Weise ~urch stärkste Staatspolizei erzwingen 
will, regeln sich für ~en Anarchismus ~urch ~ie absolut 
guten Eigenschaften ()er Menschen ganz von selbst". 

Die Ansicht, ~aß ein Staat o~er überhaupt irgen() 
eine Form menschlicher Gesellschaft auf ~ie Dauer ohne 
Gesetze bestehen könne, ist so wi~ersinnig, ()aß ~ie

selbe begreiflicherweise nur wenige Anhänger fin~en 

konnte. Dieser Umstan~ hat Netschajew (1869) auf 
~ie l~ee gebracht, ,,~ie Propagan~a ~er Tat" zu 
empfehlen, eipe I~ee, in ~er Wahnwitzun~ Verrucht
heit sich kombinieren. Durch ungeheuerliche Verbrechen 
sollte öie Aufmerksamkeit aller auf ~en Anarchismus 
gelenkt un~ Schrecken unter ~en Besitzen~en un~ 

Regieren~en verbreitet wer~en. Diese Anregung fan(), 
wie ()ie Folge zeigte, in ~en Köpfen mancher ver· 
brecherisch angelegter Anarchisten einen günstigen Bo~en 
un~ führte bekanntlich zu einer Reihe scheußlidler 
Untaten. Manche Psychiater (so insbeson()ere von 
I<rafft-Ebing un~ Lombroso) haben ~en Anarchis
mus wohl hauptsächlich mit Rücksicht auf ~iese grauen
vollen Auswüchse als Ausfluß einer Geistesstörung, 
einer Verrücktheit mit politischen Wahni~een betradltet, 
un~ es ist wohl auch nicht zu leugnen, ()aß ~ie Mata()oren 
(>es Anarchismus un~ insbeson~ere öie anarchistismen 
Verbrecher zumeist psVmisch abnorme In~ivi()uen, Ent
artete mit intellektuellen un() mehr noch mit ethismen De
fekten sin~. Erfreulicherweise ist es ~en Regierungen ge
lungen, wenn auch nicht ~en Anarchismus zu ersticken, 
so ~och wenigstens ~ie Neigung zur Propagan~a ~er Tat 
entschie~en einzubämmen. 

[] [] 
[] 



VI. Abschnitt. 
[J 

Die Dummheit öer Massen 
unö öie Massenöummheiten. 

[J 

Die Erfahrungen auf <>ern Gebiete <>er Rassen- un<> 
Völkerpsychologie haben in neuerer Zeit <>azu geführt, 
<>aß man <>ie Masse als eine Einheit betrachtet, welche 
in ihren geistigen Eigenschaften un<> Leistungen sich 
von <>en sie bi1<>en<>en Einzelin<>ivi<>uen in gewissen 
Beziehungen unterschei<>et, weshalb man auch von einer 
Volksseele o<>er Massenpsyche im Gegensatz zur EinzeI
psyche spricht. Man ist im allgemeinen wenig geneigt, 
<>er Masse, insbeson<>ere wenn sie als Einheit auftritt 
un<> han<>elt, viel Verstan<> zuzutrauen, un<> <>ie 
Erfahrungen <>es täglichen Lebens wie <>er Geschichte 
verleihen unleugbar <>ieser ungünstigen Meinung eine 
gewisse Stütze. Auch unsere größten Dichter haben 
aus ihrer Geringschätzung <>er geistigen Qualitäten 
<>er Masse kein Hehl gemacht. Am treffen<>sten hat 
Schi 11 er <>en Unterschie<> zwischen Einzel- un<> 
Massenpsyche zum Aus<>ruck gebracht: ,,]e<>er, sieht 
man ihn einzeln, ist lei<>lich klug un<> verstänblich, 
sin<> sie in corpore, gleich wir<> ein Dummkopf <>araus". 
Ähnlich äußert sich G r i II par zer in seiner Tragö<>ie 
"Ein Bru<>erzwist im Hause Habsburg": "Erträglich ist 
<>er Mensch als einzelner, <>ern Haufen steht <>ie Tier-



233 

welt gar zu nahe"") Die Intelligenz ber Masse ent
spricht gewöhnlich nicht ber burchschnittlichen Begabung 
unb Bilbung ber in ihr vorhanbenen Einzelinbivibuen 
sie steht vielmehr unter bem Niveau bieser. Im 
Einzelfalle macht sich natürlich bie Intelligenzstufe Z)er 
bie Masse zusammensetzenben Personen geltenb. Eine 
Versammlung gebilbeter unb intelligenter Männer wir<:l 
sich nie zu Schritten hinreißen lassen, beren ber 
nächstbeste Pöbelhaufe fähig ist. Doch lehrt <:Iie Er
fahrung, baß auch eine Vereinigung gebilbeter Menschen 
sich unter Umstänben zur Torheiten unb Rohheiten 
verleiten lassen kann, welche bie in ihr vertretenen 
Einzelinbivibuen, wenn nicht sämtlich, so <:loch zum 
größten Teile im isolierten Zustan<:le nicht begehen 
würöen. Ich muß mir gestatten, hier einige Beispiele 
anzuführen. Ein Berliner Universitätsprofessor erwähnt 
in einer Vorlesung <:Ien Umstanb, <:laß ein jübischer 
Rechtsanwalt, ein hoch angesehener un<:l ver<:lienstvoller 
Jurist, burch Mörberhan<:l seinen TO<:l fanb. Diese 
Mitteilung rief bei ber Zuhörerschaft nicht Zeichen bes 
Abscheus, sonbern <:Ies Beifalls (Trampeln mit <:Ien 
füßen ete.) hervor. Seitenstücke zu bieser Affäre 
bilben bie burch politische Leibenschaften veranlaßten 
Raufereien un<:l Prügeleien, bie an österreich ischen 
Universitäten zwischen beutschen unb italienischen, 
<:Ieutsch-freiheitlichen unb klerikalen Stubierenben in 
früheren Jahren öfters vorkamen, ferner <:Iie Be
schimpfungen unb ßebrohungen, welchen Zola un<:l 

*) tJber ()ie Mehrheit äußern sich Schiller un() Goethe 
gleidt ungünstig. Ersterer sagt: "Was ist llie Mehrheit? Mehr
heit ist Unsinn, Verstan() ist stets bei wenigen nur gewesen." 
Goethes Urteil über {)ie Mehrheit lautet ähnlich: "Nichts ist 
wi()erwärtiger al5 <>ie Majorität, ()enn sie besteht aus wenigen 
kräfligen Vorgängern, aus Schelmen, <>ie sidt akkommollieren, 
aus Schwachen, ()ie sidt assimilieren un<> ()er Masse, <>ie 
nachtroH, ohne nur im minöesten zu wissen, was sie wilL" 
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sein Verteioiger währen<> <>er Dreyfußaffäre seitens 
Angehöriger <>er gebil<>etsten Pariser Kreise ausgesetzt 
waren. Wenn wir <>en fall in Berlin berücksichtigen, 
so <>ürfen wir wohl annehmen, <>aß <>ie einzelnen 
Stu<>ieren<>en, welche an <>er fraglichen Beifallsäußerung 
teilnahmen, selbst wenn sie <>er antisemitischen Ridt
tung angehörten un<> bei ihnen <>ie jugen<>liche Unreife 
<>es Urteils in beson<>erem Maße sich gelten<> machte, 
boch we<>er so gemütsroh, noch so unverstän<>ig waren, 
um <>en Mor<> eines hochver<>ienten Mannes mit Bei
fall aufzunehmen. Wenn sie <>ies trotz<>em taten, 50 

konnte es nur infolge <>es Umstanoes geschehen, <>aß 
in <>er Masse <>as Einzelin<>iviouum Einflüssen unter
liegt, welche hemmen<> auf <>ie Betätigung seiner in
tellektuellen (un<> moralischen) Kräfte wirken. Ahnlich 
erklärt sich <>as erwähnte Verhalten <>er österreichischen 
Stu<>enten. Der Einzelne modlte sehr wohl einsehen, 
<>aß politische Gegensätze nicht burch Gewalttätigkeiten 
sich ausgleichen lassen; er mochte auch ourch seine 
Intelligenz un<> Gesittung abgehalten werben, <>en ein
zelnen politischen Gegner zu beschimpfen o<>er tätlidl 
anzugreifen. Sobalo er je<>om in oer Mitte Gleich
gesinnter sich befan<>, sank seine Intelligenz un<> verlor 
seine Gesittung ihren Einfluß. Er beteiligte sich an 
sinnlosen Demonstrationen un<> ließ sich zu Gewalt
tätigkeiten gegen <>en politischen Gegner hinreißen, <>je 
<>er von ihm vertretenen Same nur scha<>en konnten·). 

Die Masse als solche bil<>et, wie wir aus <>ern 
Vorstehen<>en schon ersehen, ein Agens, welches auf 
oie Intelligenz un<> zumeist auch auf <>ie Moral <>es 

*) Besonelers bemerkenswert sin() ()ie in Innsbruck von 
klerikalen Stuelenten begangenen Exzesse, weil man ()iesen 
schon in Anbetracht ihrer religiösen Gesinnung ein gewalttätiges 
Vorgehen gegen AnelerSelenkenbe nicht zutrauen sollte. Nam 
{)en Zeitungsberichten wur{)en von elen Innsbrucker klerikalen 
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Einzelnen einschränken<> wirkt. Wenn wir uns fragen, 
wie <>iese psychische Verän<>erung zustan<>e kommt, so 
stoßen wir auf eine Mehrzahl von Momenten, von 
welchen im Einzelfalle bai<> mehr <>as eine, bai<> mehr 
<>as an<>ere wirksam wir<>. In erster Linie kommt in 
Betracht, <>aß in <>er Masse <>as Einzelin<>ivi<>uum je 
nach <>ern Zwecke <>er Vereinigung nur mit einem 
T eile seiner geistigen Persönlichkeit (seinen politischen, 
religiösen, ästhetischen ete. Ego) figuriert. Wer sich 
in eine politische Versammlung begibt, läßt sein fa
milien- un<> Geschäftsich zu Hause; wer einer Zu
sammenkunft zu religiösen Zwecken anwohnt, läßt sein 
politisches un<> geschäftliches Ich zurück. Der familien
vater, <>er eine Re<>oute allein besucht, nimmt sein 
familien-, sein politisches, geschäftliches un<> nicht selten 
auch sein religiöses (moralisches) Ego nicht mit. 

Die Einschränkung <>er Persönlichkeit hat auch eine 
Einschränkung <>es geistigen Horizontes zur folge. 
Die Vorstellungen, <>ie <>ern momentan <>ominieren<>en 
Partialego entspringen, rufen keine Gegenvorstellungen 
auf an<>eren Gebieten <>es Totalego hervor o<>er nur 
solche von ungenügen<>er Stärke. Dazu kommt. <>aß 
in <>er Masse beim Einzelin<>ivi<>uum' <>as Gefühl 
persönlicher Verantwortlichkeit un<> persönlicher Wür<>e, 
<>as unter gewöhnlichen Verhältnissen für sein Han<>eln 
von so großer Wichtigkeit ist un<> be<>enklichen An
trieben gegenüber einen mächtigen Hemmschuh bil<>et, 
sich be<leuten<> verringert, mitunter selbst ganz schwin<>et, 
währen<l gleichzeitig <>ie Neigung zur Imitation (An
steckungsfähigkeit) unter <>en von <>er Masse ausgehen-

Stubenten <leren beutschfreiheitlichen Kommilitonen aus bern 
Universitätsgebäube hinausgebrängt, bie Vorlesungen ge
sprengt unb nod1 anberer Unfug getrieben. In Graz nahmen 
()ie Prügeleien unter Stubenten Dimensionen an, <laß bie 
Universität zeitweilig geschlossen werben mußte. 
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ben Einbrücken wächst. Einen sehr wichtigen Faktor, 
bessen Be~eutung je~och in ~en einzelnen Fällen 
schwankt, bil~et en~lich auch bie Gemütsverfassung ber 
Masse, ba mit ber gemütlichen Erregung bie Fähigkeit 
ruhiger tJberlegung abnimmt. Die höchsten Gra~e 

lei~enschaftlicher Erregung unb gewisse Affekte (Angst, 
Schrecken ete.) können bie Masse in einen Zustanb 
versetzen, in welchem nur mehr ~ie rohen Instinkte 
zur Geltung kommen. 

Die erwähnten Umstänbe haben sämtlich bie Eigen
schaft, baß sie ~ie Suggestibilität, i. e. bie Disposition 
zur kritiklosen Annahme von Vorstellungen steigern. 
Die Masse ist ~aher als solche für Eingebungen emp
fänglicher, als es ber Durchschnittssuggestibilität ber 
sie bil~en~en In~ivi~uen entspricht. Die Steigerung 
ber Suggestibilität ber Masse ist zwar, wie ich a. 0."') 
gezeigt habe, keine allgemeine, sonbern auf gewisse 
Arten von Eingebungen beschränkt, für welche Charakter 
un~ Bilbung ~er zusammengescharten In~ivibuen un() 
ber Zweck ber Vereinigung berselben bestimmenb 
sinb. Gera()e ()iese elektive Natur ber SuggestibiIitäts
steigerung be~ingt es aber häufig, baß ()ie Masse in 
ihrem Han()eln burch törichte, gefährliche, selbst ver
brecherische Suggestionen bestimmt wirb. Man benke 
z. B. an einen Volksauflauf, (>er burch bie Verhaftung 
einiger Ra~aubrü()er veranlaßt wir(). Diese wi()er
setzen sich ben Schutzleuten unb fin~en ~abei Unter
stützung burch Kamera()en. In ber burch ben Vor
fall angezogenen Menge werben Stimmen laut, ()ie zur 
Ruhe un() Unterstützung ber ihres Amtes waltenben 
Sicherheitsorgane mahnen; biese verhallen jeboch un
gehört, währenb Äußerungen, welche zu Tätlichkeiten 

'<) L. L 0 ewe n fe I b: Der Hypnotismus, Hanbbuch ber 
Lehre von ber Hvpnose unb ber Suggestion, S. 470 uno f. 
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gegen <lie Schutzleute auffor<lern, Beifall fin<len. Es 
beöarf schließlich nur einiger besonöers lauter, er
muntern<ler Zurufe, un<l öie Menge stürzt sich auf <lie 
Polizeiorgane, mißhan()elt ()ieselben unö entreißt ihnen 
()ie Gefangenen. 

Wie hier, so sehen wir auch sonst häufig genug, 
()aß in ()er Masse vernünftige Eingebungen keinen 
Boöen finöen, währen() ()ie Empfänglichkeit für törichte 
Hetzereien sehr entwickelt ist. Die Dummheit <ler 
Massen äußert sich in verschieöenen formen, wobei 
Begabung unö Gesittung ()er Elemente, welche ()ie
selben zusammensetzen, ()ie Zwecke un() ()ie e>rtlich
keit ()er Vereinigung un<l insbeson<lere ()as emotionelle 
Verhalten öer Masse eine Rolle spielen. Am gräß
lichsten unö verheeren()sten kommt sie in <len Paniken 
zum AUS<lruck, ()eren Macht Gebil<lete wie Ungebilöete 
in fast gleicher Weise unterliegen. Die Panik in ge
wöhnlichen Sinne wir() ()urch ()ie plötzlich auftauchen()e 
lbee einer Lebensgefahr hervorgerufen un() charak
terisiert sich als ein <>ie Masse ergreifen()er Affekt 
höchster Angst, <>er <>ern Einzelnen öie Besinnung mehr 
ober weniger raubt. Bei Paniken, <lie <>urch Theater
brän()e verursacht wur<>en, hat man beobarntet, ()aß 
<>ie Menschen, ()ie sirn bei besonnenem Vorgehen zum 
größten Teil burch <>ie vorhanöenen Ausgänge hätten 
retten }<önnen, in ihrer Angst in sinnloser Weise 
gegen einzelne Ausgänge sich ()rängten un<l bort zu 
einem Knäuel zusammengeballt, sich selbst ()en Weg 
zur Rettung versperrten. Bei <ler Panik, welche <lie 
große Feuersbrunst in Chicago im Jahre 1871 ver
ursa~te, kam es, wie man mir berichtete, verschieöen
farn vor, <laß Personen ()en wertvollsten Teil ihrer 
Habe zurückließen un<> mit schweren Gegenstän()en 
von geringem Werte weite Strecken forteilten. Paniken 
\.ver<len im Kriege nicht le()iglich <lurch tatsächliche, 
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plötzlich eintretenbe, sonbern mitunter auch burch rein 
eingebilbete Gefahren verursacht, inbem z. B. eine burch 
eine aufgescheuchte Vieh herbe aufgewirbelte Staub
wolke auf eine feinbliche Abteilung bezogen wirb. 
Die von ber Angst ergriffenen Truppen versuchen zu
meist um jeben Preis ihr Leben zu retten, werfen 
beshalb alles bie fortbewegung Erschwerenbe (Waffen, 
Gepäck) von sich unb trachten nur, sich möglichst weit 
unb eilig von bem bebrohenben feinbe zu entfernen. 
Es kommt aber auch vor, baß bie Panik eine völlig 
lähmenbe Wirkung auf bas Denkvermögen ber von 
ihr Befallenen ausübt unb bieselben außerstanbe setzt, 
irgenb einen Versuch zur flucht ober Abwehr zu 
machen. So wirb berichtet, baß in bem abessinisdten 
felbzug italienische Truppen, bie beim Anrücken bes 
feinbes von einer Panik ergriffen wurben, trotz ver
zweifelter Vorstellungen unb Bitten ihrer Offiziere bie 
Waffen wegwarfen unb sich ohne ben Versudt eines 
Wiberstanbes von bem schonungslosen feinbe ab
schlachten ließen. An ben Börsen bewirken mitunter 
Nachridtten von sdtwerwiegenben politischen ober wirt
schaftlichen Ereignissen, gelegentlich auch schon bloße 
Gerüchte Epibemien maßloser Aufregung unb Kopf
losigkeit, welche bie Befallenen veranlassen, auch ganz 
sichere Werte mit ben größten Verlusten loszuschlagen 
unb baburch ihr Vermögen zu verschleubern. 

Leibenschaftliche Erregungen, insbesonbere Er
bitterung unb Rachsucht gegen einzelne Personen, 
können bie Masse ebenfalls zu einem Hanbeln ver
anlassen, burch welches ihre eigenen Interessen schwer 
geschäbigt werben. So ist es bekamitlich schon oft 
vorgekommen, baß streikenbe Arbeiter, wenn bie Aus
sichten auf Erfüllung ihrer forberungen schwanben, bie 
fabriken, in welchen sie beschäftigt waren, bemolierten 
ober wenigstens Versuche in bieser Richtung unter-
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nahmen. Bei <>en agrarischen Unruhen in Rußlan<> un<) 
Rumänien wur<>en von aufrührerischen Bauern <>ie 
Pac:hthöfe, <>ie sie bewirtschaftet hatten, verwüstet. 

Bei <>en von <>en Massen verübten Greueln, über 
welche uns <>ie Geschichte un<> <>ie Zeitungen unserer Tage 
berichten, so insbeson<>ere bei <>en Plogromen in Ruß
lan<>, tritt uns überall neben <>er Roheit un<> Grau
samkeit audt <>ie Dummheit <>er Masse entgegen, <>ie 
sich in gleidt sinnlosem Wüten gegen Personen wie 
gegen Eigentum äußert. 

In <>en konstitutionellen Staaten geben <>ie Wahlen 
<>en Massen reichliche Gelegenheit, ihre intellektuelle 
Inferiorität zu betätigen. Die Wahlen verschaffen auch 
<>er Dummheit <>er Massen einen ungeheueren Einfluß 
auf <>ie Staatsangelegenheiten. Bei <>en an Wahlver
sammlungen Beteiligten, wie <>en zur Urne schreiten<>en 
In<>ivi<>uen macht sich natürlich <>eren intellektuelle 
Qualität gelten<>. Je tiefer letztere steht, um so leichter 
wir<> <>ie Masse ()urch gewisse Parteischlagworte ge
fangen un<> betört un<> um so geringere Ansprüche 
stellt sie an Intelligenz un<> BiI<>ung ihres Vertreters. 

Audt bei <>em Theaterpublikum gibt sich <>ie in
tellektuelle Qualität <>er Masse oft remt <>eutlich kun<>. 
Der ernste unö kritisch angelegte Geist läßt, wenn er 
in <>as Theater geht, einen Teil seiner Urteilsfähigkeit 
zu Hause. Er will sich amüsieren unö spenöet <>en 
seichten Witzen einer Posse, öie ihn unter anöeren 
Verhältnissen anwi<>ern wür<>en, Beifall wie <>er naivste 
Zuhörer un<> trägt <>urch sein Verhalten öazu bei, <>.aß 
wertlose Stücke sidt im Repertoire erhalten, währenö 
gehaltvolle aus öemselben verschwin<>en. 

Der Einfluß <>er Masse macht sidt aber nicht bloß 
gelten<>, wenn <>as In<>iviöuum mit an<>eren in großer 
Zahl versammelt ist; es genügt für viele Menschen, 
zu wissen, <>aß eine große Menge von Ihresgleichen 
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~ieses ober jenes tut o~er glaubt, um ebenfalls ~as
selbe zu tun un~ zu glauben, ohne Prüfung, ob ~as 
Betreffenbe vernünftig ist ober nicht. Man spricht 
bann von psychischer Ansteckung, psychischen Epi~emien. 
Bei biesen ist ber Umstan~ bemerkenswert, baß es 
sich weit vorherrschen~ um ~ie öbertragung von Tor
heiten hanbelt, ~a ~ie intellektuelle Entwicklung ~er 

großen Menge für ~ie Aufnahme solcher einen weit 
günstigeren Boben bilbet, als für bie unanfechtbarer 
Vorstellungen. Die Massen~ummheiten können alle 
Stän~e heimsuchen un~ im öffentlichen wie im privaten 
Leben hervortreten. Eine sehr be~enkliche Be<>eutung 
haben bieselben schon öfters auf <>ern politischen, 
rechtlichen un<> wirtschaftlichen Gebiete erlangt. Es sei 
hier, soweit <>je Politik in Betracht kommt, an ~en 

Boulangismus in frankreich, <>ie Schwärmerei für 
einen Hohlkopf un<> Phrasenhelben, <>er <>ie Menge 
le~iglich burch sein Auftreten zu kaptivieren verstanb, 
erinnert. Auf <>ern Gebiete <>er Rechtspflege hat <>ie 
Dreyfußaffäre in einer gera<>ezu phänomenalen Weise 
gezeigt, welche enorme Verbreitung unb Zähigkeit ge
wisse Massen<>ummheiten erlangen können. Die 
Dreyfußaffäre, ursprünglich eine reine Rechtsangelegen
heit, bot chauvinistischen Elementen eine willkommene 
Veranlassung, auf <>ie Massen bes französischen Volkes 
erregen<> einzuwirken un<> benseIben eine Reihe überaus 
törichter Vorstellungen, man könnte sagen Wahnibeen, 
beizubringen. Diese hafteten, ba bie politische Lei~en
schaft ein vernünftiges Urteil unmöglich machte, Jahre hin
~urch, un<> nur ganz allmählich unb auf Umwegen gelang 
es ber Regierung, <>ie gera<>ezu läppischen I<>een, <>ie sich 
in ben Köpfen ber Masse, zum Teil auch ber Gebil~eten 
über <>en Dreyfußfall festgesetzt hatten, zu überwin<>en. 

Währen<> bes Weltkrieges hat bie <>urch bie poli
tische Erregung verursachte Steigerung <>er Massen-
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suggestibilität bei uns wie bei unseren Gegnern, bei 
letzteren aller~ings noch in erheblicherem Maße, zur 
Verbreitung haltloser, zum großen Teile törichter Vor
stellungen geführt. Es sei hier nur an ~ie vielfadt 
ins Lächerliche gehen~e Sucht Spione zu fangen, Me 
sich bei uns in ~en ersten I<riegswochen gelten~ 

machte, erinnert, ferner an ~ie Mähr von ~en von 
~eutschen Truppen in Belgien verübten Greueln 
(Verstümmelung kleiner I<in~er), ~ie sich trotz aller 
Wi~erlegungen bei unseren Gegnern unausrottbar er
hielt, an ~ie namentlich in Englan~ verbreiteten Nadt
richten v·on Hungerrevolten un~ ähnlichen Vorgängen 
in Deutschlan~. 

Wie betören~ un~ anstecken~ ~ie Suggestion 
raschen unc> mühelosen Gewinnes, wenn in geschickter 
form vorgebracht, auf ~ie Menge wirkt, hiefür liefern 
schon ~ie Spekulationsepi~emien bes 17. unc> 18. Jahr
hunc>erts (c>ie Tulpenmanie in Hollanc> , c>er John 
Law-Schwin()el in frankreich un() c>er South Sea Com
pan V Aktienschwin()el in Englan(), ()ie ~en Ruin unge
zählter Existenzen herbeiführten, recht auffällige Be
weise. Die Tulpenmanie , c>ie im Jahre 1634 in 
Hollan() um sich griff, ist ~ie interessanteste unter 
c>en in frage stehenc>en Epic>emien, c>a sie uns zeigt, 
welch unglaubliches Maß von Verblen~ung c>ie Gewinn
sucht bei einem sonst nüchtern urteilen~en Volke zu ver
ursachen vermag. Um ~ie genannte Zeit stieg ~er Preis 
c>er Tulpen in Hollan~ erheblich, un~ alle I<reise ~er 

Bevölkerung fingen alsbal~ an, sich mit ~er Zucht un~ 
C>em Han()el von Tulpen zu befassen, worüber l>ie 
gewohnten Geschäfte vielfach vernachlässigt wurC>en. 
Einzelne Tulpensorten erreichten rasch einen gerac>ezu 
fabelhaften Wert. Man verkaufte c>ie Zwiebel gran
weise zu bemselben Preise, wie Diamanten. Eine Tulpe, 
"Abmiral Liefken" geheißen, von einem Gewicht von 

Loewenfelö, Uber öie Dummheit. 2. Auf!. 16 
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ungefähr 400 Gran (perits) wurbe auf 4400 Gulben 
gewertet, unb ber Preis von 5500 Gulben einer Tulpe 
"Sem per Augustus", bie nur 200 Gran wog, nodt für 
billig gehalten. Man verkaufte Grunbstüdce, Häuser 
unb bie verschiebensten Habseligkeiten, um ba für Tulpen 
zu erwerben, unb ein besonbers kühner Spekulant 
gab für 40 Tulpen ein Kapital von 100000 Gulben 
hin. Man erwartete, baß bie in Hollanb grassieren be 
Tulpenmanie auch bie übrige Welt ergreifen unb 
beren Golb nach Hollanb für bie bort gezüchteten 
Tulpen fließen werbe. Bei bieser extrem wahnwitzigen 
Spekulationsmanie konnte ber Krach nicht lange aus
bleiben. Als man bas Törichte unb Gefährlidte bieses 
ganzen Tulpengeschäftes zu erkennen anfing, sanken 
bie Preise ber Tulpen noch viel rapiber, als sie gestiegen 
waren, unb ber Ruin Unzähliger war bie folge. 

Eine ähnliche, boch von minber törichten Vorstellungen 
ausgehenbe Spekulationsmanie sudtte frankreidt im 
Jahre 1719 heim. John Law, ber Grünber ber Mississipi 
Company, welchem burch ein Regierungsebikt auch bas 
Monopol bes Hanbels nach Ostinbien unb ber Sübsee 
verliehen worben war, wußte burch bie Inaussichtstellung 
einer Divibenbe von 120 °/0 für bie von ber Gesell
schaft ausgegebenen Aktien bie besitzen ben Kreise 
berart zu kötern, baß man sich um ben Besitz von 
Aktien förmlich riß. Als 50000 neue Anteilscheine 
auf ben Markt gebracht wurben, fan ben sich hiefür 
300000 Abnehmer. Man bestürmte Law förmlich um 
Anteilscheine, unb Personen aus ben höchsten Stän<>en, 
Herzoge, Grafen unb beren frauen warteten stunben
lang auf ber Straße, um Bescheib auf ihre Gesuche 
um Aktien zu erhalten_ Die Preise ber letzteren stiegen 
ungeheuer, unb bas Spekulationsfieber verbreitete sich, 
()a man von ben Unternehmungen ber Company ganz 
ungeheuere Gewinne erwartete, in allen Kreisen ber 
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Bevölkerung. Die Reaktion ließ auch hier nicht allzu
lange auf sich warten. Die geträumten Gewinne blieben 
natürlich aus, un() bie so viel begehrten Aktien wurben 
wertlos. 

Durch ähnliche, schwin()elhafte Versprechungen, wie 
()ie Mississipi Company in frankreich, erzeugte ()ie 
South Sea Company in Englan() im Jahre 1720 eine 
Spekulationsepioemie. ]eoes in Aktien oer Gesellschaft 
angelegte Kapital sollte einen Gewinn von mehreren 
Hunoert Prozent bringen. Die Direktoren oer Gesell
schaft hatten oer Leichtgläubigkeit bes Publikums nicht 
zu viel zugemutet. Ihre Aktien fanben reißenoen 
Absatz, unb oie Spekulation mit benseiben erreichte 
riesige Dimensionen. Der Erfolg ber South Sea 
Company wirkte ansteckeno. Neue Gesellschaften, oie 
sich mit oen lächerlichsten Projekten befaßten *), schossen 
wie Pilze empor. Auch ()eren Aktien fanoen Abnehmer. 
Als oie Aktien ber South Sea Company auf 1000 
gestiegen waren, folgte oer Zusammenbruch, oer oie 
gleichen folgen wie oie erwähnten Epibemien in 
Hollano unb Frankreich hatte. 

An ähnlichen Vorkommnissen auf wirtschaftlichem 
Gebiete, nur von geringerer Bebeutung, hat es auch 
in neuerer Zeit nicht gefehlt. So blühte in München 
in oen 70 er Jahren oer sogenannte Dachauerbank
schwin()el. Eine Abenteuerin namens Abele Spitze()er 
verstano es, ourch bas Versprechen hoher Zinsen uni) 
Provisionen eine Anzahl von Personen, zumeist aus 
oen unteren Stänben, zu veranlassen, ihr größere ooer 
kleinere Beträge zu leihen. Das Gerücht von oen 
zugesicherten hohen Gewinnen verbreitete sich alsbalö 

*) Solche Projekte waren z. ß.: Herstellung eines Ra()es 
für ein Perpetuum mobile, ()ie UmwanCllung i)es Queck
silbers in ein schmieClbares Metall, bie Gewinnung von 
Silber aus Blei. 

16" 



- 244 

un{) bewog eine große Anzahl weiterer Personen, ohne 
nä here Prüfung öes Sachverhaltes, öer Schwinölerin 
größere Summen, zum Teil selbst ihr ganzes Ver
mögen anzuvertrauen; man örängte ihr öas Gelö 
förmlich auf. Die Vertrauensseligen haben von öem 
Hingegebenen nur sehr wenig mehr gesehen. 

Ähnlich hatte in frankreich öer Umstanö, öaß viele 
Personen ihr Vermögen in Bontoux-Aktien anlegten, 
(>ie Folge, öaß eine Unzahl anöerer aus Gewinnsucht 
(>as Gleiche taten un(> ihre Torheit mit öem Verluste 
(>es angelegten Kapitals büßen mußten. 

Zu öen am häufigsten wieöerkehrenöen Massen
torheiten gibt öie Moöe öen Anstoß. Man öarf nur 
(>ie Moöebilöer aus öen ersten Dezennien öes ver
flossenen Jahrhunöerts betrachten, um zu sehen, welche 
Geschmacklosigkeiten in öer Toilette beiöer Geschlechter 
Verbreitung fanöen, weil es eben Moöe war. Die 
Damen öer Gegenwart würöen sich wohl entsetzen, 
wenn man ihnen zumuten wollte, sich öer Krinoline 
wieöer zu beöienen, öie zu tragen audl öie verstän
(>igsten Vertreterinnen öes zarten Geschlechtes in (>en 
60 er Jahren keinen Anstanö nahmen, nachöem öie 
I<aiserin Eugenie es für gut gefunöen hatte, öurdl 
(>ieses Toilettenstück währenö einer Schwangerschaft 
ihren körperlichen Zustanö (>en Blicken öer Außenwelt 
zu entziehen. Gegenwärtig verurteilt öie Moöe öie 
Damen zu öer Dummheit, auf Tasdlen in öen Kleiöern 
zu verzichten, öeren sie ebensogut wie (>as starke 
Geschlecht beöürfen. Obwohl öas Unvernünftige unö 
Lästige öieser Moöe erkannt wirö, sehen wir jeöodl 
nur selten, öaß man (>eren Annahme ablehnt. 

Auch öie Kreise öer Gebilöetsten erweisen sich 
für öie Anstedmng öurch Torheiten zuweilen recht 
zugänglich. Hiefür ein Beispiel. Als einige öeutsche 
Zeitungen öen Prozeß Bülow'Branö zum Anlaß ge-
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nommen hatten, sich über oie Homosexuellen zu 
entrüsten uno sie zu verunglimpfen, äußerte <:lieses 
Vorgehen alsbalo eine anstecken be Wirkung auf eine 
sehr große Anzahl von Zeitungen öer verschiebensten 
Parteirichtungen. Auch <:liese säumten nicht, <:lie Schale 
ihres Zornes über bie armen Homosexuellen zu er
gießen unb sich in Schmähungen oerselben förmlich zu 
überbieten. Was oabei an unsinnigen Behauptungen 
selbst von im allgemeinen gut reöigierten Zeitungen 
geleistet wuroe, ist geraoezu erstaunlich, uno ich möchte 
glauben, baß manche oer betreffenoen Reoakteure 
heute oie Auslassungen über oie Homosexuellen sehr 
befremolich finoen weroen, zu oenen sie sich <:lamals 
ohne Bebenken verstiegen. 

Wie oie Gehässigkeit, wirkt auch oft oie übertriebene 
Wertschätzung einzelner Persönlichkeiten anstecken<:l, 
un<:l <:lie Begeisterung für Berühmtheiten äußert sich 
nicht selten in komisch wirkenoen Formen. Hieher 
gehört oer Kultus, oer berühmten Sängern unI) Schau
spielern, insbesonoere von weiblicher Seite en tgegen
gebracht wiro, oie Begeisterung für Tänzerinnen auf 
männlicher Seite, oie sich mitunter bis zu oer grotesken 
Ovation oes Pferbeausspannens versteigt. Die Be
geisterung für oen amerikanischen Seeheloen Hobson 
hat oie sonst auf ihre Würoe so sehr beoachten 
amerikanischen Labies zu einem ganz unerhörten Bruche 
mit I)er Konvention fortgerissen. Leutnant Hobson hat 
währeno öes spanisch -amerikanischen Krieges sein 
Schiff in oie Luft gesprengt, um oer spanischen Flotte 
I)as Auslaufen aus oem Hafen von Santiago unmöglich 
zu machen, uno hielt nach Beenoigung oes Krieges in 
einer Reihe von amerikanischen Stäöten Vorträge über 
seine kühne Tat. Nach einem oieser Vorträge fühlte 
sich eine Dame von Begeisterung für Leutnant Hobson 
so hingerissen, oaß sie sich nicht enthalten konnte, 
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ihn zu küssen, unc> c>ern gegebenen Beispiele folgten 
alle anwesenc>en Damen. Auch in c>en c>arauffolgen
c>en Vorträgen hielten c>ie Damen mit c>ern Küssen 
nicht zurück. In c>en Fällen, in welchen politische 
oc>er religiöse Leic>enschaften oc>er Neigungen im 
Spiele sinc>, finc>en c>ie törichtsten Vorstellungen in 
c>en Massen leicht Eingang. So verbreitete sich in c>em 
französischen Volke nach C>ern Kriege 1870-71 c>ie 
von irgenc> einer Seite angeregte Vorstellung epic>emisch, 
c>ie WaHenerfolge c>er Deutschen seien nur c>urch Ver
rat ermöglicht worc>en, unc> Marschall Bazaine wurc>e 
ein Opfer c>ieser sinnlosen Annahme. Nach c>er Be
setzung Roms c>urch c>ie italienischen Truppen fanc>en 
gewisse klerikale Kreise es angezeigt, c>ie Mär zu ver
breiten, c>er Papst werc>e in einer Art Kerker gefangen 
gehalten, unc> es fehlte nicht an Blättern, welche c>en 
Kerker mit c>em Strohlager ihren Lesern bi1c>lich ver
anschaulichten. Diese Mär fanc> trotz ihrer außerorc>ent
lichen Albernheit insbesonc>ere unter c>ern katholischen 
Lanc>volke sehr zahlreiche Gläubige unc> hat sich eine 
Reihe von Jahren hinburch behauptet-). 

*) Hier verbient noch ber Umstanb Erwähnung, baß es 
im verflossenen ]ahrhunbert mehrfach religiös Verrückten 
gelang, psychisch-religiöse Epibemien hervorzurufen unb ihre 
Anhänger zu ben schlimmsten Torheiten in bezug auf ihre 
materielle Lage zu verleiten. So brachte ber Geisteskranke 
William Miller im Staate New - York (1840) burch seine 
Prophezeiung vom bevorstehenben Weltuntergange seine 
Anhänger (bie Milleriten) bahin, baß sie ihre Geschäfte auf
gaben unb ihre Familien bem Elenb überließen. Ahnlich 
haben in Rußlan() bie Anhänger bes an mania religiosa 
leibenben Maljovanni mit Rücksicht auf ben von letzterem 
prophezeiten Weltuntergang ihre Arbeit aufgegeben unb ihr 
Eigentum verkauft ober verschenkt. Vergl. L 0 ewe n fe I b, 
Hypnotismus Seite 480 u. f. 

o 0 o 



VII. Abschnitt. 
e 

Dummheit unö Kriminalität. 
e 

Daß bie Dummheit auf bem Gebiete ber Kriminalität 
eine große Rolle spielt, hievon kann sich je<:>er über
zeugen, ber bie Verhanblungen unserer Strafgerichte, 
speziell ber Schwurgerichte, auch nur einige Zeit mit 
einer gewissen Aufmerksamkeit verfolgt. Sowohl <:>ie 
Ausführung ber Straftaten (soweit es sich um Ver
brechen hanbelt), als ~as Verhalten ber Delinquenten 
nach ~enselben, ~ie Art ~er Verwertung ~er ~urch ~ie 

Straftat gewonnenen Vorteile, ~ie Art ~er Verteibigung 
währen~ ber Voruntersuchung uni) in ber öffentlichen 
Verhan~lung, alles ~ieses weist barauf hin, ~aß ~ie 

Verbrecher wenigstens zum großen Teile entschie~en 

intellektuell minberwertige Inbivibuen sin~. 

Der Einbruck, ben ~ie oberflächliche Beobachtung 
öes Verbrechers schon gewährt, finbet seine volle Be
stätigung in ben Ergebnissen ~er Untersuchungen, welche 
eine Reihe von ärztlichen Forschern über ben Geistes
zustanb ber Verbrecher in ben letzten Dezennien an
gestellt haben. Die Resultate, zu welchen öie einzelnen 
Beobachter gelangten, stimmen zwar nicht völlig überein. 
Speziell haben bie öeutschen forscher öie Ansicht 
Lombrosos uni) seiner Schule von bem "geborenen 
Verbrecher" unb öen seelischen unb körperlichen Eigen-
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tümlichkeiten, bie bemselben zukommen sollen, nicht 
zu bestätigen vermocht. Allein c>arin stimmen ()ie 
beutschen Forscher (Baer, Kirn, Aschaffenburg) 
mit ben italienischen überein, baß sie ben niebrigen 
Stanb ber Intelligenz bes Durchschnittsverbrechers be
tonen. Lombroso bemerkt: "Könnte man eine Durch
schnittssumme für c>en Verstanb c>er Verbrecher mit 
eben ber Sicherheit ermitteln wie für c>en Schäbel
inhalt, so würbe man meines Erachtens zu bemselben 
Ergebnis wie c>ort gelangen, b. h. man würbe finben, baß 
ihr Verstanb im Durchschnitte geringer ist, als bei ben 
normalen Menschen". Ba erhebt hervor, baß ber niebere 
Stanb ber intellektuellen Entwicklung ber Verbrecher 
nicht auf Rechnung ber sozialen Umgebung unb ber 
Erziehungsverhältnisse gesetzt werben könne, b. h., 
baß es sich bei ben Verbrechern um eine angeborene 
mangelhafte Veranlagung hanble. 

Die Beziehungen zwischen Dummheit unc> Kriminalität 
sinb inbes komplizierter Natur unc> können hier nur 
flüchtigst skizziert werben. In er s t e r Linie kommt 
hier bie Tatsache in Betracht, baß ber seelische Defekt 
bei ben Verbrechern sich zumeist nicht auf bas intel
lektuelle Gebiet beschränkt, sonc>ern auch bie Gefühle, 
speziell bie altruistischen unb ethischen betrifft. Es 
gibt nicht wenige intelligente Menschen, welche trotz 
eines ausgesprochenen Mankos hinsichtlich c>er ethischen 
Gefühle mit c>en Strafgesetzen nicht in Konflikt kommen, 
ba ihr Verstanb für sie genügt, sie in ben Bahnen 
bes gesetzlich Zulässigen (aber beshalb nicht immer 
Moralischen) zu erhalten. Es sinb bies jene kühlen 
Verstanbesmenschen, bie ihren Vorteil in c>er rücksichts
losesten Weise ausnützen unb ihre Erfolge oft nur 
ihrem brutalen Drauflosgehen verbanken. Unsere Zeit 
liefert manche hervorragenbe Beispiele c>ieser Art, boch 
nomina sunt oC>iosa. 
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Ber Beschränkte ist, wie wir sehen werben, wegen 
seines intellektuellen Defizits schon rn,ehr ber Gefahr 
ausgesetzt als <:ler Intelligente, in bie Bahn bes 
Verbrechens zu gelangen. Sin<:l bei ihm auch bie 
ethischen Gefühle wenig entwickelt - von bem voll
stänbigen Mangel <:lerselben (moral insanity) wollen wir 
hier ganz absehen - so entbehrt er einer überaus 
wichtigen Schutzwehr gegen antisoziale un<:l kriminelle 
Neigungen. Der Beschränkte be<:larf bieser Schutzwehr 
um so mehr, als sein Verstanb ihm keine ausreichen
ben Direktiven für bas Verbleiben auf bem Boben 
bes Gesetzes gibt. 

Zweitens: Der Beschränkte ist <:lurch seine Veran
lagung zum Kampf ums Dasein weniger ausgerüstet, 
als ber Intelligentere; er veröient im Durchschnitt 
weniger als letzterer, versteht es weniger, mit bem 
Ertrage seiner Arbeit wirtschaftlich umzugehen, unb ge
rät baher leicht in Notlagen, burch <:lie er in bie Arme 
bes Verbrechens getrieben wirb. Sehr wichtig ist ba
bei auch <:lie erhöhte Suggestibilität, bie sich mit ber 
Dummheit zumeist verknüpft. Der Beschränkte ist für 
Eingebungen je<:ler Art zugänglicher als ber Begabte, 
er kann baher auch zu Hanölungen unmoralischer unb 
verbrecherischer Natur burch <:lie Gewährung ober 
Inaussichtstellung eines gewissen Lohnes leicht be
stimmt wer<:len. Oft ist es gera<:lezu merkwürbig, um 
welch geringer Vorteile willen beschränkte Inbivibuen, 
insbeson<:lere Frauen, sich zu verbrecherischen Hanb
lungen gebrauchen lassen, unb <:laß sie babei oft noch 
bie gröbsten Mißhan<:llungen von seiten <:lerjenigen er
tragen, unter beren suggestivem Einflusse sie stehen. 

Drittens: Die Urteilsschwäche bes Beschränkten 
wirb auch vielfach ba<:lurch eine Quelle von Verbrechen 
baß sie öenselben verhinbert, bie Folgen seiner Hanb· 
lungen richtig abzuschätzen unb bei einer Straftat bic 
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Chancen bes Unentbecktbleibens nach allen Seiten zu 
erwägen. Selbst Verbrecher, bie bei Verübung eines 
Deliktes eine große Raffiniertheit an ben Tag legen, 
lassen in ihrem Kalkül häufig e>en einen oc>er anberen 
wichtigen Umstanb außer Betracht, c>er schließlich zu 
ihrer Entc>eckung führt. In vielen fällen, so nament
lich bei Verbrechen gegen c>as Leben, ist c>as kriminelle 
Vorgehen von einer Art, baß nur bei großer Verstanc>es
schwäche c>ie Hoffnung c>es Unentc>ecktbleibens genährt 
werc>en kann. Ein unbequemes familiengliec> wirc> z. B. 
erschlagen unc> c>ann aufgehängt, unc> c>ie Verbrecher 
glauben, c>amit C>ie Annahme eines Selbstmorc>es ge
nügenc> plausibel gemacht zu haben. Der beschränkte 
geistige Horizont läßt c>en Verbrecher offenbar zumeist 
wohl C>ie Vorteile, aber nicht c>ie Schattenseiten c>er 
Straftat genügenc> erkennen, unc> wenn zur Dummheit 
noch C>ie Leic>enschaft, speziell c>ie Liebesleic>enschaft 
sich gesellt, c>ann schwinc>et jec>e nüchterne tJberlegung 
ber folgen, unc> c>er verbrecherische Plan wirb aus
geführt, auch wenn keine irgenc>wie begrünc>ete Aussicht 
besteht, c>aß c>ie Beteiligten c>em Strafrichter entgehen. 
Besonc>ers bezeichnenc> für bie Verstanc>esschwäche c>er 
Verbrecher ist ihre Sorglosigkeit bezüglich c>er Zukunft 
unc> c>er törichte Gebrauch, c>en sie von c>em unrecht
mäßig erworbenen Gute machen. Große Summen 
werc>en in kurzer Zeit verpraßt, ohne Rücksicht c>arauf, 
was c>ann kommen wirc>, unc> c>abei C>ie Gelc>ver
schleuc>erung oft in einer Weise betrieben, welche bie 
Aufmerksamkeit c>er Polizei auf c>en Delinquenten lenkt. 
Die Borniertheit, c>ie sich in c>er Verwenc>ung c>es 
unrechtmäßig Erworbenen zeigt, sticht oft sehr von c>er 
Schlauheit, mit c>er C>ie Straftat ausgeführt wurc>e, ab. 
Das Ehepaar Schellhaas z. B. schaffte sich nach c>er 
Ermorc>ung c>es Privatiers I<ramm ein Automobil an, 
obwohl es vorher in c>en C>ürftigsten Verhältnissen 
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gelebt hatte. Das Ehepaar, welches es verstan(), einem 
Münchener Rechtsanwalt ()urch Erpressung ()ie Summe 
von einer halben Million abzunehmen, vergeu()ete ()ie 
erschwin()elten Summen ()urch sinnlosesten Luxus un() 
hatte schließlich nur Schul()en. 

Eine beson()ere Berücksichtigung erheischt hier ()ie 
Kombination von Dummheit mit höheren Gra()en von 
Suggestibilität, wie sie sich insbeson()ere bei weiblichen 
Personen fin()et. Die betreffen()en In()ivi()uen sin(), auch 
wenn sie ()er ethischen Gefühle nicht ganz ermangeln, 
infolge ihrer Beeinflußbarkeit unfähig, unmoralischen 
un() verbrecherischen Eingebungen Wi()erstan() zu leisten, 
un() wer()en ()aburch, wenn sie in ()ie Hän()e von 
Verbrechern geraten, zum bJinb' gefügigen Werkzeug 
()ieser. Mehrere berühmte Kriminalfälle liefern hiefür 
interessante Belege. Es sei hier zunächst ein von 
Bernheim*) mitgeteilter Fall angeführt. 

"Da ist ein junges Mä()chen, welches in ()en besten 
Grun()sätzen aufgezogen un() von allen für sanftmütig 
un() brav gehalten wor()en ist. Sie heiratet, ihre ersten 
Jahre si nb glücklich, sie scheint eine zärtliche Gattin 
un() gute Mutter. Später nimmt ein junger Mann ihre 
Fantasie gefangen; von ihrem Gatten, ()er mit ()en 
Schwierigkeiten ()es Lebens zu ringen hat, vernachlässigt, 
gibt sie sich ()iesem jungen Manne hin. Einige Zeit 
nachher sinnt ()er Gatte auf Rache gegen ()en jungen 
Mann, welcher nicht nur seine Frau verführt, son()ern 
auch ein Konkurrenzgeschäft gegrün()et hat, welches. 
aufblüht, währenb sein eigenes Geschäft kränkelt. Um 
seine Rache zu befrie()igen, nähert er sich von Neuem 
seiner Frau, rebet ihr ein, ()aß jener Nebenbuhler 
allein ()ie Ursache ihres Unglückes sei, gibt ihr zu 
verstehen, ()aß jener Mann getötet wer()en müsse, unb 

*) B ern he im: Neue Stubien über Hypnotismus, Sug
gestion unb Psymotherapie t 892. 
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(>aß er ihr um (>iesen Preis (>ie eigene Schul(> verzeihe. 
Sie leistet (>ieser Suggestion keinen Wi(>erstan(>, weicht 
gehorsam (>en Drohungen ihres Mannes, gibt ihrem 
früheren Geliebten ein Ren(>ez-vous un~ liefert ihn, 
unter (>ern Vorwan(>e, (>ie alten Beziehungen wie(>er 
anzuknüpfen, ohne Lei(>enschaft un~ Aufregung ihrem 
Manne aus, ~er ihn ermor(>et. Kein Be~auern, kein 
Gewissensvorwurf regt sich in ihr, sie scheint (>ie Größe 
ihres Verbrechens nicht zu ahnen. In ihrer früheren 
Lebensgeschichte fin~et sich nichts, was solche moralische 
Entartung voraussehen ließ. Die Lehrerin ~es Institutes, 
in (>ern sie ihre Erziehung genossen, sagt vor (>er Jury 
aus, (>aß sie (>ie fügsamste, besterzogene Schülerin 
gewesen ist. Ein Zeuge äußert sich über sie: "Sie 
war wie ein weicher Teig, zur Tugen(> gera~e so gut 
zu kneten, wie zum Laster". Das heißt in ~er Sprache 
(>er Psychologie: "Sie hatte ein höchst suggerierbares 
Gehirn, fügte sich allen Suggestionen, un~ ihr morali
scher Sinn - muß ich hinzufügen - konnte ihrer 
maßlosen Suggerierbarkeit kein Gegengewicht bieten." 

Min(>er tragisch ist (>er fall (>er Metzgersehefrau 
Sauter, (>er vor (>ern oberbayerischen Schwurgerichte 
zur Aburteilung gelangte. Diese äußerst beschränkte 
un(> suggestible Person war beschul(>igt, ~en Versuch 
zur Tötung ihres Gatten (>a(>urch gemacht zu haben, 
(>aß sie ein ihr von einer Kartenschlägerin zu (>iesem 
Zwecke empfohlenes Mittel - Einstreuen von Enzian
,wurzeln in (>ie Socken - gebraucht hatte. Durch 
ähnliche Mittel wollte sie nach (>er Anklage mit Hilfe 
(>er Kartenschlägerin (>en To(> einer Anzahl weiterer 
Personen herbeiführen. Die Verhan(>lung ergab, (>aß 
(>ie Kartenschlägerin ~er Angeklagten, (>eren Suggestibili
tät ausnützen(>, (>en Glauben beigebracht hatte, (>aß 
es ihr (<>er Kartenschlägerin) ein leichtes sei, beliebige 
Personen eines natürlichen To(>es sterben zu lassen. 
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Hie()urch war (>er stupi()en Angeklagten in()irekt ()ie 
I ()ee suggeriert wor()en, ()ie ihr unbequemen Per
sonen zu beseitigen. Die Klarlegung ()ieses Sach
verhaltes ()urch ()en ärztlichen Sachverstän()igen Dr. von 
Schrenk -Notzing hatte ()ie freisprechung ()er Sauter 
zur folge. 

Auch ()ie Kombination von Dummheit un() Aber
glaube, ()ie uns schon im falle Sauter in gewissem 
Maße entgegentritt, spielt im Gebiete ()er Kriminalität 
nicht selten eine Rolle. Von beson()erem Interesse ist 
hier ()er Umstan(), ()aß ()ie Nachforschungen über ()en 
kriminellen Aberglauben Ergebnisse geliefert haben, 
()ie wie ein Hohn auf ()ie Aufklärung unserer Zeit 
erscheinen. Es hat sich gezeigt, c>aß manche formen 
stupi()esten Aberglaubens, z)ie man längst als aus
gestorben wähnen möchte, sich noch wie ein versteinerter 
Rest mittelalterlicher Dummheit bis in unsere Zeit 
erhalten haben unC> gelegentlich zu kriminellen Akten 
()en Anstoß geben. Dr. Hellwig, Z)er sich mit ()er hier 
in frage stehenc>en Materie eingehen() beschäftigte·), 
erwähnt u. a.: "Der Aberglaube, ()aß gewisse Krank
heiten ()urch in c>em Körper c>es Patienten hausenZ)e 
Dämonen (Besessenheit) verursacht seien, führte noch 
in ()en letzten Dezennien zu gewaltsamen Austreibungs
versuchen, (). h. schweren MißhanC>lungen ()er Kranken, 
welche ()auern()es Siechtum, ja selbst ()en Toc> zur 
folge hatten." Belei()igungen un() Körperverletzungen, 
c>ie mit ()em Hexenaberglauben in Zusammenhang 
stehen, sin() häufig; es sin() aber auch noch in c>en 
letzten Jahren MorC>taten vorgekommen, bei weldlen 
()ieser Aberglaube im Spiele war. 

*) Dr. Hell w i g: "Der Kriminelle Aberglaube in seiner 
Be<>eutung für <>ie gerichtliche Me()izin." Arzt!. Sachver
stän<>igen-Zeitung 1906, S. 326. 
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Der Vampirismus .) führt speziell zu Leichen
schän()ungen (Abhacken ()es Kopfes, Eintreiben eines 
Pfahles in ()as Herz ete.). Ein ()erartiger fall ereig
nete sich noch im Jahre 1896 in Pommern. Zu 
Leichenschän~ungen gibt auch ~er Glaube an Toten
fetische, (). h. ~ie Zauberkraft gewisser Körperteile 
von Verstorbenen Anlaß. In Thüringen un() in ~er 

Pfalz öffnet ~ie Han~ o~er ~er finger eines unge
tauft gestorbenen Kin()es Türen un~ Schlösser un<> 
macht unsichtbar. Diese T eile wer~en ~aher von 
Dieben sehr geschätzt,. un~ man mußte in ~er Pfalz 
noch Mitte vorigen Jahrhun~erts nach ~em Begräbnis 
eines solchen Kin~es ()en Kirchhof bewachen, um ()ie 
(>ffnung ~es Grabes zu verhin~ern. Im O~enwal()e 

wur~en noch in neuerer Zeit Leichen ~ie Köpfe ab
geschnitten, um sie zu Zwecken ~er Schatzgräberei zu 
verwen~en. 

*) Vampirismus , i. e. öer Aberglaube, ()aß Tote öen 
Leben()en öas Blut aussaugen oöer sonst schaöen können. 

[] [] 
[] 



V 111. Abschnitt. 
e 

Die Erkennung (Diagnose) öer 
Dummheit. 

o 

Dummheit unc> Schwachsinn. 
Wir haben an früherer Stelle bereits Clie Kriterien 

Cler Dummheit besprochen. Wenn wir es trotzClem 
nicht für überflüssig erachten, einem Gebrauche Cler 
meClizinischen Literatur folgenCl, hier Cler Erkennung 
Cler Dummheit noch eine kurze besonClere Besprechung 
zu wi()men, so geschieht es Cleshalb, weil Clie Unter
scheiClung Cler normalen intellektuellen MinClerwertig
keit von Clen besseren BegabungsgraClen zuweilen, von 
Clen tiefer stehenClen, ()em Gebiete Cles Pathologischen 
angehören()en, ()em Schwachsinn, sogar häufig auf 
Schwierigkeiten stößt, Clie eine Quelle zum Teil schwer
wiegenCler Irrtümer bilClen. Wir haben Clen UmstanCl 
ebenfalls schon an früherer Stelle berührt, ()aß bei Clen 
Beschränkten auf GrunCl angeborener Veranlagung ein
zelne beson()ere Talente bestehen O<ler Clurch tJbung unCl 
Unterweisung einzelne Fähigkeiten besonClers ausgebilClet 
sein mögen. Hie()urch wirb bas Urteil über <lie Gesamt
begabung <les InClivibuums nicht selten irre geleitet. 
Wenn man je()och Clie intellektuellen Leistungen Cler 
Betreffen<len, bie nicht von ihren beson<leren Talenten 
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abhängen un<:l nicht <:lern Gebiete ihrer alltäglimen 
(beruflichen) Beschäftigung angehören, einer näheren 
Prüfung unterzieht, kann <:leren MinClerwertigkeit in <>er 
Regel keinem Zweifel unterliegen. Der Besserbegabte 
ist imstan<:le, auch über kompliziertere Angelegenheiten, 
oie seinem Berufe un<:l <>ern I<reise seiner gewöhnlidten 
Interessen nicht angehören (von oen fällen abgesehen, 
<:lie Spezialkenntnisse erheischen), ein zutreffenbes 
Urteil sich zu bilClen, währen 0 Cler Beschränkte bies 
nur ausnahmsweise vermag. Seine fähigkeiten reimen 
im allgemeinen nur zur Beurteilung ihm fernerliegenber 
einfacher Verhältnisse aus. Der Besserbegabte ist 
auch viel eher imstanbe, bie Grenzen seiner Urteils
fähigkeit zu erkennen, als ber Beschränkte. Wo ersterer 
sich außerstanCl sieht, eine bestimmte Ansicht zu ge
winnen, weil ihm bie erforberlichen Grun<:llagen fehlen, 
ist <:ler Beschränkte mit seiner Meinung oft rasch fertig, 
oa er gewohnt ist, aus unzulänglichen Voraussetzungen 
Schlüsse zu ziehen. 

Ebenso wie einzelne bessere, auf bestimmte Gebiete 
sich beschränken be Leistungen zu einer zu günstigen 
Beurteilung, so können auch einzelne intellektuelle Mängel 
zu einer zu ungünstigen Taxierung oer Gesamtbegabung 
Veranlassung geben. In oieser Hinsicht wirb bem 
Mangel an Schulkenntnissen. <:l. h. von Kenntnissen, 
<:lie gewöhnlich in ber Schule erworben werClen, - auf
fällige Schwäche in ber Orthographie, Unbeholfenheit 
im Rechnen, fehlen historischer unb geographismer 
Kenntnisse - nicht selten eine irrtümliche Be<:leutung 
beigelegt. Die Mangelhaftigkeit oer Schulkenntnisse 
kann auf faulheit <:les Schülers, Vernachlässigung <>es 
Schulbesuches oCler Unzulänglichkeit bes Unterrichts 
beruhen; letzteren Mißstänben begegnet man auch bei 
uns auf <:lern Lanbe nicht selten, in außerbeutsmen 
Länbern noch viel häufiger. Die Kenntnis geographischer 
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unb geschichtlicher Daten kann infolge von Gebächnis
schwäche unb mangelnber Reprobuktion burch Lektüre 
unb anbere Auffrischungsgelegenheiten verloren gehen. 
Personen, beren Beruf keine tJbung im Rechnen mit 
sich bringt, können in letzterem eine Unbeholfenheit 
an ben Tag legen, bie in keinem Verhältnisse zu ihren 
sonstigen fähigkeiten steht·). Am wenigsten sinb 
orthographische fehler für bie Annahme intellektueller 
Min()erwertigkeit eines In()ivibuums zu verwerten. Es 
gibt Personen, ()ie kaum ein Wort richtig schreiben 
können, un() boch, wie man zu sagen pflegt, keines· 
wegs auf ()en I<opf gefallen sin(), währen() viele Be
schränkte in ber Rechtschreibung sich wohl beschlagen 
erweisen. Selbstverstän()lich muß bei ber Bewertung 
mangelhafter Schulkenntnisse (')er BiI()ungsgra() bes 
In()ivi()uums Berücksichtigung fin()en. An Personen, 
bie nur Elementarunterricht genossen haben, ist ein 
an()erer Maßstab anzulegen, als an solche, ()ie höhere 
Lehranstalten besuchten. 

Von größerer Bebeutung als ()as Maß ber Schul· 
kenntnisse für bie Beurteilung (')er intellektuellen Be
gabung ist insbeson()ere bei Ungebilbeten ()er Umfang 
()es burch Erfahrung erworbenen Wissens, wobei 
natürlich c>ie Lebensverhältnisse ()es Inc>ivi()uums in 
Betracht kommen. Ein Mann, c>er von ben wichtigsten 
staatlichen un() kommunalen Einrichtungen keine einiger
maßen zutreffenc>e Vorstellung besitzt, ()er von ben 

*) BemerKenswert ist <:lie Tatsache, bie mir von <:lern 
schon früher erwähnten Schulmanne mitgeteilt wurbe, <:laß bie 
meisten Schüler im Rechnen zurückbleiben un() bas Jahres
ziel nicht erreichen unb nicht wenige 2, 3 unb mehr Jahre 
brauchen um bie Zahlen bis 20 allseitig beherrschen zu lernen, 
was schon im ersten Schuljahre erreicht werben sollte. Es 
scheint bemnach, baß bie rechnerische Begabung häufig wenig 
entwickelt ist. 

Loew('nfeli). Uber i)ie Dummheit. 2. Aufl. ]7 
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politischen Parteien un() ()en bebeutenbsten po litischen 
Ereignissen ()er Gegenwart nichts weiß, ()arf als be
schränkt angesehen wer()en, währenb bie gleiche Un
kenntnis bei einer Frau nicht biesen Schluß recht
fertigt, ba biese weniger Veranlassung hat, sich um 
()ie betreffen ben Angelegenheiten zu kümmern. 

In praktischer Hinsicht ist bie Unterscheibung ()er 
Dummheit vom pathologischen S ch wach si n n von b~

son()erer Wichtigkeit. Es erhellt bies ohne weiteres 
aus ber zivil- un() strafrechtlichen Bebeutung ()es 
Schwachsinns. Der normale Beschränkte besitzt trotz 
seiner intellektuellen Minberwertigkeit volle Geschäfts
fähigkeit im Sinne bes Bürgerlichen Gesetzbuches unb 
ist auch strafrechtlich wie jeber besser begabte geistig 
Normale verantwortlich. Der Schwachsinnige kann ()a
gegen burch Entmün()jgung in seiner Geschäftsfähigkeit 
in weitgehen()em Maße beschränkt werben unb seine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit (Zurechnungsfähigkeit) 
ist verminbert*) ober ganz ausgeschlossen. Die Ent
scheibung, ob es sich in einem gegebenen Falle noch 
um normale Beschränktheit ober um pathologischen 
Schwachsinn hanbelt, ist baher für bas Inbivibuum unb 
seine Familie unter Umstän()en von größter Tragweite, 
stößt aber häufig, wie schon erwähnt wurbe, nament
lich soweit ()ie leichtesten Formen bes Schwachsinns 
in Betracht kommen, auf große Schwierigkeiten. 

Die Dummheit ist ein Zustanb, ber weber stets 
gleich ausgeprägt ist, noch sich von ben übrigen Be
gabungsgraben scharf abson()ert. In praxi begegnen 
wir ungemein vielen Abstufungen ber Dummheit; bie 
schwächsten Nuancen ()erselben gehen unmerklich in 

*) Die vermin~erte Zurechnungsfähigkeit besteht bei uns 
vorerst aller~ings nur in <:ler Theorie. gesetzlich ist sie noch 
nicht anerkannt. 
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oie Durchschnittsbegabung I oie höheren Graoe oer
selben ebenso in oen Schwachsinn über. Aus oieser 
Sachlage erklärt es sich, oaß wir keinen Kanon für 
oie normale Intelligenz besitzen uno oie von uns 
für oie Dummheit angeführten Kriterien nicht zu 
oeren Unterschei()ung vom Schwachsinn sich verwerten 
lassen, oa ()ieselben auch für letzteren zutr~ffen. Man 
könnte nun zunächst ()aran oenken, uno theoretisch 
scheint ()iese Annahme auch gerechtfertigt, ()aß oie 
Intensität ()er in Frage stehen()en intellektuellen Mängel 
oen Ausschlag geben müsse. In ()er Tat finoen sich 
auch bei ()en mittleren uno höheren Gra()en oes Schwach
sinns ()iese Mängel in ganz beson()erem Maße aus
geprägt. für oie Unterscheioung ()er leichtesten formen 
oes Schwachsinns von oer normalen Beschränktheit 
erweist sich jeooch oer Grao oer intellektuellen Minoer
wertigkeit allein als unzulänglich. In ()iesem Umstanoe 
sino ()ie in ()er psychiatrischen Literatur überall her
vorgehobenen Schwierigkeiten begrün()et, mit welchen oie 
Beurteilung oieser Grenzfälle verknüpft ist - Schwierig
keiten, ()ie in gerichtlichen Fällen nicht selten zu 
erheblichen Meinungsverschie()enheiten unter oen Sach
verstänoigen führen. 

Man son()ert gegenwärtig ()ie Schwachsinnigen je 
nach ()em Gra()e ihrer geistigen Regsamkeit in zwei 
Hauptgruppen : stumpfe uno erregte. Die ersteren 
entsprechen in ihrem Verhalten ()en populären Vor
stellungen vom Schwachsinn ungleich mehr wie letztere; 
sie zeigen im allgemeinen oie Charaktere oer Dumm
heit in be()euten()er un() ziemlich gleichmäßiger Ent
wicklung. Die erregten Schwachsinnigen können oagegen 
an Geoächtnisleistungen, Lebhaftigkeit oer Phantasie 
uno Schnelligkeit oes Geoankenverlaufs oen normalen 
Dummen übertreffen. Sie verstehen es, insbesonoere 
in oen leichtesten fällen, sich verschieoenartigen äußeren 

17" 
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Verhältnissen anzupassen, bekun~en ein aller~ings 

nicht tiefer gehen~es Interesse für eine Menge von 
Gegenstän~en, nehmen in Gesellschaft an ~er Unter
haltung regen Anteil unb mögen ~urch ~ie Schlagfertig
keit ihrer Antworten mitunter selbst erfahrene Personen 
über ihre Begabung täuschen. für ~ie Unterscheibung 
<>ieser Schwachsinnsform wie bes Schwachsinns über
haupt von ~er normalen Beschränktheit ist ber Stan~ 
<>er Schulkenntnisse we<>er im günstigen noch im un
günstigen Sinne verwertbar. Ausgeprägt Schwachsinnige 
können über ein ansehnliches Maß von Schulkenntnissen 
verfügen, insbeson~ere soweit es sich um reine Ge
()ächtnisleistungen un() rechnerische fertigkeit·) hanbelt, 
währenb bei normalen Beschränkten es mit ben Schul
kenntnissen sehr übel bestellt sein mag'" "'). 

Die meisten Psychiater sin~ <>eshalb <>ahin gelangt, 
nicht ~as Maß <>er Kenntnisse, ~ie sich bas In~ivi~uum 
in unb außerhalb ~er Schule erworben hat, sonbern 
bie Art ber Verwertung <>erselben, b. h. bie soziale 
Brauchbarkeit <>es Inbivi~uums, seine fähigkeit, sich 

*) Wir haben schon an früherer Stelle auf oie rechneri
schen Leistungen Schwachsinniger hingewiesen. B um k e 
(Lanoläufige Irrtümer in oer Beurteilung von Geisteskranken) 
erwähnt ebenfalls, baß selbst sehr Schwachsinnige mitunter 
ausgezeichnet rechnen. 

**) Ziehen (Die Prinzipien uno Methooen oer Intelligenz
prüfung , Berlin 1908) erwähnt in oieser Beziehung u. a. 
folgenoes : Viele vollsinnige Berliner Arbeiter wissen vom 
l<riege 1870-71 fast nichts mehr. Von oen Hauptstäoten oer 
einzelnen Länoer haben manche keine Ahnung. Geschicht
liche Personen weroen in unglaublicher Weise verwechselt. 
Die J<enntnis oes Einmaleins ist auch bei Vollsinnigen nicht 
immer vollstänoig. Speziell wiro 7x8 öfters unrichtig an
gegeben. Die Zahl oer Tage im Jahre uno gar im Schalt
jahr ist vielen vollsinnigen Inbiviouen nicht bekannt. Ant
worten wie 250, 350, 360, 356 beweisen noch keinen Intelli
genzoefekt. 
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eine gewisse Lebensstellung zu schaffen unb seine 
Interessen zu wahren, als bas Entscheibenbe zu be
trachten. Bei ausgeprägten FäHen von Schwachsinn 
fehlt biese Fähigkeit gewöhnlich. Die betreffen ben 
Inbivibuen sinb nicht imstanbe, ohne stänbige Füh
rung unb Anleitung in irgenb einem Berufe sich an
()auernb brauchbar zn erweisen. Auch bie lebhaften 
Schwachsinnigen sinb trotz ihrer größeren geistigen 
Regsamkeit gewöhnlich zu einer georbneten, selbstän
()igen Lebensführung untauglich. Sie halten in keinem 
Berufe, keiner Stellung längere Zeit aus unb geraten 
schließlich häufig auf bie Bahn bes Verbrechens. Bei guter 
Erziehung unb unter günstigen äußeren Verhäl1nissen 
können jeboch auch leicht Schwachsinnige ()ahin ge
langen, eine geringe intellektuelle Anfor()erungen er
heischen be Stellung selbstänbig auszufüllen. So ist es 
nichts Außergewöhnliches, baß leicht schwachsinnige 
Frauen imstanbe sinb, ben Anforberungen eines 
ldeineren Haushaltes ohne Unterstützung völlig Genüge 
zu leisten. Ein schwachsinniger Arbeiter, ber genötigt 
ist, seinen Unterhalt zu erwerben, mag sich um Be
schäftigung wie ein Vollsinniger umtun unb bie ihm 
übertragenen Arbeiten, wenn bieseiben kein besonberes 
Kopfzerbrechen erheischen, in befriebigenber Weise 
selbstänbig ausführen. Anbrerseits kann auch ein Nor
mal begabter infolge von Leichtsinn, Unstetheit, Genuß
sucht unb Willensschwäche zu einem Taugenichts unb 
bamit sozial so unbrauchbar werben wie ein Schwach
sinniger. In ben schwer zu beurteilen()en Grenzfällen 
müssen baher neben ber eingehenben Untersuchung 
bes Inbivibuums bessen ganze Lebensgeschichte unb 
seine Abstammungsverhältnisse für bie Entscheibung 
herangezogen werben. Ausgeprägte erbliche Belastung 
spricht für, Mangel solcher gegen Schwachsinn. Aus 
()er Lebensgeschichte wirb ersichtlich, wie bas Inbivi-
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ouum auf verschiec>ene äußere Verhältnisse reagierte, 
welches Maß von Urteilsfähigkeit es nicht alltäglichen 
Vorkommnissen gegenüber bekunC>ete. Von besonc>erer 
\Vichtigkeit ist ferner bas Vorhanc>ensein anberer krank
hafter Erscheinungen seitens bes Nervensystems unc> 
körperlicher Mjßbilbungen. Der normale Besdtränkte 
zeigt gewöhnlidt weber in seiner körperlidten Entwicklung, 
noch auf seelisdtem Gebiete Anomalien; wenigstens 
sinb solche bei ihm nicht häufiger als bei besser 
Begabten. Bei Sdtwadtsinn finben sich bagegen sehr 
häufig neben bem Intelligenzbefekte anbere krankhafte 
psydtische unb nervöse Erscheinungen, sowie versdtiebene 
von . jenen körperlichen Mängeln, bie gemeinhin als 
Degenerationszeichen betrachtet werben (Mißbilbungen 
oes Schäbels, oer Ohren, bes harten Gaumens, ungleiche 
Innervation ber bei ben Gesichtshälften, Schielen ete.). 

Besonbers häufig werben bei Sdtwachsinnigen auch 
Anomalien ber Gemütssphäre angetroffen, einerseits 
übermäßige gemütliche Erregbarkeit unb Neigung zu 
maßlosen Affekten, perioc>isch wieberkehrenbe Ver
stimmungszustänbe, anbrerseits gemütliche Stumpfheit, 
insbesonbere geringe Entwicklung ober fehlen ber 
ethischen Gefühle ~). Auch psychische Zwangserschei
nungen (Zwangsimpulse unb -triebe, Phobien etc.), sowie 
Anomalien bes Trieblebens, speziell auf geschlechtlidtem 
Gebiete, exzessiv gesteigerte Libibo, Perversionen ete. 
l<Ommen bei benseIben nicht selten vor. 

Bei allebern läßt sich nicht verkennen, baß in bem 
Grenzgebiete, in bem Beschränktheit unb Schwachsinn 
ineinanber übergehen, bem subjektiven Ermessen be
züglich bessen, was noch uno was ni ch t me h r 

*) In letzterem Falle spricht man von moralischem Schwach
sinn. Der Intelligenzbefekt mag in biesen Fällen sehr 
gering sein. 
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no r mal ist, ein zu weiter Spielraum gegeben ist. 
Wieweit hier bie Auffassungen auseinanbergehen, zeigt 
wohl am beutlichsten Folgenbes: Währen() ber englische 
Irrenarzt Trebgol() erklärt, baß ()ie Unfähigkeit, in ber 
Volksschule fortschritte zu machen, noch kein Zeichen 
geistigen Defektes sei, unb sogar so weit geht, baß 
er auch ln()ivibuen, bie nicht nur in ber Schule nimt 
mitkommen, son()ern in ihrem ganzen Verhalten einen 
gewissen Stumpfsinn bekun()en, noch für geistig nor
mal erachtet *), halten es manche ()eutsche Psychiater 
nicht für ausgeschlossen, baß ein Smwamsinniger bis 
zur Prima an einem Gymnasium gelangt unb bas Reife
zeugnis für bie Universität erwirbt. Also auf ber einen 
Seite ()er geistig Normale, ber unfähig ist, Lesen un() 
Schreiben einigermaßen zu lernen, un() auf ber anberen 
Seite ()er Schwachsinnige mit Gymnasialbilbung. Dies 
zeigt meines Erachtens recht ()eutlich, ()aß bas Gebiet 
ber Beschränktheit, mit bem man so wohlbekannt zu 
sein glaubt, noch eingehen()erer Durchforschung bebarf, 
wenn ()ie Willkür in ber Unterschei()ung zwischen 
Normalem unb Krankhaftem mehr, als bisher möglich 
war, ausgeschaltet wer()en soll. 

*) "In fact", bemerkt T r e () goi () (Mental Deficiency, 
Lon()on 1908, Seite 142) inbezug auf ()ie in Frage stehen
()en I<in()er, "their whole ()emeanour an() behaviour are ma
racterize() by a more or less ()ull stoli()ity. Here, again, I 
<>0 not think the con<>ition is necessarily one of mental 
<>efect; it is physiological, an() not pathologieal, although 
un()oubte()ly it is the normal in its lowest mental form" (es 
ist ()er Normalzustanb in seiner untersten geistigen Form). 

[] 0 
[] 



IX. Abschnitt. 
o 

A. Die Dummheit in oer 
Vergangenheit. 

o 

Die frage bes intellektuellen fortschrittes. 

Ist (>ie Dummheit heutzutage weniger verbreitet 
un<> geringer, als in früheren Zeiten, berechtigen uns 
<>ie Tatsachen <>er politischen un<> Kulturgeschichte, <>er 
Völkerkun<>e une> Völkerpsychologie zu e>er Annahme, 
<>aß <>as intellektuelle Niveau e>er Massen ein höheres 
ist, als vor 500, 1000, 2000 une> mehr Jahren? Haben 
wir es mit einem stetigen Fortschritt in e>er intellektuellen 
Entwicklung <>er Menschheit zu tun une> besteht <>ie 
Hoffnung, e>aß e>ie Dummheit schließlich ganz über
wun<>en wire>? Manchen mag e>ie Beantwortung <>ieser 
Fragen leicht erscheinen. Man spricht soviel von <>en 
Segnungen unserer Kultur, von <>er Aufklärung, welche 
<>urch <>en Schulunterricht une> <>ie Presse verbreitet 
wir<>, von <>ern Einfluß <>er moe>ernen Verkehrs
mittel, <>en riesigen Fortschritten e>er mOe>ernen Tech
nik, welche auch <>en breitesten Massen zugute 
I<ommen, une> wiegt sich <>abei in e>em Glauben, <>aß 
wir es herrlich weit gebracht une> uns intellektuell 
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weit über <>as Mittelalter un<> <>as Altertum erhoben 
haben. Die Beantwortung <>er erwähnten fragen stößt 
je<>och tatsächlich auf erhebliche Schwierigkeiten. Die 
politische Geschichte beschäftigt sich vorwaIten~ mit 
<>en Taten <>er Mächtigen; sie gibt uns über ~ie intellek
tuellen Leistungen <>er Volks massen in e>en verschiee>enen 
geschichtlichen Perioe>en keinen <>irekten Aufschluß. 
Auch <>ie Kulturgeschichte liefert wenig wertvolles 
Material, e>a <>ie fortschritte in e>er Kultur nur von 
einzelnen hervorragene>en Personen ausgehen une> von 
<>en Massen nur angenommen were>en. Die Tatsachen 
<>er Völkerkunc>e un<> Völkerpsychologie sine> zum 
großen Teile mehr<>eutig un<> gestatten sehr abweichenc>e 
Ansichten. Man hat z. B. früher ziemlich allgemein 
angenommen, c>aß e>ie Naturvölker <>er Gegenwart 
einen Kulturzustanc> aufweisen, in <>em c>ie Kulturvölker 
in weit zurückliegenc>en Zeiten sich befanc>en une> e>aß 
oem niec>eren Stanc>e c>er Kultur auch geringere geistige 
Entwicklung entspreche. Wallace hat ba gegen in einer 
in neuerer Zeit veröffentlichten Arbeit <>ie intellektuelle 
tJberlegenheit c>er Kulturvölker über c>ie Naturvölker 
entschie<>en bestritten. Die Naturvölker beweisen nach 
ihm in ihrer Sprache, ihrem sozialen Leben unb ihrem 
Charakter ganz basseIbe Maß geistiger fähigkeiten, 
wie <>ie moc>ernen Kulturvölker, unc> wenn sie wirk
lich in einzelnen Punkten zurückstehen, so seien sie 
in anc>eren überlegen. 

Wenn sich auch gegen <>ie Wallacesche Ansicht 
gewichtige Einwän<>e geItene> machen lassen, so weist 
bieselbe c>och C>arauf hin, e>aß <>je Beantwortung e>er 
frage, wie es mit e>em intellektuellen fortschritt (>er 
Menschheit steht, sich (>och nicht so einfach gestaltet, 
wie vielfach angenommen wir<>. 

c 
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Zunächst müssen wir uns aus räumlichen wie aus 
sachlichen GrünZ>en Z>ie fragestellung eng umgrenzen. 
Zu einer Zeit, in welcher in DeutschlanZ> ?lie sogenannte 
Steinzeitkultur noch bestanZ>, ?l. h. ?ler Gebrauch 
metallener Geräte nom ganz o?ler fast ganz unbekannt 
war, besaß China bereits eine hochentwickelte Kultur. 
Es wäre zwar sehr interessant, Z>och wür?le es uns 
hier viel zu weit führen, auch nur ?len Versuch eines 
Vergleichs unternehmen zu wollen, wie sich Z>ie Intelligenz 
{)er heutigen Bevölkerung Chinas zu ?ler ?ler Chinesen 
vor 3000 unZ> mehr Jahren verhält. Raum unZ> Zeit 
gestatten uns nur, {)ie Verhältnisse in einem Teile 
Europas in Betracht zu ziehen, un?l auch hierbei er
geben sich schon sehr be?leuten?le Schwierigkeiten. 

Um mit Sicherheit einen intellektuellen fortschritt 
konstatieren zu können, wäre es notwenbig, ?las geistige 
Verhalten einer Bevölkerung o{)er einer Rasse in zwei 
zeitlich weit auseinanber liegen ben Perioben vergleichen 
zu können. Dies ist aber wenigstens für {)ie euro
päische Bevölkerung im großen unb ganzen unmöglich. 
Die Einwohnerschaft unseres Kontinents hat in Z>en 
letzten 2000 Jahren ()urch innere un{) äußere Kriege, 
Seuchen, Ein- un?l Auswan?lerung unb insbesonZ>ere 
{)urch Rassenmischungen eine gewaltige An{)erung 
erfahren, so baß, wenn wir etwa von Skanbinavien 
absehen, ?lie gegenwärtigen Einwohner ?ler einzelnen 
Länber nur zum kleineren oZ>er kleinsten Teile als 
Nachkömmlinge ?lerjenigen vor 2000 Jahren zu be
trachten sinZ>. So ist z. B. ?las Volk ber Hellenen, 
bessen Leistungen auf {)en Gebieten ber Kunst unZ> 
Wissenschaft noch gegenwärtig unsere Bewunberung 
erregen, so gut wie ausgestorben. Die gegenwärtige 
Bevölkerung Griechenlan{)s ist ein Rassen- oZ>er 
Völkergemenge, bas nicht als Erbe hellenischen Geistes 
angesehen werben kann. 
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Auch bie Geschlechter jener Italiker, welche c>urch 
ihre kriegerische Tüchtigkeit bas römische Weltreich 
begrünbeten, sinb c>urch innere unb äußere Kriege 
fast ganz aufgerieben worben, unb unter ben heutigen 
Italienern bürften sehr wenige sich mit Recht rühmen 
können, altrömisches Blut in ihren Abern zu haben. 
Dazu kommt, baß wir über ben Kultur- unc> In
telligenzzustanb ber Einwohnerschaft eines großen 
Teiles von Europa vor 2000 une> mehr Jahren boch 
nur mangelhaft unterrichtet sin() un() in ()en einzelnen 
mitteleuropäischen Länbern ()ie Massen nicht überall 
auf gleichem intellektuellem Niveau stehen. 

Wir ersehen aus bem Angeführten, baß, selbst 
wenn wir uns bei ber Untersuchung ber Frage auf 
bie uns in erster Linie interessierene>e Bevölkerung 
Mitteleuropas beschränken un() babei von ber jüngeren 
Steinzeit ausgehen. wir nur zu Schlüssen von sehr 
be()ingter Gültigkeit gelangen können. Es läßt sich 
babei nur eruieren, ob unb inwieweit bie Bevölkerung 
Mitteleuropas in ihrer intellektuellen Entwicklung von 
ber jüngeren Steinzeit bis zur Gegenwart Unter
schiebe aufweist, unb es muß e>abei außer Betracht 
bleiben, ba ß schon ()ie mittelalterliche Bevölkerung 
bieses Teiles unseres Kontinentes sich nicht lebiglich 
aus Nachkommen ber Steinzeitmenschen zusammen
setzte unb bies noch weniger für ()ie Gegenwart 
gilt. Diese Sachlage veranlaßt uns, zuzusehen, ob 
wir nicht auch noch auf einem an()ern Wege Auf· 
schlüsse über bie uns beschäftigen be Frage erlangen 
können, nämlich burch einen Vergleich ber intellek
tuellen Leistungen ber europäischen Kulturvölker bes 
Altertums mit ()enen ber Kulturvölker ()er Gegenwart. 

Wenn wir bas für unser Problem in Betracht 
kommen()e Material einer Prüfung" unterziehen, so 
stoßen wir auf zwei Reihen von Tatsachen, von welchen 
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<>ie eine für eine Hebung <>es intellektuellen Niveaus 
()er Massen innerhalb Z>er vorwürfigen ausge<>ehnten 
Zeitperiobe spricht, währen<> bie anbere bie Berech
tigung einer solchen Annahme zweifelhaft erscheinen 
läßt. Unter <>en Tatsachen ber ersten Reihe be
ansprucht zunächst ber Abstanb zwischen ber Kultur 
()er jüngeren Steinzeit unb <>er ber Gegenwart unsere 
Aufmerksamkeit. Dieser Abstanb ist so gewaltig, 
()aß er ben Gebanken aufbrängt, es müsse mit Z>em 
Umschwung in ben äußeren Lebensverhältnissen ein 
bebeutenber fortschritt auf intellektuellem Gebiete 
einhergegangen sein. Allein auch 'wenn wir unseren 
Blick nicht so weit in <>ie Vergangenheit zurück
schweifen lassen un<> ben Kulturzustanb vor etwa 
1000 Jahren berücksichtigen, so ist <>er Unterschieb 
von <>er Gegenwart ebenfalls so bebeutenb, <>aß er 
ähnliche Gebanken anregen mag, wie ber Vergleich 
()er jüngeren Steinzeit mit <>er Gegenwart. Wir 
()ürfen uns hier jeboch nicht mit Annahmen begnügen, 
()ie nur auf allgemeinen Einbrücken beruhen. Wie 
wir schon an früherer Stelle an<>euteten, ist man nur 
zu häufig geneigt, aus <>ern Stanbe ber Kultur eines 
bestimmten Volkes o()er einer bestimmten Zeit zu 
weit gehenbe Schlüsse auf <>as intellektuelle Verhalten 
()er Kulturträger zu ziehen. Die Beziehungen ber 
Kultur zur Intelligenz sin<> jeboch viel komplizierter, 
als gemeinhin angenommen wirb, un<> wenn wir zu 
einiger Klarheit über bieselben gelangen wollen, 
müssen wir zusehen, wie bie einzelnen Elemente 
unserer Kultur entstan<>en sinb, wie sie sich ver
breiteten unb welchen Einfluß bieselben auf <>as Denk
vermögen ber Massen auszuüben vermochten. 

Lippert bezeichnet in seiner trefflichen Kultur
geschichte oie Lebensfürsorge als ben GrunZ>antrieb 
aBer Kultur. Je geringer <>ieselbe ist unb je leichter 
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bie umgebenbe Natur bas für bieselbe Nötige gewinnen 
läßt, um so weniger Denkanstrengungen sinb erforber
Iich, unb so begreift es sich, baß bie Tapuvainbianer 
in Brasilien, obwohl von ber herrlichsten Natur um
geben, auf ber untersten Stufe ber Menschheit stehen. 
ba ihre Lebensfürsorge eine äußerst beschränkte ist 
unb sich mit sehr geringer geistiger Anstrengung be
tätigen läßt. In ber Ausbehnung ber Lebensfürsorge 
unterscheiben sich bie Natur- unb Kulturvölker im 
allgemeinen in auffälligster Weise, unb einen wichtigen 
Beleg hiefür bilbet ber Umstanb, baß Naturvölker 
burch epibemische I<rankheiten, Gifte (Alkohol) unb 
Naturereignisse (Mißwachs) häufig ungleich schwerer 
heimgesucht werben, als I<ulturnationen. Auch bei 
letzteren schwankt bie Ausbehnung ber Lebensfürsorge 
im großen unc> ganzen je nach ber Höhe ber I<ultur
entwicklung, bann hinwieberum in ben einzelnen Be
völkerungskreisen je nach bem Grabe ber Bilbung, 
sowie nach wirtschaftlichen unb sozialen Verhältnissen. 
Diese Unterschiebe betreffen sowohl bie persönliche 
als bie soziale Seite ber Lebensfürsorge. Erstere 
schließt nicht lebiglich bie Sorge für bie Befriebigung 
ber materiellen ßebürfnisse in sich; sie bebeutet bie 
fürsorge für alles, was bie Existenz bes Inbivibuums 
in gesunbheitlicher, wirtschaftlicher unb sozialer Be
ziehung betrifft, unb erheischt sowohl ein Wissen wie 
ein Streben nach Kenntnissen, bas bem Naturmenschen 
völlig abgeht unb auch bei ber Mehrzahl ber An
gehörigen ber zivilisierten Nationen nur in geringem 
Maße vorhanben ist. Die soziale Seite ber Lebens
fürsorge betrifft zunächst bas Wohl ber familie, bann 
aber auch bes Stammes unb ber Volksgenossen unb 
kann inbezug auf letztere so weit gehen, (')aß sie bie 
Interessen ber Person unb ber Familie benen bes 
Stammes unb Volkes unterorbnet. 
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So gewaltig nun aum ~er Anteil ist, welmen ~ie 

Lebensfürsorge an unseren Kultureinrimtungen hat, so 
bil~ete un~ bil~et ~ieselbe ~om nimt ~ie einzige Quelle 
kulturellen fortsmritts. Alles, was ~er Befrie~igung 

ästhetismer o~er überhaupt höherer, rein geistiger 
Be~ürfnisse ~ient, ja, aum viele sinnlime Annehmlim
keiten (Bequemlimkeiten) fallen außerhalb ~es Bereidtes 
~er Lebensfürsorge un~ müssen ~ennoch als ein wich
tiger Teil unseres Kulturbesitzes betrachtet wer~en. 

Außer~em ~ürfen wir nicht übersehen, ~aß ~as Maß 
~er Lebensfürsorge keinen absolut sicheren In~ex für 
~en Kulturzustan~ eines Volkes o~er einer Zeitperio~e 
bil~et, ~a ~asselbe in einer Hinsicht sehr weitgehen~, 
in an~erer sehr mangelhaft sein mag un~ ~urch örtliche 
Verhältnisse, Volkscharakter un~ an~ere Umstän~e 

mitbeeinflußt wir~. Wir betradtten z. B. gegenwärtig 
Abortanlagen, welche rasme un~ grün~liche Entfernung 
()er fäkalien gewährleisten, als einen wichtigen hygie
nischen un~ ~amit auch kulturellen fortschritt. Auch 
~ie alten Römer hatten bereits für ()ie Abfuhr ~er 

fäkalien höchst beachtenswerte Vorkehrungen getroffen. 
Auf ()er an~ern Seite fehlten in ~en herrlichsten 
Palästen frankreichs noch im 18. Jahrhun~ert Aborte 
gänzlich; man begnügte sich noch mit ~em Gebrauche 
von Leibstühlen. Ebenso geschah es in Rom noch 
in ~er ersten Hälfte ~es vorigen Jahrhun~erts in im 
übrigen gut eingerichteten Häusern (vereinzelt auch in 
München), un~ in ~er Umgebung Roms fin~en sich 
noch gegenwärtig kleinere Gasthäuser, in ~enen ()er 
frem~e vergeblich nach ~em Orte ~er Bequemlidlkeit 
frägt·). Es ist ()ies ein Zustan~ ~er BeMrfnislosigkeit, 

*) Eine mir befreun<lete Dame, Kollegensgattin, wur()e 
von <lern Wirte einer Locan<la in <ler Umgebung Roms, <len 
sie nach <lern bewußten Orte fragte, mit stolz erhobenem 
Haupte auf ()ie ganze umgeben<le Campagna hingewiesen. 
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öer sich zweifellos an vielen an~eren Orten Italiens 
noch fin~et, bei uns öagegen selbst in öen entlegensten 
unö ärmlichsten Dörfern nicht mehr vorkommt. Der 
Italiener öer unteren Stänöe übertrifft öen Deutschen 
an Lebensfürsorge , soweit öiese öurch Sparsamkeit 
unö Nüchternheit betätigt wirö, steht jeöoch hinter öem 
Deutschen an Lebensfürsorge zurück, soweit hiefür 
Reinhaltung öes Körpers, öer Kleibung unö öer Be
hausung in Betracht kommt. 

Inbezug auf bie soziale fürsorge begegnen wir 
ähnlichen Unterschieöen in einzelnen Län()ern. So 
übertreffen wir auf ()em in frage stehenben Gebiete, 
soweit es sich um öffentliche Maßnahmen unb Ein
richtungen zum Schutze von Leben un() Gesunöheit 
hanbelt, bie Vereinigten Staaten bei weitem. Währenb 
z. B. bei uns überall öa, wo eine Straße ein Schienen
geleise kreuzt, Schranken unb ähnliche Vorrichtungen 
angebracht sinb, öie beim Passieren eines Zuges herab
gelassen weröen, um ()as Betreten öes Bahnkörpers 
zu verhin<lern, begnügt sich öer Amerikaner ()amit, eine 
Tafel mit ber Aufschrift: "Look out for the engine" 
anzubringen. Die fürsorge für öas liebe Publikum geht 
bei uns sogar soweit, öaß man polizeilicherseits öas 
Auf- unb Abspringen von einem im Gange befin()lichen 
Trambahnwagen verbietet, eine <lern Amerikaner ganz un
bekannte un() unverstänöliche behöröliche Bevormun
bung. In <len Vereinigten Staaten sinö bafür anöere Arten 
sozialer Lebensfürsorge , so öie Lebensversicherung 
zugunsten von Familienangehörigen, gewisse Eigentums
rechte ber frauen ete. verbreiteter wie bei uns. Der
artige Beson()erheiten ()er Ausbehnung ()er Lebens
fürsorge beruhen auf nationalen Eigentümlichkeit~n 

un() gestatten keinen Schluß auf ben Stanb ()e!' Kultur. 
Welcher Art nun auch ()er Antrieb zu ben einzelnen 

I< ulturfortschr Wen gewesen sein mag, bieselben sin () 



272 

immer von einzelnen intelligenteren lnbivi~uen aus
gegangen un~ wur~en von ~er Masse nur übernommen. 
Der besser Begabte un~ geistig Regsamere begnügt 
sich nicht so leicht ~amit, wie ~er intellektuell unter ihm 
Stehen~e, einen Zustan~, ~er ihm ~as Leben erschwert, 
stumpfsinnig zu . ertragen; er sinnt auf Abhilfe un~ 
fin~et auch leichter Mittel un~ Wege hiezu. Er be
obachtet ~ie Natur mit forschen~em Auge un~ zieht aus 
seinen Wahrnehmungen Schlüsse; er macht Versuche 
uno läßt sich ~urch Mißerfolge nicht abhalten, nach ~em 
Ziele, ~as er sich gesteckt, weiter zu streben. Ob nun 
oie Vorteile oes errungenen Kulturfortschrittes größer 
o~er geringer sin~, <>ie Masse ist nicht immer bereit, 
<>enselben anzunehmen un<> zu verwerten. 

Wenn wir ~en Momenten nachgehen, welche zur 
Verbreitung ~er einzelnen Kulturelemente führten, so 
finoen wir, ~aß unter <>enselben ~er Zwang eine ganz 
hervorragen~e Rolle spielte un~ noch spielt. In ~en 
ältesten Zeiten wur~e ~ieser Zwang öfters in form 
religiöser Vorschriften geübt, so z. ß. in ber mosaischen 
Gesetzgebung inbezug auf <>en Gebrauch von ßä~ern 

un<> Waschungen. Später wur()e ~erselbe vorzugs
weise ~urch einsichtsvolle weltliche Machthaber aus
geübt, un~ in neuerer Zeit haben in ben konstitutio
nellen Staaten ~ie gesetzgeben~en Körperschaften ~en 
Hauptanteil an ~er Zwangsverwertung übernommen. 
Mit ()en fortschritten oer Kultur hat sich <>ieser Mo<>us 
()er Verbreitung von Kulturelementen nicht verringert, 
son~ern sich mehr un<> mehr ausge~ehnt. un~ wir sin<> 
uns ~es Umfanges, in welchem unser Kulturzustan~ 

<>urch Zwang erhalten wir~, nur ~eshalb weniger 
bewußt, weil wir uns an <>enselben gewöhnt haben 
un<> ~erselbe auch zumeist unserer besseren Einsicht 
entspricht. Selbst ~ie strenge allseitige Durchführung 
oer wichtigsten Kulturfortschritte ist noch von staat-
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Iichem Zwange abhängig un() wür()e, wenn man sich 
bezüglich ()erselben le()iglich auf ()ie Intelligenz ()er 
Bevölkerung verlassen wollte, alsbal() ein En()e er· 
reichen. Es sei hier zunächst nur an ()en Volksschul· 
unterricht erinnert. Es zählt heutigen Tags in Deutsch· 
lan() zu ()en ganz seltenen un() zufälligen Ausnahmen, 
()aß geistig normale I<in()er ohne Volksschulunterricht 
aufwachsen; ()ie Zahl ~er Analphabeten ist bei uns 
eine versmwin()en() geringe. Man wür()e aber sich 
irren, wenn man glauben wollte, ()aß ()ieses Resultat 
()urch ()ie Einsicht e>er Bevölkerung allein, ohne ~en 

Druck e>es Gesetzes, ()as selbst kein vorübergehen()es 
Schulversäumnis e>ul~et, erreichbar gewesen wäre. In 
Italien besteht ebenfalls, aber eben nur auf ~em 

Papier, gesetzlicher Schulzwang une> ()och wächst ~ort, 

insbeson()ere in Süe>italien, ein großer Teil ~er schul
pflichtigen Jugen() ohne Unterricht auf, obwohl man 
()er ()ortigen Bevölkerung ~ie Einsicht in e>ie Vorteile 
e>es Schulunterrichts wohl zutrauen ()arf. 

Mit ()er Reinhaltung une> Pflasterung unserer Stä()te 
ist es ähnlich bestellt. Im Mittelalter herrschten in 
e>ieser Beziehung nach unseren ()erzeitigen Begriffen 
grauenvolle Zustän()e, une> wenn wir heutzutage 
wenigstens in ()en größeren Stä()ten uns wohl· 
gepflasterter un() sauber gehaltener Straßen erfreuen, 
so ist e>ies keineswegs le()iglich ()er Einsicht e>er Be
völkerung, son()ern e>em Eingreifen ()er Behöre>en zu 
ver~anken, welche für Pflasterung sorgen un() ()ie 
Hausbesitzer zur Straßenreinigung verpflichten. Wo 
e>ieser Zwang fehlt, e>a fin()en wir auch vielfach bei 
uns, in kleineren Stäe>ten wie auf ()em Lan~e, ~ie 

traurigsten Straßenzustäne>e. 
Neben ()em Zwange hat sich für ()ie Verbreitung 

von Kulturelementen e>ie Erkenntnis e>er mit ~enselben 
verknüpften Vorteile allzeit wirksam erwiesen, un() es 

Loewenfelö, tJber öie Dummheit. 2. Aufl. 18 
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ist wahrscheinlich, baß in ben primitiveren Kulturverhält
nissen biese Erkenntnis bie Hauptrolle spielte. Die 
Bebeutung eines jeben einzelnen Kulturfortschrittes war 
hier so einleuchtenb unb ber Vorteil, ber bemselben 
anhaftete, so augenscheinlich, baß bie Einzelinbivibuen 
im eigenen Interesse sich zur tJbernahme besselben 
entschlossen. So beburften bie Züchtung von Nutz
vieh, bie Anfänge bes Ackerbaues, bas Anpflanzen von 
Fruchtbäumen, Gemüsezucht ete. zu ihrer Verbreitung, 
wo solche bie Verhältnisse gestatteten, wohl keines 
Zwanges seitens religiöser ober weltlicher Gewalten. 
Auch in unseren Tagen konnte man sich überzeugen, 
baß irgenb ein I<ulturfortschritt, bessen Nutzen ber 
Bevölkerung ohne weiteres klar ist, sich alsbalb unb 
ohne jeCle obrigkeitliche Intervention einbürgert. So 
haben bie Benützung ber Eisenbahn an Stelle bes 
Fußwanberns ober bes Reisens im Postwagen, ber 
Ersatz bes alten Steinfeuerzeugs burch Zünbhölzer, ber 
0lbeleuchtung burch Gas ober elektrisches Licht, ber 
Gebrauch von Telegraph unb Telephon keiner gesetz
lichen ober behörblichen Aufbrängung beburft. 

In einer britten Reihe von fällen ist weber Zwang 
noch bie Erkenntnis bes Nutzens für bie Verbreitung 
gewisser Kulturelemente in Anspruch zu nehmen. Es 
hanbelt sich hier um bie Nachahmung von Gebräuchen 
höherer Stänbe, welche ber ßefriebigung ästhetischer, 
ethischer ober religiöser Bebürfnisse Clienen, zum Teil 
auch um Befriebigung berartiger ßebürfnisse bei ben 
Massen. Hieher gehört alles, was bern Schmucke ber 
Wohnungen bient, bie Verfeinerung ber I<leibung unb 
beren Anpassung an verschiebene Witterungsverhält
nisse ete. Die Verschönerung ber Wohnräume burch bilb
liche Darstellungen unb Ziergegenstänbe, künstlerische 
Gestaltung von Hausutensilien unb bergleichen entsprach 
ursprünglich jebenfalls einem ästhetischen ßebürfnisse, 



275 

{)as sich nur bei <>en gebil<>eteren un<> wohlhaben<>eren 
Bevölkerungselementen fan<>. Heutzutage sehi!n wir 
je{)och, <>aß <>ieser Luxus in ausge<>ehntestem Maße 
vielfach auch von Leuten nachgeahmt wir<>, <>ie keinerlei 
{)erartige ästhetische BeZ)ürfnisse besitzen. Auf <>er 
an<>eren Seite finZ)en wir aber auch, wenigstens in 
()en StäZ)ten, in Z)en beschei{)ensten Wohnungen einen 
gewissen WanZ)- un() Fensterschmuck (Z)urch Blumen), 
()er nicht lez)iglich auf Nachahmung Z)er Gebräuche 
H öherstehenZ)er, sonZ)ern jeZ)enfalls zum Teil auf 
ästhetische unZ) insbeson()ere religiöse Neigungen ()er 
BetreffenZ)en zurückzuführen ist. 

Für z)ie raschere o()er langsamere Verbreitung 
einzelner Kulturfortschritte un() <>ie Erhaltung eines 
gewissen KuIturzustan{)es ist aber audt. <>ie Intelligenz 
{)er in Betracht kommen{)en Bevölkerung von nicht 
untergeor<>neter Be<>eutung. Hiefür hat ()ie Neuzeit 
einige recht auffällige Beispiele geliefert. ) a pan hat 
in wenigen Dezennien sich ()ie neueren Errungenschaften 
{)er europäischen Kultur in einer Weise angeeignet, 
()aß ihm <>ie I<onkurrenz mit <>en europäischen Groß
mächten nicht nur auf militärischem un{) maritimem, 
son{)ern auch auf kommerziellem uni) i·n{)ustriellem 
Gebiete möglich wurZ)e. Dagegen haben z)ie Neger 
auf Haiti in <>em )ahrhun<>ert ihrer politischen Un
abhängigkeit, obwohl {)enselben alle Segnungen {)er 
I<ultur wie {)en )apanern zugänglich waren, es we{)er 
zu {)auern{)en geor{)neten Zustän<>en, noch zur An
nahme von mehr als bloßen Äußerlichkeiten <>er 
europäischen Kultur gebracht. Dieses verschie{)ene 
Verhalten ist offenbar nur auf Unterschie{)e in ()er 
geistigen Begabung ()er betreffen{)en Bevölkerungs
elemente zurückzuführen. Die Neger auf Haiti zeigen 
{)ie ihrer Rasse zukommen{)e intellektuelle Inferiorität, 
{)ie sie verhinZ)ert, {)as Wesen <>er europäischen Kultur 

18* 



276 -

sich anzueignen unc> zu verwerten. Die Japaner 
anc>rerseits stanc>en schon vor c>er Moc>ernisierung 
ihres Staatswesens annähernc> auf c>erselben intellek
tuellen Stufe wie c>ie europäischen Kulturvölker. ob
wohl sie kulturell hinter c>iesen zurückstanC>en. 

Wir ersehen aus C>em Angeführten, c>aß aus einem 
gegebenen Kulturzustanc>e nicht ohne weiteres auf c>ie 
Intelligenz C>er I<ulturträger sich Schlüsse ziehen lassen 
unc> ein bestimmtes Verhältnis zwischen I<ultur unc> 
Intelligenz nicht besteht. Dies wirc> noch klarer werc>en, 
wenn wir c>en Einfluß einzelner Kulturelemente auf 
öas geistige Leben einer Bevölkerung einer Prüfung 
unterziehen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, c>aß 
öie wichtigsten I<ulturfortschritte c>er ältesten Zeiten 
einen sehr be(>eutenC>en Einfluß auf (>ie Denkoperationen 
öer Menschen äußerten. Lippert hat in treffen(>er 
Weise (>argetan, wie mit öer allmählichen Aus(>ehnung 
öer Lebensfürsorge öie geistige Tätigkeit unC> (>as 
geistige Vermögen c>es Menschen wachsen mußten. "Es 
müssen", bemerkt C>er Autor, "beson(>ere Schwierig
keiten (>er Lebenserhaltung gewesen sein, welche (>en 
ersten Anstoß zu einer zeitlichen Erweiterung (>er Lebens
fürsorge gaben. Eine Glie(>erung c>ieser fortschritte 
können wir kaum vornehmen, eb~nsowenig aber lassen 
sich einige wesentliche Etappen c>erselben ganz über
sehen. Einen solchen Abschnitt bilc>ete (>ie Bereitung 
von Werkzeugen unc> Waffen über öen Gebrauch (>es 
natürlichen Steines unc> Stabes hinaus. Nicht nur, (>aß 
mit c>em Gebrauche von Werkzeugen (>ie ganze Denk
tätigkeit (>es Menschen eine neue Richtung erhalten 
mußte; vorzugsweise in C>er (>em Gebrauche voran
gehen(>en Bereitung c>erselben lag jenes Moment (>er 
Vorsorglichkeit über c>en Augenblick hinaus. Die Not
wenöigkeit, nach wechselnc>en Jahreszeiten mit merk
licherem Abstanc>e für c>en Schutz (>es Leibes zu sorgen, 
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wurbe bie weitere Lehrmeistel'in auf biesem Wege. 
Sorglos schwelgt ber Naturmensch in bem tJberflusse 
von Früchten in ber kurzen Zeit ihrer Reife; auf einer 
höheren Stufe beginnt er Vorräte zu sammeln, Vor
kehrungen für bie Erhaltung ber fruchttragenben Pflanzen 
zu treffen, aber noch liegt ber mühsame Anbau solcher 
in weiter Ferne. Auch biese weit fortgeschrittene Sorge 
schreitet wieber mit ben kleinsten Zeiträumen tJeginnenb 
zur Umfassung immer größerer fort. Nur einjährige 
Früchte von kürzester Vegetationsbauer bilben bie Ver
suchsgegenstänbe bes ersten Anbaues; erst am anberen 
Enbe ber fortschreitenben Reihe steht ber Weinstock 
unb ber Obstbaum, ber eine vorausberechnenbe Für
sorge von Jahren erheischt. Der Stolz bes Griechen, 
ber auf ben Anbau bes Olbaumes wie auf eine große 
Kulturtat seines Volke blickte, war berechtigt. Parallel 
läuft eine gleichmäßig fortschreiten be Erstreckung ber 
Fürsorge zur Gewinnung von Fleischnahrung. Der Natur 
ber Dinge entsprechenb wenbet sich bieser Fortschritt 
nicht ebenso gleichmäßig ber Schaffung von Vorräten 
zu. Nur bie Schneefelber bes äußersten Norbens haben 
ben Eskimo bie Eisbewahrung , ber heiße Steingrunb 
ben Afrikaner bie Fleischbörrung gelehrt. Der Inbianer 
erschöpfte alle Fürsorge auf bie Erbeutung bes Fleisches, 
für bessen Bewahrung blieb ihm keine. Dagegen er
streckten Völker ber alten Welt ihre Fürsorglichkeit 
über ben Funb unb bie Jagb hinaus unb erfanben bie 
Hegung bes lebenben Tieres, seine Nutzung zu viel
fachen Zwecken. Jebe bieser Stufen spannte bie Kräfte 
öes Menschen für eine immer längere Dauer vor bas 
anfangs so leicht, bann immer schwerer belastete Ge
fährt ber Lebensfürsorge ; bas menschliche Denken wurbe 
immer weiter ab von ben Gegenstänben bes Augen· 
blicks geleitet, immer gewohnter, in selbstänbiger Tätig
keit mit fernliegenbem sich zu beschäftigen, ber Wille 
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gewöhnt, <>ern Antriebe von Vorstellungen zu folgen. 
Der Mensch mußte von Stufe zu Stufe ein anberer 
werben, nicht nur nach ber Summe ber erworbenen 
Fertigkeiten, sonbern auch nach ber Häufung seiner 
geistigen fähigkeiten." 

AhnIich wie bie fortschreitenbe Ausbehnung ber 
persönlichen, mußte bie Erweiterung ber sozialen Lebens
fürsorge, <>er tJbergang von bem horbenartigen Zu
sammenleben zur Organisation eines primitiven Staats
wesens unb bessen weitere Ausbilbung auf bie geistigen 
Fähigkeiten bes M"enschen wirken. Es liegt nun aber 
nahe, <>aß, nachbem eine gewisse Kulturstufe (feste 
Wohnsitze, Ackerbau, Viehzucht, Verfertigung verschie
()ener Werkzeuge ete.) erreicht unb <>amit für <>ie Denk
tätigkeit eine stän<>ige UIT<> ergiebige Anregungsquelle 
gewonnen war, <>ie weiteren Kulturfortschritte <>ie in
tellektuelle Entwicklung bes Menschen nicht mehr in 
gleichem Maße zu förbern vermochten. Diese Fort
schritte knüpften zumeist an Vorhan<>enes an un<> konnten 
baher bie Denktätigkeit nicht mehr in neue Richtungen 
zwängen un<> <>as Urteilsvermögen nicht wesentlich er
weitern. Für ihre Aufnahme un<> Verwertung genügten 
<>ie alten Denkgeleise, un<> 50 wirb es verstänblich, baß 
manche Erfin<>ungen von größter Tragweite zunächst 
wenigstens ohne auffälligen Einfluß auf <>as geistige 
Leben <>er Massen blieben. Dies gilt beispielsweise 
für <>ie Erfin<>ung <>es Buchbrucks im 15.,· wie <>ie 
<>es Telegraphs un<> Telephons im verflossenen Jahr
hun<>ert. für <>iejenigen, welche <>ie Kunst <>es Lesens 
sich angeeignet hatten, erheischte <>ie Benützung ge
brudder Bücher keine neuen fertigkeiten un<> für <>ie 
Ma5se blieb ber Buchbruck lange ohne birekten Nutzen, 
weil <>ieselbe zum größten Teile ohne Schulunterricht 
aufwuchs. AhnIich verhielt es sich mit <>ern Telegraphen 
unb Telephon in unserer Zeit. Jeber Bauer un<> jeber 
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Arbeiter ist imstanbe, sich bieser so wichtigen Verkehrs
mittel zu bebienen. Dies erheischt jeboch seitens (>er 
Betreffenben keine eigenartigen, ungewohnten Denk
operationen unb konnte baher auch bisher auf bie In
telligenz bieser Bevölkerungselemente keinen merklichen 
Einfluß ausüben. 

Man barf nicht übersehen, baß wir geistig auf ben 
Schultern unserer Vorfahren stehen unb ohne bie Hennt
nisse, öie von biesen überliefert wurben, bie meisten 
Erfinbungen unb Entbeckungen nicht möglich gewesen 
wären, welche in neuerer Zeit zu Kulturfortschritten 
führten. AhnIich verhielt es sich in früheren )ahrhun
(>erten. Das gewaltige Anwachsen bes Wissens in 
neuerer Zeit ist anbrerseits eine natürliche folge bes 
Umstanbes, öaß öie wissenschaftliche Beschäftigung eine 
ungeheuere Ausöehnung gewonnen unb öabei öie Ar
beitsteilung immer größere fortschritte gemacht hat. 
Währenb früher ein Gelehrter (>as gesamte Gebiet ber 
Naturwissenschaft sich anzueignen vermochte, ist gegen
wärtig ber tüchtigste Kopf kaum mehr imstanbe, 
eine emzlge naturwissenschaftliche Disziplin (Chemie, 
Physik ete.) in allen ihren Zweigen gleichmäßig zu 
beherrschen. Eine öer Mehrung unseres Wissens ent
sprechenbe Steigerung unserer geistigen fähigkeiten 
anzunehmen, hierfür besteht keinerlei Veranlassung. 

Die Arbeitsteilung, welche in ber Wissenschaft mehr 
unb mehr zu einer Spezialisierung ber Leistungen ber 
Ei'nzelinbivibuen führte, hat sich im Bereiche bes Hanö
werks unb ber Inbustrie schon lange in weitgehenbem 
Maße vollzogen. Mit ben fortschritten unserer Kultur 
auf technischem Gebiete hat bie Großinbustrie bekannt
lich bas Hanbwerk mehr unb mehr absorbiert unb 
eingeengt. Währenb (>er gewerbliche Arbeiter früher 
eine Mannigfalt von Gegenstänöen erzeugte, ist er jetzt 
schon häufig barauf beschränkt, einen einzelnen Artikel 
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herzustellen, unb bem Fabrikarbeiter fällt oft nur bie 
Herstellung eines Teiles eines Artikels zu. Dem
entsprechenb sinb auch bie geistigen Operationen, 
welche bie gewerbliche unb inbustrielle Tätigkeit erheischt, 
in manchen Beziehungen begrenzter unb einfacher ge· 
worben. Wenn wir weiter berücksichtigen, baß gegen
wärtig nicht nur <>ie Teilung ber Arbeit, sonbern auch 
bie Vervollkommnung ber Werkzeuge unb bes Materials 
bem Arbeiter manche geistige Anstrengung erspart 
unb in Bergwerken unb in inbustriellen Etablissements 
viele Tausenbe burch eine zwar überaus mühsame, 
aber zugleich burch ihre Einförmigkeit geisttöten<>e 
Beschäftigung ihr Brot verbienen, so wir<> man zugeben 
müssen, <>aß <>ie Fortschritte unserer Kultur auch ihre 
Schattenseiten haben unb manches, was mit <>enselben 
zusammenhängt, statt geistig anregenb zu wirken, 
eher geeignet ist, bas intellektuelle Niveau gewisser 
Bevölkerungskreise herabzu<>rücken. 

Außerbem kommt in Betracht, baß vieles von <>ern, 
was man zu ben Fortschritten unserer Kultur zählt, 
eine Be<>eutung für bas geistige Leben nicht erlangen 
konnte. Hieher gehört alles, was lebiglich <>er Erhöhung 
unb Verfeinerung bes Lebensgenusses bient, unb 
alles, was le<>iglich auf Konvenienz beruht, bie ganze 
Fülle von Äußerlichkeiten unserer Kultur. Die be
quemere unb hübschere Gestaltung ber einzelnen Teile 
einer Wohnungseinrichtung, bie Polsterung ber bem 

I 
Sitzen un<> Liegen bienenben Möbel, bie Vermehrung 
bes Tafelgerätes, bie Verbesserung <>er Speisen
zubereitung unb bie größere Abwechslung in ben 
Bestan<>teilen <>er einzelnen Mahlzeiten, bie größere 
Mannigfaltigkeit ber Kleibung beiber Geschlechter, <>ies 
alles sinb schätzenswerte Dinge, aber einen förbernben 
Einfluß auf bie intellektuellen Vorgänge kann man 
benseiben nicht zuschreiben. Es sei, um ein auffälliges 
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Beispiel anzuführen, hier nur erwähnt, baß in Deutsch
lan<> erst im., 16. ]ahrhun<>ert ber Gebrauch <>er Gabeln 
aufkam unb man sich vorher beim Essen zumeist <>er 
finger bebiente, <>a auch ber Besitz von Messern 
gering war, währenb wir gegenwärtig nicht nur bei <>en 
einzelnen Gängen einer Mahlzeit <>ie BestecHe wechseln, 
son<>ern auch für bie verschiebenen Speisen beson<>ers 
geformte BestecHe unb Löffel benützen. Man kann 
je<>och nicht behaupten, <>aß ber Gebrauch <>ieser 
Mannigfalt von Tischgeräten einen <>ie Intelligenz 
steigernben Einfluß ausübt, unb bas gleiche gilt für bie 
Verschiebenartigkeit <>er Toiletten, welche <>ie Damen 
un<> Herren unserer Gesellschaft bei verschiebenen 
Gelegenheiten tragen un<> auf bie von vielen Seiten 
so großes Gewicht gelegt wirb. Auch manche an sich 
be<>eutungsvolJe kulturelle fortschritte auf sozialem 
Gebiete h?ben bas intellektuelle Niveau <>er Massen 
unveränbert gelassen, so <>ie Kranken- un<> Unfall
versicherung, bie Vermehrung ber Krankenanstalten 
un<> anberer charitativer Einrichtungen. 

Wir ersehen auch aus <>ern Angeführten, wie wir 
schon an früherer Stelle bemerkten, baß man aus ber 
Höhe einer Kultur nicht ohne weiteres Schlüsse auf <>ie 
Intelligenz ihrer Träger ziehen <>arf. Die fortschritte, 
welche bie Kultur eines Volkes aufweist, beruhen nicht 
le<>iglich auf erhöhter geistiger Probuktivität <>esselben 
- sie können auch von außen übernommen sein -
un<> wirken an()rerseits auch nimt immer för()erlich 
auf bas intellektuelle Niveau ber Massen. 

o 

Wenn wir nun nach ()iesen etwas weit abseits 
führen()en Darlegungen zur Erörterung ()er frage über
gehen, inwieweit ()er KulturfortschriU von ()er Zeit <>er 
Pfahlbauten bis zur Gegenwart ()ie Annahme eines in-
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tellektuellen fortschrittes unb bamit einer Abnahme ber 
Dummheit rechtfertigt, so ergibt sich folgenbes: 

Schon in ber jüngeren Steinzeit, welcher ein Teil 
i)er in Mitteleuropa aufgefunbenen Pfahlbaureste ange
hört, waren bie Anfänge unserer Kultur in allen wesent
lichen Elementen vorhani)en. Die Menschen lebten 
zum Teil wenigstens in aus mehreren Holzhütfen be
stehenben Siebelungen in Gewässern ober auf bem 
Lanbe (Anfänge staatlicher Organisation) unb befriebigten 
ihre Nahrungsbebürfnisse nicht nur burch )agb unb 
fischfang, sonbern auch schon burch Getreibebau, Vieh
zucht, Sammeln wili)wachsenber früchte unb Kultur 
von Obstbäumen·). Ihre KleiZ)ung fertigten sie aus 
Tierfellen unb flachsgeweben ; Werkzeuge verschie
i)enster uni) zum Teil recht zweckmäßiger Art wurben aus 
Stein, Holz unb Knochen, unb Gefäße aus gebranntem 
Ton hergestellt. Auch an Schmuck für Männer un() 
frauen fehlte es nicht. Die Anfänge von Gewerbe 
unb Hanbel waren ebenfalls gegeben; es wurben Stein
werkzeuge nicht nur für i)en eigenen Bebarf, sonbern 
auch für ben Tauschhani)el verfertigt unb bas Material 
hiezu teilweise aus entfernten Gegenben bezogen. 
Diese Kulturanfänge fanben in ber Bronzezeit eine 
bebeutenZ)e Weiterentwicklung, bie Bevölkerung war 
i)urchaus seßhaft, lebte in Dörfern unb Einzelgehöften 
unb betrieb Ackerbau und Viehzucht in ausgei)ehntem 
Maße. Waffen unb Geräte, aus Bronze hergestellt, wur~n 
mannigfaltiger, vollkommener unb zum Teil mit Orna
menten versehen; auch bie Schmuckgegenstän()e wurben 
zahlreicher unb feiner ausgeführt. Metallgegenstänbe 
wurben sowohl burch HausinZ)ustrie, wie i)urch wan
i)ernbe Gießer für i)en Hanbel hergestellt, welcher ber 
Bevölkerung bie Erzeugnisse ()es Kunstfleißes unb 

*) Siehe 0 r i es man n: Der Mensch ()er Urzeit, Stutt
gart 1907. 
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()ie Naturpro()ukte frem()er Länber zuführte. Die Be
stattungsart weist auf ()as Bestehen gewisser religiöser 
Vorstellungen hin. Wir sehen, bie Leistungen jener 
vorgeschichtlichen Bevölkerung auf lanbwirtschaftlichem, 
gewerblichem unb kommerziellem Gebiete waren bereits 
von einer Art, baß sie uns gerabezu Respekt ein
flößen müssen; ganz besonbers gilt bies für ()ie 
Menschen ber jüngeren Steinzeit. Wenn wir be
()enken, welche Schwierigkeiten bie Herstellung einer 
brauchbaren Steinaxt haben mußte unb wie sauer bei 
()em Mangel einer Säge schon ()as Fällen eines Baumes 
un() ()ann bie weitere Verarbeitung ()es Holzes zu 
Bauten unb Geräten mit Steinwerkzeugen werben 
mochte, bann müssen wir gestehen, baß ()ie Menschen 
jener Perioöe nicht bloß eine bereits sehr entwickelte 
Intelligenz, sonöern auch ein hohes Maß von Willens
energie besitzen mußten. Lassen wir ungefähr 2 Jahr-
-tausenbe vorübergehen un() betrachten wir ()ie Kultur
un() Lebensverhältnisse ()er bäuerlichen Bevölkerung 
Deutschianbs etwa im 11. Jahrhun()ert, ()ie ()amals ()en 
weitaus größten Teil ()er Einwohnerschaft bil()ete unö 
sich kulturell unö intellektuell von ()en agrikolen Ele
menten im übrigen Mitteleuropa wohl nicht wesentlich 
unterschieö, so ergibt sich folgenöes Bilö: Grun() unb 
Bo()en waren zu einem sehr großen Teil Eigen
tum ()es Abels un() ()er Kirche gewor()en unb ein be
()eutenöer Prozentsatz ()er freien germanischen Bauern 
hatte sich in Hörige verwan()elt - eine Veränberung, 
welche für ()eren geistige Kultur keineswegs vorteil
haft war. Die Lanbwirtschaft hatte Fortschritte ge
macht. Neben öem Getreiöebau wur()en Gemüse- unb 
Obstzucht eifrig betrieben un() ()em Flachsbau erhöhte 
Aufmerksamkeit geschenkt. Wohnstätten un() Klei()er 
waren verbessert wor()en; an Stelle ()er rohgezimmerten, 
einen einzigen Raum für Menschen, Vieh un() Vorräte 
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enthaltenZ,en Hütte war ein Holzbau mit mehreren Ab
teilungen getreten, Wohnhaus, Viehstall un() Scheune. 
Bei ()en vornehmeren GrunZ,besitzern gab es neben 
()em Wohnhaus (Herrenhaus) eine ansehnliche Zahl 
von NebengebäuZ,en. Ackergeräte unz' Hausrat waren 
je()och immer noch sehr einfach. Die lanZ,wirtschaftliche 
Pro()uktion war für ()en ()amaligen Bevölkerungszustanz, 
keineswegs reichlich, so ()aß in Jahren ()es Mißwachses 
zahlreiche Menschen zugrun()e gingen. Die fortschritte 
in ()er materiellen Kultur, ()ie wir bei z'er bäuerlichen 
Bevölkerung jener Zeit finZ,en, waren ihrer Art nach 
nicht geeignet, an ()as Denkvermögen Z,ereinzelnen 
In()iviZ,uen höhere Anfor()erungen zu stellen, als Z,ie 
Kultur z'er jüngeren Stein- unz' {)er Bronzezeit. Die 
religiösen Vorstellungen, (>ie ()urch (>ie Einführung 
()es Christentums ()en Massen .beigebracht wur{)en, 
waren auch nicht ()en alten heiZ,nischen Anschauungen 
gegenüber so überlegen, z,aß man Z,enselben eine 
Hebung z'er geistigen fähigkeiten zuschreiben könnte, 
un() so ergibt sich, ()aß für Z,ie Annahme eines aus
gesprochenen intellektuellen fortschrittes bei (>en 
Massen z'er Abstan() zwischen z'er Kultur z'er Stein- un{) 
Bronzezeit un{) ()er ()es 11. Jahrhun()erts nach Chr. 
keine genügenz,e Grun()lage liefert. Damit möchte ich 
je()och nicht anz,euten, z,aß inbezug auf Z,ie Intelligenz 
auf ()eutschem Bo()en innerhalb z'es in frage stehen
()en mehrtausen()jährigen Zeitraums alles beim gleichen 
geblieben war. Es gab wohl schon unter ()er Bevölkerung 
()er jüngeren Stein- un() Bronzezeit mehr unz' weniger 
intelligente Elemente, ()och fehlt es uns an Anhalts
punkten für Z,ie Annahme, (>aß erstere an einzelnen 
Orten stärker vertreten waren. Im 11. Jahrhun()ert 
hat ()agegen bereits eine Art territorialer Auslese unz' 
stärkere Anhäufung ()er intelligenteren Elemente an 
einzelnen Plätzen begonnen. Es waren ()ie Klöster 
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unb <>ie Stäbte, welche eine beson<>ere Anziehungskraft 
auf bie begabteren Inbivibuen ausübten. In ben 
Klöstern wurben Künste unb Wissenschaften kultiviert, 
soweit kirchliche Obliegenheiten unb Broterwerb es 
gestatteten. Sie waren bie Bilbungsstätten auch für jene, 
bie nach höherer geistiger Kultur strebten, ohne sich 
bem geistlichen Stanbe zu wibmen. In ben Stäbten, 
beren Bewohner zum Teil noch ber Lanbwirtschaft 
oblagen, gaben Hanbel, gewerbliche Tätigkeit unb ge
selliger Verkehr Anstoß zu regerem Geistesleben. 
Wenn man biese Umstänbe berücksichtigt, barf man es 
wohl als wahrscheinlich bezeichnen. baß im 1 1. Jahr
hunbert bereits· bie Zahl ber intellektuell höher stehen
ben Inbiviöuen nicht bloß absolut, sonbern relativ 
gewachsen war, unb unter biesen sich manche befanben, 
bie an geistigen Fähigkeiten <>ie Angehörigen ber 
Stein· une> Bronzezeit weit überragten *). 

Werfen wir unseren Blick nunmehr auf bie Gegen
wart, so bee>arf es wohl keiner besonberen Darlegung, 
um ben Abstane> <>er Kultur <>er breiten Massen unseres 
Volkes von <>er im 11. ]ahrhune>ert une> in <>en be
sprochenen prähistorischen Perio<>en klar zu stellen. 
Wir haben hier vor allem e>en Umstane> zu berück
sichtigen, <>aß <>ie Lan<>wirtschaft im Erwerbsleben 
unseres Volkes nicht mehr <>ieselbe Rolle spielt wie 
früher, e>a ein sehr großer Teil unserer Bevölkerung 
<>urch <>ie Ine>ustrie ihren Unterhalt gewinnt. Das 
Gleiche gilt für unsere Nachbarstaaten. Wenn wir 

*) So gering wir bie Scholastik einzuschätzen vermögen, so 
ist (lOch bie Annahme wohl gerechtfertigt, baß (las Denk
vermögen ber bebeutenberen Scholastiker erheblich über 
bem ber Masse ()er Stein- unCl ßronzezeitmenschen stanCl. 
Im 11. )ahrhun()ert begegnen wir aber schon mehreren her
vorragenZlen Scholastikern: Anselm von Aosta, Erzbischof 
von Canterbury, Roscelin unCl Wilhelm von Champeaux. 
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nun ~ie Tätigkeit unserer bäuerlichen Bevölkerung, 
welche ~er ~erzeitige Stan~ ~er Lan~wirtschaft er
heischt, einer Prüfung unterziehen, so ergeben sich 
keine Anhaltspunkte ~afür, ~aß ~ieselbe ein erheblidl 
höheres Maß von geistigen Kräften beansprudlt, als ~ie 
Beschäftigungen, ~enen ~ie Bauern ~es Mittelalters 
unb selbst ~ie Menschen ~er jüngeren Stein- un~ 
Bronzezeit oblagen. Ziehen wir nur letztere in Be
tracht, 50 zeigt sich, Claß ihre Beschäftigun~ eine mannig
faltigere war, als Clie Cler meisten Bauern Cler Gegen
wart. Sie betrieben neben Clem GetreiClebau unCl Cler 
Viehzucht auch JagCl unCl fischfang, was Clen bäuer
lichen GrunClbesitzern ber Gegenwart nur selten mög
lich ist. Sie waren genötigt, sich KleiClungsstücke, 
Geräte unCl Werkzeuge selbst herzustellen, Clie Cler 
LanClmann ber Gegenwart zum größten Teile ()urch 
Kauf erwirbt. Sie mußten auch mancherlei Gefahren 
(wilCle Tiere, feinbliche Stämme) Rechnung tragen, ()ie 
ber heutige Bauer nicht kennt. Dieser ist ~agegen 

genötigt, bei ber Beschränktheit ()es Eigentums ()en 
Ertrag seines GrunClbesitzes möglichst zu steigern, unb 
wenn er nicht zu Schaben kommen will, sich um öen 
lokalen Bebarf an lanöwirtschaftlichen Probukten unb 
ben Preis öieser zu kümmern, was jeöoch keine 
schwierigen geistigen Prozesse erheischt. Das Plus 
unö Clas Minus an intellektuellen Leistungen öürften 
im vorliegenben falle sich ausgleichen. Trotzöem können 
wir uns nicht zu öer AnnahlUe verstehen, öaß öer 
Bauer Cler Gegenwart noch völlig auf gleichem intellek
tuellen Niveau mit seinen mittelalterlichen un~ prä
historischen Vorfahren sich befinCle. Der intellektuelle 
fortschritt, öer bei ihm zutage tritt, steht je()och, 
wie ausbrücklidl hervorgehoben werben muß, in gar 
keinem Verhältnisse zu öem Fortschritte unserer Kul
tur seit ben in frage stehen()en Perioben unö ist in 
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anöeren Umstänöen als seiner Tätigkeit begrünöet. 
Der Lan~mann genießt gegenwärtig wie ber Stä()ter 
einen Volksschulunterricht , öen seine mittelalterlichen 
Vorfahren nicht kannten. Hieröurch wirö er befähigt, 
Zeitungen unö Bücher zu lesen, was seinen Gesichts
kreis erweitert. Die Bebürfnisse öer Gemeinöe, öer 
er angehört, öie Steuern unö Abgaben, ~ie er für Kreis 
unö Staat zu entrichten hat, veranlassen ihn, sich auch 
mit öffentlichen Angelegenheiten zu beschäftigen. Mehr 
noch als alle öiese Umstänbe spricht eine anbere Tat
sache für einen gewissen intellektuellen fortschritt ber 
länölichen Bevölkerung. Ein großer Teil öer intelli
genteren Elemente öer stäötischen Bevölkerung ist 
bäuerlichen Ursprungs, unö nicht selten sehen wir öirekt 
aus bem Bauernstanbe bebeutenbe Künstler, Gelehrte 
unö treffliche Beamte hervorgehen. Es weist öies 
barauf hin, baß bie intelligenteren Elemente in öer 
Lanöbevölkerung zugenommen haben, wenn auch öer 
intellektuelle fortschritt, ben öiese im großen unb 
ganzen aufweist, nur gering sein mag. 

Wenn wir ~ie geistigen, mit öer Beschäftigung ver
knüpften Leistungen öer gewerblichen, Inöustrie- unö 
Bergwerksarbeiter ber Gegenwart öemselben Vergleiche 
unterziehen, wie öie öer bäuerlichen Bevölkerung, so 
kommen wir zu keinem wesentlich verschieöenen Re
sultate. Es ist wohl nicht zu leugnen, baß einzelne 
Gewerbe, z. B. Mechanik, Uhrmacherei, Kunstschlosserei, 
zum Teil wenigstens kompliziertere geistige Tätigkeiten 
erheischen als bie Arbeit, welche ber Pfahlbauer ver
richtete; bei an()eren gewerblichen unb einem großen 
Teile öer I nbustriearbeiter ist eher öas Gegenteil öer 
fall, unö wenn wir trotzbem bei öer Arbeiterklasse 
einen gewissen intellektuellen fortschritt nicht in Ab
reöe stellen können, 50 5inb hiefür ~ieselben Grünbe 
maßgebenö, wie bei öer bäuerlichen Bevölkerung. Bei 
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ben Arbeitern kommt noch in Betracht, baß ein großer 
Teil berselben in Stäbten lebt unb ben anregen ben 
Einflüssen ber StaM unterliegt, sowie, baß bei ben· 
selben bie stetig wachsenbe Anteilnahme an Organi
sationen sich als ein bie geistige Kultur wesentlidt 
förbernbes Moment erwiesen hat. ferner barf nidlt 
unberücksichtigt bleiben, baß ein erheblicher Teil {)er 
intelligentesten Elemente ber stäbtischen Bevölkerung 
auch aus bem Arbeiterstanbe hervorging unb insbe
son{)ere manche ber tüchtigsten Köpfe in ben inbu
striellen Kreisen ihre Laufbahn als einfache Arbeiter 
begannen. 

o 

Auch bie Entwicklung ber beutschen Sprache, wehne 
uns frie{)r. Kluge in seinem etvmologischen Wörter· 
buche trefflich veranschaulicht, spricht für einen fort
schritt {)er Intelligenz ber mitteleuropäischen Bevölke
rung im Laufe ber letzten ]ahrtausen{)e. Wenn wir 
nns fragen, was unter Intelligenz zu verstehen ist, so 
fin{)en wir als bas Wesentliche ben Besitz einer Anzahl 
von Begriffen unb bie fähigkeit, mit ()enselben zu 
operieren. Der Reichtum an Begriffen, ben ein Inbi
vi{)uum besitzt, ist nicht für ben Gra{) seiner intellek
tuellen Begabung maßgebenb, {)a {)er Erwerb von 
Begriffen von {)en äußeren Verhältnissen, in weldten {)as 
Inbivibuum lebt, abhängt. Ein sehr beschränkter Stäbter 
kann {)aher eine Anzahl von Begriffen besitzen, {)ie 
bem in einem abgelegenen Dorfe Aufgewachsenen fehlen; 
letzterer mag je{)och seinen geringeren Begriffssdtatz 
in einer Weise verwerten, {)ie ()em Stä{)ter unmöglich 
ist, un{) sich biesem intellektuell überlegell zeigen. Der 
Begriffsschatz eines Volkes gibt ba gegen einen ge· 
wissen Inbex für bie intellektuelle Entwicklung {)es
sei ben ab, ba er bas Probukt ber Denktätigkeit einer 
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Masse barstellt. Die Bestanbteile einer Sprache sinb 
le<>iglich konventionelle Lautsymbole für vorhan<>ene 
Begriffe, un<> wir können <>aher aus bem Wortschatze 
einer gewissen Zeitperiobe gewisse Schlüsse auf ben 
Stanb ber Intelligenz ziehen. Es <>arf babei aller<>ings 
nicht übersehen wer<>en, baß ber Wortschatz einer ge· 
wissen Zeit nicht Eigentum eines jeben Ein7elin<>ivi
<>uums ist. Man hat z. B. berechnet, baß ein englischer 
Holzarbeiter für seine sprachliche Betätigung nur 500 
Wörter braucht, eine höchst geringe Zahl im Vergleiche 
zu <>ern Wortreichtum <>er englischen Sprache. Allein 
wenn auch nur <>ie intelligentesten Elemente <>er Be
völkerung über ben gangen Wortschatz ihrer Zeit ver
fügen, kann bieser immerhin noch als ein gewisser 
Inbex für bie Intelligenzstufe berselben betrachtet werben. 
Wenn wir bie Entwicklung <>er beutschen Sprache ver
folgen, finben wir eine stetige Zunahme <>es Wort
schatzes vom In<>ogermanischen bis zum Neuhoch
<>eutschen, eine Zunahme, <>ie nicht lebiglich auf autoch
thonen Worterzeugnissen, sonbern zum Teil auf Ent
lehnungen aus frem<>en Sprachen beruht. I< luge weist 
insbesonbere auf <>ie bebeutenbe Bereicherung hin, 
welche ber beutsche Wortschatz <>urch bie Berührung 
<>er Germanen mit <>er römischen Kultur erfahren hat. 
In<>es wenn auch <>ie Bereicherung bes Wortschatzes 
auf eine Erweiterung <>es geistigen Horizontes hin· 
weist, so barf <>er hie<>urch erzielte intellektuelle Ge
winn boch nicht allzu hoch veranschlagt wer<>en. Die 
fortschritte auf <>ern Gebiete ber Technik un<> bes 
Verkehrswesens haben in neuerer Zeit zur BiI<>ung 
einer Menge von Begriffen mit entsprechen<>en Be
zeichnungen geführt, <>enen man einen Einfluß auf bas 
intellektuelle Niveau ber Massen nicht zuschreiben kann. 
Für bie Sprache als I<ulturfaktor gilt, was für <>ie Kultur 
im allgemeinen hervorgehoben werben mußte: Wenn 

Loewenrel~. öber ~ie Dummheit. 2. Auf!. 19 
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wir auch aus ihrer Entwicklung vom lnbogermanischen 
bis zur Gegenwart auf einen intellektuellen fortschritt 
schließen bürfen, so haben wir boch keine Berechtigung 
zu ber Annahme, baß letzterer, soweit bie Massen in 
Betracht kommen, in einem gewissen Verhältnisse zur 
Entwicklung ber Sprache steht. Es geht bies schon 
aus bem Umstanbe hervor, baß ben Massen nur ein 
beschränkter Teil bes in unserer Sprache enthaltenen 
'..vortschatzes zu Gebote steht. 

[] 

Als ein Argument, welches ebenfalls für ein all
mähliches Anwachsen ber Intelligenz sprechen sollr 
wurbe von Bus ch an·) bas Ergebnis vergleichenber 
Untersuchungen bes Binnenraumes von Schäbeln aus 
verschiebenen Zeiträumen von ber jüngeren Steinzeit 
bis zur Gegenwart angeführt. Der Schäbelbinnenraum 
entspricht bem Volumen bes Gehirns unb man barf. 
wie Buschan mit Recht betont, annehmen, baß bieses 
Organ wie anbere Organe erhöhten funktionellen An
forberungen, bie an basseibe gestellt werben, sich 
mehr unb mehr akkommobiert. Dies geschieht burch 
Wachstum unb Verfeinerung ber Organisation. Wenn 
auch bei bem Einzelinbivibuum ber Einfluß vermehrter 
geistiger Tätigkeit auf bie Beschaffenheit, speziell ben 
Umfang bes Gehirns nur ein sehr geringer sein kann··). 
so ist boch ber Gebanke nicht abzuweisen, baß eine 
höhere Anspannung ber Geisteskräfte, burch eine lange 
Reihe von Generationen fortgesetzt, allmählich zu einer 

*) Bus ch an: "Gehirn unb Kultur", Wiesbaben 1905. 
Grenzfragen bes Nerven- unb Seelenlebens Nr. XLIV. 

**) Da bas Schäbelwachstum beim Menschen mit bem 
21. Lebensjahre abgeschlossen ist, ist eine Zunahme bes 
<iehirnumfangs infolge erhöhter geistiger Tätigkeit nach biese. 
Zeit jebenfalls nur in sehr geringem Maße möglich. 
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ausgeprägten Volumenzunahme führen mußte, ~ie in 
~er Größe ~es Schä~elbinnenraumes ihren Aus~ruck 

fanb. Gegen ~iese Auffassung wurbe aller~ings bie 
Theorie, baß erworbene Eigenschaften nicht vererbt 
werben können, von einzelnen Seiten gelten~ gemacht. 
Diese Theorie ist je~och schon lange burch eine Reihe 
von Beobachtungen, insbeson()ere solche auf patho
logischem Gebiete, wi~erlegt, unb wir werben an 
späterer SteHe sehen, baß bie Annahme. welche in 
~er geistigen Tätigkeit bie Haupttriebkraft für bie 
Fortschritte ber Gehirnentwicklung vom Urmenschen 
bis zum Kulturmenschen ~er Gegenwart erblickt, un
gleich mehr für sich hat, als bie Hypothesen, ~ie man 
()erselben entgegenstellte. 

Vergleichenbe Untersuchungen über aus verschiebe
nen Epochen stammenbe Schäbel einer bestimmten 
Bevölkerung wurben zuerst von Broca un~ Topinar~· 
unternommen. B r 0 c a benützte bas Schäbelmaterial 
aus Pariser Kirchhöfen un~ verglich eine Reihe von 
Schäbeln aus einer Grabstätte, ~ie bem 13. Jahr
hunbert angehörte, mit solchen, bie aus einem Kirchhofe· 
()es 19. Jahrhunberts entnommen waren. Er glaubte 
aus seinen Befun()en schließen zu bürfen, ()aß im 
Laufe ber Jahrhun()erte ber Schäbelinhalt, (). h. bas· 
Gehirn ber Pariser Bevölkerung erheblich zugenommen 
habe. Die mittlere Kapazität ber untersuchten neuzeit
lichen Schäbel war um 35,55 ccm größer als Me 
()er mittelalterlichen. Top i na r b, ber B r 0 c a s Unter
suchungen fortsetzte, kam zu ähnlichen Resultaten. 
Beibe Beobachter wollten ()as Anwachsen ~es Schäbel
binnenraumes auf Zunahme ber Intelligenz un() Kultur 
()er Pariser Bevölkerung zurückführen. 

Umfassenbere, hieher gehörige Untersuchungen, bie 
auch nach einer zuverlässigeren Methobe ausgeführt 
wurben, hat Buschan vorgenommen. Der Autor stellte 

19* 
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sich als Aufgabe, zunächst für <>ie französische Bevöl
kerung zu ermitteln, ob von <>er jüngeren Steinzeit, 
aus <>er namentlich in Frankreich zahlreiche Schä<>el 
erhalten sin<>, bis zur Gegenwart eine Zunahme <>es 
Schä<>elbinnenraumes stattgefun<>en hat, <>ie sich als 
eine Folge fortschreiten<>er I<ultur <>euten ließe. Zu 
biesem Zwecke trug er aus <>er Literatur <>ie I<apazi
tätszahl neolithischer Schä<>el Frankreichs zusammen un<> 
verglich <>iese Ziffern mit <>en von Broea gefun<>enen 
entspreehen<>en Werten von Schä<>eln <>es Mittelalters 
un<> <>er mo<>ernen Pariser Bevölkerung. Der Autor 
glaubte hiemit ,,<>er For<>erung, auf einer geographisch 
möglichst umgrenzten un<> gleichzeitig im allgemeinen 
homogenen Bevölkerung seine Untersuchungen aufge
baut zu haben, möglichst Rechnung zu tragen". 

Das Ergebnis stellt sich nun für Frankreich folgen<>er
maßen: Bei <>en 188 neolithischen Schä<>eln fällt <>ie 
höchste Anzahl (30 %) auf <>ie Gruppe 1301-1400 eem, 
bei <>en Parisern <>es 12. ]ahrhun<>erts (37 °/0) auf <>ie 
nächst höhere Gruppe 1401-) 500 cem un<> bei <>en 
mo<>ernen Parisern wir<> <>er höchste Prozentsatz (47 %) 
noch weiter nach oben verschoben, nämlich in <>ie Gruppe 
) 501-) 600 eem. Unter 1200 eem Kapazität waren 
bei <>en Steinzeitschä<>eln 17 %, unter 1300 eem 21 Ofo 
anzutreffen; hingegen war kein Schä<>el <>er bei<>en 
weiteren Abteilungen an einer so nie<>rigen Ziffer be
teiligt. Umgekehrt ging über 1700 eern kein neolithischer 
Schä<>el hinaus, über 1800 kein Schä<>el <>es 12. Jahr
hun<>erts, wohl aber noch 5 °10 <>er mo<>ernen Pariser 
Bevölkerung. Buschan hat seine Untersuchung auch 
auf rheinlän<>ische Schä<>el ausge<>ehnt un<> <>abei als 
Material aus <>er neolithischen Zeit 33 Schä<>el <>es 
Wormser Paulus-Museums, 36 Schä<>el aus <>en ersten 
Jahrhun<>erten nach ehr., 390 Schä<>el <>es 10. bis 12. 
]ahrhun<>erts un<> 429 Schä<>el <>er mo<>ernsten Zeit, 
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alle im Rheingebiet gefunben, verwertet. Das Resultat 
stimmt nicht mit bem überein, was bie Prüfung ber 
französischen Schäbel ergeben hatte. "Einen Horizon
talumfang über 515 mm wiesen unter ben Schäbeln 
ber jüngeren Steinzeit 45 %, aus ber Zeit nach Christus 
61 %, bes 10. bis 12. Jahrhunberts 44°'°, c>es Mittel
alters 54 % unb ber Neuzeit 52,1 % auf; für bie 
Maße unter 515 mm lauten bie entsprechenben Zahlen 
54,6 °10, 38,3 010, 55,8 %, 45,9 % unb 47,9 %. Hieraus 
wäre zu folgern, baß im ganzen bie Schäc>elkapazität 
von ber jüngeren Steinzeit bis zur Gegenwart nur sehr 
wenig zugenommen hat, währenb einzelner Perioben 
innerhalb bieses Zeitraums zurückging unb c>aß bie barba
rischen Germanen um bie Zeit von Christi Geburt größere 
Schäbel besaßen, als bie Rheinlänber ()er Gegenwart". 

Gegen bie folgerungen, welche Bus ch a n aus c>en 
angeführten Befunben zieht, "baß zunehmenbe Kultur 
()as Hirnvolumen vermehrt unb ben Menschen burch 
Steigerung seiner geistigen fähigkeiten auf eine höhere 
Intelligenzstufe erhebt", sinc> von R ö s e*) unc> Wo I t man n 
gewichtige Einwänbe erhoben worben. Beibe Autoren 
bestreiten, baß bie Kultur c>as Gehirn vergrößert unb 
()ie Zunahme sich auf bie Nachkommenschaft vererbt. 
Wo I t man n will aber bamit keineswegs leugnen, "c>aß 
in einer kulturell hochC>ifferenzierten Gesellschaft bie 
Gehirne größer sinb, als in einer weniger entwickelten". 
Aber bi es hat nach seiner Ansicht seine Ursache in 
Keimvariationen unb Auslese unb barauf beruhen~er 
erblicher Steigerung von Gehirnvariationen. Diese Ge
hirne sinb es, welche nach seiner Meinung bie Kultur 
schaffen unb erhöhen. Belege für biese Behauptungen 

*) R öse, Archiv für Rassen- unb Geschlechtsbiologie 
1905, S. 746 u. f. 

Wo I t man n, Politisch-anthropologische Revue, 5. Jahr
gang, S. 401. 
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wer<>en je()och von <>ern Autor nicht beigebracht. Gegen 
<>ie Buschansche Annahme, ()aß bei <>er französisdten 
Bevölkerung ()er Binnenraum <>es Schä()els, b. h. bas 
Gehirnvolumen unter ()em Einfluß <>er Kulturentwicklung 
zugenommen habe, macht Wo lt man n geltenb, baß 
<>ie zum Vergleiche herangezogenen neolithischen, mittel
alterlichen un<> neuzeitlichen Schä()el versdtie<>enen 
Rassen angehörten, ()aß speziell ()ie Zunahme. bes 
Schä<>elbinnenraumes vom Mittelalter bis in bie Neu
zeit auf ()ie Kreuzung ()er langköpfigen mit <>er kurz
köpfigen, alpinen Rasse zurückzuführen sei un<> mit 
<>en fortschritten ber Kultur nichts zu tun habe. Eine 
gewisse Stütze erfährt ()iese Annahme ()urch bie An
gabe Kollmanns, ()aß bie heute bestehen<>en Menschen
rassen innerhalb ber letzt verflossenen 5000 Jahre 
in ihrer äußeren Gestalt keine nennenswerte Verän
berung erfahren haben un() eine solche auch an 
Sdtä()eln un<> Skeletten <>er jüngeren Steinzeit kaum 
nachweisbar ist. 

Auch Müll e r () e la f u e n t e*) erklärt, ,,()aß man nicht 
angeben könne, ob in historischer Zeit, also etwa 
innerhalb (:)er letzten 10000 Jahre beim mä~nlichen 

Gehirne sich meßbare fortschritte gezeigt haben, <>a 
sich <>ie Schä<>el ()er ältesten Epoche nidtt bloß ()er 
historischen, son<>ern auch ()er prähistorisdten jüngeren 
Steinzeit bezüglich ihrer Kapazität gegen <>ie <>er jetzigen 
wenig o()er nicht geän<>ert haben"). 

Die Einwän<>e, welche Wo I t man n gegen ()ie Ansicht 
Bus ch ans erhob, baß <>ie Zunahme ()er Schä<>elkapazi-

*) Müll er () e la F u e nt e: "Die Vorgeschimte ()er Mensm
heit". Wiesba()en 1906, S. 131. 

**) Die fassung obigen Satzes kann nicht als ganz ein
wan<>frei bezeichnet wer()en. Der Autor wollte wohl sagen, 
öaß sich <>ie Schä<>el <>er neueren Zeit gegen <>ie <>er ältesten 
Epoche wenig o<>er nimt geän<>ert haben. 
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tät in Frankreich von ber jüngeren Steinzeit bis zur 
Neuzeit mit ben Fortschritten ber Kultur in Zusammen
hang steht, können nicht als ganz unstichhaltig be
zeichnet werben. Die Möglichkeit, baß bie verglichenen 
Schäbel ber verschiebenen Perioben nicht lebiglich von 
Angehörigen ein unb <>erselben Rasse stammen, ist 
nicht ganz auszuschließen. Die bei <>er rheinlänbischen 
Bevölkerung ermittelten Tatsachen sprechen auch keines
wegs bafür, baß bie Schä<>elkapazität entsprechen<> <>er 
Höhe <>er Kultur zunimmt. Dagegen erweist sich <>ie 
Auffassung Woltmanns, <>ie auch von Roese unb 
M ü 11 er<> e la F u e n te geteilt wirb, <>aß <>ie fort
schritte ber Gehirnentwicklung le<>iglich auf Keim
variationen beruhen unb eine erbliche tJbertragung 
erworbener Eigenschaften hiebei nicht in Frage kommt, 
bei näherer Prüfung als völlig haltlos. Wenn auch <>urch 
Keimvariationen eine Zunahme <>es Gehirns zufälliger
weise zustan<>e kommen mochte, ist <>och nicht anzu
nehmen, <>aß biese im einzelnen falle erheblich war. 
Die geringe Volumenzunahme bes Gehirns un<> <>ie sie 
begleitenbe Intelligenzsteigerung konnte auf <>ern Wege 
öer Vererbung auf Nachkommen übergehen un<> ben 
belreffenben Inbivibuen eine tJberlegen~eit im Kampfe 
ums Dasein verschaffen, bie zu einer Art Auslese führte. 
Diese Möglichkeiten müssen zugegeben wer<>en, allein 
es ist keineswegs silher, baß bas fragliche Resultat ber 
Keimvariationen bezüglich bes Gehirns sich <>auern<> 
erhalten konnte, wenn <>asseibe nicht burch Vererbung 
erworbener Eigenschaften gestützt wurbe. Bei Ausfall 
öes letzteren Momentes mußte jeber weitere Fortschritt 
öer Gehirnentwicklung von einer zufälligen neuen Keim
variation abhängen, un<> bei Festhaltung bieser Annahme 
ließe sich ber Schluß nicht abweisen, <>aß lebiglich eine . 
unübersehbare Kette von Zufälligkeiten ber Keim variation 
()en Menschen auf <>ie Höhe ber gegenwärtigen Gehirn-
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unb Geistesentwicklung gebracht hat. Es bebarf keiner 
langen Ausführung, bie Schwächen bieserAuffassung barzu
tun. Wir wollen nicht in Abrebe stellen, baß Zufälligkeiten 
ber Keimvariationen bei ben fortschritten ber Gehirn
entwicklung vom Urmenschen bis zum Kulturmenschen 
ber Gegenwart eine Rolle gespielt haben mögen. Diese 
Variationen aber als ausschließliche Ursachen ber Weiter
entwicklung bes Gehirns zu betrachten unb ber geistigen 
Arbeit ber Einzelinbivibuen jeben Einfluß hierauf ab
zusprechen, hiefür besteht keinerlei Berechtigung. Wir 
wissen, baß wie Einzelinbivibuen, auch familien, Stämme, 
Völker sich nicht bloß burch allgemeine intel(ektuelle 
Begabung, sonbern auch burch bie Entwicklung einzelner 
besonberer Anlagen (Musik, Tanz, Kunstfertigkeiten, 
Hanbel ete.) auch burch Charaktereigentümlichkeiten unter
scheiben .. Diese Differenzen können aber niemals burch 
Zufälligkeiten ber Keimvariation , sonbern nur burch 
Vererbung erworbener Eigenschaften erklärt werben. 

Für ben von Du boi s auf Java entbeckten Schäbel
rest bes Pitheeanthropus ereetus, ber nach ber Ansicht 
vieler Forscher eine tJbergangsform vom Affen zum 
Menschen bilbet, wurbe eine Kapazität von annähernb 
1000 eem berechnet, für bie Schäbel ber ältesten Ein
wohner Europas eine solche von ungefähr 1200 eem. 
Unter ben französischen Schäbeln aus ber jüngeren 
Steinzeit entfiel bagegen, wie wir sahen, ber größte 
Prozentsatz auf bie Kapazität von 1300--1400 un() 
einzelne erreichten eine solche bis zu 1700. Wenn 
man bie Größe bieser Abstänbe berücksichtigt, wirb 
man ber tJbertragung erworbener Eigenschaften, einem 
Faktor, ber sich kontinuierlich geltenb machen konnte, 
einen weit größeren Anteil an ber tJberbrückung 
berselben zuerkennen müssen, als ben Zufälligkeiten 
öer Keimvariationen , über beren Tragweite un() 
Wieberholung wir völlig im Unklaren sinb. 
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Man könnte nun fragen, wie es kommt, ~aß in ~en 
Jahrtausen~en seit ~er jüngeren Steinzeit ~as Gehirn ~es 
Europäers keine erhebliche Volumenzunahme erfahren 
haben soll, wenn wir ~och allen Grun~ zu ~er Annahme 
haben, ~aß ~ie geistige Arbeit bie Weiterentwicklung 
~es Gehirns för~ert. Auf ~iese Frage ist zunächst zu 
bemerken, baß, wenn auch bie Masse ~es Gehirns bei 
~en Kulturvölkern seit ~er jüngeren Steinzeit keine 
auffällige Zunahme erfahren hat, ~araus noch keines
wegs zu folgern ist, ~aß ~as Gehirn auf ~er gleichen 
Stufe ber Entwiddung verblieben ist. Man barf, wie 
wir schon an früherer Stelle betonten, ~ie Be~eutung 

ber Masse bes Gehirns für bie geistige Leistungsfähig
keit nicht überschätzen. Für ~iese kommt auch ~ie 

feinere Organisation bes Gehirns wesentlich in Betracht, 
unb es ist wenigstens sehr wahrscheinlich, baß letztere 
seit ()er jüngeren Steinzeit eine Vervollkommnung er
fahren hat, bie sich allerbings nicht genauer nachweisen 
läßt. Außerbem ist zu berücksichtigen, ~aß ber Fort
schritt inbezug auf Kultur un~ Intelligenz vorn Nean~er
thaler*) zum Pfahlbauern weit größer ist unb bement
sprechen() auch viel bebeutenbere Zeiträume erheischte, 
als ()er von letzterem zum bäuerlichen l<uIturmenschen 
()er Gegenwart. Pe n k berechnete ()ie Dauer ()er paläo
lithischen Perio()e (ältere Steinzeit), bie von ~er jüngeren 
burch ()ie mesolithische getrennt ist, auf 200000 Jahre. 
Die Ansichten über ~ie Dauer ()er jüngeren Steinzeit 
schwanken; man kann nur sagen, baß sich ()ieselbe 
vom 2. ]ahrtausenb vor ehr. über eine Mehrzahl von 
(5 - 8) ]ahrtausen~en, also einen im Vergleiche zur 
paläolithischen Perio~e kurzen Zeitraum erstreckte. 

Der Nean()erthaler wohnte ausschließlich in Höhlen; 
er besaß zwar schon einige Geräte un~ Waffen aus 

*) Vergl. S. 282. 
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Stein unb Holz, boch ist es fraglich, ob er schon eine 
Bekleibung auch nur aus Tierfellen besaß. Was ()a
gegen ber Pfahlbauer in ber jüngeren Steinzeit, noch 
mehr in ber Bronzezeit erreicht unb geleistet hat, 
haben wir gesehen, unb ich glaube, baß bieses tüchtige 
Geschlecht, wenn es wieCler aufleben könnte, sich auch 
0en berzeitigen Kulturverhältnissen wohl anpassen unb 
in seinen Leistungen hinter ben Bauern ber Gegen
wart nicht erheblich zurückstehen würCle. 

Wir haben uns im VorhergehenClen mit ben Tat
sachen beschäftigt, welche für eine Zunahme ber Intelli
genz ber Massen sprechen ober wenigstens in biesem 
Sinne gebeutet wurben. Daneben mangelt es jeboch, 
wie wir schon an früherer Stelle bemerkten, nicht an 
UmstänClen, welche barauf hinzuweisen scheinen, baß 
oas intellektuelle Niveau ber Massen wenigstens seit 
einer Reihe von )ahrhunClerten sich nicht wesentlich 
geänbert hat. In erster Linie kommen hier <>ie Lebens
gewohnheiten <>es größeren Teils unserer unb über
haupt ber mitteleuropäischen Bevölkerung in Betracht. 
In ber Art un<> Weise, wie <>er Einzelne seinem Berufe 
obliegt - wir haben hier speziell Clie LanClwirtschaft 
un<> bas Gewerbe im Auge -, zeigt sich wohl <>er 
Einfluß einer vorgesdlrittenen Kultur baI<> in größerem, 
balCl in geringerem Maße. Allein wir haben bereits 
gesehen, Claß <>ie Beschäftigung <>es Lan<>mannes wie 
<>ie <>es. gewerblichen u n<> inbustriellen Arbeiters im 
Großen unb Ganzen auf eine Hebung <>es intellektuellen 
Niveaus nicht schließen läßt. Es erheischt ja beispiels
weise kein höheres Maß von Verstanbestätigkeit, wenn 
oer Lan<>mann unserer Tage eine Dreschmaschine ge
braucht un<> <>er Han<>werker mit verbesserten Arbeits
geräten seine Erzeugnisse herstellt. Eine Beschäftigung, 
öie nidlt bem Erwerb ober <>er Erhaltung <>es Erwor
benen <>ient, ein Streben nach höheren Genüssen, nach 
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Bil~ung um ~ieser selbst willen fin~en wir ~agegen 

bei ~em überwiegen~en Teile ~er unteren Volks
schichten , beson~ers bei ~er län~lichen Bevölkerung 
noch immer wenig verbreitet. Wir müssen hier ~a
hingestellt sein lassen, inwieweit ~ieser tJbelstan~ 

mit unseren wirtschaftlichen Verhältnissen ZU5ammen
hängt. Es will mir aber nicht scheinen, ~aß speziell 
~ie -Art un~ Weise, in welcher ~er größere Teil unserer 
Lan~bevölkerung noch seine Sonn· un~ feiertage feiert 
- Essen un~ Trinken spielen hier neben ~em Kirch
gang noch ~ie Hauptrolle, insbeson~ere ~as Trinken -
~urch mißliche wirtschaftliche Zustän~e be~ingt ist. Auch 
bei ~er stä~tischen Arbeiterbevölkerung ist nicht in Ab
re~e zu stellen, ~aß ~as, was ~ieselbe für geistige 
Genüsse aufwen~et, in keinem Verhältnis zu ~em steht, 
was ~em Götzen Alkohol· geopfert wir~, un~ ~ies ist 
um so be~auerlicher, als fast um ben Preis eines Liter 
Bier heutzutage be()euten()e Werke unserer un() ()er 
auslän~ischen Literatur erworben wer~en können. 

Auch ()ie Verbreitung, welche ~er Wun~erglaube, 

~. h. ~er Glaube an ~ie Möglichkeit eines ~en Natur· 
gesetzen nicht entsprechen~en Geschehens ()urch Ein
greifen übernatürlicher Mächte heutzutage noch besitzt, 
spricht gegen einen intellektuellen fortschritt ~er Massen. 
Unter ~en religiösen Vorstellungen ~er alten Germanen 
spielte ()er Wun~erglaube keine hervortreten~e Rolle, 
wenn sie auch geisterhafte Wesen annahmen, ~ie, 

zwischen Menschen un~ Göttern stehen~ un~ mit über· 
menschlichen Kräften ausgestattet, wohl imstan()e waren, 
Wun~er zu vollbringen (Elfen, Riesen, Kobol~e ete.). 
Durch ~ie Einführung ~es Christentums, welche Clen 
Heiligen- unCl Reliquienkultus mit sich brachte, wurCle 
<>ie Ausbreitung Cles WunClerglaubens mächtig geför· 
<>ert. Die Reliquienverehrung erreichte einen Gra(), ()aß 
sidt ein schwunghafter un() sehr lukrativer Han()el mit 
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solchen Objekten entwickelte un() sich lange Zeit er
halten konnte_ Neben ()en Reliquien wur()en aber 
auch ()en verschie<>ensten an()eren Objekten, <>ie geweiht 
wor()en waren o()er von bestimmten Orten herrührten, 
Wun()erkräfte zugeschrieben. Auch viele höhere geist
liche Wür()enträger un() weltliche Machthaber «)je 
Könige von Frankreich un() Englan<» stan()en im 
Rufe ()er Wun()ertätigkeit. Hat sich ()er Wun<>erglaube 
in ()iesem Umfange auch nicht erhalten, so ist ()och 
nicht zu verkennen, <>aß er in ()er Psyche <>es Volkes 
noch immer tiefe Wurzeln besitzt un<> sich zum Teil 
in Formen äußert, wie im antiken Hei()entum·). Im 
Mus~o nationale in Neapel fin()et sich im Souterrain 
ein Schrank, welcher <>ie in ()en Tempeln von Pompeji 
gefun()enen Votivgaben enthält. Wir sehen ()a ()ie 
verschie()enen Körperteile in Ton abgebil()et, Hän()e 
un() Füße, Arme un() Beine, Brüste, Köpfe un() 
wachsstockartige Gebil()e, welche, wie man mir sagte, 
()en Uterus ()arstellen sollten. 1\hnliche Abbil()ungen 
verschie()ener Körperteile, zumeist aus Wams gefertigt, 
fan() ich als Votivgaben in verschie()enen Wallfahrts-

*) Ich möchte nimt mißverstani>en werben. Da berWunber
glaube allen positiven Religionen angehört, läßt sich aus 
bessen Bestehen allein nom kein Smluß auf bie Intelligenz 
<>es Inbivibuums ziehen. Ein Mensch, welcher theoretisch 
<>as Wunber für möglim hält, kann sich jebom bem einzelnen 
Faktum gegenüber sehr skeptisch verhalten, unb selbst l>ie 
höchsten katholischen Kirchenbehörl>en sinl> in l>er Annahme 
von Wunbern in neuerer Zeit sehr zurückhaltenb geworben. 
Was wir als gegen einen Fortschritt l>er Intelligenz sprechen<> 
erachten, ist nicht bie fortexistenz bes Wunberglaubens an 
sich, sonl>ern bie weitverbreitete Leichtgläubigkeit unb Kritik
losigkeit, mit welmer Wunber auch in Fällen angenommen 
werben, in welchen eine natürliche Erklärung bes Sachver
haltes völlig ausreimt, ober l>as in Frage stehenbe Faktum 
überhaupt nicht stattgefunben hat, wie bei ben meisten 
Wunberheilungen. 



301 

kirchen in Bavern un() Tirol; nur waren ()aneben in 
letzteren auch ()ie I<rücken zahlreich vertreten, ()ie ich 
unter ()en pompejanischen Votivgaben verrnißte. Den· 
jenigen, welche einzuwen()en bereit sin(), ()aß sich ()er 
Wun()erglaube auf Gegen()en mit rückstän()iger katho
lischer Bevölkerung beschränke, müssen wir erklären, 
()aß sie sich in einem Irrtum befin()en. Der Wun()er
glaube ist auch in ()en Län()ern mit vorwalten() protestanti
scher Bevölkerung, wenn auch hier in etwas weniger 
naiven formen, noch sehr verbreitet. Die Anhänger
schaft, welche ()ie Gebetsheilungen in Amerika, Englan() 
un() ()er Schweiz besitzen un() ()ie Revivals·) in Amerika, 
()ie zeitweilig einen epi()emischen Charakter annahmen, 
sprechen hiefür zur Genüge, ebenso ()ie Erörterungen 
über ()as "Wun()er" in Björnsons··) Schauspiel "Uber 
unsere Kraft", in welchen sich ()ie ()urch einen Zufall 
in Sangs Haus geratene Gesellschaft von Geistlichen 
unter ()em Vorsitze eines Bischofs ergeht. 

An (>en Wun()erglauben schließt sich ()er Aber
glaube verschie()enster Art an, welcher ebenfalls unter 
(>en Massen heutzutage noch große Verbreitung besitzt 
un(), wie wir gesehen haben, auf (>ern Bo()en (>er 
Beschränktheit in beson()erem Maße gebeiht. Enc>lich 

*) Unter "Revival" (englisch wörtlich: Wie~erauneben) 
ist eine Bekehrungsversammlung zu verstehen; solche Ver
sammlungen weröen in Amerika sowohl in Kirchen, wie im 
Freien (camp-meetings) abgehalten. S. Weiteres in meinem 
Werke: "Hypnotismus, Hanöbuch öer Lehre von öer Hyp
nose unö öer Suggestion" S. 479. 

**) B j ö r n s 0 n: "tJber unsere Kraft" S. 82. 
Kröjer: "Ich habe es mir so geöacht: Das tJbernatür

liche ist in öem Graöe ein ererbtes Beöürfnis in öem Menschen 
geworöen, öaß, wenn wir ihm auf öie eine Weise wieöer
stehen -." 

BI a n k: "So kommt es auf eine anöere: Wie ich es mir 
geöacht habe." 
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kommt in Betradtt, ()aß c>ie religiösen Vorstellungen 
eines Teils c>er römisdt - unc> griedtisdt - katholischen 
Bevölkerung sidt in intellektueller Hinsidtt nicht über 
c>en antiken Göfterkultus erheben. 

Wenn wir ()ie im Vorstehenc>en angeführten zwei 
Reihen von Tatsachen einer Prüfung unterziehen, so 
müssen wir zu ()er Auffassung gelangen, c>aß wir 
noch keine Ursache haben, auf c>en Fortschritt c>er 
Intelligenz, i. e. ()ie Abnahme (>er Dummheit (>er 
Massen im Laufe ()er letzten Jahrtausenc>e besonc>ers 
stolz zu sein. Wir wollen eine gewisse Hebung c>es 
intellektuellen Niveaus c>er Masse unserer Bevölke
rung keineswegs leugnen, allein C>iese Hebung ist 
weC>er so be(>euten()-, noch so verbreitet, als man 
vielfach anzunehmen geneigt ist. Der Fortschritt, c>er 
im Laufe c>er Jahrtausenc>e in Deutschlanc> unc> Mittel
europa sich vollzogen hat, ist weniger in einer Steige
rung (>er geistigen Fähigkeiten ()er Gesamtbevölkerung, 
als in (>ern Anwachsen c>er intelligenteren Kreise inner
halb ()erselben zu suchen. Vergleichen wir ()ie gegen
wärtige Verteilung ()er Einwohnerschaft Deutsdtlanc>s 
auf StaM un() Lan() unc> c>ie einzelnen Berufskreise 
unc> ()as Verhältnis ()er Kopfarbeiter zu c>en Hanc>
arbeitern mit ()en Zustänc>en im Mittelalter, so ergibt 
sich wenigstens mit größter Wahrscheinlichkeit, c>aß c>er 
besser begabte un() gebilc>ete Teil c>er Bevölkerung 
nicht bloß absolut, son()ern auch relativ be()eutenC> an
gewachsen ist. Dies ist in erster Linie auf ()ie Meh
rung un() größere Aus()ehnung ()er Stä()te seit ()em 
Mittelalter zurückzuführen, in welchen kommerzielle, 
gewerbliche un() künstlerische Tätigkeit ein höheres 
Maß geistiger Regsamkeit erheischen; ()es weiteren auf 
()ie fortschreitenc>e Ausbil()ung ()er staatlichen Organi
sation un() c>es Heerwesens, C>ie eine Vermehrung 
()er Beamten un() c>ie Entwicklung eines beson()eren 
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Offizierstanöes zur Folge hatte; enölich auch unö nicht 
zum geringsten Teile auf öie Hebung öes gesamten 
Unterrichts wesens, insbesonöere im 18. unö 19. Jahr
hunöert, öurch welche höhere ßilöung einer ungleich 
größeren Zahl von Inöiviöuen zugänglich gemacht wuröe 
als früher. Die Veränöerungen, welche öie Kultur unö 
öas Erwerbsleben in öen Jahrhunöerten nach öem 
Mittelalter erfuhren, hatten einen erhöhten Beöarf an 
besser begabten Arbeitskräften zur Folge - im Kampfe 
ums Dasein siegte ja nicht mehr öie rohe Gewalt, 
sonöern öer überlegene Verstanö - unö öiesem Beöarf 
wuröe nicht nur öurch Einwanöern intelligenterer Ele
mente vom Lanöe in öie Stäöte, sonöern auch öac>urrn 
Genüge geleistet, öaß öie Stäöfer ihrer eigenen gei
stigen Kultur un() öer ihrer Nachkommen größere Sorg
falt zuwan()ten unö auch bei (>er Gattenwahl öas in
tellektuelle Verhalten nicht ganz unberücksichtigt ließen. 
So mußte es, öa in öen StäMen nicht nur Hanöel, 
Gewerbe unö Inöustrie sich mehr unö mehr ent
wirnelten, sonöern auch öie höheren Unterrichtsanstalten 
(Mittelschulen unö Universitäten) ausschließlich ihren 
Sitz hatten, zu einer stetigen Mehrung öer intelli
genteren Elemente in öen Stäöten kommen. Die Stäöte 
wurc>en Zentren ber Intelligenz im Reiche unb öie 
Bürgerschaft in benseiben, womit aber keineswegs bie 
Bourgeoisie im engeren Sinne gemeint sein soll, Haupt
träger c>er Kultur. 

IJ 

Denjenigen, welche etwa geneigt sein sollten, bar
über in Erstaunen zu geraten, baß wir im Verlaufe 
von 2000 unö vielleicht noch mehr Jahren so geringe 
intellektuelle Fortschritte gemacht haben sollen, obwohl 
boch öamals schon in Europa unö Asien eine hochent
wirnelte Kultur bestanb unb auf hellenischem ßoben 
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c>ie Hunst eine Blüte erreicht hatte, c>ie uns heute 
noch mit Bewunc>erung erfüllt - allen c>iesen können 
wir bemerken, c>aß Erstaunen hier c>urchaus nicht am 
Platze ist. Wenn wir c>ie Geschichte verfolgen, so 
stoßen wir auf C>ie höchst bemerkenswerte Tatsache, 
C>aß es, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, bis in 
c>as verflossene Jahrhunc>ert ()en Machthabern in c>en 
europäischen Länc>ern niemals eingefallen ist, auf eine 
systematische geistige Hebung c>er Volksmassen hinzu· 
wirken. Zwar haben einzelne fürsten, von Harl c>em 
Großen anfangenc>, im Laufe c>er Jahrhunc>erte sich c>ie 
förc>erung einer gewissen BiIc>ung c>urch Errichtung von 
Schulen, Grünc>ung von Universitäten, Bibliotheken usw. 
angelegen sein lassen. Diese Maßnahmen kamen jec>och 
gewöhnlich nur einem kleineren Teile c>er Bevölkerung 
zugute. Die Erkenntnis, c>aß von oben herab etwas 
zur Hebung c>es intellektuellen Niveaus c>er Massen 
unc> zur Verbreitung gewisser Kenntnisse unter C>en· 
selben geschehen müsse, fehlte fast allenthalben. Erst 
mit c>er Einführung c>es obligatorischen Schulbesuches 
war ein unbestreitbarer Schritt zu einer zielbewußten, 
systematischen Bekämpfung c>er Dummheit getan. 
Wenn wir gewissenhaft prüfen, was bis vor Beginn 
c>es vorigen )ahrhunc>erts von staatlicher unc> kirch· 
licher Seite für C>ie I ntelJigenz C>er Massen geschah, so 
läßt sich nicht verkennen, c>aß c>er Einfluß, c>er aus· 
geübt wurC>e, mehr in c>er Richtung c>er Verc>ummung 
als c>er geistigen förc>erung lag. Den absolutistischen 
Regierungssystemen, C>ie wir, abgesehen von Englan(), 
überall finC>en, war eine größere geistige Regsamkeit 
c>er Massen unbequem; man brauchte gefügige, wenig 
oenkenc>e, keine Kritik übenC>e Untertanen, welche C>ie 
Maßnahmen C>er Regierung, wie c>rückenc> sie auch sein 
mochten, ge()ulC>ig, als von c>er von Gott eingesetzten 
Obrigkeit kommen(), hinnahmen. Die Diener c>er Kirche, 
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resp. Cler Kirchen waren zwar überall eifrigst für Clas 
Seelenheil ihrer Schäflein, Cl. h. Cleren Heil im Jenseits 
besorgt, aber Clies jenseitige Heil konnte nach ihrer 
Meinung zu leicht Clurch einen geweckten VerstanCl ge
fährClet werClen, un() Cleshalb war man mehr auf Er
haltung einer gewissen frommen Einfalt, als auf FörCle
rung geistiger Regsamkeit beClacht. Weltliche unCl geist· 
liche Gewalten waren gleich eifrig bemüht unCl unter-, 
stützten sich wechselseitig, soweit es galt, Clie Glaubens
reinheit unCl ()ie Beschränktheit Cles Untertanenver
stanoes zu erhalten. Der Ketzer wurCle zwar von 
oen geistlichen Gerichten verurteilt, zur weiteren Be
hanCllung jeCloch Clem weltlichen Arme überantwortet, 
oer für ()en Scheiterhaufen zu sorgen hatte. Wie 
schwer oas absolutistische, von Cler Kirche unterstützte 
unCl zugleich ihr e>ienene>e System auf e>en Geistern 
lastete, eies hat Schiller in e>en Worten Cles Marquis Posa 
in lapiClarer Weise zum AusClruck gebracht: 

"Ein Feoerzug von Clieser Hane> une> neuerschaffen 
wirCl e>ie Ere>e. Geben Sie Geöankenfreiheit!" 

Je weiter wir zurückgehen, um so mehr stoßen 
wir auf Momente, welche e>er Ausbile>ung une> Ver
wertung ()er geistigen fähigkeiten e>er Massen hine>er
lich waren: ()je scharfe SonClerung e>er StänCle, 
welche speziell bei Clen Angehörigen Cles Bauernstane>es 
zur Einengung ihres geistigen Horizontes beitragen 
mußte, e>ie Hörigkeit eines erheblichen Teiles e>er län()
lichen Bevölkerung, e>ie häufigen Kriege mit ihrem Ge
folge von Verwüstungen uno Verrohung, e>ie Rechts
unsicherheit, Cler Mangel bilClungsförClerne>er Mittel jeCler 
Art (von Schulen, Büchern ete.), häufige wirtschaftliche 
Notlagen, welche Clen Geist stumpfsinnig unCl zu jeCler 
ane>eren Bestrebung als Cler Fürsorge für e>as tägliche 
Brot unfähig machten, e>ie Verbreitung abergläubischer 
Vorstellungen (speziell inbezug auf Hexerei unCl 

Loewenfeli'l, tJber i'lie Dummheit. 2. Auf!. 20 
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Zauberei) ~urch ~en Klerus, ~ie Beseitigung ~er An
teilnahme ~es Volkes an ~er Rechtspflege, wie sie 
~urch Einführung ~es römischen Rechtes in ~er zweiten 
Hälfte ~es 15. Jahrhun~erts geschah. 

Wenn man alle ~iese Umstän~e berücksichtigt, 
wir~ man es begreiflich fin~en, ~aß es mit ~em 

intellektuellen Fortschritt ~er Massen bisher ~ürftig 

bestellt war. Der geistige Druck, ~er auf ~em Volke 
viele Jahrhun~erte hin~urch lastete, war zu schwer. 
un~ ~as, was zur geistigen För~erung ~er Massen 
geschah, viel zu unbe~euten~, um eine intellektuelle 
Weiterentwicklung zuzulassen. Das, was von einer 
solchen überhaupt zu konstatieren ist , ~ürfte im 
Wesentlichen ~en ausgiebigen Veranstaltungen für 
BiI~ungszwecke, ~ie seit etwa einem Jahrhun~ert von 
staatlicher une> privater Seite getroffen wur~en, sowie 
()en in ~ieser Perio~e eingetretenen politischen unc> 
wirtschaftlichen Verän~erungen zuzuschreiben sein. 

o 

Es erübrigt uns, nun noch zuzusehen, was ein Ver
gleich ~er Kultur ()es klassischen (griechisch· römisdten) 
Altertums mit ~er ()er Gegenwart inbezug auf e>ie uns 
hier beschaftigen~e Frage ergibt. Wir haben im Vor
hergehen~en hauptsächlich ~as geistige Verhalten ()er 
Massen berücksichtigt. Man könnte nun ~aran ~enken~ 
()aß, wenn bei ~iesen auch ~ie geistigen Fähigkeiten 
seit Jahrtausen~en nur wenig zugenommen habenp 

~ennodt ~ie intellektuellen Leistungen ~er Gegenwart 
()ie ~es klassisdten Altertums so erheblich überragen. 
()aß man wenigstens für ~ie begabteren Kreise ~er 

Bevölkerung einen be()euten~en intellektuellen Fort
schritt annehmen müßte. Es wir~ sich je~och zeigen~ 

()aß zu einer ~erartigen Annahme keine genügen~e 
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Berechtigung besteht. Der Vergleich, ~en wir hier 
unternehmen wollen, kann selbstverstän~lich nur einige 
~er hervorstechen~sten Züge bei~er Kulturen kurz in 
Betracht ziehen un() in ()er Art einer Stichprobe ge
schehen, ~a eine eingehenl>ere Behanblung ~es Gegen
stanbes ein größeres Werk erheischen wür()e. 

Zunächst erscheint es aber wünschenswert, baß wir 
einen kurzen Blick auf ()en Gang ()er Entwicklung ber 
mo()ernen europäischen Kultur werfen. Die Völker, 
welche ben Untergang ()es weströmischen Reiches her
beiführten un~ bamit auch ber antiken (griechisch
römischen) Kultur ()en Tobesstoß versetzten, waren 
Barbaren un() konnten ()eshalb bas, was sie vernichteten, 
nur burch einen Zustanb von Barbarei ersetzen. Aus 
()iesem entwickelte sich im Laufe einer Reihe von 
Jahrhunberten bie Kultur bes Mittelalters, für ()eren 
Gestaltung in erster Linie ()ie Macht ber Kirche, in unter
georbnetem Maße auch übernommene Elemente ()er 
antiken unb ber arabischen Kultur bestimmen() waren. 
Wie traurig sich ber Zustan() ber Wissenschaft un() ber 
allgemeinen Volksbi1()ung hiebei gestaltete, ist schon oft 
zur Genüge betont wor~en. Dies änberte sich erst, 
als von Italien aus ()ie eingehenbere Bekanntschaft 
mit ()en Schätzen ()er alten klassischen Literatur sich 
in Europa verbreitete. Man war zwar in ber letzten 
Periobe bes Mittelalters bahin gekommen, nach einer 
Befreiung bes Denkens von ben fesseln ()es Kirchen
glaubens unb bes scholastischen Systems zu streben, 
aber es mangelte an führen ben Geistern, ()ie bem 
Denken unb forschen bie Bahnen anwiesen. Die um
fassenbere Wiel>ererschließung ber klassischen Literatur 
brachte bie Vorbil()er, beren man be()urfte, unb zwar 
nicht bloß für bie künstlerische unb wissenschaftliche 
Tätigkeit, son~ern auch für je~e höhere Geistesbilbung 
(ben Humanismus). "Hatte man im Mittelalter", 

20" 
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bemerkt Web er *) , "Clen Alten nur Clie Gesetze 
Cles Denkens entlehnt, Clen Inhalt ihres Denkens aber 
ängstlidl ferne gehalten, so nahm man jetzt Clen antiken 
Geist in sich auf. Man iClealisierte Clas Altertum, fing 
an, Clie Klassiker als Lehrer iClealer Weisheit, als ewig 
gültige VorbilCler eCllen Geschmackes unCl reiner Sdlön· 
heit zu empfinClen, man lernte an Clen antiken Bau
Clenkmälern eine neue Baukunst, man genoß staunen<> 
Clie ebenmäßige Schönheit Cler aus Clem Schutte heraus
gegrabenen Marmorstatuen unCl nahm sie als Muster 
einer neuer Plastik. )ahrhunClerte lang ist seitClem Clas 
StuClium Cles Altertums GrunCllage höherer wissenschaft
licher . unCl künstlerischer BilClung geblieben unCl ein 
unvergänglidler BestanClteii mOClerner Kultur geworClen, 
ohne Clen nationalen Charakter zu schäCligen." 

In erster Linie wollen wir hier einige Urteile einer 
gewiß kompetenten Persönlichkeit, nämlich Goethes, 
über Clie Geisteskultur Cler Griechen unCl speziell ihre 
Leistungen auf Clem Gebiete Cler Kunst anführen: "Wir 
Deutsdlen sinCl von gestern. Wir haben zwar seit einem 
)ahrhunClert ganz tüchtig kultiviert, allein es können 
noch ein paar )ahrhunClerte hingehen, ehe bei unseren 
LanClsleuten so viel Geist unCl höhere Kultur einClringt, 
unCl allgemein werCle, Claß sie gleich Clen Griechen Cler 
Schönheit hulCligen, Claß sie sidl für ein hübsches LieCl be
geistern unCl Claß man von ihnen wirCl sagen können, 
es sei lange her, Claß sie Barbaren gewesen." 

"Wir müssen nicht Clenken, Clas Chinesische wäre es 
oCler Clas Serbische, oCler Cale>eron o()er Clie Nibelungen, 
son()ern im BeClürfnis von etwas Musterhaften müssen 
wir immer zu Clen alten Griechen zurückkehren, in Cleren 
Werken stets ()er schöne Mensch Clargestellt ist. Alles 

*) We ber: "Lehr- un~ Han~buch ~er Weltgeschichte". 
21. Aufl. 3 ß~. S. 27. 
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tJbrige müssen wir nur historisch betrachten unZ) Z)as 
Gute, so weit es gehen will, uns Z)araus aneignen." 

"Wir bewunZ)ern z)ie Tragöz)ien Z)er alten Griechen; 
allein recht besehen, sollten wir mehr ~ie Zeit unZ) z)ie 
Nation bewun<>ern, in ()er sie möglich waren, als <>ie 
einzelnen Verfasser. Denn wenn auch z)iese Stücke 
unter sich wenig verschie<>en un<> wenn auch <>er eine 
z)ieser Poeten ein wenig größer un<> vollenZ)eter er
scheint als ()er an()ere, so trägt <>och, im Großen un<> 
Ganzen betrachtet, alles nur einen einzigen Z)urchgehen
<>en Charakter ~es Großartigen, <>es Tüchtigen, <>es 
Gesun<>en, <>es Menschlich -Vollen<>eten, <>er erhabenen 
Denkungsweise, <>er rein kräftigen Anschauung un<> 
welche Eigenschaften man noch sonst aufzählen könnte. 
fin<>en sich nun aber alle <>iese Eigenschaften nicht 
bloß in <>en auf uns gekommenen ()ramatischen, sonClern 
auch in Clen lyrischen unCl epischen Werken, finClen wir 
sie ferner bei Clen Philosophen, Rhetoren un~ Geschichts
schreibern unCl in gleich hohem Gra~e in ~en auf uns 
gekommenen Werken ~er bilben<>en Kunst, so muß 
man sich wohl überzeugen, <>aß solche Eigenschaften 
nicht bloß einzelnen Personen anhafteten, sonbern ~aß 
sie Cler Nation un~ ~er ganzen Zeit angehören un() 
in ihr in Kurs waren" *). 

Für Clas Urteil Go e t h e s über ~ie Griechen waren 
wohl in erster Linie ~ie Werke ihrer großen Dichter 
bestimmen(). Was ~ie Leistungen ~er Griechen in 
~en bilClen~en Künsten, speziell ~er Plastik, anbe
langt, ist ~as Urteil hierüber in ~er Gegenwart wie 
in ber Vergangenheit so einhellig wie kaum über 
einen ani)eren Gegenstan(). Die ,Schöpfungen ~er großen 
griechischen BiI()hauer, eines Phi()ias, eines Praxi teles 
sin~ (selbst in ihren NachbilClungen) nicht nur für Clie 

*) Siehe E cl< e r man n: "Gespräche mit Goethe." 
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Hünstler ber antiken Welt Vorbilber geworben, sie 
stellen bis heute unübertroffene Glanzstücke ber euro
päischen Museen bar. 

Die Leistungen ber Griechen in ben Wissenschaften 
stehen nicht auf berselben Höhe, wie bie in ber Kunst, 
(')och geben bie verhältnismäßig spärlichen Reste ihrer 
wissenschaftlichen Arbeiten, bie sich bis auf unsere Zeit 
erhalten haben, genügenbes Zeugnis für (>ie Größe ihrer 
Begabung auch in (>ieser Richtung. Ist auch (>er fonb 
von gesicherten wissenschaftlichen Tatsachen, (>en uns 
(>ie Griechen überlieferten, im Verhältnis zu (>ern, was 
(>ie neuere unb neueste Zeit hinzugefügt hat, gering, 
so haben sie boch für eine Reihe von Wissenschaften 
(>ie Grunblagen geschaffen, auf benen bie Späteren weiter
zubauen vermochten, unb zum Teil auch (>ie Methoben 
ausgebilc>et, c>ie eine systematische wissenschaftliche 
Tätigkeit erforC>ert. Dies gilt für (>ie Natur- wie für bie 
Geisteswissenschaften. Berücksichtigt man bie Schwierig
keiten, mit welchen (,)ie Denker unb forscher (>es 
griechischen Altertums zu kämpfen hatten, (>ie Dürftig
keit ber Literatur, auf welche sie sich stützen konnten, 
(>ie Beschränktheit (>er Hilfsmittel für wissenschaftliche 
Untersuchungen unC> Beobachtungen, ben Mangel staat
licher Institute unb Sammlungen für wissenschaftliche 
Zwecke·), so muß man zugeben, baß ihre Leistungen 
auf wissenschaftlichem Gebiete kein geringeres Maß 
von Geisteskräften erheischten, als bie neuzeitlichen. 
Zum Belege mögen hier folgenbe Urteile (>ienen: 

Ku no fis ch e r äußert sich in seiner "Geschichte 
()er neueren Philosophie" über bie griechische Philo
sophie folgenbermaßen:- "Die griechische Philosophie ist 
in ber Ausbilbung uni) Reihenfolge ihrer Probleme ein 

*) Eine Ausnahme in bieser Beziehung madtte nur 
Alexanbrien. 
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bewun()erungswür()iges un<> unvergleichliches Beispiel 
einer tiefsinnigen un<> zugleich höchst naturgemäßen 
un() einfachen Entwicklung. Nichts ist hier gewaltsam 
erkünstelt, nirgen<>s fin<>et sich in ()em fortschreiten<>en 
I()eengange ein Sprung, überall sin() ()ie verknüpfen()en 
Mittelglie()er C>urch<>acht unC> ausgeprägt, ein Zusammen
hang ()er leben()igsten Art verbin()et <>ie Glie<>er ()ieser 
weit ausgec>ehnten Reihe zu einem Ganzen, in <>essen 
großartigen formen wir ()en bil()nerischen Geist ()er 
klassischen Kunst wie<>ererkennen. Diesen Ein()ruck 
macht nur ()ie griechische Philosophie. Sie hat ihre 
Ge()ankenwelt aus ein e m Volke, aus ein e r Sprache 
geboren un() c>arum nichts von ()er Zerstücklung 
solcher philosophischer Zeitalter, in ()eren Ausbil()ung 
verschie()ene Völker zusammenwirken. Un<> welche 
inhaltsvolle un() reiche Entwicklung erlebt <>ie griechische 
Philosophie! In ihren Anfängen berührt sie noch ()ie 
kosmogonischen Dichtungen ()er Naturreligion, in ihrem 
EnC>e fin()en wir sie ()em Christentum gegenüber, 
welches sie nicht bloß als ein wesentlicher Faktor mit
erzeugen, son()ern als ein wesentliches Bil()ungsmittel 
miterziehen hilft." 

tJber ()ie Leistungen ()er Griechen in c>er Mathematik 
bemerkt Sturm in seiner "Geschichte ()er Mathematik": 
"Thales, Pythagoras, Plato, Anaxagoras, Eu()o
><ius u. a. brachten mathematisches Wissen aus ()em 
geheimnisvollen Lan<>e c>er Pharaonen in <>ie Heimat. 
Mit instinktivem Feingefühl erkannten ()iese Männer 
rasch <>ie eigentliche Be()eutung un() ()en wissenschaft
lichen Charakter <>er Mathematik un() unter ihren HäOOen 
erstan() ()as vollen<>ete Gebäu()e ()er antiken Geometrie, 
(>em, was Ge()ankenstrenge anbelangt, kaum ein an()eres 
Menschenwerk an <>ie Seite gesetzt wer<>en kann/l. 

Ähnlich lautet <>as Urteil Dannemanns (Grun()
riß einer Geschichte <>er Naturwissenschaften): "Einige 



312 -

Jahrhun~erte unausgesetzter Pflege ~ieser Wissenschaft, 
mit ~er sich auch c>ie hervorragen~sten unter c>en Philo
sophen, wie PI a t 0 unc> Ar ist 0 tel es, beschäftigten, 
genügten nämlich, um in ~en Werken c>es Apollonios 
unc> c>es Archimec>es Leistungen heranreifen zu lassen, 
welche noch heute Bewunc>erung erregen. Zumal in c>er 
Hanc> ~es letzteren wurc>e ~ie Mathematik zu einem 
Werkzeug, mit welchem c>ie Bewältigung physikalischer 
Aufgaben gelang." 

Der gleiche Autor bemerkt über ~ie Leistungen c>er 
Alten, speziell C>er Griechen, in ~en Naturwissenschaften: 
.. Nach~em sich ~ie ersten Regungen ~es mathematischen 
Denkens gezeigt, wurc>en (,)ie fragen nach Gestalt unc> 
Größe ~er Er~e, sowie ihrer Beziehung zu ~en übrigen 
Welt körpern aufgeworfen un(') in solchem Umfange c>er 
Lösung entgegengefü"hrt, C>aß (')amit C>ie GrunC>lage für 
je~e weitere geographische un(') astronomische Erkennt
nis geschaffen war. Unter c>en physikalischen Leistungen 
c>er Alten nehmen C>ie bewun~erungswürC>igen Arbeiten 
c>es Archime(')es, C>es Schöpfers (')er Mechanik, c>ie erste 
Stelle ein. ferner wer(')en wichtige Probleme c>er Optik 
un(') Akustik in Angriff genommen. Bei Aristoteles be
gegnet uns sogar C>ie Ansicht, c>aß c>as Licht wie c>er Schall 
auf (,)ie Bewegung einer zwischen ~em empfinc>en~en 
Auge un(') ~em leuchtenc>en Körper befin~lichen Me~iums 
zurückzuführen sei. In einer späteren Zeit stellt man 
Versuche über ~ie Wirkung ~urch Wärme erzeugter 
Dämpfe an. Selbst c>ie Grune>erscheinungen (')es Magnetis
mus un~ c>er Reibungselektrizität wer~en beobachtet 
unc> zu erklären gesucht. Auch c>ie Wurzeln c>er chemi· 
schen Wissenschaft haben wir im Altertum zu suchen." 

Es sei hier ferner erwähnt, (')aß Aristoteles c>urch 
seine "Tierkun(')e" BegrünC>er (')er Zoologie, sein Schüler 
T heophrast (')urch seine "Naturgeschichte c>er Gewächse'· 
Begrün1)er (')er Botanik wur(')e, une> c>aß c>er geniale 
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Astronom Ar ist a r ch schon ein unc> einhalb Jahr
tausen<>e vor K 0 per n i ku s C>ie heliozentrische Theorie 
klar aussprach. 

c 
Die Römer zeigten sich, was bei ihrem eminent 

auf c>as Praktische gerichteten Geiste nicht befrem<>
lich erscheint, c>en Künsten un<> Wissenschaften wenig 
hol<>, bis <>er Einfluß griechischer Bilc>ung C>urch regeren 
Verkehr mit Griechenian<> un<> Einwan<>erung griechi
scher Gelehrter sich bei ihnen gelten<> machte. Die 
griechische Philosophie begegnete, wenn auch von ein
zelnen hervorragen<>en Männern gepflegt, <>och in <>en 
leitenc>en Kreisen Roms einer Geringschätzung uni) 
Opposition *), welche zeitweilig zur Ausweisung <>er 
Philosophen führte, un<> konnte erst im zweiten Jahr
hun<>ert n. ehr. <>ie ihr gebühren<>e Anerkennung neben 
<>en einheimischen praktisch -wissenschaftlichen Dis
ziplinen erlangen. Unter C>iesen ist eine, C>ie in Rom 
beson<>ers gepflegt wur<>e un<> einen Gra<> c>er Aus
bil<>ung erreichte, <>er noch heute als unübertroffen er
achtet wir<>, <>ie Rechtswissenschaft. Es genügt, wenn 
wir zum Belege <>ie Ansicht eines <>er hervorragen()sten 
c>eutschen Rechtslehrer, <>es verstorbenen Professors 
Win <>sch ei <> anführen **). "Auch abgesehen von einer 
irgen<>welchen früheren o<>er gegenwärtigen gesetzlichen 
Geltung hat <>as römische Recht eine nicht hoch genug 
anzuschlagen<>e Be<>eutung für ganz Europa, ja für <>ie 
ganze zivilisierte Welt. Un<> zwar aus einem <>oppelten 
Grun<>e. Einmal c>eswegen, weil sein Inhalt zu einem 

*) Vergl. Theol)or LoewenfeJ ö: "lnästimabiJität un() 
Honorierung ()er artes liberales nach römischen Recht." 
Separatausgabe aus ()er festschrift zum Doktorjubiläum 
öes Geh. R. Prof. Plank, München 1887. 

**) Winöschei(), Lehrbuch ()es Pan()ektenrechts. 1. Bö. 
8. Auf!. 
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großen Teil nicht auf ()er Beson()erheit gera()e ()es 
römischen Volksgeistes beruht, son()ern nichts ist, als 
öer Aus()ruck allgemein menschlicher Auffassungen, 
allgemein menschlicher Verhältnisse, nur mit einer 
Meisterschaft entwickelt, welche keine )urispru()enz un() 
keine Gesetzgebungskunst seit()em zu erreichen ver
stan()en hat - öaher unmittelbar verwertbar, wo 
zivilisierte Menschen zusammenleben. So()ann ()es
wegen, weil ganz abgesehen von seinem Inhalt, ()as 
römische Recht Z>urch seine formale Ausbi1()ung berufen 
ist, Muster un() Schule ()es juristischen Denkens un() 
juristischen Schaffens zu sein." 

Was ()ie Künste anbelangt, haben ()ie Römer ihre 
frühere Geringschätzung öerselben in ()er Kaiserzeit 
wenigstens äußerlich ()a()urch ausgeglichen, ()aß sie 
ihre öffentlichen Plätze un() Bauten mit Z>en aus allen 
Provinzen ()es Reiches zusammengeschleppten Kunst
schätzen in verschwenZ>erischer Weise schmückten un() 
öie Besitzer großer Vermögen in ()er künstlerischen 
Ausstattung ihrer Häuser ()en größten Luxus entfalteten. 
Diese Gepflogenheiten verbreiteten sich über alle 
Provinzstä()te, ein gewisses Be()ürfnis für Kunsterzeug
nisse ()rang in alle Stän()e un() führte zu einem bei
spiellosen Aufschwung ()es Kunstgewerbes. Währen() 
öie Römer in ()en bilZ>enZ>en Künsten im Wesentlichen 
Nachahmer ()er Griechen blieben, haben sie in ()er 
Baukunst selbstän()ig Werke von einer Großartigkeit 
un() Kühnheit geschaffen, ()aß ()eren Reste uns heute 
noch Bewun()erung einflößen. Beson()ers Hervor
ragen()es haben sie in Bauten für praktische un() Ver
gnügungszwecke, Wasserleitungen, öffentlichen Bä()ern, 
Brücken, Zirkus- un() Theatergebäu()en geschaffen, wie 
öie in Rom un() an()eren Stä()ten Italiens un() frank
reichs erhaltenen Reste zur Genüge zeigen. Was ()ie 
Römer außer()em auf an()eren praktischen Gebieten, 
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in l)er Kriegs- unl) Staatskunst, im Vermessungs- unl) 
~erkehrswesen unl) l)er Technik geleistet haben, ist 
so bekannt, l)aß es hier keiner weiteren Ausführung 
bel)arf. Um l)ie Höhe, welche l)ie Kultur in Rom 
erreichte, zu beleuchten unl) einen zutreffenl)en Ver
gleich l)erselben mit l)em ()erzeitigen Stan()e ()er Kultur 
in Europa zu erleichtern, seien hier noch folgen()e 
Tatsachen erwähnt: Das alte Rom besaß eine musterhafte 
Wasserversorgung, welche ()urch zwei über viele Meilen 
ausge()ehnte Wasserleitungen mit äußerst praktischen 
un() kunstvollen Einrichtungen zur Klärung un() Ver
teilung ()es Wassers bewerkstelligt wur()e, l)aneben aber 
auch ein Kanalisationssystem zur Entwässerung l)es 
Bo()ens un() Abfuhr l)es Unrats, ()essen Hauptkanal, l)ie 
CJoaca maxima, noch heute erhalten ist *). Es ist einiger
maßen beschämen(), wenn wir be()enken, wie traurig es 
noch im verflossenen )ahrhun()ert in vielen Stä()ten 
Deutschlan()s inbezug auf Wasserversorgung un() Kanali
sation bestellt war, ja zum Teil noch heute ist. Nach statisti
schen Mitteilungen aus ()em 4. un() 5. )ahrhun()ert, ()ie 
Fe()ern**)milteilt, besaß Rom 423Tempel, 1352 Brunnen 
un() Bassins, 28 Bibliotheken, Theater, unter l)iesen eines 
mit 22888 Sitzplätzen, ()en Zirkus Maximus mit 385 000 
Sitzplätzen un() 867 öffentliche Bä()er. Es besaß auch, 
was noch beson()ere Erwähnung ver()ient, eine abgekürzte 
Schrift, ähnlich unserer gegenwärtigen Stenographie. 

tJberblicken un(). prüfen wir l)as im Vorstehen()en 
Angeführte, so müssen wir gestehen, l)aß ()ie Kultur, 
welche in ()em )ahrtausen() von 500 v. bis 500 n. Chr. 
auf griechischem unl) römischem Bo()en ohne Dampf
kraft unl) Elektrizität, ohne l)ie Errungenschaften l)er 
mol)ernen Technik un() Chemie geschaffen wur()e -

*) Ähnlidle Einrichtungen besaßen auch anbere Stäbte 
Italiens. 

**) Karl febern: Dante 1880. 
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()ie Kultur <:les klassischen Altertums - kein geringeres 
Maß von Geisteskräften erheischte, als unsere gegen· 
wärtige. Die Werke, welche <:liese Kultur hervor~ 
brachte, sin<:l, wie wir gesehen haben, zum Teil heute 
noch unübertroffen unb bil<:len einer <:ler wichtigsten 
Grun<:llagen unserer Geistesbil<:lung. Wenn man <:laher 
(>ie frage <:les intellektuellen fortschritts ganz all
gemein, <:l. h. ohne Beziehung zu irgenb einer be
stimmten Nation unb Bevölkerung stellt, so kann <:lie 
Antwort nur ()ahin lauten, baß keines <:ler Kulturvölker 
(>er Gegenwart sich einer tJberlegenheit über c>as klas
sische Altertum rühmen kann. Nichts von unseren 
kulturellen Leistungen berechtigt uns zu c>er Annahme, 
baß <:ler Verstanb (>er alten Griechen unc> Römer nicht 
ausgereicht hätte, unter <:len gleichen ßec>ingungen <:las 
zu schaffen, was c>ie Neuzeit geleistet. So ergibt ()ie 
Zusammenfassung aller unserer Ausführungen ()en 
Schluß, <:laß, wenn auch eine gewisse Hebung <:les 
intellektuellen Niveaus <:ler großen Massen in 
neuerer Zeit nicht in Abre<:le zu stellen ist, 
eine Steigerung <:ler geistigen fähigkeiten 
<:ler begabteren Bevölkerungselemente in 
Europa unc> somit ein tatsächlicher intellek
tueller fortschritt gegenüber <:lern Altertum 
nicht angenommen wer<:len kann·). 

*) Nach mir hat sich Jung (Jahrbuch für Psymoanalytische 
un<> Psychopathologische forschungen. 3. B<>. 1. Hft. 1911) 
zu einer ähnlichen Auffassung bekannt. Er bemerkt: "Es 
wäre eine lächerliche unb gänzlich ungefertigte Selbstüber
hebung, wenn wir annehmen wollten, wir seien energischer 
o<>er intelligenter als bas Altertum - unser Wissens material 
hat zugenommen, nicht aber bie intellektuelle fähigkeit ... 
An Wissen sin<> wir reich gewor<>en, nicht aber an Weisheit." 

o 0 o 
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B. Der Kampf gegen öie 
Dummheit. 

o 

Wenn wir nunmehr zusehen, welche Schlüsse sich 
aus ~em bisherigen Gange ~er intellektuellen Entwick
lung ~er mitteleuropäischen Bevölkerung für ()ie Zu
kunft ziehen lassen, so be~arf es nach bem im Vor
hergehenben Dargelegten keiner langen Ausführung, 
()aß wir zwar zu einem beson~eren Optimismus keine 
Veranlassung haben, jeboch ebensowenig ~ie Hoffnung 
auf weiteren intellektuellen Fortschritt <ler Massen auf
geben <lürfen. Darauf können wir aller()ings nicht 
rechnen, ()aß <ler gewaltige Faktor ~er Auslese <lurch 
Vernichtung <ler intellektuell Nie()erstehen()en un~ tJber
leben <ler Intelligenteren, ()er in vergangenen Jahrtausen
ben für ben intellektuellen Fortschritt von so großer 
Be<leutung war, in Zukunft in ähnlicher Weise wirk
sam sein wirb. Die Bestrebungen, <lie intellektuell 
Schwächeren gegen ~ie Stärkeren zu schützen, nehmen 
in allen Kulturlän()ern stetig zu, un~, obwohl auch gegen
wärtig noch im Kampf ums ökonomische Dasein ~ie 

überlegene Intelligenz gewöhnlich obsiegt, ist es ~och 
sehr wahrscheinlich, ()aß ~ie intelligenteren Elemente 
<ler Bevölkerung weniger zunehmen, als <lie Min~er

begabten, ~a erstere zumeist auf Beschränkung ~er 
Kinberzahl bebacht sin~, was bei ben letzteren viel 
seltener ~er Fall ist. Wir bürfen auch nicht erwarten, 
baß auf bem Wege ()er Rassenzüchtung ein intellektueller 
Fortschritt zu erreichen ist. Ich muß gestehen, ~aß ich 
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alle Rassenziichtungsi()een, so wohlgemeint un() fein 
ausgeklügelt sie auch sein mögen, ()och nur als Utopien 
betrachten kann. Unter ()en sich Verheiraten()en ist 
()ie Zahl ()erjenigen, ()ie bei ihrer Gattenwahl sim ()urch 
()en Ge()anken von Rassenzüchtung o()er Vere()lung 
allein leiten lassen, so gering un() wir() wohl auch 
noch lange Zeit so gering bleiben, ()aß sie nicht ernst
haft in Betracht kommen kann .). 

Bei ()ieser Sachlage ()rängt sich zunächst ()ie frage 
auf: Ist unsere Hoffnung auf einen intellektuellen 
fortsmritt ()er Massen in ab 5 e h bar erZ e i t über
haupt begrün()et un() läßt sich zur Herbeiführung ()es
seI ben un() ()amit zur wirksamen Bekämpfung ()er 
Dummheit etwas tun? In erster Linie haben wir hier 
zu berücksichtigen, ()aß aum, wenn wir eine Steigerung 
()er intellektuellen fähigkeiten auf ()em Wege ()er Ver
erbung erworbener Eigenschaften für möglich halten, 
()ieselbe ()och nur im Laufe einer längeren Reihe von 
Generationen zustan()e kommmen kann. Wir ()ürfen 
()eshalb auf ·~iesen faktor unsere Hoffnungen auf einen 
intellektuellen fortsmritt ()er Massen nicht stützen. 
Dieser kann vorerst nur von einer allseitigen Aus
bil()ung ()er vorhan()enen geistigen fähigkeiten ()urch 
Anregung un() öbung, sowie ()er Beseitigung aller ent
gegengesetzt wirken()en - ver()ummen()en - Einflüsse 
erwartet wer()en. Die Berechtigung ()ieser Annahme 
ergibt sim aus zwei Reihen von Tatsachen. 

So wenig befrie()igen() im Großen un() Ganzen ()as 
geistige Verhalten ()er Massen gegenwärtig ist, so weisen 
()om mandte Vorkommnisse ()arauf hin, ()aß in ()en-

*) Damit soll jel)och keineswegs behauptet werl)en, llaß 
<>ie Bestrebungen, ()er Rassenentartung llurch geeignete Maß
nahmen entgegenzuwirken, überflüssig o()er zwecklos sinll; 
<>as in llieser Richtung Wünschenswerte wirl) an späterer 
Stelle l)argelegt werl)en. 
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seI ben etwas mehr Intelligenz vorhan~en ist, als man 
nach ihrem Alltagsleben un~ Treiben vermuten möchte. 
Bis zum Ausbruche ~es Weltkrieges führte eine Reihe 
von Jahren <>ie Bevölkerung verschie~ener baverischer 
un~ tirolischer Dörfer Theaterstücke auf, un~ manche 
~ieser län~lichen Schauspielergesellschaften haben sich 
~urch ihr natürliches un~ verstän~nisvolles Spiel einen 
Ruf erworben (so insbeson<>ere <>ie Schlierseer une> 
Tegernseer). In <>en Stä~ten ist es ebenfalls keine Selten
heit, <>aß in Arbeitervereinen <>as Theaterspielen kultiviert 
wir~ un<> <>abei verhältnismäßig gute Leistungen zustan<>e 
kommen. Bei <>ern Passionsspiel in Oberammergau, ()as 
sich einen Weltruf erworben hat, gehören <>ie Mitwirken()en 
ebenfalls zum größten Teil ~em Arbeiterstan~e an. Die 
intellektuellen Prozesse, welche <>ie Einstu()ierung uni> 
Durchführung irgen~ einer ~ramatischen Rolle erheischt~ 
sin() wesentlich verschiei>en von i>en geistigen Leistungen. 
welche ()ie Alltagsbeschäftigung <>es Bauern, <>es Han<>
werkers un<> ~es In<>ustriearbeiters erfor<>ert. Wenn 
auch ~er Bauer nur auf <>em ihm naheliegen<>en Ge
biete <>es län<>lichen Volksstückes Gutes zu leisten ver
mag un<> <>er stä~tische Arbeiter ebenfalls nur in ge
wissen Stücken mit einfacher Han<>lung <>en Anfor<>e
rungen <>er Darstellung in gewissem Maße gerecht wer<>en 
kann, so zeigen <>och ~iese Bespiele , ~aß in <>en 
Massen fähigkeiten vorhan<>en sin<>, ~ie in ihrem All· 
tagsleben sich nicht offenbaren, weil es an Gelegenheit 
zur Betätigung <>erselben fehlt. Auch manche an<>ere 
Anzeichen, <>ie Benützung von Volksbibliotheken, <>as 
Interesse für belehrenZ>e Vorträge un~ Konzerte, ()ie 
Beteiligung an fortbilZ>ungskursen, an wirtschaftlichen 
un~ politischen Organisationen ete. sprechen ~afür, Z>a~ 

in ~en Massen Geisteskräfte schlummern, Z>ie geweckt 
werZ>en können un~ gewiß geweckt zu wer~en ver
<>ienen. 
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Neben ()em Angeführten haben wir zu berück
sichtigen. ~aß wir trotz ~er Aus~ehnung, welche ~ie 

~er Volksbil~ung ~ienen~en Maßnahmen un~ Ein
richtungen im verflossenen Jahrhunbert erfahren haben, 
über bie ersten Anfänge in ~er großen Arbeit ~och 
nicht hinausgekommen sin~, welche ~ie Ausbilbung ~er 
in ~er Masse vorhan~enen fähigkeiten un~ bamit 
eine wirksame Bekämpfung ~er Dummheit erheischt. 
In ~en staatlidten Institutionen, ~en Gesetzen unb 
Gebräuchen, ~er äußeren Lebensführung, auch im 
Hanbel un~ in ~er In~ustrie eines Volkes können, 
wie uns Japan zeigt, in wenigen Dezennien gewaltige 
Verän~erungen in ~er Richtung bes fortschritts her
beigeführt wer~en. Die Hebung ber intellektuellen 
Leistungsfähigkeit eines Volkes, ~ie Erweiterung seines 
geistigen Horizontes, <>ie Beseitigung von altersher 
überkommener irrtümlicher un~ abergläubischer Vor
stellungen erheisdtt <>agegen viel längere Zeiträume 
un~ c>as Zusammenwirken einer großen Reihe günstiger 
faktoren. 

Bevor wir uns mit biesen beschäftigen, können 
wir bie frage, C>ie manchen seltsam anmuten mag, 
nicht ganz unberührt lassen, ob c>enn c>er Kampf gegen 
~ie Dummheit c>em Volkswohle auch wirklich ~ient. 

Er a s mus von Rot t e r C> a m hat in seiner Schrift 
"Eucomium moriae" (c>as Lob ber Torheit) sich bemüht, 
zu zeigen, <:laß alles Glück auf Erc>en le~iglich ~er 

Torheit zuzuschreiben sei, bie Weisheit c>agegen nur 
Ungemach im Gefolge habe. Die scherzhaften, zum 
Teil redtt bissigen, aber auch <:lurch ihre Weitschweifig
keit ermü~en~en Ausführungen bes gelehrten Autors 
enthalten ein Kömdten Wahrheit. Es unterliegt keinem 
Zweifel, baß ~ie Beschränktheit C>ie Mensdten mit ihrem 
Lose zufrie~ener madtt unb ihnen sogar ein Glücks
gefühl ermöglidtt, weldtes ihnen bei höherer Begabung 
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bei sonst gleichen Verhältnissen fehlen würbe. Der 
Beschränkte verzichtet vielfach wegen seiner mangel
haften Begabung auf höhere Ziele unb Genüsse, be
scheiZlet sich mit einer untergeorZlneten Stellung, Zlie 
-einen sicheren Boben verschafft, unZl fühlt sich Zlabei 
behaglich. Der beschränkte arme Teufel ist auch 
-weniger in Zler Lage, infolge ber Einengung seines 
geistigen Horizontes bie Kümmerlichkeit seiner Existenz 
<>urch Vergleich mit bem Lose AnZlerer sich· zum Be
wußtsein zu bringen. Er ist auch leichter imstanc>e, 
sich Zlurch Trostgrünbe, welche Zlie Religion bietet, 
über Zlie Misere seines Daseins zu beruhigen, zumal 
<>as Christentum c>en Armen im Geiste bie ewige 
Seligkeit für ihr Defizit in Zliesem Leben in Aussicht 
stellt. Der begüterte Beschränkte anZlererseits begnügt 
sich mit Zlen materiellen Genüssen, welche seine Verhält
nisse ihm gestatten, unZl erfreut sich seines Besitzes 
täglich von neuern, in bem Gebanken, baß ihm ein 
besseres Los beschieben ist, als vielen anberen. Der 
Intelligente läM sich ()agegen Sorgen unb Mühen auf, 
um seine materielle Existenz möglichst günstig zu 
gestalten, zum Teil aber auch nur um rein iZleelle 
Vorteile zu erlangen. Zufrie()enheit finZlet sich selten 
in seinen Kreisen, Glücksgefühl noch seltener. 

Die Ansicht, welche Erasmus von Rotter()am in 
-satirischem Sinne vertrat, hat gegenwärtig in konserva
tiven un() klerikalen Kreisen noch zahlreiche Anhänger. 
Wenn man auch <>ie Angehörigen Zler unteren Volks
klassen nicht ohne jeglichen Unterricht aufwachsen lassen 
-will, so hält man boch alle Zlie Bestrebungen, welche 
·barauf abzielen, Aufklärung unter Zlen Massen zu ver
breiten, nicht nur für unnütz, sonZlern gerabezu für 
schäZllich. Man glaubt, Zlaß c>as Volk hieburch unzu
frieZlen mit seinem Lose gemacht, <>er festigkeit seines 
<ilaubens beraubt un() <>ern Sozialismus in <>ie Arme 

Loewenfeli'>, tJber <>ie Dummheit. 2. Auf!. 21 
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getrieben wirC>. Es ist ja auch nicht zu leugnen, c>a6 
c>er aufgeklärte Arbeiter weniger geneigt ist, um 
kümmerlichen Lohn sein Tagewerk zu verrichten un(). 
C>as wirtschaftliche System, welches ihm nur ein arm
seliges Auskommen gewährt, als c>ie von Gott gewollte
Orc>nung anzusehen, unc> auch c>as aufgeklärte Bäuer
lein ist weniger bereit, sich als gefügiges Werkzeug 
in c>en Hänc>en c>es Klerus bei Wahlen unc> anc>eren 
Gelegenheiten gebrauchen zu lassen. Die hier er
wähnte Auffassung geht zumeist nicht von höheren 
Gesichtspunkten, sonc>ern von egoistischen Motiven aus. 
Währenc> man c>as Volkswohl vorschützt, verfolgt man 
persönliche Interessen, mit welchen c>ie Aufklärung c>ei 
Massen schlecht vereinbar ist. Die unbefangen Ur
teilenc>en in allen f<reisen haben trotz c>er nicht ganz 
zu bestreitenc>en Vorteile, welche c>ie Beschränktheit 
in gewissen Beziehungen mit sich bringt, seit langem 
schon eingesehen, c>aß c>em Wohle c>es Volkes un(). 
c>es Staates nicht c>amit geC>ient ist, c>aß man c>ie
Massen in geistiger Stagnation beläßt. 

In c>em Wettkampfe c>er Nationen auf inc>ustriellem 
Gebiete spielt c>ie Intelligenz c>es Arbeiters eine wichtige
Rolle. Die Lanc>- unc> forstwirtschaft bec>ürfen, wenn 
sie c>em Grunc>eigentümer befrieC>igenc>e Erträge liefern 
sollen, eines rationellen Betriebes, c>er nur c>urch Kennt
nisse unc> eine gewisse Intelligenz c>es Lanc>wirtes er
möglicht wirC>. Auch für c>ie Volksgesunc>heit ist c>ie 
Intelligenz c>er Massen von keiner geringen BeC>eutung. 
Die Verhütung unc> Bekämpfung von Seuchen ist in 
c>en Länc>ern, c>eren Bevölkerung geistig zurückgeblieben 
ist, ungleich schwieriger als in Gebieten, in welchen 
c>ie Massen auf einem günstigeren intellektuellen Niveau 
sich befinc>en *). 

*) Es ist z. B. in Rußlan~ in ~en östlichen Gouverne
ments vorgekommen, öaß öas Volk bei Choleraepiöemien 
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Daß auch auf politischem Gebiete bas intellektuelle 
Verhalten ber großen Massen bes Volkes von weit
tragenber Bebeutung ist, haben wir, soweit bie Wahlen 
in Betracht kommen, bereits gesehen. Aber öie Wahlen 
sinö nicht öie einzige Gelegenheit, bei öer sich öie 
geistige Verfassung öer Massen kunbgibt. Je nieöriger 
öer geistige Stanbart einer Masse ist, um so leichter 
ist sie ben verführerischen Suggestionen gewissenloser, 
verblenZ)eter unZ) selbst verbrecherischer Demagogen 
zugänglich unb wir haben, von Rußlanö ganz abzusehen, 
von öen traurigen Folgen eines öerartigen Mißstanöes 
auch in Deutschlanö in jüngster Zeit mehr erlebt, als 
man früher bei öer Kultur unseres Volkes für möglich 
gehalten hätte. 

Aus Z)en angeführten Umstänöen öürfte sich 
zur Genüge ergeben, baß ber Kampf gegen bie 
Dummheit Z)urch eine Forberung öer Staats
raison ebensowohl als ber sozialen Für
sorge für bie wirtschaftlich Schwächeren ge
boten ist. 

[J 

Der Kampf gegen bie Dummheit erheischt eine 
Reihe von Maßnahmen, bie bem Gebiete öer Hygiene, 
(>es VolksbilZ)ungswesens, (>er Politik unö (>er Volks
wirtschaft angehören, (>eren eingehen be Würbigung in 
(>ern Rahmen (>ieses Buches nicht erfolgen kann. Wir 
müssen uns hier auf kurze Berührung ber wichtigsten 

lIie Arzte als Verbreiter lIer Krankheit mit lIem Tolle be
lIrohte, so lIaß lIiese nur lIurch schleunige flucht ihr Leben 
retten konnten. Ein russisdter Kollege, lIer mich vor Jahren 
konsultierte, war ein Opfer lIieses Volkswahns geworllen; 
er mußte, um sich in Sicherheit zu bringen, mehrere Tage 
lang zu fuß mit Aufbietung aller seiner Kräfte fliehen, was 
für ihn ein schweres Nervenlei~en zur folge hatte. 

21* . 
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Punkte beschränken, jener Punkte, welche c>ie Richt
linien für c>ie in Betracht kommenc>en Bestrebungen 
anC>euten. 

[J 

A. H y gi e n i s ch e Maß nah m e n. Die Vor-
kehrungen, welche auf Hebung c>es intellektuellen 
Niveaus c>er Massen abzielen, müssen, soweit sie 
c>as hygienische Gebiet betreffen, ben Verhältnissen 
Rechnung tragen, welche vor c>er Geburt, ja selbst 
vor c>er Zeugung bes Einzelinc>ivic>uums von bestimmen
()em Einfluß für seine geistige unc> leibliche Beschaffen
heit sinC>. Man spricht heutzutage sehr viel von Rassen
hygiene, von jenen Maßnahmen, bie erforberlich sin(), 
()ie körperliche unb geistige Leistungsfähigkeit c>er 
Rasse zu bewahren unb zu förbern unb bie in ent
gegengesetzter Richtung wirksamen Einflüsse auszu
schalten. Währenc> bie Erkenntnis ber Wichtigkeit 
bieser Maßnahmen sich in ben Kreisen ber Gebil()eten 
wenigstens mehr unb mehr Bahn bricht unb sich auch 
()er Beachtung ()er Regierungen nicht mehr entzieht, 
können wir von einer Berücksichtigung rassenhygie
nischer forc>erungen seitens ber Einzelinbivibuen bei 
()er Gattenwahl, wie wir schon erwähnten, noch sehr 
wenig wahrnehmen. Es sinb hauptsächlich zwei Mo
mente, welche sich hier als Hinbernisse geltenb machen: 
Die überwiegenbe Berücksichtigung ber materiellen 
Verhältnisse unC> ()er körperlichen Vorzüge c>es Wahl
objektes. Von ()en sozial höchststehenc>en Kreisen bis 
in bie untersten Volksschichten herab macht sich c>er 
Einfluß c>ieser Momente gelten(), unc> speziell bei 
unserer Lan()bevölkerung spielt ()ie Mitgift, resp. c>er 
Besitz ()es Wahlobjektes ungemein häufig ()ie aus
schlaggebenbe Rolle. Nun ist zwar nicht in Abre()e 
ZU stellen, ()aß bei ()er Gattenwahl ()ie Berücksichtigung 
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()er Vermögenslage , ()er sozialen Stellung un{) ber 
körperlichen Eigenschaften eine entschiebene Berechti
gung hat. Allein {)ie Rücksicht auf bie Nachkommen
schaft sollte bazu führen, baß neben biesen Momenten 
auch ~ie intellektuellen Qualitäten bes Wahlobjektes 
in Betracht gezogen wer{)en. Die Erfahrung lehrt je
{)och, baß von männlicher Seite nicht selten Gattinen 
gewählt wer~en, {)ie besser von ber Anteilnahme an 
()er fortpflanzung ber Rasse ausgeschlossen blieben. 
Höhere Intelligenz ber Eltern verbürgt zwar keineswegs 
()ie gleiche Begabung seitens ber Nachkommenschaft, 
()a in bem Keimplasma nicht lebiglich bie intellektuellen 
Qualitäten ber Erzeuger, sonbern auch bie einer Reihe 
weiterer Vorfahren in ber Anlage gegeben sinb. Allein 
wir wissen boch auch anbererseits, baß, wie in manchen 
familien bas Talent, in anberen sich ()ie Dummheit 
fortvererbt unb baß ein Kinb, bas von wohl begabten 
Eltern stammt, ungleich mehr Aussicht auf bessere 
Begabung hat, als ber Sprößling eines Paares, von 
welchem ein Teil ober beibe intellektuell minberwertig 
sinb. Die Nichtberücksichtigung ber intellektuellen 
Qualitäten bei ()er Gattenwahl wirb noch burch ben 
Stanb unserer Gesetzgebung unb Rechtspraxis be
günstigt. Nach ()em bürgerlichen Gesetzbuche bürfen 
selbst entmünbigte Schwachsinnige heiraten, soferne 
sie bie Zustimmung ihres Kurators erhalten. Letzteres 
bürfte nicht allzu häufig ber fall sein. Allein bas 
Heiraten schwachsinniger Personen ist trotzbem burch
aus keine Seltenheit unb zwar aus bem einfachen 
Grunbe, weil ein sehr großer, wahrscheinlich ()er über
wiegen be Teil ()er Schwachsinnigen ber Entmünbigung 
entgeht. Bei ben ()en untersten Volks schichten angehö
renben Schwachsinnigen fehlt zumeist ein Vermögen, 
()essen Sicherung eine Entmünbigung erheischen würbe, 
un() in ()en wirtschaftlich besser situierten Klassen 
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wirb bie Herbeiführung ber Entmünbigung namentlich 
bei Töchtern aus Familienrücksichten vermiebcn, unb 
man glaubt, bei ber Verheiratung in bem Manne ben 
bestgeeigneten Vormunb für bie Tochter zu gewinnen. 
Daß es Eltern gibt, welche trotz Erkenntnis ber in
tellektuellen Minberwertigkeit ihrer Töchter kein Be
benken tragen, bieselben zu verheiraten, ist ebenso 
bebauerlich wie bie Tatsache, baß sich Männer finben, 
welche, ohne sich über bie intellektuelle Qualität ber 
Betreffenben zu täuschen, <>es lieben Gelbes halber 
eine Schwachsinnige heiraten. Allein zur Bekämpfung 
bieses Mißstan<>es bietet unsere berzeitige Gesetzge· 
bung keine Han<>habe. Würbe <>er wohlbegrünbete 
Vorschlag, <>er von verschiebenen Seiten bereits ge
macht wurbe, von <>en gesetzgebenben Faktoren ange
nommen werben - <>er Vorschlag, baß bie Heirats
lizenz von bem Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung 
<>er Brautleute abhängig gemacht wer<>en soll -, so 
könnte ber erwähnte Mißstanb beseitigt un<>· einer 
wichtigen rassenhygienischen Forberung Rechnung ge
tragen werben. 

Weitere gesetzliche Maßnahmen zur Verhütung ber 
Verheiratung Schwachsinniger sinb nicht nur beshalb 
nötig, weil bie betreffen ben I n<>ivibuen ihre intellek
tuelle Minberwertigkeit auf ihre Nachkommen über
tragen können, sonbern audt weil sie unfähig sinb, 
bie Erziehung <>er letzteren richtig zu leiten; ins
besonbere kommt hier ber Einfluß <>er Mütter in 
Betracht, weil <>iesen zumeist ber Hauptanteil an ber 
Erziehung ber Kin<>er, wenigstens bis zu einem ge
wissen Alter, zufällt. 

o 

Unter ben hygienischen Maßnahmen, welche bie 
Hebung bes intellektuellen Niveaus ber Massen er-
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heischt, spielt ~er Kampf gegen ~en Alkoholismus 
-eine Hauptrolle. Es ist eine längst bekannte Erfahrung, 
.()aß ~ie Kin~er trunksüchtiger Eltern zum großen Teile 
körperlich un~ geistig min~erwertig, auch mit schweren 
Nerven- un~ Geisteskrankheiten behaftet sin~. A11ein 
nidtt nur ~ie chronische, audt ~ie vorübergehen~e 
Alkoholvergiftung, ~er Rausch ~er Erzeuger o~er eines 
.()erselben, erweist sich für ~ie geistige Qualität ~er 

Nachkommenschaft oft verhängnisvoll, ~a er ebenfalls 
häufig Schwachsinn bei ~erselben zur Folge hat. Nach
forsdtungen in ~er Schweiz für ~ie Jahre 1880-1890 
haben ergeben, ~aß in ~er Fastnachtszeit ~ie Erzeugung 
Schwachsinniger eine auffällige Steigerung aufwies. 
Das gleiche ließ sich für ~en Oktober konstatieren, 
was z. T. mit ~er Weinlese zusammenhängt·). Währen<> 
bamber kein Zweifel besteht, ~aß schwere Alkohol
intoxikation bas Keimplasma schä~igen unb ba~urch ~ie 
-erwähnten Folgen für ~ie Nachkommenschaft bringen 
kann, ist man z. Z. barüber noch nicht ganz im Klaren, 
wieweit ber habitue11e, sog. mäßige Alkoholgenuß ~ie 

.geistige Qualität ber Nachkommenschaft beeinflußt. Man 
barf hier nicht unberücksichtigt lassen, baß bas, was 

*) Ba y e r t haI in Worms (Psychiatrisch-neurologische 
Wochenschrift. 9. Jahrg. Nr. 43/44), ber sich mit ber Erfor
schung ber Ätiologie bes Schwachsinns beson()ers beschäf
tigte, betont, baß neben ()er Erblichkeit unb bem Alkoholis
mus alle übrigen Einflüsse, welche für bas Zustanbekommen 
bes Schwachsinns von Bebeutung sin(), in ben Hintergrunb 
treten. So konnte er konstatieren, baß bei 8 unter 10 Kin()ern, 
()ie im Schuljahre 1906/07 zur Aufnahme in bie Hilfsklasse 
in Worms gelangten, chronischer ober vorübergehen()er Alko
holismus bes Vaters z. Z. ()er Zeugung bes schwachsinnigen 
Kinbes bestanb. 

Der Autor weist ferner barauf hin, baß ber Alkoholis
mus bes Vaters auch inbirekt zum Schwachsinn ber Kinber 
führen kann, sofern berselbe schwere gemütliche Erregungen 
cer Mutter währenb ber Schwangerschaft herbeiführt. 
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man als mäßigen Alkoholgenuß bezeich net, lebiglim 
<>ie Vermeibung häufigerer Berauschungen ober bes 
habituellen Konsums sehr großer Alkoholquantitäten 
bebeutet. Der sog. mäßige Alkoholgenuß schließt 
zweifellos noch <>en Konsum von Alkoholquantitäten 
in sich, bie bas Inbivi<>uum im Laufe ber Zeit in ber
einen ober anberen Richtung je nach ber Wi<>erstanbs
fähigkeit seiner Organe schäbigen können. In unserer 
biertrinkenben Bevölkerung erachten sich Leute, bie 
täglich 5-6 Seibel Bier zu sich nehmen, gewöhnlich 
für überaus mäßig, obwohl bieser Konsum bei ihnen 
häufig, wie bie folgen zeigen, nicht ohne gesunbheit
liche Nachteile bleibt. Des weiteren kommt in Be
tracht, baß auch <>ie sog. mäßigen Trinker häufig
gelegentlich Exzesse begehen un<> <>er Zustanb bes 
Angeheitertseins mit einer Steigerung ber Libibo ver
knüpft ist, welche häufig zum geschlechtlichen Verkehre 
führt. Man wirb bei Erwägung <>ieser Umstänbe sich 
<>er tJberzeugung nicht verschließen können, baß auch 
ver sog. mäßige Alkoholgenuß ber Erzeuger für bie 
Nachkommenschaft nicht gleichgültig ist, <>a berselbe 
anbauernb ober vorübergehenb zu einer Schäbigung 
<>es Keimplasmas führen mag, welche sich in einer 
Störung <>er Gehirnentwicklung kunbgibt. Außerbem 
kommt in Betracht, <>aß <>er materielle Aufwanb, ben 
ber sogenannte mäßige Alkoholgenuß in ben Kreisen 
<>er weniger Bemittelten erheischt, bie Aufbringung von 
Mitteln für Bilbungszwecke erschwert ober ganz ver
hinbert unb ben Sinn für höhere Interessen unb Ge
nüsse herabbrückt. 

Der Kampf gegen oie Dummheit schließt oemnach 
als ein wesentliches Moment oen Kampf gegen ben 
Alkoholismus unb oie Trinkgewohnheiten unserer 
Bevölkerung in sich. Die Antialkoholbewegung hat 
zwar bei uns schon manche schöne Erfolge aufzu-
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weisen, wir<> aber lei<>er noch von einem großen Teile 
unserer Gebilbeten als eine überflüssige ober über 
bas Ziel hinausschießenbe Schwärmerei erachtet. Be
bauerlicherweise sinb auch bie Ansichten ber Ärzte 
über Clie gesun<>heitlichen Folgen mäßigen Alkohol
genusses noch geteilt, was von ben Gegnern ber Anti
alkoholbewegung reichlich ausgenützt wirb. 

o 

B. Maßnahmen auf bem Gebiete bes Volks
bilbungswesens*). Der Unterricht an unseren Volks
schulen hat nicht nur <>en Zweck (resp. soll nicht nur 
ben Zweck haben), ben Kinbern gewisse Kenntnisse 
beizubringen, son<>ern bieselben auch zur tJbung un() 
<>amit zur Ausbil<>ung ihrer geistigen Kräfte zu ver
anlassen. Unter allen Maßnahmen, welche auf bie 
Hebung bes intellektuellen Niveaus ber Gesamt
bevölkerung abzielen, muß bem obligatorischen Schul· 
unterricht ()ie birekteste unCl erheblichste Wirkung 
zuerkannt werben. Dies zeigt sehr beutlich bas in
tellektuelle Verhalten ()er unteren Volksschichten in 

*) Aus räumlichen Grünben können hier nur bie im beut
sehen Reiche bestehenben, nicht staatlichen Veranstaltungen 
zur Hebung ber Volksbilbung unb auch biese nur in ge
brängter Kürze Berück5ichtigung finben. Ahnliche Veranstal
tungen zur Hebung ber Volk5bilbung wie in Deutschlanc> 
Hnben sich in fast allen Kulturlänbern unb in einzelnen bieser. 
so in Englanb, ben Vereinigten Staaten unb namentlich in 
Dänemark, Schwei)en uni) Norwegen, ist man erheblich früher 
als auf beutschem BOc>en baran gegangen, bem Volksbilbungs
wesen c>ie ihm gebührenbe Beachtung zu schenken unb Ein
richtungen zu treHen, welche geeignet sinb, auch c>en Ange
hörigen <>er unteren Volksschichten ben Erwerb eines größeren 
Maßes geistiger Kultur zu verschaffen. Besonbers bemerkens
wert ist, öaß man in ben norbischen Länbern Europa's <>ie 
Hebung <>er Bil<>ung ber weiblichen Bevölkerung sich nicht 
viel weniger angelegen sein ließ, wie bie c>er männlichen. 
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jenen Länbern, in welchen von einem obligatorischen 
Schulunterricht noch keine Rebe ist, wie z. B. in Ruß
lanb. Man ist bei uns sehr allmählich baran gegangen, 
öas Maß ber Jugenbbilbung, bas man als ben Er
forbernissen bes bürgerlichen Lebens entsprechenb 
erachtet, zu steigern. Den sechs Schuljahren wurbe ein 
7. unb in neuerer Zeit in ben Stäbten ein 8. hinzu
gefügt. Dazu kam bie Einrichtung von feiertags- unb 
fortbilbungsschulen. Es kann nun hier nicht ber Platz 
sein, barzulegen, in welcher Richtung unser Volksschul
wesen ber Verbesserung bebürftig ist. Die Wege, 
auf welchen bas Ziel bes Volksschulunterrichts zu er
reichen ist - bie Technik bes Schulbetriebs - si nb 
fortwährenb Gegenstanb fachmännischen Stubiums, bas 
schon zu manchen zweifellos wertvollen Neuerungen 
geführt hat. Auch bie Ärzte haben bem Schulbetrieb 
ein erhöhtes Interesse zugewenbet unb burch bas 
Institut ber Schulärzte einen Einfluß auf ben Schul
betrieb gewonnen, ber für bie Erzielung unb Durch
führung schulhvgienischer Maßnahmen sich als von 
großem Nutzen erwiesen hat. Eine sehr wertvolle 
Neuerung ist auch bie seit einer Reihe von Jahren in 
öeutschen Stäbten burchgeführte Einrichtung von Hilfs
klassen für besonbers schwach befähigte (schwachsinnige) 
Kinber, burch welche bei biesen Unterrichtsresultate 
erreichbar werben, bie sich in ben gewöhnlichen Schul
klassen, beren Lehrmethoben für normale Begabung 
berechnet sinb. nicht erzielen Jassen. Wir müssen 
uns hier barauf beschränken, einige Gesichtspunkte 
öarzulegen, bie wir für ben Ausbau unseres Volks
schulwesens als besonbers wichtig erachten. 

Unsere Gesetze erkennen, wie wir schon erwähnten, 
öem Inbivibuum bie Volljährigkeit, b. h. bie volle 
bürgerliche Hanblungsfähigkeit erst mit ber Erreichung 
öes 21. Lebensjahres zu; bie volle Strafmünbigkeit 
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beginnt erst mit bem 18. Lebensjahre. Die Pflicht öes 
Volksschulbesuchs erstreckte sich öagegen bis in öie 
jüngste Zeit nur bis zum 13. resp. 14., öie feiertags
schulpflicht bis zum 16. Lebensjahre. Die frühzeitige 
Beenöigung öes S"chulunterrichts hat nicht nur öie 
folge, öaß ein Teil ber erworbenen Kenntnisse, oft 
ein sehr erheblicher, vergessen, sonöern auch öie 
tJbung öer geistigen fähigkeiten schon in einer Zeit 
unterbrochen wirb, in welcher öieselbe im Interesse 
öer geistigen Entwicklung öes Inöiviöuums noch 
öringenb nötig ist. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
eines großen Teiles unserer Bevölkerung erschweren 
zweifellos öie Ausbehnung öes Volksschulunterrichtes 
über bas 14. Lebensjahr; sie können es aber nicht 
verhinöern, ben aus öer Schule Entlassenen bis zum 
18. Lebensjahre einen Unterricht angeöeihen zu lassen, 
öer öie bis zum 14. Lebensjahre erworbenen Kennt
nisse befestigt unb in gewissen Richtungen erweitert 
unö zugleich geistig anregenö auf öas Inöiviöuum wirkt. 
Unsere Volksvertretung hat sich erfreulicherweise öer 
Erkenntnis von ber Notwenöigkeit eines öerartigen 
Sekunöirunterrichtes nicht verschlossen unb in Art. 145 
öer Reichsverfassung öen Anschluß einer fortbilbungs
schule bis zum 18. Lebensjahre an bie minöestens 
8 Jahre zu besuchenöe Volksschule festgesetzt. 

Mit öer größeren Ausöehnung öes Schulunterrichtes 
ist inöes noch lange nicht öas getan, was öie Hebung 
ber Volksbilöung inbezug auf öibaktische Maßnahmen 
erheisdlt. Vereine sowohl als einzelne Personen haben 
es sich sdlon vor ber Revolution angelegen sein lassen, 
öie Verbreitung nützlicher Kenntnisse unö bie Auf
klärung über wichtige fragen von allgemeinem Interesse 
zu föröern. Es geschieht öies vorzugsweise öurch 
öffentliche Vorträge, öurch öie Abhaltung von Kursen, 
Veranstaltung von Ausstellungen zur Belehrung über 
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besonbers wichtige Gegenstänbe (Arbeitermuseum, hy
gienische Ausstellungen, führungen burch Museen etc.)~ 
Große Verbienste haben sich in bieser Richtung bie 
Volksbilbungs- un<> insbesonbere bie Volkshochschul
vereine bisher erworben, welch letztere <>urch äußerst 
niebrig bemessene Honorare ben Angehörigen ber 
Arbeiterklasse bie Benützung ber von ihnen gebotenen 
Unterrichtsgelegenheitenerleichtern. Dieses Entgegen
kommen hat in ben Arbeiterkreisen auch gebührenbe 
Würbigung gefun<>en unb bie Beziehungen zwischen 
Lehrenben unb Lernenben wurben auch vielfach 
baburch günstig unb für beibe Teile befriebigenb ge
staltet, baß man Vertretern ber Arbeiterschaft (Gewerk
schaften ete.) bas Recht <>er Mitbestimmung bei ()er 
Auswahl ber Unterrichtsgegenstänbe einräumte. 

Zur Aufklärung ber Massen auf hygienischem Ge
biete haben auch bie Vereine für Volkshygiene, sowie 
bie zur Bekämpfung <>er Geschlechtskrankheiten unb 
bes Alkoholmißbrauches manches beigetragen. 

Im Zentrum aller auf Hebung ber Volksbilbung 
gerichteten Bestrebungen unb Veranstaltungen steht 
bei uns gegenwärtig bas Volkshochschulwesen, bas in 
Deutschlanb erheblich später als in ben skanbinavischen 
Länbern zur Entwicklung gelangte. In Dänemark wurDe 
bereits 1844 bie erste Volkshochschule gegrünbet*), 
währenb man in Deutschlanb erst in <>en neunziger 
Jahren mit Erschaffung von Volkshochschulen begann. 
Diese ging lebiglich von Vereinen unb einzelnen ge
meinnützig gesinnten Personen aus, währen<> in neuerer 
Zeit auch manche Kommunen es fü"r ihre Aufgabe 

*) Die bänischen Volkshochschulen wurben in ber folge 
wie bie erste auf bem Lanoe errichtet unb mit Internaten 
versehen, von welchEn fast aussdlließlich' Bauernsöhne Ge
brauch machten. Erst 1910 wurbe eine berartige Anstalt für 
Inbustriearbeiter gegrün()et (bie Schule von Esbjereh). 
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hielten, an ber Hebung ber Volksbilbung burch Er
richtung von Volkshochschulen mitzuwirken. Von staat
licher Seite wurbe namentlich in Preußen bie Förberung 
ber Volkshochschulen als eine wichtige Staatsaufgabe 
-erkannt unb burch Schaffung von Beratungsstellen unb 
öie Erlaubnis ber Benützung von Räumen unb Ein
richtungen staatlicher Anstalten biese Einsicht betätigt. 
In Bayern wurbe eine MittelsteIle für bas Volkshoch
schulwesen von ber Reichszentrale für Heimatbienst, 
Lanbesabteilung Bayern (München) gegrünbet. In An
betracht bes Umstanbes, baß an ber Grünbung ber 
Volkshochschulen sehr verschiebe ne unb voneinanber 
unabhängige Faktoren bisher beteiligt waren, erscheint 
es sehr begreiflich, baß über ben Zweck ber Volks
hochschulen keine Einhelligkeit ber Ansichten besteht 
unb auch bie Einrichtung bieser Anstalten mancherlei, 
z. T. sogar erhebliche Verschiebenheiten aufweist. Es 
barf hierbei auch nicht unberücksichtigt bleiben, baß {)as 
Volkshochschulwesen noch in einem Stabium ()er Ent
wicklung un{) Versuche sich befinbet, bessen Abschluß 
voraussichtlich noch eine Reihe von Jahren in Anspruch 
nehmen wirb. Nach ber vorherrschenben Ansicht soll 
bie Volkshochschule nicht {)azu bienen, ben Teilnehmern 
an bem in ihnen gebotenen Unterrichte eine gewisse 
größere ober geringere Summe von Kenntnissen auf 
bem Gebiete ber Allgemeinbilbung ober irgenbwelcher 
Spezialfächer zu verschaffen, sonbern bie geistigen 
Fähigkeiten, insbesonbere bas Denk- unb Urteils
vermögen auszubilben, um auch benjenigen, welche 
keine höhere Schulbilbung genossen, ein selbstänbiges 
Urteil über öffentliche Angelegenheiten, ebenso wie 
über ihre beruflichen zu ermöglichen unb sie baburch 
zu befähigen, ben Aufgaben eines Staatsbürgers in 
vollem Maße zu genügen. Neben biesem im Wesent
lidten praktischen Ziele wirb ber Volkshochschule viel-
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fach - wenn auch z. T. nur sozusagen nebenher -
eine rein i~eelle Aufgabe zugeteilt, ~ie man sehr ver
schie~en formuliert hat·). Der preußische Hultusminister 
Haenisch hat an ~ie Universitäten eine Auffor~erung 
gerichtet, aus Dozenten un~ an~eren Personen eine 
Beratungsstelle für ~as Volkshochschulwesen zu bil~en. 

für ~ie Tätigkeit ~ieser Beratungsstellen hat ~as 

preußische Kultusministerium Richtlinien aufgestellt, ~ie 
z. T. als sehr wohl angebracht, z. T. aber auch als 
nicht ganz zweckentsprechen~ un~ praktisch kaum 
~urchführbar erachtet wer~en müssen"). 

Von ~en Volkshochschulen in Deutschlan~ lassen 
sich mehrere Typen unterschei~en. Die Hauptunter
schie~e bestehen ~arin, ~aß ein Teil ~er Volkshoch
schulen, un~ zwar ~erjenige, ~em ~ie große Masse 
Zlerselben angehört, eine Teilnahme an Zlem gebotenen 
Unterrichte ohne Unterbrechung ~er beruflichen Tätig-

*) So soll nadt Professor Weitsch ()ie Volkshochschule 
()en Grun()stein zum Bau einer geistig gerichteten Weltan
schauung leg~n. Nach Professor Strecker soll in ()en Volks
hochschulen eine Gemeinsdtaft von Lehrenben unb Lernen()en 
gebilbet werben, in ber jenseits aller Gelehrsamkeit un() 
jenseits aller Alltäglichkeit ()ie Höhen ber Menschheit inner
lich erlebt wer()en. Nach Dr. Mahrholz ist man sich ()arüber 
einig, ()aß bie Volkshodtschule ()en Sinn un() bie Aufgabe 
hat, burch bie Ausbildung unb Freimachung echten Menschen
tums ben großen Bilbungs- unb l<ulturbesitz unseres Volkes 
unb ber Menschheit für je()en Volksgenossen ber willigen 
Herzens ist, lebenbig zu machen. 

**) Das Wichtigste an ben Richtlinien ist bie Forberung 
eines seminaristischen Unterrichts betriebes, bie z. T. wenigstens 
als wohl begrünbet angesehen werben barf. Das Gleiche 
läßt sich nicht von ber Forberung behaupten, baß grunl)
sätzlich keine Vorlesungen, sonbern nur freie Vorträge ge
halten werben sollen. Hierburch würbe bie Auswahl ber 
Lehrkräfte unb ber zu behanbeln()en Stoffe in einer nicht 
zu billigen ben Weise besdtränkt werben. 
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keit ermöglimt, währenb ein anberer Teil ben Eintritt 
ber Teilnehmer in ein Internat verlangt, in bem Woh
nung unb Verpflegung geboten werben unb eine be
ruflime Tätigkeit ausgeschlossen ist. Die Zahl ber 
Volkshomsmulen vom ersten Typus hat im Deutschen 
Reime seit ber Revolution gewaltig zugenom1}len unc> 
zählt gegenwärtig nach Hunberten. Nicht nur sämtliche 
GroßstäMe, auch ein großer Teil ber Mittelstäbte unc> 
selbst manche kleine Stäbte sin() mit Volkshochschulen 
versehen. Der Unterricht, ()er anfänglich nur in Vor
trägen aus ()en verschiebensten Wissensgebieten be
stan(), bie in ben Abenbstunben abgehalten wur()en~ 

hat in neuerer Zeit zumeist eine Umgestaltung er
fahren, bie ein intensiveres Ein()ringen ()er Hörer in 
()en behanbelnc>en Gegenstanc> herbeiführen soll. Dies 
geschieht bac>urch, C>aß man, C>en vom preußischen 
Kultusministerium gegebenen Richtlinien entsprechenc>~ 

<>ie Zahl ber Teilnehmer an ()en einzelnen Kursen 
beschränkt (etwa 30) unc> an ()ie Vorträge Diskussionen 
un() tJbungen geknüpft wer()en, ()en Teilnehmern auch 
Gelegenheit zu selbstäI\()igen Arbeiten auf literarismem 
un() naturwissenschaftlidlem Gebiete (in Laboratorien) 
geboten wirC>. führungen ()urch Museen un() in()ustrielle 
Etablissements, sowie Lehrausflüge wer()en ebenfalls 
verwertet, um ()en Gesimtskreis ()er Teilnehmer zu 
erweitern. Die in kleineren Stä()ten gegrünC>eten 
Volkshochschulen ()ieser Art beschränken ihre Tätigkeit 
z. T. auf ()en betreffenc>en Ort, z. T. veranstalten sie 
Wan()ervorträge in ()er näheren o()er entfernteren 
Umgebung. 

Die Volkshochschulen mit Internaten, ()ie im 
Deutsmen Reime noch spärlich vertreten sin(), haben 
ihren Sitz auf ()em Lan()e. Die Dauer ()es Internats 
beträgt gewöhnlich 1/t Jahr, ()ie Teilnehmerzahl ist 
beschränkt (etwa 50). Der Unterrichtsplan ()er ein-
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zeInen Anstalten weist erhebliche Unterschiebe auf. 
Das Hauptgewicht wirb auf ben persönlichen Verkehr 
~er Lehrer mit öen Schülern, öie Belehrung burdt 
Anschauung unö selbstänbige Tätigkeit öer Lernenben 
gelegt. 

o 
Seit öem Jahre 1919 hat sich öie Volkshochschul

bewegung wie eine wahre flut über Deutschlanb aus
gebreitet unö bereits eine Mehrung öieser Anstalten 
herbeigeführt, öie weit über öas früher in einem Jahr
zehnt Erreichte hinausgeht. So erfreulich biese Tat
sache an sich ist, so wäre es boch irrig, wollte man 
an bieselbe öerzeit schon weitgehenöe· Hoffnungen auf 
eine balC>ige unc> öurchgreifenbe Hebung öes geistigen 
Niveaus unserer Volksgenossen in StaM unb LanCl 
knüpfen. Zunächst erhebt sich bie frage, ob Clie Auf
gabe, bie man öen Volkshochschulen zumeist zuteilt, 
geeignet ist, zu öem erwünschten Ziele zu führen. Die 
Volkshochschule soll, wie erwähnt wurCle, nicht bazu 
öienen, Clen Teilnehmern ein gewisses Maß von Kennt
nissen (Wissensstoff) zu verschaffen, sonbern ihr Denk
unb Urteilsvermögen auszubilC>en, sie zu selbstänbiger 
6eistestätigkeit wenigstens in gewissem Maße zu be
fähigen. M. E. ist jeöoch bie geringe Bebeutung, bie 
öer Mehrung öes Wissens bei bem Volkshochschul
unterrichte beigelegt wirb, nicht ganz gerechtfertigt. 
Die AusbilClung öes Denkmechanismus , öie bas Inbi
viCluum zu leichterer unCl ergiebigerer Denktätigkeit 
befähigt, kann nur öann zu befriebigenben Leistungen 
führen, wenn öem Mechanismus Clas Material zur Ver
fügung steht, öas er im konkreten falle benötigt. 
Man öarf nicht übersehen, baß selbst eine sehr weif
gehen()e Entwiddung bes Denk- unCl Urteilsvermögens 
nicht zu unbegrenzten Resultaten führt. sonbern nur 
Leistungen ermöglicht, bie Clem vorhanöenen Materiale 
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an Kenntnissen unb persönlichen Erfahrungen ent
sprechen. Es ist bekannt, baß selbst sehr gelehrte 
unb geistig hervorragenbe Persönlichkeiten zu schiefen 
Urteilen gelangen, wenn sie sich auf Gebiete wagen, 
auf welchen ihnen ihre fachkenntnisse keine Stütze 
bieten. Es erscheint mir baher nötig, baß bei bem 
Volkshochschulunterrichte neben ber förberung bes 
Denk- unb Urteilsvermögens auch auf Mehrung bes 
Wissensstoffes bei ben Teilnehmern Gewicht gelegt 
wirb une> zwar insbesonbere auf bie Vermittlung jener 
I<enntnisse, e>eren Besitz für jeben Volksgenossen er
forberlich ist, um zu einem selbstäne>igen Urteil über 
staatsbürgerliche Angelegenheiten zu gelangen. Nur 
()aburch wire> es ihm möglich, sich von ber Unter
jochung unter e>ie Parteigewalt, von e>er Bevormune>ung 
<>urch Preßorgane , von ber suggestiven Beeinflussung 
<>urch freune>e, Nachbarn, Vorgesetzte unb insbesone>ere 
()urch Demagogen zu befreien. Die hier in Betracht 
kommenben Kenntnisse zu verbreiten, ist baher eine 
<>er wichtigsten Aufgaben ber Volkshochschule·). Auch e>ie 
in ben oben erwähnten Richtlinien verlangte unb von einer 
Reihe von Volkshochschulen akzeptierte Verknüpfung 
<>er Vorträge mit Diskussionen, t:1bungen ete. bürfte 
sich nicht für alle Wissensgebiete empfehlen. Durch 
<>iese Art e>es Unterrichts wirb bie Teilnehmerzahl 

*) Ich kann nicht umhin, barauf hinzuweisen, baß man 
bas Gebiet ber staatsbürgerlichen Kenntnisse nicht zu enge 
auffassen bart Es barf sich nicht auf bie Kenntnis ber Ver
fassung bes Reiches unb bes einzelnen Staates, bem bas 
Inbivibuum angehört unb bie Einrichtungen in ben ver
schiebenen Sparten ber Staatsverwaltung, sowie bie wichtig
sten Teile ber Gesetzgebung beschränken. Hiezu muß bie 
Geschichte Deutschlanbs, bessen Geographie, Heimatkunbe, 
Geologie, bie Anthropologie seiner Bewohner, sowie eine 
tJbersicht über seine wirtschaftlichen Verhältnisse, Aus- unb 
Einfuhr unb bas Steuerwesen treten. 

Loewenfe.l(), Uber ()ie Dummheit. 2. Aufl. 22 
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beschränkt, so ()aß selbst in Universitätsstä()ten ()ie 
Zahl ()er Lehrkräfte ()em An()range ()er Belehrung 
Suchen()en nicht genügen mag. Außer()em ist ein 
tieferes Ein()ringen in ()en vorhan()enen Stoff in gar 
manchen Wissensgebieten nicht nötig, sofern ()er Er
werb gewisser Kenntnisse zur Erweiterung ()er All
gemeinbiI()ung genügt un() auch eine. eingehen()ere 
Behan()lung ()es Vortragstoffes bei ()en Teilnehmern 
keinen ()auern()en Besitz verbürgt. 

Neben ()en Volkshochschulen un() unabhängig von 
()iesen wur()en in einer größeren Anzahl ()eutscher 
StäMe (fast ausschließlich UniversitätsstäMe) von Stu
()ieren()en un() an()eren Persönlichkeiten, welche an ()er 
Hebung ()er Volksbil()ung mitzuarbeiten für ihre Pflidlt 
hielten, fortbil()ungskurse für Arbeiter eingerichtet, in 
welchen neben ()er Auffrischung un() Ergänzung ()er in 
()er Volksschule erworbenen Kenntnisse ()en Schülern 
auch Unterricht in für ihr praktisches Leben nützlidten 
o()er ihrer Allgemeinbil()ung ()ienen()en fächern erteilt 
wir(). Von ()en Leitern ()ieser J<urse wur()en auch 
Einzelvorträge über gewisse Gegenstän()e, Kunstaben()e 
un() führungen ()urch Museen veranstaltet. Die in 
München abgehaltenen aka()emischen Arbeiterkurse, 
um ein Beispiel anzuführen, fan()en solchen Zulauf, 
()aß alsbal() eine Schule zur Unterbringung ()er Hörer 
nicht mehr ausreichte. Die Unterrichtsgegenslän()e 
bil()eten anfänglich nur Rechnen, Rechtschreiben, Spradl
lehre, Aufsatz un() Schönschreiben. Aber alsbal() er
streckten sich ()ie Kurse auch auf eine große Anzahl 
an()erer fächer, so insbeson()ere technisches un() frei
han()-Zeichnen, Stenographie, Geographie, Staatsbürger
kun()e, Gesun()heitslehre, Literatur, frem()e Sprachen eie_ 
Das Interesse für ()ie Hebung ()er Volksbil()ung hat 
außer()em in Berlin un() einzelnen an()eren Stä()ten 
verschie()ene Organisationen bestimmt, eine Reihe von 
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Unterridttskursen mit sehr geringem Honorar für bie 
Bilbungsbebürftigen ()er großen Masse einzurichten, so 
in Berlin bie mit ()er freien Hochschule vereinigte 
Humbolbt-Hodtschule, ()ie Lessing-Hochschule unb bie 
Urania, weldte ihre Tätigkeit auf naturwissenschaftlidte 
Belehrung besdtränkt, auf biesem Gebiete aber Her
vorragenbes leistet. 

In MÜRdten werben von Lehrern ()er Technisdten 
unb ber Hanbels- Hochschule "praktisdte Arbeiterkurse" 
abgehalten, beren Ziel es ist, "ben Arbeitern Gelegen
heit zur Erfassung ()er tedtnisdten Grunblagen ihres 
Berufs unb ber Nachbargebiete zu geben, ()as Ver
stänbnis ber inneren Zusammenhänge zu wecken unb 
baburdt bie freube am eigenen Sdtaffen zu mehren". 

Daß es eine ()er widttigsten Aufgaben aller auf 
Hebung ber Volksbi1bung gerichteten Bestrebungen 
ist, burdt Grünbung von Bibliotheken un() Lesehallen 
bie breiten Massen mit ben Schätzen unserer Literatur 
bekannt zu machen un() ihnen auch sonst kostenlos 
geeigneten Lesestoff zur Verfügung zu stellen, wurbe 
schon lange erkannt. Erst in ben letzten Dezennien 
hat jebodt ()ie Mehrung ber bem Volke gewibmeten 
Bibliotheken erhebliche fortschritte gemacht unb beren 
Organisation eine Gestaltung angenommen, ()ie bem 
speziell in ()er Arbeiterklasse mehr unb mehr sidt 
ausbreitenben Bil()ungsbebürfnisse Rechnung trägt. 
Man war auch bemüht, bie Bevölkerung kleinerer 
Stäbte unb ber Lanbbezirke mit Büchereien zu ver
sehen, was z. T. in ()er form von Wanberbibliotheken 
geschah. Die Za"hl ()er Dorfbibliotheken, ()ie vor 1895 
nur 1000 betrug, war 1908 bereits auf 5 - 6000 ge
stiegen (nadt Dr. Ernst SdtuItze). In Preußen hat 
man auch burch staatliche Zuschüsse bie Errichtung von 
Dorfbibliotheken , insbesonbere in ben östlichen Pro
vinzen, zu förbern gesucht. Unter ben Vereinen, weldte 

22-
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sich bie förberung bes Volksbüchereiwesens angelegen 
sein lassen, steht in erster Linie bie "Gesellschaft für 
Verbreitung von Volksbi1bung in Berlin", bie sich be
sonbers burch Errichtung unb Unterstützung länblicher 
Bibliotheken große Verbienste erwarb, aber auch sonst 
eine für bie Volksbibliotheken fruchtbare Tätigkeit 
entfaltete (so z. B. burch Herausgabe eines Verzeich
nisses von für biese Anstalten geeigneten Schriften). 
Von anberen Vereinen verbienen Erwähnung: ber 
Zentralverbanb zur ßegrünbung von Volksbibliotheken, 
oer Verein zur Verbreitung guter volkstümlicher 
Schriften, ferner bie "beutsche Dichter-Gebächtnisstiftung 
in Hamburg", <>ie hervorragenben Dichtern burch Ver
breitung ihrer Werke ein Denkmal im Herzen bes 
<>eutschen Volkes setzen will. Von politischen· unCl 
beruflichen Vereinen haben insbesol'l<>ere bie sozial
<>emokratischen <>urch <>ie Griinbung von Bibliotheken 
an zahlreichen Orten <>en Bilbungsbe<>ürfnissen ihrer 
Mitglieber Rechnung getragen"'). 

Mit ber Errichtung von Lesehallen ging es anfäng
lich sehr langsam. Auf bie erste 1874 in friebberg i. H. 
gegrünbete folgte erst 1893 eine zweite in Pforzheim, 
<>ie aus kommunalen Mitteln errichtet wurbe. Erst 
nachbem bie Gesellschaft für ethische Kultur in Frank
furt unb Berlin Lesehallen gegrünbet hatte, ging man 
auch in einer größeren Zahl anberer Stäbte an bie 
Schaffung berartiger Einrichtungen. Altere Volksbiblio
theken wurClen auch vielfach burch Lesehallen erweitert. 
In Berlin war man besonbers eifrig in ber in frage 
stehenben Richtung, so baß 1919 n·eben 28 Volks
bibliotheken 13 Lesehallen ber Bevölkerung zur Ver
fügung stanben. 

*) 1916 waren von 656 Gewerkschaftskariellen bereits 
496 Büchereien eingerichtet, baneben 71 Lesezimmer. 
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Trotz vielseitiger Bemühungen un<> <>er von c>en 
erwähnten unc> anc>eren Vereinen geleisteten Unter
stützung c>es VolksbilC>ungswesens machte <>ie Grün<>ung 
von Volksbibliotheken unc> zwar nicht nur auf c>em 
Lanc>e unc> in kleinen StäC>ten in C>iesem ]ahrhunc>ert 
nicht jene fortschritte, c>ie man erwarten konnte. Be
sonc>ers ungünstig für C>ie Mehrung <>er Volksbiblio
theken erwies sich <>er Einfluß c>es Krieges unc> zwar 
schon c>urch c>en Umstan<>, c>aß c>ie Versorgung c>er 
Armee unc> Marine unc> ihrer Anstalten (Lazarette etc.) 
mit Lesestoff eine ungeheure Zahl von Büchern un<> 
Schriften erheischte. Es ist zu hoffen, <>aß oie för
c>erung c>es Volksbüchereiwesens nunmehr wiec>er von 
gemeinnützigen Vereinen unc> Privaten mit voller Kraft 
fortgesetzt wirc>, un<> auch von kommunaler unc> staat
licher Seite e>ie gebührenc>e Berücksichtigung finC>et. 
Auch einzelne Verleger une> Vereine haben sich be
müht, e>urch Herstellung unc> Verbreitung sehr billiger 
Ausgaben von zur Volkslektüre geeigneten Werken 
unserer unb <>er auslänc>ischen Literatur ber Volks
bilc>ung zu bienen. Vor allem ist hier <>ie Reclam'sche 
Universalbibliothek zu nennen, c>eren überaus reiche 
Zahl von Publikationen c>em Lesebec>ürfnisse aller 
ßevölkerungsschichten Rechnung trägt. Ahnliche An
erkennung unc> Verbreitung, wie e>ie RecIam'schen 
ßänC>e, haben sich oie Wiesbaoener Volksbücher unc> 
e>ie Rheinische Hausbücherei erworben. Die Deutsche 
Dichter-GeC>ächtnis-Stiftung in Hamburg hat sich oarauf 
verlegt, eine beschränkte Anzahl aber vorzüglich aus
gewählter Werke in riesiger Auflage herzustellen unc> 
zu sehr billigen Preisen c>urch <>en Buchhanc>el zu 
verbreiten. Es wäre sehr zu wünschen, <>aß c>er Ab
satz bieser billigen Schriften auch unter c>er länc>lichen 
Bevölkerung <>aourch erleichtert wür<>e, <>aß in jec>em 
Dorfe irgene> ein Geschäft ebenso wie Ansichtspost-
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karten unb Schreib utensilien eine Anzahl speziell als 
Volkslektüre geeigneter Werke feilhält. Bezüglich ()er 
Auswahl ben betreffenben Geschäftsleuten an bie Han() 
zu gehen, bürfte eine Aufgabe sein, ber sich ()ie Volks
bil()ungsvereine kaum entziehen werben . 

. Da nur jene BilZ)ung als echt o()er wahr betrachtet 
werben kann, an ber neben ber Entwicklung bes Ver
stanbes auch z)ie bes Gemüts einen mehr o()er minber 
großen Anteil hat, mußte man schon lange zu ()er 
Erkenntnis gelangen, ()aß ()ie auf Hebung ()er Volks
bil()ung gerichteten Bestrebungen sich nicht auf ()ie 
Förberung ber intellektuellen Leistungsfähigkeit ()er 
Massen beschränken bürfen, son()ern auch bas Gemüts
leben zu berücksichtigen un<> ()aher auch ()ie Anregung 
unb Verebelung ()es Sinnes für ibeelle (ästhetische) 
Genüsse zum Ziele zu setzen habe. Soweit in ()ieser 
Beziehung ()urch Sorge für gute Lektüre, Verbreitung 
()er Schätze unserer Literatur auf ()ie unteren Volks
schichten gewirkt wer()en kann, ist, wie wir schon 
sahen, bereits Z)urch bie Errichtung zahlreicher Volks
bibliotheken un() ()ie Herstellung un() Vertrieb billiger 
Ausgaben wertvoller Werke sehr viel geschehen. Auf 
()em Gebiete Z)es Theaterwesens ist ()agegen vorerst 
im Verhältnis zu bem bestehen ben Bebürfnisse nur 
sehr wenig erreicht wor<>en, obwohl gera()e <>ie 
Bühne mit ihren so mächtig auf Phantasie unb Gemüt 
wirkenben Apparaten besonbers geeignet ist, auch bei 
Ungebil()eten nachhaltig bie Empfänglichkeit un() ()en 
Sinn für i()eelle Genüsse anzuregen. Es hängt ()ies 
<>amit zusammen, ()aß bie Theater mit Ausnahme ()er 
früheren Hofbühnen un() ber Stabttheater zumeist 
allmählich geschäftliche Unternehmungen geworben sin(), 
für beren Repertoir ()er Geschmack ()es Publikums 
un() bamit bie Aussicht auf Rentabilität maßgeben() 
wur()e, was mit einer Berücksichtigung ()er Interessen 
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öer Volksbil~ung nicht gut zu vereinbaren war. Doch 
ließen sich wenigstens in ~en Großstä~ten einzelne 
Theater bestimmen, zu sehr billigen Preisen Vor
stellungen für ~ie Arbeiterklasse zu geben. Ein ge
wisser, aber immerhin noch sehr beschei~ener Fort
schritt in ~er Veranstaltung von Volksvorstellungen 
wur~e ~urch ~ie Tätigkeit einzelner Organisationen 
-erzielt, welche sich ~ie Aufgabe gestellt hatten, ~ie 

Leistungen ~er Bühne für ~ie Hebung ~er Volks
bil~ung nach Kräften zu verwerten. Der erste Schritt 
in ~ieser Richtung geschah in frankfurt a. M. ~urch 

()en Ausschuß für Volksvorstellungen. "Auf Grun~ 
eines Vertrages zwischen ~em Magistrat un~ ~er Neuen 
Theater-Aktien-Gesellschaft, ~er Pächterin ~er Stä~tischen 
Theater, fan~en erstmalig im Jahre 1894/95 Volks
vorstellungen im Opernhaus un~ Schauspielhaus statt. 
Es waren ~ie ersten in Deutschlan~. Seit~em wur()e 
{)urch ()ie fortgesetzten Bemühungen ~es Ausschusses 
()ie Zahl auf 22 Vorstellungen erhöht." In Berlin 
wirkte in gleicher Richtung ~ie Begrün~ung mehrerer 
Unternehmungen, freie Volksbühne, Neue freie Volks
bühne un() ()as Schillertheater. In ~er folge wur()en 
in vielen GroßstäcHen ()urch ~ie Tätigkeit von Organi
sationen o~er auch unabhängig von solchen ~ie Ver
.anstaltung von Volksvorstellungen zu einer mehr o()er 
min()er stän()igen Einrichtung gemacht. Da hie()urch 
für ()ie Bevölkerung ~er mittleren un~ kleinen Stäbte 
nichts geschehen war, suchte man ~urch ()ie Schaffung 
von Wan()ertheatern mit Erfolg einen Ersatz zu liefern. 
Zwei ~ieser Theater haben sich ~urch ihre künstleri
schen Leistungen beson~ere Ver~ienste erworben: Das 
seit 1907 bestehen~e Märkische Wan()ertheater un() ()as 
Rheinisch -Mainische Verban~stheater. Das Märkische 
Wan()ertheater hat in 5 Jahren in 194 Stä~ten 53 Stücke 
2ur Aufführung gebracht, ()arunter viele klassische Dramen_ 
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Auch ~ie Veranstaltung von guten Konzerten, ~eren 
Besuch ~urch sehr billige Preise ~er großen Masse 
zugänglich. gemacht wir~, hat man sich in vielen Stäöten 
angelegen sein lassen, un~ ~ie Schaffung stä~tischer 

Orchester in einer größeren Anzahl ~eutscher Stäc)te 
erleichtert es wesentlich, ~en Genuß guter musikalischer 
Aufführungen auch ~en Massen zugänglich zu madten. 
In neuerer Zeit hat man auch in ~en filmvorführungen 
mit begleiten~en Vorträgen - natürlich nur bei 
zweckmäßiger Auswahl ~es Stoffes - ein für ()ie 
Volksbil~ung wertvolles Mittel erkannt un~ von ()em· 
sei ben sdton entsprechen~en Gebrauch gemadtt. Kine
matographische Vorführungen sin~ auch schon von 
manchen Volkshochschulen unter ~ie Zahl ihrer Unter
richtsmittel aufgenommen worben. Bei ~er Aus~ehnung. 
welche ~ie auf Hebung ~er VolksbiI~ung gerichteten 
Bestrebungen allmählich genommen haben, kann es 
nicht auffällig erscheinen, ~aß man auch ~aran ging. 
an zahlreichen Orten Volksunterhaltungsaben~e zu 
veranstalten, in welchen man vorwalten~ ~urch musi
kalisdte un~ beklamatorische Vorträge ~en Besuchern 
einen Kunstgenuß zu verschaffen suchte, ~er geeignet 
war, ihnen Geschmack für ~erartige e~lere Genüsse 
einzuflößen. Besonbers anerkennenswert ist es, baß 
manche in~ustrielle Großbetriebe, so ~er Kruppsche. 
oie Höchster farbwerke ete. Veranstaltungen ~erartiger 
Unterhaltungsaben~e für ihre Angestellten un~ Arbeiter 
in ~ie Han~ genommen haben. 

So mannigfaltig auch bie ~er VolksbiI~ung ~ienen

oen Veranstaltungen sin~, ~ie wir im Vorstehenöen 
kurz Revue passieren ließen, so ~ürften ~och von 
manchen Seiten Zweifel ~arüber geäußert wereen, ob 
oamit einem ~er wichtigsten Bebürfnisse im Gebiete 
oer Volksbil~ung, ~er Hebung ~er Volksmoral, über
haupt ober genügen~ Rechnung getragen sei. Dieses 
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Be()ürfnis ist heutzutage stärker un() ()ringlicher als 
je zuvor. Die Einsichtsvollen in allen Kreisen unserer 
Bevölkerung, in Sta()t un() Lan() , sin() ()arüber einig. 
()aß ()ie Moral unseres Volkes unter ()en Einflüssen 
()es Krieges un() ()er Revolution gesunken·) un() es 
eine sehr sdtwierige Aufgabe ist, ()iesem tlbelstan()e 
abzuhelfen. Mit ()em Unterridtte in einer Morallehre .. 
wie er ()en Kin()ern ()er freireligiösen Eltern erteilt 
wir() , ist bei Erwachsenen wenig zu erreichen; ein 
soldter Unterridtt übt auch wenig Anziehungskraft aus 
un() ist ()aher auch unter ()en Lehrgegenstän()en ()er 
Volkshochsdtulkurse mit Redtt nicht vertreten .. )~ 
Trotz()em läßt sich nicht behaupten, ()aß ()as Unter
ridttssvstem ()er Volkshochsdtule für ()ie sittliche för
()erung ()er Hörer nichts leiste. Unter ()en Fächern,. 
()ie allgemeinen Gegenstan() ()es Volkshochschulunter
ridtts bil()en, fin()et sich eine Anzahl solcher, ()ie ()em 
Dozenten genügen() Gelegenheit geben, ()ie herrschen()e 
Unmoral sdtarf zu beleuchten un() ()ie sittlichen Ge
fühle una Begriffe ()er Hören()en lebhaft anzuregen 
un() zu stärken. Bei ()em moralischen Rücksdtritt 
unserer Bevölkerung han()elt es sich wahrscheinlich 
weit weniger um eine Schwächung ()er sittlichen Ge
fühle uni) Begriffe, als vielmehr um eine Vermin()erung 
()er seelisdten Kräfte, weldte ()ie antimoralischen (ata
vistisdten) Triebe zu hemmen geeignet sin() (Ver
ringerung o()er Schwin()en ()er furcht vor Strafe, i)er 
furcht vor Einbuße an Achtung unter ()en Mitmenschen etc.)~ 

*) Es sin~ Anzeichen ()afür vorhan~en, ()aß es bei ()en 
an()eren am Weltkriege beteiligten Nationen in ()iesem Punkte 
nicht viel besser ist. 

**) Im meine ()amit eine Morallehre, ähnlich ()er für Kin~er 
als Ersatz ()es Religionsunterrichts berechneten. Vorträge über 
Ethik als philosophisches fam sin() selbstverstän~lim vom 
Volkshochschulunterricht nicht ausgeschlossen. 
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Die Verstärkung bieser hemmenben Kräfte zur nor
malen Intensität bebeutet zwar an sich noch keine 
entsprechenl>e Hebung bes sittlichen Niveaus, kommt 
aber in ihren praktischen folgen einer solchen gleich 
unl> ist auch von. ben Lehrenl>en, l>ie sich ihrer Auf
gabe in vollem Umfange entlel>igen wollen, bei ein
zelnen Gegenstänl>en ohne besonl>ere Schwierigkeiten 
zu erreichen (so bei bem Unterrichte in Geschichte unl> 
Literatur, auf staatsbürgerlichem unl> wirtschaftlichem 
Gebiete etc.). Man muß nur im Auge behalten, l>aß 
<>ie Hebung l>er Sittlichkeit nicht an ben Unterricht in 
irgenl> einem einzelnen fache, sonl>ern an bie Ge
samtheit jener Gegenstänl>e gebunl>en ist, l>ie für l>ie 
Erreichung l>er Ziele bes Volkshochschulunterrichtes 
überhaupt in Betracht kommen. 

Mit l>er Zunahme ber Vereine, l>ie in irgenl> einer 
Weise für l>ie Hebung ber Volksbill>ung tätig sinc>, 
unl> <>er Mehrung <>er von c>iesen geschaffenen Ver
anstaltungen mußte namentlich in <>en Großstä<>ten c>er 
Ge<>anke mehr un<> mehr sich gelten<> machen, <>aß 
<>ie in frage stehen<>en Organisationen <>urch einen 
Zusammenschluß un<> Bi1<>ung einer Art von Zentrale, 
in <>er auch c>ie arbeiten<>e Klasse eine ausreichenc>e 
Vertretung finl>en müßte, eine wesentliche förl>erung 
ihrer Bestrebungen erzielen würl>en. In frankfurt a. M. 
wurl>e <>urch l>en 1890 gegrün<>eten Ausschuß für 
Vclksvorlesungen bereits im vorigen Jahrhunl>ert l>er 
erste Schritt in l>ieser Richtung getan *). Doch hat <>as 
hiemit gegebene Beispiel sich bisher nicht als genügenc> 
anregen<> erwiesen. Ferner lag <>er Ge<>anke nahe, 

*) Neben bem Vorstanb regelt bie Tätigkeit bieses Aus
schusses bie alljährlich von ber Plenarver5ammlung gewählte 
"Engere Kommission", welche aus 12 Mitgliebern besteht, von 
benen satzungsgemäß 5 bem Kreise ber Vortragenben unb 
7 aus ber Reihe ber Arbeiter entnommen werben müssen. 
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<:laß burch Schaffung von Volkshäusern ober Volks
heimen nicht nur für bie Unterbringung ber eben er· 
wähnten Zentrale in bester Weise gesorgt würbe, 
sonbern auch manche Einrichtung getroffen werben 
könnte, welche für bie bestehenben Volksbilbungs
anstalten eine wertvolle Ergänzung bilben würben. 
Eine in ihrer Art gewissermaßen mustergültige Ver· 
wirklichung bieses Gebankens bilbet bas in Wien 
1900 eröffnete Volksheim , <:las seit 1905 in einem 
eigenen, nach au~län<:lischen Mustern für seine Zwecke 
eingerichteten Gebäube untergebracht ist. Dieses ent
hält neben einer Bibliothek mit Lesehalle unb einer 
Turnhalle eine Anzahl größerer un<:l kleinerer Hörsäle 
unb Laboratorien für <:Iie verschiebensten Zwecke, auch 
ein experimentell psychologisches un<> kunsthistorisches 
Kabinett. Die in bem Volksheim gebotenen Lern
gelegenheiten (Vorträge, Demonstrationen ete.) si ne> 
außerorbentlich zahlreich unb mannigfaltig; sie gehören 
zum Teil bem Gebiete ber Allgemeinbilbung, zum Teil 
<:lern bes fachunterrichtes an, unb bie hiermit erzielten 
Erfolge müssen als äußerst günstig bezeichnet werben. 
In Wien geschah 1909 bie Eröffnung eines neuen 
Volksbile>ungshauses. 

Im Deutschen Reiche wure>e 1917 ein beutscher 
Volkshausbunb gegrünbet, ber Propaganba für bie 
Errichtung von Volkshäusern macht, welche als eine 
Sammelstätte bes Gemeinschaftslebens fungieren unb 
zur förberung ber seelischen unb körperlichen BiI· 
<:Iung eie. bienen sollen. Daß bie gutgemeinten Be· 
strebungen bieses Bunbes bisher einen Erfolg hatten, 

Auch in München ist es gelungen, En()e 1920 einen Zu
sarnmenschluß aller ()ern VOlksbil()ungswesen ()ienen()en 
Organisationen herbeizuführen, un() in ()er Reichszentrale 
für H~imat()ienst eine Geschäftsstelle für ()iese neue Organi
sation zu gewinnen. 
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ist nicht ersichtlich. Die Anstalten, bie man als Volks
heime bezeichnen kann, sinb im Deutschen Reiche noch 
sehr spärlich vertreten. I n erster Linie ist hier ()as 
auf Anregung von Ern s tAb bein Jena erbaute Volks
haus zu nennen, an bas sich e>as etwas kleinere 
Berolzheimerianum in fürth anschließt, bas ebenso 
wie bas Jena'sche Volkshaus aus Stiftungsmitteln er
richtet wure>e. 

Wenn man ben ungeheueren Aufschwung berück
sichtigt, welchen bie Tagespresse im verflossenen Jahr
hune>ert genommen, une> e>ie Verbreitung, welche e>ieselbe 
erlangt hat, so sollte man glauben, baß sie auf <len 
Bilbungsstanb bes Volkes einen bee>eutenben Einfluß 
ausgeübt haben müßte. Hievon ist jee>och bei uns 
wenigstens nichts wahrzunehmen, une> man kann sich 
hierüber auch nicht wune>ern, wenn man bie Verhältnisse 
unserer Tagespresse etwas näher ins Auge faßt. Die 
größeren, gut geleiteten Zeitungen bringen wegen ihres 
Preises unb Umfanges nicht in bie unteren Volks
schichten unb e>ie Geistesnahrung , welche biesen von 
ben billigen Blättern gereicht wirb, ist zumeist zu ()ürftig 
unb infolge parteipolitischer Tenbenzen zu einseitig unb 
gefärbt, um ben Gesichtskreis ber Leser zu erweitern 
unb ihre Urteilsfähigkeit zu mehren. Manche bieser 
kleinen Blätter wirken sogar entschieben vere>ummenb. 
inbem sie Aberglauben unb Vorurteile burch bie 
albernsten Erzählungen nähren unb bie auf Hebung 
ber Volksbile>ung gerichteten Unternehmen als Angriffe 
auf bie Religion hinstellen unb e>ie Anhänger un() 
förberer ber Volksaufklärung möglichst zu verunglimpfen 
trachten. Besonbers betrübenb ist, baß sich nicht er
sehen läßt, wie biese Sachlage in absehbarer Zeit 
geänbert werben soll. Wollte man e>en unteren Volks
schichten für geringes Gelb Zeitungen verschaffen, bie 
imstanbe sinb, einen günstigen Einfluß auf '()eren 
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Geistesbill>ung auszuüben, so würbe bies vor allem 
ungeheuere Gell>mittel erforl>ern, an beren Aufbringung 
vorerst nicht zu benken ist. Mehr als von ber Tages
presse ist für bie Förberung ber Volksbi1bung von 
öen ber Unterhaltung unb Belehrung gewibmeten Zeit
schriften zu erwarten, bie nur zur Zeit bebauerlicher
weise ebenfalls zum größten Teile zu teuer sinb, um 
in ben unteren Volksklassen größere Verbreitung zu 
erlangen. Doch könnte auf biesem Gebiete burch 
Volksbill>ungsvereine unb Organisationen, bie sich l>ie 
Aufklärung l>er Massen angelegen sein lassen (Monisten
bunl>, Vereine für ethische Kultur ete.), sehr viel Gutes 
geschehen, wenn man bie Herausgabe von Zeitschriften, 
<>ie lebiglich BiI()ungszwecke ohne jebe Parteitenbenz 
verfolgen unl> in gemeinverstänblicher Form Belehrung 
über alle wichtigen Tagesfragen bieten, in größerem 
Umfange in l>ie Hanb nehmen wollte. Wenn bieser 
Sache von l>en in Frage stehenben Vereinen unl> ge
meinnützig benkenben, bemittelten Privatpersonen Opfer 
gebracht würben, so ließe sich . <>er Preis berartiger 
Zeitschriften in einer Weise ermäßigen, baß bieselben, 
ähnlich ben von manchen Gewerkschaften herausgegebenen 
Schriften, auch von Leuten mit sehr bescheibenen Mitteln 
gehalten werben könnten. Unsere Arbeiter beziehen 
heutzutage Löhne, bie ihnen zum großen Teile wenig
stens bas Halten nicht billiger Zeitschriften ermöglichen 
würl>en.· Allein bei ber Abneigung ber Arbeiter, für 
öerartige Zwecke erhebliche Beträge aufzuwenben, ist 
es bach in hohem Maße wünschenswert, baß sie burch 
<>en Anreiz ber Billigkeit bestimmt werben, sich Zeit
schriften zu halten, bie geeignet sinb, ihre Bilbung zu 
förl>ern. 

Der Einfluß, welchen bie politischen Institutionen 
eines Lanbes auf bas intellektuelle Niveau ber Massen 
äußern, erhellt in markanter Weise aus ben Verhält-



350 -

nissen in Rußlanb. Wir haben bereits gesehen, baß 
bie Regierenben bort allen Bestrebungen feinblich ent· 
gegentraten, bie auf Hebung ber Volksbilbung abzielten, 
ba sie in ber geistigen Unkultur unb bem Stumpfsinn 
bes Volkes eine Grunblage für ben Bestanb ihrer 
Willkürherrschaft erblickten. Die hochherzigen Männer, 
bie ()ort für bie Rechte bes Volkes Gut unb Blut ein
setzten, führten zugleich einen Kampf gegen bie Dumm
heit, ber allerbings wenig fruchtete, ba bie Massen 
weit überwiegenb ber Aufklärung noch unzugänglich 
waren. Die schrankenlose Willkür, mit ber ()as Volk 
unter bem Zarismus von ben Regierenben aus schnö()em 
Eigennutz behanbelt wurbe, rächte sich bekanntlich an 
biesen unb ben Bürgerlichen in furchtbarer Weise. 
Der tJbergang vom zaristischen Absolutismus zum 
bolschewistischen Kommunismus mit a11 seinen Greueln 
unb Torheiten, ben bie Revolution in Rußlanb herbei
führte, wäre nicht möglich gewesen, wenn ber Zarismus 
mit seinen Anhängern nicht systematisch barauf hin
gearbeitet hätte, bas Volk in seiner geistigen Stagnation 
zu erhalten, um seine Urteilsfähigkeit möglichst einzu
schränken. Des Dichters Wort: "Vor bem Sklaven, 
ber bie Kette bricht, vor bem freien Manne erzittere 
nicht" hat sich in Rußlanb wieber in gIänzenber Weise 
bestätigt. 

*) Es genügt, wenn wir hier auf eine Tatsache hinweisen. 
In Rußlan~ wur()e ()er Zar mit seiner familie nach längeren 
Mißhan~lungen ermor()et. Wie viele von ()en Großfürsten 
ein ähnliches Schicksal erlitten, ist uns zur Zeit nicht bekannt; 
je~enfalls sin~ es mehrere. In Deutschlan() wur~e ()agegen 
von ()en 23 enttronten Souveränen ~er einzelnen Bun()es
staaten un~ ()en Mitglie()ern ihrer familie keinem Einzigen 
ein Haar gekrümmt. 

o 0 o 



Schlußbemerkungen. 
c 

Wir sinb am Schlusse unserer, wenn auch etwas 
flüdttigen, boch nicht ganz mühelosen Umschau angelangt. 
Wir haben babei unsere Blicke in bie Vergangenheit 
wie in bie Zukunft schweifen lassen un() nichts entbeckt, 
was uns zu besonberem Stolze auf ben berzeitigen 
Stanb unserer Kultur unb Intelligenz berechtigen könnte. 
Im geistigen Leben ber Völker begegnen wir ähnlidten 
Entwicklungssdtwankungen, wie in bem ber Inbivibuen: 
frühreife auf ber einen Seite unb auffälliges Zurück· 
bleiben auf ber anberen. Unter ben Völkern bes 
Altertums wiesen bie Griedten unb Römer einen Zu· 
stanb geistiger Frühreife auf, ber, wie so oft bei c>en 
Inbivibuen, sich nicht mit ben Bebingungen einer 
längeren Lebensbauer verknüpfte. Der Prozeß geistiger 
frühreife hat sich bei keinem ber europäischen Völker 
ber Gegenwart wieberholt. Die Geisteskultur, bie wir 
bei benseIben finben, ist bas Probukt einer Evolution, 
bie sidt nur sehr allmählidt vollzog, unb vielleidtt liegt 
hierin eine Bürgschaft gegen einen Rückfall in Barbarei. 
Wenn wir bie intellektuelle Entwicklung bes Mensdten 
vom Urmenschen bis zum homo sapiens unb von 
biesem bis zum Kulturmensdten ber Gegenwart, soweit 
bies möglidt ist, verfolgen, läßt sidt kein Grunb für bie 
Annahme finben, baß bie Geisteskräfte bes Mensdten 
einer weiteren Steigerung nicht fähig wären. Dieses 
Wadtsen ber Geisteskräfte vollzieht sich jebodt nach 
ben Erfahrungen, weldte uns bie Vergangenheit an 
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~ie Han~ gibt, ungemein langsam. Die wenigen Jahr
tausen~e menschlicher Geschichte, auf ~ie wir zurück
blicken können, verschwin~en beinahe gegenüber ~en 
ungeheuren Zeiträumen, welche ~ie prähistorische 
Entwicklung ~es Menschen in Anspruch nahm. Auf 
Maßnahmen irgen~welcher Art, welche ~ie Zunahme 
<>er menschlichen Geisteskräfte beschleunigen könnten, 
ist nicht zu rechnen. Wenn wir trotz~em einen in
tellektuellen Fortsduitt unserer Bevölkerung in nicht 
zu ferner Zukunft für möglich halten, so stützt sich 
<liese Annahme auf ~en Umstan~, ~aß ~ie bisherigen 
Lebensverhältnisse ()ie Massen nicht in ~en Stan~ 

setzten, ihre geistigen fähigkeiten voll un~ ganz zu 
entfalten un~ auszunützen. Wir haben ~ie Mittel unb 
Wege kurz ange~eutet, welche geeignet sin~, biesen 
Mißstanb zu beseitigen; ~och geben wir uns noch 
keineswegs ~er Illusion hin, baß bamit schon in BälZle 
viel erreicht wer()en wirb. Zur Zeit, unb jebenfalls 
noch für eine längere Reihe von Jahren sinb ~ie ver
schie~enen Veranstaltungen zur Hebung ~er Volks
bilbung noch nicht so zahlreich un~ zweckmäßig 
organisiert. ~aß sie überall in StaM un~ Lanb eine 
genügen~e Wirksamkeit auf bie Bevölkerungskreise 
ausüben könnten, für welche sie bestimmt sinb. Aber 
auch bie Benützung ~er bereits vorhanbenen Anstalten 
läßt noch zu wünschen übrig. Zweifellos macht sich 
auch in ben Arbeiterkreisen schon seit Jahren ein ge
wisses Bilbungsbe~ürfnis geltenb. Allein es ist gegen
wärtig weber so verbreitet, noch so lebhaft, ~aß man 
Qavon schon große Erfolge erwarten könnte. In 
neuerer Zeit haben sich insbeson~ere zwei Momente 
<>er Ausbreitung unb Verstärkung ~es Bil~ungsver

langens in ~er Arbeiterschaft hinberlich erwiesen, ~a 

sie ~ie Ge~ankenwelt eines sehr großen Teiles ber 
Angehörigen ~ieser Klasse beherrschen: ~as Streben 
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nach Verbesserung ihrer materiellen Lage unb nach 
Mehrung ihrer politischen Mamt, wovon ebenfalls 
materielle Vorteile erwartet werben. Da bie in bieser 
Richtung von ben Arbeitern bisher erzielten Ergebnisse 
keine Hebung ()er Volksbilbung erheischten, ist es 
begreiflich, ()aß bie Bestrebungen ber Massen mehr 
auf bie ihnen unmittelbar Vorteile verheißenben Ge
biete als ben Erwerb weiterer Bilbung gerichtet sinb. 
Vorerst kann es baher als ausgeschlossen erachtet 
werben, ()aß es gelingen wirb, burch bie zurzeit vor
hanbenen unb in Aussicht stehenben Veranstaltungen 
~er Gesamtheit ber arbeitenben Klasse (öie Lanb
bevölkerung eingesmlossen) eine einigermaßen gleich
mäßige, wenn auch nur sehr oberflächliche Bilbungs
tünche beizubringen. Die Unzulänglichkeit ber Mittel 
auf Cler einen Seite unCl Cler in weiten Kreisen noch be
stehenCle Mangel an Interesse für Bilbungsbestrebungen 
irgenbwelmer Art lassen nichts anberes erwarten. 
Es wäre aber ganz unb gar ungerechtfertigt, beshalb 
ben Wert ber berzeitigen Volksbilbungsarbeit gering 
zu schätzen. Die vorhanbenen BilClungsgelegenheiten 
werClen nicht verfehlen, auf bie intelligenteren unb 
geistig regsameren Elemente in ber werktätigen Be
völkerung in zunehmenCler Weise ihre Anziehungs
kraft auszuüben, um beren intellektuelle Leistungs
fähigkeit unb Empfänglichkeit für ibeelle Genüsse zu 
förbern. Die Zahl bieser geistig über ()em Durmschnitt 
ber Masse stehen ben Elemente wirb, wenn aum viel
leicht nimt sehr rasch, boch sicher von Jahr zu Jahr 
sim mehren unö nimt nur bazu führen, baß bie Kluft 
zwismen Clen Gebilbeten unb Bilbungsbebürftigen a1l
mählim überbrückt wirb. Viel wimtiger ist, Claß biese 
Intellektuellen unter ben Arbeitern eine führenbe Rolle 
in ihren Kreisen erlangen unb burch ihren Einfluß 
auch bie nur burchsmnittlich ober weniger begabten 

L 0 ewe n fe I (). tJber ()ie Dummheit. 2. Aufl. 23 
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unb geistig minber beweglichen Elemente für bie Vor
teile einer Bi1~ungsmehrung zugängig machen, b. h. 
auch bei ihnen ein gewisses Bilbungsbebürfnis wecken. 
Erst bann, wenn ~ies erreicht ist, kann an eine Hebung 
bes geistigen Niveaus c>er großen Massen gebadtt 
werben; eine gleichmäßige Bilbung aller Bevölkerungs
elemente bleibt aber auch bann noch unerreichbar, ba 
einer solchen schon ~ie Unterschiebe in ~er Begabung 
ber Einzelinbivi~uen entgegenstehen. 

Die Aufgaben, ~eren Lösung ber Volksbil()un~sw 

arbeit zufällt, sin~, wie wir nicht verkennen bürfen, 
ebenso schwierig als umfassen~ unb ~abei von größ1er 
Bebeutung für ~ie materielle unb geistige Wohlfahrt 
bes Volksganzen. Für bie materielle Wohlfahrt, ba 
ber Wieberaufbau unseres burch ben Weltkrieg bem 
völligen Ruin nahe gebrachten Wirtschaftslebens 'nidtt 
ohne Steigerung unserer Probuktion in quantitativer 
un() qualitativer Hinsicht sich ermöglichen läßt unc> in 
beiben Richtungen ~ie Zahl ber geistig regsameren 
urteilsfähigen Elemente unter c>er Arbeiterschaft von 
größtem Belang ist. 

Für bie geistige Wohlfahrt unserer Nation bilbet 
c>ie berzeitige Zerrissenheit unseres Volkskörpers, bie 
immer tiefer gehen~e unb bebenklichere Spaltung in 
politische unb wirtschaftliche Parteien, sowie in lebig
lich Sonc>erinteressen verfolgenc>e Organisationen unb 
Gruppen ein wesentliches Hinbernis. Dieser überall 
sich hervorbrängen~en um c>as Volksganze unbeküm
merten Selbstsucht kann nur c>urch Weckung unb 
Stärkung bes Bewußtseins ber nationalen Einheit, ber 
Zusammengehörigkeit aller Stämme, Stänbe unb Be
rufe, c>er Interessengemeinschaft aller Volksklassen 
mit Erfolg entgegengewirkt werC>en. Die Volksbilbungs
arbeit unc> insbesonbere bie Tätigkeit ber Volkshoch
schulen ist auch in bieser Richtung wirksam unc> wirb 
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so ~azu beitragen. ~em nationalen Leben eine Ge
staltung zu geben, ~ie es allen Volksgenossen ermög
licht, sich als Bürger eines Staates mit gleichen Rechten 
un~ Pflichten zu fühlen un() an ~essen Kulturgütern 
teilzunehmen, womit auch ~ie Liebe zum gemeinsamen 
Vaterlan~e wie()er erstarken un~ sich ausbreiten kann. 
Soll ~ieses hohe Ziel erreicht wer~en, so ist es aber 
nötig, ~aß ~ie Gebil~eten un() Besitzen()en in Betätigung 
vaterlän~ischer Gesinnung ~en Massen vorangehen un~ 
~urch ihr Beispiel auf ~iese wirken. Zu ()en Pflichten, 
~ie ihnen aus ()ieser Sachlage erwachsen, zählt für alle 
hiezu Befähigten ~ie aktive Teilnahme an ~er Volks
bil~ungsarbeit un~ ~eren materielle Unterstützung 
seitens ~er Begüterten. 

o 0 o 
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Zusätze. 
Zu Abschnitt III B, Seite 108. 

S ch wal b e (Lehrbuch Cler Neurologie,' 1881) hat 
<>arauf hingewiesen, baß Clas geringere Gehirngewicht 
<>er frau mit <>eren geringerem Körpergewicht unc> 
kleinerer Statur zusammenhängen mag un<> Cleshalb 
nicht als AusClruck geringerer Intelligenz aufzufassen 
sei. Das relative Hirngewicht Cler frau bürfte nach 
S ch wal be nicht hinter <>ern <>es Mannes zurückstehen. 
Zu einer ähnlichen Anschauung wie S ch wal be gelangte 
Marchanc> (Uber <>as Hirngewicht Cles Menschen. Biolog. 
Zentralblatt 1902). Dieser Autor kam zu bem Schlusse, 
baß Clas geringere Gehirngewicht Cles Weibes AusClruck 
einer anCleren Organisation Cles weiblichen Körpers über
haupt ist, an ber auch bas Gehirn seinen Anteil hat. 

Zu Ab s ch n i t t I X A, Sei t e 282. 
Die Kultur <>er jüngeren Steinzeit erhielt sich an. 

verschieClenen Orten verschieClen lange. Nach Clen Mit
teilungen Cles Katalogs Cles bayer. Nationalmuseums 
erstreckte sich <>ie ältere Bronzezeit, <>ie wahrscheinlich 
von Cler jüngeren Steinzeit Clurch eine kurze PerioCle 
bes Kupfergebrauchs getrennt war, in Bayern von 
1400 bis 1200 v. ehr. Man Clarf C>emnach annehmen, 
Claß hier Clie jüngere Steinzeit minClestens bis um Clie 
Mitte Cles zweiten ]ahrtausenCls v. ehr. sich erstreckte. 

Zu Abschnitt IX B, Seite 320. 
Das Glück <>er Dummheit hat auch V 0 I ta ire in 

<>er ihm eigenen satirischen Weise in einer kleinen 
Erzählung "I'histoire CI'un bon Brahmin" behanClelt. 
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Ein sehr gelehrter unö reicher inöischer Brahmine 
wohnte in einem prächtigen Hause, in öessen Nähe 
sich öie Hütte einer armen, alten unö geistesschwachen 
frau befanö. Der Brahmine fühlte sich trotz seiner 
glänzenöen äußeren Verhältnisse höchst unglücklich, 
weil öie Ergebnisse seines 40 j'ährigen philosophischen 
Grübelns ihm nichtig erschienen unö er auf all öie 
an ihn gerichteten fragen über öie Welt- unö Lebens
rätsel keine bestimmte Antwort zu geben wußte. Das 
alte Weib, öas in seiner Nähe wohnte, hatte nie 
über eine öer fragen, mit welchen öer Brahmine sich 
stänöig abquälte, auch nur einen Augenblick nachgeöacht. 
Sie glaubte von ganzem Herzen an öie Verwanölungen 
öes Wischnu, unö wenn sie zuweilen etwas Ganges
wasser zu Waschungen erhalten konnte, hielt sie sich 
für öie glüddichste frau e>er Welt. Als öer Brahmine 
auf e>ie Zufrieöenheit seiner armen Nachbarin mit ihrer 
Lage une> öie Unbegrüne>etheit seiner Verstimmung 
hingewiesen wuröe, bemerkte er: "Ich habe mir schon 
tausenömal gesagt, öaß ich glücklich sein könnte, wenn 
ich so bumm wäre, wie meine Nachbarin, une> e>och 
verzichte ich auf ein solches Glück". 

z usa t z z u 5 e i t e 3 5 5. 

Ich habe an früheren Stellen bereits öie Einwänöe 
angeführt, e>ie sich gegen bas an öen Volkshochschulen 
bestehenöe z. T. auch nur geplante Unterrichtssystem 
geltenö machen lassen. Der betreffenöe Teil meines 
Manuskripts war schon im September 1920 abgeschlossen. 
Inzwischen sinö jeöoch Stimmen laut geworöen, welche 
nicht bloß einzelne Anöerungen, sonöern eine förmliche 
Umgestaltung unseres Volkshochschulwesens für nötig 
erachten. So bemerkte Dr. Robert von Ere>berg 
(ßerlin) in einem im Januar Ifb. Jrs. in München ge
haltenen Vortrage, öaß bie Volkshochschulbewegung 
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stark abgenommen habe, weil man zu i:>er Einsicht 
gelangt sei, i:>aß i:>ie Art i:>er Darbietung i:>es Wissens
stoffes, i:>. h. i:>as Unterrichtssystem an i:>en Volks
hochschulen i:>en gehegten Erwartungen nicht entspricht. 
Der Rei:>ner glaubt, i:>aß i:>em vorhani:>enen ßill>ungs
bebürfnisse i:>urch Errichtung von Arbeitsgemeinschaften 
mit Untergruppen, i:>ie erzieherische Arbeit zu leisten 
haben, besser gei:>ient werbe. Dieser Vorschlag läuft 
im Wesentlichen auf bas Seminarsystem hinaus, l>as 
in gewissem Umfange bereits an ben Volkshochschulen 
besteht, unb von i:>em erzieherische Leistungen kaum 
erwartet weri:>en können. Solche sinb nur an l>en 
länblichen Anstalten mit Internaten möglich, nicht aber 
an i:>en stäbtischen Volkshochschulen ober ähnlichen 
Anstalten, an welchen ben Lehrenben alle erzieheri
schen Mittel, wie bie Einwirkung auf bie Schüler 
burch ihr eigenes Beispie~ persönliche Anleitung uno 
Unterweisung, Lob, Taoel usw. mangeln. 

Meines Erachtens ist es zwar sehr bei:>auerlich aber 
nicht zu änbern, i:>aß unserem Volke bie Erziehung, 
beren es noch sehr bebürfte, nicht zuteil werben 
kann. Unser Volk ist als Ganzes in ber Lage eines 
Kinl>es, bem i:>ie häusliche Erziehung fehlt unl> bas 
für seine intellektuelle uno moralische Entwickelung 
auf i:>ie förberung angewiesen ist, i:>ie ihm burch bie 
Schule zuteil wiri:>. Wir müssen uns baher bamit be
gnügen, bas Erreichbare anzustreben, b. h. l>urch 
Mehrung uno Verbesserung aller auf i:>ie ßill>ung i:>es 
Volkes abzielenoen Einrichtungen in seinem intellek
tuellen uni:> sittlichen Verhalten allmählidt Ani:>erungen 
herbeizuführen, oie in gewissem Maße wenigstens i:>ie 
Wirkung ber Erziehung ersetzen können. 

C [J 
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