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Vorwort. 
Dies kleine Buch verdankt sein Entstehen dem Bestreben, den 

zahllosen Fragen, vor die sich der Psychiater taglich gestellt sieht, 
eine systematische Unterlage zu geben, sie gewissermaBen auf 
einen Nenner zu bringen. Es ist deshalb in erster Linie fur den 
Psychiater bestimmt, doch wurde bei der Abfassung Wert darauf 
gelegt, daB es in Form und Ausdruck fur jeden Gebildeten lesbar 
und - hoffentlich - lesenswert sein sollte. 

Die Anregung fur die Arbeit ging in erster Linie vom Studium 
von KRONFELDS, JASPERS' und SCHILDERS Werken, daneben war 
es insbesondere KRETSCHMER und die Tubinger Schule, aus deren 
Arbeiten Probleme und Gesichtspunkte zu schopfen waren; daB 
auBerdem noch zahlreiche Anregungen, die aus personlicher Be
ruhrung und dem Schrifttum stammen, Verwandung fanden, 
ist selbstverstandlich. Ihnen allen, die diese Arbeit gefOrdert 
haben, sei an dieser Stelle aufrichtig gedankt und der Hoffnung 
Raum gegeben, daB das Buchlein, das solche Manner als geistige 
Paten in Anspruch nimmt, vor diesen in Ehren bestehen moge. 

Weinsberg, im August 1926. 
Dr. H. WUDERMUTH. 
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I. Der Aufbau der Seele. 
1. Das leb. 

Die Betraehtung des Seelenlebens hat auszugehen vom leh, 
denn im leh ist aile seelisehe Erfahrung besehlossen, nur dureh 
Beobaehtung des leh erhalten wir unmittelbare Kunde von see
lisehen Vorgangen. Diese Kunde vom eigenen leh unterseheidet 
sieh von jeder anderen Erfahrung eben dureh ihre Unmittelbarkeit, 
es ist ein vollig ungebroehenes, ein primares Wissen, das jeder 
anderen Erfahrung vorhergeht. 

Wir nehmen zwar mit guten Griinden an, daB es ein Seelen
leben aueh ohne lehbewuBtsein gibt (bei kleinen Kindern, niederen 
Tieren), aber alles seelisehe Gesehehen wird uns vorstellbar und 
also letzten Endes erfaBbar nur im eigenen leh. Nur vom eigenen 
leh aus konnen wir auf seelisehe Vorgange bei anderen sehlieBen. 

Das leh ist eine unteilbare Einheit. lmmer handelt das leh 
als Ganzes l ) und niehts ist verfehlter als der Glaube der klassisehen 
Psyehologie, das leh aus seinen Teilen gewissermaBen rekonstru
ieren zu konnen 2). 

Die Einheit des leh ist eine dreifaehe: die des Erlebens (leh 
fiihle mieh stets der gleiehe), die der Zeit (ieh bin einmalig, in
dividuell), die der Struktur (ieh bin stets der gleiehe). . 

Diese letzte Behauptung bedarf einer Erklarung. Jede Person
liehkeit seheint sieh im Lauf der Zeit zu wandeln, es findet im 
Lauf der Geschiehte eines lndividuums eine Veranderung, eine 

1) SPRANGER: Lebensformen, S. 33, 34. In jedem Ausschnitt des geisti
gen Lebens sind, wenn schon in ungleicher Starke, samtliche Grundrich
tnngen enthalten. 

2) KRONFELD: Das Wesen der psychiatrischen Erkenntnis, S. 135. 
Ddos lch ist also mit Notwendigkeit eine Einheit und Einzelheit, eine lndivi
dualitat, es wird nicht erst durch Zusammensetzungen aus seinen Funk
tionen gebildet, sondern ist die Subjektseinheit. 

Wildermuth, Seele. 1 



2 Der Aufbau der Seale. 

Entwicklung statt. Stets aber bleibt der Kern der Personlich
keit, deren innerstes Wesen dasselbe; an diesem Kern findet die 
Wirkung der auBeren Einfliisse ihre Grenze. Die Veranderungen, 
die statthaben, beriihren nie das lnnerste, sie bleiben an der Ober
£lache, so wie die Jahreszeiten das Wesentliche, das Geriist, das 
Kartenbild einer Landschaft nicht andern. Spater wird von 
diesen Verhaltnissen noch mehr zu handeln sein. 

Die Tatsache des lcherlebens ist, wei! vor jeder anderen Er
fahrung stehend 1), nicht weiter definier bar, ist schlechthin ge
geben. Sie ist deshalb in ihrer Wurzel irrational, wie alles Letzte 2). 

Das lcherleben, besser lchwissen ist da,s Irrationale iiberhaupt, 
nicht beziehbar, nicht vergleichbar, ein unauflOslicher Rest jeder 
Naturbetrachtung und als solcher die einzige Quelle jeder wahren 
Mystik und Religion3). Aus der Einmaligkeit, der lndividualitat 
des lch folgert ferner, daB jedes lch ureigensten, von allem andern 
abweichenden und daher niemals restlos zu erkennenden Gesetzen 
gehorcht, daB daher jede Psychologie nur ein ungefahres Schema 
bieten kann, ein Schema, dessen Unzulanglichkeit jedem Be
obachter auf Schritt und Tritt deutlich wird. Dieselbe Erkenntnis 
ergibt sich aus der Irrationalitat des lch. Was irrational ist, 
bleibt im letzten Grund fiir uns unfaBbar, das soIl ja eben Init 
dem Wort gesagt werden. Unsere eigene Handlungsweise er-

1) V gl. H USSERL: Ideen zu einer reinen Phanomenologie, S. 86. So ist 
denn klar, daB alles, was in der Dingwelt fiir mich da ist, prinzipiell nur 
prii.esumtive Wahrheit ist, daB hingegen Ich selbst ... absolute Wirklich
keit ist. 

2) KRONFELD: 1. c. S. 230. Bestreitet die Irrationalitat des Individuellen. 
Die Notwendigkeit des Soseinmiissens macht die Individualitat aus. Das 
Soseinmiissen also ist ihm der Ausdruck einer GesetzmaBigkeit, die sich 
nicht von der der sonstigen Naturbetrachtung unterscheidet. Er iibersieht, 
daB nicht die von auBen geschaute Individualitat, sondern das von innen 
erlebte Ich das Unmittelbare ist. 

3) Den Aufklarern galten Kraft und Stoff als letzte Wurzeln alles Seins, 
diese waren fiir sie irrational: deshalb setzte hier ihr deistischer Jenseits
glaube ein. Wir haben jetzt erkannt, daB Kraft und Stoff, wie aIle Begriffe 
der Naturwissenschaft, (',efaBe sind, die wir immer wieder mit anderem 
Inhalt fiillen; echte Mystik setzte stets im Icherleben ein (vgl. SPRANGER: 
1. c. S. 269. "Es gabe keine Religion, wenn das Geheimnis der Individuation 
nicht ware." Daher ist das, was sich heutzutage als mystische Striimung 
gibt, nichts als Jahrmarkt8hokuspokus und Kiihleraberglaube. 
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scheint uns oft seltsam und unverstandlich, wieviel mehr die von 
andern, auch wenn wir sie noch so genau zu kennen glaubten. So 
kann auch dieses Buch nichts geben als ein Schema, das der un
tibersehbaren Ftille seelischer Moglichkeiten immer wieder Gewalt 
antun muI3 und so wenig wie jedes andere das Letzte der Person
lichkeit aufzulOsen vermag. 

Das Grunderlebnis des lch ist seine ununterbrochene Tatigkeit. 
Was ftir seelisches Geschehen uns auch immer erftillt, stets finden 
wir uns tatig, stets irgendwie strebend gerichtet. Reine Passivitat 
wird nie erlebt, sie ist tiberhaupt undenkbar1). Wo wir sie treHen, 
im tiefen Schlaf, in der Narkose, fehlt das lcherleben, fehlt jeg
liches seelische Geschehen. Dieses stete Gerichtetsein trennt 
abgrundtief die seelischen Vorgange von allen materiellen, deren 
Wesen die Passivitat, die Tragheit ist. 

2. Die verscbiedenen Seiten des leb. 
Raben wir das lch als ein Einmaliges, Ganzes und stets nur 

als Ganzes zu Betrachtendes erkannt, so schlieI3t das doch nicht 
aus, daI3 dies eine Ganze verschiedene Teile, Seiten oder Eigen
schaften besitzt, die es uns bei auflosender Betrachtung zeigt. 
SPRANGER2) gebraucht dafiir das treffliche Bild des weillen Lichts, 
das durch das Prisma in die verschiedenen Farben zerlegt wird. 
So konnen wir das lch in zwei groI3e Teile zerlegen: in die Trieb
seite und in die Urteilseite. Ganz ahnlich unterscheidet SCHILDER3) 
Triebich und ldealich. 

SCHILDERS DarsteUung aber krankt daran, daI3 er diese beiden 
Gebiete vollig trennt und dartiber die unteilbare Einheit des 
lndividuums vergiBt. Man soUte deshalb auch nicht von Schich
ten reden: Nicht wie die Lagen eines geologischen Profils, sondern 
wie die dichtverflochtenen Faden eines Netzes verhalten sich 
Triebe und Urteil zueinander. Man kann freilich seelische Akte 
unterscheiden, in denen die Triebe, von solchen, in denen die 

1) KRONFELD: 1. c. S. 138. Foiglich besteht die Notigung ... , aile inne
ren Erscheinungen als Tatigkeiten aufzufassen, und es ist unmoglich, bioll 
passive Zustande, ... des SeelenJebens zu finden. 

2) 1. c. S. 37. 
3) Entwurf zu einer Psychiatrie auf psychoanalytischer Grundla.ge. 

S.12. 
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Udelle iiberwiegen. Immer aber muB man sich klar sein, daB eine 
absolute Trennung dieser seelischen Gebiete eine Fiktion ist, 
ohne die die Psychologie so wenig wie die Phanomenologie aus
kommen kann. 

Wenn wir'in den beiden folgenden Abschnitten reine Triebe 
und reine Urtelle behandeln, so miissen wir uns stets klar bleiben, 
daB es sich hier zunachst um Fiktionen handelt. 

a) Die Triebe. Wenn wir oben gesehen haben, daB Tatigkeit 
das Grunderlebnia des Ich ist, so miissen diejenigen seelischen 
Elemente, die diese Tatigkeit bedingen, den Grundstock, das 
Fundament alles psychischen Geschehens bilden; und das sind 
die Triebe. Triebe "treiben", d. h. sie geben der Seele Richtung, 
und in ihnen liegt das Wesentliche jeder seelischen Struktur be
schlossen. 

Triebe Behan wir daher als erste Zeichen seelischen Geschehens, 
mit ihnen endet Richtung und Tatigkeit und damit das Seelen
leben iiberhauptl). 

Die Zahl der Triebe ist so uniibersehbar wie die Moglich
keiten seelischen Geschehens iiberhaupt, wie sich aus ihrer Eigen
schaft als Trager dieses Geschehens naturgemaB ergibt. Alles 
seelische Geschehen und aile Triebe konnen wir aber letzten 
Endes auf vier Grundtriebe zuriickfiihren, von denen die anderen 
nur Abwandlungen darsteilen. Diese vier Grundtriebe sind: 
der Selbsterhaltungstrieb, der Arterhaltungstrieb (Geschlechts
trieb), der Machttrieb und der Gemeinschaftstrieb (altruistischer 
Trieb) 2). 

Die Psychoanalyse FREUDS versucht, das gesamte Trieb
leben auf den Sexualtrieb zurUckzufiihren. Das ist zweifellos 
nicht richtig. Wir werden weiter unten noch von der enormen 

1) DaB und warum es fiir eine naturwissenschaftliche Seelenkunde kein 
Unsterblichkeitsproblem gibt, zeigt KRONFELD (1. c. 8. 137, 138). 

2) JASPERS: Allgemeine Psychopathologie, 8.157, unterscheidet folgende 
Triebe: 1. Gruppe: sinnliche 'l'riebe, Sexualtrieb, Hunger usw.; 2. Gruppe: 
Trieb nach Macht, Geltung ... ; 3. Gruppe: Triebe zum Erfassen und zur 
Hingabe an die absoluten Werte - religiose, ethische, wahrheitsiiBthetische 
Triebe. - Diese letzte Gruppe ktinnen wir nicht anerkennen. Ein reiner 
Trieb wertet niemals, wo Wertung ist, da ist Urteil. Siehe weiter unten. 
JASPER verwechselt hier Trieb und Strebung bzw. Willen, wovor er selbst 
1. c. S. 158 warnt. 
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Wichtigkeit, die dem Geschlechtstrieb eignet, sprechen, die 
alleinige Wurzel alles Handelns ist er so wenig, wie ein anderer. 
SCHILDERS 1) Li bido kann zwanglos iiberall einfach mit Trieb iiber
setzt werden, sie hat jede spezielle Beziehung zur Geschlechts
sphare verloren. 

Auch der Nachweis, daB der eine Trieb aus dem anderen 
herausgewachsen ist, kann die Tatsache nicht umstoBen, daB 
die vier Triebe als selbstandige, unabhangige GroBen vorhanden 
sind, man kann sie daher auch unter Voraussetzung einer gemein
samen Wurzel nicht gleichsetzen, so wenig wie man, um ein Bei
spiel zu nennen, Amerika mit England identifizieren kann, weil 
die Vereinigten Staaten urspriinglich eine englische Kolonie 
waren. 

Der Gedanke liegt nahe, die oben genannten Triebe als ent
wicklungsgeschichtlich sich mit Notwendigkeit folgende zu ver
stehen. Aber das ist nicht moglich. Wohl steht der Selbst
erhaltungstrieb am Anfang allen Seins. Ein Wesen, das ihn nicht 
besaBe, Mrte im gleichen Augenblick auf zu existieren, er bringt 
auch heute noch die wildesten und unbeherrschtesten Trieb
auBerungen hervor (Paniken, Revolten); in friedlichen Zeiten 
aber tritt er infolge der auBeren Verhaltnisse meist zuriick. Man 
mag auch den Sexualtrieb als den zweitentstandenen nennen, 
ob aber die beiden anderen Triebe in der individuellen Entwick
lung des menschlichen Seelenlebens in regelmaBiger Weise sich 
folgen, ist fraglich, in der generellen Entwicklung des Tierreichs 
ist dies sicher nicht der Fall. Starke Gemeintriebe haben z. B. 
die in Volkern lebenden Insekten, ob aber Machttriebe im Tier
reich iiberhaupt vorkommen, ist sehr zweifelhaft, was als solche 
erscheinen konnte, sind wohl ausschlieBlich Ausfliisse des Ge
schlechtstriebs . 

. Jeder Trieb zeigt zwei Pole, einen positiven und einen nega
tiven, einen person1ichkeitsbejahenden und einen personlich
keitsverneinenden. Der Selbsterhaltungstrieb zeigt sich als 
Hunger und Angst, der Sexualtrieb als Besitzen- und Besessen
seinwollen (Sadismus und Masochismus), der Machttrieb als 
Herrschen- und Dienenwollen 2) und der Gemeintrieb will emp-

1) Entwurf zu einer Psychiatrie auf psychoanalytischer Grundlage. 
Z) SPRANGER: 1. c. S. 231. .Aktive und passive Machtnaturen. 
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fangen und sich opfern. Die Ahnlichkeit zwischen Machttrieb 
und Sexualtrieb fiihrt zu einer Gleichsetzung, man sucht das 
Streben nach Macht als umgewandelten sexuellen Besitztrieb zu 
begreifen, indessen ist dies im Grundsatz nach dem oben Gesagten 
sicher falsch, wie schwierig auch im Einzelfall oft eine Trennung 
sein mag. Man denke aber z. B. an Napoleon, der ein auBer
ordentlich primitives und hemmungsloses Geschlechtsleben fiihrte, 
das keinerlei SchluB auf irgendwelche "Verdrangungen" zulaBt 
und der trotzdem machtgierig war bis zur Selbstvernichtung. 

Aus den Grundtriebenerwachstdie Unzahl besonderer Wiinsche, 
Leidenschaften und Ziele, die die Menschen bewegen. Aus dem 
Erhaltungstrieb wachst der Hang nach Besitz, aus dem Macht
trieb quillt das Geltungsbediirfnis von den groBen, weltzertriim
mernden Casaren bis hinab zu dem lacherlichen Vereinsmaier der 
Kleinstadt, quillt alies wissenschaftliche und kiinstlerische Stre
ben; denn auch dessen Wesen ist Machtwille: der Wissenschaftler 
will den Menschen zwingen, so zu denken, wie er denkt, der Kiinst
ler, so zu sehen, wie er sieht; die personliche Treue zu einem FUhrer 
ist der AusfluB des Dienenwollens, der Unterwerlung, der Macht
entauBerung. 

Uniibersehbar sind die Formen, die der Geschlechtstrieb hervor
bringt. Darin hat die Psychoanalyse zweifellos recht, daB im all
gemeinen der Geschlechtstrieb der machtigste aller Triebe ist 
und daB man bei allem Tun stets zunachst an eine sexuelle Wurzel 
denken muB. Nur darf nicht aus dem "Meist" ein "Immer" 
gemacht werden. Fehlen dem Geschlechtstrieb auch, von ver
einzelten Fallen abgesehen, die riicksichtslosen, explosionsartigen 
AuBerungen des Selbsterhaltungstriebs, so durchsetzt doch kein 
anderer Trieb so wie er die ganze Personlichkeit, gibt ihr so das 
Geprage. 

Aus dem Gemeintrieb endlich stammen aIle die Eigenschaften, 
die uns den MaBstab fiir die sittliche Wertung einer Personlichkeit 
liefern. Vaterlandsliebe und Mitleid, Freundestreue und Familien
sinn haben hier ihren Ursprung. Die meisten kleinen und groBen 
Opfer des taglichen Lebens flieBen aus ihm. 

Die Abwandlungsfahigkeit jeden Triebs ist eine unendliche; 
nicht nur, daB jeder Trieb in zwei verschiedenen Richtungen, 
nach zwei verschiedenen Polen zu sich ii.uBern kann, es kann auch 
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jeder in der absonderlichsten Weise pervertieren, zu Strebungen 
fuhren, die scheinbar gar nichts mehr mit dem Urtrieb zu tun 
haben. Fur den Sexualtrieb ist das ja liingst erkannt und genau 
erforscht, es gilt aber ebenso fiir jeden andern Trieb. Der Nahrungs
trieb kann zu einer Sammelwut alberner Wertlosigkeiten werden, 
der altruistische Trieb zu Hicherlicher Tierliebhaberei fUhren 
oder, vom andern Pol aus, ein schmarotzendes Faulenzerleben 
begriinden. 

Daraus ergibt sich, daB jede Eigenschaft im Grundsatz aus 
jedem Trieb quellen kann: Freundestreue, die wir oben als Aus
fluB des Gemeinschaftstriebes nannten, kann einer homosexuellen 
Neigung ihre Entstehung verdanken; Geiz kann ebenso dem 
Machttrieb, wie dem Selbsterhaltungstrieb oder der Sexualitat 
entstammen; Tapferkeit im Krieg kann lediglich Sadismus be
zeigen, ebenso machtliisternen Ehrgeiz und altruistische Opfer
freudigkeit. Dieses letzte Beispiel zeigt, wie ein negativ gerichteter 
Trieb eine positiv gewertete Eigenschaft bedingen kann. 

Diese uniibersehbare Mannigfaltigkeit von Trieben, Trieb
abkommlingen, Triebperversionen kann sich im Individuum auf 
die allerverschiedenste Art verflechten. Jede irgendwie denkbare 
Triebzusammensetzung findet sich, nur nie die eine, daB alle Triebe 
gleichmaBig stark entwickelt sind; immer sind es einzelne, oft 
nur ein einziger, der iiberwiegt und in solchem MaB iiberwiegen 
kann, daB er zur Vernichtung des Individuums fiihrt. Zieht man 
ferner in Rechnung, daB jeder Trieb durch seine negative oder 
positive Seite vertreten sein kann, so klaren sich hieraus die selt
samen Gegensatze, die die Seele zeigen kann: Machtstreben nach 
auBen kann sich mit sexuellem Masochismus (Pantoffelhelden
tum) paaren, der schabige Filz kann fiir eine Idee den Heldentod 
sterben. 

Aber nicht nur ein reines Nebeneinander der Triebe und ihrer 
Abkommlinge finden wir, sondern diese wirken aufeinander, ver
starken und schwachen sich gegenseitig: Machttrieb wird ge
bandigt durch Gemeintrieb, mit Sadismus verbindet er sich zum 
Tyrannen, Gemeinsinn kann Todesangst iiberwinden und dienende 
Treue sich in Verrat verkehren durch Not oder Bestechung. Wo 
solcher Zwiespalt empfunden wird, sprechen wir von sittlichen 
Konflikten, deren tragische Gewalt stets die Dichter lockte. 
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Selbst die einem einzigen Trieb entsprossenen Strebungen 
konnen sich widerstreiten, besonders im Gebiet des Gemeintriebs 
sind in unseren, den einzelnen in so vielfacher Weise sozial binden
den VerhiiJtnissen solche Konflikte nicht seltenl ), Standesgefiihl 
kann in politischen Kampfen (Revolntionen) in Zwiespalt mit 
der Vaterlandsliebe und in wirtschaftlichen (Streiks) mit dem 
Selbsterhaltungstrieb geraten. Und wie sehr'sexuelIe Triebe gegen
einander arbeiten konnen, zeigt uns die Psychoanalyse. Ihr sind 
wir uberhaupt Dank schuldig fur die genaue Erforschung des 
einen Triebs; Aufgabe einer weiteren analytischen Forschung wird 
sein, auch die anderen Triebe und Triebabkommlinge einer ebenso 
griindlichen Untersuchung zu unterziehen; der unendliche Stoff 
wird nie ausgeschopft werden. 

Die Wirkungen der Triebe aber aufeinander erschopfen sich 
nicht in einfacher Addition und Subtraktion, indem der starkere 
Trieb den schwacheren einfach uberwindet, vernichtet, sondern 
der schwachere Trieb wird nur verdrangt, d. h. an seinem Er
scheinen nach auBen verhindert. Er bleibt aber bestehen und 
damit wirksam, und zwar so, daB er den durchdringenden Trieb 
ablenkt, pervertiert. So entstehen die seltsamsten '!uBerungen 
des Trieblebens, indem an ihrem Zustandekommen nicht ein, 
sondern mehrere Triebabkommlinge beteiligt sind. Auch dies kann 
sich wiederum sowohl zwischen den vier Urtrieben als im Gebiet 
eines einzigen Urtriebs abspielen. 

AuBerdem erscheinen im Traum und in der Phantasie die 
Triebe, die sich im taglichen Leben nicht entfalten konnten; mit 
Recht sucht hier die Psychoanalyse das Tor, das von auBen her 
in das Labyrinth des Trieblebens fiihrt. 

Wenn ein Individuum in einem gewissen Augenblick alIe seine 
Triebe befriedigt hat, so sprechen wir von Triebsattigung. Dieser 
Zustand wird tatsachlich nie erreicht, denn er bedeutete das Ende 
des Trieblebens, d. h. den Tod. Moglichste Triebsattigung aber 
wird stets gesucht. Den Grad der Triebsattigung zeigen una die 
Affekte an. So gehoren Trieb und Affekte unauflOslich zusammen, 
so sehr, daB das eine gleichbedeutend dem andern wird; und 

1) SPRANGER: 1. c. S. 302. Das an sich verwickelte Verhiiltnis wird da
durch noch komplizierter, daB ich mehreren Gruppen zugleich angehoren 
kann, die zum Teil ineinander befaBt sind (wie der Stand im Volk). 



Die verschiedenen Seiten des Ich. 9 

trotzdem konnen die beiden durchaus nicht gleichgesetzt 
werden. 

Die Zahl der Affekte ist entsprechend dem Reichtum des 
Trieblebens ungemein groB, trotzdem viel geringer wie dieser, weil 
zahlreiche Triebe dieselben Affekte auslosen konnen: Neid, Zorn, 
Freude konnen ganz verschiedenen Trieben entstammen und 
zwar so, daB jeder Affekt von jedem Trieb herleitbar iat. Aile aber 
lassen sich auf zwei Uraffekte - ahnlich den Urtrieben - zuriick
fiihren: Auf Lust und Unlust. 

Die anderen Affekte sind oft recht verwickelte Mischbildungen, 
bei deren Entstehung haufig beide Uraffekte beteiligt sind: Zorn 
z. B. ist Unlust, und doch steckt im Begriff des Zorns ein nicht 
kleines Lustmoment, das die Triebsattigung nach dem Austoben 
(dem Abreagieren) vorwegnimmt. Anders ist es bei der Wut, in 
beiden findet sich aber als charakteristisch das Moment des mach
tigen nach auBen Gerichtetsein. In solcher Weise lassen sich aile 
Affekte zerlegen. Immer aber wird man Lust und Unlust als 
letzte Wurzeln finden. 

So ist Triebsattigung gleich Lust, unbefriedigte Triebe, Trieb
spannung, gleich Unlust. Um diese beiden Pole kreist das Trieb
leben ahnlich wie der elektrische Strom endIos vom Siid- zum 
Nordpol flieBt. 

Unlust, d. h. Trieb wird geweckt durch "Reize". Reize konnen 
von auBen kommen oder aus der Seele selbst, und ebenso konnen 
die angeregten Affekte durch TriebhandIung nach auBen oder 
durch eine Anderung der inneren Struktur, der Triebaffekt
richtung, befriedigt werden. 

Lost der Reiz eine nach auBen auf die Umwelt gerichtete Hand
lung aus, so sprechen wir von einem seelischen Reflex l ). Der 
"Reflexbogen" wird bezeichnet durch die Punkte: Reiz (Unlust)
Affekt-Trie b-Handlung-Trie bsattigung (Lust). 

Driickt sich die Wirkung des Reizes in einer Anderung im 

l) Was BECHTEREW und seine Schule als "psychische Reflexe" be
zeichnen, sind lediglich Handlungen, die so oft eingeiibt sind, daB sie ohne 
bewuBtes Urteil (s. u.) ausgefiihrt werden konnen. In dieser Hinsicht waren 
aIle unsere taglichen Verrichtungen, Gehen, Schreiben UBW. "psychische 
Reflexe". Sie haben aber mit den wirklichen Reflexen nur die kurze Ab
laufszeit gemeinsam. 
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Innem, in der Seele aus, so haben wir eine Assoziation. Hier 
aber haben wir kein abgeschlossenes Geschehen, wie beim Reflex, 
denn die Anderung der seelischen Struntur ist selbst wieder ein 
Reiz, so daB nun eine sekundar bedingte Handlung die ganze 
Bewegung abschlieBt, oder daB eine (im Grundsatz) unendliche 
Reihe von Assoziationen entsteht. In spateren Abschnitten wird 
iiber dieses Gebiet noch mehr zu reden sein. 

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Assoziationen und in 
Folge davon Mfekte und Triebhandlungen ablosen, nennen wir 
Temperament. Schon in dem Wert steckt der Zeitbegriff, d. h. 
es bezeichnet die in der Zeiteinheit auftauchende Zahl von Asso
ziationen. Diese ist nicht nur individuell sehr verschieden, sondem 
wechselt auch beim einzelnen innerhalb weiter Grenzen. 

Je rascher aber Assoziationen und Mfekte sich folgen, desto 
weniger nachhaltig, desto schwacher miissen sie sein. Triebstarke 
und Temperament stehen somit im umgekehrten Verhaltnis. Die 
Erfahrung des taglichen Lebens bestatigt dies. Die Gefiihle leb
hafter Leute sind zwar leicht zu entflammen, es pflegt ihnen aber 
Nachhaltigkeit, Stetigkeit und Tiefe zu fehlen. 

b) Die Urleile. 1m Gegensatz zu der merfiille sich durch
kreuzender und widerstrebender Tfiebe ist das Urteil stets ein 
und dasselbe: Vergleichen und Werten. Triebe vergleichen nicht 
und werten nicht, sie treiben einfach, von Reizen geweckt, blind 
ausfahrend nach der die Triebsattigung versprechenden Richtung. 

tJber sie scheint - bei schematischer Betrachtungsweise -
das wertfindende Urteil gesetztl), um sie zu ordnen, schadliche 
zu dampfen, niitzliche zu fOrdem, widerstreitende in Einklang 
zu bringen. 

So ist die Zahl der abgegebenen Urteile zahllos wie die Moglich
keiten der Triebverbindungen, der Vorgang des Urteilens selbst 
aber ist immer und stets derselbe: Wertsetzen durch Vergleich. 
Irgendeine Einteilung der Urteile in Erkenntnisurteile, okono
mische, religiose Urteile u. a. m. hat keinen Sinn, denn die Urteile 
llnterscheiden sich nicht nach ihrem inneren Wesen, sondem 
lediglich durch die verglichenen GroBen: ob ich in Zoll oder 
Zentimeter messe, der Vorgang des Messens bleibt sich vollig 

1) Vgl. HUSSERL: 1. c. s. 28l. Rechtsprechung der Vernunft. 
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gleich; 0 b ich eine finanzielle Transaktion oder eine religiose Be
wegung beurteile, das Urteilen als seelischer Vorgang wird stets 
als derselbe erlebt. 

So konnen wir ebenso von einer unendlichen Anzahl von Ur
teilen reden, als stets nur von einem einzigen, je nachdem wir die 
zeitliche Wiederholung oder die sich stats gleichbleibende Eigenart 
des Vorganges im Auge haben; ahnlich wie wir vom "Menschen" 
als einer scharf umrissenen, stats gleichen Art oder von "den 
Menschen" als einer Vielzahl von Individuen sprechen. 

Wenn wir Triebe in ihrer Wirkung im Individuum vergleichen, 
so konnen wir sie lediglich, wie Krii.fte in der Physik, nach ihrer 
Starke messen; Urteile werden aber nach der Richtigkeit des 
gefundenen Werts gewogen. Ein Trieb ist da oder nieht, ein Urteil 
ist richtig oder falsch, je nachdem der gefundene Wert vorhanden 
ist oder nicht. 

Fiir die Fahigkeit der einzelnen, richtige Urteile zu finden, 
besitzt die Sprache eine Reihe von Ausdriicken: Kritik, "Ober
legung, Verstand, Klugheit u. a. m. Sie aHe besagen dasselbe. 
Der nur feinem Sprachgefiihl zugangliche Unterschied zwischen 
diesen Ausdriicken liegt in auBeren Dingen: Man wendet sie an, 
wenn es sich um Dinge des auBeren Lebens handelt, Verstand und 
Klugheit; oder man will das Zeitmoment betonen: "Oberlegung; 
oder man nimmt den Inhalt des zu erwartenden Werturteils 
vorweg: Kritik. 

Urteile schlechthin ist auch das, was die Umgangssprache 
Gefiihle nennt; es sind Urteile, die uns nicht geniigend begriindet 
scheinen oder deren Begriindung wir oft nur nicht sprachlich 
formulieren k6nnen. 

Diese Begriindung des Urteils nun Hegt in der Wahrnehmung. 
Wahrnehmung aber ist selbst wieder Urteil oder enthalt Urteil: 
sie ist das Urleil iiber einen Reiz und zwar gleichermaBen, ob der 
Reiz von der Seele oder von auBen kommt. Jeder Reiz, der die 
Seele trifft, wird vergIichen und bewertet und dadurch, daB wir 
die Reize solchermaBen unserem seelischen Besitz einordnen, ver
kniipfen wir das I c h mit Raum und Zeit. Wo uns ein Urleil 
iiber Raum und Zeit nicht moglich iet, verlieren wir die Orientie
rung, wir werden ratIos, verwirrt. 

Das hat jeder Wanderer schon erlebt, wenn er statt der er-
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warteten Waldwiese ein Dorf erblickt oder auf unbekannten 
Pfaden plotzlich einen See durch die Zweige schimmern sieht. 
Die einsetzende Verwirrung und Ratlosigkeit ist im zweiten Fall 
urn so groBer, als wir zunachst nicht einmal die rein physikalischen 
Erscheinungen (Glanz, scheinbare Horizontlosigkeit) zu deuten, 
d. h. zu beurteilen vermogen. Wir stehen einem schlechthin nicht 
zu Bewaltigenden gegeniiber, bis das Urteil aufs neue einsetzt 
und das Gegebene einordnet. -

Liegt die Begriindung jeden Urteils in Wahrnehmungen, so 
sind seine MaBstabe, sein Kodex gewissermaBen, die Vorstellungen 1) 

-imd Begriffe. Und wie in der Wahrnehmung steckt auch in diesen 
bereits Urteil: Sie sind gesammelte Wahrnehmungen und Urteile. 
Aus den zahll08en Wahrnehmungen von Hausern bilde ich die 
Vorstellung: Haus. Diese Vorstellung, die nichts ist als das Urteil, 
daB aIle Hauser irgendwie zusammengehoren, kann nun mit 
anderen Vorstellungen zu Begriffen zusammentreten, ein Teil
begriff werden: so kann die Vorstellung Haus je nach dem Zu
sammenhang ein Teil des Begriffs Gebaude, Kunstwerk oder 
Wohnstatte werden. 

Es ist nun klar, daB Wahrnehmungen, Vorstellungen, Begriffe, 
Urteile, zu ihrem Zustandekommen nicht bloB augenblicklich 
gegenwartiger seelischer Inhalte bediirfen, so wie Assoziationen, 
Mfekte, Triebe aus augenblicklic1?-en Reizen quellen, sondern 
daB sie nicht denkbar sind ohne die Moglichkeit, friihere, zu
riikliegende seeliche Inhalte, friihere Wahrnehmungen usw. wie
der heranziehen zu konnen. Diese Moglichkeiten nennen wir 
Gedachtnis oder Erinnerungsvermogen. 

Wenn wir friiheres Geschehen unter dem GesichtBpunkt eines 
Urteils verwerten, haben wir eine Erinnerung. Wir konnen diese 
absichtlich hervorrufen, wenn Assoziationen, d. h. aus dem Trieb
leben quellende seelische Verbindungen, die Vergangenes ent
halten, zum Gegenstand eines Urteils werden, so haben wir eine 

1) Das Wort Vorstellung wird in verwirrender Weise hiiufig im Sinne 
von Erinnern gebraucht. Das Rauptwort Vorstellung besagt aber etwas 
ganz anderes ala das Zeitwort vorstellen. Das letztere ist allerdings synonym 
mit Erinnern, insofern sich mir stets, wenn ich mir ein Raus vorstellen will, 
nicht ein Raus ganz allgemein, BoudOIn ein ganz bestimmtes, in der Wirklich
keit vorhandenes (oder vorhanden gewesenes) zeigt. Das sind zwei ganz 
verschiedene Dinge, die man streng auseinanderhalten muD. 
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Erinnerung. Es gibt aber kein Erinnem ohne Urteil, und kein 
Urteil ist denkbar ohne Erinnerung. Darin liegt der enge Zu
sammenhang zwischen Urteil und Gedachtnis begriindet, den das 
Geschehen bei der seelischen Krankheit bestatigen wird (s. 
III. Teil). 

Das Urteilsvermogen ist entwicklungsgeschichtlich eine viel 
jiingere seelische Seite als das Triebgebiet. Beim kleinen Kind 
mag es etwa einsetzen in der Zeit, wenn sich die Sprache bildet. 
1m Tierreich haben Saugetiere und Vogelsicher ein ausgesproche
nes Urteilsvermogen; und stets ist das Gedachtnis entsprechend 
entwickelt. - DaBdas Urteilsgebiet bei den Fischen sehr schwach 
entwickelt ist, zeigt der Hecht, der zum zweitenmal anbeiBt, 
trotzdem der Angelhaken ihm im Raehen sitzt, den er unmittelbar 
vorher abriB. Dies Tier ist lediglich vom FreBtrieb besessen, der 
es blindwiitend zufahren laBt, ohne daB das eben Erlebte zu 
einem Urteil verwendet werden Mnnte. - Man kann vielleicht 
sagen, daB die Ausbildung des Urteils mit der Entwicklung des 
GroBhims (die beim Neugeborenen ja Hi.ngst nicht abgeschlossen 
ist) parallel geht. Die Tatsache, daB wir im Neugeborenen ein 
Wesen ohne Urteil und Gedachtnis, ein reines Triebwesen zu 
sehen haben, widerlegt die Moglichkeit der Geburts- und friihesten 
Kindheitserinnerungen, mit denen die Schulpsychoanalyse ar
beitet. 

Raben wir das Urteilsgebiet als ein verhaltnismaBig spat in 
die Erscheinung tretendes erkannt, so folgt daraus, daB aIle hohe
ren seelischen Eigenschaften ohne Urteil und Gedachtnis nicht 
moglich sind. 

Das gilt von der Religion, deren letzte QueUe das Wissen um 
ein lrrationales ist, und die daher ein recht hochentwickeltes Ur
teilsvermogen voraussetzt, wie wir es uns auch bei den hochst
stehenden Tieren nicht vorstellen konnen und selbst bei primi
tiven Volkern vermissen. Das gilt aber insbesondere yom lch
erleben selbst. Wohl steht das lcherleben als eine schlechthin 
erlebte Tatsache auBerhalb jeden Vergleichs, trotzdem ist die 
Scheidung in lch und Nichtich logisch ein Urteil; das lcherleben 
ist also ein logisches, obschon nicht ein empirisches Urteil; ein 
Urteil, das nicht gewonnen, sondern nur erlebt wird. Diese Fest
stellungen begriinden gleichermaBen sowohl die Unvergleichlichkeit 
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des Icherlebens, wie seine ZugehOrigkeit zum Urteilsgebiet. 
"Ober den Zeitpunkt seiner entwicklungsgeschichtlichen Ent
stehung ist schwer etwas zu sagen, sicher ist nur, dal3 er sehr spat 
entsteht, beim Kinde wohl etwas nach dem ersten Urteilen; wie 
weit wir im Tierreich ein Ichbewul3tsein anzunehmen haben, 
lal3t sich schlechterdings auch nicht annahernd angeben. 

Vom Icherleben scharf zu trennen ist das Bewul3tsein1). Mit 
Bewul3tsein bezeichnen wir die Menge von Wahrnehmungen, Vor
stellungen, Urteilen, die gleichzeitig beim Individuum moglich 
sind. Bewul3tsein entspricht also in gewissem Sinne dem Tempe
rament auf der Triebseite. Die Unterschiede im BewuBtsein liegen 
nicht so sehr zwischen den verschiedenen Individuen, als im 
Einzelich selbst. In der Miidigkeit sind nur wenige Urteile gleich
zeitig moglich; ahnlich verhiilt sich der, dessen ganze Urteilssphare 
auf ein einziges Gebiet festgelegt ist: der Gelehrte, der Kiinstler, 
den eine Frage festhalt, kann dariiber Raum und Zeit ver
gessen: er bringt nur Wahrnehmungen und Urteile aus dem 
ihn gerade beschaftigenden Gegenstand hervor, so dal3 er auf 
einen von aul3en Beobachtenden einen benommenen Eindruck 
macht. 

Die Fahigkeit nun, das gesamte Urteilsgebiet auf einen Punkt 
zu konzentrieren, nennen wir Aufmerksamkeit. Sie ist die Um
kehrung, der Reziprok des Bewul3tseins; so daB sich der Satz 
ergibt: Je aufmerksamer ein Individuum ist, desto eingeengter 
ist sein BewuBtsein. 

c) Triebe und Urteile. Haben wir eben das Urteilsgebiet als 
ein dem Triebleben iibergeordnetes kennengelernt2), so zeigt sich 
aber, sob aId wir Urteile und Triebe auf ihre verbundene Wirksam
keit im Individuum hin priifen, dal3 diese Darstellung nur bedingt 
richtig ist. Sie widersprache auch den anfangs ausgesprochenen 
Satzen, dal3 das Ich stets nur ein Unteilbares, Ganzes ist und dal3 
der Kern der Personlichkeit stets im Triebleben liegt. Tatsachlich 
steht das Urteil, weit entfernt, Herr der Triebe zu sein, vielmehr 

1) Eine haufig nachzuweisende Vei-wirrung dieser beiden Begriffe wird 
durch den Sprachgebrauch begiinstigt, insofern man meist statt yom Ich
erleben vum IchbewuBtsein spricht. IchbewuBtsein und BewuBtsein haben 
aber gar nichts miteinander zu tun. 

2) Diese Darstellung entsprii.che etwa der von SCHILDEBa Idealich. 
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ganz in deren Dienstl). Es ist, urn ein Bild zu gebrauchen, nicht 
so, daB das Schiff, dessen Motor die Triebe sind, nun von den 
Urteilen beliebig gesteuert werden k6nnte, sondern die Fahrtrich
tung geben durchaus die Triebe an, und nur die feinere Steuerung, 
das Umgehen unmittelbarer Gefahren, ist Sache des Urteils. 
Konkrete Beispiele m6gen erlautern, wie das Urteil im Dienst 
der Triebe verwandt wird. 

In keiner menschlichen Gesellschaft kann das Geschlechts
objekt einfach in Besitz genommen werden, der Geschlechtstrieb 
sich hemmungslos ausleben. Das Urteil nun zeigt die Wege, die 
zum angestrebten Ziel fUhren. - Oder: Wer heute nach politischer 
Macht strebt, wird wohl kaum nach einer Konigskrone greifen, 
das Urteil wird ihm sagen, daB EinfluB gegenwartig nur iiber 
politische Parteien oder wirtschaftliche Verbande zu erreichen 
ist. In beiden Fallen ist der Trieb das Primare, das Urteil wirkt 
nur durch sekundare Modifikation. 

So wird das Verhaltnis der Urteile zu den Trieben durch den 
Satz gekennzeichnet: Wir urteilen iiberhaupt nur, wo Triebe 
(oder Affekte) es verlangen. Ein Urteil, an das wir nicht triebhaft 
gebunden sind, ist fUr uns wert- und sinnlos, wir k6nnen nichts 
damit anfangen. Die Temperatur eines beliebigen Sterns wird 
den meisten Menschen hOchst gleichgiiltig sein, wahrend die gleiche 
Feststellung an der Sonne fast iiberall auf eine gewisse Teilnahme 
rechnen kann, weil eben fast jeden mit dem Tagesgestirn irgend
welche triebhaft-affektive Bindungen verkniipfen. Das gleiche 
sehen wir bei rein logischen Gedankenentwicklungen. Die Urteile, 
die gewonnen werden, sind richtig, aber fUr die meisten v6llig 
gegenstandslos. Das gilt nicht nur fiir Urteile aus dem eigentlichen 
Gebiet der Logik im engeren Sinn, sondern kann bei jedem Urteil, 
das aus rein logischen Gesichtspunkten entwickelt wurde, klar 
werden: das Ergebnis mag logisch noch so richtig sein, wenn es, 
wie so oft, ohne Beziehung zu unserem Triebleben ist, wird es fiir 
uns unbrauchbar. 

Und weiter: Triebe veranlassen nicht nur Urteil, sondern sie 

1) SPRANGER: l. c. S. 122. "Jedoeh ist das wirkliche Erkennen zu keiner 
Zeit in seiner reinen Aktstruktur herausgearbeitet, sondern es bleibt immer 
verflochten mit asthetisehen, religiosen und okonomisehen Motiven", d. h. 
in unserer Ausdrueksweise: mit triebhaften Einstellungen. 
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falschen es auch, und zwar eben dann, wenn das nach logischen 
Gesetzen zu findende Urteil nicht im Einklang mit unserem Trieb
leben stehen wiirde. Es wird dann an Stelle des richtigen einfach 
das gewiinschte Urteil gesetzt. Das Sprichwort: Liebe macht 
blind laBt sich erweitem: Triebe machen blind. 

Damit wird eben gesagt, daB alle BewuBtseinsinhalte (als die 
Summe aller, dem Urteilsgebiet entstammender seelischer Vor
gange) durch triebhafte Einstellungen bedingt sind. Begriffe, 
bei denen die triebhaft-affektive Wurzel besonders deutlich ist, 
nennen wir Schlagworter, die es durchaus nicht nur im politischen, 
sondem ebenso im wissenschaftlichen Leben gibtj solche Begriffe 
werden daher auch in erster Linie gar nicht als Gegenstande des 
Urteils, sondem als affektive Reize gewertet. 

Diese Triebgebundenheit jeden Urteils gibt den Schlussel zu 
vielen, zunachst un verstandlichen Erscheinungen: Der Gelehrte, 
der trotz aller uberzeugender Gegenbeweise eine von ihm auf
gestellte Theorie nicht fallen liiBt, wird durch seinen Geltungs
(Macht-)trieb dazu verleitet. Erst wenn er selbst einen Ausweg 
findet, wird er seine alte Ansicht zugunsten seiner neuen lassen; 
nicht, weil er sich "nun doch" uberzeugt hat, sondem weil sein 
Geltungstrieb durch die neu von ihm gefundene Losung be
friedigt ist. 

Und wie das Einzelurteil durch Triebe bedingt wird, so wird 
auch die Zahl der Urteile, d. h. BewuBtsein und Aufmerksamkeit 
durch triebhafte Bindungen bestimmt. Nur ein starker Trieb ver
mag die Aufmerksamkeit streng auf einen Punkt zu bannen, 
eine Menge wirksamer, rasch wechselnder Triebe bedingt zahl
reiche, gleichzeitige oder rasch sich folgende. Urteile, d. h. ein 
weites BewuBtsein. 

Da aber mit zahlreichen Urteilen, als deren Voraussetzungen 
und Folgen, stets zahlreiche Wahrnehmungen und Erinnerungen 
verbunden sind, so folgt hieraus, daB auch diese letzten Endes 
triebgebunden sind. Und genau wie bei den Urteilen kOnnen wir 
sagen: Es wird nur da wahrgenommen und erinnert, wo Triebe 
es verlangen, und auch die Wahmehmungen und Erinnerungen 
werden durch die Triebe gefalscht. 

Die durch Stimmungen (Affekte) bedingten Erinnerungs
tauschungen sind im taglichen Leben so haufig, da~ sich ein weite-
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res Eingehen hierauf eriibrigt. Jeder Mensch, der gewohnt ist, 
psychologisch zu beobachten, hat sie an sieh und anderen immer 
wieder bemerkt. Und um iiberhaupt erinnerungsfahig zu sein, 
bedarf ein seelisehes Ereignis immer einer gewissen minimalen 
Trieb- und Affektstarke; Vorgange, die das Minimum nieht er
reiehen, werden ohne Zweifel vergessen. Es ist also sieher nieht 
richtig, daB sehleehterdings alles, was wir je erlebt haben, er
innerungsfahig ist; zweifellos geht aber die Erinnerungsfahigkeit 
viel weiter, als man zunachst anzunehmen geneigt ist. Das beweist 
die alltagliche Erfahrung, daB unter Umstanden "liingst Ver
gessenes" uns wieder gegenwartig werden kann. 

Wenn ich auf der StraBe gehe und Hunderten von Mensehen 
begegne, die mir gleichgiiltig, d. h. triebhaft-affektiv indifferent 
sind, so werde ich diese hundert Gesichter sieher vergessen, £ant 
mir aber einer unter den Hunderten auf, d. h. wirkt ein Gesicht 
irgendwie auf mein Triebaffektleben, so bleibt dies erinnerungs
fahig, auch wenn die Erinnerung jahre- und jahrzehntelang ruht. 
Die Umstande, die solch eine ruhende Erinnerung wecken, sind 
immer diesel ben Affekte, die mir die betreffende Tatsache erinne
rungsfahig maehten. 

Steht Erlebtes im Gegensatz zu unserem Triebleben, so kann 
es deshalb u. U. iiberhaupt nicht erinnert, d. h. zum Gegenstand 
eines Urteils gemacht werden (wahrend seine Wirkung auf die 
Seele damit keineswegs ausgesehaltet ist); Die Erinnerung ist 
"verdrangt", und es kann umstandlicher analytischer Arbeit 
bediirfen, eine solehe Erinnerung "ins BewuBtsein", d. h. in die 
Urteilssphare zu heben. 

Aueh wie die Triebe (Affekte) die Wahrnehmung falsehen, 
erlebt jeder taglich: Wenn ieh jemand erwarte, so glaube ich den
selben in allen moglichen Leuten zu erkennen, die in Wirkliehkeit 
niehtdie geringsteAhnliehkeitmit ihmhaben, oder jedes beliebige 
Gerauseh deute ieh als die Schritte des Erwarteten, als sein Klopfen 
an der Tiir und a. m. Aueh die wissenschaftliehe Beobaehtung 
hat unter dieser triebbedingten Wahrnehmungsfalsehung zu 
leiden: Ein Arzt, der auf ein Heilmittel eingesehworen ist, wird 
wohl kaum jemals einen Fall damit behandeln, wo nieht wenigstens 
eine "voriibergehende Besserung" damit erzielt wurde. 

Die Wahrnehmungstausehung kann, wenn nur die Triebe 
Wildermuth, Seele. 2 
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stark genug sind, so weit gehen, daB Wahrnehmungen und 
zwar ganz verwickelte gemacht werden, wo gar keine Erschei
nungen sind, dann liegt eine echte Sinnestauschung (Hallu
zination) vor. 

Hier klafft Erleben und Wirklichkeit auseinander, denn wir 
empfinden Wahrnehmungen und Erinnerungen als objektiv, d. h. 
als auBer una liegend, unaerem seelischen EinfluB entzogen, wir 
ruhlen una daher durch Wahrnehmung gebunden, und zwar um 
so starker, je mehr diese Wahrnehmung (oder Erinnerung) affekt
betont, d. h. also, um so weniger sie in Wahrheit objektiv ist. 
Wenn ich einen Vogel sehe und fiir eine Taube halte, so werde ich 
mich leicht anders belehren lassen, falls rnir der Vorgang gleich
giiltig ist; ich werde meine "objektive" Wahrnehmung aufs 
auBerste verteidigen, wenn diese Wahrnehmung irgendwie fiir 
mich affektbetont ist, wenn ich z. B. scharfe Augen oder gute 
Kenntnisse mit meiner Beobachtung darlegen wollte_ Ganz das
selbe gilt von der Erinnerung. Daher riihrt auch die vollige Un
moglichkeit, Geisteskranke (s. III. Teil) von der Unwirklichkeit 
ihrer Sinnestauschungen und Erinnerungsfalschungen, die samt
lich affektbetont sind, zu iiberzeugen. 

Bei Wahrnehmungstauschungen spielt natiirlich die Storung 
der Aufmerksamkeit, von der wir oben sprachen, eine wichtige, 
haufig eine entscheidende Rolle. Die Storung der Aufmerksam
keit, Wahrnehmung und Gedii.chtnis wirken zusammen, um z. B. 
Zeugenaussagen iiber ein und denselben Vorgang so merkwiirdig 
widersprechend zu machen, so sehr widersprechend, daB ein Vor
gang um so unerklarter bleibt, je mehr Zeugen vorhanden sind, 
und natiirlich wiederum um so mehr, je starker die Beteiligten am 
Vorgang affektiv Anteil nehmen, wie z. B. an politischen Ereig
nissen. So kann aus der sehr umfangreichen Memoirenliteratur 
iiber den Beginn des Weltkrieges jeder genau das herauslesen, 
was ihm paBt. 

Je starker eben Triebe und Mfekte sind, um so machtiger 
ist ihr EinfluB auf das ganze Ich, so daB schlieBlich aIle seelische 
Erfahrung nur im Sinne der herrschenden Triebe gedeutet wird. 
Es ist haufig nicht so, daB das Individuum traurig wird, well sein 
Urteil zu traurig machenden Ergebnissen kommt, sondern weil 
es traurig ist, zeigt sein Urteil ihm alles traurig. 
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So sind Urteile und Triebe miteinander verschraubt, die Triebe 
aber sind stets die starkeren. 

Aber wie sehr auch Triebe und Affekte fiir das ganze Seelen
leben Richtung gebend sind, so steckt doch umgekehrt wieder in 
fast allem seelischen Geschehen Urteil. Dies gilt schon von den 
ganz einfachen Assoziationen. Wenn ich assoziiere rot-blau, 
so liegt darin das Urteil, daB Rot eine Farbe ist und dementspre
chend "falit mir" eine andere Farbe "ein". Wenn aber ein fiir 
mich affektiv bedeutsames Wort fallt, so assoziiere ich nicht nach 
dem naheliegenden Urteil, sondem nach einer durch den be
riihrten Affekt bedingten Richtung; assoziiert z. B. jemand auf 
rot-Kleid, so ist klar, daB in seinem Triebleben ein rotes Kleid 
eine Rolle spielt. Eben durch die Abweichungen vom Urteil, 
durch solche Triebdurchbruche erhalten die Assoziationsversuche 
ihren Wert. 

Und ebenso lassen sich in jeder Handlung Elemente aus dem 
Urteilsgebiet nachweisen. Wer im Jahzorn, wo allein der Affekt 
zu herrschen scheint, ein Beil ergreift, um den Gegner nieder
zuschlagen, zeigt darin Urteil, daB er die wirksamste erreichbare 
Waffe auswahlt und sich nicht etwa mit einem Stuck Holz be
gnugt. 

Bei den gewohnlichen Handlungen des taglichen Lebens ist 
der Anteil der Urteilssphare ein unendlich viel groBerer, wir 
sprechen dann von Willenshandlungen, ohne das sich naturgemaB 
eine scharfe Grenze nach den Triebhandlungen zu ziehen lieBe. 
Es handelt sich bei beiden nur um ein Mehr oder Weniger, was 
unter Umstanden gerichtliche Entscheidungen, die Triebhand
lungen milder zu beurteilen pflegen, auBerst schwierig machen 
kann. 

Je mehr das Urteilsgebiet an einer Handlung beteiligt ist, 
desto genauer muB dann Wahrnehmung der Umstande, desto 
klarer muB die Erinnerung daran sein, Jenn Erinnerung und 
Wahrnehmung bilden mit dem Urteil je eine unzertrennliche 
Einheit. Deshalb pflegt man an ausgesprochenen Triebhand
lungen, bei denen das Urteil eine ganz untergeordnete Rolie spielt, 
keine Erinnerung zu haben. 

Um so scharfer ist aber auch die ebenfalls in der Urteilssphare 
wurzelnde Ichempfindung. Je mehr Urteil, desto mehr erlebe 

2* 
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ich mich als frei Handelnden. Wir wahlen nach freier Uberlegung 
auf Grund unseres Urteils aus mit dem charakteristischen Emp
finden, wir konnten, wenn unser Urtell zu einem anderen 
Ergebnis gekommen ware, ebenso gut eine andere Handlung 
wahlen, im Gegensam zu den Triebhandlungen, bei denen die 
iibermachtige, das Urteil und das mit ihm verkettete Icherleben 
beiseite drangende Triebstarke gelegentlich als Zwang empfunden 
wird. Wir waren auch bei den Willenshandlungen in der Tat frei, 
wenn nicht unser Urteil selbst wieder triebgebunden ware, so daB 
wir tatsachlich immer nur so handeln konnen, wie wir unserer 
Natur nach mussen. 

iller ist also der Zwiespalt zwischen Erleben und Wirklichkeit 
ein umgekehrter, wie eben bei den Wahrnehmungen gezeigt wurde; 
dort f\ihlen wir nur durchs Objekt gebunden, wahrend wir sein 
Dild tatsachlich subjektiv verandert unserem seelischen Desitz 
einordnen, in unserem Willen aber fiihlen wir uns vollig frei, 
wahrend wir in der Tat gebunden sind. 

3. Iodividualitat uod Typus. 
Trotz der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit jeden Indi

viduums kann man aus der uniibersehbaren Menge von Individuen 
verschiedene Typen herausbilden, die bei allen immer vorhandenen 
Unterschieden im einzelnen sich doch im groBen ganzen ahnlich 
verhalten. Man muB sich freilich bewuBt bleiben, daB diese Typen 
stets nur Schemata darstellen, die der Wirklichkeit nur ganz un
gefahr gerecht werden konnen1). 

Diese Typenbildung kann nach verschiedenen Gesichtspunkten 
erfolgen. 

Zunachst bestehen typische Unterschiede zwischen Mann und 
Weib. Beim Weib herrscht der Geschleehtstrieb und dessen Ab
kommlinge unbedingt vor; in noch viel starkerem MaB als beim 
Mann driickt die Sexualitat der Personlichkeit ihren Stempel 
auf. Deim Mann. sind die Triebe gleichmaBiger entwickelt; sein 
Urteil, nicht von vornherein in einer einzigen Richtung festgelegt, 
ist deshalb umfassender. Deim Mann pflegen die Triebrichtungen 
ferner mehr in positivem, bejahendem Sinn zu liegen (beim Ge-

1) SPRANGER: l. c., S. 385, nennt sie theoretische Rationalisierung. 
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schlechtstrieb ganz deutlich und allgemein bekannt); daraus 
ergibt sich eine groBere Aktivitat, ein starkeres nach auJ3en Wirken 
als beim Weib, dessen Triebleben mehr nach dem negativen Pol, 
dem Personlichkeitsaufgeben hin drangt. Kampfen und Opfem, 
das sind die beiden Schlagworter, in die man das typische Wesen 
von Mann und Weib pressen kann; doch handelt es sich selbst
verstandlich nur um ein Mehr oder Weniger auf jeder Seite, und 
Ausnahmen von der Regel gibt es ubergenug. 

Uralt ist die Einteilung der Menschen in Melancholiker, 
Sanguiniker, Choleriker und Phlegmatiker. Sie trifft 
manches Rechte, ist aber insofem schief, als nicht Vergleichbares 
zusammengesteHt wird: Fur den Melancholiker und Sanguiniker 
ist der vorherrschende Affekt, fUr den Choleriker und Phlegma
tiker das Temperament das maBgebende, so daB also z. B. ein 
Phlegmatiker sowohl ein Melancholiker als auch ein Sanguiniker 
sein kann. 

SPRANGER stellt in seinen "Lebensformen" sechs Typen auf: 
der theoretische, der okonomische, der asthetische, 
der soziale Mensch, der Machtmensch und der reli
giOse Mensch. Sie sind nach ihrer SteHung im sozialen Organis
mus gebildet. KRETSCHMER wieder leitet seine Typen1), die 
gegenwartig, zumal beim Arzt, die meiste Geltung und Ver
breitung haben, von Typen her, die er bei Geisteskranken gefunden 
hatte. Es wird daher bei den "Geisteskrankheiten" (III. Teil) 
noch davon zu reden sein. 

Diese wenigen hier erwahnten Typenbildungen zeigen, daB 
die Zahl der moglichen Typen eine unbegrenzte ist, je nach den 
Gesichtspunkten, von denen die Typenbildung ausgeht, immer 
wieder konnen andere Seiten des seelischen Geschehens und 
Verhaltens zum Vergleich herangezogen werden. 

Aber nicht nur zwischen Gruppen von Individuen finden sich 
typische Gegensatze, sondem jedes Einzelindividuum macht im 
Lauf seiner Entwicklung gewisse typische Veranderungen durch. 
Diese Veranderungen sind so regelmaBig, daB wesentliche Ab
weichungen vom Alterstypus als krankhaft gewertet werden. 

Am Uranfang des Lebens steht der Selbsterhaltungstrieb, die 

1) In "Korperbau und Charakter". 
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andem Triebe wachsen hinzu, verzweigen und spezialisieren sich, 
das Urteil wird gebildet, mit ihm erweitert das Gedachtnis den 
Gesichtskreis des Individuums. Mit dem AbschluB der Urteils
bildung hat die geistige Entwicklung der Personlichkeit einen 
gewissen AbschluB erreicht. Mit zunehmendem Alter lassen die 
Triebe nach, zuerst erlahmt der Geschlechtstrieb, und je mehr 
die Triebe an Kraft einbiiBen, um so ruhiger wird das Individuum, 
um so starker und verhaltniemaBig selbstandiger macht sich das 
Urteil. Man nennt diesen Zustand die Abgeklartheit des Alters. 
Freilich ergibt sich als selbstverstandlich, daB dieser oft ge
priesene Zustand infolge des Erlahmens der Triebkrafte eine leben
dige Teilnahme des Individuums am Leben unterbindet; es ist 
der "miide Greis", den alle Erfahrung nicht mehr dazu bringt, 
gestaltend einzugreifen. Der Zuwachs an Urteil und Erfahrung 
bleibt steriP). 

Neben dieser typischen Entwicklung geht nun eine individuelle 
nebenher, verstarkt und schwacht die allgemeine ab: das ist die 
Umbildung, die die Personlichkeit durch Umwelteinfliisse er
leidet. Der Grundstock der Personlichkeit bleibt zwar stets der
selbe, die einzelnen Elemente aber erfahren je nach dem Lebens
schicksal eine verschiedene Ausbildung. Die Triehe werden in 
verschiedener Art abgewandelt, das Urteil nach verschiedener 
Richtung hin vertieft, das Gedachtnismaterial in immer anderem 
Sinn erweitert. 

Jedes Individuum hat sein besonderes Schicksal, es gibt nicht 
zwei, deren Erleben ganz genau dasselbe ware; das liegt nicht 
nur in den verschiedenen Wirkungen der Umwelt, sondem viel
mehr in den Verschiedenheit der seelischen Anlagen. Denn alle 
Umweltverhaltnisse wirken ja auf die Seele bereits ala seelische 
Inhalte, da ja Assoziationen und insbesondere Wahrnehmungen 
schon seelische Inhalte2}, d. h. bereits in einer individuell-spezi
fischen Weise von vornherein festgelegt sind. 

Andererseits hinterlaBt nun alles seelische Geschehen eine 
Veranderung im seelischen Aufbau; nichts, was einmal war, geht 

1) Vgl. JASPERS: 1. c., S. 220. " 
2) Vgl. KRONI!'ELD: 1. c. S. 182. Was nun die Arlen der Reize ••• an

belangt, so rouB . . • betont werden, daB wir sie inBgesarot und restlos als 
psychische Reize aufiassen. 



Individualitat und Typus. 23 

wirkungslos am Ich voruber. Nicht alles Zuruckliegende ist 
erinnerungsfahig, damber wurde oben gehandelt, das aber schlieBt 
nicht aus, daB alles Geschehen wirksam ist. Es gibt daher keine 
"Reaktionen" in dem Sinn, daB nach Ablauf eines seelischen 
Aktes das lch gewissermaBen zum Ausgangspunkt zumckkehrt, 
sondern jede Reaktion hinterlii..6t eine untilgbare Spur. Bei schwe
ren seelischen Erschlitterungen ist dies bekannt und einleuchtend, 
aber auch von den tausend kleinen Erlebnissen des Alltags geht 
keines ohne bleibende Veranderung an der Seele vorbei und ver
andert so seinerseits wieder die Voraussetzungen fUr die folgenden 
Vorgange, so daB ein Mensch niemals gleich auf den gleichen Reiz 
reagiert. 

Wenn die Umwelteinflusse irgendwie planmaBig wirken, spricht 
man von Erziehung. Sie kann eine gewollte oder ungewollte, aua 
den Verhaltnissen entspringende sein. 

Bei der gewollten ist zweierlei zu unterscheiden: Erstens die 
auBere Dressur, die sich lediglich auf die formale AuBerung der 
Triebe erstreckt, und zweitens die eigentliche Erziehung, d. h. 
die Beinflussung des Trieblebens im Sinne sittlicher Wertungen. 
Von der Erziehung, die sich ausschlieBlich ans Triebleben wendet, 
zu trennen, ist die Schulung der Urteilssphare, die man als Aus
bildung bezeichnet, diese wirkt nur wie jeder andere Umwelt
faktor indirekt auf die Erziehung ein. Es wird bei den aktuellen 
Debatten liber Schulfragen haufig auBer acht gelassen, daB der 
Lernstoff der Schule nicht zum Zweck irgend einer Ausbildung, 
sondern in erster Linie als Erziehungsmoment zu werten ist. 

Der Vorgang bei der Dressur ist naturgemaB ein einfacher und 
laBt sich deshalb weit ins Tierreich hinab durchflihren, es handelt 
sich hier lediglich darum, die ungewollten AuBerungen von Trieben 
durch Strafen und Belohnungen dadurch zu unterbinden, daB 
das Individuum regelmaBig bei einer TriebauBerung Unlust, bei 
der andern (gewollten) Lust zu erwarten hat und infolgedessen 
die ungewollten TriebauBerungen unterdriickt. 

Dadurch wird der Trieb selbst natlirlich nicht aus der Welt 
geschafft, und sob aId der Druck wegfallt, wird er wieder zum 
Durchbruch kommen. Die eigentliche Erziehung hat sich zum 
Ziel gesetzt, das Triebleben selbst zu wandeln. Das kann nach 
dem oben liber Triebe Gesagten nur in sehr unvollkommener Art 
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und Weise moglich sein. N ur in sehr bescheidenem MaG ist ein zu 
frillies Erwachen mancher Triebe (Geschlechtstrieb) zu ver
hindern, kann ein "Oberhandnehmen eines Triebes (Erwerbstrieb) 
vereitelt werden, indem auf Beteiligung h6her gewerteter Triebe 
groGerer Lustgewinn gesetzt wird. N oeh am ehesten ist es dankbar, 
die individuelle Ausbildung vorhandener Triebe zu beeinflussen, 
z. B. indem man die Befriedigung vorhandenen Maehttriebs in 
guter Leistung statt ersehleiehender Streberei suchen lehrt. 
SchlieBlieh aber findet jede Erziehung in der eingeborenen un
veranderlichen Struktur ihre uniibersteigbare Sehranke1). 

Man muG freilich, das ist nach dem eben Gesagten klar, den 
Begri£f der Struktur in der Psychologie anders begrei£en als in der 
Technik. Nicht unveranderlich starr stellt sich das Individuum 
als stets dasselbe dar, denn Umwelteinfliisse arbeiten unausgesetzt 
an seiner Umwandlung. Struktureinheit heiBt nieht Einheit des 
"So Seins" sondern Notwendigkeit des "So Werdens". Ein 
beliebiger seelischer Zustand in einem beliebigen Augenblick 
sagt iiber den seelisehen Aufbau gar niehts aus, wenn ieh nicht 
seine Entstehung begrei£e. Um Begri£fe aus der Physik zu ge
brauchen: Nieht die Statik in einem Moment, sondern die Kinetik 
unter dem EinfluB aller denkbaren Krafte gibt AufschluB iiber 
die seelisehe Struktur. Nieht einem starren Kristall ist der Aufbau 
einer Seele zu vergleiehen, sondern dem lebendigen, flieBenden 
Wasser, dessen Anbliek sieh andert von Sekunde zu Sekunde, 
wahrend der FluB doeh in J ahrtausenden derselbe bleibt. 

II. Seele und Welt. 
1. leh und Niehtieh. 

Mit dem leh ist ein Niehtich selbstverstandlich gegeben. 
Dureh die Triebe ist das lch an das Niehtieh gebunden, die Triebe 
sind bestimmend, wie fiir jedes seelisehe Gesehehen iiberhaupt, so 
aueh fiir das Verhalten des leh zum Nichtieh. Der Selbsterhal
tungstrieb will das leh vor dem Niehtieh sehiitzen, der Gesehleehts
trieb will das Niehtieh als Objekt sexueller Lust besitzen (bzw. 
von ihm besessen werden), der Maehttrieb in seinen beiden Polen 

1) SPRANGER: I. c. S. 348. Die Erziehung kann nur Mogliehkeiten bieten 
und herauslocken, nicht beliebig formen und einpflanzen. 
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erstrebt eine Bindung als Herrscher oder Diener, der Gemein
trieb sucht ein Verhiiltnis gegenseitiger Deckung zum Nichtich; 
er steht so in einer gewissen Parallele zum Selbsterhaltungstrieb, 
wie der Machttrieb zum Geschlechtstrieb. 

Ein VerhliJtnis des lch zum Nichtich scheint denkbar, das seine 
Wurzel nur in der Urteilssphare des lch hat: Wenn namlich 
das Nichtich Gegenstand des reinen Erkennens fUr das lch ist. 
Aber: Reine Erkenntnis wird ja nur dann erstrebt, wenn es Trieb
befriedigung verspricht, ist also letzten Endes abermals auf Triebe 
zuruckzufUhren und wird durch die gesamte Triebeinstellung 
des lndividuums, wie oben gezeigt, schon im Entstehen ver
fiilscht, gewissermaEen verhogen. Ein absolutes Erkennen, eine 
reine Wahrheit kann es also gar nicht geben. 

Hieraus wird die Relativitat aller wissenschaftlichen Erkennt
nisse verstandlich: Nicht die "Fortschritte der Wissenschaft", die 
wie alle Urteile sekundarer Natur sind, bedingen die Veranderungen 
des wissenschaftlichen Weltbilds, sondern die triebhaften Bin
dungen, die fur Zeitgenossen in weitem MaE ahnliche zu sein 
pflegen. 

Hatte man mittelalterlichen Gelehrten, die philosophisch und 
logisch ausgezeichnet geschult waren, kantische Weisheit geboten, 
sie hatten mit dieser gar nichts anzufangen gewu.Bt; nicht weil 
ihre Urteilskraft dazu nicht ausgereicht hatte, sondern weil ihre 
triebmaBige Einstellung zu allen Fragen eine ganz andere war. 

Entsprechend liegen die Dinge auf kunstlerischem Gebiet. 
Wissenschaftliche und kiinstlerische Au.Benseiter, die die trieb
hafte Einstellung spaterer Geschlechter vorwegnehmen, werden 
eben deshalb von diesen als geistesverwandte Vorlaufer empfunden 
und anerkannt, wahrend die Zeitgenossen sie nicht verstehen 
konnen, sie verlachen und verfolgen. 

Die unubersehbare Mannigfaltigkeit der Triebe ist nichts als der 
Ausdruck fUr die unendlichen Beziehungen zwischen lch und 
Nichtich. Kunstlerisches und wissenschaftliches Erfassen, 
Pflege und Bekampfung, Hinneigung und Absto.Bung, Herrschen 
und Dienen - alles das sind triebgewollte Verhiiltnisse des lch 
zum Nichtich. Und wie die Triebe schwanken, sich ablosen, 
fUr und wider einander streiten, so schwankt auch die Einstellung 
zur Umwelt, und zwar in weitesten Grenzen, im Einzelich sowohl 
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wie in den verschiedenen lndividuen. Einen hei13geliebten Men
schen kann man unter Umstanden bis zu schweren Tatlichkeiten 
hassen; und ein Besitz ist ganz verschiedener Weise schon, je 
nachdem ich die landschaftlichen Reize oder die wirtsehaftliehe 
Rentabilitat im Auge habel). 

Es macht grundsatzlich keinen Untersehied, ob das Nichtich 
als beseelt oder unbeseelt gedacht wirdZ). fiber Wissen um Fremd
seelisches ist sehr viel geschrieben worden3), nirgends aber ist die 
Tatsache erwahnt, daB die Einstellung des lehs zum beseelten 
Nichtich sich nicht von der zum unbeseelten unterscheidet. 

Ein Stuck Natur, das ich liebe, sagt mir unendlich viel mehr 
als ein langweiliger Mensch. Der Abbruch eines mir werten Rauses 
schmerzt mich tiefer als der Tod eines Unbekannten, der mich 
uberhaupt nieht beriihrt. Der Windbruch, der einen mir ver
trauten Wald niededegt, trifft mich mit, wahrend ein Unwetter 
in China, das tausende von Menschenleben vernichtet, mieh vollig 
kalt la13t. (Selbstverstandlich wiirde jemand, der in China war 
oder sonst irgendwelche triebhafte Bindungen dorthin hat, ent
gegengesetzt empfinden.) 

Die Unterscheidungzwischen Beseeltem und Unbeseeltem ist eine 
lediglich urteilsmaBige, also sekundare, also nicht an das innerste 
Wesen der Umweltbeziehungen riihrende. Das zeigt auch die 
Tatsache, daB diese Unterscheidung erst verhaltnismaBig spat 
im Lauf der individuellen Entwicklung in die Erscheinung tritt. 

Fur das kleine Kind ist das Tischeck, an dem es sich stoBt, 
genau so bos wie der Mensch, der es miBhandelt, und der Teddybar 
ein ebenso guter und verstandnisvoller Spielkamerad wie der 
kleine Bruder. Erst ganz allmahlich lernt der Mensch auf Grund 
von Wahrnehmung und Urteillebende, d. h. beseelte Wesen von 

1) HUSSERL: I. c. S. 50. Dabei ist diesa Welt fiir mich nicht do. a.ls eine 
bioBe Sachenwelt, sondern in derselhen Unmittelbo.rkeit aIs Wertwelt, Giiter
welt, pro.ktische Welt. Ohne weiteres finde ich die Dinge vor mir aus
gesto.ttet, wie mit Sachbeschaffenheit, so mit Wertcho.ro.kteren. 

2) SPRANGER driickt das so aus (1. c. S. 43): Ehensowenig aher hat das 
Objekt o.Is solches notwendig eine Seele oder hesteht die Einfiihrung in einem 
Personifizieren. Subjekt der Binfiihrung ist vielmehr eine Art erweiterter 
Phantasieseele. 

3) VgI. die geschichtlich-kritiBche Betrachtung hei KRONFELD (1. c. 
S.277ff.). 
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"toten" Dingen zu unterscheiden. Bis ins Schulalter hinein bleibt 
die Grenze eine flieBende, wie man besonders deutlich am Ver
halten der Madchen zu ihren Puppen sehen kann. 

Und Primitive kommen iiberhaupt nie zu einer scharlen 
Trennung zwischen lebend und nicht lebend. Fiir sie ist alles, was 
selbstandige Bewegung zu zeigen scheint, belebt und beseelt. Die 
Sonne und der fallende Stein, die ziingelnde Flamme wie der 
redende Mensch. Auf hoherer Kulturstufe bleibt diesen scheinbar 
lebenden Dingen eine gewisse symbolische Bedeutung, wie im 
My thus und der dichterischen Sprache aller Zeiten und Volker. 

Natiirlich werden sich triebhafte Bindungen an die Umwelt 
um so leichter einstelIen, je mehr Reize von einem Gegenstand 
der Umwelt auf das lch einstromen. Deshalb stellen sich zum 
hoheren Tier mit seinen Ausdrucksbewegungen, insbesondere 
aber zum Menschen durch die Sprache viel mehr und leichter 
affektive Briicken her wie zur anderen Umwelt, und daher nehmen 
auch Mensch und Tier eine Sonderstellung gegeniiber der 
unbeseelten Natur ein. 

Es gibt daher keine "Einfiihlung" im Sinne einer besonderen 
seelischen Beziehungsmoglichkeit zwischen zwei lndividuen. lch 
kann die Reaktionsweise eines anderen immer nur dann verstehen, 
wenn sie meiner eigenen in derselben Stellung entsprichtl), eine 
solche Handlungsweise beriihrt mich affektiv, so iihnlich, wie von 
zwei gleichtonenden Stimmgabeln die eine mitschwingt, wenn die 
andere angeschlagen wird. Und auch dieses Verstehen hat seine 
engen Grenzen, denn wie oft ist mir meine eigene Handlungsweise 
ratselhaft, wie viel mehr die des anderen lndividuums, das ich ja 
nie auch nur annahernd so genau kennen kann wie mich selbst. 
"Einfiihlungsmoglichkeit" bedeutet daher nur, daB die zu be
urteilende Handlungsweise meiner eigenen verwandt ist. Es gibt 
daher auch keine grundsatzlich unverstandliche seelische 
Vorgange, verstandlich und unverstandlich sind immer rein 
relative, individuelle Begriffe. 

Die praktische Behandlung fremder lndividuen hat mit dieser 
Art "Verstandnis" gar nichts zu tun, hierliir geniigt eine rein ur-

I) HUSSERL: 1. c. S. 8. Originare Erfahrung haoon wir nur von una 
selbst und unseren BewuBtseinazustanden, nicht aoor von anderen und deren 
Erlebnissen in der "Einfiihlung". 
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teilsmaBige Kenntnis der Reaktionsweisen der anderen, die psycho
logisch nichts anderes ist wie die Kenntnis irgendeines technisch 
zu beurteilenden Materials. "Verstandnis", d. h. affektive Mit
bindung an die erstrebte Reaktion beim andern ist nur vom "Obel, 
insofern sie in mir selbst durch neue Impulse meinen urspriing
lichen Willen sWrt. 

Die urteilsmaBige Erkenntnis von der Seele anderer laBt, wie 
wir oben sahen, die triebhafte Bindung an Unbeseeltes voll be
stehen. Un b e see 1 t e s, an das unsere Affekte in besonderer 
Weise gebunden sind, nennen wir Symbole1). Der Typus eines 
Symbols ist die Fahne, der ja auch Ehrungen zuteil werden, 
die vor einem toten Gegenstand sinnlos waren, wenn die Fahne 
nicht als Symbol der Tapferkeit, des Siegs usw. auf unser Affe:kt
und Triebleben in besonderem MaB wirken wiirde. Gerade so liegen 
die Dinge beim Kreuz und anderen kultischen Gegenstanden. 
Daher empfinden wir auch Kirchenraub als schwereres Ver
brechen wie einen anderen Diebstahl, weil er sich an geheiligten 
Symbolen vergreift. 

In ganz derselben Weise kann fur den einzelnen jeder beliebige 
Gegenstand zum Symbol werden, ein alter Federhalter, ein Stuck 
Papier. Solche Wertlosigkeiten haben dann fiir den Betreffenden 
"Pietatswert", wie man sagt. 

Aber nicht nur Dinge, auch Menschen konnen zu Symbolen 
werden, wenn sie nicht als Person1ichkeit, als Individuum, sondern 
als Zeichen eines Zustandes oder Ereignisses wirken und gewertet 
werden. Als Symbol wird der Monarch verehrt, auch wenn er 
menschlich keinen Pfifferling wert ist, und bekampft, auch wenn 
seine personlichen Eigenschaften ihn uber jeden Angriff erhaben 
scheinen lassen. Als Symbole werden politische FUhrer in erster 
Linie gehaBt und gepriesen: Bismarck, Ludendorff, Erz
berger bieten dafiir Beispiele. Da aber nur wenigen dies Doppel
dasein der umkampften Person, als Individuum und als Symbol, 
bewuBt wird, so pflegt sich der Kampf, der lediglich dem Symbol 

1) Sym bole im FREuDschen Sinn sind einfach Zeichen fiir einen Gegen
stand oder Begriff, ahnlich wie Buchstaben den Laut symbolisieren, oder 
Umschreibungen, so wie man in Gesellschaft gewisse Ausdriicke nicht ge
braucht, sondem irgendwelche unverfanglich klingende dafiir setzt (vgl. 
"Die Unaussprechlichen "). 
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gilt, auch gegen das Individuum zu richten und wird dadurch 
besonders gehassig, verlogen und fUr einen ruhiger Denken
den, d. h. triebhaft weniger Gebundenen lacherlich und ab
stoBend. 

Zu einem Teil der Korperwelt besteht ein ganz besonderes Ver
haltnis und das ist zum eigenen Korper. Er ist ein Teil der U mwelt, 
auBer dem Ich gelegen; wie von aHem nicht der Seele ZugehOrigen 
erhalte ich Kunde von ihm lediglich durch Wahrnehmungen, 
wahrend Seelisches ja unmittelbar erlebt, gewuBt wird. Aber aile 
Wahrnehmung, also aIle Kunde der AuBenwelt, ist an meinen 
Korper und dessen Sinnesorgane gekniipft; zerstort man eines von 
ihnen, so verringert sich die Wahrnehmungsmoglichkeit, konnte 
man aHe zerstOren, so wiirde uberhaupt keinerlei Wahrnehmung 
von der AuBenwelt zu uns dringen. Und andererseits: aIle Triebe 
richten sich nach auBen, gegen die Umwelt, aber nur durch Ver
mittlung des Korpers ist uns ein Wirken nach auBen, also Trieb
befriedigung, moglich. 

So gehoren Leib und Seele zusammen, eines ohne das andere 
ist uns nicht vorstellbar. 

Aber ebenso unvorsteilbar ist fUr uns die Verknupfung leib
lichen und seelischen Geschehens. Diese Verkniipfung ist eine 
Tatsache, die uns aIlgegenwartig ist und die kein Denker auflosen 
konnte. Sie ist irrational wie das lcherle ben, denn die Ver
bindung zwischen dem irrationalen lch und der rationalen Korper
welt muB selbst wieder irrational sein. 

Nur Bilder konnen uns Hilfshypothesen fiir die praktische 
Arbeit liefern. Man vergleicht seelisches und korperliches Ge
schehen mit zwei Parallelen, jedem Punkt der einen entspricht ein 
Punkt der andern Linie, dem Willen die Bewegung usw.; oder 
man sagt: es sind nur zwei Seiten eines und desselben Geschehens, 
was innen als seelisch erlebt wird, erscheint von auBen als korper
Hch. Der Unterschied dieser beiden Hypothesen ist nicht aIlzu
groB; es kann fiiglich dem einzelnen iiberlassen werden, welche 
er zu seinem Privatgebrauch wahlt, "richtig" kann keine sein, 
denn aIle Hypothesen sind nur Umschreibungen der Tatsache, Tau
tologien und niemals Erklarungen. Man vergiBt gelegentlich, daB 
es fiir Irrationales keine Erklarungen geben kann. 
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2. Ich und Uberich. 
Die erdriickende Mehrheit der Menschen lebt nun nicht ab

gesondert dahin, sondern ist an Gemeinschaften gebunden. Diese 
Bindung besteht nun nicht in einem raumlichen Zusammensein, 
sondern in triebhafter Verblindenheit1). Die Menschen, die in 
einem beliebigen Augenblick sich auf einer StraBe befinden, bilden 
kein -oberich, sondern lediglich eine Anhaufung von Ichen. So
bald sich aber etwas ereignet, was eine gemeinsame Triebbindung 
herstellt, ein Unglficksfall etwa, so ist sofort eine fiber das Einzelich 
hinausgehende Gemeinschaft da. Die Einzeliche erscheinen dann 
wie die leiblichen Organe des Vberich: zwei Leure tragen den Ver
letzten zur Seite, ein dritter telephoniert auf die Sanitatswache, 
ein vierter holt die Polizei usw., obwohl all diese Leure weder 
einander noch den Verletzten kennen. 

Wie das Ich so erlischt auch das Vberich mit dem Trieb, der 
es zum Entstehen brachte. Das ware in dem erwahnren Beispiel 
sehr bald, es gibt aber auch -oberiche, die viele Geschlechter fiber
dauern, das sind die gesellschaftlichen Gemeinschafren von Volk 
und Vaterland, Stadt und Stand2). Entsprechend ihrer langen 
Dauer sind diese Vberiche, im Gegensatz zu dem obenerwahnren 
viel verwickelter gebaut, so haben sie Urteil und Gedachtnis, 
das man Vberlieferung nennt. Es ist grundfalsch, in solchen 
Bildungen lediglich Zweckverbande zu sehen, denn nicht nur 
niederer Selbsterhaltungstrieb beherrscht diese groBen Gruppen, 
sondern sie haben ja ganz verwickelte see1ische Eigenschaften, 
wie z. B. Ehrgefiihl. Sie handeln genau so wie ein Einzelich, 
wobei zu bemerken ist, daB diese Handlungen durchaus nicht ein
fach die Komponente aus den Willensimpulsen der Einzeliche 

1) SPRANGER, 1. c. S. 112, nennt ala U1'8ache des "Kollektivich" die 
"Wertgemeinschaft". Wir halten den Ausdruck nicht fiir gliicklich. Wohl 
wird, wie bei den allermeisten menschlichen Handlungsweisen, auch bei 
Handlungen des Oberich geurteilt und gewertet, aber der letzte Grund der 
Verbundenheit liegt nicht im Urteil, sondern im 'Trieb. Die Wertung einer 
Gegebenheit kann sogar eine individuell entgegengesetzte sein (z. B. die 
von politischen Ereignissen) es besteht trotzdem ein Oberich, wenn eine 
gemeinsame triebhafte Einstellung vorhanden ist. 

2) SPRANGER: 1. c. S. 328. Ma.n kann sie (die Gesellschaft) konstituieren 
a.ls ein iiberindividuelles Subjekt, das im Laufe seines Lebensganges be
stimmte Erfahrungen gemacht hat. 
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darstellen. So ballen sich im Krieg friedliche Menschen zu morde
rischen Kampfeinheiten zusammen, und gerade die sind die besten 
Soldaten, die nicht Abenteuersucht oder Rauflust, sondern die 
bewuBte Hingabe an die Gemeinsamkeit an die Fahne bindet. 

Auch ein einzelner Mensch kann Mittelpunkt eines Vberichs, 
einer Gemeinseele, im geistigen wie im offentlichen Leben werden 
und so weit iiber seine Lebensdauer hinauswirken; man denke an 
Luther, Napoleon, Casar. Solche einzelne wachsen iiber die 
Schranken des Individuums hinaus, sie werden zu Symbolen, 
wie wir oben sahen. 

In kleinerem MaBstab versucht jeder Kiinstler sein Publikum, 
jeder Redner seine Zuhorer zu einem Vberich zusammenzufassen. 
Jeder Teilnehmer an einer Versammlung spiirt, ob das gelingt. 
Man kann oft den Augenblick angeben, wo das Vberich entsteht, 
der Kontakt hergestellt ist, der Funke iiberspringt. Das klassische 
Beispiel hierfiir ist die Rede des Antonius in SHAKESPEARES 
Julius Casar. Er schmiedet aus dem sensationslustig zusammen
gestromten Forumpobel ein gewaltig und gewaltsam handelndes 
Vberich. 

Die Wurzel der Vberichbildung ist der Gemeinschaftstrieb. 
,;Oberiche" oder ahnliche Bildungen finden wir deshalb iiberall 
auch im Tierreich, wo Gemeinschaftstrieb vorhanden ist. Es 
handelt dann nicht das einzelne Individuum, sondern der Schwarm, 
das Rudel, die Gruppe. Deutlich ist das bei den in Volkern leben
den Insekten. Bei hoheren Tieren findet sich haufig ein einzelner, 
der als Fiihrer das Vberich lenkt, bei den Huftieren ist das Leittier 
eine bekannte Erscheinung. 

Wo beim Menschen ein einzelner ein Vberich erschafft, spricht 
man von Suggestion. Eine Suggestion kann auch yom Vberich 
selbst ausgehen; das hat schon jeder erfahren, der zufallig irgend
wie mit einem Vberich zusammentraf (z. B. mit einem Demon
strationszug) und alsbald gegen seinen Willen mitgerissen wurde. 
So erzahlte ein gebildeter und keineswegs sensitiv oder sentimental 
veranlagter guter Deutscher, daB ihm, als er einmal in Paris 
in eine Volksmenge geriet, die sich beim Klang der Marseillaise 
singend fortbewegte, beinahe Tranen der Begeisterung gekommen 
waren. So gewaltig war hier die Suggestivwirkung. 

Diese Suggestivwirkung kann sich zu formlichen seelischen Epi-
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demien auswachsen. Diese hat es zu allen Zeiten gegeben; wenn 
sie sich langsapl, aber durch langere Zeitraume hindurch aus
breiten, spricht man von "Bewegungen" (Frauenbewegung, 
Jugendbewegung). 

Die Geschichtswissenschaft pflegt irrtiimlicherweise immer 
nach auBeren "Ursachen" der Bewegungen zu suchen. Diese 
spielen aber eine sehr geringe, meist wohl nur eine auslosnde Rolle. 
Nicht in den politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Verhalt
nissen liegen die letzten Wurzeln dieser Bewegungen, denn diese 
bestanden oft schon jahrhundertelang, ohne daB sie iiberhaupt 
bemerkt worden waren, sondern wie bei allem menschlichen Tun 
in den Seelen, im lch, und sind daherirrational. Manstudiere 
einmal den Beginn der groBen Revolutionen und man wird vergeb
lich in den auBeren Verhaltnissen eine Erklarung dafiir suchen, daB 
die Revolution eben in diesem Augenblick losbrach. Man wird 
finden, daB eines Tages plotzlich die Revolution da war, ohne daB 
sich in den auBeren Verhaltnissen irgend etwas so geandert hatte, 
hatte, daB der Ausbruch unvermeidlich erscheinen wfude, der nun 
mit suggestiver Kraft alles mit sich fortreiBt. -

Ganz wirksam wird aber die Suggestion, wenn ein einzeIner 
auf einen einzeInen wirkt. Der Unterschied gegen die Massen
suggestion ist freilich nur ein quantitativer, insofern beim Zu
sammensein unter vier Augen natiirlich noch viel feinere und 
individuellere Methoden angewandt werden konnen und die 
Suggestion dadurch verstarkt wird. Sie kann hier so weit ge
trieben werden, daB das lch des einen fast ganz in dem des Sugge
rierenden aufgeht und dieser das BewuBtsein des anderen mit 
beliebigen lnhalten einschlieBlich der Wahrnehmungen fiillen 
kann1). In diesem Fall spricht man von Hypnose. 

DaB freilich das Aufgehen im andern kein restloses ist, beweist 
die Tatsache, daB man niemandem in der Hypnose etwas an
befehlen kann, das er auch im Wachen tun wiirde, wodurch die 
Furcht vor MiBbrauch der Hypnose zu Verbrechen gegenstands
los wird. 

Merkwiirdigerweise konnen Suggestionen nun nicht allein von 

1) JASPERS: 1. c. S. 168. AIle moglichen angeregten Tendenzen ver
wirklichen sich, ohne von der Kritik der Gesamtpersonlichkeit gehemmt 
zu sem. 
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einem andern Ich, einem einzelnen oder gemeinsamen, ausgehen, 
sondern auch von Gegenstanden der unbelebten Natur. Der 
Schwindel am Abgrund ist nichts als die Suggestion des Abstiirzens. 
Ebenso ist bekannt, daB Selbstmorder fUr ihre Tat stets bestimmte 
Ortlichkeiten bevorzugen. DaB dies nicht in den auBeren Verhalt· 
nissen, der Einsamkeit oder ahnlichem begriindet ist, zeigt sich 
darin, daB in manchen Stadten mit verschiedenen Briicken sich 
Selbstmorder fast ausschlieBllich stets von derselben in den FluB 
zu stiirzen pflegen. 

Und nicht nur, daB zum Selbstmord Entschlossene vorzugs· 
weise solche Orte zur Ausfiihrung wahlen, geht vielmehr von 
diesen Selbstmordplatzen geradezu eine Suggestion zur Tat aus, 
so verminderten sich in Paris die Selbstmorde plotzlich, als man 
eine Laterne entfernte, an der sich wochenlang fast Nacht fiir 
Nacht jemand aufgehangt hatte. 

Diese vom Unbelebten ausgehende Suggestion ist ein weiterer 
Beweis dafUr, daB unsere seelischen Beziehungen zur unbelebten 
Umwelt grundsatzlich keine anderen als wie zur belebten sind. 

III. Die Geisteskrankheit. 
1. Uber den Krankheitsbegriff. 

Der Begriff der seelischen Krankheit ist ein grundsatzlich 
anderer, wie der des korperlichen Leidens. Schon fiir dieses laBt 
sich keine befriedigende Beschreibung finden. Wenn wir sagen, 
krank ist der, dessen Organe nicht richtig arbeiten, so liegt schon 
im Ausdruck "richtig" eine Subjektivitat, die in vielen Fallen zu 
entgegengesetzter Beurteilung fUhrt, und auBerdem wird es schwer 
fallen, manche zweifellos krankhafte MiBbildungen, z. B. Bruch. 
leiden, unter den Krankheitsbegriff zu bringen, solange die Organe 
regelrecht arbeiten; sagt man aber nicht MiBfunktion, sondern 
MiBempfindung kennzeichnet den korperlich Leidenden, so konn· 
ten viele und schwere Krankheiten, die unter Umstanden lange 
gar keine korperlichen Beschwerden verursachen (Nierenleiden, 
kompensierte Herzfehler, Arteriosklerose), gar nicht zu den Krank· 
heiten gezahlt werden, und auBerdem wird dann die Frage auf 
seelisches Gebiet verschoben, insofern Empfindung eine seelische 
Tatsache ist und ihre letzte Wurzel daher in der Seele und gar 

Wildermuth, Seele. 3 
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nicht im Korper hat. Dieser einfachen Tatsache wird leider in der 
Praxis noch immer viel zu wenig Rechnung getragen. Durch Ver
meiden nutzloser Verordnungen bei seelisch bedingten Leiden 
kOnnte den Kranken viel Zeit, Geld und getauschte Hoffnung 
erspart werden. 

Noch viel verwickelter aber gestalten sich die Dinge, wenn 
wir den Begriff der seelischen Krankheit umreiBen wollen. Es 
gibtkeineseelischen Organe, deren Funktion gepriift werden konnte. 
Da die Seele ein Ganzes ist, wird eine Krankheit stets das gesamte 
Seelenleben in Mitleidenschaft ziehen, wahrend der EinfluB eines 
kranken Organs auf andere ein sekundarer und oft erst nach 
langer Krankheitsdauer sich geltendmachender ist und sich zudem 
nur hochst selten auf andere Organe erstreckt. 

So ist der Unterschied zwischen seelischen und korperlichen 
Leiden in die Augen springend. Die korperlichen Organe sind in 
gewissem Sinn Maschinen, deren Funktion wir priifen, Storungen 
jedenfalls nachweisen konnen; wo uns das gelingt, da haben wir 
sicher eine Krankheit gefunden. Die verschiedenen Seiten des 
Seelenlebens haben aber keinerlei Zweck im Sinne einer bestimm
ten Leistung, und ihre Wirksamkeit im Seelenleben schwankt in 
den weitesten Grenzen. 

Man mag sie mit den geographischen Bildungen eines Landes 
vergleichen: Gebirge haben keinen Zweck, Seen haben keinen 
Zweck, Wald hat keinen Zweck. Wir konnen die betreffenden 
Bildungen nur feststellen und daraus dann Schliisse auf ihre klima
tischen, tektonischen und pflanzengeographischen Wechsel
wirkungen ziehen. 

Ein Land mag viel oder wenig Wald haben - deshalb zu 
sagen, es ist gesund oder krank, ware sinnlos. Wohl aber konnen 
wir sagen: Das Land ist fiir wirtschaftliche Zwecke brauchbar 
oder nicht. 

Und ebenso ist unser Urteil iiber seelische Zustande an Wert
setzungen gebunden, nicht in der Weise von Funktionspriifungen 
einzelner Organe, sondern nach der Frage, ob das Gesamtindivi
duum in seiner gegebenen Umwelt seinen Aufgaben nachkommen 
kann. Wenn ein Mensch auf Grund seiner seelischen Verfassung 
nicht mit seiner Familie leben, nicht seinem Beruf nachkommen 
kann, dann nennen wir ihn seelisch krank. So sind nicht arzt-
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liehe, sondern soziale Gesichtspunkte fiir die Krankerklarung eines 
Menschen maBgebend. 

Fiir den Arzt bleibt diese Art Krankheitsumschreibung auBerst 
unbefriedigend, sie wird daher meist abgelehnt; noeh aber ist kein 
brauchbarer MaBstab ge£unden und in der Praxis wird lediglich 
nach diesen Gesichtspunkten geurteilt. Es ist besser, dies klar 
auszusprechen, als die harte Wahrheit durch unbrauchbare Hypo
thesen zu umgehen zu versuchen. 

2. Das seelische Geschehen in der Psychose. 
Haben wir aus dem Wesen des Seelischen abgeleitet, daB es in 

dessen Gebiet keinen Krankheitsbegriff, wie in der korperlichen 
Medizin geben kann, so muB sich die Richtigkeit dieses Satzes als
bald in der Praxis dadurch beweisen, daB wir in der Geisteskrank
heit keine grundsatzlich anderen Vorgange finden wie beim Ge
sunden. 

Und das ist in der Tat der Fall. Alle Erscheinungen, die bei 
oberflachlicher Betrachtung als Zeichen von Geisteskrankheit 
gewertet werden, konnen viir ohne Ausnahme auch bei zweifellos 
Gesunden beobachten: Sinnestauschungen, Verwirrtheit, Rat
losigkeit, ja Stupor - aIle sind Erscheinungen, die, wie im ersten 
Teil gezeigt wurde, jederzeit bei jedem auftreten konnen. Es gibt 
kein seelisches Geschehen, das lediglich in der Geisteskrankheit 
vorkame. 

Es handelt sich bei Geisteskrankheiten immer nur um quanti
tative, nie um qualitative Unterschiede zum Gesunden: lediglich 
Starke und Dauer machen seelische Vorgange unter Umstanden 
zu krankhaften; und umgekehrt kann jeder Vorgang, wenn er 
besonders stark oder besonders lang wirkt, zu einem krank 
(d. h. sozial unbrauchbar) machenden werden. 

Wir miissen daher vom Gesunden aus eine ununterbrochene 
Reihe von Zustandsbildern finden, die von Grenzzustanden zum 
zweifellos Kranken fiihren; nirgends wird sich eine Grenze finden 
lassen, die zweifellos Gesundes vom zweifellos Kranken trennt. 
Und wir sehen in Wirklichkeit immer nur flieBende Vbergange1): 

1) SPRANGER: 1. c. S. 322. Der wirkliehe Mensch ... hat .•. seine eigen
tiimliehe Struktur, die bis in Sehattierungen hineinreiehen mag, wo schon 
das Krankhaft-Unverstandliche beginnt. 

3* 
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Vom liebenswiirdig Leichtsinnigen zum haltlosen, unstaten Lum
pen und Verbrecher, vom sonderbaren steifen, schrulligen Pedan
ten zum tief stuporosen Katatoniker, von der einfachen Trauer 
zur tiefen Depression mit Mord und Selbstmord, vom heiteren 
Gesellschafter zum tobsiichtigen Maniker, vom leicht Beschrankten 
zum blOdesten ldioten - iiberaIl eine ununterbrochene Linie. 

Dies hat KRETSCHMER als erster klar ausgesprochen und in 
seinem "Korperbau und Charakter" zu einer, auch die Gesunden 
umfassenden Typenbildung verwertet. Schizothym und zyklo
thym deuten die entsprechende Geisteskrankheit nur eben an, 
nirgends aber vermag man eine Grenze zu ziehen, wo aus schizo
thym und zyklothym ein schizoid und zykloid und schlieBlich ein 
schizophren und zirkular wird. 

Mit der grundsatzlichen Gleichsetzung zwischen gesunden und 
kranken Seelenleben entfaIlt auch die JASPERssche Einteilungl) 
in verstandliche und unverstandliche Vorgange, in Reaktion und 
ProzeB. 

Verstandlich sind, wie uns 0 ben gezeigt, steta nur solche seelische 
Vorgange, die wir bei uns selbst erlebten; krankhaftes Geschehen 
wird als6" fiir einen Gesunden stets unverstandlich sein. JASPERS 
tiiuscht sich, wenn er glaubt, man konne eine Haftpsychose aus 
dem Wunsch nach Befreiung heraus "verstehen", man kann sie 
nur, nach seinem Sprachgebrauch, daraus "erklaren"; verstehen 
konnte man lediglich die Simulation. 

Und iiber Reaktionen wurde schon oben gesprochen: Es gibt 
kein seelisches Geschehen, das die Seele ohne dauernde Verande
rung lieBe, das nicht, in gewissem Sinn, einen ProzeB darsteIlte. 
Reaktion und ProzeB lassen sich gar nicht trennen. 

B. Die Diagnose. 
Weist aber das Seelenleben in der Psychose nur Elemente der 

gesunden Seele auf, so enthiilt es aber auch aIle dessen Elemente 
und Erlebnisse, zeigt vor aIlem die Grundeigenschaft jedes Seelen
lebens iiberhaupt: die Individualitat, die Einmaligkeit, die Un
wiederholbarkeit. Man kann also, im strengen Sinn, gar nicht von 
Geisteskrankheiten, sondern nur von Geisteskranken reden2). 

1) l. c. S. 159ff. 
r 2) Zu "sensitiven Beziehungswahn" l<ist KRETSCHMER die KrankheitB

einheit Paranoia auf und spricht aus, daB es zwar Paranoiker, aber 
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Auch das wird durch die tagIiche Erfahrung bestatigt. Nicht 
nur gleichen sich niemals zwei Faile ganz genau, sondern jeder Fall 
enthalt reichIich atypische Elemente, die seine EingIiederung in 
ein diagnostisches Schema erschweren, unter Umstanden fiber
haupt unmogIich machen. J ede Psychose stellt ein Einmaliges, 
ein Unikum dar, das nur den eigenen Gesetzen gehorcht. 

Damit aber entfallt die Moglichkeit einer genauen Diagnose
steilung. Diese, fUr einen Arzt ebenfalls schmerzliche Erkenntnis 
bricht sich in der modernen Psychiatrie immer mehr Bahn. HOCHE 
ist schon immer fur sie eingetreten, JASPERS 1) hat es ebenso klar 
ausgesprochen, daB es fiir die Psychiatrie reale Krankheitsein
heiten nicht gibt. 

Man hat nun versucht und versucht immer wieder, diese Tat
sache zu umgehen, ihr von anderer Seite her beizukommen, und 
zwar von der korperlichen. Da wir aile seelische Tatigkeit mit 
Gehirntatigkeit verkniipft sehen, da zudem bei einer Reihe seeIi
scher Krankheiten Gehirnveranderungen nachweisbar sind, so 
suchte man die Psychosen aus der Art dieser Gehirnveranderungen 
zu erklaren und einzuteilen. 

Dieser Versuch wird, sooft er unternommen wird, scheitern. 
Wohl zwingt uns die Erfahrung, zu jedem seelischen Geschehen, 
also auch zum krankhaften, parallelgehende korperliche Vorgange 
anzunehmen, aber das eine ist niemals aus dem andern zu "er
klaren". Nicht der Umstand, daB wir bei den meisten Gehirnen 
Geisteskranker gar keine pathologischen Veranderungen finden
irgend etwas, der Psychose Entsprechendes muB sogar unbedingt 
angenommen werden - auch nicht, daB pathologischer Him
befund und psychotische Erscheinungen haufig in gar keinem 
Verhaltnis zueinander stehen, ist das Entscheidende; hiegegen 
kann und muB sich der Pathologe auf die Unvollkommenheit 
unserer Untersuchungsmethoden berufen, sondern daB korper
liches und seelisches Geschehen auf einer ganz anderen Ebene 
liegen, volIig inkommensurable GroBen sind. Die seelische Storung 
wird uns um kein Haar verstandIicher, auch wenn ich "weill", 

keine Paranoia geben kann. Dasselbe aber laSt sich von jeder Geistes
krankheit sagen. V g1. auch das weiter unten liber Hysterie Gesagte. 

1) 1. c. S. 265. 
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daB ein Tumor sie "verursachte". JASPERSl ) und KRONFELD2) 

haben das mit Deutlichkeit und Scharfe wiederholt ausgefiihrt. 
Trotzdem ist es nicht notwendig, die Diagnose auf eine Be

zeichnung des Zustandsbilds, wie am Anfang der wissenschaft
lichen Psychiatrie, zurUckzufiihren, denn wie im Gesunden, so 
sehen wir im kranken Seelenleben Gruppen, die sich bis zu einem 
gewissen Grad in Erscheinungs- und Erlebnisweise ahneln. 

Mit einer psychiatrischen Diagnose soIl also nicht eine "Krank
heit" bezeichnet werden, wie mit einer Diagnose in der korper
lichen Medizin, sondern nur die ZugehOrigkeit zu einer solchen 
Gruppe, die eine mehr oder weniger enge sein kann. Stelle ich 
die Diagnose "Herzbeutelentzundung", so ist damit gesagt, 
daB der Kranke an dieser und keiner anderen Krankheit leidet; 
stelle ich die Diagnose "Schizophrenie", so heiBt das, daB das 
Seelenleben des Kranken vorherrschend schizophrene Zuge tragt. 

Die Typenlehre hat JASPERS eingehend begriindet3); die 
Tiibinger Schule spricht im selOOn Sinne von Formenkreisen. 

4. Die Formenkreise (Krankheitstypen). 
Die Grundlage fiir die Typenbildung bildet iiberall die KRXPE

LINsche Diagnostik, die sich als die einzig brauchbare erwiesen 
hat. Man muB sich nur dariiber klar bleiben, daB wir die KRAPE
LINschen Bezeichnungen nicht mehr als Bezeichnungen fiir Krank
heiten, sondern fiir Typen nehmen. 

Der Begriff "der Typus" laBt nun individuelle Abweichungen 
nicht nur zu, sondern setzt sie voraus; und ferner ist nicht nur rein 
logisch moglich, sondern in der Praxis schon hundertmal erlebt, 
daB eine Psychose aus Elementen der verschiedensten Formen
kreise zusammengesetzt ist, so daB die Zuordnung zu einem be
stimmten Formenkreis schwierig bis zur Unmoglichkeit wird'). 
Nur unter diesen Vorbehalten soIl im folgenden von den Er
scheinungen der einzelnen Psychosen die Rede sein. 

Es ist weiterhin zu bemerken, daB wir nur sehr wenige brauch
bare Selbstschilderungen von Geisteskrankheiten haben. Die Ge-

1) 1. c. S. 197ff. 2) 1. c. S. 247ff. 3) 1. c. S. 257ff. 
') Es steht zu hoffen, daB die Forschungen der Tiibinger fiber "kombi

nierta Psychosen" weiter wertvolles Material dafiir beibringen werden. 
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nesenen reden im allgemeinen nicht gerne von ihrer Krankheit, 
vielfach ist auch die Erinnerung daran getriibt, so daB hier der 
Forschung noch ein weites Gebiet zur Bearbeitung vorliegt. 

So kann das Folgende nur ein ungefahres Schema bieten, das 
nach jeder Richtung hin der Erganzung bedarf. 

a) Die Schwachsinnsformen. Schwachsinnige pflegt man mit 
Kindern zu vergleichen, und insofern mit Recht, als ihre Urteils
fahigkeit hinter der Erwachsener zuriickbleibt und daher der der 
Kinder in weitem MaB ahnlich ist. 

Dieser Vergleich, der fUr die praktische Orientierung iiber 
einen bestimmten Fall seine Berechtigung hat, ist nur cum grano 
salis zu verstehen. Denn die Triebwelt pflegt iiber die kindlicbe 
Reife weit hinaus entwickelt zu sein, was durch die haufigen Sitt
lichkeitsverbrechen Schwachsinniger belegt wird. Neben dem 
Geschlechtstrieb ist auch der Geltungstrieb nicht selten recht stark 
und fiihrt vielfach zu hysterischen Mechanismen. 

Man kann sich den Tatbestand durch einen Vergleich klar
machen: ein groB angelegtes Haus, das nicht ausgebaut wird, ist 
nun nicht einfach ein kleines Haus, sondern es ist eigentiimlich 
miBproportioniert, verkriippelt im Vergleich zu einem Hauschen, 
das von Anfang an als kleines gedacht war. 

Sind nun die Triebe nicht so iibermaBig stark, daB sie das 
Leben der Kranken in einer Gemeinschaft unmoglich machen, 
so kann dieser einen Posten, der an die Urteilskraft keine hohen 
Anforderungen stellt, wohl ausfiillen. Einen maBigen Grad von 
Schwachsinn findet man daher haufig bei Leuten aus einfachen 
Berufen. 

Beim Schwachsinn ist der flieBende Dbergang vom seelisch 
Gesunden zum Kranken am klarsten1). Es gibt zwischen einer 
noch physiologischen Dummheit und krankhaftem Schwachsinn 
keine Grenzlinie. Wer in der Volksschule nicht mitkommt, mag 
wohl als schwachsinnig gelten, obwohl dabei viele Punkte zu be
denken sind, die auf die Schulleistungen eines Kindes nachteilig 
wirken konnen: Mangelndes Interesse, langsame Entwicklung, 
miBliche hausliche Verhaltnisse u. a. m. DaB die Leistungen auf 

1) Er ist bei jeder Geisteskrankheit vorhanden, beim Schwachsinn jedoch 
am meisten in die Augen fallend. 
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hOheren Schulen und der Universitat an und fiir sich niema.ls 
einen MaBstab fiir die Beurteilung von Schwachsinn geben, liegt 
auf der Hand. 

Bei der Untersuchung auf Schwachsinn ist in ganz besonderem 
MaB die Gesamtpersonlichkeit zu betrachten. AIle scheinbar 
objektiven Priifungsmethoden leiden an zahlreichen FehlerquelIen, 
die sorgfaltig zu berucksichtigen sind. Bei der Testmethode ist 
auf die Aufregung, auf das sprachliche Ausdrucksvermogen, 
mangelnde Phantasie, bei anderen auf geringe erworbene Kennt
nisse kleinen Interessenkreises u. a. m. zu achten. So bekommt 
man nur bei sorgfaltigster Priifung ein Bild der Urteilsfahigkeit 
eines Kranken. 

b) Die organisehen Psyehosen. Unter organischen Psychosen 
versteht man diejenigen seelischen Krankheiten, bei denen eine 
grobe Schadigung des Gehirns nachweisbar ist. Sie alle zeigen 
gemeinsam, daB die entwicklungsgeschichtlich spater entstandenen 
seelischen Gebiete, also das Urteilsgebiet und der Gemeintrieb, 
in erster Linie geschadigt werden. Es ist, wie wenn die Person
lichkeit von oben her abgebrochen, gewissermaBen zum Anfangs
stadium zuruckgeschraubt wiirde. Verwickelt aber wird dieser 
Vorgang dadurch, daB diese Reduktion keine gleichmaBige ist, 
daB einzelne Gebiete der schwindenden seelischen Schichten 
dauernd erhalten bleiben, andere wieder zeitweise emportauchen. 

Aus dem Oberwiegen der Triebe ergibt sich die gesteigerte 
Reizbarkeit des "Organikers", die einerseits in der Neigung zu 
Affekthandlungen, andererseits in geringerer Widerstandsfahigkeit 
gegen Versuchung zum Ausdruck kommt, wahrend das Feblen 
des Gemeintriebs einem naiven Egoismus das Feld frei gibt: 
Die fur diese Kranken typischen asozialen Handlungen: Bis zu 
brutalen Gewalttatigkeiten gesteigerte Rucksichtslosigkeit, Geiz, 
Sittlichkeitsverbrechen, geben ihrer seelischen Struktur beredten 
Ausdruck. 

In erster Linie ist hier der Altersschwachsinn zu nennen, der 
den Vorgang des physiologischen Alterns gewissermaBen um
kehrt. Finden wir dort ein Nachlassen der Triebe, so erlangen 
diese beim Altersschwachsinn durch das Schwinden von Urteil und 
Gedachtnis wieder das Obergewicht. In weiterem Fortschreiten 
der Krankheit fiihrt die Schwache schlieBlich zum Verlust allen 
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Gedachtnismaterials, zur Desorientiertheit, zur Verkennung von 
Personen und Umgebung, bis schlieBlich, wenn auch die Triebe 
erloschen sind, das Leben in tiefster Nacht endet. 

Wie weit die Altersschwermut, der eine seltenere Altersmanie 
gegeniibersteht, aus diesen ein£achsten seelischen Elementen zu 
erklaren ist, erscheint noch nicht geklart. Man mag sich wohl vor
stellen, daB, solange noch ein gewisses MaB von Urteil erhalten 
ist, die Abnahme'der Leistungsfahigkeit, das Versagen auf allen 
Gebieten, die Hilf- und Ratlosigkeit auf die Stimmung driicken; 
daB andererseits die Urteilsschwache, ahnlich wie wir sie bei der 
Paralyse sehen werden, die Welt im Sinne der Wunscherfiillung 
rosig verandert sieht; das stumpfe, inhaltsleere Jammern weit
gehend Verblodeter bleibt ungeklart. 

Ganz ahnlich gibt bei der Paralyse die Urteilsschwache den 
Trieben die Bahn zu hemmungsloser Befriedigung frei. Haufiger 
wie beim Altersschwachsinn finden sich hysterische und schizoide 
Mechanismen, die bei der Paralyse aus dem zunachst ungeschwach
ten, aber eingeengten, primitiv gewordenen Triebleben quellen. 
Dahin gehOren in erster Linie die paralytischen GroBenideen, die 
wie bei der Schizophrenie die unangenehme Wirklichkeit einfach 
im Sinne des Wunschs (Triebs) umfalschen; und da das Urteil 
in viel schwererer Weise wie beim Spaltungsirresein geschadigt 
ist, so pflegen die GroBenideen entsprechend armlicher in ihrem 
Inhalt und maBloser im Umfang zu sein. 

1m Gegensatz zum Altersschwachsinn pflegt der Gemeintrieb 
bei Paralyse vielfach nicht so schnell zu erloschen, weshalb manche 
Paralytiker unverhaltnismaBige Summen fiir wirkliche oder an
gebliche wohltatige Zwecke verschwenden und daher ein ge
eignetes Objekt fiir Ausbeutung bilden1). Der Ausgang der Para
lyse gleicht mit dem unaufhOrlich fortschreitenden Erloschen 
seelischer Funktionen vollig dem Altersschwachsinn. 

Dies unterscheidet diese beiden Krankheiten von den trau
matischen Psychosen, da hier die Entwicklung stets eine viellang
samere ist und sehr haufig iiberhaupt einmal zu einem Stillstand 
kommt. Die Art der Schadigung ist dieselbe: durch Urteil und 
Gedachtnisschwache hervorgerufenes Triebiiberwiegen; speziell 

1) SCHILDER: 1. c. S. 169. Der Paralytiker lebt mit seiner Umgebung ... 
er ist hilfsbereit, die Umgebung ... hat Interesse ffir ihn. 
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charakteristisch ist die groBe Reizbarkeit der Traumatiker un
angenehmen Affekten gegeniiber. 

Auch die Epilepsie zeigt im Grundsatz denselben Vorgang 
einer Urteilsschwache (die sehr friih als Gedachtnisschwache in 
die Erscheinung tritt) und eines daraus folgenden Triebiiber
gewichts. Daneben aber findet sich bei der FalIsucht noch eine 
typische Abanderung des Urteils, die ihren Ursprung in dem 
starken Krankheitserlebnis und dem Willen zur Erlosung von 
dem schweren Leiden hat. Das fiihrt zu der, entsprechend dem 
gesunkenen Urteilsvermogen oberflachlichen, frommelnden Reli
giositat, fiihrt zum genauen Befolgen alIer arztlichen Verordnun
gen, die geradezu zu einem Behandlungswillen werden kann und 
schlieBlich als peinliche Pedanterie das ganze Leben des Kranken 
regelt. Daneben finden sich haufig hysterische Mechanismen, 
was nach dem weiter unten iiber Hysretie Gesagten nicht wunder
nimmt. 

Da diese typische epileptische Seelenstorung mit dem spezi
fischen Erlebnis dieses Leidens zusammenhangt, zeigt die nicht 
genug gewiirdigte Tatsache, daB wir ganz dieselben seelischen 
Zustande und Vorgange bei der traumatischen wie bei der genu
inen Epilepsie finden. 

c) Die Vergiftungen. Bei den organischen Psychosen tritt uns 
die Schwierigkeit des Leib-Seeleproblems in ganz besonde
rem MaB entgegen. Dasselbe gilt von den aus korperlichen Ver
giftungen hervorgegangenen Seelenstorungen. Bei den letzt
genannten Krankheiten wird uns auch die Unzulanglichkeit jedes 
Schematismus besonders deutlich, denn es ist eine Erfahrung des 
taglichen Lebens, wie der arztlichen Praxis, daB jedes Individuum 
wieder anders auf ein Gift reagiert, so daB ein Gift sehr oft genau 
entgegengesetzte Wirkungen hervorbringt. 

Die weitaus haufigste Vergiftung ist die durch Alkohol, 
dessen typische Wirkung eine ganz ahnliche Seelenschadigung 
hervorruft, wie die organischen Psychosen: Urteilstriibung, die 
schon nach alIerkleinsten Mengen einsetzt und daraus sich er
gebendes Vorherrschen der Triebe; als Trieb- und Affekthand
lungen stellen sich daher die unter AlkoholeinfluB begangenen 
Verbrechen dar. Das Wegfallen der aus dem Urteil und Gedacht
nis stammenden Hemmungen wird als W ohltat empfunden. Es 
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entsteht so das Bild einer euphorischen Triebsteigerung, wie wir 
es bei der typischen Manie finden werden, das aber, genau so wie 
die Manie, unvermittelt in sein Gegenteil umschlagen kann (heu
lendes Elend). 

Wirkt die Alkoholvergiftung lange Zeit, so greift die Schadigung 
auch auf die Triebe iiber; es ergibt sich daraus ein Herabsinken, 
Zusammenschrumpfen der Gesamtpersonlichkeit: die in allen 
Kreisen so haufige alkoholische Versimpelung. 

Die Alkoholparanoia unterscheidet sich wohl in ihren seelischen 
Mechanismen nicht grundsatzlich von anderen paranoischen Er
krankungen , das Delirium tremens sich nicht von anderen Ver
wirrtheitszustanden: das Urteilsgebiet, insbesondere die Wahr
nehmung ist so schwer geschadigt, daB eine einheitliche 
Auffassung der Umwelt unmoglich wird, aus der Unsicher
heit der nicht zu deutenden und ordnenden Erscheinungen 
entsteht die Angst, die wir bei Alkoholdeliranten so oft 
zu sehen bekommen. Aus dieser unertraglichen Lage fliichtet 
sich der Kranke sozusagen in sein gewohntes Milieu, in
dem er seine vertraute Umwelt gewissermaBen herbeihallu
ziniert. 

Anders liegen die Dinge beim Morphinismus. Hier sind 
die Triebe von vornherein die Geschadigten (das Erloschen 
der Potenz ist ja eines der ersten Zeichen des Morphinismus), 
wahrend das Urteil verhaltnismaBig unversehrt bleibt. Daher 
ruhrt das Versagen der Morphinisten in allen sittlichen 
Fragen, insbesondere im Beruf, ein Versagen, das die Kranken 
vermittelst ihrer noch erhaltenen Urteilskraft durch gewandte 
und skrupellose Liigen oft lange verdecken konnen. Die 
Morphiumeuphorie stammt, anders als die Alkoholerheite
rung, aus der seligen Empfindung trieb- und wunschlosen 
Daseins, wie es der Gesunde etwa im Augenblick des Ein
schlafens empfindet. 

Die Wirkung aller anderen Gifte kann nach dem Schema der 
beiden Urtypen: Urteilsgift und Triebgift erklart werden. 
Man muB sich bei der Beurteilung des einzelnen Falles nur stets 
der Grenzen jedes Schematismus bewuBt bleiben. 

d) Die Psychopathien. Wo wir von Haus aus eine iiberstarke 
Entwicklung des Trieb- und Affektlebens haben, sprechen wir von 
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Psychopathenl). Dabei kann das Urteilsvermogen absolut stark 
oder schwach sein, Hochbegabte und Dummkopfe finden sich 
unter den Psychopathen. 

Die Vberentwicklung des Affektlebens kann in dreierlei Weise 
sich auswirken: Abnorm rascher Wechsel der Triebe und Affekte 
(abnorm gesteigertes Temperament) ergibt den Typus des Halt
losen; abnorme Starke einzelner Affekte zeigt den Reizbaren, 
und abnorm langes Festhalten eines Affektes schaUt den Para
noiker. 

Natiirtich sind die Triebe nie gleichmiiBig verstarkt: so mag 
ein Haltloser, der jeder Versuchung ertiegt, gegen die Verlockungen 
des Trunks sehr widerstandsfahig, besser ware indifferent, sich 
zeigen; einReizbarer laBt sich von manchen Personen alles sagen, 
und mancher, der mit dem kleinsten Ungemach nicht fertig wird, 
schluckt unter Umstanden die schwerste Krankung. 

Ein Trieb, den wir bei vielen Psychopathen (freilich langst 
nicht bei allen) sehr schwach entwickelt finden, ist der Gemein
trieb. Wenn er neben psychopathischer Verstiirkung anderer 
Triebe so gering ist, daB er iiberhaupt nach auBen gar nicht in 
Erscheinung tritt, so spricht man von degeneres, von Moral in
sanity. Diese Begriffe werden wegen ihrer Vieldeutigkeit von der 
neueren Psychiatrie fast durchweg abgelehnt, das Richtige und 
Unentbehrliche an ihnen scheint jedoch die seelische Struktur 
der eben geschilderten Psychopathen klarzustellen2). 

Psychopathie kann sich natiirlich mit anderen seelischen Ver
anlagungen paaren: Es konnen dabei zykloide Schwankungen, 
schizoide Schrullenhaftigkeit, Alkoholismus3), finden so gut wie 
bei anderen Menschen. 

Aile drei psychopathischen Typen konnen gesellschafts
schadigend werden. Der Haltlose laBt sich zu schlechten Streichen 
verfiihren und ist unfahig zu selbstandiger Lebensfiihrung, der 

1) Das Wort hat so viel Bedeutungen, ala es Psychiater gibt. Es bleibt 
nichts anderes ubrig, a.ls ihm fiir die vorliegende Arbeit eine bestimmte Um
schreibung zu geben. 

2) DaB sich die Psychiatrie durch die Ablehnung dieser BegriHe (die Namen 
tun nichts zur Sache) nicht befriedigt fiihlt, bewiesen die inlmer wieder 
zu diesem Thema ver()ffentlichten Arbeiten. 

8) Wieweit der Alkoholismus jeweils seine direkte Ursache in der Psycho
pathie hat, muB von Fall zu Fall entschieden werden. 
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Reizbare begeht im Affekt die schwersten Verbrechen, und der 
Paranoiker kommt auf Grund seiner wahnhaften Umdeutung 
der Dinge zu unsinnigen und rechtsbrechenden Handlungen. 

Die Entstehung des Paranoischen Wahns hat KRETSOHMER in 
seinem "sensitiven Beziehungswahn" klassisch geschildert. Es 
gibt freilich verschiedene Typen von Paranoikern, der Grund
mechanismus ist aber iiberall derselbe. Das Individuum fiihlt 
sich in irgendeiner Weise geschadigt, dies Gefiihl der Schadigung 
wird nicht verwunden, es wird, ohne sich durch alle Fehlschlage 
enttauschen zu lassen, immer wieder versucht, die Schadigung 
auszugleichen oder sich, wenn endlich alle Hoffnung trog, dafiir 
zu rachen. 

Die Schadigung kann in allem moglichen bestehen: im Verlust 
eines Prozesses, in mangelndem Erfolg im Beruf, im Ungliick in 
der Liebe, ja es braucht nicht einmal eines bestimmten Ereig
nisses: eine allgemeine unbefriedigende Lebenslage kann als Aus
gangspunkt fiir paranoische Wahnbildung dienen, wenn das 
Individuum die Unmoglichkeit fiihlt, diese Lebenslage aus eigener 
Kraft zu verandern, diese Schwache aber verdrangt. Es wird dann 
irgendeine Geschichte aus oberflachlichen Indizien zusammen
kombiniert, die der Personlichkeit Halt und Hoffnung gibt (Ab
stammungswahn). - Bei schwachen Personen, deren Triebleben 
mehr auf die negative, die ichverneinende Seite gestellt ist, folgt 
aus paranoischer Einstellung der sensitive Beziehungswahn. 

Es macht dabei keinen Unterschied, ob die verursachende 
Schiidigung in Wirklichkeit bestand (was zweifellos recht haufig 
der Fall sein wird) oder nur eingebildet ist; das charakteristische 
ist, daB der Kranke den Affekt nicht los wird, daB dieser, statt 
mit der Zeit abzunehmen, immer tiefer sich einfriBt und so den 
Standpunkt der Personlichkeit verriickt. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB unter den Gesunden 
eine betrachtliche Anzahl von Paranoikern herumliiuft. Der 
"point borne" vieler gescheiter Leute ist nichts als eine para
noische Einstellung; ein Krankheitsgefiihl, das die Leute zum 
Arzt triebe, haben sie nicht, und nur, wenn ihr Treiben rechts
oder ordnungswidrig wird, bekommt der Arzt Gelegenheit, sich 
mit ihnen zu befassen. 

Triebperversionen an sich sind kein Zeichen von Psychopathie. 
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Die Perversionen des Geschlechtstriebs beschaftigen immer wieder 
den Fachmann und die Offentlichkeit; wir Behan aber, daB jeder 
Trieb pervertieren kann. DaB hier Jugendeindriicke eine groBe 
Rolle spielen, lehrt die Psychoanalyse, obwohl wahrscheinlich 
haufig nicht das Jugenderlebnis den Trieb pervertiert, sondern 
ein meist alltagliches Vorkommnis als "Erlebnis" wirkt, weil die 
Triebrichtung schon pervertiert, bzw.zum Pervertieren dispo
niert ist. 

Dagegen sind wohl die Zwangskrankheiten in ihrer m~nnig
fachen Ausbildung als Zeichen von Psychopathie zu werten, denn 
diese stellen sich als "Oberwaltigung des Urteils durch einen Trieb 
dar und werden auch so erlebt. Der Unterschied gegen die sonsti
gen Triebhandlungen liegt nur darin, daB dieser Trieb verdrangt 
und haufig - dies die Ursache der Verdrangung - pervertiert ist. 

DaB so viele bedeutende Leute psychopathische Ziige auf
weisen, ist eine innere Notwendigkeit: Alles produktive Schaffen 
wurzelt im Triebleben, das bei allen Hervorragenden stark ent
wickelt sein muB. Damit sind diese Individuen aber schon in die 
ni:ichste Nachbarschaft der Psychopathen geriickt, und es bleibt 
dem Belieben des Beurteilers iiberlassen, ob er sie diesen zuzahlen 
will oder nicht. 

e) Die Hysterie. Von der Hysterie hat GAUPP zuerst aus
gesprochen, daB sie "eine abnorme Reaktionsweise auf die An
forderungen des Lebens" ist. DaB sie im Triebleben wurzelt, 
betont KRETSCHMER in seiner Arbeit1), das aber hat sie mit allen 
seelischen Krankheiten, ja mit allem seelischen Geschehen iiber
haupt gemeinsam. Die Vorgange sind aber einigermaBen ver
wickelter wie bei den bisher besprochenen Erkrankungen. 
KRETSCHMER hat sie in der oben erwahnten Arbeit eingehend ge
schildert. 

Hysterisches Geschehen stellt sich als eine "Oberwaltigung des 
Urteils durch Triehe (Affekte) dar. Diese "Oberwaltigung ist aber 
keine absolute, wie bei den Triebhandlungen der Traumatiker und 
Psychopathen, wo der Affekt wie ein Wildwasser aIle Damme 
niederreiBt, sondern das Urteil bleibt teilweise erhalten und ver
steht den Affektausbruch zu beniitzen wie - um im Bild zu 

1) Door Hysterie. Verlag Thieme, Leipzig 1923. 
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bleiben - eine Kraftanlage. Und wie eine solche hat die hyste
rische Reaktion auch einen Zweck, namlich den, die Befreiung 
aus einer unertraglichen Lage zu bewirken. 

Dieser Urteilsrest, der wirksam bleibt, gibt allem hysterischen 
Geschehen etwas seltsam Gewolltes, Gemachtes; es kontrolliert 
gewissermaBen, was geschieht, weshalb ja auch bei hysterischen 
Zufallen der Kranke sich nie ernstlich verletzt oder verunreinigt. 
Selbst bei den starksten hysterischen Ausbriichen, die sich bis 
zur Verwirrtheit mit Sinnestauschungen steigern, bleibt ein ge
wisses MaB von Urteil und Erinnerung deutlich wirksam und ist 
in der Hypnose leicht nachzuweisen. 

Die schweren hysterischen Zustande haben iiberhaupt eine 
gewisse Ahnlichkeit mit der Hypnose, wie ja auch der seelische Zu
stand ein ahnlicher ist: Hier ein Vberich, das das Urteilsgebiet in 
fast unbescbranktem MaB verandert, dort der eigene iibermachtige 
Wunsch, der die Umweltbeziehungen in seinem Sinne um
falscht. 

Bei langsam sich entwickelnder Hysterie, z. B. bei Unfall
neurosen, liegen die Dinge noch komplizierter. Haben wir im 
hysterischen Anfall und in der hysterischen Psychose einen immer
hin wuchtigen Affektausbruch, so wirkt der Trieb bei cbronischen 
Zustanden zwar minder stark, weniger explosiv, aber fortgesetzt 
durch lange Zeitraume; wir haben daher, entsprechend der ge
ringeren Triebstarke, keinerlei Triibung der Urteilssphare, die 
ganz klar und unversehrt ist; nur in Beziehung auf das Leiden 
selbst verhindert der Affekt eine objektive Stellungnahme. Man 
hat so den Eindruck, als ob der Kranke sein Leiden, das ibm 
Mittel zum Zweck ist, hegt. Das ist in selteneren Fallen sogar 
bewuBt, KRETSCHMER fiihrt einen solchen Fall an. 

Diese Einstellung zum Leiden, ein gewisses W ohlwollen ibm 
gegeniiber, haben nicht nur die Hysteriker, sondern alle, denen ein 
Leiden Lebensinhalt, Lebenszweck geworden ist, d. h. aile cbro
nisch Kranken. Deshalb trifft man bei diesen so ungemein haufig 
hysterische Zeichen, so daB der oberflachlich Untersuchende, der 
Anfanger, so oft die Diagnose Hysterie stellt. Auf ein einziges 
hysterisches Symptom kann aber naturgemaB niemals die Diagnose 
gegriindet werden. 

Auch bei "Gesunden" sind gelegentliche hysterische Er-
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scheinungen recht haufig, und HOCHE hat zweifellos recht, wenn 
er sagt, daB im Grundsatz jeder Mensch hysteriefahig ist. 

Die spezifische Eigenart hysterischer Krankheitszeichen, die 
Ausbildung korperlicher Symptome bei einem rein seelischen Ge
schehen ist so unauflosbar, wie das Leib-Seeleproblem iiberhaupt. 
In manchen einfachen Fallen (Lahmungen, Schmerzen) ist der 
Korper lediglich ein Stiick Umwelt, von dem das kran1re Ich auf 
Grund der durch den Trieb verfalschten Wahrnehmung ein falsches 
Bild erhalt: es nimmt den Arm als gelahmt, den Kopf als schmer
zend wahr, d. h. es sind Halluzinationen am eigenen Korper. 
Wie aber objektive Veranderungen des Korpers auf Grund seelischer 
Mechanismen, z. B. Hautkrankheiten, zustande kommen konnen, 
entzieht sich unserer Vorstellung. 

I) Die Schizophrenie. Das Spaltungsirresein ist in erster 
Linie gekennzeichnet durch ein Nachlassen der Triebkrafte, und 
damit der Affektstarke: die Bindung an die Umwelt lockert sich 
dadurch, der Kranke wird stumpf und gleichgiiltig (Autismus 
BLEULERS). 

Wenn keine weiteren Krankheitszeichen hinzutreten, so haben 
wir in diesem einfachsten Fall die Dementia simplex, das 
"Versanden der Personlichkeit", wie es BLEULER in seiner 
klassischen Schilderung nennt. Diese Individuen bekommt der 
Psychiater nicht allzuoft zu sehen, da sie sich meist im Leben 
halten konnen, wenn auch in einer ihrer Herkunft und ihrer ur
spmnglichen Begabung nicht entsprechenden Stellung. 

Bei den meisten Fallen, die in die Anstalt kommen, liegen die 
Dinge nicht so einfach. Meist sind die Triebe nicht gleichmaBig 
geschwacht, einer oder mehrere bleiben verhaltnismaBig stark. 
Diese isolierten Triebe falschen das Urtell des Individuums in 
unerhOrter Einseitigkeit urn, so daB es in der absonderlichsten 
Weise nur einem einzigen Trieb folgt, ohne Moglichkeit, alle Schwie
rigkeiten und Unmoglichkeiten, die der Trieberfiillung entgegen
stehen, sehen zu konnen. Insbesondere wird auch die Wahr
nehmung verfalscht: Der Kranke halluziniert und findet in 
den Sinnestauschungen die Bestatigung seiner Triebrichtung. 
DaB dieser einseitig erhaltene Trieb meist der Sexualtrieb ist, 
braucht nach dem oben damber Gesagten nicht weiter aus
gefiihrt zu werden. 1m iibrigen kann dieser Trieb mit positiven 
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oder negativen Vorzeichen, primitiv oder pervertiert, zutage treten 
und entsprechende Reaktionen verursachen, die den Kranken 
unfehlbar in Konflikte mit der Umgebung bringen. 

Haufig aber, und mit langerer Dauer der Krankheit immer 
mehr, verzichtet auch dieser Trieb auf Wirkung nach auBen, er 
behalt nur noch die Kraft, so zu wirken wie ein verdrangter Trieb 
beim Gesunden, namlich in der Phantasie: der Kranke zieht sich 
in seine Wahnwelt zuriick. (NarziBmus SCHILDERS.) 

Mit dem einseitigen Dberwiegen eines einzelnen Triebes hangt 
auch die absonderliche Symbolbildung Schizophrener zusammen. 
Der Vorgang unterscheidet sich in keiner Weise von dem beim 
Gesunden, er bekommt aber beim Schizophrenen dadurch etwas 
Maniriertes, Absonderliches, daB alles, was ihm wichtig erscheint, 
auf diesen einen Trieb bezogen wird und entsprechend Symbole 
gebildet werden durch Dinge, die an und fiir sich gar nichts mit 
dem symbolisierten Begriff zu tun haben. -

Da das Urteilsgebiet nur sekundar betroffen ist, ist die Er
innerung gut und auch die Urteile, sofern sie sich nicht auf das 
durch die Krankheit verfiilschte Gebiet erstrecken, und soweit der 
Kranke bei seiner Gleichgiiltigkeit iiberhaupt Urteile abgibt, 
sind dem Intellekt und der Bildung der Kranken entsprechend. 
In den Erregungszustanden, wo der Trieb nicht anders als bei 
allen Verwirrtheitszustanden, die gauze Urteilssphare iiber
waltigt, der Kranke ganz seinen trieberzeugten Sinnestauschungen 
lebt und jede Fiihlung mit der Umwelt verloren hat, ist natiirlich 
ein sachgemaBes Urteil nicht zu bekommen und die Erinnerung 
getriibt. 

Dieser Zwiespalt im Urteil, einerseits im Sinne der reellen, 
andererseits im Sinne der verfalschten Umwelt, kann bis zur 
Spaltung des Ich gehen, indem der Kranke sich einmal als ein 
wahnhaft verfalschtes und dann wieder als das wirkliche Ich er
lebt. Diese Spaltung, die der Krankheit ihren Namen gibt, hat 
man sich indessen wohl kaum als eine streng gleichzeitige vor
zustellen, damit ware ja die Einheit des Icherle bens aufgehoben; 
sondern das IchbewuBtsein pendelt von der einen Auffassung zur 
andern, so wie es der Gesunde auch im Traum erlebt. Dieses ab
sonderliche Nebeneinander von Wahn und Wirklichkeit ist, wenn 
nicht das Charakteristische, so doch das Merkwiirdigste dieser 

Wildermuth, Seele. 4 
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Erkrankung, deren unabsehbare Moglichkeiten zu immer neuen 
ForschUngen locken. 

Bei der Schizophrenie bewahrheitet sich am deutlichsten 
der Satz, daB kein seelisches Geschehen ohne dauernden EinfluB 
auf die Seele im ganzen bleibt. Wer eine Zeitlang Herr der Welt 
war (sich nicht nur dafiir hielt, wie man bei Betrachtung von auBen 
zu sagen geneigt ist), wer wochen- und monatelang von Feinden 
satanisch gefoltert wurde (nicht sich gefoltert glaubte), bleibt 
natiirlich ein anderer, auch wenn er spater das Krankhafte seiner 
Idee einsehen sollte. Der Gesunde verhalt sich nicht anders: Wer 
einmal zu irgend einer Sache der Umwelt eine starke affektive 
Einstellung gewonnen hatte, wird diese nie mehr vollig los; auch 
wenn er das Unsinnige oder vollig Belanglose seines Mfekts Hi.ngst 
erkannte. Alte Liebe rostet nicht, sagt das Sprichwort, aber ebenso
wenig alter HaB, alte Trauer und alte Lust. 

Es kann deshalb bei der Schizophrenie keine vollstandige Hei
lung geben, da diese Erkrankung zu einer Dauerveranderung der 
seelischen Struktur fiihrt, die das Individuum niemals mehr los 
wird. 

g) Das manisch-depressive Irresein. Von allen seelischen Krank
heitszustanden sind die manisch-depressiven die ratsel
haftesten und unverstandlichsten. 

Unter JASPERS' EinfluB hat man sich gewohnt, das seelische 
Geschehen in der Schizophrenie als Typus eines unverstandlichen 
Prozesses und im Gegensatz hierzu die zirkularen Bilder als vor
iibergehende, verstandliche, einfiihlbare Reaktionen oder Phasen 
anzusehen. In Wirklichkeit liegen die Dinge umgekehrt: Nicht 
bei den sich langsam entwickelnden Spaltungsirresein, sondern 
bei dem plotzlich, oft schlagartig einsetzenden zirkularen Storungen 
hat man den Eindruck, daB ein Fremdes, ein X., umgestaltend 
ins Seelenleben eingreift. DaB wir uns in gehobene oder traurige 
Stimmung auf Grund eigenen Erlebens leichter einfiihlen konnen 
denn in schizophrene Verschrobenheiten, ist ein rein auBerliches 
Moment, das am Kern der Sache vorbeigeht. Denn bei Betrach
tung der ununterbrochen tatigen Soole bietet nicht ein augen
blicklicher Zustand, sondern dessenEntstehen dasCharakeristische. 
Wenn ich von einem Menschen weiB, er ist heiter, so habe ich da
mit ffirs Verstandnis seines Seelenlebens gar nichts gewonnen, 
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wenn ich nicht die Entstehung dieser Heiterkeit kenne. Das 
Unzureichende des JASPERsschen Standpunkts wird auch sofort 
deutlich, wenn wir nicht den typischen Gegensatz: heitere Er
regung, traurige Hemmung, sondern die zahlreichen atypischen 
FaIle ins Auge fassen. 

Machen wir uns die Vorgange bei zirkularen Erkrankungen 
klar. 

In der Manie steigert sich das Triebleben ins Ungeheure und 
entsprechend vervielfaltigen und verstarken sich die Affekte. 
Dies kann im einzelnen sehr verschiedene Formen annehmen: bei 
zahlreichen gut entwickelten Trieben folgt eine gesteigerte Leb
haftigkeit, ein fortgesetzt abspringendes Temperament, eine nicht 
zu fixierende Aufmerksamkeit. Dieser Triebiiberschwang fiihrt 
zu dem Gefiihl gesteigerter Leistungsfahigkeit und damit zu 
einem allgemeinen Wohlbefinden, alsdann haben wir das Bild 
einer klassischen Manie. 

Haben wir von Haus nur ein armliches Triebleben, in dem nur 
wenige Triebe vorherrschen, so entwickelt die Manie merkwiirdige 
Bilder querulatorischer oder paranoisch-groBenwahnsinniger Kran
ker, die entsprechend ihrer seelischen Struktur (einseitiges Dber
wiegen eines oder sparlicher Triebe) weitgehende Ahnlichkeit mit 
Schizophrenen zeigen konnen. 

Die Affekte sind, entsprechend den gesteigerten Trieben, immer 
stark, ob sie aber angenehm oder unangenehm, Lust oder Unlust 
anzeigende sind, wechselt von Fall zu Fall, ja beim selben 
Kranken oft innerhalb weniger Minuten: der gehobene, plane
schmiedende Bramarbas kann sich im nachsten Augenblick in 
einen spriihenden, witzigen Unterhalter und gleich darauf in 
einen handelsiichtigen Krakehler verwandeln. 

Die Melancholie beruht umgekehrt auf einer Triebhemmung. 
Diese und nicht die in den allermeisten Fallen allerdings damit ver
bundene traurige Stimmung, die aus der der Triebhemmung ent
stammenden Unlust quillt, ist das fiir die Depression Charakteri
stische. Diesfiihrt nun e benfalls wieder zu Analogieen zur Schizophre
nie: Beginnende oder leichte Depressionen sind nur durch den weite
ren Verlauf von schizophrenen Zustanden zu unterscheiden, indem 
bei beiden eine Triebhemmung im Vordergrund des Krankheits
bildes steht. 

4* 
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Meist allerdings gibt der traurige Affekt (der aber auch bei 
Schizophrenen vorkommt) den deutlichsten Fingerzeig ffir die 
Diagnose. Dieser traurige Affekt braucht aber bei der Depression 
nicht immer vorhanden zu sein: Es kann bei der Hemmung eine 
ganz neutrale Stimmungslage bestehen, ja bei· ganz schwerer 
Hemmung kann das Individuum die Seligkeit trieblosen Daseins 
genieBen, wie wir es ahnlich im Morphiumrausch erleben. Man 
spricht dann irrtiimlich von manischem Stupor; Manie und Stupor 
schlieBen sich aber aus, sofern man Manie alB Triebsteigerung 
begreift. In selteneren Fallen wird ein manischer Pseudostupor 
beobachtet; dann namlich, wenn die Erregmig dermaBen ge
wachBen ist, daB jeder Impuls zu einer Handlung, ehe diese nur 
begonnen ist, von einem andern Antrieb durchkreuzt wird, so 
daB tatsachlich gar keine Handlung zustande kommt, und der 
Kranke deshalb von auBen Btuporos erscheint, so wie ein rasend 
sich drehendes Rad stillzustehen scheint, weil wir keine Bewegung 
bemerken. 

Die Urteilssphiire ist bei Zirkularen ebenfalls nur sekundar 
geschiidigt, d. h. im Sinne des herrschenden Affekts ungefalscht. 
Entsprechend ist die Erinnerung gut, auBer bei schweren Er
regungen, wo die Schnelligkeit des Wechsels aller Eindriicke kein 
klares Erinnerungsbild sich bilden, und im tiefen Stupor, wo der 
Mangel an Trieben nichts erinnerungsfahig werden laBt. 

1st nun die Anderung der Personlichkeit in zirkularen Zu
standen eine viel einschneidendere, verbliiffendere, als wir es je 
sonst erleben, so lassen sie doch eine dauernde Veranderung der 
Seele vermissen. 

Dies riihrt daher, daB hier eine Verschiebung der Grundlagen 
des Seelenlebens eintritt, namlich eine Umstellung des Trieb
Affektgebietes. Auch hier scheinen wir eine Spaltung der Person
lichkeit vor uns zu haben, das Ich in zwei vollig getrennte Iche 
zu zerfallen, die sich ablOsen. Ein Depressiver muB seinen ma
nischen Zeiten vollig verstandnislos gegeniiberstehen, denn sein 
ganzer seelischer Besitz ist umgefalscht im Sinne seiner Depression, 
der seelische Besitz seiner Manie ist ihm nicht erreichbar, gewisser
maBen abgesperrt. 

Wir sehen also auch beim manisch-depressiven Kranken eine 
seelische Spaltung, die aber nicht, wie bei der Schizophrenie, 
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das Ieh gewissermaBen in die Langsachse zu spalten scheint, 
sondern die Personlichkeit in der Zeitfolge in zwei Typen zerlegt, 
die sich gegenseitig ablOsen. Trotzdem bleibt auch in diesem 
steten Wechsel eine einheitlich strukturierte Personlichkeit be
stehen, und das Eigentumliche einer solchen seelischen Struktur 
bestehi; eben in diesem Schwanken der Affektlage. Denn, wie 
oben (1. Teil, 3) gezeigt, nicht das Sein, sondern das Werden ist 
das fUr den seelischen Aufbau Charakteristische. 

lie Die auBeren Ursachen der Geisteskrankheiten. 

In der alteren Psychiatrie und heute noch bei Laien spielt 
die Frage nach den auBeren Ursachen der Geisteskrankheiten 
eine groBe Rolle. Wir sprechen hier naturlich nicht von den 
"traumatischen Psychosen", bei denen der Zusammenhang klar ist 
und die Schwierigkeiten auf einem ganz anderen Gebiet, im Leib
Seeleproblem liegen. Es ist im folgenden nur die Rede von see
lischen Traumen, die als Ursachen geistiger Erkrankungen geltend 
gemacht werden. 

Wir haben (1. Teil, 3. Kap.) gesehen, wie Umwelteinflusse fort
gesetzt an der Veranderung der Seele arbeiten, und wie jeder 
Mensch auf einen bestimmten Reiz in ganz besonderer, indivi
dueller Weise reagiert. Da wir in den Geisteskrankheiten lediglich 
gesellschaftsfeindliche Entwicklung des Individuums erkannt 
haben, so konnen wir beim krankhaften Geschehen auch keine 
anderen Momente gelten lassen. 

Nach dem oben Gesagten ist die Wirkung eines seelischen 
Traumas in weitestem MaBe abhangig von dem Zustand des 
Individuums in dem Augenblick, als es yom Trauma getroffen 
wurde. Wir sehen im taglichen Leben nicht nur, daB die einzelnen 
ganz verschieden auf dasselbe Ereignis ansprechen, sondern daB 
auch ein und dasselbe Individuum zu verschiedenen Zeiten ganz 
verschieden reagiert. Diese verschiedene Reaktionsfahigkeit nennt 
man die Disposition. 

Und diese Disposition ist uns praktisch stets vollig unbekannt. 
Nur bei den allereinfachsten Naturen konnen wir die seelische 
Grundstruktur einigermaBen iiberblicken, niemals aber den 
seelischen Zustand in einem bestimmten Augenblick auch nur 
annahernd feststellen. Das Verdienst der Psychoanalyse um die 



54 Die GeisteBkrankheit. 

Klarlegung dieser Verhi:iltnisse solI in keiner Weise geschmiiJert 
werden, doch erfaBt sie, schon wegen ihrer einseitigen Einstellung 
auf den Sexualtrieb nur einen Bruchteil aller Moglichkeiten. 

Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Ein Granateinschlag in 
nii.chster Nahe lost beim einen wilde Angst, beim zweiten das 
prickelnde Gefiihl grauser Gefahr, beim dritten einen hysterischen 
Anfall aus, und kann, das ist das wichtigste, bei einem einzelnen 
je nach seiner augenblicklichen Disposition aIle diese Erlebnisse 
auslosen. 

Daher wird der Einwand hinfallig: Viele Tausende haben das
selbe erlebt und sind nicht krank geworden, also kann die Ursache 
der Erkrankung nicht im auBeren Ereignis Hegen, denn niemals 
erleben zwei und niemals erlebt ein einzelner je dasselbe. Das 
Erlebnis wirkt ja nie als AnstoB von auBen, sondern nur stets als 
seelischer Moment auf das lch. 

Deshalb haben auch die Analysen und Pathographien be
riihmter Manner, wieviel lnteressantes sie auch bieten, nur einen 
sehr bedingten Wert, insofern es ganz unmoglich ist, aus dem so 
oft widerspruchsvollen Verhalten in auBeren und inneren Lagen 
einen sicheren RiickschluB auf die Personlichkeit zu tun. 

Wir konnen daher auch das auBere Moment als Ursache fiir 
Geisteskrankheit nie mit bestimmter Sicherheit ausschlieBen. 
Selbstverstandlich ist den Angaben der Laien, die Krankheit sei 
ausgebrochen, weil der Patient abgebautworden sei u. a., auBerste 
Vorsicht entgegensetzen, da sich meist Rentenwiinsche und Ent
schadigungsanspriiche dahinter verbergen; dies darf aber nicht 
dazu fiihren, die Moglichkeit solcher Zusammenhange iiberhaupt 
grundsatzlich abzustreiten. 

Bei der Hysterie sind die. ursachlichen Beziehungen zwischen 
Trauma und Psychose ja offenkundig, auch den Beginn seniler 
Veranderungen sehen wir nicht selten im AnschluB an ein auBeres 
Ereignis, etwa den Todesfall eines geliebten Menschen, die Berufs
aufgabe u. a. eintreten, bei Zirkularen findet sich ebenfalls haufig 
- wenn auch viel seltener, als man anzunehmen geneigt ist, -
eine sogenannte "reaktive Psychose". 

Bei diesenKranken sieht man gelegentlich kontrare Reaktionen, 
etwa eine heitere Manie nach einem TodesfaIl; ein weiterer Beweis 
dafiir, daB die una unbekannte Disposition es ist, die in erster 
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Lillie fiir die Erkrankung ma.Bgebend ist. tThrigens finden sich 
kontrare Reaktionen auch bei Gesunden. 

Hauptsachlich ftir die Schizophrenie ist die Frage nach der 
Wirksamkeit auBerer Ursachen umstritten und wird z. Z. meist 
verneint. Es wird aber schwer sein, ftir das Spaltungsirresein eine 
Ausnahmestellung von den sonst tiberall wirksamen seelischen 
Mechanismen zu fordern. DaB die Schizophrenie in weitaus den 
meisten Fallen ohne eine auslOsende Ursache entsteht, ist kein 
Beweis dagegen, daB ein Trauma bei einem disponierten Indivi
duum einmal doch den AnstoB zu einer schizophrenen Erkrankung 
geben kann. Jedenfalls ist in dies\)r Frage auBerste Zurtickhaltung 
geboten. 

6. Die Verantwortlichkeit Geisteskranker. 
Nach dem eben tiber den Willen Gesagten kann es eine "Ver

antwortlichkeit" im Sinne des § 51 B GB. nicht geben. Jeder 
Mensch handelt, wie er muB, wie seine aus angeborenen Anlagen 
durch Erlebnisse entwickelte innere Gesetzma13igkeit es verlangt. 

Es liegt aber auf der Hand, daB dieser Standpunkt in der 
Praxis zu einem unhaltbaren Nihilismus ftihren wiirde. Eshat 
sich daher im allgemeinen die tThung herausgebildet, daB bei den 
"eigentlichen" Psychosen, d. h. bei Zirkularen und Schizophrenen, 
Straflosigkeit zuzubilligen ist, bei Psychopathen, Schwach
sinnigen und den an einer organischen Psychose Leidenden von 
Fall zu Fall zu entscheiden sein wird, je nachdem der Begutachter 
eine groBere oder geringere Schwachung der Urteilssphare (auf 
die der Wortlaut des Gesetzes allein abhebt) annimmt. 

Theoretisch ist dieser Standpunkt nur oberflachlich zu be
grtinden. Was in aller Welt berechtigt dazu, die Schwindeleien 
eines Psychopathen ftir straflich, die eines Manikers als au.Ber
halb des Gesetzes stehend zu erachten 1 

Einen Ma.Bstab aber gibt es, der eine Begrtindung ftir die Ver
urteilung liefert und das ist die Besserungsfahigkeit durch die 
Strafe l ). Und dieser Standpunkt wird in der Praxis nun weit
gehend mit dem obenerwahnten zusammenfallen. Auch bei Trieb
wesen, wie es z. B. Psychopathen sind, kann der Lustgewinn, 

1) Ob der heute iibliche Strafvollzug einer Besserung immer giinstig ist, 
ist eine andere Frage, die nicht hierher gehOrt. 
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der eine Triebhandlung verspricht, durch eine in Aussicht stehende 
Strafe zweifellos abgeschwii.cht werden, wenn auch die Hem
mungen aus dem Urteilsgebiet nie sO stark sein konnen wie beim 
Gesunden. Die Erfahrung hat gezeigt, wie folgenschwer es sein 
kann, wenn man einem Psychopathen mit verbrecherischen 
Neigungen einen Freibrief durch nicht genugend begriindete 
Exkulpierung gibt. DaB Perverse vor Gericht nicht anders als 
Gesunde zu beurteilen sind, ist nach dem oben Gesagten klar. 
Bei Senilen und Hysterikern mussen wir ebenfalls ein, freilich 
von Fall zu Fall verschiedenes MaS von Urteilsfahigkeit an
nehmen. 

Ganz anders aber wird sich ein Maniker verhalten. Sein 
Triebleben ist so machtig, daB er ihm immer, oft gegen bessere 
"Einsicht" unterliegen muS. Die Anstaltserfahrung zeigt taglich, 
wie unmoglich es selbst scheinbarnur ganz leichthypomanischen 
Kranken ist, das geringste MaB von Selbstzucht aufzubringen, 
das der Aufenthalt auf einer offenen Abteilung verlangt, wahrend 
Psychopathen sehr wohl durch die drohende Versetzung auf 
eine "schlechtere" Abteilung zu ordnungsmaBigem Verhalten 
gebracht werden konnen. 

Und ein Schizophrener kann bei seinen gelockerten, ver
schrobenen Beziehungen zur Umwelt natiirlich niemals durch 
eine drohende oder vollzogene Strafe beeinfluBt werden, vielfach 
wird sie ihm uberhaupt gleichgiiltig sein. 

Einer besonderen Erwahnung bediirfen noch die Paranoiker. 
Wo ein ausgebildetes Wahnsystem besteht, wird eine Bestrafung 
niemals im Sinne einer veranderten Motivsetzung wirken, denn 
in der rechtsbrechenden Handlung sucht der Paranoiker entweder 
sein gutes Recht, d. h. er halt sie gar nicht fur gesetzwidrig, oder 
aber er handelt in der Verzweiflung, in bewuStem Gegensatz 
zum Recht, dann ist ihm die drohende Strafe gleichgiiltig. Der 
Paranoiker ahnelt, wie in seiner ganzen seelischen Struktur, hier 
dem Schizophrenen: bei beiden haben wir einen einseitig uber
machtig gewordenen Trieb, der das ganze iibrige Seelenleben iiber
wuchert, bzw. in seinen Dienst zwingt. Deshalb ist auch eine auf 
einer psychopathischen Anlage erwachsene Paranoia nicht scharf 
von einem schizophrenen Paranoid zu trennen, wie die immer 
wieder gemachten und immer unbefriedigenden Versuche zeigen, 



Die Verantwortlichkeit Geisteskranker. 57 

zwischen der KRAPELINSchen Paranoia und der paranoischen 
Schizophrenie Zwischengruppen (Paraphrenie u. a.) auf
zustellen. 

DaB fiir den Gerichtsarzt die strenge Pflicht besteht, jeden 
einzelnen Fall aufs griindlichste zu priifen, und daB mit der Ein
weisung des zu Begutachtenden in irgendein diagnostisches Fach 
in Beziehung auf seine Verantwortlichkeit zunachst gar nichts 
gesagt ist, ist heute allgemein anerkannt. Denn hier wie immer, 
wenn wir Seelisches betrachten, miissen wir uns bewuBt bleiben, 
daB wir in jedem Individuum ein Einmaliges, Unvergleich
liches haben, das nur aus sich selbst heraus verstanden werden 
kann. 
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