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I. Zur Einfiibrung. 
K6rperorgane und K6rperiunktionen, biologisch-physische Vorgange, 

leibliches Geschehen: kurz alles, was mit der K5rperlichkeit des Menschen 
und den vitalen naturhaften Erscheinungen seines Lebens zusammen
hangt, ist mehr oder weniger eng in gesellschaftliche Erscheinungen ein
bezogen, mit Gesellschaftsvorgangen verflochten, hat seine besondere 
Stellung und Bedeutung im sozialen Leben. DaB gewisse k6rperIiche 
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2 Karl Birnbaum: 

Verrichtungen, wie die Entleerungen, auBerhalb der Gemeinschaft vor
genommen werden, andere, wie Essen und Trinken, umgekehrt gerade 
im Rahmen der Geselligkeit, und daB die Art ihrer Regelung nicht zum 
wenigsten durch die Sozietat beeinfluBt ist; daB bestimmten Korper
tellen (etwa der Haut ·oder der KorpergroBe) eine besondere Bedeutung 
fUr die gesellschaftliche Achtung und Geltung zukommt, daB das korper
liche "Aussehen" zum guten Tell fUr das Auftreten bestimmter sozialer 
Gefiihle: Sympathie und Antipathie, Hinneigung und Ablehnung, Mit
leid und ahnliches ausschlaggebend wirkt; daB einzelne Korperfunktionen, 
wie das Sprechen, unmittelbar den geistigen Beziehungen innerhalb 
der Gemeinschaft dienen, wahrend andere, wie die korperlichenAusdrucks
bewegungen, in besonderemMaBe den gefiihlsmaBigenAustausch zwischen 
wen Gliedern vermitteln; weiter: daB einzelne korperliche Sonderphano
mene, wie die Sexualitat die Grundlage fUr entscheidende soziale Be
ziehungen und Verbindungen, - so fUr Ehe und Familie - abgeben und 
die (physische) Geschlechtlichkeit - mannliche oder weibliche - von 
vornherein die Stellung des einzelnen in der Gemeinschaft im bestimmten 
Umfange und Sinne festlegt; daB schlieBlich gewisse Korperkonstitu
tionen je nach Art und Auspragung iiber die soziale Leistungsfahigkeit 
und -unfahigkeit, Vberlegenheit und Unterlegenheit, Aufstieg und Ver
fall, kurz iiber den personlichen sozialen Wert grundsatzlich ept
scheiden: Alles dies gibt, von den verschiedensten Seiten des alltag
lichen Lebens hergeholt, ebensoviel bezeichnende Belege fUr die grund
legende Erfahrung von der sozialen Bedeutung und Verflechtung der 
korperlichen und biologischen Erscheinungen und Vorgange abo An 
diesen sozialen Verkniipfungen und Bedeutsamkeiten nehmen natur
gemaB auch die Krankheiten in einer ihrer Eigenart entsprechenden und 
je nach der Spielform variierenden Weise tell, unCI. nicht zum wenigsten 
haben daran speziell die N eurosen einen maBgebenden Antell. Freilich 
sind gerade sie viel weniger als die anderen Erkrankungen als Trager 
korperlicher Vorgange und biologische:r: Phanomene daran beteiligt, als 
vielmehr aus eigenartigen anderen Griinden und infolge vielseitigerer 
besonderer Zusammenhange: ein Sachverhalt, der ihnen eine Sonder
stellung im Rahmen der sozialen Biologie und Patholog~e einraumt und 
zugleich die selbstandige Erorterung einer Soziologie der Neurosen nahe
legt und rechtfertigt. 

Medizinhistorisehe Hinweise. 
Speziell die sozialen Bezilge neurotischer Stiirungen drangten sich, wie

wohl sie an sich der medizinisch-klinischenBetrachtung gewiB ferner liegen, 
sehr bald von selbst in das arztliche Gesichtsfeld, nachdem erst einmal 
die selbstandige Heraushebung dieser Erkrankungen erfolgt war. Frei
lich nicht in dieser Vielseitigkeit, wie sie eben angedeutet wurde: In 
der Hauptsache war es der Anteil soziologischer Momente (diese im 
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weitesten Sinne genommen) an den ursiichlichen Faktoren, del' kaum 
je iibersehen, wenn auch nicht immer richtig eingeschatzt worden ist. 
Jede noch so oberflachIiche Stichprobe innerhalb del' einschlagigen 
Literatur liefert dafiir ausreichende Belege. 

Beard, del' mit seiner Darstellung del' "american nervousness" vom 
Jahre 1880 historisch an erster Stelle zu nennen ist, weist schon in del' Be
zeichnung auf gewisse unmittelbar aus besonderen Formen des Gemein
schaftslebens sich ergebende Schadigungsmomente hin. Alle spateren 
Autoren (Binswanger, Bouveret, Cramer, Krafft-Ebing, Lowenfeld, Mobius 
u. a.) bewegen sich mehr odeI' weniger in del' gleichen Richtung: Sie 
heben je nachdem die Bedeutung von sozialer Lage, Berufsgruppe, 
FamiIienstand, weiter von Lebensgewohnheiten, von "krankmachenden" 
Personen del' Umwelt und ahnliches mehr fiir die Neurosenentstehung 
hervor; ja sie stellen gelegentIich sogar (so etwa Krafft-Ebing) direkt 
soziologische Ursachen als atiologische Sondergruppe auf. Dariiber hinaus 
versuchte man des weiteren noch neurotische Einzeltypen, wie die 
Neurasthenie auf del' einen Seite, die Hysteri~ auf del' anderen, aus 
bestimmten soziologischen Bedingungen abzuleiten und in den Besonder
heiten ihrer Erscheinungsform wie in den Verschiedenheiten ihrer sozialen 
Verteilung verstandlich zu machen. (So etwa Hellpach, del' unter anderem 
in del' Neurasthenie die nervose Starung del' sozialen Selbstandigkeit 
und Verantwortlichkeit, in del' Hysterie die del' sozialen Abhangigkeit 
fand.) SchlieBlich war es dann VOl' allem die immer starker mit prak
tischen Forderungen an den Nervenarzt herantretende Spielart del' "trau
matischen Neurose", die - als typischer Reprasentant einer soziologisch 
unterlegten nervosen Storung und zugleich als wissenschaftliches Kampf
objekt um die neurotische Problematik - hier zu einer systematischen 
·Weiterfiihrung und Vertiefung del' sozialpathologischen Betrachtung zwang. 
Sie hat denn auch den Beweis dafiir geIiefert, daB Neurosen in ganz 
typischer Weise aus soziologischen Gegebenheiten hervorgehen, mit be
stimmten wirtschaftIichen, berufIichen und sonstigen sozialen Lebens
situationen, mit charakteristischen sozialpsychisch~n Einstellungen, mit 
typischen sozial angeregten seelischen Tendenzen usw. zusammenhangen 
konnen. 

Immerhin bIieb die soziologische Einsicht in all diesen Neurosen
fallen, soweit sie sich als Gruppen- und Massenerscheinungen darboten, 
doch im wesentIichen beschrankt auf einige wenige grob generelle und 
in typischer Weise wiederkehrende soziale Beziige. Die volle Erfassung 
del' Beziehung del' nervosen Storungen zu allen nur denkbaren sozialen 
Lebenszusammenhangen wurde erst in die Wege geleitet, als die Neurose 
als bezeichnendes Individualphanomen genommen und nun versucht 
wurde, sie von ihrem individuellen Aufbau her zu verstehen, sie also 
aus den Gesamtbedingungen ih:eer individuellen Existenz, aus person
licher Eigenart und Entwicklung, aus Lebensgeschichte und Lebens-

1* 
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schicksalen, aus den Besonderheiten ihrer Umwelt und ihres sozialen, 
geistigen und kulturellen Lebensraums verstandlich abzuleiten. Nach 
dieser Richtung hat zweifellos die Freudsche Psychoanalyse trotz aller 
Einseitigkeit und Dogmatik und trotz allem spekulativem Einschlag 
grundlegende V orarbeit speziell auch fiir eine soziologisch orientierte 
Neurosenlehre geleistet. 

Damit war nun der Weg frei fiir eine breitere und beziehungsreichere 
Erforschung der Neurosen unter soziologischem Aspekt. Sie wurde auch 
in gewissem Sinne aufgenommen, nicht ohne daB dabei freilich zugleich 
Erweiterungen nach anderer Richtung bin erfolgten. Die eine war unver
meidlich und daher in gewissem Sinne berechtigt, sie zog neben den 
im engeren Sinne soziologischen Faktoren, den sozialen Determinanten, 
auch die geistig-kulturellen, die kultur- und geistesgeschichtlichen fiir die 
Neurosenanalyse heran; die andere war vermeidbar und vom rein medi
zinischen Standpunkt nicht recht erwiinscht: sie brachte - wohl in 
gewissem Zusammenhang mit jener ersteren - philosophische An
schauungen der verschiedensten Art, insbesondere natur- und kultur
philosophische in die Neuroseforschung binein. Wir selbst konnen uns 
von der wissenschaftlichen Berechtigung, geschweige denn Notwen
digkeit einer rein geisteswissenschaftlichen bzw. philosophisch unterlegten 
Neurosenlehre oder gar einer Metapkysik der Neurosen nicht iiberzeugen, 
und wir sehen daher auch keinen Grund fiir eine Soziologie der Neurose 
iiber den eigentlichen medizinischen bzw. sozial-medizinischen Rahmen 
soweit in wesensfremde Bereiche binauszugehen. 1m vollen BewuBtsein 
dieser sachlich gesetzten Grenzen, dieser Beschrankung auf die ihr an
gemesseneren empirisch-k1inischen und -sozialmedizinischen Beziehungen 
finden wir uns daher auch hier vorweg mit einer Kxitik· ab, die von 
einer ganz anderen - nichtarztlichen - Einstellung aus diese be
wuBte Beschrankung als groben Mangel ansieht und die durch sie 
begrenzten Darlegungen als flach und banal, als unwesentlich und un
geistig abtut. 

DaB die Neurosenforschung so ill fortschreitendem MaBe auf die 
soziologisch unterlegte Betrachtung hingewiesen wurde, und daB das 

. soziale Moment eine zunehmende Bedeutung in der Neurosenlehre ge
winnen konnte: diese medizingeschichtlich zu verfolgende Entwicklung 
liegt letzten Endes nun freilich in charakteristischen Wandlungen der 
allgemeinen mediziniscken Anschauungen begriindet, die sich allerdings 
am starksten im Neurosenbereich auswirken konnten. 

Die aHgemeinen medizinischen Grundanschauungen haben sich, wie 
genugsam bekannt, im Laufe der letzten Jahrzehnte vor aHem nach 
zwei Richtungen bin veriindert: Einmal wurde das lokalisatorisck-ana
tomiscke Prinzip in der Kxankheitslehre mehr und mehr zuriickgedrangt 
und in den V ordergrund trat dafiir die Gesamterfassung des kranken 
Organismus als Totalitiit und Einkeit. Das hatte zur Folge, daB man in 
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den Neurosen, und zwar speziell auch in den Organneurosen, eine Funk
tionsstorung des ganzen psychophysischen Systems oder unter anderem 
Aspekt betrachtet: der ganzen Personlichkeit sehen lernte. Zum andern 
erkannte man immer mehr, daB an allem pathologischen Geschehen -
und zwar auch am organischen - nicht nur physisch-materielle EinfluB
momente, sondern auch psychische als Trieb- und Formkrafte Anteil 
haben. Das wirkte sich im Neurosenbereich speziell dahin aus, daB 
man die tiefgehende und weitreichende Bedeutung des psychogenen Fak
tor.s am Aufbau der Neurose starker herausarbeitete. Beide Momente 
stellten nun die Neurose ganz anders als bisher, ja man kann sagen: 
in einem fiir die medizinische Betrachtung sonst fast unerhortem MaBe 
mitten in das Leben, in das konkrete Leben iedes einzelnen und zugleich 
auch, weil unabweisbar damit verbunden, in sein Leben innerhalb der
Gemeinschaft und in seinen inner-en Zusammenhang mit dieser Gemein
schaft hinein, und sie lieBen so, was man bisher im wesentlichen nur 
als biologisches Phanomen anerkannte und als psychologisches Phanomen 
kennenlernte: die Neurose nun auch als soziologisches Phanomen 
erkennen. 

Die N eurose als soziologisehe, biologisehe und psyehologisehe 
Erseheinung. 

Die Betrachtung der neurotischen StOrungen in wen sozialen Beziigen 
bedeutet durchaus nicht - was sich vielleicht noch gegeniiber einer 
Soziologie der Krankheiten im allgemeinen oder speziell einer solchen 
der organischen Nervenkrankheiten sagen lieBe - eine nur beilaufige, 
periphere medizinische bzw. medizinisch-neurologische Angelegenheit, die 
das eigentliche Medizingebiet schon verlaBt und sich in wesensfremde 
Bereiche verliert. Sie gehort vielmehr grundsatzlich und als wesent
licher Bestandteil in eine Neurosenlehre hinein. Die Soziologie der Neurose 
weist auf grundlegende Anteile an Aufbau und Struktur der Neurosen 
hin, legt charakteristische Seiten der Dynamik in Entstehung, Bild
gestaltung und Verlaufsformung neurotischer Storungen dar und riickt 
so wesentliche Zusammenhange, wie die zwischen Neurose und Umwelt 
einerseits, zwischen Neurose und personlicher Eigenart andererseits in 
besondere Beleuchtung. Sie trifft daher auch auf zentrale Kerngebiete 
und damit zugleich auf Kernprobleme der Neurosenlehre, und sie ist 
so von sich aus geeignet (wenn auch faktisch nicht immer zugleich 
imstande) die Auffassung vom Wesen der N eurosen sowie von wen 
Erscheinungsformen und Auswirkungsweisen zu erweitern und zu ver
tiefen. 

Die Griinde dafiir sind vielfaltige; sie sind sowohl biopsychologischer 
wie pathologischer Art. Sie liegen zum Teil ziemlich offenkundig an 
der Oberflache und es geniigt daher nur auf einen, den hauptsachIichsten, 
hinzuweisen: 
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Die Neurose ist in einem ganz anderen Grade und Umfange als 
andere Krankheiten, auch selbst als die ihr auBerlich so nahestehenden 
organischen Nervenkrankheiten, in soziale Zusammenhange eingebettet, 
soziologisch verflochten. Sie bietet sich daher in ganz anderem MaBe 
als jene organischen Storungen im Leben in unloslicher Verbindung mit 
ihren sozialen Beziigen dar. Man kann direkt sagen - hoffentlich in 
der Ausdrucksweise nicht miBverstandlich: Wahrend sonst bei Krank
heiten die reinen Naturformen vorherrschen, die besonderen Sozialformen 
(und in Zusammenhang damit die Kulturformen) die Ausnahme sind, 
sind umgekehrt bei den Neurosen die Sozial- und Kulturformen fast die 
Regel, wahrend die reinen Naturformen mehr zuriicktreten. 

Selbstverstandlich - das andert aber nichts an der Tatsache selbst -
variiert der Anteil soziologischer Momente an der Neurose, das Ver
haltnis zWischen Natur- und Sozialformen fiir die einzelnen neurotischen 
Gruppen. Gelange es beispielsweise innerhalb des Neurosengebietes eine 
(ziemlich grobe und kiinstliche) Trennung vorzunehmen, derart, daB 
auf die eine Seite die neurotischen Anlagetypen, d. h. die konstitutionelle 
Nervositat und Neuropathie kamen, auf die andere die neurotischen 
Reaktions- und Entwicklungsformen, d. h. die reaktiv-episodischen bzw. 
chronisch-habituellen Gestaltungen der neurotischen Anlagegebilde I)-ach 
Art etwa gewisser komplizierter zwangsneurotischer, hysterischer und 
ahnlicher Zustande, so wiirden mit den ersteren vorzugsweise urspriing
liche primare Naturformen, mit den letzteren erst soziologisch erwirkte, 
sekundare Sozialformen der Neurose eingefangen. (Was selbstverstand
lich aber nicht zugleich besagt, daB nun bei der einen Gruppe nur noch 
die reinen Vertreter der einen Form, bei der anderen nur die der anderen 
anzutreffen sind.) 

Natiirlich. bleibt sich bei alledem eine Soziologie der Neurosen des 
eigentlichen Wesens der Neurose wohl bewuBt, wobei hier unter der 
Bezeichnung "Neurose" aus GriindeJJ. der Darstellungsokonomie und 
vereinfachter Betrachtung nach dero Brauche bekannter Schulen die 
einzelnen neurotischen Spielarten (konstitutionelle Nervositat, erworbene 
Neurasthenie, Hysterie, Zwangs-, Angst-, Organneurosen usw.) unbe
schadet ihren faktischen klinischen Differenzen einheitlich zusammen
gefaBt werden: Auch fiir die soziologische Neurosenbetrachtung ist und 
bleibt die Neurose zunachst einmal ein biologisches Phanomen. Es geht 
die Neurosensoziologie an sich nicht naher an,wie diese Storung bio
logisch bzw. biopathologisch formuliert und von anderen Storungen 
abgegrenzt wird, und wie man· sie in Pathogenese und Struktur aus 
bestimmten Funktionsabirrungen (im Sinne der Erregung, der Hem
mung, der Dissoziation u. dgl.) ableitet. Es ist auch nicht Sache der 
Neurosensoziologie, von sich aus etwa diesozialneurotischen Erschei
nungen und Zusammenhange auf bestimmte neurophysiologische Prin
zipien und Phanomene: so im Sinne von Sherringtons Integration und 
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Desintegration, von Pawlows bedingten Reflexen, von Bechterews Assozia
tionsreflexen u. dgl. zuriickzufiihren. Immerhin wird sie sich iiber kurz 
oder lang doch wenigstens halbwegs dariiber klar werden miissen, in 
welcher Weise und vermittelst welcher Vorgange soziologische bzw. sozial
psychische Faktoren in neuro-physiologische und -pathologische Mecha
nismen und Bildungen eingreifen, mit ihnen in funktionellen Zusammen
hang treten und sie durchsetzen. Das Problem ist zur Zeit noch .nicht 
erledigungsreif; ein - bisher noch nicht gewonnener - voller Einblick 
in die Struktur und Dynamik der Neurose iiberhaupt ist dafiir die Vor
aussetzung. Am ehesten lieBen uich noch soziologische. Zusammenhange 
in gewisse energetische Auffassungen einfiigen und mit ihnen in Einklang 
'bringen, nach denendie Neurose - mit einer zum Teil freilich memo 
bildlichen als wissenschaftlich gesicherten Formulierung - sich als eine 
Betriebsstorung im Nervensystem darstellt; eine nervose Betriebsstorung, 
die teils als Auswirkung zielabgedrangter neuropsychischer Tendenzen, 
teils als Folge unentladener affektiver Energie, teils als Niederschlag 
eines durch psychische Einfliisse gestorten Zusammenspiels synergeti
scher, und antagonistischer Nervendynamismen, teils als Ausdruck 
mangelhaften Ausgleichs und ausgebliebener Vereinheitlichung ver
schieden gerichteter neuropsychischer Bewegungen und ahnliches mehr 
anzusehen ware. 

Dabei lieBen sich zur weiteren Aufklarung speziell noch gewisse Tat
sachen der biologischen Sphare heranziehen, die insbesondere auch sozial
biologisch bedeutsam sind: so vor allem das bezeichnende Phanomen 
der Beeintrachtigung der natiirlichen vitalen Verrichtungen und Be
tatigungen, wenn kontrastierende Regungen, Instinkte und Triebe zu
sammenstoBen. Aus solchem Zusammentreffen in Ziel und Richtung 
auseinander gehender Impulse, aus dem Hineinspielen andersgerichteter 
Tendenzen in bestimmte Funktionsablaufe, aus der Hemmung, Ver
drangung und Abirrung bestimmter triebhafter Strebungen infolge des 
Dazwischendrangens anderer, aus dem ganzen disharmonischen Ausein
anderlaufen gegensatzlicher Tendenzen iiberhaupt: kurz und gut aus allen 
solchen Storungen im Zusammenspiel vitaler physiologischer Funktionen 
innerhalb der normalen Breite der Lebensbetatigung fallen bezeichnende 
Schlaglichter gerade auch auf die soziologisch bedingten neuropsychischen 
Storungsphanomene. Hier weisen insbesondere die schonen experimental
biologischen Beobachtungen von Brun 1 iiber die V organge bei der 
Kollisiim inkompatibler Triebe bei Tieren (Ameisen usw.) die Richtung, 
die beilaufig zugleich bezeichnende Parallelen speziell zur psychoana
lytischen Auffassung der Neurosendynamik bringen. 

Noch weniger freilich als we biologische Natur laBt die soziologische 
Betrachtung das Wesen der Neuroseals eines psychologischen Phanomens, 

1 Brun, R.: Experimentelle Beitrage zur Dynamik und Okonomie des Trieb
konflikts. Biologische Parallelen zu Freuds Trieblehre. Imago (Wien) 2. 
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eines psychischen Gebildes aus dem Auge. Ihre Eigenart als abwegige 
seelische Reaktionserscheinung und dariiber hinaus, speziell auf das 
reagierende Individuum angesehen, als pathologische Personlichlceitsreak
tion ist durchaus unverkennbar und muB auch von der Neurosensoziologie 
entsprechend gewiirdigt werden. Diese kann sich daher keinesfalls wie 
gegeniiber der Neurose als biologischem Gebilde einfach damit begniigen, 
nur den Sachverhalt als solchen anzuerkennen. Sie muB vielmehr direkt 
daran ankniipfen; denn von der psychologischen Natur der Neurose 
als reaktiver seelischer PersonlichkeitsauBerung fiihren unmittelbare Ver
bindungslinien zu ihrer soziologischen Eigenart. DaB die friiheren 
klinischen Auffassungen von der Neurose (Oppenheim u. a.) deren psycho
logischen Untergrund so sehr zugunsten eines anatomisch -physischen 
verkannt und iibersehen haben, war ja gerade mit einer der Haupt
griinde, weshalb ihnen jene grundlegenden sozialen Beziehungen und 
Zusammenhange entgingen, ohne deren Heranziehung heutzutage jede 
N eurosenanalyse unzureichend erscheint. 

Die sozialen Beziige der menschlichen Personlichkeit. 
Die Soziologie der Neurosen wird also ohne weiteres auf die Per

sonZichkeit und ihre Reaktivitat als grundsatzliches Moment fiir das n~uro
tische Geschehen hingewiesen. Sie darf daher auch erwarten, daB sie 
selbst speziell von einer Soziologie der menschlichen PersOnZichkeit, bzw. 
von den auf diese beziiglichen sozialen Grundtatsachen aus auf ihrem 
eignen Gebiete weitergefiihrt wird. 

Es ist ja offensichtlich: Zuniichst kann alles, was an sozialen Beziigen 
fiir die Neurose - oder im Hinblick aufihren konkreten Trager, besser 
gesagt: fiir den Neurotiker - in Betracht kommt, am besten an der 
Personlichkeit im allgemeinen aufgewiesen und daher auch von ihr am 
leichtesten abgeleitet werden. Sodann und vor allem aber stellt der 
Neurotiker an sich nach Anlage, Reaktions- und Entwicklungsweise in 
gewissem Sinne die pathologische Paiallelerscheinung zur Personlichkeit 
schlechthin dar. Es konnen daher fiir ihn - wenn auch nur cum grano 
salis und mit entsprechenden Modifikationen - die gleichen sozio
logischen Grundvoraussetzungen, Zusammenhange, Auswirkungen usw. 
geiten, die fiir die menschliche Personlichkeit iiberhaupt bedeutsam sind. 
Damit sind nun zugleich gewisse Orientierungspunkte fiir die soziologische 
N eurosenbetrachtung festgelegt. 

Die grundsatzliche soziologische Eigenart der menschlichen Person
lichkeit ist unbestritten: Ihre Natur als soziales Wesen, die biologische 
Fundierung ihrer sozialpsychischen Organisation, die enge Verflechtung 
des Einzelindividuums mit der menschlichen Gemeinschaft und sozialen 
Umwelt, die sozialen Bezogenheiten aller LebensauBerungen des ein
zelnen, die Durchsetzung des individuellen Einzellebens mit den so~ialen 
Erscheinungen und dariiber hinaus mit den kulturellen und geistigen 
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Niederscblagen des Gemeinschaftslebens: diese ganze Einlagerung des 
Einzelindividuu.m.s in die Gemeinschaftsatmosphare wird von jeder Ge
sellschaftskunde (Simmel, Vierkandt u. a.) weitgehend herausgehoben. 
Sie wird des weiteren aber auch von andersgerichteten Wissenschafts
kreisen, so von der Psychologie, insbesondere der Mhavioristischen (Mac 
Dougrill u. a) oder :s:Ier - mer. besonders interessierenden - medizinischen 
(~. der psychoanalytischen) durchaus anerlmllllt. "Im See1enleben 
des einzelnen kommt ganz regelmaBig der andere als Vorbild, ala 
Objekt, ala Helfer und Gegner in Betracht. Und die Individual
psychologie ist daher von Anfang an Sozialpsychologie in diesem erwei
tarten aber berechtigten Sinne", heillt es bei Freud in "Massenpsychologie 
und Ichanalyse". Und schlieBlich findet diese sozi8.le Durchsetzung des 
Einzelindividuum auch im pathologischen Rahmen we entsprechende 
Bestatigung. Ohne sie ware ja eine soziale Medizin und soziale Patho
logie, die ala wohlfundierte wissenschaftliQhe Sondergebiete dastehen, 
nicht gut denkbar. 

SpezieU fUr eine Soziologie der Neurosen fallen dabei im einzelnen 
nooh folgende genugsam bekannte Grundtatsachen besonders ins Gewicht, 
die wegen furer Selbstverstandliehkeit mer nur eben genannt werden 
sollen: 

L Die menschliche PersOnlichkeit ist zwar furer Grundstruktur und 
furem Fundament nach ein biologisch gegebenes naturkaftes Gebilde, 
laSt sich aber als reines Naturwesen nicht voU erfassen; ja, sie existiert 
als solches, wenn man vom Neugeborenen absieht, iiberhaupt nicht. 
"Vom ersten Tage an ist das Eingebettetsein in eine Gemeinschaft eine 
fundamentale Lebenstatsache. Der ,andere' gehort zum Dasein des 
Kindes nicht minder wesentlich als das eigene Selbst und die Regungen 
und Begehrungen, welche diese ,anderen' zu Zielpunkten haben, stehen 
vieUeicht an Intensitat und Umfang, nicht aber an yrspriinglichkeit und 
Unmittelbarkeit den selbstischen Strebungen nach" (Stern, zit. nach 
Benjamin). Das menschliche Individium ist also zunachst einmal schon 
seinen elementaren biologisch unterlegten psychischen Anlagen, seinen 
urliimlichen "sozialen" Triehen und Instinkten: Herdentrieb, GeseUungs
trieb wie semen zugeordneten primitiven Sozialgefiihlen: Sympatme
gefiible, Gemeinschaftsempfindungen usw. nach ein soziales Wesen 
oder zum mindesten zu sozialpsychischer Personlichkeitsformung vor
bereitet. 

2. Die menschliche Personlichkeit ist grundsatzlich in einen Lebens
raum hineingestellt, der neben naturhaften Bestandteilen (klimatische, 
landschaftliche usw.) vor aUem auch personale (die menschlicheUm
gebung) enthalt und der von diesem menschlichen Zusammensein her 
sowohl rein soziologische Bildungen wie Ehe, Familie usw. wie auch 
soziologische Niederschlage geistig-kultureller Art: so in Gestalt von 
Sitte, Tradition, Konvention, Recht usw. aufgenommen hat. Diese den 
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Menschen von Kindheit an umgebenden und begleitenden, standig mehr 
oder weniger unmerklich auf ihn einwirkenden personalen und geistigen 
Umweltseinflusse fiihren von sich aus zur gleichsinnigen Ausgestaltung, 
Erweiterung und Verfeinerung jener urtiimlichen sozialen Regungen und 
bauen die urspriingliche Personlichkeit durch Herausbildung von hoheren 
sozialpsychischen Regulier- und Steuerungskraften, ~von altruistischen 
und sozial-ethischen Gefiihlseinstellungen und Gesinnungen usw. aus. 
So erweist sich die menschliche Personlichkeit als ein lebendiges System 
mit sozusagen 80zialpsychischer Orientierung, an dessen Wirkungsweise 
die verschiedensten Schichten dieses Funktionssystems weitgehenden An
teil haben: nicht nur der elementare Untergrund der sozial gerichteten 
vitalen Tendenzen, sondern auch der Uberbau der hoheren sozial
gemaBen emotionellen und rationalen Triebkrafte. In dieser Weise inner
lich mit der Gemeinschaft verbunden, wie auBerlich an sie gebunden, 
ist die fertige Personlichkeit bestimmt und geeignet, die notwendigen
schon biologisch naturhaft vorgesehenen - Aufgaben der Gemeinschafts
erhaltung (neben denen der Ichbehauptung) zu erfilllen, d. h. vor allem 
die natfuliche Spannung (s. unten) zwischen Personlichkeit und Umwelt 
sozialgerecht zu lOsen, die gegensatzlichen Tendenzen zwischen dem 
einzeInen und der Gemeinschaft auszugleichen und die zwischenmensch
lichen Beziehungen in einem ffu beide giinstigen Sinne zu regeIn. 

3. Die Triebkriijte, die solche besondere soziologische Gestaltung der 
psychischenTendenzen, Einstellungen, Grundhaltungen, Gesinnungen usw. 
(und damit zugleich a.uch der entsprechenden auBeren Verhaltungs- und 
Betatigungsweisen) herbeifiihren, entstammen zum guten Teil, wie schon 
angedeutet, den Gegebenheiten der umgebenden Gemeinschaft wie uber" 
haupt der ganzen sozialen Atmosphare. Sie werden besonders, woffu 
speziell Freud wie Adler eindrucksvolle Hinweise gegeben haben, in jener 
Lebensepoche ausschlaggebend wirksam, in denen der Personlichkeits
struktur, weil noch unfertig, eine besondere Bestimmbarkeit und Plasti
zitat zukommt: in d.er Fruhkindheit, der K indheit Uberhaupt bis zum Ab
schluB der Pubertats- und Entwicklungsjahre. Damit haben als besondere 
Formkrafte ffu den Ausbau der Personlichkeit und speziell ffu ihre Sozial
gestaltung zunachst und vor allem eiuige wenige und einfache soziologi
schen EinfluBmomente zu gelten, die in jedem Menschenleben mit an
nahernd gleicher Typik wiederkehren: namlich jene, die von selbst schon 
mit dem Hineingeborenwerden des Menschen in die natfuliche Lebens
gemeinschaft der Familie gegeben sind, und die sich im einzeInen durch 
die natfulicheStellung im Famllienverband: VerhaItnis zu den Eltern 
(speziell auch zu den verschieden geschlechtlichen), zum Geschwisterkreis 
usw. als Lieblingskind, einziges Kind, jiingstes Kind usw. ergeben. DaB 
diese sozialpsychischen Faktoren speziell von den genannten Autoren 
in gleicher Weise wie ffu die Personlichkeitsgestaltung auch ffu die 
Neurosenbildung verantwortlich herangezogen worden sind, weist zugleich 
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auch schon, wenn auch von dogmatischen Grundauffassungen her, auf 
jene Zusammenhange hin, die gerade fUr unser Thema bedeutsam sind. 

Die in spiiteren Lebensepochen einsetzenden soziologischen Form
kriifte - und zwar nicht nur die des Reifealters, sondern auch schon die 
der EntwickIungsjahre - sind naturgemaB im Verhaltnis zu diesen 
friihkindlichen ungleich vielseitiger, kompIizierter und differenzierter, und 
sie lassen infolgedessen auch einer entsprechend vielseitigeren, differen
zierteren und individuaIisierteren Entfaltung und Gestaltung der Per
sonIichkeit speziell auch nach ihren sE>zialpsychischen Seiten hin mehr 
Raum. Doch trotz allen solchen unbegrenzten und oft uniibersehbaren 
Variationsmoglichkeiten, die sich aus der Vielgestalt der sozialen Lebens
beziige und der Breite des Gemeinschaftslebens ergeben: die soziologische 
Bedingtheit dieser Personlichkeitswandlungen und -pragungendes spateren 
Lebens ist noch weniger als bei den friihkindlichen Personlichkeitsgestal
tungen zu verkennen. 

4. Dieses Hineingestelltsein der Personlichkeit in einen sozialen Lebens
raum als Mitglied einer Gemeinschaft gewinnt noch in anderer Hinsicht 
soziologische Bedeutung. Damit treten sich im Verlauf des ganzen 
Lebens standig gegeniiber: auf der einen Seite eben diese Personlich
keit mit ihren Bediirfnissen, ihren Trieben, ihren Anspriichen, ihren 
Strebungen, ihren Zielsetzungen usw., und auf der anderen die soziale 
Umwelt mit ihren Aufgaben, ihren Forderungen, ihren Widerstanden 
und Hemmnissen, Bedrohungen und Versagungen. Sie bedingen ein 
Spannungsverhaltnis, das zur Losung in irgendeiner Form drangt. Diese 
erfolgt im Rahmen einer Auseinandersetzung, die entweder - bei tJber
gewicht der Personlichkeit - zu Umanderung der Uniweltfaktoren im 
Sinne der personlichen Tendenzen fUhrt, oder aber - bei illergewicht 
der Umwelteinfliisse - zu episodischen oder dauerhaften Umstellungen 
der Personlichkeit im Sinne dieser Umweltsfaktoren. Die Form, in denen 
die reaktive Stellungnahme und Umstellung der P.ersonlichkeit gegen
iiber jenen Umweltseinfliissen vor sich geht: im Sinne des Ankampfens 
und illerwindens, des Sichunterwerfens und Unterliegens, des Sich
sicherns und Ausweichens, des Sichabfindens und Verzichtleistens usw. ge
hort mit zu den wesentlichsten und charakteristischsten Erscheinungen, 
in denen das Verhaltnis der Personlichkeit zur Gemeinschaft und den 
an sie gebundenen soziologischen Einzelbildungen zum Ausdruck kommt. 

5. Nicht zum wenigsten vermittelst dieser (reaktiven) Auseinander
setzungen mit der sozialen Umwelt, aber auch sonst'infolge ihrer natiir
lichen (spontanen) Betatigungs- und AuBerungstendenzen innerhalb des 
sozialen Lebensraumes beeinfluBt und bestimmt die Personlichkeit nun 
umgekehrt von sich aus die soziologischen Erscheinungen und Vorgange, 
die von ihr ausgehen oder mit denen sie in Beriihrung kommt, und 
sie gibt so nicht nur den verschiedenen ihr zugehorigen Gemeinschafts
formen (der Ehe-, Familien-, Berufs-, Wirtschaftsgemeinschaft usw.), 



12 Karl Birnba.um: 

fur perstinliches' Geprage, sondern beeindruckt dariiber hinaus evtl. auch 
die diese Bildungen tragenden und bestimmenden geistigen Gebilde der 
Sozialitat: Sitte, Tradition, Konvention, sozial-ethische, sozial-asthetische 
Normen usw. Damit stellen und bieten die 80zialen Gebilde und insbeson
dere auch die Wertgebilde des geistigen und kulturellen Lebens sich inner
halb der sozialen Sphare als Objektivationen, als soziologi8Ch geformte 
Nieder8chliige und Widerspiegelungen der Per80nlichkeit und insbesondere 
ihrer sozialpsychischen Eigenheiten dar. 

Dieser ganze Komplex von Erscheinungen, Kril.ften und Dynamismen, 
von Wirkungen und Riickwirkungen, die sich um die sozialen Beziige 
der Perstinlichkeit bewegen, geht nun beim Neurotiker natiirlich nicht 
einfach verIoren. Er kehrt vieImehr im Rahmen der Neurose und zum 
guten Teil sogar in engem Zusammenhang mit fur, teils ins Patho
logische abgewandelt, teils in pathologischer Bedeutsamkeit sich Geltung 
schaffend, wieder, und er zeigt sich, wie am Aufbau und den Manifesta
tionen der Perstinlichkeit, so auch an denen der Neurose und des Neuro
tikers weitgehend und vielseitig beteiligt. Zum Beweise sei aus der 
Fiille der Mtiglichkeiten hier zunachst andeutungsweise herausgegriffen: 
Gewisse, meist biologisch unterIegte psychische AnlagebesonderheiteIJ- der 
Perstinlichkeit, die fiir die Beziehung zur Mitwelt, zur Gemeinschaft 
bedeutsam werden, fallen in Form bestimmter (zum Teil abartiger) 
primarer Wesensziige: Sensitivitat, Selbstunsicherheit, mangelhaftes 
Lebensgefiihl usw. unmittelbar als neurotische Dispositionen, aIs perstin
liche ne1,ll'otische Bereitschaften ins Gewicht. Bestimmte, teils sozio
logisch herbeigefiihrte, teils besonders an den sozialpsychischen Seiten 
der Perstinlichkeit vor sich gehende charakterliche Gestaltungen: Fest
legung der Triebe und sonstigen seelischen Tendenzen auf bestimmte 
gemeinschaftsbezogene Inhalte und Ziele (so etwa die auf diesem Wege 
entstandenen soziologisch bedeutsa:rp.en Sexualabirrungen) gehen in 
neurotische EntwicklungsstOrungen ein. Die unvermeidlichen Auseinander
setzungen mit der sozialen Umwelt und die durch sie bedingten auBeren 
und inneren Konflikte treten als neurotisierende Faktoren an die Wurzel 
neurotischer Reaktionen. Die dem Neurotiker eigenen sozialpsychischen 
Wesensseiten: Anlehnungsbediirfnis, Sicherungsstreben, Bindungsunfahig
keit und ahnliches schlagen sich in charakteristischen Gestaltungen 
sozialpsychischer Beziehungen und sozialpsychischer Gebilde: in bezeich
nenden neurotischen Lebensformen und Lebensstilen von Ehe, Beruf, 
Geselligkeit usw. nieder. 

Alles dies und vieles andere mehr ist weiterhin in seinen Einzel
heiten systematisch darzulegen. V orerst sind hier nur die Hauptrich
tungen herauszuheben, in denen sich die Beziehungen zwischen Neurose 
und Sozialleben kundgeben: Es lassen sich grundsatzlich die Aus
wirkungen soziologischer Faktoren im N eurotischen auf der einen Seite, 
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die Auswirkungen des Neurotischen im sozialen Bereich auf der anderen 
auseinander halten. Tatsachlich stehen sie £reilich vielfach in nicht 
leicht auflosbarer enger Wechselbeziehung und vielfaltiger Verflechtung, 
und zwar nicht nur beim Einzelindividuum, sondern auch innerhalb 
des Kollektiv-Psychischen, soweit das Neurotische in seinem Umkreis 
iiberhaupt besondere Geltung hat. Immerhin bleibt ihre moglichst rein
Hche Scheidung doch angebracht, zumal sie sich im wesentlichen in 
verschiedenartigen Gebieten: das eine Mal im KIinisch-Neurologischen, 
das andere Mal im Sozialen abspielen. Da das kIinische Gebiet das der 
Neurose wesensgemaBe ist, und dem Mediziner zugleich als Ausgangs
punkt niiherliegt, erscheint es richtig, von.ibm aus an die Soziologie 
der Neurosen heranzutreten und also mit den Auswirkungen des Sozio
logischen im Bereich der N eurose zu beginnen. 

II. Die soziologischen .A.uswirkungen im Bereich der Neurosen. 
Auszugehen ist hier vom Wesen der Neurose als klinisches Gebilde, 

von ihrer klinischen Struktur: Unabhangig von allen sonstigen kIinisch 
beachtlichen Sondereigenheiten stellt sich die Neurose ganz allgemein 
als ein abnorm funktionierendes hoch zusammengesetztes Einheitsgebilde 
dar, an dessen Entstehung, Gestaltung und Ablauf, an dessen ganzer 
Dynamik die verschiedensten Kriifte beteiligt sind. Biologisch-pkysische 
Momente: Konstitution, Organbesonderheiten, Geschlechtstypus, Lebens
phasen usw. auf der einen Seite, psychische, wie Oharaktereigenart, 
seelische Tendenzen und seelisch wirksame Geschehnisse: Erlebnisse, 
Lebensschicksale, Milieu- und Situationseinfliisse u. dgl. auf der anderen 
wirken hier in bestimmtem MaBverhaltnis zusammen undschaffen fiir 
die Neurose einen charakteristischen - im wesentlichen biopsychischen -
Autbau, der sich im iibrigen je nach Fall, Spielart und Typus aus mannig
fachen in Art wie kIinischer Bedeutung wechselnden Bestimmungsstiicken 
zusammensetzt. An diesem Aufbau haben nun in engstemZusammenhang 
mit den biologischen, vor allem aber mit den psychologischen Deter
minanten soziologische Momente maBgebenden Anteil; in vielen Fallen 
einen so maBgebenden, daB eine praktisch vollwertige diagnostische 
Wiirdigung und prognostische Beurteilung ebenso wie eine durchgreifende 
therapeutische bzw. vorbeugende Bearbeitung der jeweiligen Neurose 
kaum durchzufUhren ist, wenn man sich .nicht zugleich mit den betref
fenden sozialen Anteilen wiss.enschaftlich wie praktisch' auseinandersetzt, 
d. h. sowohl ihrer soziologischen Eigenart (als familiiire, berufliche, wirt
schaftliche usw. Faktoren), wie vor allem ihrer klinischen Wertigkeit 
und Wirkungsweise (als neurotisch verursachende, auslOsende, bereit
stellende, inhaltgebende Momente u. dgl.) Rechnung tragt. Fiir unsere 
nicht allgemein kIinisch und praktisch, sondern nur umschrieben sozio
logisch orientierten Zielsetzungen bedarf es nun so weitgehender Speziali
sierungen und Differenzierungen nicht; hier geniigt es, wenn alles 
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Einschlagige in der Rauptsache in zwei Gruppen untergebracht wird: die 
eine enthalt alles, was an (auBeren und inneren) Momenten an der Ent
stehung der Neurose teil hat, in die sozialpathogenetischen Zusammen
hange gehort; die andere umfaBt das, was an der Gestaltung der Neurose 
beteiligt ist, in die sozialpathoplastischen Zusammenhange fant. Die 
nicht immer zureichende Analyse komplizierter neurotischer FaIle, so 
etwa hoch zusammengesetzter Hysterien oder Zwangsneurosen, gestattet 
freilich nicht stets selbst eine so grobe Scheidung bis ins Eindeutige 
durchzufiihren, zumal die bei der Neurosengenese wirksamen sozio
logischen Faktoren zugleich sich in der Symptomen- und Verlaufs
gestaltung auswirken und nachwirken. 

1. Soziale Faktoren und Neurosenentstehung. 
Bei der Verursachung der Neurosen - dariiber muB man sich von 

vornherein klar sein - pflegt ein ganzer Komplex von Entstehungs
bedingungen und -voraussetzungen im Spiel zu sein. Schon die eben 
gegebenen Andeutungen eines Neurosimaufbaues lassen erkennen, daB 
ein so eingleisiges pathogenetisches und atiologisches Schema, wie es 
etwa friiher unter Aufstellung spezifischer Einzelursachen und unter 
Einbeziehung einer besonderen Gruppe sozialer Ursachen der Neurosen 
anerkannt wurde, heute nicht mehr in Betracht kommen kann. Gerade 
der Fortschritt in der Neurosenlehre hat das - in den Einzelverhalt
nissen oft schwer iibersehbare - Zusammenspiel verschiedenartiger 
Momente fiir die Erzeugung der Neurosen dargetan und diese selbst 
demgemaB als das Produkt differenter pathogenetischer Faktoren zur 
Geniige erwiesen. Es ist also auch fiir die soziologisch orientierte Betrach
tung von vornherein damit zu rechnen, ja sogar vorweg anzuerkennen: 
Selbst in den Fallen, die mit scheinbar besonders eindeutiger Beweis
kraft sozialpathogenetische Zusammenhange erkennen lassen, sind durch
aus noch weitere, auf3erhalb des Soziologischen liegende pathogenetische 
Faktoren - korperliche so gut wie psychische - heranzuziehen. Von 
ihnen ist hier natiirlich nicht im einzelnen zu reden, sie miissen aber 
stillschweigend in jedem FaIle hinzugedacht werden. 1m iibrigen, und 
auch das ist nicht zu iibersehen, was im weiteren Verlauf der Betrach
tung immer wieder hervortritt, sind als soziologische Entstehungsursachen 
gewohnlich nicht isolierte Einzelfaktoren, etwa bestimmte umschriebene 
aktuelle soziale Geschehnisse, fiir sich bei den Neurosen wirksam, sondern 
ganze soziologische Reihen, ein zeitlich umfassendes und beziehungs
reiches soziologisches Gesamt, in welchem sich die Nachwirkungenfriiherer 
sozialer Einfliisse mit gegenwartig bestehenden soziologischen Positionen, 
Milieu- und Situationsgegebenheiten usw. zur Einheit einer soziologisch 
unterlegten Gesamtkonstellation zusammenfinden. Immerhin gibt es 
nervose Krankheitsfalle, die in dieser Hinsicht noch relativ einfach und 
eindeutig liegen, insofern ihre Entstehung ziemlich einwandfrei auf 
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bestimmte grobe auBere sozial bedingte Schadigungsfaktoren zuriick
geht. Von ihnen nimmt eine soziologische Betrachtung der Neurosen
verursachung am besten ihren Ausgang. 

a) Soziale Faktoren und neurasthenische Storungen. 

Typische Reprasentanten fUr eine solche, unmittelbar sozial ableit
bare und einfache Neurosenentstehung bieten vor allem die erworbenen 
nervosen ErschiJptungszustiinde, die neurasthenischen StiJrungen. V oraus
setzung dafiir ist freilich, daB man diesen Krankheitskreis auch ent
sprechend eng faBt und also nur auf die im wesentlichen durch auBere 
Ursachen herbeigefiihrten Zustande reizbarer Nervenschwache beschrankt. 
Diese an sich reichlich umfangreiche, in ihren Gestaltungsformen freilich 
recht begrenzte neurasthenische Spielform fiihrt mit ihren elementaren 
sozialen Beziehungen und Verflechtungen von sich aus ganz unmittelbar 
in sozialneurotische Zusammenhange hinein. An ihr sind daher auch 
die sozialen Beziige der Neurosen am ehesten aufgefallen und erkannt 
worden. 

Freilich, das muB man vorweg gleich eingestehen: 1m Rahmen dieser 
Neurasthenie verbleibt man stets im AuBerlichen, an der Oberflache der 
soziologischen Zusammenhange; der sozialneurotischen Problematik und 
iiberhaupt den Kernfragen der Neurosensoziologie selbst kommt man 
damit nicht schon nahe. Die Griinde dafiir liegen letzten Endes in der 
klinischen Natur der Neurasthenie selbst: Sie stellt im Grund nur 
eine - leichtere - Spielart der exogenen - durch physisch-materielle 
Schadigungen verursachten - Hirnreaktionsformen dar und steht inso
fern - im Gegensatz zu den sonstigen Neurosen - den organischen 
Nervenstorungen naher. Das heiBt aber speziell auf die ursachlichen 
Zusammenhange hin angesehen: Was bei der Entstehung der Neurasthenie 
den Ausschlag gibt, sind nicht sowohl jene feineren sozialpsychischen 
EinfluBkrafte, die sich aus den differenzierten Beziehungen des mensch
lichen Zusammenlebens ergeben und die storend in das hohere Nerven
leben - die gemiitliche und seelische Sphare - einzugreifen pflegen: 
deren pathogenetische Wirksamkeit werden wir erst bei anderen neuro
tischen Formen zu wiirdigen haben; es sind vielmehr in der Hauptsache 
grobere auBere Schadlichkeiten, Krafte elementarpsychischer und selbst 
physischer Art, die an der primitiven physiologischen Apparatur der 
nervosen Funktionen angreifen und durch iibermaBige Reize, Belastungen, 
Strapazen u. dgl. das Nervensystem in Mitleidenschaft ziehen. Immerhin: 
Was fiir die nervosen Erschopfungsstorungen, die neurasthenische "Ober
erregbarkeit und ErschOpfbarkeit pathogenetisch maBgebend wird: jene 
"Oberbelastung der Nervenfunktionen, der nervIichen Leistungsfahigkeit 
iiberhaupt, das ist - .ganz . gleich, ob es mit einer primitiven nerven
physiologischen Formel eingefangen werden kann oder nicht und ob 
es die elementare Nervenapparatur oder die hoheren Wesensseiten der 



16 Karl Birnbaum: 

Personlichkeit trifft - jedenfalls so weitgehend soziologisch determiniert, 
so vielseitig in den Bedingungen des sozialen Lebens: Gesellschafts-, 
Erwerbs-, Verkehrsleben usw. verankert, daB es davon 10sgelOst kaum 
noch als neurasthenisierendes Moment praktisch erheblich in Betracht 
kommt, ja kaum noch gedacht werden kann. 

Wir kennen diese elementaren sozialpsychischen bzw. sozialphysischen 
Schadigungsfaktoren, die von jeher und immer wieder fiir Entwicklung 
und Auftreten der Neurasthenie verantwortlich gemacht wurden, zur 
Geniige. Sind sie doch unzahlige Male, seitdem es iiberhaupt eine wissen
schaftlich anerkannte Neurasthenie gibt, angefiihrt worden: "Oberreizungen 
des Sinnes- wie des ganzen geistigen Aufnahmeapparates durch iiber
maBige Sinnesreize und geistige Anregungen alIer Art, "Oberbeanspru
chungen der Arbeitskraft, durch iibersteigerte Anforderungen an geistige 
Leistung Aufmerksamkeit und motorische Anpassung, "Oberlastungen 
der Nerventatigkeit iiberhaupt im Gefolge der Beschleunigung des ganzen 
geistigen und Lebenstempos und vieles andere mehr. Kurz und gut: 
AlIe jene charakteristischen aktuellen Schadlichkeiten, wie sie sich speziell 
aus der konzentrierten Anhaufung von Menschen, ihrem engen Zusammeu
leben in den groBen Zentren und der aus dieser Art des Zusammenlebens 
erwachsenden Lebens- und GeselIschaftsgestaltung ergeben, stehen ,an 
der Wurzel der Neurasthenie und offenbaren damit ohne weiteres zugleich 
ihre soziologische Bedingtheit. 

Nun ist gewiB nicht zu verkennen: An diesem Neurasthenisierungs
vorgang haben nicht nur soziologische Faktoren von elementarpsychischer 
bzw. -physischer Art teil. Vielmehr spielen auch jene hOheren sozial
psychischen EinfluBkrafte hinein, auf die - was noch naher anzufiiJ1ren 
ist - fiir die Neurosebildung im engeren Sinne das Hauptgewicht zu 
legen ist. Das heiBt: es sind hier anztitreffen die aus dem sozialen Leben 
sich ergebenden und an dieses gebundenen affektiven Momente, wie sie 
als dysphorische Seelenspannung den ,psychischen Druck der sozialen 
Abhangigkeit, der. wirtschaftlichen, beruflichen uJ,ld sonstigen Zwangs
lage begleiten, als Unlustgefiihle der innerlichen Unbefriedigung neben 
der Monotonie und dem automatischen Ablauf mechanischer Arbeits
betatigung einherlaufen, als. emotionelIe und Willensanspannungen die 
Seele standig zur Ausniitzung alIer Krafte im Kampf urns Dasein be
drangen, als Pflicht- und Verantwortungsgefiihl das hohere Gefiihlsleben 
in steter Belastung halten und anderes mehr. Aber selbst diesen Einschlag 
der verschiedensten affektiven Erregungsmomente bei neurasthenischen 
Storungen zugegeben: Sie aIle sind doch in ihrem Rahmen, sofern man 
den Krankheitsbegriff nur eng genug faBt, an sich nicht ausschlag
gebend. Sie brauchen daher auch bei entsprechender Okonomie der 
Leistungsbelastung von sich aus noch nicht neurasthenisch zu machen 
(konnen dafiir aber zu anderen nervosen Zustanden fiihren), ebenso wie 
umgekehrt eine "Oberbelastung der Leistungsfahigkeit auch dann noch 
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neurasthenische Reaktionen herbeifiihrt, wenn sie ohne jene Unlust
affekte und Affektspannungen einhergeht (so etwa beirn. iibertriebenen 
Sport auch auBerhalb seines Wettspiels). 

Danach laBt sich also die echte erworbene Neurasthenie - d. h. die 
relativ (nicht ganz absolut) unabhangig von einem besonderen endogenen 
Entgegenkommen, einer konstitutionellen nervosen Disposition auftre
tende erworbene Nervenschwache - ganz allgemein als neurophysische 
Uberlastungsreaktion auffassen, und sie laBt sich irn. Zusammenhang damit 
spezieH soziologisch kennzeichnen als Ausflu/3 der Spannung zwischen 
sozialer Lebensform und psychisch-nervoser Leistungsfahigkeit. Entspricht 
aber diese soziologische Formulierung den Tatsachen, so ergibt sich, 
daB diese Neurasthenie mit bestimmten sozialen Verhaltnissen: Wirtschafts-, 
Gemeinschafts-, Lebenshaltungsformen u. dgl. zusammenhangt, daB sie 
ortlich, zeitlich und sachlich an sie gebunden ist, und daB sie von ihnen 
aus dann auch historisch-soziologisch bzw. kultursoziologisch abzuleiten 
und zu erklaren ist. 

Wir verfolgen dabei die grobe Selbstverstandlichkeit nicht weiter, 
daB die Neurasthenie sich vorzugsweise an jene sozialen Kreise heftet, 
die durch die gesellschaftliche, berufliche, wirtschaftliche und sonstige 
Stellung in besonderem MaBe jenen 'Oberbelastungen ausgesetzt sind, 
und daB sie also zur besonderen nervosen Storung von GroBstadtertum, 
Unternehmertum und ahnlichem wird. Worauf es ankommt, ist Grund
satzlicheres und Beziehungsreicheres. 

Die N eurasthenie als Zivilisationsneurose. 
Die Neurasthenie gilt zunachst einmal - eine Auffassung, die nicht 

nur seit der Beardschen Veroffentlichung immer wieder von Nerven
iirzten vertreten, sondern auch von psychologisch eingestellten Kultur
historikern in ahnlicher Weise angenommen wurde - im Sinne der 
eben gegebenen soziologischen Formulierungen ganz allgemein als Aus
wirkung der fortschreitenden zivilisatorischen 'Oberbelastung des Nerven
systems und damit als die charakteristische (um nicht zu sagen: spezi
fische) Zivilisationsneurose. Sie gilt irn. Zusammenhang damit irn. beson
deren als AusfluB einer bestimmten zivilisatorischen Entwicklungsphase, 
eines bestimmten Gesellschajts- und Wirtschajtssystems, und zwar eines 
solchen, das eben durch Strapazierung auf allen Lebensgebieten: durch 
Treiben und Drangen, Hetzen und Jagen in Hauslichkeit und rufent
lichkeit, in Arbeit und GenuB, in Geselligkeit und Verkehr die Nerven" 
krafte iiberschneH aufbraucht. Sie wird d.8.mit zur wesensgemaBen 
Nervenstorung speziell des kapitalistischen Wirtschajtssystems, der Indu
strialisierung, des Weltverkehrs Und der Gro/3stadtorganisation. Die Neur
asthenie stellt sich nun - wiederum in innerer Verbindung mit der 
eben gegebenen Kennzeichnung - vor aHem an gewissen zivilisatorischen 
Knotenpunkten ein und mit Vorliebe an jenen Umschlagspunkten der 
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Entwicklung, wo eine unvermittelte iiberstarke Zunahme der zivilisatori
schen Belastungseinfliisse zu entsprechend schroffer tTberbelastung des 
Nervensystems fiihrt. In diesem Sinne ist die Neurasthenie des weiteren 
als Vorzugsneurose jener sozialen und wirtschaftlichen Ubergangs- und 
Umschlagsphasen zu buchen, in denen die Rapiditat des tTbergangs 
die notige Angleichung der nervosen Leistungen an die erhohten Anfor
derungen verhindert. Erkennt man schlieBlich diesen jahen zivilisa
torischen Umschlag speziell fUr die nur wenige Jahrzehnte hinter uns 
liegende Epoche an: fiir jene - in ihren soziologischen Auswirkungen 
vielleicht auch jetzt noch nicht vollig abgeschlossene - enorme soziale 
und wirtschaftliche Wandlung im europaischen Zivilisationskreis, die 
im iiberstiirzten Tempo von der landlich-kleinstadtischen und hand
werklich-kleinbiirgerlichen Lebensform zur groBstadtisch-industriellen und 
-proletarischen hiniiberfiihrte, so wird man auch die Abstempelung der 
Neurasthenie als moderne Zivilisationsneurose verstandlich finden, ohne 
damit zugleich schon die volle sachliche Berechtigung dieses suggestiven 
Schlagwortes anzuerkennen. 

Als solche typisch "moderne" nervose Storung durchzieht nun diese 
Neurasthenie die wissenschaftliche wie die populii.re Neurosenliteratur 
bis etwa zum Ende des vorigen Jahrhunderts, wobei immer wieder im 
wesentlichen die gleichen Erscheinungen der Gegenwartszivilisation tir
sachlich mit ihr in Zusammenhang gebracht werden. DaB diese patho
genetischen Einzellieiten, nach Art und Zusammenhang iibereinstimmend 
auch in autoritativen Kopfen ihren Niederschlag fanden, laBt sich un
schwer etwa aus Erbs wirkungsvollem Vortrag "tTber die wachsende 
Nervositat unserer Zeit" vom Jahre 1893 ersehen. Die darin vertretenen 
Anschauungen diirften bis ins einzelne als durchaus reprasentativ fiir 
die allgemeine neurologische Einstellung zur Neurasthenie als eines Pro
blemes auch des sozialen Lebens gelten. 1m iibrigen: Bedeutet nach 
dem Gesagten die Neurasthenie in der Hauptsache nichts anderes als 
eine nervose Anpa8sungsstiYrung gegenii~"'er gesellschaftlichen, wirtschaft
lichen und sonstigen zivilisatorischen Wandlungen und Entwicklungen 
- dadurch bedingt, daB die modernen Menschenmassen der (unver
mittelten) Erhohung der Anforderungen an ihre nervliche Widerstands
und Leistungsfahigkeit eine nur ungeniigende personliche Vorbereitung 
und Umstellungsbereitschaft gegeniiberzustellen vermochten -, so darf 
sie natiirlich gemaB der anerkannten Fahigkeit unseres Nervensystems 
zur Leistungssteigerung und -angleichung auch selbst als ausgleichs/iihig 
gelten. lnsofern sind auch soziologische Kennzeichnungen von der Art 
der eben gegebenen nur relativ richtig und haben nur einen sachlich 
beschrankten Wert. Und in der Tat: Schon jetzt macht sich dieser 
Ausgleich soweit geltend, daB die N eurasthenie nicht mehr als die 
Neurose der Gegenwart gelten kann, daB sie diesen Rang vielmehr 
andersartigen nervosen Storungen abtreten muB, die man mit gutem 
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Recht und noch bestimmter sogar als die ISozialneurosen der Jetztzeit 
bezeichnen konnte. 

Und schIieBlich noch eins: Das Bild der echten Neurasthenie mit 
wen besonderen Erscheinungsformen der reizbaren Nervenschwache 
bleibt im wesentlichen von den Besonderheiten der jeweiligen sozio
logischen Beziehungen unberiihrt. Es wird in seiner Formgestaltung, 
wenn, man von den Moglicbkeiten der wechselnden Beteiligung der ver
schiedenen funktionell starker in Anspruch genommenen Organsysteme 
absieht, von jenen nicht weiter beeinfluBt. Die Neurasthenie bestimmter 
sozialer Epochen, Stande und Schichten, Berufs- und Wirtschaftskreise 
usw. hat daher eigentlich nichts recht Charakteristisches; sie gibt sich 
viehnehr immer wieder in ii.hnlichen einformigen Erscheinungen kund, 
wie es der Eindeutigkeit und Einformigkeit der zugrunde liegenden 
Storungsphanomene einer (sich im Grunde gleichbleibenden) erhohten 
Erregbarkeit und Erschopfbarkeit des Nervensystems entspricht. Daraus 
erkIart es sich auch, daB die Soziologie der Neurosen, soweit die Neur
astkenie in Frage kommt, sich auf einige wenige grobe massive For
meln- eben .die oben angedeuteten - beschrankt. Gabe es nur diese 
Neurosenspielart, so ware damit zugleich eine gewisse Belanglosigkeit 
und Problemlosigkeit der sozialneurotischen Zusammenhange gegeben, 
die weder besonderen AnlaB zu Fragestellungen, noch besondere Gesichts
punkte fiir we Losung bOte. In dieser Weise sah vielfach noch die 
altere Neurologengeneration die Neurosenfrage: problematisch unbe
schwert und daher auch leicht fiir rationalistische und aufkIarerische 
Banalitaten zuganglich. 

b) Soziale Faktoren und die Neurosen im engeren Sinne. 

Ganz anders in der Breite und Tiefe werden die Zusammenhange 
zwischen Neurose und soziologischen Erscheinungen aufgeworfen, wenn 
man von der auf relativ wenige und einfache soziologische Bezuge sich 
beschrankenden Neurasthenie zu den eigentlichen Neurosen: dem groBen 
und vielgestaltigen Kreis der zwangsneurotischen, angstne'urotischen, 
organneurotischen, hysterischen usw. Storungen ubergeht. An den Be
zeichnungen selbst sind freilich diese soziologischen Bezuge noch nicht 
zu erkennen, durch sie werden ja hochstens die hervorstechendsten 
Syndrome auBerlich halbwegs herausgehoben. Die Beziehung zum Gesell
schaftsleben kommt vielmehr erst zum V orschein, wenn man auf innere 
Zusammenhange: Struktur und Dynamik dieser Storungen eingeht. 

Das soziologisch ausschIaggebende Moment ist bei all diesen Neurosen 
grundsatzlich anders als bei der Neurasthenie fundiert. Es ist gegeben 
durch ihren psyckogenen Charakter. Das heiBt kurz gesagt: Entscheidend 
ist hier fiir die soziologischen Zusammenhange die natiirliche Verflech
tung, der Einbau dieser neurotischen V organge in die Dynamik, die 
Verwicklungen des GefiihIs- und Trieblebens. Innerhalb deren stellen 

2* 
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me. sich ihrem Wesen nacli irgendwie als neuropsychische Storungs
ablaufe in Ruckwirkung auf einfache oder komplizierte affektiv wirk
same Reizkrafte dar. Wie sie in diesem Rahmen im einzelnen im Sinne 
neurotischer Reaktionsphanomene aufzufassen sind: als gestorte Aus
drucksvorgange, als irradierende Entladungsformen, als fixierte Fehlreak
tionen, als zielabgeirrte Handlungsrealisierungen oder ahnliches: darauf 
kommt es hier zunachst nicht an; grundsatzliche Moglichkeiten, die sich 
gerade aus dem Zusammenhang mit den sozialen Faktoren ergeben, 
werden gleich noch wenigstens andeutungsweise zu besprechen sein. 
Hier handelt es sich vorerst nur darum, die Tatsache der sozialen Bedingt
heit dieser Neurosen selbst dadurch nachzuweisen, daB man spezielI 
zeigt, wie gerade soziale EinfluBkrafte in das psychische Getriebe des 
Affekt- und Trieblebens und seine Verwicklungen und Storungen maB
gebend verflochten sind und von da aus dann auch den Weg in die 
Neurosenentwicklung finden. 

Wir gehen von einer beinahe tausendfaltigen Erfahrung des alItag
lichen Lebens aus: Affekte und triebhafte Regungen von besonderer 
Starke, Umfang und Nachhaltigkeit pflegen sich ffir jeden Menschen 
speziell an die zwischenmenschlichen Beziehungen zu knupfen. Die ganze 
Breite der Gemuts- und Gefiihlsbewegungen: die gesamte Affektivitat, 
Instinkte und Triebe, die mit ihnen verbundenen und auf ihnen sich 
aufbauenden seelischen Einstellungen und inneren Grundhaltungen, die 
Gesinnungen, weiter die Neigungen, Strebungen, Willens- und Hand
lungstendenzen usw.: sie aIle erweisen sich mit ihrer ganzen Funktions
kraft weitgehend eingespannt und verwebt in das ganze Getriebe des 
Gemeinschaftslebens; Es ist eine Selbstverstandlichkeit, daB vor allem 
die Beziehungen zu den Mitmenschen, die Stellungsnahmen der mensch
lichen Umwelt, der GeselIschaft zur eigenen Person, ffir den einzelnen 
eine besondere seelisch affizierende Bedeutung gewinnen, welche die von 
sonstigen Umweltseinflussen ausgehende erheblich ubertrifft. Es ist 
eine ebensolche Selbstverstandlichkeit; daB die wichtigsten Eingriffe in 
das personliche Leben: Gefahrdungen und Verletzungen der Gemuts-, 
Instinkt-, und Triebsphare, Bedrohungen und Beeintrachtigungen der 
personlichen, materiellen und ideellen Wertbereiche gerade von den Mit~ 
menschen und der Gemeinschaft ausgehen. Und es ist eine letzte Selbst
verstandlichkeit, daB uberhaupt der groBte Teil der affektiven Reize, 
Belastungen und Erregungen, die den Menschen und insbesondere auch 
sein hoheres Seelenleben treffen, durch soziale Bezuge alIer Art gegeben 
sind: durch gesellschaftliche Verbundenheiten und Gebundenheiten; durch 
Aufgaben und Forderungen, die von der Gemeinschaft gestellt werden; 
durch N ormsetzungen und Verpflichtungen, die von den geistigen 
Niederschlagen eben dieser Gemeinschaft: von Sitte und Tradition, von 
Recht und Gesetz, von Ethik und Religion usw. herriihren; durch 
Schwierigkeiten und Widerstande, welche die soziale Umwelt und ihre 
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personellen, materiellen und ideellen Gegenkrafte dem einzelnen ent
gegenstellen und anderes mehr. Diese aHektiv und triebmii.J3ig unter
bauten soziologischen Umweltsbestandteile sind es nun, die sich fast in 
jedem Falle durch ihre wesentliche ursachliche Beteiligung an einer 
Neurosenentstehung ohne weiteres aufdrangen. (Selbstverstandlich wieder 
nur als Teilursachen, denn den. wirklichen genetischen Wurzelboden 
bildet auch hier wiederum ein ganzer in sich heterogener Bedingungs
komplex im Sinne des biopsychischen Aufbaues der Neurose: ein Fak
tum, das nur zugunsten jener soziologischen Sondermomente wieder 
unberu.cksichtigt bleibt.) 

Die N eur08e alB N ieder8chlag gestorler iiu/Jerer Sozialbeziehungen. 

Von diesem Aspekt aus erweist sich die Neurose zunachst als Aus
fluB, als Niederschla.g gestOrler iiu/Jerer Beziehungen zum Gemeinschafts
leben, wobei die wesentlichen Determinanten fUr ihre Entstehung zunachst 
von der sozialen Seite des iiufJerenLebens, oder, auch anders ausgedriickt, 
von der iiu/Jeren Seite des sozialen Lebens (von Wirtschafts-, Berufs-, 
Gesellschafts-, Familiensphare usw.) herriih;ren. Die Unvereinbarkeit 
zwischen den Kraften - dem Druck, den Forderungen - des sozialen, 
des gesellschaftlichen Raumes und den Gefiihlskraften - den An
spriichen, den Bediirfnissen, den Neigungen, der Personlichkeit - die 
Unausgleichbarkeit der von beiden ausgehenden Tendenzen gibt die 
Storungsquelle fUr die neuropsychischen Ablaufe abo Damit tritt nun die 
Neurose 8oziologiBch gesehen - ahnlich wie auch klinisch - in einen 
gewissen Gegensatz zur N eurasthenie: An sich ist sie wie diese ein Produkt 
der Dissonanz, der Spannung zwischenPersonlichkeit und sozialen Umwelt
kraften; nur gibt bei ihr nicht die Spannung zwischen den sozialen Erlor
dernissen und der Leistungsfahigkeit der Nervenfunktionen, als viel
mehr die zwischen den sozialen Forderungen und der Tragfahigkeit des 
Geffihlslebens pathogenetisch den Ausschlag. 

Diese soziologisch unterlegte Spannung zwischen gegensatzlichen 
au3eren und inneren Tendenzen wird nun am besten gefaBt und in 
ihrer neurotisierenden Bedeutung gekennzeichnet durch den Hinweis auf 
die gefahrdende Konfliktsituation, die auf ihrem Boden sich erhebt, 
und den iiu/JerenKonjlikt, der aus dem schlieBlichen ZusammenstoB der 
unvereinbaren auBeren und inneren Tendenzen erwachst. Aus dieser 
Kollision kontrastierender Krafte, ihrem gegensatzlichen EinfluB auf die 
neurodynamischen Ablaufe und den daraus sich ergebenden divergierenden 
Nm:venerregungen wird dann auch die Neurosenentwicklung im Sinne 
der oben gekennzeichneten neuroenergetischen Storungsvorgange am 
ehesten verstandlich, wenn auch noch nicht bis ins einzelne erklarbar. 

Auch jenes Moment, das mit besonderer Aufdringlichkeit an der 
Wurzel der Neurose sich heraushebt: das psychische Trauma, das mit 
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seiner affektiven Energie akut in das neuropsychische Getriebe, in das 
geordnete Zusammenspiel der neuropsychischen Ablaufe hineinschlagt, 
weist viel mehr an sozialen Beziigen auf, als es auf den ersten Blick 
erscheinen mag; ja, es darf sogar seinen Hauptvertretern nach als sozial
psychisches Trauma abgestempelt werden. Wir lassen dabei die zahl
reichen FaIle auJ3er acht, wo die soziale Bezogenheit des psychischen 
Traumas offenkundig ist, also jene Neurosen von besonders pragnanter 
und charakteristischer psychotraumatischer Genese, wo Bedrohungen, 
Gefahrdungen oder Verlust der au13eren - also sozialen - Stellung und 
Geltung: des Ansehens, der Ehre (bei Frauen speziell der geschlecht
lichen Geltung und Sexualehre) usw. fiir das Auftreten der Storung 
verantwortlich zu machen sind. Wir denken auch nicht an jene fast 
ebenso durchsichtigen FaIle, wo das psychische Trauma im Grunde nur 
eine an bestimmter Stelle auftretende sti1rkere Pointierung vorhandener 
oder auch latenter sozialer Spannungen, eine besondere Akzentuierung 
habitueller sozialer Dissonanzen bedeutet und nur als letztes neurosen
provozierendes Moment zu gelten hat, wahrend die zugrunde liegenden 
habituellen sozialen Situations- und Milieuverhaltnisse: der soziale Druck, 
die soziale Not, die soziale Abhangigkeit usw. mit ihren Versagungen 
und Entbehrungen innerhalb der verschiedenen Bediirfnissphi1ren das 
eigentliche ursachliche Neurosenquellgebiet abgeben. Wir denken v;iel
mehr an jene dem soziologischen Charakter des psychischen Traumas 
eher widersprechenden Fii.lle, wo naturhafte V orkommnisse, speziell solche 
katastrophaler Art wie Ungliicksfalle, Bergwerkskatastrophen u. dgl. 
durch ihre schwerste Bedrohung und Verletzung vitalster Instinkte, durch 
Lebens- und Gesundheitsgefahrdung und -schiidigung zur Neurose gefiihrt 
haben. Aber auch bier ist es nicht sowohl - die grundlegenden Tat
sachen sind ja von der "traumatischen Neurose" her geniigend bekannt -
die, sei es auch denkbar starkste, Gefiihlserschiitterung des Augenblicks 
durch das Naturgeschehnis, die diese neurotischen Wirkungen entfaltet; 
es sind vielmehr die mehr oder minder. eng damit verbundenen 80zialen 
Gefahren, die Bedrohungen der wktschaftlichen Sicherheit, der beruf
lichen oder gesellschaftlichen Position usw. mit ihren ungleich jnten
siveren, weil nachhaltigeren und viel enger mit dem seelischen Leben 
verschmelzenden Gemiitsbewegungen, die sich in der Neurose auswirken. 
Erst durch die Vermittlung dieser soziologischen Einflu13momente geht 
die einfache psychische Shockwirkung: der Typus der Reaktion auf 
naturhafte Bedrohungen in die eigentliche neurotische Reaktion: den 
Typ der Reaktion auf soziale Bedrohungen iiber. Da13 diese vielfaltigen 
sozialen Beziige, denen das aktuelle Agens eines umgrenzten psychischen 
Trauma erst seine neurotisierende Wirksamkeit verdankt, dem Neurosen
trager seIber oft unbewu13t, zur Geltung kommen, da13 eine sozial zentrierte 
Angst, wenn auch mehr instinktiv und triebhaft unbestimmt als in pra
gnanter psychischer Erschejnungs- undAu13erungsform, pathogenetisch am 
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Werke ist, dafiir hat ja wiederum die tiefergehende psyohologisoheAnalyse 
gerade der Unfallneurosen beweiskriiftiges Massenmaterial geliefert. 

Selbstverstiindlioh variiert die paihogene Wertigkeit der iiuJleren sozio
logisohen EinfluBkriifte je naoh Umfang, Vielfiiltigkeit und Differenziert
heit der zwisohenmensohliohen und sonstigen Umweltsbeziehungen, und 
so hiingt von der Eigenart der soziologisohen Bedingungen (wenn auoh 
nioht von ihr allein) Auftreten und Ausbleiben neurotisoher Storungen 
in versohiedenem sozialem Rahmen abo Die soziale Sohioht, in die 
der einzelne oder bestimmte' Gruppen hineingeboren oder hineingelangt 
sind, der besondere soziologisohe Lebensraum, die ganze soziale Atmo
sphiire, die sie umgeben, bestimmen - begtinstigend oder hemmend -
das Neurosensohioksal der einzelnen wie der Massen. Von hier aus wird 
die Neuroseniitiologie weit hineingefiihrt in 8ozialpsychologische, beru/8-
UM wirtschaftspsychologi8che Zusammenoonge, an die heranzukommen 
speziell gewisse arbeitspathologisoh geriohtete wissensohaftliohe Bestre
bungen neurologischer Forsoher (Eliasberg) 1 bemiiht sind. Wie ins
besondere bestinlmte, ja typische 80ziale Konstellationen, so die soziale, 
berufliche und seelische Lage der wirtschaftlich ungesicherten, sozial 
unbefriedigten, beruilich bedrohten und gesundheitlich gefiihrdeten pro
letarischen Arbeitersohaft im Industrie- und Fabrikmilieu zu typischen 
neurotischen Storungen (speziell im Zusammenhang mit Betriebsunfiillen) 
fiihrt, das ist im Laufe der zahllosen wissenschaftlichen Erorterungen 
tiber die Unfallneurosen nunmehr mit endgiiltiger Beweiskraft heraus
gearbeitet worden, mogen auch die wirksamen soziologisch unterlegten 
Einzelfaktoren nooh eine variierende Bewertung erfahren. DaB das 
soziale Milieu auoh sonst noch - und zwar in viel subtilerer Weise: 
so etwa auf dem Umwege tiber Triebleben und Ethik - tiber Entstehung 
und Ausbleiben von Neurosen entscheidet, hat Reichmann 2 durch Ver
gleich verschiedener sozialer Milieus dargetan, die je nach den fiir sie 
spezifischen ethischen Normen und deren EinfluB l:!,>uf das Triebschicksal 
eine verschieden groBe Neurosenchance abgeben. Reichmann zeigte, wie 
etwa in 8exual-ethi8cher Hinsicht die Triebbefriedigung im proletarischen 
Milieu erlaubt sei und daher hier neurosenhemmend wirke, wiihrend sie 
unter dem Druck der biirgerlichen Moral verdriingt werden mtisse und 
daher im biirgerlichen Milieu neurosenfordernd wirke. Oder wie in wirt-
8chaftlicher Hinsioht bei auskommlicher okonomischer Lage Triebenergie
verschiebungen, Triebsublimierungen und Ersatzbefriedigungen als 
Neurosenhemmnissemoglich seien, wiihrend in unzureichender wirtschaft
licher Situation eine neurotisierend wirkende Versagung der Triebbefrie
digung gegeben sei. Von solcher Betrachtungsweise aus wird es dann 

1 Eliasberg: Beitrage zur Arbeitspathologie und Motivationslehre. Mschr. 
Psychiatr. 80; 81. 

2 Reichmann: Zur Bedeutung der AngehOrigenaussagen in der Psychotherapie. 
Nervenarzt 4. - Zur Soziologie der Neurosen. Ztschr. Neur. 89. 
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auch verstandlich, wenn auch deswegen noch nicht ausreichend gerecht
fertigt, daB schlieBIich auch bestimmte Gesellschaftsordnungen, und 
nicht zum wenigsten die von einem bestimmten poIitischen und welt
anschauIichen Standpunkte bekampften, im Gegensatz zu mogIichen 
anderen als der besondere Mutterboden fiir die Neurosen angesprochen 
werden. In diesem Sinne hat speziell der Psychoanalytiker Reich 1 mit 
aggressiver Scharfe und ausgesprochen sozialistischer Einstellung die 
Neurose ala das typische Produkt der kapitalistischen Gesellschafts
ordnung gekennzeichnet: Mit ihrer Wohnuilgsnot, ihrer unzureichenden 
Geburtenregelung, mit ihrer einseitigen, die Frau okonomisch bindenden 
und an eine bestimmte Ehemoral fesselnden Ehegesetzgebung verhindere 
sie die geordnete ReguIierung des sexuellen Haushaltes und ziehe so 
durch Storung der seeIischen und speziell der sexuellen Okonomie mit 
Naturnotwendigkeit die Neurose nach sich. Die Neurose wird so zum
unbeabsichtigten - Nebenprodukt der kapitalistischen Sexualordnung 
bei den Massen, wobei die Sexualverdrangung als ein vom Standpunkte 
des Kapitalismus sinnvoHer, weil die eirizige Gewahr fiir den Bestand 
der biirgerlichen Ehe und Familie bietender Vorgang das BindegIied 
abgibt. 

Jedenfalls drangt sich, das laBt sich nicht verkennen, auch unab
hangig von einer solchen, in gewissem Sinne einengenden psychoana
lytischen Einstellung oder gar einseitigen weltanschauIichen und poli
tischen Auffassung die verschiedene pathogene Wertigkeit sozialer Lebens
lagen fiir die Neurosenentstehung in den verschiedensten Beziehungen 
auf. Sie ist vor aHem erkennbar an den (und bedingt durch die) ver
schiedenen Moglichkeiten der einzelnen sozialen Sphiiren Bediirfnisse zu 
befriedigen oder unbefriedigt zu lassen, Lebenswerte zu gewahren oder 
zu versagen, Instinktgefahrdungen und -verletzungen abzuwehren oder 
zu begiinstigen, Umweltspannungen und -dissonanzen auszugleichen oder 
zu erzeugen. Speziell die Neurosen der judischen biirgerIichen Mittel
schicht bieten hierfiir nach den verschiedensten Richtungen hin ver
wertbares Material. 

Die N ewr08e als N iederschlag gestOrter innerseelischer Sozialbezilge. 

Nun sind jene iiufJeren Momente, jene sozialen Spannungen und 
KonfIikte nicht immer dieeinzig und aHein ausschlaggebenden, ja 
nicht einmal die wahren Neurosenerzeuger. Schwerer als sie wiegen fur 
die Neurosenentstehung die endogenen, im inneren Leben sich bewegenden 
und in der PersOn1ichkeit selbst gelegenen, sozialpsychischen Wirkungs
krafte, soweit uberhaupt eine grundsatzliche Scheidung zwischen beiden, 
die mehr theoretisch denkbar als praktisch durchfiihrbar sich erweist, 

1 Reick, W.: Die seelischen Erkrankungen als soziales Problem. Der sozia
listische Arzt, 1931. 
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im Rahmen der nelll'otischen Zustande ihre getrennte Bewertung gestattet. 
Tatsi1chlich stehen ja die soziologischen Faktoren der inneren Lebens-, 
der seelischen Sphare, die sozial bezogenen Gefiihle, psychischen Ein
stellungen, Grundhaltungen, Gesinnungen, Leitmotive usw. in enger Ver
bindung und vielseitiger Verflechtung mit denen der au6eren Lebens
und Gemeinschaftssphare, den gesellschaftlichen Kraften, den sozialen 
Anforderungen, Konventionen, Geboten usw. Sie beeinflussen und be
stimmen sich gegenseitig in steter Wirkung und Riickwirkung. Um hier 
nun zu einer richtigen Einschatzung dieser inneren sozialpsychischen 
Anteile an der Nelll'osenentstehung zu kommen und sich iiber ihr Ver
haltnis zu den au6eren klar zu werden, erscheint es angebracht, an gewisse 
grundsatzliche Beziehungen anzukniipfen, in denen innere und au6ere 
Momente innerhalb des normalen seelischen Bereichs stehen. Fiir jeden 
mit del' Nelll'osenlehre Vertrauten wird damit allerdings auf allgemein 
bekanntes und anerkanntes Erfahrungsgut zlll'iickgegriffen. 

Auszugehen ist dabei von der generellen Organisaiion der psychischen 
PersiYn1ichlceit, von der grundsatzlichen Eigenart des Personlichkeits
aufbaues. In ihm haben aIle die soziologischen Krafte des au6eren Lebens, 
die das Individuum umgeben und auf es einwirken, irgendwie ihren 
Niederschlag, ihre Vertretung gefunden; sie sind daher allenthalben in 
irgendwelchen '- typischen oder individuellen - Formen und Gestal
tungen soziologisch gepragter seelischer Tendenzen, insbesondere in den 
hOheren seelischen Leitkrii.ften der sozialethischen Gefiihle (PflicM-, Ver
antwortungs-, Rechts-, Schamgefiihl usw.) und in den von ihnen geformten 
und an sie gebundenen personlichen Idealen und Lebenszielen, Grund
haltungen und Gesinnungen und anderem mehrvertreten. Was man speziell 
als hohere seelische Direktive, Regulative und Korrektive am Charakter 
heraushebt, ist klll'z gesagt nicht zum wenigsten auch soziales Umwelts
produkt. 

Es ist nun gewi6 kein Zufall, sondern eben Ausdruck eines wesent
lichen inneren Zusammenhangs, daB die Einsicht gerade in diese von 
den Gemeinschaftsbeziehungen her gebildeten Bestandteile des seelischen 
Lebens und der Personlichkeit speziell von der Nelll'osenforschung aus: 
Freuds Lehre von der Entstehung des Ideal- und mer-Ich und seinem 
Einbau in die individuelle seelische Organisation - iibrigens auch Adlers 
Lehre von den dlll'ch soziologische Umwelteinfliisse herbeigefiihrten friih
kindlichen Leitlinien und Zielsetzungen - gewonnen worden ist. Doch 
sind diese Dinge, die speziell die Psychoanalyse in ihrer Eigenart, Genese 
und Dynamik zum guten Teil iiberzeugend herausgearbeitet hat (zumaI, 
wenn man an die Stelle der spezifisch sexuellen Triebanteile eine all
gemeine Beteiligung der verschiedensten Triebelemente setzen dad), 
hier nicht weiter des breiteren zu verfolgen. Worauf es hier ankommt, 
ist ja nlll', was die innere Verbindung mit der Nelll'osenverlll'sachung 
herbeifiihrt: Einmal, da6 gerade diesen soziologisch bedingten sekundaren 
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Wesensziigen, diesen sozial-psychischen Ausbauten und "Uberbauten des 
Charakters ffir den seelisch und sozial ausgereiften Mensclien nicht ge
ringere Bedeutung und insbesondere auch nicht weniger zwingende Trieb
kraft zukommt als den primar gegebenen elementaren und urwiichsigen 
Seelenkraften der Instinkte und Triebe. Zum anderen, daB mit der 
Herausbildung dieser sozialpsychischen Wesensziige und ihrem Einbau 
in den Charakter seelische Tendenzen in die Personlichkeit eingehen, 
die mit den bereits gegebenen mehr oder weniger kontrastieren und so 
die Grundlage ffir innere Gegensatzlichkeiten, Zwiespaltigkeiten und 
Spannungen schaffen. Und damit ist nun schon der AnschluB an den 
soziologisch unterlegten inneren Bedingungskomplex ffir die Neurosen
entstehung gewonnen: Dieselben Momente: Spannungen, Konfliktsitua
tionen und Konflikte selbst, die vorher von aufJen her maBgebenden 
pathogenetischen Antell an der Neurose gewannen, sie kommen ahn
lich auch von innen her ursachlich zur Geltung, wie ja die inneren Span
nungen, Konfliktslagen und Kollisionen vielfach nur innere Wieder
spiegelungen der auBeren sind. Ja in einem guten Teil der FaIle ist auf 
sie allein das atiologische Schwergewicht zu legen, da die auBeren Momenta 
hierbei nur soweit in Betracht kommen, als sie den AnstoB zur Aktivierung 
und Mobilisierung jener inneren geben. 

Was im besonderen bei diesen inneren Wirkungskraften ffir die 
Neurosenblldung ursachlich wesentlich und dynamisch ausschlaggebend 
ist, ist - wieder in gewisser "Obereinstimmung mit den auBeren - die 
Unvereinbarkeit und Unausgleichbarkeit der Tendenzen und die Kollision 
dieser unvereinbaren Krafte, die sich nun aber nicht mehr zwischen 
Umwelt und Personlichkeit, also an deren "Peripherie", sondern ganz 
zentral innerhalb der Personlichkeit selbst abspielt. Hier ist es darum 
auch noch leichter zu verstehen, daB wiederum - nunmehr aber un
mittelbar von innen her - die geordnete Dynamik, das harmonische 
Zusammenspiel der neuropsychischen Funktionsablaufe eine tiefgreifende 
Storung im Sinne der Neurotisierung erfahrt. 

Die innere Spannung, der seelische Kontlikt im Innenleben des Indi
viduums, tritt somit in den Mittelpunkt der sozialpathogenetischen 
Neurosenbetrachtung, ohne freilich zugleich die Beziehungen zur Gemein
schaftssphare stets so unmittelbar undaugenfallig wie bei dem Gegensatz 
zwischen Person und menschlicher Umwelt in die Erscheinung zu bringen. 

Am deutlichsten ist dabei noch die reine AuBerlichkeit: Auch der 
innere Konflikt liegt so gut wie der auBere gerade auf den Hauptkampf
platzen des Lebens iiberhaupt und damit vorzugsweise auf den sozialen 
Lebensgebieten der familiaren, ehelichen, gesellschaftlichen, beruflichen 
usw. Sphare. Aber auch die widerstreitenden psychischen Gegner 
selbst, von denen der innere Kampf hervorgerufen und ausgetragen wird, 
weisen irgendwie - in positivem oder negativem Sinne - doch ganz un
verkfmnbare Beziehungen zum Gemeinschaftsleben auf. Welche Schichten 
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des psychischen Lebens und del' Personlichkeit dabei auch beteiligt sein 
mogen, ob die elementare Unterschicht del' Triebe und Instinkte odeI' die 
differenziertere Oberschicht des hoheren geistig-seelischen Lebens, immer 
sind dabei soziale Bezogenheiten im Spiele: Widerstreit zwischen ich
und arterhaltenden Instinkten, zwischen egoistischen und sozialen 
Regungen, zwischen Selbstbehauptungs- und Selbsthingabetendenzen, 
zwischen primitiv-vitalen Bediirfnissen und hoheren sozialen und sozial
ethischen N ormen und Idealen, zwischen expansiven Wunschtendenzen 
und lebens- und umweltsgerechten rationalen Direktiven. Kurz und 
gut: . Diesel' neurotisierende innere Kampf ist ebenso wie del' auBere 
von sozialen Beziigen durehsetzt, nur daB er meist auf einer hoheren, 
geistigeren Ebene sich bewegt und darum nieht so sinnfallig wie jener 
diese Zusammenhange hervortreten laBt. 

1m iibrigen laBt sieh auch unter diesen soziologisch unterlegten 
inneren Entstehungsfaktoren del' Neurose einem Moment eine zentrale 
Stellung als neurotisierende Kraftquelle zuweisen, wie sie etwa vorher 
bei den auBeren dem psychischen Trauma zuerkannt werden konnte. Es 
ist dies del' pathogene psychische Komplex, eine Erscheinung, die vielfach 
im gewissen Sinne das psychische Trauma von innen her wiederspiegelt 
und ganz allgemein mit ibm insofern zusammenhangt, als sie den Aus
fluB des traumatisch bedingten und nicht zur Losung gelangten Kon
fliktes, den Kern del' psychotraumatisch erzeugten und fixierten inner
seelischen Konfliktsituation darstellt. Auch diese neurotisierenden psychi
schenKomplexe sind weitgehend von sozialen Beziigen durchwoben. Gerade 
als sozialpsychische Komplexgebilde durchdringen sie, wie sich in spaterem 
Zusammenhange noch erweisen wird, die ganze Dynamik des Neurosenauf
baus und speziell auch an den Gestaltungen des neurotischen Symptomen
bildes sind sie maBgebend beteiligt. Hier geniigt es vorlaufig nur auf 
einen Punkt hinzuweisen: LaBt man die - zum guten Teil auch sozio
logisch unterlegten - iiblichen Komplexe del' Psychoanalyse wie Oedipus-, 
Kastrationskomplex usw. als angebliche spezifische Neurosenbildner ganz 
aus dem Spiel, so heben sieh als soziologisch so bedeutsam wie patho
genetisch wesentlich VOl' allem heraus die um dem sozialen bzw. 
den sozialethischen Eigenwert del' Personlichkeit zentrierten Komplexe 
des personlichen Geltungsverlustes, del' sozialen Entwertung und Ach
tung einerseits, del' personlichen Verschuldung, des sittlichen VerstoBes 
und del' Gewissenverletzung andererseits: Komplexgebilde, die ihre aus
gesprochene neurotisierende Kraft gerade beim Kulturmensehen dadurch 
entwickeln, daB hier sich mit vielfach unlosbarer Scharfe speziell die 
soziologisch gepragten Tendenzen des moralischen lch und "Uberichs" 
und dienatiirlichen Anspriiche, Bediirfnisse und Egoismen des Trieb
ichs gegeniiberstehen. 

SchlieBlich gilt selbstverstandlich aueh hier, und gerade hier, daB 
den einzelnen innerseelischen Momenten und ihren sozialen Beziigen eine 
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verschiedene pathogene Wertigkeit fUr die Neurosenbildung zukommt. 
Dabei fallen speziell art- und gradmaBige Besonderheiten der Person
lichkeit ins Gewicht, zu~al solche, die das SpannungsverhaItnis zwischen 
den seellschen Kraften innerhalb der Personlichkeitsstruktur - also etwa 
zwischen den sozialethischen und den triebhaft-egoistischen Wesens
ziigen - in sozial bedeutsamer Weise bestimmen. In diesem Sinne 
sprechen vor allem gewisse sozial bzw. kulturell erwirkte, durch Fremd
erziehung oder durch Selbstgestaltung erworbene Eigenschaften maB
gebend mit, wie sie sich in Differenzen der personlichen Bildungsstufe, 
des Kultur- und PersonIichkeitsniveaus kundgeben. Speziell die mit 
ihnen gegebene Selbstzucht, die innere Freiheit und Selbstandigkeit des 
Sich-Entscheidens bei innerlichen Auseinandersetzungen im Lebens
kampfe, bzw. die innerliche Unfreiheit und Gebundenheit macht sich -
positiv wie negativ, fordernd wie hemmend - fiir das "Neurosenschicksal" 
des einzelnen geltend. Zieht man nun in Betracht, daB neben der anIage
maBigen allgemeinen Charakterstruktur vor allem das sozialpsychische 
und moralische Niveau den giinstigen Nahrboden fiir Schuld- und Scham
komplexe darbietet, so wird man annehmen konnen, daB eine der wich
tigsten Neurosengruppe, namlich eben die aus inneren Konflikten sozial
ethischer Farbung erwachsenden, speziell eine Domane der geistig und 
sozial hoher Stehenden, bildungsmaBig weiter Entwickelten und seelisch 
und ethisch feiner Organisierten ausmachen diirften. 

Zusammenfassend erweist sich nunmehr die Neurose - um auch 
hier wieder auf eine abschlieBende soziologisch orientierte allgemeine 
Formel zu kommen, als AusfluB und Niederschlag vor allem der 
gestorten Beziehungen, und des ZusammenstoBes zwischen den sozial
psychischen Personlichkeitsbestandteilen und . den iibrigen, mit ihnen 
unvereinbaren Wesensseiten des Charakters, als Ausdruck der Spannung 
zwischen den sozialgerichteten und den sonstigen Triebkraften des 
Individuums. Das heiBt schlieBlich im Grunde nichts anderes, als daB 
dieNeurose, einfacherausgedriickt, eineStorung in den sozialen Bereichen 
des innerseelischen Lebens bzw. in den innerpsychischen Bereichen der 
sozialen Sphare bedeutet. 

Die neurotische Personlichkeitsdisposition ~n ihren sozialen Beziigen. 

Wir sahen: Immer wieder wird man von den innerseellschen neu
rotisierenden Spannungs- und Konfliktsmomenten zuriickverwiesen auf 
die Personlichkeit selbst als den eigentlichen Mutterboden fiir die Neu
rosenentwicklung und speziell auf ihre charakterologische Struktur als die 
Hauptgrundlage fiir ihre neurotische Erkrankungsfahigkeit und -bereit
schaft. Auch bei dieser neurotischen Charakterdisposition treten zugleich 
deutlich und pragnant die' soziologischen Beziige in die Erscheinung, 
und zwar speziell in Form spezifisch sozialpsychischer Wesensbestand
teile und -bestimmungsstiicke. 
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Wir haben vorlaufig kein ausreichendes wissenschaftliches System, 
das die Charaktere spezielI vom soziologischen Gesichtspunkte her und 
auf ihre neurotischen Tendenzen hin heraushebt und ordnet. Wir sind 
also nicht in der Lage neurotisch gefahrdete Personlichkeitsstrukturen, 
neurotisch angelegte V orzugstypen charakterlicher Art wie etwa die 
zwangs- oder angstneurotisch Disponierten in einer bestimmten sozio
logisch verwertbaren charakterologischen Schablone einzufangen. Ansatze 
dazu finden sich immerhin in gewissen alIgemeinen charakterologischen 
AufstelIungen: die Intro- und Extravertierten von Jung, die Integrierten 
und Desintegrierten von J aensch, die Cycloiden und Schizoiden von 
Kretschmer, weiter auch die Asthenisch-sensitiven und Sthenisch-expan
siven des gleichen Autors und manche aI;l.dere mehr, sie erweisen sich 
aIle mehr oder weniger nicht nur als in bestimmter Weise neurotisch 
disponiert, sondern auch in bestimmter Weise soziologisch geartet: Dif
ferente Arten der sozialen Grundhaltung, der psychischen EinstelIung zur 
menschlichen Umwelt, der Zu- und Abwendung gegeniiber der Gemein
schaft, der Gefiihlsbetonung der sozialen Werte, sind es bei ihnen, die 
von auBen gesehen in charakteristischen Reaktionen gegen-liber sozialen 
Einwirkungen, von innen her betrachtet in bezeichnenden Verkniipfungen 
mit und inneren Beziehungen zu den sonstigen psychischen Tendenzen 
der Personlichkeit zum Ausdruck kommen. Immerhin reichen die bis
herigen soziologischen .'rypenpragungen fiir eine Soziologie der Neurose 
noch nicht aus, wenn man sich nicht etwa mit solchen allgemeinen Kenn
zeichnungen soziologischer Fii.rbung wie die der Konfliktsmenschen, der 
disharmonischen Kontrastnaturen, der sozialen Versagens- und Ent
gleisungsnaturen und ahnlichen Belanglosigkeiten mehr begniigen will. 

Aber es lassen sich doch· auch ohne besondere Systematik die ein
zelnen konstitutiven charakterologischen Wesensseiten, und zwar for
male und materiale (inhaltliche) Einzelziige so gut wie Eigenheiten der 
Gesamtstruktur als soziologisch unterlegte Matrix fiir die Neurosenbildung 
herauserkennen: Die hypersensitive Natur mit ihrer erhohten seelischen 
Verletzlichkeit, ihrem iibersteigerten Feingefiihl erweist sich als iiber
empfindlich gerade auch in den sozialen und sozialethischen Beziehungen; 
so beziiglich der Eigenwerthaltung (verfeinertes Schuldempfinden) oder 
der auBeren Geltung (Ehrgefiihl), und wird im besonderen MaBe neuro
tisierend getroHen von den Reizeinfliissen des -menschlichen Zusammen
lebens. Der angstlich-skrupulos Veranlagte ·findet AnlaB und Nahrung 
fiir seine angst- und zwangsneurotischen Produktionen in der unver
meidlichen Beriihrung mit den sozialen Anspriichen und sozialethischen 
Forderungen des auBeren und inneren Lebens. Der selbstunsichere 
seelische Schwachling erfahrt in steter Auseinandersetzung mit dem 
Leben und der Gemeinschaft das Erlebnis der eigenen Insuffizienz und 
Minderwertigkeit, das zur Quelle neurotischer Verarbeitung wird, und 
tragt in sozial bezogener Lebensangst, Unfreiheit, Hemmung und Ohn-
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macht die eigene neurotische Verfassung in das Verhaltnis zu Leben 
und Umwelt hinein. Die disharmonische Natur mit ihrem gestorten 
MaBverhaltnis zwischen der elementaren Triebschicht und der geistig
seelischen Oberschicht der Personlichkeit ist damit zugleich zu einer 
innerseelischen Kontrast- und Konfliktshaltung zwischen den primitiv
egozentrischen und den hoheren sozialen und moralischen Tendenzen 
verurteilt, deren unlOsbare Diskrepanz bei der Zuwendung zur Gemein
schaft die neurotisierende Konfliktslage setzt. Der hysterische Charakter 
endlich mit seinem Geltungsdrang, seiner demonstrativen Darstellungs
tendenz und seinem Hang zur Scheinexistenz ist in seinen neurotischen 
Reprasentationen ohne die soziologischen Beziehungen zu einer Zuschauer
schaft und ihrer Resonanz iiberhaupt nicht denkbar. So und ahnlich 
ergeben sich auch fUr sonstige Spielarten neurotisch disponierter Charak
tere aus unmittelbaren Verbindungen ihrer Wesensart mit sozialen 
Gegebenheiten die Bereitschaften zur Neurose und dariiber hinaus zu 
deren Aktivierung. Speziell nach dieser Richtung sich bewegende wissen
schaftliche Gruppenuntersuchungen an Neurotikern bestatigen iibrigens 
diese charakterologisch-soziologischen Zusammenhange. So fand etwa 
Encke 1 unter seinen Unfallneurotikern vor allem einmal primitiv-trieb
hafte Naturen mit vorwiegend ausweichender Lebenseinstellung (also 
mit einer bestimmt gerichteten Stellungnahme zur Umwelt und Gemflin
schaft); zum andern solche mit geheimen Insuffizienzgefiihlen (deren 
Auftreten doch eine - sei es auch unbewuBte - soziale Beziehungs
setzung, eine Gegeniiberstellung von Ich und menschlicher Umgebung 
voraussetzt). K1·onfeld 2 traf bei den speziell· unter dem Druck wirt
schaftlicher Not neurotisch Zusammengebrochenen auf eine fast spezi
fische neurotische Bereitschaft bei den sensitiv-introvertierten Charakter
typen mit geringer Selbstwertsicherheit - also wiederum bei soziologisch 
bestimmt gepragten Personlichkeitsspielarten. 

Alles in aHem kann man also sagen, ohne in wesentliche Ubertreibungen 
zu verfaHen, daB gewisse neurotische. Personlichkeitsdispositionen und 
Charakterveranlagungen dies nicht zum wenigsten durch ihre sozialen 
Beziige sind, und daB sie speziell auf dem Umwege iiber diese sozialen 
Beziige ihre neurotischen Bereitschaften zu aktualisieren und zu reali
sieren vermogen. 

Die letzten atiologischen Wurzeln und Fundamente der Neurose 
liegen so in der Personlichkeit selbst, in ihrer charakterlichen Eigen
art und nicht zum wenigsten auch in den mit ihr gegebenen sozialen 
Bezogenheiten. Sie lassen sich denn auch in diesen sozialen Beziigen 
unschwer an den verschiedenstenneurotisch disponierten Charakterspiel
arten - und zwar nicht nur an den eben als Beispiele herausgegriffenen -

1 Encke: Unfallneurose und Konstitution. AUg. arztl. Z. Psychother. 2. 
2 Wron8ky-Kronfeld: Sozialtherapie und Psychotherapie in den Methoden der 

Fiirsorge. Berlin: Heymaun 1932. 
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herauserkennen. Aber auch wenn man sich mit den charakterlichen 
Dispositionen fiir die Neurose nicht begniigen und - wie vollauf berech
tigt - noch weiter bis zur fundierenden kifrperlichen Organisationsanlage 
und damit zur neurotisch disponierten Konstitution zurUckgehen will, 
begleiten einen auf diesem Wege zum tiefsten und letzten personalen 
Wurzelgebiet der Neurose noch die sozialen Beziige. Selbst in der rein 
korperlichen und naturhaften Sphare der Konstitution, die mit Gemein
schafts- und sozialem Geschehen scheinbar nichts mehr zu schaffen hat 
lmd bei der der biologische Aspekt anscheinend alle solche Zusammen
gange von vornherein. ausschaltet, fehlen doch wenigstens die sozial
biologischen Beziehungen nicht vollig. 

Versucht man die Nervenorganisation ganz allgemein biologisch-funk
tionell zu kennzeichnen, so wird man sagen konnen: Sie dient dazu, 
das neuro-psychische Gleichgewicht gegeniiber auBeren wie inneren 
Storungseinfliissen zu erhalten und einen Ausgleich zwischen Innenwelt 
und AuBenwelt herbeizufiihren. In unmittelbarer Ableitung davon ware 
dann die biologisch vollwertige gesunde N ervenkonstitution durch das 
Charakteristikum der allgemeinen Ausgleichsfahigkeit und der Anpas
sungsfahigkeit gegeniiber den Umweltseinfliissen festzulegen. Umgekehrt 
ware in der neurotischen Verfassung als einer pathologischen der Aus
druck gestorten inneren Gleichgewichts und gestorten Ausgleichs gegen
tiber der Umwelt zu sehen und die ihr zugeordnete, ihr zugrunde liegende 
neurotische Konstitution ware durch die Schwiichen und Mangel dieser 
neuropsychischen Ausgleichs- uniJ, Anpassungs/ahigkeit gekennzeichnet. 
Das heiBt aber im Grunde nichts anderes, als daB die biologische Abartig
keit einer neurotischen Konstitution (ganz gleich wie man sie sonst 
im einzelnen korperlich ableiten mag: ob primar neurovegetativ, ob 
innersekretorisch oder sonstwie), sich in gewissem Sinne mit einer be
stimnlten soziologischen Abart, speziell einer sozialen Versagens-, Ent
gleisens- und Konfliktsnatur deckt. Die Erfahrungen an einzelnen charak
teristischen heurotisch disponierten Konstitutionen, an Asthenischen, 
Infantilistischen, Eunuchoiden, "Intersexen" und anderen, drangen ohne 
weiteres zu einer Auffassung im gleichen Sinne, indem sie allenthalben 
Mangel der sozialen Leistungs-, GenuB- und Einftigungsfiihigkeit im all
gemeinen, normwidrige Einstellungen des Ichs zur Welt, Unfahigkeiten 
zu normgemaBer, d. h. gemeinschaftsgerechter Auseinandersetzung mit 
der Umwelt und ahnliche sozial unzulangliche und sozialwidrige Ztige mehr 
herausstellen. So laBt sich denn schlieBlich auch die (biologisch fundierte) 
neurotische Konstitution und Disposition gleichfalls auf eine soziologisch 
gefaBte Formel bringen: als eine biologisch abartige unzweckmaj3ige kifr
perlich-seelische Organisations/arm, in derem Wesen ala konstitutionell be
iJ,ingt eine Unvereinbarkeit und Unausgleichbarkeit zwischen den persOn
lichen Tendenzen ihres Tragers und den sozialen LebensbeiJ,ingungen bzw. 
den sozialen Forderungen seiner Innen- uniJ, Umwelt begrilndet liegen. 
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Die soziologischen Grundlagen der Entwicklungsneurosen. 

Bei solcher sozialer Bezogenheit selbst der biologischen Fundamente 
der Neurose ist nun zu erwarten, daB soziologische Faktoren auch dort 
noch bei der Neurosenentstehung mitsprechen, wo scheinbar vital
physiologische Vorgange beherrschend am Werke sind: im Bereich der 
an die biologischen Entwicklungsvorgange gebundenen Neurosen des 
kindlichen und Pubertdtsrilters. Tatsachlich laBt sich auch bei ihnen eine 
recht weitgehende soziologische Durchsetzung, und zwar zunachst eine 
solche des biologischen Mutterbodens, nachweisen, die es keinesfalls mehr 
gestattet, hier einfach nur den AusfluB biolDgischer Entwicklungs
storungen zu sehen. 

Auszugehen ist dabei von der grundlegenden Tatsache, daB dem 
biologischen Vorgang der Entwicklung und Reifung fast in seiner ganzen 
Lange, zum mindesten aber in seinen bedeutsamsten Abschnitten, ein 
analoger 8oziologischer parallel geht, derart, daB eigentlich die Kind
heit und J ugendphase ihrem Wesen nach - und wenigstens in ihrem 
psychischen Anteil - zum guten Teil eine sozial orientierte und gerichtete 
Vorbereitung fiir das Erwachsensein bedeutet. 1m Zusammenhang damit 
stellt sich die Ausreifung speziell nach auBen hin als ein fortschreitendes 
Hineinwachsen in die mit fortschreitendem Lebensalter standig zuneh
menden und sich weiter differenzierenden Beziehungen zur Umwelt 
Ulld Gemeinschaft dar, wahrend sie von innen gesehen als eine wach
sende Ausbildung und Differenzierung der Personlichkeit im Sinne sozial 
gerichteter innerer Haltung und Lebenseinstellung in Erscheinung tritt. 
N eurotische Storungen in der Entwicklungsphase sind daher zugleich 
sozirilpsychische bzw. sozialpsychopathologische Gegebenheiten: Formen 
gestorten sozialen Heranreifens und Ausreifens, Storungen, Hemmungen, 
Stillstande," Abirrungen der sozialpsychischen Entwicklung, fiir deren 
Zustandekommen die biologisch-Iebensphasischen und konstitutionellc 

psychophysischen V oraussetzungen selbstverstandlich sin9-, die sozio
logischen aber noch einer besonderell Betonung und Heraushebung 
bediirfen. 

Zunachst stehen sie mit den biologisch-Iebensphasischen durchaus 
in engem Zusammenhang. Auseinanderzuhalten sind dabei gerade auch 
fiiI die soziologische Orientierung zum mindesten zwei biologisch gegebene 
und zeitlich-entwicklungsmaBig sich unterscheidende Stufen, auf denen 
sich der neurotisierende V organg in dieser Friihepoche des Lebens abspielt: 
der eine auf einer niederen elementaren, wo es sich um ein Heran
wachsen nur zur einfachen Anpassung an einige wenige elementarste 
Forderungen der Gemeinschaft ,so u. a. zur Erfiillung der zum Teil 
beinahe noch animalischen, aber immerhin schon sozial gerichteten 
Aufgaben der selbstandigen Erledigung der Korperbediirfnisse und -ver
richtungen, der Sauberkeit usw., kurz und gut sozusagen um die korper-
1ich-funktionelle Angleichung an das Zusammenleben mit anderen, an 
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die elementarste sozial geforderte Ordnung handelt: die infantile Neurosen
bildung; der andere Vorgang auf einer ungleich hoheren Stufe: Heran
reifung zur Anpassung an die z~hlreichen hochdifferenzierten und kom
plizierten geistig-seelischen Anforderungen des sozialen Organismus und 
zur seelischen Eingliederung in die menschliche Lebensgemeinschaft: die 
Neurosen der Entwicklungsjakre. 

Die "soziologischen" Grundlagen der Neurose, wie sie auf dem Boden 
der kindlicken Auseinandersetzung mit der engen und begrenzten fami
!men Umwelt des Kleinkindes sich herausbilden, sind an sich natiirlich 
diirftiger, einformiger und primitiver als die der spiiteren Jugendjahre, 
wie sich ja auch die Forderungen der Umwelt an das Kleinkind auf 
viel elementarere und primitivere Dinge: Gebote und Verbote auf dem 
Gebiete der Reinlichkeit, der Beherrschung der egoistischen Begehrlich
keiten und Triebhaftigkeiten und iihnliches beschriinken. Das kann aber 
an der Tatsache der soziologischen Beziige der kindlichen Neurosen
bildung nichts iindern, mogen sich daraus auch sozialneurotisohe Dif
ferenzen gegeniiber den neurotischen Gebilden der Jugendlichen ergeben. 
Diese sozialen Determinanten der Kindesneurosen sind - wie genugsam 
bekanilt - von der Psyohoanalyse erstmalig oder wenigstens erstmalig 
mit geniigender Betonung gewiirdigt worden. Auch wenn man die 
Freudsche Unterstellung der fehlgehenden Auseinandersetzung mit dem 
Oedipuskomplex als grundsiitzlich aussohlaggebendes Moment fiir die 
infantile Neurosenbildung nich~. anerkennt und insbesondere die rein 
sexuelle Bedingtheit und Fiirbuitg der versohiedenen innerliohen Be
ziehungen zu den einzelnen Eltern nioht geiten HU3t, wird man dooh das 
eine nioht iibersehen konnen: Allenthalben handelt es sich hierbei urn 
charakteristisohe und wesentliohe soziale Beziehungen, insbesondere um 
innerliche Bezugnahmen: Verkniipfungen, Abwendungen, Zuwendungen, 
Bindungen, Losungen usw. des Trieb- und Affektlebens und seiner 
Tendenzen an die - gar nicht wegzudenkenden - Hauptpersonen des 
engen kindlichen Umweltkreises und die Hauptvorltommnisse der urn sie 
zentrierten Gemeinschaft, d. h. also um sozialpsychologisohe Bestimmungs
stiicke, die durchaus in Analogie zu bringen sind mit jenen anderen viel
fiiltigeren und vielgestaltigeren, die im spiiteren Leben siob im Seelischen 
bedeutstm auswirken undbei Storung der sozialen BE'JZiehung in die 
Neurosenbildung hineinspielen. Ahnllohes gilt beiliiufig auoh fUr die 
Adlersche Ableitung der kindlichen Neurose, die iiberdies inib.rer sozial
psychologischen Fundierung nooh grober, durchsichtiger und eindeutiger 
erscheint: als Produkt aus dem Kriiitespi,el zwischen Macht- und 
Geltungsstreben einerseits, Gemeinsohaftse~pfindung anderel'seits, a.ls 
Reaktion auf Unterlegenheitsgefiihle sowie personliche Minderbewertung 
und Zuriioksetzung duroh die Gemeinschaft. 

Aber auch ohne solche feste Bindung an eine psychoanalytische 
oder individualpsyohologisohe ])ogmatik driingt sioh die zum guten Teil 
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soziologische Determinierung der kindlichen Neurose auf. Speziell aus 
Benjamins 1 Verarbeitung eines rein kinderarztlichen Patientenmaterials 
mit seinen reichen Belegfiillen und guten Beweisgriinden geht eindeutig 
hervor, daB die ,,8oziale KontaktBt6rung" (neben der seelischen Entwick
lungsstorung) an der Wurzel der kindlichen Neurosenbildung steht. 

In den Mittelpunkt dieser "kindlichen Sozialneurose" tritt dabei die 
Trotzphase, die schon in der Bezeichnung eine soziologisohe Priigung 
offenbart, die aber auch sonst einen soziologisch besonders heraus
zuhebenden infantilen Lebensabschnitt darstellt :'als das kritische Stadium. 
fiir das soziale Erleben des Kindes und seine Auseinandersetzung mit der 
Gemeinschaft, in welchem sich gerade auch das erschwerte Hineinleben 
in die Welt der andern erst deutlich offenbart. Die kindliche Neurose 
bedeutet geradezu nach Benjamin vorzugsweise eine miBgliickte Anpas
sung an das Leben der Gemeinschaft, ein mangelhaftes Hineinwachsen 
in die Sozietiit im Rahmen jener ausschlaggebenden Lebensphase, ein 
V organg, de!' spiiter nicht mehr nachgeholt wird, vielmehr zur Dauer
fixierung einer unausgeglichenen Spannung gegeniiber der Umwelt und 
einer ebensolchen Kontrasthaltung gegeniiber den Umweltforderungen 
fiihrt. 

Was im iibrigen an Einzelheiten dem neurotischen Symptomenbild 
dieser habituellen sozialen Kontaktstorung zukommt, ist nicht recht 
einheitlich und ist insbesondere nicht durchweg soziologisch gefarbt. 
Immerhin nennt Benjamin neben den somatoneurotischen Storungen 
unter anderem: stiirmische Abwehr, Ablehnung jedes Kontakts, intro
vertiertes Verhalten und iihnliche neurotische Manifestationen, die sehr 
wohl eine Subsummierung unter dem Sammelbegriff 8ozialneurotiBcher 
Haltungen zulassen und zum mindesten einer einheitlichen sozialen Patho
genese noch nicht widersprechen. 

Fiir die Neur08en de8 PubertiitB- und Entwicklung8alter8 sind un
beschadet aller biologischen Anteile die soziologischen Beziige noch 
weniger zu iibetsehen, mogen sie auch ,weniger eindeutig und einheitlich 
als beim Kinde in die Erscheinung treten. 

Gerade diese Epoche selbst gilt ja fiir aIle jugendkundlichen Rich
tungen in gleicher Weise als die sozial kritischste Lebensphase, hebt sich 
als der soziale Wendepunkt heraus: mit ihrer Loslosung von Elternhaus 
und FaInilie, mit ihrer Tendenz zur sozialen Verselbstiindigung, mit ihrer 
Ausweitung aller Beziehungen zur Gemeinschaft, mit ihrer Kniipfung 
neuer personlicher Beziehungen (so etwa vom Untergrunde der wach
gewordenen Sexualitat her), mit ihrer ganzen inneren Neueinstellung 
gegeniiber dem iiuBeren Leben undder Gesellschaft, die mit bestimmten -
erweiterten - Aufgaben und Forderungen an den Jugendlichen heran
tritt und Verzicht auf die bisherigen grob vital egozentrischen Trieb-

1 Benjamin: Grundlagen und Entwicklungsgeschichte der kindlichen Neurosen. 
Leipzig: Georg ·Thieme 1930. . . 
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befriedigungen zugunsten der Realitat und der Interessen des Zusammen
lebens verlangt. Diese Pubertats- und Entwicklungsphase gibt daher 
in besonderem AusmaBe und mit unverkennbarer Typik Material fUr 
sozial gefarbte Spannungen, Diskrepanzen und Konflikte innerseelischer 
wie auBerer Art, die sich zumal ffir den neurotisch disponierten Jugend
lichen besonders schwer auflosbar erweisen. So wird speziell vom Sozialen 
her diese gefahrdete Lebensphase zugleich. mit zu einer Vorzugs
epoche neurotischer Storungen. GewiB, es hieBe blind ffir das Gewicht 
der Tatsachen sein, wenn man bei dieser Neurosenentwicklung der 
Jugendlichen verkannte, wie sehr auch endogen biologische Momente, 
so besonders totale oder partielle EntwicklungsstOrungen hier maB
gebend im Spiele sind. Kretschmer hat insbesondere gezeigt, wie bestimmte 
Entwicklungshemmungen, das Persistieren kindlicher bzw. juveniler "Par
tialstrukturen" die Grundlage ffir neurotisierend wirkende typische Kom
plexe des Jugendalters abgeben. Aber wesentlich ist doch auch hier, 
daB eben diese charakteristische pathogene Komplexbildung erst dann 
zustande kommt bzw. wirksam wird, wenD. der Jugendliche bestimmten 
auBeren soziologischen Momenten: den erhohten Lebensforderungen des 
Reifungsalters, den Forderungen der sozialen Verselbstandigung und 
der vielwendigen Einstellung zum Gesellschaftsleben sich gegeniiber ge
steHt sieht. Erst dann entstehen jene pathogenen Spannungen und 
Konflikte im Sinne der Eltern-Kindeskonflikte (noch schii.rfer: der Vater
Sohnkonflikte), des Realitatskontrastes, der Spannung zwischen sozialer 
Selbstandigkeitsforderung des auBeren Lebens und innerlichem sozialem 
Anlehnungsbediirfnis, zwischen Phantasieneigung und Wirklichkeits
zwang usw., die zur Bildung und Fixierung bestimmter neurotischer 
innerer EinsteHungen und Haltungen: Festhalten kindlicher Bindungen, 
ProtesteinsteHungen gegen autoritative Forderungen der Gesellschaft, 
innere Sozialablehnung iiberhaupt und anderes mem: bei dem J ugendlichen 
fwen lind nicht zum wenigsten auch in seinersozialen Sphii.re: Ver
wahrlosung, Kriminalitat u. dgl. ihre neurotischen Hauptkundgebungen 
finden. 

Wie eng im iibrigen Biologisches und Soziologisches speziell in 
diesen Neurosenfallen zusammenhangen, das beweisen am sichtbarsten 
die gerade in den Entwicklungsjahren verwurzelten sexualneurotischen 
Storungen, vor aHem die vom Charakter der Triebperversionen. Hier 
bildet sich in charakteristischer Weise eine neurotische Haltung auf einem 
speziellen Gebiete des menschlichen Zusamnienlebens heraus, wenn zu 
einem biologischen Geschehen: einer Verlangsamung bzw. Hemmung 
der geschlechtlichen Triebsentwicklung sich ein besonders soziologisches 
gesellt: wenn die Gemeinschaft mit bestimmten Forderungen und Auf
gaben (den sexualpsychischen) an den Jugendlichen herantritt und ein 
auBeres Akzidenz, ein abwegiges Se:xualerlebnis dieser sozialen Auf
gabenerfiillung eine falsche Richtung weist. 

3* 
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So gesehen, erweist sich die Neurose der Jugendlichen, wenn auch 
letzten Endes biologisch £undiert, doch im wesentlichen als AusfluB 
einer sozialpsychiscken StiJrung, einer sozialpsychischen Hemmung oder 
Abirrung, und sie beleuchtet damit zugleich ffir den ganzen Lebens
bereich - den pathologischen so gut wie den normalen - den weit
gehenden Parallelismus zwischen biologischen und sozialen Reifungsvor
gangen sowie die enge Zusammengehorigkeit von biologischen und sozial
psychischen Phanomenen im Rahmen der Personlichkeit und"ihres Lebens
geschehens iiberhaupt. 

Von dieser grundsatzlichen Einsicht aus kann man beilaufig auch 
bei einer anderen Gruppe biologisch unterlegter neurotischer Storungen, 
bei den weiblichen Neurosen, an den soziologischen Bestimmungsstiicken 
nicht vorbeigehen. So gewiB hier ursachlich gewisse mit der weiblichen 
Wesensart verbundene biologische Eigenheiten, insbesondere solche einer 
widerstandsschwachen, labilen und gleichgewichtslosen psychophysischen 
Konstitution neben Eigenheiten der Sexual- und Generationssphare patho
genetisch in Betracht kommen konnen: den wesentlichen atiologischen 
Kern trifft man doch erst, wenn man sich innerhalb der spezifischen 
sozialen Sphare des Weibes eindringlich umsieht. Man braucht dabei 
nicht so weit gehen, wie etwa Reich, der mit seiner rein sexual-sozio
logiscken Determinierung der Neurosen gerade auf die weiblichen neuro
tischen Storungen hinzielt. Wie erinnerlich sind fUr ihn neben der 
Wohnungsnot, die die befriedigende Betatigung des. sexuellen Lebens 
ausschlieBt, undo der unzureichenden Geburtenregelung, die die Angst 
vor dem Kinde aufrecht erhaIt, vor allem die Zwangseinfliisse der Ehe
gesetzgebung, die die Frau okonomisch wie moralisch an die Ehe binden 
und in der Ehe fesseln, und dabei zugleich an der Sexualbefriedigung 
und dem geschlechtlichen V ollerleben hlndern, die ausschlaggebimden 
gesellschaftlichen Triebkrafte ffir eine neurotische Verbiegung der weib
lichen Seelenstruktur (die sich iibrigims speziell in der Richtung einer 
neurotischen Frigiditat auswirkt). Man kann daneben sehr wohl zugeben, 
daB es noch andere neurotisierende Momente ffir das Leben der Frau 
gibt, Versagungen und Enttauschungen hinsichtlich von Lebens
werten und Lebensinhalten, Lebensbedfirfnissen und Lebensbegliickungen 
anderer - mehr geistig-seelischer und ideeller - Art, deren Befriedigung 
und Erfiillung dem Weibe infolge der aus seiner Geschlechtseigenart sich 
ergebenden Stellung innerhalb der Gesellschaft erschwert oder versagt 
bleibt: Der Kern der Sache aber: die soziologischen Fundamente der 
weiblichenNeurosen bleiben davon unberiihrt . 

. Das ganze friihere sozialpsychische Leben wie der soziale Entwicklungs
gang sind nun auch ffir die Neurose des Erwachsenen nicht bedeutungs
los und insbesondere greifen die hoch zusammengesetzten Neurosen des 
reifen Menschen, nicht zum wenigsten auf die neurotisierenden sozialen 
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Determinanten seiner Kindheit und Jugend zuriick. Psychoanalyse wie 
Individualpsychologie haben beide - jede in ihrer Art und vom Stand
punkte ihrer Neurosentheorie - dies anerkannt, abel' auch jede undog
matisch gerichtete Neurosenanalyse muB vielfach zu ahnliohelll Ergebnis 
kommen, sofern sie nur die Storung geniigend riickwarts bis in die 
letzten Auslaufer del' Jugend- und Kindheitsjahre verfolgt. Es geht 
nicht an, so einfach und durchsichtig auch 9.er Zusammenhang erscheinen 
mag und so bequem er auch auBerlich erwiesen werden kann, die Neurose 
einfach als bloBes Produkt aus dem Zusammenwirken, dem Zusammen
stoB von aktuellem AnlaB und Personlichkeit zu nehmen. Dies mag' 
vielleicht fiir vereinzelte Faile von ganz einfach strukturierten "Primitiv
neurosen" zutreffen, das Gros del' neurotischen Zustande dagegen, weil 
mehr odeI' weniger hooh zusammengesetzt und erst allmahlich ausgebaut, 
verlangt als empirisch gewonnene Forderung die Einbeziehung del' per
sonlichen Vergangenheit und nicht zum wenigsten del' Kindheit und 
Jugendepoche zu einer vollen und erschopfenden Strukturanalyse. Denn 
nicht nur die jeweilige aus innerseelischer und auBerer Lage sich ergebende 
aktuelle, gegenwiirtige Konstellation, sondern vorbereitend und nachwirkend 
auch die aus innerpsychischen und auBeren Schicksalen del' Vergangen
heit geformte innere und iiuf3ere Lebensgesckickte geben den patho
genetischen Untergrundfiir die Neurose ab, einen Untergrund, del' schon 
seiner ganzen Natur nach von soziologischen Bauelementen durchsetzt 
ist. Rier haben, wennauch ihrem Trager vielfach unbewuBt und nach 
auBen nicht immer ausreichend in die Erscheinung tretend, die viel
gestaltigen soziologisch unterlegten Komplexe des bisher durchlebten 
Lebens, die infantilen und juvenilen so gut wie die del' Reile, kurz all 
die Lebensversagungen und Lebensenttauschungen, die Lebensnieder
lagen und Lebenswunden, die Scham- und Schuldbelastungen und 
anderes mehr, wie sie in del' PersonIichkeit selbst ihren Niederschlag 
fanden, so auch fiir die Neurose ihren pathogenetisch wirksamen Bei
trag geliefert. Darauf immer wieder hingewiesen zu haben, gehort mit 
zu den unverkennbaren Verdiensten der Psychoanalyse um die Neu
rosenlehre. 

So ist also die Gesckickte der N eurosenbila,ung nicht zum wenigsten 
zugleich die Lebensgesckickte ihres Tragers: die Geschichte der Person
lichkeit in ihren sozialen Beziehungen zur lebendigen Umwelt, eine 
Geschichte del' personIichen Auseinandersetzungen, der inneren wie 
auBeren, mit eben diesel' Umwelt. Und ihre Besonderheit liegt nur eben 
darin, daB sie sich auf einer besondersartigen Ebene del' korperlich
seelischen Organisation abspielt,> auf del' sie sich in neurotischen Formen
gebilden auszuwirken vermiLg. Wie hierbei im einzelnen das neurotische 
Geschehen Form und Gestalt gewinnt, zeigt sich noch deutlicher bei 
del' Betrachtung der sozialen Pathoplastik der Neurosen an ihrer sozio
logisch bedingten Symptomengestaltung, von del' aus zugleich die 
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nelll'otischen Storungen in ihren sozialen Beziehungen noch einmal von 
anderen Seiten her beleuchtet werden. 

2. Soziale Faktoren und Neurosengestaltung. 
DaB das Bild, welches die Nelll'osen im einzelnen darbieten, nicht 

schon einfach und eindeutig dlll'ch die lll'sachlichen, krankheitserzeugenden 
Krafte festgelegt ist, daB vielmehr noch besondere Formkrafte es be
stimmen, dafiir spricht schon die Fiille der individuellen Symptomen
gestaltungen und ihrer Verschiedenartigkeit in den Einzelfallen. Dieses 
Faktum gehort daher auch mit zu den elementaren Grundedahrungen 
aller Nelll'osenlehre, mag es auch die klinische Arbeit um der Reraus
hebung des Krankheitstypus willen mehr oder weniger vernachlassigen. 
Jedemalls hat die Symptomemormung vermittelst besonderer Gestal
tungskrafte einen wesentlichen Anteil am Aufbau der Nelll'ose, und 
dieser Anteil kommt entsprechend auch den soziologischen Faktoren 
zugute. 

V orbedingung fiir eine solche soziologisch erwirkte Symptomengestal
tung der Nelll'ose ist - dies klll'z vorweg - ihre grundsatzliche Plastizitiit 
und Bildsamkeit, ihre Formbarkeit durch p8ychi8che Ein/lu88e. Diese ist 
erfahrungsgemaB erheblich, sie geht weit iiber das den (korperliclien) 
Krankheiten im allgemeinen zukommende MaB hinaus. Es ist kaum 
anders zu erwarten. Wie allem nelll'opsychischen Funktionsgeschehen 
eine weitgehende BeeinfluBbarkeit speziell durch psychische Einwirkungen 
eigen ist, die iiberragende Wirksamkeit von psychischen Umweltseinfliissen 
aI1er Art (Erziehung!) auf das nelll'opsychische Leben beweist es schon 
Zlll' Geniige, so kommt im pathologischen Bereich diese Formbarkeit 
dlll'ch psychische Einfliisse auch den Nelll'osen und speziell ihnen gemaB 
ihrer p8ychogenen Natlll' zu. Dlll'ch sie werden die nelll'otischen Storungen 
zugleich im weitesten Umfange zuganglich und empfanglich fUr sozio
logische EinfluBkrafte, zumal fUr solclie von affektiver Tonung, daher 
auch ihr Symptomenbild ohne diese Einschlage soziologischer Gestal
tungsfaktoren kaum recht gedacht werden kann. 

Die /ormende Bedeutung 80zialer Momente im Rahmen der Krank
heiten ist mit fortschreitender Einsicht in die Verwebung psychischer 
EinfluBkrafte ins pathologische Geschehen mehr und mehr anerkamit 
worden. Unger 1 hat dem erst. unlangst charakteristischen Ausdruck 
gegeben, indem er geradezu die Krankheit (und im besonderen die 
Nelll'ose) als Funktion der 80zialen Lage und de8 Ge8el18cha/t8zu8tande8 
kennzeichnet. 

"Ob jemand eine Krankheit im einsamen Blockhaus des kolonialen 
Siedlers dlll'chmacht oder in der modernen K.linik der GroBstadt, ob 
Krankheit in das sinnarme Leben der alten Jungfer fallt oder in d~s 

1 Unger: Ein Versuch sozialer klinischer Therapie. Nervenarzt 4 (1931). 
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vollerliillte der Mutter und Gattin, ob sie den Industriearbeiter im 
Zustand der Erwerbslosigkeit trifft oder den Kleinbauer aus drangender 
Erntearbeit reiBt, von alledem hangt die Gestaltung der Krankheit, 
ihre Prognose und Behandlung nicht weniger, ja unter Umstanden 
mehr ab als von der Virulenz der Krankheitserreger, Gewebsreaktionen 
und der exakt zu entwickelnden Physik und Chemie der Funktions
storungen. 

,Das Problem des Kranken erschopft sich nicht in objektiver Betrach
tung', denn ,der Mensch vermag seine Krankheitsvorgange zu gestalten' 
(v. Krenl). Und er gestaltet sie verschieden unter anderem auch je nach 
seiner des einzelnen sozialen Lage und Stellung zu der Gesellschaft. 
AuBerdem aber ist Form und Wirkung des Krankseins auch abhangig 
von Art und Struktur der Gesellschaft als ganzer. Die Krankheit, die 
das Mitglied einer naturnahen Horde erleidet, ist eine andere als die 
des Mitglieds eines hierarchisch gestuften Standestaates; wieder etwas 
anderes bedeutet sie, wenn sie den individualistisch sich regenden Biirger 
eines Staats belastet, der in der Freiheit seiner Einzelbiirger das hochste 
Ziel sieht, und wieder ganz etwas anderes beim Proletarier, der Massen
teilchen einer mechanisierten und in Interessengruppen zerlallenden 
Gesellschaft ist." 

Indem Unger-dann weiter auf die sozialen und gesellschaftlichen Ver
haltnisse der qegenwart exemplifiziert, engt er frei.lich zugleich die 
soziologischen Gestaltungszusammenhange innerhalb der N eurose starker 
ein, als 'es im Interesse mer allgememen Kennzeichnung zu wiinschen 
ist. Immerhin ist auch in dieser eingeengten Spezialbetrachtung die 
zentrale Bedeutung der "sozialen Pathoplastik" fiir das Neurosenbild 
nicht zu verkennen: "In unseren Tagen liegen die Dinge nun so, daB 
dem Arzt als Ziel vorwiegend die Beseitigung eines individuellen Leidens
zustandes, einer Storung der personlichen Schaffenskraft vorschwebt. 
1m proletarischen Sozialversicherten ist aber das' Bild der Krankheit 
nicht mehr ganz das gleiche, er erlebt Kranksein nicht nur als Storung 
von Wohlbefinden und Schaffenskraft, sondern sehr sta.rk auch als 
Quelle wirtschaftlicher Hille und als Rechtsgut. Das ist aus seiner 
Lage zu verstehen. Er ist im groBen ganzen ungesichert und kann, 
je mehr er der Spielball wirtschaftlicher Krisen wird, urn so weniger 
seine Gesundheit und Arbeitskraft als rettendes Kapital ansehen. Er 
ist ferner nur der Form nach freier Staatsbiirger. Freiziigigkeit, Berufs
wahl und aIle moglichen Freiheiten stehen nur auf dem Papier, er fiihlt 
sich als Sklave wirtschaftlicher Gewalten. In einem aber kann er seine 
"Freiheit" noch erleben: im Geltendmachen der Rechte, die fum Staat 
und Gesetz garantieren, und das ist nicht zuletzt der okonomische 
Schutz, den fum die Sozialversicherung im Fall von Krankheit, Unfall, 
Invaliditat wid Alter gewahrt. So kanit es nicht wundernehmen, wenn 
das GeltungsbedUrfnis des Sozialversicherten im Beanspruchen seines 
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Rechts wie aus dem Ventil eines sonst ummauerten Kessels heraus
pfeift, wenn er alie seine Anspruche auf Menschenwiirde gleichsam in 
seinen Rechtsanspriichen birgt". - 1m Zusammenhang damit sieht 
Unger weiter, darin v. WeiZ8iicker beipflichtend, speziell in der Tendenz 
zur Rechtsbehauptung (also einem ausgesprochen soziologisch unter
legtem Phanomen) eine Art Schliissel zur sozialen Krankheit: Immer 
wieder fande man den Rechtsanspruch und okonomischen Anspruch 
als selbstverstandliches Zentrum im Krankheitserleben der Patienten, 
wahrend das eigentliche Leiden oft als nebensachlich an den Rand des 
Erlebens geschoben sei. 

Die soziologischen Formkriifte der N eurose.l 
J 

Die Gestaltungsfaktoren fiir die Neurose - um nun yom Einzelbeispiel 
aufs allgemeine iiberzugehen - kann man zunachst, wie naheliegend, 
unter den gleichen soziologischen EinfluBkraften suchen, die an der 
Neurosenentstehung selbst beteiligt sind. Ihr Anteil an der Pathoplastik 
der neurotischen Storungen pflegt freilich noch wesentlich groBer als 
an ihrer Pathogenese zu sein, wie iiberhaupt die Zahl der fiir die Form
gebung wirksamen sozialen Faktoren die der pathogenetisch wirkungs
fahigen wohl iibertrifft. 1m iibrigen sind beide Anteile; wie allbekannt 
und schon hervorgehoben, im neurotischenAufbau vielfach so verflochten, 
daB es schwer haIt die einen gegeniiber den andern auszuspielen. DaB 
iiberhaupt unter den Formkraften der Neurose ahnlich wie unter ihren 
ursachlichen die soziologischen eine maBgebende Bedeutung erlangen, 
die die der Naturkrafte weit iibertrifft, daB speziell also auch bier wieder 
von auBen her jene Erlebnis-, Situations- und Milieuformen ausschlag
gebend werden, in denen sich das personliche Verhaltnis zu den anderen 
Menschen spannungs- und konfliktstragend geltend macht, und daB 
von innen her all jene affektiv-triebhaften Regungen sich durchsetzen, 
die als Hoffnungen und Befiirchtungen, als Neigungen und Abneigungen, 
Strebungen und Widerstrebungen usw. an die menschliehe Umwelt und 
die Gemeinschaft sich kniipfen, das kann gewiB nicht iiberraschen. 
Wie diese Momente in weitem Umfange die Sonderpragung der Person
lichkeit zu beeinflussen vermogen - und oft viel weitergehend als die 
bloBen Natureinfliisse - so tun sie es in ahnlicher Weise auch bei der 
Neurose. Bieten doch gerade sie vor allem ganz andere - weiterreichende 
und tiefergreifende - Moglichkeiten fiir geistige Reaktionen, Verarbei
tungen und Auseinandersetzungen, d. h. also speziell fiir eben jene 
innerpsychischen Vorgange, die von sich aus auch in die Neurose hinein
zuspielen pflegen, um sich in ihr bildgestaltend auszuwirken. 

NaturgemaB fehlt unter den Symptomengestaltern der Neurose auch 
jenes Moment nicht, das schon unter ihren Urhebern eine wesentliche 
Rolle beanspruchte: das durch seine sozialen Beziige bedeutsame "sozial
PByehische" Trauma. J:a es tritt auBerlich vielleicht sogar am auf-
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dringlichsten an der Inhaltgebung neurotischer Gebilde hervor. Es gehort 
mit zu den anerkanntesten und alltaglichsten Befunden bei Neurotikern, 
daB jenes aktuelle psychische Trauma, das sich als Ausgangspunkt der 
Neurose feststellen laBt, sich zugleich mit seinen charakteristischen sozial 
bezogenen Inhalten: Bedrohung und Verletzung materieller oder ideeller 
Guter und Werte aus den verschiedenen Spharen des Gemeinschaftslebens 
(der ehelichen, beruflichen, wirtschaftlichen usw.) irgendwie - in inhalt
lichen wie formalen Gestaltungen der neurotischen Symptome - im 
Krankheitsbilde wiederfindet. Zumal in den Inhalten der angst- und 
erwartungsneurotischen sowie der zwangsneurotischen Zustande, des 
weiteren auch in denen der hysterischen Bilder sieht man direkt die 
psychotraumatischen Erlebnisse, Milieu- und Situationsfaktoren wider
gespiegelt; die ins Krankheitsbild hineingewirkt haben. Trotz alledem 
gehort das psychische Trauma durchaus nicht etwa all. die Spitze der 
sozial bedeutsamen Formkrafte ffir die neurotischen Gebilde; denn die 
eigentlichen Gestaltungstrager geben nicht so sehr - und damit kommt 
man auch bei der Pathoplastik der Neurosen zu ahnlichen Verhaltnissen 
wie bei ihrer Pathogenese - die meist von auBen kommenden und nur 
episodisch wirksamen psychischen Traumen als vielmehr die im Innern 
verwurzelten, im Seelischen fixierten habituellen Komplexe ab, die freilich 
selbst oft (Dauer-)Niederschlage psychotraumatischer Geschehnisse sind, 
haufiger aber auch unabhangig davon ganz allgemein affektiv starken 
und nachhaltig betonten Lebensbeziehungen und den an sie gebundenen 
inneren Einstellungen und Grundhaltungen entstammen. Auch diese 
affektdynamischen Kraftzentralen der Komplexe werden nicht zum 
wenigsten wegen ihrer affektiv besonders betonten soziologischen Bezuge 
zu Ausgangspunkten neurotischer Gestaltungen. 

Schon die typischen Sonderkomplexe, die von den bekannten Neurosen
theorien als charakteristische Neurosenbildner und -gestalter heraus
gehoben worden sind:. die verschiedenen friihkindlichen Komplexe der 
Psychoanalyse wie Oedipuskomplex, Kastrationskomplex, Penisneid usw. 
oder der - monopolisierte - Minderwertigkeitskomplex der Individual
psychologie haben - das braucht im einzeInen hier kaum mehr nach
gewiesen zu werden - einen unverkennbaren soziologischen Kern. Das 
gleiche gilt nicht weniger von sonstigen allgemeiner gefaBten und weniger 
dogmatisch festgelegten Komplexen, die ffir die Symptomenformung 
heranzuziehen sind, mogen sie nun grob oder nur undeutlich ihre sozialen 
Bezuge in die Erscheinung treten lassen: ·so von jenen Komplexen, 
die sich ausden Beziehungen und Spannungen zwischen den Lebens
altern und den Generationen (Vater-Sohnkomplex), zwischen den Ge
schlechtern (Mann-Weibkomplex), zwischen den gegensatzlichen sozialen 
Schichten (sozialer Abhangigkeitskomplex u. dgl.) und schlieBIich auch 
zwischen den kontrastierenden gesellschaftlichen und geistig-kulturellen 
Stromungen (Spannung zwischen Zeitforderungen und Tradition spezieU 
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in Umschlagsepochen) im Innenleben des Menschen ergeben. Sich 
allenthalben eben wegen dieser soziologischen Beziige affektdynamisch 
im Neurosenbilde durchsetzend, farben sie die Symptomatologie del' 
jugendlichen, der Gebildeten-, der Arbeiter- usw. Neurose. Wie sehr 
die komplexbeladene "Psychologie" bestimmter Klassen, Gesellschafts
schichten; Berufe und selbst Parteien das Neurosenbild maBgebend ab
stempeln kann, das lehrt dann wieder am besten jene Neurose, die stets 
heranzuziehen ist, wo soziologische Beziige neurotischer St6rungen zur 
Diskussion stehen: Die Unfall- und Rentenneurose ist geradezu das 
allgemein anerkannte Prototyp solcher Komplexpragung, insofern bei 
ihr ein ganzes umfassendes und vielgestaltiges soziales Komplexbiindel 
die Symptomenpragung iibernommen hat. Denn darin stimmen aIle 
jene soziologisch orientierten neurologischen Analysen dieser Sozial
neurosen bei allen sonstigen Nuancen des "weltanschaulichen" Stand
punkts iiberein, daB sich hier bei del' Neurosengestaltung noch deut
licher als bei ihrer Entstehung typisch soziologisch gepragte innerseelische 
Inhalte, Grundhaltungen und Tendenzen zusammengefunden haben, 
m6gen sie auch ihrem Trager nicht klar zum BewuBtsein gekommen 
sein odeI' selbst gesinnungsmaBig von ihm nicht anerkannt werden. In 
diesen Sozialneurosen del' Sozialversicherten spiegeln sich bekan:q.tlich 
etwa wieder: die spezifische Ideenwelt des Fabrik- und Industriearbeiter
turns mit seiner proletarischen Gebundenheit, seiner wirtschaftlichen 
Unsicherheit und menschlichen Abhangigkeit, die mehr in affektiven 
Schichten wurzelnde instinktive Stellungnahme des Ressentiment mit 
del' feindseligen und selbst gehassigen Grundeinstellung des yom Leben 
Benachteiligten und zur Ohnmacht Verurteilten gegeniiber dem Bevor
zugten, del' durch Unterdriickung naheliegender Entladungstendenzen 
sich herausbildende seelische Spannungszustand del' entladungsbereiten 
Verbitterung, das iibersteigerte soziale Sicherungsbediirfnis und die auf 
Durchsetzung sozialer und rechtlicher Ideate und Anspriiche drangende 
Selbstbehauptungstendenz. 1m iibrigen erscheint es wissenschaftliches 
Unrecht bei aller Anerkennung ihrer soziologischen Bedeutsamkeit und 
praktischen Gewichtigkeit immer nul' auf diese typischen und generellen 
sozialen Komplexpragungen del' unfall- und rentenneurotischen Bilder 
hinzuweisen und damit die anderen - mehr individuell und personlich 
gefarbten - Komplexe soziologischer Herkunft in den Hintergrund zu 
drangen. Zurnal die schon als pathogene Krafte gewiirdigten sozial
ethischen Komplexe, wie sie, teils mehr auf AuBerliches bezogen, als 
Schamkomplexe den sozialethischen Geltungsverlust, die soziale Achtung, 
teils sozusagen nach innen gerichtet als Schuld- und Gewissenskomplexe 
die sozialethische Selbstentwertung zum Ausdruck bringen, k6nnen hier 
mit berechtigtell Anspriichen hervortreten. Speziell diesel' Schuldkomplex 
ist iibrigens unlangst in seiner Bedeutung fiir das Wesen des neurotischen 
Menschen und in seiner Verwebung in die neurotische Dynamik und 
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Struktur (und danrit auch in die Neurosengestaltung) von O. Kant 
herausgehoben worden, wobei freilich, die biologischen Fundamente -
das Sozialbiologische - wohl noch starker als die sozialpsychischen 
Zusammenhange zur Wiirdigung kommen 1. 

Auch die sozial bezogenen Angstkomplexe, die ahnlich schwer wie 
die neurotischen Schuldkomplexe auf dem Neurotiker lasten, indem sie 
den Verlust der sozialen Sicherheit bzw. des sozialen SicherheitsgefUhls 
im Bilde der neurotischen Storungen und des neurotischen Menscoon 
zum Ausdruck bringen, diirfen in diesem Zusammenhang ihre Rechte 
bei den sozialen Komplexpragungen geltend machen. 

Das alles kann und soll nun freilich noch nicht bedeuten, daB sich 
von allen Einzelheiten der sozialen Beziehungen, von Familienstand, 
gesellschaftlicher Stellung, Beruf usw. charakteristische Einschlage in 
das neurotische Symptomenbild ergeben miissen und entsprechende Bin
weise wie etwa die von 1. H. Schultz 2 iiber die berufsneurotische zorn
miitige Erregbarkeit und Reizbarkeit der Zahnarzte, die sentimentale 
Empfindlichkeit der Boxer, die sUbjektiven Insuffizienzen der Kranken
schwestern und die tJberempfindlichkeiten und Schreckhaftigkeiten der 
Stenotypistinnen gestatten wohl noch nicht nun einer durchgangigen 
Sozialpathoplastik der Neurosen das Wort zu reden. 

Immerhin mag es fiir manche FaIle - und also gelegentlich - sehr 
wohl berechtigt sein auch die neurotischen Symptomengestaltungen auf 
eine kurze soziologisch orientierte Formel zu bringen und in ihnen die 
neurotisch abgewandelte Wiederspiegelung der auBeren und inneren Situ
ation, der sozialen Position ihres Tragers, das neurotisch geformte Bild 
seines personlichen Lebens und sozialen Schicksals zu sehen. Dariiber 
hinaus tut man dann wohl auch in solchen Fallen den wissenschaftlichen 
Zusammenhangen keinen besonderen Zwang an, wenn man zugleich 
umgekehrt erwartet, das Symptomenbild werde mit seinen vielfaltigen 
sozialen Komplexdeterminierungen von sich aus bezeichnende Schlag
lichter auf die soziale Lebensgeschichte des Neurotikers werfen, und 
so von den neurotischen Krankheitszeichen her eine gewisse Ablesung 
seiner sozialen Schicksale ermoglichen. 

Bedingungen und Dynamik sozialneurotischer Symptomengestaltung. 
Die Spielbreite der soziologisch bedingten Symptome~/ormung ist natiir

lich festgelegt durch die Natur der Neurose und speziell durch die Eigen
art der beteiligten Organsysteme und Funktionsvorgange. Dem Reichtum 
der soziologischen Gestaltungseinfliisse kann naturgemaB die Neurose 

1 Kant, 0.: Zur Biologie der Ethik. Psychopathologische Untersuchungen 
iiber Schuldgefiihl und moralische Idealbildung. Zugleich ein Beitrag zum Wesen 
des neurotischen Menschen. Berlin 1932. 

a Schultz,!. H.: Die konstitutionelle Nervositat. In Bumkes Handbuch der 
Geisteskrankheiten, Bd.5. Berlin: Julius Springer 1928. 
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nicht die gleiche Fiille von Funktionsmoglichkeiten, von funktionellen 
Storungsmoglichkeiten zur Verfugung stellen. So bieten speziell die 
somato- und organneurotisohen Storungen der Sozialpathoplastik von 
vornherein nur einen beschrankten und eingeengten Wirkungsraum dar. 
Diese muB sich daher in der Hauptsache mit einigen wenigen mehr oder 
weniger elementaren Funktionsabweichungen der sensorischen, sensiblen, 
motorischen und sekretorischen Sphare begnugen und sich in mehr 
oder weniger elementaren Reiz-, Ausfalls- und evtl. noch Dissoziations
symptomen dieser Funktionsbereiche erschopfen. So kommt also den 
Somato- und Organneurosen bei aller ihrer groBen sozialen Reichweite 
und trotz allen soziologischen Aufbaufaktoren doch nur eine verhaltnis
maBig beschrankte, durch ihre Organ- und Funktionsbegrenztheit fest
gelegte symptomatologische Spannweite zu. Diese wird nur dadurch 
erweitert, daB neben den elementaren nervosen Storungen im Sinne von 
Hypo-, Hyper- und Parafunktionen umschriebener einfacher Funktions
vorgange noch Storungen der zusammengesetzteren hoheren nervosen 
Funktionseinrichtungen und -betatigungen moglich sind, so solche der 
Korperverrichtungen, der motorischen Betatigungen des Gehens, Sprechens 
usw., ja schlieBlich auch noch solche gewisser direkt soziologisch gerich
teter Leistungen, bestimmt geformter Beschaftigungen und anderes me1;rr. 
Freilich gehen diese letzteren, die beschaftigungs-, berufs- und ahnliche 
soziahieurotische Symptomengestaltungen, vielfach schon aus dem engen 
somato- und organneurotischen Symptomengebiet hinaus und fiihren 
in das weitere psyohoneurotisohe hiniiber. 

In diesem Bereich der Psyohoneurosen erfahrt dann freilich die Spiel
breite der Symptomatik eine unendliche Erweiterung, die naturgemaB 
auch den soziologischen Gestaltungseinfliissen zugute kommt. Bei ihnen 
kann vor allem das Symptomenbild durch mannigfaltige Inhaltgebungen 
und Riohtungsbestimmungen der psychoneurotischen Gebilde und Ten
denzen von den psychotraumatischen und sonstigen Komplexen her sich 
weitgehend differenzieren. Die neurotischen Zwangs- und Angstsyndrome, 
die nervosen Drang-, Impuls- lmd Triebgebilde, die neurotischen "Ober
wertigkeiten, dieneurotischen Hemmungen, die Siichtigkeiten und vieles 
andere mehr, was zum psychoneurotischen Symptomenbild gehort; weiter 
auch die neurotischen Charaktertendenzen, neurotischen Einstellungen, 
Grlindhaltungen, Zu- und Abneigungen, Strebungen usw., sie alle zen
trieren sich ja um bestimmte Inhalte, um bestimmte Objekte und Ziele, 
urn bestimmte Richtungen. Fiir deren besondere inhaltliche Erfiillung 
und Ausgestaltung stehen nun aber, wie schon vorher angedeutet, 
psychische Formkrafte aller Art, nicht nur generelle, sondern auch 
individuelle, in unabsehbarer Mannigfaltigkeit und Wechsel zur Verfiigung. 

Speziell fiir die Wirkungsbreite soziologischer Gestaltungskrafte fallt 
zudem noch ins Gewicht: Diese inhaltlichen Festlegungen und sonstigen 
Formpragungen neurotischer Bilder sind nicht zum wenigsten das Ergebnis 
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der psyohisohen Auseinandersetzung mit dem iiuBeren Leben und der 
Umwelt sowie der innerseelisohen Verarbeitung von Erlebnis-, Milieu
und Situationsmomenten, d. h. also aIler jener Gestaltungsfaktoren, deren: 
enge Beziehung zu dem Gemeinsohaftsleben, deren Verfleohtung mit den 
Vorgiingen des mensohliohen Zusammenlebens, km·z gesagt: deren soziale 
Verbundenheit und Gebundenheit auBer aIler Frage steht. So bekommen 
die psyohoneurotisohen Bilder gerade von del' Sozialpathoplastik her, 
vom inneren und iiuBeren Lebenskampf in den versohiedensten Lebens
sphiiren: in Ehe und Familie, in Beruf und Wirtschaft, in Sittliohkeit und 
Religion usw. ihre besondere ungewohnIiohe Vielgestaltigkeit. Diese ist 
freilioh deshalb nooh nioht unersohopflich, kehrt vielmehr oft genug in 
bestimmten Grund- und Vorzugstypen wieder, sie fordert aber in jedem 
FaIle fiir eine vollwertige Neurosenanalyse die volle Beriioksichtigung 
del' individuellen und kollektiven soziologischen Beziehungen und Bedingt
heiten. 

Symptomenwahl und Symptomentormung del' neurotischen Bilder im 
einzelnen hiingt von den Niederschlags- und AuswirkungsmogIichkeiten 
jener Gestaltungskriifte ab und diese Mogliohkeiten selbst sind wieder 
von anderen Momenten abhiingig, und zwar nicht zum wenigsten auch 
von solohen, denen durchaus nicht soziale Beziige fehlen. So ist zuniiohst 
vorweg damn zu erinnern, daB jene loci und functiones minoris resi
stentiae, jene widerstandsschwachen Stellen und Funktionssysteme des 
Organismus, die mit VorIiebe der Neurotisierung unterliegen, zum guten 
Teil unter dem Drucke soziologischer und kultureller (zivilisatorisoher) 
EinfluBnahmen zustande gekommen sind. Es spricht vieles dafiir, daB 
beim Kulturmenschen eine Labilisierung, eine Gleiohgewichtsschwiichung 
gewisser korperlioher und seelisoher Funktionssysteme duroh die fort
schreitende Entfernung - Entfremdung - vom natiirlichen Leben und 
durch die Einfiigung in das Zwangssystem des Gesellsohafts- und Kultur
lebens eingetreten ist. Das gilt zuniichst, worauf v. Bergmann, Kat8ch 
u. a. eindringIioh hingewiesen haben, in primitivster Form von ein
zelnen elementarsten korperlichen Verrichtungen (den Darm-, Blasen
funktionen und iihnliches), die, einer Dressur im Sinne del' von Zivilisation 
und Gesellschaft geforderten Regelung unterworfen, zugleich die Sicher
heit und Festigkeit des natiirliohen Ablaufs eingebiiBt und statt dessen 
aIle funktionellen Fragwiirdigkeiten eines kiinstliohen Reflexsystems, 
insbesondere die gesteigerte Zugiinglichkeit fiir Storungseinfliisse, iiber
nommen haben. Das gleiche liiBt sich mutatis mutandis, weiter von 
manohen Grundverrichtungen des seelisohen Lebens, von bestimmten 
Triebfunktionen (zumal den sexueIlen) sagen, die unter dem Dressur
zwang del' sozietiiren und kulturellen Moral in furer erb- und artmiiBig 
festen und gesicherten Ablaufsweise, in der Bestimmtheit und Zielsicher
heit ihrer Realisierungen geschwiicht worden sind. Und schlieBlich dad 
iihnliohes auoh wohl - wenn auoh mit groBerer Zuriiokhaltung - von 
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gewissen anderen und hoheren psycbischen Funktionen gelten, die von 
der Natur in den Dienst der personlichen Selbstbehauptung und Selbst
forderung gestellt sind. Auch einzelne Gefiihls- und Willenskrafte haben 
in dem MaBe, wie sie ihrem natfulichen Verlauf und Ziel durch Kultur 
und Gesellschaft entzogen werden, an Ablaufs- und Zielsicherheit und 
-festigkeit eingebiiBt. 

Doch ist diese grundsatzliche Schwachung der erb- und artgemaBen 
Funktionssysteme durch Gesellschafts- und Zivilisationseinfliisse nicht 
allein ausschlaggebend ffu die neurotische Symptomenlokalisation und 
-gestaltung. Rinzu treten - ingleichem Sinne wirksam - noch weitere 
physiologische, psychophysische und 'ahnliche Gegebenheiten. In erster 
Linie sind hier zunachst gewisse korperlich-seelische Entsprechungen zu 
nennen, mehr oder weniger feststehende Zuordnungen zwischen be
stimmten psychischen Sonderbereichen und korperlichen Organ- und 
Funktionsspharen, die eine Art Vermittler ffu die neurotische Syndromen
wahl abgeben. Da auch diesen psychophysischen Entsprechungen die 
sozialen Beziige durchaus nicht fehlen, vermag sich auch die Sozial
pathoplastik der Neurosen in gewissem Umfange ihrer zu bedienen. 

In diesem Sinne wirkt ffu die neurotische Organwahl und damit ffu 
die Symptomenlokalisation bestimmend, daB gewisse korperliche Systeme 
und Funktionen ihrer Natur nach ffu gewisse soziale Funktionen geeignet, 
bzw. an ihnen beteiligt sind. Es ist darum eine SelbstverstandIichkeit, 
daB die korperliche Sexualsphiire als del' biologische Untergrund von 
zwischenmenschlichen Beziehungen und sozialen Ordnungen geschlecht
licher Art (wie Liebesgemeinschaft, Ehe usw.) den bevorzugten - weil 
natfulichen - Boden ffu solche neurotischen Bildungen abgibt, die auf 
Storungen del' sexualsoziologischen Beziehungen: auf Liebeskonflikte, 
Zerfall der ehelichen Gemeinschaft, innerliche Abwendung vom Sexual
verkehr u. dgl. zuriickgehen. Mayer 1 hat in bezeichnender Weise dar
gestellt, daB die so umfangreiche "kleine Gynakologie" des Alltags, jene 
drei genitallokalisierten Rauptbeschwerden der Menstruationsstorungen 
(Dysmenorrhoe, Amenorrhoe und Blutungen), des Fluors und der 
Schmerzen geradezu die sozusagen "sozialpsychischen" Verhaltnisse des 
Ehelebens: die innere Stellungsnahme zu Ehe und Ehemann, die Ab
neigung gegen ihn und die eheliche Gebundenheit, die Ablehnung von 
Geschlechtsverkehr, Schwangerschaft und Kind usw. widerspiegeln. 
DaB eine ahnlich bedingte Organwahl auch bei den Sexualneurosen des 
mannlichen Partners mitspricht: sexuelle Potenzstorungen, evtl. auch 
Perversionen als Ausdruck des auBeren Zerfalls wie del' innerlichen Ent
fremdung der Liebesgemeinschaft ist natfulich noch vielliinger bekannt. 
Auch bei gewissen neurotischen Storungen an der Raut - auch die 
Errotungsphobie ist in diesem Zusammenhang zu nennen - kommt eine 

1 Mayer; Psyche und kleine Gynakologie. Z. arztl. Fortbild. 1931. Ref. Zbl. 
Neur. 1931. 
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solche soziologisch bedingte Organwahl in Betracht. Hat doch gerade 
auch die Raut schon als unmittelbar nach auBen gewandter Korperteil, 
als das "AuBere" der Pers6nlichkeit, gewisse Beziehungen zu bestimmten 
Seiten der sozialen Sphiire - so zur sozialen Eigenbewertung und vor 
allem zur auUeren sozialen Geltung - und spiegeln sich doch schon in 
der normalen Breite die charakteristischen Au.6erungen verletzten sozialen 
Rigenwert- und sozialen Geltungsempfindens: Scham und Schamrote nicht 
nur gerade an der Haut, sondern speziell auch an den von der Umgebung 
wahrnehmbaren Hautteilen (Gesicht, Hals) abo 1m iibrigen soIl damit 
nicht gesagt sein, da.6 die Haut und ihre Mangel dariiber hinaus nicht 
auch noch an anderen neurotischen Gestaltungen vermittels sozialer 
Beziige mitwirken. Speziell gibt sie gewissen neurotischen Einstellungen 
und Grundhaltungen gegeniiber der menschlichen Umwelt und Gemein
schaft das charakteristische Geprage: Neurotisches Minderwertigkeits
und Unterlegenheitsbewu.6tsein, neurotische Unsicherheit, neurotische 
Eigenbeziehung und Beachtungswahn und ii.hnliches mehr gehen auf 
solche - wirkliche oder vermeintliche - Mangel des Korperau.6eren 
zuriick. 

Der Bereich der aus solchen somato-psychischen Entsprechungen und 
ihren soziologischen Beziehungen sich ergebenden Organwahl erstreckt 
sich fiir die Neurosen anscheinend noch viel weiter, doch sind die Ver
haltnisse in anderen Organsystemen- noch weniger durchsichtig. Nach 
V. Weizstlcker pflegen gestorte Beziehungen des Kranken zur UmweJt, 
Konflikte mit der menschlichen Umgebung, gefiihlsbetonte Stellung
nahmen zu dieser sich haufig an den den Beziehungen zur Umwelt 
dienenden Organen, d. h. also am anirruilischen System des Bewegungs
apparates, der Sinnesorgane und gewisser Kopforgane abzuspielen. Diese 
seien daher auch gerade eine Domane der hysterischen Reaktion. Dagegen 
fanden stiirkere Erschiitterungen des inneren Lebens und des Verhalt
nisses des Kranken zu sich selbst ihren neurotischen Niederschlag im 
vegetativen Organsystem, vor allem an Herz, Atmungs- und Verdauungs
organen. Dariiber hinaus sind nach dem gleichen Autor 1 noch speziellere 
Zuordnungen fUr die einzelnen Organsysteme und die ihnen zugehorigen 
pSYQhischen Sondertendenzen moglich, doch fallen diese Dmge bereits 
auBerhalb des Rahmens einer sozialneurotischen Betrachtung. 

Wie es nun aber auch im einzelnen mit diesen sozialpsych,ischen Zuord
nungen der verschiedenen Organsysteme und ihrer besonderim sozial
psychischen Wertigkeit bestellt sein mag; die Tatsache selbst, da.6 gewisse 
Organ- und Funktionsgebiete bestimmten soziologischen Kreisen zu
gehoren Ulid da.6 demgema.6 da, wo diese sozialen Lebenssphiiren ,erregt 
und erschiittert werden, die Neurose sich in den entsprechenden Organen 
festsetzt, da.6 sie in bestimmte Betriebssysteme geleitet wird (1. H. Schultz), 

1 v. Weizsacker: Der neurotische Aufbau bei den Magen- und Darmneurosen. 
Dtsch. med Wschr. 192ft 
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bestimmte "Organdialekte" (Adler) zugewiesen bekommt, bleibt davon 
unberiihrt. 

Neben der Organwahl wird auch die SymptO'lnenwahl vielfach zum 
Objekt soziologisch bestimmter Pathoplastik. Auch hier werden zunachst 
bestimmte natiirliche Zuordnungen vom Seelischen zum Korperlichen, 
gewisse somatopsychische Entsprechungen fiir die Spielformen sozial
neurotischer Symptomengestaltung ausschlaggebend. Zum Teil sind auch 
diese Zusammenhange relativ durchsichtig. So stellt ein guter Tell 
jener neurotischen Symptomenbildungen, die sich als vegetative und 
sonstige A usdrucksphanomene erweisen, also etwa gewisse nervose 
Storungen der Blutzirkulation,. der Herz- und Atmungstiitigkeit usw., 
aber auch Zitter-, Schlotter-, Hemmungssymptome u. dgl. ohne weiteres 
den neurotisch erstarrten und fixierten Niederschlag, die natiirliche 
iiuBere - ausdrucksmaBige ,-- Dauerspiegelung von bezeichnenden sozial 
bezogenen inneren Vorgangen, von sozialpsychischen inneren Haltungen 
und Einstellungen: von umweltsbedingten Affektzustiinden, Affektreak
tionen und Komplexen der Furcht und Angst, der Abneigung und des 
Hasses, der Wut und des Trotzes und ahnliches mehr dar .. 

Weniger leicht zu iibersehen und zum mindesten der Gefahr der MiB
deutung und irrtiimlicher sOl!liologischer Beziehungssetzung ausgesetzt 
ist eine weitere Gruppe sozialneurotischer Symptomengestaltungen, die 
iiber die einfachen und unmittelbaren Ausdruckszusammenhange hin
ausgreift. Bindeglied sind jene 8innbildlichen Ausdrucksbeziehungen, 
deren Existenz und Genese die Psychoanalyse, im grundsatzlichen zwar 
iibertreibend und zu sehr verallgemeinernd, in manchen Einzelfiillen 
aber doch wohl beweiskraftig dargetan hat. 

Diese korperliche Symbolik 80zialer Beziehungen speziell im Neurosen
bereich wird nicht etwa einfach durch die bloBe allgemeine Tatsache 
der das neurotische Gesamtgebiet durchsetzenden psychophysischen 
Z~mmenhiinge, sondern vor allem diirch die vielfach von dieser Sym
bolik gebotene Moglichkeit einer sinnvollen Erklarung solcher neurotischen 
Symptome nahegelegt, die der einfach. physiologischen bzw. neuro
physiologischen sich nicht zuganglich erweisen: Nervoses Erbrechen als 
innerliche Zuruckweisung abstoBender personlicher Beriihrungen; neuro
tischer Schwindel als korperliche Versinnbildlichung sozialer Verfalls
neigung; gestortes Zusammenspiel von Korperfunktionen als Symboli
sierung innerseelischer Disharmonien: all solche und ahnliche Symptomen
gestaltungen kOnnten gegebenenfalls als symbolische Verkorperungen 
sozialpsychischer Beziehungen und Zusammenhiinge, insbesondere auch 
gestorter, in Anspruch genommen werden. Freilich ist diese "Organ
sprache der Seele" mehrdeutig wie jede sinn bildliche Erscheinung und 
darum wissenschaftlich fragwiirdig. Die Gefahren, denen sie den For
schenden aussetzt, hat die Freudsche Sexualsymbolik mit ihren uner
schopflichen symbolischen Maskierungen und Entstellungen gerade auch 
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im Neurosenbereich zur Genuge offenbart. Es erscheint angebracht, 
durch moglichste Zuriickhaltung eine - an und fiir sich im neurotischen 
Rahmen denkbare - Sozialsymbolik vor solchen Entgleisungsmoglich
keiten zu bewahren. 

In diese ausdrucks- und sinnbildmaBigen sozialneurotischen Sym
ptomengestaltungen spielen nun schon Zusammenhange hinein, die uber 
haupt fUr das Gesamtgebiet neurotischer Pathoplastik in Anspruch 
genommen werden mussen und vielfach sogar die Hauptgestaltungsfak
toren fiir sie abgeben: die neurotischen Symptomenbilder als psychische 
Tendenzkundgebungen, psychische Tendenzniederschliige und Tendenzertill
lungen. 

Sozialpsychische Tendenzen im rteurotischen Symptomenbild. 
iller. handelt es sich nicht zum wenigsten um unmittelbare und aus

gesprochene soziologische Zusammenhange: 1m Rahmen jener schon 
anderweitig gewiirdigten Auseinandersetzungen innerer und auBerer 
Krafte (bzw. nur innerer) , deren Endergebnis die Neurosen zu sein 
pflegen, sind bestimmte soziolo~sch motivierte (aus der Lebenslage oder 
bestimmten SHiUationen - insbesondere solchen von sozialer Gefahr
dung und Bedrohung - sich ergebende) und soziologisch gerichtete 
(auf bestimmte soziale Ziele - soziale Geltung, soziale Sicherung, Gemein
schaftsanschluB usw. - hingewandte) Tendenzen wirkSam. Diese erwirken 
ihre Erfiillung auf verschiedenen Wegen: teils -wohl seltener - un
mittelbar durch besondere neurotische Symptomenneubildungen, teils -
wohl das gewohnliche - durch neurotische Verwertung irgendwie (vor
zugsweise biologisch, daneben aber auch lebensgeschichtlich) vorgebildeter 
Nervenmechanismen. Die neurotischen Symptome und die - meist 
urtiimlich gegebenen, doch gelegentlich auch erst im lndividualleben 
herausgebildeten -Neurodynamismen, die von den sozialpsychischen Ten
denzen je' nach ihre.r Eignung auSgewahlt, in Dienst und Regie genommen 
und_ in das neurotische Symptomenbild eingesetzt werden, sind ebenso 
wie die Symptomenbilder selbst zur Geriuge bekannt. Besonders die 
Kriegsneurosen haben uns einen breiten fiberblick uber sie verschafft. 
iller kommt es nur auf ihren Zusammenhang mit den sozialpsychischen 
Tendenzen an. 

In erster Linie erweist sich die SymptomeJ;lgestaltung der Neurosen 
durchsetzt von dem Niederschlag und der Erfiillung gewisser Abwehr
und Sicherungs- sowie Ausweich- und- Fluchttendenzen, deren sozial
psychische N atur, Motive und Zielsetzungen -ohne weiteres offenkundig 
sind. Sie realisieren sich in den bekannten neurotischen Formbildungen, 
die bei aller Verschiedenheit im aUSeren Bilde doch das eine soziologisch 
gerichtete "Funktionelle" gemeinsam haben, daB sie mit ihren Funk
tionsabirrungen und Funktionsversagungen von den Lebensaufgaben ab
drangen, von ihnen frei machen, die Gefahren sO;llialer und wirtschaft-

Birnbaum, Soziologie der Neu,rosen. 4 
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licher Bedrohungen abschwachen oder - schon mebr aufs Innerliche, 
Sozialethische bezogen - die Selbstentlastung gegenfiber Pflichten, 
Verantwortungen, personlichen Verschuldungen u. dgl. herbeifiibren: 
Beschaftigungsneurosen, die den Berufsunwilligen zur lastigen Berufs
erIedigung unfahig machen, Tendenzblutungen und Tendenzerbrechen, die 
die widerwillige Ehefrau den ehelichen und mfitterlichen VerpfIichtungen 
entziehen, das ganze Heer der unfallneurotischen Symptome, die die 
instinktiv erstrebte Sicherung von Leben und Lebensunterhalt in sich 
tragen und dieses Sicherungsbestreben vor sich und anderen recht
fertigen - diese und ahnIiche Symptomengebilde mebr sind wohlver
traute Trager solcher sozialpsychischen Tendenzmanifestationen in neuro
tischer Einkleidung. Speziell auch die (sekundaren) neurotiscken Uber
bauten und Ausbauten ·organiscker Krankkeitsbilder, ihre neurotiscken Zu
satzsymptome hangen ebenso wie ibre Verlaufsfixierungen, das zahe unbe
irrbare Festhalten an den Krankheitserscheinungen nicht zum wenigsten 
mit diesen sozialpsychischen Tendenzen zusammtm. 

Ihnen schIieBen sich unmittelbar an - und zwar vielfach mit iluien. 
unIosbar verschmolzen - jene neurotischen Gestaltungen, die auf Demon
strations- und Darstellungstendenzen zurfickgehen; wiederum psychische 
Tendenzen, die unverkennbar soziologisch: Wirkung auf den Zuschauer, 
gerichtet sind, und die teils in entsprechenden sozialcharakterologischen 
Neigungen (Geltungssucht), teils in soziologisch verankerten Zwack- und 
Sicherungsbestrebungen motivisch verwurzelt sind. Ibre Hauptdomane 
ist das kysteriscke Symptomenfeld. Hier finden sie in der Typik neuro
tischer Gestaltungseffekte: in schauspielerischen Verkrampfungen der 
AffektauBerungen, in theatralischer Symptomenfiberladung, in fiber
steigerten und selbst simulatorisch gefarbten Pseudokrankheitsbildern 
ibre - mebr oder weniger unbewuBte, instinktive - symptomatische 
Erffillung. Wie sebr fibrigens dieser sozial unterlegte Tendenzcharakter 
dem Trager und Urheber selbst bei innerlicher Ebrlichkeit offenbar 
werden kann, verrat ein 1893 dem Tageouch anvertrautes Selbstbekenntnis 
des Dichters Rickard Dekmel fiber seine Nervenanfalle 1: "Nervenkrisis, 
die je zu einem Drittel instinktive Abwebr lahmender Pflichten, unklarer 
Widerwille gegen wertlose Einflfisse und zweckbewuBte Verstellung war." 

DaB trotz aIIet Bolcher unverkennbar tendenzneurQtischer Phanomene 
nicht aIle und jede neurotische Symptomenform nur ala Erffillung sozio
logisch dirigierter Zwecktendenzen, als Mittel zur Erreichung bestiinmter 
sozialer Ziele: von Macht, Herrschaft, soziale Sicherheit, Vberlegenheit, 
auBere Geltung, sozialer AnschluB oder AbschluB und ahnliches gewertet 
werden kann, daB vielmebr noch andere Gestaltungsmoglichkeiten be
stehen, muB insbesondere der spezifisch sozial orientierten Finalitiit der 
Individualpsychologie als dem vermeintlich beherrschenden Prinzip aIIer 

1 Dehmel: Tagebuch. Hamburg 1922, Privatdruck. 
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Neurosenbildung und -gestaltung aus unbefangener Erfahrung heraus 
entgegengehalten werden. 

Einen ausreichenden Beweis dafiir liefert schon die vielfach im neuro
tischen Symptomenbild nachweisbare Formkraft einer an sich zwar auch 
soziologisch gebundenen, aber vollig zweckfreien seelischen Tendenz, 
der simplen Nackakmungstendenz, die zu den primitivsten und elemen
tarsten Ausstattungsstiicken der menschlichen Organisation gehort, und 
daher schon im normalen Bereich - bei der Entwicklung und Gestal
tung der psychischen Personlichkeit - eine ausschlaggebende Rolle 
spielt. Unmittelbar biologisch gegeben und ohne besondere Finalitat 
wirksam, entnimmt ilie einfach aus dem Zusammenleben mit anderen 
ihre Gestaltungselemente und iib,ertragt sie auf Form und Inhalt der 
neurotischen Storungen. . Besonders die. primitiven neurotischen Bil
dungen - solche der Kinder, solche der Massen: kollektive, epidemische 
Neurosen - verdanken ihre iibereinstimmenden Symptomenbilder den 
von der menschlichen Umgebung iibernommenen Darbietungen. 

1m iibrigen geht das Mitbestimmungsrecht soziologischer Momente an 
den neurotischen Krankheitsbildern - schon diese imitationsneurotischen 
Phanomene deuten es ,an - noch weiter als jene sozialen Gestaltungs
zusammenhange es im allgemeinen verraten. Viele neurotischen Sym
ptome sind ahnlich wie die imitationsneurotischen geradezu in ihrem 
Auftreten an die Beziehungen zum Mitmenschen gebunden; sie wiirden 
ohne sie, also .im soziologisch leeren Raum, in der gesellschaftlichen 
1solierung, iiberhaupt nicht in die Erscheinung treten. Stockert 1 hat 
den Begriff der Kontaktneur08e aufgestellt, speziell im Hinblick auf 
einen solchen Zusammenhang von elementarsozialer Art: daB gewisse 
neurotische Storungen wie Potenzstorungen, Sprachstorungen (Stottern), 
vasomotorische Storungen (Erroten) und anderes mehr die Beteiligung 
eines Partners voraussetzen, daB sie der Gegenwarji, der Kontrolle dieses 
Partners unterliegen, und daB erst das BewuBtsein dieser sozialen Be
ziehung und die Aufmerksamkeitszuwendung auf diese Beteiligung der 
Umwelt zu neurotischen Zustanden fiihrt: so insbesondere zu nervosen 
Affektzustanden der Unsicherheit, der Angst, der angstlichen Erwartung 
usw., die dann von sich aus die neurotischen Funktionsstorungen akti
vieren. Mit dieser sozialpsychologischen Eigenart der KoIitaktneurosen . 
hangt nach Stockert dann auch zusammen, worauf schon vorher bei der 
neurotischen Organwahl hatte hingewiesen werden konnen: daB sie auch 
an die Organe gebunden sind, die der Aufmerksamkeit, der Beachtung 
der Umgebung oder des Partners besonders zuganglich sind. 

Selbstverstandlich hangen die Formen der soziologisch bedingten 
Symptomenwahl und -gestaltung auch von der Natur der zugrunde liegen
den nervosen Storung ab; je nach der Neurosenspielart werden bestimmte 

1 Stockert: KIinik und Atiologie der Kontaktneurosen. KIin. Wschr. 1929. 
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neurotische Tendenzen, Bildungen und Ausgestaltungen verwertet. Die 
Hysterie nimmt vor allem Flucht- und Ausweich- sowie Darstellungs
und Demonstrationstendenzen samt ihren neurotischen Niederschlagen 
in ihre Symptomenbildungen auf; die Angstneuroscn haben eine beson
dere Affinitat zum sozialen Angsterlebnis und seinen neurotischen Repra
sentationen; die Zwangsneurosen bevorzugen die -. bagatellisierende 
oder symbolisierende - Widerspiegelung sozialethischer innerer Kon
flikte, verdrangter sozial verwerflicher Antriebe und. ahnliches mehr. 
Unabhangig davon konnen auch noch sonstige Gegebenheiten - so
wohl endogen per80nale wie exogene - dariiher bestimmen, vermittelst 
welcher sozialpsychischen Formkrafte und in w~lchen Formen das neuro
tische Symptomenbild sich im einzelnen Fall gestaltet. Schon die seelische 
"Ebene", auf del' sich die ne~otisierenden Konflikte und Auseinander
setzungen abspielen, das besondere geistige und Personlichkeitsniveau 
ihres Tragers, del' Unterschied zwischen einer pl'imitiven Seelenverfas
sung mit unreguliertem Trieb- und Affektleben und einer kulturellen -
insbesondere aber einer sozialethischen - seelischen Hohenlage: dies und 
vieles andere mehr gibt auch dem neurotischen Symptomenbild sein 
sozial differentes Sondergeprage, driickt ibm soziologisch verschieden
wertige Ziige aus den verschiedenen Schichten des Nerven- und Seelen
lebens auf. Verschiedene "Register" werden auf diese Weise angeschlagen, 
derart, daB es etwa bei hoher Differenzierten zu beziehungsreichen zwangs
und angstneurotischen Gebilden mit sozial durchsetzten Inhalten kommt, 
bei geistig und kulturell Primitiven dagegen zu eimormigen und armlichen 
neurotischen Bildern mit elementaren Symptomen aus der - sozial 
beziehungsloseren - animalischen Sphare, etwa aus dem motorischen 
Krampf-Gebiet. 

Sozialneurotiscke Spielformen und 8oziologiscke Teruknzneuro8en. 
DaB typisch wiederkehrende soziologische Bedingungen fiir die 

Entstehung und Gestaltung neurotischer Zustande zu entsprechenden 
wohl charakterisierten Gesamtbildern der Neurose fUhren konnen, die 
eine Art 8oziologi8cker Spielformen dieser Storungen abgeben, laBt sich 
nicht verkennen. DemgemaB wurden auch gewisse 8ozialneurotiscke 
Varianten, wenn auch meist in recht auBerlicher Weise, schon 7;U Zeiten 
anerkannt, wo man noch lange nicht die weitgehende Verflechtung der 
Neurose in soziale Zusammenhange zu iibersehen und ihre tiefgehenden 
soziologischen Bedingtheiten zu. erfassen vermochte. Zu nennen sind 
hier etwa: Zunii.chst die langst herausgehobenen Besckitftigung8- und 
Berufsneuro8en mit ihrer an jene sozialen Verrichtungen gebundenen 
unddurch sie inhaltlich bestimmten Symptomentypik von erwartungs
und angstnenrotischen bzw. zwangsneurotischen Hemmungen und son'
stigenFunktionsbeeintrachtigungen (neurotischer Schreibki.-ampf, Lampen
fieber usw.). Sodann die seit je als selbstandige SpieIformen,heraus-
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gestellten I nduktions- und I mitationsneurosen, die diese Sonderstellung 
um so mehr verdienen, als sie am bestimmte element are zwischen
menschliche Grundbeziehungen zuruckgehen und am charakteristischen 
primitiven sozialpsychischen Dynamismen beruhen. Weiter geben auch 
die eben gekennzeichneten Kontaktneurosen Stockerts aus den gleichen 
Grunden wohlgepragte, der Heraushebung wiirdige Spielarten des sozial
neurotischen Formenkreises abo Auch sonst hat es an Versuchen nicht 
gefehlt, gerade in diesem weiten und etwas verschwommenen Be
reich der Neurose yom Soziologischen her Amteilungen vorzunehmen; 
zumal in del' psychoanalytischen Literatur finden sich solche Ansatze 
dazu. Willkiirlich seien etwa die Sonntagsneurosen von Stekel heraus
gegriffen: neurotische Zustande (del' Angst, Verstimmung u. dgl.), die 
er mit den sozialen Besonderheiten des Sonntags hinsichtlich der Arbeits
entlastung und Triebbefriedigung in Verbindung bringt. SchlieBlich hat 
Kronfeld 1 unlangst spezifische Notneurosen im Zusammenhang mit der 
gegenwartigen Wirtschaftskrise aufgestellt, denen noch charakteristische 
Sondergestaltungen bei den verschiedenen Geschlechtern zukommen 
sollen: Zustande triebhaftel' neurotischer Unruhe mit ziel- und zweck
losem Verhalten bei Mannel'll, solche der depressiven Verstimmung mit 
Apathie und herabgesetzter Initiative bei Frauen. Als eigentlicher 
Reprasentant einer spezifischen Sozialneurose ist freilich nur die "Unfall
neurose" allgemein anerkannt. Sie gilt als solche noch heute so gut wie 
je, und zwar ganz gleich von welcher Richtung her man die sozialen 
Neurosen definiert: ob wegen ihres Wesens als soziale Massenerschei
nung, oder wegen ihrer sozialen Entstehungs- und Gestaltungsbedingungen 
odeI' wegen ihrer sozialen Beeinflussungs- oder Behandlungsmoglichkeiten 
(bzw. -bediirftigkeiten). Ja, sie gilt dem Neurologen so sehr als ein gesell
schaftliches Phanomen erster Ordnung (Zutt), daB sich um sie fiir Stier 
- seine Darlegungen im Handbuch der sozialen Pathologie beweisen es -
in besonderem MaBe die Soziologie der Neurosen bewegt. An dieser 
ilirer Herausstellung als besondere sozialneurotische Spielform wird auch 
nichts durch die wechselnden Sonderkennzeichnungen als Begehrungs
und Rentenneurose, als Sichel'ungs- bzw. Unsicherheitsneurose (Elias
berg), als Rechtsneurose (v. Weizsiicker) und ahnliches mehr geandert: 
unterschiedliche Bezeichnungen in denen sich zwar die verschiedenen 
Blickpunkte der Autoren, doch immer zugleich auch die gemeinsame 
und ubereinstimmende (weil unumgangliche) soziologische Orientierung 
offenbaren. Mit ihren von allen Seiten der sozialen Lebensbedingungen 
einer bestimmten sozialen Schicht her determinierten Bestimmungs
stucken, mit iliren vielseitigsten sozialen Beziehungen in Entstehung, Bild 
und Verlam (des weiteren auch in Prognose und Therapie) stellt diese 
Unfallneurose schlieBlich die Sozialneurose im engsten Sinne dar. 

1 Wronsky-Kronfeld: Soziale Fiirsorge und Psychotherapie. Berlin: Heymann 
1932. 
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Immerbin und bei aller Anerkennung solcher Spielarten: Das ga~e 
Gebiet der Neurosen nun nach Art etwa von Kraepelins Verkehrs
psychosen (den "Homilo"- und "Symbantopathien") sO:l<iologisch auf
zuteilen, ware kaum durchfiihrbar und iiberdies in seiner auBerklinischen 
Einseitigkeit kaum fruchtbar. Praktisch wie wissenschaftlich wird mehr 
gewonnen, wenn man in ihnen in erster Linie neurotische Krankheits
gebilde von so:l<iologischer Eigenart und nicht soziologische Gebilde von 
neurotischem Krankheitscharakter sieht 1. 

Dabei solI durchaus nicht iibergangen werden: Spe:l<iell von den 
neurotischen Auswirkungen jener eben gekenll:l<eichneten so:l<ialpsychi
schen Tende~en her bekommt die Neurose noch einen Sondercharakter, 
der sie ihrer primaren Natur als biologisch-:klinische Gegebenheit noch 
starker entfremdet und der ihr a priori wesensfremden als soziolo
gische Gegebenheit dafiir noch weiter annii.hert. Sie tritt damit -
und :l<war nicht nur ihren Gestaltungs-, sondern auch ihren Ent
stehungsbedingungen nach - in den Bereich jener so:l<iologischen Aus
einanderset:l<ungsvorgange, als deren Produkt sie sich ja nach Genese 
wie Symptomenbild darstellt. Bestimmter und klarer ausgedriickt: 
Sie stellt sich mit den pathologischen Mitteln der psychoneurotischen 
und sonstigen neurotischen Funktionsstorungen in den Dienst SO?4ial 
bedeutsamer Zielsetzungen: des sozialen Selbstschut:l<es, der so:l<ialen 
Selbstbehauptung und Sicherung, der Anpassung und Angleichung an 
das Leben, seine Forderungen und Gefahren. Sie wird als (soziologisehe) 
Tenaenz- una Zweekneurose zum neurotisch geformten Hilfsmittel: zum 
Werbeug wie:l<ur Waffe im sozialen Lebens- und ExistenUampf, bei den 
Auseinanderset:l<ungen mit den Forderungen und Bedxohungen der Um
welt, und sie verhilft ihrem Trager :l<U einer seinen Lebens- und Sozial
beziehungen dienenden Erledigung dieses Lebenskampfes mit Techniken, 
die bis bin zur vollen (parasitaren) Krankheitsausniit:l<ung gehen konnen. 
Dieser neurotische "Krankheitsgewinn" kommt also nicht :l<um wenigsten 
den sozialen Be:l<iehungen des Neurotikers :l<ugute. Damit wird die Neurose 
selbst :l<U einer Art sozialen Wertes; freilich nur zu einem relativen und 
insbesondere nie zu einem hoheren, da sie sich im sozialen Getriebe hum 
je im Sinne einer kraftvollen Bekampfung, einer eigentlichen aktiven 
Bewaltigung UIid ~efinitiven Bemeisterung der so:l<ialen Schwierigkeiten, 
Gefahren und Konflikte allswirkt, sondern nur im Sinneschwii.chlichen 
Ausweichens und einer unechten Scheinlosung. Wie dem aber auch sei, 
das neurotische Symptom erfahrt dadurch in jedem FaIle einen eigen
artigen Bedeutungswandel: Es erhalt so zugleich einen Sinn, eine innere 

1 Eine gewisse Beriicksichtigung erfahren die soziologischen Zusammenhange 
in dem Entwurf eines Neurosensystems von J. H. Schultz (Zbl. Psychother. 1931). 
Bier werden je nach der spezifischen Konfliktssphare (auJlere, innere, charakterliche 
usw.) Fremd-, Rand-, Schicht- und Kernneurosen auseinandergehalten und ent
sprechenden Existentialwerten zugeordnet. 
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Bedeutung, die es vollig aus dem Biologischen heraus bis an die Sphare 
geistiger Sinnsetzungen herantragt. 

Ob man dann bei diesen im Neurotischen sich auswirkenden Aus
einandersetzungen noch weiter in der - soziologisch bezogenen -
Sinngebung gehen, ob man insbesondere in der Neurose den Ausdruck 
versckieden gerichteter Losungsformen der LebenskonfIikte sehen darf, 
mag dahingestellt bleiben. Darauf kommt es schlieBIich auch nicht an, 
worauf speziell die Psychoanalytiker in der iibersteigerten Neigung zu 
restloser sinnvoller Ausdeutung alles neurotischen Geschehens selbst 
auf Kosten der wissenschaftIichen Beweisbarkeit hinarbeiten, in den 
zwangsneurotischen Phanomen beispielsweise je nachdem zu sehen: 
die geglUckte Losung eines inneren KonfIikts zwischen sozial bedenklichen 
Tendenzen und ethisch hochwertigen Gegenstromungen (vermit1 eist 
Abwalzung jener unsozialen Impulse auf sozial Indifferentes) oder eine 
mifJlungene Losung dies0s inneren Kampfes (infolge der Unmoglichkeit, 
einen seelisch ertragbaren Ausgleich herbeizufiihren), oder schlieBIich eine 
KompromifJlosung (indem die neurotische Formung die an sich bestehen 
bleibende innere ZwiespaItigkeit ertragIich macht). Wer nur die psy
chische Determinierung und Durchsetzung neurotischen Geschehens 
gelten laBt, wird auch mit solchen sozialpsychologischen Erklarungen 
bis ins letzte mitgehen konnen. Wer dagegen grundsatzlich damit 
rechnet, daB neben psychischen Kriiften und Dynamismen auch physio
logische und biologische in die neurotischen V organge verflochten sind, 
sieht hier wie iiberall die Grenzen einer psychologischen und damit auch 
einer sozialpsychologischen Erfassung schon wesentlich eher erreicht. 

Sozial- und Kulturwandel der Neurose. 

Alles in allem hat eine Neurosensoziologie grundsatzlich mit einer 
ungewOknlicken Gestaltungsbreite speziell der sozial bedingten neuro
tischen Erscheinungen zu rechnen. Von diesem grundlegenden Sach
verhalt aus ergeben sich nun sogleich noch weiterreichende Ausblicke 
auf besondere Zusammenhange, die allerdings schon iiber das Sozial
neurotische im engsten Sinne hinausfiihren: Jeder Ort, jede Zeit, jede 
geschichtliche Phase hat Besonderheiten ihres sozialen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Lebens. Sie diirften nach jenem Grundsatz von der 
weitgehenden sozialen Pathoplastik der Neurosen auch die in ihnen 
auftretenden neurotischen Erscheinungen nicht unberiihrt lassen. Danach 
ware also zu erwarten, daB man, sofern man. richtig zu suchen weiB, 
auch onlich und zeitlich, 8ozial- und kUlturgeschichtlick bestimmte - und 
nach Ort und Zeit und geschichtlicher Situation variierende - Ge
staltungen der neurotischen Bilder antrifft. 

:Mit groBem Material laBt sich hier vorlaufig nicht aufwarten; es 
gibt nur sparliche, lediglich auf dieses etwa medizinfremde Ziel ge
richtete neurologische Arbeiten. Die Tatsache selbst erscheint nicht gut 
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bestreitbar. Sie laBt sich sogar in gewisser Hinsicht experimentell belegen: 
Als in den achtziger Jahren des vorigen Jahrunderts die Pariser Sal
petriere das wissenschaftliche Zentrum einer von der dchtunggebenden 
Personlichkeit eines Charcot beherrschten Neurosenforschung wurde, da 
wurde sie von diesem "genius loci" her zugleich der Mittelpunkt von 
besonders aufdringlichen, emdrucksvollen und gestaltungsreichen hystero
neurotischen Symptomenbildern, wi.e sie in dieser Art und Auspragung 
andernorts durchaus die Ausnahmen waren und blieben. Dieser hystero
neurotische Symptomenreichtum mit aufdringlichsten Einzelziigen 
wiederholte sich dann nur noch einmal - allerdings nun in einem ganz 
anderen Umiange - zu anderer Zeit und unter ganz anderen Bedingungen 
soziologischer und geschichtlicher Art: in den kriegsneurotischen Bildern 
der Weltkriegsepoche. Sie traten damals iibrigens gemaB der plotzlichen 
Umwalzung grundlegender Lebensbedingungen beinahe explosionsartig 
auf und wiesen mit ihren charakteristischen Abweichungen von den 
bisherigen durchschnittlichen Friedensneurosen zugleich auf ein weiteres 
einschlagiges Phanomen: den kUltur- unil zeitgeschichtlich bedingten For
menwanilel der Neurose hin. 

Dieser geschichtliche Formenwandel und insbesondere der Kultur
wandel der N eurose gehort zu den bedeutsamsten und interessantffsten 
Sachgebieten und Problemen der medizinhistorischen Forschung, doch 
liegen auf diesem gerade auch fUr die Neurosensoziologie auf.klarung
versprechenden Gebiete kaum Ansatze zu einer in Angriffnahme, ge
schweige denn. systematische "Oberblicke vor. Dabei darf der Mediziner 
einen guten Teil der Schuld auf die geschichtlichen Wissenschaften ab
walzen, insofern sie ihm, weil zu wenig auf diesen besonderen Fragen
komplex eingestellt, kein geniigend verwertbares Material zur ent
sprechenden Benutzung zur Verfiigung stellen. DaB diese Probleme 
aber sehr wohl auch in ihrer Eigenart von Geschichtsforschern gesehen 
und anerkannt worden sind, dafiir liefern bezeichnende Hinweise etwa 
in Lamprechts "Deutscher Geschichte" charakteristische Belege. Es 
geniigt, um Zusammenhange mit der Neurose herauszuerkennen, daran 
zu erinnern: daB Lamprecht in den historischen Verlaufen eine standig 
zunehmende Intensivierung und Differenzierung des Seelischen durch
scheinen sieht; daB er im Zusammenhang damit charakteristische Seelen
verfassungen fUr die einzelnen Zeitalter aufstellt: Symbolismus fiir die 
Urzeit, Typik und Konventionalismus fiir das Mittelalter und Indivi. 
dualismus und Subjektivismus fiir die Neuzeit; und schlieBlich, daB er 
fUr diesen SUbjektivismus eine·besondere jiingste Form in Gestalt der 
ReizsamJc.eit anerkennt, fiir die er nun direkt in der Nervositat ein patho
logisches Korrelat findet. 

"Oberblickt man ganz grob - also unter Verzicht auf spezialistisch 
zu gewinnende Einsichten in die entsprechenden kultur- und allgemein
geschichtlichen Ablaufe - die Neurosen im Wandel groBerer historischer 
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Zcltraume, so hat man jedenfaJls den Eindruck, daJ3 sich wenigstens 
zwei Gestaltungsf~n in Zusammenha.ng mit gewissen Epoohen heraus
heben. In gewisser Obereinstimmung mit Anschauungen anderer Autoren 
wie H e1fIpack kann man wohl auseinanderhalten: einmal die primitive1/, 
neurotischen Zustande, die sich in den elementaren Entau.Berungender 
Krampfe, dar neuropsychischen Automatismen und anderen groben und 
aufdringlichen hysterischen Formen kundgeben, die in besondarem MaBe 
dar Anstookung, Obertragung unCi der Ziichtung zuganglich sind und 
da.h.er mit Vorliebe auch in massenneurotischar Form sich darbieten: 
sie waren anscheinend die beherrschenden Neurosenbilder der friiheren 
Epochen mit wer sozial wie kulturell verhaltnismaBig einfachen Organisa
tion (Konvulsions- und Besessenheitsepidemien der Menschen des Mittel
alters bis bin sum Beginn der Neuzeit); zum andern dann die psycho
gene tisch lwmplizierle1/" hooh zusammengesetzten neurotischen Zustande 
von angst- und zwangsneurotischem Charakter, die im einzelnen noch 
sehr inhaltsreich, differenziert und individuell nuanciert ,sind, und die 
vielseitige sozialethische und kulturethis.che Beziige haben. Sie stehen 
anscheinend im Vordergrunde der Neurosenbilder dar neueren Zeit und 
insbesondere auch der Gegenwart mit ihren Komplikationen und Span
nungen des au.Beren und inneren Lebens (wenigstens beim biirger
lichen Menschen). Von ihnen aus wird nun auch die letzte'in diesen 
Zusammenhingen sich hara11SSchruende Frage: die Frage der Neurose 
als Kulturneu'I'ose und insbesondere als 'moderne Kulturneurose auf
geworfen. 

Die NeU'l'ose als spezifiscke Kultu'I'swrung. 
Na.ch der verschiedenartigen Beleuchtung des Neurosenphanomens 

laBt sich auf breiterer Basis der Fragenkreis aufnehmen, der sich um 
die Neurose als' eine an die Kultu'I' gekniipfte pathologische Erscheinung 
bewegt. Wir nehmen dabei zur Rechtfertigung vorweg, was eigentlich 
keiner besonderenErwahnung bedarf: daB eine .'solche Betrachtung. 
mag sie auch die neurotischen Gebilde schon in einen groBeren iiber
geordneten Zusammenhang stellen, doch immer noch aufs engste mit dem 
Soziologischen verkniipft bleibt. Steht doch schlieBlich alle Kultur in 
Grundlagen, in Entwicklung wie Zielen in engster Be~ehung 14ur Ge
meinschaft und den - mit fortschreitender gesellschaftlicher Differen
zierung sich immer mehr erweiternden und komplizierenden - 14wischen
menschlichen Beziehungen innerhalb dieser Gemeinschaft und ihrer 
Ordnung. 

Wir gehen davon aus, was v. Weizsiicke'l' l zur Wesenserfassung des 
Neurotikers sagt: er sei immer und nur 14U begreifen als der in der 
Konfliktzone von Natur und Kultur, von Trieb und Geist, von Vitalitat 

1 v. WeiZ8iicker: Allg~meine Lehre von den Neurosen. Krehl-Mehring: Lehr
buch der inneren Medizin, 16 A. Jena: Gustav Fischer 1928. 
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und Sitte, von Willkiir und Erziehung, von Einzelperson und Gesell
schaft hineingestellte Mensch; und W'eiter von dem, was der gleiche 
Autor im innersten Zusamm.enhang damit zur Wesenskennzeichnung 
der Neurose ausspricht: sie reiche in jene Gebiete hinein, W'o die vitale 
und die sittliche Sphare sich in einer groBen Problematik zusammen
schlieBen, wo N otwendigkeit mit Freiheit, W'o lch mit V"berich, W'o 
Menschen mit ihren Welten 74usammenstoBen. Eine solche Grund
auffassung vom neurotischen Sein und Geschehen weist eindringlich 
darauf hin, daB die Neurose nicht nur, wie eben gekennzeichnet, als 
primitive Zweckkrankheit, nicht nur, wie immer wie<4er herausgestellt, als 
soziale Krankheit, sondern vor allem auch als Kulturkrankheit zu erfassen 
und zu verstehen ist: Die ·Neurose als Folge des menschlichen Hinein
gespanntseins in das Kulturleben, als Wirkung der unausbleiblichen 
menschlichen Kollision mit den Kulturforderungen, ala Niederschlag 
der menschlichen Auseinandersetzungen im Rahmen dieser Konflikte, 
als Schicksal dessen, der iiber die von der Kulturgemeinschaft und ihren 
Forderungen her auf ihn eindrangenden seelischen Belastungen und tJber
belastungen, Versagungen undEnttauschungennicht heilhinwegzukommen 
vermag, sei es nun, daB er ihnen einfach unterliegt, sei es daB er mit Hilfe 
eben des Neurotischen, mit Hilfe eines neurotischen Kriippeltums mit 
ihnen fertig wird. So als Kulturneurose gesehen entfernt sich di~ hier 
im engeren Begriff der Neurose zusammengefaBte Gruppe der Angst
und Zwangsstorungen, der Trieb- und lmpulsstorurigen, der hysterischen 
Storungen usw: beilaufig wieder in charakteristiS.cher Weise von der 
Neurasthenie, die als Folge der tJberbelastung des Nervenlebens durch 
die technischen und sonstigen zivilisatorischen Fortschritte sozusagen 
nur eine Zivili8ation.meurose und dabei lediglich einen Zusammenbruch 
des Nervenlebens, niemals einen AusW'eg bedeutet. 

Auch diese Neurose als Kulturneurose ist speziell aus den materiellen 
und ideellen Bedingungen und Konstellationen, aus der geistig-seelischen 
Situation der Gegenwart abgeleitet worden und ala kulturelles Zeitphano
men, als Jetztzeitneurose von den verschiedensten Autoren, ich nenne 
alphabetisch etwa Gimbal" Freud, Hellpach, Scheunert, Stekel, v. Weizs
acker, Wilker u. a. in Anspruch genommen worden, iibrigens nicht ohne 
daB dabei - wie stets bei Bemiihungen urn kulturelle und geistige Zu
sammenhange - im einzelnen die personliche weltanschauliche und sozial
theoretische(dariiber hinaus auch noch die neuro-psychologische) Ein
stellung undAnschauungsweise durch das entworfene Bild hindurchscheint. 

Freud 1, der dem Proble1!l mit der ganzen Wucht eines restlos 
psychoanalytisch (und damit biologisch und triebpsychologisch) orien
tierten Strebens nach endgiiltiger wissenschaftlicher Erledigung der 

1 Freud: Die kulturelle Sexua1moral und die moderne Nervositii.t. Kleine 
Schriften, 3. Aufl., Bd.3. Leipzig 1921. Weiter auch Freud: Das Unbehagen 
in der Kultur. Wien 1930. 
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Kulturphanomene nachgegangen ist, sieht in der Neurose vor allem 
das Produkt der Triebunterdriickung und spricht sie speziell als Kultur
neurose an wegen jener immanenten neurotisierenden EinfluBkrafte der 
Kultur, die in Form der Kulturmoral und insbesondere der kulturellen 
Sexualmoral allen Gliedern der Kulturgemeinschaft den unertraglichen 
Zwang zum Trie~verzicht und damit zur Selbstunterdriickung auferlegen, 
ohne daB diese Kulturgemeinschaft selbst - so wenig wie seine eigene 
Organisation - ihm geniigende Moglichkeit fiir Ausgleich und Ersatz 
bieten. 

Wilker 1 erblickt in der Neurose als moderner Kulturneurose in der 
Hauptsache den Ausdruck der Loslosung des einzelnen von den Bluts
und Geschlechtsbanden eines iiberindividuellen Gemeinschaftsprimats 
und von den autoritativen Gemeinschaftsbindungen friiherer Epochen, 
seines "Obergangs zur freien selbstverantwortlichen Personlichkeit, ein 
V organg der Selbstbefreiung, der zugleich bestimmte charakterologisch: 
neurotische Ichsicherungen in Anspruch nehme. 

Fiir v. Weizsiicker bedeutet die Neurose, daB politische, moralische, 
kulturelle und geistige Ordnungen gestort sind, d. h. sich andern. Speziell 
stellt sie sich ihm- in unmittelbarem Bezug zur Gegenwart - dar als 
die Entwicklungskrankheit einer ganzen Schicht, in der die Lebensform 
von Arbeiter und Biirger im Rahmen eines groBen Geburtsaktes einer 
neuen Gesellschaft im Kampfe liegen. 

Scheunert 2 schlieBlich sieht in der Neurose vor aHem die Seelen
schadigung des "modernen SpieBbiirgers", erwachsen aus Schuldgefiihlen 
und Dauerunlustspannungen, die in Zusammenhang stehen mit der 
Erschiitterung der biirgerlichen Seelenharmonie, des biirgerlichen Welt
bildes der "in sich ruhenden Endlichkeit" (Tillieh), sowie mit der untrag
baren· Enttauschung in dem Glauben an dem immanenten Sinn der 
biirgerlichen Weltordnung. 

Wir glauben, daB hier nicht einfach die Verschiedenheiten der vorweg 
festgelegten Blickpunkte, sondern die tatsachliche Kompliziertheit der· 
Zusammenhange die weitgehenden Abweichungen der Auffassungen 
bedingen, und daB eben wegen der Kompliziertheit der Verhaltnisse 
eine Festlegung nach einer einzigen bestimmten Richtung nicht ll).oglich 
und wohl auch nicht unbedenklich ist. Nicht nur, daB dabei die verschie
densten der angefiihrten Momente im Zusammenhang mit den besonderen 
sozial- und kulturpsychologischen Wandlungen der letzten Epoche, dem 
besonderen geistigen Krisencharakter der gegenwartigen Zeitlage und 
der durch sie hervorgerufenen besonderen geistigen Haltung des modernen 
Menschen in Frage kommen: zur Steigerung der Verwicklung haben 
diese Momente noch dazu fiir die nervosen Storungen der verschiedenen 

1 Wilker: Staats- und Sozialwissenschaften. Handbuch der Individualpsycho
logie. Munchen 1926. 

2 Scheunert: Kultur und Neurose am Ausgang des 19. JalIThunderts. Cyclos, Bd. 3. 
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V olksschichten (Biirgertum, Proletariat usw.) durchaus verschiedene 
lJedeutung. "Oberdies laBt sich die pathogene Wertigbit der in Be
tracht kommenden Krafte im eimelnen fiir die Neurose kaum recht 
abschatzen. Doch davon unberiihrt kann man wenigstens daran fest
halten, daB ganz allgemein vom modemen Kulturleben sich sowohl 
auBere wie innere Vorzugsbedingungen fiir eine neurotische Bereitschaft 
und ·eine .gehaufte. Neurosenentwicklung und damit·' fiir das Heraus
treten der "Neurose als inoderneKulturerkrankung ableiten lassen. 

Als solche Krafte, die den modernen Menschen zum Unterliegen in der 
Neurose bzw. - durch Mobilisierung neurotisierender Sicherungs- und 
Ausweichtendenzen - zur Flucht in die Neurose fiihren, dad man etwa 
heranziehen: zunachst von seiten des aufJeren Lebens die zunehmenden 
geistig-kulturellen Differenzierungen, Komplizierungen und Verwick
lungen, die unvermeidlichen Vermehrungen der Spannungen und Kon
flikte, die wachsenden Anforderungen und Bindungen, die verstarkten 
Einengungen durch Verpflichtungen und Abhangigkeiten, die erhOhten 
Bediirfnisanregungen bei erschwerten Befriedigungsmoglichkeiten; sodann 
von der Per8onlickkeit88eite her die zunehmende Differenziertheit der psy
chischen Individualitaten mit 'seelischen "Oberfeinerungen und "Ober
empfindlichkeiten, mit Gegensatzlichkeiten und Zwiespaltigkeiten der 
seelischen Regungen und Unausgeglichenheiten und Zerrissenheiten des 
Innenlebens iiberhaupt; dazu ein erhOhtes Auf-sich-selbst-gestellt-sein mit 
gesteigerter Selbstverantwortlichkeit und personlicher Freiheit bei gleich
zeitiger Schwachung der haltgebenden inneren Krafte (der religiosen, welt
anschaulichen usw. Werte). Und schlieBlichkommt hier vielleicht auch 
noch von einer ganz anderen Richtung ein Moment hinzu, das den bio
logiBcken Mutterboden fiir eine erhohte und vermehrte Neurosenbe~eit
schaft des modernen Kulturmenschen abgibt: von der korperlich
konstitutionellen Seite her eine durch ungiinstige Erbauslese herbei
gefiihrte "degenerative" Verschlechterung der psychophysischen Gesamt
organisation mit gehauftem Einschlag von charakterologischen Kontrast
und Dissonanzanlagen und Schwachung der vitalen anpassungs- und 
instinktsicheren seelischen Regulationsmechanismen. 

IIIl- iibrigen ist auch hier standig alles im FluB, zumal in einer Gegen
wart mit iiberstiirzten Bewegungen und Umwalzungen auf materielIem, 
geistigem wie sittlichem Gebiete, die auch die Geisteshaltung des Menschen 
und seine Einstellung zum Leben entsprechend umwandeln. So gilt 
vielleicht schon heute nicht mehr recht, was fiir Freud noch gestem von 
der beherrschenden pathogenen Bedeutung der kulturellen Sexual
moral fiir die modeme Nervositat galt. Und so ist denn auch hier wieder 
auf die Relativitat dieser Anschauungen von der modemen Kultur
neurose hinweisen, auch wenn man nicht so weit wie Wilker geht und im 
nervosen Charakter der Gegenwart nur ein voriibergehendes Stadium, 
eine notwendige Durchgangsstufe der menschlichen Personlichkeits-
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entwicklung in aufsteigender Linie sieht. Jedenfalls empfiehlt es sich 
gegeniiber einem solchen von historischer, von sozialwissenschaftlicher, 
geisteswissenschaftlicher und nicht z.ulet:?it von allgemein menschen
kundlicher Problematik durchsetzten Problem die groBte Zuriickhaltung 
zu iiben, zugleich in dem BewuBtsein, daB der Formel von Kultur und 
Neurose ahnllch wie jener anderen von Kultur und Entartung noch 
immer z.uviel von schlagwortmaBiger Sicherheit und noch immer zu wenig 
von fester empirischer Fundierung anhaftet. 

ill. Die Auswirlmugen der Neurose im Gesellschaftsleben. 
Die Aus- und Riickwirkungen der Neurose im sozialen Leben - viel

fach eindrucksmaBig als nervoser Einschlag im Gesellschaftsleben, als 
neurotische Gesellschaftsphanomene u. dgl. herausgehoben und als solche 
noch spater kurz zu kennzeichnen - lassen sich bei dieser Art von 
eindrucksmaBigem trberblick und summarischer Betrachtung nicht so 
pragnant und differenziert festlegen, wie es eine Soziologie der Neurosen 
erfordert. Dieser Aufgabe kommt man noch am ehesten entgegen - aus
reichend laBt sie sich bei dem vorlaufigen M~ngel entsprechender V or
arbeiten iiberhaupt noch nicht erledigen -, wenn man vom Einzelfall 
der Neurose und des Neurotikers ausgeht und unmittelbar an ihm die 
soziologischen Folgeerscheinungen zu erfassen und abzuleiten sucht: 
ein Vorgehen, das beilaufig auch dem Wesen der Neurose als einem indi
viduellen, mit einer Einzelperson verkniipften Phanomen besser ent
spricht ala jene generelle Betrachtung von vermeintlichen neurotischen 
Kollektiverscheinungen. 

Die neurotischen inneren GrundhaItungen. 

Wir nehmen einfiihrend vorweg: Die N eurose als eine sich wesentlich 
auch im Psychischen auswirkende Storung pflegt grundsatzlich, wenn 
auch fallweise in Art, Umfang und Grad variierend, zu einer Veranderung 
der psychischen Personlichkeit, ihrer Auffassungsweise und insbesondere 
ihrer Gefiihls- und Willensseiten zu fiihren. Damit geht Hand in Hand 
eine veranderte innere wie auBere Stellungnahme zu Leben und Umwelt, 
die im Rahmen der neurotischen Reaktion sich auf episodische Verschie
bungen im personlichen Verhaltnis zur Umgebung beschranken kann. 
vielfach aber, zumal bei den ungleich bedeutsameren neurotischen Ent
wicklungen zur Herausbildung feststehender neurotischer Charakter
ziige mid damit zu Dauer- und Habitualformen neurotischer Einstellungen, 
Grundhaltungen, Verhaltensweisen, Wertungs- und Willenstendenzen 
fiihrt. Diese neurotischen Ziige, die als integrierende Wesensbestandteile 
der neurotischen Personlichkeit zugleich auch ihre sozialen Beziige be
stimmen und kennzeichnen, sind zum Teil schon unmittelbar mit den 
neurotischen Symptomengebilden selbst und als solche gegeben. Angst-
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lichkeii, Selbstunsicherheit, Skrupulositat und ahnliches konnen del':' 
artige primare neurotische Charakterziige von sozialer Bedeutsamkeit 
sein. Zum anderen Teil sind sie erst dunh die neurotischen Erscheinungen 
hervorgerufen und stellen charakterliche Reaktionsbildungen auf das 
durch die Neurose bzw. ihre Krankheitserscheinungen und -folgen 
gegebene Erleben, Niederschlage del' inneren Auseinandersetzung mit 
del' Neurose und ahnliches dar. Zu diesen sekundaren "autoplastischen" 
Charakterziigen, die meist durch instinktive, nicht klar bewuBte Selbst
gestaltung herbeigefiihrt sind, gehoren VOl' allem die von Adler heraus
gehobenen neurotischen Wesensziige, soweit sie als Ersatz, Ausgleich, 
Sicherungen gegeniiber vorhandenen psychisch-nervosen Unzulanglich
keiten dienen. 

Wie sich die so gegebenen psychischen Grundhaltungen und Grund
einstellungen des N eurotikers in sozialer Hinsicht im einzelnen im realen 
Leben gestalten und auswirken, hangt von mancherlei Momenten ab: 
zunachs~ und in erster Lillie von del' Eigenart del' neurotisch gewordenen 
Personlichkeit, weiter von del' jeweiligen psychischen und auBeren Lage, 
del' bestehenden Gesamtkonstellation und schlieBlich auch von den 
Lebensschicksalen, del' inneren und auBeren Lebensgeschichte. GewiBe 
typische Formen kehren immer wieder und fangen die Mannigfaltigkeit 
del' individuellen Variationen ein, nicht ohne dabei zugleich die Viel
faltigkeit del' soziaJen Beziige zu offenbaren. Auf sie hat zum Teil, 
allerdings in einem allgemeineren, charakterologischen Zusammenhang 
unter anderem Kronfeld 1 hingewiesen. 

Zwei Hauptgrundhaltungen des Neurotikers von soziologischer Bedeu
tung und Unterschiedlichkeit heben sich von vornherein heraus: die kraft
vollen und die schwachlichen. Diese sind gemii.B dem grundsatzlichen 
Wesen del' Neurose und del' Wesensart des Neurotikers die vorherr
schenden, jene dagegen die Ausnahmen. Personlichkeitstypen, die zu 
kraftvoller Haltung und aktiv kamprerischer Einstellung gegeniiber den 
vom Leben und del' Neurose entgegengestellten Aufgaben und Schwierig
keiten befahigt sind, haben ja kaum die Tendenz neurotisch zu ent
gleisen. 

Immerhin ist eine solche aktiv-expansive odeI' wenigstens ankampfende 
Haltung durchaus nicht etwa fiiI' die Neurose auszuschlie3en. Sie findet 
sich vielmehr primiir wie VOl' allem sekundar in den verschiedensten 
Formen. Sie findet sich einmal in Form neurotischen Macht- und 
Geltungsstrebens, als Kompensationsreaktion auf unzulangliches Eigen
wertgefiihl, auf MinderwertigkeitsbewuBtsein: eine von den typischen 
neurotischen Tendenzen Adlers; sie iindet sich weiter - gleichfalls eine 
charakteristische Adlersche Reaktionsbildung - als (fixierte) neurotische 
Protesthaltung gegeniiber den seelischen Unterdriickungseinfliissen der 

1 Kronfeld: Psychotherapie, 2 A. Berlin 1926. - Lehrbuch der Charakter
kunde. Berlin 1932. 
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Kinder- und Jugendjahre. Sie findet sich sodann als expansive Kampf
einstellung in der querulatorischen Grundhaltung, wo sie als Reaktion 
auf die von der Gemeinschaft versagte Bediirfnisbefriedigung und 
Anspruchserfiillung auftritt: besonders charakteristisch beim Unfall-, 
Renten- und Versicherungsneurotiker, wenn die durch die Neurose nahe
gelegten wirtschaftlichen Sicherungsbediirfnisse und Rechtsanspriiche 
unerliillt bleiben. Sie findet sich noch weiter- freilich nun nur noch zurn. 
Teil hierher gehorig - in deraligemeineren Lebenseinstellung desneu
rotischen Ressentiment als typische ablehnende, feindselige und aggressive 
Haltung des vom Leben und der Gemeinschaft benachteiligten' Neuro
tikers gegeniiber dem sozial giinstiger Bedachten: Hier erwachst sieauf 
dem Boden eines ganzen Komplexes von umwelts- und gemeinschafts
bezogenen charakterologischen Tendenzen; des Lebensneids, der Ver
bitterung, der miBgiinstigenEntwertungsneigung, der Rach- und Ver
geltungssucht u. dgl. Und schlieBlich findet sich eine kraftvolle Grund
hal tung beim Neurotiker - nun aber im Grunde nicht eigentlich mehr 
ein Zeichen der Neurose selbst, als viehnehr der gesunden Seite der 
Personllchkeit - gelegentlich in Form einer aktiven, den eignen neuro
tischen Unzulanglichkeiten und Charaktermangeln trotzenden, auf 
Selbstiiberwindung, Lebensbewaltigung und -beherrschung gerichteten 
inneren Einstellung, die freilich der Neurose, der selbstempfundenen 
neurotischen Schwachlichkeit und Insuffizienz ihre Bildung' ver
dankt. 

Die sozial bedeutsamen Hauptformen neurotischer Grundhaltung 
sind und bleiben nun aber die 8chwachlicken, die in ihrer Vielheit und 
Vielgestaltigkeit nicht nur die immer wiederkehrende Grundtendenz 
des Neurotikers, sondern auch die vielfaltigen soziologischen Richtungen 
dieser Grundtendenz verraten. 

Die zentralste und vielleicht wichtigste, weil soziologisch folgen
schwerste neurotische Grundhaltung hat zur Grulldlage die neurotische 
Beeintrachtigung des Selbstwertgefiihls und SelbstwertbewuBtseins: 
ein fundierender Zusammenhang, der der grundsatzlichen Bedeutung 
des Eigenwertempfindens als zentraler Kern der Personlichkeit und als 
richtunggebender Faktor fUr das Verhaltnis zur Umwelt und die Stellung
nahme zu den anderen Menschen entspricht. Ein ganzer Komplex von 
charakteristischen neurotischen Ziigen ist urn. diese Selbstwertschwache 
gelagert, an sie gebunden. In Form von neurotischem Ohnmachts-, 
Minderwertigkeits-, Unterlegenheitsgefiihl und ahnlichen Wesenszeichen, 
teils direkt vital, teils erst reflektiert durch Spiegelung neurotischer 
Mangel im BewuBtsein gegeben, wirkt er sich unmittelbar in typischen 
sozialneurotischen Haltungen, insbesondere solchen der inneren Unsicker
heit und Befangenheit, der Unfreiheit und Gehemmtheit, der Unent
schlossenheit und EntschluBunfahigkeit, der Unselbstandigkeit, Willens
schwache und Passivitat, des weiteren auch des Abhangigkeitsgefiihls 
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lind Anlehnungsbediirfnisses u. a. m. gegenuber den Mitmenschen und 
der Gemeinschaft sowie ihren Aufgaben und Forderungen aus. 

Nicht zum wenigsten wiederum auf dem Boden dieser zentralen 
Selbstwertschwache undSelbstunsicherheit desNeurotikers, aber auch auf 
dem Untergrunde seiner sonstigen charakterologischen Schwachen und 
der an sie gebundenen immer wiederkehrenden Erlebnisse der eignen 
Lebensniederlagen bilden sich noch weitere fiir die sozialen Beziehungen 
gewichtige, wenn auch auBerlich vielleicht weniger aufdringliche Lebens
haltungen heraus. Zu nennen ist insbesondere die neurotische Resig
nationskaltung, jene ausgesprochen passive und untatige Einstellung zu 
Leben und Gemeinschaft, in der sich die Selbstaufgabe des Neurotikers, 
derVerzicht nicht nur auf die Lebensguter und Genusse, sondern gelegent .. 
lich selbst auf das natiirlichste Streben nach Bediirfnisbefriedigung und 
selbst auf den Kampf gegenuber etwaigen Existenzbedrohungen kund
gibt. Diese Resignationshaltung kann mit ihrem charakteristischen 
Gegensatz zu der natiirlichen, dem Leben zugewandten und sich aktiv 
mit ihm auseinandersetzenden seelischen Einstellung des Gesunden bei 
aller Unscheinbarkeit doch als eine der bezeichnendsten Sonderreak
tionen neurotischer Schwachlichkeit geiten. 

Von nicht geringerer personlicher wie soziologischer Bedeutung er
weist sich weiter die extrem egozentrische Einstellung, wie sie du.rch 
ubermaBige Hinwendung des Neurotikers zum eignen lch und insbeson
dere zur eignen Krankheit (hier mit der Sonderfarbung der hypochon
drischen Egozentrizitat) gegeben ist. Die verschiedensten neurotischen 
Phanomene: psychische wie Zwangs- und Angsterscheinungen, korper
liche wie Organbeschwerden, aber auch sonstige nervose Leiden und 
Storungen legen ihrem Trager eine solche besondere eigenbezogene Ein
stellung, eine gefiihlsmaBige "Oberbetonung des eignen lchs, eine lchzen
trierung des geistigen Lebens im Sinne eines neurotischen NarziB
mus nahe (sofern dieser NarziBmus nicht schon primiir mit der 
neurotischen Charakterveranlagung mid in ihr selbst gegeben ist). Auch 
sie pragen in bezeichnender Weise das innere und auBere Verhaltnis 
zur Gemeinschaft, und zwar speziell in der Richtung einer Abschwiichung 
der sozialen Gefiihlsbeziehungen zur Umwelt, einer EinbuBe an sozialer 
Kontaktfahigkeit. Gradweise Differenzen bestimmen charakteristische 
Nuancen dieser gemeinschaftsscheuen und selbst gesellschaftsfluchtigen 
neurotischen Grundhaltung,' die alle Abstufungen egozentrischer Ein
engungen und sozialer Abwendung umfassen: lnnerliche Distanzierung 
von der Gesellschaft und den ihr eigenen Gemeinschaftsformen; Ein
schrankung der lnteressen und der Lebensbeziehungen auf das eigne lch 
und seine - vielfach noch neurotisch eingeengten oder veranderten 
- Bediirfnisse; LoslOsung von den verpflichtenden Gemeinschaftsbin
dungen, von Pflichten und Verantwortlichkeiten, daruber hinaus eventuell 
auch noch von Sitte und Konvention;' und schlieBlich vollige Entwurze-
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lung aus dem Gemeinschaftsboden und Selbstisolierung bis zur autisti
schen Abkapselung: ·Dies und ahnliches sind die verschiedenen Stufen 
einer solchen spezifisch-egozentrisch introvertierten Haltung des Neuro
tikers, der gelegentlich noch eine die 'soziale Loslosung begleitende 
egoistisch fundierte Indolenz und Riicksichtl;llosigkeit gegeniiber den 
Mitmenschen eine besondere unsoziale Note verleiht. In manchen Fallen 
haben allerdings an der Herausbildung dieser egozentrisch introvertierten 
Grundhaltung noch andere neurotische Tendenzen ihren wesentlichen 
Anteil, und zwar gerade solche, die aus sozialen Beziigen sich ergeben. 
Insbesondere sind es instinktive Selbstschutz- und Selbstbehauptungs
tendenzen, die diese besondere egoistische Haltung als eine Art seelisches 
Mauerwerk gegeniiber Leben und Gemeinschaft und den von ihnen 
ausgehenden Bedrohungen, Gefahrdungen und Konflikten aufrichten 
und damit eine neurotische Sicherung zugunsten der Widerstands
schwache und Vulnerabilitat des Nervosen schaffen. 

Bei einer dritten Form schwachlicher neurotischer Grundeinstellung 
erhalt die AblOsung vom bedrangenden Leben sowie die selbstsichernde 
und selbstschiitzende seelische Haltung eine weitere bezeichnende Sonder
pragung. Ihr Stigma ist die Realitiit88cheu, die Wirklichkeitsabwendung 
mit tendenzioser Hinneigung zu einem Scheinleben, die pseudo-ver
innerlichte, traumerisch und spielerisch befangene Haltung, die aIle 
Beziige - die auBeren so gut wie die innerlichen - zur harten Tat
sachenwelt und dem Druck der Gesellschaftsforderungen aufgibt, alles 
aus der neurotischen Unfahigkeit und dem Lebenszwang erzeugte Beun
ruhigende und Qualende aus dem personlichen Gesichts- und Betatigungs
felde raumt und so, befreit von allem Realitatsdruck mit seinen Ver
sagungen und Belastungen, seinen Pflichten und Verantwortungen, sich 
in einer illusionaren Welt der Selbsttauschung, der phantasiemaBigen 
Wunsch- und Bediirfniserfiillung verliert. 

Ausdieser gemeinschafts-, lebens- und realitatsfliio'htigen Grundhaltung 
erwachst noch ein weiterer gleichsinnig gerichteter neurotischer Wesens
zug, der, wenn auch weniger umfassend, so doch nicht weniger tief in die 
sozialen Beziige und die Lebensfiihrung des Nervosen einzugreifen ver
mag. Es ist die neurotische Suchtigkeit, der habituelle GenuB-, Berau
schungs- und Betaubungsdrang, dessen soziologische Tendenz: Flucht-, 
Sicherungs- und Entlastungsstreben 'gegeniiber dem auBeren und inneren 
Lebensdruck ohne weiteres offenkundig ist. In ihr Bereich fallen iibrigens 
nicht nur die bekannten groben Giftsiichtigkeiten, sondern auch sub
tilere geistigere und sozial weniger bedenkliche Suchtformen, deren 
Ursprung freilich meist weniger durchsichtig und einfach ist und die erst 
durch ihren verkrampften und iibersteigerten Charakter sowie ihre oft 
im UnbewuBoon verwurzelten Motivkriifte ihre neurotische Natur' und 
Herkunft verraten. Selbst heroisch oder wenigstens sozial hochwertig 
erscheinende neurotische Grundhaltungen, etwa vom Charakter der 
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Aufopferungs- und Leidenssuchtigkeit, der Arbeitssuchtigkeit und ahn
liches, gehoren zum Teil hierher; ihnen liegen znmeist, in seelischen 
Tiefen verankert, irgendwelche besonderen neurotischen Tendenzen von 
unverkennbarer soziologischer Verwurzelung: so insbesondere Sch~ld-, 

Siihne-, Opfer- und Selbstbestrafungstendenzen zugrunde (1. H. Schu,ltz). 
Diesen auf Selbsttauschung und Selbstbetaubung gerichteten inneren 

Einstellungen reiht sich wesensgemaB die zugleich auf Fremdtauschung 
und Wirkung auf die Umgebung gerichtete hysterische, unechte Grund. 
haltung an, an derem Wurzelbereich als soziologisch zentrierte Wirkungs
krafte der schauspielerische Geltungsdrang und die neurotische Dar
stellungs- und Demonstrationstendenz stehen. An sie schlieBen sich 
dann noch unmittelbar, weil in gewissem Umfange wesenszugehorig, 
jene vortauschenden und maskierenden Haltungen, die durGh Schau
steHung anderer - entgegengesetzter und erganzender - Wesenszuge 
und -tendenzen, insbesondere solcher vom Charakter del' Kraft und 
Aktivitat, die charaktereigene neurotische Unzulanglichkeit VOl' del' 
Umwelt zu verdecken und vel'bel'gen suchen. 

Die neurotischen iiuJleren Lebensformen. 
Mit diesen verschiedenen neurotischen Einstellungen, die zugleich 

verschiedene Wege weisen, verschiedene Lebenstechniken nahelegen, 
urn vom Boden der Neurose und eventuell auch mit den Mitteln der 
Neurose irgendwie - oft mehr schlecht wie recht - mit dem Leben 
zurecht zu kommen, tritt nun der Neurotiker nach auBen in Leben und 
Gemeinschaft oder steht in ihnen drin. Sie bestimmen sein auBeres 
Verhalten, seine Lebenshaltung und -fUhrung, pragen seine auf3ere 
Lebensf01·m. Die einzeInen Gestaltungen lassen sich unschwer aus den 
gekennzeichneten inneren Grundhaltungen ableiten. 

V orweg ist zu nehmen, daB die soziale Existenzform und das soziale 
Lebensschicksal von der Neurose her im aHgemeinen nicht so schwer
wiegend. beeinfluBt wird wie von der Psychose und Psychopathie. Darum 
ist auch die Stellung des Neurotikers in der Gesellschaft durch die nervose 
StOrung nicht so eindringlich bestimmt wie die des Psychopath en oder 
gar des Psychotischen durch sein Leiden, und noch weniger besteht 
zwischen Neurose und gesellschaftlicher Existenzform ein so zwingender 
Zusammenhang, eine solche innergesetzliche Zuordnung, wie man sie 
fUr gewisse psychopathische Typen in Anspruch nehmen muB. So kann 
denn auch jenes so wesentliche soziale Kennzeichen fUr die Psychopathen: 
der soziale Verfall im allgemeinen, der familiare, wirtschaftliche, gesell
schaftliche usw. Niedergang im besonderen durchaus nicht zugleich als 
grundsatzliches soziologisches Stigma bei Neurotikern gelten. Oft genug 
verbleiben sie vielmehr auf dem sozialen und sonstigen Lebensniveau 
trotz aller ungunstigen und erschwerenden Einflusse der Neurose, nur 
daB diese sie zu besonderem, diesen Erschwerungen ·entgegen arbeitenden 
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seelisch-korperlichem Kraftaufwand oder auch zu einer besonderen, der 
Eigenart der Neurose Rechnung tragenden Einschrankung und Regelung 
der Lebensfiihrung zwingen. 1m iibrigen konnen aber auch solche neuro
tisch geformten und eI'zwungenen Lebensordnungen, wie man sie etwa 
bei gewissen Vertretern der Angst- undZwangsneurosen antrifft, durchaus 
nicht als durchschnittliche Erscheinungen gelten. Auf der anderen 
Seite muB jedoch anerkannt werden, daB es gewisse wiederkehrende 
und halbwegs typi8Ch von der Neurose gepragte soziale Existenz- und 
Lebensformen gibt, deren Zusammenstellung sich auch aus sozial
praktischen Grunden rechtfertigt. 

Von di.esen Hauptformen ist an die Spitze zu stellen und, als fiir das 
praktische Leben besonders bedeutsame, wenn auch nicht als selbst
verstandlichste und haufigste jene zu nennen, die auf eigene soziale und 
sonstige Wertleistungen, auf ErfiiIlung de!· von der Gemeinschaft gestellten 
Aufgaben, ja selbst auf selbstandige Deckung des Lebensbedarfs ver
zichtet: die a8oziale, besser: para8itiire Existenzfol'm. Diese Lebensfol'm 
faBt letzten Endes aIle jene teils instinktiven, tells mehr zielbewuBten 
Lebensfiihrungen neurotischel' Individuen zusammen, die irgendwie in 
groBerem Umfang fremde Hilfe in Anspl'uch nehmen. Unter ihnen sind 
die grobsten Formen, die bel'eits ausgepl'agten sozialen Verfallschal'akter 
tragen: die Typen del' neurotischen Arbeitsscheuen, BettleI', Rentenjager 
und ahnliche zweifellos die Ausnahmen. Auch die an sich nicht seltenen 
neurotischen Krankenhausbummler konnen bei dem vielfachen Bestehen 
nervoser Beschwerden und subjektiven Behandlungbediirfnisses trotz 
gelegentlichem Fehlen objektivel' Behandlungsbediirftigkeit nicht ohne 
weitel'es den rein schmarotzenden Lebensformen zugewiesen werden. 

Erst recht nimmt die ausgespl'ochen anti80ziale Existenzform mit 
ausgepragt krimineller Entgleisungstendenz eine Ausnahmestellung im 
Bereich del' Neurose ein. Del' Verbrecher kann iiberhaupt nicht als 
typischer soziologischer Reprasentant spezifisch noorotischer Lebensform 
gelten, mag auch gelegentlich eine gesellschaftsfeindliche Einstellung 
aus. neurotisch unterlegtem Ressentiment vorkommen oder hier und 
da - etwa bei Jugendlichen - das soziale Verwahrlosungsphanomen als 
AusfluB neurotischer Trotz- und Abwehreinstellung, neurotisch unter
legten Macht- und "Oberlegenheitsstrebens bzw. als Ausdruck einer 
Ausgleichs- und Uberkompensationstendenz gegeniibel' bestehenden Min
del'wertigkeitsgefiihlen im Sinne der Adlerschen Theol'ien anzutreffen 
sein. Damit solI abel' durchaus nicht das - immel'hin doch recht 
begrenzte - V orkommen kriminellel' Entgleisungen aus neurotischen 
Tendenzen von Trieb-, Drang- und Impulscharakter abgeleugnet werden,. 
und noch weniger das ungleich haufigere von sexuellen Triebdelikten 
bei abnormer Dynamik und Struktur der geschlechtlichen Triebsphare 
iibersehen werden (wobei dann immer noch zu entscheiden ware, ob 
man iiberhaupt diese sexuell Perversen wegen gewisser charakteristischer 
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neurotischer Mechanismen den Neurotikern und nicht, was aus anderen 
Grunden niiher lage, den Psychopathen ?;urechnen solI). 

Eine zweite praktisch wichtige so?;iale Existendorm des Neurotiker.s 
la.Bt sich vielleicht am besten als neurotische Treibkausform kenn?<eichnen. 
Hier gibt der Drang nach au.Berer (und auch innerer) Geschiit?;theit 
und Geborgenh~it der :Lebensfiihrung und -gestaltung das Sonder
geprage. Das :se"diirfnis sich dem rauhen Leben der natiirlichen Gemein
schaftswelt zu entziehen und ein der geminderten sozialen Anpassungs
fiihigkeit Rechnung tragendes kiinstlich geschiit?;tes Milieu, eine Treib
hausatmosphare aubusuchen, fiihrt hier ?;U charakteristischen neuro
tischen "Treibhaus"-Existen?;en: in schwereren FaIIen etwa als chroni
scher Sanatoriumspatient, der iiberhaupt nur in einer ar?;tlich kontrol
lierten und behiiteten Atmosphare das Leben in der Gemeinschaft zu 
fiihren vermag; als ar?;tsiichtiger Nervoser, der nur unter standiger 
arztlicher Betreuung sich als so?;ial lebensfahig erweist; in leichteren 
FaIlen und au.Berlich weniger leicht erkennbar etwa als (unselbstandiger) 
Beamter, der so wenigstens den groben Wechselfallen des Lebens und 
speziell den vielfaItigen Verantwortungen und den unerwarteten seeli
schen Erschiitterungen des freien Berufslebens und des Wirtschafts
kampfes . entzogen ist; eventuell auch alB Klosterinsasse, der mit, der 
Absperrung yom Leben zugleich den sicheren Zufluchtshafen erreicht 
hat und iihnliches mehr. 

Hand in Hand mit dieser - au.Beren - Schutdorm gehen im iibrigen 
auch geistig -seeliscke Existenzformen, die sich gleichfalls dem Drange 
der Neurotiker nach Geborgenheit - diesmal nach seelischer vor den 
immer wieder herantretenden, Lebensspannungen und Konflikten -
ableiten. Hier ist die Aufnahme bestimmter, inneren Halt und seelische 
Stiit?;engewahrendenideellen" Gehause" ethischer, religioser, weltanschau
licher Natur, deren fester und dauerhafter Einbau in das Gebaude der 
seelischen und s01;ialen Gesamtexistenz das Charakteristische der neuro
tischen Sonderlebensform. Dabei offenbart die vielfach 1;utage tretende 
dogmatisch starre, ja selbst krampfhafte innere Bindung des Neurotikers 
an diese ideellen Wertkomplexe, seine gan?;e verkrampfte Anklammerung 
an die seelischen Tragbalken und Schutzhiillen zugleich die neurotische 
innere Unfreiheit, die auch dieser scheinbar aus freier, rein geistiger 
Erarbeitung herausgebildeten Existenzform 1;ugrunde liegt. 

Eine letzte charakteristische neurotische Lebensform, die sich 
noch ,als halbwegs selbstandige herausstellen la.Bt,. ist mit dem bisher 
Gekennzeichneten ?;um Teil eng verbunden. Sie kann man am besten 
als sozial beziekungslose oder wemgstens beziekungsarme be1;eichnen. Sie 
umfa.Bt aIle jene Erscheinungen der sozialen Existenz, bei denen es. im 
Gefolge der Neurose zur Lockerung der Verbindung mit Mitmenschen 
und Gemeinschaft, 1;U mehr oder weiter· gehender Loslosung von ihnen 
gekommen ist. Hierher gehoren vor allem die neurotischen FaIle mit 
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familiarer, gesellschaftlicher und ahnlicher Entwurzelung, die keineswegs 
mit einer asozial-parasitaren odeI' gar kriminellen Lebensgestaltung 
zusammenfallt, vielmehr sich durchaus mit einer im engeren (krimino
logischen) Sinne sozialen Lebensfiihrung vertragt. Ihre charakteristi
schsten Auspragungen findet diese sozial beziehungsarme Lebensform 
in den sozialen Vereinsamungen und Selbstisolierungen, etwa gewisser 
Zwangsneurotiker . 

1m Gros der Fii.lle kann nun abel' - dies wurde schon einleitend an
gedeutet - von solchen ziemlich festgepragten auBeren sozialen Lebens
formen neurotischer Herkunft nicht die Rede sein; die soziale Lebens
fiihrung und-gestaltung beiNeurotikern weicht rein auBerlich iiberhaupt 
nicht wesentlich yom tThlichen, yom Durchschnittlichen abo Was fiir sie 
charakteristisch ist, 'ist hier nicht die auBere Manifestation, sondern 
die innel'e Dynamik: Erst der Einblick in das innere Getriebe ihrer 
Lebensfiihrung laBt erkennen, daB der auBeren Unauffalligkeit nicht 
ein entsprechend reibungsloser innerer Ablauf parallel geht, wie er bei 
natiirlichem "ungezwungenem" Zusammenhang zwischen Personlichkeit 
und Lebenshaltung zu bestehen pflegt; daB vielmehr del' zu einer auBerlich 
einwandfreien sozialen Existenz notige Betrieb nur unter standigen 
neurotisch bedingten inneren Hemmnissen und Widerstanden, unter 
teilweise gezwungenen, krampfhaften Verlaufen, unter tTherwindung 
solcher zwangshaften neurotischen Einschlage und vor aHem ganz all
gemein unter erschwerter innerer Anpassung an die wechselnden Be
dingungen und Forderungen des sozialen Milieus YOI' sich geht. Auch hier 
laBt sich wieder auf gewisse Angst- und Zwangsneurotiker verweisen, 
die hinter del' auBeren Unauffalligkeit im Gemeinschaftsleben ein standig 
bei den alltaglichsten Verrichtungen durchzufechtendes neurotisches 
](ampfspiel verbergen. 

Von sozial-psychischen Einfliissen und Zusammenhangen diesel' und 
8.hnlicher Art erhalten dann auch die objektivenN iederschliige sozialer 
Beziehungen, die objektiven Gegebenheiten des sozialen Lebens, an denen 
del' Neurotiker teilhat, vielfach eine charakteristische Farbung und 
Pragung. Auch dies versteht sich ja von selbst: AlIe jene Erscheinungen 
des neurotischen Lebens: die zwangs- und angstneurotischen Erlebnisse 
und Verhaltensweisen, die neurotischen Unfreiheiten und Hemmungen, 
die neurotischen Versagungen und Abirrungen in bestimmten Lebens
situationen und gegeniiber bestimmten Lebenslagen und vieles andere 
mehr: sie gehen, nicht wirkungslos an den bestehenden sozialen Bezie
hungen, an dem Ablauf sozialer V organge vorbei. Sie dringen vielfach -
wenn auch nicht immer deutlich kenntlich - in die zwischenmensch
lichen Beziehungen, in die Bindungen und Verbindungen innerhalb del' 
Gesellschaft, in die charakteristischen Ordnungsformen von HauE'lichkeit 
und Ehe, Familie und Freundschaft, von Beruf und Wirtschaft, von 
Geselligkeit und offentlichem Leben ein, und so wirkt sich del' N eurotiker 



70 Karl Birnbaum: . 

als Glied diesel' Gemeinschaften so gut wie mit seinen sonstigenEigen
schaften, so auch mit seinen sp~isch neurotischen an jenen sozialen 
Bildungen aus. Die Moglichkeiten fiir solche neurotische Formungen 
und Umformungen, die durchaus nicht immer zugleich Verzerrungen 
und MiJ3gestaltungen zu sein brauchen, reichen zwar nicht an die von den 
Psychopathen herriihrenden heran; sie sind abel' immer noch sozial 
beachtlich und bedeutsam genug. WeI' iiberhaupt iiber ausreichende 
Er:fahrungen an einem groJ3eren Neurotikermaterial verfiigt: an neuro
tischen Kindern und Eltern, neurotischen Ehegatten., Schiilern und 
Lahrern, neurotischen Unternehmern und Angestellten, Arbeitern und 
Beamten, Kiinstlern und Schriftstellern und anderen mehr, bekommt 
sclilieJ3lich auch einen gewissen Blick fiir die von ihnen herrUhrenden 
neurotischen Farbungen, Abtonungen und Einschlage in den zugehorigen 
Lebenskreisen. Besonders gewisse engere soziologische Beziehungen und 
Bereiche, wie etwa die von Ehe und Familie werden davon starker 
betroffen, und dabei konnen nachweislich noch die verschiedenen betei
ligten "Schichten" sozialer Beziehungen gesondert vom Neurotischen 
d.urchsetzt und geformt werden. Speziell die Sphare der Liebes- und 
Ehegemeinschaft liefert daher bezeichnende Beispiele, wofiir Psycho
analyse und Individualpsychologie mancherlei Belege gebracht hailen. 
Nicht nur zeigt sich hier das biologisch-naturhafte Element diesersozialen 
Beziehungen, die triebmaJ3ig sinnlich-geschlechtliche Sozialbeziehung 
durch neurotische Einfliisse elementarer vitaleI' Art: neryose Potenz
storungen, Frigiditat, neurotischer Sexualekel, geschlechtliche Perver
sionen und anderes mehr grundlegend beeinfluJ3t, sondern dariiber hinaus 
erweisen sich auch die darauf aufgebauten, damit verflochtenen hoheren 
seelischen Gemeinschaftsbeziehungen erotischer wie allgemein mensch
licher Natur neurotisch bestimmt und gepragt: In innerer seelischer 
Verbundenheit und Harmonie, in Losung und disharmonischem Zerfall, 
in Abhangigkeitsbeziehungen von Unterwerfung und Beherrschung, in 
seelischen Kontrast- und Konfliktspannungen von Liebes- und Ehe
gemeinschaft spiegelt sich der EinfluJ3 von psycho-neurotischen Fak
toren aller Art: von neurotischen Komplexen und Uberwertigkeiten, von 
zwangs- und angstneurotischen Tendenzen und neurotischen Minder
wertigkeitsgefiihlen, von neurotischen Protesthaltungen, neurotisch unter
legten Macht- und Geltungsbediirfnissen und ahnlichem mehr oder 
weniger bezeichnend wieder. 

Die soziale und kulturelle Bedeutung del' Neurosen. 

Del' 80zialen Bedeutung der Neurose - diese ist nun noch grund
satzlicher zu erfassen - kommt man wohl am ehesten naher, wenn man 
zunachst an sie mit jenen MaJ3staben herangeht, welche die Gesellschaft 
und ihre Einrichtungen und Organe in bestimmten von ihr selbst und 
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ihren Bediirlnissen geschaffenen soz,ialenNormen: der Arbeits-, Erwerbs-, 
Berufs-, Dienstfahigkeit, weiter auch der Handlungs-, Ehefahigkeit usw. 
festgelegt haben. Freilich handelt es sich hierbei, das bleibt noch zu' be
riicksichtigen, um keine absolut feststehenden Normen; diese hangen viel
mehr ab von der Art, wie die Gesellschaft selbst Gesundheit und Krankheit 
und mit ihnen also auch die Neurose bewertet, wie sie sich zuihnen stellt, 
daher auch Wendungen in den gesellschaftlichenAnschauungen mit solchen 
in der Stellungnahme zurN eurose und ihrer sozialen Bewertung einher~ 
gehen. Jedenfalls werden im allgemeinen mit jenen je nach den sozialen 
Lebensbereichen verschieden beinhalteten und begrenzten Normen, nur 
dieunteren Grenzen der Anforderungengekennzeichnet, welche die Gemein
schaft auf dem betreffenden Lebensgebiete im Interesse ihrer eigenen 
Erhaltung und des ungestorten Zusammenlebens ihrer Glieder an die 
Fa,higkeiten und Leistungen des einzelnen stellt. Auch hierbei laBt sich 
bei der Fiille individueller Abstufungen und Differenzen Durchgangiges 
und allgemein Giiltiges nicht einwandfrei festlegen. Ganz allgemein 
kann man zunachst nur sagen, daB die Neurose zum mindestens dahin 
tendiert, die Fahigkeiten und Leistungen, welche von jenen Normen 
gefordert . werden, irgendwie herab2;uset2;en. Dnd zwar dies einmal im 
Sinne einer - qualitativen wie quantitativen - Arbeits- und Leistungs
minderung, zum andern im Sinne einer quantitativen wie qualitativen 
sozialen Anpassungsminderung. (Die weitere eng damit verbundene 
Tendenz der N eurose: 2;ur Minderung der GenuBfahigkeit kann als 
mehr individuelles wie soziales Wertminderungsphanomen hier auBer 
acht bleiben.) 

Wie im einzelnen die neurotisohe Dynamik jene sozialen Fahigkeiten 
und Leistungen in den verschiedenen sozialen Wertrichtungen des Lebens 
beeintrachtigt, braucht nicht mehr breit dargelegt 2;U werden. Die 
verschiedensten neurotischen Schwache- und Leidenserscheinungen 
wirken hier in jeweils variierender Zusammensetzung 2;usammen: Verlust 
an sozialsich bewahrender Energie und ihr Aufbrauch im Dienste der 
Neurose oder im Kampf gegen die Neurose (so etwa bei neurotischen 
Impulsen, bei zwangs- und angstneurotischen Zustanden), psychische 
Ablenkung, Gebundenheit und Gehemmtheit durch neurotische Beklem
mungen, Depressionen, Angst-, Dnruhe- und Schuldgefiihle, Abdrangung 
von den wesentlichen Lebensaufgaben und Zielen durch storendes, Zeit, 
Kraft und Arbeit ver2;ettelndes Hineinspielen von neurotischen Tendenzen, 
Fehlgehen bei den natiirlichen Erfiillungen der Lebensforderungen 
durch falsche neurotische Zielset2;ung, durch neurotische Funktions
abirrungen und neurotische Fehlleitungen in abwegig gerichtete Irr" 
bahnen, Uberempfindlichkeit gegen die Lebenrei2;e und Widerstands
schwache gegen gefiihlsbetonte Komplikationen, Ausgleichsunfiihigkeit 
gegeniiber seelischen Reibungen, Spannungen und Konflikten bis hin 
zu hilfloser Passivitiit und volligem Preisgegebenseingegeniiber dem 
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Leiden usw.: aIle solche ,und andere den Lebensela.n herabsetzende, die 
psychische und soziale Bewegungsfreiheit einengende und die soziale 
Anpassungsbreite verschmaIernde neurotische EinbuBen und Mangel 
weisen die Richtung. Sie aIle fallen um so mehr ins Gewicht, als gerade 
das Hineinstellen des Neurotikers in die sozialen Lebensbedingungen, 
die Stellung von sozialen Lebensaufgaben, die sozialen Forderungen des 
Lebens selbst es sind, welche die neurotischen Storungen in Gang zu 
halten bzw. immer neu zu mobilisieren und aktivieren pHegen. Immerhin 
ist auch bier zu betonen, was schon in ahnlichem Zusammenhang beziig
lich des sozialen Verfalls des Neurotikers hervorgehoben werden muBte': 
daB bei aller Tendenz zu s02iialer Wertminderung, die der Neurose eigen 
ist, jene soziale Entwertung nach den verschiedensten Richtungen bin, 
die wir speziell bei den Psychosen (zum Teil aber auch bei gewissen organ
ischen Nervenkrankheiten) anzutreffen pHegen und beinahe als soziales 
Stigma der Psychosen ansprechen diirfen, daB jene soziale Entwertung 
bei den nervosen Storungen nicht als die Regel gelten kann (wie ja auch 
die GeBeIlschaft selbst durchaus nicht dazu neigt, den Neurotiker grund
satzlich in der Weise sozial abschatzig zu bewerten, wie sie es gefiihls
maBig und faktisch noch heute mit dem Geisteskranken tut). Mag die 
Neurose vielfach - besonders in den kulturell hoheren Schichten -
eine gewisse Erschiitterung der geistigen Existenz herbeifiihren, eine 
ernsthafte Bedrohung der sozialen Existenz, der Stellung in der Gemein
schart braucht sie fiir sie noch nicht zu bedeuten. Schon die verschiedent
lich herangezogene Tatsache, daB die subjektiven Beeintrachtigungen 
durch Hemmung, Zwang und ahnliche neurotische Leidenssymptome 
vom Nervosen vielfach iiberwunden werden und sich daher nicht in 
objektiven sozialen Unzulanglichkeiten auswirken, und daB auch sonstige 
neurotische Mangel durch erhohte Kraftanspannung oder verstarkte 
Selbststeuerung mehr oder weniger ausgeglichen werden - Momente, 
die zweifellos bei Neurotikern,der gehooenen Schichten sowie der geistigen 
und wirtschaftlich selbstandigen Berufskreise oft genug vorliegen -
machen dies verstandlich. DaB all dies fiir die Frage der Arbeits- und 
Erwerbsfahigkeit, aber auch der Berufs- und Dienstfahigkeit und manche 
andere Fahigkeiten und Tatigkeiten mehr im Einzelfall durchaus aus
schlaggebend werden kann, lehrt die gutachtliche Erfahrung fa.st 8011-
taglich, sofern sie sich von groben Schematisierungen frei halt und um 
weitgehende Individualisierung auf Grund der gesamten sozialen und 
sozialpsychischen Situation des Neurotikers bemiiht. 

Auf der anderen Seite sind die sozialen Wertverluste nicht zu iiber
sehen, die durch die vielfachen neurotischen Leistungsminderungen und 
sonstigen nervlichen und psychischen EinbuBen gesetzt werden. (Dabei 
darf natiirlich der soziale und materielle Gewinn, den der Neurotiker 
selbst eventuell durch seine Zweck- und Tendenzneurose erschleicht, 
nicht etwa auf der sozialen Plusseite gebucht werden, zumal dieser 
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Gewinn sieh mehr oder weniger ausgesprochen mit einer EinbuBe an 
wichtigensozialethisehenTriebkraften: P£lieht-, VerantwortUchkeitsgefiihl, 
Arbeits., Gesundheitswillen u. dgl. verbindet.) Selbstverstandlieh fallt 
dieser soziale Wertverlust fiir den Neurotiker besonders schwerwiegend 
speziell in solehen Fallen ins Gewicht, wie sie Wetzel 1 fiir den Geistes
kranken herausgehoben hat: in den tieferen sozialen Sehiehten, die schon 
Un gesunden Zustande dem E:xistenzminimum nahekommen und keine 
materiellen Ausgleiehsreserven zur Verfiigung haben; dariibet hinaus 
dann weiter ganz allgemein in sozialen Krisen und Verfallszeiten, wo 
Arbeitsmangel und wirtschaftliche Ersehiitterung im Existenzkampf 
iiberhaupt nur die sozial (und biologiseh) Vollwertigen an die Arbeits
und "Futter" -Stellen herankommen .laBt. So ergeben sieh denn aueh 
fiir den Neurotiker, wiewohl der Krankheitswert seiner Storungen an 
analoge der organischen Nervenleiden und der Psyehosen im allgemeinen 
d<1eh wohl nieht heranreieht, sehlieBlieh objektive Bediirftigkeiten, 
die Anforderungen .an die soziale Hilfe, Unterstiitzung und Fiirsorge, 
sowie an die materiellen Aufwendungen der Gemeinsehaft und ihrer 
Wohlfahrtsorgane stellen. ZahlenmaBige Zusammenstellungen, die naeh 
dieser Riehtung hin die soziale Bedeutung der Neurosen beleuehten, 
indem sle im einzelnen die den Fiirsorgeverbiinden, den Krankenkassen, 
den Landesversicherungen usw. dureh die Neurose erwachsenden Be
lastungen speziell an Umfang und Dauer ihrer Arbeits- und Erwerbs
besehrankung, ihrer privatarztliehEm, Krankenhaus- und Heilstatten
behandlung usw. dartun, stehen aus Grunden, die gleieh noeh naher zu 
erortern sind, nieht im notigen Umfange zur Verfiigung: ein Manko, 
das beilaufig auch die Stellungnahme zu jener weitverbre~teten An
sehauung verhindert, wonach speziell die Neurotiker (Rentenneurotiker) 
die Hauptkostganger des "Wohlfahrtsstaates" liefern. Davon unab
han@g fallt jedenfalls sodal bedeutungsvoll ins Gewieht, daB diese 
Neurosen, sofern sie unter ungiinstigen sozialen B~dingungen verbleiben 
oder nieht die ihrer Eigenart arigemessenen sozialen bzw. sozialarztliehen 
MaBnahmen erfahren, selbst von sieh aus zum giinstigen Nahrboden 
fiir die Weiterziiehtung und -verbreitung neurotiseher Storungen sieh 
auswachsen und so als waehsende Massenerscheinung in immer hoherem 
MaBe mit ihren Anspriichen an die Gemeinscha£t herantreten. 

1m iibdgen ist natiirlich die soziale Bedeutung der Neurose, ihre 
Bedeutsamkeit fiir das Gemeinschaftsleben und das Leben in der Gesell
schaft durchaus nieht eiufaeh mit den grobmateriellen Schadigungen, den 
geldlichen Lasten usw. erledigt, die sie der Sozietat auferlegt. Nieht 
weniger fallt ins Gewicht, wiewE,it sie, sei es nun durch die Massen
ha£tigkeit ihres Vorkommens, ihr Au£treten als "Volkskrankheit" , sei 
es dureh das Uberwiegen gewisser Spielarten und ahnliehes feinere 

1 Wetzel: Soziologie der Schizophrenie. Bumkes Handbuch der Geisteskrank
heiten, Bd. 9. 
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ideelle Schadigungen, schwerer wagbare EinbuBen des sozialen Lebens 
in geistiger Hinsicht mit sich fiihrt. Es geniigt hier nochmals etwa an 
die Renten- und Begehrungsneurosen zu erinnern: Nicht nur wegen 
ihrer Verbreitung und Ausbreitungstendenz, sondern vor allem wegen 
des sie begleitenden Verfalls der sozialen Gesinnung, der sozialen Pflicht
und Leistungsbereitschaft, sind sie grundsatzlich als jene sozialen "Obel 
geistiger Art zu kennzeichnen, als welche sie von neurologischen wie von 
volkswirtschaftlichen Kreisen immer nachdriicklicher anerkennt worden 
sind. Und wahrend bei den sonstigen Neurosen wohl immer noch die 
individuelle Seite: individuelles Leiden, Gefahrdung und Schadigung 
in den Vordergrund gestellt werden darf, ist hier der sozialpsychische 
"Obelstand das praktisch Dominierende. 

SchlieBlich darf die Frage der sozialen Bedeutsamkeit der Neurosen 
auch nicht vor den neurotisch bedingten EinbuBen im Bereich jener 
geistigen und kulturellen Wertgebilde haltmachen, die aus dem Gemein
schaftsleben erwachsen und auf die sich das Gemeinschaftsleben aufbaut 
und stiitzt. Die Sonderfrage nach der lculturellen Bedeutung der Nenrose, 
nach den Schadigungen, die sie dem hoheren Geistes- und Kulturleben 
zufiigt, steht der bisher erorterten allgemeineren an innerem Gewicht 
nicht nacho Nur kann man hier freilich noch weniger als sonst mit 
pragnanten gesicherten Feststellungen rechnen, und was man an Stelle 
dessen eindrucksmaBig zusammengefaBt gemeinhin als nervosen Ein
schlag in das Kultur- und Geistesleben, als seine neurotische Durch
setzung hinzunehmen pflegt, das steht - wiewohl immer wieder in 
ahnlichen Ziigen von den verschiedensten Seiten: Nervenarzten so gut 
wie Laien wiedergegeben - durchaus nicht so eindeutig fest, wie jene 
"Obereinstimmungen zu erweisen scheinen. Scheunert hat beachtlich dar
aufhingewiesen, daB eigentlich ziemlich alles, was beispielsweise Erb 
unter den kulturellen Ursachen der Neurose anfiihrt, mit gleichem Recht 
bei ihren kulturellen Riickwirkungen arigefiihrt werden konnte, und in 
der Tat ist vieles, was als Folge und Auswirkung der Neurose im kul
turellen Bereiche gilt, oft eng verflochten und teilweise sogar identisch 
nicht nur mit ihren vermeintlichen Ursachen, sondern auch mit ihren 
unmittelbaren primaren Manifestationen und Erscheinungsformen. Jeden
falls: Speziell jene Momente, die gerade von neurologischer Seite unter 
weitergreifenden kulturneurologischen Gesichtspunkten, wie etwa von 
Hellpach in seinem "NerveriIeben und Weltanschauung" 1, als neurotischer 
Einschlag im sozialen undKulturleben immer wieder herangezogen werden: 
jenes ganze von UriIust-, Erregungs- und Spannungsgefiihlen, von stan
diger Unruhe, Gefiihlsumschlagen und Kontrastempfindungen hervor
gerufene und getragene Treiben mit seinem Hasten und J agen, mit 

1 Hellpach: Nervenleben und Weltanschauung. Wiesbaden: J. F. Bergmann 
1906. 



Soziologie dar Neurosen. 75 

seiner Reiz-, Erregungs- und Betaubungssuche in Verkehr und Gesellig
keit, in Beruf und Arbeit, in Ruhe und Erholung, in GenuB und· V or
warlsstreben usw.: das alles besagt von sich aus durchaus nicht ein
deutig, wohin es wirklich gehort: ob wirklich nur zu den Auswirkungen 
der Neurose oder nicht teils schon zu ihren Ursachen und ihren Erschei
nungsformen. Zum mindesten hat man hier, mitWechselwirkungen zu 
rechnen, die mehr oder weniger in einen circulus vitiosus hineingeflochten 
sind. 

Unter diesen Umstanden bewegt sich auch jede Betrachtung iiber 
die kulturelle Bedeutung der Neurose und speziell iiber ihren kulturellen 
Unwert auf durchaus ungesichertem Boden und es liegt darum nahe, 
unter Verzicht auf nun einmal zur Um<ulanglichkeit verurteilte neue 
Stellungnahme sich mit der Wiedergabe jener fremden Anschauungen 
zu begniigen, die auf scheinbar fest fundiertem Boden stehen, weil 
sie auf einem selbstgeschaffenen, von eigener Theorie und Dogma ge
stiitztem Fundament ruhen. Hier darf in erster Linie der Freudsche 
Standpunkt Anspruch auf GehOr und Wiirdigung erheben, als das Er
gebnis einer jahrelangen mit eben solcher Eindringlichkeit wie innerlichen 
Folgerichtigkeit verfolgten Geistesarbeit, die noch zudem schlieBlich bis 
zu einer Art :g,ulturbilanz der Neurose gelangt ist. 

Freud weist darauf hin - es ist in der Hauptsache schon oben 
erwahnt - zunachst einmal, daB die Neurosedem Kulturpro:z;eB entgegen
arbeite, und sodann, daB sie das Opfer sei, das die Menschheit der Kultur
arbeit und dem Kulturerfolg bringe. Daran schlieBter die naheliegende 
Frage, ob dieser Gewinn an so7<ialer Anpassung, den wir der Kultur
arbeit verdanken, denn auch dieses Opfer wert seL Seine an sich wohl 
grundsatzlich pessimistische innere Haltung gegeniiber dem Leben und 
seinen Werten laBt ihn auch daran zweifeln. Ja, er geht noch weiter: 
Die Neurose weiB die Kulturabsicht zu vereiteln und besorgt somit 
eigentlich die Arbeit der unterdriickten kulturfeindlichen Seelenkrafte. 
So darf die Gesellschaft nicht einen mit Opfern erkauften Gewinn, 
sondern gar keinen Gewinn verzeichnen, wenn die Gefiigigkeit gegen 
ihre weitgehenden Vorschriften mit der Zunahme der Nervositat bezahlt 
wird: so ungefahr erklarte er wie vor J ahren in seinem Aufsatz iiber 
die Nervositat und die kulturelle Sexualmoral, so auch noch unlangst 
in jenen kulturphilosophischen Betrachtungen, die unserem "Unbehagen 
in der Kultlll''' gewidmet sind. Wir selbst glauben nun demgegeniiber 
uns den trostlicheren Ausblicken liinwenden zusollen, die aus jenen 
letzten Erorterungen wenigste;ns andeutungsweise hervorscheirien: Nach
dem Freud die Neurose als die Kulturkrankheit kat exochen' gekenn
zeichnet hat, die·das biBchen Gliick des Kulturmenschen zu untergraben 
drohe, nachdem er sogar die Frage nach einer neurotisch gewordenen 
Kulturmenschheit, einer unter dem EinfluB der Kulturbestrebungen 
neurotisierten Menschheit gestellt hat, deren Unbehagen in der Kultur 
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nicht zum. wenigsten den zweifelhaften Errungenschaften der Kultur
entwicklung zuzuschreiben sei, spricht er doch die Hoffnung auf eine 
sieghafte Forderung von kulturellem und menschlichem Zusammenleben 
im Gange der weiteren Kulturentwicklung aus: Von den beiden gewal
tigen, den Menschen erfiillenden Urtrieben werde, so hofft er, der ewige 
Eros, der Lebens- und Liebestrieb, der die Menschen innerlich aneinander
bindet, endgiiltig iiber jenen Todes- und Zerstorungstrieb die Herr
schaft gewinnen, der die Menschen in Feindseligkeit und Angrif£ gegen
einander treibt. 

Zur statistisehen Grnndlegang der sozialen Nearosenfrage. 
Es bleibt schlieBlich noch als Aufgabe und Ziel nachzuholen, was 

sonst am Beginn jeder solchen einschlagigen Betrachtung :liU stehen 
p£legt: die so74iale Bedeutung der Neurosen exakt auf der Grundlage 
zaklenmiifJiger Feststellungen zu fundieren. Mit bloBem eindrucksmaBigem 
Oberblicken ist ja ihr wirklicher Umfang und ihre soziale Bedeutsamkeit 
bum voU und richtig zu ermessen. Werden doch auf der einen Seite 
die leichteren Falle: bloBe neurotische Charaktereigenschaften u. dgl. 
nur :liU leicht iibersehen, da sie weder subjektiv als Leiden empfunden 
:liU werden, noch objektiv die sozialen Beziehungen und Leistungen zu 
beeintrii.chtigen brauchen, und werden doch umgekehrt auf der anderen 
Seite jene anderen Falle im Gemeinschaftsleben nur zu leicht iiber
schiLtzt,' die wie die renten- und sonstigen zweckneurotischen Formen 
durch iiberstarke Betonung ihrer Beschwerden und Ansprnche die Offent
lichkeit beschiLftigen und die Gemeinschaft materiell belasten. Vor solchen 
Fehleinschat:liungen - Unter- und Oberschatzungen der sozialen Wertig
keit der Neurosen - konnen dann nur jene wissenschaftlichen Hilfen 
schiitzen, vermittelst deren die soziale Medizin und soziale Pathologie 
die soziale Bedeutsamkeit der verschiedensten Erkrankungen nach
:liuweisen sucht: die Mittel der Statisti1c. Damit wird die Soziologie der 
Neurosen auf die Neurosenstatistik als Basis verwiesen, deren zahlen
maBige AufsteUungen von sich aus - eventuell im Zusammenhang mit 
anderweitig gewonnenen sozialneurologischen Einsichten - die richtige 
'Abschatzung des Antells der nervosen Storungen am sozialen Leben wie 
an sozial bedeutsamen Erscheinungen iiberhaupt ermoglichen. Was hier
bei in der Hauptsache in Betracht kommt, laBt sich unschwer aus der 
iiblichen medizinischen Statistik - So7iial- wie Krankheitsstatistik -
entnehmen.Festzustellen ist vcir' allem die Haufigkeit der Neurosen im 
allgemeinen, die Verbreitung bestimm~er neurotischer Spielarten wie 
Neurasthenie, Hysterie, Renten-, Zwangsneurosen usw. im besonderen, 
weiter ihre zahlenmaBige Vertretung unter den einzelnen Geschlechtern, 
deneinzelnen Alter-sstufen, ihr zahlenmaBiger Antell an bestimmten 
Bevolkerungskreisen, so7iialen Schichten, Gesellschaftsklassen, Berufen, 
Familienstanden und anderes Einschlagige mehr. 
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Auf der Suche nach solchen statistischen Unterlagen erwartet man 
nun ohne weiteres weitreichendes und eindeutiges Material in der wissen
schaftlichen Literatur aufzufinden gemaB der Sicherheit, mit der aller
warts allgemeine Anschauungen iiber die Verbreitung und Verteilung 
der Neurosen in den genannten Beziehungen vertreten werden, und 
gemaB der Eindringlichkeit, mit der allenthalben ihre soziale Bedeutung 
betont wird: Man denke etwa nur an gelegentliche AuBerungen von 
J!'reud, wonach die Gesellschaft durch die Neurosen in gleichem MaBe 
bedroht werde wie durch die Tuberkulose. Was man findet, wirkt nun 
einigermaBen iiberraschend. 

Zunachst findet man, daB die Statistik vorzugsweise mit Nerven
krankheiten als Einheit operiert und damit von vornherein sich und 
anderen jede Moglichkeiten nimmt, Zahlen speziell fiir das Sondergebiet 
der Neurosen zu gewinnen. Sodann trifft man aber auch da, wo gemaB 
ihrer verschiedenen sozialen Bedeutung zwischen Nervenkrankheiten im 
allgemeinen und den Neurosen im besonderen unterschieden wird, kaum 
viel mehr als einige wenige fiir umfassendes Grundsatzliches kaum beson
ders verwertbare Einzelhinweise. So bringt beispielsweise die amtliche 
Darstellung des Gesundheitswesens des preuBischen Staates fiir das 
Jahr 1930 1 in der Hauptsache nur folgende Feststellungen: "Wie im 
Vorjahr hat auch 1930 die weitere Verschlechterung der allgemeinen 
Wirtschaftslage zu einer erheblichen Steigerung der Neurasthenie, schwerer 
Neurosen und hysterischer Reaktionsformen gefiihrt. Unterstiitzend 
wirkten dabei auch iibermaBiger Alkohol- und TabakgenuB, sowie nach 
Ansicht des Kreisarztes in Iserlohn auch friihzeitiger Geschlechtsverkehr 
mit. Eine weitere Begleiterscheinung der groBen Notlage des Volkes 
ist die zunehmende Rentensucht und in ihrem Gefolge die Renten
neurose. Lediglich im Regierungsbezirk Sigmaringen spielen nervose 
Erkrankungen praktisch keine Rolle." - Erganzen<;l heiBt es hierzu noch 
an anderer Stelle des gleichen Berichts. "Eine allgemeine Zunahme 
der Nervositat zum Teil infolge der wirtschaftlichen Not melden 15 Regie
rungsbezirke; eine teilweise, namlich in zwei Kreisen, der Bezirk Stettin. 
Haufig festgestellt wurden nervose Erscheinungen fiir den Bezirk Miinster 
und Kassel; im Bezirk Potsdam ist die Nervositat eine seltene Erschei
nung. Die Zunahme der Selbstmorde ist wohl auch als Zunahme der 
Nervositat zu bewerten 2. In PreuBen starben durch Selbstmord 1930 
9810 Personen, gleich 2,48 auf 10000 Lebende, 19299374 gleich 2,39 auf 
10 000 Lebende." 

1 Bearbeitet in der Abteilung fiir Volksgesundheit des Ministeriums fiir Volks
wohlfahrt. Veriiff. Med.verw. 1932, H.3. 

a Eine Feststellung, die im Rahmen von Darlegungen, welche, wie die unseren, 
sich um eine enge Fassung der Neurose un~ ihre klare Abgrenzung von Psycho
pll.thie auf der einen Seite, natiirlichen Situations- und Milieureaktionen auf der 
anderen bemiihen, nicht ohne weiteres hingeru:>mmen werden kaun. 
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Aber auch in der spezialwissenschaftlichen Literatur zeigt sich hin
sichtlich der statistischen Unterlagen em-e seltsame Genugsamkeit. So 
bieten beispielsweise alle drei Auflagen der "Sozialen Pathologie" von 
Grotjahn, der als Sozialhygieniker weder die grundsatzliche Wichtigkeit 
~er Neurosen ffir das soziale Leben noch die Notwendigkeit der stati
stischen Unterbauung dieser Einsicht verkennt, auBer .ein paar wenig 
belangreichen Angaben aus einer Leipziger Krankenkassenstatistik kein 
weiteres einschlagiges Material. Auch die groBen Handbucher allgemeiner 
Art, von denen am ehesten die notigen Unterlagen zu erhoffen sind: 
sowohl das Handbuch der Neurologie von Lewanilowsky, wie selbst das 
Handbuch der sozialen Pathologie von Gottstein, SchlofJmann und Teleky 
gehen hier zahlenmaBig nicht wesentlich dariiber hinaus. Ja selbst ein 
sozialpathologisch so spezialisiertes Werk wie das von Mosse und Tugend
reich uber "Krankheiten und soziale Lage" fiihrt nicht weiter. Mag 
man dort auch. den Kolschschen Darlegungen uber den EinfluB von 
Arbeit und Beruf auf Krankheit und Sterblichkeit die statistische Fest
stellung von Petren entnehmen, daB unter seinen 285 behandelten Neur
asthenikern aus del'll Jahre 1895 von den Geschlechtern die Manner 
starker als die Frauen (etwa 13 gegen 6 %) vertreten waren, und daB 
von den verschiedenen Standen bei Mannern die unteren nur wenig starker 
als die mittleren und hoheren (etwa 15 :13 %), bei den Frauen dagegen 
die unteren mehr als doppelt so stark (14: 6%) beteiligt waren, oder 
mag man aus ihnen die statistischen Angaben des Sanatoriums Beelitz 
erfahren, daB die dort behandelten Neurastheniker im Jahre 1897 urn 
18%, 1903/1904 dagegen 40% zugenommen haben, so bedeutet das 
gewiB noch nichts Ausreichendes gegenuber den zahllosen Fragestel
lungen, die an eine Sozialstatistik der Neurosen zu richten sind. Nimmt 
man dann auch noch solche Zahlen uber die Haufigkeit der Neurosen 
hinzu, wie sie etwa Reich 1 aus Fragebogen, die verschiedenen Gruppen 
von Besuchern sexuologischer Vortrage vorgelegt wurden, errechnet hat, 
Berechnungen, die man in ahnlicher Art auch sonst da und dort dar
geboten bekommt: danach liegen die neurotischen Erkrankungszahlen 
im allgemeinen nicht unter 50 % und steigen bei den Frauen sogar bis 
90%, so wird man damit im Grunde statistisch auch nicht genugend 
sicher gefiihrt. Denn daB die Teilnehmer an solchen Vortragen und 
nun gar jene, die geneigt sind, 1\llerpersonlichstes auf neurologischen 
und sexual-neurologischen Fragebogen zu beantworten, nicht einfach 
hinsichtlich der nervosen BeschaffeTIheit als Reprasentanten der Durch
schnittsbevolkerung dienen konnim, bedarf wohl keiner besonderen Be
grundung. Zum Beweis der Fragwiirdigkeit braucht man diesen Zahlen 
nur die Berechnungen von Cramer 2 entgegenhalten, wonach nach seinen 
nervenarztlichen Erfahrungen an Studenten nur 30-40 Nervose, nach 

1 In der frillier genannten . Arbeit. 
2 Cramer: Dtsch. Vjschr. off. Gesdh.pll. 41. 
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denen in der Nervenpoliklinik sogar nur 21 Nervose auf 1000 Menschen 
kommen. 

Im iibrigen laBt nicht nur die allgemein medizinische und neuro
logische, sondern auch die rein sozialwissenschaftliche Forschung mit 
entsprechendem Zahlenmaterial im Stich. Nach AuBerung von Frau 
S. Wronsky, der Leiterin des fiir diese Art von soziologischen Fragen 
so reichhaltigen und aufschluBreichen Archivs fiir Wohlfahrtspflege "gibt 
es eine sozialstatistische Grundlage fiir die Soziologie der Neurosen 
bisher noch nicht, da dieses Gebiet erst neuerdings erschlossen wird". 
Einen gewissen Ansatz zu systematischer statistischer Bearbeitung neuro
tischer FaIle unter sozialen Gesichtspunkten darf man vielleicht in dem 
unlangst von Reiner 1 unternommenen Versuch sehen, speziell den Zu
sammenhang des gegenwartigen Wirtschaftsdrucks - des okonomischen 
N otslands - mit neurotischen sowie sonstigen abwegigen geistig-seelischen 
Zustanden zahlenmaBig festzulegen. Die eben beklagte Diirftigkeit son
stiger statistischer Unterlagen fiir die sozialneurotischen Erscheinungen 
mag eine kur:z;e Wiedergabe der Ergebnisse rechtfertigen, wenn auch 
schon die Begremtheit des Materials: lediglich "Befiirsorgte" der Zen
trale fUr private Fiirsorge in Berlin, keine weitergehenden Verallgemeine
rungen und sonstigen Riickschliisse gestattet. Die Falle selbst sind -
typisch soziologisch - als "Notneurosen" im Sinne Kronfelds diagnostisch 
gekellll74eichnet, wobei im ein:z;elnen noch N otneurosen im weiteren Sinne 
(d. h. Abnormisierungen teils in Form von projizierten Symptomen, 
teils in Form abnormer Verstarkungen besondersartiger Charakter
ziige bei entsprechender individueller Disposition) getrennt wurden von 
den Notneurosen in engerem Sinne, d. h. solchen ohne besondere per
sonllche Disposition, wie sie von Kronfeld (s. oben S.53) mit ihrer 
mannlichen und weiblichen Reaktionsspielform charakterisiert wurden. 

Auf 187 registrierte FaIle fielen: 

a) Der Diagno8e nach: 
I. Notneurosen im "weiteren" Sinne . 

II. Notneurosen im "engeren" Sinne: 
a.) 1. "Weibliche" a.bnorme Reaktionsformen 

2. "Mannliche" abnorme Reaktionsformen 
b) Dem klinischen Bilde nach: 

1. Rea.ktive Depressionen. . . . 
2. Reizbar-explosive BiIder . . . 
3. Hysterische Formen . . . . . 
4. Haltlos asoziale Entgleisungen . 
5. KrimineIIe mit Ansatzen zum Hochstaplertum . 
6. MiBtrauische und Querulierende . . . . . . . 
7. Affektive Abstumpfung und VerOdung ..... 

35 

24 
29 

38 
28 
11 
8 
9 
5 

1 Reiner: Bericht iiber die bisherigen Ergebnisse der Gemeinschaftsa.rbeit 
zwischen Psychotherapeuten und Sozialfiirsorgern. Demnachst in Z. WohIfahrts
pfl. 1933. 
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b) Der sozialen Klasse nach: 
Proletarier (ungelernte, Gelegenheitsarbeiter u. dgl.) 
Industriearbeiter (hochqualifizierte, gelernte Arbeiter) 
Mittelstand (Kleinbiirger u. dgl.) ........ . 
Biirgerstand (von Haus aus gehobeneren Schichten entstammend) 

c) Dem Familienstand und der Altersstufe nach: 

Verheiratet 

Kinder Ledig 

keine 1 1-2 13 u. mehr 

1. Manner 
a) altere. 6 9 19 6 
b) jiingere. 2 7 15 3 

2. F:auen 

I 
a) a te,e. 12 22 25 11 
b) jiingere . 6 13 14 5 

26 51 73 25 

61 
37 
64 
25 

Insgesamt 

40 
27 

70 
38 
175 

(Die wenigen - 12 - trbrigbleibenden waren Jugendliche, die an
scheinend iiberhaupt weniger del' Zentrale fiir private Fiirsorge zu
gingen.) 

Alles in allem fehlen uus jedenfalls vorerst noch die notigen stati
stischen Unterlagen fiir Untersuchungen del' Neurosensoziologie. Wir 
konnen es uus daher hier auch ersparen noch nachzupriifen, ob salche 
Zahleniibersichten iiberhaupt nutzbringend fiir sozialpathologische 
Fragen im Neurosengebiet Verwendung finden konnen und ob nicht die 
bekannten Mangel, die del' Statistik im allgemeinen anhaften, und die 
diagnostischen Fehlurteile, denen VOl' allem die Neurosendiagnose bei 
groben Massenuntersuchungen ausgesetzt ist, nicht bessel' einen Verzicht 
auf alles grob ZahlenmaBige rechtfertigen. Vorlaufig ist jedenfalls die 
wissenschaftliche Sachlage die, daB das, was sonst in del' wissenschaft
lichen Forschung das erste, weil auBerlichste zu sein pflegt: die bloBen 
Zahlenaufstellungen zunachst eine erstrebenswerte Zukunftsaufgabe del' 
Neurosensoziologie bleiben; und daB ihr Gegenwartsziel vielmehr sein 
muB, den Verzicht auf quantitative Feststellungen mogIichst durch Ver
tiefung del' qualitativen Einzeluntersuchungen auszugleichen. 

IV. Zur Sozialtherapie der Neurosen. 
Eine soziologisch gerichtete Neurosenbetrachtung laBt selhstverstand

Iich die Neurosenbehandlung nicht unberiihrt; die Anerkennung del' 
sozialen Verflechtung neurotischer Storungen verlallgt auch deren Beriick
sichtigung hei den HeilmaBnahmen. Eine Art ,,8ozialer" Therapie wird 
nahegelegt, fiir die zunachst einmal dreierlei wesentlich erscheint: Sie 
hat sich speziell mit den Fallen zu befassell, die als Sozialneurosen sich 
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aus' den Besonderheiten der Gemeinschaft und ihrer sozialen Lebens
bedingungen ergeben; sie hat spe~ell. solche Behandhingsweisen beran
zuziehen, die in der Richtung einer sozialpsychischen EinfluBnahme 
liegen, und sie hat sich speziell solche therapeutische Ziele zu setzen, 
die auf soziale Forderung des Neurotikers, insbesondere also auf seine 
soziale Brauchbarmachung, seine Angleichung an die sozialen Aufgaben 
und Forderungen, seine Wiedereingliederung in den I!ozialen V olkskorper 
hinauslaufen. Dieser Sozialtherapie der Neurosen steht im iibrigen eine 
ahnlich geartete und gerichtete Sozialprophylaxe nahe, die mit psycho
und sonstigen hygienischen MaBnahmen die neurosebegiinstigenden 
sozialen Einfliisse abzudii.mmen, den neurotischen Tendenzen und Bereit
schaften vorzubeugen und die Neurose als kollektive und sQziale Storung 
vom gesamten Volkskorper fernzuhalten hat. Nun gilt im groBen gamen 
was gegeniiber den neurotisch Betroffenen angebracht ist, auch gegen
iiber den neurotisch Gefahrdeten und Disponierten, und so flieBen Sozial
therapie und Sozialprophylaxe der Neurosen von . weitergreifenden 
Gesichtspunkten betrachtet,mehr oder 'weniger zusammen, bzw. finden 
im Rahmen sozialer MaBnahmen ohne scharfe Trennung gemeinschaft
liche Verwendung. 

Die Angriffspunkte fiir Sozialtherapie und -prophlaxe sind von vorn
herein durch den Aufbau der sozialen Neurosen festgelegt. Die iiuf3eren 
Schadlichkeiten des Gemeinschaftslebens, . materielle wie ideelle geben 
auf der einen Seite, die inneren geistigen Fehlhaltungen und Fehleinstel
lungen, zumal die sozialpsycbischen geben auf der anderen die grund
legenden pathogenen Komponenten ab, an denen jedes sozialarztlich 
gerichtete Bemiihen einzusetzen hat. In beiden Bereichen kommt es 
darauf an, das neurotische .Gescheheij. durch Ausschaltung aller neuroti
sierenden und Aktivierung aller neurose:qemmenden Kriifte lahmzulegen 
und aufzuheben. 

Die rationale Umgestaltung der neurotisch wirksamen iiuf3eren sozi
alen Gebilde, der Gesellschafts- undWirlschaftsform, die Korrektur 
der neurotisch gefahrdenden sozialen Lebens", Milieu- und Situations
bedingungen drangt sich danach alsdas Nachstliegende auf; eine Auf
gabe, die freilich sehr bald und schnell iiber jeden nervenarztlichen und 
selbst sozialarztlichen .Wirkungsbereich hinausweist und in volkswirt
schaftliche und sozialpolitische Aufgabenkreise: Forderung nicht nur 
der wirtschaftlichen, sondern auch der geistigen und sittlichen Existenz
bedingungen der sozial bedriickten und bedrohten Volksschichten hin
iibergreift. DaB bier die Sozialpolitik gerade dem Nervenarzt grund
satzliche Angriffspunkte bietet und Reformforderungen nahelegt, zumal 
unter den sozialen Gegenwartsverhaltnissen mit ihren starken Umwal
zungen, kommt bezeichnend in dem Hinweise zum Ausdruck, mit dem 
W ronsky und Kronfeld ihre speziel; die sozialtherapeutischen Aufgaben 
nachdriicklich betonenden Betrachtungen ZUi' Sozialtherapie und Psycho-

Birnbaum, Soziologie der Neurosen. 6 
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therapie in del' Fiirsorge einleiten: "Die Wohlfahrtspflege ist in einer 
Wandlung begriffen. Diese Wandlung ist nur ein Teil del' gesellschaft
lichen Strukturwandlung del' Gegenwart. Organisations- und Finanz
fragen haben in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung del' Fiirsorge 
beherrscht. Es ist damit ein Apparat geschaffen worden, del' seine eigene 
Dynamik entwickelt hat, ohne dem Wesen des Menschen, zu dessen 
Dienst er gtlschaffen worden ist, angepaBt zu sein." An sich kann ja 
del' nervenarztliche Laienstandpunkt in Fragen del' Sozial- und Wirt
schaftsreform gegeniiber den verwickelten und ohne Sachkenntnis nicht 
voll iibersehbaren Zusammenhangen auf diesem Sondergebiet naturgema/3 
kaum interessieren, doch sind es nicht zum wenigsten gerade die nerv:en
arztlichen Erfahrungen, die im Sinne jenes.Zitates lehren, daB jede soziale 
Hilfsapparatur bei Neurotischen danebenal'beitet, wenn sie dem Urspl'llng 
seines Leidens wie seiner neuropsychischen Eigenart und sozialpsychischen 
Dynamik nicht geniigend Rechnung tragt. So ermoglichen denn auch 
erst die neurologischen Einblicke in das "\Vesen del' Sozialneurosen, 
insbesondere in ihren soziale Entstehungsbedingungen und Entwick
lungsweisen, ihre Fixierung und Ziichtung, die richtigen sozialen MaB
nahmen: insbesondere gesetzgeberische, verwaltungstechnische usw. 
Reformen im Umkreise del' Sozialversichel'llng zu treffen 1. 

Uberhaupt kann das arztliche Tun nicht streng an einer durch die 
sozialen Lebensbedingungen gesetzten Grenze haltmachen; es muB viel
mehr versuchen, allenthalben da im Sinne eines Ausgleichs zwischen 
sozialem Milieu und Personlichkeit einzugreifen, wo immer - in Haus
lichkeit und Offentlichkeit, in Ehe, Familie, Wirtschaft, Bel'llf usw. -
del' Boden fUr neurotisierende Spannungen und Konflikte geschaffen ist. 
Damit treten mit del' materiellen Seite des Gesellschaftslebens auch die 
von ihr ausgehenden psychischen Note und Schwierigkeiten in den 
Bereich del' arztlichen EinfluBsphare. Befriedigung dringendster Bediirf
nisse des materiellen wie des geistigen und sittlichen Lebens, Beseitigung 
sozial und seelisch bedriickender und bedrohender Gebundenheiten und 
Abhangigkeiten, Abschleifung konstanter affektiver Reiz- und Reibungs
flachen auf den verschiedensten Gebieten des Gemeinschaftslebens: dies 
und ahnliches sind die sozialtherapeutischen Richtungen, auf die Erfah
rung und Kritik im Sozialneurosenbereich den Nervenarzt verweisen, 
und denen er seinen arztlichen Aufgaben gemaB nachgehen kann, ohne 
durch Einseitigkeiten und Ubertreibungen bestimmter weltanschaulicher 
und politischer Einstellungen in bedenkliches Fahrwasser gezwungen zu 
werden. 

Speziell von seiten del' psychischen MiIieufaktoren drangen sich dar
iiber hinaus all jene sozialtherapeutischen und -prophylaktischen Erfor
dernisse auf, die del' Ausschaltung aller neurotisierenden Anre~e, Trieb-

1 Dazu vor aHem neuerdings v. Weizsiicker: Soziale Krankheit und soziale 
Gesundung. Berlin: Julius Springer 1931. 
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krafte und Tendenzen Un individuellen wie kollektiven Leben dienen. 
Hier gilt es VOl' allem innerhalb del' Allgemeinheit eine gewisse psychische 
Atmosphare mit neurosenziichtenden und fixierenden geistigen Einstel
lungen zu beseitigen. In diesem Sinne ist derarztliche Kampf auf
zunehmen gegen die verschiedensten sozialpsychischen MiBstande und 
Schadlichkeiten des heutigen Lebens: Unter sie fallen einmal die iiber
triebenen hypochondrischen und nosophilen Tendenzen, die Neigung 
zur Uberbewertung nervoser Beschwerden, die stete Einstellung auf 
personliche Sicherung, auf Erzielung materiellen, sozialen und selbst 
moralischen Gewinns durch Krankheitsverwertung, die Bereitschaft zur 
Ausniitzung aHer sozialen und Fiirsorgeeinrichtungen Un Dienste del' 
Krankheit und iiberhaupt die ganze parasitare und begehrliche Ein
steHung gegeniiber den sozialen Schutzgesetzgebungen. Dazu treten als 
weitere abhilfebediirftige MiBstande sozialpsychischen Charakters von 
sbiten del' weiteren U mwelt: das iibermaBige Mitleid del' Offentlichkeit 
mit dem Neurotiker und seinen oft darstellerisch produzierten und 
betonten KrankheitsauBerungen, das iibertriebene Entgegenkommen 
von Behorden und Wohlfahrtsstellen bei seinen unberechtigten An
spriichen und die ahnlich iibermaBige, wenn auch andel'S fundierte arzt
liclle Bereitschaft gegeniiber Behandlungs- und BegutachtungswUnschen 
und -forderungen. 

In mehr positivem Sinne ist sodann auf die Herausbildung aktiver 
seelischer Gegenkriifte in del' Richtung einer sozialgerechten psychischen 
Umstellung hinzuwirken. Dazu gehort zunachst die Forderung und 
Starkung del' vielgestaltigen sozialen und sozialethischen Gefiihle und 
Tendenzen: des Verpflichtungsgefiihls gegeniiber del' Gemeinscha,ft, des 
sozialen Gewissens und sozialen Pflichtgefiihls, abel' auch des Verpflich
tungsgefiihls gegeniiber dem Ich und seiner Gesundheit, des Gefiihls fiir 
Selbstverantwortung, des Gesundheitsgewissens und -willens. Daz;u gehort 
sodann die Hinleitung z;u erhohter Selbstbeherrs¢hung und Selbstiiber
windung, zu seelischer Abhartung gegeniiber korperlichen St6rungen und 
Beschwerden, zur Gewohnung an erhohte Anforderungen an sich selbst 
und den eigenen Korper. Dariiber hinaus gilt es ganz allgemein eine 
sozialpsychisch angepaBtere Personlichkeitsgestaltung herbei24ufiihren, die, 
Un Lebenskampf gefestigt, innere und auBere Konflikte auszugleichen 
und aufzuarbeiten versteht und so del' Neurose schon an del' Quelle 
das Wasser abgrabt. Die Einzelziele, die darunter fallen, sind leicht zu 
iibersehen: Hinfiihrung zu realitatsgerichteter Sachlichkeit und Niichtern
heit gegeniiber dem Leben und damit zur Angleichung an seine For
derungen und Begrenzungen; Erziehung zur Verzichtleistung auf unerfUlI
bare egoistische Geltungs- und Machtanspriiche zugunsten von be
schrankten, dem eigenen Konnen und den Tatsachen des Lebens angemes
senen Zielsetz;ungen; Herausbildung del' notigen seelischen Selbstkritik 
und Selbststeuerung zwecks Regulierung ausschweifender egoistischer 

6* 
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und emotiv-triebhafter Tende~en; Schaffung hoherer haltgebender und 
richtungweisender Lebensinhalte und -werte, die den Verzicht auf Schein
werte, Blendziele, Lebensliigen und Irrwege - auch der Ausweg in die 
Neurose fallt unter sie - ermoglichen und erleichtern. 

Alles in allem sieht sich so die Sozialtherapie der Neurosen vor einen 
Arbeitskreis gesteIlt, der sich zwischen den beiden Polen der Milieu
therapie (im unverbindlichen Sinne) und der Charakter- ("Erziehungs-") 
therapie bewegt. Die ao vorgezeichneten sozialtherapeutischen (wie 
iibrigens auch sozialprophylaktischen) Aufgaben gegeniiber den Sozial
neurosen erweisen sich nun aus naheliegenden Griinden am leichtesten 
durchfiihrbar und am ehesten erfolgversprechend bei Friiherfassung der 
nervosen Storungen und bei moglichst einfacher und durchsichtiger 
neurotischer Struktur und Aufbau. In diesem Sinne wird vor allem die 
kindliche Neurose und das neurotisch veranlagte Kind das erste und 
wichtigste Behandlungsobjekt sozialtherapeutischen Bemiihens. In der 
Kindheit schon eingeleitet und in spateren Lebensjahren weitergefiihrt, 
schafft so ein entsprechend sozial gerichtetes erzieherisches System die 
notigen lebensgeschichtlichen Voraussetzungen fiir eine von der Neurose 
befreite und neurosefreie geistige und soziale Entwicklung. 

Wie im einzelnen dabei vorzugehen ist, einerseits durch eine auijere 
soziale Umschaltung im Sinne des Milieuwechsels - das Elternhaus 
und seine personalen Trager sind ja nicht zum wenigsten fiir die kind
liche Neurose ausschlaggebend, das Kind nach Benjamin oft geradezu 
Bestandteil speziell des miitterlichen Neuroseaufbaues - und anderer
seits durch richtige Erziehung im Sinne der sozial orientierten iller
fiihrung von der kindlich-primitiven Haltung und Bindung zur reifen 
und selbstandigen Lebenseinstellung: das laBt sich aus Benjamins ein
dringlichen Erfahrungen iiber die Kinderneurosentherapie vorbildlich 
entnehmen. 

Sozialtherapie im engeren Sinne ist psychisch gerichtet und daher 
im wesentlichen an die herkommliche psychotherapeutische Methodik 
gebunden und in ihrem Rahmen durchzufiihren; dies um so mehr, als 
eigentlich aIle Psychotherapie sichsoziologischer Beziehungen - zwischen
menschlicher seelischer Verbindungen, EinfluBnahmen und Bindungen 
(illertragung) - als Agens bedient. Immerhin geniigen nur einzelne see
lische Behandlungsweisen dem Anspruch spezifischer sozialtherapeutischer 
psychischer Heilformen, indem sie speziell jene sozial bezogenen Voraus
setzungen der einleitend genanntEm Art erfiiIlen. 

Zu nennen ist hier zunachst als besonders sozialpsychisch gerichtet 
eine relativ Erimitive Behandlungsweise: die Arbeitstherapie. Mit ihrer 
Hinlenkung zur Gewohnung bzw. Wiedergewohnung an das soziale Wert
gebilde der Arbeit, die nicht nur soziale AuBerlichkeiten: geordneten 
Tageslauf und geregelte Zeiteinteilung sichert, sondern auch zu inner-
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licher :Befri.edigung und seeIischem Ausgleich &US dem BewnBtsein wert, 
schaHender Leistung und eigenen sozjalen Werles verhilft, ermoglicht 
sie vom EIementa.ren 'her dem Neurotiker die auBere und innere Ein
fiigung in das so~le Lebenund die ~le Wiederertiichtigung iiberhaupt. 
Spe~ell im Rahmen von Arbeitskeil8tiitten (Encke) erfahrt diese Be
handlungsform. wie gleich nooh· ~ zeigen, durch die Hilfskrafte des 
Gemeinschaftslebens ihre besondere FOrderung. 

Von den differe~rteren seeIischen Heilmethoden tritt die payclw
a,no:tytiscke trotz. gewisser so~lpsychischer Momente, die mit ihrer 
Grundauffassung vom Neurosenaufbau zusammenhitngen, durchaus. an ' 
Bedeutung 2iuriick. Immerhin sind ein2ielne ihrer therapeutischenBestand
teile: die Abre,aktion s~l verursachter Komplexe und Gefiihlseinstel
lungen, wieVerbitterung und Ressentiment, die Befreiung von ahnlich 
bedingten Verdrangungen u. dgI. gelegentlich in eine s02iial gerichtete 
'lherapie, so von EUasberg 1 in eine Psychotherapie der abhii.ngigen 
.Arbeit, eingebaut worden. Dagegen muB die InrUvidualpayclwlogie und 
die ihr nahestehende, aher doch dogma tisch freiere' Psyckagogik durch
aus aJs eine ausgelqlrochen -so2ii,alpsychisch gerichtete Hauptmethode 
in denVordergrund der .bier.in ~etra.cht ·kommenden seeIischen Heil
verfab.ren geriickt werden. Ihre Tendenz. den Kranken aus seiner bis
herigen neurotischen Umklammerung, seiner Fehleinstellung gegeniiper 
Leben und Gemeinschaft, sowie aus seiner falschen Lebenstaktik 2iu 
befreien und ibm durch Ermutigung zur Erarbeitung einer neuen, aus 
seiner auBeren und innerseelischen Lebenslage auf natiirliche Weise 
herauswachsenden Lebenstechnik ~ verhelfen: diese individual-psycho
logische b2iw. psychagogische Heiltendenz hat stets, gan2i gleich wie sie 
im Ein2ielfalle ausgestaltet werden mag, doch immer den gleichen so~
psychischen Kern: die Orientierung na.ch dem Gemeinschaftsleben, nach 
dem so~len AnschluB und den s~a.len Aufgaben und Idealen bin. 

Als spe2iifisch so~therapeutisch orientiert muB schlieBlich das speziell 
in letzter Zeit und gerade gegeniiber den So~lneurosen immer starker 
hervorgetretene Bestreben gekennzeichnet werden, die notigen Ein2iel
methoden gewissermaBen s02iiologisch ~ fundieren und einzubetten, 
indem man die Gemeinschaft selbst bewuBt und systematisch der so~l
therapeutischen Beeinflussung nut2ibar zu machen sucht. Auf dieser 
Basis hat zunii.chst v. WeiZ8&ker 2 in seiner Klinik eine Situations
tkera;pie der Rechts- und Rentenneurosen durchgefiihrt. Er baute bier 
ein Gemeinschaftsleben und eine .Arbeitsgemeinschaft auf, die die Kranken 
sowohl wie den .Ar2it auBerlich wie innerlich umschloB, nahm mit jedem 
Neurotiker innerhalb dieser Gemeinschaft weitgehende Fiihlung und 
suchte nun bei jedem einzelnen, gemaB seiner Eigenart variierend, aber 

1 Eliasberg: Das Milieu und die BOZia.le Therapie. Z. Neur. 13i'. 
2 v. Weizsticker: Soziale Krankheit usw. (s. S. 82). tJber Rechtsneurosen. 

Nervenarzt 2 und anderw3rts. 
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stets fiibrend, seine sozialtherapeutischen Zielsetzungen zu realisieren. 
Bald in beruhigendem, bald in aufklarendem, bald in ordnendem Sinne 
griff er in die innere und auBere Lebenssphare ein, in der der Patient 
seine Neurose gebildet hatte, und brachte je nachdem Familienkonflikte, 
Spannungen im Arbeits- und V orgesetztenverhaltnis, den Druck sozialer 
und politischer Situationen u. dgl. in geeigneter Form zur Losung . 

.AhnI.ich hat Unger 1, wenn auch von anderen arztlichen Gegeben
heiten ausgehend, eine Gemeinschaftstherapie in den Mittelpunkt seiner 
psy(}hisOhen Neurotikerbehandlung gestellt, wobei als Behandlungsobjekt 
vor allem wieder die neurotischen Sozialversicherten und als Behand.:. 
lungsort eine allgemeine Nervenheilstatte (Hohenpeillei:J.berg) dienten. 
Hier wurde insbesondere durch ein familiares Zusammenleben der Neuro
tiker mit Angestellten und Arzten, durch Schaffung einer Atmosphare 
des Gemeinschaftslebens iiberhaupt, weiter dann durch Heranziehung 
del,' Kranken selbst zu kleinen, sozialen Funktionen Und Aufgaben bei 
gleichzeitiger Anwendung jeweils geeigneter psychotherapeutischer Son
dermethoden die SoziaJtherapie im Anstaltsleben verwirklicht. Beide 
Autoren, v. Weizsacker wie auch Unger, konnten dabei Erfolge aufweisen, 
die die iiblichen psychotherapeutischen durchaus erreichen, wenn nicht 
iibertreffen. Sie konnten insbesondere das Verdienst fiir sich in Ansprnch 
nehmen (und auch zahlenmaBig belegen), daB sie mit dieser Situations
und Gemeinschaftstherapie nicht nur dem neurotischenPatienten schneller 
und zweckmaBiger geholfen, sondern-auch der Gemeinschaft und ihren 
finanziellen Aufgaben durch groBere Wirtschaftlichkeit ihrer Behandlung 
und nennenswerte Kosteneinsparung gedient haben. 

Ein weiterer Schritt in der Richtung auf eine Sozialtherapie der 
Neurosen brachte schlieBlich SozialfiirsDrge und seelische Heilbehandlung 
zur gemeinsamenBetreuung Hilfsbediirftiger im freien Gemeinschaftsleben 
in gegenseitiger Erganzung und Unterstiitzung zusammen. Dabei wurde 
vor allem auf den klaren und systematischen Ausbau einer "sozialen" 
Diagnose und Prognose (Wronsky) neben der rein arztlich-somatischen 
und -psychologischen hingearbeitet, mit dem Ziele, aus der Erkenntnis 
der Personlichkeit des Hilfsbediirftigen in allen ihren sozialen Beziehungen 
zur KIarung der Zusammenhange zwischen sozialen und seelischen Ge
schehen im Schicksal des Menschen innerhalb der Gesellschaft als der 
entscheidenden Grundlage fiir eine kooperative Sozialtherapie und 
Psychotherapie zu gelangen (Kronfeld). Der zunachst von Perger-Falk 
gemachte Versuch, eine dauerndeArbeitsverbindung zwischen medizini
scher KIinik, psychologischer Beratungs- und Behandlungsstelle und 
den Stellen der sozialen Fiirsorge in Berlin zu schaffen, fand seinen 
Ausbau in einer Arbeitsgemeinschaft sozial fiirsorgerisch und psycho
therapeutisch tatiger Personen, die ihre soziale und arztliche Hilfe 

1 Unger: Ein Versuch 80zialer klinischer Psychotherapie usw. (s. S. 38). 
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den Hilfesuchenden der' Zentrale fiir private Fiirsorge zur Verfiigung 
stellten 1. 

Uber die bisherigen Ergebnisse dieser Gemeinschaftsarbeit ist den 
Zusammenstellungen von Reiner 2 zu entnehmen, daB unter annahernd 
130 bearbeiteten Fallen bei 21 von einem Erfolg, bei 16 von einer (noch 
zweifelhaften) Besserung, bei 65 dagegen von fehlendem Erfolg zu
sprechen war. (Bei den restlichen 26 konnten iiberhaupt keine positiven 
Feststellungen getroffen werden.) Dabei bedeutete Erfolg und Besserung 
sowohl Herabminderung der wirtschaftlichen Not wie ihrer die korper
lichen und seelischen'Krafte sowie die Sozialitat bedrohenden physischen 
und psychischen Konsequenzen. Kronfeld hebt den Erfolg dieses Zu
sammenwirkens von sozialer und psychischer Therapie besonders fiir 
die FaIle hervor, wo die Fiirsorge nicht nur objektiv an der Anderung 
ihres sozialen Zustandes ihren Antell nimmt, sondern zugleich auch psycha
gogisch dem Hilfsbediirftigen den Mut zu einer neuen Existenz schafft. 
Es wird nun Aufgabe fortschreitender Kooperation von Sozialfiirsorge 
und Neurosentherapie sein, unter Vertiefung in die inneren Zusammen
hange zwischen Neurose und Gemeinschaftsleben, die hier eingeschlagenen 
Wege so zu sichern und zugleich zu verbreitern, daB den Neurosen, wenig
stens soweit sie als Sozialneurosen im Sozialleben wurzeln und die Volks
gemeinschaft durchsetzen, die Erkrankungs- und Entwicklungsbasis 
innerhalb der Sozietat entzogen und die Gesellschaft selbst mehr und 
mehr von diesen neurotischen Mitgliedern und Bestandtellen entlastet 
wird, die sie jetzt noch - nicht ohne ihr eignes Versagen - so erheb
lich belasten. Dabei dad freilich nicht aus dem Auge verloren werden, 
daB dieser wie jeder sozialen Therapie derNeurosen ihre Grenzen gesetzt 
sind: Sie sind mit der Biologie der Neurosen, der biologischen Eigenart 
der neurotischen Dispositionen und Storungen festgelegt. 

1 Praktisohes Vorgehen und theoretisohe Riohtlinien im einzelnen speziell bei 
Wron8ky und Kroofeld in. der obengenannten Sohrift; all/lerdem BOziale Einzel-
kasuistiken von Wron8ky: Dtsoh. Z. Wohlfahrtspfl. . 

2 Reiner: Berioht fiber die bisherigen Ergebnisse usw. a. a. O. 




