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Vorwort znr ersten Anflage. 

Die vorliegende Arbeit 'ist die erweiterte Ausarbeitung eines auf der 

letzten Naturforscherversammlung in Karlsruhe (September 1911) iiber das 

gleiche Thema erstatteten Referates1). 

Die zu diesem Thema gehorigen, von mir jedoch nicht beriihrten 

Fragen der speziellen klinischen Psychiatrie sind von dem Korreferenten. 
Herrn Direktor A. Schott in Stetten, behandelt worden2). 

Freiburg i. B., November 1911. 
Oswald Bumke. 

V orwort znr zweiten Anflage. 

Der Weltkrieg hat uns auch in der Entartungsfrage vor Probleme ge

stellt, an die bei Ausarbeitung der ersten Auflage dieses Buches kaum jemand 
denken konnte. Er hat zugleich manche Frage beantwortet, die damals noch 

offen gelassen werden muBte. Insofern bedurfte namentlich der letzte Ab

schnitt dieses Buches wesentlicher Anderungen. 
Dagegen habe ich den urspriinglichen Charakter und den Umfang der 

kleinen Schrift moglichst zu erhalten gesucht. In dieser Hinsicht sind nur 
die allgemeinen Gesichtspunkte gegeniiber den rein psychiatrischen etwas 

starker herausgearbeitet worden. Dies soll auch der veranderte Titel3) zum 
Ausdruck bringen. 

Herrn und Frau Dr. Schneider bin ich fUr die literarische Vorberei

tung der Neuauflage und fiir die Durchsicht der Korrekturbogen zu Dank 
verpflichtet. 

Leipzig, Marz 1922. Oswald Bumke. 

1) Bericht dariiber siehe Zeitschrift fiir die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 
Referate und Ergebnisse IV. 2. p. 141 und AUg. Zeitschr. f. Psych. 68. 1911. 

2) AUg. Zeitschrift fiir Psychiatrie. 68. 1911. 
3) Die erste Auflage war unter dem Titel: »"Ober nervose Entartung« als erstes 

Heft der »Monographien aus dem Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie« erschienen. 
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I. Einleitnng. 
Die Entartungsfrage ist sehr alt. Die Beobachtung, daB Volker und Ge

schlechter kommen und gehen, steigen und fallen, hat schon friih nach den 
Gesetzen dieses Schicksals fragen lassen, und wer den Verfall sah oder zu sehen 
glaubte, hat gewohnlich nicht bloB schlechte Einrichtungen dafiir verantwortlich 
gemacht, sondern auch seine Zeitgenossen gescholten, well sie den V orfahren 
an Wert - wirklich oder vorgeblich - nicht gleichstanden. Zuweilen schwillt 
die Klage und der Ruf nach Hille, noch heute horbar, an, aber eine Zeit, die frei 
von Sorge geblieben ware, hat es unter Kulturvolkern wohl niemals gegeben. 

Wo aber ein Volk wirklich zugrunde gegangen ist, und ebenso fast immer 
dann, wenn in bestimmten Zeiten die Furcht vor dem Verfalllebhafter geworden 
ist, da horen wir auch von nervoser Entartung, von Krankheit, Verbrechen 
und vom Niedergang der Sitten. Vielleicht waren nicht begriindete Klagen oft 
nur der Ausdruck einer seelischen Schwache und Reizbarkeit, aber dann waren 
doch wenigstens ihre Urheber Opfer der Degeneration. Man sagt, wirklich ent
artete Zeiten hatten sich immer iiber ihren Zustand getauscht oder gar gemeint, 
auf der Hohe zu stehen; das ist kaum ganz richtig, aber sicher wurde nach
traglich beinahe jedes vom Schicksal ausgetilgte Volk als krankhaft geschwacht 
und als sittlich gesunken bezeichnet. 

Trotzdem taucht die Entartungsfrage in der Psychiatrie verhaltnismaBig 
spat auf. Hier ist sie als ein Zweig der Erblichkeitslehre erwachsen, die seit 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts die atiologischen Anschauungen der Irren
arzte beherrscht - also scheinbar unabhangig von allen historischen und sozialen 
Erwagungen und unabhangig auch von der landlaufigen Furcht vor dem Nieder
gang eines Volkes, oder wie man heute sagt: einer Rasse. Aber diese Unabhan
gigkeit ist wirklich nur scheinbar. Morels schopferische Arbeiten fallen gerade 
in die Zeit, in der die wissenschaftliche Psychiatrie, neben den eigentlichen 
GeistesstOrungen, Formen und AuBerungen seelischer Abweichungen zu be
handeln begann, die friiher lediglich vom ethischen oder hochstens vom sozialen 
Standpunkte aus betrachtet worden waren. Selbstmord, Verbrechen, Laster 
und aIle Arten sittlicher oder intellektueller Schwache sonst haben immer schon 
als Anzeichen des Verfalles gegolten, und nur die Verwandtschaft dieser Erschei
nungen mit den Geisteskrankheiten war friiheren Zeiten entgangen. Ais die 
Psychiatrie auch sie in ihr Forschungsgebiet hineinbezog, muBte sie die Ent
artungsfrage iibernehmen und an ihrer Losung mitarbeiten. 

Mitarbeiten. Denn einseitig, von rein psychiatrischen Gesichtspunkten aus, 
laBt sich die Frage schlechterdings nicht behandeln. Es ist versucht worden, 
aber vielleicht ist die durch Morel eingeleitete wissenschaftliche Entwicklung 
gerade darum so bald ins Stocken geraten. 

Auch die Fortschritte, die wir in unseren Tagen angebahnt sehen, sind einer 
Ausdehnung des psychiatrischen Interessenkreises zu verdanken. Jetzt ist es 
die so~iale Stromung unserer Zeit, die das Problem immer von neuem an 
die Oberflache treibt und nicht aus unseren Augen verschwinden laBt. 

Bumke, Entartung. 2. Auf!. 1 



2 Einleitung. 

Dazu kommt noch anderes. Ob ein Volk oder ein Geschlecht sich auf der 
Hohe halt, steigt oder sinkt, das war von jeher schon eine politische oder eine 
soziale Frage. Ala sie aber in wenig anderer, nur etwas engerer Form auch von 
Arzten gestellt wurde, da stand die ganze Naturwissenschaft schon im Zeichen 
der Evolutionstheorie. So ist die Entartungslehre von ihren ersten Anfangen 
an mit dem Entwicklungsgedanken verkniipft, und nicht zufallig ist der 
Schwerpunkt bei ihrer Behandlung in den letzten Jahrzehnten ins anthropo
logische Gebiet geglitten. Degenerations- und Rassenprobleme gehoren heute 
untrennbar zusammen. 

Daraus ergibt sich ohne weiteres eine nahe Beziehung auch zur Geschichte. 
Entartung laBt sich immer nur a18 Vorgang, als Entwicklung, wo sie den Men
Bohen betrifft, also nur historisch begreifen. Wir wissen heute noch nicht einmal, 
ob die Geisteskrankheiten in unseren Tagen zunehmen oder nicht, und wir 
werden aus dieser einen Tatsache lernen miissen, daB die Entartungsfrage am 
gegenwartigen, lebenden Geschlecht allein nicht gelost werden kann. Nur aus 
der Beobachtung vieler Generationsfolgen, die dem einzelnen versagt bleibt, 
und nur durch den Vergleich dieser Geschlechter kann die Richtung deutlich 
werden, in der die Kurve ihres Schicksals verlauft. 

Deshalb wird die Psychiatrie hier stets historischer Hille bediirfen; sie 
muB, und zwar lediglich unter dem Gesichtswinkel ihrer nachsten eigenen Auf
gaben, zu erfahren suchen, ob sich in irgendwelchen geschichtlichen Zeiten, 
etwa in denen des politischen Niederganges, eine fortschreitende Verschlechte
rung der seelischen Gesundheit feststellen laBt 1 ). N ur auf diese Weise wird 
sie der Gefahr entgehen, zufallige Entwicklungen mit gesetzmaBigen zu ver
wechseln, und nur so wird sie in die Lage kommen, dem lebenden Geschlecht 
eine Prognose zu stellen. 

So beriihren sich an diesem Punkte, bei der Losung einer Aufgabe, sonst 
scharf getrennte Gebiete der Wissenschaft. Historiker, Nationalokonomen, 
Anthropologen und Arzte vereinigen sich zu gemeinsamer Arbeit oder soUten 
es tun. Man wird nicht sagen diirfen, daB die Medizin die Fiihrung iibernommen 
und behalten hat; angesichts der ungeheuren popularen Literatur, die seit Jahr
zehnten in allen .moglichen Formen und stets unter medizinischen Gesichts
·punkten die Entartung behandelt, konnte es wohl so scheinen; aber wer ehrlich 
sein will, muB zugeben, daB die wissenschaftlichen Leistungen seit Morel den 
Anspruch nicht rechtfertigen. Gewi.B ist auf klinischem Gebiete, in der Erfor
schung der Leiden, die man heute als Entartungszustande bezeichnet, manches 
erreicht worden; die Grundfragen jedoch, was denn Entartung ist, und ob es 
das, was man so nennt, iiberhaupt gibt, die sind keineswegs haufig und noch 
seltener ganz zielbewu.Bt in Angriff genommen oder gar gelost worden. 

Man wird sie aber doch Iosen miissen, wenn man erfahren will, ob wir selbst 
entartet sind und durch Entartung zugrunde gehen. 

1) Ob die Geschichte aus psychiatrischen Untersuchungen dieser Art jemals wird 
Nutzen ziehen konnen, mull hier dahingestellt bleiben. Voraussetzung dafiir wire wohl der 
Nachweis, daB der Entartung im psychiatrischen Sinne heim Untergang der Volker eine 
ursii.chliche Bedeutung zukommt. 1st sie nur eine Folge des VerfaIls, ein Symptom des 
drohenden Untergangs, so wird sich der Historiker vielleicht hegniigen, ihr Vorhanden
sein festzustellen. 



II. Wesen der Entartung. 
Vielleicht ist die Losung der Entartungsfrage sehr einfach. Vielleicht gibt 

es gar keine Entartung. Gewichtige Stimmen haben sich gegen Morels Lehre 
und die seiner Nachfolger gewandt, und Rieger sagt geradezu: das Wort Ent
artung ist eine deklamatorische Phrase. Andere wieder halten gerade diese 
Frage fur eine der dringendsten unserer Zeit, und Kraepelin meint, ihre Er
orterung musse zunachst standig auf der Tagesordnung bleiben. Solche Unter
schiede der Auffassung konnen in einer verschiedenen Beurteilung der Tat
sachen begrundet sein, und wirklich betrifft die Meinungsverschiedenheit zwischen 
Kraepelin und Rieger in erster Linie tatsachliche Fragen wie die, ob die 
Geisteskrankheiten zunehmen oder nicht. Trotzdem wird man hier, wie uberaIl, 
wo eine Einigung gar nicht erfolgen will, auch danach fragen miissen, ob denn 
der Sinn des Wortes Entartung feststeht, und ob nicht ein MiBverstandnis 
moglich ist. 

In der Tat hraucht man nur mehrere Arbeiten miteinander zu vergleichen, 
urn zu sehen, daB hier ganz besondere Schwierigkeiten vorliegen. Die groBte 
besteht gerade darin, daB das Vorkommen von Ent!trtungsvorgangen bestritten 
wird. So handelt es sich in diesem FaIle nicht darum, fiir einen anerkannten 
Tatbestand nach einer kurzen erschopfenden Formel zu suchen, und auch nicht 
urn die schwerere Aufgabe, das Gemeinsame mehrerer verwandter Tatbestande 
herauszuheben. Sondern: die Tatsachen sollen erst festgestellt werden, und 
wir miissen sogar mit der Moglichkeit rechnen, daB es gar nichts gibt, was man 
verniinftigerweise Entartung nennen konnte. 

Was heiBt Entartung1 1 ) Das Wort war langst da, als Morel iiber Degene
reszenzen zu schreiben begann, und es wird nach wie vor von den verschiedensten 
Seiten und bei den verschiedensten Anlassen gebraucht. "Die Wissenschaft ist 
ein spat geborenes Kind", sagt Moebius. "Die Begriffe, mit denen wir wirt
schaften, sind meist nicht zum wissenschaftlichen Gebrauche gebildet worden, 
sondern im taglichen Leben entstanden." 1m tag lichen Leben aber bedeuten 
die Worte "Entartung" und "entartet" ein moralisches Werturteil. Ein 

1) lch weiB, daB theoretische Erorterungen, wie sie hier folgen, in medizinischen 
Abhandlungen ungern gesehen und ffir iiberfliissige Spekulationen gehalten werden. 
Diesmal kommt, wie gesagt, als erschwerender Umstand dazu, daB diese Ausfiihrungen 
in den Tatsachen keine feste Basis finden und deshalb zunii.chst vollends ohne prakti
schen Wert zu sein scheinen. Trotzdem konnen sie nicht unterdriickt werden, weil jede 
psychiatrische Abhandlung iiber Entartung, die nicht von einem festen Begriffe aus
geht, notwendig kritiklos werden muB. Die "Deklamationen", iiber die Rieger mit 
Recht schilt, waren nicht moglich, wenn jeder Auslassung iiber Degeneration eine Be
merkung dariiber vorausgeschickt wiirde, was unter Entartung verstanden sein solI. 

1* 



4 Wesen der Entartung. 

enta.rtetes Kind ist ein besonders scblechtes· Kind, bei erwachsenen Personen 
bezeichnet da.sselbe Beiwort Verbrecher und Schurken, und unter einem degene
rierten Aussehen versteht ma.n da.s eines heruntergekommenen Menschen. Es 
ist kein Zweifel, da.B die Medizin dem Worte diesen Sinn nicht unterlegen 
will, denn sie ha.t mit moralischen Werturteilen nichts zu tun. Aber schlieBlich 
sprechen doch a.uch wir vom degenera.tiven Cha.ra.kter der Hysterischen, von 
degenera.tiven Beimengungen zu dem Bilde einer sonst typischen Psychose, von 
degenera.tiven Personlichkeiten. Meinen wir da.bei nicht gera.de den unerfreu
lichen Cha.ra.kter vieler hysterischer Personen, die Unwa.hrh:a.ftigkeit und den 
Egoismus z. B., nicht die besondere, hamisch-querulierende Art ma.ncher Mania.ci, 
das riicksichtslose, iibertriebene J a.mmern bestimmter melancholischer Frauen 1 
Es ware gewiB nicht schwer, an der Hand von Krankengeschichten den Beweis 
zu erbringen, daB sich der Eindruck der Enta.rtung nicht ganz selten auf die 
Beobachtung sittlicher Febler gegriindet hat. 

Selbstverstandlich ware das dann zulassig, wenn bestimmte ethische Mangel 
als sichere Zeichen der Entartung gelten konnten. Das ist moglich; ob es er
wiesen ist, kann hier noch dahingestellt bleiben. Sicher konnen ganz allgemein 
sittliche Fehler ebenso gut AuBerungen einer psychisch~n Storung sein als intel
lektuelle. Ob sie aber zur Entartung innigere Beziehungen ha.ben als andere 
Krankheitszeichen, steht dahin. 1st es der Fall, so miissen wir bei der Verwer
tung des Symptoms immer noch besonders vorsichtig sein, um nicM durch 
allgemein menschliche Erwagungen beeinfluBt zu werden~ Den schwachsinnigen 
Sohn normaler Eltern nennt auch der Irrenarzt nur schwachsinnig; es ist gewiB 
unrichtig, ihn entartet zu nennen, nur weil er moralisch entgleist ist. 

Also: daB das Wort Entartung in der Psychiatrie keine moralische Ver
urteilung enthalten soll, das steht, unabhangig von der Beantwortung der oben 
aufgeworbenen Frage, fest. Aber deshalb ist der Begriff keineswegs von jedem 
WerturteiI iiberhaupt £rei. Das liegt schon im Wort; die Abart l ) kann ebenso 
wertvoll sein wie die Art oder sogar wertvoUer. Aber was entartet ist, das ist 
schlechter als die Art selbst. Eine Begriffsbestimmung, die das nicht zum 
Ausdruck brachte, wiirde den klaren Wortsinn vergewaltigen. 

Damit erhebt sich ein Einwand, der sich gera.dezu gegen jede arztliche Be
handlung des Entartungsproblems richtet. Es ist der, der gegen Lombrosos 
Lemen vom geborenen Verbrecher und vom abnormen Genie, gegen die von 
Moe bi us geschaffenen Pathographien und gegen vieles andere erhoben worden 
ist, was in das Grenzgebiet zwischen Psychiatrie und Kulturwissenschaften faUt. 
DaB sehr unerfreuliche Grenziiberschreitungen im einzelnen vorgekommen sind, 
muB den Gegnern dieser Forschungsrichtungen ohne weiteres zugegeben werden. 
Ob aber eine irztliche Beha.ndlung derartiger Fragen iiberhaupt zulassig und 
moglich ist, das hangt in letzter Linie nicht vom Geschmack und Takt, sondern 
von der Definition des Begriffes Enta.rtung abo Beka.nntist Max N orda us 
ungliicklicher Versuch, alle Kunstleistungen seiner Zeit, die ihm peraonlich un
sympa.thisch waren, als Symptome der Entartung, und zwar einer rein arztlich 
versta.ndenen Enta.rtung zu bra.ndma.rken. Da.B Entgleisungen dieser Art ver-

1) Walton wendet sich mit Recht gegen die moderne Neigung, jede individuelle 
Besonderheit a.ls Entarlung zu bezeichnen, und mahnt erneut, in solchen Fillen (Talent, 
Genie UBW.) nur von Abweichung (Deviation) zu sprechen. 



Begriffsbestimm ung. 5 

mieden werden sollten, daruber sind wir heute wohl aIle mmg. Aber daraus 
folgt noch nicht, daB aIle bisherigen Erorterungen der Entartungsfrage, die uber 
das unmittelbar medizinische Gebiet hinausgingen, grundsatzlich verfehlt waren. 

Die Philosophie lehrt, daB die Naturwissenschaft mit Werturteilen nichts 
zu schaffen habe; das Werten sei Sache der Kulturwissenschaften. "Es gibt 
fur die Naturwissenschaft uberhaupt keine ,hoheren' oder ,niederen' Organismen, 
wenn das heiBen solI, daB die einen mehr Wert als die anderen haben", schreibt 
Heinrich Rickert. Das ist gewiB richtig, aber das Recht der Medizin, nor
male und entartete Menschen zu unterscheiden, wird dadurch nicht beruhrt. 
Bei dieser Unterscheidung werden ja weder ethische noch asthetische, sondern 
biologische Werte beurteilt. Wahlen wir, um das zu zeigen, ein Beispiel, 
das auf der Grenze von Psychiatrie und Ethik gelegen ist - die Folgerungen 
fur die Beziehungen der Medizin zur Asthetik ergeben sich dann von selbst. 
Fur einen Augenblick moge - gleichviel ob mit Recht oder Unrecht - ein 
schwachsinniger, also sicher krankhafter Verbrecher entartet genannt werden. 
Die Ethik wird ihn fur weniger wertvoll halten als einen gesunden, tuchtigen, 
sozialen Menschen. Den Arzt geht diese Betrachtungsweise nichts an, fUr ihn 
ist dieser Verbrecher nur krank. Aber alle Kranken bilden, unter einem gemein
samen Gesichtswinkel betrachtet, eine Gruppe, die unter der der gesunden 
Menschen steht. Es ware spitzfindig und unwahr, anstatt "unter" "neben" 
zu sagen; nur ist der MaBstab fur diese Unterscheidung kein moralischer, son
dern ein biologischer. Von diesem Standpunkte aus erscheint Gesundheit zweck
maBig, Krankheit zweckwidrig, und ein entarteter Mensch fUr sich oder fur 
die Gesellschaft oder aber fur beide unzweckmaBig veranlagt. 

1st diese Auffassung richtig und wirklich naturwissenschaftlich, so muB sie 
nicht bloB fur den Menschen, sondern fUr die gesamte Biologie, insbesondere 
auch fur alle Tiere gelten. Allerdings scheint hier noch eine Schwierigkeit zu 
bestehen. Die Naturwissenschaft kennt keinen Zweck, sie betrachtet die Dinge 
lediglich vom Standpunkt der Kausalitat. Eine Tierart ist nicht kraftiger und 
fortpflanzungsfahiger, um eine andere zu verdrangen, sondern sie verdrangt 
sie, weil sie kraftiger ist. Wenn uns die siegende Art zweckmaBiger erscheint, 
so beruht das auf einer Tauschung, auf der Verwechslung von Ursache und 
Wirkung. Denkt man diesen Gedanken zu Ende, so wird in der Tat alles auf 
eine Stufe gebracht; Gesundheit und Krankheit, Norm und Anomalie, Art, 
Abart und Entartung, keines erscheint zweckmaBiger als das andere. Das ist 
keine leere Spekulation. Kein Geringerer als Virchow hat jeden Fall von 
Deszendenz im Sinne Darwins, d. h. jede Abweichung vom Typus des elter
lichen Organismus, als einen krankhaften Vorgang aufgefaBt, und der Psychiater 
Arndt hat jede Variation als Entartung bezeichnet. Damit ist dann freilich 
jedes Werturteil beseitigt, das Genie, und ware es auch ganz frei von patho
logischen Zugen, steht fur den Blick des Naturforschers auf einer Stufe mit 
dem Idioten und dem Verbrecher. 

Das ware dann richtig, wenn es nur A barten gabe. Sehen wir von der Ent
artung zunachst ganz ab, so macht allein die Tatsache der Krankheiten diese Auf
fassung unmoglich. Die Zwecke des Einzelnen verlangen, daB er gesund ist, die 
Gesellschaft muB von ihren Mitgliedern dasselbe wunschen. Was aber fur den 
Menschen gilt, gilt fur die Tier- und Pflanzenwelt genau so. Nicht bloB der 



6 WeBen der ·Entartung. 

Mensch, sondern jedes Lebewesen und jede Art hat zum mindesten den Zweck, 
sich zu erhalten und durchzusetzen. Somit gilt Kraepelins Definition: "Mit 
demNamenderEntartung bezeichnen wir dasAuftreten vererbbarer 
Eigenschaften, welche die Erreichung der allgemeinen Lebensziele 
erschweren oder unmoglich machen", fiir Tiere ebensowohl wie fiir Men
schen. Alles, was oben vom verbrecherischen Menschen gesagt wurde, laBt 
sich ohne weiteres auf die Tierwelt iibertragen. Ein Tier, das sich nicht fort
pflanzen kann oder seiner Anlagen wegen seinen Feinden preisgegeben ist, ist 
unzweckmaBig organisiert. Deshalb wird ein typisches Beispiel fiir die Ent
artung immer jene Taubenart bleiben, deren Schnabel durch fortgesetzte Ziichtung 
zu schwach geworden war, um ohne menschliche Hille das Ei sprengen zu konnen. 

Auch daB die Zwecke des Einzelnen und die des Ganzen wechseln, und daB 
sich beide nicht immer decken, andert an dieser Sachlage nichts. Der nicht 
entdeckte Verbrecher' ist fiir sein personliches Wohl unter Umstanden sehr 
zweckmaBig geartet, aber er ist schadlich fUr die Gesellschaft. Etwas anders 
steht es schon urn ein Entartungsproblem, das unter dem Schlagwort: "die 
Ausrottung der Besten" neuerdings viel erortert wird. Das fiir die Art 
bedrohlichste Symptom, die zunehmende Unfruchtbarkeit, findet sich gesetz
maBig gerade bei den geistigen Fiihrern eines Volkes, den Tragern der Kultur. 
Auch sie wird man also als entartet bezeichnen diirfen, wenn man nur voran
schickt, daB die Degeneration eine partielle sein kann und sehr oft ist. 

Wir wiirden also, als das Ergebnis der bisherigen Oberlegungen, mit Moe bi U'S 

und anderen, als ein wesentliches Merkmal der Entartung eine (fiir den 
Einzelnen oder fiir die Gesamtheit) ungiinstige oder besser noch: unzweck
mii.8ige Abweichung yom Typus ansehen. DaB fiir praktische Zwecke eine 
gewisse Starke dieser Abweichung gefordert werden muB, versteht sich von 
selbst, und ebenso, daB dieses Merkmal nich t das einzige sein kann. Bliebe 
es das, so umfaBte der Begriff Entartung von vornherein alle iiberhaupt denk
baren Krankheiten - wohl neben vielem anderen. Nicht alles, was unzweck
maBig ist, ist zugleich krank, und wenn der geistige Standpunkt eines Volkes 
und damit seine Kulturleistungen von Geschlecht zu Geschlecht sinken, so 
braucht dem nichts Pathologisches zugrunde zu liegen; Ahnliche Dinge sind 
auch auf korperlichem Gebiet denkbar, und in allen solchen Fallen konnte der 
Entartungsbegriff, gerade wenn er in dieser Hinsicht indifferent gefaBt wiirde 
und iiber Gesundheit oder Krankheit an sich nichts aussagte, von Nutzen sein. 
Nur wiirde aus einer so allgemeinen Fassung ohne weiteres folgen, daB man 
innerhalb des groBen Entartungsbezirkes einen kleineren als arztliches Gebiet 
abstecken miiBte. Dabei kann dann natiirlich kein anderer MaBstab in Frage 
kommen, als der, der zwischen Gesundheit und Krankheit unterscheidet. So 
hatte schon Morel geschrieben: "Degenerescence 'et deviation maladive 
du type normal de l'humanite sont donc dans une pensee une seule 
et meme chose ...... ". 

Seitdem hat man ziemlich oft versucht, die nervosen Entartungserschei
gungen als etwas aufzufassen, was zwischen gesundem und krankem Geschehen 
gelegen ware. Das erscheint uns unmoglich. Den Arzt jedenfalls gehen - mag 
es sich auch um Selbstmord oder Verbrechen handeln - immer nur krankhaft 
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entstandene Zustande an. Nur darf er dabei den Unterschied zwischen v6ao~, 
der Krankheit als Vorgang,und na30;, dem Leiden als Zustand, nicht vergessen 
(s. Aschoff). Die Entartung im medizinischen Sinne ist die Folge einer Krank
heit, braucht jedoch selbst keine Krankheit mehr zu sein. Der Verbrecher, 
der nicht bloB yom Standpunkte der Ethik, sondern auch von dem der Psy
chiatrie entartet ist, ist naturlich nicht auf die Weise krank, wie einer, der Fieber 
hat; aber sein Leben ist bestimmt durch die Folgen einer weit zuruckliegenden 
Erkrankung der bei seiner Entstehung vereinigten Keime. Alkoholismus der 
Eltern z. B. solI - die Tatsachen mussen, wie gesagt, spater gepruft werden -
zu solcher Entartung fuhren. 1st diese oder sind ahnliche Ursachen fur die 
Minderwertigkeit nachgewiesen, wahrscheinlich oder auch nur denkbar, so ist 
der betroffene Mensch Gegenstand der medizinischen Betrachtung, im anderen 
Falle nicht. DaB die Definitionen von Krankheit (voao;) und Leiden (na{}o;) 
selbst schwierig sind, und daB das gesunde und das kranke Leben flicEende 
Dbergange verbinden, beruhrt diese grundsatzliche Beurteilung der Frage nicht. 

Viel wichtiger als diese Erwagungen, die beinahe selbstverstandlich er
scheinen, aber doch oft vernachlassigt worden sind, ist die Verstandigung uber 
ein anderes oder vielmehr uber das andere Merkmal der Entartung, das 
wie das erste im Namen schon angedeutet ist. Die Degeneration muE sich auf 
die Art beziehen. Das ist selbstverstandlich und kann dem Wortsinn nach 
einfach heiBen: entartet ist, was im Vergleich zur Art schlechter ist. Dann 
ware wieder jede Krankheit Entartung, und mit dem ersten Merkmal, mit der 
Abweichung yom Typus, ware der Begriff schon erschopft. Wollen wir ihn 
einengen - und fur alle praktischen Zwecke wird das unbedingt geboten sein-, 
so werden wir dem zunachst vieldeutigen Worte einen anderen moglichen Sinn 
unterlegen mussen: die Degeneration muE die Art angehen. Wer an 
Lungenschwindsucht leidet, ist krank, und wem eine Hand fehlt, der ist ver
stummelt, aber beides ist an sich fur das Ganze, fUr die Art gleichgiiltig, und 
es ware Wortverschwendung, den einen oder den anderen, auBer als krank oder 
als abnorm, auch noch als "entartet" zu bezeichnen. 

An diesem Punkte fangen die Schwierigkeiten erst recht an, und hier trennen 
sich viele, die bis dahin zusammengingen. Vielleicht erleichtert es die Ver
standigung, wenn wir diesen verschiedenen Wegen bis zu ihrem gemeinsamen 
Ursprunge nachgehen, indem wir die Entwicklung der Frage historisch ver
folgen. 

Was hat Morel unter Entartung verstanden? 
"Une deviation maladive d'un type primitif. Cette deviation, 

si simple qu'on la supposse a son origine, renferme neanmoins des 
elements de transmissibilite d'une telle nature, que celui qui en 
porte Ie germe devient de plus en plus incapable de remplir sa 
fonction dans l'humanite, et que Ie progres intellectuel deja en
raye dans sa personne se trouve menace dans celIe de ses descen
dants." 

Also eine von Generation zu Generation fortschreitende Ver
schlechterung der nerv6sen Gesundheit, die durch erbliche Ein
flusse bedingt ist - das war der ursprungliche Kern der psychiatrischen 
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Entartungslehre. Auf den Vorgang kam es Morel an, auf eine krankhafte 
Entwicklung, die sich nur an mehreren, aufeinanderfolgenden Geschlechtern 
beobachten laBt und deren Ursa.che er in der Vererbung suchte. 

Fast aIle spateren Autoren sind von More I abgewichen; nur die Anthro
pologie faBt das Problem auch heute noch ahnlich. Die Richtungen aber, die 
vom Hauptwege abgezweigt sind, waren von More 1 selbst schon gewiesen worden. 
In seiner Lehre waren, wie wir heute wissen, zwei Probleme vereinigt, die 
nicht notwendig zusammengehoren. Erbliche Krankheiten brauchen keine fort
schreitende Entartung herbeizufiihren, und eine zunehmende Verschlech
terung der Art laBt sich ohne Erblichkeit denken. Von Morels eigenen Bei
spielen der Entartung hat ein gut Tell - der Kretinismus und die Paralyse 
zum Beispiel - mit Vererbung gar nichts zu tun, und zwar selbst dann nicht, 
weml man die Beziehungen zwischen dem Alkoholismus der Eltern und der 
Minderwertigkeit der Kinder noch (wie More I) als erbliche bezeichnet. 

So haben spater die einen diesen, die allderen jenen Tell der urspriinglichen 
Begriffsbestimmung fallen lassen, und es ist kein 'Vunder, daB die Ver
standigung dadurch recht schwer geworden ist. 

In der Medizin, und besonders in der Psychiatrie, ist zunachst der Dege
nerationsprozeB, der Entartungsvorgang, mehr und mehr in den Hinter
grund gestellt und dafiir die Erblichkt;)it stark betont worden. Hochstens wurde 
noch die fortschreitende Verschlechterung als selbstverstandlich vorausgesetzt, 
aber zuweilen verschwand dieser Gesichtspunkt auch ganz. Dafiir tritt der 
Begriff der erhlichen Dbertragung um so scharfer hervor, und schlieBlich fallen 
pathologische Vererbung und Entartung zusammen. 

1m Gegensatz dazu hat die Nationalokonomie, ihren Aufgaben ent
sprechend, nur das Niveau im Auge behalten, auf dem sich eine Gesellschaft 
halt, und bloB das (Steigen oder) Fallen beriicksichtigt; die Frage, ob erbliche 
Einfliisse an der Verminderung der Volkskraft die Schuld tragen, stand fiir sie 
von jeher erst in zweiter Linie. Erst seit auch die Medizin soziale Fragen auf
genom men hat, hat sie sich diesem Standpunkt genahert, und das Ergebnis ist, 
daB sich in der neuesten medizinischen Literatur beide Richtungen durchkreuzen. 

Es wird sich nicht vermeiden lassen, die leitenden Gesichtspunkte, die fiir 
jede dieser Richtungen maBgebend sind, kurz darzustellen. Mit den Forschern, 
die auf die erbliche Dbertragung der Entartung den H~uptwert legen, mag 
begonnen werden. Auch sie zerfallen noch in zwei Gruppen. 

Moebius und Kraepelin stellen die mogliche Schadigung der Nach
kommenschaft, Sommer und Ziehen die Abhangigkeit von den Vor
fahren in den Vordergrund. 

Die Entartung bestehe, meinte Moebius, in ungiinstigen Abweichungen 
vom Typus, die die Nachkommenschaft schadigen konnten, wah
rend Ziehen als Degeneration eine "Abweichung infolge schwerer erb
licher Belastung" bezeichnet. Es ist klar, worin der Unterschied zwischen 
heiden Auffassungen besteht, und daB er nicht groB ist. Ihre Schwache aber 
liegt in dem, was ihnen gemein ist. Sie iiberdehnen den Begriff der Entartung 
und lassen ihn so gut wie ganz in dem der Vererbung aufgehen. Von dem Fort
schreiten der Degeneration von Geschlecht zu Geschlecht ist gar keine Rede 
mehr, und ein degenere superieur von hervorragender Begabung belegt nach 
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dieser Auffassung das Wesen der Entartung auch dann, wenn sein Vater ein 
Saufer und seine Mutter geiBteskrank war. Und doch konnte man in solchem 
Falle ebensogut und besser von Regeneration sprechen. 

A. Grotjahn, Schallmayer u. a. haben mit Recht wiederholt betont: 
Entartung laBt sich immer nur als Vorgang auffassen und kann nur an einer 
Folge von mehreren Generationen erkannt werden. Ob und wie eine fiber
tragung erfolgt, ein entartetes Geschlecht muB schlechter sein, als das vorher
gehende war, und es ist nur dann bedenklich fiir die Art, wenn auch seine eigene 
Nachkommenschaft gefahrdet ist. Also i m Gruride ist be ides notig: das 
Erben und das Vererben l ). Von den genannten Definitionen 2 ) bringt das 
keine zum Ausdruck. 

Der Erfolg ist bekannt; es gibt heute keine endogene Geistes- und Nerven
krankheit und iiberhaupt kein nervoses Symptom, das nicht gelegentlich zur 
Entartung gerechnet wiirde, und da die erbliche Entstehullg dieser Storungen 
- ob mit Recht oder Unrecht - ein fiir aUemal vorausgesetzt wird, so faUt 
innerhalb der Psychiatrie der Begriff der Entartung mit dem der psychopa
thischen Konstitution zusammen. 

Man kann befiirchten, daB der Degenerationsbegriff auf diesem Wege schlieB
lich verschwinden muB. Er wird so verwaschen, daB er iiberfliissig wird. Aber 
man wird zugeben miissen, daB die Entwicklung, die zu diesem Ende gefiihrt 
hat, in sich folgerichtig gewesen ist. 

Schon fUr Magnan und fiir Emminghaus z. B. deckten sich die Begriffe 
Entartung und psychopathische Veranlagung, und inzwischen ist das Merkmal 
der fortschrei tenden Verschlechterung immer mehr in den Hintergrund 
getreten. So sind wir schlieBlich zu der Auffassung Naeckes 3 ) gelangt: daB 
"Entartung an sich noch keine Krankheit ist, sondern nur einen abnormen oder, 
besser gesagt, krankhaften Zustand bezeichnet, der allerdings sehr leicht zu 
wirklicher Krankheit fiihrt". 

Deutlicher kann man die psychopathische Anlage nicht umschreiben. Ps y
chopathische Konstitution, erbliche Belastung und Entartung -
das sind drei Worte fur denselben Begriff, und es braucht nicht gesagt 
zu werden, daB sich die Zahl der Worte noch vermehren lieBe. Jedermann 
weiB, warum diese Bezeichnungen so iippig wuchern; man mochte das breite 
fibergangsgebiet zwischen geistiger Gesundheit und Krankheit abgrenzen und 
sucht nach Worten, die diese Arbeit erleichtern sollen. DaB man dabei aber 
schlieBlich auch den Namen "Entartung" gewahlt hat, war" ganz gewiB nicht 
gliicklich und hat sehr eigentiimliche Erfolge gezeitigt: wer infolge erblicher 
Belastung n~rvos ist oder auffallende Ungleichheiten in seiner geistigen Ver
anlagung aufweist, gilt als entartet, nicht aber der, der eine ausgesprochene 
Psychose ererbt (oder erworben) hat. So bezeichnet das Wort entweder den 
geringeren Grad einer ererbten geistigen StOrung, oder aber - was immerhin 
noch annehmbarer ware - es hebt die krankhafte Anlage im Gegensatz zur 

1) Erben und Vererbung hier natiirlich nicht im biologischen Sinne gebraucht. 
2) Dagegen die von Schallmayer, vgl. unten. 
3) An anderer Stelle definiert der Autor: "eine von der groBen Menge der Menschen 

sehr abweichende Reaktion auf verschiedene auBere und innere Reize, welche das Indivi
duum und die Umgebung storen, ja Bogar Bchadigen konnen". 
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Krankheit hervor. Eine dritte Spielart dieser Auffassung endlich sucht eine 
bestimmte Abweichung vom normalen Typus zum Merkmal der Entartung 
zu stempeln und weist auf die oft betonte Disharmonie in der Organisation 
belasteter Personlichkeiten hin. So meint Higier: "Degeneration ist eine 
bei der Kopulation entstehende Korrelationsstorung somatischer 
oder psychischer Natur". Aber schlieBlich trifft doch jede abnorme An
lage mit irgendwelchen normalen Ziigen zusammen, so daB jede zugleich eine 
Korrelationsstorung bedeuten und die Begriffe Hereditat, pathologische Kon
stitution und Degeneration in der Pathologie wieder zusammenfallen wiirden. 

Insofern ware es vielleicht gut, wenn das Wort "Entartung" ganz unter
ginge. DaB es bei dieser Verwendung jeden Inhalt verlieren und zur Phrase 
werden muB, wie Rieger meint, ist jedenfalls klar. Aber man hat so oft vor 
dem "heillosen MiBbrauch" (Ziehen) gewarnt, der mit dieser Bezeichnung ge
trieben wird, daB, wenn Wort und Begriff trotzdem nicht verschwinden wollen, 
doch wohl irgend ein Bediirfnis fur sie vorliegen muB. 

Wann spricht man von Degener:ation? Wenn die korperliche Tiich
tigkeit oder wenn die Kulturleistungen eines V olkes sinken, wenn Verbrechen, 
Kinderlosigkeit und Selbstmord zunehmen, wenn Syphilis und Alkohol um sich 
greifen. 

Aus den Beispielen folgt zunachst eines. Nicht bei jedem Entartungsvorgang 
ist eine direkte tJbertragung von den Eltern auf die Kinder notwendig. Ein 
Volk kann von Geschlecht zu Geschlecht schwacher und kranker werden, ohne 
daB erbliche Einfliisse dabei eine Rolle spielen. Nehmen wir an, der Alkohol 
schadigte die Keime nicht; eine stufenweise "Degeneration" eines V olkes ware 
trotzdem moglich, wenn nur die Herstellung des Giftes immer billiger und der 
Verbrauch dadurch groBer wiirde. Fiir die Syphilis liegen die Dinge ganz ahnlich. 

Deshalb besitzt das Entartungsproblem fiir manche gar keine direkte Be
ziehung zur Hereditatslehre mehr. Nur wer an die grundsatzliche Vererbung 
erworbener Eigenschaften glaubt, wird unter den Ursachen der Entartung 
in allen Fallen auch erbliche Einfliisse wiedererkennen wollen. Aber es ware 
grundfalsch, die Degenerationsfrage davon iiberhaupt abhangig zu machen, und 
so werden wir - zunachst wenigstens - beide Probleme gesondert behandeln 
mUssen. 

Wissenschaftliche Entwicklungen lassen sich nicht zuriickschrauben. Wenn 
die Geisteskrankheiten in unseren Tagen nachweislich zunahmen, oder wenn 
die korperliche Tiichtigkeit unseres Volkes wirklich nachlieBe, so wiirde man 
das Entartung neimen, auch wenn erbliche Einfliisse dabei sicher nicht im Spiele 
waren. Genau so wird man trotz aller Definitionen ein Naturvolk beurteilen, 
dem die Zivilisation Lues und Paralyse, Alkohol und Delirium gebracht hat, 
und das nun zugrunde geht. Das Bediirfnis fiir ein Wort, um den V organg zu 
bezeichnen, liegt klar zutage, und das Wort, dessen natiirlicher Sinn diesem 
Vorgang entspricht, heiBt Entartung. Der Vorgang selbst aber besteht 
einfach in einer von Generation zu Generation zunehmenden Verschlechterung 
der Art. 

Allerdings: man wird nun zwischen diesem allgemeinen und einem spe
zielleren Entartungsproblem unterscheiden miissen. "Unter Entartung 
verstehen wir eine zu verschlechterter Funktionstiichtigkeit eines 
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oder mehrerer Organe und zu geringerem AngepaBtsein an die 
Existenzbedingungen fiihrende Anderung in den Erbqualitaten bei 
den Generationsfolgen", schreibt Schallmayer in seiner bekannten Preis
schrift. Auch diese Definition stellt in scharfer Fassung ein ungemein wichtiges 
Problem, das in den verschiedensten Formen Anthropologen und Arzte immer 
beschaftigen wird. Aber fiir unsere Auffassung ist es zur Unterfrage geworden. 
Um ein Beispiel zu geben: die von Morel der Psychiatrie gestellte Aufgabe 
behalt ihr besonderes Interesse, bis sie gelost ist. Wir miissen zu erfahren suchen, 
ob die angeborene, ererbte nervose Widerstandsfahigkeit von Geschlecht 
zu Geschlecht abnimmt, und ob die Gestaltung und der Verlauf der Geistes
krankheiten dadurch beeinfluBt werden. Aber die Psychosen konnten auch 
aus auBeren Griinden haufiger und schwerer werden. Gerade an diesem Bei
spiellaBt sich zeigen, wie innig aHe diese Probleme zusammenhangen. Je mehr 
exogene Ursachen der Entartung wir kennen lernen, um so dringender wird 
die Sorge, ob sie auch noch zu endogenen werden konnen, ob sich erworbene 
Eigenschaften vererben. 

So haben wir zwei Aufgaben, zwei Probleme vor uns: das allgemeine, 
ob sich eine nervose Entartung, eine von Generation zu Generation 
fortschreitende Verschlechterung der nervosen Gesundheit iiber
haupt nachweisen laBt; und das besondere: ob eine solche fortschrei
tende nervose Entartung auch aus erblicher Ursache, so wie es Morel 
glaubte, vorkommt. 

Werden erworbene Eigenschaften gr u nd sat z Ii c h vererbt, dann gibt es natiir
lich keine Entartung, die nicht unter Umstanden iibertragen werden konnte, und 
jede Verschlechterung der nervosen Gesundheit eines Menschen miiBte wenigstens 
potentiell auch seine Nachkommenschaft schadigen. Es ist iiberfliissig, zu sagen, 
wie sehr dadurch jede iiberhaupt denkbare Entartungsgefahr wachsen wiirde, 
und auch das ist klar, daB wir dann sehr machtige regenerierende Krafte an
nehmen miiBten, durch die der Verfall bisher so oft aufgehalten worden ware. 

Am Schlusse dieses Abschnittes mogen die Ergebnisse der hier angestellten 
Oberlegungen noch einmal in wenigen Satzen zusammengefaBt werden: 

I. Entartung bedeutet die von Generation zu Generation zunehmende Ver
schlechterung der Art. 

II. Diese Verschlechterung iiufJert sich in unzweckmilfJigen Abweichungen vom 
Typus. 

III. Entartung im medizinischen (psychiatrischen) Sinne besteht in der von 
Generation zu Generation zunehmenden Verschlechterung des (nervosen) Gesund
heitszustandes . 

IV. Das Zustandekommen der Entartung, und zwar auch der im medizinischen 
Sinne verstandenen Entartung, kann der Theorie nach gedacht werden: 

a) nur durch die Wirkung iiufJerer Ursachen, 
b) nur durch die Ubertragung ungiinstiger bzw. krankhafter Eigenschaften von 

einem Geschlecht auf das andere und 
c) durch das Zusammentretten beider Ursachen. 
V. Sowohl die iiufJeren wie die inneren Ursachen (oder die Summe beider) 

mUssen sich in ihrer Wirkung von Geschlecht zu Geschlecht verstiirken, wenn Ent-
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artung eintreten 8oll. DesluilJ:J kann auck von erblicker· Entartung nur gesprocken 
werden, wenn jede folgende Generation kriinker oder 8ckwiicker i8t alB die vorker
gekende; i8t da8 nickt der Fall, .w kandelt e8 sick um einen einfacken Fall von Erb
lickkeit Uberkaupt. Auck die Regeneration wird durck ErblickkeitBgesetze bestimmt, 
und 8ckon deskalb kOnnen die Begriffe Erblickkeit, patkologi8cke Anlage und Ent
artung in der Medizin nickt gleickgesetzt werden. 

VI. Ob eine tkeoreti8ck denkbare Entartung okne Mitwirkung erblicker Ein
tlil88e vorkommt, kann erst entBckieden werden, nackdem die Frage nack der Ver
erbung erworbener Eigensckatten beantwortet worden i8t. 



Ill. Vererbnng nnd Entartnng. 

In den beiden folgenden Kapiteln soli versucht werden, die Tatsachen zu
nachst der normalen Vererbung, sodann die der Ubertragung von Krankheiten 
von einem Geschlecht auf das andere moglichst rein, 10sge16st von allen theore
tischen Erwagungen, unter dem Gesichtswinkel der Fragen darzustellen: Is t 
Entartung unter bestimmten Umstanden als Wirkung bekannter 
Vererbungsgesetze denkbar; und kann sich eine irgendwie sonst 
entstandene Degeneration auf Grund von dicsen oder von irgend
welchen anderen Gesetzen ausbreiten und verstarken~ 

Das Wort Erblichkeit bezeichnet "die Eigentiimlichkeit aller Orga
nismen, ihr eigenes Wesen auf die Nachkommenschaft zu iiber
tragen." (Weismann.) Was sich bei den Lebewesen, deren Fortpflanzung 
durch Teilung erfolgt, von selbst versteht, die Gleichheit der einander folgenden 
Geschlechter, bedeutet bei hoheren Pflanzen und Tieren eines der groBten Ratsel 
der Biologie. Nicht einmal die Tatsachen kennen wir genau, geschweige denn 
ihre Ursachen. 

Einiges steht immerhin fest. DaB Kinder oft ihren Eltern gleichen, sieht 
jeder. Aber haufig ist die Ahnlichkeit mit den GroBeltern oder mit einem der 
alteren Verwandten SOIlSt groBer als die mit dem Vater oder der Mutter, und 
manchmal scheint eine Ahne in einem Urenkel geradezu wieder aufzuleben. 
Haufiger jedoch sind Mischungen. Manche Ziige der Erzeuger bilden bei 
ihren Abkommlingen intermediare Merkmale -'die Farbe des Mulatten halt 
die Mitte zwischen del' des WeiBen und del' des Negers - und andere wieder 
bleiben an sich rein und unverandert, aber sie treten in irgend einer neuen Grup
pierung - die Augen vom Vater, das Haar von del' Mutter - zusammen. Aber 
auch darin greift die Vererbung gelegentlich viel weiter zuriick. Eigentiimlich
keiten, die die Eltern nicht hatten, werden von den verschiedensten Ahnen 
entlehnt und in einer noch nie vorhandenen Zusammensetzung vereinigt. Solche 
Menschen sind dann niemanden ahnlich und doch haben sie alies ererbt. Deshalb 
sind Geschwister so oft verschieden. Diese Unahnlichkeit spricht nicht gegen 
die Herrschaft der Vererbungsgesetze, sie beweist nur den unendlichen Reich
tum der Formen, die diese Gesetze als Moglichkeiten in sich schlieBen. 

Zwei solche Gesetze lassen sich - vollkommen unabhangig von jeder Theorie 
- aus diesen unbestrittenen Tatsachen ohne weiteres ableiten. Einmal kann 
das anatomische Substrat der Vererbung, bei allen hoher organisierten Wesen 
wenigstens, nichts Homogenes, nichts Einheitliches sein. Sonst ware nur ent
weder die vollkommene Gleichheit des Kindes mit dem Vater oder der Mutter 
oder aber die wirkliche Mischung, ein nach alien Richtungen intermediares 
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Ergebnis, denkbar. Der Atavismus wie iiberhaupt jede Form von latenter 
Vererbung und ebenso alle neuen Kombinationen (auBer der der mittleren 
Linien) blieben unerklart. Die Erbmasse, die Keimzellen oder das Keim
plasma miissen also differenziert sein, miissen zahlreiche Bau
steine enthalten, die benutzt werden konnen, aber nicht in jedem 
FaIle insgesamt verwandt zu werden brauchen. Unter dieser Vor
aussetzung ist die Verschiedenheit der Geschwister und ist jede andere der 
erwahnten Varianten ohne irgend eine weitere Hypothese verstandlich. Aber 
zugleich folgt aus dieser tJberlegung mit Notwendigkeit, daB WIT mit der Fest
stellung allgemeiner Ahnlichkeiten in das Wesen der Vererbung nicht eindringen 
konnen, sondern die einzeInen Merkmale gesondert verfolgen miissenl). 

Das ware das eine. AuBerdem aber sehen wir, daB die Keimzellen Moglich
keiten enthalten, die bei der Bildung ihres oder ihrer Besitzer selbst nicht ver
wirklicht worden waren. Aus ihnen entfalten sich Anlagen, die von den Ahnen 
zwar auf die Enkel, nicht aber auf deren Eltern vererbt wurden. Diese Anlagen 
miissen also in den Eltern geschlummert haben oder, wie man zu sagen pflegt: 
latent vorhanden gewesen sein. Das ist nur denkbar, wenn das Keimplasma 
yom Korper der Eltern in einem gewissen Grade unabhangig ist. 
Ob diese Unabhangigkeit so weit geht, wie Weismanns Lehre von der Konti
nuitat des Keimplasmas es annimmt, ist eine weitere Frage - ebenso wie die, 
ob die letzten Elemente der Keimzellen die Chromosomen sind. Aber die Tat
sache dieser Unabhangigkeit, irgend einer Form von Kontinuitat also, kann 
nicht bestritten werden und sie wird wohl auch nirgends bestritten. DaB 
diese Annahme durch Beobachtungen Boveris beim Pferdespulwurm auch 
anatomisch begriindet und anschaulich gemacht worden ist, ist gewiB wertvoll; 
ihre grundsatzliche Notwendigkeit stand schon vor diesem Be'weise fest. 

Gibt es nur diese beiden Gesetze1 Unmoglich, denn sie erklaren keines
wegs alles, was wir beobachten. Warum siegen hier die Eigenschaften des einen 
Ahnen, dort die des anderen, und warum tauchen nach Generationen plotzlich 
wieder Anlagen auf, die schon langst verloren gegangen zu sein schienen 1 Warum 
hier eine wirkliche Mischung, dort nur eine neue Gruppierung1 Und vor allem, 
unter welchen Bedingungen und wie oft das eine und das andere 1 Aber das 
sind Unterfragen, die gewissermaBen nur die Ausfiihrungsbestimmungen be
treffen; gibt es nicht noch ganz andere Gesetze, die die ersten durchkreuzen 
und gelegentlich aufheben 1 

Diese letzte und wichtigste Frage mag una spater beschaftigen. Jetzt sollen 
dieallgemeinen RegeIn, die oben genannt wurden, und die im groben beinahe 
jeder kennt, naher ausgefiihrt werden. Die experimentelle Vererbungslehre hat 
sie seit langem genau ·zu erforschen gesucht und viele schon aufgedeckt. Wir 

1) Hier seien genannt die Beobachtungen von Karplus iiber das familiare Auftreten 
bestimmter Windungstypen des menschlichen Gehima, die statistischen Feststellungen 
von Pearson und Weinberg iiber die Vererbung der gesundheitlichen Konstitutionen 
und der durchschnittlichen Lebensdauer und ganz besonders endlich die Untersuchungen 
von Galton, F. A. Woods, H. W. Rath und W. Peters iiber die Erblichkeit der Intel
ligenz und iiber die familiare Haufung bestimmter Talente. Besonders bekannt gew:orden 
ist in dieser Beziehung z. B. die Vererbung der musikalischen Begabung in der Familie 
Bach und des mathematischen Talents bei den Bemouillis. 



Kontinuitat des Keimplasmas. Latente Vererbung. 15 

wollen diese Einzelheiten wieder unter dem Gesichtswinkel der Frage betrachten, ob 
sie einen Fortschritt und einen Ruckschritt der Gesamtheit als denkbar erscheinen 
lassen. DaB gelegentlich beides vorkommt, steht fest; wird dies Vorkommen also 
durch die Kontinuitat und durch die Differenzierung des Keimplasmas erklart, 
so brauchten wir andere Gesetze seinetwegen nicht vorauszusetzen. 

Die experimentelle Forschung und die Beobachtung beim Menschen haben 
zunlichst eines widerlegt, was aus dem bisher Gesagten theoretisch abgeleitet 
werden konnte und tatsachlich wiederholt abgeleitet worden ist. Francis 
Galton hat vor Jahren ein Gesetz aufgestellt, nach dem die beiden Eltern 
zusammen die Halfte (1/2 = 0,5) der gesamten Erbmasse, die vier GroBeltern 
1 h = (0,5) 2, die acht UrgroBeltern l/S = (0,5) 3 liefern sollten usf. Das Ge
samterbe 1 ware also gleich 0,5 + (0,5)2 + (0,5)3 + .... (0,5)D. Danach wurde 
jeder Ahne einen in Zahlen genau bestimmbaren EinfluB auf die Gestaltung 
der Nachkommenschaft haben, und dieser EinfluB wiirde nach riickwarts ab
nehmen. Ahnlich meinte Ottokar Lorenz, die vier GroBeltern seien bei der 
Vererbung immer im gleichen Verhaltnis beteiligt. Selbstverstandlich konnte 
sich diese GesetzmaBigkeit nur in ganz groBen Verhaltnissen herausstellen und 
an sehr hohen Zahlen erkannt werden. Der Anteil jedes Ahnen diirfte immer 
nur als ein potent.ieller aufgefaBt werden, und die von Galton berechneten 
Zahlen wiirden nur die Wahrscheinlichkeit ausdriicken, die fiir eine solche 
Vererbungsmasse bestiinde, sich durchzusetzen. Aber wenn es sich wirklich 
um ein Gesetz handelte, so miiBten sich die Eigenschaften der Ahnen wenigstens 
beim Vorhandensein vieler Kinder annahernd in der durch Galtons Zahlen 
ausgedriickten Vertellung auffinden lassen. Da,s ist nicht der Fall. H. E. Zieg
ler, R. Sommer und Stromayer haben, teils vom biologischen, tells vom 
klinischen Standpunkte aus, diese Lehre zuriickgewiesen. Galtons Regel gilt, 
Galton selbst hat sie fiir die Haarfarbe einer bestimmten Hunderasse z. B. 
bestatigt gefunden, und in der Naohkommenschaft von Mulatten beobachtet 
man vielfach Ahnliches; dazu hat W. Peters sogar fiir die Vererbung intellek
tueller Fahigkeiten ahnliche Beziehungen zwischen Kindern, Eltern und GroB
eltern aufgedeckt. Trotzdem gilt Galtons "Gesetz" nicht immer, es wird offen
bar durch andere Regeln durchkreuzt. Schon bei den Untersuchungen von 
Peters stellte sich heraus, daB bei verschiedener Intelligenz der Vorfahren die 
Kinder haufiger dem guten Teil folgen als dem schlechten. Aber auch sonst 
erinnert - auch in einer ausgebreiteten Deszendenz - an einen Ahnen haufig 
gar nichts mehr, an einen anderen, der nicht weiter entfernt ist, sehr vieles. 
Allerdings, daB nicht noch Vererbungsstoffe, Vererbungsmoglichkeiten auch von 
dem ersten vorhanden sind, das kann nicht behauptet werden, und manche 
Erfahrungeu uber Atavismus sprechen sogar entschieden dafiir. Aber auch 
diese Erfahrungen widerlegen die Allgemeingultigkeit der Galtonschen Regel 
und die weit verbreitete Meinung von der gleichmaBig zunehmenden Verdiin
nung des ererbten "Blutes". 

v. Guaita sah aus der Vereinigung von weiJ3en Mausen mit gescheckten 
Tanzmausen gewohnliche graue Mause hervorgehen. Elemente, die fur die Ent
stehung dieser Stammform notwendig sind, miissen also in den Keimen der 
beiden seltenen Spielarten vorhanden gewesen sein. Trotzdem brachten weder 
die Keime der gescheckten noch die der weiBen Tiere, unter sich vereint, die 
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urspriingliche Art hervor; erst die Misch ung beider Abarten ergab den Riick
schlag zur gemeinsamen Ursprungsform. Die. Tierziichter besitzen ahnliche 
Erfahrungen, und auch die Anthropologie bezieht manche Erscheinungen auf 
den gleichen Vorgang. Es ist klar, daB auf diese Weise Fortschritte ebenso
wohl wie pathologische Bildungen, Entartungen, beseitigt werden konnen. Da
durch werden diese Tatsachen fiir uns wichtig. }'iir die Theorie beweisen sie 
das, was wir ohnedies wissen, daB es eine latente Vererbung gibt; auBerdem 
aber, daB Anlagen, die viele Geschlechter hindurch in heiden Ahnenreihen latent 
geblieben waren, zuweilen manifest werden miissen, wenn sie in den Keimen 
beider Erzeuger geschlummert hatten. Fiir die beriihmte Habsburger Lippe 
z. B. ist das nachgewiesen worden, und schon hier sei hemerkt, daB auf patho
logischem Gebiete ahnliche Vorgange beobachtet werden. 

Weniger klar als diese sind die Beziehungen, die die Mendelschen Vererbungs
regeIn zur Pathologie haben. Aber diese Regeln spielen in der Biologie eine 
so groBe Rolle, daB ihre Bedeutung fur die pathologische Vererbung doch wenig
stens gepriift werden muB. Deshalb mogen die Grundtatsachen der von dem 
August,inerpater Gregor Mendel vor mehr als 50 Jahren aufgest.ellten, in 
unseren Tagen von de Vries, Correns und Tschermack wieder entdeckten 
Lehre hier kurz erwahnt sein. 

Werden eine rot- und eine weiBbliihende Form einer Pflanzenart mit
einander gepaart, so ist das Ergebnis oft ein intermediares: der Bastard bluht 
rosa. Aber pflanzen sich jetzt die Bastarde unter sich fort, so bleibt es nicht 
dabei; ihre Abkommlinge zerfallen in drei Gruppen, von denen eine rot, eine 
weiB und die dritte rosa bluht. Das ist an sich nichts Neues und beweist wie~r 
nur die latente Vererbung. Aber neu ist das gesetzmaBige Zahlenverhalt
nis, das dieses Ergebnis - in der dritten Generation - kennzeichnet. Auf je 
eine rot- und weiBbliihende Pflanze kommen regelmaBig zwei, deren Bliiten 
rosa gefarbt sind. Nicht mit mathematischer Genauigkeit natiirlich, aber doch 
fast: 23 : 51 : 26 oder 28 : 49 : 23, das sind praktisch vorkommende Zahlen. 

Wie ist das moglich 1 Nur dadurch, daB jeder Bastard die Keime der beiden 
ursprunglichen Arten enthalt. Nennen wir diese Keime r und w, so treten also 
bei der Erzeugung der dritten Generation r-Keime und w-Keime zusammen; 
und die denkbaren Kombinationen sind r + r, w + w, r + w. Aber die letzte 
Moglichkeit ist nach der einfachsten Wahrscheinlichkeitsregel doppelt gegeben, 
und deshalb kommen auf je ein r + r und w + w zwei r + w, oder auf je eine 
rote und weiBe entfallen zwei rosa bliihende Pflanzen. DaB es sich um eine 
einfache Anwendung der Wahrscheinlichkeitsgesetze handelt, davon kann man 
sich leicht iiberzeugen, wenn man die Natur nachahmt und die Ergebnisse her
auswiirfelt (H. E. Ziegler). Auch dabei kommen diese "Gesetze" erst nach 
vielen Wiirfen zum Vorschein; zunachst sieht alles wie Zufall aus, und erst 
wenn groBe Zahlen gewonnen worden sind, ordnen sie sich nach der RegeL 

Schon Mendel selbst hat iibrigens eine einfache Probe angestellt, um die 
Richtigkeit seiner Erklarung zu priifen. Er paarte den Bastard mit der Mutter
pflanze. Der Bastard soIl - nach der Theorie - r- und w-Keime enthalten, 
die Mutterpflanze nur r-Keime. Das Ergebnis muBte also sein rr und rw, und 
zwar zu gleichen Teilen; oder: die eine Halfte der gewonnenen Pflanzen muBte 
rot, die andere rosa bliihen. Auch das traf ein. 
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Aber Mendels Regeln werden auBerlich, im Erfolg nicht selten durch eine 
andere eigentiimliche Erscheinung beeinfluBt und abgeandert: durch die der 
Dominanz. Wenn die rote Farbe iiber die weiBe dominiert, so ist das Ergebnis 
nicht rosa, sondern wieder rot. In der Praxis andert es nichts an diesem Er
gebnis, daB die Kolorimetrie dann zuweilen doch einen Unterschied zwischen 
dem Ausgangs- und dem Bastardrot ergibt; dem Auge erscheinen beide gleich. 
Wie werden sich die oben abgeleiteten Zahlen in solchen Fallen gestalten? Die 
erste Generation besaB hier rote, dort weiBe Bliiten, das (zweite) Bastardgeschlecht 
liefert wieder nur rote (anstatt rosa), und das dritte endlich [1 (r + r), 1 (w + w), 
2 (r + w)] muB 75 Prozent rote und 25 Prozent weiBe enthalten 1 ). 

Was fUr Farben gilt, gilt natiirlich fiir aIle moglichen anderen Merkmale 
auch, und nur die Zahl der Kombinationen wechselt. Sie wachst - und das 
ist ein nicht nur fiir die Mendelsche Lehro wiohtiges Gesetz - dann, wenn 
sioh verschiedene Merkmale una bhangig voneinander vererben. Nehmen wir 
an, die rotbliihende Spezies sei zugleich groBer als die weiBbliihende, so diirfen 
wir in ihr die Erbeinheiten r und g (groB), in der anderen Abart die "Gameten" w 
und kl (klein) voraussetzen. In der (zweiten) Bastardgeneration aber, die mittel
groB sein muB und rosa bliiht, werden vier Arten Keime enthalten sein, deren 
Eigenschaften sich in den Formeln r g, r kl, w g, w kl ausdriicken lassen. Ver
einigt man die Keime zweier sole her Bastarde (oder laf3t sie sich selbst befruchten), 
so werden 16 Kombinationen zustande kommen und 9 davon 2 ) werden unter
einander verschieden sein. 

Aber diese unabhangige Vererbung der einzelnen Merkmale ist nicht i mmer 
vor.L1anden. Zuweilen ist gerade das Gegenteil nachweis bar : zwei Eigenschaften 
sind bei der Vererbung verkoppelt, sie stehen in positiver oder negativer 
Korrelation zueinander. 1m Beispiele wiirde dann eine rote Bliite immer 
nur bei einer groBen Pflanze vorkommen konnen. In diesem FaIle ware dann 
das, was das Mendelsche Gesetz fiir die Ziichtung von Pflanzen und Tieren 
sonst so wichtig macht, die Moglichkeit, verschiedene Merkmale zu isolieren 
und neu zu kombinieren, nich t gegeben. Man kennt Hingst solche Eigenschaften, 
die gruppenweise zusammengehoren; es sei nur an die primaren und die sekun
daren Geschlechtsmerkmale erinnert und auf pathologischem Gebiete an die 
erblichen Krankheiten, die, wie die der Bluter, ebenfalls an ein Geschlecht 
gebunden zu sein scheinen. Aber diese Korrelationen andern nichts an der 
durch Mendel erwiesenen Grundtatsache, daB die meisten Einzelanlagen von
einander nicht abhangen. Somit miissen wir uns "die Besonderheit einer 
Sippe als ein Konglomerat von einzelnen Merkmalen vorstellen, deren 
jede m eine selbstandige materielle Anlage zugrunde liegt" (v. Gru ber). 

Allerdings darf man Anlage und Merkmale nicht gleichsetzen. Oft sind 
miihevolle Analysen und lange fortgesetzte Ziichtungsversuche erforderlich, um 

1) Viele Biologen (Correns, Hurst, Lang) erklaren die Dominanz durch die Pre
sence- und Absencehypothese. Darnach beruht das Verhaltnis zwischen Dominanz und 
ihrem Gegenstiick, der "Rezessivitat", immer nur auf dem Vorhandensein oder Nicht
vorhandensein eines "Gens", auf der Anwesenheit oder dem Fehlen eines Erbfaktors, 
z. B. der roten Farbe. Es ist ja selbstverstandlich, schreibt Lang, "daB das Vorhanden
sein eines Faktors iiber sein Fehlen dominiert". 

2) 1 g r, 2 mg r, 1 kl r; 1 g w, 2 mg w, 1 kl w; 2 g rosa, 4 mg rosa, 2 kl rosa (mg = 
mittelgroB). 

BUill k e, Entartung. 2. AutI. 2 
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das "Mendeln" der Erbeinheiten festzustellen; denn ein und dieselbe Erbeinheit 
versteckt sich haufig hinter den verschiedensten sichtbaren Merkmalen. "Mit 
anderen Worten, die auBeren sichtbaren Eigenschaften einer Pflanze 
oder eines Tieres und die durch Bastardierungsanalyse erkennbar gewordenen 
Erbeinheiten sind durchaus verschiedene Dinge. Zwischen beiden be
stehen nur ungefahr dieselben Beziehungen, wie sie etwa zwischen dem mole
kularen Aufbau einer bestimmten chemischen Verbindung einerseits und den 
auBeren Eigenschaften dieser Verbindung - Farbe, Geruch usw. - anderer
seits bestehen" (E. Baur). Dazu kommt, daB die Anlage, das Vorhandensein 
der Erbeinheit also, allein unter Umstanden nicht geniigt, um das ihr entspre
chende auBere Merkmal entstehen zu lassen. "Fiir eine Spezies ist charakte
ristisch und wird vererbt jeweils nur eine dieser betreffenden Spezies eigentiim
liche Art, auf die AuBenbedingungen mit der Ausbildung bestimmter auBerer 
Eigenschaften zu reagieren" (E. Baur). Fehlen die auBeren Umstande - der 
Temperatur, der Nahrung usf. -, so bleibt die Anlage verborgcn, latent. 

Diese Tatsachen sind fiir. die ganze Vererbungslehre - ich verweise auf die 
Frage der Mutationen und auf das Problem der Vererbung erworbener Eigen
schaften -, besonders aber auch fiir die Verhaltnisse beim Menschen ungemein 
wichtig. Das, was an den Me nde lschen Regeln zunachst am meisten in die Augen 
Jallt, die zahlenmaBigeVerteilung der Merkmale auf die Nachkommenschaft, wird 
fiir die menschliche Physiologie und Pathologie kaum je eine allzu groBe Rolle 
spielen. Dazu sind groBe Zahlen erforderlich, viel mehr Kinder, als selbst aus
nahmsweise in menschlichen Familien geboren werden. Immerhin ist die Gel
tung dieser Regeln beim Menschen fiir manche FaIle doch wahrscheinlich ge
macht worden. So ist durch Townsend die Hautbeschaffenheit einer ge
mischten Bev6lkerung auf der Insel Pitcaern, durch Davenport ganz allgemein 
die Farbung der Augen, durch Weinberg die Anlage zu Mehrlingsgeburten 
und durch Mendel selbst endlich sowie durch Bateson, Castle u. a. sogar 
die Geschlechtsbestimmung mit den Mendelschen Gesetzen in Beziehung ge
bracht worden. Auf pathologischem Gebiete haben Fara bee ein Mendeln des 
Albinismus, Bateson ein solches der Brachydaktylie, des prasenilen grau~n 
Staares, des Diabetes, der Nachtblindheit und der Bluterkrankheit und schlieBlich 
E. Fischer die analoge Vererbung einer bestimmten Haaranomalie nachzu
weisen versucht. (Auf die Vererbung von Geisteskrankheiten solI im nachsten 
Abschnitt eingegangen werden.) Vielleicht gelten die Regeln - theoretisch -
viel haufiger, aber gew6hnlich werden sie nicht zutage treten, weil nur ein Bruch
teil der menschlichen Keime zur Entwicklung gelangt, und weil sich Wahrschein
lichkeitsgesetze nur in ganz groBen Verhaltnissen bestatigen lassen. 

Um so wertvoller ist der Einblick in die Grundelemente des Vererbens, den 
uns die durch Mendel eingeleitete Forschung gewli.hrt hat. Gerade die Psy
chologie und die Psychopathologie wird aus ibm besonderen Nutzen ziehen 
k6nnen. "Ein Konglomerat von einzelnen Merkmalen, deren jedes fUr sich 
vererbt wird" - das gilt - unbeschadet des Bestehens mancher Korrelationen
fiir die seelischen Eigenschaften wohl ebenso wie fiir die k6rperlichen. Jede 
dieser Anlagen kann durch Geschlechter hindurch verborgen bleiben, weil sie 
nie stark gellUg war, oder weil sie noch eines erganzenden Teiles bedurfte; wird 
sie aber erganzt oder verstarkt, so tritt sie p16tzlich wieder zutage. Dazu scheinen 



Ahnenzahl. Ahnenverlust. 19 

auch hier der dominante und der rezessive Vererbungstypus vorzukommen (vgl. 
W. Peters u. a.). 

Dadurch werden unendlich viele Kombinationen moglich. .Jeder Mensch 
hat in der dritten Generation (vor ca. 100 Jahren) 8, in der siebenten (vor ca. 
250 Jahren) 128, in der sechzehnten (vor 550 Jahren) 65000 un<;l in der 54. Gene
ration (vor 1900 Jahren) 18015000000000 Ahnen (v. Gru ber). Freilich wird 
die Zahl der dadurch moglichen Variationen nicht unerheblich durch die Tat
sache verringert, daB selbst die heutige Bevolkerung der Erde nur ca. I 600 000 000 
Menschen umfaBt. Jeder von uns muB also viele Ahnen mehrfach in seiner 
Stammtafel besitzen. Aber die Variationsmoglichkeiten bleiben immer noch 
ungeheuere. Von vielen tausend Menschen hat jeder einzelne un
gezahlte Merkmale auf uns vererben konnen. 

Es ist kein Zweifel, daB auf diese Weise gunstige und ungunstige Entwick
lungen erklart werden. W. Pe te r s hat ziemlieh direkte Beziehungen zwischen 
guten SehuUeistungen von Kindern, Eltern und GroBeltern nachgewiesen, und 
R. Sommer hat in Goethes Ahnentafel einen Zusammenhang zwischen ein
zelnen Zugen seines Genies und denen seiner Vorfahren wahrseheinlich gemacht. 
Ein Indiehohezuehten ist also denkbar, und der umgekehrte Vorgang wird sich 
somit nieht grundsatzlieh bestreiten lassen. 

Aber trotzdem: so groB die Variationsbreite auch ist, die die fortwahrende 
Misehung der Erbmassen in immer neuen Kombinationen bedingt, eine Grenze 
ist dieser Entwieklung gezogen. Nur wird sie nieht so sehr die Entfaltung her
vorragender Fahigkeiten (oder eine besonders durftige Begabung) beim ein
zelnen besehranken als den Fortsehritt oder Rueksehritt des Ganzen auf
halten und hemmen. Wenn besonders viele und groBe Gaben eines Volkes in 
einem Mensehen zusammentreten, so kann daraus ein Plato oder ein Goethe 
entstehen. Aueh ihrer Entwicklung sind dabei natiirliehe Sehranken dureh 
die Vererbungsregeln gesetzt; aber wiehtiger ist, daB die Leistungsfahigkeit 
des ganzen Volkes, biologiseh betraehtet, dureh die Vorzugliehkeit des ein
zelnen gar nicht geandert wird. Die Gesamtsumme der vererbten Eigen
sehaften muBte im groBen und ganzen so lange diesel be bleiben, als nieht ganz 
andersartige Einflusse, mogen sie von auBen oder von innen kommen, diesen 
Vererbungsvorgang verandern. 

Gibt es sole he Einflusse beim Mensehen? Die Tatsaehe als solehe ist un
bestritten, denn wir kennen eine Keimvergiftung so gut wie eine Vergiftung 
des erwaehsenen Korpers. Dieser ausgesproehen pathologisehe Vorgang hat 
jedoeh mit eigentlieher Vererbung zunaehst niehts zu tun, und er soIl ~ns des
halb erst spater besehaftigen. Wie aber, wenn jede Sehadigung eines Mensehen 
auf seine Naehkommen ubergehen kann? 

Schon fruher wurde gesagt, daB jede mogliche QueUe der Entartung ungleich 
starker flieBen muBte, wenn erworbene Eigenschaften vererbt werden konnen, 
und schon damals wurde daraus gefolgert, daB hier eines der wichtigsten Pro
bleme der ganzen Entartungslehre gelegen ist. 

Kann die Vererbung neue Eigenschaften scha££en? Oder richtiger: 
Konnen neue, erworbene Eigenschaften vererbt werden? 

Die Forscher, die das behaupten, nehmen zwei Moglichkeiten an, die eng 
zusammenhangen, aber zunachst doch einzeln betrachtet werden mussen. Denk-

2* 
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bar ist einmal das sponta.ne Auftreten neuer und vererbbarer, und denkbar 
ist femer die Vererbung im Einzelleben erworbener Eigenschaften. 

Wir werden spater sehen, daB die fluktuierenden Variationen, die kontinuier
lichen Abweichungen vom Grundtypus nach der Ansicht der meisten Autoren 
nicht erblich sind. Bei den Nachkommen tritt der Grundtypus immer wieder 
zutage. DeshaJb vermag die Auslese innerhalb einer ungemischten Art nichts 
auszurichten. Besteht diese Auffassung zu recht, und gibt es keine anderen 
Vererbungsgesetze, so ware nicht nur eine allgemeine Entwicklung im Sinne 
Darwins, sondem iiberhaupt jede Entstehung einer ganz neuen, noch nie da
gewesenen Art oder Abart unmoglich. 

Nun hat Darwin (wie Weismann) bei seiner Lehre allerdings auf diese 
kontinuierliche Variabilitat, auf die allmahliche Steigerung kleiner individueller 
Abanderungen den N achdruck gelegt; aber er hat, namentlich in friiheren J ahren, 
zugleich noch auf eine andere Quelle fiir die Entstehung der Arten aufmerksam 
gemacht, die von den heutigen Vertretern seiner Lehre als die einzige oder jeden
falls als die wichtigste angesehen wird. Sie ist in den Mutationen gegeben. 

Single variations hat sie Darwin genannt. Das sind plOtzlich auf
tauchende neue Eigenschaften wie eine weiBe Bliite an Stelle einer blauen 
oder das Fehlen von Romem bei Schafen z. B.; Merkmale, die erblich sind 
und so eine neue Art begriinden. Nach Bateson und de Vries solI das, wie 
gesagt, sogar die Ursache der Artbildung sein. 

Die Ziichter kennen diese Mutationen, die Sports seit langer Zeit. Fiir viele 
Pflanzen und Tierarten ist die Entstehung auf diesem Wege bewiesen, und 
das Geheimnis systematischer Ziichtung und ihrer Erfolge liegt wahrscheinlich 
ausschlieBlich in der planmaBigen Benutzung solcher Variationen (Settegast, 
Goldschmidt). 

In der Natur - einschlieBlich des Menschen! - werden sprunghaft auf
getretene neue Eigenschaften durch die Vermischung der Abart mit der Art 
gewohnlich wieder verschwinden miissen. Schon dadurch wird auch hier die 
Konstanz der Arten gewahrt. Dazu kommt aber, daB Mutationen sehr selten 
sind. So ist nach Tower (zit. nach Goldschmidt) beispielsweise nur ein 
einziger Sport auf 5447 Koloradokafer gezahlt worden. 

Man hat oft nach Kennzeichen gesucht, die eine grundsatzliche Unterschei
dung dieser Mutationen von nicht erblichen Fluktuationen zulassen sollten; 
aber der einzige Gesichtspunkt, der sich dabei ala brauchbar erwiesen hat, ist 
immer der der Erblichkeit gewesen. DaB die "Mutationen" die nichterblichen 
Varianten quantitativ, in der GroBe der Abweichung, so oft zu iibertreffen 
scheinen, liegt wohl an der vermehrten Aufmerksamkeit, die gerade auffallende 
Sports notwendig erregen miissen. Kleinere Abweichungen, die sich vererben, 
konnen leichter iibersehen werden. Die Abhangigkeit aber von auJleren Be
dingungen, Erniihrung, Temperatur usf., gilt fUr erbliche Varianten genau so 
wiefUr nicht erbliche 1). Wohl aus diesem Gronde treten gerade Sports zu 
bestimmten Zeiten gehauft auf, und sicher deshalb ist es gelungen, sie kiinstlich 
hervorzurufen. Die fUr unsere Zwecke besonders wichtige Frage, ob Mutationen 
ohne jede auBere Einwirkung moglich sind, ist ungelost und vielleicht iiberhaupt 

1) VgL spater S.58. 
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nicht losbar, und nur der Versuch, aile erblichen Abanderungen auf atavistische 
Riickschlage zuriickzufiihren, ist bisher stets miBlungen (Goldschmid t). Aber 
daB exogene Ursachen neue Eigenschaften hervorrufen konnen, 
das steht fest. 

An diesem Punkte beriihrt sich die Lehre von den Mutationen eng mit der 
Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften. J a unter der Voraus· 
setzung, daB es zum Auftreten neuer erblicher Varianten eines auBeren An
stoBes immer bedarf, wiirden beide Probleme heute iiberhaupt zusammenfailen. 
Was von der Lehre einer Vererbung erworbener Eigenschaften iibrig geblieben 
ist, betrifft im Grunde genau die glcichen Vorgange, die das Wesen der Muta
tionen ausmachen. 

Die Behauptung bedarf keines Beweises, daB das Problem des Lamarckismus 
die Degenera tionsfrage besonders nahe beriihrt. "D a s g a n z e En tar tun g s -
dogma der Menschheit steht und fallt mit der Annahme, daB ,e1'
worbene' pathologische Eigenschaften auf die Nachkommenschaft 
iibertragen werden oder doch wenigstens iibertragen werden kon
nen", schreibt Martius. Das bezieht sich natiirlich zunachst nur auf die 
ererbte Entartung, und wir selbst haben jede, auch die nicht erblich iiber
tragene Verschlechterung der Art, die von Generation zu Generation fortschreitet, 
Entartung genannt. Diese Degeneration konnte, sagten wir, auch ohne daB 
die Vererbung mitwirkte, ailein durch auBere Einfliisse zustande kommen. Aber 
ein unaufhaltsames Entartungsschicksal ware unter solchen Bedingungen kaum 
auszudenken. ·Wo auBere Schadlichkeiten die Volkskraft vermindern, ist Hille 
moglich, und nur, wenn jede Verschlechterung einer Generation auf die nachste 
vererbt werden miiBte, konnte man das oft aufgestellte Entartungsdogma, die 
Lehre von der unabwendbaren Degeneration, zu begriinden versuchen. 

Diese Voraussetzung, dieser "naive Lamarckismus" (Marti us), ist nun, 
zum guten Teil wohl durch Darwins Vorgang, den meisten Medizinern so 
gelaufig, daB viele eine experimentelle Priifung fiir iiberfliissig gehalten haben. 
Selbst Virchow lehrte in einer Zeit, in der brauchbare Tatsachen iiberhaupt 
noch nicht vorlagen: "Ein lebendes Wesen, unter andere Bedingungen ver
setzt, andert seine Funktionen und Gewohnheiten, und was es erwirbt, kann 
es vererben." 

Das ist seitdem auf das lebhafteste bestritten worden. Besonders A. Weis
mann und seine Schule haben die an diesem Punkte gefahrdete Lehre von der 
Kontinuitat des Keimplasmas energisch verteidigt, und viele Pathologen haben 
sie in diesem Kampf unterstiitzt. Auch auf der Seite ihrer Gegner gilt es heute 
neben den tatsachlichen Behauptungen eine Theorie zu vertreten; Herings 
Vergleich von Gedachtnis und Vererbung und die daraus entstandene Lehre 
Semons' von der Mneme lassen sichl) nicht aufrecht erhalten, wenn erworbene 
Eigenschaften grundsatzlich nicht iibertragen werden. 

Das Tatsachenmaterial, das von beiden Seiten zur Entscheidung der Frage 
zusammengetragen worden ist, ist so angewachsen, daB wir wieder eine Aus
wahl treffen miissen. Nur das mag beriicksichtigt werden, was den Kern der 
~'rage beriihrt, und zugleich das, was die Verhaltnisse beim Menschen direkt 

1) Trotz Semons' Protest, vgl. Fortschr. d. naturw. Forschg. 1911. 
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angeht. Dabei sollen die einzelnen Teile, in die diese Frage allmahlich zerfallen 
ist, gesondert besprochen werden. 

An einem Punkte - das ist in der Medizin nicht immer beachtet worden -
besteht zwischen Weismann und seinen Gegnern schon lange keine Meinungs
verschiedenheit mehr. Weismann hat den EinfluB, den das Klima, die Er
nahrung, kurz den von auBen kommende Ursachen auf die Keimzellen ausiiben, 
von jeher zugegeben. Danach wiirden selbst Erscheinungen wie die oft erwahnte 
" Yankeesierung" der in Amerika eingewanderten Europaer, falls sie wirklich 
nicht einfach psychologische Ursachen haben sollte, der gegenseitigen Verstan
digung nicht mehr im Wege stehen. Noch verstandlicher ist die Dbertragung 
chemisch zu denkender Abanderungen, wie wir sie in der Immunitat vor uns 
haben. Wenn arsenfest gemachte Trypanosomen diese Eigenschaft drei Jahre 
hindurch, nachdem sie 400 Mause durchlaufen haben, beibehalten (Ehrlich), 
so erklart sich das einfach aus ihrer Fortpflanzungsart, bei der jede neue "Gene
ration" durch Teilung der vorhergehenden entsteht. Bei verwickelter organi
sierten Tieren liegen die Dinge jedoch fUr aIle konstitutione Hen Eigenschaften 
ahnlich. Durch Abderhalden wissen wir, daB die Keimzelle chemisch aIle 
Stoffe enthalt, die den Korper des erwachsenen Tieres zusammensetzen. So 
ist es nichts Besonderes, wenn Mause die Festigkeit gegen Ricin und Abrin 
(Ehrlich), Rinder die Unempfindlichkeit gegen Kiistenfieber und Kaninchen 
ihre Immunitat gegen Hundewut und Diphtherie auf ihre Nachkommen iiber
tragen 1 ). Von selbst versteht sich endlich auf pathologischem Gebiet die Scha
digung· der Nachkommenschaft durch Gifte, die den Korper der Eltern und 
damit auch die Keimzellen treffen. Trunksucht des Vaters oder Syphilis lassen 
die Kinder "entarten" - die Tatsache steht fest, aber sie bedeutet selbstver
standlich keine "Vererbung" erworbener Eigenschaften. 

E. Ziegler, Martius u. a. haben das wiederholt betont und gezeigt, wie 
streng gerade hier angeborene und ererbte Kranklleiten unterschieden werden 
sollten. Wenn ein Alkoholist, der selbst vielleicht an Leberzirrhose leidet, ein 
idiotisches Kind erzeugt, so liegt eine direkte Keimsehadigung vor und keine 
Vererbung. Genau so steht es mit der Syphilis, mit dem Blei und vielleicht 
noch mit vielem anderen. Auch schwachliche Konstitutionen konnten mog
licherweise ahnlich wirken. 

Auch von den strengsten Anhangern La marcks ist heute eine Behauptung 
aufgegeben worden, die friiher vielen nahezu selbstverstandlich "erschien, daB 
namlich im Leben erlittene Verstiimmelungen usw. vererbt werden konnten. 
Martius spricht hier geradezu von "Kohlerglauben", und selbst Semon gibt 
zu, daB eine solche Dbertragung nicht bewiesen worden sei2). In der Tat haben 
ausgedehnte Versuche von Weismann, Rizema Bos u. a. (an Mausen und 
Ratten) diese Moglichkeit ebenso ausgeschlossen, wie· es mannigfache Erfah
rungen beim Menschen tun. Seit J ahrtausenden werden rituelle Beschneidungen 
vorgenommen, die FiiBe der Chinesinnen verstiimmelt, die Kopfformen mancher 
Indianer systematisch umgestaltet, ohne daB jemals eine erbliche Dbertragung 

1) Bisher ist iibrigens nur die tJbertragung von der Mutter bewiesen, die mit Ver
erbung gewiB nichts zu tun bat. 

I) Nur betont er, daB aile bisherigen Versuche ohne Riicksicht auf die sensible Periode 
(vgL spiter) vorgenommen seien. 
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beobachtet worden ware. Was in der ziichterischen und mediziIiischen Lite
ratur an scheinbaren Beweisen angefiihrt zu werden pflegt, sind entweder un
gepriifte Anekdoten oder aber falsch gedeutete Tatsachen. Ais Beispiel· mag 
eine von Stieler kritisierte Mitteilung Lomers dienen. Ein Mann, bei dem 
in jungen Jahren angeblich nach einem Fall ein weiBer Haarbiischel (an der 
verletzten Kopfstelle) aufgetreten war, sollte dieses Merkmal auf drei Kinder 
iibertragen haben. Tatsachlich hatte sich jedoch der 79jahrige Greis den Zu
sammenhang zwischen der Anomalie und dem Unfall erst viele Jahre nach dem 
Trauma zurecht gelegt; nichts spricht dagegen, daB auch er seine Pigmentlosig
keit bereits ererbt hatte. Gegeniiber solchen Fallen mag die autoritativeAuBe
rung Schwalbes hervorgehoben werden, nach der die MiBbildungslehre zu 
einem Hauptargument der Weismannschen und Goetteschen Lehre heran
gezogen werden kann, "daB namlich eine Vererbungerworbener Eigenschaften 
nicht geka,nnt wird". DaB Verstiimmelungen infolge amniotischer Abschnii
rungen z. B. niemals vererbt worden sind, braucht danach nicht mehr hervor
gehoben zu werden. 

Nicht viel anders steht es mit der Behauptung, daB funktionelle Abande
rungen, durch Gebrauch oder durch Nichtgebrauch z~ B., auf die 
Nachkommenschaft iibertragen werden konnten. Sie ist fiir unsere Zwecke 
besonders wichtig, weil gerade dieser V organg in der psychiatrischen Literatur 
als Ursache mannigfacher Erscheinungen angeschuldigt worden ist. R. Sommer 
bringt sicher die Anschauung weiter Kreise zum Ausdruck, wenn er schreibt: 
"Eigenschaften, die durch willkiirliche Anstrengung und Spannung der Auf
merksamkeit allmahlich automatisch gewordene Vorstellungsreihen darstellen, 
die in Form von Bewegungsmechanismen verharren, haben wahrscheinlich 
eine erbliche Kraft." Der Autor fiigt hinzu: "Voraussetzung hierzu ist die 
Annahme, daB die organische Hirnbeschaffenheit auf die Beschaffenheit des 
Keimplasmas eine Einwirkung haben kann", und weist auf die Beziehungen 
hin, die zwischen nervosen Vorgangen und der Tatigkeit der Geschlechtsorgane 
nachgewiesen worden sind. Dazu darf wohl bemerkt werden, daB diese Be
ziehungen zum Hirnleben doch nur die Funktionen des Genitalapparates 
betreffen, und daB ein EinfluB des Gehirns auf die Keimzellen selbst daraus 
nicht abgeleitet werden kann. 

1m iibrigen ist das eine zuzugeben, daB die Vererbung funktionell erworbener 
Abanderungen, selbst wenn sie bestiinde, schwer zu beweisen sein·wiirde. Lang 
hat in diesem Zusammenhange schon hervorgehoben, daB Gebrauch und tJbung 
immer nur schon vorhandene, angeborene Anlagen entwickeln, niemalsjedoch 
neue, nicht angelegte Eigenschaften erzeugen konnten. Vielleicht driickt er den 
Tatbestand nicht ganz zutreffend aus, wenn er daraufhin den Anhangern der 
Theorie vorwirft: sie wollten Dinge und Vorgange erklaren, die es in Wirklich
keit gar nicht gabe. Moglich ware ein EinfluB der tJbung auf die Geschlechts
zellen ja immerhin, aber er wiirde sich kaum je nachweisen lassen. Jedesmal, 
wenn eine vom Vater besonders gepflegte Eigenschaft oder ein durch Gebrauch 
ungewohnlich ausgebildeter Korperteil beim Sohn wieder stark hervortritt, wird 
man sagen konnen, die besonders kraftige Anlage sei beide Male, beirn Sohn 
und beim Vater, wirksam gewesen. Eine Ausnahme konnten nur FaIle bilden, 
in denen ganz besondere Kenntnisse und Fertigkeiten, die der Erzeuger miihsam 
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erlemt hatte, den Kindem als ein geheimnisvolles Geschenk eines Tages ohne 
Arbeit in den SchoB gefallen waren. An Behauptungen der Art fehlt es be
kanntIich nicht, aber man wird sie ins Reich der Fabel verweisen durfen. 
Schon Meynert hat den Glauben an die erbliche Vbertragung von BewuBt
seinsinhalten als einen "monstrosen Denkfehler" bezeichnet. 

So wird wahl Haecker recht haben, wenn er meint, kein einziger Biologe 
halte die erbliche Vbertragung durch Vbung und Gebrauch erworbener Eigen
schaften (Sprache, Kenntrussen, Dressurergebnissen, Aktivitatshypertrophien tisf.) 
fUr bewiesen. Se mon bestatigt das fur seine Person sogar ausdrucklich, aber 
er fUgt hinzu: die Wage neige sich mehr nach der positiven Seite, und keine 
einzige Tatsache spreche gegen die Annahme einer solchen Vererbung. Das 
ist wahl der auBerste Standpunkt, den die kritische Betrachtung des vorliegenden 
Tatsachenmateriales noch zulaBt; der "naive Lamarckismus" mancher medi
zinischen Kreise, der moglichst jede geistige Tatigkeit der Eltem auch den 
Kindem zugute kommen lassen machte, ist durch wissenschaftliche Beobach
tungen bisher niemals gerechtfertigt worden. 

Allerdings gibt es Erfahrungen, die einen EinfluB der Lebcnsbedingungen 
auf die Entwicklung zunachst wenigstens der Pflanzenwelt zu beweisen scheinen. 
"Die vergleichende Betrachtung des Korperbaues und des Entwicklungsganges 
der Pflanzen berechtigt uns zu dem SchluB, daB die Pflanzenarten unter dem 
fortschreitimden EinfluB auBerer Lebensumstande vorhandene Entwicklungs
moglichkeiten verlieren und neue Entwicklungsmoglichkeiten erwerben und 
dadurch eine stammesgeschichtliche Fortbildung erfahren kannen", schreibt 
der Munchener Botaniker Karl Giesenhagen. Die uberzeugenden Beispiele, 
die er zur Begrundung dieses Satzes heranzieht, zeigen jedoch, daB es sich bei 
diesen Vorgangen nicht eigentlich um die Vererbung von Eigenschaften handelt, 
die der einzelne erworben hat. Was aber fUr unsere Zwecke wichtiger ist: 
diese Umwandlungen vollziehen sich offenbar nur in so ungeheuren Zeit
raumen, daB die unmittelbare menschliche Vberlieferung von ihnen nichts 
zu berichten weiB. Jahrzehntausende konnen Pflanzenarten auf der Erde gelebt 
haben, ohne daB an ihnen Anzeichen einer stammesgeschichtlichen Artentwick
lung auffliJlig zutage treten. Das ist sehr oft ubersehen worden, wenn man aus 
den Gesetzen der Artenbildung im Sinne Darwins Gesetze der mensch
lichen Entartung abzuleiten versucht hat. Schon hier sei erwahnt, was 
spliter noch einmal erortert werden muB: daB sich der historische ~fensch 
nachweislich uberhaupt nicht geandert hat. Das ist keineswegs eine 
Ausnahme, die fUr den Menschen allein gilt. In historischer Zeit, in der kurzen 
Spanne Frist, die die menschliche Vberlieferung einigermaBen ubersehen laBt, 
sind solche Wandlungen fast nirgends festzustellen. "Wir haben keinen Grund 
zu der Annahme, daB der Reis und die Hirse, welche der chinesische Kaiser 
Chen nung im Jahre 2700 vor Beginn unserer Zeitrechnung bei einer feierlichen 
Gelegenheit eigenhandig aussate, daB der Spelz, mit dem die homerischen Grie
chen ihre Pferde futterten, der Art nach von den gleichen Getreidearten der 
Jetztzeit verschieden gewesen sei." (Giesenhagen.) 

Nun pflegt in der psychiatrisch-neurologischen Literatur die Erorterung 
uber die Vererbung erworbener Eigenschaften an die bekannten Experimente 
von Brown-Sequard, C. Westphal, Obersteiner und Romanes anzu-
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knupfen. Das Wesentliche bei diesen Versuchen war in dem gelegentlichen (!) 
Auftreten epileptischer Anfalie bei Tieren gegeben, die von epileptisch ge
machten Eltern abstammten. Die Epilepsie del' Eltern selbst (es handelte 
sich meist um Meerschweinchen) war durch operative Eingriffe mannigfacher 
Art hervorgerufen worden; Verletzungen des Ruckenmarkes odeI' des Corpus 
restiforme odeI' sogar solche des Ischiadikus hatten den gleichen Erfolg. Diese 
Versuche hat M. Sommer nachgepriift, und zwar mit negativem Ergebnis; 
und so berufen sich heute die Anhanger einer Vererbung erworbener Eigen
schaften auf Brown-Sequard und Obersteiner, und die Gegner diesel' Hypo
these auf M. Sommer. Dabei hat eine Kritik E. Zieglers langst gezeigt, daB 
die Bedeutung diesel' Versuche von del' Haufigkeit positiver oder negativer 
Ergebnisse garnicht abhangt. Die Tatsachen selbst wird man nicht bestreiten 
durfen, und Obersteiner hatte gewiB recht, wenn er in einer sachlichen und 
vorsichtigen Antwort Sommers Angriffe in diesel' Hinsicht als unbegrundet 
zuruckwies. Auch in Wien, unter Obersteiners Augen, sind Nachpriifungen 
von J. Gutnikow und von J. P. Karplus ohne Ergebnis geblieben, und zwar 
blieb bei diesen Versuchen sogar die Epilepsie bei den operierten Tieren selbst 
aus. Aber der posi ti vo Beweis ist entscheidend, und somit muB das gelegent
liche Auftreten epileptischer Krampfe boi den Abkammlingen entsprechend 
operierter Tiere zugegeben werden. 

Beweist das die Vererbung erworbener Eigenschaften? GewiB nicht. Das 
wurdo doch heiBen: die Kinder bekamen epileptische Anfalle, weil die Eltern 
epileptisch gewesen waren. Der wahre Tatbestand aber war nul' del', daB die 
Kinder epileptisch wurden, weil oder nachdem die Eltern operiert worden waren. 
Nun muB man wissen, daB del' epileptische Anfall eine ganz allgemeine Reaktions
form ist, die im menschlichen und im tierischen Gehirn bereit liegt und die des
halb durch die alierverschiedenartigsten Schadlichkeiten - neben groben Gehirn
erkrankungen seien von auBen eingefiihrte odeI' im Karpel' selbst gebildete Gifte 
genannt - ausgelOst werden kann. Danach war in den genannten Versuchen 
schon die Epilepsie der Eltern selbstverstandlich keine direkte, sondern eine 
indirekte Folge der Operation, und auch diese Folge trat nicht regelmaBig 
ein. Demnach werden wir bei den Tieren, die epileptische Anfalle bekamen, 
eine besonders starke Anlage zu diesel' Reaktion voraussetzen durfen. Schon 
Ziegler hat darauf hingewiesen, daB diese Anlage bei M.eerschwe~chen an sich 
haufig ist, und aus Obersteiners Beobachtungen werden wir folgern mussen, 
daB gewisse Stamme eine noch starkere Neigung zu Krampfanfallen zeigen als 
del' Durchschnitt. Wo diese Neigung abel' besteht, da wird sie ihrer Natur nach 
natiirlich Eltern und Kinder betreffen, und somit kann aus den Versuchen 
Brown-Sequards und seiner Nachfolger nul' noch das geschlossen werden, 
daB die Operation an den Eltertieren eine konstitutionelle Schadigung auch bei 
einem Teil ihrer Abkammlinge bedingt hat. -ober das \\' esen diesel' Schadigung 
wissen wir freilich ebensowenig wie uber die Ursache der Epilepsie bei den ope
rierten Tieren selbst. Also kannen wir auch libel' den Zusammenhang zwischen 
den Krankheitserscheinungen der ersten und denen del' zweiten Generation 
nicht einmal Vermutungen anstellen. Nul' darauf mag hingewiosen werden, 
daB die Beziehungen, die hier vorliegen, sehr denen ahneln, die die klinische 
Psychiatrie zwischen Alkoholismus und epileptischen Anfallen langst kennt. 
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Chronische Trinker neigen mehr als andere Menschen zu solchen Krampfen, 
und die Kinder von Saufern sind besonders haufig Epileptiker. Daraus kann 
gefolgert werden entweder, daB die epileptische Anlage unabhangigvon jeder 
Alkoholwirkung vererbt wird, dami ware die Trunksueht als bloBe Komplikation 
oder aber als Folge der Epilepsie anzusehen; oder aber daB der Alkoholismus 
des Vaters ihn selbst und seine Kinder epileptisch machen kann. Ob die Krampf
anfalle der ersten und der zweiten Generation unter dieser Voraussetzung gene
tisch uberhaupt viel miteinander gemein haben wiirden, steht dahin; erbliche 
Beziehungen zwischen diesen KrankheitsauBerungen anzunehmen, liegt jeden
falls nieht der mindeste AnlaB vor. Auch wenn der trinkende Vater selbst nieht 
an Krampfen litt, konnen ja seine Kinder epileptisch sein. 

Das Wesentliehe in diesem Falle wie in demder Brown-Sequardschen 
Versuche liegt eben nieht in der erbliehen Ubertragung, sondern wieder in einer 
Keimschadigung. Ob der Korper vergiftet oder sonst geschwacht wird, die 
Verschlechterung seiner Konstitution kann fUr die Keime nichtgleiehgiiltig 
sein 1 ). Niemand leugnet Beziehungen des· Stoffwechsels zwischen dem Soma 
und dem Keimplasma, und J. Gaules Behauptung: "daB in noch ganz anderen 
Organen als in den Geschlechtsorganen sich Vorgange abspielen, die auf das 
Gesehlechtsleben Bezug haben", besteht an sich gewiB zu Recht. Aber wenn 
derselbe Autor fortfahrt: "In der Leber, den Muskeln, den Fettkorpern, wohl 
noch in anderen Organen werden Stoffe gebildet, die fUr die Bildung der Ge
schlechtsprodukte verwendet werden, in den Gesehlechtsorganen aber werden 
diese Stoffe zusammengefUgt und erhalten ihre morphologische Gestaltung in 
Eiern und Spermatozoen", so heiBt auch das nur, daB chemische Stoffe yom 
Soma auf die Keime ubergehen konnen. "Das ist aber ganz et\Yas anderes, 
als wenn man sich glaublich maehen solI, der Organismus vermoge Verande
rungen, welehe dureh auBere AnstoBe an ihm gesehehen, derart auf die Keim
zellen zu ubertragen, daB sie in dem kommenden Geschlecht wiederum zu der
selben Zeit und an derselben Stelle des Organismus sich entwickeln, 
wie es bei dem elterlichen Organismus geschehen." 

In diesen Worten Weismanns ist das Problem scharf formuliert. Uber 
alles, was wir bisher besprochen haben, herrscht jetzt beinahe vollkommene 
Einigung. Klima, Ernahrung, thermische und ehemische Einflusse, mogen sie 
von auBen kommen oder in der Konstitution des Erzeugers begrundet sein, 
konnen den Keirn beeinflussen. Die Mutationen zeigen, daB auf diesem Wege 
zuweilen neue Varietaten zustande kommen, die erblich sind. Aber das alles 
bedeutet so lange keine Vererbung erworbener Eigenschaften, als das Wie und 
Warum dieser Veranderungen nicht klargestellt ist. Fur den Alkohol und die 
Syphilis liegen die Dinge einfach; hier lehrt schon die klinische Erfahrung, daB 
dasselbe Gift Eltern und &inder gleichzeitig, aber doch jedes fur sieh und ge-

1) Um Einwanden zu begegnen, sei erwahnt, daB Brown-Sequard auch anderes, 
z. B. Veriinderungen der Ohrform dlirch Sympathikusdurchschneidung oder den Verlust 
von Zehen (die sich die Tiere fortgefressen hatten),sich vererben sah. Dagegen ist grund
satzlich zu bemerken, daB bei solchen gelegentlichen Beobachtungen die Wirkung einer 
primiiren Anlage und die Moglichkeit zufalliger Variationen in ganz anderer Weise aus
geschlossen werden muB, als es biel- geschehen ist. Tatsiichlich wird dieser Teil der 
Brown-Sequardschen Ergebnisse heute wohl von niemand mehr verteidigt. 
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wohnlich mitverschiedener Wirkung bei beiden, beeinfluBt. Die Krankheits
erscheinungen beim Vater bilden keine notwendige Voraussetzung fiir das 
Leiden des Sohnes; der ganze Vorgang entspricht also hochstens dem, was 
die Biologie als Parallelinduktionim SinneDettos bezeichnet. Dabei werden 
Soma und Keim gleichzeitig geschadigt, und es ist keineswegs die Veranderung 
des Soma, die das Schicksal des Keimes bestimmt. Das ware im Grunde also 
eine blastogene 1 ) (gametogene) und keine somatogene Entstehung neuer 
Eigenschaften. 

Konnen erbliche neue Eigenschaften auch auf somatogenem 
Wege entstehen? MuB immer primar ein Keirn verandert werden, oder 
kann das Erste, das geschieht, auch die Veranderung des Korpers sein1 Semon 
nimmt das an; seine Mneme, die'"Abbildtheorie" 2), wie sie seine Gegner nennen, 
ist undenkbar, wenn erworbene Eigenschaften des Korpers in "Engrammen" 
des Keimplasmas grundsatzlich nicht zum Ausdruck kommen. Weismann 
und seine Anhanger halten an der Kontinuitat des Keimplasmas fest. Was 
liegt an Tatsachen vod 

Gu thrie berichtet, es sei ihm gelungen, die Eierstocke junger Hiihner in 
andere zu verpflanzen, wo sie so gut einwuchsen, daB sie spater normal abgelegte 
Eier lieferten. Dabei zeigte sich ein deutlicher EinfluB der "Tragamme" auf 
die Farbe der Nachkommenschaft. '\Vurde ein schwarzes Huhn, dem ein weiBes 
Ovar 3 ) eingesetzt war, von 'einem weill en Hahn begattet, so wurden 9 weiBe 
und II weiB und schwarze Kiicken erzielt. Wurde umgekehrt ein weiBes Huhn 
mit weiBem Ovar von einem schwarzen Hahn begattet, so bestand die Nach
kommenschaft in 12 schwarz und weillen Kiicken. Diese Versuche, die iibrigens 
zahlreicher Fehlerquellen wegen nicht von allen Autoren anerkannt werden, 
und denen andere negative ·Ergebnisse (Castle, Morgan) gegeniiberstehen, 
sprechen allerdings fiir einen EinfluB de~ Soma auf die Keimzellen. Aber dieser 
EinfluB steht ja ohnedies fest; wir wissen Hingst, daB Stoffe von der Mutter 
auf die Kinder iibergehen. Sitowski, Gage und Riddle4-) sahen Anilinfarben, 
mit denen sie Ratten, ~1"eerschweinchen oder Hiihner fiitterten, die Keime'und 
sodann auch die Nachkommenschaft farben. Mehr laBt sich aus Guthries 
Versuchen in keinem FaIle folgern; die Vererbung erworbener Eigenschaften 
beweisen sie ebensowenig, wie es die 'Obertragung der Immunitat ist. 

"'~esentlich weiter ist die Losung der Frage durch die Versuche Towers 
und Kammerers gefiihrt worden. Tower hat (nach dem Vorgang von Stand
fuB, Weismann, Fischer und Schroder) beim Koloradokafer dadurch be
stimmte Farbungsanderungen im Imagostadium hervorgerufen, daB er ab
norme auBere Verhaltnisse (Warme, Kalte, Feuchtigkeit) im Puppenstadium 
einwirken lieB. Diese Variationen wurden nicht ver~rbt. Wurde dagegen die 

1) 'Von blastogener "Vererbung" zu sprechen, ist inkorrekt; denn das Wesen der 
blastogenen Veranderung liegt gerade in einer Durchbrechung der konservativen Ver
erbungsgesetze. Erst das schon veranderte Tier "vererbt" die Abanderung weiter. 

2) Semons Protest gegen diese Bezeichnung erscheint uns ebenso ungerecht£ertigt 
wie seine Behauptung, die Mneme-Hypothese hinge von der Frage der Vererbung erwor
bener Eigenscha£ten nicht abo Die Lehre von den Engrammen fallt.in sich zusammen, 
wenn sich irgendwelche wichtigere Qualitaten in den Keimzellen nicht .. abbilden". 

3) Zit. nach Goldschmidt. 
4) Zit. nach Kammerer. 
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vollkommen ausgefarbte Imago selbst unter die gleichen Bedingungen gebracht, 
so blieb ihre eigene Farbe immer unverandert; wohl aber zeigte ihre Nachkom
menschaft die gleichen Abanderungen, wenn die Einwirkung gerade zur Zeit 
der Geschlechtszellenreife erfolgt war. 

Aus diesen Versuchen ergibt sich zunachst eine Folgerung, die fiir patho
logische VerhaItnisse ungemein wichtig ist: die namlich, daB die Keimzellen 
sich nur zu bestimmten Zeiten beeinflussen lassen. Wenn die Reize wah
rend dieser Periode ausgesetzt werden, so treffen sie die N achkommenschaft 
nicht, mogen sie vorher (im Puppenstadium) noch so stark gewesen sein. Die 
Eier werden von diesen Tieren schubweise gelegt, und immer nur diejenigen 
lieferten jene veranderte Naehkommenschaft, deren Entwicklung durch die 
abnormen Reize beeinfluBt worden war. Die Biologie spricht deshalb von einer 
kritischen oder sensiblen Periode. Ob etwas ahnliches aueh bei Wirbel
tieren vorkommt, ist allerdings fraglich. 

1m iibrigen hatten Tower selbst und noeh entsehiedener Lang aus diesen 
Versuehen geschlossen, daB eine somatisehe lnduktion nieht vorkame. Gabe 
es eine somatogene Vererbung erworbener Eigensehaften, so hatten veranderte 
Kafer eine veranderte Naehkommensehaft unter allen Umstanden liefern 
miissen. In der Tat ist in Towers Fallen der Proze.B, der z. B. auch bei der 
oben besprochenen Alkoholvergiftung wirksam ist, in zwei Teile zerlegt worden: 
die Sehadigung des Elterntieres und die der Keime erfolgen unabhangig von
einander, und, wie gesagt, sie sind nur jede in einer bestimmten, "sensiblen" 
Phase moglieh. Nun wendet aber Semon ein: die auBere Kutikula, in der 
sich bei den Koloradokafern das Pigment ablagere, besaBe gar keine Poren
kanale und sei deshalb ohne jede reizleitende Verbindung mit der reizbaren 
Substanz des Organismus, einsehlieBlich seiner Keimzellen. Aus diesem 
Grunde seien die Folgerungen, die Towt;r und Lang zogen, ebenso unbegriindet, 
"wie die, daB ein Mensch, der eine starre Maske tragt und dessen Gesiehtsziige 
deshalb keine Veranderung zeigen konnen, von freudigen oder schmerzliehen 
Eindriieken unberiihrt bleiben miisse". Der Einwand laBt sieh kaum wider
legen, obwohl gerade Semon doeh aueh daran denken miiBte, daB die Pigment
ablagerung in der Kutikula nur den au.Beren Erfolg, das Symptom der Reiz
wirkung darstellen konnte, die das Soma getroffen hatte; in diesem Faile hatte 
die primare, uns nieht erkennbare Veranderung des Korpers auf die Keimzellen 
wahrend ihrer sensiblen Periode einen "mnemischen" Reiz sehr wohl ausiiben 
konnen. In jedem FaIle aber mu.B Semon zugegeben werden, daB diese Ver
suehe nicht geniigen, urn die Moglichkeit einer somatog~nen Induktion auszu
schlie.Ben. 

Von den Experimenten Kammer-ers sei hier nur eine Versuchsreihe erwahnt, 
die die Geburtshelferkrote betrifftI). Diese laieht normalerweise auf dem Lande 
und bringt eine verhaltnisma.Big kleine Zahl (18-86) gro.Ber, dotterreicher Eier 
hervor . Werden nun die briinstigen Tiere durch hohe Temperaturen veranla.Bt, 
mehr und mehr das Wasser aufzusuchen, so steigt die Zahl der Eier bis auf 115, 
und ihr Dotterreiehtum nimmt abo Ahnlich verhalten sich aber auch die 
in urspriingliche' VerhaItnisse zuriickversetzten Nachkommen einer auf diese 

1) Zit: nach H a e eke r, dem wir unten wortlich folgen. 
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Weise extrem veranderten Generation. "Zur Erganzung sei bemerkt, da13, wenn 
die Eier 1) der Stammgeneration in hoher Temperatur (25-30° C) gelassen 
werden, die Annaherung der zweiten Generation an die primitiven Laich
gewohnheiten anderer Froschlurche noch starker hervortritt. Die Gallert
hulle des Eies der zweiten Generation nimmt an Dicke zu, die Larven zeigen 
typische Amphibienkiemen, und die erwachsenen Mannchen der dritten und 
noch mehr die der vierten Generation entwickeln in del' Brunst Daumenschwielen', 
(Haecker). 

Die in diesen Satzen ausgesprochenen Tatsachen sind fUr die Beurteilung 
der genannten und aller ahnlichen Versuche besonders wichtig. Die erzielten 
Abanderungen stellen zum groBen Teil Riickschiage auf natiirliche friihere 
Formen, also Atavismen odeI' auch "Entdifferenzierungen" (Haecker) dar. 
Das ist das eine. Abel' dazu kommt, daB diese Variationen zunachst blasto
gener Natur, d. h. durch eine Beeinflussung des Keimes entstandell sind. Die 
Vererbung erworbener Eigenschaften ware also nul' scheinbar, sie wiirde da
durch vorgetauscht, daB derselbe Reiz das entwickelte Tier und seine Keime 
so beeinfluBt, daB schlieHlich gleiche Wirkungen auftreten. Allerdings, daB 
diese Identitat der 'Virkung selhst schwer zu erklaren ist, das ist Se mon zu
zugeben. Die "Parallclinduktion" bedeutete ja nul' eine neue Formulierung 
der Frage, einen schonen Namen fUr etwas sachlich Unverstandenes. Eine 
wirkliche Erklarung verdanken wir dagegen Goldsch mid t. Sie deckt sich 
in gewissem Sinne mit der, die wir selbst oben fiireinen bestimmten patho
Iogischen Fall, den del' epileptischen Krampfe bei Trinkern und ihren Kindern, 
gegeben hahen. Wir gingen dabei (wie bei del' Beurteilung del' B I' 0 \Vn -S e qua I'd -
schen Versuche) von del' El'fahrung aus, daB die Neigung zu epileptischen Au
fallen in allen menschlichen Gehirnen, jedoch in individuell verschiedener Starke, 
bereit Iage. Es ist danach kIar, daB disponierte Menschen auf geringere Schad
Iichkeiten mit Krampfanfallen antworten werden als andere, und daB die groBte 
Wahrscheinlichkeit fUr das Auftl'eten solcher Insuite da gegeben sein muB, wo 
starke Anlage und schwere Schadigungen zusammentreffen. Je wahrschein
licher abel' dieses Auftreten iiberhaupt ist, um so eher wird es gelegentlich Vater 
und Kinder betreffen, weil die Anlage natiirlich erblich ist. 

Ganz ahnlich weist jetzt Goldschmidt darauf hin,daB die in den Tower
schen Versuchen ausgeiibten Reize den extremsten Effekt naturgema13 dann 
hatten erzielen miissen, "wenn eine extreme Fluktuation in del' Plus- (odeI' 
Minus-) Richtung del' Quantitat cines Faktors von del' entsprechenden extremen 
Modifikation betroffen" worden ware. Natiirlich hatte man hei diesen Ver
suchen stets die am meisten veranderten Individuen ausgewahlt, um die Frage 
del' Vererhung zu priifen; gerade hei diesen abel' muBte aus del' Starke diesel' 
bei ihnen selhst gesetzten Veranderung geschlossen werden, daB sie einen extremen 
Fluktuationsgrad nach del' Richtung diesel' Veranderungen hin von Hause aus 
darstellten. U nter diesel' V oraussetzung verstand sich j edoch eine gewisse -
wenn auch abgeschwachte - Vererblichkeit del' in Frage kommenden Eigen
schaft von selbst, und nul' diese Vererbungstendenz war es, die das Auftreten 
analoger Veranderungen bei einem Bruchteil del' Abkommlinge bedingte. 

1) Von mir gesperrt. 
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Noch etwas anders wendet deuselben Gedanken Haecker, nach dem in den 
Fallen der sogenannten Parallelinduktion zumeist phylogenetisch junge Eigen
schaften aus dem Geleise gebracht oder in ihrer Entwicklung unterdriickt worden 
sind: "diese werden aber wenigstens zum Teil die namlichen Charak
tere sein, die schon bei den Eltern durch die namlichen Einfliisse 
entspezialisiert worden waren. Es treten also auf Grund einer inneren Not
wendigkeit iIll ganzen die namIichen Entwicklungshemmungen wie bei den 
Eltem auf". 

Das ist zugleich die Erklarung der Mutationen, und in der Tat stimmen 
darin beinahe aHe Autoren (genannt seien: Haecker, Goldschmidt, Lang, 
Gruber) iiberein, daB zwischen Mutation und dem, was manche For
scher auch heute noch Vererbung erworbener Eigenschaften nennen, 
kein grundsatzlicher Unterschied mehr besteht. Wir sahen friiher, 
daB Mutationen - erbIiche Variationen - durch auBere Momente hervorgerufen 
werden, und erfahren jetzt, daB da, wo erworbene Eigenschaften vererbt zu 
werden schienen, in letzter Linie wieder exogene Ursachen auf die Keime ge
wirkt haben. Das ist im Grunde derselbe Vorgang. 

Damit ist die oben gestellte Frage beantwortet. Das Auftreten erblicher 
neuer Eigenschaften durch somatische Induktion ist nicht bewiesen. 
,Soweit die experimentelle Erfahrung reicht," schreibt La ng, "sind aHe erb
lichen Neubildungen blastogen. Schon der Nachweis der reinen Linien und das 
ganze Erfahrungsmaterial iiber alternative Vererbung sprechen gegen die An
nahme einer Vererbung durch somatische lnduktion, gegen die Abbildungs- und 
trbertragungstheorie." In voHkommener Dbereinstimmung damit meint Gold
schmidt: "Das Ergebnis der Versuche, eine Vererbung erworbener Eigen
schaften zu beweisen, ist so spariich, daB man es direkt als negativ bezeichnen 
kann." Und Haecker schlieBlich lehrt: " ... bei der reinen und indirekten 
Parallelinduktion kann ... nicht von einer Vererbung erworbener Eigenschaften 
im Sinne Lamarcks gesprochen werden, wohl aber von einer Vererbung 
erworbener Anlagen im Sinne o. Hertwigs oder, wie man auch sagen kann, 
einer Vererbung exoblastogener Anlagen, da als Ursache der bei den 
Nachkommen auftretenden Abanderungen jedenfalls bei den meisten angefUhrten 
Beispielen Variationen des Keimplasmas der Eltem anzusehen sind und es sich 
also um blastogene, durch auBere Reize hervorgerufene Abanderungen 
handelt.', 

Damit darf das Problem fur uus als erledigt gelten. Die Frage, ob eine 
Vererbung' erworbener Eigenschaften bei der Entstehung der Ent-, 
artung, in der Atiologie von Krankheiten eine'Rolle spielen konne, 
muB :Q.ach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse glatt und bedingungslos 
verneint werden. Fiir die Verhiiltnisse des Menschen ist schlechthin 
nichts denkbar, was sich auch nur mit Kammerers - iibrigens noch 
sehr umstrittenen - Vers~chen vergleichen IieBe. Verstiimm~lungen 

und ahnliches werden sicher nicht vererbt; wenn durch Operationen 
krank (ev. epileptisch) gemachte Tiere kranke (evtl. wieder epilep
tische) Nachkommen erzeugen,so liegt keine Vererbung, sondern 
eine Keimschadigung vor, die der durch Alkoholvergiftung z. B. 
entspricht; funktionell, durch Dbung oder durch Nichtgebrauch 
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erworbene Eigenschaften kehren bei den Kindcrn niemals wieder 
- damit ist alles widerlegt, was die Annahme eincr Vercrbung 
erworbener Eigenschaften beim Menschen sttitzen und die Beftirch
tung ciner dadurch bedingten ererbten und vererbbaren Entartung 
rechtfertigen konnte. Niemand, der die Literatur tiber somatische Induk
tion verfolgt hat, wird glauben wollen, daB eine im Leben erworbene nervose 
Reizbarkeit z. B. jemals auf die Kinder tibergehen wird. Keimschadigungen 
kennt die Psychiatrie langst, und ebenso besteht tiber die "parallele Induktion" 
durch Giftwirkung auf diesem Gebiete vollige Einigkeit. Selbst im Erfolg gleiche 
'Virkungen bei Eltern und Kindern sind, wie das Beispiel des Alkohols zeigt, 
hier denkbar - aber auch dabei wird im biologischen Sinne nichts vererbt, und 
deshalb geht es nicht an, aus dicsen Vorkommnissen auf die Vererbung erwor
bener Eigenschaften im allgemeinen zu schlieBen. 



IV. Die nervose Entartung im Sinne Morels. 

1m folgenden Abschnitt solI untersucht werden, ob es eine Entartung 
im Sinne Morels gibt, das heiBt also ein durch innere Gesetze bestimmtes 
Fortschreiten nervoser Krankheiten von Geschlecht zu Geschlecht. DaB ge
legentlich infolge einer zufalligen Verkettung von auBeren Umstanden 
in einer Familie immer schwerere Formen seelischer Storungen ein Mitglied 
nach dem anderen befallen, weiB jeder, und die bloBe Sammlung solcher Falle, 
die kein inneres Band verkniipft, besitzt keinen wissenschaftlichen 'Vert. 

Deshalb kann von Morels Schema!) heute ganz abgesehen werden; Morel, 
der Paralyse und Kretinismus als AuBerungen del' Entartung anfiihrt, ist durch 
das zufallige Zusammentreffen von endogenen und exogenen Krankheitsursachen 
in einzelnen Familien irregefiihrt worden. Aber natiirlich darf man mit dieser 
besonderen Form des Entartungsvorganges, die Morel beobachtet zu haben 
glaubte, nicht schon den Begriff der nervosen Entartungiiberhaupt fallen lassen. 
Das, worauf es grundsatzlich ankommt, eine von Generation zu Genera
tion fortschreitende Verschlechterung der nervosen Gesundheit, 
konnte in anderen Formen doch eine gesetzmaBige Erscheinung darstellen. 
Die klinischen Tatsachen miissen entscheiden, 0 b das del' Fall i:3t. 

Morel sprach von "gewissen, dul'ch psychische und physische pa
thologische Einfliisse bewil'kte Abweichungen del' geistigen Krank
heit von ihrem pl'imal'en Typus 2), welche sich vol'zugsweise da
durch charakterisieren, daB durch die Wirkung ihrer erblichen 
Dbertragung die Nachkommen von bereits geistig abnol'men Indi
viduen gewohnlich noch tiefer ergriffen werden als ihre Aszen
denten". An anderel' Stelle erlautert er das naher: "Man mag diese Abwei
chungell in ihrem Beginn so einfach als moglich annehmen, so schlieBt sie gleich
wohl Elemente der Dbertragbarkeit von solcher Beschaffenheit in sich, daB 
derjenige, welcher den Keirn davon in sich tragt, mehr und mehr unfahig wird, 
seine Stellung in der Gesellschaft auszufiillen, und daB die schon bei ihm ge
hemmte intellektuelle Entwicklung bei seinen N achkommen Hoch viel ernst
lie her bedroht ist." 

·Was wir bisher an Vererbungstatsachen kennen gelernt haben, laBt sich 
mit dieser Lehre schwer in Einklang bringen. Sicher wird der Kreis der denk-

1) Nervoses Temperament und Ausschweifungen in der ersten, Schlaganfalle, Epilepsie, 
Hysterie und Alkoholismus in der nachsten Generation; in der dritten Selbstmord, Psy
chosen und Geistesschwache, und endlich in der vierten angeborene BlOdsinnszustiinde 
und MiBbildungen. 

2) lch folge in der Ubersetzung GraBmann. 
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baren Ursachen fur eine solche pathologische Entwicklung durch die Erkenntnis 
eingeengt, daB erworbene Eigenschaften sich nicht vererben. Aber man darf 
wohl weitergehen und sagen: auf dem Wege der Vererbung (im biologischen 
Sinne) konnten die Krankheiten der Kinder hochstens dann gesetzmaBig schwerer 
werden, als die der Eltern waren, wenn von beiden Erzeugern Krankheits
anlagen auf das Kind iibergehen und sich hier summieren. Sonst werden diese 
Erblichkeitsgesetze immer nur zu einer einfachen W'iederholung, nicht aber zu 
einer "degenerativen" Verschlimmerung des Krankheitsprozesses fuhren. (Ob 
sie - etwa durch die Erscheinung der Dominanz - eine starkere Aus breitung 
von gewissen Krankheiten bedingen konnten, soli unten untersucht werden.) 

Beweisen die klinischen Tatsachen also, daB der Vorgang, den Morel Ent
artung nannte, wirklich vorkommt, so bleiben nur zwei Moglich keiten der Er
klarung: entweder erleiden die Vererbungsgesetze der Biologie auf 
pathologischem Gebiete Ausnahmen, odeI' aber das, was man in 
der Pathologie gemeinhin Hereditat nennt, und die Vererbung 
normaler Eigenschaften sind nicht immer grundsatzlich gleich
artige Vorgange. 

DaB die erste Moglichkeit unwahrscheinlich ist, braucht nicht bewiesen zu 
werden; fUr die zweite sprechen gewichtige Grunde. 

Schon lange hat O. Binswanger - unseres Erachtens mit vollem Recht -
gegen die verbreitete, aber unbewiesene Annahme Stellung genommen: "daB 
die pathologische Vererbung, d. h. die erbliche Veranderung (Variabilitat), 
welche durch Schadlichkeiten hervorgebracht wird, und die eine Verschlech
terung der Art, oder, richtiger gesagt, eines Individualtypus hervorbringt, 
den gleichen Bedingungen unterworfen sei, welche die phylogenetische Fort
entwicklung, d. h. die zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Art 
notwendige Konstanz bzw. Variabilitat der individuellen Eigenschaften be
herrschen" . 

Es handelt sich dabei um keine bloBe Hypothese. Wir kennen Beziehungen 
zwischen der Krankheit der Eltern und der der Kinder, die mit Vererbung im 
biologischen Sinne nichts zu tun haben. AuBer der Keimvergiftung, die uns 
schon beschaftigt hat, gibt es wahrscheinlich noch andere Keimschadigungen, 
die ahnlich wirken. Wir sahen: die Keimvergiftung kann, wie die echte Ver
erbung, auBerlich gleiche Abanderungen bei Eltern und Kindern hervorrufen, 

. und deshalb besteht fiir uns die Gefahr, beide Vorgange miteinander zu ver
wechseln. Aber die inneren Gesetze dieser Wirkungen brauchten d",rum nicht 
iibereinzustimmen. Schon aus diesem Grunde diirfen wir uns im Zusammen
hang dieser Schrift mit dem Studium der biologischen Vererbungsgesetze allein 
nicht begnugen. 

Somit sollen im folgenden - unter dem Gesichtswinkel der oben gesteliten 
Frage - aIle aIlgemeinen Tatsachen zusammengestellt werden, die tiber 
die 'Obertragung krankhafter Anlagen von einem Geschlecht auf 
das andere bekannt geworden sind. Mit den Keimschadigungen mag 
begonnen werden. 

Schon fruher wurde betont, daB Weis mann einen EinfluB des Klimas 
und der Ernahrung z. B. auf die Keimzellen von jeher zugegeben hat. Die 
ebenfalis bereits erwahnte Tatsache, daB manche "Sports" in bestimmten Zeiten 

Bum k e, Entartung. 2. Aud. 3 
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haufiger beobachtet worden sind, macht es wa.hrscheinlich, daB auf diese Weise 
sogar dauernde Abanderungen der Art, Mutationen, entstehen konnen. 

Noch gesicherter ist die klinische Erfahrung, nach der bestimmte Gifte, wie 
Alkohol, Blei, Quecksilber, die die Erzeuger in sich aufnehmen, auch ihre Nach
kommenschaft schadigen. Immerhin liegen die Dinge auch hier keineswegs so 
klar, wie es vielfach dargestellt wird. Noch vor wenigen Jahren hat Eugen· 
Albrecht bestritten, daB eine Beeinflussung der Keimzellen durch den Alkohol 
wirklich bewiesen sei. Darin weichen wohl die meisten Pathologen von ihm ab, 
und zum mindesten die Beziehung dieses Giftes zur Entstehung der Idiotie und 
der Epilepsie laBt sich nicht mehr in Abrede stellen. Aber im einzelnen ist aller
dings noch vieles zweifelhaft und umstritten. Die Hauptschwierigkeit liegt 
bekanntlich darin, daB chronische Alkoholisten doch hochstens in Ausnahme
fallen als von Hause aus gesunde Menschen angesehen werden diirfen. Der 
Alkohol ist fiir aIle Menschen einer Gemeinschaft gleich zuganglich; wenn ein 
Bruchteil dem Gifte dauernd verfallt, so muB er schon vorher anders geartet 
gewesen sein als der Durchschnitt. GewiBkommt die Gelegenheit zum Trinken, 
die durch gewisse Berufe gegeben wird, hinzu; aber bei der Mehrzahl der Trinker, 
!aBt sich feststellen, daB sie von Geburt an psychopathisch gewesen ist. Es ist 
fiir unsere Zwecke gleichgiiltig, daB die psychopathische Anlage nicht immer 
die gleiche ist, daB Trinker ebensowohl manisch-depressiv, epileptisch, schizo
phren oder angeboren schwachsinnig wie konstitutionell nervos oder hysterisch 
sein konnen; entscheidend ist nur, daB die allermeisten von Hause aUR abnorm 
sind. Unter dieser Voraussetzung diirfen aber natiirlich die Krankheiten ihrer 
Kinder nur mit allergroBter Vorsicht auf die Intoxikation des Keimes zuriick
gefiihrt werden. Es liegt naher, hier einfach erbliche Beziehungen anzunehmen. 
DaB und weshalb der Alkohol in bestimmten Fallen doch als atiologisches Mo
ment angeschuldigt werden muB, braucht an dieser Stelle nicht auseinander
gesetzt zu werden; wohl aber miissen wir fragen, ob wirklich der MiBbrauch 
dieses GenuBmittels (durch Keimvergiftungen) die durchschnittliche nervose 
Gesundheit ganzer Geschlechter herabdriickt. 

Das ist bekanntlich oft behauptet und namentlich auf statistischem Weg 
zu beweisen versucht worden. Zu der oben schon erwahnten Schwierigkeit, 
der aIle solche Untersuchungen begegnen, kommt hier noch die, daB in Trinker
familien gewohnlich auch die Kinder schon Alkohol zu trinken pflegen. Sind 
also ihre Schulleistungen schlecht, so konnte das an einer direkten Vergiftung 
ihres Gehirns gelegen sein. 1m iibrigen steht bis jetzt nicht einmal fest, daB 
die Kinder von Trinkern grundsatzlich korperlich, intellektuell und moralisch 
minderwertiger sind als die Nachkommen maBiger Eltern. Wenigstens haben 
die durch Pearsons Autoritat unterstiitzten Berechnungen Eldertons diese 
Lehre stark erschiittert, und bis eine Nachpriifung dieser Untersuchungen vor
liegt, wird man mit einem endgiiltigen Urteil zuriickhalten miissen. Immerhin 
diirfen wir, da ldiotie infolge vaterlicher Trunksucht entsteht, wenigstens ver
muten., daB auch leichtere Grade von intellektueller Schwache aus derselben 
Ursache hervorgehen werden. 

Als viel unwahrscheinlicher muD aus physiologischen Griinden die viel um
strittene Behauptung bezeichnet werden, die "Zeugung im Rausch" (Schule, 
Dejerine, Flemming u. a.) sei besonders geeignet, schwachsinnige Menschen 
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hervorzubringen. Auch der Versuch von Bezzola, diese Behauptung zu be
weisen, diirfte miBlungensein. Bezzola hat die Jahreskurve der unehelichen 
Geburten in der Schweiz und die Jahreskurve der Geburten von geistig hervor
ragenden Menschen auf eine gehaufte Erzeugung von Imbecillen im Fasching 
und in der Zeit der Weinlese zuriickfiihren wollen. Dazu bemerkt M. v. Gru be r 
mit Recht, daB diese Unterschiede viel zu geringfiigig seien, um iiberhaupt 
irgendeinen SchluB zuzulassen. 

Dagegen steht ein anderer EinfluB des Alkohols auf die N achkommenschaft 
fest: das ist die quantitative Beschrankung lebensfahiger Kinder. 
Aborte und Totgeburten sind in Trinkerfamilien an der Tagesordnung, und 
ein groBer Teil der lebend geborenen Kinder stirbt in den ersten Jahren an 
Krampfen, allgemeiner Schwache oder infolge einer zu geringen Widerstands
kraft gegen Infektionskrankheiten (vgl. z. B. H. Roe mers Stammbaume aus 
zwei mittelbadischen Wcinorten). So erklart es sich, wenn Legrain dieFamilien 
von Trinkern oft in drei bis vier Geschlechtern vollstandig verschwinden sah, 
und wenn nach einer Feststellung der Miinchener Klinik bei einer Anzahl von 
schweren Alkoholisten die Gesamtzahl ihrer Nachkommen schon zu ihren Leb
zeiten nicht einmal die der Eltern erreichte 1). 

Manche andere Gifte wirken in dieser Beziehung wohl noch verheerender, 
wie KuBmauls Untersuchung iiber das Quecksilber und die von C. Paul 
und Legge iiber das Blei beweisen. Nach Legge lieferten 212 Schwanger
schaften von Bleiarbeiterinnen 52,2 Fehl- bzw. Friihgeburten, wahrend Paul 
bei 70 Schwangerschaften denselben Ausgang sogar in 87% beobachtete. Auch 
die Vergiftung nur des Vaters fUhrt nach demselben Forscher noch in 61 % der 
FaIle zuin Abort. 

Diese Zahlen iibertreffen selbst die noch, die fUr die Syphilis gewonnen 
worden sind. "Die Syphilis fiihrt weniger zur Entartung als zur 
Dezimierung der Rasse", schlieBt Finger aus Untersuchungen, auf die wir 
noch eingehen werden. In der Tat ist der Abort in luetischen Familien geradezu 
pathognomonisch, und wenn wir dazu den friihzeitigen Tod lebend geborener, 
aber schwachlicher oder ausgesprochen kranker Kinder zahlen, so erscheint 
die verheerende Wirkung dieser Seuche gewiB groB. Dazu lrommt die durch 
die Lebensversicherungsgesellschaften festgestellte kurze Lebensdauer der primar 
infizierten Menschen selbst noch hinzu. Trotzdem darf auch die degenerative 
Wir kung der Lues nicht gering veranschlagt werden. Fingers Wort besteht 
zu recht, aber es galt der dritten Generation luetischer Familien. Nervose Ent
artung im Sinne unserer Begriffsbestimmung jedoch (Entartung also im weitesten 
Sinne) muB auf jede starkere Ausbreitung der Seuche mit Naturnotwendigkeit 
folgen - dafiir sorgen die syphilitischen und metasyphilitischen Erkrankungen 
der ersten - selbst infizierten - und der zweiten - kongenital luetischen 
- Generation. 

Was fiir die Lues gilt, gilt wahrscheinlich, wenn auch vielleicht in geringerem 
Grade, fUr viele Infektionskrankheiten. Wiederholt ist behauptet worden, 
die Tub e r ku los e der Eltern gefahrde die nervose Gesundheit der Kinder 
(van der Velden, Jones, Naecke, bestritten von Diem), und neuerdings 

1) Zu iihnlichen Resultaten ist spiiter in RuBland Minor gekommen. 
3* 
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hat man gegen die Malaria den gleichen Vorwurf erhoben (Orgeas). Uber 
die iibrigen Infektionskrankheiten liegen genaue Angaben nicht vor, aber die 
Moglichkeit besteht, daB auch Influenza, Typhus und viele andere Leiden dieser 
Art die N achkommenschaft schli.digen. 

Ja vielleicht muB der Begriff der Keimschadigungen noch weiter ausgedehnt 
werden; moglicherweise spielt diese Atiologie bei der Entstehung nervoser Kon
stitutionen eine Rolle, die iiber die Wirkung von Infektionen und Intoxikationen 
noch erheblich hinaus geht. Es ist geradezu wahrscheinlich, daB schwere er
schopfende und daB Allgemeinkrankheiten, wie Karzinose (Naecke), 
Arthritis, Gicht, Diabetes, Anamie, Leukamie und Chlorose (Binswanger) und 
daB schwachende Momente iiberhaupt die nervose Widerstandskraft des nachsten 
Geschlechts vermindem konnen. So fiihrt Binswanger Erfahrungen an, 
die deutlich fur eine Entstehung einer neuropathischen Anlage aus intrauterin 
erlittenen Schadlichkeiten sprechen - schnelle Geburtenfolge und Zwillings
geburten z. B. kommen dabei in Betracht, Vorgange also, deren Bedeutung fur 
die Lebensfahigkeit der Kinder ganz feststeht (v. d. Velden u. a.). Viel
leicht lieBen sich auf diese Weise manche Behauptungen aufklaren, die wohl 
oft bestritten, aber nie widerlegt worden sind; so die, daB zu hohes oder zu 
niederes Alter der Eltern (Morel, Orchansky, v. d. Velden) den Kin
dern verhangnisvoll werden konnten 1 ), oder daB gerade die Erstgeborenen 
haufig korperlich und geistig minderwertig seien (Orchansky, Pearson, 
Crzellitzer). Auch die Angabe Le Gendres, nach der die "enfants de 
siege", die wahrend der Belagerung von Paris gezeugten Kinder, besonders 
entartet gewesen seien (Fere), wiirde hierher gehoren. Allerdings hatten wir 
dann auch bei den in Deutschland wahrend der Kriegsjahre geborenen Kindem 
eine Haufung nervoser Storungen erwarten mussen, was meinen bisherigen Ein
drucken nicht entspricht. 

Endlich aber konnte diese Auffassung yom Wesen der Keimschadigungen 
das Verstandnis der Tatsachen fordern, die die Lehre yom "Polymorphismus" 
der Vererbung veranlaBt haben. An und fiir sich - das wird niemand bestreiten 
- steht diese Lehre mit den biologischen Vererbungsregeln wenig im Einklang, 
und die Annahme von Moebius z. B., daB die Neurasthenie den Urschleim 
darstelle, aus dem sich die mannigfachen Formen der endogenen Nerven- und 
Geisteskrankheiten entwickelten, macht recht gezwungene Hilfshypothesen not
wendig. Da jedoch manche Psychiater an diesem "Polymorphismus der Ver
erbung" auch heute noch festhalten, muB auf diese Hilfshypothesen kurz ein
gegangen werden. 

Wir sehen dabei von der sattsam bekannten Tatsache ab, daB die Er
scheinungsformen - der "Phanotypus" - einiger Geisteskrankheiten viel
gestaltig sind, und daB wir dadurch iiber die - "genotypische" - Zusammen
gehorigkeit gewisser bei verschiedenen Familienmitgliedern auftretenden Psy
chosen getauscht werden konnen. Wir haben gelemt, die Manie des Sohnes 
und di.e Melancholie der Mutter auf dieselbe Grundstorung, das manisch-depres
sive Irresein, zu beziehen, und es konnte sein, daB eine spatere Forschung ahnliche 

. 1) Die Angabe von Marro und A. Canzer: daB Melancholische von alten, Manische 
von jungen Eltern erzeugt wiirden, sei nur als Kuriosum mitgeteilt. 
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Zusammenhange auch zwischen Krankheiten aufdeckt, die bis jetzt noch nichts 
miteinander gemein zu haben scheinen. WoUten wir dieses Ergebnis jedoch fiir 
a lIe Seelenstorungen vorwegnehmen, fiir die der Polymorphismus der Vererbung 
behauptet worden ist, so wiirden wir - nach AusschluB der groborganischen 
Krankheiten natiirlich - schlieBlich bei der Einheitspsychose enden. Diese An
schaunng ist aus Griinden, auf die hier nicht eingegangen werden kann, unmoglich. 

Nun hat freilich Rudin aus Studien iiber die Vererbung der Dementia praecox 
geschlossen, der Polymorphismus konne durch verwickelte Spaltungsvorgange 
bei der Vererbung, in letzter Linie also dadurch zustande kommen, daB zur 
Entstehung gewisser Geisteskrankheiten jedesmal zwei Merkmale (Gene) er
forderlich seien, und daB die Art der so erzeugten Psychose erst durch die be
sondere Kombination dieser krankmachenden Keime bestimmt wiirde. Rudin 
halt die Annahme fiir begriindet, "daB die psychotischen Eltern der Dementia 
praecox-Kranken sich mehr als gesunde Eltern aus gesunden Stammen durch 
Bildung von Keimen . .. auszeichnen, aus denen ganz allein sich Dementia 
praecox nicht entwickeln kann, die aber durch die ebenfaUs eigenartige Be
schaffenheit der Keime des Partners bei der Befruchtung irgend ein Komplement 
zugefiihrt bekommen, d. h. durch irgend ein noch fehlendes Anlagesubstrat 
erganzt werden, wodurch erst jene Anlage geschaffen wird, aus denen sich dann 
eine Dementia praecox bilden kann". Das ware an sich vielleicht denkbar, aber 
daB ein solcher kranker Keim mit einer gewissen GesetzmaBigkeit mit Keimen 
zusammentreffen soUte, die, untereinander verschieden, aIle wieder krank und 
aIle auf ihn irgendwie abgestimmt sind, so daB hier eine Dementia praecox, dort 
eine andere Psychose entsteht, das ist viel schwerer einzusehen. GewiB kennt 
die Biologie einen "dihybriden" Erbmechanismlls, wie ihn diese Anschauung 
voraussetzt, aber dabei handelt es sich entweder um das Mendeln von zwei 
auch der Kategorie nach heterogenen Merkmalen, deren Vorhandensein 1) ledig
lich die Zahl der bei der Kreuzung moglichen Kombinationen erhoht, oder 
darum, daB gewisse an sich verschiedene, aber doch dieselbe Kategorie betref
fende Merkmale (wie die Far be und die Dich tigkei t eines Pigments z. B.) 
sich zwar auch unabhangig voneinander vererben, das Aussehen des entstehenden 
Tieres jedoch gemeinsam bestimmen. In beiden Fallen haben wir normale 
Eigenschaften vor uns, deren Neugruppierung gemeinhin auch immer wieder 
Normales erzeugen wird, die aber trotz gewisser gemeinsamer Wirkungen durch
aus nicht aufeinander abgestimmt sind. In Riidins Fall aber sollen bestimmte 
Krankheiten mit einer gewissen GesetzmaBigkeit dadurch entstehen, daB ver
schiedene krankhafte Keime der gegenseitigen Erganzung nicht nur bediirfen, 
sondern diese Erganzung auch an allen Orten von Zeit zu Zeit finden 2 ). Wahr
scheinlieh ist das nicht; daB es moglich ist, gebe ich deshalb zu, weil gewisse 
Anomalien der inneren Sekretion sich unabhangig voneinander vererben und 
erst bei bestimmter (ehemischer) Gruppierung Psychosen erzeugen kOlmten!l). 

1) Wie z. B. bei Togamas Seidenspinnerrassen, von denen die eine ungezeichnete 
Raupen mit gel ben Kokons, die andere gestreifte Raupen mit weiBen Kokons lieferte. 

2) Zunachst liegt es doch naher, an ein exogenes Moment als zweite auslOsende 
Ursache der Dementia praecox zu denken. 

3) Auch auf die eigentiimliche, schon Darwin bekannte Korrelation zwischen blauer 
Augenfarbe und Taubheit bei Katzen darf in diesem Zusammenhang hingewiesen werden. 
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Sodann haben neuerdings H. Hoffmann und Kretschmer eine Anschau
ung zur Diskussion gesteIlt, die die klinischen 'ratsachen erklaren ktinnte, 
ohne freilich einen eigentlichen Polymorphismus der Vererbung zu beweisen. 
Nat1irlich ktinnen auch einmal heterogene Krankheitskeime in einer Familie 
zusammentreffen und bei dem einen Kind eine Dementia praecox, bei dem 
anderen ein manisch-depressives Irreseiu etwa erzeugen. Dieses Zusammen
treffen wird aber haufiger sein mussen, wenn sowohl die Dementia praecox 
wie das manisch-depl'essive Irresein aus normalel)., uberall verbreiteten Konsti
tutionen hervorgehen und wenn ausgesprochene Psychosen dieser Art somit 
nur "vereinzelte Knotenpunkte" darstellen, "eingestreut in ein vielverzweigtes 
Netz normaler, ktirperlich - charakterologischer Konstitutionsbeziehungen" 
(Kretschmer)1). Unter dieser Voraussetzung ware nicht bloB die zufallige 
Haufung verschiedenartiger Psychosen, sondeI'll auch ihre Vereinigung in einer 
Perstinlichkeit, die "Legierung" also der manisch-depressiven und der schizo
phrenen Anlage denkbar, und das Gesamtergebnis muBte in einer Vielheit von 
Formen bestehen, die doch durch erbliche Beziehungen miteinander verbunden 
blieben. Bewiesen ist aber die Hypothese noch nicht. 

AIle diese Schwierigkeiten der Erklarung fallen nun fUr die Keimschadigungen 
fort. Wenn hier uberhaupt etwas erklart werden muB, so ist es nicht die Ver
schiedenheit, sondern hochstens die 1Jbereinstimmung gewisser bei Eltern 
und Kindem beobachteter Zustlinde. Wir haben eine solche Erklarung fiir 
bestimmte Beobachtungen oben gegeben, hier sei noch einmal betont, daB der 
Regel nach ungleichartige Wirkungen bei EItel'll und Kindem erwartet 
werden mussen. Bei den Keimvergiftungen versteht sich also del' Polymor
phismus von selbst, nur daB es sich nicht um einen Polymorphismus der "Ver
erbung" handelt. Nach dieser Auffassung wurde die neuropathische Anlage 
gerade deshalb so haufig und so proteusartig vielgestaltig sein, weil es - in den 
zahllosen Formen der Keimschadigung - so mannigfache Ursachen ihrer Ent
stehung gibt. Sehr zahlreiche sogenannte Neuropathen und Neurastheniker 
sind doch einfach ktirperlich schwachliche und nur deshalb auch nervtis weniger 
rustige Menschen. Unseren 'heutigen Anschauimgen liegt es am nachsten, die 
letzte Ursache ihrer Nervositat vornehmlich in chemischen Schadigungen, in 
einer durch die primare Erkrankung gewisser innerer Drusen bedingten Sttirung 
ihres Stoffwechsels zu suchen. Aber es ist sehr fraglich, ob diese Anschauung 
fiir aile FaIle zutrifft, und wenn sie es tate, so wiirden wir noch immer sehr ver
schiedene Erkrankungen dieser endokrinen Apparate voraussetzen mussen. 
Mehrere ktirperliche Grundlagen der nervtisen Disposition muB es auf aIle 
FaIle geben. Werden diese Grundlagen nun aber durch Keimschadigungen 
geschaffen, so ist es klar, daB die betroffenen Menschen ihre korperliche Schwache 
zwar nicht "vererben", wohl aber wieder auf dem Wege der Keimschadigung 
ubertragen ktinnen. Dann wird sich aber auch die Form, in der ihre eigene 

Die Beziehung zu unserem Fall liegt meines Erachtens darin, daB auch hier anscheinend 
durch bloBe Neugruppiel1lng von Erbfaktoren eine pathologische Eigenschaft mit einer 
gewissen Gesetzmii.Bigkeit entsteht. 

1) Die AuHassung entspricht, soweit sie das manisch-depressive Irresein angeht, ganz 
der, die ich schon in der ersten AufIa.ge dieses Buches entwickelt hatte. VgI. das folgende 
Kapitel. 
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nervose Unzuliinglichkeit auftrat, bei ihren Nachkommen nicht wiederholen 
oder jedenfaHs nicht wiederholen mussen. So versteht sich bei dieser Auffas
sung des Vorganges der Polymorphismus beinahe von selbst; denn fur sekun
dare nervose Symptome - erinnert sei z. B. an die nervosen Folgen erschop
fender Krankheiten ~ werden wir eine fur alle betroffenen Menschen geltende 
"Obereinstimmung nicht erwarten diirfen. 

Jedenfalls scheinen hier nicht unbedenkliche Quellen der Entartung gegeben 
zu sein. 'Vir wissen nicht, wie haufig sie sind und wie stark sie flieBen, und, 
was beinahe noch wichtiger ist, auch die Grenzen ihres Einflusses kennen 
wir nicht. DaB Lues und Alkohol die zweite Generation 1) verkummern lassen, 
steht fest; erstreekt sieh ihre sehadliehe Wirkung unter Umstanden 
noeh weitel'? 

Die Antwort auf diese fiir das Degenerationsproblem ungemein wiehtige 
]<~rage erscheint vielen als selbstverstandlich. W 0 von Keimvergiftungen die 
Rede ist, wird gewohnlich eine unaufhaltsame Durchseuchung ganzer Geschlechter 
als unvermeidlich vorausgesetzt. Auch wir haben von einer solchen weiteren 
"Obertrugung iiber die zweite Generation hinaus oben als Mogliehkeit gespro
chen. Abel' notwendig ist diese Annahme nieht. Die Keimvergiftung besteht 
in einer Vergiftung des werdenden Kindes; dessen eigene Keimzellen brauchten 
darum nieht selbst zu erkranken. Binswanger hat fruher einmal gemeint, 
die yom Embryo erworbenen Krankheitsanlagen konnten dann weiter uber
tragen ("vererbt.") werden, wenn die Schadlichkeit YOI' Differenzierung del' 
Keimzellen eingewirkt odeI' aber nach der Differenzierung eine so allgemeine 
Entwicklungshemmung herbeigefiihrt hatte, daB auch. die Keimzellen mit be
troffen worden waren. Die Hypothese hat inzwisehen dadurch eine gewisse 
Stiitze erfahren, daB nach heutiger Anschauung auch die Mutationen, erb
liche Abweichungen del' Art also, durch auBere Ursachen hervorgerufen werden. 
Es ist danach nicht unmoglich, daB erbliche Krankheitsanlagen beim Menschen 
ausnahmsweise auch einmal durch Keimschadigungen erzeugt werden. N ach 
aHem, was wir uber die Mutationen wissen, wiirde das aber uur selten der Fall 
sein konnen, und bis heute steht nicht einmal fest, daB es uberhaupt vorkommt. 
Dagegen besteht an sich die weitere Moglichkeit, daB die Keimschadigung auch 
als solche, ohne daB sie erbliche Abweichungen bedingt, iiber die zweite Gene
ration hinausreichen kann. 

In beiden Fallen wird sich der Nachweis einer solchen weiteren "Obertragung 
nicht leieht fiihren lassen. Klinische Beobachtungen diirfen hier deshalb 
nur mit groBter Vorsicht verwertet werden, weil es so viele und haufige Ursachen 
der Keimschadigung gibt, und weil sich das Auftreten einer neuen Schadlich
keit, etwa in del' zweit.en Generation, nur selten ausschlieBen laBt. Man braucht 
nur an die groBe Haufigkeit der Trunksucht zu erinnern, um das zu beweisen. 
Dazu kommt gerade fiir diese Vergiftung noch das, was oben schon angedeutet 
wurde: oft wissen wir nicht, ob einer abnorm geworden ist, weil er getrunken 
hat, oder ob der Zusammenhang umgekehrt war. Insofern liegen die Verhalt
nisse bei der Syphilis wohl etwas giinstiger, aber auch noeh schwierig genug. 

1) 1m folgenden ist durchgehend ala erste Generation diejenige bezeichnet, die sich 
durch Alkoholmillbrauch oder durch 1nfektion selbst vergiftet hat. 
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Am ehesten lieBe sich die Frage wohl durch Experimente entscheiden. Es 
fehlt auch nicht an Anlaufen dazu, aber ohne daB bisher ein endgiiltiges Ergebnis 
erzielt worden ware. Der reinste Versuch ist der von Manfred Fraenkel, 
der ein weibliches Meerschweinchen vier Tage nach der Geburt mit Rontgen
strahlen behandelte und es dann spater von einem gesunden Brudertier belegen 
lieB. Das Ergebnis waren ein totes und zwei ungewohnlich kleine Tiere. Diese 
zweite Generation, miteinander gepaart, erzeugte als driUe wieder ein totes 
und ein kleines Tier. Danach scheint die Keimschadigung in der Tat auch die 
dritte Generation zu schadigen, aber es ist klar, daB dieser Beweis, der sich im 
Grunde auf die KorpergroBe eines einzigen Enkeltieres sttitzt, noch nicht aus
reicht. 

Uber die Wirkung des Alkohols sind viel mehr Versuche angestellt worden, 
aber auch hier ist die Frage nicht restlos geklart worden. Die Experimente 
wurden gewohnlich tiber die zweite Generation hinaus nicht fortgesetzt; wo es 
do&h geschehen ist, sind die Ergebnisse nicht durchsichtig, oder aber die Ver
suche sind doch nicht so zahlreich gewesen (Combe male), daB sie viel beweisen 
konnten. 

Aber ftir die Syphilis, wird man einwenden, liegen doch die bekannten 
Untersuchungen von Fournier vor. In 45 Familien, in denen Vater oder 
Mutter oder beide Eltem schon angeboren-luetisch waren, lieferten 145 Schwan
gerschaften 82 Aborte oder tote Kinder, und von den 63 lebenden zeigten 61 
zahlreiche MiBbildungen von der Art, wie wir sie als Stigmata hereditatis an
zusehen pflegen. Diese Untersuchungen, deren Bedeutung ftir das Degenera
tionsproblem sich von selbst versteht, sind seither mehrfach nachgeprtift worden, 
so daB sich Finger, der im Jahre 1900 die bis dahin vorliegenden Veroffent
lichungen zusammenstellte, auf ein sehr ansehnliches Material sttitzen konnte. 
Seine Ergebnisse, die bisher unseres Wissens durch spatere Arbeiten nicht be
eintrachtigt worden sind, weichen nun von denen Fourniers nicht unerheblich 
abo Nach Finger ist die Ubertragung echter virulenter Syphilis auf die dritte 
Generation theoretisch moglich, aber bisher nicht einwandfrei nachgewiesen 
worden; was aber die Schadigung dieser Generation durch syphilotoxische, 
dystrophische Storungen angeht, so hat Finger tiberzeugend gezeigt, daB der 
Begriff dieser tltorungen bis dahin nicht genau genug gefaBt gewesen war, und 
daB das, was so genannt wurde, nicht als charakteristisch ftir Lues angesehen 
werden kann. Dieselben Anomalien kommen auf der Basis der Tuberkulose, 
der Alkohol- und Bleivergiftung und sogar da vor, wo sich selbst diese atiologi
schen Momente nicht nachweisen lassen. AuBerdem aber finden sie sich auch 
bei Kindem, die durch ihre Amme mit Syphilis angesteckt worden sind. Alles 
in allem halt Finger, wie erwahnt, eine syphilogene Entartung der dritten 
Generation nicht fiir sichergestellt, betont dagegen die Haufigkeit lebens
unfahiger Kinder in dieser und sogar noch in der folgenden Generation. 

Die Akten tiber diese Frage sind also noch nicht geschlossen. In jedem 
FaIle ist die Syphilis als eine der wesentlichen Ursachen der Ent
artung anzusehen. Aber ob die dadurch bedirigte Gefahr wirklich so ungeheuer 
groB ist, wie sie oft dargestellt wird und wie sie sein wiirde, wenn das Gift endlos 
ganze Geschlechter verderben kiinnte, das ist doch zweifelhaft. Ein Ziel ist 
dieser Durchseuchung jedenfalls gesetzt: durch die hohere Sterblichkeit in 
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luetischen Familien. Gilt etwas ahnliches ffir aIle Keimvergiftungen, so werden 
wir allzu pessimistische Beffirchtungen wenigstens iiber eine qualitative Ver
schlechterung der Art aufgeben diirfen. Wenn alle so geschadigten Geschlechter 
schlieBlich aussterben - sofern sie nicht genesen -, dann fiihren die Keim
vergiftungen wohl ganz allgemein "weniger zur Entartung aIs zur Dezimierung 
der Rasse". 

Belastungszeichen. Stigmata degenerationis. 

Die Bedeutung der soeben besprochenen Arbeiten ist mit diesem Schlusse, 
zu dem sie fiihren, noch nicht erschopft. Schon Fourniers Untersuchungen 
schienen geeignet zu sein, Licht in eines del' dunkelsten Gebiete der Pathologie 
zu bringen. Wenn korperliche Entartungszeichen - die viel miBbrauchten 
Stigmata hereditatis - durch syphilitische Toxine entstiinden, so ware ihr 
Wesen nicht mehr ganz so unverstandlich wie bisher. Fingers Beobachtungen 
fiihren in dieser Beziehung sogar noch weiter. Auch Alkohol, Blei, Tuberkulose 
sollen die gleichen korperlichen MiBbildungen erzeugen. Also waren die Be
lastungszeichen die Folgen von Keimvergiftungen. Dadurch wiirden 
ihre Beziehungen zu nervosen Leiden, die allmahlich sehr zweifelhaft geworden 
waren, wieder e"twas sicherer werden. Alkoholismus und Syphilis sind ja unge
heuer verbreitet - die Ergebnisse von Plauts, Nonnes und Hauptmanns 
Untersuchungen iiber die Serumreaktionen in luetischen Familien iibertreffen 
wohl selbst die triibsten Erwartungen - und daB sie korperliche und seelische 
Minderwertigkeit der Nachkommenschaft iiberhaupt bewirken konnen, steht 
gerade nach diesen Untersuchungen auBer Frage. Zweifelhaft bliebe nur, ob 
aIle Belastungszeichen auf diese oder ahnliche Weise zustande kommen, und, 
wenn es der Fall ist, ob sie dann auch noch auf spatere Geschlechter iibergehen. 
Tun sie es nicht, so miiBte die Lehre von den Belastungszeichen in Zukunft 
eine Gestalt a~ehmen, die von ihrer ursprunglichen sehr weit abwiche. 

Auf die Geschichte dieser Lehre solI hier nicht naher eingegangen werden. 
Sie hat sich in einem verhangnisvollen Zirkel bewegt. Seitdem (durch Grie
singer) der Begriff der neuropathischen Anlage in die Pathologie eingefiihrt 
worden war, lag es nahe, nach korperlichen Anhaltspunkten ffir ihre Erkennung 
zu suchen. So wurde ein Stigma hereditatis nach dem anderen beschrieben, 
und - was del' ganzen Hereditatsforschung verhangnisvoll geworden ist -
diese Entartungszeichen selbst wurden dann wieder beim Suchen nach neuen 
Formen ererbter Nervenleiden als Wegweiser benutzt. Nun ist gerade in der 
Psychiatrie der Wunsch nach objektiv faBbaren Symptomen gewiB verstand
lich, aber unbegreiflich ist, daB man Jahre hindurch die Beantwortung der Vor
frage versaumt hat, wie denn eigentlich somatische Belastungszeichen 
und psychopathische Anlage zusammenhiingen solIten. Dann freilich 
ist ein Umschwung eingetreten. Namentlich seitdem R. Sommer seine Stimme 
gegen "die Ausschreitungen der morphologischen Richtung" erhoben und uns 
den "Ausweg aus diesem diffusen Nebel von MaBen, Zahlen, Tabellen, Formen 
und Typen" gewiesen hat, haben sich die Einwande gegen diese Entwicklung 
so gehauft, daB es fast peiulich ist, die dabei angefiihrten Griinde wiederholen 
zu miissen. Hier solI nur das Notwendigste gesagt werden. 
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In tatsachlicher Hinsicht habe·n die Anatomen, I •. Stieda an ihrer 
Spitze, gezeigt, daB die meisten sogenannten "Entartungszeichen" nichts sind 
als gewohnliche Varietaten, die gegen die geistige Gesundheit des damit 
behafteten Menschen selbst dann nichts beweisen wtirden, wenn sie das Gehirn 
selbst betl'lifen. Fur eines der popularsten "Stigmata" z. B., das Darwinsche 
Spitzohr, hat Schwalbe nachgewiesen, daB es nicht einmal eine atavistische 
Bildung, sondern eine gewohnliche Eigentumlichkeit des Menschen darsteilt, 
die nur in der kleinerenZahl der Faile vermiBt wird.tJbrigens mussen auch 
die eifrigsten'Vorkampfer der ganzen Lehre, wie Naecke z. B., zugeben, daB 
es kaum einen gesunden Menschen gibt, der von Belastungszeichen ganz frei 
ware. Sodann wissen wir durch de Lapouge und Niceforo, daB arme und 
in unhygienischen Verhaltnissen leoende Menschen mehrvon diesen 
"Signalen der Belastung" aufweisen als wohlhabende, und gerade auf die kor
perliche Degeneration bezog sich die Feststeilung der englischen Entartungs
kommission (vgl. spater S.80), die Entartung sei ein Ernahrungs- und Woh
nungsproblem. Das ist eine Feststeilung, die zu den Resultaten Fourniers, 
Fingers, Nonnes und Hauptmanns gut stimmen wurde, die aber gar nicht 
zu der Anschauung paBt, nach der die Trager gehaufter "Degenel'ationszeichen" 
die Opfer einer ererbten und weiter vererbbaren Entartung sein sollen. 

1st diese Anschauung aber doch richtig, so muB sich der Zusammenhang 
zwischen der psychopathischen Anlage und den korperlichen AnomaIien, wenn 
auch nicht jedesmal, so doch grundsatzIich nachweisen oder wenigstens wahr
scheinlich machen lassen. Bisher ist dieser Nachweis nicht erbracht worden. 
Ailerdings hat es bis vor nicht allzu langer Zeit auch an jedem Versuch dazu 
gefehlt. Man hatte sich einfach mit dem Zusammentreffen begnugt. Erst 
Beobachtungen, wie die von R. Sommer, in der drei idiotische Bruder die 
ihnen gemeinsame SchadelmiBbildung nachweisIich von der Mutter, die Anlage 
zur Geisteskrankheit aber vom Vater ererbt hatten, haben die ganze Kritik
losigkeit dieses Verfahrens ins rechte Licht gesetzt. Dazu hat sich immer mehr 
herausgestellt, daB ebensowohl (endogene) Geisteskrankheiten ohne "Belastungs
zeichen'\ wie "Stigmata degenerationis" ohne jede seelische StOrung vorkommen 
(R. Sommer). So drangen gerade die klinischen Tatsachen dazu, die Lehre 
von den Entartungszeichen entweder aufzugeben oder wissenschaftlich neu zu 
begriinden. 

Der einzige systematische Versuch zu einer solchen Begriindung stammt 
von Wolff, der die Frage aufwarf, welche Moglichkeiten des Zusammenhanges 
zwischen psychopathischer Anlage und ihren angeblichen somatischen Anzeichen 
denn uberhaupt vorlagen. Es ist klar: entweder sind beide Erscheinungen 
einander koordiniert, oder die eine ist der anderen untergeordnet. Eine 
Subordination del' psychischen Krankheit ware z. B. dann gegeben, wenn eine 
angeborene MiBbildung des Schadels das Gehirn verhindert batte, sich zu ent
wickeln. Aber das hatte mit el'el'bter Entartung - und nur um die handelt 
es sich hier - doch nichts zu tun; denn selbstversmndlich mussen aile nicht
erel'bten StOrungen, wie amniotische Abschnurungen und Geburtsverletzungen 
z. B., aus diesem Zusammenhange ausgeschieden werden. Somit bleibt nur 
zu fragen, ob die Entartungszeichen der Erkrankung des Nerven
systems gleich- oder'ob sie ihr untergeordnet sind. 
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Die Frage hat ein sehr praktisches Gesicht. Von ihrer Beantwortung wird 
die klinische Brauchbarkeit der Degenerationszeichen abhangen. Sind psycho
pathische Anlage und korperliche Anomalie gleichgeordnet,so kann das in diesem 
Zusammenhange nur heiBen: sie sind Folgen der gleichen Ursache; ein bloB 
zu£ii.lliges Zusammentreffen ginge uns natiirlich nichts an. Indiesem FaIle 
wiirden abnorme Hirnanlage und abnormer Bau des iibrigen Korpers nur deshalb 
gelegentlich vereint gefunden werden, weil ein und dieselbe Schadlichkeit die 
Entwicklung mehrerer Organe gehemmt hatte. Daraus folgt ohne weiteres, 
daB nur eine allgemeine MiBbildung des Korpers eine Beteiligung auch des 
Gehirnes wahrscheinlich machen konnte; denn wo iiberhaupt Teile des Korpers 
gesund geblieben sind, da kann natlirlich auch das Gehirn gesund sein. 

Ganz anders lagen die Dinge, wenn die Belastungszeichen am iibrigen Korper 
von der abnormen Anlage des Nervensystems abhingen, wenn sie deren Folgen 
darstellten. Denn dann wlirde schon ein einzelnes Symptom dieser Art eine, 
wenn auch vielleicht geringfligige, Storung im nervosen Zentralorgan beweisen, 
und bei dem Trager zahlreicher Entartungszeichen diirften schwere nerVQse 
Veranderungen mit Recht erwartet werden. 

Hier setzen die experimentellen Untersuchungen von Rubin und Wolff 
ein. Wolff hat sich die Frage gestellt: "Kann die N erventatigkeit einen Ein
fluB auf morphologische Vorgange ausliben?". An und fiir sich - fiir die Er
haltung bestimmter Organe - steht das freilich, wie die Muskelatrophie nach 
Spinalerkrankungen beweist, fest. Wie aber ist es mit der Entstehung, mit 
der Bildung des Korpers, hangt auch diese yom Nervensystem ab? Diese 
Frage laBt sich sehr schwer beantworten. lmmerhin scheint fUr die Zeit, die 
uns in diesem Zusammenhange am meisten angeht, fiir die embryonale namlich, 
heute festzustehen, daB "die einzelnen Organe und Gewebe die Wachstums
und Differenzierungspotenzen in sich tragen und in dieser Beziehung eine weit
gehende Unabhangigkeit yom Nervensystem zeigen" (F. K. Walter). G. Wolff 
hat dann weiter nachgewiesen, daB die Regeneration einer hinteren Extremitat 
beirn Triton durch die bloBe Unterbrechung ihrer Verbindung zum zentralen 
Nervensystem noch nicht verhindert wird. Wohl aber blieb diese Regeneration 
dann aus, wenn die ganze Lumbalwirbelsaule mit Medulla und Spinalganglien 
entfernt worden war. Nach neuet:en Untersuchungen von F. K. Walter endlich 
scheint die Regeneration an einen Reflexvorgang gebunden zu sein, bei dem 
die absteigenden Reflexschenkel und sympathische Fasern eine Rolle spielen. 

lch glaube, fiir die Frage der "Entartungszeichen" wird sich mit diesen 
Ergebnissen nicht viel anfangen lassen Wenn das Nervensystem gerade wah
rend der embryonalen Zeit auf das Wachstum des iibrigen Korpers keinen ent
scheidenderi EinfluB ausiibt, so kann man aus korperlichen Anomalien natiirlich 
auch nicht auf erer bte nervose Storungen zuriickschlieBen. Denn die mliBten 
ihre Wirkung doch wohl gerade in dieser Periode entfalten. 

So sind wir bei der Beurteilung der "Degenerationszeichen" auf andere Tat
sachen angewiesen. Von diesen lehrt die klinische Erfahrung, daB die Stigmata 
degenerationis bei Geisteskranken, Psychopathen und Verbrechern zwar etwas 
haufiger vorkommen als bei gesunden und rechtlichen Menschen, daB sie 
jedoch auch bei Gesunden ge£unden und bei schwer belasteten 
Kranken vermiBt werdeI!-; anatomische Untersuchungen lassen die 
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Mehrzahl dieser Symptome als normale Varianten des Ki:irperbaues 
erkennen; und anthropologische Studien endlich deuten auf Be
ziehungen zwischen diesen Anomalien und dem sozialen Milieu, auf 
eine Abhangigkeit also von der Ernahrungsfrage. Damit ist der Lehre 
von den "Entartungszeichen" so ziemlich jeder Boden entzogen worden. Man kann 
die Unsumme von Arbeit, die dieser Frage gewidmet wurde, bedauern, aber man 
wird - trotz Naeckes Widerspruch - zugeben mussen, daB diese Arbeit fur 
die Frage der cre r b te n Entartung nutzlos gewesen ist. Vielleicht laBt sich 
wenigstens ein Teil ihrer Ergebnisse verwenden, wenn es gilt, die Lehre von den 
Keimschadigungen und die von der in fruher Kindheit erworbenen korperlichen 
und geistigen Minderwertigkeit auf eine gesicherte klinische Basis zu stellen. 

Vererbung von Geisteskrankheiten. 

Die Kritik der Belastungszeichen besitzt im Zusammenhange dieser Schrift 
deshalb noch besondere Bedeutung, weil die Geschichte dieser Lehre das ahn
liche Schicksal der gesamten psychiatrischen Erblichkeitsforschung wieder
spiegelt. Deshalb haben wir die Besprechung dieser Frage hier eingeschaltet; 
sie wird uns erlauben, den letzten Teil dieses Abschnittes wesentlich kurzer zu 
gestalten, als es sonst moglich ware. 

Wir ,,,onten fragen, ob die klinischen Tatsachen in dem Vorko m
men einer von Generation zu Generation fortschreitenden Ver
schlechterung der nervi:isen Gesundheit eine gesetzmaBige Erschei
nung erkennen lassen, ob es Erfahrungen gibt, nach denen nervose Er
krankungen bei der Ubertragung von den Eltern auf die Kinder schwerer und 
haufiger werden miissen. Mit den Keimvergiftungen wurde begollnen. Fur 
sie ist die Frage verneint worden. Die Keimvergiftungen schaffen nervose 
Entartung, und es ist theoretisch sogar moglich, daB aus ihnen gelegentlich 
erbliche Krankheiten hervorgehen. Aber sichel' ist noch nicht einmal das, 
daB eine so entstandene Entartung auch nur uber die zweite Generation hinaus
greift; daB sie bei dieser Ubertragung starker wiirde, das anzunehmen fehlt 
jeder Anhalt. 

Abel' unsere Aufgabe ist dam it nicht erschopft. Wir gingen von einer 
greifbaren Ursache del' Entartung aus und f~nden dabei, daB nur die Haufig
keit und die Tragweite diesel' Ursache, der Keimvergiftungen, noch unbekannt 
seien. So mag es Leiden geben, die aus eincr Keimschadigung hervorgehen, 
ohne daB wir diesen Zusammenhang erkennen konnten. Aber auBerdem sind 
noch andere Ursachen der Degeneration denkbar, und insbesondere die oben 
schon beruhrte Frage, ob denn die Erblichkeitsgesetze selbst nicht 
Mi:iglichkeiten del' Entartung enthalten, mussen wir noch eingehender 
priifen. 

Von Morels eigenem Schema braucht dabei nicht viel mehr die Rede zu 
sein. Als erster hat sich wohl Tigges gegen diese Darstellung gewandt; dann 
hat Neumann erklart, "daB die Schilderung del' auf Erblichkeit beruhenden 
Degenerationen, wie sie beispielsweise Legrand du Saulle gegeben habe, vor
laufig als Roman aufzufassen sei"; Meynert meinte: "daB die Bedingungen 
der Vererbung nicht als in verstarkender Weise von Generation zu Generation 
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wirkend angenommen werden konnen", wahrend Sioli auf die Beobachtung 
hinwies, "daB mehrfach da, wo Entartungssymptome da waren, die Psychosen 
weiterer Deszendenten sich nicht nul' nicht verschlechterten, sondern sogar ver
besserten". Einen vermittelnden Standpunkt nahm endlich Binswanger ein; 
nach ihm kaml "wohl eine fortschreitende degenerative Ausbildung neuropathi
scher Zustande in del' Deszendenz stattfinden, abel' ein fUr aile FaIle zwingendes 
N aturgesetz exstiert in diesel' Beziehung nicht". 

Das ist das Entscheidende. Eine Entartung, die aus inneren Grunden ein
treten und fortschreiten m uB, gibt es nich t. Gerade die hatte More 1 abel' 
gemeint. "Wahrend die Merkmale von Rasse und Spielart bei den Tieren ver
schwindell und die Tierform zum ursprunglichen Typus zurucktrachtet, sobald 
die Einflusse aufhoren, unter denen die Abweichung entstand, haben die Degene
reszenzen, einmal entstanden, die Neigung, sich zu erhalten und zu verschlim
mern." 

Das war ein Irrtum. Gerade das Gegenteil ist richtig, daB namlich, wie 
Ribbert hervorhebt, "krankhafte Zustande nicht zu \vesentlichen, 
typischen Eigenschaften des Menschengeschlechtes werden. Die 
Menschheit als ganzes schutte It gleichsam die Krankheit wieder 
von sich ab und geht unbeirrt durch sie ihren Weg weiter". 

Die Pathologie kennt unseres Wissens nur einen einzigen Fall, in dem 
eine Krankheit bei del' Ubertragung von einer Generation zur anderen ern
stere Formen annimmt: das ist die Anteposition, das Auftreten bestimmter 
familiarer Nervenleiden (hereditare Ataxie, Brown-Sequard, progressive 
Muskelatrophie, Eichhorst, Huntingtonsche Chorea, Heilbronner) in immer 
fruheren Le bensperioden. Bing ist geneigt, einen Teil dieser Krankheiten 
mit AlkoholmiBbrauch in Verbindung zu bringen. Wir wurden dann also am 
Anfang diesel' Entwicklung auf eine Keimschadigung stoBen, wahrend die mit
geteilten Stammbaume keinen Zweifel darLiber lassen, daB es sich bei del' weiteren 
Ubertragung um typische Vererbung handelt, deren Wirkung durch die Trunk
sucht del' befallenen Familienmitglieder hochstens verstcirkt werden konnte. 

Fur die Psychosen ist die Frage del' "A.nteposition" deshalb nicht leicht zu 
losen, weil sich die geistige Gesundheit del' angeblich nicht betroffenen Familien
mitglieder sowohl wie del' Beginn der sichel' vorhandenen Geistesstorungen 
schwer feststellen lassen. Dazu muBte, wenn Keimschadigungen odeI' gar Zu
failigkeiten ausgeschlossen werden sollen, zunachst wenigstens eine Beschran
kung aIler in Betracht kommenden Untersuchungen auf gleichartige familiare 
Erkrankungen verlangt werden. Diese Forderungen sind bisher eigentlich nur 
von K. Hoffmann erfuIlt worden, del' bei seinem aIlerdings kleinen Dementia 
praecox-Material die Anteposition nich t nachweisen konnte. Fruher war sie 
von Vorster, Kraus, Kreichgauer, Berge, Mott, Damkohler, Albrech t, 
Jolly u. a. behauptet, aber nur von Luther und Rudin mit einigermaBen 
zwingenden Grunden wahrscheinlich gemacht worden. 

Auch die Erklarung dieser merkwurdigen Erscheinung begegnet groBen 
Schwierigkeiten. Eine Entartung im Sinne More Is, eine fortschreitende Ver
schlechterung also der Erbanlagen muBte sich doch wohl nicht nur in einem 
fruheren Auftreten, sondern auch in einer starkeren Auspragung der 
Krankheitserscheinungen bei den spateren Generationen auBel'll. Von dieser 
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berichten aber die vorliegenden Krankengeschichten gar nichts. Dagegen konnte 
man an eine Verbindung von Keimschadigung und Vererbung dann denken, 
wenn die beobachteten Krankheiten stets innersekretorisch bedingt waren. 
Diese Annahme ist, soweit ich das vorliegende Material iibersehe, an sich moglich, 
setzt aber neue und recht unwahrscheinliche Hilfshypothesen deshalb voraus, 
weil die in Frage kommenden Krankheiten auch yom Vater auf die Kinder 
iibertragen werden. Wiirde die Muskeldystrophie z. B. stets von der Mutter 
vererbt und ware sie zugleich sic her durch innersekretorische Starungen, also 
durch eine Vergiftung bedingt, so lieBe sich die Anteposition immerhin noch 
leichter verstehen. Die im Blute der Mutter kreisenden Gifte gingen ja schon 
auf das entstehende Kind iiber, dessen eigener endokriner Apparat dann aus 
erblicher Ursache spater noch seIber versagen miiBte; daB das Kind so friiher 
krank wiirde als die Mutter, ware kein Wunder. Wird jedoch dieselbe Starung 
yom Va ter iibertragen, so konnte - von der eigentlichen Vererbung abgesehen
nur der Keim selbst geschadigt sein, und wir haiten also entweder wieder den 
mystischen und von der Biologie abgelehnten Fall der Parallelinduktion vor uns, 
oder aber wir miiBten annehmen, daB die an sich erbliche Anlage deshalb 
friiher in die Erscheinung tritt, weil die Keimschadigung zugleich die allge
meine Widerstandskraft des Organismus vermindert hatte. Befriedigend ist 
natiirlich auch diese Annahme nicht. 

Fiir uns wichtiger als alle diese Erldarungsversuche ist natiirlich die Frage, 
inwieweit die Anteposition eine allgemeine Entartungsgefahr bedeuten wiirde. 
DaB es sich dabei iiberhaupt um Entartung handelt, ist gewiB nicht zweifelhaft. 
Aber dafiir werden gerade die allgemeinen Wirkungen der Anteposition durch 
sie selbst aufgehoben. Wenn ererbte Krankheiten grundsatzlich in immer 
friiheren Lebensperioden auftraien, so miiBten sie EheschlieBungen und dam it 
die weitere Vererbung umso sicherer verhindern. 

Morel selbst hat iibrigens diesen Fall von fortschreitender Entartung noch 
gar nicht gekannt. Was er meinte, war eine qualitative Verschlechterung 
del: Krankheiten bei der Vererbung. Nervoses Temperament und Ausschwei
fungen sollten in del' ersten, Schlaganfalle, Epilepsie, Hysterie und Alkoholismus 
in der zweiten Generation beobachtet werden; in der dritten soUten Selbstmord, 
Psychosen und Geistesschwache und in der vierten angeborener Blodsinn und 
MiBbildungen folgen.. Fiir dieses Schema hat die lclinische Beobachtung schlecht
hin gar nichts ergeben, und wenn die Hereditatsforschung es nicht schon zu 
Morels Zeiten widerlegt hat, so lag das nur an den Mangeln ihrer eigenen Me
thode. Wohl hatte die psychiatrische Erblichkeitslehre gerade damals ein stolzes 
Gebaudeerrichtet, aber seine Grulldlagen waren so schlecht, daB wir es zu Beginn 
dieses Jahl'hunderts Stiick fiir Stiickhaben abtragen miissen. tJbrigens schrieb 
Virchow schon vor Jahrzehnten: "Die Erblichkeit wiirde ein vortreffliches 
Kriterium sein,' wenn wir etwas mehr von dem Wesen der Vererbung wiiBten. 
Leider wissen wir davon so wenig, daB in der Regel nur ein statistischer Nach
weis dafiir geliefert wird. Man ist jedesmal geneigt, eine Eigenschaft als eine 
erbliche zu betrachten, wenn sie sichim Laufe aus einander hervorgehender 
Generationen wiederholt. Je haufiger sie au£tritt, um so sicherer erscheint sie 
als eine erbliche. Abel' gerade in derjenigen Wissenschaft, welche praktisch am 
meisten mit der Frage der Erblichkeit befaBt ist, in der Pathologie, hat die Er-
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fahrung gelehrt, wie unsicher das Merkmal der 'Viederholung ist. Unser Jahr
hundert hat in dieser Beziehung die herbsten Lehren gebracht. Solange man 
die Kratze fUr eine Dyskrasie hielt, fand man keine Schwierigkeit, auch eine 
erbliche Kratze zuzulassen .... Als ein wahres Muster einer erblichen Krankheit 
galt seit uralter Zeit der Aussatz, fur den noch vor einem Menschenalter die 
norwegische Regierung ein allgemeines Verbot der EheschlieBung aller Mit
glieder aus verseuchten Familien plante ... " 

Trotz dieser Warnung meinte einst v. Krafft-Ebing, daB "die Atiologie 
des Irreseins wohl bessel' bekannt sei, als die der meisten ubrigen Krankheiten" ; 
Dej eri ne sah in jeder Form geistiger Erkrankung "une affection toujours 
hereditaire"; und Trela t verstieg sich sogar zu dem Satz: l'heredite est la cause 
des causes. Meynert abel' erkHirte es schon damals fur kritiklos, "eine Denk
weise uber die .Atiologie" zuzulassen, "welche einen ganz mystischen, aller 
mechanischen Angriffspunkte entbehrenden Begriff del' Erblichkeit in fast urt.eil
loser Weise verallgemeinert". 

Abel' auch dieses kraftige Wort hat die einmal eingeleitete Bewegung zu
nachst nicht aufhalten konnen, und erst viel spateI' haben solche kritische Stim
men Gehor gefunden. 

Den Hauptfehler aller diesel' alteren Untersuchungen hatte, wie gesagt, 
schon More I selbst begangen. Naturlich mussen, wenn die erblichen Beziehungen 
del' Geisteskrankheiten festgestellt werden sollen, alle diejenigen Falle ausge
schieden werden, bei denen eine auBere Ursache, wie Syphilis odeI' Alkohol, 
die Hauptrolle gespielt hatte. Morel abel' warf Kretinismus, Paralyse und 
Alkoholismus mit allen ubrigen Psychosen zusammen. Dazu kamen abel' noch 
andere Fehler. Allgemeingultige Ergebnisse konnten so lange nicht gewonnen 
werden, als sich die einzelnen Untersucher nicht uber den Begriff del' 
erblichen Belastung geeinigt hatten. Diese an sich selbstverstandliche 
Forderung ist jedoch praktisch nahezu unerfullbar; sie verlangt geradezu, 
daB die Resultate del' ganzen Arbeit vorweggenommen werden; denn was 
als belastend gelten muB, das solI ja gerade die Hereditatsforschung erst fest
stellen. Und doch kann auf diese Forderung nicht verzichtet werden; hat 
doch Wagner v. Jauregg (aus den Zahlen von Diem und Jenny Koller) 
nachgewiesen, daB manches, was friiher als belastend gegolten hatte, VOl' Geistes
krankheiten geradezu zu schutzen scheint. Nervenkrankheiten und Apoplexien 
z. B. finden sich in der Aszendenz von psychisch Gesunden haufiger als in der 
von Geisteskranken. 

Schon aus diesem Grunde - weil der eine den Begriff der Belastung eng, 
del' andere weit faBte - war es natiirlich, wenn hier (Jarvis) 4 und dort (Mo
re au) 90 Prozent aller Geisteskranken als bela stet bezeichnet wurden. A ber 
nicht nur das war strittig, was belastet, ob nur Psychosen odeI' auch moralische 
Entgleisungen z. B., sondern auch, weI' als belastend anzusehen ist. Wie wei t 
dad der Kreis del' Familienangehorigen ausgedehnt werden, deren 
Krankheiten die Zukunft eines Menschen bedrohen konnen? In der 
Psychose eines Vetters brauchte ja nicht dieselbe Gefahr zum Ausdruck zu. 
kommen, die in der des Vaters odeI' del' Mutter vielleicht gelegen sein mag. 

Diese Erwagungen, die besonders von R. Sommer, Moebius und Hoche 
angestellt wurden, sind zum Ausgangspunkt del' Forschungen geworden, die, 
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dann die ganze Erblichkeitslehre erschiittert und von Grund auf umgestaltet 
haben. So wurde endlich auch der Grundfehler der alten Erblichkeitsstatistiken 
aufgedeckt, die fast aIle versaumt hatten, die Gegenprobe vorzunehmen. Ais 
man sie nachholte, ergaben sich iiberraschend geringe Unterschiede zwischen 
den erblichen Verhaltnissen von Geistesgesunden und Geisteskranken; Die m 
fand z. B. 78,2 % erbliche Belastung bei den Insassen einer Irrenanstalt und 
66,9 % bei einer gleich groBen Gruppe von gesunden Menschen, und Jenny 
Koller kam zu einem ahnlichen Ergebnis. Allerdings andert sich dies Ver
haltnis, sobald nur die Eltern beriicksichtigt werden. Als von ihnen belastet 
erwiesen sich in derselben Statistik 33,0 % der Gesuuden und 50,3 % von den 
Kranken. 

Nach den allgemeinen Vererbungsgesetzen der Biologie verstehen sich diese 
Ergebnisse ja beinahe von selbst, aber sie zeigen zugleich, daB sich die Here
diilitsfragen der' Psychiatrie auf dem alten Wege der Massenstatistiken iiber
haupt nicht 16sen lassen. 

"Von den sogenannten Erblichkeitsstudien" (schreibt Bateson, iibrigens 
in voller Obereinstimmung mit Johannsen), "wie sie im weiteren Verfolg von 
Galtons nichtanalytischer Methode und unter Fiihrung Pearsons und der 
englischen biometrischen Schule ausgefiihrt wurden, zu sprechen, ist jetzt kaum 
mehr notig. DaB derartige Studien schlieBlich zum weiteren Ausbau der stati
stischen Theorie ganz gut dienen mogen, kann nicht geleugnet werden. Aber 
in ihrer Anwendung auf die Probleme der Erblichkeit lief die ganze Arbeit schlieB
lich nur auf eine Verschleierung der Dinge, die sie offensichtlich enthiillen Bonte, 
hinaus. Eine nur oberflachliche Kenntnis der Naturgeschichte der Erblichkeit 
und Variation muBte schon geniigen, um Zweifel an der Grundlage dieser £lei
Bigen Untersuchungen entstehen zu lassen. Denen, die in spaterer Zeit einmal 
sich mit dem Studium dieser Episode in der Geschichte der biologischen Wissen
schaften beschaftigen werden, wird es unbegreiflich erscheinen, daB ein auf so 
ungesunder Grundlage aufgebautes Werk so respektvoll von der gelehrten Welt 
aufgenommen wurde". 

Man wird nicht sagen k6nnen, daB diese harte Kritik die psychiatrischen 
Massenstatistiken weniger getroffen hatte als die Untersuchungen, gegen die 
sie urspriinglich gerichtet war. Vor Ba teson hatte die Fehler dieser Methode, 
und zwar mit spezieller Anwendung auf· die Psychiatrie, schon der Genealoge 
Ottokar Lorenz aufgedeckt. Die Massenstatistik, die wahllos alles Krank
hafte in der Aszendenz eines Menschen zusammensuchte, ohne nach inneren 
Zusammenhangen zu forschen, muBte hier ebenso versagen wie jenes Verfahren, 
das von den zahllosen Ahnen eines Kranken gerade einen pathologischen heraus
griff und dessen Nachkommenschaft darstellte. Auch dieses unterstrich die 
krankhaften Ziige und vernachlassigte die gesunden. 

Ganz allgemein steht heute fest, daB diese Methoden fUr einen so schwierigen 
Gegenstand viel zu grob waren. Weder das einfach zahlende noch das graphische 
Verfahren ist imstande, die verwickelten Verwandtschaftsverhaltnisse eines Men
schen genau darzustellen. Wenige Beispiele geniigen, urn das zu zeigen. 

Selbstversilindlich konnte die Tatsache der geistigen Erkrankung eines 
Menschen fiir seine Anverwandten dann eine andere Bedeutung besitzen, wenn 
der kranke Mensch der einzige Vertreter einer Generation, als wenn er das allein 



Vererbung von Geisteskrankheiten. 49 

abnorme unter zahlreichen gesunden Geschwistern gewesen ist. Und was noch 
wichtiger. ist: die schadigenden Einfliisse, die ein belasteter Mensch auf seine 
Nachkommen iibertragt, werden ganz von der Art seiner Krankheit abhangen 
und sie werden iiberdies wirksamer sein, wenn der andere Ehegatte aus einer 
im gleichen Sinne belasteten Familie hervorgegangen ist, als wenn sich krankes 
"Blut" mit gesundem vermischt. Deshalb war der Versuch so toricht, alles, 
was sich an pathologischen Ziigen in der Aszendenz eines Menschen nachweisen 
lieB, zusammenzuaddieren und nun in einem psychiatrischen Kurszettel die 
Gesamtbelastung in Prozentzahlen darzustellen. 

Aus ahnlichen Grunden diicien jedoch auch die Ahnen- und Sippschafts
ta£eln, auf deren. Wert zuerst Lorenz hingewiesen hat, nicht iiberschatzt 
werden (R. Sommer, Stromayer). Sie vernachlassigen die Seitenzweige, und 
die latente Belastung durch einen Ahnen z. B., der selbst gesund, aber Bruder 
und Oheim mchrerer Psychopathen war, wiirde in diesen Tafeln nicht zum 
Ausdruck kommen. 

Zudem sahen wir schon, daB man eine fortschreitende Verdiinnung der Erb
einheiten derart, daB jedem Ahnen je nach seiner Entfernung in der Stammtafel 
ein bestimmter EinfluB zukame (Galton, Lorenz), nicht annehmen daci (Som
mer, Stromayer, Ziegler). Haufig besteht eine Konstanz der Vererbung, 
die sich mit dieser Anschauung schlechterdings nicht vereinigen laBt. 1)brigens 
hat Lorenz in anderem Zusammenhange auf diese Konstanz selbst aufmerksam 
gemacht; nur wollte er die in manchen Familien nachweis bare Wiederkehr 
bestimmter korperlicher und seelischer Eigenschaften - er erinnert an Bezeich
nungen wie "ein echter Scipio" usf. - auf ein trberwiegen der mannlichen 
Keime zuriickfiihren. Aber die Erfahrung lehrt, daB sich solche typische Ziige 
auch in weiblichen Linien vererben, und daB dann die vaterlichen Anteile genau 
so unterdriickt werden wie in anderen Fallen die miitterlichen. Das gilt auch 
fUr die Pathologie, und von einer entarteten Familie, die durch J6rger bekannt 
geworden ist, der des Paul Alexius Zero, steht es sogar fest, daB ihre abnormen 
Eigenschaften von der miitterlichen Seite stammten. 

Somit miiBte zum mindesten eine Vereinigung beider Methoden ver
langt werden: eine Untersuchung der Nachkommenschaft, d. h. der Des
zendenz bestimmter Elternpaare, und der Ahnenreihen (Aszendenz) be
stimmter Personen im Sinne eines Systems der Blutsverwandschaft (R. So m
mer). Sommers eigene Untersuchungen konnen darin als Vorbild dienen, 
aber sie sowohl wie die groB angelegten Studien Lundborgs veranschaulichen 
zugleich die groBen Schwierigkeiten, mit denen diese Familienforschung zu 
rechnen hat. 

Diese Schwierigkeiten sind gerade ffir die Medizin noch viel groBer ge
worden, seitdem die durch Mendel gestellten Fragen die Erblichkeitslehre 
beherrschen. Wir sahen, daB sich das "Mendeln" bestimmter Eigenschaften 
stets nur an sehr groBen Zahlen nachweisen laBt, an einer Deszendenz, die 
viel groBer ist, als sie selbst in den fruchtbarsten menschlichen Familien je 
beobachtet wird. Wenn aIle sonstigen Hindernisse, die bisher erortert wurden, 
nicht bestiinden, dieses einzige miiBte schnelle Fortschritte auf diesem Gebiete 
unmoglich machen. 

Es ist auch klar, daB. aIle oben besprochenen Forschungsmethoden nicht 
Bum k e, Entartung. 2. Aul!. 4 
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einmal versucht hatten, diese Klippe zu umgehen. Dieser Versuch liegt erst 
in den durch Weinberg ausgearbeiteten und durch Riidin auf die Psychiatrie 
angewandten (Geschwister - und Probanden -) Methoden vor, die alle Zufiillig
keiten, alle rechnerischen Fehler und jede Einseitigkeit des Materials moglichst 
auszugleichen bestrebt sind. Reine und durchsichtige Ergebnisse, wie sie die 
experimentelle Forschung aufzuweisen hat, wird man hier aber niemals ver
langen diirfen - am wenigsten auf dem psychiatrischen Gebiet, das noch zahl
reiche andere Schwierigkeiten in sich birgt. Keine Biologie wiirde auf den Ge
danken kommen, Erblichkeitsstudien gerade an solchen Eigenschaften anzu· 
stellen, die sich gegen andere qualitativ nicht vollkommen scharf absetzen. Die 
Psychosen aber, die sich zu vererben scheinen, sind zum Teil sogar mit der Norm 
durch flieBende "Obergange verbunden, und ihre Trennung in klinische "Ein
heiten" ist bisher nur sehr unvollkommen gelungen. So rechnet eigentlich jede 
psychiatrische Erblichkeitsforschung dauernd mit mehreren Unbekannten, und 
was schlimmer ist, sie bewegt sich im Kreise: sie hoHt die klinische Zusammen
gehorigkeit gewisser Zustandsbilder u. a. auch durch Erblichkeitsstudien zu 
erweisen und sie setzt doch diese Zusammengehorigkeit bei eben dies en Studien 
als gegeben voraus. 

So werden wir an alle bisher erzielten Ergebnisse mit groBer V orsicht heran
treten; aber wir werden sie trotzdem benutzen konnen, weil uns ja nur eine 
ganz allgemeine Frage beriihrt. Fur uns wichtig ist lediglich die Entschei
dung, ob es eine fortschreitende pathologische Vererbung gibt. 

Ein Beispiel daffu lernten wir in der Anteposition kennen; und wir sahen, 
daB daraus eine Gefahr fUr das Ganze nicht abgeleitct werden kann. Was die 
Hereditatsforschung sonst ergeben hat, das gibt in gewissem Sinne auch heute 
noch Riegers pessimistischen Worten recht: "Das, was man wissen muB: -
namlich, daB in einer und derselben Blutsverwandschaft sich zuweilen fUr einige 
Generationen psychische Erkrankungen stark anhaufen - dies weill man auch 
so schon. Dann verschwindet diese Erscheinung aber auch wieder in der nachsten 
Generation ... " . 

Nun, etwas mehr weill man jetzt vielleicht doch. Ffu alle wirklich "erblichen" 
Geisteskrankheiten gelten naturlich die biologischen Vererbungsgesetze. Ob 
man das Schicksal der Habsburger Lippe oder das des manisch-depressiven 
Irreseins in einer Familie verfolgt, stets wird sich zunachst herausstellen, daB 
auch diese Anlage nur einen Baustein darstellt, der verwendet werden kann, aber 
nicht verwendet werden mu.B. Und das zweite wird sein: daB sich nur ver
wandte Psychosen bei der Vererbung ablOsen konnen, daB hochstens der "Phano
typus", niemals aber der "Genotypus" wechselt, wenn wirklich bloBe Ver
erbung vorliegt. Schon Voltaire, Ribot und Legrand du Saulle kannten 
die gleichartige Vererbung derAnlage zumSelbstmord. Seitdemhaben die 
Untersuchungen von Tigges, Sioli, Har botta, Vorster, Forster, Fitschen 
und Kreichgauer festgestellt, daB fUr den Gesamtkreis des manisch-depressiven 
Irreseins gilt, was fUr die Melancholie zuerst nachgewiesen worden war. FUr 
die ubrigen funktionellen Psychosen wird sich eines Tages gewill dasselbe er
geben, und fUr die Dementia praecox, die Paralysis agitans und die Myoklonus
epilepsie hat denselben Nachweis bereits Lundborg gefUhrt. 1m einzelnen 
haben sich hinsichtlich der wenigen Formen, uber die bisher einigermaBen ab-
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geschlossene psychiatrische Untersuchungen vorliegen, erhebliche Unterschiede 
herausgestellt; aber in keinem Falle kann aus der Art der Vererbung eine wirk
liche, das Ganze angehende Entartungsgefahr abgeleitet werden. Es scheint, 
daB sich das manisch-depressive Irresein dominant vererbt (Riidin, R. RoH
mann); das wiirde fiir die zirkularen Formen an sich eine gewisse Gefahr del' 
Ausbreitung bedeuten, abel' eine einfache Erwagung zeigt, daB diese Gefahr 
aus sozialen Griinden niemals fiir das Ganze in Betracht kommen kann. Die 
kranken Mitglieder einer solchen Familie werden ja gewohnlich nicht· heiraten, 
und fUr die gesunden gilt gerade beim dominanten Vererbungstypus del' Satz: 
"Einmal frei, immer frei." Fiir die Dementia praecox liegen die Dinge heute 
noch unklarer; sie vererbt sich sic her nicht dominant, scheint es abel' auch 
nicht einfach rezessiv zu tun, sondern dem dihybriden, rezessiven Typus zu 
folgen, bei dem selbst da, wo wirklich zwei sich erganzende, kl'ankmachende 
"Gene" in einer Familie zusammentreffen, doch nur jedes 16. Kind krank werden 
muBte. Damit wird die Gefahr hier schon fur den Einzelnen erheblich verringert 
(wenn auch die ;\Jlog1ichkeit der Ubertragung durch Gesunde gerade bei rezes
siven Merkmalen unheimlich bleibt); eine Ausbreitung der Krankheit und eine 
Gefahrdung des ganzen Volkes kann unter diesen Umstanden schlechthin niemals 
eintreten. Gerade fur den rezessiven Vererbungstypus gilt also das Ergebnis, zu 
dem schon fruher Stromayer gekommen war: "Wir sehen, daB weder 
einseitige schwere erbliche Belastung, noch !nzucht, noch konver
gierende Belastung schlechthin zur Degeneration fuhren mussen, 
sondern daB nul' das Zusammentreffen zweier familiarer gleich
sinniger Erbschaftscadres verhangnisvoll wird". 

Auch das bestatigt wieder die biologischen Erblichkeitsgesetze. Diese Gesetze 
fiihren nicht zur Entartung, sondern ZUl' Rege nera tion. Nicht die von Ge
schlecht zu Geschlecht zunehmende Verstarkung oder die unaufhaltsame 
Ausbreitung endogener Krankheitsanlagen ist die Regel, sondern eine fort
gesetzte Verd unnung. Del' Einzelne ist das Ergebnis zahlloser Erblichkeits
faktoren, von denen jeder einzelne wirksam werden kann, keiner es zu werden 
braueht. Es ist eine Legende, daB die pathologisehen Anlagen dabei grund
satzlich iiberwiegen; ihre Aussichten hangen von den allgemeinen Erbliehkeits
regeln ab und sind bei dominanten Merkmalen andel'S als bei rezessiven; abel' 
in keinem von beiden Fallen wird die Krankheit schlief3lich die Gesundheit ver
drangen. 

Also nicht einmal die viel gefurchtete geha ufte Belastung als solche, son
dern nul' das Zusammentreffen von gleichen (oder beim dihybriden rezessiven 
Typus: von zwei aufeinander abgestimmten) pathologischen Erbanlagen be
deutet eine Gefahr. 

Wenn sich aueh Seelenstorungen nul' in gleicher Form vererben, so wird das 
V orkommen von zwei ungleichartigen Geisteskrankheiten in del' Aszendenz eines 
Menschen seine eigene Gesundheit kaum starker gefahrden, als es jede diesel' 
Krankheiten fur sich tun wiirde. Er kann von del' Krankheit des einen odeI' 
von der des anderen Ahnen befallen werden, wie er seine Augenfarbe von dem 
einen oder dem anderen erben kann, odeI' allenfalls kann eine Legierung im 
Sinne Kretsch mers eintreten; abel' an keiner von diesen theoretiseh mogliehen 
Psychosen muB er el'kranken. Ganz anders, wenn die Leiden beidel' Ahnen 

4* 
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von der gleichen Art waren; dann allerdings muS die so verstarkte Krankheits
anlage, selbst wenn sie an sich rezessiv war, iibermachtig werden, und ihre Aus
sichten, die gesunden Keime zuriickzudrangen, werden wachsen. 

Auf diese Weise wird auch die Bedeutung klar, die die Inzncht fiir die Patho
logie besitzt. Auch sie verstarkt die vorhandenen Vererbungstendenzen, gute wie 
schlechte, und nur dadurch wirkt sie. Sie fiihrt zur Verbesserung der Art, wie 
sie zur Degeneration fiihrt: durch Addition schon vorhandener Anlagen. 

Die land.l.aufigen Auffassungen iiber die Wirkungen der Inzucht weichen 
von dieser Ansicht weit ab: aIle moglichen Krankheiten und Millbildungen, dazu 
moralische und intellektuelle Minderwertigkeit und endlich eine Abnahme der 
Fruchtbarkeit sollen in ihrem Gefolge auftreten. E sq uirol behauptete, die 
Geisteskrankheiten seien in England besonders unter den Katholiken, in Frank
reich namentlich in den vornehmen Familien haufig, nur weil in diesen so haufig 
Verwandtenehen geschlossen wiirden. Legrand du Saulle machte dieselbe 
Bemerkung fiir die Quaker in Amerika, und Benoiston war der Meinung, daB 
aIle vornehmen Familien lediglich aus diesem Grunde spatestens nach drei Jahr
hunderten ausstiirben. 

Das waren Eindriicke und Vermutungen, die die wissenschaftliche Forschung 
nicht bestatigt hat. Heute verfiigen wir iiber ausfiihrliche und griindliche Unter
suchungen, von denen die von Schiller-Tietz, E. Feer, Peipers und KrauB, 
sowie die Statistik von Mayet die vorziiglichsten sind. Danach wirkt fort
gesetzte Inzucht eigentlich nur in der Pflanzenwelt gesetzmaBig schadlich. 
Gewisse Pflanzen werden dabei entweder steril oder sie zeigen eine verringerte 
Widerstandsfahigkeit klimatischen und anderen schadlichen Einfliissen gegen
iiber. Dagegen ist bei Tier{ln Inzucht im weiteren Sinne, d. h. die Paarung 
der gleichen Art, geradezu notwendig, um ihren Charakter rein zu erhalten, und 
viele vorziigliche Rassen und Haustiere - genannt seien die Vollblutpferde 
und die Merinoschafe - sind durch lange fortgesetzte engste Inzucht oder sogar 
Inzestzucht entstanden (E. Feer). Nach allzu lange fortgesetzter Inzucht 
kommt es freilich auch hier zu gewissen Degenerationserscheinungen, wie all
gemeiner Schwache, geringer GroBe, verminderter Fruchtbarkeit, Albinismus. 
Deshalb verlangen selbst die eifrigsten Fiirsprecher der Inzucht die gelegent
liche Auffrischung der Zucht mit frischem Blut. 

Fur den Menschen scheinen die Dinge ahnlich zu liegen. Die Geschichte 
und in Dbereinstimmung damit die Erfahrungen der modernen Anthropologie 
machen wahrscheinlich, daB groBe Kultnrfortschritte ohne engere Inzucht bei 
keinem Volke moglich sind (KrauB). Reibmayr sagt ganz allgemein, daB 
die Kulturtrager iiberall von einer Inzuchtkaste geliefert wiirden; diese iiber
nahme die intellektuelle Fiihrung und hielte sich eine Zeitlang an der Spitze 
des Volkes; erst dann trate eine Erstarrung innerhalb dieser Kaste und damit 
eine Entartung ein. So wiirde auch hier eine Kreuznng mit frischem Blute 
notwendig, wenn die urspriingliche Leistungsfahigkeit wieder hergestellt werden 
sollte. Ill80fern konne auch die Vermischung mit anderen Rassen eine bereits 
verbrauchte V olksart regenerieren und auf diese Weise einen neuen Kultur
fortschritt herbeifuhren. Mit anderen Worten: die Frage lautet nicht, ob die 
Inzucht gut oder schlecht wirkt, sondern vielmehr, wo das Optimum der 
Inzucht gelegen ist (KrauS). 
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1m Zusammenhang dieser Frage ist zunachst die geschichtliche Tatsache 
wichtig, daB sich bei Agyptern, Persern und Peruanern gerade in den vornehmsten 
und tiichtigsten Familien sehr haufig Geschwister geheiratet haben. 1m Hause 
der Ptolemaer sind in sieben bis acht aufeinander folgenden Generationen iiber
haupt nur Geschwisterehen geschlossen worden, und der letzte SproB dieser 
Reihe war die bekannte Konigin Kleopatra. Nach Lorenz ist nichts Abnormes 
von den auf diese Weise entstandenen Konigen bekannt geworden. Bei den 
Peruanern haben die Inkas sogar durch vierzehn Generationen hindurch Ge
schwisterehen geschlossen, ohne daB bedrohliche oder auch nur auffallende 
Erscheinungen zutage getreten waren (Schiller-Tietz). Aus den genealogi
schen Untersuchungen von Lorenz geht weiter hervor, daB in den meisten 
landlichen Orten Europas die Menschen hundert- und tausendfach unterein
ander verwandt sein miissen, einfach weil die theoretische Zahl ihrer Ahnen 
viel groBer ist, als die tatsachliche Bevolkerung in friiheren Jahrhunrlerten 
gewesen war. Die sehr verbreitete Annahme, die Inzucht sei - wenigstens in 
bestimmten Gesellschaftsschichten - in neuerer Zeit haufiger gewesen als 
friiher, ist also auch falsch. 1m iibrigen lehren manche Einzelerfahrungen der 
Genealogie, daB die von Virchow, Ratzel und anderen gewtinschte allgemeine 
Promiskuitat viel gefahrlicher ist als die Inzucht (Kra uB). 

Deshalb ware natiirlich ein Zusammenhang von Inzucht und bestimmten 
Krankheiten doch moglich, und manche Beobachtungen machen ihn sogar 
wahrscheinlich. Allerdings lassen sich die meisten dartiber aufgestellten Be
hauptungen schwer oder gar nicht nachpriifen. So die, daB aus Verwandten
ehen entsprossene Kinder weniger lebensfahig waren, oder daB aus Verwandten
ehen iiberhaupt seltener Kinder hervorgingen. Dagegen hat sich auf statisti
schem Wege - genannt sei lloch einmal die vorztigliche Untersuchung von 
Mayet - feststellen lassen, daB der Prozentsatz der kranken PreuBen von 
konsanguiner Abstammung nur bei ganz wenigen Leiden groBer ist, als der 
Haufigkeit der Verwandtenehen iiberhaupt entspricht. 6,5 pro Mille aller 
PreuBen stammen aus solchen Ehen. Betrachtet man nun die Paralytiker, 
Epileptiker und aIle an "einfachen Seelenstorungen" leidenden Menschen, so 
ist die Zahl derjenigen, deren Eltern blutsverwandt waren, sogar niedriger als 
bei dem gesunden Durchschnitt. Nur bei der Idiotie und bei der Imbezillitat 
liegen die Verhaltnisse anders; bei ihnen ergibt sich ein Satz von 11,5 pro Mille. 
Ahnlich ist es bei der Retinitis pigmentosa, bei der angeborenen Taubstumm
heit und bei manchen selteneren Krankheiten. Hier ist also wieder die Ver
erbungsintensitat der Krankheitsanlage dann besonders groB, wenn sie bei 
beiden Eltern vorhanden war. Darin liegt ein allgemeines Gesetz, dem 
sich aIle iiber die Inzucht bekannt gewordenen Tatsachen unter
ordnen lassen. Die Inzucht wirkt nicht anders als dadurch, daB sie die vor
handenen Vererbungstendenzen addiert. Wo gleiche Anlagen zusammentreffen, 
:Jb sie nun bei den Eltern manifest oder nur in latenter Form angelegt (mit 
anderen Worten also: ob sie dominant oder rezessiv) sind, da konnen sich diese 
Anlagen bei den Kindern verstarken. In solchen Fallen muB die Inzucht nattir
lich die Art noch weiter verschlechtern. Ein historisches Beispiel, das wir wieder 
Stro ma yer verdanken, zeigt das gerade fiir geistige Storungen deutlich. Karl V. 
war trotz schwerer Belastung selbst gesund; sein Enkel Don Carlos dagegen war 
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pathologisch. Seine Ahnentafel zeigt schon in der achten Reihe einen Ahnen
verlust um die Halfte, und bei ihm schneiden sich zum erstenmal die Vererbungs
linien, die von Johanna der Wahnsinnigen ausgehen. 

Das ist derselbe Vorgang, der unter anderen Voraussetzungen die Entwick
lung guter Eigenschaften begiinstigt; denn es ist gewiB kein Zufall, wenn gerade 
in den fuhrenden Familien der meisten Volker ein starkerer Prozentsatz von 
Verwandtenehen nachgewiesen worden ist. 

Die praktischen Folgerungen aus diesen Feststellungen sind nicht ganz 
einfach abzuleiten. Jedenfalls ist die ubertriebene Angstlichkeit, die Laien in 
dieser Beziehung zu zeigen pflegen, nicht am Platze. Aber man wird doch zu
geben mussen, daB sich latente Krankheitsanlagen beinahe in keiner Familie 
ganz ausschlieBen lassen, uri.d angesichts dieser Moglichkeit wird bei der Er
laubnis von Verwandtenehen eine gewisse Zuruckhaltung geboten sein. Sehen 
wir aber von dieser praktischen Frage hier ab, so darf als fiir unsere Zwecke 
wichtig festgestellt werden, daB der Inzucht beim Zustandekommen der 
Degeneration eine groBere Bedeutung schlechthin nicht zukommen 
kann. Wenn durch viele Geschlechter fortgesetzte Geschwisterehen nicht zur 
Entartung fuhren, kann das gelegentliche Heiraten von mehr oder minder ent
fernt verwandten Vettern und Basen eine fiir das Ganze in Betracht kommende 
Verschlechterung der Art gewiB nicht bewirken. 

So bleibt denn schlieBlich nur noch ein,e mogIiche Ursache fur eine fort
schreitende Entartung: was quaIitativ nicht geschieht, konnte quanti
tativ eintreten; die kranken Mitglieder der Gesellschaft konnten fruchtbarer 
sein als die gesunden. Auch das wiirde zu einer Verschlechterung des durch
schnittlichen nervosen Gesundheitszustandes fiihren mussen. 

Behauptet worden ist auch dieser Zusammenhang. Pearson ist der Mei
nung, die Fruchtbarkeit der Taubstummen, der TuberkulOsen, der Geistes
kranken und der Verbrecher sei groBer ala die der normalen Menschen (ja sogar 
groBer als die der Handwerker). Marandon de Montyel hatte schon vorher 
Ahn1.iches zu beobachten geglaubt, aber zugleich bemerkt, daB neben sehr 
fruchtbaren auch verhaltnismaBig viel ganz unfruchtbare Ehen in belasteten 
Familien festzustellen seien. Schon dadurch wiirde das Gleichgewicht wieder 
hergestellt werden, aber dazu kommt noch eine erhohte Kindersterblichkeit in 
diesen Familien hinzu. 

Die allgemeine Erfahrung weicht jedenfalls von den Angaben Pearsons 
(ihre Kritik siehe o1;len S.48) weit abo Die Neigung belasteter Familien, aus
zusterben, wird allgemein anerkannt, so allgemein,' daB sich S i 0 Ii gegen die 
tJbertreibung wendet, nach der dieses Aussterben regelmaBig erfolgen sollte. 
Die Griinde fiir diesen Ausgang liegen natiirlich nicht immer und vielleicht 
nicht einmal hiiufig in physiologischen Verhiiltnissen allein (Totgeburten, nicht 
lebensfahige oder wenig widerstandsfahige Kinder); noch hiiufiger wird ein 
solches Geschlecht durch bestimmte seelische Eigentumlichkeiten seiner Mit
glieder (Ehescheu, Egoismus, Perversionen) und durch die sozialen Bedingungen 
zersrort, in die seine Angehorigen infolge dieser praktischen Unzuliinglichkeit 
versetzt werden. 
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Zum Schlusse sei das Hauptergebnis dieses Abschnittes noch einmal 
hervorgehoben. Die Pathologie kennt zwei Moglichkeiten des Zu
sammenhanges zwischen der Krankheit der EItern und der der 
Kinder. Die eine besteht in wirklicher Vererbung von Krankheits
anlagen, die dann (auBer im Fall der Mutation natiirlich) auch die 
EItern schon ererbt hatten; die andere beruht auf einer Schlidi
gung der Keimzellen oder des werdenden Kindes. Ob es Beziehungen 
zwischen beiden Formen oder gar nbergange gibt, steht dahin; moglich ist es 
wohl, daB Keimschadigungen zuweilen auch er b Ii che Krankheitsanlagen (Mu
tationen) entstehen lassen, und daB auf diese Weise dauernde Abanderungen 
des Typus zustande kommen. 

DaB aus Keimschiidigungen Entartung hervorgeht, ist unbe
stritten. Ein gesund geborener und nicht belasteter Mensch kann 
eine schwer kranke Nachkommenschaft hinterlassen, wenn er krank 
oder syphilitisch wurde. Abel' es scheint, als ob diese Degeneration 
sich immer bald wieder erschopfen oder durch das Aussterben 
solcher :Fa milien erloschen wiirde. Trotzde m liegt hier eine ernste 
Gefahr; theoretisch kann gar nicht bezweifeIt werden, daB die 
Ausbreitung eines einzigen Giftes oder einer einzigen Seuche ge
niigen konnte, um ein ganzes Yolk zu verderben. 

Mit den wirklich hereditiiren Krankheiten steht es ganz anders. 
Sie beruhen auf Krankheitsanlagen, die nach denselben Gesetzen 
ubertragen werden wie eine Haar- oder eine Augenfarbe. Diese 
Gesetze a ber fiihren, wie eine einfache nberlegung lehrt, an sich 
niemals zur Ausbreitungder Krankheiten; donn die Aussicht, "durch
zuschlagen" besteht ja nur fiir dominante Eigenschaften, und diese 
werden naturgemiiB die Zahl der EheschlieBungen und die der 
Kinder vermindern. Fiir rezessive Merkmale aber liegt eine ge
wisse Wahrscheinlichkeit der Erkrankung nur dann vor, wenn sie 
bei beiden Eltern angelegt sind. Das ist der Fall, wenn in kranken 
Familien Verwandtenehen geschlossen werden, oder wenn das 
Schicksal zufiillig zwei in gleichem Sinne belastete Menschen zu
sammenfiihrt. Da muB es dann allerdings zur Entartung kommen, 
aber fiir das Ganze wird dieser Erfolg mehr als gut gemacht durch 
die stiindige Regeneration, durch das Erloschen pathologischer An
lagen bei der Vermischung abnormer mit gesunden Familien. DaB 
dieser heilende Vorgang durch eine vermehrte Fruchtbarkeit psy
chopathischer Menschen aufgehalten wiirde, ist nicht bewiesen 
und nicht wahrscheinlich. 
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Wir haben gesehen, daB weder die normalen Vererbungsgesetze noch die 
Regeln, nach denen Krankheitsanlagen iibertragen werden, die Furcht vor einer 
allgemeinen Entartung rechtfertigen. Insbesondere hat sich herausgestellt, daB 
der Hauptgrund, der fiir das Bestehen dieser Gefahr gewohnlich angefiihrt wird, 
auf einer irrtiimlichen V oraussetzung beruht, auf der falschen Annahme namlich, 
daB im Einzelleben erworbene Eigenschaften auf die Nachkommen iibertragen 
werden. Die Vererbung fiihrt iiberhaupt nicht zur Entartung, sondern zur 
Regeneration, und auch die Ursache der Degeneration, deren Vorkommen an 
sich unbestritten ist, die Kei m vergiftung, schadigt nach dem bisherigen 
Stande unserer Kenntnisse zunachst nur die unmittelbar betroffene (zweite) 
Generation; eine weitere Obertragung so entstandener Storungen auf spatere 
Geschlechter ist moglich, aber bisher nicht bewiesen worden. 

Jetzt wiirde noch zu priifen bleiben, ob nicht die Erblichkeitsregeln 
Moglichkeiten fur die Verschlechterung der Art in sich schlieBen, 
die erst unter den besonderen Lebensbedingungen der zivilisierten 
Menschheit und vielleicht gerade nur unter der Herrschaft unserer 
eigenen Gesellschaftsordnung verwirklicht werden. Die Frage falIt 
im wesentlichen mit der nach der Wirkung der Selektion zusammen. 

Wieder soli sich derselbe Vorgang, der nach allgemeinem Urteil unter natiir
lichen Bedingungen eine fortschreitende Artentwicklung bedingt, durch 

. menschliche Einrichtungen in eine Ursache der Entartung verwandelt haben. 
"Ich fand," schrieb Nietzsche, "daB der "gute Mensch" eine Selbst
bejahungsform der decadence ist". "Jene Tugend, von der noch 
Schopenhauer gelehrt hat, daB sie die oberste, die einzige und das 
Fundament aller Tugenden sei: eben jenes Mitleid erkannte ich 
als gefahrlicher als irgendein Laster. Die Auswahl in der Gattung, 
ihre Reinigung vom Abfall grundsatzlich kreuzen - das hieB bis
her Tugend par excellence." 

Der Gedanke ist seitdem bekanntlich sehr oft, in vielen und nicht immer 
in ansprechenden Abtonungen wiederholt worden. So scheint er gar nichts 
Revolutionares und gar nichts Bedenkliches mehr zu enthalten. Man fordert 
heute - und zwar oft, ohne von Nietzsche zu wissen - eine riicksichtslose 
Unterdriickung nicht nnr der moralisch schlechten, sondern auch der bloB 
schwachen und untiichtigen Elemente der Gesellschaft. Mit dem Rezept: "Die 
Schurken an den Galgen, die Ganse ins Kloster" hatte schon Schopenhauer 
bewuBte Auslese gepredigt; die moderne "Eugenik" will, wie Nietzsches 
Herrenmoral, weit iiber dieses Ziel hinaus. Zu der begreiflichen Forderung, 
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daB aile fUr die offentliche Sicherheit gefahrlichen Gewohnheitsverbreeher 
dauernd unschadlich gemacht (und an der Fortpfhlnzung gehindert) werden, 
tritt heute die, daB aile geisteskranken und womoglich schon aIle nervos "be
lasteten" Menschen kastriert oder wenigstens dureh staatliche MaBnahmen am 
Heiraten verhindert werden mochten. Dabei wird der Kreis der als bedenklich 
geltenden Personen immer weiter gezogen, und die Gefahr liegt nahe, daB dem
nachst ahnliche Wiinsche auch fUr die Behandlung nachweislich oder angeblich 
minderwertiger Rassen erhoben werden konnten. Da ist die Frage gewiB drin
gend, ob die Anschauungen, von denen diese Vorsehlage ausgehen, wirklich 
begriindet sind. 

Welche Rolle spielt die Selektion, die Auslese in der Entwick
lung der heute lebenden Volker? Nichts klingt einleuchtender, als daB 
die Art in ihrer Gesamtheit an Wert sinken muB, wenn irgendwelehe Umstande 
gerade ihre tiichtigsten Vertreter damn hindern, sieh fortzupflanzen, oder doeh 
die untiichtigen begiinstigen. So meinen viele, Proskriptionen und Biirger
kriege hatten auf generativem Wege den Untergang der antiken Welt vorbe
reitet. Und doeh enthalt diese oft als selbstverstandlieh hingenommene An
sehauung zum mindesten eine Hypothese, die bis heute sehr umstritten ist. 

Um das ganz klar zu stellen, werden wir etwas weiter ausholen miissen. 
AIle Auslese beruht auf der Varia bili ta t jeder Art, beruht darauf, daB 

die Kinder ihren Eltern - selbst bei eingesehlechtlieher Fortpflanzung - selten 
vollkommen gleiehen. Es gibt Plus- und Minusvarianten, Aussehlage nach 
oben und naeh unten, aber stets ist die Neigung erkennbar, den Abstand vom 
Durchschnittstypus, dem Mittelpunkt dieser Sehwankungen, nicht zu groB 
werden zu lassen. 

Deshalb haben die Kinder eines kleinen Mannes, dessen Ahnen durchschnitt
lieh groB waren, unter gleichen Umstanden mehr Aussieht auf hohen Wuchs 
als die eines groBen Menschen mit kleinen Vorfahren. Oder auf inteIlektueIlem 
Gebiete: die Naehkommen eines unbegabten WeiBen pflegen ceteris paribus 
befahigter zu sein als die Abkommlinge eines anderen Menschen, der personlich 
klug ist, aber einer minderwertigen Rasse angehort. Das sind grobe und deshalb 
einfache FaIle. Sie zeigen, daB die Art im einzelnen variiert, aber im ganzen 
sich gleich bleibt. Darin besteht der wesentliche Inhalt von Galtons "Rlick
schlaggesetz". Weichen die Eltern in irgendeiner Richtung yom MittelmaB 
ab, so ist zwar die Richtung der Abweichung gewohnlich noch bei den Nach
Kommen erkennbar, aber diese neigen doch deutlich dazu, zum MittelmaB, zum 
"Typus" zuriickzukehren. Haecker bringt mit dieser fiir inteilektuelle An
lagen durch W. Peters ausdriicklich bestatigten Tatsache - wohl mit Recht
die Beobachtung in Zusammenhang, daB die Kinder von Genies in der Regel 
Durchschnittsmenschen gewesen sind. 

Wie werden sich nun diese Verhaltnisse gestalten, wenn verwandte und 
deshalb ahnliche Rasscn in einer Bevolkerung vermischt leben? Die Abwei
chungen werden qualitativ und quantitativ erheblicher sein, auBerdem ·aber 
wird das Auftreten dieser Variationen scheinbar viel regeIloser erfolgen. So 
wird es besondere Schwierigkeiten machen, dem Einzelnen eine Prognose zu 
stellen oder mit anderen Worten: seine Erbqualitaten einzuschatzen. Sind die 
Mitglieder einer Art z. B. groB und die del' anderen klein, und beide Arten leben 
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vermischt, so werden wir die Variationsbreite der Gesamtbevolkerung, das 
Miudest- und das HochstmaB aIso, muhelos feststellen konnen; aber nur eine 
genaue wissenschaftliche Analyse wird uns erkennen lassen, ob ein mittelgroBer 
Mensch den verhaltnismaBig groBen Vertreter der kleineren oder den verhaltnis
maBig kleinen der groBeren Rasse darsteIlt. Davon hangt aber das Ergebnis 
der Auslese in letzter Linie abo Die Biologie unterscheidet zwischen dem "P ha n 0-

typus" oder der "unreinen Population" -ounserer gemischten Gesamt
bevolkerung - auf der einen und dem "Biotypus", der "reinen Linie" -
unserer reinen Rasse - auf der anderen Seite. Bei niiherem Zusehen erweisen 
sich viele scheinbar einheitliche Arten, in der Tier- und in. der Pflanzenwelt, 
aIs aus mehreren ahnlichen zusammengesetzt. !soliert man aIle Unterarten 
voneinander, so lost sich die (groBere) Variationsbreite der ganzen "Population" 
in die (kleinere) Variabilitat der einzelnen Biotypen auf, und wir haben schlieBlich 
mehrere "reine Linien" vor uns, von denen jede in sich zwar auch noch variabel 
ist, aber doch nur in sehr beschranktem Umfange. Die Fluktuationen eines 
solchen Biotypus sind "kontinuierlich", die auBersten Plus- und Minusvarianten 
sind durch flieBende tJbergange verbunden, die an Zahl nach der Mitte, d. h. 
bis zum Durchschnittstypus, fortwahrend zunehmen. Die Ursache dieser Va
riationen aber ist wahrscheinlich einfach in mehr oder minder giinstigen auBeren 
Wachstumsbedingungen gegeben, oder wie de Vries l ) sagt: die fluktuie
rende Variabilitiit ist eine Erscheinung der Erniihrungsphysiologie. 

Daraus foIgt schon, daB diese Abweichungen yom Grundtypusonicht erb
lich sind, sowie ferner: daB durch Selektion nur die Biotypen selbst isoliert, 
nur "reine Linien" aus Populationen herausgezuchtet werden konnen. So ist 
ihrer Wirkung eine Grenze gezogen. 

Ein Beispiel mag die Sachlage anschaulich machen. Es betrifft einen von 
Johannsen angestellten Versuch - eines dcr systematisch angeordneten Ex
perimente, mit denen dieser Forscher seine seither allgemein angenommene 
Auffassung vom Wesen der fluktuierenden Variationen begrundet hat. Von 
PrinzeBbohnen wurden zuerst reine Linien isoliert und dann die schwersten 
und die leichtesten Bohnen einer Linie ausgesat. Das mittlere Gewicht der 
Nachkommen erwies sich als annahernd konstant, und zuweilen ubertrafen die 
Abkommlinge leichterer Bohnen sogar die von schweren an Gewicht. Mit 
anderen Worten: das mittlere biotypische Gewicht blieb unverandert. Diirfen 
wir dieses Ergebnis verallgemeinern, so kann die Selektion nichts Neues ent
stehen lassen, sondern nur jene Anlagen trelmen, die schon vor der SelektioIi 
in einer Population vorhanden waren (Schallmayer). Lang formuliert des
halb das Gesetz: "In einer unreinen Population, einem Phanotypus, 
bewirkt fortgesetzte Selektion eine Verschiebung des Mittelwertes 
in der Selektionsrichtung bis zur iiuBersten Variationsgrenze der 
Ausgangspopulation und nicht weiter. Es wird dabei der extremste 
Biotypus isoliert. Innerhalb des Biotypus ist die Selektion macht
los." • 

Aber die Allgemeingiiltigkeit dieser Gesetze wird bestritten. So erwahnt 
Schallmayer die langschwanzige Abart des japanisch-koreanischen Haushahns, 

1) Zit. naoh Goldsohmid t. 
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dessen soohs FuB lange Schwanzfedern das .Ergebnis zielbewuBter Zuchtung 
gewesen seien. "Es wurden immer die Hahne mit den langsten Schwanzfedern 
zur Zucht gewahlt, und daduroh allein sind diese Federn im Laufe einer langen 
Reihe von Generationen zu einer Lange gesteigert worden, die weit uber jede 
Variation hinausgeht, die etwa fruher jemals vorgekommen ist." 
Auch Haecker halt auf Grund von Versuchen Castles, Kammerers und 
Wolterecks eine genotypische Verschiebung,d. h. eine allmahliche Umpra
gung des Biotypus, unter der Wirkung der Selektion wenigstens fur moglich. 

Diese biologische Frage muB hier naturlich offen gelassen werden. Aber 
eine einfache -oberlegung lehrt, daB ihr fur die Verhaltnisse des Menschen keine 
allzu groBe Bedeutung zukommt. Auch die strengsten Anhanger der Selek
tionslehre geben zu, daB eine Wirkung der Auslese uber die ursprungliche Va
riationsbreite des Biotypus hinaus selten und immer nur nach sehr zielbewuBter 
einseitiger Zuchtung beobachtet werde. Bedingungen, wie man sie fiir den 
japanisch-koreanischen Hahn kunstlich geschaf£en hat, sind fur den Menschen 
zum mindesten durch viele Generationen hindurch wohl niemals vorhanden 
gewesen. Eine einzige Durchbrechung einer derartigen einseitigen Ziichtung 
miiBte ja den Erfolg selbst von Jahrtausenden zerstoren. Wir sahen schon 
friiher: die kurze Spanne, die die menschliche -oberlieferung umgreift, ist ver
schwindend klein im Vergleich zu den ungeheuren Zeitraumen, die fiir jede, 
auch fiir die geringste, organische Weiterentwicklung im Sinne Darwins vor
ausgesetzt werden muB. So wird es erklarlich, daB sich der historische 
Mensch nachweislich iiberhaupt nicht geandert hat (Lorenz). 

Das ist fiir die Entartungsfrage ungemein wichtig. Wohl alle lebenden 
Volker sind, anthropologisch betrachtet, gemischte Populationen, sind 
keine Bio-, sondern Phanotypen. Fortgesetzte Auslese konnte bei ihnen somit 
wohl die beste oder die schlechteste Rasse isolieren, aber nicht mehr. Jede 
Einzelrasse bliebe in sich unveranderlich. 

Allerdings ist dabei eines zu bedenken. J ohannsens Versuche betrafen 
verhaltnismaBig einfache Verhaltnisse; in ihnen wurde im allgemeinen nur 
die Variationsbreite einer Eigenschaft gepriift. Beim Menschen - wie bei 
allen verwickelter organisierten Wesen - ist eine Anderung des Typus auch 
dadurch moglich, daB vorhandene Grundeigenschaften in neuer Gruppie
rung zusammentreten. Da konnte zielbewuBte Auslese zweifellos eingreifen. 
Gerade auf geistigem Gebiete ware eine Ziichtung vorteilhafter Kombinationen 
nicht a priori auszuschlieBen - daB sie praktisch je eine Rolle spielen konnte, 
braucht man darum noch nicht zu behaupten. Aber was in der Richtung nach 
oben moglich ist, ist es auch in der nach unten, und wenn hervorragende Men
schen durch Selektion hervorgebracht werden konnten, so muBte ein ahnlicher 
Vorgang auch ungiinstige Abweichungen vom Typus zustande kommen lassen. 

Die klinische Psychiatrie verfiigt iiber Erfahrungen, die sich in diesem Sinne 
deuten lieBen. Zum mindesten darf man - mit aller Vorsicht und mit manchem 
V orbehalt allerdings! - vielleicht einmal versuchen, diese Tatsachen unter dem Ge
sichtswinkelder Frage zu betrachten, 0 b die Entsteh ung besti mm ter Krank
heitsformen durch unzweckmaBige Auslese denkbar erscheint. 

Selektion allein kann niemals neue Eigenschaften hervorbringen, horten 
wir, sondern nur vorhandene rein herausziichten, sie vielleicht steigern und 
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schlieBlich sie neu gruppieren. Gibt es seelische Storungen, fiir die wir, unter 
Beriicksichtigung dieser Tatsachen, die "Auslese", die ungiinstige Auswahl der 
Erzeuger verantwortlich machen dmen 1 

Eine notwendige Voraussetzung fUr diese Annahme ware die, daB zwischen 
den Symptomen dieser Krankheiten und den Erscheinungen des normalen 
Seelenlebens die innigste Verwandtschaft bestiinde. 1m iibrigen wiirde sich 
der eirtfachste denkbare Fall dieser Art in einer bloBen UngleichmiiBigkeit 
der psychischen Pers6nlichkeit auBern miissen - nur normale Einzel
ziige, aber in unharmonischer Verteilung und vielleicht bei vollstandigem Fehlen 
ganz bestimmter Eigenschaften. Bekanntlich fallt diese auf theoretischem 
Wege gewonnene Forderung beinahe ganz mit der iiblichen Umschreibung des 
"entarteten" Seelenlebens zusammen. Kann die Selektion aber an sich nor
male Eigenschaften wirklich steigern, so waren da, wo sie in ungiinstigem Sinne 
wirkte, noch andere pathologische Bildungen moglich - quantitative Ab
weichungen vom normalen Verhalten, krankhafte Steigertmgen an sich ge
sunder Eigenschaften. 

In beiden Fallen - gleichviel ob das Gleichgewicht bei der Verteilung an 
sich gesunder Fahigkeiten gestort ist, oder ob diese Ziige selbst ins Pathologische 
verzerrt sind - miiBte man, gewissermaBen als Probe auf das Exempel, er
wa~ten, daB jede tatsachlich beobachtete auBerste Storung durch flieBende 
Obergange mit dem norma.len Seelenleben verbunden bliebe. Anders ausge
driickt, es miiBten zwischen den sicher gesunden und den ausgesprochen kranken 
Personlichkeiten solche stehen, die sich nur willkiirlich als gesund oder als 
krank bezeichnen lieBen. Und endlich: wenn aus normalen Eigenschaften bei 
der Vererbung durch Addition krankhafte entstehen und wenn diese weiter 
vererbt werden, dann miissen sich nicht bloB Obergange zwischen gesundem 
und krankem seelischen Geschehen, sondern auch Mischungen und allerhand 
sonstige Beziehungen zwischen den verschiedenen, durch Selektion ent
standenen Einzelstorungen nachweisen lassen. 

Was lehrt die klinische Erfahrung iiber diese Verhaltnisse? 
Wiirde man im Zusammenhang der hier angestellten Erwagungen nach 

Tatsachen suchen und sie dann finden, so miiBte man notwendig befiirchten, 
durch theoretische Erwartungen irregeleitet worden zu sein. Deshalb ist es 
wichtig, festzustellen, daB die klinische Forschung auf ganz anderem Wege zu 
einem Ergebnis gelangt ist, das mit den erhobenen Forderungen weitgehend 
iibereinstimmt. Natiirlich laBt sich die Entstehung durch "Selektion" nich t 
denken fiir aIle Leiden, die durch grobe anatomische Veranderungen bedingt 
oder durch exogene Ursachen ausgelost werden. Auch alles, was durch Keim
vergiftung entstanden ist, gehort in diese erste Gruppe. 

Die Krankheiten aber, die man heute als endogene zusammenfaBt, und 
deren letzte erkennbare Ursache eine nicht bloB angeborene, sondern wirklich 
ererbte Veranlagung darstellt, haben bei naheremZusehen Beziehungen unter
einander und solche zum normalen Seelenleben erkennen lassen, die die grund
satzliche Entscheidung, ob krank oder gesund, im Einzelfall ebenso schwer 
oder unmoglich machen wie die klassifikatorische Abgrenzung der einen Psy
chose von der anderen. Was sich beim manisch-depressiven Irresein, bei der 
chronischen Paranoia, der Hysterie usf. an Grundsymptomen hat herausschalen 
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lassen, besteht lediglich in quantitativen Abweichungen vom normalen 
Verhalten, in pathologischen Steigerungen an sich normaler Eigenschaften. 
Die Stimmungsschwankungender Manisch-Depressiven wie das periodische 
An- und Abschwellen der seelischen Energie iiberhaupt, Hemmung und Erregung, 
die Suggestibilitat und die hypochondrische Neigung der Hysterischen, das 
MiBtrauen und die Kampfeslust des Querulanten und vieles andere, was hierher 
gehort, das sind alies Dinge, fiir die der Gesunde Analoga in seinem eigenen 
BewuBtsein besitzt und die er nur deshalb - je nach der personlichen Anlage 
der eine mehr diesen, der andere mehr jenen Zug - verstehen und nachemp
finden kann. Dnd wo es - bei extremen Fallen - an Bindegliedern zwischen 
ausgesprochen psychotischen Symptomen und den Erscheinungen des normalen 
Seelenlebens zunachst zu fehlen scheint, da lassen sie sich fast immer in der 
Psychologie der konstitutionell Nervosen, in den abnormen Ziigen gerade der 
Leute auffinden, die man von jeher "Degemlres" nennt. Besonders klar werden 
diese Zusammenhange, wenn man das ganz entgegengesetzte Verhalten der 
exogenen Psychosen zum Vergleich heranzieht. Diese fiihren gesetzmaBig 
zu Ausfallserscheinungen, zur VerblOdung, und ihre Symptome bieten dem vom 
Normalen ausgehenden psychologischen Verstandnisse uniiberwindliche Hinder
nisse. Offenbar deshalb, weil hier ein grober pathologischer ProzeB in den 
gesunden Hirnmechanismus eingegriffen und ihn zerstort oder wenigstens ge
stort hat. 

Gerade die "Grenzfalle", die die Kluft zwischen nervoser Gesundheit und 
Krankheit iiberbriicken, lassen zugleich die innere Verwand tschaft aller 
dieser endogenen Storungen erkennen. Bei schwer belasteten Menschen sind 
haufig manische, melancholische, paranoische und hysterische Krankheitsziige, 
wenigstens in Andeutungen, gleichzeitig oder einander ablOsend nachzuweisen, 
und zuweilen treten diese Symptome zu Verbindungen (Syndromen) zusammen, 
die eine einfache schematische Diagnose schlechterdings unmoglich machen. 
Wieder sind es gerade diese FaIle, in denen die Symptome rasch wechseln, die 
Zustandsbilder besonders unrein und unfertig erscheinen (Stro mayer), in denen 
man von dem degenerativen Charakter einer Psychose schon lange 
gesprochen hat. Endlich aber wird die Zusammengehorigkeit all dieser endo
genen Psychosen noch durch ihre erblichen Beziehungen wahrscheinlich 
gemacht. Manien, Melancholien, FaIle von Paranoia, Hysterie und gewisse 
Formen von Psychopathie sonst finden sich nicht ganz selten in einer Familie, 
Dementia praecox-FaIle und solche von Verschrobenheit treffen in anderen 
zusammen. 

Das alles kann hier nur angedeutet werden. Die Gedanken, die soeben vor
getragen wurden, sind keineswegs neu 1), denn wenn man von dem "Boden der 
Entartung", auf dem diese Storungen erwachsen, gesprochen, ja ganz allgemein 
immer dann, wenn man eine endogene Entstehung von Nerven- und Geistes
krankheiten behauptet hat, kann in letzter Linie immer nur die Entstehung 
durch Selektion, durch unzweckmaBige Auslese, gemeint gewesen sein. Sonst 
hat das "endogen" iiberhaupt keinen Sinn. Scharf formuliert aber hatte man 
diese Auffassung unseres Wissens friiher noch nicht, und doch ist das notwendig, 

1) Vgl. namentlich Moebius. 
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wenn sie bewiesen werden soll. Bisher handelt es sich ja noch um eine reine 
Hypothese. Um mehrdaraus zu machen, werden wir den Beziehungen zwi
schen Individualitat und. Psychose (vgl. Tiling, Hirth) und der Ver
erbung bestimmter Charakterziige (R. Sommer) in viel groBerem MaBstabe, 
als es bisher geschehen ist, und vielleicht auch unter etwas veranderten Gesichts
punkten nachgehen miissen. Aber schon jetzt scheinen die von Sommer ge
forderte Familien- und besonders die von Kretschmer neuerdings in Angriff 
genommene Charaktedorschung die an dieser Stelle bereits vor 11 Jahren 
entwickelten Ansichten weitgehend zu stiitzen. Kretschmers Behauptung, 
daB gewisse Psychosen nur Verdichtungen von Charakterziigen darstellten, die 
bei den iibrigen Familienmitgliedern wie bei dem Kranken selbst schon langst 
nachweis bar gewesen seien, unterscheidet sich von meinen eigenen Forderungen 
und klinischen Feststellungen nur dadurch, daB er diese Beziehung zum Gesunden 
nicht nur fiir das manisch-depressive Irresein und die funktionellen Psychosen 
iiberhaupt, sondern auch fiir die Dementia praecox in Anspruch nehmen will. 
Ob das richtig ist, werden mir abwarten miissen. . 

DaB aber diese ganze Betrachtungsweise erst seit einigen Jahren an Boden 
gewinnt, findet seine einfache Erklarung in dem "Dogma von der anatomischen 
Bedingtheit aller Psychosen" (A. Hoche), das zuerst iiberwunden werden 
muBte. Wie viele Schwierigkeiten der angewandten Psychiatrie in letzter 
Linie auf der falschen Voraussetzung beruhten - und haufig noch beruhen -, 
daB nervose Gesundheit und Krankheit durch scharfe Grenzen getrennt waren, 
und daB diese Grenzen in jedem Einzelfall gefunden werden miiBten, genau so 
war das grundsatzliche Verstandnis der endogenen Psychosen dem verschlossen, 
der fiir jede Abweichung yom durchschnittlichen seelischen Verhalten eine nach
weisbare anatomische Starung voraussetzte. "Funktionell" bedeutete friiher 
in der Psychiatrie nicht mehr als ein Fragezeichen. FunktioneUe Psychosen 
soUten solche organisch bedingte Seelenstarungen sein, deren Anatomie wir 
noch nich t kannten. Trifft das fiir jede leichte manische Erregung, fiir jede 
hypochondrische Verstimmung, fiir jedes hysterische Zustandsbild zu, dann 
allerdings ist die Entstehung durch Selektion fast undenkbar. Aber wir wissen 
heute, daB die funktionellen Psychosen etwas anderes sind; der Unterschied 
den organischen gegeniiber liegt nicht bloB in unserem zufalligen Nichtwissen 
urn ihre "Anatomie", sondern in ihrem innersten Wesen. Sie sind "funktionell", 
weil sie eine Anatomie im Sinne der progressiven Paralyse nicht haben k6nnen. 
GewiB ist alles seelische Geschehen an materielle Vorgange im Gehirn gebunden, 
und bei verschiedenen psychischen werden wir auch verschiedene phy
siologische Vorgange erwarten miissen. Das gilt schon fiir zwei sehr unahn
liche gesunde Menschen, fiir verschiedene Temperamente also, und das gilt 
selbstverstandlich in noch starkerem Grade fiir normale Menschen auf der einen 
und abnorme - hysterische, paranoische oder melancholische - auf der anderen 
Seite. Nur werden wir in allen diesen "funktionellen" Fallen niemals einen 
grundsatzlich veranderten Gehirnmechanismus erwarten diirfen. Die 
Dinge werden sich anatomisch-physiologisch ebenso verhalten wie psychologisch: 
auch das krankhafte physische Geschehen wird durch flieBende Obergange 
mit dem gesunden verbunden sein, und eine scharfe Grenze zwischen gesund 
und krank wird sich anatomisch ebensowenig ziehen lassen wie psychologisch. 
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1st das aber der Fall, so steht auch der Anschauung, daB diese endogenen 
Storungen durch Selektion aus gesunden Eigenschaiten heraus
geziichtet werden, nichts mehr im Wege. 

Wiirde es eine ernste Entartungsgefahr bedeuten, wenn die Dinge tat
sachlich so lagen 1 Die Antwort wird sich nicht geben lassen, ohne daB die 
besonderen Bedingungen, unter denen in unseren Tagen die Auslese der Erzeuger 
zu erfolgen pflegt, gepriift werden. Gerade diese Bedingungen werden ja ziem
lich allgemein als Ursache einer zunehmenden Degeneration unseres Geschlechtes 
angeschuldigt. 

Schon in Darwins Lehre spielte die Panmixie als Hemmnis der Artentwick
lung eine Rolle. Panmixie, die allgemeine Vermischung, ist der Gegensatz jeder 
zweckmaBigen, der Art giinstigen Auslese. Wenn bei der Gattenwahl Tiichtige 
und Untiichtige gleichviel Aussichten haben, wenn greifbare Mangel der person
lichen Entwicklung keinen AusschlieBungsgrund bilden, dann muB das Gesamt
niveau sinken, anstatt zu steigen. Und die moderne Zivilisation, wird 
behauptet, begiinstigt solche Panmixie. Sie lasse Menschen konkurrenz- und 
damit fortpflanzungsfahig werden, die in urspriinglicheren Verhaltnissen als 
unbrauchbar ausgeschaltet worden seien. Hochgradige Kurzsichtigkeit, geringe 
Korperkraft, schlechtes GebiB, Unfahigkeit zum Stillen wiirden deshalb heute 
in einem Umfange vererbt, der sich bei Naturvolkern von selbst verbote. Die 
Bewertung der korperlichen Eigenschaften, also der Gesundheit und Rasse
tiichtigkeit, werde durch die einseitige Dberschatzung intellektueller Vorziige 
beeintrachtigt; bei der Gattenwahl seien iiberdies Gesichtspunkte maBgebend, 
die fUr die Gesundheit der N achkommenschaft gleichgiiltig oder gar nachteilig 
seien, wie Besitz und Rang des Vaters usf. Vorgange, die in der Tierwelt und 
auf niederer Kulturstufe die Rasse reinigen, wie Kampf und Krieg, wirkten jetzt 
gerade entgegengesetzt. Friiher ein Siegen und Dberleben der korperlich Tiich
tigsten, jetzt ein planmaBiges Morden gerade der Gesunden und Schonung der 
"Rassekriippel". So waren diese auch hier bei der Fortpflanzung im Vorteil. 

Es gibt ein Schlagwort, das diese Gefahren der Zivilisation bezeichnen solI, 
und das wieder schon Darwin - auch auf den Menschen - angewandt hat: 
Domestikation. In unseren Tagen haben v. Hansemann und neuerdings 
Kraepelin den Begriff folgerichtig betrachtet und untersucht. v. Hanse
mann versteht darunter jedes "Streben, die Existenz der Rasse und des ein
zelnen Individuums in bewuBter Weise durch kiinstliche Hilfsmittel zu fordern 
und gegen den EinfluB auBerer Naturgewalten zu verteidigen". In diesem 
weiteren Sinne sind natiirlich auch wilde Volker bereits domestiziert. 

Darwin war der Meinung, Domestikation steigere die Fruchtbarkeit. Das 
ist nach v. Hanse mann nicht richtig, aber die Brunst werde verwischt, und 
so komme es nur bei gefangenen Tieren und beim Menschen zu einer Ausbrei
tung von Geschlechtskrankheiten und von geschlechtlichen Verirrungen. 1m 
iibrigen beobachte man auch nervose und sogar hysterische Zusmnde schon bei 
Haustieren; bei Hunden kamen eingebildete Schwangerschaften, bei Meer
schweinchen epileptische Krampfe vor. 

Beim Menschen wird in diesem Zusammenhange, wie gesagt, besonders die 
Hygiene angeschuldigt. Sie vermindere die Kindersterblichkeit und die Sterb
lichkeit iiberhaupt und store so die natiirliche Ausmerzung widerstandsunfahiger 
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Menschen; sie pflege die Schwachen in allen moglichen Heilstatten, sorge fUr 
sie durch soziale Gesetze und W ohlfahrtseinrichtungen, erhalte sie durch arzt
liche Kunst usf. Als besonders gefahrlich gilt die Irrenpflege, die viele am 
Leben lasse, deren friihzeitiger Tod im Interesse des Ganzen dringend gewunscht 
werden musse. 

Ziemlich abweichend (und wesentlich vorsichtiger!) ist der Standpunkt 
Kraepelins. Er stellt an die Spitze seiner AusfUhrungen die unbestrittene 
Tatsache der Keimvergiftung. Freilich spricht auch er von einer "Schadigung 
ganzer Geschlechter", die, wie wir sahen, durphaus nicht bewiesen ist. Dann 
zeigt er, wie die soziale Fiirsorge dem natiirlichen Ausgleich dieser Entartung, 
der verminderten Lebenskraft der vergifteten Menschen, entgegenarbeitet. Aber 
er legt offenbar mehr N achdruck auf andere Schadlichkeiten, die die Kultur 
mit sich bringt, und die mit der Auslese - wenigstens direkt - nichts zu tun 
haben. Wir kommen auf diese Dinge - Steigerung der VerantwortungsgefUhls, 
Zunahme der Bedurfnisse auf der einen und Proletarisierung auf der anderen 
Seite, Abschwachung der naturlichcn Triebe und anderes - spater zuruck. 
Hier genugt es, festzustellen, daB eine vererbte Entartung aus diesen Grunden 
nicht befurchtet zu werden braucht, weil es sich dabei um erworbene Eigen
schaften handelt. Dagegen sei erwahnt, daB auch Kraepelin die einseitige 
Zuchtung intellektueller Fahigkeiten, die Zunahme der Ehescheu und die Ab
nahme der Fruchtbarkeit als bedenkliche Folgen der Domestikation nennt. 

Was Kraepelins AusfUhrungen von den meisten Betrachtungen uber die 
Entartungsgefahr unterscheidet, ist das Fehlen der Anldagen gegen die Hygiene, 
die sonst gewohnlich im V ordergrund stehen. 

Sind diese Anklagen gerechtfertigt? Verschlechtert die Hygiene, ver
schlechtern die sozialen Einrichtungen unserer Zeit, die doch auf 
eine Starkung nicht nur des Einzelnen, sondern der gesamten 
Volkskraft gerichtet sind, wirklich die Widerstandskraft unseres 
Geschlech tes? 

Einer der berufensten Vertreter des Faches und zugleich einer der energie
vollsten Fuhrer im Kampfe gegen jede Degeneration, M. v. Gruber, hat die 
oben wiedergegebenen Anschauungen mit Entschiedenheit zuruckgewiesen. Die 
Hygiene schadigt die Rasse nicht, sondern sie hebt sie. Die Infektionskrank
heiten, in deren Bekampfung sie ihre schonstenErfolge erzielt hat, wirken unter 
"natiirlichen", nicht zivilisierten Verhaltnissen gar nicht im Sinne einer Reini
gung der Rasse; sie merzen viel weniger Schwache aus, als sie Gesunde schwach 
und siech machen. Daher die deutliche Absage an die vorhin erwahnten Be
strebungen, zu der Gruber gelangt: "Wir mussen daher ein- fur allemal 
mit diesen Gedankenreihen brechen und festsetzen, daB die Aus
lese der Minderwertigen durch Totung im Jugendalter in die Rassen
hygiene der vernunftlosen Natur passen mag, daB uns Menschen 
aber die Vernunft zu einem anderen Zweck angezuchtet worden 
ist, als um dieses blinde, dumme und brutale Spiel von Massen
zeugung und Massenvernichtung fortzusetzen". 

Vielleicht dUrfen wir diesen Satzen gleich die Kritik eines Psychiaters, Ro
bert Sommer, an die Seite stellen: "Die Idee, einer Degeneration durch eine 
brutale Zersrorung schwacher Lebewesen vorzubeugen, ist kulturell nichts an-
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deres ala ein Ausdruck dieser Degeneration und erscheint geschichtlich, 
z. B. durch das Schicksal der Spartaner, widerlegt. Die Totung von Lebewesen, 
die nach der Meinung bestimmter Menschen in irgend einer Beziehung schlidlich 
waren, hat noch nie geholfen, um das, was getroffen werden sollte, aus der Welt 
zu schaffen." Der Autor zieht dabei als Beispiele die politischen Morde, die 
Christenverfolgungen, die Ketzerprozesse und die groBen Revolutionen heran. 

Man wird diesen kritischen AuBerungen kaum etwas hinzufiigen und sicher 
nichts entgegensetzen konnen. Es mag sein, daB die Kurzsichtigkeit deshalb 
zun~mmt, well sie durch Brillen ausgeglichen und so weniger storend gemacht 
wird; es ist unwahrscheinlich, aber moglich, daB es mit der angeblichen Ab
nahme der korperlichen Kraft infolge hoherer Einschatzung geistiger Vorziige 
ahnlich steht; und .es ist wenigstens denkbar, daB sich die Unfahigkeit zum 
Stillen haufiger vererbt, weil dieser Vorgang durch die Sterblichkeit der kiinstlich 
ernahrten Sauglinge nicht mchr in demselben MaBe aufgehalten und vermindert 
wird wie in weniger hygienischen Zeiten. Aber bedenkliche Zeichen der Ent
artung wird man in alledem ni c h t sehen konnen. Wenn intellektuelle Leistungen 
in unseren Tagen hoher bewertet werden als in Zeiten niederer Kultur, so konnten 
sich dadurch doch hochstens geistige Vorziige auf Kosten der korperlichen starker 
vererben und ausbreiten. Ob das der Fall ist, erscheint, wie wir noch sehen 
werden, zum mindesten zweifelhaft; wo aber ist bewiesen, daB die viel besprochene 
"einseitige Ziichtung intellektueller Fahigkeiten" zur Entartung fiihrt 1 Es ist 
das Grundprinzip des Entwicklungsgedankens, daB die Eigenschaften heraus
geziichtet werden, die fiir den Bestand der Art vorteilhaft sind, und es ist eine 
Binsenwahrheit, daB bei der Entwicklung der Menschheit ihre Gehirnleistungen 
den Ausschlag geben. Insofern ist die Vorstellung, daB eine "zu hoch" ent
wickelte Intelligenz unnatiirlich und gefahrlich und die Vorstufe der Entartung 
sei, keineswegs so selbstverstandlich, wie sie vielen erscheint. (Ob hohe geistige 
Leistungen unter den besonderen Bedingungen unserer Gesellschaftsordnung auf 
mehr indirektem Wege das Bestehen der Art gefahrden, ist eine andere Frage, 
auf die wir gleich eingehen werden.) 

Vorher sei festgestellt, daB alles, was oben iiber die angeblichen Gefahren 
der Hygiene angefiihrt wurde, zum mindesten fiir die nervose Entartung, fiir 
die Entstehung und Ausbreitung von Geisteskrankheiten schlechterdings gar 
keine Rolle spielen kann. Was heiBt das: die moderne Irrenpflege ziichte geistes
kranke Menschen1 Ob die Psychosen an Haufigkeit zunehmen, steht dahin; 
sicher ist die absolute Zahl der Aufnahmen in die Irrenanstalten um ein Viel
faches groBer als friiher. Mit anderen Worten: ein viel groBerer Prozentsatz 
von Kranken wird an der Fortpflanzung gehindert. GewiB wird dem einen 
oder anderen auch in der Anstalt das Leben gerettet und so die spatere Fort
pflanzung ermoglicht, der friiher hatte sterben miissen. Erinnert sei an C. Rie
gers Spott: "Es ist klar, daB, wenn man (1451 in San Dominico in Arragonien) 
gleieh 53 Personen auf einmal verbrannt hat, die ,das gemeinsame Leben Jesu 
Christi fiihrten' -, daB man dureh eine solehe Verbrennung ,fiir das gemein
same Leben' in Irrenanstalten bedeutend an Platzen gespart hat." Waren 
die 53 Mensehen jung, so hat man zugleieh hedeutend an "belasteten" Kindern 
gespart. Aher diese Todcsart hat aueh friiherverhaltnismaBig wenige Geistes
krankc getroffen, und sonst fiihren die Psyehosen doch gemeinhin nieht zum 

"Humke, Entartung. 2. Aull. 5 
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Tode. Die Mehrzahl der heutigen Anstaltsinsassen h.ii.tte noch vor 100 Jahren 
in der Freiheit gelebt und in oder auJ3erhalb der Ehe Kinder erzeugt. Wieder 
ist es fraglich, ob das ein gar so groBes Ungliick gewesen ist, aber zu behaupten, 
daB hier heute eine Gefahr bestiinde, die vor Einfiihrung einer sachverstandigen 
Irrenpflege nicht vorgelegen hatte, das hei.Bt einfach die Tatsachell umkehren. 

Oben wurde zugegeben, daB die Entstehung endogener Geisteskrankheiten 
durch ungiinstige "Auslese" grundsatzlich moglich sei. Wird eine solche Selek
tion durch unsere Kultur begiinstigt ~ Auch diese Frage muB ohne weiteres 
verneint werden. Wenn auf dem oben angedeuteten Wege kranke Eigen
schaften iiberhaupt zustande kommen, so kann es sich immer nur um die Wir
kung ungiinstiger Zufiille handeln; eine gesetzmiiBige "Auslese", die solche 
Eigenschaften ziichten konne, ist durchaus undenkbar. Im Gegenteil: wieder 
werden heute mehr psychopathische Menschen sozial ausgeschaltet und am 
Heiraten gehindert als in wirtschaftlich einfacheren Zeiten, und krankhafte 
Ziige, die einmal entstanden sind, werden so eher untergehen als sich durch 
gehaufte Vererbung verstarken. Es eteht fest, daB in zivilisierten Landern die 
Selbstmorde zunehmen, und die wissenschaftliche Meinung geht dahin, daB die 
meisten von psychisch abnormen Menschen begangen werden. Also kann das 
vorzeitige Ende dieser Leute ffir die Rasse doch nur vorteilhaft sein. Genau so 
steht es mit beinahe allen nervosen Folgen, die die Kultur wirklich oder angeblich 
nach sich zieht. Sie mogen den Einzelnen schadigen und so die Gesundheit 
des Ganzen herabdriicken, aber die nachste Generation wird frei ausgehen, wenn 
erworbene Eigenschaften sich nicht vererben. Je mehr Menschen aber dem 
Kampfe mit den heutigen Daseinsbedingungen erliegen, um so vorteilhafter 
mu.B die Auslese derjenigen sein, die eine Stellung im Leben erringen und so in 
die Lage kommen, ihre Erbanlagen weiter zu geben. Alles das unter der Vor
aussetzung, daB solche Auslese fiir die Gesundheit der Menscheniiberhaupt 
eine wesentliche Bedeutung besitzt. 1st das der Fall, so kann von einer Ent
artungsgefahr, die auf der unzweckmaBigen Forderung del' Schwachen beruhte, 
unter den heutigen· Lebensverhiiltnissen gewi.B keine Rede sein. 

Aber es gibt andere Folgen der "Domestikation", der Kultur, die ernstere 
Bedenken erwecken konnten. Auch diese sind heute schon sehr bekannt und 
be1lIlrlJhigen weite Kreise. Gerade die berufensten FUhrer hochstehender Volker 
sollen ihre Familien zunachst gesundheitlich sch.ii.digen und schlieBlich durch 
gewollte oder ungewollte Abnahme der Kinderzahl aussterben lassen. So kame 
es, sagt man, zur "Ausrottung der Besten". Nicht in der iibermaBigell Fort
pflanzung der schlechten, sondern in der unzureichenden Vermehrung der besten 
Varietaten sei die wahre Gefahr zu erblicken, die die Zivilisation der Rasse 
brachte (M. v. Gruber). Wir wollen verauchen, auch diese Behauptungen auf 
ihre Richtigkeit zu priifen. 

Schon Darwin hatte die Abnahme der Fruchtbarkeit als eine Folge der 
Domestikation angesehen und die Besorgnis ausgesprochen, daB in der zivili
sierten Menschheit die Fortpflanzung in erater Linie von den minderwertigen 
und nicht von den auf, die Hohe des Lebens gelangten, besonders tiichtigen 
Mitgliedern besorgt wiirde. Herbert Spencer und Maudsley haben diese 
Befiirchtung mit der Hypothese zu begriinden versucht, jedes starker entwickelte 
Nervenleben, jede hOhere Gehirntatigkeit, mit anderen Worten: jede Kultur 
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und Bildung seien geeignet, die Nachkommenschaft zu schadigen oder gar lebens
unfahig zu machen. Viel allgemeiner ist die Theorie von P a u I J a cob y, nach 
der jede Aristokratie, moge sie nun eine solche der Macht oder des Reichtums 
oder der Bildung sein, stets schon den Keim der Degeneration in sich tragen 
soll. Endlich haben dann Otto Ammon und Otto Seeck als erste von "einer 
Ausrottung der Besten" gesprochen und in diesem Vorgang die Hauptursaehe 
fur den Untergang der antiken Welt erblickt. Proskriptionen, Biirgerkriege und 
andere grobe Eingriffe in die naturliche Entwicklung eines Volkes, ja selbst 
Prostitution, Sklavellwesen und sexuelle Perversionen seien nicht in dem MaBe 
fUr die Rasse gefahrlich als die regelmaBig eintretende Ehescheu und Kinder
losigkeit aller geistig besonders tuehtigen und besonders angestrengt arbeitenden 
Mensehen. Dberall stiegen die begabten und infolgedessen aueh mit tuchtigen 
Erbanlagen ausgerusteten Mensehen zu den fuhrenden und einfluBreichsten 
Stellungen im Staate auf, und uberall vermindere sieh in demselben Tempo ihre 
Fruehtbarkeit. So kame es allmahlieh zu einer fortsehreitenden "Verpobelung 
der Rasse" (M. v. Gru ber) oder, wo mehrere Rassen zusammen lebten, sogar 
zu einer Vermisehung mit niederen Stammen. Das Endergebnis sei zunaehst 
einc qualitative und dann erst eine quantitative Anderung der Gesamtbevolke
rung (Sehallmayer, Fahlbeck u. a.). 

Wenn wir die Tatsachen prufen wollen, die diesen Ansehauungen zugrunde 
liegen, so magzuerst auf die schon von Darwin hervorgehobene Erfahrung 
der Zuchter hingewiesen werden, daB viele Tiere in der Gefangensehaft, ins
besondere bei uberreiehlicher Ernahrung, in der Tat anfangen, unfruchtbar zu 
werden. Dagegen bedarf die allgemeine Behauptung, daB beim Mensehen die 
Kinderzahl nach erreiehter Kultur gesetzmaBig abnahme, einer Einschrankung 
insofern, als bei den Chinesen, trotz sehr lange bestehenderZivilisation, eine 
Verminderung der Fortpflanzungsfahigkeit weder im ganzen, noch auch nur 
in den hochsten Standen nachgewiesen worden ist. Wir kommen darauf spater 
noch zuruck. 1m iibrigen ist die Ursache fUr die Abnahme der Fruchtbarkeit 
in den hoheren Standen der weitaus meisten Kulturvolker leicht einzusehen. 
Wenn wir von den Fallen eines aus religiosen Grunden vorgeschriebenen Zoli
bates absehen, so handelt es sich fast immer um die willkiirliche Beschran
kung der Kinderzahl infolge der sozialen Verhaltnisse. Die starkere Be
lastung in finanzieller Hinsicht, die jedes weitere Kind gerade in den sozial hoher 
stehenden Familien mit sich zu bringen pflegt, zudem wohl auch eine Zunahme 
des Verantwortungsgefuhls den in die Welt gesetzten Kindern gegeniiber machen 
diese Einschrankung ohne weiteres verstandlich. Genaue Untersuchungen aus 
neuerer Zeit haben uns diesen Vorgang noch naher kennen lernen lassen. So 
hat Lorenz die Geschichte eines Bauerngeschlechtes in Saehsen verfolgt und 
gefunden, daB seine Mitglieder mehrfach zu hoheren Stellungen aufgestiegen, 
daB aber diese Seitenaste regelmaBig erlosehen sind, wahrend sich der Haupt
stamm bis heute erhalten hat. Sodann hat Reibmayr in einer ausgedehnten 
Untersuchung fUr zahlreiehe Genies und viele Talente eine Abnahme der Frucht
barkeit und auBerdem, ehe es zur vollkommenen Kinderlosigkeit kommt, eine 
Zunahme der Madchengeburten als durchschnittliche Eigentiimlichkeit iest
gestellt. Von besonderer Wichtigkeit endlich sind die Untersuchungen, die 
Fahlbeck an den Adelsgeschlechtern Schwedens angestellt, hat. Auch 
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diese C':.eschlechter begannen von der vierten Generation nach ihrem historischen 
Auftreten an auszusterben. Vorher, solange ihre Mitglieder in landlicher Zuruck
gezogenheit lebten, hatten sie sich dauernd in gleicher Starke erhalten, und erst 
wenn sie in die Politik oder in hohe Staatsamter ubergingen, nahm ihre Frucht
barkeit abo Fahlbeck hat die Griinde, die man fiir diese Vorgange gewohnlich 
anzuschuldigen pflegt, Inzucht und psychische Erkrankungen, ausdrucklich aus
geschlossen, und ebenso ergibt seine Mitteilung nichts, was fiir eine starkere 
Rolle des Alkohols sprechen konnte. Die Frage, wie weit Syphilis im Spiele 
gewesen ist, mufi natiirlich offen gelassen werden. Danach blieben nur zwei 
Erkliirungen ubrig. Moglich ist jedenfalls eine Abnahme der Fortpflanzungs
fahigkeit lediglich infolge der starkeren geistigen Inanspruchnahme - ein 
Zusammenhang, der ja nach manchen Erfahrungen des taglichen Lebens eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit fiir sich hat. Aber im groBen und ganzen scheint 
die Abnahme der Fruchtbarkeit doch auch hier vornehmlich auf einer gewollten 
Beschrankung der Kinderzahl beruht zu haben. 39,7 % der letzten Glieder 
diesel' Geschlechter sind ehelos gestorben, und im ganzen blieben sogar 48,6 der 
heiratsfahigen Glieder unvermahlt, wahrend im Durchschnitt nur 22,9 % der 
mannlichen Schweden ledig zu sterben pflegen. 1m ubrigen geht auch nach 
Fahlbeck dem Aussterben der Geschlechter eine Zunahme der Madchengeburten 
voran. 

Auch diese Feststellung ist fUr die Beurteilung all dieser Erscheinungen, so 
weit es das Bestehen der Rasse und die Entartungsfrage angeht, nicht ohne 
Belang. Reibmayr wendet gegen alle ernstlichen Befiirchtungen, die man 
an diese Beobachtungen knupfen konnte, gerade das ein, daB die weiblichen 
Linien die Erbmasse ja doch weiter geben, und daB so ein wil'klicher Verlust 
wertvoller Erbmassen fiir das ganze Volk nicht eintreten konne. Ahnlich auBert 
sich de Lapouge, nach dem das Aussterben haufig uberhaupt nur ein schein
bares ili't, insofern als arm gewordene oder nur in weiblicher Linie fortgepflanzte 
Geschlechter aus den Listen verschwinden. 

Immerhin sind die von Fahlbeck mitgeteilten Tatsachen so auffallend, 
daB wir mit dem allmahlichen Zugrundegehen derjenigen Familien, welche 
sich durch besondere geistige Leistungen ausgezeichnet haben, in der Tat wohl 
rechnen mussen. Es bleibt also zu fragen, was dieser Vorgang fiir das Schicksal 
der Rasse bedeutet. Stehen wir hier wirklich einer ernsten Gefahr gegenuber, 
die den Tod, das Zugrundegehen der Art nach slch ziehen mii.Bte~ Wieder hat 
sich Reibmayr gegen diese Befiirchtung gewandt und darauf hingewiesen, 
daB ein gesundes Volk den Verlust ohne weiteres ausgleichen wird. In der Tat 
ist nicht einzusehen, warum nicht dauernd von unten hcr das ersetzt und erganzt 
werden sollte, was in den am weitesten emporgestiegenen Familien an Nach
kommen verloren geht. Auch Lorenz aufiert sich ahnlich, wenn er schreibt: 

. "Der Fortgang der Geschlechter beruht auf del' gleichen UnerschOpflichkeit der 
mannlichen wie der weiblichen Erbschaftsmasse, und so. ist dafiir gesorgt, daB 
das, was man aIs das Wesen des Aussterbens erkannt hat, immer nur ein indi
vidueller Vorgang bleibt, welcher die Gattung als solche nicht zu beriihren 
vermag. Immer wieder steht der individuell entwickelten Schwache die Totalitat 
der vererbbaren Eigenschaften des Durchschnitts gegeniiber, welche das Fort
leben der Gattung sichert. Immer wieder ist es nur der einzelne Fall, bei dem 
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sieh infolge von Vererbung dessen, was man das hohere geistige Leben zu nennen 
pflegt, die Reproduktion vermindert. Und immer wieder sorgt die Unerschopf
liehkeit der Natur fUr die Erhaltung dessen, was im allgemeinen als Inbegriff 
menschlicher Eigensehaften erscheint." tTbrigens ist aueh Fa h 1 bee k selbst 
weit davon entfernt, die von ihm beobachteten Tatsachen in ihrer Bedeutung 
ffir die Rasse zu ubersehatzen. Er sieht im Gegenteil in dieser bestandigen 
Erneuerung der obersten Klassen durch den Aufstieg von unten eine notwendige 
Voraussetzung fur das Bluhen und Gedeihen eines Volkes: "Un renouvellement 
modere, qui rajeunit peu a. peu les hautes classes par les eh~ments venus d'en 
bas, cst la condition indispensable de la bonne sante d'un peuple." Der Autor 
fahrt fort, eine Gefahr fUr die Gesamtheit trate erst dann ein, wenn eine all
gemeine Entvolkerung durch Aussterben auch der unteren Klassen statt 
hatte. Dann erst sei der Untergang gauzer Volker, wie wir ihn als Absp,hluB 
der klassischen Period en beobachtet hatten, zu befurchten. Eine solche Gefahr 
bestande fUr die modernen Kulturen, wenigstens fur absehbare Zeiten, noeh 
nieht, da sich, mit Ausnahme Frankreichs, uberall eine betrachtliche Zunahme 
der Bevolkerung feststellen lieBe. Allerdings beruhte diese Volksvermehrung 
im wesentlichen auf einer Verminderung der Sterblichkeit, und dieser VergroBe
rung der Lebensdauer sei eine natiirliche Grenze gesetzt. Sei diese erreicht und 
die Geburtenzahl nahme weiter ab, dann wurden wir in der Tat einer ernsten 
Gefabr gegenuberstehen. 

Diese optimistischen Auffassungen werden nun von manchen Forschern nicht 
geteilt. Sie gehen bei ihrem vViderspruch von einer bestimmten Voraussetzung 
aus, die Lorenz und Fahlbeck nicht fUr gegeben erachten. Fur die Gesamt
heit des Volkes muB die ungenugende Fortpflanzung der intellektuell Tuchtigsten 
so lange gleichgultig bleiben, als dieses Yolk hinsichtlich seiner Erbqualitaten 
als homogen gelten kann. 1st das Ganze ein Stamm, der nur verschiedene 
Bluten von ungleicher Schonheit treibt, so ist es gleichgiiltig, welchen Teilen 
die Fortpflanzung obliegt; immer wieder werden besonders wertvolle Varietaten 
gebildet werden, und es ist nicht notwendig, daB gerade diese zugleieh auch 
die Keime fUr das nachste Gesehlecht liefern. So fassen Lorenz und Fahlbeck 
die Sachlage auf. Aber, wie gesagt, ihre Ansicht ist eine Zeitlang lebhaft be
stritten worden. Auf der Lehre Gobineaus von der Ungleiehwertigkeit der 
Mensehenrassen haben Lapouge, Retzius, Wilser und besonders Woltmann 
mit seiner Schule die Theorie aufgebaut, aIle europaischen Volker waren un
gleiehmaBig zusammengesetzt. Die ganze europaische Zivilisation solI die Lei
stung einer bestimmten, der blonden, germanischen Rasse sein. Woltmann 
halt es fUr bewiesen: "daB der groBgewachsene und groBschadelige 
Mensch mit frontaler Dolichocephalie und heller Pigmentierung, 
also die nordeuropaische Rasse, der vollkommenste Reprasentant 
des Menschengeschlechtesist und das hochste Produkt der orga
nischen Entwicklung darstellt". Als Beweis fUr diese Behauptung werden 
die Ergebnisse von Schadelmessungen angefUhrt, sowie die angeblieh allgemeine 
Regel, daB die Angehorigen der hoheren Stande und Berufe uberall eine groBere 
Gestalt, ein Erbteil eben dieser germanischen Rasse, auszeichne. In allen fUh
renden Staaten und in den fUhrenden Stellungen dieser Staaten solI germa
nisches Vollblut und germanisches Mischblut uberwiegen. Das sei nieht nur heute 
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so, sondern sei zu den Zeiten der Griechen und der ROmer ebenso gewesen, 
und alle groJlen Kulturleistungen seien das Werk ausschlieJllich dieser Men
schenart. 

Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, gewanne die Behauptung, die Kultur 
verzehre die Menschen, in der Tat ein ganz anderes Gesicht. Die nordischen 
Scharen, so lehren Woltmann und seine Schule, seien in Indien, Persien, Grie
chenland und in Rom, also iiberall da, wo sie Kultur erzeugt hatten, einem 
naturgesetzlichen AusjatungsprozeJl unterworfen worden, und nur deshalb seien 
die von ihnen errichteten Reiche zugrunde gegangen. Die ersten Anzeichen 
dieser Entwicklung aber lieJlen sich auch in unseren Zeiten nachweisen. In 
den hoheren Standen fielen die Langkopfe bereits einem langsamen Vertilgungs
prozesse zum Opfer (Hermann Wilser und O. Fraes). Die Bevolkerung 
Deutschlands sei nur noch zum Teil germanisch, und besonders der Siiden und 
Osten seien von dunkeln Rundkopfen oder von Mischlingen besetzt. Durch syste
matische Ausgrabungen habe sich feststellen lassen, daJl der Schadelindex von 
Jahrhundert zu Jahrhundert groJler werde. 

Es ist offenhar nicht leicht, sich zu einer so kUhnen Hypothese zu stellen. 
Sie ist mit derselben Leidenschaftlichkeit vertreten wie bekampft und der Stand
punkt der einzelnen Gelehrten ist zum Teil in offensichtlicher Weise durch ihre 
eigene Rassenangehorigkeit bestimmt worden. Dazu sind die Tatsachen, auf 
die sich die ganze Anschauung stiitzt, nicht bloJl sehr schwer festzustellen, son
dern noch schwerer zu beurteilen. So hatte noch Virchow aus der allmah
lichen Zunahme des Schadelindex geschlossen, die Rundkopfe seien intellektuell 
leistungsfahiger als die Dolichocephalen. Spater hat Lowen£eld darauf auf
merksam gemacht, daJl die groJlten deutschen Philosophen, Schopenhauer 
und Kant, Brachycephalen gewesen seien. Das geben iibrigens selbst die 
begeistertsten Anhanger der W 0 It rna nnschen Theorie zu, daJl unter den her
vorragendsten Personlichkeiten der deutschen Geschichte - genannt seien z. B. 
Luther und Goethe - zum mindesten die Mischlinge eine ziemlich erbebliche 
Rolle gespielt haben. 

An dieser Stelle kann von einer endgiiltigen Stellungnahme um flO eher ab
gesehen werden, als eine Entartungsgefahr im medizinischen Sinne aus WoIt
manns Theorie nicht abgeleitet zu werden brauchte. Das Ergebnis eines der
artigen Vorganges wiirde immer nur eine allgemeine Verflachung, ein Sinken 
des intellektuellen Durchschnitts und damit natiirlich eine Abnahme der poli
tischen, kiinstlerischen und wissenschaftlichen Leistungsfahigkeit eines V olkes 
sein. Also eine Verschlechterung der Art, eine Entartung im weiteren Sinne. 
Man konnte daran denken, daJl der zunehmende Mangel an schopferischen 
Kopfen, der sich bei uns zurzeit auf beinahe allen Gebieten des geistigen Schaffens 
zeigt, schon durch eine solche negative Auslese bedingt ist. Aber dieser Mangel 
kann auch auf anderen Ursachen -'- auf der Umstellung unserer geistigen Inter
essen z. B. - beruhen oder iiberhaupt nur ein scheinbarer sein. Wir gebrauchen 
ja heute auf allen moglichen Gebieten - in der Wissenschaft und in der Kunst, 
im Handel, in der Technik und in der Industrie - sehr viel mehr Intelligenzen 
als friiher, und vielleicht stehen sie uns auch deshalb nicht jederzeit und iiberall 
zur Verfiigung. 

In keinem Falle aber k6nnen auf dem von Woltmann u. a. angenommenen 
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Wege Krankheiten entstehen 1). -obrigens ist das auch niemals geradezu be
hauptet, wohl aber sind der Begriff der Degeneration im arztlichen und der der 
Entartung im anthropologischen Sinne nicht ganz selten in ziemlich unklarer 
Weise miteinander vermischt oder gar gleichgesetzt worden. 

Zusammenfassend laBt sich als Ergebnis dieses Abschnittes folgendes 
feststellen: 

Die Wirkung der Selektion ist beschrankt; sie vermag vorhan
dene Anlagen voneinander zu trennen, sie vielleicht zu steigern 
und sie neu zu gruppieren. Moglicherweise konnen auf diese Weise 
endogene Geisteskrankheiten entstehen, psychopathologische 
Eigenschaften aus gesunden herausgezuchtet werden. Eine all
gemeine Entartungsgefahr aber kann aus dieser Moglichkeit nicht 
abgeleitet werden, weil kranke Eigenschaften bei der weiteren 
Vererbung mindestens ebenso haufig verschwinden werden, wie 
sie vorher entstanden waren. 

Dagegen ist eine Verschlechterung der Art denkbar unter der 
Voraussetzung, daB ein Yolk von vorn herein aus verschiedenen 
Rassen gemischt war. Die Abnahme der Fruchtbarkeit in den 
hoheren Standen kehrt in Kulturen von der Art der unsrigen regel
maBig wieder; trifft die erwahnte Voraussetzung also zu, so muB 
das Ergebnis eine Verpobelung des Ganzen sein. Diese Verpobe
lung ware jedoch einer Entartung im arztlichen Sinne nicht gleich
zusetzen, und auBerdem ist die gemachte Voraussetzung bisher 
keineswegs als richtig erwiesen worden. Ist sie falsch, so wird 
die durchschnittliche nervose Leistungsfahigkeit eines Volkes 
durch die Abnahme der Kinderzahl in den hoheren Standen nicht 
beeintrachtigt werden. 

1) Um diese Behauptung nicht ganz ohne exakten Beweis zu lassen, habe ich durch 
Herrn cando med. Georgi die Beziehungen zwischen Schadelindex und Art der Psychose 
bei den in die Freiburger Klinik aufgenommenen Geisteskranken untersuchen lassen. 
Dabei haben sich bemerkenswerte qualitative Unterschiede nicht herausgestellt. Aber 
es ergab sich - nach Ammons griindlicher Untersuchung gerade der badischen Bevolke
rung war ja das Vergleichsmaterialleicht zu erhalten -, daB fiir aIle badischen Bezirke 
der Schadelindex der Geisteskranken kleiner war als der der gesunden Bevolkerung. 
Das wird wohl ein Zufall sein. Die ganze Arbeit war ja iiberhaupt nur als ein orientie
render Versuch, als Vorpriifung der Frage gedacht, ob systematische Untersuchungen 
derart, die auch die Haar· und Augenfarbe und die KorpergroBe beriicksichtigten,lohnend 
erscheinen konnten. Aber!nit dieser Frage hat jedenfalls auch die vemeint werden konnen, 
ob die Rundschadel zu Psychos en mehr disponiert seien als die Dolichocephalen. 

Sodann habe ich durch Herm Lud wig S tern die Beziehungen zwischen Kulturkreis 
und Form der geistigen Erkrankungen im Aufnahmebezirk der Freiburger Klinik unter
suchen lassen. Soweit aus dem verhaltnismaBig kleinen Material iiberhaupt Schliisse 
gezogen werden konnten, schienen mit der Hohe des Kulturkreises die funktionellen Psy
chosen (manisch-depressives Irresein, Paranoia, Hysterie) und die Paralyse zu- und 
Dementia praecox, Epilepsie und Imbezillitat abzunehmen. Man konnte, wenn sich diese 
Daten bestatigen sollten, sie auf mehrfache Weise zu erklaren versuchen; den SchluB 
aber, daB geistige Arbeiter iiberhaupt leichter geisteskrank wiirden als andere Menschen, 
lassen sie in keinem FaIle zu. 
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Anhangsweise mag an dieser Stelle zu der oben schon beriihrten Frage Stel
lung genommen werden, ob die menschliche Gesellschaft in ihrem eigenen Inter
esse berechtigt oder gar verpflichtet ist, die Vererbung endogener Krankheits
anlagen durch die Kastration psychopathischer Menschen zu verhindern. 

Wir sind mit R. Sommer geneigt, diese Frage bedingungslos zu ver
ne i ne n. GewiB ware es im hochsten Grade wiinschenswert, wenn wir uns fiir 
aIle Zukunft vor diesen Formen geistiger Storungen bewahren konnten. Auch 
das ist zuzugeben, daB die Kastration der Menschen, die solche Anlagen in sich 
tragen, das mildeste wirksame Mittel zur Erreichung dieses Zweckes darstellen 
wiirde. Aber Trager dieser Anlagen sind leider nicht bloB ausgesprochen geistes
kranke Menschen. SolI die MaBnahme wirklich praktische Erfolge fiir die Ge
samtheit haben, dann miissen nicht bloB zahlreiche Insassen der Irrenanstalten 
und der Zuchthauser, sondern zugleich unendlich viele leicht nervose Psycho
pathen und wahrscheinlich ebenso viele Gesunde zwangsweise operiert werden. 
Wer etwas anderes vorschlagt, der iibersieht die Tatsachen der latenten (rezes
siven) Vererbung oder er versucht das Meer mit einem Becher auszuschopfen. 
Was solI es helfen, wenn wir nur die an der Fortpflanzung verhindern, die aus 
irgendeinem Grunde - wie Rieger sagen wiirde: - Objekt der Anstalts
psychiatrie oder Objekt der Strafrechtspflege geworden sind. Ihre Bruder und 
Schwestern werden die kranken Anlagen ja doch weiter geben. 

Aber die Frage hat noch eine Kehrseite, wie die meisten Bestrebungen der 
modernen Rassenhygiene ihre Kehrseite haben. Das von Virchow erwahnte 
Beispiel des erblichen Aussatzes sollte uns als Warnung dienen. Gibt uns unser 
Wissen iiber die Vererbung der Geisteskrankheiten wirklich das Recht, die Be
unruhigung des groBen Publikums, die die psychiatrische Vererbungs- und Ent
artungslehre (leider!) bisher schon verursacht hat, noch zu verstarken 1 Schon 
heute lassen sich gerade die ethisch wertvollsten Mitglieder der Gesellschaft 
allzu leicht durch ein iibertriebenes Verantwortungsgefiihl davon abhalten, eine 
Familie zu grunden. Die robusteren Naturen, die trotz aller Warnungen heiraten 
und Kinder zeugen, sind yom Rassenstandpunkt aus gewiB viel bedenklichere 
Erblasser als mancher von diesen angeblichen "degener~s superieurs". Zudem 
wird das MiBtrauen gegen die wissenschaftliche Psychiatrie durch praktische 
Vorschlage dieser Art oder gar durch die unvermeidlichen Harten bei ihrer Aus
fiihrung reichlich neue Nahrung bekommen. Der Erfolg aber wird wieder der 
sein, daB hie und da ein armes Opfer kastriert wird, und daB sich die Masse 
dieser MaBnahme entzieht. 

1m Grunde ist es erstaunlich, daB es Psychiater gibt, die solche Gesetze 
fordern. Wir verlangen seit Jahrzehnten "sichernde MaBnahmen" gegen die 
"Vermindert-Zurechnungsfahigen". Kaum aber waren sie im Vorentwurf eines 
deutschen Strafgesetzbuches vorgeschlagen worden, da wandten sich deutsche 
Irrenarzte dagegen. WeshalM Weil nicht unbegriindete Zweifel an der prak
tischen Durchfiihrkeit dieser Bestimmungen bestehen, und weil gerade die 
Psychiatrie moglicherweise auBerstande sein wird, die bei ihrer Anwendung 
notige Hille zu leisten. Sollte ein Gesetz iiber die Kastration geisteskranker 
Menschen leichter durchzufiihren sein? Wiirden wir die Verantwortung, die 
bei seiner Anwendung den Psychiater trafe, wirklich tragen kOnnen 1 Und 
endlich: wiirde der geringe Nutzen, der im besten Falle erzielt werden konnte, 
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die groBen Nachteile aufwiegen, die durch die standige Beunruhigung der Offent
lichkeit und durch das MiBtrauen gegen die mit der Ausfiihrung eines solchen 
Gesetzes betrauten Behorden herbeigefiihrt werden miiBte 1 

Richtig ist, wie gesagt, daB es andere und mildere Mittel zur Losung der
selben Aufgabe nicht gibt; denn das oft vorgeschlagene Eheverbot setzt -
von der Frage, ob dieses Verbot nicht auch Beethovens Eltern getroffen haben 
wiirde, ganz abgesehen - eine Riicksicht der beteiligten Kreise auf das Standes
amt voraus, mit der wir doch wohl nicht in allen Fallen rechnen diirften. 



VI. Kultur und Entartung. 

Wir haben bisher die Bedingungen kennen zu lernen gesucht, die vo.n 
vielen als V o.raussetzung der Entartung angesehen werden, und haben gefunden, 
daB sich die No.twendigkeit einer so.lchen Degeneratio.n fiir unser Vo.lk und 
fUr lebende Kulturvolker iiberhaupt aus diesen Bedingungen nicht ergibt. 
Aber dabei handelt es sich immer blo.B um Moglichkeiten und zum Teil so.gar 
nur um theo.retische Erwagungen. Jetzt wo.llen wir zusehen, 0. b sich denn 
wirklich Sympto.me bestehender Entartung in unserem Zeitalter 
nachweisen lassen. 

Die Behauptung eines fo.rtschreitenden Verfalles wurde namentlich vo.r dem 
Kriege in allen moglichen Veroffentlichungen bis zum tJberdruB wiederho.lt, 
und gewohnlich war es nicht o.der do.ch nicht blo.B die Abnahme der Geburten
zahl o.der die Verminderung der korperlichen Widerstandsfahigkeit, so.ndern die 
nervose Entartung, die man in den schwarzesten Farben als das Schicksal 
unseres Geschlechtes und derjenigen, die ihm fo.lgen wiirden, zu schildern pflegte. 
Erinnert sei an das Wo.rt vo.n dem nervosen, iiberhasteten, erschlafften Zeit
alter, an das vo.n der miiden, verbrauchten Kultur, an die Klagen iiber eine 
innerlich zersetzte Literatur und iiber eine krankhaft veri.J;rte Kunst, an die 
Behauptungen vo.n mo.ralischem Zerfall und unheimlicher Zunahme vo.n Ver
brechen, Sittenlo.sigkeit und Selbstmo.rd und endlich auch an die bestimmten 
Angaben iiber eine Vermehrung der Geistes- und Nervenkrankheiten. Das 
war es etwa, was nach damaliger Anschauung unserer Entartung ein beso.nderes 
Geprage geben so.llte. 

Seit dem Kriege hat sich dieses Bild etwas verscho.ben. Rein hypo.cho.n
drische Auffassungen vo.n Miid- und Verbrauchtsein, vo.n geistiger Impo.tenz 
und krankhafter Willensschwache sind, seit wir andere So.rgen haben, seltener 
gewo.rden; aber dafUr wird zwar nicht der Krieg selbst, wo.hl aber die po.litische 
Entwicklung, die ihm vo.rangegangen war, wird zwar nicht die Niederlage, wo.hl 
aber die beso.ndere Gestaltung des Zusammenbruchs auf die "Entartung" unseres 
Vo.lkes bezo.gen. Nach Tatsachen, die auf eine Verwilderung der Sitten schlieBen 
lassen, mnB man im neuen Deutschland nun freilich gewiJ3 nicht erst suchen, 
aber hier handelt es sich do.ch darum, o.b sie eine ererbte oder vererbbare Ver
schlechterung unserer Art beweisen, und so.mit gehen una' zahlreiche Pro.bleme, 
die im AnschlnB an diese Beo.bachtungen heute erortert zu werden pflegen, 
nur mittelbar an. 

Die Frage aber, o.b wir entartet sind, setzt die Losung der Vo.rfrage vo.raus, 
woran denn iiberhaupt Viilker zugrande gehen, und welche Zeichen den be
ginnenden Verfall ankiindigen. W4" sahen, Entartung ist ein V 0. r gang, der sich 
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nur an einer Folge von mehreren Geschlechtern beobachten laBt. Schon des
halb ist es schwer, ohne Vergleich iiber den nervosen Gesundheitszustand der 
Generation, der man selbst angehort, ins klare zu kommen. Zudem fehlt uns 
der zeitliche Abstand und somit auch die Objektivitat, die erforderlich ware, 
um die Krankheitssymptome unserer eigenen Zeit richtig zu beobachten und 
zu beurteilen. Insofern wird es zweckmaBig sein, zunachst abgeschlossene 
Vorgange, den Verfall also von der geschichtlichen Buhne bereits abgetretener 
Volker ins Auge zu fassen. 

Die landlaufige Auffassung, die bis weit in wissenschaftliche Kreise hinein 
in dieser Beziehung gilt, ist ungemein einfach. Danach solI die Entartung und 
der Untergang der Kultur mit derselben GesetzmaBigkeit folgen, mit der Greisen
alter und Tod den normalen AbschluB des Einzellebens bilden. Die Degene
ration muB unter bestimmten Verhaltnissen nach Verlauf einer Anzahl von 
Generationen ebenso sicher eintreten, wie der Herbst auf den Sommer folgen 
muB, sagt Reibmayr. Selbstverstandlich handelt es sich dabei nur um Bilder, 
aber es ist nicht zu leugnen, daB diese Bilder die Gedanken selbst wissenschaft
licher Arbeiter in ganz bestimmte Richtungen gelenkt haben. 

"Der Ursprung der Volker liegt im Dunkeln", schreibt Th. Ribotl), "sie 
steigen empor, legen die Proben ihrer Krafte ab und gelangen dann mit ver
hangnisvoller Notwendigkeit dahin, wo sie nur noch der Geschichte angehoren ... 
Jede Familie, jede Rasse birgt bei ihrer Entstehung ein gewisses MaB von 
Lebenskraft in sich, eine Summe leiblicher und geistiger Anlagen, die mit der 
Zeit zutage treten mussen ... Sobald dieser Vorrat von Lebenskraft und An
lagen sich zu erschopfen beginnt, beginnt der Verfall." 

Diese Anschauung ist niemals bewiesen worden, und man kann heute ruhig 
aussprechen, daB sie falsch ist. Einrichtungen werden alt, und die einzelnen 
Menschen werden es, aber die Familien und die Volker teilen dieses Schicksal 
nicht, und nicht deshalb gehen sie zugrunde. Aber wie gesagt, fiir viele ist 
dies Altwerden so selbstverstandlich, daB sie die Frage, 0 b wir entarten mussen, 
gar nicht mehr erortern; nur das Stadium des Verfalles, in dem wir uns 
befinden, erscheint ihnen noch fraglich. 

Merkwurdigerweise bezieht sich aber diese Sorge stets nur auf ein einziges 
Yolk oder auf eine einzelne Rasse. -aber die Zukunft der Menschheit als 
solcher pflegt man im Gegenteil durchaus optimistisch zu denken. Hier besteht 
der Glaube an einen gesetzmaBigen Fortschritt. Ob in gerader, aufsteigender 
Kurve oder in Form einer Spirale, in jedem Falle solI das Schicksal die Mensch
heit vorwarts fuhren. "Das Genie von heute wird der normale Mensch von 
morgen sein", sagt Pelmann. Es ist klar, wie eng diese Idee mit der von Dar
wi n durchgefuhrten Entwicklungstheorie zusammenhangt, und als Glieder dieser 
groBartigen Weltauffassung sind auch der Fortschritts- und der Entartungs
gedanke innig miteinander verkniipft. Das Einzelvolk wird dabei als ein Opfer 
gedacht, das dem Fortschritt des Ganzen gebracht wird. Es ist verganglich 
wie die Bluten eines Baumes, dessen Gedeihen im ganzen das Kommen und 
Gehen von Friihling und Herbst nichts anzuhaben vermag. 

Weshalb beinahe aIle Menschen, die uber solche Fragen nachgedacht haben, 

1) Schallmayer S.300. 
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dieser Illusion - denn es ist eine - unterlegen sind, das ist leicht einzusehen. 
Die menschliche Ungeduld schafft sie, die Hofinung, auf den groBen Entwick
lungsprozeB der Natur, der der unmittelbaren Betrachtung verschlossen ist, 
wenigstens durch das Fernglas der Geschichte einen Blick zu tun. Die Hoff. 
nung hat sich nicht erfiillt. Die ruhige und objektive Betrachtung der geschicht. 
lichen Tatsachen hat nichts ergeben, was Pelmanns Optimismus stiitzen 
konnte. Fast aile groBen Historiker, viele Anthropologen und manche 
Philosophen der neueren Zeit - genannt seien Go binea u, Lotze, Ranke, 
Treitschke, Lorenz - haben den Fortschrittsgedanken abgelehnt, und 
Galton ist sogar der Meinung, unsere Begabung stiinde tief unter der des helle· 
nischen Volkes zur Zeit seiner Bliite. Das konnte richtig sein und die Kurve 
der menschIichen Intelligenz im ganzen doch ansteigen, und deshalb wiegt 
schwerer als das Ergebnis eines solchen Einzelvergleiches das allgemeine Urteil 
von Lorenz: daB sich der historische Mensch nachweislich weder 
korperlich noch geistig wesentlich geandert habe. Der Eindruck 
des Fortschrittes beruht darauf, daB jede Generation auf den Schultern der 
vorhergehenden steht und ihre Leistungen, insbesondere die technischen, fertig 
iibernimmt. Eine Steigerung der Intelligenz ist aus den Tatsachen der Geschichte 
ebensowenig abzuleiten wie eine Zunahme der SittIichkeit (Schemann), und 
vielleicht die groBten Leistungen der Menschhl;lit, wie die Entdeckung der Feuer· 
bereitung z. B., fallen in die friihesten Zeiten ihrer Entwicklung (Morgan). 
So spottet Chamberlain nicht mit Unrecht iiber das "Wahngebilde einer fort· 
schreitenden und riickschreitenden Menschheit". 

Denn das ist gewiB richtig: wenn sich in historischen Zeiten ein Fortschritt 
der Menschheit nicht nachweisen laBt, dann ist auch die MogIichkeit ihrer Ent
artung beinahe ausgeschlossen. Selbst unter der Voraussetzung, daB jedes 
V olk, dessen Kultur mit der unsrigen verwandt ist, durch Ausrottung der Besten 
und durch allgemeine Entvolkerung gesetzmaBig zugrunde gehen sollte, so 
wiirden noch fUr unabsehbare Zeiten andere Rassen von unverbrauchter Tiich· 
tigkeit an ihre Stelle treten konnen. Aber auch wenn diese Reserven wirkIich 
erschopfbar sein sollten, so ware der schlieBliche Untergang der ganzen Mensch· 
heit als Endergebnis dieser Entwicklung immer nur dann zu befiirchten, wenn 
sich unsere kulturellen Einrichtungen mit jeder Kultur iiberhaupt gleich. 
setzen lieBen. Das Beispiel Chinas zeigt, daB der Volkertod nicht jeder Zivili· 
sation zu folgen braucht, und schon deshalb wird das Schicksal der Menschheit 
als Ganzes durch aIle diese Befiirchtungen nicht beriihrt. "Um den Menschen 
als solchen braucht uns nicht bange zu sein" (Hoche). 

Also nur die Episode, das Schicksal der einzelnen Volker, steht zur 
Erorterung. Wir wollen fragen, ob es wahr ist, daB jede Kultur von der 
Art der unsrigen den Untergang nach sich ziehen muB, nach sich 
gezogen hat, und ob also auch wir zugrunde gehen miissen, wie Sa vigny und 
neuerdings Spengler meinen. 

Eines steht fest: beinahe aIle Volker, mit denen ein Vergleich mogIich ist, 
sind nach einiger Zeit von der Biihne abgetreten, sind untergetaucht oder sogar 
ausgetilgt worden. Auch das ist richtig, daB die beiden groBen Nationen, 
deren Geschichte wir aus mannigfachen Grunden am besten kennen, die Griechen 
und die Romer, vor diesem Untergang viele Zeichen des moralischen Verfalls, die 
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wir heute bei uns wiederzuerkennen glauben, geboten haben. Die groBen Zu
sammenhange ihres Schicksals sind damit aber gewil3 noch nicht aufgekIart. 

Wenn wir die Kette der Erscheinungen, die dem Zusammenbruch dieser 
Kulturen vorangegangen sind, rUckIaufig verfolgen, so bildet ihr letztes Glied 
unzweifelhaft das Aussterben, die zahlenmli.Bige Abnahme der Be
volkerung. Die Nation verliert die physische Kraft, ihre Stellung auBeren 
Feinden gegeniiber zu behaupten. Auch die Ursachen dieser Entvolkerung, 
die gesetzmliBig in den obersten Standen beginnt, sind ziemlich unbestritten. 
Ob zufallige Erscheinungen, die nicht verallgemeinert werden konnen, wie 
Biirgerkriege und Proskriptionen, dabei mitgewirkt haben, mag dahingestellt 
bleiben und ebenso, ob die Abnahme der Geburtenziffer auch durch die Ver
breitung sexueller Perversionen und durch eine Abnahme der Fortpflanzungs
fahigkeit bedingt gewesen ist. Entscheidend war fiir Rom und Hellas der gleiche 
Vorgang, der das heutige Europa wieder gefahrdet: die gewollte Beschran
kung der Kinderzahl. 

DaB dieser Vorgang sozia Ie Ursachen hat, braucht nicht bewiesen zu werden. 
Die Schwierigkeiten beginnen erst bei der Frage, ob diese sozialen Zustande 
primar gewirkt haben oder sekundar als Folge einer qualitativen Verschlechte
rung des Volkes. Die Kultur, und zwar die besondere Art der hier in Frage 
kommenden Kulturen wiirde in jedem Faile die Schuld tragen, dariiber sind 
sich die beiden Theorien, die sich an diesem Punkte gegeniiberstehen, einig; 
fraglich ist nur, ob das Milieu allein und direkt zur Abnahme der Geburten
ziffer Veranlassung gegeben oder ob zwei Faktoren: soziale Verhaltnisse 
und eine Anderung in der Zusammensetzung des Volkes eine ver
hangnisvolle Wechselwirkung entfaltet haben. 

In welcher Weise das der Fall gewesen sein solI, horten wir friiher. Eine 
ungleichartige Mischung des Volkes von jeher, Aufsteigen der aHein kultur
fahigen (angeblich germanischen) Rasse zu fiihrenden Stellungen, im Gefolge 
dessen Verminderung ihrer Fortpflanzungsfahigkeit, ihr allmahlicher Verbrauch 
und Ersatz durch minderwertige Stamme; fUr das Ganze in dem Tempo dieser 
"Verpobelung" ein Sinken der geistigen und morallschen Kraft, zUnehmende 
Entwicklung von personlichem Egoismus auf Kosten des Staates, von Sitten
losigkeit, Verbrechen, schlieBlich von Ehescheu und Kinderlosigkeit auch bei 
der groBen Masse und damit als AbschluB das Aussterben selbst, die physische 
Schwache auBeren Feinden gegeniiber, der Volkertod. 

Der Unterschied zwischen dieser Theorie und der Auffassung, die noch 
Mommsen und viele Historiker nach ihm vertreten haben, liegt einzig in der 
Beurteilung des Rassenmomentes. Fiir Mommsen war die kapitalistische 
Wirtschaftsordnung die aHeinige Ursache des Verfalles, und auch in Fried
laenders bekannter Sittengeschichte Roms finden wir nichts von Rassen
theorien und von der Ausrottung der Besten, sondern stets nur so~iale VerhaIt
nisse und ihre Wirkung auf die Gestaltung der Sitten. Natiirlich konnten diese 
gesellschaftlichen Zustande schon die sittliche und geistige Minderwertigkcit 
ihrer Schopfer widerspiegeln, aber dann ware diese Verschlechterung der fiih
renden Kopfe doch selbst wieder durch soziale Einfliisse herbeigefiihrt worden. 
Insofern schlieBen sich beide .Theorien nicht aus, die eine fiigt in die auch von 
ihr anerkannte Kausalkette der anderen nur ein neues Glied ein, das den Vor-
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gang verwickelter erscheinen laBt, ihn aber grundsatzlich und vor allem im 
Erfolg nicht andert. 

Welche Anschauung recht hat, wird sieh heute kaurn entscheiden lassen. 
Die Entscheidung ware jedoch wiehtig fiir die Frage, ob eine Entartung im 
weitesten Sinne, eine von Generation zu Generation zunehmende Versehlechte
rung der Art beim Untergang der Volker iiberhaupt mitwirkt. Das Aussterben 
an sich ist so wenig Entartung, wie der Tod als solcher Krankheit ist. W ohl 
aber miiBte man von Degeneration sprechen, wenn Woltmann recht hatte, 
und wenn die ererbten Eigensehaften der Bevolkerung durch eine Versehiebung 
der Rassenverteilung von Geschlecht zu Gesehlecht an Wert verloren. 

Aber Entartung im psychiatrisehen Sinne ware aueh das noeh nieht. 
Nervose Entartung ist Krankheit, und krank ist eine minderwertige Rasse, 
die eine hoherstehende ab16st, doeh darum nieht. Also muB die Frage erst 
untersucht werden, ob Degenerationserscheinungen im arztlichen 
Sinne beim Untergang der Volker eine Rolle gespielt haben oder 
iiberhaupt nachweisbar sind. 

Auch das erseheint vielen als selbstverstandlieh. So entriistet man Hein
roths psychiatrisehe Lehre in anderem Zusammenhange ablehnt, daB in Zeiten 
des politischen Niederganges aus zunehmender Sittenlosigkeit sehlieBlieh aueh 
Geisteskrankheiten gesetzmaBig entstiinden, das setzt man als bewiesen voraus. 
In Wirkliehkeit wissen wir gar niehts davon, daB in den letzten Zeiten Roms 
und Griechenlands - auBer den Neurosen, von denen spater noeh die Rede 
sein solI - auch ausgesproehene Seelenstorungen haufiger gewesen waren als 
vorher. Von den sonstigen nervosen Krankheiten dieser Zeit aber werden wir 
spater horen, daB sie als Symptome des Untergangs nieht ohne weiteres auf
gefaBt werden konnen. Allerdings, wenn man den Begriff der nervosen Sto
rungen so weit ausdehnt, daB aIle sittliehen Entgleisungen ohne weiteres in 
ihn aufgenommen werden, dann laBt sieh in Rom wie in Grieehenland eine 
erhebliche Versehleehterung der seelischen Gesundheit herausrechnen. Aber 
gerade darin ist wohl besondere Vorsieht notwendig. "Nieht alles ist deshalb 
krankhaft", schreibt Pe I rna nn, "weil es dem gewohnliehen, natiirlichen Men
schenverstande unverstandlieh ist, denn aueh in der Liebe gibt es schlechten 
Geschmack. Zurnal in den Zeiten der Erschlaffung steigert sich die Sinnliehkeit, 
und wir stoBen daher bei den Kulturvolkern, z. B. den Griechen und Romern, 
auf eine Zunahme der sexuellen Vergehen als ein Zeichen der Entartung und 
des Niederganges, einer moralischen Verwilderung, die uns auch spaterhin epi
sodisch als Maitressenwirtschaft entgegen tritt." Und Sehallmayer fiihrt 
die P-aderastie, die bei den Romern in den letzten Zeiten urn sich gegriffen hat, 
geradezu auf das zu groBe Angebot orientalischer Frauen zuriiek. 

Also urn wirkliche Krankheit handelt es sieh bei alledem nieht; aber natiirlich 
sind Sittenlosigkeit und Verbrechen selbst Symptome des Verfalls, und insofern 
werden wir aueh auf sie achten miissen, wenn wir unsere Zeit mit denen ver
gleichen wollen, die bei anderen Volkern dem Untergang vorangegangen sind. 

Jedes Wort damber, daB die Existenz der europ1iischen Volker gefahrdet 
erscheint, ist heute unentbehrlich. A. Harnack. wird gewiB recht haben mit 
seiner diisteren Prophezeiung: "Unsere Kultur geht dem sieheren Untergange 
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entgegen, und wir werden schlie13lich den mongolischen Rassen weichen miissen, 
wenn wir die abschiissige Bahn nicht verlassen, die durch das Sinken der Ehe
frequenz und der Geburtenziffer bei den romanischen und nunmehr auch bei 
den germanischen Volkern bezeichnet wird." Bei uns liegen die Bedingungen 
des Volkertodes vor, in China fehlen sie. Dort lassen religiose Vorschriften 
und gesellschaftliche Anschauungen eine moglichst gro13e Kinderzahl ebenso 
erstrebenswert erscheinen, wie bei uns die sozialen Verhaltnisse eine Einschran
kung des Familienzuwachses nahelegen. So kommt es, daB bei uns gerade in 
den fiihrenden Kreisen die Geburtenzahl bestandig sinH, wahrend in den ent
sprechenden sozialen Schichten Chinas eine besonders zahlreiche Familie mit 
BewuBtsein angestrebt wird. 

Aber auch diese Gefahr, die "gelbe Gefahr", von der bei uns vor dem Kriege 
so viel gesprochen wurde, ist bisher wcnigstens keine dringende. Nur in den 
Vereinigten Staaten und in Frankreich nimmt die Bevolkerungszahl heute schon 
ab; in allen iibrigen Kulturstaaten laBt sich vorlaufig noch eine Zunahme fest
stellen. Allerdings beruht diese Zunahme im wesentlichen auf einer Verringe
rung del' Sterblichkeit, und dieser sind natiirliche Grenzen gesetzt. So werden 
wir, falls die Geburtenziffer weiter sinkt, schlieBlich doch einer Verringerung 
der Bevolkerungszahl entgegen gehen miissen. Erst wenn es so weit ist, wird in 
del' Tat eine dringende Gefahr fUr die alten europaischen Kulturvolker vorliegen. 

Aber das beriihrt, wie gesagt, unsere eigentliche Aufgabe nur mittelbar. 
Wir wollten fragen, ob sich eine von Generation zu Generation fort
schreitende Verschlechterung des nervosen Gesundheitszustandes 
bei uns nachweisen laBt. Vielleicht wird sich die Frage leichter beant
worten lassen, wenn wir vorher die Tatsachen kurz wiederholen, die fiir das 
Vorliegen einer korperlichen Entartnng angefiihrt zu werden pflegen. Auch 
diese solI ja eine unmittelbare Folge unserer Zivilisation sein. 

Besonders Donath und Kende glauben einen physischen Riickgang der 
Bevolkerung Europas nachgewiesen zu haben. Ihre Schlu13folgerungcn stiitzen 
sich zum groBen Teil auf die Ergebnisse des Aushebungsgeschaftes - also auf 
eine mit vielen Fehlern behaftete Methode (Brentano, M. v. Gruber). Es 
ist sehr zweifelhaft, ob die relative Abnahme der als militartauglich befundenen 
Manner, die im Deutschen Reiche z. B. nachweisbar war, auf strengere Aus
wahl oder auf ein wirkliches Sinken der durchschnittlichen korperlichen Tiichtig
keit zurUckgefiihrt werden muBte. Schon die Tatsache, daB. die Korper lange 
der Ausgehobenen hier wie anderswo wuchs, sprach gegen die zweite Moglich
keit. Die landlaufige Meinung, unsere Vorfahren hatten an Korperlange etwas 
vor uns voraus gehabt, ist iibrigens auch sonst langst widerlegt worden (Hany
Lux, Schallmayer). 

Dagegen ist wohl sic her, daB Zahnkaries und Myopie unter den Kultur
volkern urn sich greifen (M. v. Gruber), obwohl del' Feststellung wenigstens 
der ersten Erscheinung erhebliche Fehlerquellen entgegenstehen. In noch 
hoherem Grade gilt das von der vielfach behaupteten und durch v. Bunge 
bekanntlich mit der Trunksucht del' Vater in Verbindung gebrachten angeb
lichen Abnahme des Stillvermogens. 

Wie schwer objektive Angaben iiber aIle diese Verhaltnisse zu erhalten sind, 
geht aus der iiberraschenden Tatsache hervor, daB selbst die relative korper-
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liche Tiichtigkeit der einzelnen Berufe von verschiedenen Hygienikern 
verschieden beurteilt wird. "Dariiber", schreibt M. v. Gruber, "scheint doch 
kein Zweifel zu bestehen, daB im allgemeinen das Flachland und der landwirt
schaftliche Beruf eine korperlich bessere Durchschnittsqualitat von jungen 
Mannern erzeugen als die Stadt und die iibrigen Berufe. Es stimmt dieses Er
gebnis auch vollkommen damit iiberein, daB im allgemeinen die Lebens
da uer der Iandlichen und der landwirtschaftlich tatigen Manner groBer ist 
als die der Stadter. Wir wissen, daB die Sterblichkeit des bauerlichen 
Berufes zu den niedrigsten gehort. Ohne Zweifel ist heute noch die bauer
liche Bevolkerung konstitutionell der wertvollste Teil eines Vol
kes .... " 1m Gegensatz dazu erklart Kruse, es sei nicht wahr, daB die land
liche Bevolkerung korperlich kraftiger und militartauglicher 1 ), nicht wahr, daB 
die stadtische Bevolkerung korperlich entartet, und nicht wahr, daB die Stadte 
ohne ZufluB yom Lande zum Aussterben verurteilt seien . 

• Die Frage muB also zunachst offen gelassen werden, bis die Schwierigkeiten, 
die ihrer Beantwortung entgegenstehen, einigermaBen beseitigt sind. Die groBte 
liegt wohl· darin, daB Landbevolkerung und Landbevolkerung in den verschie
denen Teilen Deutschlands nicht dasselbe sind, und daB sich somit auf rein 
statistischem Wege brauchbares Vergleichsmaterial nicht wohl gewinnen laBt. 

Ein EinfluB des sozialen Niveaus auf die korperliche Tiichtigkeit steht auBer 
allem Zweifel. Niceforo und de Lapouge haben festgestellt, daB Schul
kinder, die aus der armen Bevolkerung stammen, physiologisch minderwertiger 
sind als die Kinder von Reichen und viel mehr korperliche Entartungszeichen 
zeigen. Entsprechende Erfahrungen iiber Fiirsorge- und Zwangszoglinge und 
iiber die Deszendenz von Verbrechern2 ) erklaren sich daraus einfach. 

Allerdings ist ein Einwand moglich: man konnte sagen, entartete Menschen 
sinken auf der sozialen Stufenleiter herab, und nervos und korperlich riistige 
steigen auf. So ware es kein Wunder, wenn wir die Degeneration vornehmlich 
in den unteren Schichten antrafen. Aber es gibt doch auch Erfahrungen, die 
einen direkten Einflu13 des Elends zunachst wenigstens auf den Korper direkt 
und unzweideutig beweisen. 

In England hat man vor einigen Jahren eine besondere Kommission 
mit dem Studium der Entartung betraut. Sie kam zu dem Ergebnis 
(H. Fehlinger): Selbst in den niedersten sozialen Schichten sei nur Herab
gekommenheit, aber keine ererbte Entartung nachweisbar; der inferiore korper
liche Charakter dieser Bevolkerung, der die Folge der Armut und nicht des 
Lasters sei, wiirde wahrend des Einzellebens erworben und auf die nachste 
Generation nicht iibertragen; Anzeichen einer allgemeinen und fort
schreitenden Entartung aber seien nicht vorhanden. 

1) Die Frage ist fiir das Entartungsproblem nooh aus einem anderen Grunde inter
essant. Wenn Gruber reoht hii.tte, so wiirden notwendig noah genaue Erhebungen tiber 
den Alkoholkonsum der betr. Volkssohiohten in den einzelnen Landesteilen gemaoht 
werden miissen; denn anund fiir sioh sprii.ohe dieses Resultat gegen die degenerative 
Wirkung des Alkohols. Wenigstens fiir Baden hat naoh meiner Erfahrung Wilmanns 
sehr mit Reoht betont, daB in den Stadten bum mehr getrunken werden kanne, als auf 
dem platten Lande getrunken wird. 

2) VgL Asohaffenburg, Das Verbreohen und seine Bekampfung. 
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Diese Resultate sind von groBer und grundsatzlicher Bedeutung. Grotjahn 
schlieBt aus ihnen: "Das Beispiel Englands macht wahrscheinlich, daB die 
groBen gesundheitlichen Gefahren der stadtischen Wohnweise und der indu
striellen Betatigung nicht irreparabel sind, nnd daB die Industrialisierung wohl 
eine temporare Verkiimmerung der beteiligten Bevolkernng, aber nicht eine 
dauernde, unrettb.ar sich auf kommende Generationen weiter ver
erbendoe Degeneration zu bewirken vermag." - In Deutschland aber, 
fiigt der Autor hinzu, traten heute die Gefahren zutage, die der Ubergang vom 
Agrar- zum Indvstriestaat mit sich brachte. Die stadtischen Arbeiter ernahrten 
sich noch nicht wie die Stadter und nicht mehr wie die Landbevolkerung; 
das Ergebnis sei ihre korperliche Minderwertigkeit. Ganz iibereinstimmend 
urteilt Herkner (auf Grund des gleichen englischen Materiales): "Die Ent
artungsfrage ist ein Ernahrllngs- und Wohnllngsproblem." 

Vielleicht darf hier an eine ganz ahnliche AuBerung von de Vries iiber die 
fluktuierenden Variationen in der Pflanzenwelt erinnert werden. Auch diese 
Abweichungen vom Grundtypus sind nicht erblich, sondern hangen von auBeren 
Faktoren ab, und de Vries nannte sie deshalb eine Erscheinung der Er
nahrungsphysiologie. Beim Menschen liegcn die Dinge wohl ahnlich, und 
so mag vieles, was das Dogma von der Vererbung erworbener Eigenschaften 
als Symptom einer unaufhaltsamen Entartung zu deuten suchte, im Grunde 
nichts anderes sein als eine voriibergehende Folge sozialer Verhalt
nisse. 

"Die Ungunst unhygienischer Verhaltnisse, die Not des Lebens und die 
Krankheitsursachen driicken wie eine schwere Last auf den V olkskorper und 
hindern ihn, jene Gestalt anzunehmen, welche er seiner inneren Elastizitat nach 
annehmen konnte. N ehmt diese Last weg oder vermindert wenigstens ihr 
Gewicht, und ihr werdet die mittlere Qualitat der Generation emporschnellen 
und aus Verkiimmerung sich entfalten sehen, ohne daB eine qualitative Ver
besserung des Keimplasmas stattgefunden zu haben braucht." So schreibt 
ein Autor, dessen Sachkenntnis niemand anzweifeln wird: Max v. Gruber. 

Natiirlich sind Anschauungen wie diese auf experimentellem Wege schwer 
zu beweisen. Aber wir verfiigen immerhin iiber eine wertvolle Einzelerfahrung, 
die der bekannte Miinchner Kiinstler und Sozialpolitiker v. Berlepsch
Vale nd a.s 1) mitgeteilt hat. 

Der englische GroBindustrielle W. H. Lever beschaftigte in seiner Fabrik 
in Liverpool Tausende von Arbeitern, die mit ihren Familien unter ungiinstigen 
W ohnungsverhaltnissen und anderen Unzutraglichkeiten der GroBstadt schwer 
litten. Die groBeHaufigkeit von Erkrankungen, namentlich der Lungen, sowie 
die GroBe der Sterbeziffer im ganzen und der Kindersterblichkeit im besonderen 
bewiesen das ohne weiteres. Lever hat daraufhin seine Fabrik an die Kiiste 
verlegt und dort fiir seine Arbeiter eine musterhafte Gartenstadt errichtet, in 
der namentlich auch fiir eine hygienische Lebensweise der Kinder in jeder Weise 
gesorgt war. Das Ergebnis war, daB diese Kinder, die unmittelbaren Nach
kommen der "degenerierten" stadtischen Arbeiter, auf allen Altersstufen den 

1) In der Anthropol. Gesellsch. Munchen. 13
0
, XII. 1907. Zit. nach Schallmayer 
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Kindern der wohlhabenden Bevolkerung an GroBe und Gewicht gleichstanden 
oder sie darin sogar libertrafen. Mit anderen Worten, bei ihren Eltern hatte 
gar keine vererbbare Degeneration, keine Schadigung der Erbsubstanz vor· 
gelegen - so selbstverstandlich man das in solchen Fallen auch vorauszusetzen 
pflegt. 

Dies Beispiel mag die Reihe der Tatsachen und Urteile beschlieBen. Die 
korperliche Entartung ist eine soziale Erscheinung, ist, medizinisch 
gesprochen, ein exogenes Leiden und heilbar. Gilt dasselbe von der psy
chischen, von der nervosen Entartung, darf das Wort Franz Oppen
heimers: "Die Volker sterben nicht an Altersschwache, sondern an vermeid· 
baren Krankheiten" auch auf sie angewandt werden? 

Was wir bisher an Tatsachen liber Entartung kennen gelernt haben, spricht 
entschieden fur diese Parallele. Nur die Theorien, die oft mit diesen Tat
sachen verwechselt worden sind, sind ge ge n sie. Sie haben das Gespenst einer 
geheimnisvoll waltenden Kraft geschaffen, die unaufhaltsam durch erbliche 
Dbertragung alle zufallig von den V orfahren erworbenen Krankheiten in ihren 
Nachkommen vereinigen und so deren nervose Gesundheit untergraben sollte. 
Diese Kraft gibt es nicht, und auch die Wirkung der "Auslese" ist, wie wir sahen, 
der nervosen Widerstandskraft nicht in dem MaBe ungunstig, wie theoretische 
Spekulationen uns glauben machen wollen. Eine ernste Gefahr dagegen erkannten 
wir in den groBen Seuchen, im Alkohol und in der Syphilis, und wenn auch diese 
Gefahr hie und da liberschatzt wird, ihr Bestehen kann niemand leugnen. Aber 
diese Dbel sind rein sozial; sie sind grundsatzlich heilbar und deshalb die besten 
Beispiele fUr "vermeidbare Krankheiten" des Volkskorpers, die sich liberhaupt 
denken lassen. Gibt es noch andere Ursachen nervoser Entartung, oder muB 
jede fortschreitende Verschlechterung des nervosen Gesundheitszustandes a Is 
exogen und damit als heilbar aufgefaBt werden~ 

Die Frage nach den sozialen Ursachen nervoser Storungen und insbesondere 
die, ob die moderne Kultur die nervose Gesundheit direkt, auf psychologi
sche m Wege, untergrabt, ist in den letzten Jahren so haufig und von so ver
schieden denkenden Forschern erortert worden, daB heute wenigstens eine allzu 
einseitige Behandlung des Themas vermieden werden kann. 

Der Gedanke, daB die gesellschaftlichen Einrichtungen einer Epoche die 
nervose Widerstandskraft der in ihr lebenden Menschen beeinflussen muBten, 
liegt so nahe, daB er in allen Zeiten wiederkehrt. Erst im Laufe der letzten 
Jahrzehnte war er etwas zuruckgedrangt worden und hatte zunachst gegen 
die einseitige Dberschatzung der Vererbung und dann gegen gewisse Auffas
sungen liber die Wertigkeit der menschlichen Rassen verteidigt werden mussen. 
Kant sprach wohl nur die allgemeine Meinung seiner Zeit aus, wenn er die 
damaligen sozialen Zustande als Ursache der Geistesstorungen anschuldigte. 
Heute stehen manche dieser Auffassung wieder sehr nahe; v. Bechterew fiihrt 
die nervose Entartung direkt auf die kapitalistische Grundlage unserer Gesell
schaftsordnung zurlick, Lomer meint, die Neigung zu Geisteskrankheiten hinge 
weniger von der Rassenzugehorigkeit als von der Art und dem Grade der Kultur 
ab, und auch Kraepelin sieht, wie erwahnt, eine wesentliche Ursache der 
Degeneration in dem Z~stande der "Domestikation", in dem wir uns befanden. 
Selbst die Paralyse ist nach ihm auBer durch die Lues auch durch die physischen 
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und psychischen Schadlichkeiten des modernen Lebens bedingt. Darin beriihrt 
sich diese Auffassung eng mit der Edingers iiber die Bedeutung des Auf
brauchs fiir das Zustandekommen der Nftrvenkrankheiten. 1m einzelnen nennt 
Kraepelin (neben den bereits friiher erwahnten Tatsachen): die zunehmende 
Verweichlichung, das standige Wachsen der Bediirfnisse und die dadurch ge
schaffene Abhangigkeit sowie die Abschwachung und Verkehrung der natiir
lichen Triebe (Nahrung, Schlaf, Geschlechtstrieb). Dazu kame die Vermehrung 
der Pflichten und in deren Gefolge das Gefiihl der Unfreiheit, driickender Ver
antwortung und standiger Sorge. Wie sehr sich dieses psychische Geprage 
unserer Zeit in der besonderen Gestaltung der Nerven- und Geisteskrankheiten 
widerspiegele, zeige die Haufigkeit von Selbstvorwiirfen, Erwartungsangst, 
Zweifel- und Griibelsucht. Bei den Naturvolkern fehlten solche Erscheinungen, 
und auch bei unserer Landbevolkerung seien sie ungemein selten. 

Die Beweiskraft dieser Beobachtungen Kraepelins wird durch eine ein
fache Uberlegung wesentlich eingeschrankt. AIle die Schadlichkeiten, die er 
anfiihrt, brauchten zunachst nur die GestaItung der Nervenkrankheiten, den 
InhaIt der Psychosen zu beeinflussen; ihre Wirkung auch auf die Hiiufig
kei t derartiger Leiden ist denkbar, aber nicht notwendig. Nur die Tatsachen 
werden die Frage entscheiden konnen, ob als gesetzmiU3ige Folge hoher Kul
turentwicklung Geistes- und Nervenkrankheiten zunehmen. 

Es gibt zwei Wege, auf denen die Losung dieser Frage versucht werden 
kann. Sie sollen hier nacheinander beschritten werden. Einmal miiBte fest
gestellt werden, ob bei ein und demselben Volke in dem Tempo seines 
Aufsteigens zur Zivilisation die Entstehung u.nd Hiiufung nervoser 
Entartungserscheinungen nachweisbar ist, und sodann konnten gleich
zeitig, aber auf verschiedener Kulturstufe lebende Volker in bezug 
auf ihren nervosen Gesundheitszustand miteinander verglichen 
werden. 

Das Material, das zur Beantwortung der z we i te n Frage in den letzten 
Jahren gesammelt worden ist, laBt klare und bindende Schliisse noch nicht 
zu, und zwar vor allem deshalb, weil die Beurteilung der Tatsachen mit starken 
Fehlerquellen zu rechnen hat (Sioli, Hoche). Wo greifbare Unterschiede in 
der nervosen Gesundheit verschiedener Volker zutage treten, wissen wir ge
wohnlich nicht, ob wirklich das Milieu, der Kulturzustand, oder ob nicht viel
mehr die Disposition, die Rassenzugehorigkeit maBgebend gewesen ist. Nur 
einzelne Erfahrungen lassen sich verhaltnismaBig einfach erklaren, so die schon 
erwahnte Beobachtung Kraepelins, daB die Bevolkerung Javas weniger als 
die Europas zu Selbstvorwiirfen und Angstzustanden geneigt ist. Hier mag 
sich in der Tat das verschieden hohe MaB von innerer Spannung, von Sorgen 
und Verantwo!tungsgefiihl, das die Mehrzahl des Volkes bedriickt, auch in der 
Gestaltung der Psychosen niederschlagen. Immerhin ware zwischen Kultur 
und Form der Psychosen auch ein ganz anderer Zusammenhang denkbar: Spie
geln sich nicht in den Selbstvorwiirfen und in der Angst unserer Kranken gewisse 
Grundziige des europaischen Wesens wider, aus denen - im Gegensatz zur 
asiatischen Psyche und zur asiatischen Kultur - unsere, die europaische Kultur, 
unsere Auffassung von den Werten und den Zielen des Lebens erst erwachsen 
sind 1 Mit anderen Worten: Sind nicht.auf der einen Seite unsere Kultur, unsere 
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gesellschaftlichen Einrichtungen BOwohl wie unsere geistige und religiOse Ein
stellung, und auf der anderen Seite die besonderen Formen, in denen sich bei 
una gewisse N eurosen und Psychosen p.bspielen, einfach koordinierte Folgen von 
Rasseneigentiimlichkeiten, zu denen freilich klimatische Einfliisse noch hinzu
treten mogen~ In der Tat nehmen Spitzka, Bannister und Rectoen, 
Buschan und Pilcz eine besondere Neigung wenigstens der germanischen und 
skandinavischen Stamme zu depressiven Verstimmungen ala Rasseneigentiim
lichkeit an; gerade diese Stamme haben aber naturgem:aB Kraepelin zunachst 
ala Vergleichsobjekt gedient. 

1m iibrigen ist ein EinfluB des Milieus auf den Inhalt der Psychosen, auf 
die AuBerungen der Geisteskrankheiten durch mannigfache Erfahrungen so 
sichergestellt, daB Unterschiede dieser Art fiir unsere Zwecke nicht erst auf
gesucht zu werden brauchen. Beweisend fUr die schadliche Wirkung der Kultur 
aber ware natiirlich nur die Feststellung, daB sie die GeistessWrungen ha ufiger 
und schwerer werden laBt. Dieser Nachweis ist bisher nicht erbracht worden 
(Macpherson u. a.) - wenigstens dann nicht, wenn man manche Erscheinungen, 
die die Entwicklung der heutigen europaischen Kultur begleitet haben, wie 
Alkohol und Syphilis, nicht ohne weiteres der Zivilisation selbst zur Last legt. 
Wir kommen darauf gleich zuriick. Aber es gibt doch noch andere Tatsachen, 
die hierher gehoren. Bei den Malayen und bei den Negervolkern Australiens 
soWie in Afrika ist die Paralyse selten, obwohl die Syphilis nicht fehlt. Das 
IaBt an einen schadlichen EinfluB der Kultur auf das Nervensystem denken, 
auf dessen Moglichkeit, wie gesagt, Kraepelin hingewiesen hat. Die Lues 
ist ja sicher nur eine notwendige Voraussetzung der Gehirnerweichung, viel
leicht ist die starkere nervose "Oberanstrengung im heutigen Daseinskampf die 
andere. Noch einmal sei an Edingers Aufbrauchtheorie erinnert. So wiirde 
sich nicht bloB die angebliche Zunahme der Paralyse in Europa, sondern auch 
ihr Fehlen bei manchen syphilitisch durchseuchten Naturvolkern erklaren lassen. 
Aber man wird deshalb nicht iibersehen durfen, daB auch andere ErkIarungen 
moglich sind. Gerade bei der Paralyse miissen wir doch damit rechnen, daB 
fUr ihre Entstehung entweder eine besondere Form der Lues im Sinne von Ri t
zigs bekannter Theorie oder aber eine bestimmte Anlage des Erkrankten not
wendig ist. Diese Anlage brauchte keine erworbene und uberhaupt keine indi
viduelle zu sein. Ebensogut wie die geistige "Oberanstrengung konnte die Rassen
zugehorigkeit oder eine ererbte Eignung sonst, wie Naecke z. B. will, ihre 
Ursache darstellen. 

Ratte Naecke recht, so wiirde ja die Tatsache der paralytischen Erkran
kung selbst die angeborene Minderwertigkeit des Patienten beweisen; handelt 
es sich aber bei der Anlage urn nichts weiter als urn die Empfanglichkeit fur 
ein bestimmtes Gift, die andere in diesem Grade nicht besitzen, so konnen wir 
diesen Tatbestand unmoglich mit dem Worte Entartung bezeichnen. Noch 
nicmand· hat bei postdiphtherischen Lahmungen an Degeneration gedacht. 
Somit kann die bloBe Feststellung, daB die Kurven der Haufigkeit von Lues 
und Paralyse nicht bei allen Volkern parallel verlaufen, die ursachliche Bedeu
tung der Kultur fiir die Entstehung der Paralyse nicht wohl beweisen. Bela 
Revesz hat in seiner Monographie iiber Rassenpsychiatrie die Griinde, die 
gegen diese Atiologie sprechen, ausfiihrlich zusammengestellt. Wenn sich auch 
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gegen seine ~d Ursteins Auffassung von der entscheidenden Rolle des Klimas 
- in heillen Landern wiirde das Syphilisgift leichter ausgeschieden und deshalb 
die Paralyse haufiger vermieden - Bedenken erheben, so beweist sie jedenfalls 
die Moglichkeit von Erklarungen, die von der Kraepe Iins abweichen. 

Schwerer fallt von den Anklagen, die in dieser Hinsicht gegen die Zivilisation 
erhoben werden, eine andere ins Gewicht: die Neger in Nordamerika sollen 
ihre Befreiung aus del' Sklaverei und die Beriihrung mit der Kultur mit einer 
ungeheuren Zunahme der Seelenstorungen bezahlt haben. 1m Jahre 1856 
wurden auf 1 000000 Einwohner 175 und zehn Jahre spater nur 169 Geistes
kranke unter ihnen gezahlt, 1870 abel', wenige Jahre nach del' Befreiung, schon 
367, und 1890 sogar 886 - das scheint in der Tat den schadlichen EinfluB del' 
Kultur mit beinahe experimenteller Deutlichkeit zu beweisen. GewiB ist in 
der Deutung der auf statistischem Wege gewonnenen Angaben Vorsicht geboten. 
Es ist nicht sicher, daB man den Geisteskranken unter den Negersklaven fruher 
dieselbe zahlende Aufmerksamkeit geschenkt hat wie spater den freien Negern 
(H 0 c he), und so mussen die Zahlen selbst vielleicht berichtigt werden. Aber 
nach allem, was wir auf anderem als statistischem Wege erfahren haben, wird 
die Tatsache, daB die Befreiung die Zahl der Geisteskrankheiten iiberhaupt 
vermehrt hat, als solche bestehen bleiben. Folgt daraus wirklich ein gesetz
maBiger Zusammenhang zwischen moderner Zivilisation und nervoser Degene
ration 1 Die Frage wird sich durch die Haufung von Zahlen allein nicht beant
worten lassen. Wir werden die inneren Zusammenhiinge des Vorganges, 
die Ursache diesel' plOtzlich anschwellenden nervosen Erkrankungen zu erfahren 
suchen mussen. 

Da ergibt die vergleichende Betrachtung zunachst, daB das Schicksal, das 
die Beruhrung mit den WeiBen fiir die Neger gehabt hat, keineswegs aIle Natur
volker trifft, die in die gleiche Lage kommen. Die Bevolkerung Tasmaniens 1) 
ist 70 Jahre nach der Besetzung ihrer Insel durch die Englander ausgestorben, 
die Ureinwohner Neuseelands, Ozeaniens, von Celebes und Sumatra haben an 
Zahl sehr stark abgenommen, und vielen Indianerstammen ist es nach dem 
Vordringen der Weillen ebenso ergangen. GewiB haben auch hier Branntwein 
und manche Seuchen eine verheerende Rolle gespielt, aber der letzte Grund 
dieses raschen Schwindens ist ein ganz anderer. Schon Darwin hat sich mit 
diesem Aussterben beschaftigt und es mit der Beobachtung verglichen, daB 
viele Tierarten zuweilen schon durch geringfiigige Anderungen ihrer Lebens
bedingungen unfruchtbar werden. Seitdem hat O. Pesche12 ) ein psycholo
gisches Motiv fUr diesen Rassentod wahrscheinlich gemacht, das mit "Ent
artung" gewill nichts zu tun hat: "Nicht Grausamkeit oder Bedruckung haben 
irgendwo einen Menschenstamm vollig ausgerottet, selbst neue Krankheiten 
haben nicht Volker vertilgt und noch weniger die Branntweinseuche, sondern 
ein viel seltsamerer Todesengel beruhrt jetzt einst frohliche Menschenstamme, 
namlich der LebensiiberdruB. Die ungliicklichen Antillenbewohner toteten 
sich auf Verabredung teils durch Gift, teils durch den Strick. Ein Missionar 
in Oajoka vertraute dem spanischen Geschichtsschreiber Zurita an, daB sich 

1) Diese und die folgenden Angaben sind Schallmayers Werke entnommen. 
2) Schallmayer S.299. 
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Horden der Chontalen und Mijas verabredet hatten, jedem Umgang mit ihren 
Frauen zu entsagen oder die ungeborene Leibesfrucht durch Gift zu entfernen. 
Darin liegt die Ursache des Aussterbens so vieler farbiger Menschenrassen, daB 
kein neues Geschlecht mehr unter ihnen keimt. Es ist die Abnahme der Ge
burten auf den Rawaiischen Inseln und auf Taiti, die das Abschiednehmen 
dieser Volker befordert." 

Vergleichen wir damit das Schicksal der N eger, so werden wir wieder an 
Rassenunterschiede denken miissen. Diese Unterschiede aber konnen doch nur 
in einer relativen Minderwertigkeit der Neger liegen. Ein bewuBter 
Volkerselbstmord setzt hohere geistige und sittliche Eigenschaften voraus als 
die ziigellose Lebensfreude, mit der die Neger die Sklaverei ertragen und die 
Freiheit miBbraucht haben. Denn es scheint doch, als ob gera.de dieser Mill
brauch den Negern verhangnisvoll geworden sei. Das geht aus allen Darstel
lungen hervor, daB unter den Ursachen ihrer nervosen Krankheiten der Alkohol 
eine erhebliche Rolle gespielt hat. So schreibt Witmerl): "Vor ihrer Eman
zipation wurde Gesundheit und Sittlichkeit der Sklaven sorgsam behiitet und 
der Trunkenheit, sowie geschlechtlichen Ausschweifungen und Krankheiten 
unter ihnen nach Kraften gesteuert; mit ihrer Befreiung sind viele, infolge iiber
trieben geiibter Toleranz, ihrer den Krankheiten mehr ausgesetzten Lage und 
Unkenntnis der Gesundheitsregeln dem Ansturm dieser so furchtbaren Ursachen 
des Irreseins erlegen. In ihrer Weltunerfahrenheit und ohne. gesunde Philo
sophie und Religion den Aufregungen nicht gewachsen, ist das Gehirn vieler 
der dauernden Anspannung, welche ihre fortschreitende Zivilisation an sie 
stellte, unterlegen." 

Das heiBt doch nur, daB diese Zivilisation, die den Negern die Befreiung 
brachte, fiir diese Rasse nicht paBte oder wenjgstens noch nicht paBte. Es 
versteht sich von selbst, "daB man durch Freigeben von GenuBmitteln von 
der Art des Alkohols bei einer noch nicht an eigene Fiihrung gewohnten Be
volkerung die Ziffer der psychischen Erkrankungen in die Rohe treiben wird" 
(Hoche). Und was bei den groben Wirkungen des Alkohols klar zutage liegt, 
das wird, in weniger durchsichtiger Form allerdings, fiir die meisten oder fiir 
alle nervosen Folgen der Befreiung gegolten haben: nicht die Zivilisation an 
sich, sondern der sprunghafte nbergang in diese Zivilisation ist den 
Negern verhangnisvoll geworden. An sich bedeutet es noch keinen Vorwurf 
gegen unsere geselIschaftlichen Einrichtungen, wenn eine andere Rasse sie nicht 
ohne Schaden unvorbereitet und plotzlich iibernehmen darf. Mattauschek 
hat kiirzlich fUr die Bevolkerung von Bosnien und Herzegowina etwas Ahnliches 
nachgewiesen: auch hier schwere nervose Entartung vor erreichter Kultur 
lediglich infolge der Beriihrung mit einer fUr sie schon zu weit entwickelten 
Zivilisation. 

Man braucht in der Geschichte nicht weit zuriickzugreifen, um noch mehr 
derartige Vorgange zu sammeln. Noch heute konnen wir beobachten, wie ein 
und dieselbe politische Verfassung ein Yolk zum inneren Frieden und zur Bliite, 
ein anderes in endlose Wirren und zum Untergang fiihrt - der Unterschied ist 
immer der, daB die Verfassung dort der politischen Reife und den politischen 

1) Zit. nach Revesz. 
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Bedurfnissen angepaBt, hier aber als fremdes Erzeugnis ubernommen und nun 
nicht assimiliert worden ist. Es ist nicht dasselbe und es kann auch nicht die 
gleichen Wirkungen haben, ob ein Yolk eine bestimmte Kulturhohe in orga
nischer, selbstandiger Entwicklung erreicht oder ob es bestimmte Kulturbe
dingungen von auBen her .ubernimmt und nun versucht, sich ihnen anzupassen. 

Dazu kommt, daB nicht bloB jeder schnelle trbergang von einer Kulturstufe 
zur anderen, sondern daB uberhaupt jede plOtzliche Andernng der Le bens
bedingungen die nervose Widerstandskraft eines Volkes zu gefahrden scheint. 
So bedenklich alle Vergleiche zwischen sehr unahnlichen Volkem in dieser Hin
sicht auch sind, vielleicht lohnt es doch, das Schicksal einer Rasse, die diesen 
Wandel fast noch vor unseren Augen durchgemacht hat, unter dem Gesichts
winkel der Frage zu betrachten, ob auch hier nervose Folgen des trberganges 
zutage getreten sind. Die meisten europaischen Juden, Angehorige eines 
Volkes also von guter Intelligenz und von alter Kultur, sind in wenigen .Jahren 
aus vielhundertjahriger Bedruckung und schwerer Beeintraehtigung ihrer Be
wegungsfreiheit in vollkommen neue Lebensbedingungen versetzt worden. Diese 
Juden gelten heute als nervoser als die Deutschen z. B., mit denen sie die gleiche 
Zivilisation gemein haben, und in der Tat sind wenigstens bestimmte funktionell
nervose Leiden 1 ) bei ihnen haufiger als bei diesen. Die landlaufige Meinung 
geht dahin, daB fortgesetzte Inzucht und die Verfolgungen friiherer Jahrhunderte 
die Schuld daran triigen. Beides ist nicht gerade wahrscheinlich; denn Inzucht 
maeht ein gesundes V olk nicht krank, sondern stark, und Verfolgungen der Vor
fahren konnen die Enkel nicht nervos machen. Aber etwas anderes ist moglich, 
beinahe das Gegenteil. Sic he 1 ha ben sorgfaltige Untersuchungen zu der trber
zeugung gefiihrt, daB im Ghetto weniger Psychosen bei den Juden vorgekommen 
sind als heute, und daB die Ursachen dieses Ansteigens gerade im Freiwerden, 
in der jetzt gebotenen Moglichkeit starks ten Daseinskampfes und insbesondere 
in dem aufreibenden Jagen nach Ehre und Gewinn gelegen seien. Es wird schwer 
sein, das zu beweisen, aber wir werden noch andere Tatsachen und Auffassungen 
kennen lemen, die auch diese Theorie stutzen und die sie zugleich einem all
gemeinen Gedanken unterordnen konnten. 

Damit sind wir schon in die Erorterung der zweiten oben gestellten Frage 
eingetreten. Der Vergleich gleichzeitig, aber unter verschiedenen 
Kulturbedingungen lebender Volker hat einen inneren Zusammen
hang zwischen Kultur und nervoser Entartung nicht aufgedeckt. 
Wohl aber, sahen wir, kann der plOtzliche trbergang aus einer Lebensform in 
die andere einem V olke gefahrlich werden. 1m AnschluB damn sei die Frage 
wieder aufgenommen: tritt eine solehe Schadigung der nervosen Ge
sundheit eines Volkes als gesetzmaBige Folge einer bestimmten 
Kulturstufe auch dann ein, wenn diese Stufe allmahlieh, in natur
hcher Entwicklung, erreicht worden isH Oder auf uns angewandt: 
liillt sich bei den hentigen zivilisierten VOl kern eine Verschlechternng des 
nervosen Gesnndheitsznstandes nachweisen? 

1) 1m Gegensatz zu Alkoholismus, Syphilis, Epilepsie. 
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Die Frage ist neuerdings, wie gesagt, oft erortert und sehr verschieden be
antwbrtet worden. Auch die heiden Berichterstatter, die auf dem letzten inter
nationalen Psychiatertage das bisher vorliegende Tatsachenmaterial beurteilt 
hahen, sind zu ganz widersprechenden Ergebnissen gela.ngt. Selbstmorde, Ver
brechen, Neurosen aller Art nahmen zu, meinte Riid.in, der Kraepelins Auf
fa88ungen nahe steht; auch psychische Epidemien waren, wie das Gesundbeten, 
allerhand Sekten und die Unfallsneurosen bewiesen, nicht seltener als friiher, 
und daB die Geisteskrankheiten haufiger wiirden, miiBte schon auf logischem 
Wege aus der Ausbreitung der Syphilis und des Alkoholismus geschlossen werden. 

Fast in jedem Punkte hat ihm Tamburini widersprochen: nur der Inhalt 
der Psychosen wiirde durch die Umgestaltung unserer Interessen und unseres 
Denkens verandert; daB die Zahl der Gcisteskranken heute haufiger sei als 
friiher (oder bei Kulturvolkern groBer als bei Naturvolkern), sei nicht bewiesen; 
die Hysterie und die psychischen Epidemien jedoch nahmen sicher abo Zuzu
gehen sei nur eine starkere Ausbreitung funktionell-nervtiser Leiden infolge 
des harteren Daseinskampfes. Die Vergiftungen und die Infektionskrankheiten 
dagegen konnten nicht der Kultur zur Last gelegt werden, die im Gegenteil 
alles tate, urn diese Gefahren zu beseitigen. 

Tamburinis Ausfiihrungen beriihren sich in vieler Hinsicht eng mit den 
Gedanken, die kurz vorher A. Hoche iiber den Zusammenhang zwischen Kultur 
und Geisteskrankheiten geauBert hatte. Auch er kam zu dem Ergebnis: "daB 
keinerlei Beweis fiir eine tatsachlich ernste Gefahrdung unserer geistigen Ge
samtgesundheit durch die moderne Kultur erbracht ist". Wir werden die Tat
sachen, die der Autor fUr diese Behauptung anfUhrt, im einzelnen durchsprechen 
miissen. 

Der deutsche Verein fiir Psychiatrie hatte vor mehreren Jahren einige Mit
glieder beauftragt, Erhebungen dariiber anzustellen, ob die Zahl der Geistes
krankheiten in unseren Tagen in der Tat starker wiichse, als der Bevolkerungs
zunahme entsprache. Die Frage ist also keineswegs so geklart, wie viele Ferrier
stehende meinen. Tatsachlich wissen wir iiber die oft behauptete Zunah me 
der Psychosen gar nichts. Wir wissen nur, daB sie absolut haufiger werden 
- was sich angesichts der UnzuIanglichkeit unseres therapeutischen Konnens 
beinahe von selbst versteht - und weiter, daB der Zudrang zu den Irrenanstalten 
in weit schnellerem Tempo, als diese absolute Zunahme erfordern wiirde, von 
Jahr zu Jahr ansteigt. In Baden l ) z. B. war die Zahl der in die Irrenanstalten 
Aufgenommenen in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege siebenmal schneller 
gewachsen, als nach dem Bevolkerungszuwachs erwartet werden muBte. Die 
Erscheinung ist ganz allgemein, und we Ursachen lassen sich aus den ver
anderten Lebensbedingungen unserer Zeit ohne weiteres ableiten: eine soziale 
Gesetzgebung, die das Krankenhaus auch dem Armsten zuganglich macht, 
e-ine vergroBerte Sachkenntnis der praktischen Arzte und eine Verfeinerung 
des offentlichen Gewissens hilfsbediirftigen Personen gegeniiber; dazu zuneh
mende Schwierigkeiten des wirtschaftlichen Kampfes, der sozial unbrauchbare 
Menschen nicht duldet, und immer engere Wohnungen, die ihre hausliche Ver
pflegung nicht mehr durchfiihren lassen; und endlich: die Beseitigung eng-

1) VgI. Fischers Denkschrift. 
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herziger Aufnahmebestimmungen fiir die Irrenanstalten und Hand in Hand 
damit ein allmahliches Schwinden del' Scheu Val' diesen Anstalten. "Die N a tur 
und die Krankheiten haben sich nicht geandert", sagt Rieger, "son
dern nul' die sozialen Verhaltnisse", und er zeigt am Beispiel des Julius
spitals in Wftrzburg, wie leicht die bloBe Statistik uns irrefiihren kann. In 
dieses Spital wurden friiher Juden gar nicht, Pfarrer leicht aufgenommen. WeI' 
ohne Kenntnis diesel' Bestimmungen die Aufnahme von Geisteskranken in 
dieses Spital zahlt, miiBte daraus schlieBen: die Pfarrer hatten mehr, die Juden 
gar nicht zu Psychosen geneigt. Del' FehlschluB ware del' gleiche, als wenn 
man aus del' UberfiiIlung del' heutigen Irrenanstalten die relative Zunahme del' 
Geisteskrankheiten ohne weiteres ableiten wollte. 

In del' Tat 111Bt sich fiir fast aIle Kulturstaaten wahrscheinlich machen, daB 
das starkere Bediirfnis nach Pl11tzen in den Irrenanstalten im wesentlichen durch 
die erwahnten auBeren Ursachen bedingt ist. Nul' in Irland, wo 5,61 Geistes
kranke auf 1000 Einwohner entfaIlen, scheint wirklich eine relative Zunahme 
zu erfolgen - vielleicht deshalb, weil aus diesem Lande so viele nervos riistige 
Menschen auswandern und so die Vergleichszahlen herunterdriicken. Sonst 
pflegt iiberall ein Beharrungszustand einzutreten, wenn fiir 1000 Einwohner 
vier odeI' wenigstens drei Platze in del' Irrenanstalt geschaffen worden sind; 
solange das nicht erreicht ist, wird die Uberfiillung und das scheinbare An
steigen del' Bediirfnisse andauern. 

Natiirlich ware eine wirkliche relative Zunahme del' Geisteskrankheiten 
moglich, auch wenn sie nicht bewiesen werden konnte. Das ist del' Grund, 
aus dem, wie erwahnt, manche neuere Autoren versucht haben, eine Zunahme 
del' Geisteskrankheiten auf log is c hem We g e zu beweisen. Die Paralyse 
m usse haufiger sein als friiher, weil die Syphilis verbreiteter ware, meinte 
Rudin schon Val' dem Kriege, und fiir den Alkohollagen die Dinge ahnlich. 

An diesen Behauptungen ist, was zunachst den Alkohol angeht, richtig, 
daB die moderne Industrie dieses Gift in solchen Mengen verhaltnismaBig so 
billig herstellt, daB wirksame GegenmaBregeln von arztlicher Seite dringend 
geboten erscheinen. Abel' Rieger hat gewiB recht, wenn er in diesem Zusam
menhange auch auf die Zunahme hinweist, die die Bevolkerung in den letzten 
Jahrhunderten erfahren hat. Uber die Menge dessen, was friiher getrunken 
worden ist, wissen wir nichts, abel' daB es nicht wenig gewesen ist, geht aus 
vielen Arbeiten 1) hervor. Auch eine in mehr als einer Beziehung wichtige ge
schichtliche Erinnerung, auf die Rieger hingewiesen hat, spricht in diesem 
Sinne. 1881 hat ein Autor namens Petersen geschrieben: "Konig Friedrich 
ward noch mit Biersuppen erzogen, abel' die Kinder von tausenden seiner Unter
tanen schon mit Kaffee. Die Seuche blieb nicht nul' in den Stadten, sondern 
steckte sagar Bauern und hart arbeitende Tag16hner an. Und so ward allmahlich 
diese Tee- und Kaffeesauferei zu einem Verderben, welches die Gesundheit 
schwachte, weibliche Schlappheit und Empfindelei ausbreitete, viele Haus
haltungen mit zugrunde richtete, das Mark del' Nation auffraB und jahrlich 
gegen 24 Millionen Gulden aus Deutschland schleppte. Und so sehen wir, daB 
es mit ganzen Volkern wie miteinzelnen Menschen ist. Eine bose Neigung 

1) Vgl. die neueste Zusammenstellung von G. B. Gruber. 
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wird selten vertilget, auBer durch eine andere: ein Teufel nicht ausgetrieben 
ala durch einen anderen". 

tJbrigens ist in den neueren Zeiten, aus denen genaue Angaben vorliegen, 
der Alkoholverbrauch keineswegs gleichmaBig gestiegen. 1877 kamen 8,62 Liter 
(absolutenAlkohols) auf denKopf der Bevolkerung und 1908 9,4, aber inzwischen, 
von 1881 bis 1885, waren die Zahlen noch hoher, und fiir 1884 sind 1l,48 Liter 
berechnet worden. 1m einzelnen hatte vor dem Kriege der Bierverbrauch etwas 
zu-, der SchnapsgenuB abgenommen. Also eine Zunahme des Alkoholismus war 
schon bis 1914 nicht bewiesen, sondern eher eine Abnahme wahrscheinlich ge
macht worden. Auch klinische Erfahrungen sprachen dafiir. A. Cramerl ) 

erwahnte in seiner letzten Bearbeitung der Alkoholpsychosen, der klassische 
Eifersuchtswahn der Trinker ware seltener geworden, und zwar zum Teil des
halb, weil der Alkoholverbrauch sich vermindert hatte. Seitdem hatte 
er (im Lande) beinahe ganz aufgehort, und mit ihm waren natiirlich die psy
chischen Folgekrankheiten verschwunden. Erst jetzt beginnen sich beide wieder 
zu zeigen. 

Nicht viel anders steht es mit der Behauptung, die Paralyse miisse haufiger 
geworden sein, weil die Lues mehr Verbreitung gefunden hatte. Die Tatsache, 
~aB mehr Menschen an Paralyse erkrankten, mag ala solche schon vor dem 
Kriege richtig gewesen sein, und eine geschichtliche Arbeit von Monke moIler 
hatte sie, wenn auch nicht bewiesen, so doch wahrscheinlich gemacht. Die 
indirekte Beweisfiihrung aber (auf dem Umwege iiber die Verbreitung der 
Lues) ist unzulassig. Gerade Rudin hat ja die Behauptung bestatigt, daB 
manche von Syphilis schwer durchseuchte Volker bisher von der Paralyse ver
schont geblieben sind. Schon deshalb kann eine direkte quantitative Beziehung 
zwischen dem Auftreten beider Krankheiten nicht angenommen werden. Zu
dem war bis 1914 - seitdem haben sich die Dinge leider zu unsern Ungunsten 
geandert - auch die Zunahme der Syphilis selbst eine Hypothese. tJber die 
Verbreitung dieser Seuche wuBten wir vor dem Kriege und wissen wir auch 
heute nicht allzu viel; aus friiherenZeiten ist dariiber so wenig bekannt, daB jeder 
Vergleich willkiirlich ausfallen muB. Unsere modernen Methoden setzen uns 
in den Stand, das Leiden leichter zu erkennen, als es friiher moglich war, und 
wohl viele Beobachter sind trotz aller pessimistischen Erwartungen durch die 
tatsachliche Haufigkeit der luetischen Serumreaktionen noch iiberrascht worden. 
Wieder ist die Moglichkeit zuzugeben, daB die Lues friiher seltener war als 
jetzt, und gewiB begiinstigt die Entwicklung der modernen GroBstadte die Aus
breitung der Seuche. Aber vielleicht wird dieser Nachteil durch eine bessere 
Behandlung und durch sorgfaltigere Verhiitung wieder gut gemacht, und in 
jedem Falle steht - wenn wir von der durch den Krieg bedingten Schwankung 
absehen - der Beweis, daB die Lues haufiger ist, als sie friiher war, noch aus. 

Wenn es aber auch nicht so ware, so konnte die Kultur als solche immer 
noch nicht fiir die Verbreitung der Syphilis und der Paralyse verantwortlich 
gemacht werden. Aus der Geschichte der Medizin laBt sich nachweisen, daB 
zivilisierte Nationen die Lues ebensowohl von unzivilisierten iibernommen haben 
wie diese von ihnen. Die einzige Beziehung, die die Kultur zu den Infektions-

1) In Binswanger-Siemerlings Lehrbuch der Psychiatrie. 
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krankheiten hat, ist die, daB sie sie bekampft und ihre Obertragung zu verhiiten 
sucht, und gerade bei der 'Lues diirfen wir doch heute auf einen Erfolg dieser 
Bestrebungen hoffen 1). 

Obrigens ist die Behauptung, die Paralyse werde haufiger, schon von KraHt
Ebing aufgestellt worden; aber dieser Autor wollte zugleich beobachtet haben, 
daB das zirkulare Irresein seltener wiirde. Das eine ware ebensowohl 
moglich wie das andere. N ach dem, was wir iiber die Vererbung der endogenen 
Psychosen friiher gehort haben, konnte die erbliche Ubertragung dieser Krank
heiten durch die haufige Verbringung ihrer Trager in Irrenanstalten in der Tat 
allmahlich eingeschrankt worden sein. So brauchte schlieBlich eine tatsachlich 
nachgewiesene Vermehrung der Paralyse keine Zunahme der Geisteskrankheiten 
iiberhaupt zu bedeuten. 

Aus allen diesen Uberlegungen folgt vor allem eines: daB das Problem der 
Haufigkeit der Seelenstorungen am Schreibtisch iiberhaupt nicht gelost werden 
kann. Wir rechnen dabei mit so zahlreichen Unbekannten, daB die Ergebnisse 
je nach den subjektiven Auffassungen der einzelnen Beurteiler verschieden aus
fallen miissen. Ob es gelingen wird, brauchbares Tatsachenmaterial zu gewinnen, 
muB abgewartet werden; vorlaufig begniigen wir uns mit der hier noch einmal 
wiederholten Feststellung, daB wir iiber die Gesamtzahl der psychisch 
abnormen Personlichkeiten sowohl wie iiber die Frage der Zu
nahme oder Abnahme dieser Zahl nichts Bestimmtes wissen (Roche). 
Man wird also fiir die Beha u ptung einer nervosen Entartung bis 
auf weiteres diesen Grund nicht mehr anfiihren diirfen. 

Aber natiirlich wiirde selbst durch den Nachweis, daB die Psychosen nich t 
haufiger geworden seien, nicht jede Entartungsgefahr iiberhaupt ausgeschlossen 
sein. Geistesstorungen von der Form und dem Grade, daB sie die Aufnahme 
in eine Anstalt notwendig machen, stellen immer nur eine AuBerung gestorten 
seelischen Gleichgewichtes dar; gewiB die schwerste, aber vielleicht doch nicht 
die, die in das Leben und die Arbeit der Gesunden am fiihlbarsten eingreift. 
Manche andere Formen nervoser Entgleisung sind gerade deshalb mehr geeignet, 
dem Gesamtbilde einer Kulturepoche charakteristische Ziige hinzuzufiigen, weil 
ihre Opfer sozial nicht ausgeschaltet werden. So konnen sie die Gesamtheit 
auf ihrem vorwarts gerichteten Wege aufhalten oder, wenn sie zahlreich genug 
sind, sogar von ihm ablenken. 

Es ist kein Zweifel, daB diese Gefahr heute groBer ist, als sie je war. Drucker
schwarze und Verkehrsmittel machen die Offentlichkeit mit Psychopathen 
bekannt, von denen sie friiher kaum etwas erfahren haben wiirde (GraB mann, 
Stransky). Das muB beriicksichtigt werden, wenn die Raufigkeit des 
Vorkommens dieser Leute erortert werden soIl. Ein Vergleich mit friiheren 
Zeiten wird hier sehr schwer sein. 

Aber auch das versteht sich beinahe von selbst, daB unsere heutige Kultur 
wirklich mehr Menschen entgleisen lassen wird. Der Daseinskampf ist harter 
und riicksichtsloser geworden, das Leben hat mehr Reibungen - es ist kein 
Wunder, daB mehr geistig oder sittlich Schwache zermalmt werden oder wenig-

1) In der Tat meint ein so erfahrener Beobachter, wie Bonhoeffer, bereits eine 
Abnahme der Paralysen beobachtet zu habcn. 
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stens nicht mitkommen mit den anderen. Wieder brauchte die Zahl dieser Minder
wertigen deshalb nicht zugenommen zu haben. 

Wer, ohne diese tJberlegungen angestellt zu haben, die Ergebnisse der 
Moralstatistik betrachten wollte, miiBte allerdings den Eindruck gewinnen, 
daB es schlimm um uns stande. Nach den Berechnungen des Jesuiten Krose l ) 

haben sich im 19. Jahrhundert in Europa P/2 bis 2 Millionen Menschen selbst 
getotet. In Deutschland hat sich die Zahl der Suizide von 1820 - seitdem 
wir eine brauchbare Statistik besitzen - bis 1878 vervierfacht, wahrend sich 
die Bevolkerungszahl im gleichen Zeitraum nicht einmal verdoppelt hat. Auch 
von 1881 bis 1897 lieB sich noch ein starker Anstieg (um 20 Prozent) nachweisen, 
und von da bis zum Kriege ging die Kurve langsamer und unter Schwankungen, 
aber im ganzen doch auch noch in die Rohe. 

Diese Schwankungen sind fiir die Beurteilung des Vorgangs besonders 
wichtig. Sie zeigen, daB eine erhebliche Verteuerung der hauptsachlichsten 
Nahrungsmittel und starke wirtschaftliche Krisen (Bankkrache usw.) die Selbst
mordziffer in die Hohe treiben, daB aber auch ein rascher wirtschaftlicher Auf
schwung im ganzen ebenso wirkt; zweitens, daB in politisch erregten Zeiten 
(Kriege, Revolutionen) die Suizide abnehmen; ferner, daB das einzige Land, 
in dem die Selbstmorde seit den sechziger Jahren seltener werden, Norwegen ist, 
in dem bekanntlich um dieselbe Zeit wirksame MaBnahmen gegen die bis dahin 
sehr verbreitete Trunksucht eingesetzt haben; und endlich, daB die Selbstmord
kurve im Dezember, Januar, Februar und November am niedrigsten ist, im 
Friihjahr rasch steigt, ihren hochsten Stand im Mai und Juni erreicht, um vom 
August ab ziemlich rasch wieder abzufallen. Bei manchen Verbrechen, wie ins
besondere denen gegen dieSittlichkeit, werden wir etwasAhnliches kennen lernen. 

Das alles zeigt eindringlich, daB "diese menschliche Handlung, fiir die man 
zu allen Zeiten die freie menschliche EntschlieBung oder jedenfalls rein psycho
logische Griinde in erster Linie verantwortlich machte, auch von allgemeinen 
Bedingungen abhangt, die vollig auBerhalb des Individuums liegen, und denen 
es ohnmachtig gegeniibeF steht". Allerdings hat Ga u pp, der diesen SchluB 
zieht, selbst nachgewiesen, daB von 124 in die Miinchener Klinik aufgenommenen 
Selbstmordkandidaten nur ein einziger seelisch ganz gesund war. Diese Tat
sache und die schon Voltaire bekannte Erfahrung, daB das Suizidium haufig 
erblich auf tritt, lassen die Griinde der Tat gewiB in erster Linie im einzelnen 
suchen, aber daB zu dieser Handlung veranlagte Menschen heute haufiger sind 
als friiher, folgt daraus deshalb nicht, weil eine Menge auBerer Ursachen eine 
erhohte Allgemeindisposition geschaffen haben. Dahin ware auBer der 
Erschwerung der wirtschaftlichen Lage auch die Abnahme der Religiositat 
zu rechnen; denn daB die Stellung, die eine bestimmte Religion ihren Angehorigen 
der Selbsttotung gegeniiber vorschreibt, die Haufigkeit dieser Handlung beein
fluBt, geht aus vergleichenden Untersuchungen bestimmt hervor; wer keine reli
giosen Bedenken zu iiberwinden hat, wird leichter zum Suizid kommen als andere. 

Um MiBverstandnisse auszuschlieBen, sei es noch einmal gesagt: daB die 
Ursachen des Selbstmorde~ nicht ausschlieBlich Bozialer Natur sind, steht 
fest; aber da sie auch sozialer Art sind, darf aua einer Zunahme der Suizide 
auf eine groBere Haufigkeit der psychopathischen Anlage dann nicht geschlossen 

1) Vgl. Gaupp. 
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. werden, wennsichdiegesellschaftlichenZustandenachweislichgeandert haben. DaB 
das bei uns schon vor dem Kriege der Fall war, kann nicht wohl bestritten werden. 
Aber man wird trotzdem als eine zweite Ursache ffir die bis 1914 beobachtete 
Haufungder Suizide auch eine Steigerung der allgemeinen Nervositat zugeben 
konnen, eine suggestiv wirkende nervose Grundstimmung, von der die 
religiose Gleichgultigkeit lediglich einen Teil gebildet hat. Nur dazu lag kein 
AnlaB vor, diese seelische Einstellung auf ange borene und deshalb nicht aus
gleichbare Ursachen zuruckzufuhren. Sie war erworben und eine Folge der 
damaligen sozialen Verhaltnisse. Wir werden darauf noch zuruckkommen. 

Fur die andere statistisch faBbare Erscheinung, die unsere Zukunft als bedroht 
erscheinen laBt, fur die Kri minali ta t, liegen die Vt3rhaltnisse wohl ahnlich. 
Auch hier zeigten die amtlichen Nachweise schon vor dem Kriege ein an sich 
wenig erfreuliches Bild. Auch wenn man alles abzog, was nachweislich oder 
moglicherweise auf die Einfiihrung neuer oder auf die strengere Anwendung 
alterer Gesetze zuriickgefiihrt werden muBte, stieg die Kurve der Kriminalitiit, 
wenn auch langsamer als die der Selbstmorde, dauernd. Noch bedenklicher 
war schon damals die immer graB ere Beteiligung der Jugendlichen an 
zahlreichen Verbrechen·. Aber wenn wir die einzelnen Delikte gesondert be
trachteten und den Schwankungen ihrer Haufigkeit nachgingen, dann erschien 
auch dieses Dbel wenigstens als bis zu einem gewissen Grade heilbar. Die 
Kurve der Sittlichkeitsverbrechen stieg (wie die des Suizids) gesetzmaBig in 
bestimmten Sommermonaten, die der Eigentumsvergehen im Winter und in 
Zeiten des wirtschaftlichen Niederganges, aIle Roheitsverbrechen lieBen eine 
deuUiche Abhangigkeit von der GroBe des Alkoholverbrauchs und von seiner 
Verteilung auf die Wochentage erkennen, und auch zwischen der besonderen 
Art der Berufstatigkeit und der kriminelIen Neigung ergaben sich Beziehungen 
(Aschaffenburg). Also wieder allgemeine, vom einzelnen unabhangige und 
in der Hauptsache soziale Ursachen. "Jede Schwankung des sozialen Gleich
gewichts", schrieb damals Aschaffenburg, "laBt eine Anzahl von Menschen 
uber Bord gleiten, in die Tiefe des Verbrechertums sinken. Eines ist ihnen ge
meinsam, eine Unzulanglichkeit der 'Viderstandskraft gegen Ver
suchungen. Die sozialen Ursachen geben den AnstoB zum Verbrechen, aber 
wahrend ein groBer Teil der Menschen sich im Gleichgewicht zu halten vermag, 
erliegt ein anderer bald schneller, bald langsamer". 

Das ist dieselbe Wechselwirkung von sozialen und individuellen Ursachen 
wie beirn Selbstmord. Nichts sprachund nichts spricht dafiir, daB die indi
viduellen Ursachen haufiger oder starker geworden sind. Die unvermeidlichen 
Folgen des Dbergangs vom Agrar- zum Industriestaat, in dem wir uns vor dem 
Kriege befanden, und insbesondere das starkere Schwanken der wirtschaftlichen 
Bedingungen des Lebens erklarten die Erscheinung schon vor 1914 und erklaren 
die noch viel weniger erfreulichen Zustande jetzt. Es war schon·vor dem Kriege 
schwieriger, sich durchzusetzen, als fruher und weniger leicht, ganz makellos 
zu bleiben. Dazu kam die - hier unbestrittene - verderbliche Wirkung 
des Alkohols. Etwa 150000 bis 200 000 Menschen jahrlich wurden dem 
Strafrichter nicht verfallen sein, wenn es keinen Alkohol gege ben ha tte 
(R. Gauppl). Auch daran sei erinnert, daB die gegen den Alkohol gerichtete 

1) GauppB Zentralblatt 1906. S.105. 
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Agitation eines einzelnen Menschen, des Paters Mathew, in Irland seinerzeit 
die Zahl der schweren Verbrechen in kurzer Zeit von 12 096 auf 778 herab. 
gedriickt hat. 

GewiB ist auch der Alkoholismus nicht bloB eine Ursache, sondern schon 
ein Symptom der Entartung; aber das typische Alkoholvergehen, die Korper. 
verletzung, wird gar nicht von Gewohnheits·, sondern von Gelegenheitstrinkern 
begangen. So bleibt es trotz Lombroso bei der sozialen Entstehung der 
Kriminalitat. Dessen Lehre wiirde daran nichts andern, auch wenn sie be
wiesen werden konnte, und wenn wirkIich 35 % alier Rechtsbrecher die korper
lichen und geistigen Merkmale eines besonderen "anthropologischen" Typus 
zeigten. Denn das steht von vorn herein fest, daB die "geborenen", die Berufs· 
und Gewohnheitsverbrecher anders geartet sind als andere Menschen, 
entartet also, ungiinstige Abweichungen vom Typus. "Allerorts aber", schreibt 
Gaupp, "wo man sich auf den Boden der Erfahrung gestellt hat, ist man dar
iiber einig, daB eine liickenlose Reihe menschIicher Charaktere von dem, der 
nur unter ungewohnlich ungiinstigen Umstanden das Gesetz iibertritt COber
wiegen der sozialen Einfliisse), allmahlich zu dem hiniiberfiihrt, dessen ungliick. 
selige Naturanlage ihn in der heutigen Welt, in die er hineingeboren wird, mit 
"Naturnotwendigkeit" zum Verbrecher werden laBt. Mag man nun diesen 
einen geborenen Verbrecher oder einen moralisch Schwachsinnigen oder einen 
Degenerierten1 ) nennen - auf Worte kommt es hier nicht an. Wo man von 
abnormer Anlage, wo von Krankheit sprechen solI, ist hier Sache der Dber
einkunft" . 

Worauf es aber fiir das Entartungsproblem ankommt, das ist, ob dieser 
Typus haufiger geworden ist. Das hat noch niemand zu beweisen ver· 
sucht, nur ist es oft als selbstverstandlich vorausgesetzt worden, wenn man 
von der Zunahme des Verbrechens als von einem Symptom der Degeneration 
gesprochen hat. 

Und doch ist das die Grundfrage, die bei allen Erscheinungen aufgeworfen 
werden muB, die zur Entartung gerechnet werden. Der Unterschied von "endo
gen" und "exogen" ist noch lange nicht streng genug durchgefiihrt worden, 
und gerade hier, wo immer beide Ursachen wirksam sind, miissen sie bei der 
Analyse der Tatsachen besonders scharf auseinandergehalten werden. Es ist 
etwas anderes, wenn die Verhaltnisse zu gewissen Zeiten mehr Menschen 
verbrecherisch, nervos oder zum Selbstmord geneigt machen, als wenn mehr 
psychisch abnorme Leute ge bore n werden. N ur das Dogma von der Ver
erbung erworbener Eigenschaften, das lange Zeit die gauze Entartungslehre 
beeinfluBt hat, hat diesen Unterschied verwischt. 1m Sinne des Lamarckismus 
muBte ja jede Raufung exogener Schadlichkeiten zugleich auch die endogene 
Entstehung psychisch abnormer PersOnlichkeiten begiinstigen, und dadurch 
verlor die Frage an Bedeutung, ob beim Zustandekommen der Entartungs. 
erscheinungen individuelie oder auBere Ursachen iiberwogen. Reute ist das 
anders. Wir sahen, daB Verbrechen und Selbstmorde schon vor dem Kriege 

der Krieg und die Zeit nachher solien gesondert behandelt werden - zu-

1) Ganz ahnlich hat Fere einmal geBagt: "Laster, Verbrechen und Wahnsinn sind 
bloB durch geBellschaftliche Vorurteile geschieden". 
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nahmen, und wir werden jetzt fragen miissen, ob es nervi)se Krankheiten
ohne die Geistesstorungen, von denen schon die Rede war - auch getan haben. 
Aber genau wie beim Suizid und bei der Kriminalitat werden wir uns mit der 
Feststellung einer zunehmenden Nervositat allein nicht begniigen. Auch hier 
schliellt sich an die erste Au£gabe die zweite: zu untersuchen, ob die sozialen 
Bedingungen der Vorkriegszeit den damaligen nervosen Gesundheitszustand 
allein erklaren, oder ob auBerdem eine Hau£ung angeboren psychopa
thischer Personlichkeiten angenommen werden mull. 

DaB wir im ganzen nervoser geworden waren, ist wohl zuzugeben. Vieles 
spricht dafiir, daB die Dinge in dieser Beziehung noch etwas anders Hegen als 
beirn Verbrechen: wahrscheinlich haben die sozialen Verhaltnisse nicht bloll 
vorhandene nervose Anlagen haufiger als friiher zutage treten lassen, sondern 
sie sogar gelegentlich selbst geschaffen. Ohne diese Annahme ware es kaum 
zu erklaren, dall Sanatorien und Nervenarzte dauernd an Zahl zugenommen, 
und daB erfahrene Beobachter (Erb, His, Determann, Gaupp) ohne jeden 
Vorbehalt von der wachsenden Nervositat dieser Zeit gesprochen haben. 

ZahlenmaBig beweisen laBt sich das nicht. Aber vielleicht ist eine andere 
Beweisfiihrung zwingender; vielleicht lassen sich die besonderen Formen dieser 
Nervositat aus den Lebensbedingungen der Vorkriegszeit so geradlinig ableiten, 
dall der Zusammenhang dadurch deutlich wird. Der Versuch ist wiederholt 
und zum Teil wohl mit Erfolg gemacht worden. Freilich, lJbertreibungen und 
lrrtiimer sind auch dabei untergelaufen, und grade das, was am haufigsten als 
Ursache einer nervosen Entartung angeschuldigt zu werden pflegte, die angeb
liche geistige lJberbiirdung und die einseitige Ziichtung intellektu
eller Eigenschaften, wird man aus der Liste der gegen die Kultur erhobenen 
V orwiirfe wohl ganz streichen diirfen. . 

Was es mit ilieser einseitigen Ziichtung geistiger Eigenschaften auf sich 
hat, sahen wir schon, als wir von der Wirkung der Selektion sprachen. Dall 
die geistige Tatigkeit der Eltern auf die Anlagen der Kinder Einflull hat, ist
leider - ausgeschlossen, und wahrscheinlich wiirde jedes Geschlecht, das von 
Kindheit an der Erziehung dieser Eltern entzogen und in eine weniger "intellek
tuelle" Familie versetzt wiirde, von dieser angeblichen Belastung gar nichts 
erkennen lassen. Aber auch das ist mehr als zweifelhaft, dall angestrengte 
geistige Tatigkeit auch nur den Menschen selbst schadigt, der sie ausiibt. 
Durch geistige Arbeit allein ist noch niemand geisteskrank und wohl auch kaum 
einer nervos geworden; nur wenn ihretwegen die Erholung versaumt und der 
Schlaf vertrieben wird, besonders aber dann, wenn sie unter dem Druck einer 
schweren Verantwortung notwendig werden, vermogen auch geistige Anstren
gungen vielleicht schadlich zu wirken. Auch das ist nicht so sicher, wie man 
gewohnlich annimmt; erfahrene Nervenarzte haben wiederholt betont, dall 
gerade die angestrengtesten und aufregendsten Berufe, wie die des Anwalts, 
des Arztes, des Grollkaufmanns, weniger zu funktionellen N ervenleiden fiihren 
als das Nichtstun - schon Hilty wullte, dall die "Neurasthenie" unter den 
"gesundesten" Lebensverhaltnissen am besten gedeiht - oder als regelmaBige 
Bureauarbeit etwa. Von einer nervosen 1 ) Schadigung durch die lJberbiirdung 

1) Von der Moglichkeit einer korperlichen Benachteiligung'ist dabei abgesehen. 
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mit Schularbeiten aber konnte wobl auch frillier - um von heute schon gar 
nicht zu reden - bum die Rede sein. Hier, wie in ahnlichen Fragen, unter
liegen wir· nur zu leicht der Verwechslung von Ursache und Wirkung: nervos 
schwachliche Kinder versagen in der Schule wie nervose Erwachsene im Leben, 
ohne daB das Leben und die Schule die Hauptschuld daran triigen. Auch ein 
gelegentlich gemachter Versuch, an dem Schicksal ganzer Familien den 
verderblichen EinfluB geistiger Arbeit zu beweisen, beruht auf ahnlicher Tau
sehung: es ist wohl richtig, daB die erste Generation, die sich emporgearbeitet 
hat, deren unmittelbare Vorfahren noch Bauern oder Handwerker waren, haufig 
nervos rUstiger ist, mehr leistet und nicht so leicht ermudet wie die Abkomm
Hnge von Familien, die schon seit Jahrhunderten aus Kopfarbeitern bestanden 
haben. Aber steigt die erste Generation nicht vielleicht trotz groBerer auBerer 
Hemmnisse gerade deshalb empor, weil sie bessere Nerven hat ~ 

Etwas hoher mochte jch die Bedeutung der Gemiitsbewegungen ein
schatzen. Hier ist namentlich fruher - auch dies ist inzwischen besser ge
worden - von manchen Schuldespoten wohl wirklich gesundigt worden. Freilich 
waren die Menschen, die die Schule mit der Neigung zu Angstzustanden und 
mit storender innerer U nsicherheit verlieBen, wohl zumeist von Hause aus 
nervos nicht ganz rustig, aber zum mindesten die besondere Form, die diese 
Nervositat dann spater .annahm, die Spannungsempfindungen, die Furcht vor 
jeder Aufgabe im Leben, vor Vorgesetzten, Behorden usf., die kam doch wohl 
haufig auf Rechnung der Schule. Nur ist es sehr fraglich, ob es unseren Vor
fahren in dieser Hinsicht wirklich besser gegangen ist - man denke z. B. an 
Friedrichs des GroBen Jugend -, und gerade darauf kommt es doch an. 

Dagegen wird, wenn man die letzten 30, 40 Jahre in Deutschland etwa mit 
fruheren Zeiten vergleicht, eine starkere gemutliche Anspannung der Erwach
senen ohne weiteres zugegeben werden mussen. Aile Schadlichkeiten, die Hoche 
z. B. vor dem Kriege als Ursachen gewisser nervoser Erscheinungen nannte, 
setzten in letzter Linie hier an: die veranderte Lebensfuhrung von Hundert
tausenden infolge der Umwandlung des Agrar- in den Industriestaat, das rapide 
Wachstum der GroBstadte mit ihrer vielleicht notwendigen Unterschicht des 
Proletariats, die zunehmende Scharfe und Rucksichtslosigkeit des wirtschaft
lichen Kampfes, das Sinken religioser Geroble und V orstellungen, in der Politik 
das Abflauen des Idealismus, in der allgemeinen Lebensfiihrung der Gebildeten 
eine zunehmende Zersplitterung, ein Ansteigen des Lebenstempos, eine Zu
nahme des Larmes und der Unruhe, die Einengung der personlichen Freiheit, 
in der Kunst eine Wahl der Objekte, eine Steigerung der Technik und der Aus
drucksmittel, diesie nicht mehr als wobltiLtige Entspannung wirken lieB, in 
der Erholung und im GenuB die ungliickliche Formel Oberreizter, welche die 
natiirlichen Warnungszeichen der Ermudung uberhorten und nach neuen, un
zweckmaBigen Reizmitteln griffen, dazu die durch die Verkehrstechnik be
dingte Entstehung ganz neuer, friiher unbekannter Berufsarten, deren Aus
ubung an sich schon als gemiitliche Schadlichkeit wirken kann. Hinzugerogt 
sei dieser Aufzahlung noch die schon friiher erwahnte Erklarung Kraepelins, 
die das gehaufte Auftreten von depressiven und angstlichen V orstellungen, von 
Selbstvorwiirfen und Phobien, auf die stiLrkere Anspannung unseres Verant
wortlichkeitsgefiihls zuriickfiihrt. 
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Es ist also wohl kein Wunder, daB wir auf diese Weise, wie Lamprecht 
sagte: "reizsainer" geworden waren. Wir waren nicht krank, aber daB eine 
gewisse Hast, eine innerliche und auBerIiehe Unruhe, ein Hin- und Hersehwanken 
der Stimmungen, eine bewuBt angestrebte Verfeinerung des Gefiihlslebens bis 
an die Grenze des mit den Anforderungen des praktischen Lebens noeh Ver
einbaren unserer nervosen Verfassung vor dem Kriege ein ziemlich charakteri
stisches Geprage gegeben haben, wird niemand leugnen. Nur daB deshalb gleich 
unser ganzes Leben von krankhaften Beimengungen durchsetzt, daB in allen 
AuBerungen unserer Kultur neben dem Uberreizten zugleich etwas Miides und 
Kraftloses nachweisbar gewesen ware, und daB die nervos erschopfte Gesamt
heit mit besonderer V orliebe seelisch nicht vollwertigen Leuten ihre Fiihrung 
anvertraut hatte - das wird man, ohne ma.Blos zu iibertreiben, noch lange 
nicht sagen diirfen. Und was wichtiger ist und heute -- nach dem Kriege -
ganz reststeht: auch die Reizsamkeit war eine voriibergehende Erscheinung, 
die unseren damaligen sozialen Zustanden und der Entwicklung entsprach, die 
zu ihnen gefiihrt hatte; und auch sie bewies somit die u~aufhaltsame Zunahme 
angeboren psychopathischer Anlagen, die aus ihr gefolgert wurde, durchaus nicht. 
, Wie allgemein diese Folgerung vor dem Kriege gezogen wurde, zeigt fast 
noch mehr als die arztliche die nicht medizinische Literatur dieser Zeit. Bis 
vor kurzem waren die griindlichsten und feinsten Sehilderungen psychopathi
scher Charaktere ja weniger in arztlich-wissenschaftlichen Abhandlungen als 
in Ro manen und Dramen zu finden. Erinnert sei an gewisse Familienromane, 
die dem landlaufigen Glauben an die "Degeneration", an das Erschlaffen und 
Sinken urspriinglich wertvoller Geschlechter, erst rechte Nahrung gegeben haben. 
Darin bestand eine unleugbare Gefahr: diese literarische Richtung schuf haufig 
psychopathologisehe Typen, indem sie sie zu schildern versuchte, und sie 
erdichtete Krankheitsvorgange, die dann vom Leser in das Leben selbst 
verlegt wurden. So stammt die auch heute noch ziemlich allgemein verbreitete 
Oberzeugung, daB jede Familie friiher oder spater entarten miisse, sieher mehr 
aus der Lektiire von litei'arischen Kunstwerken dieser Art als aus der Beobach
tung tatsachlicher V orkommnisse. 

Eine rein medizinische Untersuchung wird sich selbstverstandlich zunachst 
an die Tatsachen halten miissen, die beglaubigt sind, und" die jeder nachpriifen 
kann; aber sie wird die Hilfe, die ihr z. B. von historischer und namentlich von 
kulturhistorischer Seite geboten wird, deshalb nicht ablehnen diirfen. Not
wendig ist nur eine Einigung iiber den Begriff des Psychopathologischen 
innerhalb der Psychiatrie selbst. Das schon erwahnte Beispiel Nordaus 1 ) 

belegt nur die allgemeine und beinahe selbstverstandliche Erfahrung, daB jede 
Ausdehnung dieses Begriffes, die von Faehgenossen vorgenommen wird, zu 
den abenteuerlichsten Dbertreibungen in der nichtarztliehen Literatur Ver
anlassung gibt. Der allzu groBe Erfolg, den Magnans Lehre von den degeneres 
superieurs weit iiber die psyehiatrischen Kreise hinaus gehabt hat, ist der objek
tiven Beurteilung der Tatsaehen und damit dem wissensehaftlichen Fortsehritt 
iiberhaupt sieher nieht niitzlieh gewesen. Das witzige Wort: !lur die N eurasthe-

1) Es ist mir bekannt, daB Max Nordau Arzt war. Man wird ihn aber in psychia.
trischen Fragen doch wohl nicht zu den Sachverstandigen rechnen ki:i~en. 

Bumke, Entartung. 2. Auf!. 7 
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niker leisten etwas1), hat vielen aIs Ausweis gedient, um eigene nervose Mangel 
~ eingebildete oder wirkliche ---.,. hervorzukehren, anstatt sie wie fmher zu 
verdecken. So gibt die Menge dessen, was tiber abnorme seelische Eigen
schaften bekannt wird, niemals einen MaBstab fur die Beurteilung ihrer 
tatsii.chlichen Haufigkeit, und es ist ganz falsch, die Zunahme solcher 
Storungen fur irgendeine Zejt deshalb zu behaupten, weil mehr nach ihnen 
gesucht und haufiger VQn ihnen gesprochen worden ist. Dazu kommt, daB 
unsere Kenntnis der normalen psychologischen Varietii.ten noch viel 
zu wiinschen tibrig laBt. Eines der besten Ergebnisse der seinerzeit von Moe
bius geschaffenen Pathographien ist sicher das gewesen, daB sie - haufig 
durchaus nicht im Sinne ihrer Verfasser - manche bis dahin als pathologisch 
aufgefaBte Zustande und Zufalle als nicht gewohnliche, aber doch noch normale 
Reaktionen haben erkennen lassen. Fahlbeck hat gewill recht mit seiner 
Behauptung, "daB wenn aIle stark entwickelten Variationen unter den Men
schen als Degenerationsphanomen betrachtet werden miiBten, nur die graue 
MittelmaBigkeit als der gesunde und normale Mensch dastehen wiirde". Man 
kann nicht leugnen, daB die Entwicklung der Psychiatrie, die sich urspriinglich 
natiirlich nur in Anstalten fiir Schwerkranke vollzogen und erst allmahlich zur 
Beobachtung auch feinerer psychopathologischer Ziige gefiihrt batte, in dieser 
Hinsicht Nachteile gehabt hat; als man auf diese Weise schlieBlich an die Gre nze n 
des Pathologischen gelangte, war man nicht auf normale, sondern auf krank
hafte Reaktionen gefaBt. Nur diese Entwicklung macht es verstandlich, wenn 
selbst Goethe einer gewissen Periodizitat wegen, die Moe bius in seinem Leben 
aufgedeckt hat, fur manisch-depressiv, d. h. also fiir psychopathisch erklart 
worden ist. Die naiven Erklarungsversuche, die aIle auffallenden Stimmungen 
und Handlungen im Leben bedeutender Menschen auf auBere Erlebnisse oder 
auf kiinstlerische Einfalle zuriickfiihren wollten, haben gewiB oft geirrt; aber 
ob der Fehler groBer war als der, der fiir aIle Menschen gleiche Reaktionen 
und fiir da!'l Genie das stumpfe GleichmaB des SpieBbiirgers verlangte, das steht 
wohl dahin. Es ist z. B. durchaus moglich, daB echte Schopferkraft ohne gewisse 
periodische Schwankungen der Leistungsfahigkeit - man konnte auch Ruhe
pausen sagen - nicht vorkommt und nicht vorkommen kann - ahnlich wie 
wertvolle lyrische Gedichte doch wohl Stimmungslagen voraussetzen, die der 
Durchschnittsmensch niemaIs kennen lernt. 

Insofern istdie Bemerkung des Aristoteles, die meisten talentierten und 
genialen Manner hatten zur Melancholie geneigt, der Wahrheit vielleicht naher 
gekommen als der zuerst von Lelut, dann von Moreau (de Tours) und end
lich in viel scharferer Form von Lombroso vertretene Gedanke: daB das 
Genie auf einElr Psychose beruhen konne. Bei niichterner Betrachtung 
erweisen sich die fur diese Bebauptung angefiihrten Beweise aIs ungemein diirftig. 
Wenn wir nur das beriicksichtigen, was sich als normal bestimmt nicht deuten 
laBt, und dabei zugleich alles abziehen, was nur von bedeutenden· Menschen 

1) Neuerdings schreibt wieder Kretschmer, "daB die NervOsen nicht nur den Ab
schaum, sondem auch die geniale Elite der Menschheit stellen". Das ist doch eine un
glaubliche 'Obertreibung. Die meisten Geistesheroen waren gar nicht nervos, und die 
meisten Nervosen, die sich trotz ihrer Nervositit schlecht und recht durchs Leben schlagen, 
sind von "geistiger Elite" ebe~weit entfemt wie yom "Abschaum der Menschheit". 
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bekannt zu werden pflegt,. aber bei vielen anderen vielleicht auch vorkommt, 
so bleibt herzlich wenig iibrig. Der eine oder der andere ist geisteskrank ge
worden oder hatte kranke Verwandte, und bei einer dritten Gruppe fanden sich 
normale und bedeutende Anlagen mit psychopathischen gemischt. Alles das 
kommt in anderen Familien auch vor, und gerade den Nachweis, daB bei her
vorragenden Menschen krankhafte Ziige haufiger seien, ist man uns schuldig 
geblieben. Ware er erbracht worden, so wiirde immer noch zu priifen sein, 
ob gewisse Storungen nicht einfach als Folge eines ungewohnlichen inneren 
und auBeren Lebensschicksals aufgefaBt werden mussen - auch das ware etwas 
ganz anderes als der Zusammenhang, den Lombroso annahm: das Genie selbst 
Symptom einer pathologischen Hirnanlage und geniale Lcistungen den Er
scheinungen des Irreseins verwandt. 

1m Zusammenhang dieser Arbeit ist es besonders wichtig, das festzustellen; 
denn der SchluB Nordaus: ein Yolk, das sich von psychopathischen Kiinstlern 
begeistern laBt, muB selbst entartet sein, kehrt in der literarischen Behandlung 
der Entartungsfrage auch heute noch in allen moglichen Tonarten wieder. In 
Wahrheit liegt, wenn man nicht jede ungewohnliche Begabung an sich zur 
Degeneration zahltl) gar kein Grund fur die Annahme vor, daB psy
chisch abnormc Personlichkeiten in der literarischen und kunstle
rischen Entwicklung der letzten 50 Jahre eine groBere Rolle ge
spielt haben als £ruher. 

Aber, sagt man, diese Literatur und Kunst selbst habe deutliche patholo
gische Zuge gezeigt und so die Entartung ihrer Zeit widergespiegelt. Auch 
wenn die schaffenden Kunstler selbst nicht abnorm gewesen seien, so hatten 
sie doch krankhafte Stoffe behandelt und damit bewiesen, daB das Pathologische 
haufiger geworden war. 

Auch dieser SchluB ist falsch. Genau so gut konnte man alles glauben, was 
Dichter und Schriftsteller iiber das Vorkommen und die Gestaltung psychischer 
Storungen voraussetzen. Wenn sich aber die Literatur der letzt~n Jahrzehnte 
mit Fragen der Psychopathologie iiberhaupt mehr befaBt hat, so liegt das doch 
wohl im wesentlichen an der Entwicklung, die die Psychopathologie selbst 
inzwischen genommen hatte. Noch kein Mensch hat daraus, daB Zivil- und 
Strafrecht abnorme seelische Zustande heute starker berucksichtigen als fruher, 
geschlossen, daB sich diese Zustande geandert oder an Haufigkeit zugenommen 
hatten. Geandert haben sich nur die Psychiatrie und die Jurisprudenz. Dazu 
kommt aber fur die allgemeine Literatur, daB das psychologische Interesse 
iiberhaupt zugenommen hat. So ist es kein Wunder, daB nach den Typen, die 
z. B. Moliere und Balzac, und nach den Problemen, die etwa Goethe an
zogen, spater auch ungewohnlichere Menschen und Konflikte ihre Dichter ge
funden haben. Ob das Ungewohnliche pathologisch war, war dem Dichter dabei 
- glucklicherweise - zumeist gleich, und es ist auch durchaus nicht so leicht 
festzustellen, wie Fernerstehende meinen. Wohl aber kann die wissenschaft-• liche Psychiatrie, seitdem sie selbst auch leichtere Storungen des seelischen 
Gleichgewichts behandelt, dem Kiinstler unmittelbar Anregungen liefern; denn 
diesen leichtesten Storungen steht ja auch das psychologische Verstandnis des 

1) Das ist merkwiirdigerweise mehrfach geschehen. 

7* 



100 Kultur und Entartung. 

Laien nicht mehr hilflos gegeniiber, und sie lassen sich auch von anderen Ge
sichtspunkten aus behandeln als von rein arztlichen. - So ware eine Zunahme 
des Interesses, das man diesen Fragen zuwendet, in letzter Linie aus der wissen
schaftlichen Entwicklung selbst abzuleiten. 

1m iibrigen ist die Behauptung, der Inhalt der Kunst sei iiberspannt und 
krankhaft geworden, gar nicht so neu; schon Goethe hat sich an ihr ge
a.rgert (Hellpach). 

Man wird aus dieser historischen Erinnerung, der sich leicht mehrere andere 
an die Seite stellen lieBen, lernen miissen, daB die literarischen und kiinstle
rischen Leistungen einer Zeit allein nicht wohl als Anzeichen fUr den drohenden 
Niedergang der Kultur . iiberhaupt gedeutet werden konnen. "Ober Erschei
nungen, fiir deren Beurteilung es einen objektiven MaBstab niemals geben kann, 
werden die Meinungen immer geteilt bleiben. Goethe hatte gewiB recht, wenn 
er den Begriff des Krankhaften aus der Erorterung kiinstlerischer Werle ver
bannt wissen wollte, und das unklare Schlagwort "entartet", das man anstatt 
dessen heute gebraucht, hat die Sache nur noch schlimmer gemacht. Es ist 
allmahlich recht schwer geworden, dem V orwurf, den das Wort ausdriicken 
soll, im Widerstreit der Parteien zu entgehen: was dem einen als klassische 
Tradition erscheint, wird von dem anderen Erstarrung und Impotenz 
gescholten, und der Fortschritt wieder, den dieser preist, gilt seinen Gegnern 
als verschroben und verirrt. Von Dekadenz aber spricht man hiiben und 
driiben, und so muB, wer beiden Parteien glaubt, gewiB zu der Meinung kommen, 
daB alle Kunst entartet sei. 

DaB aber auch in der Kunst der eigentiimliche, unruhige Rhythmus der 
V orkriegszeit - um zunachst wieder von dieser zu sprechen - wiederklang, 
das war wohl nur natiirlich und billig. Insofern wird auch sie reizsamer und, 
wenn man das vieldeutige Wort anwenden will, "nervoser" gewesen sein. Das 
bewies noch keinen Verfall und bewies fiir sich allein iiberhaupt nichts iiber 
das Schicksal unserer Kultur. "Die Erkenntnis", schrieb 1907 Hamann, 
"daB der Impressionismus einen AbschluB einer Stilfolge, einen Endstil oder 
eine Stilschwankung, einen Stil der Erschopfung darstellen kann, vermag den 
Druck von uns zu nehmen, der sich leicht mit jeder Rationalisierung der Ge
schichte einzustellen pflegt, daB wir namlich wie ein Kranker iiber unseren 
Zustand genau Bescheid wiiBten. Alles Orakeln und Weissagen, wo wir stehen, 
wohin wir gehen, lehnen wir abo .. _ Ob der Impressionismus der Gegenwart 
ein Vorbote oder schon Symptom der durchgreifenden Impressionierung des 
Lebens ist, . . . . . auf aUes das gibt uns das Stilgesetz keine Antwort. Es 
folgt hochstens aus ihm, daB nach der Zeit impressionistischer Unruhe eine 
Zeit der Beruhigung eintreten wird. Aber schon das bleibt ungewiB, ob ... 
die folgende Epoche politisch, kiinstlerisch oder philosophisch bedeutsam wer
den wird". 

Das war die mit kritischer Vorsicht geauBerte Ansicht des Kunsthistorikers, • bekanntlich das Ergebnis einer beriihmt gewordenen Untersuchung iiber den 
Impressionismus. Carl Lamprecht, dessen auf ganz anderen Grundlagen 
entBtandene Gedanken sich mit denen Hamanns eng beriihrten, ging auf Grund 
seiner geschichtlichen Erkenntnis im Prophezeien viel weiter. Auch er sah 
in den besonderen Ziigen seiner eigenen Epoche die Zeichen einer "Obergangs-
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zeit, die die alte Dominante verloren und die neue noch nicht gefunden hatte, 
und fand in der Reizsamkeit, der allgemeinen nervosen Erregung, das Ergebnis 
"einer ungeheuren seelischen und geistigen Revolution"; aber zugleich deutete 
er diese Symptome als die Teilerscheinung der "allgemeinen Mechanik 
seelischer "Obergangszeiten". Darin lag ein Trost. Das Prinzipielle an 
diesen Symptomen war nicht neu, die Geschichte hatte sie aus friiheren Zeiten 
aufbewahrt, und diese Zeiten waren nicht immer solche des Untergangs ge
wesen; wesentlich an ihnen war jedesmal nur ein UmwandlungsprozeB, waren 
soziale und politische Verschiebungen, technische Fortschritte und neue Ver
kehrsmoglichkeiten, wissenschaftliche und religiose Bewegungen; V organge also, 
die eine Unsumme neuer Reize gebracht, "eine ganz andere Ansicht der Welt", 
"tausend Horizonte einer erweiterten Erfahrung" eroffnet und so eine "neue 
Atmosphare geschichtlichen Lebens" geschaffen hatten. 

Schon vor Lamprecht hatte L. Meyer!) in einer Rektoratsrede auf die 
Bedeutung dieser "Obergangsepochen hingewiesen, die fUr den einzelnen wie fiir 
die Gesamtheit mit besonders schweren Kampfen und Sorgen und deshalb auch 
mit ungewohnlichen korperlichen und geistigen Storungen verbunden waren, 
bis endlich eine Anpassung, ein Ausgleich stattfande. 

Spater hat dann Wilhelm His die "dankenswerte Aufgabe, auf geschicht
lichem Wege zu verfolgen, ob und wie weit ahnliche Lebensbedingungen zu 
ahnlicher Gemiitsverfassung gefiihrt haben", im einzelnen und von arztlichen 
Gesichtspunkten aus durchgefUhrt. Das Ergebnis war in mehr als einer Hin
sicht iiberraschend klar. Die Reizsamkeit, der Subjektivismus in Literatur und 
Kunst und vor allem die hypochondrische Grundstimmung, das MiBtrauen in 
die eigene Widerstandskraft, der Glaube an den drohenden Untergang - das 
waren die gewohnlichen Symptome aller "Obergangsepochen. "Wenn 
wirklich, wie wir vermuten, eine Zeit der "Oberkultur eintritt, in der Gotter
glaube und ethische Ideale ins Wanken geraten, der Subjektivismus hervortritt 
und zu erhohter Reizsamkeit fiihrt, dann muB sich dies auBern in allen Lebens
gewohnheiten, im Raffinement der sinnlichen Geniisse, in der Tendenz der 
bildenden und redenden Kiinste zu impressionistischer Wirkung, und untrenn
bar von solcher "Oberkultur muB das Gefiihl des "Oberdrusses, das Symptom der 
Kulturfiucht, das Streben nach Riickkehr zur idyllischen Einfalt und Einfach
heit des goldenen Zeitalters nicht nur bei einzelnen, sondern bei der Gesamtheit 
der befallenen Klasse als Moderichtung sich bemerklich machen. Eine derartig 
zerrissene Stimmung, in der das Gemiit von Ekel an einer Gegenwart ergriffen 
ist, an der es doch mit allen Fibern seiner verwohnten Nerven hangt, konnen 
wir uns gar nicht ohne krankhaft nervose Begleiterscheinungen vorstellen." 
Eine solche Periode war die Alexandrinische, war die der ersten romi
schen Kaiser, in der Seneca die Entartung geiBelte, und seine Zeitgenossen 
in Kaltwasserkuren und aberglaubischen Prozeduren Heilung suchten, und war 
endlich das Frankreich des 18. Jahrhunderts, dem Rousseau die Riick
kehr zur Natur predigte. Selbst bis in Einzelheiten der Form glich, wie His 
gezeigt hat, eine solche Zeit der anderen - auch wenn sie um viele Jahrhunderte 

1) Herr Professor E. Meyer in Konigsberg hatte die groBe Freundlichkeit, mich 
auf diese Arbeit aufmerksam zu machen. 
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auseinanderla.gen. Und zu den· regelmaBigsten Erscheinungen hat, wie 
gesagt, das gehaufte Auftreten funktiol'lell. nervoser Erkrankungen 
gebOrt, ja eigentiimlioherweise BOgar das Streben, in bestimmten Naturheil
methoden Heilung zu suohen. 

Die Kulturhohe allein war es also nicht, die fiir diese Symptome verant
wortlich gemacht werden muBte. In der Renaissance haben sie gefehlt, weil 
noch eine notwendige Voraussetzlmg fehlte, die "Sekuritat". In politisch 
bewegten oder in wirtschaftlich schwierigen Zeiten - im dreiBigjahrigen Kriege, 
in PreuBen nach 1806 - wird von Hypochondrie nichts berichtet; und auch 
:von der franzosischen Revolution horen wir: "Sobald ernate Gefahr droht, ver
fliegen - Pinel teilt es mit - alle die mannigfachen Beschwerden; die ver
wohnten und verzartelten Herren und Damen suchen tapfer im Ausland ihr 
Brot oder betreten gefaBt und tapfer Gef"angnis und Sohafott" (His). 

Aus alledem lieB sich schon vor dem Kriege schlieBen, daB die damals sehr 
allgemeine Entartungs£urcht fiir die Entartung selbst gar nichts bewies. 
Auoh diese Furcht war ja nicht neu; schon Kant hatte sich gegen das Ge
schrei von der zunehmenden Verunartung unseres Volkes gewehrt, und Hufe
land sich um dieselbe Zeit beklagt, daB "diese Generation zu Schattengestalten 
entarte". Die Entartungsfurcht war lediglich die zuHillige For m, in der 
sich die pessimistische Grundstimmung aller "Obergangsepochen bei uus geii.uBert 
hat. "Es geht dem Ganzen wie dem Einzelnen", meinte vor dem Kriege Hoche: 
"auBerer Wohlstand und das Fehlen drangender Sorgen disponiert zu gram
licher Selbstbeobachtung und zu hypochondrischen Klagen," und His hatte 
schon vorher erklii.rt: "Wenn es an den Kragen geht, hort die Nervositat auf". 

So lieB sich schon damals zeigen, daB die meisten nervosen Symptome der 
Vorkriegszeit heilbar sein miiBten. Sie wiirden wahrscheinlich sogar plOtzlich 
verschwinden, hatte ich selbst in der eraten Auflage dieses Buches (1911) ge
meint, "wenn ein Krieg oder eine eruste Gefahr sonst iiber uns kame". 

Der Krieg ist gekommen und unendliches Ungliick mit ihm. Sind wir 
wenigstens von der Entartungs£urcht frei geworden~ 

Sicher wird weniger von ihr gesprochen. Die Selbstbespiegelung, die hypo
chOilldrischen Klagen, das Spielen mit zerriBBenen Stimmungen, das Leiden am 
Leben - da.s alles war 1914 mit einem ScWage verschwunden, und wie mir 
scheint, &llzuviel davon ist bis heute nicht wiedergekommen. Nun auf einmal 
fehlt es uus auch an der "Sekuritat" - die Angst vor dem Bolschewismus, der 
Verlust des Vermogeus und die dauernde soziale Uusicherheit sind vielen Ner
vosen vorziiglich bekommen. Aber schlieBlich haben sich sachverstandige· 
Beurteiler vor diesen Symptomen auch friihernicht gefl1rchtet, und wer die 
Bilanz des Krieges fiir die Entartungsfrage ziehen will, wird viel weiter aus
greifen miissen. 

Beweist nicht die politische Entwicklung, die dem Weltkrieg vor
angegangen war, genau das, was ala letztes Schicksal aller Volker immer 
wieder behauptet worden ist: das Altwerden, die Impotenz, den Verfal11 Viel
leicht ist es unvoraichtig, wenn der Nichthistoriker diese Frage iiberhaupt auf
zunehmen wagt. Aber ich nehme sie auch nur auf, weil ioh sie fUr fa1sch gestellt 
halte. Wir haben diese Analogie zwischen dem Leben der Volker und dem des 



Krieg und Entartung. 103 

einzelnen ja schon oben zurUckgewiesen. Wer jedoch an ihr festhalt, wird aus 
Deutschlands Geschichte von Bismarcks Abgang bis heute alles andere eher 
.schlieBeri diirfen, als daB wir zu alt, zu reif geworden seien. Zudem braucht 
.man nur die Gegenfrage zu stellen, wie sich denn Bismarcks eigenes Geschlecht 
- ohne Bismarck natiirlich - unter den gleichen Umstanden gehalten haben 
wiirde. Wahrscheirilich genau so wie wir: wenn jener Bethmann-Hollweg, 
der Wilhelm I. seinerzeit vor dem osterreichischen Kriege und vor Bis marck 
warnte, damals ans Ruder gekommen ware, so hatte es schon unseren Eltern 
recht schlecht gehen konnen. 

Und nun der Krieg selbst. 1m Jahre 1908 hatte His mit berechtigtem 
Stolz geschrieben: "In einem Lande, dessen Bevolkerung stetig zunimmt, dessen 
Sterblichkeitsziffer anhaltend sinkt, das in beispiellos kurzer Zeit eine glanzende 
Industrie geschaffen und die Mittel aufbringt zur starksten Heeresmacht der 
Welt, kann man gewiB nicht von einer Dekadenz, einem kulturellen Riickgang 
im allgemeinen sprechen." Sechs Jahre darauf hat der August 1914 uns - und 
nicht nur uns! - eine nationale Erhebung gebracht, der ein verbrauchtes, 
dekadentes V olk wohl nicht mehr fahig sein diirfte. Diese Begeisterung hat so 
nicht standhalten konnen, aber durch Jahre hindurch hat die Welt Leistungen 
gesehen, die die Geschichte keines Volkes - auch auf ihren lichtesten Seiten 
nicht - bis dahin zu verzeichnen wuBte. 

GewiB, wir hatten die Kriegsneurosen 1); korperlich gesunde Soldaten 
entzogen sich Pflicht und Gefahr durch nervose Krankheiten, die starkere Willen 
zu vermeiden oder zu iiberwinden verstanden. Wieder aber miissen wir fragen, 
ob irgendein Yolk irgendeiner geschichtlichen Zeit unter den gleichen Umstanden 
weniger Neurosen gezeigt haben wiirde, - alIe, die vom Wesen und von der 
Geschichte der Hysterie etwas wissen, werden die Frage verneinen. Nur weil 
wir uns auf ein schnelleres ZeitmaB des Lebens und auf eine groBere Fiille von 
AuBenreizen, auf rasch wechselnde Aufgaben und Lebenslagen schon vor dem 
Kriege eingestellt hatten, ist ein so groBer Teil unseres Volkes den Anforderungen 
dieses Krieges gewachsen gewesen. 

1m iibrigen besaBen die Kriegsneurosen ihr Gegenstiick in den nervosen 
Unfallskrankheitendes Friedens schon langst. Diese aber waren und sind 
die unmittelbare FoIge der sozialen Versicherung, und so spricht auch bei ihnen 
alles dagegen, daB ein anderes V olk irgendeiner Zeit unter den gleichen Voraus
setzungen von ihnen verschont geblieben ware. 1m Gegenteil: wenn wir Kriegs
und Unfallsneurosen, zu denen wir Gesundbeten und Spiritismus noch gleich 
hinzurechnen konnen, mit den hysterischen Epidemien friiherer Jahrhunderte, 
mit Hexenprozessen, Fiagellanten, Tanzkrankheit, Kinderkreuzziigen und epi
demischer Teufelsbesessenheit vergleichen, so falit dieser Vergleich durchaus 
zu unserem Vorteil aus. 

In' der Heimat hat die Hungerblockade unzweifelhaft viel korperliche 
Entartung erzeugt, und Unterernahrung und dauernde Spannung haben 
namentlich unter den Alteren auch seelisch manchen zerbrochen. Aber im 
ganzen wird man auch hier sagen miissen, daB sehr viel ertragen worden ist, 

1) Eigentliche Geisteskrankheiten sind infolge des Krieges weder beim Heere noch 
im Lande entstanden. 
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und daB der durchschnittIiche nervose Gesundheitszustand, wenn man den Krieg 
als ganzen betrachtet, viel besser gebIieben war, als man angesichts der Haufung 
von korperIichen und seelischen Schadlichkeiten hatte erwarten miissen. Die Sana
torien waren eigentIich nur noch fur die Soldaten notwendig, und in die Sprech
stunde der Nervenarzte kamen funktionell-nervose Leiden viel seltener als friiher. 

SchlieBlich freilich war gerade der wertvollste Teil der HeimatbevoIkerung 
durch die dauernde vaterlandische und personliche Sorge, durch Entbehrung, 
Kummer und Not korperlich und seelisch zermiirbt - das hatte England ganz 
richtig im voraus berechnet. Nur aus dieser seelischen Erschopfung, diesem 
Nicht-mehr-wollen-konnen laBt sich die folgende Entwicklung und die stumpfe 
Ergebenheit, mit der das Biirgertum siehinnahm, erklaren. Auch daB nach 
dem Zusammenbruch, den Schieberwesen, zunehmende Selbstsucht weitester 
Kreise, der Verlust aller Ideale und die Zerstorung jeder Autoritat langst von 
einer anderen Seite her vorbereitet hatten, neben Landfremden, Fahnenfliich
tigen und anderen Verbrechern auch so viele Psychopathen an die Ober
flache gelangten, ware ohne diese Lethargie der Gesamtheit wohl nicht moglich 
gewesen. Trotzdem wage ichhier nicht zu sagen, daB jedes Yolk jeder Zeit 
sich in allen Einzelheiten ebenso hatte verhalten mussen. So sehr ich in dem 
Zusammenbruch eine unter den gegebenen Umstanden an sich notwendige Folge 
der unerhortesten seelischen und korperlichen Belastung eines V oIkes, und zwar 
eine krankhafte Folge erblicke, so wenig kann ich das Krankhafte gerade fUr 
die Erscheinungen in Anspruch nehmen, die wir aus diesem Blatt unserer Ge
schichte zu allererst loschen mochten, und von denen wir zugleich nicht be
haupten durfen, daB sie bei jedem Volke moglich gewesen waren. Nicht bloB 
die Ideologie, sondern auch der Mangel an Nationalgefiihl scheinen ja 
doch uber aIle Zeiten erhabene Grundeigenschaften des deutschen Wesens zu sein. 

Aber uns gehen ja nur Krankheitserscheinungen an. In dieser Hinsicht 
werden wir heute von zwei Gefahren bedroht, die sehr ernst bewertet sein mussen. 
Der Krieg hat die Syphilis ungeheuer verbreitet, und wir sind noch immer 
nieht imstande, diese Seuche mit allen ihren Folgen auszurotten. Was jedoch 
noch schlimmer .ist: die willkiirliche Beschrankung der Kinderzahl 
nimmt Formen an, die jedes VoIk verderben konnten. GewiB tragen daran 
die wirtschaftliche Not, der W ohnungsmangel und die Hoffnungslosigkeit der 
Zukunft die Hauptschuld; aber dane ben ist doch eine seelische EinsteIlung 
erkennbar, die sich auch bei einer Besserung unserer auBeren Lage kaumaus
gleichen wiirde. GroBe politische Parteien fordern die Freigabe der Abtreibung, 
und weiteste Kreise scheinen nicht einmal zu ahnen, was das bedeutet. Un
moglich konnte man sonst von der Gefahrdung der Schwangeren durch nicht
arztliche Abtreiber reden - neben dem Gesetz ist es ja beinahe nur noch diese 
Gefahr, die die Gesamtheit vor der Selbstsucht des einzelnen schiitzt. 

Auch der Alkohol kommt wieder; die ersten Deliranten sahen wir schon. 
Die Verbrechen nehmen so zu, daB die Gefangnisse Iangst iiberfiillt sind. Die 
Sitten verwildern, die Jugend ist verroht, und der Daseinskampf spielt sich 
in noch nie erreichter Riicksichtslosigkeit abo 

Man konnte iiber alles das verzweifeln, wenn es nicht nach jedem groBen 
Zusammenbruch ahnlich gewesen ware, und wenn sich - was noch wichtiger 
ist - nicht bei uns schon Symptome der Besserung zeigten. 
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Ob diese Besserung anhalt, wird nicht von uns abhangen. Vielleicht bringen 
uns unsere Feinde vorher ganz um. Vielleicht zerfleischt sich Europa so lange, 
bis es ausstirbt. Entartung aber ware das nicht. Man kann sehr gesund sein 
und doch erdrosselt werden, und die Rucksichtslosigkeit unserer Feinde, selbst 
wenn sie schlieBlich auch fUr sie selbst verhangnisvoll werden muBte, als Degene
rationserscheinung aufzufassen, erlaubt eine vergleichende Geschichtsbetrach
tung wohl nicht. 

Gegenuber diesen Sorgen: auBerer Gefahr, Syphilis, Alkohol und willkur
Hcher Beschrankung del' Kinderzahl, tritt das meiste, was fruher in diesem 
Zusammenhang noch erortert zu werden pflegte, beinahe vollkommen zuruck. 
Ernst stimmen konnte wohl nul' noch del' zunehmende Mangel an schopferischen 
Kopfen, del' auf fast allen Gebieten des geistigen Schaffens schon heute immer 
fUhlbarer wird und del' durch die Verelcndung gerade del' alten, gebildeten, d. h. 
also doch wohl begabten Familien fUr die Zukunft noch bedrohlicher werden 
konnte. Abel' diese Gefahr ist nul' unter einer ganz bestimmten, oben bespro
chenen V oraussetzung dringend, die bis heute nicht bewiesen worden ist. So 
wird erst eine spatere Zeit uber diese Frage endgultig urteilen durfen. 

DaB abel' in del' Kunst das Konnen und in del' Wissenschaft das Wissen 
an Schatzung immer mehr abnehmen, ja daB sich ein Teil unserer intellek
tuellen Jugend von jeder Wissenschaft abwendet und die Alteren durch seine 
mystischen Neigungen erschreckt, das erkHirt sich teils als Reaktion auf Krieg 
und Niederlage, teils aus del' gesetzmaBigen Pendelbewegung zwischen ratio
nalistisch - exakter und metaphysisch - romantischer Einstellung. Die Mystik 
stand ja schon VOl' dem Krieg ziemlich hoch im Kurs, und in das Feldgeschrei 
gegen das wissenschaftliche Spezialistentum mischte sich schon damals del' Ruf 
nach den "dilettanti", von denen nun freilich heute nicht mehr bloB die Zwanzig
jahrigen das Heil erhoffen. Auch diese Woge, die uns auf so vielen Gebieten 
anstatt mit sachlicher Erkenntnis mit nutzlos schillernden Worten uberschuttet, 
wird zuriickfluten und auch sie war wohl schon haufiger da. 

Dnd wellll endlich die Leute, die heute Theaterplatze und teure Bucher be
zahlen kOllllen, grob-geschlechtliche Darstellungen - mogen sie kunstlerischen 
Wert haben oder nicht - VOl' allen anderen bevorzugen; oder wenn del' Expres
sionismus (scheinbad) den Impressionismus abge16st hat, so werden das fUr die 
Entartungsfrage heute doch nul' ganz wenige in Anspruch nehmen wollen. So 
braucht bier auf die Beziehungen, die sich zwischen manchen expressionistischen 
Kunstwerken und den Malereien gewisser (schizophrener) Geisteskranker immer 
wieder aufdrangen, kaum erst eingegangen zu werden. Nul' das mag gesagt 
sein, daB del' gemeinsame Grund diesel' Schopfungen sehr wahrscheinlich in 
einer viel tieferen Schicht zu finden sein wird, als er bisher meistens gesucht 
worden ist; es scheint, als ob hier - jenseits jeder Krankheit nicht nur, son
dern auch aller augenblicklichen Stromungen der Kunst - gewisse, auch in 
del' primitiven und in del' Kinderkunst schon anklingende Grundformen des 
kunstlerischen Ausdrucks deutlich wurden, die offenbar durch verschiedene 
seelische Anlasse bloBgelegt werden konnen. Deshalb das Wort "krank", das 
noch VOl' wenigen J ahren manche Impressionisten brandmarken sollte, nun auf 
den Expressionismus zu munzen, das ist gewiB falsch, und schon geschichtliche 
Einsicht sollte uns VOl' diesel' neuen Entgleisung bewahren. Abel' dazu kommt 



106 Kultur und Entarlung. 

noch eines:· unliere heutigen groBen Sorgen haben uns doch wohl ganz im all
gemeinen gezeigt, wie kleinlich und wieiiberfliissig die gewesen sind, die man 
sich aus solchen Anlassen fmher gemacht hat. 

lch sehe bei diesen Erwagungen bewuBt von Spenglers Versuch ab, den 
Untergang unserer Kultur aus den geistigen Stromungen unserer Zeit und ihrer 
geschichtlichen Stellung abzuleiten. Diesen Versuch - auf den iibrigens auch 
E. Utitz in seiner neuesten Studie iiber die Kultur der Gegenwart ausdriicklich 
verzichtet - scheint ja nach Spenglers eigener Darstellung nur ·der unter
nehmen zu konnen, der die Formen der bildenden Kunst nicht bloB, sondern 
auch die des Krieges und der Staatsverwaltung, die angebliche Verwandtschaft 
zwischen politischen und mathematischen Gebilden derselben Kultur, zwischen 
religiOsen und technischen Anschauungen, zwischen Mathematik, Musik und 
Plastik, zwischen wirtschaftlichen und Erkenntnisformen usw. usw. 1) - mit 
einem Wort: der aIle geistigen Stromungen, aIle Wissenschaften und aIle 
Kiinste, dazu jede Technik, Wirtschaft und Politik nicht nur seiner eigenen, 
sondern aller Zeiten iiberhaupt iibersieht und beherrscht. Hier treten wir 
beschamt und bescheiden zuriick. 

Wenn wir aber zum SchluB versuchen wollen, unsere eigene, von vornherein 
viel enger gestellte Frage so gut, wie es geht, zu beantworten, so ware wohl das 
Folgende zu sagen.: 

Entartungsvorgange haben sich bei allen Valkern und zu allen 
Zeiten abgespielt, und so geniigt es nicht, ihr bloBes Vorhanden
sein festzustellen. Von einer Entartungsgefahr aber kann man 
erst sprechen, wenn diese Vorgange das Leben und die Leistungs
fahigkeit eines Volkes ernstlich bedrohen. 

Die Entscheidung dariiber, was aus uns wird, liegt beirn nach
sten Geschlecht, das jetzt heranreift oder entsteht. Es ist mag
lich, daB die Hungerblockade es dauernd und erheblich geschadigt 
hat, aber nach allem, was wir friiher harten, wiirde sich das schon 
in der iibernachsten Generation wieder ausgleichen, sofern sich die 
Lebensbedingungen inzwischen einigermaBen giinstig gestalten. 

Aber auch das ist bei den ungeheuren AusmaBen dieses Krieges 
denkbar, daB nach so viel Toten und Verstiimmelten die gesamte 
Erbmasse unseres Volkes wirklieh einmal dureh negative Auslese 
um etwas herabgedriiekt worden ware. Es ist denkbar, aber nieht 
wahrseheinlieh. GewiB werden wir auf viele Werte verzichten 
miissen, die unter dem Rasen Hegen oder nie geboren sind; aber 
in dreiBig Jahren wird, wenn unsere Feinde uns am Leben lassen, 
aueh das wett gemaeht sein. 

Sieher wird dagegen unsere Gesundheit seit dem Kriege durch 
die Syphilis noeh starker gefahrdet als friiher. Aueh die Paralysen 
werden, wenn wir nieht noeh im letzten Augenbliek Heilmittel 
finden, an Zahl vielleieht zunehmen. Der Alkohol wird als zweite 
groBe Volksseuehe bald wieder hinzutreten und Eltern und Kinder 
verderben. 

1) Spengler I. S.67ff. 
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DaB jedoch die Geisteskrankheiten im ganzen haufiger geworden 
seien, ist nicht bewiesen, und groB kann dieser Zuwachs jeden
falls nicht sein. "Ober Selbstmorde und Verbrechen aber laBt sich 
augenblicklich schlechthin gar nichts sagen; ihre Haufigkeit hangt 
so· nachweislich von sozialen Ursachen ab, daB wir einen Ausgleich 
und die Befestigung unserer gesamten politischen und wirtschaft
lichen Verhaltnisse abwarten mussen, bis sich aus diesenZahlen wie
der brauchbare Schlusse ergeben. Noch weniger endlich wird man 
heute wagen durfen, aus den sich widerstreitenden geistigen Stro
mungen, aus dem Chaos, in das Krieg und Revolution auch unser 
geistiges Leben gesturzt haben, die Zukunft voraus zu bestimmen. 

Mit Bestimmtheit hat sich nur eines ergeben: daB jedes Ge
schlecht vor uns unter den gleichen Bedingungen genau so gesund 
und genau so krank gewesen sem wurde wie wir. Dadurch verliert 
die Frage, ob die besonderen Krankheitserscheinungen unserer Zeit 
sch.werer wiegen als die unserer Vorfahren, nach meinemDafurhal
ten jede Bedeutung. Es steht ja auch das fest, daB es huher Krank
heiten und nervose Krankheitsfolgen gegeben hat, die heute ver
schwunden sind; wenn wir also von der Keimvergiftung durch den 
Alkohol sprechen, werden wir auch Blei und Quecksilber nennen 
mussen, deren Wirkungen wir heute vermeiden, weil wir sie kennen. 

Wichtiger aber als aller Streit, ob die Entartung zugenommen 
hat, ist die Erkenntnis, daB sich alle nachweisbaren Degenera
tionserscheinungen auf auBere, soziale Ursachen zuruckfuhren 
lassen; denn damit ist uns die Moglichkeit geboten, ihrer Herr 
zu werden. Infektionskrankhei ten und Gifte, Alkohol und Sy
philis voran, konnen beseitigt werden, wie Pocken und Pest schon 
aus unseren Grenzen vertrieben worden sind, und auch die funk
tionellen Nervenkrankheiten werden sich einschranken lassen. 
Psychopathen und erbliche Geisteskrankheiten freilich wird es 
immer geben, aber ihre Zahl wird nicht zunehmen, denn die kran
ken Eigenschaften unterliegen denselben Vererbungsgesetzen wie 
die gesunden, und daB sich erworbene nervose Zustande vererben 
konnten, war eine Fabel. 

Das endliche Schicksal eines Volkes hangt von ganz anderen 
Faktoren ab als von den leichten Schwankungen seines nervosen 
.Gleichgewichts. Es wird bestimmt durch eine brutale Macht-, 
durch eine Quantitatsfrage. Schon vor dem Kriege zeigte sich 
im Ruckgang der Ge burtenziffer ein warnendes Signal fur die 
Zukunft; seitdem ist uns die Gefahr des Volkertodes noch viel 
naher geruckt. DaB menschliche Eingrife imstande sein werden, 
diese Entwicklung endgultig aufzuhalten, muB billigerweise be
zweifelt werden, und zu grotesken Reformvorschlagen, wie sie 
z. B. Christian von Ehrenfels gemacht hat, brauchen wir schon 
aus allgemeinen Erwagungen 1 ) nicht SteHung zu nehmen. Gerade 

1) Vgl. Rickert: Naturwissenschaftliche Weltanschauung. 
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wer das Schicksal der Menschheit als einen Teil des groBen orga
nischen Entwicklungsvorganges iiberhaupt auffaBt, wird nicht 
glauben, in dieses natiirliche Geschehen entscheidend eingreifen 
zu konnen. Raben innere Gesetze - und schlieBlich entwickelt 
sich doch auch die Kultur nach solchen Gesetzen - unserer Rasse 
das Schicksal bestimmt, einst durch die mongolische abgelost zu 
werden, so wird uns auf die Dauer keine Rassenhygiene und keine 
Anderung des Eherechts retten. 

Nur beschleunigen diirfen wir diese Entwicklung nicht; und 
vielleicht gelingt es - trotz alIer Schwierigkeiten unserer wirt
schaftlichen und politischen Lage - doch noch einmal, das Ver
antwortungsgefiihl auch in dieser Rinsicht wenigstens bei einem 
Teil unseres Volkes zu starken. Zum mindesten aber haben wir 
die Pflicht, uns, solange wir bestehen, so gesund und so leistungs
fahig zu erhalten wie moglich. Das macht das Erge bnis wichtig, 
zu dem wir kamen: daB jede Entartung - auch wenn wir den Vol
kerselbstmord dazu rechnen - in letzter Linie aus sozialen Be
dingungen herauswachst. Eine miBverstandene Vererbungslehre 
hatte ein Fatum aus der Entartung gemacht, ein geheimnisvolIes 
diisteres Geschick, dem jedes Yolk schlieBlich unaufhaltsam ver
fiel; sie bleibt ein gefahrlicher Feind, aber sichtbar und deshalb 
verwundbar. 
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