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an Portport, »„
:: :: gelefen merben mu§. :: ::

23 et>or mir uns über bie EDege unb §iele biefes Sucres näher oerbreiten, erfcheint

es uns angebracht, einige EPorte ooraus3ufchicfen:

EPer in biefen blättern nur Unterhaltung fucfjt, ber unterlaffe es möglichft, barin

nad? Schriftbeifpielen 31t ftöbern, bie ber eigenen ffanbfchrift ober ber feiner ^reunbe unb

Sefannten ähneln. Die Hoffnung, er fönne auf biefe bequeme EPeife oielleicht erfahren,

„mas an ihm fei“, mirb ficf? nicht erfüllen. Denn erftens uermag ber £aie nicht 3U be*

urteilen, ob unb inmiemeit Uhnlicfjfeit oorliegi, unb 3u?eitens finb bie ben Schriftproben bei*

gegebenen (Erflärungen in feinem ^alle erfdjöpfenb. Sie be3ief)en firfp lebiglich auf ben

<£harafter3ug, ber jemeils im nebenlaufenben Cejt behanbelt mirb. Das Such foll gelefen

unb nicht blofj burchblättert merben. EPer anbers oerfährt, fchabet fich unb 3ugleicf? ber

guten Sache, ber mir bienen, unb bie, fo hoffe« unb münfchen mir, bem eifrigen £efer

reichen (Seminn an praftifcher IHenfchenfenntnis bringen möge.

EPas hier bem £efer unter bem Titel „praftifche ETTenfchenfenntnis auf (Srunb ber

ffanbfchrift,, geboten mirb, ift nicht eine Sammlung uon Schriftproben mit (Erflärungen oon

„Reichen“, fonbern ein Perfuch 3U einem umfaffenben £ehrbu<h ber Schriftbeutungsfunbe.

Ein populär gefchriebenen EPerfen, bie ähnliches erftreben, ift fein ETTangel. EPenn auch bas

uorliegenbe Elnfprud) erhebt auf allgemeinoerftänbliche Darftellungsmeife unb beftimmt ift

für bie Sebürfniffe bes praftifdjen £ebens, fo mill bas Such hoch einiges mehr bebeuten: es

mill mit eingemur3elten 3rrtümern aufräumen; es mill 3ugleich aber über ben eigentlichen

(Segenftanb hi«ous EUenfchenfenntnis uermitteln. ETTenfchenfenntnis, gemonnen aus einer faft

breiffigjährigen Prajis unb aus ben (Erfahrungen eines £ebens, bas oornehmlich ber Seob*

achtung unb bem Stubium bes ETTenfchen, feinem Tun unb £affen, feinem £ieben unb

ffaffen gemibmet mar. Das Such marb nicht erbacht unb nicht ergrübelt; es bringt nicht

graue CEf^cortcn unb Probleme. (Es erftanb am golbenen Sorn bes £ebens. Elnb ber

es f<hrieb, lebt nicht auf ber engen 3nfel ber (Selehrtheit, fonbern auf bem meiten, reich*

beftanbenen ^elbe ber fchaffenben, merftätigen, praftifchen Elrbeit.

EDiffenf<h aftlich anfpruchsuollere £efer merben oielleicbt mancherlei aus3ufehen hoben.

3h«en fei bies gefagt: ETtit uoller Elbfichtlichfeit mürbe uon ber Elusbrucfsmeife, ber

Terminologie 3Ünftiger pfychologie abgefehen; benn fie, felbft noch in benKinberfchuhen ftecfenb,

hat bie Thorafterfenntnis, bie ff anbei unb EPanbel fo einbringlich forbem, bisher in feiner

EPeife geförbert. Elnb mer etma uermeint, eine „merbenbe EPiffenf<haft“, mie bie Schrift*

beutung es ift, folle nicht früher gelehrt merben, als bis fie „gemorben“, fei baran er*

inneri, baff es eine fertige EPiffenfchaft nicht gibt unb faum geben fann (bie ETTathematif

oielleicht ausgenommen). — EPir finb uns ber UnooIIftänbigfeit unb £ücfen mohl bemufjt.

EPo noch §meifel unb Unficherheit beftehen, finbet ber £efer oorforgliche ^rage3ei<hen an*

gebracht; mitunter felbft bort, mo mir perfönli<h uon ber Hichtigfeit bes Dargeftellten über*

5eugt fein burften.

Unfere £ehre hot ihre probe längft beftanben. EPenn fich ihr ou<h manche (Elemente

3ugemanbi hoben, bie ihr nicht gerabe 3ur §ierbe gereichen, fo gibt es bo<h meite Kreife

bes gef<h äftlichen unb gemerblichen £ebens, bie bie (Eharafterbeurteilung nach ber ffanbfchrift

nicht mehr entbehren möchten. (Eben für biefe Kreife ift bas Such gebacht. Darum auch

ift es in ihrer Sprache gefchrieben; unb barum auch mürbe fo manches barin berührt, mas
mit bem (ßrunbthema uur Iofe 3ufammenhängt, bas aber gleicfjmohl bem Iernenben £efer

recht millfommen fein mirb.
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€inldtung.

Pie (Srapfyologie tft eine fclbftperftänblicfye tPatjrljeit.

Carl bu prel.

ITTan fdjreibt, mie man muß, nid?t, mie ber £eßrer es mill. 3ßm oerbanfen mir nur bie

(grunbformen bes Klpßabets, bie formen ber oorgefcßriebenen Hormalbucfyftaben. Diefe

bilben fojufagen bas Knocfyengeriift ber ^anbfd^rift. Das aber, mas ber Scßrift ifyren Kusbrud!

rerleißt, ißr ein befonberes (Sepräge, ben „(Eßarafter" gibt, bas ift unfer Selbft, unfer (Eßarafter,

unfer (Temperament, furj: unfer gan3es tüefen ift es.

TDie es nicfyt 3mei oollfommen gleiche ütenfcßen gibt, fo aucfy nicfyt 3mei gleiche ffanbfdjriften.

„Klient, mas ber ütenfcf? tut, belieft er feine (Eigenheit auf.“ „IDenn 3mei bas felbe tun, ift es bocf?

nidjt bas felbe". ZTiemanb uermag 3mei Hantierungen gleicher 2lrt oollfommen gleicf? aus3ufüfyren.

2Ttid?t einmal bie einfachen Bucßftaben, fagen mir 3mei i in einem IDort, bie bodj faft 3U gleicher

geit entftanben, mit bem felben IHaterial, in ber felben Stimmung gefcßrieben finb, finb burdjaus

gleicfy. Dectungen gibt es nidjt. Selbft bie Sdjulfinber, bie faum angefangen, fcfyreiben 311

lernen, formen bie Sucßftaben nidji gleicfy. -hierfür ein flaffifcßer geuge. 3n feinem

bekannten TDerf „Über ben Umgang mit ITtenfdjen“ fagt Knigge:
„2llle Kinber, mit beren (E^ießung id? befcßäftigt gemefen bin, ßaben nacfy meiner ffanb

bas Schreiben gelernt; allein fomie fie nadj unb nad? alle ißre (Semütsarten entmidelten, brachte

jebes oon ifynen feine eigenen güge hinein. Seim erften Knblicf fdjienen fie alle einerlei panb
3U fcßreiben, mer aber genau acfytgab unb fie fannte, fanb in ber ütanier ber (Einen (Trägheit,

bei Knbern Kleinlicfjfeit ober Unbeftimmtßeit, ^lüdjtigfeit, ^eftigfeit, Derfdjrobenfjeit, ©rbnungs*

geift, ober irgenb eine anbere (Eigentümlicßfeit.“

Kucß 21 b 0 I f H en 3 e
r

Don bem ttocfj bie Hebe fein mirb, bemeift bie Hidjtigfeit

ber gleichen Beobachtung burdj Beifpiele. Soldje aus unferer geit folgen auf Seite 2, ^ig.

W ie ber 21ugenfd?ein leiert, ift es nidjt fdjmierig, bie uerfdjiebenen Zöglinge in ißrer H<3nb=

fcfyrift 3U unterfcfyeiben. Daß ber Schreiber ber Ießten beiben feilen (Knaben) fein ITtufter uon

(Öefcfyicflicbfeit ift, fielet jeber. Unb baß bie Scfyreiberin ber 9. unb to. geile (XTiäbdjen) relatir»

am „fdjönften" fdjreibt, fann nicfyt 3meifelf?aft fein. Klan beachte t>or allem, mie oerfcfyieben ftarf

bie Kinber auf bie Scfyreibfeber brüdten, mie ftarf einige unb mie 3art anbere fcfyrieben. —
TDofyl läßt fidj eine fdjledjte Hartbfcfyrift oerbeffern. (Es fragt fid? nur, bei meldjen Schülern

unb auf mie lange. VOer bie nötige IDillensfraft befißt, mer fidj immer mieber fagt, „idj mill gut

fcfyreiben", bem gelingt es oielleicfyt auf bie Dauer. Büdfälle fommen jebod? audj bei ißm oor,

nämlidj bann, menn er fidj einmal „gelten läßt“, menn es „nidjt barauf anfommt". Um*
gefe^rt oermag aucf? gelegentlich ein Sdjledjtfdjreiber, menn „es barauf anfommt“, fd?ön 3U

fdjreiben. Das fefjen mir 3. S. gut ausgeprägt bei gbf en, Seite 3, ^ig. 2 . Die erfte Probe

ift flüchtig unb ohne Hücfficbt auf bie ^orm gefdjrieben. Der 3meiten fielet man bie Sorgfalt unb

(Semiffenfyaftigfeit an. Die Schriftlage bemeift, mie fefyr fidj ber große Poet,, oerftellt“ l^at,

mäl^renb er biefe menigen geilen nieberfdjrieb.

ÜTan fann fid? eine beliebige Schrift nidjt oollftänbig „angemöl^nen". Die (Semofynfyeit

nennt ber ÜTenfdj 3mar feine Kmme, nadj Schiller. Dennodj bleibt es mafyr, baß man nur fold?e

(Semofjnljeiten annet^men fann, 3U benen man gemiffermaßen non oornfyerein oeranlagt ift.

Dem £ebrling eines Kontors 3. B. gefällt bie ffanbfdprift bes Sudjl^alters außerorbentlidp. Kus
biefem (Sefallen aber fpridjt fdjon eine gemiffe innere Dermanbtfdjaft. (Es mirb bem £el?rling

b e s a I b uielleidjt gelingen — bie nötige Übung norausgefeßt — im £aufe ber geit fo 3U

fangtntruii, 3J!raf$eitletmtni8. I
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(Einleitung. 3

fcfyreiben mie ber Buchhalter. UTeift aber ruirb mit ber (Enttuicflung ber perfönli<hfeit bie nach*

geahmte Schrift umgemobelt ober gan3 über Borb getnorfen. Derfaffer hat ^älle ber gebadeten

2Irt uielfach beobachtet. Hur in einem einigen ^alle blieb bie übernommene E?anbf<hrift bem
Dorbilbe recht ähnlich- Die Ulifchees ^ig. 3

,
Seite 4, oeranfchaulichen bas. Die erfte probe ift bie

fjanbfchrift einer jungen Dame, bie beim Schreiber ber 3U>eiten Stellung nahm. Die britte

3eigt, tuie ficf? bie Schrift ber Ungeteilten nach ber ihres (Ehefs gemöbelt hat.

fjier erflärt fidj aber bie Sachlage baburch, baß ber Schreiber ber 3u?eiten probe im £aufe

langer 3ah*e bie S<hreiberin ber erften geiftig fehr beeinflußt hatte. Uhnlich Iie^t es bei (Ehe*

paaren, bie gleich ober Dielmehr faft gleich fchreiben. Schriftähnlichfeiten fommen uielfach bei

Dater unb Sohn, mutter unb Cochter oor. ffier führt f<hon bie Dererbung non Charaftereigen-

fchaften, (Talenten uftu. 3ur Uhnli<hfeit ber E?anbf<hrift, unb bas bewußte Hachahmen fann

unbehinberter oor fi<h gehen. —
Daß auch bie Htobe (Einfluß auf bie (Seftaltung ber panbfchrift hat, ift befannt. EDer fennt

nicht bie große „englifche" Schrift unferer penfionsfräuleins? 3nbeffen ift auch fie unter ben

felben (Seficbtspunften 3U betrachten tuie bie „angetuöhnten" E?anbfchriften ber Lehrlinge,

Schreiber uftD. Ejat fi<h erft bie eigene 3nbiüibualität entroicfelt, ift man felbft „etwas geworben",

bann fdjreibt man feine eigene Schrift, bann f <h r e i b t man mieber fo, tuie man
muß.

Ejier mag ein fleines (Erlebnis Plaß finben, bas Derfaffer mit einem ber größten beutfdjen

Buchhänbler batte. Der Ejerr traf ihn bei einem feiner ITTitarbeiter, unb fo fam es 3ur Dor*

ftellung. „Sie finb alfo ber Banbf<hriftenfenner? — ©ffen geftanben, ich halte nicht Diel Don

3hrer Hunft. Sehen Sie, früher, als ich mich felbftänbig machte, fchrieb ich fo (es ruar feine Unter*

fchrift, charafterifieri burch Diel SchnörfelrDerf). Ejeute fchreibe ich gan3 einfach meinenHamen.
Die S<hnörfel, bie mir bamals gefallen, unb bie ich bei einem Befannten gefeljen hatte, habe ich

^ig. 2. &mei Proben oon 3 M ens ffanbfchrift.



4 (Einleitung.

mir längft abgemöljnt — unb id? bin bod? ber felbe ITtenfdj geblieben !" „tTtit Derlaub, ein befferes

Beifpiel für bie IDaljrfjeit ber Sdpriftbeutung gibt es Eaum! ^rüfyer tnaren Sie nichts

unb ruollten erft ettnas merben unb auf fid? aufmerffam machen (baljer bie Sdjnörfel). freute

ytsM 004^4^

y/y

cM.

finb Sie etwas, unb cor allem: Sie fyaben ficf? entmicfett, finb ein anberer JTCenfcf? als früher."

Darauf er nad? Eutern Überlegen: „(gut, gut, bas Ieucfjtet mir ein, Sie fyaben bod? wofjl recfyt."

3n einem ber folgenbenübfcfynitte wirb eingefyenb bargetan werben, inwieweit bietüillfür

(bewußte Hacfjafymung) unb bie Selbftbefyerrfdjung beim Schreiben bie 23eurteilungsmöglid?feit

einfdjränft



<gur CBefdncbte ber panbfcßriftenfunbe.

Die (Erfenntnis, jeber Ulenfch ha&e eine nur ißm geläufige panbfchrift, ift fcfyon alt.

Bereits im 3ahre 1<522 erfcf?ien gu (Eapri ein Buch oon <E a m i 1 1 o Balbo unter bem'

(Eitel: „(Eine Kbßanblung, toie man aus einer Schrift UPefen unb (Eigenfdjaften bes Schreibers

erfennt“. Sinb aud? feine Darlegungen für unfere gjeit nicht oon Bebeutung, fo muß man bocf>

barüber erftaunen, toie richtig Balbo 3U unterfcfyeiben oermochte 3 toifchen ben Schriften, bie

einer Deutung 3ugänglich, unb benen, bie es nicht finb. (Ein §eit* unb Berufsgenoffe Balbos,

ber Unatomieprofeffor Ul a r c u s Uurelius Seoerinus 3U Heapel, befaßte fich gleichfalls

mit Scfjrififunbe. Sein UPerf: „Der Prophet ober Kbßanblung über bas (Erraten ber (Eßaraftere

aus ber Schrift“ ift leiber nicht im Drucf erfdpienen, fonbern nur als Utanuffript befannt, ba

er ein ©pfer ber peft mürbe, bie im 3aßre l<556 Heapel toütete.

Ums 3ahr 1 2 9 2 trat ein Deutfcher, ber piftorifer 3- <£ h r * (Sroßmann, mit einem UPerfe

oor bie ©ffentlkhfeit, in meinem er oon feiner ^ähigfeit fpricf?t, ben Kritifer, piftorifer

unb Ulathematifer aus ber panbfdjrift 3U erfennen. Kud? allerlei förperlid?e (Eigenfeh aften

toie Statur, blonbes paar, blaue Kugen ufto. toollte er aus ben Sdjrift3Ügen erfennen. 3n*

toietoeit bas 3utraf, ent3 ieht fich freilich unferer Prüfung.

UPeit mehr 3n*ereffe beanfpruchen 2tuslaffungen henmrragenber (Seifter. So fchreibt

<S 0 e t h e in einem Briefe an £aoater 00m 3. Upril j,82o:

„Daß bie panbfd?rift bes Utenfchen Be3ug auf beffen Sinnestoeife unb (£parafter ha&e,

unb baß man toenigftens eineUßnung oon feiner 21rt, 3U fein unb 3U ßanbeln, empfinben fönne,

ift tooßl fein ^toeifel, fo toie man ja niept allein (Seftalt unb §üge, fonbern auch Ulienen, dort,

ja Betoegung bes Körpers als bebeutenb, mit ber gan3en 3n^iD^uaIdät als übereinftimmenb

anerfennen muß “

£ a o a t e r fdprieb an (S 0 e t ß e: „3e mehr ich bie oerfchiebenen Schriften, bie mir 3U

(Sefich t fommen, mit einanber oergleiche, befto mehr beftärft fich mir ber (Sebanfe, baß alle ebenfo

oiele Kusbrüde ober Kusflüffe bes (Eßarafters ber Schreiber genannt toerben fönnen. Denn
in bem Kugenblide, roo fie entftehen, finb fie Bepräfentanten ber (Sebanfen unb müffen baher

ben guftanb ber Seele beffen, ber fie bem Papier anoertraut, toiebergeben.“ Unb ferner in ben

„Phyfiognomifdjen Fragmenten“: „Seßt man es nicht als bie ßödjfte 23Paprfcpeinlicpfeit ooraus,

baß jeber UTenfdj feine eigene inbioibuelle unb unnachaßmbare, roenigftens feiten unb fdjtoer

gan3 nadjaßmbare panbfchrift ßabe? Unb biefe unleugbare JPerfdjiebenßeit follte feinen (Srunb

in ber toirflichen Derfdjiebenßeit ber menfdjlidjen (Eßaraftere ßaben? — Die Derfchiebem

beit ber Schrift eines unb bes felben HTenfchen ift fein Betoeis gegen bie Bebeutfamfeit ber

panbfehriften, fonbern oielmeßr ein flarer Betoeis bafür, benn eben aus biefer JPerfcßiebenßeit

erhellt, baß fich bie panbfchrift bes Utenfdjen nach feiner jebesmaligen £age unb (Semütsoerfaffung

richte.“

£eibni 3 fchrieb im 6 . Banbe feiner „Opera”: „Die Schrift brüdt faft ftets in einer

ober ber anberen UPeife unfere Hatur aus, oorausgefeßt, baß bie erftere nicht bas UPerf eines

Kalligraphen ift.“

DP i I ß e 1 m oon pumbolbt trieb felbft panbfeßriftenbeutung, toie aus ben UTemoiren

bes (Srafen porace oon 2Piel=<Eaftel, Seite 38, ßeroorgeßt. <Es pet§t bort: „Frl. o. Duras erhörte

ben IHarquis oon (Euftine gern, unb bie peirat beiber follte halb funbgegeben toerben.

(Eines Ulorgens toaren im Salon ber per3 ogin oon Duras außer bem fiep liebenben

nicht off^iellen Brautpaar ber (Sraf Bieutoerferfe, ber ^reiperr oon pumbolbt unb einige

pabitues antoefenb. Der Baron oon pumbolbt gab oor, ben (Eßarafter aus bem bloßen Plnblid

ber panbfchrift 3U erfennen, unb biefe Behauptung, beren Bicßtigfeit er burch 3 aplreiche proben

betoiefen batte, bilbete an biefem Utorgen ben (Segenftanb bes (Sefpräcßs. „£affen Sie feßen“

— fagte auf einmal Frau oon Duras, inbem fie einen Brief aus ißrem (Siirtel 30g — „taffen



§ur (gefehlte ber Efanbfchriftenfunbe.

Sie einmal fehen, Eferr non ffumbolbt, ob Sie uns aus ber Schrift, bie icfy 3^nßn überreiche, ben

(Eharafter bes Urhebers biefes Briefes befchreiben fönnen.“ Der Baron uon ^umbolbt fammelt

fid?, als großer beutfcher (gelehrter, ber er ift, betrachtet bie Schrift unb beginnt eine Differtation

über bie ^orm ber Budjftaben, ihre Phyfiognomie, ihre Hbfonb erlichfeiten; bann fängt er an
3U betueifen, baß ber Schreiber, uon bem fie herrühren, ein außergewöhnliches EDefen fei, mit

bbjarren Steigungen, einer forrumpierten, regellofen 3wagination, ohne EHoralität .... fur3

er 3eichnet ein abfdheuliches Bilb, iroß ber Hnftrengungen ber ^er3ogin uon Duras, ihn 3U unter*

brechen, benn ber alfo beurteilte Schreiber war niemanb anbers als ber ETTarquis uon (Euftine.

Die ffeirat ging in bie Brüche. (Euftine heiratete ^rl. u. (Eourtomer, bann würbe aus ihm jenes

EDefen ohne ausfprechbaren Hamen,, bas wir fennen. iferr u. ffumbolbt hatte fidj nicht ge*

irrt.“ — —
(Seorge Sanb hat ebenfalls ffanbfdjriftenbeutung getrieben. Sie entwarf (\ 87 \)

ein fur3es, jebod? fehr intereffantes (Eßarafterbilb uom Stbbe Htichon, bem Begrünber ber wiffen*

fchaftlichen( ?)ffanbfchriftenbeutung,unb fchrieb ihm gleid?3eitig
:
„3d? fann mich Öan3 irren, ich habe

fein Syftem, aber id? erhalte oiele Briefe; natürlich führt mich ber 3nftinft bes Beobachtens ba3u,

baß ich mtt eine 3öee uon ben perfonen nach i>em (Sanken ihrer £fanbfcf?rift ntache; ich behaupte

nicht, mich nie geirrt 3U haben, aber ich habe oft richtig geraten.“

Schließlich fei noch betont, baß in ben EDerfen uieler heroorragenber Schriftsteller Bemerfun*

gen uorfommen, aus benen heroorgeht, baß bie Derfaffer aus ber ffanbfchrift auf ben (Eharafter

3U fchließen pflegten ober hoch bie Ettöglichfeit anerfannten. So EDalter, Scott,
Disraeli Hat er, Stlejanber Dumas, (Emile §o!a, 21

1

p h 0 n f e

Daubet, Paul E? e y f e
,

^riebrich Spielhagen, Björn ft ferne
Björnfon, SHejanber Kicllanb unb uiele anbere.

Beweife für bie iXmtungsmöglichfeit berPanbfchnft.
(Erfennt man in Übereinftimmung mit biefen Rührern im Heiche bes (geiftes an, baß ber

(Eharafier eines IHenfchen in feiner ffanbfdjrift liege, fo ift bamit noch nicht bie 2Ttöglicf?feit einer

Deutung, einer (Erfennbarfeit ber ein3elnen (Eigenfehaften erwiefen. EDir benußen feit langem

ben SHagnetismus unb fennen bie (gefeße feiner Slnwenbung unb (E^eugung, unb bennoch hat

nod? niemanb reftlos 3U erflären oermocht, was Ufagnetismus ift. EHit ber Sdjriftbeuiungsfunft

liegt es inbeffen wefentlich anbers. Sehen wir uon folgen perfonen ab wie XV. uon Ejum*

bolbt unb uielen, uielen anbern weniger (großen, bie alle intuitiu, inftinftmäßig urteilen, wie

mandje beforgte tflutter, bie ben <Sefunbheits3uftanb ihrer abwefenben £ieblinge an beren Schrift

erfennt (ob fyet unb in manchen anbern fällen nicht ber perfönliche Kontaft wirffam

ift, wobei bas Schreibpapier bas Ittebium uon perfon 3U perfon bilbei, mag bahin*

geftellt bleiben. 3n unferer §jeit ber EHarcomübertragung, bes Babiums ufw. ift ber

(gebanfe naheliegenb genug), fehen wir uon ber beforgten XTCutter ab, fo bleibt bie

große §ahl berer, bie im prafiifdjen, gewerblichen £eben ftehen, uon benen unenblich

uiele bewußt barnach ftreben, aus einem Schriftftüd bas EDefen, bie ©rbnungsliebe, bie §uuer*

Iäffigfeit ufw. 3U erfennen. Dielen gelingt bies ohne große Schwierigfeit, inbem fie Dergleicße

anftellen mit Efanbfdjriften ihnen genau befannter Perfonen ober bie naheliegenben Schlüffe

3iehen, baß 3. B. ein orbnungsliebenber IHenfch auch orbentlidj fdjreiben müffe, baß ein ener*

gifcher EHann eine ftarfe, fefte, fidlere ffanb, ein felbftbewußt auftretenber feine fleine, frißelige

Sdjrift haben fönne ufw. Dergegenwärtigt man ficf? bies, fo muß man fidjer bahin gelangen,

an3uerfennen, baß hier ein unausgefeßtes Beobachten unb ©rbnen bes (Erfannten fdpließlich 3u

einem Syftem führen muß. 3n EDahrßeit hat bie ffanbfchriftenfunbe fo begonnen, wie wir

weiter unten fehen werben.



Setveife für bie Deutungsmöglidpfeit ber fpanbfdprift. 7

<gs gibt nocfp einen anbern Weg, bic Deutungsmöglidpfeit ber Sdpriföüge 3« ermeifen.

Dies ifi bie Ipypnotifcfpe Suggeftion. Unb biefer tDeg ift nüeberlpolt betreten morben. guerft

in ^ranfreicfp non brei bebeutenben K^ten. Später in Dänemarf auf bie^Deranlaffung

eines Sdpaufpielers, ber fidp für bas fpanbfdpriftenproblem intern

effierte. 33 eibe Derfudpe 3eitigten oerblüffenbe Hefultate. 21us

ben Derfudpen feien bie folgenben Ipier fur3 unebergegeben.

2lbbrud 2Tr. q. veranfdpaulidpt bie tägliche, unbeeinflußte

(Sebraudpsfdprift eines jungen bänifdpen Kaufmanns, ber als

tTtebium biente.

3bm mürbe 3unädpft fuggeriert, er fei ein Derfcfptuenber. ^ig. 4. ©riginalfdprift bes

Sofort rnirb feine Schrift meit, groß, oberflädplidp in ber 21rt, tvie ITCebiums.

eben ein Derfdptvenber fcfpreibt. ^ig. 5 .

„3 et)t finb Sie ein betrübter, alter tltann“, fommanbiert ber fpYPn °tifeur * toaren

oerbeiratet, aber Ipeute Ipaben' Sie 3*Ke <8atiin nerloren unb 3tvei Keine Kinberdpen. 21rmer

t/^/

alter tTtann ! tDodpenlang Ipaben Sie

an bem Ipoffnungslofen Kranfenbette

gefeffen unb 3^re (Saitin balpinfiedpen

gefelpen.“ (£r ift gefnidt unb ein*

gefallen mit einem gramvollen 21usbrud.

IDäbrenb er bie fEobesnacfpridpt an einen

^reunb fcfpreibt, fließen Uränen aufs

Papier, unb er fdplucfp3t laut.

Die Scfprift 2Tr. 6 ift bie eines

3ittemben (Sreifes, mit fdpiefen, abmärts

laufenben £inien. tDie tuirfpäter felpen

tuerben, finb bie finfenben geilen

cfparafteriftifdp für bie fuggerierte

Stimmung.

Dritte fpypnofe. „3ef3t finb Sie

Napoleon, ber mädptige ^elblperr unb

riidficfjtslofe fperrfcfper. Jlaufenbe unb aber üaufenbe Ipaben Sie olpne 3U 3uden in ben (Eob

gefanbt. 3 e t)t fämpfen 3^re ^Truppen mit ben Preußen. Sefpen Sie, tuie fie fämpfen, aber
— bie ^ran3ofen fließen, — Sie tuerben umringt! Scfpnell, fdpnell, eine Depefdpe ’an 3^ren

JTtarfcfjall, fpilfe!"

Das tTtebium Ipat fidp aufgeridptet unb bie Stellung eingenommen, in ber man fidp ttapoleon
getvöfpnlidp vorftellt. tltit Ipocfpmütiger ITCiene ftarrt es cor fidp Ipin, bann nimmt bas (Seficfpt'einen

angftuollen, gefpannten 21usbrud an unb fpaftig, mit großen, energifdpen 33udpftaben fcfpreibt es

fein Kommanbo — fran3Öfifdp. Darunter ein fräftiges, cfparafteriftifdpes „ttapoleon". ^ig. 7.

#9 - 5 .

3n ber ipypnofe:

2t Is Derfcfptvenber.
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Betoeife für bie Deutungsmöglichfeit ber ffanbfdjrift. 9

IDer erfennt Ijier nicht bie Kühnheit unb (Energie in ben großen, fräftigen §ügen ! VOet

mürbe biefer Schrift gegenüber je auf ben (Sebanfen fornmen, fie rühre oon einem angftlicfjen,

feigen ITIanne her? Die Unterfd?rift ift nicht allein feh* groß (felbftberoußt), fie ift aucf? unter*

ftricben unb 3eigt uns ben auf feinen Hamen ftobjen JTienfdjen. Selbftoerftänblich !ann bie

Schrift mit berjenigen Hapoleons eine genaue 2tf?nlid}feit nicht traben. Das DTebium oermag

immer nur fo roeit in ber Perfönlidjfeit eines anbern aufjugefyen, toie feine Dorfteilung oon biefer

Perfönlicfyfeit reicht. (Es fommt bei folgen (Experimenten nur barauf an, feft3uftellen, bajj bie

jebesntalige ffanbfcfjrift fidj mit bem fuggerierten (Efyarafier bedt. Das haben bie gefdjilberten

^ig. 8. ITTit ber linfen panb gefdjrieben.

(Erperimente 3ur (Senüge betuiefen. Sie finb gan3 befonbers bestuegen intereffant, roeil fie ben

EPeg anseigen, auf bem man 3U neuen Hefultaten gelangen fann.

3m 2tnfdjluß an biefe (Experimente fei nod? auf Derfud^e hingeroiefen,bieberbefannte(SeIehrte

o. Krafft*(£bing mit einem weiblichen ITTebium uorgenommen fyat. (Es lag ihm baran,

bie Perfönlidjfeit in bie Dergangenheit 3urüd3unerfe^en, tuie es übrigens mit bem erften Derfucf»

in ^Kopenhagen Fauch gefdjah- Krafft=(£bing beftätigte bemnadj fd?on Befanntes. Dennoch

ift feine Deröffentlicbung über feine (Experimente aufferorbentlid? intereffant.

2Iudj Stombrofo bat ähnliche (Experimente gemacht. 3n feigem fleinen IDerfe „panb*

buch ber (Srapbologie", bas im übrigen oon fefyr geringer Bebeutung ift, fagt er: „Bei ben ffypno*

tifierten habe idj unb Bicfyet (Paris) bie Beobachtung gemacht, baff mit bem IDedjfel ber perfönlich*

feit infolge ber Suggeftion fidj audj bie Sdjrift änbert, tDoburdj bie graphologifd?en Cbeorien

experimentell eine Beftätigung finben.“



10 Bemeife für bie Heutungsmöglidpfeit ber ipanbfdprift.

Wer ßeute rtodj ber 2lnfi'd?t ift, bie Sdjrtf^üge mürben non ber Formation ber fdpreibenben

ffanb mefentlicfp beeinflußt, bem müffen bie ßypnotifdpen Derfudpe 3U benfen geben. (Hin junger

ITTamt fdpreibt plößlidp als Derfdpmenber, bann als betrübter, alter IHann, bann als Hapoleon,

als Scfpulfnabe, (Se^ßals ufm.: alles mit ber felben fpanb, mit ben felben HTusfeln unb Herren!

3n IPaßrßeit ift längft ermiefen, baß bie fpanb nur bas 2X>erf3eug abgibt, bas burdp

ben ITiunb (gäßne, §unge) unb ^uß erfeßt tnerben fann. Hie Beifpiele ^ig. 9— 12 neu»

anfdpaulidpen bies.

• W~-f^ }kW- V-

KLvX>-^~*—

W-

)

kKKjX

^ig. 9. XTEunbfd? rift eines (Seläßmten.

Her Hbbrud Hr. 8 auf ber rorigen Seite 3eigt bie Sdprift eines jlHannes, ber infolge

redptsfeitiger £äßmung linfsßänbig fdpreiben lernte. £eiber tuar bie recfptsßänbige Sdprift nidpt

311 erhalten, fonft mürbe man alsbalb ernennen, baß biefe genau ber linfsßänbigen entfpricfpt.

3m Hbbrud Hr. 9 fielpt man bie ITCunbfdprift eines gelähmten ©ff^iers. Hie £äßmung
fpat bie Sdprift3Üge beeinflußt, mas aus ben edigen unb 3itterigen £inien ßernorgeßt. 3in übrigen

unterfdpeibet fie fidp in nichts uon einer fp a n b fdprift.

Klifdpee Hr. \o 3eigt bie Sdprift einer §ungenfünftlerin, bie mit ber §unge „arbeitete“,

ftidte, näßte, fdprieb ufm. Hucfp bie ITiunbfdprift läßt fidp uon einer fpanbfdprift nidpt

unterfdpeiben.



2Sctr>cife für bie Deutungsmöglidjfeit ber ffanbfcfyrift. 11

Die Schriftprobe 2Tfr. u rüf?rt non einem arm* unb beinlofen Hüffen her, ber fein

£?anbtnerfs3eug mit bem realen Hrmftumpf gegen bieXDange preßte. 3n biefer XPeife fdjrieb,

malte, fticfte er mit großer <8 e tr>an btfy eit.

Seine Sdjriftift nid?t nur außerorbentlicf? flott getrieben, fie enthält aud? feinerleipatljo*

logifdje (Eigentümlichleiten. natürlich nid?t. Denn er mar an Körper unb (Seift nolllommen

^ig. io. Scfjreibleiftung einer ^ungenfünftlerin.

gefunb. Der Hbbrud Hr. \ 2 ,
auf ber folgenben Seite, ueranfcfjaulicfyt eine feltene Sd?rift*

probe. Sie ftammt non einem armlos (Seborenen, ber fotooljl mit bem XTtunbe als aud?

mit bem linfen ^uße fdprieb. Die eine ift mit bem XHunbe, bie anbere mit bem' ^uße

niebergefd?rieben. XPie man fielet, ift eine toie bie anbere, nur 3 eigt bie ^ußfcfjrift (bie.

untere) tneniger (Semanbtljeit als bie IHunbfdjrift, tneil ber ^uß geringere Übung befaß.

Unf e r XD e f e n
,
unfere formt bie 23 u cf? ft a b e n.

Das IDerfjeug, beffen esfid? bebient, ift non untergeorbneter
Bebeutung. 23 u r muß es geübt, burdj Übung fd?reibfäl?ig ge*

macf?t fein.



12 23etr>eife für Me Deutungsmögltcfyfeit ber £?cmbfdjrift.

^ig. \2. ITTiinM uni) .^uftfcfyrift ber felben Perfon.



Beginn 5er )Vftemati(cI?en 5d?riftbeutungsfun5e.

(Ein Deutfdher mar es, 2t b o I f £) e n 3 e (geb. am 24. 3uni K.8^ in Dolfmarfen bei £eip3ig;

geft. ^883 in ZTeufdjönfelb), ber 3uerft burdj feine (Ehorafierbeurteilungen aus ber bfanbfdjrift

uon ficf? reben machte. (Er ueröffentltdjte in ber „Stetiger 3ftu ftrietd ßTt Teilung" um j(860

3aijlreidje Deutungen, bie megen ibjrer (Senauigfeit großes Huffehen erregten. 3n feinem

fjauptmerfe „Die (E^irogrammatomautie“ (£eip3ig (862) nerfud/t £)en3 e f
fein

Syftem 3U entmicfeln. £)en3 e /
ber Cfyeologie ftubiert hotte, mar eine ausgefprodjene Künftler*

natur. So ift benn auch fein H)erf nicht miffenfd^aftlidj, fonbern im (Srunbe nicfyi uiel mehr als

eine Sammlung uon Schriftproben, benen feine (Erflärungen beigefügt finb. (Es ift in einer

Sprache abgefafft, bie uns heutigen, nüchternen Derftanbesmenfd^en megen ihrer poetifchen

Färbung, ihrer oielfach gemagten Bilber unb fymbolifchen Be3ugnahme oft fonberbar anmutet.

Uber treffenb, aufferorbentlich treffenb finb biefe fur3en Deutungen, uerftänblich unb lehrreich

für ben, ber aus ber furiofen Sprache ben Kern heraus3ufchälen uerfteht. Zjen$e mar nicht ein

(Sefühlsbeuter, als meldjen fran3Öfifdhe Hutoren unb beren Hnfjang ihn h^uftellen beliebten.

Sein „Syftem“ beftanb in einer umfangreichen Sammlung uon ffanbfchriften, beren Urheber

ihm perfönlich genau befannt maren. 2£>ie er 3U XDerfe ging, barüber mollen mir ihn felbft

fprechen Iaffen: „Unumftöffliche Beläge“ — fo fagt er — „liefert bie (Erlernung, baff bie £)onb*

fchriften ben Begriffen, bie man uon (Eigenfdjaften ber Seele unb bes f) er3 cns hot, uollfommen

entfpredjen. (Einen Heutigen ftellen mir uns groff, feft, fed unb entfliehen uor, ben gaghaften

bagegen fleht unb fcfpmächüch. Diefer Begriff, ben mir ben (Eigenfeh aften unterlegen, muff fid?

audj au f bie ffanbfdjriften anmenben Iaffen; audj fie muff bei einem Heutigen groff unb fühn unb

bei einem ^urd^tfamen flein unb meidjlidj fein." Unb ferner: „Bei ber Sanftmut fönnen mir

uns nur eine Heine unb milbe, bagegen bei ber Derbheit nur eine groffe unb berbe ffanbfdjrift

benfen Der Stobje fann nur eine groffe unb fühne, ber Demütige nur eine Heine unb

3aghafie Sd^rift hoben. Der (Semütlidje fann nur eine fanfte, liegenbe, ber Bered^nenbe

nur eine fräftige unb ftehenbe ffanbfchrift befitjen. .... Stehenbe unb 3ufammenfriedjenbe

(enge) unb babei Hare Schrift ift ber (Typus bes (Seines.“

Diefe menigen aus hunberten herausgegriffenen Beifpiele hoben auch heute noch (Seltung.

U?as £)en3 e im befonberen über bie Schrift bes (Seligen fagt (unb über niele anbere (Eigen*

fdjaften) ift meit e^after, umfaffenber als bas, mas fpätere Uutoren, bie Unfprudj auf iffenfd? af
±-

Iichfeit erhoben, barüber 3U fagen mufften.

ffen3e hot nicht nur, mie ihm nachgefagt mirb, in gefugt geiftreid^er, fchmülftiger, blumiger

Spradje (er fpridjt 3. B. uon „fchma^bornigen", „ueildjenblauen", „fcljma^äugigen“ gügen,

non „Buchftaben mit Sporen“ unb „fanft mie bas junge (Sras" ufm.) feine Urteile abgegeben,

fonbern er gab fie, mo ausführliche Beurteilungen uerlangt mürben, auf einem gebrudten

Formular, bas auf 62 fragen Hipp unb Har mit 3a ober Hein, non ihm ftets

felbft gefdjrieben, antmortete. Beftimmter, eingehenber unb flarer fann man faum 3U

tDerfe gehen, freilich ein (Eljorafterbilb gab eine foldje ^ragebeantmortung nicht. — Bei

feinem bernorragenben (Sebächtnis für ^anbfdjriften unb ber genauen (Ehorafterfenntnis

beren Urheber mürbe es ihm nicht ferner, eine ihm bis bahin frembe Schrift 3U beurteilen,

meil er alsbalb eine Dermanbtfchaft 3U irgenb einer in feinem (Sebädjtnis ruhenben mahrnahm.
Denn: ähnliche £)anbfchriften, ähnliche (Ehoraftere. Sein „Syftem“, aus bem oben einige proben

gegeben mürben, machte es ihm möglich, feinere Derfchiebenheiten unb etmaige Hbmeichungen
uon feinen im (Sebim aufgefpeicherten „Hteffbilbem" richtig 3U beuten.

2llles in allem: f)en3e mar ber erfte groffe praftifer unb fein fyftem*
Iofer (Sefühlsbeurteiler. Seine Bebeutung mirb um fo mehr anerfannt merben,

je mehr man erfannt hoben mirb, baff bie uon ben ^ran3ofen übernommene geidjenbeuterei

in bie 3rre führt.



14 Beginn 5er fyftematifchen Schriftbeutungsfunbe.

Unb bamit fommen mir auf einen §eitgenoffen E) ert3es / auf ben bereits genannten

Kbbe 3 ean Hippolyte tTTicfyon, Sotjn eines (Sutsbefitjers im Departement (Lorreje

(^ranfreicfp); (geb. I809, geft. 1881 ).

3n HTichon erblichen feine Anhänger unb Bachfolger ben Begrünber ber miffenfc^aftlidjen

lern* unb lehrbaren ^anbfcf^riftenbeulung. Knfcheinenb mit Bedjt. Bad? ihm wohnt in einem

feulenförmigen, horöjontalen t*Strid} bie (Energie, in einem ffäfcfyen an einem Sdjlufföuge ober

t*Strich bie ^ätjigfeit, in einem oerfnoteten t*Strich bie ^artnädigteit, in einem bünnen, 3arten

t*Stri&i bie JDillensfd^mädpe, in einem hod? über bem t fdjtuebenben Strich (bei lateinifdjer Schrift)

bie f^errfdjfucfyt unb fo fort. Da§ ein fold^es „Syrern" ber Reichen leidet 3U erlernen unb leidet

3U lehren ift, leuchtet olpte weiteres ein. Bur ift weniger einleudjtenb, weshalb bies „wiffenfdjaft*

lid?" fein foll. £Das f?en3e auf bie gan3e Schrift be3og — einerlei, welcher Buchftabe ober welche

^ormenelemente in 5raSe tarnen

— bas 3erglieberte Hlidjon, unb

fo entftanb eine §eid?enbeuterei

ohnegleichen. Daneben profla*

mierte feine Schule geidjen als

neu unb bebeutfam, bie nichts am
beres finb als foldje(Erfcheinungen,

bie burd? fdjnelleres ober lang*

fameres Schreiben entftehen. £)ier*

für bie fehr anfchaulidjen Beifpiele

£ig. \ 3 , 14 u. 15 .

]
3n bem erften Kbbrud ift

nad? ITtidjon unb feinen Ba<h=

folgern bas 3 ein Reichen oon

Originalität, ebenfo ber i*punfi in^orm eines ^irfumflejes; ber „fäbelartige“ §ug am g bebeutet

Kampfluft, ©btuohl nun bie letjte Deutung für ben Schreiber ber IDörter ficherlid? 3utrifft unb

bie erfte r>ielleid?t auch, menigftens bis 3U einem getuiffen (Srabe, fo ift bennod? bie (Entftehung

ber „Reichen" auf nichts weiter als

auf oeränbertes Schreibtempo

3urücf3uführen. Das geht aus bem

jweiten Kbbrud l^ig. 14 )
beutlid?

heruor. Ejier erfennt man un3wei*

heutig an ber Derbinbung bes

3 mit bem p unb bes g mit

bem (8 bas erhöhte Schreib*

tempo. Der Urheber nahm fich nicht

Bur beswegen unterblieb ber „Säbelftrich" am g unb bas §ir*

JDedjfel bes Schreibtempos.

Äig. 15 .

ben U?e<hfel

Beifpiel einer Schriftänberung bur<h

bes Schreibtempos im felben Schriftftüd.

bie ITTühe, bie ^eber ab3ufehen.

fumfley als i*punft. Die 3weite Schriftprobe hätte alfo ben gjeichenbeuterrt weber bie Kampf*

luft noch bie Originalität bes Schreibers offenbart. <San3 ähnlich oerhält es fich mit ben beiben

IDörtern „nichts" (^ig. 15 ).

ijier fieht man, wie „Reichen" entftehen — unb wie leidet man fich täufchen fann, wenn man

fich au f biefes Syftem oerläfjt.

Die Schüler UUchons waren päpftlicher als ber Papft. ifatte jener fdjon Kopff<hütteIn

erregt burdj feine Definition oon (Senie unb (Talent (aus einer „harmonifchen" Schrift fpridjt nach

HTichon bas (Senie, aus einer „weniger harmonifchen" bas (Talent), fo blieb es biefen oorbehalten,

ihn nodj 3 U übertreffen in ber fogenannten „B e
f
u 1 1 a n t e n * CE h e 0 r i e". Bach ihr folgert

man aus einigen (Eigenfdjaften eine weitere wichtige, für bie ein fpe3ielles Reichen nicht

oorhanben ift. So 3. B. ergibt (Egoismus plus £üge unb tDillensfchwächc Diebsfinn. Unnötig
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3U fagen, baß man egotftifcf?, ©erlogen unb millensf<hma<h fein fann, ohne ein Dieb 3U merben, benn

bas hängt bod? f<hließli<h t>on äußeren Umftänben ab. Der Satte fyat feinen Unlaß 3©m Stellen.

mit einem Deutfcfjen, bem befannten Phyfiologen Prof. XV. preyer beginnt bie

tuiff enfcf?aftlicf?e Schriftbeutungsfunbe. XVohl ftanb preyer, als er fein XVerf „§>ur pfycho*

logie bes Schreibens“ ©erfaßte, nodj ftarf im Banne ber ^eidjenbeuterei. Doch ift baneben

bie neue Bidjtung bereits erfennbar, für bie mir fdjon einige 3a^re früher eingetreten roaren,

nämlich für bie Vereinfachung unb §urücfführung ber fogenannten Reichen auf nur tuenige

<Srunbprin3ipien.

3m (Seifte preyers, ihn aber übertreffenb, arbeiten einige Deutfdje an ber meiteren

^unbamentierung ber miffenfdjaftlichen Schriftbeutungsfunbe unb 3r©ar mit unleugbarem

(Erfolge. Die Befultate fönnen ben £aien, für meldjen biefesBuch beftimmt ift, nicht intereffieren,

unb für ihn finb bie Arbeiten nicht unternommen. Überbies: (Erocfene (Selefyrfamfeit gleicht bem

Samen ohne Keimfraft. (Ein toiffenf cf? aftlich tief grabenber Cfyeoretifer ift in ber prajis meift

untauglich- XVie fagte hoch einft ein praftifcher Ur3t, ber ein mirflidjer peilfünftler mar?

„Profeffor 3t ift 3mar eine meltbefannte £euchte ber mebi3inif<hen XViffenfchaft — aber icf?

mürbe ihm feine Kaße 3ur peilung an©ertrauen.“

(Einerlei jeboef? - freute hüben Deutfche bie Rührung auf bem (Sebiete bes gefamten Schrift*

mefens, bie praftifer mie bie (Eheoretifer. Das fann nicht beftritten merben. —
Die hiftorif<he (Serechtigfeit gebietet es, an biefer Stelle auch berer 3U gebenfen, bie in

Deutfchlanb für bie (Einführung unb Verbreitung ber panbfdjriftenbeutungsfunbe bas meifte

beigetragen haben. Denn nur baburch erft ift eine XVeiterentmicflung möglich gemorben. 3n
^ranfreid? unb in allen anbern Kulturlänbern fteht man I^eute noch auf bem Stanbpunft ber

§ei<henbeuterei, ben bei uns nur bie noch ©ertreten, benen es lebiglich um bie gef<häftlicf?e Seite

ber Uusübung 3U tun ift ober ©ielleicht nur um einen intereffanten §>eit©ertreib in müßigen

Stunben. (Sebenfen mir alfo berer, bie bie neue £ehre 3U uns brachten unb baburch bie Anregung

3U emftem 5°rf<hcn gegeben haben. Prof, preyer märe mahrfcheinlich nie ba3u gelangt,

fich für bie panbf<hrift 3U intereffieren, menn nicht ber Verfaffer biefes ihm bie möglichfeit ber

(Eharafterbeutung aus ben Schrift3Ügen praftifch bemiefen hätte. Unb ob auch anbere, bie heute

fich ber Scfjriftforfchung in ernfterXVeife hwgeben, fich biefer XTTaterie gemibmet hätten ohne bie

Unregungen ber erften „Pioniere“, ift bo<h fehr fraglich- (Sebenfen mir alfo in erfter £inie

Dr. (Eugen Schmieblanbs unb feines Verlegers 3 « f?* 5 <h 0 r e r
,
in beffen ^amilienblatt

bie erften Urbeiten aus ber ^eber Schmieblanbs in Deutfchlanb erf<hienen (Unfang ber

adliger 3ahrc )* Diefe intereffanten Urbeiten erregten bie Uufmerffamfeit ber (Sebilbeten

in h°f?em (Srabe. Schmieblanb, heute pofrat in XVten, manbte fidj halb anbern Stubien

3U unb überließ es bem Verfaffer, in „Sdjorers ^amilienblatt“ meiter 3U mirfen, nachbem er

noch ein fehr beachtensmertes XVerfdjen über bie (Sefdjichte, Theorie unb Begrünbung ber

ffanbfchriftenbeutung hetausgegeben ha^e *

Um bie felbe geit trat B e 1 1 e 5 mit einer Urtifelferie in „Über £anb unb Hleer“ heruor,

bie in fnappfter ^orm unb geiftreidjfter XVeife bie Schriftenbeutung behanbelte. Von ihm geht

bie Unregung 3m Begrünbung einer neuen (Efjeorie aus, bie er in einem Briefe ©om 3 t. mai

188 $ bem Verfaffer biefes befannt gab. „So märe i<h“, fdjreibt er bort, „menn idj überhaupt

§eit unb muße hätte, bie Schriftbeutung ernftlich 3U betreiben, für mich geneigt, ©on ben

empirifch gefunbenen Reichen mehr ab3ufehen unb auf rein theoretifdjer Bafis bie (Eigenfdjaften

ber Schrift a priori aus ben uns aus Hatur unb Kunft befannten fymbolifdjen Bebeutungen

ber ©erfchiebenen £inien 3U beftimmen Uuf biefem XVege ließe fi<h eine gemiffermaßen

mathematifch, b. h- analytifdpgeometrifche Cheorie ber panbf<hriftenbeutung geben.“ Ver*

faffer ift biefen Unregungen gefolgt unb hat fid? bemüht, ein neues Syftem bama<h aus3ubauen.

(Er mirb hiermit 3um erftenmal ber ©ffentlichfeit übergeben, nachbem es lange 3a^rc h^äurch

feine Probe beftanben bat.



(Breiten ber X)eutungsfähigfeit.

Hidjt jebe beliebige Schrift eignet ficf? 3ur Beurteilung. Die rein falligraphifche 3 . 23. fann

nicht bie 3nbiuibualität ihres (S^eugers tragen. IDohl fdjreiben felbft 3 tuei Kalligraphen nid?!

oollfommen gleich; ftets tuerben ficf? Heine Unterfdjiebe in ber fföhe, Kusbehnung, Stärfe uftu.

vy

finben. 2Iber fold?’ geringe Differen3en oerraten hoch nur toenig 00m IDefen ber Schreiber,

jelbft tuenn bie probufte fo Derfdjieben finb n>ie bie üorfteljenben beiben proben falligraphifd?er

Schrift ($ig. \6 u. \ 7 ).
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©bgleicf? bie erfte eine Beamtem, bie 3u>eite eine faufmännifcfye Schrift barftellt, fo folgt

baraus noch nicfjt, bafj bie beiben Schreibet jenen berufen angeboren. (Hs mirb lebiglicfy oon ifyrem

EDillen unb bem (Srabe ifyrer Übung abfyängen, ba§ ber Kaufmann bie Beamtem, ber Beamte

bie faufmänrtifcfye Scfjrift prob5uiert.

^ig. 18 . Start ftilifierte Schrift.

Per JDille alfo, etmas 3eicfynerifcfy fyeruo^ubringen, beftimmter gejagt: bie VO i 1

1

f ü r
,

beliebige formen 3U geftalten, ift bas HToment, bas bie Peutungsmöglicfjfeit befdjränft unb felbft

gan3 unmöglich macht. 21ber fcfyon bie Kufmerffamfeit auf bas formen ber Budjftaben beim

^ig. 19. Stilifierte Scfjrift eines b^arren ejtraoaganten (Hfyarafters.

Schreiben gibt ber £?anbfcfyrift ein anberes (Sepräge. JX>enn mir beffer, „fcfyöner" als gemöfptlidj

fcfjreiben mollen, fo oerfallen mir mefjr ober meniger bemujjt auf bie Scfjulformen. Pie Schrift mirb

meift ein menigfteiler; bie Prucfbetätigung ftärfer; bie ei^elnen Bucfyftaben merben mefyr getrennt

Sangcnbrud), 'Uienf^enfcnntni«. 2
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oon einanber gefdjrieben; fonft gemohnte Schleifen unb Schnörfel oerfchmirtben mehr ober meniger.

Kur3: bie gan3e Schrift erhält mehr bas (Sepräge ber Sdjulfcfyrift ober auch besjenigen Srf?rift=

<harafters, ben mir uns oorgenommen haben 3U fdjreiben. Das fann 3. B. bie Probe ^ig . 18 fein,

fofem unfere Sdjreibgemanbtheit unb Selbftbefyerrfdjung ausreicht. Htöglich, baß ber Urheber

biefer panbfchrift in mittelalterlichen Schriften Befcfjeib meiß (mit benen fie in gemiffem (Srabe

2tfptlicfyfeit hat). Sicher ift bas nicht. Ulan fann alfo nichts aus ifyr folgern, mas mit bem (Hharafter

unb IDefen bes Schreibers 3U tun hätte. Hur bie Zartheit bes brudftellenlofen ^eber3uges

fönnte für eine Beurteilung oermertet merben unb einige §üge, bie bem (Sefchmad bes Urhebers

fein gutes Zeugnis ausftellen. Das eine allerbings ift flar: er hat auffallen mollen, unb fchreibt

er gemöhnlidj fo, bann ift es ein ge3ierter unb gefdjraubter Htenfch. 3n weit ^ö£^crem (Srabe

gilt bies oon ber Probe $ig. 19 auf Seite 17.

Das ift nicht etma eine arabifdje ober perfifd^e panbfchrift, fonbem eine beutfdje! Ulan

fann fie fogar lefen. ijiet hat man es jebenfalls mit einem ffyfterifer 3U tun, ber um jeben Preis

auffallen, gefeßen, bemunbert merben mill. (Hin normales fjirn fann unmöglich fo fchreiben.

Das folgenbe Beifpiel ^ig. 20 erinnert einigermaßen an bie griechifchen (Hypen; befonbers

auffällig finb bie meit getrennt ftehenben Buchftaben.

ffieraus fprid^t ber ge3ierte Ulenfd?, ber IDürbe erftrebt, bie ihm innerlich burdjaus fehlt.

2%>ie gan3 anbers als biefe gefudjten, furiofen unb gefchmacflofen Schriften ftellen fid? bie

ftilifierten Schriften oon äftb^etifd? empfinbenben UTenfchen bar! (Hs fei hier oermiefen auf bie

probe oon UTelcfjior £ e dj t e rs f?anb, bem befannten CTlaler, ber bie (Slasmalerei 3U neuem

£eben ermecfte (^ig. 21). Seine gotifdj umgeftaltete Schrift bedt fid? oöllig mit ber 2lrt feiner

Kunftbetätigung.

^ e 1 i j D a h a fchreibt gleichfalls eine ftilifierte Schrift. Die (Sroßbud/ftaben haben Pathos

unb IDürbe (^ig. 22 auf Seite 20).

Sdjließlidj ein Beifpiel gefünftelter Schrift. 3hr Urheber bilbet fid? fid?er*

lid? auf ihre Schönheit oiel ein; er ahnt offenbar nicht, mie eitel, ge3iert unb gefprebjt fie

auf ben Befdjauer mirft. Uud? biefer „Künftler“ ift ben f?Yfterifern 3U3U3ählen. (Hr mill

burchaus anbers fein als feine Umgebung unb feßt alles baran, beachtet 3U merben (^ig. 23
,

Seite 21).
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DPir fefyen aus biefen wenigen Proben, bag falligraphifche unb ftilifierte f^anbfdjriften

ftets ein (Semeinfames ijaben: bie Selbftbefyerrfcfyung. Urheber müffen ihre

llufmerffamfeit unausgefegt auf bie ^ o r nt richten, tuä^renb fie fcf^reiben. Sie fcfyreiben bemnach
nidjt, u?ie bie 2Tteht3 ahl ber ITtenfcfyen, mehr ober meniger automatifdj, fonbern jeben Bucfjftaben

ftN -&iE- E DRKTf o Ki J)cR „ V\J 0CH£ " SERZ) N

C-^tHRlER HERR: LEITER K^NN ICH
IHREM BEEHRTEN WUNSCHE Nil(HT
£NlbPA£CHEN (VVEIL E5 S)ßNZ
h£IN£ tn PPlNpüNCo I$T t IN ßU-PMlSVON niR 2>tr? QFrPNTHCh K£lT Zu ÜS£R-
6)EO£H-

^ENEHniCotlM ‘HE J)£l\j RüSD^üCK
6 fl

H

jCHHHRUüN<jvIHi9 ER-
6iE. 8EME.r9

bemugt nach intern £eitbilb, bas 3U erreichen fie beftrebt finb. Das aber fann nur gefcfjefyen bei

Beobachtung ftrenger Selbftbeberrfdjung. QPollte man nun hieraus fdjliegen, bag bie Befiger

folcher Ejanbfchriften fich im allgemeinen unb unter allen Umftänben 311 beherrfcgen oermöchten,

fo mürbe man ohne gtoeifel bei manchen irren. (Erft menn man bie (Seroigheit haE bag jentanb

ftets in ber gebachten DOeife fcfpreibt unb faum noch anbers fann — bag ihm alfo bie falligraphifche

ober ftilifierte i?anbfcbrift getoiffermagen 3ur 3toeiten Hatur getoorben ift — erft bann fann man
ben Schlug auf allgemeine Selbfibeherrfdiung toagen. Diefe (Setoigbeit inbes erlangt man nur

RN DIE

REDRhllON
PER „ WOCHE”

MEUHI&R
EElCHTEcR •

ZinhEK-SlR Efl/Hi

^ig. 2 \. Stilifierte Schrift eines Künftlers.
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burd? Prüfung un6 Pergleidjung einer möglidjft

Sie follen aus uerfcfyiebenen Seiten flammen un6

Die folgenbe_ Schriftprobe ^ig. 24, Seile

ITtan beachte 6ie Begelmäßigfeit, Klarheit un6

großen K^aßl uon Schriftproben einer perfon.

nidjt eigens für 6ie (OjaraÜerbeulung gefdprieben

fein. 21m geeigneten ermeifen fid? intime

Briefe, flüchtige Holten, 21uf3eid?nungen un6
auf ähnliche IPeife enlftanöene Sdhriftftüde.

Dem £efer I|at firf? genüg 6ie ^rage
fd?on aufgebrängt, meldje (Srünbe jemanb
l^aben fönne, ftets falligrapfßfch ober ftilifiert 3U

fcfyreiben? Bei bem einen finb es, mie mir ge*

feljen l^aben, (Srünbe red?! umuürbiger Batur:
(Eitelfeit, Kufbringlichfeit, Benommifterei ufm.,
bei bem anbern finb es folcfye äftljelifdper Brt,

bei bem britlen fcfyafft fie ber Beruf, fo beim
Schreiber, Bureaubeamten, Kaufmann.

Die Porbebingung für alle aber ift bie

Hnterbrüdung bes urfprünglid?en Sempera*
ments. IPem bie gelang — unb fie gelingt

auf bie Dauer nur benen einigermaßen, beren

Beruf eine „fd?öne" £?anbfrf?rift erforbert —
ber fyat fidjerlidj (Einbuße an feiner

bualität erlitten, ber ift feine perfönlicfyfeit,

fein (Efyarafier. Bie Ijat ein t^ernocragenber

(Seift falligraphifch gefcfyrieben. Denn
heruorragenb, bebeutenb ift man nur fraft

feines Semperaments. XDofyl aber fdjreiben

bebeutenbe perfönlichfeiien oielfacß ftilifiert.

(Es ift bann immer aber i h r e ftilifierte

ffanbfcfyrifi, niemals eine fonuentionelle mie
beim falligraphifch Scßreibenben. IBoraus er*

Igelit, baß bie ftilifierte Schrift ftets nocß inbi*

uibuell gefärbt ift. Bur besßalb oermochten
mir oben aus ben reprobujierten monftröfen
(Sebilben (^ig. ^8, 19, 20 unb 23

) oerfcßiebene

(Eigenfcßaften unb guftänbe heraus3ulefen.

(Es gibt noch anbere Schriftprobufte, bie

il?re Prägung ber Selbfibeherrfcfjung, ber

Selbft 3 u d} t uerbanfen. Das eine nennen
mir bie § u cf? t f dj r i f t. Sie ift meber

falligraphifch noch ftilifiert. Sie Ija* einen

unauffälligen Busbrud, mill nicht heroortreten

unb nicht äftf^etifcf? mirfen ober bies bod? nur
nebenbei. Sie djarafterifiert fidj burd? ein

gemiffes (Ebenmaß, burcß (Einfachheit unb Buhe.
<Es ift bie Schrift ber „flugen" abmägenben,

Dorficßtigen, ftrebfamen £eute, bie moßl miffen,

baß ein unge3Ügeltes Semperament, bas „ficf?

gehen laffen" feinen Bußen bringt.

2 \, rührt r>on einem jungen Pfarrer her *

bie (Serablinigfeit. iPenn irgenb jemanb Kr*
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facfpe f?at, Selbftbel]errfdjung 3U üben, „bie IDürbe feines Stanbes 3U toahren", fo ift es ber

(Seiftlicfje, ber £ehrer unb (E^ieher. So erflärt es ficfy, baß bei biefen bie §udjtfd?rift oor-

herrfdpenb ift. 21ber fie finbet fidj in allen Stänben unb Berufen. ?Eypifche Beifpiele bilbenu. a.

bie ffanbfdjriften non (S u ft a o ^ r e y t a g £ig. 25
;
£D i 1 h e 1 m 3 e n

f e n ^ig. 26
,
S. 22.

Sefyr häufig finbet fie ficfy bei Beamten aller Kategorien, bei SEecfynifern, Kaufleuten ufto.

üielfad? aud? bei ©feieren. Kls Beifpiel aus biefen Kreifen fei auf bie proben ^ig. 27,
Seite 23

,
oerroiefen.

Die auffälligen Drucfftellen finb fein nottoenbiger Beftanbteil einer §ucf?tfcf?rift. Ejier

follen fie (Energie, ^eftigfeit oortäufdjen, ba fie im (Segenfaß 3U ben 3arten Klein-

bucfyftaben fteben. Scbrägliegenbe §urf?tfdjriften finb burcfjfdeutlich feiten. Be3eid?nenb für fie ift

im (Segenteil bie fteile £age. Die roeitaus meiften fteilen unb nad? linfs geneigten, „oerftellten“
ffanbfd^riften finb gucfitfdjriften.

Die leßte Kategorie ber burd? ben „EDillen 3ur ^orm“ beeinflußten Schriften fällt ftreng
genommen nicht in ben Kalmen unferer Betrachtungen. (Es finb bie oerftellten Scfjreibleiftungen
ber anonymen Brieffächer. Sie follen hier nur C geftreift toerben. mancherlei ift 3ur
Beform ber Schriftoergleichung gefchrieben toorben, bod? nur feßr toenig oon Belang, toas
übrigens aucf? oon (Experimenten gilt, bie man oorgenommen hat, um bas Derftellungsprhrjip ber
auf Kommanbo Sdireibenben 3U ermitteln. £Der Schmähbriefe fchreiben unb feine Schrift un»
fenntlicb machen, oerftellen toill, tut bies aus höcfjft eigener 3nitiatioe unb burd? mittel, ocn

^ig. 23. (Sefünftelte Schrift eines Efyfterifer:

^ig. 24. gucbtfchrift eines jungen (Seiftlidjen.
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beren 21nmenbung e r glaubt, feine 2tutorfd?aft am beften oerbergen 3U fönnen. ffterbei mirb

nun ein prin3ip mirffam, bas 31t entbecfen eigentlich Sache ber Kriminaliften unb pfydjologen

gemefen märe, tDir haben es uor etma fünf3ehn fahren erfannt unb es bas „p r i n 3 i p ber
(Gegcnfätjlichfeit" genannt.

Seim Schreiben äufjert es fidj fur3 gefagt mie folgt: VOev eine große f^anbfchrift hat,

fcbreibt beim Derftellen flein; ber Dicffchreiber fdjreibt bünn; ber Hunbfcfjreiber edEig; ber tPeit=

fchreiber eng ufm. Die gemöhnlichfte 2t rt ber Sdjriftuerftellung befteht bei Schrägfehreibern —
unb bas finb meitaus bie meiften perfonen — in ber Umfehrung ber Schriftlage. (Ebenfalls

häufig finbet man bie £ateinfchrift gegenfäßlicfj 3ur beutfehen als Derftellungsmittel. Das Uralten

jenes Prin3ips ift, rnenn auch feiten, felbft in ber gegenfäßlichen 2tusführung oon Suchftaben*

elementen an3utreffen. ((Große: fleine Schleifen; lange: fur3e Unterlängen; große:

f I e i n e (£inleitungs3Üge uftu.) Sicht immer finb foldje (Gegenfäße leicht 3U finben, ba natürlich nur

bie formen gegenfäßlich reränbert merben, bie oon ben betr. Schreibern felbft als für fie djarafte*

riftifch angefehen mürben. Dies fönnen mitunter foldje fein, bie ber Sd?riftfenner als gan3 all=

tägliche be3eid?nen mu§. 2lls Hegel fann man auf ft ollen, baß eine oer ft eilte

anonyme £?anbfcbrift, in ber man feine fonfequenten (Gegenfäße 3U ber

bes Sefcßulbigten nadjmeifen fann, a priori menig oerbäcßiig ift, non
ihnt gefchrieben 3U fein.

Die fonfequente 2lnmenbung oon Scfpulfchrift in anonymen Sriefen mirb bei gemanbten

Schreibern oielfacß angetroffen, meil biefe eine ungemanbte oortäufeßen möchten. Sei gut burch*

geführter Schulfcbrift ift ein ^hentitätsnadjmeis mitunter gan3 unmöglich. Dies gilt auch oon

allen ge3eichneten Drucffchriften. Derfagt hier bie Dergleidjung ber formen, fo fommt es barauf

an, gemiffe Scbreibgemobnheiten, ffoch* ober (Eiefftellen ein3elner Sudjftaben, bie IDinfel ber

<£cfen, ferner auch £agefdjmanfungen ufm. feft3uftellen. Daß ein Semeis felbft bei langfam

ge3eichneier Schrift unb paffenbem Dergleidjsmaterial mitunter möglich ift, ergab fich in bem
oielbefprocbenen pro3eß fyau baburch, baß ber 2lngeflagte bie Hichtigfeit bes (Gutachtens (oom

Derfaffer) 3ugab.

Don ben beiben Hachbilbungen ber fogenannten parifer Depefche, ^ig. 28 auf Seite 2$,

ftellt bie erfte bie 2lbbilbung bes ©riginals, bie 3meite bie einer probefeßrift bar, bie auf

unfere 21nregung oon ffau angefertigt morben mar. 2lm charafteriftifchften barin ift bas £. Ulan

beachte auch bas niebrige © bei „UTolitor", bie (Entfernung oom £ 3um (5 in „©Iga" ufm. —
Die Ießte Kategorie ber Schriften, bie eine oollftänbige 21usbeutung nicht 3ulaffen, ift bie

ffanbfcfjrift ber ungebilbeten, menig fchreibgemanbten perfonen ber (Tagelöhner, 21rbeiter, £fanb=
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merfer, £?änbler, IHatrofen ufm. 3 eäermann fennt fie. Daher mag bie eine Probe genügen

(^ig. 29, Seite 25).

Diefe Schrift rührt oon einem Bauern her, ber faum bes £efens unb Schreibens fähig ift.

©rthograpljie «nb Ausbrucfsmeife ftehen auf gleicher „£?öhe" mit ber Schrift. (Er befitjt urfprüng*

Iidje (Energie, hat jeboch nur 3ntereffe für 3agb unb ^ifcherei. 5reunben unfrein)illigen

fjumors fei bas £efen bes Briefes empfohlen.
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^ig. 28 . Aus bem JTtorbpro3e§ £?au.

Die unausgebilbete, unfertige Schrift ift feinesmegs immer einBemeis mangelnber3ntelligen3

unb Bilbungsfähigfeit. Sie oerrät uns nur bie üatfache mangelhafter fcfjulmäffiger Ausbilbung.

Raffen mir bie obigen Ausführungen fur3 3ufammen, fo gelangen mir 3U folgenben Sä^en:

(Es finb fünf (Srabe ber renninberten Deutungsmöglichfeit 3U unterfcheiben,

H. Die f a 1

1

i g r a p h i f ä? e Schrift;

2. Die ftilifierte Schrift;

5. Die §uchtfchrift;

4. Die oer ft eilte Schrift;

5. Die unausgebilbete, unfertige S d? r i f t.

Die f a 1 1 i g r a p h i f d? e Schrift, mo3u auch Hunö* unb gierfdjriften 3U regnen

finb, ift ber Beurteilung am menigften 3ugänglich; fie muff im allgemeinen als ungeeignet gelten.

Die ftilifierte Schrift bietet ber Deutung ungleich mehr.
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Die u d) t
f

cf> r i f t ift im allgemeinen beutungsfäfyig.

Die ner fl eilte Scfjrift ift je nad? bem (Srabe ber Derftellung ungeeignet ober fie

gibt nur geringe 2lnl]altspunfte.

Die unausgebilbete, unfertige 5 cf? r i f t ift ber Beurteilung je nod?

bem Umfange ber 2Iusbilbung mefyr ober weniger jugänglidi.

^ig. 29. probe einer unausgebilbeten Schrift.

LD a s nach biefer Sichtung übrig bleibt, bas ift bie grofje ^abl
ber freien, natürlichen, „fyingetuorfenen" Sdjriften, d 0 r 3 ii g l i d?
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30. Dollfommen natürliche Schrift. (
2Ibolf tTtenjel.)



(ßrenjen 5er Deutungsfähigfeit.

5er temperamentoollen
Perfonen. Hu r in 5 1 e f e n

ifi 5er <£fyarafter nadi,
o I] n e 5 i e B e f 1 e i 5 u n g s *

ft ii cf e 5er Selbftbeherr*
f d? u n g ,

5er 2X> i 1 1 f ii r
,
5er

Herstellung u. 5ergl. 3 u

f e h e n.

Beifpiele foldjer Schriften

bringen wir in großer §ahl.

5iefer Stelle mag 5ie f)an5fd?rift

21 b 0 1 f 2TI e n 3 e 1 s (^ig. 30)

als eine 5er beften proben 5ienen.

$>u beachten bleibt nocfj folgenbes:

3e5e f)an5fd?rift fann burdj

r>ier ITComente beeinflußt werben:

Burd) feelifd?e

ober p f y d? 0 I 0 g i *

fche,

b u r d} f ö r p e r I i d? e

ober p h Y f i 0 I 0 g i *

fche,

b u r d? f r a n ! h a ft e

ober p a t h 0 1 0 g i *

f <h e :unb
b u r <h äußere (Ein*

flüffc; wie Sch reib*

male r i a I e b' e r n
,

(L i n t e
, Pap i e r)

,

S t e 1 1 u n g unb
Kaum w ä h * e n b

5 es Schreibens.
§u t fei bemerkt, 5aß Stirn*

mungen, riffelte naturgemäß bie

Scbrifi3iige beeinfluffen;

o>rt 2
,
baß bie Begleiterfcfyei*

nungen bes 2llterns, Derringerung

5er Sehfraft, €rmii5ung nacf?

langer ober fchwerer 21rbeit, (Er*

regung burd? 2llfobol, £abaf ufw.

ber Schrift ihren Stempel auf*

briicfen;

§u 3
,

baß (Erfranfung bie

fjanbfchrift fet?r erheblich, bis 3ur

oölligen Unleferlidjfeit ueränbem
!ann;

gu baß bie Benußung um
gewohnter ^ebern unb Schreib*
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papiere, beßinberte Stellung mäßrenb bes Schreibens ufm. bas Bilb ber Sdjrift oerunbeut*

ließen fönnen.

Um and? ßie^u ein Beifpiel 3U geben — mir fommen fpäter eingeßenb auf biefe <Er=

fcßeinungen 3urücE — fei bie linfsßänbige Schrift eines Becßtsanmalts, bie er in ber Crunfenßeit

(trunfen aus ^reube über eine e^ielte ^reifprecßung, mehr aber noch Don Pfäbjer IPeinen)

probu3ierte (^ig. 3 t, Seite 27 ).

Natürlich unterliegen nicht alle perfonen folgen (Einflüffen gleichmäßig. Der eine fann

befanntlicß mehr, ber anbere meniger „oertragen“, Der leidet erregbare, fenfitioe Kienfcß reagiert

leichter als ber rußig^gleicßmütige mit ftarfen Heroen auf bie angegebenen (Einflüffe. Unb
bamit fommen mir 3U ber fogenannten Schmanfungsjone. Hießt bie Schmanfungs3one

bes Betrunfenen ift hier gemeint, fonbern bie (Etfcßeinung, bie ber £efer felbft fcßon an feiner

ffanbfcßrift bemerft hüben mirb, menn er 3. B. Unterfcßriften leiftete. Hie ift eine ber anbern

o ö 1 1 i g gleich; fie bifferieren ftets. Bei bem einen meniger, beim anbern mehr. Der ruhige,

gefeßte, gleichmäßige (Eßarafter mie auch ber menig 3Tdereffen befißenbe, einfeitige, ungemanbte

Sdjreiber hat eine gleichmäßigere Schrift
,

eine engere Scßmanfungs3one als ber

temperamentoolle, leidet erregbare, oielfeitig gebilbete. Hei biefem fann bie §one fo meit fein,

baß er unter Umftänben feine eigene Unterfchrift nicht miebererfennt.

äus allebem geht Terror, baß man, um aus einer bfanbfcßrift

ben(£ßarafter besSdjreibers 3U lefen, möglicßfioiellTtaterial, unb

jmar aus ben oerfchiebenften feiten ßerrüßrenb, jur Perfügung
haben muß, obgleich mitunter menige geilen ober gar eine Untere

fchrift genügen.

Beinbeo unb <§etlenbtlbung.

^ür ben Beurteiler ift nichts ohne Bebeutung an einem UT.anuffript. (Er hat 3« beachten

außer ben Scßriföügen felbft bie Bänber* unb ^eilenform, bie Perteilung ber Scßriftmaffe über

ben Baum ufm. IPie es £eute gibt, bie fi<ß nur in fleinen, mehr ober meniger beengten, einfachen

Zimmern „gemütlich“ fühlen, fo gibt es aud? folcße, bie oielBaumfür fidj beanfpruchen unb möglichft

große, „repräfentatioe“ IPoßnräume mählen. Bßnlicß oerhält es fid? mit ber tPaßl ber Briefbogen*

große, ber Breite ber Banbbilbung, tPeite ber g>eilenfüßrung u. bgl. tPer feine Schrift meit unb

breit auseinanber3ieht, muß notmenbig ein ^einb ber poftfarten, Kartenbriefe unb bgl. fein.

<£r mählt große Bogen unb entfprecßenb breite Kuoerts. Per eng unb flein Scßreibenbe oer*

fährt umgefehrt, falls nicht befonbere (Srünbe ber Bepräfentation, ber tPunfcß einen „oornehmen

(Einbrud“ 3U machen ober fein (Sefcßmad entgegenfteßen. Pie fföße unb IPeite einer ffanbfcßrift

mirb oon ber 3m Perfügung ftehenben größeren ober Heineren Scßreibfläcße beeinflußt. Pies

ITComent fällt auch nocß unter ben Begriff ber äußeren Umftänbe, mooon im nötigen Kapitel

bie Bebe mar. (Eigentlich aber infofern mcßt, als ber Scßreibenbe bei freier IPahl eben nur ihm

paffenbe Papiergrößen mählen mirb, mie ja auch gemeinhin jeber Ktenfch bie ^eber benußt, bie

ihm „liegt“. Bus bjefer IPaßl fpricßt alfo fcßon etmas ^rcbioibuelles. tPeit mehr noch gilt bies

oon ber Perteilung ber Schriftmaffe auf bem Papier.

tPer bie Bnrebe eines Briefes feßr tief feßt, oben alfo oiel Baum freiläßt, ift ein befcßeibener

ITtenfch, ber ficß unter3uorbnen oerfteßt. Pas Umgefeßrte gilt oon bem, ber oben ßocß mit ber
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Überfdjrift beginnt. Sefyr ausgeprägt fielet man bas fyäufig an ben übreffen auf ben Kuuerts.

Das folgenbe Heifpiel, ^ig. 32, 3 eigt bie 2Irt ber Placierung ber Scfyrift einer befdjeibenen

ZTatur.

^ig. 33 hingegen ueranfdjaulirfjt nid?t gerabe ein ftarf entruicfeltes Selbftgefüfyl, aber bocfy

einen anfprudjsoollen ITtenfcfjen. Der mirflidj Selbftbemuftte mürbe (abgefefyen oon „fjerrn")

alles fyöfyer binaufgerüdt fyaben,

fo baftbie Stra§enbe3 eicf?nung etma

an bie Stelle bes „£?ier" pia^ ge*

funben Ijätte.

Diefes 23eifpiel leitet 3U

anbern (Higenfcfyaften über, bie

aus ber Placierung 3U entnehmen

finb. (Hs fällt mofyl jebem 23e*

tradjter auf, bafj ber Harne,

;$ig. 33, obmoljl febr 3ufammen*
gebrängt gefdjrieben, faft genau

in ber mitte ftebt, fo bafj redjts

unb linfs bauon t»iel Haum frei

blieb. So pflegen £eute 3U

fdjreiben, bie mit einer gemiffen

Überlegung uorgefyen. (Hs fommt
bei folcfyen fogar oor, bafj bie

gan3 e Sdjriftmaffe nadj lin?s ge=

rücft, mithin bie Hälfte bes Kuoerts

nicfjt in ünfprucfj genommen mirb. ^ig. 33. Überlegung, Dorfidjt.
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Das finb bie gögernben, Bebenflicfyen, Unentfcfyloffenen, bie ftets fürchten (ofyne es ficf? beffen

bewußt 3U fein) ficfy 3U übereilen. gn biefem (Empfinben beginnen fie fo toeit linfs, n?ie nur

möglich, um ficfyer mit bem Haume aus3ufommen.

IDer umgefefyrt oorgefyi, toer alfo etroa in ber JTiitte bes Kuoertraumes anfängt, ift bei län®

geren Hamen oft genötigt, bie (Enbung an ben recfytsfeitigen Hanb 3U quetfcfyen unb felbft nacfy unten

3U führen. Hus biefer Unterfcfjätjung bes Haumbebarfs fpricfyt eine allgemeine Unterfcfyätjung

berHnfprüdje, bie anbere, Dorgefet^ie, Denoanbte ufto., an jene Perfonen ftellen. Sie finb mefjt

ober rueniger forglos, eifrig, impulfio, optimiftifd? ufto. Um ben £efer nid?t burd? bieS d? r i f t =

formen 3U oertoirren, geben mit* fcfjematifcfye Darftellungen mit ben entfprecfyenben Untere

fünften ($ig. 3 $).

—

>

>

Überlegung. ^ig. 3 ^. Sorglofigfeit.

Was Iper oon ber Placierung ber Hbreffen gefagt tourbe, giltnatürlidj a u d? oon
ben Hlanuffripten überhaupt, toie oben bereits angebeutet tourbe. Hur fprecfyen

fyier nocfy anbere Uiomente mit. So fann bie Uiobe es betoirfen, ba§ ifyre Untjänger mit breiter

ober feiner Hanbbilbung fcfyreiben. Der gute (Sefcfymad toirb aber tro^bem „anftänbige" Hänber

formen. 2tucfy bas (Sefüfjl für Symmetrie forgt bafür bei mandjen Perfonen.

£Der breite Hänber bilbet, tut bas ficfyerlid? nicfyt in ber (Empfinbung ber Kleinlicfyfeit unb

Knauferigfeit. Das (Segenteil fyerrfcfyt bei ifym oor. Der engfye^ige, fleinlicfye, forgfame, fparfame

HTenfd? liebt bie fcfymalen Hänber.

Don ber geilemoeite gilt im allgemeinen bas felbe. IDeite geilen unb breite Hänber be®

beuten bas Streben nad? einer genoiffen Dornefymfyeit, Hepräfentan3, lüürbe. (Enge geilen®

füfyrung befagt bas (Segenteil. Diefe toirb oon englje^igen, fparfamen £euten beoo^ugt, bie

auf (Sefdjmad unb aud? auf Dornefymfjeit feinen Hnfprucf? ergeben. (Extreme nacfy ber einen

ober anberen Hicfytung fönnen beftimmte grrfinnsformen an3eigen. Dies toirb im Kapitel

über patfyologifcfye Schriften näfyer erörtert toerben.

Heben ber geilenbilbung fpielen aud? bie gtoifdjetträume (oon einem tDort 3um anbern)
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eine Holle. tDeite gtoifchenräume finb ben tueiten geilen im allgemeinen gleicf? 3U bewerten.

(Hbenfo bie engen ben engen geilen. Der Umftanb, baß große gu>if<henräume bie ewjelnen

EDörter fehr flar heroortreten laffen, entfpringi tr>ohl auch bem Streben nach Klarheit ober bo<h bem

IDunfch, fo 3n erfdjeinen. Denn biefe Art ber gruifchenräume !ommt nur in gucfytfcfyriften oor.

cSetuöhnlich finb fdjmale Hänber mit engen geilen unb fleinen EDort3u>ifchenräumen uereint.

Don ben breiten gilt bas gleiche im umgefefyrten Sinne. Das Klifcfyee ^9- 35 ueranfd^aulicbt

bie großen gunfcfjenräume.

^ig. 35 . (Sroße gtuifcfyenräume in einer gudjtfc^rift: Anfprucfj auf (Seiftesflarfyeit.

(Hs gibt inbeffen febr oiele Ausnahmen, b. h- fcfymale Hänber bei toeiter geilenführung

unb umgefehrt. Hei ihnen erfdjeint bie ffarmonie geftört. (Hs ift gewöhnlich bort ber ^all,

roo man aus irgenb welchen (Srünben ficfj inftinftmäßig anbers geben will, als man toirflicb

ift. Hei gudjtfdjriften trifft bies am meiften 3U. IDir Ijaben alfo in biefer Disharmonie ein

tDarnungs3ei<hen, ad^ugeben, ob man eine mit Überlegung probu3ierte Schrift uor fid? h at

ober nicht. —
Um unfere Ausführungen 3U oeranf<hauli<hen, mag wieber eine fdjematifche Darftellung

(^ig. 36
,

Seite 32
)
piaß finben, obwohl in biefem Huche Heifpiele jener Art 3U finben finb.

Die Hanb* unb geilenbilbung fann aber au<h wefentlid? anbers geftaltet fein. So gibt

es Hänber, bie oben breit beginnen um 3um (Hube ber Seite nach unb nach fchmaler werben, fo baß

fie eine feilförmige (Seftalt hüben. Das Umgefehrte fommt auch oor. Uber bie Hebeutung biefer

(Hrfcheinung ift man fi<h noch nicht oöllig flar. (Sute, hoch wiffenfchaftlich anfpruchslofe Heobachter,

wollen aus ber feilförmigen Hanbbilbung erfennen, baß ihre Urheber nach außen hin gerne

„großtun", im fjaufe aber fargen unb fnaufern. Umgefehrt follen biejenigen, bie ben Hanb
nach unb nach breiter werbenb geftalten, bie Abficht hüben, 3U fparen, jebo<h nicht bie Araft be=

fißen, ihre mangelnbe Hefißliebe 3U Derbergen. (Hs ftecft t>iel gutreffenbes in biefer Auslegung.

Uns fcheint fie aber hoch 3U weitgehenb 3U fein. Auf alle ^älle fpricht natürlich aus jenen <Hr*

fcheinungen mangelnbe Selbftbisjiplin. <Hs ift aber auch nicht ausgefchloffen, baß fie ihre (Hnt*

ftebung bem mangelhaften Augenmaß bes Sdjreibenben mit 3U uerbanfen hüben, namentlich

bann, wenn es fi<h um Perfonen huubelt, bie im allgemeinen wenig 3U fchreiben pflegen. Daß
biefes IHoment — bas Augenmaß — beim Schreiben eine Holle fpielen fann, wirb gelegentlich

ber Hefjanblung ber EDortenben näher bargetan werben.

Unregelmäßige Hanbbilbung, bie fehr häufig oorfommt, oerrät ebenfalls Utangel an Selbft*

3ucbt; fie wirb gewöhnlich bei reinen (Eriebnaturen — ftürmifchen, temperamentoollen Leuten
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— beobachtet. Dafj folcfpe perfonen auch im Pmtfte’cSelbausgeben häufig feine rechte Dis3iplin

haben, mufj 3ugeftanben merben. Die fchematifche , Darftellung,' ^ig. 37
, ueranfchaulidht bie

befprochene Hrt ber Hanbbilbung.

(£nge§eilen, fchmalerHanb: €nghet3igfeit
,

IDeite Schrift mit breitem Hanb: Streben
Kleinlichfeit, ftarf e Sefitjliebe, Ve^idjt nach Vornehmheit, Hepräf entan3,

auf Hepräf entation. 3 6i tVürbe, geringere Befitjliebe.

tVir fommen nun 3U einigen 2lrten ber ^eilenführung, bie noch äer Hefdjreibung unb (Er*

flärung bebürfen. Da bies jeboch nur für ben gan3 uerftänblich fein bürfte, ber bereits

gemiffe (Srunbprin3ipien ber Sdjriftbeutungsfunbe fennen gelernt f^at, fo foil 3unächft banon

bie Hebe fein.



(Bruubprin^tpien ber Schriftbeutungsfunbe.

<£s finb 3U beachten: £ a g e
, £f ö h e

,
Weite (horizontale üusbehnung) unb

S d? m e r e (Stridpbrcite) ber Schrift. Sie haben fämtlich eine beftimmte, ficf? ftets gleidjbleibenbe

(Srunbbebeutung.

Der £ehr3 n?ecf biefer Schrift erforbert es, baß mir 3 unächft bie übhanblung über bie 21rten

ber geilenführung unb ihre Auslegung fortführen unb beenben. tüir merben ba3U bes nadjfob

genben Schemas bebürfen, bas nicht nur für bie Schriftlage, fonbern eben auch für bie geilen*

geftaltung (Seliung hat. Denn beibe entfpringen ben gleichen Bemegungsantrieben, tuas ber £efer

halb erfennen tuirb. Beim ünblicf bes Schemas möge niemanb erfdjrecfen! £öir haben nid?t

bie 21bfi<ht, mit mathematif<hen Formeln ober gar galten ben £efer 3U — unterhalten.

c

^ig. 38. Schriftfompaß.

a, bie horizontale £inie bebeutet Beharrungsvermögen;
b, bie linfsgeneigie £inie 21 bneigungsver mögen;
c, bie uertifale £inie Beherrfhungsvermögen;
d, bie rechtsgeneigte £inie guneigungsoermögen.

üus bem ITtathematifihen auf bie £fanbf<hrift übertragen heißt bas: 2llle Schriftelemente

einer (Sruppe, gleichgültig, too fie in ber Schrift jum 21 u s b r u d ge*
langt finb, ob alfo in ben Budjftaben felbft ober beren gutaten (Renten, ll^geicfjen uftu.,

geilenführung) beanfprmhen ftets bie gleiche (Srunbbebeutung. Bleiben mir 3 unächft bei ber

(ietlenfüfyrung.

Wer bei feinen täglichen Schreibarbeiten gerabe geilen einhält (a), bemeift baburdj, baß

er eine gemiffe ^cftigfeit unb (öleidjmäßigfeit in feinen Berufsarbeiten malten läßt unb fid? Sinn

für ©rbnung ermorben hat. ffanb in £?anb pflegt bamit Pflichtgefühl unb berufliche guuer*

Iäffigfeii 3U gehen. (Über bie uerfdjiebenen formen bes ©rbnungsfinnes folgen fpe3ielle 21us*

fübrungen.) Die gerabe geilenführung mirb naturgemäß am häufigften in gu<htf<hriften gefunben;

fie bemeift alfo zugleich ein gemiffes ÜTaß oon Selbftbeherrfchung. 3n Bemerbungsf<hreiben

Stellenfuchenber tauchen bie geraben geilen bort auf, mo ber Suchenbe einen guten (Einbrud

auch öur<h Üußerlichfeiten machen möchte. 3n ber ffanbfchrift felbft tritt bies bann felbftuerftänb*

lieh auch 3utage ((Sleicbmäßigfeit, £eferlid?feit. Sauberfeit ufm.).

8angenfcru<§, SJJenföntlenntniS. 5
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X>ie abwärts geneigte geilenrichtung (3wifchena unb b) bebeutet unter allen Umftänben bas

Dorfyerrfdjen eines Unluftgefübls ^ig. 39. Ulan !ann alfo auf Bebrücftheit, Htißmut, auch

auf Hbermübung — falls bie abfalleitbe geilenbitbung nicht bie fyerrfdpenbe ift — fließen.

3nsbefonbere finb bie abfallenben

feilen bie {Trägerinnen momentaner

Depreffionen. Selbft in fonft leiblich

geraben geilen treten gelegentlich finfenbe

EDörter auf, bort nämlich, tro ber Briefe

fchreiber über 3chicffalsfd?läge, Perlufte,

Kranfhcit ufw. berichtet. Sobalb er aber

gleichgültige (Ereigniffe behanbelt, wirb

bie geile alsbalb wieber gerabe. Die

geilenrichtung ift ein prächtiges IHittel

3ur Beurteilung oon Bettelbriefen unb

fann im allgemeinen bie Bechercheure,

toie fie bei wohlhobenben £euten, großen

Unternehmungen ufw. üblich finb, erfeßen.

EDenn ein Bettelbrieffchreiber 3. B. fein

(Elenb unb feine Hot in auffteigenben

geilen 3um Uusbrucf bringt — bann

fchminbelt er.

Die auffteigenbe geilenrichtung

3mifchen a unb d bebeutet bas (Segenteil

ber abfteigenben: £uftgefühl. EDer fo

fdjreibt, ift gewöhnlich ein©ptimift, ein 3m
üerficfjtlicher, gut aufgelegter Urbeiter,

eifrig, ftrebfam, frei unb unge3wungen, im

allgemeinen aber nicht gleichmäßig aus*

bauernb. (Ein gutes Beifpiel für bie

aufftrebenbe geilenführung bietet bie

ffanbfdjrift oon ETC a £ Habes, bem
befannten ©rientmaler (^ig. 40).

EDer in aufwärts ftrebenben geilen

über ein nieberbrüefenbes (Ereignis, über

einen ihm fehr nahegehenben (Eobesfall

3. B. berietet, ber ift in feinem Innern

nicht fo bebrüeft, wie er glauben machen
infenbe geile : Unluftgefühl.

möchte. EDir fannten einen ETCann, ber ben plößlidjen (Eob oon breien feiner fünf Kinber

melbete unb bennodj aufwärts ftrebenbe geilen fcf^rieb. (Es war ein luftiger Kumpan, aber

ein oberflächlicher, feister (El^arafter. (Ein anberer ETCann fdjrieb felbft tn ben geiten feines fchweren

wirtfdjaftlichen gufammenbruchs noch bergauf, obwohl er ein fehr ernfter, tiefer (Eharafter war.

ETCanche feiner ffanblungen unb Sonberbarfeiten hotte man ficE? nicht 3U erflären uermocht. Sie

waren aber ohne weiteres baraus 31t erflären, baß er fein normales (Empfinbungsoermögen be*

faß. Seine fjanbfehrift offenbarte es.

Die oertifale £inie (c) fann für bie geilenrichtung nicht in Betracht fornmen. 3hre 23 es

beutung wirb an anberer Stelle behanbelt werben.

(Es gibt 3wei Urten ber geilenführung, bie aus ber Perfd?mel3ung oon auf* unb abfteigenber

Hichtung entftehen. Die eine wollen wir bie fonoeje (bogenförmige), bie anbere bie fonfaoe (furoen*

förmige) nennen. Beibe finb bas probuft befonberer Stimmungs3uftänbe. (^ig. 40a u. 4^.)



(Srunöpttngipten ber Sdjriftbeutungsfunbe. 35

Die fonueye geilenform ift ber Flugbahn einer Büchfenfugelüergleidjbar, biefoeben ben £auf

uerlaffen Ijat, unb bie ihr giel nicfpt erreicht. Sie fteigt mit großer Kraft, erreicht ben Kulmina*

tionspunft, um bann ermattet fyerabjufinfen. Kud? bie bogenförmige feilen probateren,

empfinben (mefyr ober weniger unbewußt), bafj fie ifyr giel nicht erreichen. Schnell faffen fie

es ins 2luge, beginnen mit (Eifer, bocfj halb werfen fie bie ^Iinte ins Korn unb laffen

bie ^lügel Rängen. (Es ift benfbar unb fommt gewifj häufig r»or, bafj bie bogenförmige geile

entfielt aus ber Krt bes Stoffes, bie

ber Sdjreibenbe in feinem ETtanu*

ffript gerabe behartbelt. (Er mag
3. B. eine Bitte uorbringen, nacfy

einem Kusweg aus einem Dilemma

fudjen, ben er erft in fdjlaflofer

Kadjt ergrübelte. ^reubig ift er

am frühen Kiorgen entfdjloffen. (Er

beginnt mit bem Schreiben, unb

bodj betjerrfdjt ihn ber gweifel, ob

feine Bitte erfüllt, ja, bie beftimmte

(Empfinbung, bafj fie nicht erfüllt,

bafj er fein erftrebtes giel nicht er*

reichen werbe, (^ig. 40a, Seite 36 ).

Die furoenförmige Sdjriftlinie

(fonfaue), ebenfalls eine Kombina*

tion ber ab* unb auffteigenben Hi<h*

tung, ift3war nicht mit einem ballifti*

fetten Dorgang 3uuergleidjen. ((Es fei

benn mit ber Kugel, bie foeben aus

einer für ben Sdjütjen 3U ferneren

unb besfyalb allmählich finfenben

EDaffe abgefdjoffen, bann einen uor

bem giel liegenben EDafferfpiegel

trifft unb baburdj in bie auf*

fteigenbe Kicbtung unb ins giel ge*

bracht wirb. Diefer Dorgang ift

uns begegnet.) EDir braunen in*

beffen feine Vergleiche, fonbern

fönnten uns auf D a r w i n be*

rufen, ber in feinem befannten,

epodjemacbenben EVerf „Der 21us*

bruef ber (Semütsbewegungen bei

ETIenfcben unb (Eieren“ eine Beifye

oon Beobachtungen mitteilt, bie

auch für bie ffanbfcfyrift 3utreffenb finb. Denn fie ift eben nichts anberes als „grapfyifdj

firierte Kusbrudsbewegung“. EDir werben im weiteren Verlauf biefer Elbhanblung mehrfach auf

Darwin 3urücffomtnen, wiewohl wir nicht bieKbfidjt haben, 3U allen (Eigenheiten ber Schrift (Er*

flärungen 3U geben, weil bies bem (Efymafter biefes EVerfes nicht angemeffen fein unb beffen

Kähmen 3U febr erweitern würbe. EVenben wir uns alfo nach biefer 2lbf<hweifung wieber ber Be*
beutung ber furoenförmigen geilenführung 3U. EDer fie heroorbringt, beginnt feine Krbeit mit Un*
luft (baher bie 3unädjft finfenbe Kidjtung ber geile). (Er beginnt fie mit Einluft unb wirb bod? uon
ber (Empfinbung beberrfdjt, bafj er erleichtert aufatmen werbe, fobalb fie getan, unb er fein giel er*
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^ig. 40a. Konoeye geilenbtlbung: ^olge ^ es Stimmungs3uftanbes.

^tg. Konfaoe ^cilenbilburtg: ^olgc bes Stimmungs3uftaribes.
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reicht habe. Dies fann bie momentane Schreibarbeitbetreffen, es fann aber auch für bie gan3eUtt

bes Schaffens unb panbelns bes Sdjreibenben (Seltung Ijaben. tDann bas eine unb mann bas

anbere ber^allift, nermag man nur — mie überhaupt bei Siimmungsäufterungen — aus ber nor*

hanbenen ober abmefenben Konftan3 ber fraglichen geilenbilbung in einer größeren 2tn3afyl

Schriftproben einer Perfon 3U entnehmen.

(Ein lehrreiches Beifpiel biefer 2lrt bilbet bie Schriftprobe ^ig. Sie oeranfchaulicht

3ugleich bie eine Urt ber feilförmigen Banbbilbung. (Es ift fehr frappant, mie hißr bet

Inhalt bes Briefes (man lefe ihn) mit ber geilenformung übereinftimmt. Urheber hotte einen

unangenehmen Auftritt, ber ihn in einem fc£?Iechten £icht erfcheinen lieft, mas ihm befannt mar

(finfenber Beginn ber geilen). 3n bem Drang, bie Sachlage auf3uflären, unb in ber ermatteten

(Senugtuung, bie ihm bann 3uteil mürbe, fdjrieb er bie geilenenben bergauf. — gut Dernoll*

^ig. ^2. £eftter Brief eines Selbftmörbers. Uuffteigenbe geilen: Stimmungs einfluft

ober ber (Erfchöpfung (?).

ftänbigung mag noch folgenbes bienen: Die fonneje, nach oben runbe geilenform, ift mitunter

eine ^olge & cr Derhältniffe, unter benen gefdjrieben mürbe. £egtman nämlich, menn man mübe
unb ermattet ift, ben Unterarm auf bie Schreibplatte, fo baft bie (Ellbogenfpifte gemiffermaften bas

gentrum, ber Unterarm ben Babius eines Kreifes bilbet, fo muft, finb bie geilen nicht gar 3U fut3,

bie Schreiblinie notmenbig ein Kreisausfchnitt fein, b. h- mit anberenbDorten, bie geilenführung

muft bogenförmig (fonnej) merben. Diefe Urfadje liegt ben aufmärts fteigenben Unterfdpriften

unter (Eeftamenten 3ugrunbe, bie non franfen, erfd^öpften Perfonen geleiftet merben. 21udj in

ben let3ten Schreiben non Selbftmörbem fommen mitunter aufftrebenbe geilen nor (^ig, 42).

(Es entfteht bie ^rage, ob ber Schreibet biefes Ubfdjiebsbriefes burdj Kranfheit fo fdjlaff gemorben

mar, baft baburch ber Schreib3uftanb eintrat, ber oben befprodjen mürbe, ober ob bie geilen eine

auffteigenbe Kidjtung annahmen in bem freubigen (Sefühl,nun enblidj aus allemgammer unb (Elenb

erlöft 3U merben. Das lefttere trifft 3m Efäufig trifft man unter Ceftamenten auch bie ooll*

ftänbig abmärts geführte Unterfdjrift, bann nämlich, menn ber Sdjreibenbe nicht auf einer

genügenb ho^ontalen Unterlage fchrieb, fo baft ber gan3e Urm mährenb bes Schreibens mehr
unb mehr abmärts fanf. (^ig. $3). (Eine fonfaoe geilenform fann, im (öegenfaft 3ur fonneren,
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niemals eine ^olge ber iedjnifchen Sdjreibumftänbe fein. tDeit eher gilt bas non ber geraben,

auffteigenben, falls bie geilen fur3 finb, meil für biefe bas bis 3U einem gemiffen (Grabe

3utriff±, mas für bie fonoeye angegeben mürbe.

(Es gibt nun nod? eine 2tr± ber geilenfüljrung, non ber allerbings bie bisherigen

Hutoren nichts 3« miffen fcheinen. Das ift bie geile, bie, tro^bem ber Briefbogen oor*

gebrudte Stinien ha^ ein menig (

1
/ 2
— 2 mm) barüber gefdjrieben mirb. Der Schreibet oer=

meibet alfo inftinftio bie norgebrudte geile unb „geht feinen eigenen IDeg“. (Hs ift möglich, bafj

biefe 21rt ber geilenbilbung auch non felbft*

fidleren, eigenfinnigen Perfonen geübt mirb.

Hadj unferer (Erfahrung jeboch finb es 3m
meift £euie, bie in ber (Hat „ihre eigenen

IDege", normiegenb aber frumme, heimliche

IDege gehen. Kraftnolle Haturen maren es

nicht immer, bie 3U beobachten mir (Gelegenheit

hatten. Sinfenbe (Enbungen mie bei ben

^ c?\V/7 ronnejen geilen trifft man aud? bei Wörtern.

Dafür ein fdjönes Beifpiel in ^ig. ^4.

3mmer mieber rafft fiel? ber Sdjreibenbe auf,

unb immer mieber brüdt feine feelifdje Deu=

faffung ihn hinunter! f;

Schließlich muff aud? noch ber geilem

form gebadet merben, bie befitjliebenbe, fpar*

fame perfonen heroorbringen, inbem fie bie

geile fo niel als möglich ausnut$en. Sie

brängen bie lebten IDörter ober Budjfiaben

einer geile fo eng 3ufammen, bajj fie an bem Banb bes Papiers herablaufen. XDir fommen
übrigens auf biefesIHoment bei (Erklärung ber Sd^riftmeite (hor^ontale Husbehuung) nodj 3urüd.

't<4

^ig. 4 3 . üeftamentsunterfchrift eines Sdjmer^

franfen: Sinfenbe geilen infolge
(Erfdjöpfung.

'A-,
mC

cuy('

c/UU^..

U

,$ig. 4.4. Sinfenbe IDörter: Kampf gegen ftarfe feelifche Depreffion.

Dor allen Dingen ift 3U beachten, bafj Stimmungs3uftänbe nicht oon allen ITlenfdjen gleich*

artig empfunben merben. (Es ift flar unb braud?t nicht erft bemiefen 311 merben ba§, je einbrucfs*

fähiger jemanb ift, befto mehr mirb er Stimmungseinflüffen unterliegen unb fie in feiner
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Schrift 3um HusbrucB bringen. 3n einer Balligraphifchen, ftilifierten ober guchtfchrift, in

benen, nrie mir früher gefehen fyaben, bie Selbftbeherrfchung bominiert, merben bie 3uletjt be*

fcf^riebenen ^eilenarten nicht leidet 3um Durchbruch gelangen. Die (EinbrudsfähigBeit eines

HTenfdjen ifi aifo um fo geringer, je mehr er bie Kraft befitjt, ftcfy 3U beherrfdjen. Sie ift bafyer

bei (teil ober linfsfdjräg fcfyreibenben perfonen burc£?fd?nit±Iicf? gering, bei fcfyräg fc^reibenben

hingegen bebeutenb, befonbers menn fie eine uon Selbftbeobad^tung freie temperamentuolle

Schrift traben. Damit gelangen mir mieber 3U ber oertiBalen £inie unb fomit 3«r Behanblmtg ber

Scbriftlage.

3ft eine fjanbfcfyrift in ihrer £age ber DertiBalen (c) angenähert, fo traben mir einen XTCenfcfyen

oor uns, ber Selbftbeherrfchung erftrebt unb feine (Empfinbungen nicht jebem uerraten mill.

Die fteile £age be3eugt aifo aud? eine gemiffe ^urüdhaltung, H>eItBlugheit. Dies fd?lie§t jebocf?

Beinesmegs gelegentliche (Sefühlsausbrüctje, impulfiue fjanblung ufm. aus.

3ft bie Schrift mehr geneigt, aifo ber £inie d angenähert, fo Bann man uon bem Streben nach

<j?jurücfhaltung meniger fprechen. fjier erfcheint bie guneigungsfähigBeit ftärBer entmidelt, im

allgemeinen menigftens. £jat bie

>0^ fjanbfchrift eine noch ftärBere

* •> Heigung — ift fie fchräger geftellt

(3mifchen d unb a) — bann haf>en

mir bas Hecht, uon einbruds*

fähigen, leicht erregbaren £euten

3U fprechen, benen bie Selbftbe*

herrfchung mehr ober meniger ab*

geht. 3n biefe Kategorie fallen

bie reinen Triebnaturen, um fo

eher, je bünner, 3arter fie fchreiben.

Dies leitete Hloment ift fehr

mistig. Deshalb mirb es be*

5ig. 46 . £inBsfchräge Schriftlage: gurücfhaltung, fonbers erläutert merben. Kn
Hbmenbung.

biefer Stelle fei nur nod? betont,

bafj felbft Steilfehreiber unb auch foldje, bie linBsfdjräg fchreiben (b), mennihre Schrift gugleid?

3 a r t i ft, fehr impulfio unb erregbar fein Bonnen. (San3 finb bie „(Seheimniffe ber Schriftlage" noch

nicht ergrünbet, fo fidjer man auch glaubte, gerabe fie uöllig erBannt 3U haben. 3™ übrigen ergeben

fidj UTobifiBationen in ber praBtifchenHnmenbung ber Hegeln fdjon baburch, baff man ja Bein Schrift*

element für fi<h, losgelöft uon allen anberen, fonbern ftets im gufammenhang mit allen mertet.

Die proben ^ig. 45 auf Seite 39 üeranfdjaulichen unfere Husführungen recht augenfällig.

Die fteile, ruhige, mit Drudftellen gut burchfetjte Schrift (0 bietet ein Bilb uoIlBommener

Selbftbeherrfchung. (Es fpridpt ©rbnung unb Klarheit baraus, bo<h Beine Bemegtheit, Bein

Reichen uon Temperament. Der Ulann mirb fid? nicht leicht aus ber Buhe bringen laffen,

feine innerften (Empfinbungen nicht offenbaren. „Kühl bis ans f)er3 hinan." Die Urheber folcher

Ste ilfehriften (ruhig, eng, ohne Bemegung) finb grübelnbe, brütenbe Haturen.

Bei ber f)anbfd?rift 2 uerhält es fid? fchon anbers. Sie 3eigt Bemegung trotj ber menig ge*

neigten £age unb ber Knappheit ber formen. 3hr Urheber Bann fid? beherrfchen, 3urüdhalten,

mit ruhiger Überlegung hanöeln
— menn er mill. Hebenbei gefagt, uerrät fie Bilbung unb

(Empfinbung für bie ^orm, mas auch für \ 3utrifft.

Die mehr geneigte Schrift 3 gehört Beiner eigentlichen Triebnatur an. 21us ihr fpridpt immer

noch öas Streben nach Selbftbeherrfchung. Sie ift menig bemegt, ruhig. Dies aber mohl nur, meil

ber Brief, bem bie probe entnommen, ein Bemerbungsf<hreiben barftellte, bas mit Überlegung

unb Sorgfalt gefchrieben mar.
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3n 4 feiert mir eine Hatur, öie ficf? ihren

Crieben leicht überlägt. Auch l^ier hanbelt es fid?

um ein Bemerbungsfchreiben, fonft märe bies

nod? beutlicher 3«m Ausbrucf gelangt. TDer fo

fcf^räg unb bünn fcfyreibt, ift empfinblich, leidet er*

regbar unb leibenfcfpaftlid?. Dem Schreiber fehlt

bie ^äljigfeit, fühl unb faßlich 3U betrachten. Bei

ilpn maltet bemnach bas fubjeftioe (Empfinben.

Kühle Köpfe fdjreiben nicht fo geneigt.

Die Probe 5 ueranfchaulicht eine fo geneigte

ffanbfchrift, mie man fie feiten finbet. Don ihr gilt

bas uon 4 (Sefagte in uerftärftem Klage. Doch mu§

man bie Drudftellen in Ab3ug bringen, um bas 3U

oerftehen. Sie finb nämlich nichts als eine ^olge ber

Abficht, „fd?ön“ 3U fdjreiben, Die „mahre" Schrift

biefes ütannes ift 3arter. Über bie Bebeutung bes

Sdjreibbrucfes (Drudftellen) mirb an anberer Stelle

gefprochen merben.

Auger ben Schriftlagen 1—5 finbet man
nicht eben feiten in unferer §>eit bie nach linfs

geneigte Schrift (3mifchen a unb b bes Schriftfom*

paffes Seite 33 ). (Ein Beifpiel fieht man in ^ig. 46.

(Es ift eine ftilifierte Schrift uon ber Art, mie

fie ber £efer bereits fennen gelernt ha*- 3n
linfsgeneigten Schriften brücft fich erhebliche

3>urüdhaltung aus, Unterbrüdung, bie bis 3ur

gemollten Derftellung gehen fann (in anonymen

Briefen). Derartige £)anbfchriften finb nie gan3

natürlich. 3n ihnen herrfcht bie (Empfinbung ber

Abmenbung, mährenb, mie mir gefehen hoben,

in ben redjisfprägen Efanbfchriften bie ^ähigfeit

ber Zuneigung ausgefprochen ift.

perfonen, bie gemohnheitsmägig eine nach

lints geneigte Schrift fd^reiben, foll man nidjt

unbebingt uertrauen. IDenn audj manche biefe

ffanbfchrift lieben meil fie auffällt unb mehr
(Selegenbeit 3m Anbringung mirfungsuoller

Zierate unb Sdjnörfeleien bietet, barin fidj bie

(Eitelfeit gefällt, fo bebeutet bie Iinfsfdjräge Schrift

hoch im allgemeinen eine ÜTasfe. Der Schrei*

benbe mill ein anberes (Sefidji 3eigen, als er

mirflich bat. Da3u mug (Srunb uorhanben fein,

nicht immer notmenbig bebenflicher Hatur. Aber

man uerfehrt hoch fchlieglidj lieber mit £euten,

bie feine ÜTasfe tragen. Das eine jebenfalls

lehrt bie (Erfahrung: gerabe bei £euten biefer

Kategorie fann man überrafchungen erleben —
unb nicht bie angenehmften ! Dies hat übrigens

auch (Seltung oon Banbfchriften, in melden

Schriftlage

burdj

Bogenform

gefenn3eichnet:

(Enttäufdjung,

ünglü£
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eine permanent geübte ftarfe Selbftbefyerrfcfyung heruortriti, alfo in ben mehr [teilen ftilifierten

unb ^udjtfdjriften. Denn fo erftrebensmert unb fcfjäßbar bie Selbftbet^errfdjung auefy i[i, fo

beftimmt man ihre (Ermerbung münfdjen muß gegenüber ber ungejügelten £uft unferer geit

„fiefy aus3uleben“: IDirb bie Selbftbet^errfcfjung nicht erftrebt aus bem tüillen 3ur Sittlidjfeit,

aus bem Drang nad? Selbftläuterung, mirb fie geübt aus bloßer IDeltflugheit, um (Selb,

Karriere 3U machen um [eben preis, bann ift fie nur bie IHasfe 3ur Derbergung niebriger

Streberinftinfie, menn nidjt nodj fdjlimmerer. (Es ift fein Zufall, baß gebilbete, intelligente

(Sauner unb b^oc^ftapler — u>ie ber £efer aus Beifpielen erfahren mirb — fid? biefe Ktasfe

fo häufig uorbinben — — —

.

Hacfy biefer fur3en prebigt feeren mir mieber 3U unferem (Thema 3urü<f.

(Es gibt Schriften, bie eine £age aufmeifen, bie nid?t burdj bie gerabe, geftreefte ^orm ber

£angbuchftaben, fonbern burd? mehr ober meniger bogenförmige djarafterifiert ift. Das folgenbe

Beifpiel unb bas auf ber oorigen Seite 3eigt bas fetjr beutlid? (^ig. 37, ^8).

^ig.^8. Had? rechts umgebogene ©berlängen: (Enttäufcfjung auf immaterieIlem(Sebiet. (?)

Als uns oor nunmehr 3man3ig 3ahren biefer (Typus 3um erften ITial begegnete, entfdjlüpfte

uns bie Bemerfung: „Das muß ein unglüdlidjer ITtenfdj gefdjrieben traben“. So mar es auefy.

iDer fid? erinnert, baß alles abmärts Strebenbe in ben Scfyriföügen bie (Srunbbebeutung ber

U n 1 u ft ,
ber Bebrücftfyeit t^at, mirb gan3 non felbft auf biefe Auslegung fommen müffen.

mitunter finb nur bie ©beriängen ber h, f, f ufm. nach rechts umgebogen, fyier menig, faum

merfbar, bort, mie im Beifpiel ^ig. ((8, fefyr ausgeprägt.

So pflegen häufig £eute 3U fdjreiben, bie einft in tDiffenfdjaft ober Kunft r>iel galten, halb

jebodj uergeffen mürben. Hicfyt nur finbet man biefe ^orm ber Schrift bei geiftigen Arbeitern,

fonbern oft auef? bei folgen, beren ^tereffen nur auf materiellem (Sebiete liegen. Aus bem
(Srunbe auch machen mir bafyinter ein ^^S^eichen. M 1

Die gegenteilige (Eenben3 ber Spißenführung, mie mir fie im britten Beifpiel feßen, ^ig. ^9,

muß notmenbig (Segenteiliges bebeuten entfpred^enb unferen Ausführungen über bie linfsgeneigte

£inie (ogl. Sdjriftfompaß). Das prin3tp ber Abmenbung ift unuerfennbar. Unfidjer fd/eint

jebod?, ob bie (Erflärung ftets 3Utrifft. tDir glauben nämlich gefunben 3U haben, baß, mer fo fcfyreibt,

mit feinen (Sebanfen in ber Dergangenfyeit meilt, meil if?m bie (Segenmart nicht bas (Slüds*

empfinben bringt, mie bie Dergangenheit es bot, unb er für bie gufunft nichts mehr erhofft. Klan

hätte bemnaef? h* er bie graphifdje Ausprägung ber De^ichtleiftung, ber Befignation. Don einem

fo Scfyreibenben fönnte man alfo auch fagen: Begrabener (Eb?rgei3, uergeffen, faum noch gefannt.

llnb bodj beftel]t 3mifdjen biefer unb ben beiben oorhergehenben proben ein prin3ipieller Untere
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fdjteb: ffier Umbiegung nacfj linfs, bort nad? redjts. Hach unferer (Erfahrung fann man jebo<h oon

einem £eben in ber Vergangenheit bei ben ber erften Kaiegorie Ungehörenben nicht fpre<hen.

Sie haben ftets nod? bie Hoffnung auf (Erfolg unb Unerfennung. Dies roirb burdj bie üatfadje

erhärtet, baff man bie Umbiegungen nach rechts auch bei noch eifrig ftrebenben (Srüblern, ^orfcfyern,

(Erfinbern ufto. antrifft.

^ig. 4.9. Hadj linfs umgebogene ©berlängen:

Ubtoenbung oon ber (Segenroart, £ebenin ber V ergangenheit (?)

Das Hüdfdjauen auf glücflichere feiten fann auch anbere als (Srünbe geiftiger Hatur haben.

(Ein hoffnungslos £eibenber hat getoiff alle Urfad?e, ber feiten 311 gebenfen, ba er noch unb

rüftig toar unb nie an bie Ulöglid?feit eines langen Siechtums badete. (Ein roirtfdpaftlid? §ufammen=
gebrochener, eine oerfrachte (Ejiften3, toirb gerne riidtoärts fdjauen unb toohl auch oiel oon ben

^ig. 50 . (Sefnidte unb ftarf betonte Unterlängen:

anormales CEriebleben, anormales (Empfinben.

feiten bes (Slaves unb (Selbes fprechen. (Ein oerabfdjiebeter ©ffbjier roirb häufig bes bunten

Hocfes gebenfen, ben er aus3iehen muffte. (Ein (S eftrauch elter roirb in ber §elle feines (Sefängniffes

befonbers ftarf bie §eit 3urücftDÜnf<hen, ba er nodj nicht 3U ben £euten ohne Kofarbe gehörte.

(Senug ber Beifpiele. 3 ßöer fann fie mehren. Unfere oorftehenbe Schriftprobe, ^ig. 50
,
3eigt

roieber ein anberes Bilb.
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Sold?e (Eigentümlichkeiten 3eigen ficf? häufig bet -£)Yftcr^ern tu ^ cr Hid?tung bes fejruellen

(Empfinbens. hierüber meiteres im Kapitel über patfyologifcfye ^anbfdjriften.

Schließlich eine Sd?rift, Sie fidj burcf? ben tPedjfel bet Schriftlage cfjarafterifiert (^ig. 5 0*

Diefe [Schreibart ift £euten eigen, beten (Empfinben unb £?anblungen man nie, aud? nid?t im

entfemteften 3 U berechnen uermag. (Es finb fonfufe (Querföpfe, bie gleicfymotjl ein beftimmtes

giel mit f^artnädigfeit oerfolgen können. Unerträglich im Derfefyr, finb fie halb ausgelaffen luftig,

halb ungemein tei3bat unb leib enfdp aftlicf? in fdjroffem Übergang. Dielfad? Urinker. Das Dolk

nennt fie „oerrüdte Kerle“.

IDir mollen biefe Darlegungen nicht beenben, otjne mitKadjbruct auf folgenben Punkt t?in=

3 utt)eifen : 3 m (Segenfaß 3 ur §eilenfüt?rung f ann bie 2trt berSd?rift =

läge, infomeit fie bogenförmig m i e bie S e i f p i e 1 e ^ i g. 4:8—50 g e =

^ig. 5 t. IDechfelnbe Sd?riftlage: Kufgeregtes IDefen, £aunent? aftigf eit,

Un 3 uuerläffigfeit aus ÜTangel an Selbft 3 ud?t.

ftaltet ift, niemals ein probuft momentaner Stimmung fein.

Der 2De<hfel in ber Sd?riftlage, mie in ^ig. 5t, muß jebod? mitunter als Stimmungsausbrud an=

gefprod?en merben. Sei Sefpredjung ber f?anbfd?riften uon Selbftmörbern mirb man bie

(Erklärung bafür finben.

tDemt ber £efer burd? bie beiläufige (£rmät?nung einiger IHomente (Sdjtuere, Zartheit),

beren nähere Sekanntfdjaft er nod? nid?t gemacht hat, einigermaßen uermirrt mürbe, fo ift bas

begreiflich- Um bem entgegen3umirten unb um 3 ugleid? eine Überfid?t bes Durchgenommenen

3 U bieten, haben mir eine fd?ematifd?e Darftellung angefertigt (;$ig. 52 auf Seite $6 ).

Die ft eile unb linfsfd?räge Sdjriftlage tjat jebod? nur bann bie

i h r 3 ugefd?riebene Sebeutung, menn fie in §ud?tfd?riften auf =

taud?t b. 1?. alfo in ruhigen, menig bemegten unb gleichmäßigen
Schriften, ^ ü r bie geneigte Sd?rift gelten bagegen bie angegeben
nen (Eigenfd?aften nur, menn fie „natürlich“, jmanglos, be =

megt unb mehr ober meniger unregelmäßig finb. Sei biefen
finbet man relatio menig gudjtfchriften, mähre nb bie ft eilen
unb linfsgeneigten in ben meitaus meiften fällen unoerfenn*
bare §>uchtfd?riften bar ft eilen. Die untere pälfte bes Sdjema umfaßt bie

bogenförmigen unb bie medjfelnben Sd?riftlagen. Diefe finben fid? faft nur, gleich ben geneigten

£agen, in unge3mungenen f?anbfd?riften. £Do fie gelegentlich in §uchtfd?riften anbeutungsmeife

auftreten, bleibt ihre Sebeutung bie gleiche. —
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Verfugen nur nun, bie oerfchiebenen (Srfdheinungen, bie burcfj £uft* unb Unluftgefühle

ueranlagt merben, 3U erFlären, fo ift, tute bereits angebeutet, ber groge Haturforfcher Darmin

berjenige, ber 3ur Aufhellung biefer fragen u?otjI bas meifte beigetragen fyat. 3m Kapitel

feines beFannten IDerFes über bie Ausbrudsbemegungen lefen mir mit 3e3ug auf (Sram unb

Schmermut folgenbes: „. . . Die §ir!ulation mirb träge; bas (Sefidjt bleich, bie IHusfeln fcfplaff

;

bie Augenliber fenfen f i d?; ber Kopf neigt fidj über bie 3ufammenge3ogene 3 ruft;

Stippen, 3 a d e n, UrtterFiefer finfen b u r d? (Eigengemidjt Ijera b."

Ähnlich äugert fid? ber Haturforfcher 3 e 1

1

inbem er uom Kummer unb (Sram bemerFt, bag

bie UtunbrninFel herabge3ogen tuerben. UTeiter finben mir bei Darmin: „3 ft unfer (Semüt ftarF

erregt, fo finb es bie 3emegungen unferes Körpers gleichfalls." tVir fdjreiben mit einem üeil

unferes Körpers, unb ba auch non biefem üeil notmenbig bas gilt, mas bie 3itierten ^orfdjer

uom SinFen ber HtunbminFel, 3 aden, bes UnterFiefers fagen, fo hätten mir hier bie (HrFlärung für

bie Deutung ber finfenben geile unb ber abfallenben Schriftelemente überhaupt. Aucf? für bie

gegenteilige 3emegungsrid?tung finbet fidj bei Darmin bie (Erklärung: „Der gan3e Aus*

brud eines gutgelaunten Utenfchen", fo lägt er fidj im 8. Kapitel uernehmen, „ift genau bas (Segen*

teil non bem eines folcben, ber Kummer leibet. Hadj Sir(£. 3 ell merben bei allen heileren He*

gungen bie Augenbrauen, bie ITtunbminfel, bie Hafenflügel unb bie ITtunbminfel in bie £? ö h e

g e 3 0 g e n. 3 ei ben traurigen (Semütsbemegungen tritt bas (Segenteil ein." (Senug. U2 o ift

ber ITtenfch, ber nidjt aus eigener 3eobadjtung an anberen unb fich felbft erfahren hätte, bag

Kummer, (Sram unb Sorge unfere förperliche (Haftisität herabbrüden, bie ^reube fie aber hebt!

Das Sinfenbe, Abfallenbe h<d überall unb immer bie gleiche 3ebeutung: in ber ArdjiteFtur, ber

tEedjnif, in ber JTlufif unb UJalerei. Der tiefe üon mirb niemanb fröhlich ftimmen unb ebenfo

nief/t ber bunfle üon ber ^arbe. TDir trauern in Schmar3. Unb bie ühinefen unb 3aponer?
Hichtig. Die trauern intDeig, aber — ladjen bie (Selben nicht auch, menn fie eine ürauerbotfefjaft

überbringen? So mill es bie Konoention.

UberbenFen mir noch einmal bie Ausführungen über bie Steil* unb Schräglagen, fo gelangen

mir bahin, 3mei groge (Sruppen 3U bilben, bie Verftanbes* unb (Sefühlsmenfdjen, bie „Klugen“

unb bie „Dummen". 3ene hängen fid? mit Abficht ben Utantel ber Klugheit um, ber aus ben

Stoffen ber Selbftbeherrfchung, ber Knebelung bes urfprünglichen üemperaments unb bes

Üigennutjes befteht. Diefe mollen ben Klugheitsmantel gar nicht. „3d? mill mid? frei bemegen

fönnen, nicht beengt fein unb nichts bebeden, ob meine Kleibung auch mehr ober meniger

fd?äbig fei. IDer mid?. fo nid/t mill, mag uorbeifehen." So ungefähr benft ober empfinbet

bod? ber üemperamentsmenfcb, ber ja in ben Augen jener Klugen ber Dumme ift.

3nt gemöhnlidjen Sprachgebrauch nennt man flug benjenigen, ber intelligent, fdjarf*

finnig, erfahren ift. Dumm ben, ber geringe Auffaffungsgabe, minbere 3ntelligen3 unb Urteils*

fraft, menig Scharffinn befunbet. 3näeffen gehört 3ur Klugheit nidjt notmenbig ein hoher (Srab

non 3rttelligen3, fonbem eine ihrem UTefen nach anbers geartete. Umgefehrt fann felbft ber üräger

einer genialen Veranlagung oon ber UTenge für bumm angefehen merben. 3m «jrogen unb

gan3en hält man in ber UTelt jener flugen Alltagsmenfd^en fd/on ben für bumm unb ruchlos

optimiftifch, ber 3. 3 . feine Kinber nicht einem fidjer lohnenben 3 eruf 3uführt. IDer gar fie

Künftler merben lägt, ber ift in ihren Augen bireft ein 3öiot.

(Senauer betrachtet unb bei £id?te befehen, t^ei§t Klugheit nichts als bie ^äf}igFeit, bie richtigen

BUttel an3umenben, um feine gielc 3U erreichen. Unterftreicht man bas TDort feine, fo

Fommt m-an bem 3 egriff noch näher. Denn bamit heben mir bas (Sgoiftifche, bas in ber Klug*

heit uerborgen liegt, heraus. Hach nuferer Auffaffung trifft man bas nichtige, inbem man bas

beFannte Dichtermort uom brauen ITtann bahin nariiert: Der Fluge UCann benFt an fich felbft

— 3uerft. Anbers ausgebriidt unb prä3ifer: Die Klugheit ift bie fein ft e^orm
bes Egoismus.

Die Klugheit ift nicht laut unb temperamentuoll; fie beobachtet unb überlegt; fie be*
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herrfcht bas urfprüngltcfje Temperament (ober erftrebt bies menigftens). Daher bie Tenben3 311

Steil* unb gjucbtfdriften. Der Kluge fdjmeigt häufig nur, um feine Unmiffenheit nicfjt 3U offen*

baren, ba ihm ber ITtut fehlt, ein3ugeftehen, etmas nicht 3U ruiffen ober 3U fennen. Tbenfo gibt

er fid? oielfacfj befdjeiben aus 33 eredjnung. Deshalb oermeibet er es, nie! oon fid? felbft 311 fpredjen.

ffanb infjanb mit ber Klugheit pflegt berlteib, ITtangel an Offenheit unb perfönlicfyem ITtut

311 gelten. „Klugheit ift ber beffere Teil ber Tapferfeit.“ Seim Klugen ift alles auf ben

Derftanb geftellt. IDohlmolIenbe, meiche, gemütoolle Haturen finb in feinen Kugen bumm. 3ns*

befonbere bann, rnenn fie im £eben erfolglos mären. Diefe Klugen finb bie befannten „(Semüts*

menfcfyen“ mit (Sänfefüfjdjen. Ts finb alfo bie Derftanbesmenfdjen, bie geborenen IHaterialiften.

2llles moberne Strebertum refrutiert ficfj aus ihren Heiden. Klugheit hat im (Srunbe mit fyofyer

3ntelligen3 unb Silbung fye^lidj menig 3U tun, fo häufig fie aud? 3ufammengehen. Selbft ber

ungebilbete, einfache ITtann aus bem Dolfe fann ein fluger ITtenfdj fein. Das erfte im Klugen

mirffame Prin3ip ift, mie gefagt, berTgoismus. Die maljre ©bjeftioität mofynt halber feiten im

Klugen. Der Kluge lügt nicfyt leidjt. Tr fyält es mit lttir3a Sdjaffy: „IDer bie IDahrheit

fagt, muff Prügel fyaben." Prügel mag niemanb gerne, befonbers nicht ber Kluge. Denn

er ift ein ^einb bes offenen gmeifampfes, aber ein ^reunb ber ftillen, heimlichen Kadje. Tinen

fehler begehen faft alle flugen £eute: fie unterfchätjen bie Klugheit ber anberen. IDer fid? ihnen

gegenüber bumm ftellt, fann amüfante Tpifoben mit ihnen erleben. — —

Klugheit macht feinen hohen ^lug,

ffält fid? in unterm (Sleife;

3hr eigenes IDot?! ift ihr genug —
TDeisljeit 3ieljt gröfj’re Kreife.

Der meife ITtann ift feiten flug,

Unb ber fluge feiten meife.

^riebridj 23obenftebt.

Unb ber Dumme ? So gegenfä^Iicfj barf man bie ^rage nicht ftellen. Sagen mir ber Unfluge,

ber intelligente Temperamentoolle? Don ifym pflegt bie fluge ITtenge 3U fagen: „Tr pafft

nidji in bie IDelt“, er „meifj feinen Dorteil nicht mah^unehmen", meifj „nicht barauf 3U laufen",

unb mie fonft nodj ber Dolfsmunb es ausbrüden mag. Dumm finb, „bie einfältigen ffe^ens finb".

Sinb bie, bie nicht ftets bei allem Schaffen fidj fragen: mas oerbiene id? babei ! Die nicht einfehen

mollen, nicht empfinben, bafj im (Selboerbienen, im äufjeren (SIan3 allein bas (Slücf ruhen foll.

Die Temperamentsmenfdjen galten es mit (Soethe: „ffödjftes (Sliicf ber Trbenfinber ift bo<h bie

Perfönlidjfeit". Uidjt bas „Sidjauslebenmollen" bes Itie^fdjefdjen Ubermenfdjen ift gemeint,

menngleicb manche Temperamentsmenfdjen barin ihr (Slücf erblicfen mögen. Der Uusbrud

ber gan3en Perfönlicbfeit ift’s, bem jene „Dummen" mehr ober meniger bemüht anheimfallen.

Utit ftärferer ober fdjmädjerer Selbftbel^errfdjung, meift mit fdjmädjerer. Daraus erflärt ficb

bie Uatürlicbfeit, Unge3toungenheit, ja §ügellofigfeit ihrer ffanbfdjrift. Dalmer bie 3mpulfioität,

bas frifcbe §u9reifen (unb häufige ^etjlgreifen). Diefe „Dummen" begehen leidjt Torheiten.

3ene „Klugen" nicht. Ubermer nie Dummheiten madjt, bringt auch nie (Srofjes 3uftanbe. Ulles

Sebeutenbe, Uberragenbe fann unb fonnte nur gefächen burdj Tinfetjen ber gan3en perfönlidjfeit,

losgelöft oon perfönlidjen 3ntereffen materieller 21 rt. Darin aber liegt ein funbamentaler Unter*

fcbieb 3toifchen ben Klugen unb ben Dummen in unferem Sinne. Die großen Künftler, Trfinber,

^orfdjer, Tntbecfer unb Pfabfinber: fie alle maren folcf?e Dummföpfe!
Des Klugen Stärfe liegt in ber gefdjicften Unmenbung unb Uusnu^ung bereits oorljanbener,

befannter ITtittel unb IDege. Der blofj 3ntelli9ente bagegen neigt oiel mehr 3um Uuffudjen

neuer IDege unb neuer ITtittel, ba er um bas eigene Selbft — menigftens in materieller 53e3iebung

— meniger befümmert ift. Uus bem (Srunbe fotnmen grofje unb fleinere ^orfdjer, Trfinber ufm.

fo feiten 3U materiellen Trfolgen. ^orfdiergeift unb (Sefcbäftsgeift geben eben feiten 3ufammen.
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Auch bie echte Künftlerfeele ©erträgt fidj nicht mit egoiftifchen Berechnungen. (großes, Ur*

fprüngliches, fc^afft unb formt bod? nur bas ftd? felbftoergeffenbe, ftarte (Temperament, mo es frei

unb unbebinbert oon fleinlichenKIugheitsrücffichten malten fann. (gemiß befißen biefe „bummen“,
intelligenten {Eemperamentsmenfd^en ihre fehler, bie als paralleleigenfchaften ihrer Deram
lagung entfpringen: Starter Subjeftiuismus im punfte (Empfinbung; geringere ^uoerläffigfeit

im (Ermerbsleben; ungleiche Arbeitsluft unb *leiftung; Durchbruch ber Eeibenfchaften, päufung
ber 2Xffeftausbrüd? e ; (Seringfdjä^ung oon Konoention unb Autorität, oon formen, Saft, Außer*

licbfeiten ufm.

2X>ir fehcn alfo, baß bie beiben großen (gruppen fidj in erfter Einie burdj bie 2t r t ber
Eebensauffaffung, burd? bas, mas ihr (glücfsempfinben unb *erftreben ausmacht,

unterfdjeiben. 3n 3meiter burd? ben (Srab ber Selbftbefjerrfchung. naturgemäß

fommen bie mannigfaltigften Utifdhungen unb ^mifdjenftufen oor. Der rein ausgeprägte

Sypus ift relatiu feiten bei beiben (gruppen. 3 a, alles in allem, fo muß man annehmen, mirb bem
3bealtypus bes homo sapiens ber am nächften fommen, bem Dererbung, Einlage urtb <Er=

3iehung ben piaß anmeifen, ber in ber ITIitte ber beiben (Ertreme liegt. —
Unterfuchen mir nun 3um Schluß biefes Kapitels, mie es 3U erflären fei, baß bie Schriftlage

bie ihr 3ugefdjriebene, meitgehenbe Bebeutung hat, fo ift fie in be3ug auf bie bogenförmige

Eage, bie rechts* unb linfsfeitigen Umbiegungen bereits gegeben. U)ir brauchen uns nur baran 3U

erinnern, baß alle abfallenben, finfenben Einien ftets bie (grunbbebeutung ber U n 1 u ft haben,

baß ferner nach ürcfe geführte Einien — fofern fie nicht bie Senben3 3ur (Einrollung 3eigen, mie

3. B. gemiffe U*§eichen — ftets Abmenbung, Abneigung bebeuten, mas ja aud? für bie linfs*

geneigten Sdjriftlagen 3utrifft.

EDarum aber ein empfinbungsfähiger, 3ugänglid^er, fid? natürlich unb unge3mungen gebenber

Semperamentsmenfch fcfjräger fchreibt als ber feine (Triebe beherrfchenbe, fühl betrachtenbe

Derftanbesmenfch ergibt fid? burdj bie naheliegenbe Analogie 3U bem Verhalten, mie mir es im

Umgang unb Derfehr beobachten unb felber 3eigen. Begrüßen mir einen lieben ^reunb, fo fommen
mir ihm entgegen, neigen, bie panb leidet uorftrecfenb, ben Körper. Umgefehrt, menn mir Ur*

fache haben, jemanb nicht 3U begrüßen: tüir uerharren in fteifer Stellung, menben uns mohl

auch ab unb bringen bies burd? §urücfbeugen, Aufrichten bes Körpers 3um Ausbrucf. Darmin

brücft fidj folgenbermaßen aus: „EDenn ein HTann ober ein Kinb in ber Eeibenfchaft jemanb

mit lauter Stimme fortgehen heißt, fo bemegt er gemöhnlich feinen Arm, als mollte er ihn fort*

ftoßen .... Anbererfeits, menn mir eifrig münfdjen, baß jemanb bid?t 3U uns heranfommen

foll, fo oerfahren mir, als mollten mir ihn 3U uns he*an3iehen .... unb fo gibt es nod? un3ählige

Beifpiele“. Unb ferner: „Da bie Ausführung gemöhnlicher Bemegungen entgegengefeßter Art

unter entgegengefeßten3mpulfen bes EDillens gemohnheitsmäßig gemorben ift, fo, menn Cäiigfeiten

irgenb einer Art mit irgenb einer (Empfinbung ober (Erregung feft oerfnüpft morben finb, er*

fdjeint es natürlich, baß (Tätigfeiten bireft entgegengefeßter Art unter bem (Einfluß einer bireft

entgegengefeßten (Empfinbung ober (Erregung auf bem EDege ber (gemoßnheit ober Affo3iation

unbemußt ausgeführt merben“. Diefe „Ausbrucfsbemegungen“ finb ohne meiteres mit ber Schrift

in Be3iehung 3U bringen.



Die Scbriftböbe.

ZTacbbem im oorigen bie Scbriftlage unb ihre Bebeutung bebanbelt toorben ift,

gelangen mir nunmehr 3« einer Sdjrifterfdjeinung, bie jebem Betrachter fofort in bie 2lugen

fällt: bie größere ober geringere 21usbebnung (fjöbe) ber ifanbfdjrift nad? oben (über ber

Sdjreiblinie) unb unten (unter ber Scfyreiblinie).

Die ffölje ber Schrift b<d als (Srunbbebeutung bas Selbftbetoufftfein.
ITCan finbet bie großen, hoben Schriften oornebmlidj in ber Zlriftofratie, im ©ffbjiersftanb

unb bei Künftlem. Das folgenbe Beifpiel 3eigt bie ffanbfcbrift ber befannten Boman*
fcbriftftellerin (Elifabetb f? e y f i n g; fie ift bem ausgefprodjen ariftofratifcben Ductus

nabe oertoanbt.

Das 3U?eite Beifpiel rübrt oon einer ber hoben 21riftofratie angebörenben Dame her. Die

formen finb
|
einfach unb frei oon überflüffigen gutaten (^ig. 55).

^ig. 55. Briftofratifdje ffanbfdjrift: Selbftgefühl, (Sro§3Ügigfeit.

3n beiben proben ift bas Verhältnis berKIeim 3U ben (Sroffbuchftaben oerfdjoben unb auch

bas ber Busbelmung (Sdmftioeite). fföbe unb Weite ber (Sroffbuchftaben mufften unter §u*

Janäcnt)ruc6
I ÜJlcnf^entetintniS. H
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grunbelegung ber fonuentionellen Schönfchrift größer fein. 3™ ber britten Probe ift bas Derfjältnis

richtiger 3um 2lusbrucf gelangt (Fig. 56).

EDie fcfjon aus ben Unterfcfyrifien unter ben 2Ibbrucfen fyeroorgefyt, mechfelt bie Bebeutung

ber großen Schrift je nach bem (Brabe ihrer hor^ontalen 2Iusbehnung unb bem Dertjältnis ber

(Sroß* 3U ben Kleinbucfyftaben. Sinb bie Buchftaben tjocfy, aber eng gehalten (Fig. 54 ,
55 ), fo

äußert fi<h bas Selbftgefühl feiten gan3 offenfunbig; es fann fogar bei bem Schreiber — noch

mehr bei ber Scfyreiberin — gelegentlich Schüchternheit heroortreten. Das fann man oon ber

Fig. 56. Hichtig proportionierte, große Schrift:

Selbftgefühl, ungenierte Betonung ber Selbftfchäßung.

Probe ^ig. 56 nicht fagen ! IDer fo groß unb meit fchreibt, läßt fich nicht leicht imponieren

ober einf<hüchtem. <Er fennt unb f<häßt feinen eigenen IDert unb h^nbelt entfpre<henb. 2Inbers

liegt es beim 2Ibbrucf Fig- 57 .

Selbftfchäßung, Befangenheit aus Feingefühl-

ffier tritt nun ein neues DToment hin3u ,
bie S<hriftftärfe, bas ebenfo ruie bie Schrift*

meite befonbers behanbelt toerben tuirb. (Es läßt fi<h jeboch nicht umgehen, es fcfjon hier 3U be*

rühren, roenn bie Bebeutung ber Schrifthöhe einigermaßen erfchöpfenb flargelegt merben foll.

2IIfo: bie S<hriftf<hmere (Stärfe) ift ber (Srabmeffer für bie IDillensbetätigung unb

ber baoon abhängenben (Einbrucfsfähigfeit ober Senfibilität. 3m Beifpiel F^J* 57 if*

bie Schrift fehr eng unb bünn. Daraus ergibt fich erftens bie Befangenheit, 3u?eitens bie (Ein*
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örucfsfäfyicjfeit (Beeinflußbarfeit, (Erregungsfähigfeit), insgefamt bie Beftimmung auf Feingefühl.

Diefe Schrift rührt oon einer befannten heroorragenben pianiftin her.

Das weitere Beifpiel ^ig. 58 gibt bie Ejanbfchrift bes fo friit? oerftorbenen IHalers

©tto (Ectmann wieber, bes eifrigen ^ormfünftlers unb Dorfämpfers für bas mobeme

Kunfthanbwerf. Aus ihr fpridjt große Selbftfchäßung. Das Beifpiel ^ig. 59 ceranfcfjauiidjt

bie bfanbfdjrift bes ITtalers unb Haturapoftels Diefenbach, ber
f. §. weniger

öurd? feine Kunft als burd? bie (Eigenart feiner £ebensweife Auffehen erregte. Die fföfje

feiner Unterfd^rift, in Derbinbung mit ber fteilen £age, 3eigt ausgeprägt bie eigene tDert*

fcfyätjung. — Die f^anbfdjrift unferer großen Scfyaufpielerin eignes Sotma, 60
t

(Seite 53) offenbart bie ruhige, fluge Selbftfdjäßung, Selbftbeobadjtung unb Selbfterfenntnis.

Fig. 58 . (Sroße, bewegte Unterfcfyrift : Ausgeprägte Selbftfdjäßung.

EDir wenben uns nun ben anormal niebrigen, Heinen Schriften 3U. Don ihnen gilt, baß

fie relatir» feiten uollfommen natürlich unb unge3wungen gefdjrieben finb. §umeift tragen fie

ben (Ojarafter ber §u cfyt= unb ftüifierten Schriften. — Die Probe ^ig. 6( auf Seite 53
,
bie

Schrift unferes großen (gelehrten Hubolf Dird^ow, ift jebenfalls ein „Haturprobuft“.

Dennoch würbe man fid? fefjr irren, wollte man r»on ber Kleinheit ber Schrift auf bie Abwefen^

heit jeben Selbftgefüfyls fließen! Bei ber außerorbentlidjen Knappheit aller formen muß
man fie alle in ihrem Derfyältnis 3U einanber um fo genauer betrachten. Da fällt es benn

auf, wie fyod? bas B in Hubolf über bie nadjfolgenben Buchftaben emporragt, ffierin liegt

eine befonbere Art ber Selbftfdpäßung, bie man als Selbftgefälligfeit ansfpredjen muß.

Aus ber Kleinheit einer fjanbfehrift wollen manche auf eine gute Beobachtungsfähigfeit

fdjließen, was bei D i r cf? 0 w gewiß 3uträfe. Die (Erfahrung lehrt jeboch, baß aud? ebenfo heroor*

ragenbe Beobachter große Buchftaben probu3ieren, 3. B. £) ä cf e I. Übrigens fchreiben alle

„Sdjriftgelehrten“, bie hoch gewiß fd?arf beobachten müffen, groß. Hach unferer Übe^eugung

hat bie Kleinheit einer Schrift mit ber Beobachtungsgabe bes Schreibers nichts 3U tun. £)öchftens

fann man non einer größeren Sorgfamfeit in ber tDiebergabe unb Hegiftrierung bes (Sefunbenen
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fprecfyen. Knbere — unb merftnürbigertneife nidjt btos £aten — tnäfynen einen ^ufarmnertf^ang

ber flehten Scfyrift mit ber Kur3fid?tigfeit. iDer fidj nur einigermaßen in feiner ^amilie umfiefyt,

tnirb bie Unfyaltbarfeit biefer meitnerbreiteten Knficfyt einfefyen. Die gleiche Stogif fönnte bie

große Schrift mit ber 2Deit= ober Überfidjtigfeit in Derbinbung bringen. 3n tDafyrfyeit liegt

bie Sacfye fo, baß ber eine roie ber anbere 21normalficf?tige feine Sefyfraft burdj Kugengläfer forri=

giert — unb bamit entfällt jeber (Srunb für bie Knnafyme, baß bie Kugenbefcfyaffenfyeit auf bie

(Srößengeftaltung ber f?anbfcf?rift t>on (Einfluß fein fönnte.

^ t yy ' ~^ ^ ^
^ " ~/y ^

f
y' l c Wc/ .

sOh

C'‘l~~>— ^

y /Ci4- - XL~X

-aX y *”&'* r ~ys *v ^
- «-**>

/
«sS^

A^y/y/’ yA

^ig. 6t. Kleine, niebrige Schrift:

orgfamfeit, äußere Sefcfyeibenljeit. Stilles, anfprurfjlofes tPefen.

IPer flein fdjreibt, fann 3tnar in fyofyem (Srabe geiftig eitel fein; er tnirb aber im allge*

meinen ben (Einbrucf ber Befdjeibenljeit unb (Einfachheit machen. (Er tnirb nicht ungeniert unb

felbftbetnußt auftreten, eher aber eine getniffe (Semeffenljeit 3um Kusbrucf bringen.

Ztun liegt ja ber Schluß nabe genug, baß, tner fidj beim Schreiben mit foldj tni^igen Kleinig*

feiten abgibt, er auch fonft im £eben unb in feinem Beruf bie Kleinigfeiten liebenoll beachtet
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unb fie wohl auch überfchäßt. ZTicfpt aber fann man umgefehrt jagen, baß jemanb, beffen Beruf

bie größte peinlidjfeit erforbert, eine fleinliche, peinliche bjanbfcfjrift fdjreiben ober ficf? allmählich

erwerben muffe. Das ift abjolut nicht ber ^all. £Der, wie Derfaffer, (Gelegenheit hatte, fjanb*

fchriften ber Uhrmacher, ^einmedjanifer, Büchfenmacher, <£h*ornolithographen, (Lhem^aphen,

Betufcheure, piangeidjner, ^^tarjienf^neiber, Utofaiffünftler, Stickerinnen ufw. in größerer Um
3ahl 3U prüfen, ber wirb fid? halb über3eugt haben, baß ber Beruf einen berartigen (Hinflug auf

bie Buchftabenformung nicht hat. 2Do gelegentlich einmal bie peinlichfeit unb (Ejaftheit bes
t
Berufs

mit ber f?anbfd?rift 3ufammentreffen, ba finb beren Urheber eben fleinliche, pebantifdje, enghe^ige

Baturen. (Es ift fomit fein Zufall, baß ber (Sei3 auch bie fleinen, 3ufammengebrängten Buchftaben

formt.

^ig. 62 . Biebrige guchtfchrift: Sorgfamfeit, Streben nach ©rbnung.

Die oorftehenbe Schrift, ^ig. 62
, ift bie eines feinfinnigen Dichters, ber aber ungeachtet

biefer ausgefprodjenen gucfjtfchrift gan3 unge3ruungen fchreiben fann (^ig. 3n biefer

Schrift erfennt man weit mehr, insbefonbere bas, baff bie (Energie bes Schreibers gerabe aus=

reichte, um eine fo „orbentliche" ffanbfchrift wie bie obige hert>or3ubr!ngen.

^ig. 63 . Sehr fleine Schrift:

Sorgfamfeit unb ©rbnungsliebe. Sinnigfeit, fjang 3ur (Einfamfeit.

Der Ubbrucf ^ig. 63 oeranfchaulicht eine ber fleinften Schriften, bie überhaupt im alltäglichen

Briefoerfehr oorfommen. U>er in ber ff anbfchrift f
o wenig auffallen unb fid? bemerfbar machen will,

ber muß fehr befdjeiben unb ein gewollt einfamer IHenfch fein, ber feinerlei Unfprüche ans £eben ftellt.

Betrachtet man rüdblätternb bie Probe ^ig. 56 unb baneben bie eben gefenn3ei<hnete,

fo erfieht man erft ben gewaltigen Unterfdjieb in ber 3nanfpruchnahme bes Baumes, bes Papiers

unb ber (Tinte ! Der eine braucht Baum 3U feiner (Entfaltung unb Publifum, fei es 3um §uhören,

fei es 3um ^ufdjauen. Diefer braucht nichts als nur fi<h felbft.

3n ben großen Schriften fprid/t fid? 3uglei<h eine gewiffe unb Selbftficher*

heit aus. 3f* bie große Schrift feft, weit, fchräg, temperamentooll, bergaufftrebenb, bann

haben wir ben iatenburftigen Draufgänger (^ig. 58 ), ben h 0ffnun9sfreu ^>igcn Beuerer uor

uns, ber fidj burchfeßen will.
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Efohe, ruhige, fteile Schrift in fnapper ^ormengeftaltung (tote 3. 23 . ^ig. 54, 55
)

fcfyreiiet

ruhig unb fidler einher, ohne EPefens aus fid? 3U machen. Sie atmet fiil^Ie (Eyflufioität, ruhige

Pornehmheit: fo audj ihre Urheber. 3ß eine foldje Schrift 3uglei<h temperamentooll, bewegt,

Iebenbig, einerlei ob (teil, liitfs* ober recfytsfcfyräg, wie 3. 23 . bie £)anbfd?rift pobbielsfis,
^ig. 6$, bann weiß man, baß ihr 23 efißer feine tTCeinung gerabe herausfagt unb laut unb

beutlicf? unb nicf?t in 3ierlicfjen EPorten bes glatten pofeurs.

3n ber Tat haben mir ftets beftätigt gefunben, baß foldje Perfonen, beren Kleinbuchftaben

im Perhältnis 3U ben Großbudjftaben 3U hoch waren, — fofern bie Schrift — gleid^uiel welche £age

— 3ugleid? Temperament, Ünge3wungenheit 3eigte — ficfy im Perfehr fehr unge3tuungen gaben,

gut unb gern fpradjen, fur3um uergnügt unb „gemütlich" waren. Sie 3eigten fdjnell ein reichlich

ETlaß uon Unbefangenheit unb Selbfifidjerheit, auch üngeniertheit unb meift aud? Ejumor. Solche

ETaturen haben Pertrauen 3U fid?, aucf? wenn fie noch au f deinen grünen §>meig gekommen

finb unb auch m ibeeller 23 e3iehtmg nichts erreicht haben. Überhaupt !ann man bie Zteigung

3um Großfehreiben als bas Kem^eidjen bes ©plimismus betrachten, tuährenb ber peffimis*

mus Heine panbfdjriften gebiert.

^ig. 64. Große, fehr natürliche, bewegte Schrift:

Ungesmungenheit bei ftarfem Selbftgefühl.

EPas uon ber f)anbf<hrift bes 3'abiotbuums gilt, gilt auch fü* bie Pölfer. Die (Englänber

fdjreiben im Purchfdjnitt groß unb fteil. EParum weiß ber £efer jeßt. Pie ^ran3ofcrt mit ihrer

leichten, Iiegenben unb lebhaften Schrift 3eigen bas 23ilb ber (Etnbrudsfähigfeit (Senfibilität)

bes temperamentuollen Haturells, ber Selbftgefälligfeit ufw. Paß bie f^anbfdjriften ber (Englänber

weniger oerfdjieben, weniger oariabel finb als bie anberer Kulturoölfer, barf man wohl
als feftftehenb annehnten. Pem wiberfpricht einigermaßen bie bort fo ftarf betonte perfönliche

Freiheit. EPir bürfen jebod? nicht uergeffen, baß alles, was Konuention, Überlieferung bebeutet,

uon ihnen weit peinlicher befolgt wirb als uon irgenb einem anberen Polf. Eins bem Grunbe
barf man auch bie 9toße, fteile Schrift als ein Teilprobuft ber felben Konuention betrachten, bie

es 3uwege bringt, baß alle Ungehörigen ber oberen unb mittleren Klaffen 3U beftimmten feiten

unb Gelegenheiten gleich gefleibet finb unb fein müffen. 3n biefer 23 e3iehung herrfdjt bei unferen

Pettem jenfeits bes Kanals nicht nur feine Freiheit, fonbern ein §wang, ber ber SUauerei oer*

teufelt ähnlich fieht. EPem es übrigens Pergnügen macht, oöIferpfY<hoiogifche Stubien 3U treiben,

fei auf einige, wie uns fcheint, intereffante unb fehr be3eichnenbe Tatfadjen hmgemiefen. 2tlle

großen (Erfinbungen, bie ben ein3einen abhängig machten, ber Gefamtheit jebodp großen, unge*

heuren ETußen brachten, fo bie (Erfinbung ber (Eifenbalpt, ber perfonen^ahr3euge auf Schienen,

ber Gaser3eugung (Leitung), ber EPafferoerforgung unb ähnliche, finb uon (Englänbern

gemacht worben. 3n ihnen mar her felbe Geift wirffam, ber es uerftanb, einen großen Teil ber

(Erbenmenfchen bienftbar unb uon fich abhängig 3U machen. 3n ber^eit uor jenen (Erfinbungen

fonnte ber ei^elne reifen, fochen, beleuchten ufw. ufw., wann unb wie es ihm paßte (was

jeßt nur bie EPoblbabenben nodj oermögen), freute muß ber Purdjfchnittsmenfch 3U einer be*
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ftimmten Stunbe reifen in (Sefellfc^aft ihm uöllig gleichgültiger ober gar unangenehmer Perfonen.

(Er ift abhängig oom tVillen bes ffausmirts, oom Portier in ber IVafferuerforgung, Beleuchtung

unb — tuo bies nicht 3utrifft — ba minbeftens uon ben tVaffer* unb (Sasmerfen. (Erfinbungen,

bie ben entehren unabhängiger, freier malten (£uftballon, ^ahrrab, Automobil, Ueroplan)

finb nicht oon (Englänbern gemacht, ja nicht einmal fortgebilb,et ruorben. Das freiefte

Volf ber IVelt h flt am meiften 3ur Unfreiheit ber Utaffen beigetragen! ^aft ift man Der*

fudjt, bas (Sefeß auf3uftellen unb ettua fo 3U formulieren: je größer bie ffanbfchrift eines Volles,

um fo höher fein (Einfluß auf anbere. Damit mären mir mieber 3ur Schrifthöhe 3urücf*

gelehrt, bie mir auf bem Uusflug nach (Englanb faft oergeffen hätten.

Die f}öhe unb (Sröße einer ffanbfchrift mechfelt auch infolge uon Stimmungsmomenten,
^reubige Stimmungen oergrößern fie, traurige bemirfen bas (Segenteil. §>orn fann bie Schrift

gan3 erheblich oergrößern. Das ift fein tViberfpru<h. Denn gjorn ift feinem innerften IVefen nach

^ig. 65 . natürliche Schrift.

^ig. 65 a auf nachfolgenber Seite: Die „ 2X> utfehrift“ ber felben Perfon.

nicht nurUTißmut, fonbern bas Streben nach Befreiung oom UTißmut, unb bie (Ejplofion bebeutet,

mie jebe (Ejplofion, (Entfpannung, Bloßlegung, Befreiung, ^ühlt fich jemanb ferner beleibigt,

fo bäumt fich fein gan3es Selbftgefühl auf. Die in folgen Ulomenten entftehenbe Schrift nimmt
unter Umftänben gemaltige Dimenfionen an, insbefonbere bann, menn ber Beleibigte fich 3U Um
recht beleibigt fühlt. (Ein fehr inftruftioes Beifpiel biefer Urt bieten bie beiben proben ^ig. 65 u. 65 a.

Die Uffeftfchrift ift nicht nur größer, fonbern fie liegt auch ßhräger als bie natürliche. Dies

ITToment ift eine d? arafteriftifcf? e Begleiterfcheinung jeber „IVutfchrift". —
(Es gibt ffanbf<hriften — unb ihre §ahl ift £egion — bie nur eine Vergrößerung ober Der*

längerung ber (Sroß* unb £angbu<hftaben aufmeifen ober auch eine Verfeinerung ber Klein*

buchftaben. ^unächft muß ber befonberen Bebeutung ber (Sroßbuchftaben gebacht merben.

Ulan hat bie (Sroßbuchftaben als bie (Träger bes (Einbrucfs be$euhnet, ben ber Schreiber

in ber (Öffentlichkeit, im Verfehr macht ober hoch machen möchte. So follen auffällig niebrige

(Sroßbuchftaben berechnete Befdjeibenheit bebeuten, h°h e bagegen Stol3, Prätention, eitles

Sichfprei3en, Selbftbemunberung, je nach bem (Srabe ihrer (Einfachheit ober Verfchnörfelung.

Das ift im mefentlichen auch richtig. IVill ber Sdjreibenbe überhaupt nach jener Bietung eine

IVitfung auf ben £efer bes ITlanuffripts heroorbringen, bann liegt es nahe, baß er ba3U Bud?*

ftaben mählt, bie an fidj fchon burch ihre (Srößenoerhältniffe mirfen.

3 ft bie ^anbfdjrift einfach unb ruhig gehalten mie bie Probe ^ig. 66, Seite 58
, fo fann
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man oon füljler Unnahbarfeit nicfyi fprechen, ungeachtet beffen, baß foldje Hegungen bes Siobjes

uorhanben finb. ITlan h^t es oielmehr mit ausgeprägter Selbftfchäßung eines flugen DTannes

3U tun. Die ftarf nad? oben oerlängerten Stäbe bes h unb £) laffen ein getuiffes „fferabfehen

auf anbere" erfennen. 23effer oeranfcfjaulicht biefe Hegung bas ITC in lateinifdjer ^orm, tuie man
es häufig in 21riftofraten==£)onbfchriften finbet (^ig. 67).

^ig. 66. £)°fye (Öroß* unb £angbudjftaben: Start ausgeprägte S e 1 b ft f d? ä ß u n g.

Hucf» mo 3u>ei Honfonanten einanber folgen (ft, fdj, ff ufu>.) muß man bie fföhenunterfchiebe

ben Hegungen bes Stores 3ufcf?reiben. IDenn fold?e (£rfMeinungen in bewegten Schriften (ob

fteilen ober Iiegenben, ift gleich) auftreten, wie 3. 23. in ber ^anbfchrift unferes großen ITCalers

VO. £ e i ft i f 0 m
,
^ig. 68, bann miiffen mir berechtigte (ungewollt 3um Husbrud gebrachte)

Selbftfchäßung annehmen. Hriftofratifche Schriften finb ruhiger ausgeführt.

Sinb jeboch bie formen entgegen ben fo äfthetifdjen £ e i ft i f 0 m s gefdjmädlos, „auf*

getäfelt" (^ig. 69), fo empfinbet wohl auch ber £aie ihre wahre 23ebeutung: gefprei3tes, eitles,

michtigtuerifches IDefen. Die ftarfe Drudbetonung am f) unb W oeranfdjaulidjt 3ugleich

bie IDertfchäßung oon Hebenfachen, Kleinigfeiten, Hußerlichfeitert. ffierauf ift ber iDille bes

^ig. 67. ffohe, abfallenbe Stufenbilbung: S 1 0
1 3.
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^ig. 68. XTCäfjig überragenöe (Srofjbuchftaben in natürlicher Schrift: berechtigter Stolj.
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Schreibers gerichtet. 3n cmberer, weniger gefchmactlofer IVeife bringt Mes 3um Husbrucf

bie probe ^ig. 70. £)ier aber tritt h™3u ^ as Uloment ber (Engigfeit unb bie offenbare Stili=

^ig. 69. (Sefchmadlofe, uergrößerte formen : (Sefprei 3 thßit, 2X> ichtigtuerei,
(Eitelfeit.

^ig. 70. Vergrößerte (Sroß= unb iangbuchftaben

in enger, ftylifierter Schrift :Selb ft gefälliges,

eingebilbetestVefen unter berlTiasfe

ber Befcheibenhßit.

fierung. Daburdj wirb bie Hebeutung

mobif^iert, wie in ber Unterfchrift 3U

^ig. 70 angegeben.

3ft bie h°he panbfchrift 3ugleich in

ben (Sroßbuchftaben fehr breit (^ig. 7 0/
bann barf man auf Dreiftigfeit unb Un=

uerfchämthßit fließen.

Deutlich auch tritt bies in (Erfcfjei*

nung in ber Unterfchrift eines (Englänbers

heroor, ber bafür befannt ift, baß er

fich fehr uiel herausnimmt (^ig. 72). Hur

ift biefe Schrift fultioierter als bie uor*

hergehßttbe.

(Es gibt Bucfjftaben, bie befonbers

geeignet finb 3ur Vergrößerung ber hori=

3ontalen (Elemente. 3n ber Probe ^ig. 72

fieht man biefe Üenben3 im p, H unb u>.

§umeift aber werben bie £ unb beutfchen

23 in ber iVeife umgeftaltet. Die Hud?*

ftaben erhalten baburch getuiffermaßen ein

ficheres ^unbament (^ig. 73.).

^tg. 7 i?ohe, breite (Sroßbucfjftaben:

Ungeniertes, breiftes, unuerfchämtes Auftreten.

Unbe're Buchftaben wieber fpre^en ober erheben fich, „laufen auf ben §ehßu“ (bas £ in

^ig. 7 ^ auf ber folgenben Seite).
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fjier tritt ein neues ITtoment in (Erfcheinung, bie Üenben3 jur (Einringelung unb Schleifen*

bilbung (£). So fcfjreiben fefyr eitle, fi<h felbft betuunbernbe £eute.

'^ig. 72 . £fohe, breite (Srofjbuchftaben : Dreiftigfeit, Bücffichtslofigfeit.

£Dir haben aus ben obigen Beifpielen gefefyen, mie uerfdjiebenartig (Eigenfdjaften, als beren

(Srunburfadje bas Selbftgefühl gelten muff, 3ur 21usprägung gelangen.

Uud? bie f^errfdjfudjt, ber Wille 31« DTadjt, gehört

hierher. §ergliebert man biefe (Eigenfcfyaft, fo finbet

man, bafj fferrfchfucht im (Srunbe in ber fortmäfyrenben,

permanenten Betonung eines ftar! entmicfelten Selbft*

gefül^ls befielt. ^ran3Öfifdje Uutoren haben fie in ben

Ü>Stridjen erfennen mollen, fofern fie über biefem

Buchftaben angebracht finb ^ig. 75
,
Seite 62 .

Unfere beutfd^e Schrift bietet tuenig (Selegen*

heit 3ur Normung ähnlicher (Sebilbe; am b (fiehe

^ig. 75) unb bem U*geichen fieht man fie 3umeilen. Wenn nur fo jene (Eigenfdjaft fi<h

ausbrücfte, bann mären mir meift nicht imftanbe, fie aus beutfdjer Schrift 3U entnehmen. Die

(Erfahrung hat aber gelehrt, baff oerlängerte ©ber* unb Unterlängen in Derbinbung mit horijon*

$ig- ?3.

Schrift:

Dergröjjerte Bafis in hoher

Selbftficherheit.

^ig. 73. Breite, üerfcfjnörfelte unb fi<h erhebenbe Buchftaben:

(Eitelfeit, Selbftbemunberung.

taler §eilenführung in nicht 3U enger Schrift bie gleiche Bebeutung haben. Die h 0(h ange*

brachten t*Stri<he befagen an fi<h Beharrung, Uusbauer, meil fie hor^ontal geführt finb. Unb
ba fie 3uglei<h bie Üenben3 3eigen, ben Buchftaben felbft 3U uergröfjern, fo ergibt fi<h bie Deutung

auf fferrfchluft r>on felbft. Der £efer mirb fi<h erinnern, ba§ alle Schriftelemente, gan3 gleich, mo
fie angebracht finb, ftets bie gleiche (Srunbbebeutung beanfpruchen. bforbjontale Striche fommen
in ffanbfchriften meiblicher perfonen relatiu häufig uor, unb 3mar unterhalb ber Schreiblinie

(^ig. 76 ). Sie haben hier bie Bebeutung ber ^errfchluft im ffaufe, in ber Familie. Wer fo f<hreibt,

möchte um alles gefragt merben, 3U allem fein Urteil, feine UEeinung abgeben, unb er uermerft

es übel, menn man ihn umgeht.

U?ir erfennen hier einen funbamentalen Unterfchieb in ber Betätigung ber fferrfcfjluft.

Sinb bie horfjontalen Striche oberhalb ber Schreiblinie angebracht, fo haben mir bie mehr

geiftige, immaterielle, finb fie unterhalb ber £inie heruorgetreten, bie gefenn3ei<hnete fleinliche

fferrfcfjluft uor uns.
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Damit gelangen mir 3U einem bem £efer neuen (Sebiet, ber Bebeutung ber
Schriftelemente oberhalb unb unterhalb ber Scfyreiblinie. <Es

fei tjier gleicf? oorausgefdjicft, baß bie UTeinungen ber Fachleute in biefer ^rage recht

geteilt finb.

tDill man analog ben bisherigen (Erflärungsoerfuchen fYmbolifd? oorgehen, bann mirb

man allerbings 3ugefteheu müffen, baß „(Seift“ unb „UTaterie“, menn überhaupt, fich in ber f^anb*

fdjrift in bem (Segenfaß
“ funbgeben merben, ber

eben angegeben mürbe:

©ben „(Seift“, unten „Uta*

terie“. Der fiel? fam*

melnbe geiftige Arbeiter

^ig. 75. (Erhöhung ber Buchftaben burd? hor^ontale (Elemente: blicft gern nach oben, lebt

ff errfchiuft. wohl auch höheren

Kegionen“, ermattet oon

bort her ^nfpiraiion, neue (Sebanfen ufm. (Sott unb ben ffimmel benfen mir uns hoch oben

über ber (Erbe, ben (Teufel unb feine f?ölle tief unten. (Es fommt für biefe Betrachtungen nicht

barauf an, ob jemanb religiös ober ungläubig ift. 2tucfj ber Ungläubige benft fid? bie Kraft, als

meldje er nid?! einen perfönlichen (Sott gelten Iaffen mill, immerhin als geiftige im tDeltall

mirfenbe Poten3. tDeiter. Das UTate*

rielle ift für uns unjmeifelhaft mit bem

Begriff ber (Tiefe uerbunben. Unfere

£ebensmittel madjfen auf ober in ber

(Erbe. Die (Erje, Kohlen, (Ebelfteine ufm.

entnehmen mir bem 3nnßru ber (Erbe

uff. Das (Tiefe bemerten mir geringer
^ig. 76 . £fori3ontale £inien in uerlängerten als bas£?ohe. Der oon nieberen (Trieben

Unterlängen: „ffaustycannei“. beherzte Utenfd?, b. h- öer IHenfch,

ber nur gemeinen, materiell=finnlichen

Dorteilen nachjagt, gilt uns meniger als ber h 0 cf? ftrebenbe, ibeale. Sinb feit 3 (*hrlaufßnöen

foIcf?e Dorfteilungen im Htenfchengefchlecht mirffam, bann — muß man fagen — märe es

gerabeju merfmürbig, menn fie nicht auch bei ber (Seftaltung ber ffanbfchrift eine Kolle

fpielten.

freilich, aus ben entmidelten Unterlängen einer Schrift nun, mie es gefächen ift, auf

£iebe für £eibesbemegung, für Sport ufm. 3U fd?ließen, erfcheint uns a priori oerfehlt, unb bie

Beobachtungen beftätigen bas. So oiel aber ift gemiß: Die ausgeprägten Unterlängen fommen
burdjfchnittlich am häufigften oor in Schriften ber Kaufleute, (Semerbetreibenben, EJanbmerfer,

£anbleute ufm., mährenb entmidelte ©berlängen ober bodj oerfrüppelte Unterlängen mehr bas

Kenn3eichen ber geiftigen Krbeiter, ber höheren Berufe 3U fein pflegen. 3n unferer merfanti*

liftifchen, materiellen §jeit mirb man fich allerbings nicht munbern, baß felbft (Selehrte, 2lr3te,

^orfd?er, Künftler ufm. ihre ffanbfchrift „materiell“ entmideln, b. h. alfo mit mehr ober meniger

ftarf betonten Unterlängen fd?reiben.

(Ein gutes Beifpiel ber „geiftigen Schrift“ bilbet bie probe oon ber ffanb S r 1 ß

IHauthuers, bes h ßroorragenben Kritifers, Sprachfünftlers unb *^orfd?ers. (^ig. 77).

Ulan
1

beadjte bie beiben h in Hochachtung, bas h in bemühen, hätte ufm. Die Honbfdjrift

paul H e Yf es 3 ß i9l ähnliche (Tenben3en (^ig. 78 ). £?ißr es befonbers bie (S unb ty,

bie im Derhältnis 3U ben Unterfcßleifen über ber Schreiblinie ftarf betont erfcheinen. Kls

meiteres Beifpiel fei auf bie ffonbfchrift Ul a £ Klingers oermiefen, bes großen oielfeitigen

Künftlers (^ig. 79, Seite 6<p.
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Uhnlidjes, aber weniger beutlich ausgeprägt, neranfd^aulidjt bie Schriftprobe bes bekannten

Heroen* unb 3rrenar3tes (Erlenmeyer. Sie ift inhaltlich baburch tr>icf?tig für unfere Begebungen,

als bie Beantwortung feiner ^rage burdj Derfaffer ben Beginn bes 3rctereffes einleitete, bas ber

(gelehrte bem Sd^riftwefen bis jum heutigen £age entgegenbringt. (Erlenmeyer war einer

< y£-

^ig. 77. (Hntwidelte ©ber*, oerfleinerte Unterlängen: <S eiftigf e*i t.

ber erften beutfchen Ur3te, ber ben biagnoftifdhen U?ert ber £?anbfchrift erfannte unb über bie

Pathologie ber Schrift grunblegenb gefdjrieben hat (Die 'Schrift. (Srunb 3Üge [ihrerjphvfiologie

unb Pathologie“. Stuttgart *879 ) ^9- 80, Seite 6$.

^ig. 78. (Hntwicfelte ©berlängen: (5 eiftigf eit.

Wie gan3 anbers feljen bie ffanbfchriften aus, beren Urheber ficf? ben geiftigen Arbeitern

nicht 3U3ählen fönnen. Die probe ^ig. 8t rührt oon einem 3nbir»ibium her, bas als politifcher

Polijeifpi^el tätig war. 3n 5^9- 82 fehen wir eine rein faufmännifche Schrift mit ebenfalls ftarf

betonten Unterlängen.
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^ig. 82 flammt oon ber ffanb

eines weiblichen Kontoriften oon au§er*

orb entließet düdjtigfeit im allgemeinen unb

oon befonberer im leiten unb gefcfyäftlicfyen

Disponieren.

Diefe (Eigenfcfyaft greift auf bte mehr

geiftige Hätigfeit über (wenn aud? nur

um materieller §iele willen). Dalmer bie

gleichseitige Betonung ber Oberlängen. ©b
biefe Deutung in allen fällen 3utrifft, ift noch

nicht ficfjer erforfdjt.

Schließlich nod? eine probe, bie bie

obigen Ausführungen lügen 3U ftrafen fd^eint

(^ig. 83 ). Sie rührt oon einem leibenfehaft*

lidjen Spieler fyer, alfo oon einem UTenfdjen,

ber bem (Selbgewinn eifrigft nachjagt. Unb
bod? bie entwidelten Oberlängen ? Hun wohl.

U)ir oermögen hierin feinen EDiberfprucfy 3U

erfennen. Denn bie oom Spielteufel Be=

feffenen frönen nicht immer if^rer leiben*

fchaft, um Beicfytümer 3U fammeln, fonbern

um fid? einen Heroenrei3 3U oerfdjaffen.

Sie oerlieren fdjlieglid^ bie (Empfinbung für

ben tüert bes (Selbes. U)ie gewonnen, fo

3erronnen. Übrigens ift biefe Schrift oon

gjeidjen ber £)yfterie burcfjfeßt.

U)ir fyaben gefeljen, welche (Srunbbe*

beutung ber Scfyriftfyöfye 3ugefprodjen roirb.

IDoIlen wir uns aud? l^ier rtacfy einer (Er*
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Jangenfcru* 50Jen(<$cnIenntni3.

^tg.

82

.

CEnitr>i<fcIte

Unter*

unb

©Verlangen

:

Seitungsnermögen,

Dispofittonsgabe.
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forrfyj/tH //fc -

flärung umfefyen, fo brauchen wir uns nur an bas 3U erinnern, was Kbolf fjen3 e fd?on

oor fünf3ig
?

3a^ren 9>eia& f?at. 3n etwas erweiterter Kusfüfjrung entfpricfyt bas etwa bem:

Don ^ucjenb auf finb wir gewöhnt, mit bem Begriff ber (Sröße, bes bferoorragenben unb

Bebeutenben, bes Kußergewöf?nficf?en unb bes f?errfcf?enben bie Dorftellung oon etwas £?of?em,

Überragenbem 3U uerbinben.

Den ^üf?rer, ben mächtigen

benfen wir uns groß, fo oft

wir aucf? in ber £Dirfficf?Eeit

entiäufcf?t werben. <£inf?of?er

Baum bef?errfcf?t bie

faf?Ie £?eibe, bie Kird?e bas

Dorf, bie Scf?ornfteine eine

3nbuftriegegenb. Unb fo

fort. 2fucf? oon uns Uten*

fcf?en gilt bas. Der Kleine

möchte groß ober bocf?

größer fein. €r greift in

biefem Streben 3U fünft*

Hdjen Utittefn, trägt mit

Dorliebe einen f?of?en £?ut

unb f?of?e Kbfäße, wählt gern

oertifal geftreifte Stoffe

(„weil fie größer machen")

ufw. Unb erft bie grauen!

Keine will flein fein. U?of?I

oerbietet bieUtobe mitunter

I?of?eKopfbebecfungen. Uber

f?of?e, fef?rf?of?eKbfäße tragen

fie alle, bie Kleinen. 2lIIe

bef?errfcf?t fie ber „Drang 3ur

£?öf?e". — (Sibt es große

HTenfcf?en, bie flein, fleine,

bie nocf? Heiner feinmöcf?ten?

Unb wo ift ber Utann, ber

nicf?i glaubt, baß eine f?of?e

Statur ein günftiges Dor*

urteil erwecft! U?of?er bas

alles, wie erflärt ficf? bas?

Daburcf?, baß wir gewöhnt

finb, alles (9roße, £?of?e

mit bem Begriff ber „(Sröße" 3U uerbinben. Unfer gan3es <£mpfinben ift mit fofcf?en Dorfteflungen

gleicf?fam burcf?tränft.

Unb nun foll biefe Dorftellung ficf? nicf?i auf bie £?anbfd?rift übertragen? Der Selbftbewußte,

Stol3 e, ber £?errfcf?Iuftige, ber ficf? felbft Bewunbernbe foll flein, niebrig, ber Befcf?eibene,

Scf?ücf?terne, gjagfyafte ufw. weit, groß unb f?ocf? fcf?reiben? HPer'bas für möglicf? f?ält, ber Happe

bas Bucf? 3U. (Es wäre fcf?abe um feine §>eit.

7

Äig. 83. £?anbfd?rift eines f?yfterifd?en Spielers.
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Pie Uusbehnung ber f)anbfdprift in hot^ontaler unb oertifaler Bietung mirb beeinflußt

burcfy bie (Sröße ber Schreibfläche. 3ft fie an Umfang flein, fo mirb aud? bie ifanbfdjrift

Heiner, enger unb umgefetjrt. Pifitenfarten, poftfarten, Formulare ufm. 3mingen uns 31t

Perfleinerung ober 3ur „Unpaffung" unferer ffanbfdjrift. Uber es ift nicfyt bei jebem fo.

(Hs gibt £eute, bie fid? burdpaus nicht an3upaffen oetmögen, benen, mit anbern JPorten, bie

(Hmpfinbung für ben Baum faft gä^lich fehlt. Sie toäfylen infolgebeffen — menn fie JPeitfcfyreiber

finb — nur große Papierformate; bei (Hngfdjreibern ift’s umgefefyrt. Bus allebem geht flar

heroor, baß Sdjriftftüde in 3U fleinem ober 3U großem, richtiger gefagt: in einem ber betreffenben

Perfon nicht genehmen ^ormat für eine (Hfyarafterbiagnofe menig geeignet finb. Pie Haumaus*
nußung ift be3eid^nenb für ben Befißfinn unb bas äußere Uuftreten. IPer feine

Schrift meit auseinanber3ießt, meite feilen unb Hänber formt unb im übrigen natürlich unb oßne

bemußte Selftbetjerrfdpung fdjreibt, ber muß nid?t notmenbig ein Perfchmenber fein; er mirb aber

nie bas (Selb unb ben Befiß an ficfy lieben, fonbern nur als HTittel 3um gjmed. Per gmed !ann

fetjr oerfdjieben fein. Per eine intereffiert fid? 3. B. für Kunft, fagen mir für japanifdje Prüde,

ber anbere für Untiquitäten, ber brüte für tPaffen, (Semälbe, Habierungen uff. Unbere mieber

leben nur ihrem (Senuß unb bem Pergnügen. Ulle aber opfern ihren £iebhabereien unb Paffionen

große Summen, unter Umftänben bis 3ur Perartnung. Pie Sdjrift3Üge biefer „Perfdjmenber"

merben natürlich einanber fefyr menig ähneln. 3n öer geringen Baumausnußung aber finb

fie im (Srunbe übereinftimmenb. Pamit foll nicht gefagt fein, baß mir in ber £age mären, bie

oerfcfjiebenen £iebtjabereien aus ben Schriften 3U erfennen. So meit finb mir menigftens heute

noch nid?t. Hein, es foll nur barauf fyingemiefen merben, baß man fid? ben Begriff bes IPortes

Perfchmenber erft flarmadjen muß. Ullen Perfd^menbern ift bie (Sleichgültigfeit gegen ben Befiß

eigen. Uber man fann ein Peräcfyter bes (Selbes fein unb ift besfyalb nodj feinesmegs fd?led?tßin

ein Perfchmenber. 3a
,
mer fein Permögen oerfdjentt, ber muß nicht notmenbig als Perfchmenber

angefefyen merben. IPer es fürKunftintereffen ausgibt ober für anbere ßößerfteßenbe £iebßabereien,

ift barum als Perfchmenber nicht ohne meiteres an3ufpred?en. Per eigentliche Perfchmenber

ift gemöhnlich ber Sofpt eines Paters, ber in ausbauernber, emfiger Urbeit Beid?tümer 3ufammen*

fdjarrte. ©ber ber Schminbler unb £) ochftapler, bem ber „(Hrmerb" eben nicht uiel fcf/merer mürbe,

als bem Sohn reicher (Hlternbie Urbeit bes (Hrbens. Pa beibe felbft nichts burd? ihrer fjänbe ^leiß

erarbeiteten, fo fehlt ihnen bie (Hmpfinbung für ben tPert bes (Selbes unb bes Befißes (mie bem
Spieler). (Hs ergeht ihnen nicht anbers als bem „fleinen ITlann", [bem ein Haupttreffer in

ben Sd^oß fällt. Hur menige erfreuen fid? auf längere §eit ihres (Slüdes. Unb gerabe bie,

bie bis baßin ferner gearbeitet hatten, uergeuben ihren lUammon am fdjnellften, meil fie großen

Summen gegenüber ben Kopf oerlieren unb non bem (Slauben beherrfdjt finb, bas (Selb fönne

nie „alle merben". (Hin plößlidper Kuß oon fchönen £ippen ift ja mohl immer gefährlich -ber Kuß
^ortunas aber nun, fchmeigen mir barüber, benn mir fönnen nicht aus Erfahrung fprecfjen.

Uber mir maren geuge, mie fo ein foliber junger UTenfch oon ber holben (Söttin überrumpelt

mürbe. Hur Schönes unb (Sutes mollte er tun, menn er einmal bas (Slüd haben follte. Unb nun?
(Hr tat nichts, als mas leichtfinnige (Hrben auch tun, un^ *n meniger als einem Pierteljaßr maren

breißigtaufenb lUarf 3erftoben mie bie Spreu norm IPinbe. £eiber haben mir bamals nerfäumt,

bie £)anbfchriften — bie „arme" unb bie „reiche" — fennen 3U lernen. tPir 3meifeln jebodj

nidjt, baß fie beibe fehr ooneinanber abmichen.

3emanb. ber burcf? eigene, fleißige Urbeit 3U einem gemiffen tPohlftanb gelangt ift unb bodj

nidjt am (Selbe hängt, ber nicht fleinlich unb engher3igift,ber fich,menn es fein muß, nach ber Pede 3U

ftreden oerfteht, ber fannfeßr rnoßl eine meite, große, liegenbe Hanbfdjrift, ja felbft eine Schrift

haben, in ber fein 3*Punft unb fein U*§eidjen am richtigen ^led fteht: er ift bennod? fein Per*

5*
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fcfytnenber. VOenn aber bie £?anbfcf?rift 3ugleicfj 3ÜgeIIos, rapibe, ?ur3 eine reine £riebfd?rift ift,



Pie Weite ber Schrift.

c7ywi
^ig. 86. (Sroße, roeite, ruhige Schrift:

Hoble Paffionen; oornefymes
Auftreten.

J3 ß*

Hucfy 6er abeligen Sdjreiberin 6er probe ^ig. 85 (<*9* man Perfdjtoenbung nacfy. Pie (Eat*

facfye aber, baß 6ie Bänber befcfyrieben finb, gibt berrt §toeifel Haum, ob man es fyier mit einer

fonfequenten Derfdjtoenberin 3U tun fyat. Pie

britte probe rüfyrt oon ber panb eines befannten

(Sroßinbuftriellen Ijer (^ig. 86), ber 3toar ein

großer Stiebljaber bes Sports ift, ber aber

genau meiß, toas er tut. Seine rutjige Schrift

3eigt Befyerrfdjung. Sein breites B braudjt

Haum unb publifum — toie er felbft.

Pie nacfyfolgenbe Schrift oon ber panb

3 oette(ÖuiIberis oerrät troß ber £ebenbig*

feit oerftänbiges Hugenmaß. Sie

ift nicfyt fleinlidj,’ nodj weniger

fpießbürgerlicfy, anbererfeits aber

audj nicfyt oerfcfytoenberifdj. IDir

fefjen fyier bie Hatur, ber bie Hrbeit

ein Pergnügen ift unb nidjt bloß

eine Quelle bes (Selbertoerbs.

Hfynlidjes gilt oon bem

Picfyter B. D 0 ß (^ig. 88). ©bfd)on

bie Sdjrift einer Sriebnatur,3 eigt fie

bod> in ber burdjfcfynittlid? 3iemlidj

fteilen £age Selbftbefinnung.

Hucfy bie fjanbfcfyrift oon 3 0 f e f

Kain3 (^9. 8 9) 9cl|ört t?ier=

fyer. Hur ift fie glatter, polierter,

gefcbmeibiger als bie oorfyer*

geljenbe, bie {in ifyren fnorrigen

formen mefyr Urfprünglicfyfeit

oerrät.

tPenn bei irgenb . einem

Beruf, fo fann man gerabe bei

bem ber Künftler roaßmefymen,

mie toenig ßier bas Spielen nadj

(Belbenoerb ßeroortritt. Hur ber
Kiinftler fann roatjrßaft groß fein,

ber feine gan3e Perfönlicfyfeit ein=

feßt unb ftets fein Beftes gibt,

ofpte fid? ftets 3U fragen: EDas

bringt es mir ein. — © 1 1

0

Sommerstorff, ber treffe

Iidje Büfynenfünftler, 3cigt bie

(Semeffenljeit feiner Kunft 'aucfy

in feiner £)anbfd?rift. ©btooßl

ooll Scfytoung unb ^euer, blicft

bocfy überall bie«Selbftbeobadjtung

beroor. (Er roeiß ßaus3ußalten —
audj außerhalb feines Berufs ^ig. 87 . IDeite, ßolje, fdjräge, mäßig betoegte Sdjrift:

(5^9 - 90, Seite 7p. (SeringetPertfcfyäßungbesBefißes.

/#t/2c At*-
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Die Probe ^ig. 9^ Seite 72, ueranfcfyaulicfyt bie ffanbfdjrift bes norbifdjen ÜTalers

(£ b. HI u n § ,
ber feinerjeit ob feiner nahen ^eicfynung oiel Kopffdjütteln erregte. Seine be*

zz~.
^ig. 88. Hemegte, relatio (teile, mittelgroße Schrift bei geringer Haumausnutjung:

(5 e ring e IDertfcfyätjung bes 23 ef iß es. (Senerofität.

fotmene unb bod? bemegte Schrift mit äftßetifcfjen formen bemeift, baß bie Habitat gemollt mar

unb er aucfj „anbers fann". 3n3 a? if (i? en ^at man eingefefyen, mie feljr ißn uiele oerfannten.

Seine ffanbfcßrift bilbet ben Übergang 3U benen ber meßr befißliebenben Haturen.

Hm 3U ben „(Selbmenfcfyen" 3U gelangen, müffen mir fcfyon bie Hegionen ber Kunft oerlaffen

unb uns in bie gefdjäftlidjen (Sefilbe begeben, mo bie 3a9^ nadj bem <SeIbe bas einige §iel ift.
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^ig. 89. Betoegte, 3iemlid? n>eiie unb fcfjräge Schrift:

(geringe ID e rtf cfy äß u n g bes Befißes, offene £?anb.

^tg. 90. ITCäßig fdjräge, große unb tueite Schrift in relatio ruhiger Ausprägung:

(Semeffenbeit, Befonnenfyeit in materiellen Dingen.
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Der bie probe £ig . 92 fcf?rieb, ift ein fehrhaushälterifcherJehrorbnungsliebenberlTCenfch ohne

befonbereQualitätenbes (Seiftes. Die probe ift feiner alltäglichen Schrift burchaus gleich. f?ier trifft

bas in hohem (Srabe 3U, n>as über bie gucfjtfchrift angegeben mürbe: fie ftellt eine ITCasfe bar,

erfl

/U. v

jQjuZ^

cATr-p-^-^- ^ d r*r~

. <T

/•u~/

1

^ig. 9 *. Steile, meite, mäßig bemegte Schrift mit mäßiger Haumausnußung:

Sorglichfeit; 23 ef onnenh eit in materiellen Dingen.

bie man nicht leicht burchfchaut. Der Vflann fteeft oolter Schnacfen unb Schnurren unb fpielt,

ohne baß er es merft, ben „bummen 21uguft“. Seine Schrift oerrät nicht eine Spur baoon.

Eföchftens fönnte man bas K in Kaufm. unb IHarf als eine fdjnurrige ^orm begeid?nen.
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Die probe Ho. 93 bietet bas 23 ilb uollftänbigfter 2Iusnutjung bcs Haumes; fie ift jubem
enge unb fteil nnb übrigens and? gucfytfcfyrift. 3n biefer 2Irt pflegt ber (Sei3 ficf? aus3uprägen,

nur allerbings fefyr feiten in fo langweiliger Hegelmäßigfeit. 3n 2X>at?rt?eit fyaben wir fyier 3ugleidj

einen t>on einer fifen 3bee 23 efjerrfcfyten uor uns. Der ITCann litt an Querulantenwafyn.

/Cncrcr /

4+*-r

^ig. 92. <£nge, fieile, ruhige, 3iemlicfy Heine (Zud?t=)Scfyrift:

(Sroße IDertfcfyäßung bes (Selbes. Hbwefenfyeit öfterer 3 n ^ ere ff eix *

•^jU^yrCxßp
t - #UiW<rt+yfrrt *j[jt-rt^nr -

i^iyrtrt^H —

.

— yyjd^yiy{ *iwJh)+p ~ - cn^v^yH. (fam/ßf-»yz^*v &pjy6,~

$V At/d dwv, t’Wxrv3&rp»+j $Ojj*jnr ?h**6><r?r>9

srnnrv- '%+rptvfrh, 6 . u&

’tn+*f‘frrt+ , odfcpvryyrw ubt£ ^rrm ^ßcrCtfiy
t
acC{ ^<nsrrtvjo*6t*,f~

oiU^M jajo
,
'f.wyyy/&rwyi4C -rrrri’/^V*omfofc*

flyvo^ry» , — rU^c/rrm rf/yyn/hr* färn4fr Jirffrvyv /jryx&v^^»y' <*7-^V,

^yytvf fafytvvhtt- /m/'rfnf’M
,
jo vy)*Asj}-ryifj/ri^lrprt*'

2wß4
,

worp ’^rpfyf, <y*ljrjrf•*wpY$ot<,
j<™£ri*rP,t>rrr>^

ir, £r.‘krrr6*j/rv'ßt 'yw'ff, +V>+v /kpy
e
j^tA.*j}^rtdfen- twSij'kmi/ff-yponj *P>*rh

5*9- 9 3 - 5efyr enge, Heine fteile Sdjrift bei fefyr ftarfer Haumausnußung: (Sei 3 .

Die Heftimmung bes (Sei3es aus ber ßanbfdjrift ift unter Untftänbeit außerorbentlid?

fcfywierig. 2Setrad?tet man 3. 23 . ben Hbbrud ^ig. 93, fo erfennt man 3unäd?ft an ber Kleinheit bes

(San3en bie Sefcfyeibenfyeit bes Sdpreibers. Da aber berHanb ca. 3wei Zentimeter breit war (unb

fomit als normal gelten fann), fo wirb man nidjt auf (Sei3 fdjlie^en bürfen, tro^bem bie Schrift

3ugleid? redpt eng gehalten ift. 3^ ber Sat fyanbelt es fid? Ijier um eine ^rau, bie einft beffere Sage

gefannt, burcb bie Ungunft ber Derfyältniffe aber 3ur äu§erften (Einfdjränfung unb Sparfamfeit
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ge3toungen mar. IVären feine Hänber oorhanben, mären überbies bie lüörter am <Enbe ber

geilen befonbers bid?t 3ufammengebrängt, bann müßte man non <Sei3 fprechen. (Es gibt Schriften

oon (Seligen, bie meit größere Sudjftaben — allerbings aber eng 3ufammengebrängte — auf*

meifen. Den Kusfchlag, ob Sparfamfeit ober (Set}, gibt bie mehr ober meniger fc^male Hanb*

^ig. 94. Kleine, enge Schrift mit normaler Hanbbilbung: überhaupt oerfchliffen merben

Sparfamfeit, (Senügfamfeit, Sefdjeibenljeit.' fann,in erfter£inie bieKleibung.

tüir fannten einen flehten Dorf*

främer. Der mar fo gei3ig, baff er, um feine Ejofen 3U fronen, fie beim Sitjen meit berunter3og,

bamit ber „fjofenboben" nicht leibe. Diefer <Set}haIs mar allerbings, mas man ifym unb feiner

Behaufung fofort anfafy, nichts meniger als fauber. gmei anbere bagegen, Srüber, fah man ftets in,

mennauch fehr alten, fobodj feljr fauberettKleibern. £id?t branntenfienie. £eibenfdjaftlidj gern lafen

fie geitungen — menn fie meldje gefdjenft befamen. 21n tüinterabenben fonnte man beobachten,

mie fie oor bem fleinen Kanonenofen fnieten, um bei beffen Schein auf bem ^ufjboben 3U lefen,

mas fie gerabe £esbares ergattert hatten. Sei (Seligen mirb man natürlich auf (Semüt unb Selbft*

lofigfeit nicht rechnen. Unb bodj fennt man Seifpiele, mo ein (Senhals irgenb einen ÜTenfdhen

Iiebgemann — gemöhnlich ein Kinb — unb ihm grofje ©pfer bradjte. (Es ift flar, baff bie Daria*

tionen audj in ber ffanbfdjrift 3utage treten müffen. (Set} unb ebenfo Verfchmenbung finb nicht

fo flare, feft umriffene Begriffe, als baff fie ftets gleich in (Erfd^einung treten fönnten. Über ben

Verfdjmenber haben mir uns bereits unterhalten. Doch fei noch folgenbes nachgetragen: Der

Verfdjmenber fennt unb fdjäßt nicht nur nicht ben tüert bes (Selbes, er ift auch ein ausgefprochener

©ptimift. Sein heiteres naturell macht ihn 3ugänglich unb gefellig. (Er ift oergnügungsfüchtig in

jeber ^orm. Hiebt aber fann man ihn boshaft, hinterliftig ober oerfchloffen nennen. Was ihm
oor allen Dingen abgeht, ift Selbftbis3iplin, Kon3entrationsfähigfeit, fur3 bie tüiltensfraft.

^ehlt bie eine biefer pofitioen ober negatioen (Eigenfchaften, bann haben mir nicht ben reinen

(Typus bes Verfcfjmenbers oor uns, fonbern eine Variation, mie mir es fd?on bei ber Vorführung

ber Schriftproben anbeuteten. Um ein Beifpiel an3uführen: (Ein Verächter bes (Selbes, ein

mohlhabenber IHann, fann aus reiner ÜTenfchenliebe unb ülilbtätigfeit fein Vermögen uerfd^enfen.

3 ft er barum ein Verfchmenber?

P (San3 anbers geartet ift ber ffabfüd^tige. ffier bilbet ben üntergrunb ber nacfte (Egoismus.

<£t möchte alles für fidj haben, nicht mie ber (Selige, um es 3U befißen, fonbern um es fid? in irgenb

einer ^orm bienftbar 311 machen. (Semöhnlich hat er mehr ober meniger uerftedte £eibenfchaften,

£iebhabereien ober auch nur ben fo meit oerbreiteten gug 3um proßen. Da3u oerbraucht er

fein(Selb, b. f^. für f i ch, für fein Vergnügen, für bieBefriebigung feiner £eibenfchaften ober feiner

bilbung in Verbinbung mit ber

(Sebrängtheit, namentlich in ben

Ietjten IVörtern ber geilen.

Der <Sei3 fann in ber oerfchie*

benartigften IVeife in (Erfdpei*

nung treten, fcbon barum, meil

biefe (Eigenfchaft aus oerfchie*

benen anberen 3ufammengefet}t

refp. oon ihnen begleitet ift.

Kllen mirflichen (Set}fragen ift

natürlich bie Bebürfnislofigfeit

eigen, über nicht alle finb 3. 3 .

orbentlich unb fauber. Viele

mohl, benn bie Sauberfeit er*

hält, bie ünfauberfeit 3erftört

bas, mas burd? ben (Sebraud?
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gemeinen (Eitelfeit. Um ifyr ju frönen, fann er befanntlich and? gelegentlich milötätig fein —
meil’s „in Me Leitung fommt". Die Ejabfucht oermag man nicht aus öer 3nanfpruchnahme öes

Scfjreibraumes allein 3U öiagnoftbjieren. (Es treten Dielmehr anöere IHomente als aus*

fdjlaggebenö hbi3t». Diefe 5U erörtern, ift hier noch n^h* Me Gelegenheit. Die Deranlagung 3ur

Ejabfucht oermag öer gute (E^ieher 3umeift fchon bei jugenölkhen perfonen 3U erlennen, öie

Unlage 3um Gebj jeöod? faum. Diefe (Eigenfchaft entmicfelt fich erft in 'päteren 3affren; fie be*

ginnt mit öer (Erfenntnis rom EDerte öes Gelbes unö öer ITtühe, öie öeffen (Errnerb mit fid? bringt.

Don mehreren Kinöern ift öas jebenfalls am meiften 3ur Ejabfudjt präöeftiniert, öem es ferner

fällt, mit feinen Gefdjmiftern 3U teilen unö aus eigenem Efe^en Bettlern ein Ulmofen 3U geben.

3ugenöliche perfonen, öie gern unö leicht öie ITlanieren öer (Ermadjfenen annehmen, öie nicht

lange Kinöer bleiben, neigen jur fhabfucfjt mit ihren mancherlei Begleiterfcheinungen. Sehr

treffenö hat unfer großer philofoph Schopenhauer öarauf hiugemiefen, öa§ ein junger

UTenfch, „öer fich frühseitig im dun unö dreiben öer Grofjen 3urecht3ufinöen meifj, balö öarin 3U

Ejaufe ift unö mte oorbereitet ins £eben tritt“, eine gemeine Hatur fei. Etmgefehrt öeute ein „be*

fremöetes, ftutfiges, ungefchicftes unö oerfebrtes Benehmen in jeöer Be3iehung auf Haturen

eölerer Urt". Hie 3uoor oielleicht gab es fo DielEjabfüdjtige mie in unferer^eit, berEjerrfchaft öes

ITtaterialismus unö öer öes reinen Derftanöes. EDomit übrigens nicht gejagt fein foll, öa§ öas be*

fannte EDort ©yenftternas: „Du ahnft nicht, mein Sohn, mit mie menig EDeisffeit öie EDelt

regiert mirb“ heute nicht mehr 3uHed?t beftänöe. freuen mir uns, bafj es noch Geltung hat — fonft

märe es auf öer fünften allerEDelten hödjft langmeilig, nüchtern unö falt. Die E?errfchaft öer „nichts*

alsrerftanbesmenfcben“ müfjte notmenbig bahin führen, öafj fie fich — gegenfeitig auffräfjen.

Die Schmore öer Schrift.

(Es gibt befanntlich biefe unö öünne oöer ftarfe unö 3arte Ejanöfchriften. ITTan

fpriebt non einer „ferneren“ unö „leichten“ E?anb. Diefe lanöläufigen Be3eichnungen

fönnen mir jeöocfj nicht af3eptieren. Denn man mu§ unterfcheiöen 3toifchen Schriften, öeren

Scbmere (Stärfe) burd? öie ^eöerfpaltung, alfo öurd? Öen beim Schreiben ausgeübten Ringer*

öruc! (auch bei Bleiftiftfchrift gilt öies) entftanö, unö folchen, öie nur breite, mehr oöer meniger

teigige Striche, fomobl Grunö* mie Ejaarftriche, aufmeifen. Diefe Schrift entfteht nietet in*

folge öes ^ingerörudes, fonöernfie ift öas Hefultat öer fchrägen ^eöerhaltung. Die ftarfe, öruef*

ftellenreiche Schrift fann nur bei fteiler Ejaltung öer ^eöer in (Erfd^einung treten. Kur3 formuliert

lautet öer Satj fo: 3 ß 0rö§er öer ^eberminfel, öefto fchärfer unö Harer öie Grunö* unö paarftridje;

je Heiner öer EDinfel, öefto meniger unterfdjeiben fich Grunö* unö Efaarftrich. Die Schrift macht

öann Öen (Einörucf öer Schmierigfeit unö nicht öen öer Schärfe. 3n ^9. 95 beöeutet a b öie Schreib*

fläche, a c öas Schreibgerät (^eber, Stift). (Es liegt auf öer Efanö, öa§ öie ^eöerfpitje bei öer Steil*

haltung öie Schreibfläche meniger breit berührt als bei fcf/räger E)altung öer ^eöer. natürlich

C

95 . Großer ^eöerminfel. Kleiner ^eöerminfel.

fann auch bei Schrägbaltung öer $ebet Drucf ausgeübt meröen. 3Tnmerhin aber meröen öann öie

Konturen öer Striche unfefjarf, unflar, mit einem EDort fchmierig.

Der (Einmanö, öie Stricbbreite bange t>on öer ^eöer ab, ift an fich richtig. Hur muß man be*

riieffiebtigen, öa§ man gemöhnlich mit öer ^eöer febreibt, öie einem pajjt. 3 e ^ er fucht mehr oöer
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weniger lange nach einer ihm „liegenden“ ^eber. 3n tiefer ^eberwahl aber fpridjt fid? fd?on eine

beftimmte Heigung aus. £Der bie fdjarfe, brudftellenreidje fjanbfdjrift liebt, wählt eine fpitjere

unb weniger elaftifche ^eber als berjenige, ber (gefallen an breiter, fcfymieriger, un=

fd?arfcr Schrift finbet. Diefer beoo^ugt eine weniger fpitje, elaftifdjere Sdpreibfeber ober wohl

gar bie Kugelfpitjfeber unb Füllhalter mit (Solbfeber, bie meift einen unsauberen Strich gibt.

ITCan muf; oon bem, ber feine i^anbfdjrift beurteilt haben will, annehmen, ba§ er bem Beurteiler

nicht eine Schriftprobe gibt, oon ber er wei§, ba§ fie nicht feiner eigentlichen fjanb entfpridjt.

IDo bas nidjt gefchieht, fann bie Diagnofe in einem punfte wenigftens unmöglich 3utreffenb fein.

Die folgenben proben oeranfdjaulichen bie beiben Schriftarten.

Fig. 96. Schwere, fd?arfe, brudftellenreiche Schrift:

Folge bes ^ingerbruds bei fteiler ^eberbaltung — Energie, Satfraft.

(/9̂

(2^ ßßl. was

Fig. 97 . Schwere, unfdjarfe, fchmierige, brudftellenarme Schrift:

Folge fchräger ^eberhaltung bei geringem Sdjreibbrud =
materielle (Senufjliebe, ITTangel an tDillensfraft.
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Der Unterfdjieb ifi augenfällig. Der eine (^ig. 96) ift ein fefyr taiFräftiger, energifdjer ITCawt,

bem es gleichgültig ift, ob er 2luftern unb SeFt ober pellFartoffeln unb gering jum XHittag oor*

gefeßt beFommt.)jj Der anbere (^ig. 97), ein fefyr intelligenter, oielfeitiger IHenfdj, ift ein aus=

geprägter (Senußmenfch,fchmach oon (EharaFter, mit ftarF entmicFelten hochftaplerifchenHeigungen.

21us biefen Furjen SF^ierungen fdjälen mir folgenbe (Srunbbebeutung heraus: 21 1

1

e

DrucEbetonungen, bie ihr Dafein bem mehr ober weniger unbc^
mußt ausgeübten ^ingerbrucf o erb a.n Fen, gan^ gleich, u>o unb in

melier ^ormfie auftrete n, befagen an fidj EDillensFraft. Die
bloße ScfymierigFeit hingegen, bas (Teigige unb 5 cf; tr a m m i g e in

einer ffanbfchrift, befagt materielle [(Senußliebe beiigeringer
VO i 1

1

e n s F r a f t.

Diefe Unierfcfjeibung ift ungemein mistig. 2X>ir müffen beshalb näher barauf eingehen.

tüer leicht mit ber ^eber über bas Papier fortgleitet/ ohne Druc! aus3uüben, mer alfo mehr

an ber ©berfläche haftet, bringt auch fonft im £eben nicht leicht in bie (Liefe* <Er braucht beshalb

nicht oberflächlich 3U fein, unb er ift es bann nicht, roenn bie Schrift eine geroiffe ©rbnung unb Selbft*

beherrfchung 3eigt. (Serabe bei §artfdjreibern trifft man auf große ©rbnungsliebe, Sinn für

SauberFeit. Der fo ungemütliche BeinlichFeitsfanatismus entfteht in ihren Beihen. Dies hängt

mit ber größeren Senfitioität 3ufammen, mit ber (EmpfänglidjFeit für äußere (EinbriicFe. Dünn
fchreibenbe £eute finb fenfibler, haben erregbarere Heroen als ftarF fdjreibenbe.

(Es ift alfo toohl oerftänblich, baß bas meiblicfje (Sefchledjt sarter fchreibt, als bas männliche.

Das gilt auch Don ben oerfchiebenen Baffen. Die ^ran3ofen, ^ialiener, Spanier fdjreiben burch=

fchnittlich bünner als (Englänber, Deutfdje, £f°IIänber. Die erfteren finb fenfitioer, bemeglicber,

fchmiegfamer; bie letzteren fdjmerfälliger, ruhiger, befonnener.

(Ein gutes 23 eifpiel einer bünnen, 3arten Schrift gaben mir bereits in ^ig. 57 (Seite 50).

2tuch bie ffanbfchrift ber oiel gefeierten (Eän3erin ©tero gehört h^rher ^ig. 98.

^ig. 98. §arte, leichte Schrift: Senf ibilität.
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ITiart fielet an biefem Beifpiel, baß auch eine bünne Schrift einigermaßen teigig fein fann.

Die h°h e Unterfdjrift bejeugt ein erhebliches Selbftgefühl, währenb bie relatio geringe £eb*

haftigfeit eine gewiffe Buhe unb Kälte anjeigt.

3n ber folgenben probe einer fenfitioen Schrift liegt fcfyon mehr £eibenf<haft (^ig. 99). Sie

rührt gleichfalls oon einer Täterin her, non £ a T 0 r t a
j
a b a, bie in neuerer geit oiel Be*

wunberer ihrer Kunft gefunben hat. Diefe probe ift übrigens ausnahmsweife langfam gefcfyrieben,

fo baß nicht gan3 bas Temperament heroortritt.

—

'

^ig. 99 * o>arte, fdjmad? teigige Schrift in fdjräger £age: Senfitioes Haturei I.

Starf tritt es bagegen heroor in ber ffanbfdjrift ber berühmten 5 al) aret, ;$ig. t°°-

ffier ift alles £eben unb Bewegung, £eibenfdjaft.

Sehr 3arte Schriften gehören oielfach fränflic^en perfonen an. Die weitaus meiften patho*

logifdjen f^anbfdjrtften finb bünn unb 3art. (Es gibt anfdjeinenb gefunbe gartfcfjreiber bie aber bocfy

burd? ihre (Gewohnheiten unb (Eigenfd^aften bem guten Beobachter franf erfcheinen. 3rtsMonäere

gilt bies oon grauen. Bei ihnen finbet man fo häufig eingebilbete Kranfheiten, unglaubliche

Kngftlidjfeit in allem, was ihre (Gefunbheit betrifft, übertriebene Sauberfeit, wie oben fd?on ange*

beutet; Unoermögen unbebeutenbe (Gewohnheiten, Sprachfehler ufw. ab3ulegen; Utäfeligfeit

im (Effen, bie fo weit geht, baß fie bie felbftgefochten Speifen währenb bes (Effens noch fontrollieren

unb alles, was ihnen nicht gan3 unoerfennbar „echt“ oorfommt, auf bem Banb bes Tellers 3urücf*

laffcn. 3a
r
man trifft unter biefen Senfitioen perfonen, bie eine Türflinfe erft abwifchen, beoor

fie fich getrauen, fie an3ufaffen.

Diefe fenfitioen Ufenfchen pflegen auch übertrieben empfinblich gegen Temperatur*

änberungen, (Geraufte, (Gerüche ufw. 3U fein. 3hr Urteil ift ftets abhängig oon Sympathien unb

Antipathien. Sie loben unb tabeln in übertriebenen Ausbrüden, finb meift leicht 3U be*

geiftern, aber noch fchneller 3U entmutigen. Alles Kleine, Unbebeutenbe, Hebenfä<hli<he nehmen

fie 3U fchwer, währenb ein wirklich großes (Ereignis anfdjeinenb oiel3U wenig tief oon ihnen emp*

funben wirb. UAr fagen anfcheinenb, weil man meift ben (Einbrucf hat, als ob biefen £euten nur

ber Ausbrucf fehle. IDenn man fcfjon bei unbebeutenben Anläffen in (Ent3Üdung gerät unb
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EDorte mie „unbefdjreiblich fd?ön“, „munberuoll", „einjigartig“ ufm. gebraust, bann ift bie

Sfala ber Superlatiue naturgemäß halb erfcfyöpft, unb für mirflich (Sroßes fehlen bann bieEDorte.

<Hs mag auch fein, baß bie (Hmpfinbungsfäfyigfeit felbft, bie am Kleinen fcfyon oerfcf?menbet morben,

nicht metjr ausreicht. (Senug: Kränflichfeit, Kngftlidjfeit, EUäfcligfeit, bie Übertreibung in jeber

^orm mofynt in ben bünnen, 3arten üanbfcfyriften. Unb es ift fein §ufall, baß man auf biefem

Untergrunb fo oft ß^fterie finbet.

^ig. too. garte, menig teigige, ftarf bemegte Schrift in fdjräger £age:

Senfitines Uaturell; große (Empfänglidjfeit für äußere <2 i n b r ü cf e.

Knbererfeits mirb man bei ihren Urhebern im allgemeinen geringe materielle (Senußliebe,

ferner Saft unb gartfinn antreffen. Brutale, rohe (Senußfudjt, ungejügelte Sinnlichfeit fommt
bei gartfdjreibern faum nor. EDohl ift fie fonftatiert morben. EDir fanben aber, baß bie eigentliche

Urfadje bann in einem franfhaften guftanb 3U fud?en mar. E?ielleidjt ift barauf auch ber plößliche

Übergang aus großer Kusgelaffenheit in tiefe EUißftimntung, mie man bas fo häufig bei Dünn*

fdjreibern mabrnefjmen fann, 3urücf3uführen. EDo ZTeigung 3U materiellem (Senießen bei ihnen

oorbanben ift, ba äußert fie ficb mehr in ^einfchmederei, ETafcbhnftigfei ufm.
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Die 3arte, büwte Schrift ift, mie mir gefeiten haben, nicht als Ausbrud 5 er tPillensfraft an*

3ufpred?en. Dennoch märe es falfch, ifyr fdjled?tljin jebe UAIIensfraft abjufpred^en. Sie uerfagt

bei 5 iefen Senfitioen bauptfäcfylicfy bort, mo es fid? um 5ie Uberminbung förperlichen Ungemachs

hanbelt, fei 5 ies nun eine tuirflicfye ober eine eingebilbete Kranfljeit ober überhaupt nur (Hirn

mirfung burcfy äußere Umftänbe, mie Temperatur, (Seräufcfje, (Serüd?e, ober enblid? burcfy gu*

fälligfeiten, bie einen normal Tmpfinbenben gleichmütig laffen.

Diefe Ausführungen hatten lebiglich bie brudlofe, 3arte Schrift 3um (Segenjtanb. Ts gibt nun,

mie fd?on oben angegeben, auch brudlofe Schriften, bie aber breite, teigige Strid}führung auf*

tueifen (^ig. 97). 31* etae folche Schrift lebhaft bemegt, unregelmäßig, fur3 gefagt ohne alle Selbft*

beherrfchung getrieben, bann haben mir ben 3Ügellofen, finnlichen(Senußmenfchen cor uns, mie

ber Urheber jener probe es tatfäcf?Iicf? mar. Don ben bid fchreibenben perfonen (ohne^eberbrud)

gilt im großen unb gan3en bas (Segenteil uoit bem, mas über bie Bebeutung^ber bünnen,

3arten Schrift gefagt mürbe. Bei ihnen alfo finbet man feine ausgefprodpene Stiebe 3ur Sauber*

feit, 3umeiftbas (Segenteil. Sie finb nicht fenfitio, nicht einbrudsfähig, eher fcbmerfällig, bequem,

Iäffig, unmäßig im Tffen unb Trinfen
v
ohne aber bireft trunffüchtig 3U fein. Sie finb bie

geborenen JUaterialiften.

3ft jebodp eine foldje Schrift 3ugleich mit Drucf gefchrieben, mie 3. B. bie Probe ^ig. tot,

bann hat man es mit einem fleißigen XTTenfdjen 3U tun, ber einem gefunben Utaterialismus hulbigt.

Die probe rührt oon bem befannten, oielfeitigen Schriftfteller A. ©sfar Klaußmann
her. Bei Befpred^ung bes IDißes fommen mir barauf 3urüd.

V_. W. l * * * .1 jj "II-

„3m gauber bes cEIelefdpo" fo großes Auffetjen erregten. Shillings mar

ber erfte, ber freilebenbe milbeTierein größerer gahl photographierte, unb 3°^ mitunter im ge*

fährlichften 2lugenblid, fo baß er bie Kamera blißfdtnell mit ber nie feh^enben Büchfo De r*

taufchen mußte (^ig. t02). Diefe Probe ift mährenb ber Hadjmehen einer Ttopenfran?heit

cntftanben, baher bie Unregelmäßigfeit. Die Ausbehnung ber Schrift fd^eint burch bas poft*

fartenformat erheblich beeinflußt 3U fein.
1
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/
l/l &4dLtlAsVl.

/ca ca^~~

st^> <*s--e4yL^-tsbsCi

iZ^c a^c^i ( P-vU^i o/ausvcs^ 0*s^i)I&\£4

f}jßLAshfo/ A^LsuJL*i_ <2+_^J^reA^t_

(W^t^^yL ßJZ /MJ

fad jJ^t^ypf- i_2~£)

t&C’K^U^y /l^M4x^u. (LA^ß-t-A*-

2_tf f J±ku

/(fey ns-A-^ßM d /< e.J? yi^-4

'^'U J

^ig. 102. 23en?egte, fcfyipacfy teigige Schrift mit guter Drucfbetonung:

5 dj a f f ert s t r i e b
,
S a m m I u n gs f äfy i gf eit

,
(8 enufjlieb e.

^ig. 103. Schmierige, ruhige Schrift mit ftarfer Drucfbetonung:

Kaltblütigfeit.
8angenfcru($, üJItnföenlenntntf.
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Die britte Probe (^ig. \05) oeranfcbaulicfyt Hufje, Sammlung, ftarfe Heroen. Sie rührt

oon bem oerftorbenen Scharfrichter Krau^ tjer.

Der^ingerbrucE fannbeim Schreiben fet^r ungleichmäßig fein. (Es gibt Schriften, too er nur in

geftrecften formen, toie f, f, h, t, auftritt, toie 3 . 3. in ber probe ^ig. to$.

^ig. to$. Sporabifdj auftretenbe DrucEftellen in bünner Schrift:

(Sefcfyäfiigfeit, frifcfyes ^ugreifen.

Sie ift oon einer fetjr getoanbten, gefeilten, fleißigen Sdjneiberin gef<hrieben, beren 3 arte

Konftitution ber Arbeit nicht lange ftanbfßelt. — (Eine toefentlicb anbere Art ber DrucEausprägung

oeranfchaulicfjt bie Probe ^ig. t05.

T^ig. ;o5 . Star! betonte DrucEftellen in gefpre^ter ^orm: Affeftation, KoEetterie.

^ig. \06. Auffällige DrucEftellen als Zierrat in männlicher Schrift:

Affeftation, VO i <h t i gt u e r e i
, pofe.j
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3n ber probe ^ig. \05 ift ber DrucE] offenfichtlich ba3U beflimmt, augjufallen, aufmerE*

fam 3U machen. hierauf richtet ficf? bie ganje IDillensEraft ber Schreiberin. Selten fafyen mir eine

fo EoEette Dame. — Die Eaufmännifdje fjanbfchrift ^ig. 106 offenbart Ähnliches ins Klänn*

liehe überfegt: AffeEtation, IDidjtigtuerei. Die folgenbe HeprobuEtion ^ig. 107 oermag

^ig. 107 . Auffällige Drucfftellen in gefugter ^orm: AffeEtation, (Hffeftljafd?erei.

auch ber £aie fofort richtig

3U beuten felbft menn er

nichts oom töefen ber

Schrift oerftefyt: (Sefpreijt*

heit, AffeEtation, <EffeEt=

hafdjerei, KoEetterie. Zjiev*

auf rietet fid? bas gan3e

EDoIlen ber übrigens noch

jugenblidjen Sdjreiberin.

Sei biefer Schrift mug
man fidj erinnern, bag alle

nach linEs geführten Schrift*

elemente Abmehr, Abmen*
bung als (Srunburfadje

haben. Das mürbe ber obigen

Auslegung miberfprecfyen.

Allein bas IDefen ber Ko*

Eetterie beftebt ja barin, an*

3ulocEen, 3U oerfjeigen unb

fidj bann ab3umenben. Sei

ber 3ugenblicbEeit ber Schrei*

berin ift bies leidet oerftänb*

lid?. gjubem aber führt ber

linEsfeitige §ug mieber nach

rechts 3urücf.

3n ber nachfolgenben

Schriftprobe finb bie Drucf*

ftellen in anberer Sichtung

geführt unb anbers 3ur Aus*

prägung gelangt. f?ier ift

oorberrfchenb ber hor^ontale

refp. auffteigenbe DrucE*

ftri<h. JDir haben alfo hier

DrucE = IDillensEraft; ge*

rabe, ftarre Drucfführung =
Seharrung; 3umeift in auf*

fteigenber Hidjtung = (Eifer,

^ig. 108 . StarEe DrucEbetonung in auffteigenben Strichen:

(Energie, Streben, <£ h ^ 9 e i 3.

Streben, (Ehrgei3 (^ig. 108 ). Die groge Dufe ift in ihrer Schrift
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prächtig djarafterifiert. — (Es fommt auch oor, baß bie brud3eigenben Schriftelemente fort*

gefegt eine starf ausgeprägte abfteigenbe Hicfytung traben, wie in bem 2tbbrucf ^ig. l°9*

^ig. 109. Dructftellen in abfteigenber Bietung:

(E e n b e n 3 3U 3erftörenber£DiIIensausübung infolge non Derbroffenfyeit.

So fcfjreiben oerärgerte, unfreubige unb unfreunblicfye £eute, bie ein „Vergnügen" barin

erbliden, mit ©bftination unbHadjbrucf ihrer Überlegenheit 21usbrucE 3U geben, audj mol}! ihre Um*
gebung mit übficht 3U ärgern, tüenn fie fonft feineswegs XDillensfraft äußern: in biefer Bietung

tritt fie heruor.

tüenn, wie im folgenben Beifpiel (^ig. uo) bie Sudjftaben mit einem punft beginnen,

fo foll ftarfe (Erwerbsluft oorüegen. Dies trifft 3toar auf ben Schreiber jener probe 3U, hoch er*

fcheint uns bie Deutung 3U weitgehenb. gunächft h^ft* eine punfibilbung 3U Beginn eines

Bu<hftabens nichts anberes als Sammlung, Befinnen. Das muß natürlich jeber, ber oorfichtig

3U IDerfe gehen will. (Ein folcher ütann wirb bemnach in (Selbfa<hen fich fehr fichern, nie Bürg*

fchaften übernehmen, nichts oerborgen ufto. Dies alles fällt übrigens unter ben Begriff £)abfu<ht,

ben toir fpäter beleuchten werben.

(Es gibt ffanbfchriften, in benen als ^olge ber 2lnwenbung einer breiten, aber ftarren ^eber

(Bunbfchrift, (Eilfeber ufto.) bie Drucfftellen in ben ffaarftrichen ausgeprägt erfcheinen, währenb

bie (Srunbftriche huurftrichartig bünn finb. So fcfpreibt 3. B. unfer großer IHaler ÜT a £ £ieber*
mann, ^ig. t U, unb ebenfo ber Baumeifter Paul UO a 1

1

0 t

,

^ig. \

\

2
,
ber (Erfchaffer bes

Bei<hstagsgebäubes. 21m häufigften finbet man biefe Schriftart bei 21r<hiteften, 3n9en icuren r

too fie allerbings weniger frei, fonbern mehr als gudjtfchrift auftritt, wie '3. B. in ber fjanb*

f<hrift bes ütalers unb funftgewerblichen Zeichners ^ranj (£ h r i ß 0 P h 5 *9 - U 3 . 3hre

Bebeutung ift noch nicht ficher befannt. Sehr wahrfcheinlich fpricht baraus Sinn für

technifche ^ertigfeiten ober auch nianuelle (gefcljicflichfeit.

<£ig. uo. Starter Drud 3U Beginn eines Buchftabens:

(große Dorficht namentlich in (gelbfachen.
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^ig.

m.

Drudftellen

in

Öen

fjaarftridjen:

^tg.

Drudftellen

in

öen

£?aarftrid?en:

Sinn

für

tecfynifcfye

fertig!

eiten;

Sinn

für

tedjnifcfye

fertigt

eiten;

£?anögefdjidlidjfeit(?).

£fanögefd?idlidjfeit(?).
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hAJ

vüy

£ig. U3. Drucfftellen in ben £jaarftrid?en bet ftylifierter

Schrift: Sinn für iecfynifdje ^ertigfeiten,

£fanbgefdjic!Iid?feit(?).

. yic

^ r r \*+ <&*/%**+. * — —

*~rm
'^ig. U4. 2Ttit bem pinfei gefdjrieben: materielle (Sen unliebe.
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(Enblich fei aucf? einer Sdprift gebadet, bie mit bem pinfei gefdjrieben ift, mas^inunb mieber

bei Künftlern oorfommt. (^ig. u$.) Aus folgen läßt fid? natürlich nicht riel entnehmen. —
3mmerhin trirb ber ihn anmenbet, fein Koftrerachter fein, fxd? für Kodjfunft intereffieren.

Ulan hat ben breiten, „fatten" Schriften bie Bebeutung ron ^arbenfinn 3ugefpro<hen. 3^re
Urheber follen gemöhnlich tiefe, leudjtenbe färben lieben. Uxngefehrt follen bie 3art fdjreibenben

Perfonen 3arte, blaffe ^arbentöne bero^ugen. (Es mag etxras tDaßres baran fein. Sicher aber finb

hier noch fragen 3U löfen. Denn man finbet in Kiinftlerfcfyriften mancherlei, bas gegen jene De*

finition fpridjt. Unfere probe, bie an „Sattheit" nichts 3U münfchen übrig läßt, rührt ron

feinem UTaler, fonbern r>on einem Bilbhauer h err
üon bem riihmlichft befannten ID a 1

1

e r

S ch 0 1

1

.

Die Art ber Ausprägung non Drudftellen iftfo außerorbentlidj mannigfaltig, baß es unmög*

lieh erfdjeint, fie alle 3U oeranfchaulichen. IDie in ber Bemertungoorgegangen merben muß, hat ber

£efer erfahren. <£s fommt mefentlich auf bie Hidjtung ber Striche an unb bann auf bie ^ornt.

fie gefudjt, ge3iert, manieriert, fur3 gefagt: auffällig heroortretenb, bann fann man bie IDillens*

betätigung ftets mit bem Auftreten bes Schreibers, mit feinem Benehmen in Derbinbung bringen.

3n einem fpäteren Abfdjnitt merben mir meitere Arten ber Drudausprägung fennen lernen.

Stets ift im Auge 3U behalten, baß jebmebe Drudbetonung eine
Äußerung ber IDillensfraft bar ft eilt, einerlei, mie fie geformt
ift, unb mo fie fid? befixxbet.

IDir fönnen biefes Kapitel nicht fcbließen, ohne uns nod? über ben Begriff IDillensfraft mit

bem £efer 3U unterhalten. IDir unterfd^eiben a f t i r> e unb p a
f f i t> e IDillensfraft. Die eine

fdjließt bie (Entfchloffenheit, 3aitiatine, in fidp (allfeitige Drudbetonung, namentlich in Keulenform),

bie anbere bie Ausbauer, bas Beharrungsoermögen (Drudftellen in h°ri30n^aler Bietung,

namentlich in Derbinbung mit geraber §eilenführung unb gleichmäßiger Schrift). tDo (Ent*

fchloffenheit (aftine IDillensfraft) mit Ausbauer fidj nerbinbet (paffioe lüillenfraft), ba ift bas

rorhanben, mas mir mit (Energie, datfraft, be^eic^nen. §jähe Ausbauer, Unnachgiebigfeit,

(Eigenfinn ufm. fann audj in 3arten, bünnen Schriften rorhanben fein nämlich bann, menn bie

Bafis ber fleinen Buchftaben edig, fcharfminfelig ift. Dies führt uns 3U einer Schrifteigentümlich*

feit, beren Bebeutung in bem folgenben Kapitel näher erläutert merben foll.

Die norftehenben Ausführungen finb noch nad? einer beftimnxten Bicf?tung hin 3U ergän3en.

(Einige Autoren mollen nämlich gefunben haben, baß IDillensftärfe mit Körperfraft gemöhnlich

rereint oorfommt. Demnach müßte alfo ein Athlet ein fef^r energifdjer UEann fein. Bach[unferen Be*

obachtungen trifft bas nicht 3U. IDir haben im (Segenteil häufig bei athletifdj reranlagten perfonen

fenfitire, 3arte fjanbfd^riften gefunben unb erinnern uns nicht, baß mir anbererfeits bei fefjr ener*

giften £euten befonbers boße Körperfräfte mahrgenommen hätten. Altere £efer merben fid? bes

„Koloffalmenfcfxen" (£ m i 1 H a u d e erinnern, ber u. a. fid? auch als ^ftfjlet probu3ierte. Seine

ffanbfchrift (^ig. ;\ 5 )
3eugt feinesmegs ron großer IDillensfraft; fie 3eigt nicht nur 3arte £inien,

fonbern felbft Kurren. Die plößlidjen Drudftellen befagen hier faum etmas anberes als Affeftation,

feinesmegs etma Schmerfälligfeit, mie manche aus foldjen Drudbetonungen fließen. IDer

Baude einmal als „pauline rom Ballett" gefehen hat, mirb gemiß nicht ben (Einbrud ron Schmer*

fälligfeit gehabt haben. Auch ber Biefe Ul 0 f 0 fd?reibt nicht anbers als ein Bormalmeixfch;

ron feinen großen Körperfräften fpiirt man fo menig in feiner Schrift (^ig. ((6) mie ron be*

fonberer IDillensfraft. (Er ift rielmebr ein 3iemlich fenfitirer Utenfdi, menn er fid? aud? gemöhnlid?

gurüdhaltung auferlegt.

Diefe Betrachtungen leiten uns 31t ber ^rage fjin, ob man überhaupt aus ber fjanbfehrift

auf bie Statur, Körperbefcfjaffenheit, 3U fdjließen rermag. Diel ift bisher nach biefer Bid?tung nicb
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gearbeitet worben. Das wenige aber gebietet uns, bie ^rage nicht bireft 3U oerneinen. 3n £aien?

freifen glaubt man uielfad?, baß Heine £eute mit Vorliebe große, fyofye Schriften prob^ieren,

unb in 3afylreicfyen fällen ftrmmt bas. Kleine Perfonen lieben es— tuie friifjer ausgefübrt mürbe —
überhaupt fidj „größer 3U machen". £Darum foll nicht ein Heiner JTiann biefes felbc Beftreben

auf feine panbfdjrift übertragen? Bllerbings; ift eins babei 3U beamten: tDenn er frei unb ooll*

fommen natürlich fdjreibt, wirb er es nidjt tun (fofern fein Selbftgefühl ihn nicht ba3U treibt); er

wirb es aber bann tun, fobalb er burd? feine panbfehrift wirfen will, b. h- wenn er mehr ober weniger

ftilifiert ober mit Selbftbeberrfcfyung fdjreibt. Doch auch eine anbere (ErHärung ift naheliegenb.

Da Heine £eute großen gegenüber in be3ug auf „Bemerftwerben" ftets im Bauteil finb, unb

uiele fid? burdj bas „Überfehenwerben" gefränft füllen, fo bäumt fid? if^r Selbftgefühl immer
wieber auf, unb es erfcfyeint nicht fo gan3 unmöglich, baß es fid? baburch ftärft unb fo bie panbfehrift

uergrößert.

(Es ift nicht unfere 2lbfid?t, ben £efer an3uweifen, wie er förperlicbe (Eigenfdjaften aus ber

Schrift erfennen lernen foll, 3umal, wie gefagt, bies (Sebiet bisher 3U wenig beadert worben ift.

(Es mag bafyer folgenber Bus3ug aus einer älteren Brbeit bes Derfaffers genügen:

3emanb nach feiner panbfdjrift fo3ufagenftecfbriefförmig— „Bugen blau“, ,,Hafe gewöhnlich",

„tTCunb groß“ ufw. — 3U beurteilen, bas ift ein frommer tDunfcfy unb wirb es wohl auch bleiben.

Bber es erfcfyeint immerhin als möglich, in mandjen fällen KorpuIen3 ober pagerfeit,

blonbes, bunfles ober rotespaar aus ber Schrift 3U biagnoft^ieren. 3ft es nicht hinlänglich befannt,

baß gewiffe <£fyaraftereigenfd?aftenr>orwiegenbin forpulenten, anberein magerenKörpernwohnen?
Das Sprichwort, biefer Hieberfchlag aus Beobachtungen non (Generationen, fagt: „Kleine

Cöpfe fopen leicht über", b. h- Heine £eute braufen leidet auf, überfprubeln, hobeln impulfio.

(Ein anberes, fchmäbifches Sprichwort lautet: „Did unb faul gibt aud? ’nen (Saul.“ £Der felbft bie

Heigung uieler Didwänfte 3um Phlegma, 3ur Buhe unb Befd}aulichfeit beobachtet hat,

ber wirb jenes IDort oerftehen. Die (Erfahrung lehrt nun weiter: bie Heinen, hageren unb beweg*

tieften £eute befißen 3umeift bunHes paar unb bunHe Bugen, währenb bei ben Korpulenten,

Phlegmatifchen heller gefärbtes paar unb hellere Bugen uorherrfdjen. Überhaupt wirb man ge*

ringe äußere Beweglichfeit am häufigften in Begleitung oon helleren färben finben. Der phleg*

matifche (Englänber unb pollänber ift weit öfter mit hellerem als mit bunflerem paarwuchs aus*

geftattet; ber bewegliche ^ran3ofe, 3ialiener, Spanier bagegen 3eigt rorwiegenb bunHere färben.

(Es fepeint, baß mit bem heiteren, lebensfrohen, leichtblütigen (Temperament fattere färben,,

ftärfere Kontrafte eng oerbunben finb. Der lacfjenbe, fonnige Süben gebiert bie farbenprächtigften

Kinber ber ^lora unb ^auna, 3eitigt in fchneller ^olge bie meiften Brten unb bietet bie größte Bb*

wecijslung: bie Hatur ftimmt gleidjfam mit bem Baturell ber 3nbioibuen überein. Der fülftere,

trübere Horben hat mattere, blaffere färben, bod? uon mehr Beftanb unb weniger Bbwechslung.

3ft es mit ben IHenfchen nicht ebenfo?

(Es gibt nun nod? eine weitere möglicpfeit, Scplüffe auf bas Bußere einer perfon aus beren

Schrift 3U 3iehen; biefe refultiert ein3ig unb allein aus ber Beobachtungsgabe unb bem (Sebächinis

für formen. ©fpie öiefe (Higenfchaften !ann es felbftuerftänblich eine Erfahrung auf bem (Sebiete

bes Schriftmefens nicht geben. XDer fie befißt — ob Fachmann ober £aie ift gleich — ber ift unter

Umftänben in ber £age, burcf? bloßes Bnfcfjauen ber panbfehrift bie Statur ober paarfarbe bes

Schreibers beftimmen 3U fönnen. Das mag fonberbar erfcheinen, erHärt fid? aber

ohne gwang. Sdjon infolge rein äußerlicher (Einwirfung nämlich müffen bie Sprifttypen ber

beiben fiep gegenüberftehenben Kategorien — Korpulen3, pagerfeit — uerfchieben fein. Der

Korpulente lagert ben ^eberhalter anbers als ber pagere. £eßterer umfpannt bas Schreib*

gerät mit feinen bürren, harten, fnochigen Ringern gleichwie mit einer gange.

Beim erfteren liegt ber ^eberhalter gleidjfam 3wifchen ^ettpolftern, alfo weicher, nachgiebiger

gegen pinberniffe, bie bie papierfläche bietet. Die Differen3 ift 3weifellos minimal, aber fie ift ba.

Bm eheften wirb man ben Hnterfcpieb in ber Schrift einer folgen Perfon gewahren, bie aus bem
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einen guftanb in ben anberen überging, profeffor Sdjmeninger fönnte ba oielleidjt ben beflen Kuf=

fdjlufj geben, unb and? bie Kurliften non Karlsbab mürben gemifj 3ur 3Hufiration bienen fönnen.

Der meitere EDeg ift folgenber: IVenn man einige taufenb berartige Beobachtungen gemacht

hat, fo mirb man fdjon einen gemiffen Blicf für „forpulente ober magere fjanbfdjriften" befi^en.

Ulan mirb ein Bilb ber beiben Kategorien in fid? aufgenommen hüben, fojufagen ein Prototyp,

monadj nun gegebenenfalls gemeffen mirb. Diefes Prototyp aber ermöglicht feinesmegs, aus einer

gegebenen 2ln3ahl nerfchiebener Ejanbfdjriften alle forpulenten ober alle mageren perfonen

angehörenben Schriften fjßtaus3ufinben, fonbern nur biejenigen mirb ber Suchenbe mitBeftimmtheit

be3eichnen fönnen, melcfje Kfjnlidjfeit mit bem in feiner Phantafie lebenben Vergleidjsb.ilbe auf*

meifen. Denn bie Schriften einer Kategoriegleichen f i d? n i dj t etma:
fie haken nur ein gemiffes, f

dj m e r 3 u befinierenbes £tmas g e^

m e i n f
a m, mie beifpielsmeife bie (Semälbe einer Schule, bie bodj »on ben uerfdjiebenften ITtalern

herrühren. 2luf foldje EDeife fann man fid? auch für bie Beurteilung einer Ejaarfarbe ausbilben,

ja felbft für bie DerfdjiebenftenTfjaraftereigentümlidjfeiten. DiefeEHetljobe haben Sittl unb allem

Knfdjeine nach f?en3e befolgt. £eljr* unb übertragbare EDiffenfdjaft ift bas freilich nicht. <Es ift

eine ^ertigfeit, bie mit bem Befitjer fleht uub fällt. 3ahre fönnen uergehen, ehe man es in biefem

Stubium 3U etmas Beadjtensmertem gebracht hat.

Denjenigen £euten, ben praftifdjen Köpfen, bie ftets 3uerft nach bem Hutjen einer

Sadje fragen, mag folgenbes bienen: (Es fann natürlich nidjt bas Beftreben eines ernften Kopfes

fein, blojjeEteugier 3U befriebigen. ©bman in berfjanbfdjrift bas roteEjaar unb bieSommerfproffen

oon ^räulein Klärdjens Bräutigam mieberfinbet, ift praftifch belanglos unb oerurfacfjt höchftens

ber lieblichen Braut Krger unb Kufregung. Über es fann ber Kriminaliftif nicht gleich*

gültig fein, menn bie Ejanbfdjrift eines unbefannten Verbrechers es ermöglicht, bie ETadjforfdjung

auf ben richtigen EDeg 3U Ienfen. £j i e r liegt ber praftifdjeETutjen, unb jmar
heute f dj 0 n.

Das mag folgenber ^all illuftrieren: (Ein ^abrifant in 36 . befam eines Tages einen

anonymen Brief, angefüllt mit ben mibermärtigften Verbädjtigungen unb Beleibigungen.

(Er felbft fannte niemanb, bem er bie Täterfdjaft hätte 3utrauen fönnen, unb fo ging er 3ur

Pol^ei unb ermartete uon biefer Etufflärung. ffier fam nun jemanb auf bie gute 3äee, ben

Brief bem Verfaffer 3ur Beurteilung ein3ufenben mit bem Eluftrage, fpe3iell foldpe ETTo*

mente an3ugeben, meldje an fidj geeignet feien, bie Unierfudjung auf eine beftimmte Bahn
3U leiten. DTan münfcfjte alfo mit anberen Eüorten Elusfunft über bas (Sefcfjledjt, ben Beruf,

bas 2llter, bie Statur ufm. ber anonymen perfon. EDir uermocfjten in biefem ^alle fol=

genbe Elusfunfi 3U geben: (Eine männlidje perfon. 2. Beruf faum oorljanben, melleicht

noch Schüler ober £eljrling, ba noch 3um größten Teil unentmicfelte Schrift. 3 . Statur

mahrfcheinlich fehr fdjlanf. Der Schreiber ift franf, anfcheinenb magenleibenb, mirb bafjer

eine ungefunbe (Sefidjtsfarbe haben.

Der (Erfolg mar überrafdjenb. Der Beteiligte erinnerte fid? nämlich nunmehr feines

ETeffen, eines in ber Tat fchlanf aufgemachfenen jungen ETtenfdjen. mit „grünlicfj*gelber"

(Seficfjtsfarbe, mie er fiep ausbrüefte. (Ein jüngerer Bruber biefes ETeffen hatte allerbings

bie gleiche Statur unb basfelbe franfhafte Eluffeljen, aber bie uorgenommene Vergleidjung

ber fjanbfdjriften ergab mit pofitioer Sicherheit, bajj nur ber ältere ber Knonymus fein

fonnte. Unb fo mar es nach feinem eigenen (Seftänbnis.

Beifpiele, bie bem £efer einen fleinen 2lnhalt geben fönnen, bilben u. a. folgenbe

Proben: ^ig. 30 . fjolje, grofje Schrift: Keine Statur. — ^ig. 57. fjolje, 3 arte, fteile Sdjrift: fleine,

fdjlanfe Statur; bunfles fjaar Qsraeliten). — ^ig. 64. EOeite, runblicfje, teigige Sdjrift mit

Drucfftellen: grofje, ftraffe, forpulente ;$igur. — ^ig. tot. Teigige, brucfftellenreidje, runblidje

Sdjrift: grofje, ftarfe ^igur. — ^ig. to$. §arte, fteile, enge, langgeftreefte Sdjrift mit

Trennungen unb (Eden: fdjlanfe, magere Statur, bdlblonbes fjaar.
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Heben ben jebemBefckauer auffallenben Sckrifteigenkeiten, rote £age, fföke, EDeite, S<kroere,

gibt es eine Heike non (Eitelkeiten, 5ie im allgemeinen roeniger in bie Hugen fpringen «nb

bod? nickt roeniger roidjtig erfekeinen. (Es finb bies bie VO i n f e 1, Bogen, Kurcen,
K r e i f e unb Spiralen. Hack bem beigebrmften Sdjema mackt bie (Einprägung ber (Srunb*

formen feine Sek roierigfeiten.

wo (Q)
5 . Spirale:

\. EDinfel: 2. Bogen: 3 . Kurce: $. Kreis: 3entripetale IPirfung,

Pirergen5, öebeefung, Über* (Öffnung, Zugang; Umfdjlte§ung, (Ein* (Einfreifutig; bebeutet

<§tt>eikeit; badjung: bebeutet <Eeit = bebeutet £Ecitben3 ber f<klie(jung;bebeutet(l e ti=
Hidjtung auf bas

bedeutet bet:3 ber §urii d- ©ffenkeit, IDeick* b en3 ber Derfdjlof= „ 3 d? " ,
Selbftfuckt,

Üeubeti3 ber kaltung, 2tbfcblic = keit, Plilbe. feit beit, Derftecft* (Eitelfeit, (Egois*

£f einmütig,

^eftigf eit.

fiung. keit, £iige. mus.

^ig. U7. Schema ber Sckrifteinjelkeiten.

Hus biefen roenigen matkematifd^geometrifeken (Srunb3 ei<ken befteken bie allermeiften

(Eitelkeiten ber ffanbfckrift. EDir roerben fie ber Heike nad? burd^nekmen unb beginnen mit

W infei. (Srunb 3 eidjen:

®b eine panbfdjrift edig ift, b. k- ob bie Bafis ber Kleinbuckftaben mekr ober roeniger aus*

geprägte EDinfel aufroeift, — roie bei ben beutfeken falligrapkifcken — erfennt man fekr halb.

Her EDinfelbuctus ift £euten eigen, bie, ba er im (Srunbe ffemmung bebeutet, roeniger fcknell

entfckloffen, roeniger initiatiu als 3äke, ausbauernb finb (paffioe EDillensfraft). Hemnad? fann

eine Sdprift, aud? roenn fie feine Hrucfftellen entkält, fekr rookl als eine roillensftarfe be3 eicknet

roerben. Hie EDillensbetätigung ber meiften roeiblidjen perfonen gefdjiekt befanntlick in ber am
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gebeuteten Bicfytung; fie ift meit tueniger häufig aftiu als paffiu (benn audj ber (Eigenfinn ift eine 2lrt

ber IDillensäußerung). Die ecfige, minfelige Sdjrift tuirb aber, bies muß befonbers betont toerben,

uielfad? als gucfytfdjrifi ober audj als ftilifierte angetroffen. 3n bent ^alle ift fie Drittel 311m gmed?

ber Pofe, bes Strebens, einen uornefymen (Einbrud 3U machen. Ulan trifft fie bafyer oornefymlicfy bei

ariftofratifcfyen Damen unb Künftlerinnen. Die probe ^ig. U 8 rüfyrt oon einer fefyr intelligenten,

mittigen, geiftreicfyen Dame fyer. Diefe (Eigenfdjaften finbet man nicfjt in biefen Sdjrift3Ügen, tuet! bie

gan3 e Schrift ein Kunftprobuft barftellt. 2tTan erfennt tuenig meßr als bie permanent beim
Schreiben ausgeübte, Eaum nocfy bemühte Selbftbeljerrfcfyung. — 3n bem Blifdfee ^tg. U 9

tjat man eine gucfytfcfyrift uor fid?, bie im (Seifte ber Kaufmannsfcfyriften gehalten ift.

^ig. U 9 . Kaufmänn.ifdbe gucfytfd?rift: 2Denig fagenb, einfältig.

^ig. ^20 . Sefyr edige Schrift in unregelmäßig geführten geilen:

(Eigenfinn, ffärte.
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3mmerhin-finb in ,$ig. 119 gemiffe (Eigentümlichkeiten heruorgetreten— bie nad? rechts umge*
bogenen Spieen, bie runblid? angefetjten Sd?luf5ftrid?e am <Enbe ber IDörter — bic uns fd?on

mancherlei uerraten. (Eine natürliche unb babei ausgefprochen edige Sd?riftoeranfd?auli<ht^ig. 120.

Sie rührt uon einem Crinfer her unb, mie man fielet, uon einem ungebilbeten ÜTenfd?.en.-.

Der Schreiber mar nicht imftanbe, Hichtung 3U halten. Doch 3um formen ber (Eden reichte feine

IDillensfraft aus. (Edige £?anbfd?riften finbet man übrigens tnelfad? bei Crinfern. Die probe

^ig. \ 2 1 ift gleichfalls uon einem (Erinfer gefd?rieben, ber aber auch ben (Senüffen in fonfiftenter

^orm fehr 3ugetan mar. Daher bie teigige, fd?mammige Linienführung.

^ig. \ 2 cEdige, teigige Schrift eines (Erinfers: Busbauer, (Sebulb.

(Ein klares Bilb 3äher Busbauer bietet bie folgenbe Probe ^ig. 122.

natürliche Schriften, in benen

bie (Eden üorherrfd?en, finbet man
relatio feiten bei geiftigen Br*

beitem, £?ier bominiert ber für*

pen*, in geringerem (Srabe ber

bogenförmige Ductus. Buch finb

bie Schriftprobufte höl?erergeiftiger

Tätigkeit 3umeift leichter, bünner,

mit geringerem Drud hergeftellt. ^ig. \ 22 . Sehr edige, lebhafte Schrift:

EDirb eine ff anbfehrift burd? Busbauer, Unoerbroffenheit, (Eigenfin n.

bie edigen Kleinbuchftaben gekenn*

3ei<hnet,fofprichtman uon einem (E denbuftus imöegenfatj 3um Bogen* (konoejen) unbKuruen*

(fonfauen) Duftus, mouon fpäter bie Bebe fein mirb. — Bun fann aber eine Schrift (Eden auch an*

bern Buchftaben ober Buchftabenteilen aufmeifen als nur in ben fleinen Budjftaben. Die(Eden bilben

fid? am häufigften am langen
f,
mo es oor einem t ftef?t, felbft in E?anbfcf?riften mitKuroenbuftus.Dies

3eigt ftarf ausgeprägt ber Bbbrud ^ig. 123 . (Es ift ber Brief eines Selbftmörbers, bem es aber

nach bem 3nhalt unb ber großen, bemegten Schrift 3U fcf?Iiefjen, nid?t red?t ernft mar mit feinem

Bbfd?ieb. 3n ber erftengeile fällt im
fj

bie fd?arfe(Ede auf; fie mieberholt fid? bann nod? einige*

mal unb fommt am fd?ärfften 3utn Busbrud im 3 öes EDortes „3hr"- Diefe (Erfcheinung foll

ein geicf?en uon Be^barfeit unb ffeftigfeit bebeuten (ein Überbleibfel ber geichenbeuterei).

3n EDaf?rheit geht biefe Buslegung oiel 3U meit. Beim
fj
unb ft erflärt fid? ber enge EDinkel

gan3 3manglos baburd?, bafj bie Derbinbung bes f
mit bem 3 unb t auf bem kür3eftenEDege

gefd?ah. Die Sd?rift ift offenfid?tlid? fehr fdjneH gefd?rieben. Beim 3 ergibt fid? bie (Ede aus

bem (Sefühl für Deutlid?feit Denn märe hier eine Kuroe, fo mürbe es nid?t als 3 fonbern als

g gelefen merben müffen. Sold?e (Eden alfo können eine fpe3ielle Bebeutung nid?t haben.

f?öd?ftens fönnte man uielleid?t fagen, ber Sd?reiber fönne gelegentlich eigenfinnig ober reizbar

fein. Das trifft aber für jeben ÜTenfd?en 3U. — 3n ber felben probe fel?en mir eine anbere

(Edenbilbung, nämlid? am f in „Überfluß" unb „ferner“ unb am
f
in „biefer“ (5. geile). Bud?

biefe ^orm ift ein probukt bes erhöhten Sdjreibtempos. Die Heine (Ede (E?aken) am f haben

mir felbft in jüngeren 3ahren für ben Busbrud bes 3äh3 °rns gehalten, nid?t gan3 mit Bed?t,

mie bie (Erfahrung gelehrt hat.
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3n ber probe ^9- 12 ^ fehcn mir, baff auch bie Derbinbungsftriche an ben f runblich aus*

geführt tuerben fönnen. XInb bod? ift ber Schreiber biefer probe aufferorbentlidj rerjbar unb

£ig. 123. Sporabifd? auftretenbe EDtnfel ((Eden) in furoenreicher Schrift: (Eile

,

3en>eglidjfeii.

empfinbHd?. Das geht aus ber fcfyrägen £age unb ber uerhältnismäfjig biinnen Schrift ijeroor.

Selbft in biefen runblicfyen §ügen tritt gelegentlich ein linfsfeitig gebilbeter fdjarfer EDinfel

heroor (h). EDäre er nicht oortjanben, fo mürbe

bie Deutung ber Schrift um fein 3ota anbers

lauten.

EDir finb allmählich 3um Kuroenbuctus ge*

langt, müffen jeboch 3unächft bogenförmige Schrift

burchnehmen, um fyftematifch oo^ugehen.
^tg. { 2 %. Sporabifch auftretenbe tPinfel

im Kuruenbuctus : (Eile.
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2 Der Bogen*
buctus. (Srunb3eidjen:

Der bogenförmigen §eile unb bem Bogenbuctus liegt bas gleiche Prin3ip 3ugrunbe.

Dort mie tjier fe^en mir ben auf* unb abfteigenben 2lft. Dort mie tjier ift bas Scfylufjrefultat

ber HusbrudJ bes Htifmuts. 3n ber Cat tjaben bie Perfonen, bie bogenförmig fc^reiben,

bie Heigung, fidp ab3ufdjlie§en, 3urücf3U3ietjen, fidj referoiert 3« uerhalten. Ulan finbet

bie Bogenbilbung gleidE? ber HHnfelbilbung tjauptfädjlidj in ben fogenannten ariftofratifcfyen

i^anbfcfjriften unb bei folgen per*

*Vry3 .

'= L̂v>

fonen, bie für uornefjm gelten

möchten (bann in Derbinbung

mit relatiu fyofyen Kleinbuch*

ftaben). Do<h trifft man fie auch

bei einfamen DTenfcfyen, Stuben*

Rodern ufm., bie feine XTeigung

oerfpüren, Umgang 3U pflegen,

aus fid? hcraus3u9ehen * (Enblicf?

fommt er uor bei mirflicfyen ffeud?*

lern unb uerftedten Haturen.

Selbft bei Kinbern fc^on ftößt

man mitunter auf ben Bogen*

buctus. Utan meifj nicht, ob man
in bem ^alle mehr bie Kinber

als bie Cltern bebauern foll.

Denn fo fdjreibenbe Kinber glei*

<hen uerprügelten ifunben, bie

bei jebem geringen Hnlafj bie

Hute ein3iefjen. 21Ue Kinber.lügen

mehr ober meniger. Die aber ben

Bogenbuctus fdjreiben, lügen

häufig infolge falfcfyer (^iehung.

UEandje merben auch als CEr*

machfene biefe Schreibart nicht los.

Unb oft haben mir uns beim 2tn*

blid ber bogenförmigen Schrift

eines Crmadjfenen, ber 3uglei<h

bebeutenb unb ein Chara^er

mar, gefragt: Wie mag mobl biefer

Utann 3u"b er Scfprift gefommen

fein, mie mag feine Kinberftube

gemefen |ein? Kls Kntmort auf

biefe ^rage bringen mir bie f?anb*

fdjrift Knsengrubers (^ig. 125). Cbenfogut aber fönnten mir auf H 0 f e g g e r Der*

meifen. Der Bogenbuctus biefer beiben Sdjriftfteller unb poeten entfpringt r>ielleic£?t ähn*

lidjen Urfadjen, mie bie finb, bie oben angebeutet mürben. — £Defentli<h anbers mufj ber

Bogenbuctus gemertet merben, menn fid? bie Bogenbilbung fogar auf formen erftredt, bie an

ber Bafis Bunbungen haben müfjten. 3m Hbbrud ^ig. 126 finb bie tüörter „Sammellabung“,

„IDaaren", „(Särtner“, „cerftehen“ mit e*förmigen (Sebilben ausgeftattet, bie a unb 0 oorftellen

follen. Solche Umformungen oerraten bie Cenben3 3ur ffeudjelei. Das gilt auch 3umeift 00m

^ig. 125. Bogenförmige (fonueje) Schrift:

Hbfchliefjung, referoiertes 2X> e f e n.
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Bogenbuctus, im ^alle gefdfyloffene, eingerollte formen auftreten, mie bie u^eicfyen in ben

IDörtern „3u!ommen", „^reunblidjen". Diefe Schrift rü^rt oon einem £abenfaffenbiebe her.

2luf bie (Srunbbebeutung ber gefrfplof-

fenen Budpftaben nnb beren (Elemente

fommen mir an anberer Stelle 3uriid.

Selbftoerftänblid? !ann fid; bie

bogenförmige 21usfüfyrung aud? 3ugleid?

auf (Srofjbucfyftaben erftreden. Die

Iateinifd^en DT, 2T, ID finb ba3u be*

fonbers einlabenb.

3 . Der Kuroenbuctus.
(Srunb*

form:

^ig. \ 26 . Star! ausgeprägter Bogenbuctus:

£enb en3 berffeucfyelei.
Die fontirtuierlidj ausgeführte

Kuroenform !ann als (Selegenheits*

crfd^einung eine ;£oIge bes Schreib*

tempos fein. IDer fcfpnell fcf?reibt, mählt ben fü^eften IDeg. Um non einem (Brunbftrid? 3um
anbern 3U gelangen, mirb man bie (Ede ebenfo oermeiben mie beim (Selben. ITTan „fdpneibet

ab". Sollen bie (örunbftricfye als foldje erfennbar bleiben — unb bas muffen fie, menn bie Sdjrift

Sh I dn.

Uie< fyji/lL£c$T

Ceu-tjLi^

H.fkv.

^ig. \ 27 . Ausgeprägter Kuroenbuctus:

§ugänglidj!eit, ITT i 1 b e
, © f f e n h e i t

,
ID 0 1

?
1 to 0 1

1

e n.

Ieferlid? fein foll — bann toirb man bie !uroenartige Derbinbung oon (Srunbftrid? 3U (Srunb*

ftridj toäljlen, meil fie bie fiir3efte ift. ©b Kuroen auf biefe IDeife entftanben finb, oermag aud?

ber £aie gemöljnlidj gleid? 3U erfennen, nämlich baran, baff bie Schrift erft bem <Enbe 3U, fei es

am Schluff ber IDörter, fei es am Schluff bes Briefes furoenförmig mirb. Don biefer <Erfd?einungs*

form !önnen mir alfo abfefyen. — Der Kuroe mobnt bie felbe (Srunbbebeutung inne mie ber

? an^enf rud>, OTsni^enfcnntniS. 7
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fonfaoen geilenform, meil fie bie gleiche Bemegungsrichtung l|at. XDir miffen, baß bie fidj 3um
Schluß nach oben bemegenbe geile bent Ubermiegen bes ^rohgefühls ihre Normung oerbanft.

Bei ber fonneyen geilenbilbung ift bas (Segenteil ber ^all, mie früher bereits gefagt mürbe.

Hidjt anbers oerljält es fiel? mit irgenbmeichen Schriftelementen, in benen bie eine ober anbere

?Eenben3 3um Ausbrud gelangt ift, fo 3 B. in gerunbeten Strichen burd? bas t in ber ^orm eines

nad? oben offenen, großen U^geidjens. (Empirifch l^at man bafür bie richtige Bebeutung

Weiterer Sinn gefunben, mas nad? bem allen unfern Ausführungen 3ugrunbe Iiegenben

Prin3ip gan3 felbftuerftänblich erfd^eint.

Der eigentliche Kuruenbuctus muß fidj über bie gan3e Schrift erftreden, mie mir es 3. B.

in ber£?anbfchriftoon Bernharbpanfod (^ig. \ 2 i), bem befanntenUlünchenerUTaler, fehen.

So fdjreiben bie mirüidjen Sonntagsfinber, bie heiler unb mohlmollenb ueranlagten ^roh*

naturen, bie ©ptimiften unb aud? bie Altruiften. (Es finb bie Htenfchen, bie fid? leidet anfchließen,

bie leidet ihr £?er3 öffnen, fid?

frei unb unge3mungen geben,

fofern ihre £?anbfchrift bemegt

unb natürlich ift.

f?ier mag auch bie milbe

Schrift (Serhart £? a u p t =

man ns piaß finben. IDenn*

gleid? b i e f e probe oon IHü*

bigfeit unb Unluftgefühl fpricht

(Äig. 127 a), fo 3eigt fid? in

ihr bod? bie IDeichheit, bie (Sut=

he^igfeit präd?tig t>eranfdjau=

licht. UTan beachte auch

Schmalheit ber meiften (8roß=

buchftaben bei 3iemlich h°f?er

Ausführung. Der £efer meiß bereits, baß baraus bie Befd?eibenheit unb Schüchternheit

einer Hatur fprid^t, bie fehr mohl U?rcn eigenen tDert ein3ufd?äßen meiß. — Hidpt alle

^ig. \ 28 . Kuruenbuctus mit Drudftellenbetonung in fcf?räger Schrift: U) eich heit,

£eibenfchaftlichfeit, Sinnlichfeit.

Kuroenfchriften finb fo unb einfach- Betrachten mir bas Klifchee ^ig. \28 , fo

fällt uns 3mar auch bie Unge3mungenheit unb Freiheit auf, aber ebenfo auch ber fporabifch

auftretenbe ftarfe Drud unb bie fcfjräge £age. Außerbem ift es eine 3iemlich uulgäre,

alltägliche Sdjrift. IDohl ha* man es hier aud? *nit einem meichmütigen, 3ugänglidjen

/>

-C’.

^ig. \ 2 i a. Ausgeprägter Kuroenbuctus in enger Schrift:

U>ohln>ollen,tPeichheit, Ulilbe.
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ITCcmne 3U tun. <£s fpridjt ftcf? jeboch in ber £age, in Derbinbung mit ben Drudlbetonungcn,

£eibenfcf?aftlidjfeit unb (Empfinblidjfeit aus, (Eigenfdjaften, bie bie befferen beeinträchtigen.

Der bie probe fcfprteb, ift ein aufjerorbentlich finnlidj oeranlagter ITienfcfj, ber auch gelegen^

A^XA -V^LAJU

^ig. \ 2y. Kuruenbuctus in gjucfjtfchrift:

Sefonnene, mohlnjollenbe Knfdjauungs* unb Urteilsmeife.

lief? rot? unb brutal feiu fann. — Die tueitere probe, ^ig. 1(29, bietet tuieber ein anberes

23ilb. ffier tritt eine getuiffe Straffheit unb Selbftbehßtrfchung hin3U, obgleich bie tDillensftärfe

an fich unbebeutenb ift. IDeiter gefeilt fief? ba3U bie flare Abteilung ber ein3elnen 23 ucfjftaben

(bie übrigens im allgemeinen feiten ift). IDer fo fd?reibt, ift gewohnt, jebe Sache, jeben (Segen*

ftanb für fidj 3U betrachten unb auf fich tuirfen 3U laffen, ohne ba§ er bie Überficht oerliert.

(Er liebt bie burchfichtige Klarheit in allen Dingen. Dabei ift er im (Srunbe ein mohlmollcnber,

freunblicher ülenfch ohne Strenge unb ffärten. — tDieber einen anberen (EinbrucE macht bie

ffanbfdjrift oon ^erbinanb (S r 0 ff

,

bem befannten he^uorragenben IDiener Kritifer unb
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^euületoniften (^ig. 130). ffier regen ftcfy Ietfe bie Übergänge oom Kuroem 3um Bogenbudus
Die tnifcfyung 3U gleiten teilen ergibt ben fogenannten fabenförmigen Ductus,
ber fid? als fixeres Kn3 eid?en für fdjmere Durd?fd?aubarfeit, fyeroorgegangen aus Sdjmad^eit

unb ©ittäufcfyungen, barftellt. — ©ne fefyt feltene ©fcfyeinmtg bietet bie probe ^ig. 13

^ig. 13 t. £>erfd?mel3ung bes 23ogen= unb Kuroenbudus: 5 dj m ä dj e
,
XHangel an

tüiberftanbsfraft gegen £eibenfdjaften; f? y ft c r * e ( ?)

Diefe Derfd?mel3ung beiber Ductusformen ift nodj nidjt fidler erfläri. Durdj 21nalogiefd)Iüffe

gelangt man jeboefy bafyin, bafj es fidj um einen fcfylaffen ITtenfdjen fyanbeli, ber fefyr mafyr*

fdpeinlidp bem Klfofyol 3ugetan ift.

j£>e s*&cSi,

^ig. 132. (Semifdjter Ductus in fefyr geneigter, 3arter Sdjrift:

ITt a n g e I an Befyerrfcfyung, IDiberftanbsfätjigfeit, IDillensfcfymäcfye.

Sc^Iießlidj fei nod? auf einen Scfyriftbudus fyingemiefen, ber ebenfalls als ein gemifcfyier

be 3 eidjnet merben mufj (^ig. 132). Die Scfyreiberin mar ein unglüdlicfyes, fyaltlofes ITCenfcfyen*

finb, bas aus Hafyrmtgsforgen im IDaffer ber Spree bie emige Hufye fudfyte.
—

IDir gelangen nunmefyr unferm £etjrplan gemäfj 3U ben gefdjloffenen Sdjriftelementen.

Kreisförmig gefdjloffene formen, Die Ijier gebadjten formen mürben

bereits unter 2 ermähnt ITtan l]at fie früher, in ben Seiten ber geidjenbeuterei, fdjlecfytfyin als
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„£ügen3 eichen" angefprodjen. 3n JDirflidjfeit 3eigen fie nur bie (Eenben3 ber Derfchloffenfjeit

an. (Semöhnlich fielet man fie als a, o, g ausgebilbet unb in beutfd?er Schrift aud? als ll^eidjen.

Doch treten fie uielfach auch in ben Derfdjnörfelungen ber (Srojjbuchftaben auf. Selbft <8ro§*

buchftabeningefchloffener ^orm mie bie 21,(5,0,03 uftu. »erraten bie ?Eenben3 3ur Derfchloffenheit,

fofem bie Kreisform ftar! betont erfcfyeint. — 3n ber ffanbfdjrift 2tuguft Strinbbergs,
bes Ijeroorragenben norbifcfyen Sdjriftftellers, ^ig. 133, feigen mir bie Kreisform in ben 21, a

tsUA-
t

&

f3-t /jr^C t, t*-. 4-wv. ny-yt^e.

$J^jL tJC^L
1

£+ XZi*xsrXx J-<

C\y-Uy^A Xj-4 /vvA^tX^X-ix/v-C-« G- .

Csf\.
<wvwc

/yvy^-t
(

H-cA-

S'

oVO-Cn.

iXXf tÜv(A ^Cu. uAjJ 4^>-C Sca^J^.
,

(X'JV
: ^cwwSrCx.

^ig. 133. Kreisförmig geftaltete Buchftaben: Ce n b en 3 ber Derfchloffenheit.

o, in ben (Einringelungen am c ufm. Da fie eine gudjtfdjrift barftellt, fo ift bie gebadete Cenbeni
aud? ohnehin erflärlich- 21ber aud? in natürlichen Schriften trifft man folcf^e formen
an. ^ig. 13$ »eranfcfyaulicht bas prin3ip felbft in ben p, <£ unb 3* nebenbei gefagt, t^anbelt

es fid? hier um einen Deutfchen, ber längere §eii in 21merita lebte. ^aft alle feine (5rof|buch*

ftaben entflammen ber amerifanifchen Schreibart, fo bie D, ff, 3/ 23, P, <£

,

D2, 2T. Sie bietet

alfo ein gutes Beifpiel ber fattfam befannten Catfache, mie leicht Deutfd^e im 21uslanbe —
uerauslänbern.

(Es ift unmöglich, alle bentbaren 2lusbrudsformen 3 u ceranfchaulichen. Doch muf gerabe biefe

Schrifteigenheit als fo michtigangefehenmerben, ba§ mir nod? länger babei 3 u nermeilen ge 3mungen
finb. Die probe 135 rührt uon einem Urinier ber, ber 3ugleidj ein großer Benommift ift. Klau
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^tg.

135.

(Einrollungen

in

ben

(Srofjbucfyftaben:

H
e
n

o-nx

m
i
ft
e
r
e
i,
P
r

a1f
utf?

t.
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beachte bie D, p unb B. gn biefen (Einrollungen macht ftcf? bereits ber (trieb 3ur £üge fennbar.

(Eine ftarfe Betonung foldjer (Einrollungen in ben Kleinbudjftabeit in orbinärer, uulgärer Schrift

bebeutet ein Ken^eicfjen ber £ügenhaftigfeit. Das geicf?en über bem u in ber Probe ^ig. (36

(geile 2) ift ausneljmenb diarafteriftifdj; aber auch fd?on bas in ber erften geile muff als bebenflicf?

^ig. ( 56 , (Eingerollte formen in orbinärer Schrift mit fabenförmiger Cenben3:

£ügenl|aftigfeit, D e r ft e d t h e i t.

angefefyen rnerben. Die gan3e Schrift ift mit ben HTerfmalen ber Unburcfybringlicfyfeit burchfegt

(videbie ?Lenben3 3ur ^abenbilbung). Die probe rührt oon einem Diebe, einem „ferneren 3ungen"
her. — Das gleiche gilt für bie Schriftprobe ^ig. (37. ffier finb bie a umgeftaltet, unb felbft

bas b 3cigt bie Henben3 ber (Ein*

rollung. 2lud? bei bem Urheber

biefer Schrift han^ e^ es fid?

um einen Derbredjer ((Telephon*

fchtoinbler).

Den ffang 3ur £üge in ber

ffanbfchrift eines (Sebttbeten 3U

erfennen, ift ungleich fchtoieriger.

Kommen bie (Einrollungen oielfad)

in einer fabenförmigen Schrift

ober in ber ftarf ausgeprägten

bogenförmigen t>or, bann barf

man auf lügenhafte Triebe fdjlie*

gen. 21uch bann, toenn nur bie

(Enbungen bertDörter fabenförmig

gehalten finb (unb bas Schreib*

tempo bafür nidjt oerantroortlich

gemacht roerben fann). treten

bie gönnen jeboch nur als ge*

fchloffene u*geidjen, als a, 0, g

auf, bann han^ cH es fid? um
bie (Lenben3 ber Derfdjloffenheit.

ferner märe 3U beachten bas Derunbeuilichen ber runb 311 fchreibenben formen (a, 0, g ufu?.)

burch mehr ober tueniger ecfig gehaltene, fchledjt leferlidje (Sebilbe, toie man fie 3. B. in ber

Probe ;$ig. (22 (Seite 94) oorfinbet. fjier finb bie a toie e gefchtieben. Die fold^e Deformationen

uornehmen, ha^en etroas 3U oerbergen, 3umeift oerftedte £eibenfchaften. — Bid?t gan3 fo

müffen bie formen geruertet roerben, bie aus 3mei Heilen beftehen unb bod? einen Kreis ober

^ig. ( 37 . (Eingerollte formen in orbinärer

(Trieb 311t £üge.
Schrift:
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ein ®oaI Dorfteilen follen. Sie treten nicht fet?r häufig in (Erlernung. Am meiften fanben n>ir

fie in ungarifchen Ejanbfchriften. Der Abbrud #g. 138 reranfd?aulid?t bie red?t fonberbare
Schreibeigenheit. Sämtliche o finb in 3mei «Teile 3erriffen. Sie fpiegetn gemiffermaßen falfc£?e

{Tatfachen oor, mie man bas gleite aud? oon (öroßbuchftaben jagen fann, bie aus mehreren
getrennten {Teilen 3ufammengefeßt finb. Die Auslegung ber meiften praftifer geht bahin, baß
bie Urheber foldjer Buchftaben ihre Derfcfjtoffenheit unter bem Scheine großer ©ffenheit Der*

bergen. Sehr u>af?rfd?einiid?, baß fie 3utrifft. Die €rfd?einung ift jebod? fo feiten, baß eine

prä3ife Deutung bis jeßt nod? nicht gefunben merben fonnte. Sei jugenblidjen perfonen, bei

benen fid? aber biefe (Eigenheit halb oerlor, haben mir allerbings jene (Eigenfeh aft einigemal

fonftatiert. —

^ig. 138 . ©ben unb unten offene Kreisformen:

Derfd^loffenljeit unter bem Scheine großer ©ffenljeit(?).

(Es mirb bem £efer oielleid^t aufgefallen fein, baß mir in biefem Kapitel plößlicf? non ein*

3elnen Buchftaben fprecfyen, mäljrenb unfere bisherigen Ausführungen fid? auf bie (Sefamtheit

ber bfanbfchrift erftredten. Das hat aber feine (Srünbc. Die a, o, g, q, bie Ungleichen unb allen*

falls noch P im lateinifd^en mie im beutfchen Alphabet biejenigen formen, bie man unge*

achtet ihrer £esbarfeit oben offen ober gefdjloffen fchreiben fann. Don galten fommen bafür

bie 2, 3
,
5

, 6, 8, 9, o in ^rage. 3ene Klein* unb bie gleidjmertigen (öroßbuchftaben fomie bie

angeführten fahlen finb alfo naturgemäß bie {Träger ber oben befchriebenen (Eigenfehafien.

Wenn fich ber Kuroenbuctus auch über biefe erftredt, bann fann bas nicht munbernehmen. Unb

finb in biefem Ductus jene formen gefd?Ioffen, fo haben mir noch feinesmegs bas Hedjt, uon

Derfchloffenheit 3U fpred^en. Sie bebeuten bann einfach eine nerftänbige gurüdhaltung in ber

fonft burch ben Ductus an fich gefenn3eigneten ©ffenheit. Sinb fie aber ebenfo offen, b. h*

runblich geformt mie bie u, n, m, bann haben mir fidler in bem Schreiber einen unoorfichtig

offenen, freimütigen UTenfd^en 3U erbliden. (Es gibt alfo, mit anberett bDorten, feine Reichen

ber Derfchloffenheit, ber ©ffenheit, Heuchelei unb £üge an fich, fonbern nur allgemeine Cenben3en

in jener Hichtung. (Erft menn, mie mir gefehen haben, ber betreffenbe Ductus fo3ufagen 3ugleidj

als Untergrunb norhanben ift, bann erft bürfen mir non ben nadten (Eigenfchaften reben. So

muß bie §eichenbeuterei a la Ulid^on richtig geftellt merben. Abolf ffen3e hat fich baoon

femgehalten.

TDir gehen nunmehr 3U ben Schrifteigenheiten über, beren (Srunbform bie Spirale bilbet.

5 . Spiralförmige Schriftelemente. Die {Tenben3 3ur Spiralbilbung fahen

mir bereits in einigen Proben bes oorigen Abfdjnitts angebeutet. 3n ber ^at laufen biefe

(Elemente mit ben freisförmigen häufig parallel. Das fann nicht auffallen, weil bie Bebeutung

im prin3ip auf bas felbe htuausfommt, nämlich auf bie fjinmeifung, auf bie Betonung bes

„3d?gefühls". 3m Prin3ip finb allemeiten, auslabenben formen ein Ans eichen oon Phantafie,

oon Dorfteltungsoermögen fdjlechthin. Das trifft ebenfo für bie freisförmigen mie auch für

bie Dollen Schleifen ber ©ber* unb Unterlängen unb meht ober meniger fpiralartigen (Elemente

u. (Es ift flar, baß 3. B. ein £iigner Phantafie, baß ein eitler, felbftgefälligcr Utenfch minbeftens
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eine mefyr ober weniger fyofye Dorftellung oon feiner eigenen werten perfon Ijaben muff. (Es

fann aber jemanb gefdjmacflos eitel unb ein anberer eitel fein in gefd?maduoIIerer ^orm. Die

fpiralförmigen (Sebilbe gehören fidjer nid?i ben gefdjmacfoolleren Haturen an. 3n ifyrcen erfdjeint

wie gefagt, bie Betonung bes eigenen 3d?s 3U intenfio betont. IHan finbet fie l?auptfäd?Iicb

in faufmännifd?en Schriften. Kus biefem (Srunbe fyat

man bie fpiralartigen Scfjriftelemente mit bem (Erwerbs*

finn bes <Sefd?äftsmannes in Derbinbung gebracht. tDenn

man fid? erinnert, ba§ bie oon außen nad? innen geführte

Spirale bas 3ilb ber €infreifung bietet, fo wirb man
in jener Auslegung Hicfjtiges finben. Das Klifdjee ^9- 139

ueranfd?aulid?t jene 21rt ber ^eberbewegung.

Dielfad? finb bie faufmännifd?en Unterfd?riften mit

foldjen fpiralförmigen Sdjnörfeln oerfefyen. ^ig. 140 3eigt

bas in fo übertriebener Kusfüfyrung, wie es feiten 3U fefyen ift. Don ber probe ^ig. 1^1 gilt

nid?t gan3 bas felbe. Denn bie Schrift ift relatio weit gehalten im (Segenfaß 3U ber „ge^igen“

Jjtg.
{ 59. Spiralförmige 23udjftabcn:

(S r 0 § e r (Egoismus,
Ej a n b e l s g e i ft ,

<£ r tu e r b s f i n 11.

^ig. ^0. Unterfdjrift mit Spiralbilbuttg:

Starte Sefitjliebe, Efanöelsgeift,

(Egoismus, Umftäublidjfeit.

^ig. Spiralbilbuug iu uieiier Sdjrift:

Ausgesprochener (Erujerbsfinn,
il m ft ä n b I i d; f e i t.

(Engigfeit ber nötigen, (Eatfäd?üd? fyanbelt es fid? l?ier nid?t um einen Kaufmann, fonbertt um
einen etwas umftänblidjenBeamten, berge3wungen war, auf jebe DerbienftmögIid?feit3U fpäljeu.

SK*™/ Q+ArtAAS ^a^t-tU <^yrt /vvw^

-mr
(

*}>aaaas /jpAy^r

. ^YiÄvvt ^WrßnML4>wr/ 'VTr^in/

(Qs+aas <*v\Af 'dK*- 'ivvrVV' ^vU-Vvin^ /V'O'V-tf'S""

/'9Jt /waas /K»wf .

^ig. \\ 2 . Spiralbilbuug in ben <Sroßbud?ftaben einer §ucf?tfd?rift:

Srwerbsfinn; ge3iertes £Defen(?).

Kljnlid? r>erl?ält es fid? mit ber probe ;$ig. 142. fjier fielet man bie Spiralen in gefälligerer

Jform. Da fie nur in ben (örofjbudjftaben auftreten, fo wäre es immerhin möglid?, baß bereu

Urheber ein eitel unb ge3iert auftretenber DTenfd? ift, worauf übrigens aud? bie fteile Sdjriftlage

binbeutet. 3n fefyt uulgärer Krt ift bie Cenben3 3ur Spiralbilbuug in ben Klifdjees ^ig. 145

3um Kusbrud gelangt. f?ier mu| man fd?on uon Derftedtljeit unb £üge fpred?en. Die obere
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Probe ueranfcfjaulidjt in ber Hunbfdjriftjeile nebenbei bie Catfacfye, baß eine an fiel? gewöfyn*

liebe Schrift nichts befagt gegen bie ^äßigfeit bes Scfyönfcßreibens unb §>eidjnens. Don Perfonen,

bie ftets eine ?alligrapfyifd?e Sdjrift prob^ieren, nehmen manche an, baß fie audj Talent jum
§eid?nen Ratten. Das ift unjutreffenb, was wir fpäier noef? erhärten werben.

.emv^^vtb wi'JoK Ä ^vnb#

^AtVVW" IföiAWv t- LA {knrW

jlvJ^ /VVr^A)4/UA/ /VvWVVVä|/TXvW I/1AAWH /^lMVWWVA/ 1

vrn ^YI^aLi^
/wyi/Jv

ip /vvvi)(^|iAV.

^ig. 1^3. Spiralförmige, mefyr ober weniger eingerollte (Elemente:

Derftedtljeit, £ügenfyaftigfe'it.

Die fämtlicfjen fyier abgebrudten Beifpiele finb in ifyrer 21rt recfyt feiten. Sie würben

gewählt, weil in ilpten bie £enben3 ber Spiralbilbung in ejtremfter tüeife 3um 21usbrud gelangt

ift. Die probe ^ig. 3 eigt in ben §afjlen 6 unb im D einen nur geringen 21nflang an bie

(Srunbform ber Spirale. 3 ebodj erfdpeint fie baburcf? als widjtig, baß bie obere 6 (unb bas D)

^ig. j^. Spiralförmige (Elemente ^ig. 1^5. Xlad) oben auslaufenbe

entgegengefeßter Stricfjfüßrung. formen: 3bealiftifd?e
(9eiftesridjtung(?).

eine außen beginnenbe, bie untere eine innen anfangenbe Spiralform uor 21ugen füßrt. 3n

ber felben Schrift 3 eigen fid} alfo 3 entripetale unb 3entrifugale formen nebeneinanber. Das

tonnte ein IDiberfprud? fcfyeinen 3nbeffen fyat bie (Erfahrung gelehrt, baß nur bann eine ent*

gegengefeßte Bebeutung angenommen werben barf, wenn bie 3 entrifugale (bie untere 6) ^orm
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er»

'S*

nidjt uneber nach unten gurüefläuft, fonbern nad] oben oerlaufenb geführt ift, tote bas u. a. an

ben lateinifd?en 5 unb b, bie an ber Bafis begonnen roerben, mitunter gefunben tuirb; ebenfo

an ben oeralteten
f.

^ig. 145 3eigt foldje formen, pier tjanbelt es fief? nicfjt um eigentliche

Spiralen, fonbern nur um ben Scfjlufjteil r>on foldjen. 3ene formen finben fidj 3umeift in Begleitung

fet?r l|ocb gefegter i-punfte. Diefcs „Streben nach oben" geigt eine mehr auf bas 3kcalc
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eingeftellte (Seiftesridjiung. Dorf? ift bies nod? unfidher. ÜTan fönnte bie 3entrifugale Spirale

als „Hichtung auf bas 201" int (Segenfatj 3U ber 3eniripetalen „Hichtung auf bas 3d?" be^ddfnen.

Ü>ie bereits früher angeführt mürbe, finb üppige, nacfy aOen Hid^tungen I^in auslabenbe

formen ber Kusbrucf ber Phantafie. ' nichtiger foOte man fagen (Einbilbungsfraft
ober Dorftellungsoermögen unb bie 2Se3 eicfjnung Phantafie mehr für ben fünft*

Ierifcfj geftaltenben (Seift gelten laffen. (Einen getuiffen (Srab oon (Einbilbungsfraft befitjt jeber

ÜTenfch, unb menfdjlicfyes Schaffen ift ofpte fie nicht benfbar. Die fünftlerifd^e Phantafie befteljt

in ber ^ähigfeit, fid? 23ilber auf bem tDege ber (Empfinbung r>or3ufteIIen. Diefe Phantafie ift

fd?öpferifd?e (Einbilbungsfraft. IDir tuerben bie 23e3eid?nung (Einbilbungsfraft bann anmenben,

tuenn ficf? bie (Elemente in ffanbfcfjriften oorfinben, bie auf äftljeiifd^e Normung feinen 2tnfprud?

machen fönnen. Das IDori phantafie aber mollen mir nur gebrauchen, mo es fid? um l^öi?er=»

fte^enbe Schriften hmtbelt. — (Ein au§erorbent!idj üppiges Dorftellungsuermögen fpridjt aus

ber probe ^ig. ^6 auf ber uorhergeltenben Seite.

^ig. 1 ^ 7 . Übertriebene, finnlofc Sdjleifenbilbung: Kranfhafte Überfpannttjcit.

Diefe Schrift rührt oon einem überfpannten, eingebilbeten, ungemein eitlen ÜTufifer her,

ber fidj für einen Dichter hielt. Seine poeme maren ben Kriegsgebichten Körners nadjempfunben,

bocf?
L

in ^orm unb 3nhaft überaus fläglid?. — Kud? bas uorftehenbe Seifpiel ^ig. 1^7 ha*

einen franfhaft überfpannten ITtenfchen 3um Urheber.
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^tg.

^9.

Sd^rift

eines

Hctubmörbers.

Hiicüaufenbe

Scfylufoiige

unb

(Einringelungen:

(Egoismus
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5 g. \50. Schrift eines Diebes. Bücflaufenbe Scfylufoüge, »olle Schleifen:

(Egoismus, <E i n b i I b u n g s f r a f t.

J^ig j^. Üppige Sdjrift einer „Biefenbame", tücflaufenbe unb uolle Schleifen:

(Einbilbungsfraft, (Egoismus.
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Der Kbbrucf ^ig. 148 Seite 109 3 eigt in ber fcfjmalen (Seftaltung ber Schleifen unb in

ber unflaren gjeilenbilbung ein recht fonuufes Bilb. Die (£nb 3Üge am <£, an ben gaffen,

ben u*§eidjen fjaben bie Senben3 , auf bas EDort 3 urüc?3ufehten. Sie finb ber Kusbrucf für

egoiftifcfye Sriebe unb bilben einen Seil ber 3 entripetalen Spirale (Bidjtung auf bas 3d?). Ulan

beachte aucfj S in Sterlingen, bas bie Spirale beutlicfy enthält. Diefe Schrift ift einem Briefe

entnommen, ben ein fogenannter „fpanifcfyer Schatjgräber" an oiele Perfonen in Deutfcfjlanb

gerietet Ijatte, um h°he Beträge 3 ur Hebung eines uerborgenen Sdjatjes 3U erfdjminbeln. —
5t^nlirf?e formen enthält auch bie feljr rulgäre £fanbfd?rift eines Baubmörbers, ^ig. 149 . ffier

finb bie f, r unb bie u=§eicfyen bie Sräger jener (Elemente. Da§ fie bei einem Diebe uorfommeu,

Iä§t fidj ermatten. Dod? ift ber Dieb, bem mir bie probe ^ig. 150 uerbanfen, auch ein red?t

„pfyantafiebegabter" ETtitmenfch, mas aus ber Dölligfeit ber (Srofjbuchftaben befonbers ^eruor^

geht. (Eine redjt üppige ffanbfdjrift 3 eigt aud? bie probe ^ig. 151. Hodj „üppiger" freilicf? ift

bie Urheberin biefer Sdjrift, benn fie miegt einige Rentner. Die junge Dame nennt fid? „Kolloffal*

menfd?" Sie präfentierte fidj im Berliner Paffagepanoptifum ben nach folgern ^leifch

lüfternen Befudjern. 3n 9an3 ariberer EDeife 3 eigt fidj bie (Einbilbungsfraft in ber fraftuollen,

mit Keulenformen ausgeftatteten Schrift ^ig. 152. Das E? mit bem überragenben erften (Srunb-

ftrid? uerrät hohes Selbftgefüfjl unb bas B ruft uerneljmlidj : (Seht mir aus bemEDege ! Der EHann

hat eine hohe Meinung uon ficf?, unb er befitjt eine gemiffe Berechtigung ba3 u, benn feine (Energie

ift ungemöfptlidj grofj, unb mo bie Kraft, ba ift bie ETTacbt.

^ig. 152. Breite, uolle formen:
Starfe Selbftfchätjung, (Einbilbungsfraft.

Sahen mir bie bisherigen Beifpiele 3m ^Huftrierung unferer Sheorie in mehr ober meniger

tmlgären Schriften, fo gelangen mir nunmehr 3U ber Phantafiebetätigung eblerer 21rt. EDir

mahlen ba3u bie ffanbfchriften einiger Künftler. Die Probe ^ig. 153 uon ber ffanb bes befannten

Bilbhauers H. Pfre^fdjmer gibt einen Begriff baoon, mie bie Sdjleifenbilbungen in

anberer, „fchönerer" EDeife ausgeführt merben fönnen. ©bmohl es fid? um eine Steilfdjrift

hanbelt, ift fie bodj ooll £eben unb Bemegung. Diefes Beifpiel üeranfdjaulicht üppige, auf bas

Schöne gerichtete Phantafietätigfeit. — 3n ber Sdjrift ^ranj Sfarbinas, bes uielge*

priefenen XTTalers Berliner Stra§enf3enen, fommt bie Phantafie in fehr gefchmacfnolle'r EDeife
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-eM^2J?<424Jc^5"

^ rzrr c/CvLf

h*i /h<s*^d .

^ig. 1^54. (Scfcbmacfrolle, auslabcnbc formen: pbantafie.
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jum Husbrud. Hud? hier fyerrfcfyt £eben unb Bewegung, bod? frei oon jeber Pofe unb (Effeft*

hafcherei. (Es ift bie fefyr natürliche Schrift eines echten Künftlers (^ig. 15^). — (Eine Schrift

fann fidj bem Huge als reich unb üppig barbieten unb braucht bodj nicht bominierenbe Schleifen*

bilbung 3U traben. 3n bem Hbbrud ^ig. 155 finb 3tuar aud? mancherlei Hunbungen unb Kuroen

3u finben. EDas if?r aber ben eigentlichen (Eharafter oerleiht, bas finb bie horizontalen Schrift*

eletnente, fo am <E, D, S. Selbft in ben Unterfdjleifen fielet man fie getoiffermaßen als Unter*

ftreiefjungen. Die Über ftreichungen ($, D, 5) follen ben ffang 3um protegieren bebeuten.

ITach unferer Über3eugung, bie fid? auf eine langjährige (Erfahrung ftütjt, trifft bas burdpaus

nicht 3 U. IDeit eher fönnte man fagen „pang 3um Dominieren“. Denn, toie roir früher gefehen

^ig. 155. Heichtum ber formen, ge!enn3 eichnet burdj hor^ontale £inien unb oolle Schleifen:

2lnb auernb es Streben, Phantafie.

haben, bebeutet bie ffor^ontale Beharrungsoermögen unb, toenn fie bie CEenben3 hat, bie Buch*

ftaben höher erfcheinen 3U laffen, iferrfdjluft. 3n 5 *9 * 155 tritt jebod? noch ein anberes UToment

hin3u: bie rüdläufige fdjarfe EDinfelbilbung an ben Unterlängen bes h- Diefe gelten nach unferer

Theorie als Husbtud ber Hbtoenbung, ber Hbtoehr, bes Selbftfdjußes, ber Büdenbedung. Hnberer*

feits hoben auch bie langen Uusläufer am D, S bie Henben3 bes Schüßens. Demnach fann

man hier mit Hecht oon einer 2trt bes (Egoismus fprechen, bie nicht fotoohl ber eigenen perfon

als oielmehr einer (Sefamtheit, einer ^amilie, einem Kreife, einer Hichtung gilt, ©b bies auf

ben farbenfrohen Htaler ITC a 5 U t h 3 utrifft, oon bem bie probe herrührt, ift uns nicht befannt.

— §jum Schluß fei auf eine Künftlerfchrift oertoiefen, bie bartut, roie fehr gerabe bie typifchen

„Phantafie3 eichen“ burd? äußere Schreibumftänbe unterbrüdt toerben fönnen. (Es hanbelt

fid? hier um eine Difitenfarte, bie bie (Engigfeit ber Schrift e^toang. (Setoiß hat 21 r t h u r

Kampf, einer unferer bebeutenbften Utaler, oon bem bie probe ^ig. 156 hcrrührt, auch

Sangenbrucb, S7!«if<benttnntni«. 8
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Phantafie, eine mohl bifsiplinierte. 3n feiner Schrift taudjen übrigens jene formen auf, bie

tuir als bie 2tn3eicf?en für ibeale (Seifte sricfytung anfpradjen (vide bie 5 in Sonntag unb

Sohnes, ferner bie ID unb V).

Sinb bie ©ber* unb Unterfdjteifen ber h, g, £j, <E ufm. fdjmal unb fur3, fo barf man auf

befyerrfcfyte phantafietätigfeit fchliefjen. (Ein Beifpiel hierfür bietet bie ffanbfdjrift preyers,

£ig. 157, uon beffen Bebeutung für bie Scfyriftfunbe hier mieberholt bie Hebe mar. Seine

Sdjrift ift flar, burcfjficfytig, ofpte ausfchmeifenbe Heben3Üge unb Scfyleifenbilbungen. —

unb Übertreibung, phantafieoolle (Selefyrte merben leidet uerleitet, unejcaft 3U beobachten

unb falfcfje Schlüffe 3U 3iefjen. Phantafieoolle Künftler ber Palette ober bes ÜTeifjels neigen

leidet ba3U, Philofophie in ^arbe ober ÜEarmor bar3uftellen, mo3u bodj eigentlich bie Sprache

bas gegebene tTiittel ift. Künftler mit geringer Phantafie probu3ieren 3umeift Verftanbesfunft.

Sie fchaffen „für bem Huge", mie unfer ungarifcher ^reunb tL ITT. fidj ausbrüdt. Die anbern

mehr „für bem ffe^en".

Raffen mir ben Inhalt biefes Kapitels fur3 3ufammen, fo ergibt fich, bafj bie aus ber (Seo*

metrie entnommenen (Elemente, bie hori3pntalen, oertifalen unb geneigten £inien, bie Bogen,

Kuroen, Kreife unb Spiralen, in mannigfa<herVerfchmel3ung auftreten, fo baff auch bie ©ber*

unb Unterfchleifen ber h, 9>, h b barunter fallen. Denn finb biefe normal entmicfelt, fo bean*

fprudjen fie feine Sonberbebeutung. Sinb fie jebodj ooll unb meit ausgebilbet, bann gehören

fie 3U ben Prägern ber (Einbilbungsfraft. Sinb fie ge3iert, oerfchnörfelt, bann bebeuten fie

(Eitelfeiten. Spe3iell bie (Eitelfeit formt fo unenbli<h oiel Variationen, ba§ es unmöglich

erfdjeint, auch nur einen größeren Bruchteil oo^uführen. Über biefe (Eigenfd^aft felbft müffen

mir uns inbeffen noch ein wenig unterhalten.

(Eitelfeit macht 3ugänglich unb gefprächig, benn fie braucht publifum im (Segenfatj 3um
Stol3, ber mie fein graphifcher üusbrucf h°ä? erhobenen ffauptes einfam einherfdjreitet. (Eitelfeit

ift ein §jeidjen innerer Unoornehmheit. Der (Eitle ftrebt banadj, bie Beachtung unb Bemunberung

ber ütenge 3U erregen, er ift fomit uon ihr abhängig. Die allgemeinfte ^orm ber (Eitelfeit ift

bie „2tusf<hmücfung" bes äußeren ITTenfchen, bie TVirfung burdj Üufjerlichfeiten mie Kleibung,

Schmucf ufm., bie fflaoifche Befolgung ber ITtobe. Hiemanb 3mar fann fi<h ihr 9an3 ent3iehen,

auch ber (Sefthmadoolle nicht. Denn mollte er nur nach „feinem Kopf" fich fleiben, fo mürbe

er baburch auffallen, unb bas eben mill ber (Sefthmacfoolle nicht. bleibt bahcr nichts

anberes übrig, als bie ITtobe als notmenbiges Übel hnrjunehmen nnb fie fi<h bienftbar 3U

27.

^ig. 156 . Bemegte Schrift mit Schleifenbilbung:

Dif3iplinierte phantafie.

tDir fahen an ben Beifpielen

^ig. 1^6—151, mie eine mehr

ober meniger unbif3iplinierte,

regellofe (Einbilbungsfraft fich in

ber ffanbfchrift ausprägt. Der*

gleicht man bamit bie Schrift*

probe ^ig. 158 bie ein ärm*

lidjes Vorftellungsoermögen

funbtut, fo erfennt man ben ge*

maltigen (Segenfatj. — <£in mit

geringer (Einbilbungsfraft be*

gabter ITtenfch mirft auf feine

Umgebung langmeilig. Seine

Sprechmeife ift nüchtern, im

Husbrucf beengt, ohne Büber

unb Vergleiche. Der reicher Be*

gabte — phantafieoolle — ba*

gegen neigt 3m üngenauigfeit
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macfjen, nidjt aber fi-cb non ifyr befyerrfcfyen 3U laffen, tuie bas bie unfelbftänbigen, eitlen per-

fonen tun, ItTit (Eitelfeit ift(El?rgei3 fyäufig uereint. <Ef}rgei3 iftbie probuftiue ^orm ber (Eitelfeit. —

^ig. \ 57 . Klare, burcfyficfytige Schrift mit geringer Sdjleifenbilbung:

23 el?errfdjte Pfyantafie.

3ebes äußere fferauspugen — felbft roenn es gefällig ruirft — lägt bie eigene perfönlidjfeit

3uriicftreien unb be3eugt nicfyt nur Kbfyängigfeit, fonbern aud? Unmünbigfeit. £eute oon eigenem

Urteil unb ©efcfymacf fudjen nacfy eigenem Stil unb ifyn 3um Uusbrucf 3U bringen, ofyne bag

fie fid? uon ben ^orberungen ber Utobe 3U fefjr entfernen. Sie oe^idjten 3. 23 . auf bie glocfem

8*
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förmigen Ausbuchtungen an Bod unb 3acfe, wenn es ihnen albern erfdjeint, bie geraben £inien

ihres Körpers burd? EDülfte 3« ue^erren unb in einer falben Krinoline I?erum3ufpa3ierem

hingegen werben fie fi<h ohne groges EDiberftreben nach ber herrfdjenben ETCobe in ber Art unb

Färbung ber Stoffe richten fönnen. ^ünfftöcfige Stehfragen wirb ficf? ein oerftänbiger unb ge*

fcfymaduoller XTtann auch nicht leidet auffchwagen Iaffen, er mügte benn EDefensuerwanbtfchaft

mit einer (Siraffe in fid? uerfpüren. EDer fidj erinnert, bag im Utittelalter bas fragen eines

ffalsfragens bem freien ETtann als Strafe galt (wie ja auch unfete Dadel, ^0£e ufw. als Reichen

ihrer fförigfeit unb Unfreiheit ein ffalsbanb tragen — tuas übrigens 3U ihrer Derfchönerung.

in feinem ^alle beiträgt—), ber mug beim Anblicf ber hoben Kragen unwillfürlich lächeln: Kann
man bas Sflaoentum unferer gan3en unb holten Danbys beffer fymbolifieren, als es burch ben

(Siraffenfragen gefdpiebt ? <Hr ift 3ugleid? als Stebumlegefragen bas Symbol ber £angu> eiligfeit.

^ig. 158 . Klare, nüchterne Klltagsfd^rift eines Beamten:

Sehr geringe (Hinbilbungsfraft.

wenigftens bann, wenn bie Dielen geraben £inien fymmetrifch 3ufammenftogen. Dielleicht

aber gehört biefe £angtDeiligfeit 3U ber erftrebten Domehmheit. (Hs gilt heute als oomehm,
„nichts 3U tun“ unb ficf? fo 3U geben unb 3U fleiben, bag jeber merfen foll unb mug: „Der ETtann

tut nichts." <Hr tuirb beleibigt unb fdjweigt: benn bas ift uornehm (tut nichts). Sein Harne tuirb

in allen Leitungen mit irgenbeiner Affäre 3U Unrecht in Derbinbung gebracht, er fchtneigt (
ut

nichts): benn bas ift oornehm, ober es fieht bod? fo aus. EDiirbe, (Sleichgültigfeit, Ulübigfeit

marfieren, bas gehört auch 3ur heutigen Dornehmheit.

Betrachten tuir uon biefem (8efi<htspunft aus bie (Eitelfeit, fo erblicfen tuir eine neue unb'

mistige Seite : Der ä u g e r l i cf? eitle, f i d? gern pugenbe ETC e n f d? ift feiten
ein unermüblicher Arbeiter. U)er ftets beforgt ift, 3U gefallen, unb barauf bebaut

ift, bag an feinem äugeren UTenfchen alles in ©rbnung fei („tip=top" ober „tabellos" heigt es

in feiner, ber Sprache ber fferbe), ber ift nicht recht mit (Eifer bei einer Arbeit, ber tuirb feiten

tuarm beim Schaffen, unb er leiftet nur einigermagen (Sutes, folange er unter Augen arbeitet. 3n
jebem grögeren Betrieb gibt es foldje £eute. ffausfrauen brauchen fidj nur ber Dienftmäbd^en

3U erinnern, bie fiel? für fchön holten unb über biefem ^rohgefül?! nicht recht 3ur Arbeit fommen..

Das EDort „fie ift 3U fchön, um wahr 3U fein" fann man getroft bahin uariieren: „fie ift 3U ein*

gebilbet, um fleigig 3U fein". EDer nach biefer Bietung hin Stubien machen will, gehe in bie-
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großen EDarenßäufer unb beobachte bas Derfaufs* unb Pacfperfonal. Das männliche, menn

es meibliche Kunbert bebient, bas meibliche, menn es männliche — ober „fchlecßt ange3ogene“

meibliche perfonen ab3ufertigen hat. EDir fannten einft eine gemerblidje Utalerin oon auffälliger

Schönheit. 31jre £eiftungen maren !aum guter Durchfcßnitt, unb obtuofyl man fie ftets arbeiten

faß, fcßaffte fie menig. Sie mar eben nie recht bei ber Sache, gleicf? ben frifcß Derliebten unb

Derlobten. Uuf eine (Erfunbigungsfrage an eine ältere Kollegin ber „Schönheit“, erhielt ber

<£ßef bie Untmort: „^räulein 36 ? Die fommt ausberUufregungüberißre S cß ö n *

heit nicf?t heraus !“ — — Beffer fonnte man bie Situation mcßt cßarafterifieren, als biefe

fpiße, meiblicße §junge es in tuenigen EDorten 3U tun oermocßte.

Die allgemeinfte ^orm bes Stores, aber aud? bie a 1

1

e r g e m e i n ft e
, ift ber Stol3 auf (Selb

unb (Selbesmert. Bei ben Stoßen biefer Kategorie ftößt man feßr häufig auf Utißacßtung geiftiger

•Qualitäten. Der (Selbfto^e urteilt über Kunftleiftungen in ber apobifiifcßen ^orm: „Dies Büb

ift Kitfch, biefer Boman Scßunb.“ (Er tut es, obmoßl er meiß, baß er keinerlei Kunftoerftänbnis

befißt. Spräche er, rnie ber Derftänbige unb Befcßeibene: Dies Bilb gefällt mir mcßt, biefer

Boman entfpricßt mcßt meinem (Sefcßmacf, fo mürbe ißm basniemanb oerbenfen. So aber ßanbelt

er bumm. Unb mie fagt bas Spricßmort? Dummheit unb Stol3 macßfen auf einem I70I3. Der

(Selbftobje maßt fid? in menigen tüorten ein Urteil über bas £ebensmerf eines Künftlers an,

obgleich er fein Derftänbnis bafür haben fann. (Er fielet bie Uusftellung eines £anbfcßafters,

ber oielleicßt fein £eben lang nur bie färben bes fferbftes ftubiert hat. (Sleicß meiß er: „SoIcße

färben gibts mcßt. £äcßerlicß.“ Hocß fcßlimmer ergeßt’s bem Tiermaler. (Er hat oielleicßt nie

etmas anberes als f?üßner beobachtet unb gemalt, ftammt oon bäuerlichen (Eltern, ift gemiffer*

maßen 3mifchen fjüßnern groß gemorben. Der Unmaßenbe, ber fidj oor menigen EDocßen eine

-Efüßnerooliere errietet hat, mähnt fidj fogleicß ^acßmann, aud? menn er bis bahin fjüßner nur

gelegentlich eines Urlaubs oberflächlich gefeßen hatte. (Er urteilt bennocß: „tDas? So fißen

bie fjühner nidjt auf ben Stangen, fo laufen fie nicht“ ufm. (Er hot ben Utut ber Unintelligen3,

ber fjalbbilbung. Unb ba mir fo 3um Utut gelangt finb, fo mollen mir audj barüber noch

etmas fagen.

Der echte Stobj, b. i. ber Stol3, ber aus bem ffer3en fommt, ift mefentlich anbers geartet.

(Er fann entftanben fein aus bem Bemußtfein ber oollenbeten Selbftläuterung unb aus bem ber

Pflicht gegenüber (Erabition unb ^amilienüberlieferung (Bbelsftobj). Der mahre Stol3 ift mcßt

anmaßenb unb mcßt abmehrenb. (Er leibet lieber ungerecht, als baß er fid? rechtfertigt. Bus ihm

entfpringt ber Utut, bie Capferfeit. Unmaßung, Frechheit ift faum jemals mutig. Frechheit

entfpringt bem Bemußtfein innerer ^eigßeit unb Scßmäcße. Daher bas tßeroorfehren ber oer*

meintlichen äußeren Ken^eicßen bes Ututes (nach bem Derftellungsprin3ip bes (Segenfaßes).

Utan ift leidet geneigt, einen großen, ftarfgebauten Utenfchen für einen mutigen 3U holten.

3nbeffen meiß man, baß biefes günftige Dorurteil eben nur ein Dorurteil ift. Die (Sarbe 3. B.

ift mcßt mutiger unb ausbauernber als irgenb eine anbere tEruppe. IDenn man fid?

umfieht unb beobachtet, fo mirb man halb finben, baß in ber (Eat bie (Sröße unb Stärfe

einer Perfon mit ihrem Utut unb ihrer (Eapferfeit gar nichts 3U tun hot. (Es ift felbfioerftänblicß,

baß ber Utut ftarfes Selbftgefühl unb tDillensfraft oorausfeßt. (Ein Utenfcß mit einer leichten,

Keinen, bünnen Sdjrift — unb mag er nocß fo impulfio unb einbrudfähig fein — ift mcßt bas,

mas man tapfer unb mutig nennt. Unbererfeits aber fann man einen finnlos ooranftürmenben,

tollfühnen Utenfcßen auch mcßt als mutig be3eichnen; benn ber Utut bebingt nicht nur bas energifcße

ffanbeln, bas (Einfeßen ber eigenen Perfon, fonbern oor allen Dingen bas faltblütige Über*

legen unb 2lbmägen im fjinblicf auf eine fid? langfam entmidelnbe (Sefaßr. — EDenn man bie

fjanbfcßriften ber bebeutenbften E?eerfüßrer burcßgeßt, fo mirb man namentlich bei benen, bie

perfönlkß ihre f?aut 3U Utarfte trugen, finben, baß fie impulfioe, energifcße, felbftbemußte

Perfonen maren. Demnach mürbe man mit Becßt aus einer mcßt 3U Keinen, meiten, fräftigen

Schrift Utut folgern bürfen. EPie bereits ausgefübrt. fönnen bie breiten (Sroßbucßftaben Biicf*



118 Die Scfyriftein3 elfyeiten unb ihre Bedeutung.

ficfjtslofigfeit bebeuten, eine (Eigenfdjaft, bie man naturgemäß mit bem ITiute häufig oereint

oorfinbet. 3näeffen mieberljolen mir, baß ber fredje unb unoerfdjämte DTenfdj nietet eigentlich

mutig ift, namentlich bann nicht, menn er, obmofjl groß unb meit, bodj bünn fcf?reibt.

Denn in bem ^alle ift er für äußere (Einbrüde feljr empfänglich unb and) meift beforgt um
feine eigene Sicherheit, phantafiebegabte Haturen, befonbers menn fie oiel (Sefühl [befißen,

finb meift nicht mutig, meil ihnen ihre (Einbilbungsfraft (gefahren übertrieben oo^aubert. Die

Feigheit finbet man immer bort, mo bie ffanbfdjrift, namentlich bie (Sroßbucfjftaben, enge fchmale

formen 3eigt unb 3ugleid? bünn ift. — (Es mag hier noch einmal barauf tjirigemiefen merben,

baß Horfidjt mit bem 2TEangeI an Dlut ^anb in ffanb 3U gehen pflegt. ^urdjt unb Horfidjt finb

(Sefcfjmifterfinber ber Klugheit. IHo ^urefjt oorljanben ift, finbet man auch Horfidjt, nicht aber

muß bas Hmgefehrte angenommen merben. — Der oorfidjtige XTtenfdj fcfjreibt nicht 3U rapibe,

nicht 3U fdjnell, fonbern gefeßt, ruhig, mit guter punftuation. Die X>orfid?t aber ift ein (Element

ber Kaltblütigfeit, unb folgerichtig fdjreibt auch ^ er Kaltblütige ruhig, befonnen, meift ejaft,

b. h* ctlfo ebenfalls mit guter punftuation, bodj feine langen 2lusläufer, feine „unbefonnenen"

fdjnellflüdjtigen §utaten unb Schnörfeleien. — Der fdjnell fdjreibenbe, lebhafte, aufgeregte

JTtenfdj han^ e^ wdjt bloß impulfio, fonbern er ift eben 3ugleid? auch unoorfidjtig. Der felbe

IKenfcfj pflegt aber audj tollfühn 3U fein, fo baß er feljr häufig ben (Hinbrucf eines ungemein

mutigen Kämpfers macht, unb 3mar bann, menn fidj plößlidj eine (Sefaljr entmicfelt.

fjanbelt es fid? aber um bie Kbmenbung einer langfam auf3iehenben (Sefahr, beren 2Ib*

menbung mirflidj ftrategifcfjes ZIadjbenfen erforbert, bann ift auf biefen tollfühnen IRenfdjen

nidjl 3U redjnen.

Die furcht als Untergrunb ber Feigheit hat mit ben heute fo uiel oerleumbeten Heroen

nidjt oiel 3U tun. IHer oon feinen Horfaljten tapferes Blut mit befommen hat, ber mirb fid? im

entfefjeibenben HToment auch urutig 3eigen. Die feigen ITtenfdjen finb oielfadj gefunbe, behäbige

£eute mit trägem Blut. — (Hs gibt auch einen geiftigen ITTut, ber aus bem eigenen XHertbe*

mußtfein, aus bem Stol3, ber Selbftacfjtung, bem (Ehrgefühl entfpringt.

IDie mir ausgeführt haben, fann ein ausgeprägtes Selbftgefühl mit Schüchternheit oereint

oorfommen. Der Schüchterne fürchtet bie Beobachtung frember £eute; beren 2lnmefenheit

geniert ihn. (Er fann, fagt Darmin, „füfjn fein mie ein fjelb unb braucht bodj fein Selbft*

oertrauen bei unbebeutenben Dingen in (Segenmart oon ^remben 3U geigen, ^aft jeber ift äußerft

neroös, menn er bas erftemal öffentlich fpredjen foll, unb bie meiften bleiben es ihr £eben lang."

Selbft heroorragenbe Sdjaufpieler oerlieren mitunter bas £ampenfieber nie. IHenn Darmin

aber meiter erflärt, bie Schüchternheit fcheine mehr auf bem Bemußtfein einer großen beoor*

fteljenben 2lnftrengung im Herein mit ben baraus refultierenben IHirfungen auf bas Heroen*

fyftem 3U beruhen, fo irrt er barin nach unferer 2lnficfjt. Betritt ein junger KTann bas erftemal

ein frembes öffentliches £ofal, fo ift bie Hnftrengung, einen freien Stuhl 3U erreichen, gemiß

nidjt groß — aber feine Schüchternheit fann fo groß fein, baß er am liebften in bie (Erbe oerfinfen

möchte. Die Schüchternheit entfpringt mohl eher bem (Sefühl ber Unfidjerljeit in ber Be*

tjerrfdjung äußerer formen unb ber 2lngft, ber £ädjerlidjfeit anheim3ufallen ober als ungebilbet

3U gelten. IHenn audj bies leßte IRoment fortfällt bei anerfannt bebeutenben, Ijodjgebilbeten

Perfonen, benen es burdjaus nidjt möglidj ift, öffentlich 3U reben, fo bürfte bennodj Darmins

(Erflärung nidjt 3utreffenb fein. Der heroorragenbe ITTann mit hoher Bilbung unb großem

KDiffen ift befdjeiben. Das (Sefühl ber Befdjeibenheit oerleibet es ihm, heroo^utreten unb

aller 2Iugen auf fidj 3U ridjten. Da3u tritt bann mohl in bem einen ^alle bie Beforgnis oor

(Entgleifung ober etma bie 2lnnaljme, fein (Drgan genüge nidjt. K1U3: ber (Srünbe fönnen oiele

fein. Die 2lngft oor ber 2lnftrengung mirb aber mohl 31t ben allerleßten gehören, ber bie Sdjüdjtern*

Ijeit 3U erflären geeignet märe. Der gute Hielrebner, namentlich ber Hereins* unb (Eafelrebner,

mirb in erfter £inie burdj feine (Eitelfeit getrieben. Sie ift bei ihm meift größer als fein fjumor

unb fein lHiß. IHer baoon feine Spur befißt, ber begibt fidj auf bas (Sebiet ber ^eierlidjfeit.
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EDer als Bebner gut 3U übe^eugen oerfteht, ber uermag and? gut 3U lügen. Dem geborenen

Bebner fommt es auf Ungenauigfeiten, unermiefene Behauptungen, Derbrehungen unb Der*

fcfjmeigen nicht an. 21uch einige ^unberttaufenb mehr ober meniger machen bei ihm nichts aus.

<£r femtt fein publifum unb richtet fid? banadj. (Ein guter Derteibiger oerfteht fogar im 3utereffe

feines Klienten 3U meinen. (Hin guter, erfolgreicher Bebner braudjt nicht ein tiefer (Ehurafter,

fein emfter Kopf 3U fein. ITteift ift er es nicht. Schon £uther fagt, ber EDagen, ber fchnell unb

laut burdj bie (Saffen fährt, ift leicht belaben. Der EHangel an ^rüdjten mirb oerborgen burd?

eine Überfülle oon £aub: ber EDortfchmall oerhüllt bie mangelnbe (Sebanfentiefe.

(Bebunbene unb getrennte Schrift.

Unter gebunbener Schrift oerfteht man bie Kontinuität in ber ^eberführung. Sie fann

fo rneit gehen, bafj nicht nur bie ein3elnen Budjftaben mit (Einfchlufj ber i^punfte, fonbern auch

einseine EDörter miteinanber oerbunben finb. Diefe (Erfcfjeinung ift jebodj fehr feiten. §>umeift

mirb bort ber ^ebe^ug unterbrochen, mo ein i=punft ober ein u^eidjen gefegt merben mufj.

Buch nach manchen (Srofjbuchftaben tritt eine Unterbrechung häufig ein. fahlen haben befannt*

lief? nicht eine foI<he ^orm, bie ein leidstes Derbinben 3uliefje. Sie merben baher getrennt ge=

fdirieben. Unb bod? tritt audj bei ihnen mitunter bie (Sebunbenheit auf. — Die getrennte Schrift

ift relatio oiel feltener. 3n ihr taudjen nicht nur bie ein3elnen Silben unb Buchftaben als ge=

trennt auf, felbft bie Buchftaben beftehen mitunter aus mehreren Heilen.

Die (Erflärung biefer (Erfcheinungen ift als eine ber größten (Entbecfungen ET!i<hons

gepriefen rnorben. ETadj ihm bebeutet bie oormiegenb gebunbene Schrift logif<hen, praftifchen,

bem 3bealen mehr ober meniger abgeneigten Sinn. Die getrennten, ifolierten Sch rift3eichen

hingegen bas (Segenteil. Sie follen hei foldjen ibeenreichen 3bealiften fehr häufig gefunben

merben, benen bie logifdpe Kraft, ber praftifdje Sinn unb bie £ebensgemanbtheit abgehen. (Ernennt

bie eine fürs bie b e b u f t i o e
,

bie anbere bie intuitive Schrift. Diefe (Erflärung erfdjeint

in ber Hat beftedjenb — unb bo<h ift fie nadj unferer Über3eugung falfdj. Eftan fann bas unfdjmer

ftatiftifch bemeifen. Das h fli man auch oielfad? geahnt. Doch ha^f man fid? über bie burdj*

f<hnittli<he Seltenheit ber intuitioen £janbf<hrift in ber (Segenmart baburdj hmmeg, baff man
bafiir einfach ben unfere d>eit ausseidjnenben praftifchen (Seift, ben Hütjüchfeitsfinn (Utilitarist

mus) oerantmortlich machte. Sieht man fid? jebod? in ber Dergangenheit um, blättert man bas

Buch ber (Sefchidjte um ein fnappes 3ahrhunbert 3urücf, fo finbet man, bafj auch bamals bie

intuitioe ffanbfdjrift fo feiten mar mie heute. — Hach unferer (Erfahrung ha* ber (Srab ber

(Sebunbenheit mit ber £ogif einerfeits, bie Kraft ber 3ntuition anbererfeits mit bem
(Srabe ber (Setrenntheit nichts 3U tun. Bleiben mir 3unä<hft bei bem logifcfpbebuftioen (Seift,

ber eins aus bem anbern entmicfelt unb folgert unb 3U einem georbneten (Sanken oereint. Um
bas 3U fönnen, ba3u uerlangt es 3unä<hft einmal Sammlung, Überlegung, Selbftbefinnen, mie

man es etma bei ben £euten antrifft, bie mit einem Punft ober einer fleinen (Einrollung beginnen.

Die ftarf gebunbene Schrift fann aber nur entftehen im f<hnellen unb fchnellften Schreibtempo,

freilich fönnte man bem entgegenhalten, bafj man b'as, mas man nieberf<hreiben molle, 3uoor

grünblich überbenfe, mie jener EDiener (Belehrte ber, nachbem er einen Sat$ gefchrieben, feinen

Kopf unter bas Bettfiffen fteefte, um meiter benfen 3U fönnen. gjugegeben. Uber bamit ift bie
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^tg. 159. Sefyr gebunbene, unruhige Schrift:

ZI e r o ö f e emperament, fdjnelle S p r e cf? tr> e t
f

e.

1*" i ?

,-^tg. 160 . Start gebunbene Schrift: (Eifer, E? a ft ,
Zlatürltcfyfett.
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faft breiffigjährige Beobachtung nicf/t aus ber JDelt gefdjafft, baff bie fcfynellfchreibenben £eute

gewöhnlich auch bie f<hnell unb fiel fprecfjenben finb. Dajf nun gerabe biefe bie geborenen £ogifer

fein follten, wirb wohl niemand behaupten wollen. UOvA begreiflicher erfchiene es, wenn man

bie Urheber ber intuitioen Schrift als bie £ogifer be3ei<hnete. Denn biefe finb erftens feine

Schnellfchreiber. Zweitens betrachten fie gewiffermaffen feben Buchftaben eüt3eln; nach jebem

Schriftlichen hatten fie UTuffe 3ur Sammlung, b. h* §eit 3um Denfen, 3um folgern. — H a <h

unfererUber3eugung finb wir überhaupt nicht im ft anbe, biebeiben
(Sei ft esricfjt ungen aus ber a n b f

cf? r i f t 3U erfennen, es fei bennan

(Eigenheiten, auf bie wir noch 3U fprecfjen fommen.

Die natürliche Schreibart ift bie gebunbene. Überall, wo bas freie, unge3wungene Schreiben

mehr ober weniger unterbrücft wirb, taucht alsbalb bie getrennte Schrift auf. So, wenn wir fällig

graphifch f<hreiben wollen. So, wenn wir unfere Schrift ftilifieren. Unb oor allem bann — wenn
wir burdj pathologifche Urfachen bel]inbert finb. 3 a, man muff es befonbers unter*

ftreichen : Die weitaus meiften getrennten Schriften finb als p a t h 0 *

logifcbe 3 u be3eichnen. Das wirb fpäter näher erläutert werben.

Die Schriftprobe ^ig. 159 r>eranf<haulicht eine fel?r gebunbene Schrift. Sie rührt oon einer

Dame her, bie unglaublich fchnell unb r>iel fpricht unb überbies 3U ben Heruöfen 3ählt. <Es gibt

jebocb noch u?eit ftärfer gebunbene Schriften. 3m allgemeinen muf man biefen Schriften Sempera*

ment, (Eifer, ffaft, 3nitiatiue, UTangel an Sammlung unb Kon3entration 3ufpre<hen. — Das

2ttif<hee ^ig. 160 3eigt ebenfalls eine ftarf gebunbene Schrift. Ulan erfennt beutlich bas Beftreben,

feine rücfläufigen ^ebe^üge 3U machen, ffier fielet man ben eifrigen, Dielbefdjäftigien, ftrebfamen

Künftler ©tto (E cf mann, uon bem f<hon einmal bie Bebe war. — ähnliches gilt r>on ber

probe ^ig. 161 ,
bie ebenfalls uon einem Künftler, bem fo — etwas 3U fpät — bewunberten

Dichter £ i 1 i e n c r 0 n
,
ftammt. Die Schleifen ber h/ 9 ufw. finb faft alle rechtsläufig, oiele
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^ig. 162. Start gebunbene, fefyr natürliche Schrift:

Temperament, Hatürlidhfeit, Urfp*rünglicbfeit.

£-^t/

y^f^y^-f^r^ A^\P

^
/>t^7V t&Ty^t&y^y^yy ty/

^

<^2<? ,̂ 7^r^c-^r
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'4» M ^
&

fapfe fr
£**£/

y^r r /ytf-

^ig. \65 (Sebunbene, natürliche Schrift: üemperameni, Ungej^ungenljeit.

i-Punfte oerbunben. Die (teile £age fielet ber Ausprägung bes Temperaments einigermaßen

entgegen. Aus bem (Sanjen fpridjt eine ftarfe perfönlichfeit. — Starf nicht im Sinne uon £Dilleus=

fraft. — Sehr gebunben fchrieb auch © 1 1 o 3 u I i u s Bierbaum, ^ig. \62. Auch aus
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biefen ungelenfen, ungefchminEten §ügen fpricfyt ein ftar'es Temperament, bas fkfy über Kon*

uentionen Ijinmegfe^t. Haturburfcfyentum märe mohl bie treffenbfte Tfyarafterifierung.

3n ber f^anbfdjrift bes befannten unb oon einem großen publiEum fetjr oeretjrten

humoriften unb KomiEers Heutter, ^ig. 163, fpridjt ficf? gleichfalls Temperament unb (Eifer

aus, bocfy immerhin gemäßigt unb befonnen. IPie bei oielen -E^umoriften treffen mir auch bei

ihm eine gemiffe feelifcfye Depreffion (man beachte bie bogenförmigen I}, f ufm.). — £illi

Seemann, bie JTieifterin bes (Sefanges, ^ig. 16$, fdjreibt 3mar aud? 3iemlich gebunben.

^ig. 16^. (Sebunbene Schrift: Beberrfcfytes Temperament.

Docf? mad/t fidj in ihrer hanbfcfyrift bie Selbftbeobad}tung unb (Semeffenfyeit bemerfbar. (Srofje

(Süte unb Weichheit Eünben bie meidjen, runben formen. — Die probe ^ig. 165 3 eigt ein anberes

23ilb. Sie ift 3iemlid? ftilifiert trotj ber (Sebunbenheit. Der IDille 3ur ^orm ift beutlich ausge*

prägt. 3hr Urheber, ber ueretjrte große £yriEer H. D e 1} m e I
, ift gemiß ein ftarfes Temperament,,

eine perfönlicfyfeit. — Der Kbbrud ^ig. 166 ueranfd?auli<ht ben Kampf gegen bas urfprünglidje

Temperament. Die Schrift ift nid?t nur ftarE gebunben, fonbern auch fteü. Die Steilheit be*

Eunbei ben IDillen 3 ur 23el]errfd?ung, boch gelingt es bem Sdjreibenben nicht, fein naturell gan3

3U unterbrüden. Die ausfafyrenben, „aggreffiuen“ Tnbftridje bemeifen es beutlich.

ITTit ber Probe ^ig. 167, Seite 127, gelangen mir 3 U ben getrennten Schriften. IDir felgen hier

faft jeben Sudjftaben ifoliert, 3ubem bie fteile Schriftlage. Diefes 23eifpiel mag 3ur Deran*

fd^aulid/ung ber Trennungen in einer natürlichen ffonbfchrift bienen, ber man pathologifcfye

(Einflüffe nicht anfieht. Das bemeift jebodj nicht, baß fie nicht oorhcmben mären. Dollftänbige

Klarheit über bie getrennte Schrift muß erft bie ^uEunft bringen.
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EDotjl mar tüolfgang K i r cf? b a d?
,
ber feinfinnige Sd?riftfteIIer unb Üftfyetifer, eine

befd?aulicf?e unb unpraftifcfye ZIatur. Das gefyt aber fd?on aus ber Kleinheit ber 23ud?ftaben

unb ben uernad?Iäffigten Unterlängen (f, g, f?) fyeruor. Da3u bebarf es alfo nicf?t erft ber Trennungen.

4>- A^r wy rut/Ucyuiy

Jts Qi>vvvdu*~W<y^ -yijeiJxUi Vh- /<>{ «W

{um a*/~ Wr^Lu

J*k-'

I

%]__ Jnjr m/~ <uJd^
/<^ cJyJyU

dj/teM-ih*s' b ß^A+iuAur, tA* /lw%,

yt/L/tK <w»W /b,' ,'rf- AyJ^vlv-ey

aNh ,’4 -fccü tkfc. Av

J) c+u Cj^})'c,Liji/! /{j^Alaj^

U- tyj*oU_'-ftrzHy^

^ig. 165. (Sebunbcne, ftilifierte Sdjrift: (gemäßigtes Temperament.

Uberbies bemeift bas EDort „ergebener' , baß if?r Urheber aud? gebunben
3U fcfyreiben oermocfjte.

EDenn btc 3foIierung ber 23ud?ftaben fo außerorbentlicf? mistig für bte <Seiftesrid?tung märe,
mie Jönnte man bann bas gleichzeitige Auftreten gebunbener Schrift erflären? Übrigens mag
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Iper eingefügt ©erben, bafj es aud? bisfontinuier=

Xtd?e Schriften gibt, bei benen bodj bie Untere

fcfyrift fontinuierlicb gefcfyrieben ift. Der 2tbbrucf

^ig. 168 ift einBeifpiel bafür. £Das ift nun biefer

Ktann? 3ntu^icen ober bebuftioen (Seiftes?

ZTacfy unferer feften Übe^eugung fyat man
es Iper mit einem eitlen KTenfcfyen 3U tun, ber

fidj felbftgefällig fpreigt unb auffallen ©ill. Dafyer

bie 3folierung felbft innerhalb eines Bucfyftabens.

— (San3 bas gleiche läfjt ficf? fagen non ber Scfyrift*

probe ^ig. I69. 3n tyr tritt bie 2tbfid?t ber Stili=

fierung nod? ftärfer fyeroor. IHan beachte aud? bie

Schleifen an ben fp 3, g, £. — tDäfyrenb bei

biefen Schriften bie IDillfür ©irffam ©ar, läjjt fid>

oon ben beiben proben ^ig. 170 nidjt bas gleiche

fagen. Die erfte enthält im ©efentlicfyen nur

ifolierte Budjftaben. Die 3©eite 3ugleid? oöllig

getrennte (Srunbftricfje. 3n beiben aber tritt

beutlid? bie Tenben3 bes Bogenbuctus fyeroor, ben

ber £efer fcfyon fennen gelernt fyat als Typus ber

21bfd?Iie§ung, ber Befyerrfdjung, im ©eiteren

Sinne ber peucfyelei. Bidets anberes 3unäd?ft be=

fagen bie Trennungen in ber erften probe.

Denn fie Iaffen ben Tfyarafter bes Bogenbuctus

um fo ftärfer in Trfdjeinung treten. Bei ber

3©eiten ift bies gan3 befonbers auffällig. XDir

liegen feinen §©eifel baran, bajj bie Sdjreiberin

ber 3©eiten eine burdjaus fyeucfylerifcfye ZTatur ift,

beren Budjftabenteile ©ie gan3e Sd?rift3eid?en

ausfefyen follen, ©äfyrenb fie in XDafyrfjeit falfcfye

Tat[acfyen oorfpiegeln. — Die beiben Scfyrift*

proben ^ig. 17 1, Seite 130
,

finb patfyologifcfyen

Urfprungs. Die erfte gehört einem fonberbaren

Kau3 an, bem man Kränfl cfjfeit ofyne ©eiteres

anfiefyt. Den Urheber ber anbern fennen ©ir nicfyt.

fjier liegt für bie ITCeb^iner ein ^elb 3ur Be*

arbeitung bradp bas reiche ^rücfyte tragen fönnte.

3© Kapitel über patfyologifdje f?anbfcfyriften ©irb

ber £efer einiges oon bem, ©as bisher gefunben

©urbe, fennen lernen.

IDir ©ollen biefes Kapitel nicfyt fcfyliefjen,

ofpte ausbrücflicfy 3U betonen, bafj nicfyt ber (Srab

ber (Sebunbenfyeit einer panbfdjrift, fonbern b i e

2t r t ausfcfylaggebenb ift für ben 2tusbrucf bes

Temperaments. Hur ©enn in ber Schrift bie

Tenben3 ob©altet, auf bem für3eften IDege oon

einem Bucbftaben 30m anbern 3U gelangen, barf

man oon einer Temperamentsfdjrift fprecfyen.

Tine Sdjrift fann fefyr ftarf gebunbene Budjftaben auf©eifen unb bod? einen 3iemlid? tempe*
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^tg. 167. (Setrennte Scfyrift: (Semäftigtes Temperament.

^ig. 168. (Setrennte Scfyrift infolge getuollter Stüifierung:

(Eitelfeit, Selb ft gefälligfeit, 21ffeftation.



H
69

.

(Setrennte

Schrift

infolge

gemellter

StUifierung:

T
it
e
lf
e
it
,

Tffefthafcßerei.

128 (Sebunbene unb getrennte Schrift.

ramentlofen, ja einen phlegmatifcßen Schreiber

3um Urheber haben. 3n be* Probe ^ig. 172, Seite

130, tritt bie (Sebunbenßeit ftarf Ijeroor. Sogar bie

Trfcßeinung, formen roie bie großen unb fleinen

VO burcß gjuriicffüfyren bes Scßlußocals unb bar*

auf folgenbes IDeiterfüßren bes ffaarftricßes 3U

oerbinben, ift l^ier ausgeprägt. Dennoch ßanbelt es

fid? I^ier nicht um einen befonbers temperament*

oollen Schreiber, toeil jene Derbinbungsroeife

toeit fcßneller unb einfacher oßne bie §>urüd*

füßrung b^ätte ausgeführt toerben fönnen. 2lußer*

bem aber finb auch bie Unierfcßleifen ber g unb
fc
ß

mit einem rüdläufigen §uge oerfeßen • unb bie

IDortenben mehrfach fur3 gefcßloffen. Diefe Scßrift=

probe unterfcßeibet ficb? alfo mefentlicß oon jenen,

bie als ber 21usbrud bes Temperaments (^ig. 160

bis 162) angegeben toorben finb. — Der 2lbbrud

^ig. 173 oeranfcßaulicßt eine 3iemlicß ftarf ge=

bunbene Schrift. Sie rührt oon einer Perfon her,

bie man faft als pßlegmatifcß be3 eicßnen muß. Die

Unterfcßleifen finb mcßt nur 3urüdgefüßrt, fonbern

auch mit einem punftförmigen (Sebtlbe abge*

fcßloffen, beren Normung oßne Beßinberung bes

Scßreibtempos (ffemmung) mcßt möglich ift. 2lucß

bie Drudbetonung in ben u*§eicßen unb am 3 in

3ulie mußten bas Schreiben oerlangfamen. —
Tine ffanbfcßrift fann in hoßem (Srabe gebunben

unb bocß mit meßr ober toeniger umftänblicßen

formen burcßfeßt fein. tTCan feße fid? in bem

Klifcßee^ig. 17$, Seite 13 1 ,
bas Sin ber 3toeiten§eile,

bas T, f) unb D in ber oorleßten §eile an. Die gan3 e

Ausführung biefer Bucßftaben miberftrebt bem

fcßnellen Schreiben. Anbererfeits fällt bie Schrift*

probe baburcß auf, baß fie faft unmöglich erfcßei*

nenbe formen ber Binbung oor Augen führt. 3n
toelcß erftaunlicßer, überrafcßenber IDeife hat ber

Schreiber 3 . B. bie brei Bucßftaben b, a, ß in ber

fünften §eile aneinanbergeßängt! Tbenfo bie

Sd?rift3 eicfyen in journaliftifcß, anftatt, über3eugt,

entroenbet ufto. Die Trflärung hierfür ift oiel*

Ieicßt baburcß gegeben, baß bie Sdjrift 3 u I i u 5

Stettenßeim 3um Urheber hat. Berußt mcßt

ber Spracßtoiß Stettenßeims ebenfalls auf ber

überrafcßenben Art unb £Deife, in ber er IDörter

unb IDenbungen in Be3ießung 3ueinanber bringt,

bie ißrem eigentlichen Sinne nacß ficß überhaupt folcßen Be3iehungen toiberfeßen? „tDiß ift

bie ^äßigfeit,“ fagt 3 e a n Paul, „fernliegenbe, fontraftierenbe (Segenftänbe betoußt 3 U

fombinieren. 2X>iß ift ein leichtfertiger priefter, ber jebes paar fopuliert, unb 3toar biejenigen

am liebften, bie am roenigften ooneinanber toiffen toollen.“ IDas Stettenheim in feiner
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£?anbfc£?rift tnit ben Buchftaben üorgenommen, bas ift eben aud? nichts anberes als bas gemalt*

fame Kopulieren 3weier Schriföeichen, bie auf normale tDeife nicht 3ufammen3ubringen finb.

XDitjige £eute pflegen überhaupt eigenartige, überrafcfyenbe Binbungsformen 3U erfinben. (Dgl.

^ig. (Ot, Seite 80
,

bie f^anbfdjrift t>on ©scar Klausmann.)

ZTa<h biefen Ausführungen liegt ber (Sebanfe nahe, bie <5abe bes tDitjes fönne in einer

getrennten Schrift nicht gefunben werben. ©bohl uns feine folche befannt ift, bie non einem

HHtjigen herrührt, fo wollen mir biefe Annahme hoch nicht ohne weiteres bejahen. (Es ift immerhin

benfbar, bajj (Srofjbuchftaben im Übergang 311 bem folgenben Kleinbuchftaben auch w fonft

^ig. ( 70 . 3folierte Buchftaben unb Buchftabenteile im Bogenbuctus:

Beherrfchung, Derftellung, Heuchelei.

getrennten Schriften auf originelle „adlige" Art oerbunben werben fönnen. — So wenig

wie bie gebunbene Schrift an fid? nur ben temperamentoollen perfonen eigen ift, ebenfo wenig

fann man bie getrennte als fchlechthin be3eidjnenb für bie temperamentlofen hircftellen. Dod?

wirb man oorwiegenb in ihr bas gemäßigte Temperament, feiten jebo<h bas phlegmatif<he finben

<Es liegt auf ber ffanb, ba§ 3U ihrer Schreibung ungleich mehr Beweglichfeit gehört als 3um langfamen

Schreiben gebunbener Buchftaben. Denn wer bie Schrift3eidjen ifoliert ober fie gar in mehrere Teile

3erlegt, ift ge3wungen, permanent bie ^eber com Papier ab3uheben, alfo eine Bewegung uertifal

3ur Schreibfläche aus3uführen unb bodj 3ugleich auch ben Arm nach rechts weiter 3U rüden. Der

gebunben Schreibenbe h^ hin9egen nur bie 3uleht gefenn3ei<hnete Bewegung 3U machen,

berweil bie ^eber bie Schreibfläche nicht oerläfjt. ffiernach erfcheint es oerftänblich, ba§ Phleg*

Sangtnbrudj, 3Renf<$entenntm4. 9
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matifer fid? rueit efyer in gebunbener als in getrennter Schrift ändern. Das 23ilb änbert ficlj aber,

fobaib ber gebunben Scfyreibenbe (Temperament fyat unb aud?, toenn biefer aufjergemötjnltd?

^ig. 171. (Setrennte Schrift als ^ o 1 g e patfyologifcfyer (Einflüffe.

/r

^ig. 172. (Sebunbene Schrift mit rüdläufigen §ügen:

5el]r gemäßigtes (Temperament.

eilig fdjreibt. 3n bem 5<*ll nermeibet er alle rüdlaufenben Sdjrift3Üge unb formt 3 ugleid? Kurucu

ftatt ber (Eden. ITlit anberen IDorten bebeutet bies, baß ber Scfyreibaft ofyne alle ffemmuug

auf bem fü^cften IDege glatt uonftatten geljt. (Es ergibt fid? folgenbes Hefümee: Die geb unbene
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Schrift geftattet jebem (Temperament — nom feigen, fanguinifcfyen bis 3um melancfyolifcfyen —

,

fidi ifyrer 31t bebienen; bie getrenn t e bagegen fann für bie ausgefprocfjenen Temperaments*

^ig. ^73. §temlid? gebunbene Schrift mit rücEIäufigen gügen unb Punftbilbungen:

VO e n i g ausgeprägtes «Temperament, Heigung 3 um p b I e gm a.

^ üJfiÄr /& (^fr-

^ f**'! AP W- Lr
k/

ßrJ^Pf/ m^kMaA) ,iJUu (/Is

j^r- ' kP £^1~-

jv

y
jjf' ,

y//"y / A ./ yi/h^,

menfdjen, bie baftig unb eilig Scfjreibenben

nicht, a u cf? n i cf? t für bie entgegen*
gefegten (Temperamente, bas

pf?legmatifcf?e unb mefancf?oIifcf?e, bas

rcdjte 2lusbrucfsmittel fein. Die getrennte

Schrift — non ben p atf?o Io gifcf?en feigen

mir f?iet aus naf?efiegenben (Srünben

ab — roirb fomit im 2tIIgemeinen bas ge*

mäßigte (Temperament fenn 3 eicf?nen.

^ig. 17$. Originelle Binbungsformen: TDißigfcif

9*



(Tinlettungs5 unb Schluf^üge.

(Ts liegt auf ber ifanb unb bebarf feines Bemeifes, baff 3U Beginn eines IDortes, 3umal

menn es mit einem (Sroffbuchftaben anfängt, ficf? bie befte (Selegenfyeit bietet 3ur (Tntmidlung

mehr ober meniger djarafteriftifcher §üge. 3n etmas geringerem (Srabe gilt bas aud? oon ben

Scfylufjbudjftaben ber ein3elnen IDörter. Diefe (Tinleitungs* unb Schlufoüge fönnen in einer

Dereinfad?ung ober 2tusgeftaltung, aber aucf? in einer Übertreibung ber Schrift3eid?en befielen.

XDerfen mir einen Blid auf ben 2tbbrud ^ig. H75, fo merben mir fagen muffen, baff tjier eine

^ig. \75. Kur3 e, oereinfadjte (TinIeitungs3Üge : €infad?fyeit, e r 3 i cf? t aufPofe ufm.

Dereinfadjung oorliegt. Htan beadjte bie ff, ITT, B, 3, ade biefe (Typen traben fnappe ober

überhaupt feine befonberen (TinIettungs3Üge. Die Probe rüfyrt oon bem Sdjriftfteller 3 0 I? n

ffenry ÜTaday tjer. 3n benffanbfd?riften gefdjmacfuoller £eute, bie nid?t auffallen mollen,

unb benen es auf ben Kern einer Sad?e anfommt, finben ficf? berartige Bereinfadpungen.

^aft bas felbe Streben erfennt man in ber Sdjrift bes ITTalers unb Üidjters 2t. ^ i t g e r
,
^ig. \ 76 .

IDenn fjier auch bie (Sroffbuchftaben nicf?t gerabe mit einem fur3 en Bogen beginnen, fo ift bod?

bie ^orm fetjr einfad?. Hur in bem $ ber ünierfdjrift gemährt man etmas mehr 2tusgiebig*

feit. — (Tine ähnliche, in if?rer Bebeutung jebod? anbere ^orm bes 2lnftrid?es 3 eigt ^ig. \ 77 .

2tus ber £änge bes Striches an fid? fprid?t £ebt?aftigfeit. 3n Derbinbung mit ber (Seftrecftfyeit

unb bem fd?arfen IDinfel befagt biefe 2trt bes Budjftabenanfangs Cenben3 bes 2tngriffs, ber

©ppofition, bes lDiberfprud?s. Sinb foldje Striche fur3 im Derhättnis 3um Bud?ftaben, fo offen*

bart fid? biefe Üenben3 mit geringerer £ebt?aftigfeit, ^ig. ^78. IDo fold?e Strid?e ficf? faft an

jebem IDorte befinben, mie 3 . B. in ^ig. ^ 79 ,
befunben fie ben nacften Ü?iberfprud?sgeift, namens

lid?, menn fie in intelleftuell tiefer ftefyenben ^anbfdjriften auftreten.

Der (Srab ber ©ppofition ift atfo abhängig oon ber Bilbung bes Schreibers, oon feiner

(£infid?t unb Urteilsfähigkeit. IDiberfprud?, ber oon bem baoon Betroffenen häufig als

£uft 3um ©pponieren empfunben mirb, fann aud? oort?anben fein, ot?ne baff ficf? jene ITterfmale

in ber betreffenben ffanbfd?rift ausprägen. Denn marum foll ein urteilsfähiger unb unab*

hängiger ITTann nidjt frei feine ITTeinung äujfern, menn er anberer 2tnfid?t ift? (Tine ftreberifd?e

Hatur mirb bas einem Dorgefetjten gegenüber allerbings gemÖhntid? nid?t tun. — Beginnen

bie Budjftaben mit mehr ober meniger uerfd?nörfelten §ügen, mie 3 . B. im Klifchee ^ig. 180,

bann barf man auf ümftänblid?feit, auf geringe (Tntfd?Iu§fähigfeit fd?Iieffen. Dod? ift babei 3U

beachten, baff biefe 2trt ümftänblid?feit, menn fie an (Sroffbuchftaben auftritt, (fo baff biefe eine

Derbreiterung (Dergröfferung) erfahren haben), aud? im 2tuftreten unb Benehmen bes Urhebers

fid? funb gibt. — IDerben burd? foId?e §üge 3 ugleid? Schleifen heroorgebracht, bann beuten fie
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^ig. * 76 . £ange, vereinfachte €inieitungs3Üge:

£ebf?aftigfeit, D e r 3 i d? t auf pofe ufrn.

^ig. * 77 . £ange ftarre <£inleitungs3Üge $ig. * 78 . Kur3c ftarre (Einleitungssüge mit

mit fdjarfem IDinfel: £ebf?aftig?eit, fcfyatfem IPinfel: S e n b c n 3 ber

(£ e n b e n 3 jum EDiberfprudj. ruhigen, fad? liefen ©ppofiti'on.
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auch auf (Hinbilbungsfraft. '$nsbe\onbexe gilt bies für Buchftabenelemente, bie aus einer

(Hefe ober Spitje 3U fcfjleifenförmigen (Sebilben entwicfelt tuurben. ^ig. 181 oeranfcfyauiicfyt bie

Schleifenbilbung 3U beginn bes Scfjriföeicfyens; ^ig. 182 eine folcfye ber anbern Art. Z>ie beiben

I? weifen Schleifen auf, bie nicht hingehören unb bie aus ben eigentlichen Spieen heruorgegangen

Jjig.
\ 7% fjauftg auftretenbe fdjarfe Stridje mit IDinfeltt in

Bulgaren Schriften: IDiberfprudjsgeift.

aaJeji
$ig. H 80 . Umftänblidjer (Eeinleitungsjug

in fdjtuerfälliger Sdjrift: tlmftänblidj f eit

im fjanbeln unb Benehmen.

^ig. 181. ümftänbliche §üge mit Schleifenbilbung:

Umftänblidjfeit, (Hinbilbungsoermögen.

^ig. 182. Übertriebene Schleifenbilbung:

Heiguitg 3 u Übertreibungen, immaterielle (Hitelfei t.

finb. Üiefe Art ber Übertreibung haben tuir bei Perfonen gefunben — faft nur bei weiblichen —

,

bie nicht nur eine 3 U Übertreibungen neigenbe lebhafte pijantafie, fonbern auch e ^ne getoiffc

(Hinbilbung auf geifttge ^ähigfeiten befißen. — Polle, gerunbete (HinIeitungs3Üge in lebhafter

Schrift 3eigen ein im (Srunbe tieiieves naturell

an. Das V in ^ig. 183 ift ein gutes Beifpiel ba*

für. Das VO nicht gan3 in bem ÜTafje, 3umal eine

Überfchneibung uorhanben ift. — Die Übertreibung

uon Hebenfachen unb Kleinigfeiten ergibt fiel? nicht

nur aus ber pebantifch genauen Anbringung uon

Punften, u*§eichen, Af3 enten uftu., fonbern aud?

aus ber burd? Sdjreibbrucf betonten Art neben*

fachlicher §üge 3 U Beginn bes Buchftabens. 3n «^9 - W finb bie Punfte ungemein ftarf

geformt, wie man es feiten fielet, ^ig. 185 bringt bie 3U h°he XPertung uon Kleinigfeiten

in ben mit Ürucf gefdjriebenen nebenfächlichen §ügen 3ur Anfdjauung. — (Hs liegt auf ber

Xfanb, baß freis* ober fpiralförmige (Hiemente fidj 3 U (HinIeitungs3Ügen befonbers eignen. IPir

fahen bas bereits in ^ig. 141 am £. Das Beifpiel ^ig. 186 ift fehr be3 eidjnenb für bie £ügen*

Ijaftigfeit feines Urhebers. Ulan beachte auch bie beiben flehten unb bas große ü*§eichen. —

^tg. H85. Dolle, gerunbete (Emleituugsjüge

Weiteres naturell.
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Die (Hinrollungen an öem f), <E unö B machen öen (Einörud, als ob öer Scfyreibenöe ficf? auf eine

£üge befänne!

^ig. Übertrieben öicfe i^Punftc:

Kleinigfeitsfrämerei, „Pfennigfucfyferei."

Das Klifchee ^ig. 187 führt uns 311 einer ürt non ünftrich, öer eine riicEläufige Bemcgungs*
ric^tung aufmeift. ÜTan l^at öiefen Strich als öen „ Stricf? öurdjs £eben" be3eid?net unö mill

öamit fagen, öafj öeffen Urheber an feiner Selbftadjtung fermere (Einbufje erlitten habe. Diefe

Deutung geht erl^ebltcf? 3U meit. (Er befagt 3unäcfyft nichts

anöeres alsübmenöung entfprecfyenö öer linfsfprägen Schrift*

läge, öie öer £efer längft tennen gelernt hat. 3ft aber öie

Hamensunterfchrift, mie es mitunter norfommt, ihrer gan3en

£änge nad? öurdjftridjen mie in ^ig. 187 a, öann hat jene *85. Drucfbetonte tfeben3Üge:

Deutung fidler ihre Berechtigung. tDer fo feinen Hamen Übertriebene IPertung rott

öurcbftreidjt, möchte feine perfönlicbfeit auslöfeben. (Se*
Hebenfadjen, Kleinigfeiten,

lnohnltq gehen mtt folqen D urcfjftreichungen gefqloffene

oöer eingerollte Buchftaben parallel, mie man es in ^ig. 187 im 0, t, c unö a fielet. Das erfcfyeint

auch fehr natürlich, öenn öer fid? felbft nicht h ocf? ©nfcfyätjenbe mirö, auch menn er nad? aufjen

bin Selbftgefühl marfiert, fei es öurd? h°h e ober breite 3/ypen, nicht eben eine offene Hatur

^ig. 186 . Henöen3 öer (Hinrollung an (HinIeitungs3Ügen: £ügenf}aftig feit.

fein. — iDenn irgenömo in öer f^anöfchrift öer Phantafie unö (Hrfinöungsgabe freier Spiele

raum 3ur Verfügung fielet, fo ift es 3U Beginn eines Buchftabens. Denn hißr tuirb öie ^eöer

am menigften behinöert. Ulan fielet öenn auch bort öie originellften unö abfuröeften (Sebilöe.

IDas foll man 3. B. non öen §ügen in ^ig. 188 öenfen! 3Ü ber Schreibet öer 3 nnö £D etma

ein Sägenfabrifant, ein §iehhatmonifafpieler, öer nichts über fein ^abrifat, über 'feine Kunft

ftellt? Das flingt gemifj lächerlich — aber feht rüdfid^tsnoll mär’s öodj, menn fo fid? alle Berufe

fem^eichneten ! Doch Scher3 beifeite. ZDir tonnen nicht miffen, miefo öer ITtann auf foldpe §üge
tommen tonnte. Schön finö fie nicht, üud? nicht praftifdj, nicht einfach. 3rnmcrbin aber finö

fic originell. Bequem ift es 3U fagen, öer ÜTann mirö einen Sparren haben mie fo oiele. über
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welcher Art? Das ift bie ^rage. — ünb mag’s im (Seijirn bes ÜTenfdjen ausfefyert, ber bps

beutfdje unb Iateinifcfye E) fchrieb? Sehr flar genug nicht. Aber es befteht bod? ein gewaltiger

Hnterfdjieb 3wif<hen ben (Satterfägen bes einen unb ben feftgebunbenen ITtetjI* ober (Selbfäden

bes anbern. Harrheit, beine ^orm ift unenblidj

!

Harren unb Kinber fpredjen bie EDahrheit.

— Unb wenn E)en3e in ben Hamensfcfynörfeln

eines (Seigers ben ^ibelbogen, in benen einer pug*

fücgtigen ^rau bie Bänber unb Schleifen erblicEte:

fönnte er nielleidjt hoch am <£nbe red?t haben?

EDer weig ! EDir ftreifen Ijier ein bunfles (Sebiet,

ein (Sebiet, bas oielleicfyt ein Problem umfd^liegt.

(Einftweilen wollen wir uns bamit tröften, bag fold^e

(Erfdjeinungen augerorb entlieh feiten finb. Dem
£efer unb angefyenben „Schriftgelehrten“ tut es

alfo leinen nennenswerten (Eintrag, wenn bie

* Bebeutung nod} unficher ift.

^tg. ^ 87. (Emleitungsjug mit ber CCenbenj ber ^tg. \87 a. Durdjftreidjungen in ber Unterfdjrift

:

Durdjflreidjurtg : Abmenbuttg, geringe S e I b ft = (ErFenntuts ber eigenen (SeringtrertigFeit.

fd/ätjung, (SebriicFttjeit.

Begeben wir uns aus bem Dunllen ins fyelle £id?t ber nun burdj3uneljmenben Schlug*

3Üge.
%
3a

,
ws hßAe £id?t. Denn was bie Egalen unb (Einrollungen in ^9- 1 89 befagen, bas weig

jeber, ber unfern Ausführungen bis hter 9efolgt ift. (Es ift eine laufmännifdje Efanbfdjrift mit

ben typifd^en Kenn3eid?en bes (Egoismus, ber „Bietung auf bas eigene 3dj". ETaturgemäg

^ig. n
88. Sonberbare (£inleitungS3Üge

:

ZTarrfyeit (?), tllanie(?).

^ig. 89- Hiidlaufenbe Scfylugjüge:

3d?betorturtg, (Eenbenj bes
(Egoismus.

birgt aud? ber (Sei3 (Egoismus, ohne bag jene S<hlug3Üge bamit uerbunben finb. (Sei3 unb

(Egoismus finb bei weitem nicht bas felbe. Der (Egoift will alles haben unb erraffen, nid/t nur,

um es 3U befigen, fonbern um es feinen £üften unb £aunen bienftbar 3U machen. (Er gleidpt barin

bem Efabfüdftigen. 3n ber Cat finbet man bei biefem ebenfalls melfad? jene rechtsläufigen §üge,

mitunter nur in unfdjeinbarer Ausprägung, mitunter in Begleitung ber Büdfidjtslofigfeit unb

Brutalität (weite, fcgwere Schrift). Beim (Egoiften ift es ebenfo. Überhaupt mug ftets ber gan3e

Schriftausbrud (Ductus) bei ber (Srabbeftimmung foldjer (Eigenfdjaften berüdfidhtigt werben.
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^ig. 190 bcjeugt im (örunbe audj nichts anberes als bie ftarfe unb 3ur Sd?au getragene Be*

tonung bes 3d?9efühls, bas fidi aud? als Krrogan3 3eigen fann. — fjöfliche, üerbinbltdje £eute

pflegen nicf?t bloß ben Kuroenbuctus 3U fdjreiben, fie lieben es auch, bie Scblußfurue 311 (Enbe

bes IDortes ftarf 3U betonen, tuie ettua im Bei*

fpiel ^ig. 191 (am ein IDeife, £iebe, jeben). Die

Scfynörfel am t in bulbet, am b in unb, im

u*§eidjen über genug be3eugen 3iemlicfy regellofe

Phantafie. Der Urheber biefer Schriftprobe ift

fel^r religiös, man barf fdjon fagen in über*

triebener (aber echter) IDeife.

Kber audj menn eine ffanbfdjrift ben (Edenbudus aufmeift, fönnen bie Sdjlu^üge gerunbet

fein. ^ig. 192. 3n bem^alle ift entrueber bie Selbftbeherrfdjung nicht fo ftarf, tuie es beim erften

Knblid fdjeinen fönnte, ober es l^anbelt fidj um eine im Umgang aus Klugheit angenommene

-/& *0
^tg. 1 90. Spiralförmige Schlußjüge:

Unüerf}üHt.e 3 <hbetonuitg, Slrrogauj,

(Enperbsfintt.

j',r- S .

^ig. 19 (. Starf betonte Schlußfuruen:

fföflichfeit, Derbin blichfeit, £iebensruürbigfeit.

£iebensn?ürbigfeit. — 3™ allgemeinen befitjt ber Kuruenfchreiber überhaupt eine größere £iebens*

umrbigfeit, Schmiegfamfeit unb (Semanbtheit als ber Schreiber bes (Eden* unb Bogenbudus.

Der getuanbte DTenfch hat auch e ine gcnjanbte, gefd^meibige, betuegte Banbfcbrift. — Dlangel

an £iebensn>ürbigfeit fpridji fid?

naturgemäß in erfter £inie im

Bogenbudus aus, ber ja an fidj

fdjon §urüdhaltung, referoiertes

tDefen uerrät. (Ebenfo im (Eden*

buctus, befonbers bann, tnenn ber

leßte Buchftabe ber tDörter feinen

Kbftrich hat. Die fjanbfchrift

£iebfnedjts, ^ig. 193 ,
3eigt

bies feht beutlid?. — Wenn bie EDortenben nach unb nach größer tuerben, jo foll baraus

Baiuität gefcbloffen tuerben fönnen. Klan ift 3U biefer Deutung gefommen, weil man bas

allmähliche fföhertuerben ber Buchftaben eines EDortes bei Kinbern beobachtet hatte. Die

Beobachtung an fich ift richtig, bie Folgerung baraus feinestuegs. Die gebachte (Erfcheinung

erflärt fidj baraus, baß bie Schulfinber nodj nicht genügenb (Semalt über ihre ffanb haben, baß

fie nicht imftanbe finb, 21uge unb ffanb beim Schreiben an3upaffen. 3e weiter fidj bie Buch*

ftaben oom 2luge entfernen, befio fleiner erfcheinen fie nach bem bekannten perfpeftiuifdjen (Sefeß,

monach jeber Körper um fo fleiner ausfieht, je mehr er entfernt ift. Kinber fehen bie

binterften Buchftaben ebenfo groß tuie , bie uorhergehenben. (Es ift einfach ein ITTangel bes

2lnpaffungsuermögens, unb baß es fo ift, berueift folgenbes: EDenn gebilbete Kuslänber,

^ig. 192. Schlußfuruen im (Edenbudus:

^reunblidjfeit, £iebensrr»ürbigfeit.
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3. 3 . 3<*P<*ner, bie tutffenfcf^aftlicf? gebilbet finb unb geiftig überbies ^orfpfleljert, bie beutfc^e

Schrift erlernen, fo nimmt man fofort biefelben (Eigentümlichkeiten mafyr mie bei beutfdjen

Sdjulfinbern — unb babei finb biefe 3aPa^er nichts meniger als naio unb freimütig, ferner:

/*t • *?

/

<£ig. 193. Schluffbuchftaben ohne 2tnftrirf?:

ItT a n g e 1 an £iebensmürbigfeit, Un3ugänglidjfeit.

VOenn raffinierte, gebilbete Perfonen ihre Schrift fefyr oerftellen, fo in anonymen Briefen, bann

paffiert es and? ihnen, baff fie bie lebten 3ud?ftaben größer fchreiben. Der (Srunb bafür ift

ebenfalls ber, baff fie nicht imftanbe finb, 21uge unb ffanb an3upaffen, fobalb fie eine ihnen

ungemoljnte Schrift prob«3ieren. IDenn nun freilief? in ausgefef^riebenen ffanbfd^riften biefe

größer merbenben (Enbungen oor=

kommen, fo muffen fie felbftoer*

ftänblid? eine beftimmte 3 ebeu=

tung haben. Unb mas bebeuten

fie ? Freimütigkeit, ©ffenfjeit,

audj tr»of?I Unuorfidjtigfeit im

(Sefpräd? ufu>. Die ffanbfchrifi

bes befannten ITTalers p a nns

F e d? n e r oeranfchaulidjt biefen

offenen Freimut unb bie liebens*

toürbige Zugänglichkeit, bie ihm

eigen ift.

Das (Segenteil mirb ange*

3eigt burcf? nach unb nach Heiner merbenbe IDortenben, mie man es in ber ffanb*

fdjrift ^ri^riebmanns, bes feiner3eit fo berühmten Derteibigers, beutlicf? erkennt.

Fig. 195. ^aft an febem IDortenbe fieht man ben Ietjten (Srunbftridj 3U einer fur3en Spitje

beformiert. So fdjreiben fchlaue, fdjnell eine Situation burdjfdjauenbe £euie, bie 3tuar fehr

3ungenfertig fein unb baburch ben Kugenfchein oon Offenheit unb Freimut eru>eden können,

bie fidj aber in IDahrheit nicht in bie Karten guden laffen. Die fo fpitj uerlaufenben (Enbungen

ftellen in 2X>irflicf?feit ein (Element ber fabenförmigen Schrift ber Unburchbringlichen bar, uon

benen fd?on bie Hebe mar. Daburch, baff man in ben ffanbfdjriften oon fd?Iauen, biplomatifchen

Perfonen 3ugleid? eine gemunbene Sd?reiblirtie („fchlangenförmige“ Zeilenbilbung) fartb, gelangte

Fig. 19^. (Sröffermerbenbe IDortenben:

©ffenheit, Freimut, Unoorfichtigfeit.
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man baßin, gan3 allgemein bie gemunbene §eilenfiifyrung ben biplomatifchen (Eßarafteren

3U3ufd?reiben. Das ift auch fo eine oberflächliche Beobachtung ber §eid?enbeuterei. 3e&er flugc

IHenfch ift eo ipso ein biplomatifcher Kopf. Die Diplomatie erfcheint uns als bie feinfte ^orm

ber Klugheit. Die „Schlangen“ haben bamit nichts 3U tun. fjöchftens bie Klapperfchlangen

bei benen, bie 3U oiel non fid? reben machen unb ficfj um jeben Preis als politifer burchfeßen

ruollen. Allenfalls aucf? bas (Eljamäleon, bas oeränberliche. (Erft ift man fonferoatir», menn man
bas o. norm Hamen führt. Dann entbedt man plößlich fein liberales f?er3, nimmt fid? ber armen

Dienftmäbchen an (benn bas macht im Dolf einen guten (Einbrud), fdjreibt jeßt für bemofratifche

Leitungen, unb ift immer noch feine Ausficht auf ein ITtanbat, bann fpielt man ben fdjmer

(Sefränften unb oerfdjminbet in ber Derfenfung. — Die fchlangenförmige geilenbilbung ift

nichts meiter als ein Bemeis mangelnber Selbftbeherrfchung, bie ja auch nach alberen Hichtungen

in ber ^anbfdjrift 3U 3nfonfequen3en führt.

^ig. 195. Kleinermerbenbe IDortenben: Schlauheit, ^ineffe.

(Eine gleichfalls uerfannte (Erfcheinung haben mir in bem geftredten Schlu§3uge ber foge^

nannten ariftofratifchen ffanbfchriften. Obgleich bie Schrift ©mptebas, bes fo beliebten

Schriftftellers, ^ig. 196, eine ftilifierte barftellt, fo finb bennodj bie ßor^ontalcn Ausläufer am
(Enbe ber EDörter barin 3um Durdjbrud? gelangt. Diefes Reichen foll (Serechtigfeitsfinn an3eigen.

Demnach müßte alfo bie berüchtigte (Earnomsfa, ^ig. 196 a, bie ffelbin bes fenfationellen

!Ttorbpro3effes, ber bie gan3e VOe 1t mochenlang in Spannung erhielt, oon einem fehl ftarfen

(Sefüßl für (Serechtigfeit befeelt fein! UEan fielet an biefem Beifpiel, mohin man gelangt, menn
man fyftem^ unb fritiflos ber 3agb uach bem §eidjen ßulbigt. Hach unfern bisherigen Aus*

führungen muß ber £efer fchon felbft barauf fchließen fönnen, baß bie horüjontalen Sd?lußftrid?e

bas Streben nach Ausbauer, nach Beharrung in ber einmal errungenen ober ererbten pofition

an3eigen. So erflärt fiel? ihr fo häufiges Dorfommen in ber Ariftofratie. Sie finb mefentlich

ber Ausbrud besKonferoatioismus. Sinb foldje Stridje feulenförmig gefdjloffen, bann tritt jenes

Streben uerftärft in (Erfdjeinung. — Halbem mir bie Befanntfdjaft ber fdjönen unb intern

effanten Sarnomsla gemacht hoben, mollen mir fie jeßt oerlaffen, um ihre Befanntfchaft

fpäter in mefentlich anberer Umgebung, 3U ber fie ungleich beffer paßt, 3U erneuern.

(Einen ähnlichen Sdjluß3ug, jebodj erheblich anberen (Eßarafters, fehen mir in ber Probe

^ig. 197 - Sie rührt oon einem (öeneral aus ber §jeit ber fran3Öfifchen Henolution her. Daraus

erflärt fidj oielleicht bas maffenhafte Auftreten ber gebachten €nbftridje. Sie befagen nämlich

unglaubliches mißtrauen. fjier haben bie Stridje nur ben Sinn, ben Baum 3mifchen ben entehren

IDörtern unb am (Enbe ber feilen fo aus3ufüllen, baß ein unberechtigtes ffineinfehreiben um
möglich gemacht mirb. natürlich gefdpeh't bies unbemußt unter ber fferrfdjaft bes HUßtrauens.

So ftarf ausgeprägt mie fper uürb man biefe (Eigenart faum jemals mieberfeßen. Wer nicht
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unt feinen Kopf 3U fürdjten fyat, begnügt fiefy bamit, bie ausfüllenben Stricfye nur am (Enbe einer

§eile, oielleicfyt aud? noef? hinter ber Hnterfdjrift 3U fdjreiben xmb bafyinter mol]l nocfj einen Punft

(fo fcfyrieb ITT i r a b c a u).

^ig. 197. Stricfyförmige, l^orijontale Sdjlu^üge an ben geilenenben unb uon einem IDort 3um
anbern : Starfes TTtifjtrauen

(Ein Scfyluj^ug, ber feljr häufig auftritt, audj in ^orm uon K^enten, t^Stricfyen ufm., ift

ber fpi^e, bolcfyförmige l^or^ontale Stridj, mie in ^ig. 198 3U fefyen. Solche Stridje treten fyäufig

als u^eid^en auf, auefy als t^Stridje ufm. Sinb fie fcfyräg naefy oben geftellt, fo gefeilt fid? bas

£uftgefübl bin3u. £Dir fyaben bann bie Spottluft unb in Begleitung niebriger (Eigenfdjaften

^ig. 198. Keilförmige (Enbftridje:

üenbenj bet 2 t b m e 1
?
r

,
IDortfcfyärfe, B i f f i g f e i t.

bie Bosheit. ^9 - 199 * oiei^en bie Stridje eine abfteigenbe Bidjtung, bann be3eugen fie ent*

fprecfyenb ber Beigefellung bes Unluftgefüfyls, Derbiffenfyeit, ©bftination, (Salligfeit. ^ig. 200.

Sd?He§(id? mu§ nodj einer Kategorie uon Scfjluj^ügen gebadet ruerben, bie in großer Q>al?l

auftreten. (Es finb bie fogenannten §äfyigfeitsfyafen. Dodj ift man aud? in ber ^ijierung biefes

guges 3U allgemein unb ungenau uorgegangen. Betrachten mir bas Heine Beifpiel ^ig. 201,

fo feljen mir an ber 3meiien römifdjen §af?I rechts am oberen Querftrid? einen fjafen. Diefer

fur3e ffafen ift genau ebenfo infolge ueränberten Schreibtempos entftanben, mie bies ber £efer

bereits auf S. 14 fennen gelernt Ijat. Die erfte römifcfye §af}I gibt ben Tüeg beutlidj an. IDäre

nur biefe eine §aljl uorbanben, fo mürbe fein Beurteiler auf ben (Sebanfen fommen, baß it^r
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Urheber ein 3äfyer XtTenfch fein fönne. Unb bod? ift bie Bemegungstenben3 genau bie gleiche

!

Hur fyat ber Schreiber in bem einen ^all bie ^eber abgefetjt, im anbern nicht. £ogifcfj märe es,

an3unef?men, gähigfeit muffe bort fyerrfcfyen, mo eine Unterbrechung n i cf? t ftattfanb. Denn

^tg. H99* Spi^e (Enbftricfje ober Jlfjente irt auffteigenber

Htdjtung: Spottluft, Bosheit.

^tg. 200. Spitje (Enbftridje ober Slfjente in abfteigenber

Sidjtung: Derbtffenfyett, (Salligfeit.

bas nicfytunterbrechen ift ja bas UPefen ber gät^igfeit. Das mill alfo befagen: Hian fel?c fid? bie

(Entftehung foldjer f?afen genau an, nerfolge bie Hidjtung bes ^eber3uges, ob fie nicht auf einen

punft ober auf ein anberes Reichen gerichtet ift. (Erft menn bas nicht ber ^all, ift man be=

redjtigt, auf §>ähigfeit 3U fchlieffen. Übrigens ift biefes Beifpiel für ben Derfaffer non gan3

befonberer Bebeutung gemefen. UIs er nor nunmehr faffc breijjig

—

7

2^ 3ahr ßir anfing, fich für bie Sd^riftfunbe 3U intereffieren, mar es

^// eben biefes Beifpiel, bas er einem Hachfolger unb Unhänger^ ^ Uiichons entgegenhielt, um bie ©berflächlichfeit ber §eid?en=

beuterei 3U bemeifen. U?enn er trotjbem biefer „Uiethobe" eine

§>eitlang nerfiel, fo ift bas bei einem jungen ItTenfd^en, ber noch

ba3u ein Deutfdjer ift, mohl 3U nerftehen. Denn mir Deutfche follen

ja bie geborenen Uutoritätenanbeter fein. — Die probe ^ig. 202 ift oon einem ITiann ge*

fdjrieben, ber feine fehr bebeutenben (Erfolge in erfter £inie feiner ^ähigfeit oerbanft. Zufällig

treten barin edjte unb unechte Ejafen auf. Um erften EDort meift bie Bietung bes Efafens

5ig. 20 t. EDie ein „§cidjert"

entftel|t.

^ig. 202. pafenförmige Schlu§3Üge: ^äh'igfeit.

auf ben Punft. Der Schreiber formte alfo ben §ug fo, um auf bem fchnellften Wege 3um
Punft 3U gelangen. Daher mu§ man biefen f?afen als belanglos anfpred^en. Die anberen ba*

gegen finb nollfommene, echte §ähigfeitshafen. (Es fommt hin3u / öafj bie Schrift auch ben

(Ecfenbuctus aufmeift. EDären bie pafen nicht oorhanben, fo mären mir bennoch nach unferen

Prin3ipien ge3mungen, auf gähigfeit 3U fchliefjen. Der gjähigfeitshafen ift im (Srunbe nichts

anberes als ber Schlufjteil eines n unb fomit eine Begleiterfcheinung. Solche pafen

in ^orm eines Säbels finb „Säbelftriche" getauft morben. Das ift billig unb bequem. Der

Säbel beutet auf Kampf, ergo: ber fie fchreibt, ift ein Kampfhahn. Punftum. EDahrlich,

es ift mohl 3U uerftehen, ba§ ernfte Köpfe mit einer fo finblich aufgebauten £eh*e f id? nicht

befaffen mochten. Diel fchmerer aber ift es 3U begreifen, ba§ ernft ftrebenbe Köpfe mit miffen*

fchaftlidjen Ufpirationen fo lange §eit benötigten, um bie gefenn3eichnete ^jeichenbeuterei 311

überminben. — —
Doch 3urücf 311 unfern Säbclftridjen. ^ig. 203 3eigt fie in oerfdjiebenartiger Uusführung.

Sinb bie Urheber folcbcr „Reichen" 3ugleid? fel^ fenfibcl, einbrucfsfähig, geiftesgemanbt, bann
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fann man allerbings oon einem Kampfhahn fprecfjen. 3m anbem ^alle bebeuten fie, mie bie

ffafen, eben auch nur gähigfeii; fofern fte jeboch im (Euroenbuctus oorfommen, gelegentliches

„Sichoerbeifjenfönnen". 2Iber es muff ed?t fein. Klan mufj alfo bie Bidjtung oerfolgen, um 31t

erfennen, mie es entftanb. ' (Es gibt Krafehlet genug, bie feine „Säbelftridje“ fd^reiben. 3n-*
befonbere bei ftr eitfii cf? tigen meiblicfjen Petfonen finbet man fie nid?t ober bod? nur I^öcf^ft feiten.

Die Knotenbilbung am erften t, oerftärft burd? bie (Eenben3 ber Kbmehtbemegung, bie Streitluft.

^ig. 203. Säbelförmige Schlufoüge: § ä h i 9 f e i t
, Derbiffenheit.

(Enb3iige treten gleich ben <EinIeitungs3Ügen in 3ahlreichen Dariationen auf. 3hre Deutung

ift jeboch für ben nicht fdjmierig, ber fid? ftets unfere (Srunbprin3ipien uor Kugen hält. §u be*

achten bleibt ftets, ob bie Bebeutung burch gleid?3eitig auftretenbe, oermanbte (Eigenfchaften

oerftärft ober abgefchmächt toirb. ferner ob fie fid? in einer oulgären ober höhet ftehenben

ffanbfchrift funbgeben. Bilbung macht nicht bloß frei, fie binbet auch, binbet unb erftrebt bie

Befämpfung niebriger 3nfünfte, fo toeit bie Selbfterfenntnis unb bie IDillensfraft ausreichen.

Sd?riftetgcnheiten unb ihre Bebeutung.

Der £efer hat bereits im oorigen Kapitel einige Schrifteigenheiten fennen gelernt, bie

toeber als fpe3ififd?e (Einleitungs* nod? als Schillinge betrautet toerben fönnen, fo 3. B. bie

fpitjen feilförmigen Striche (^ig. 198—200) unb bie fogenannten Säbelftriche. Doch treten fie

mitunter als Sdjlu§3Üge auf. (Es gibt jeboch auch anbere (Eigenheiten in ber Schrift, unb biefe

<$ig. 20 § ahlenähnliche Buchftabenform.

beaufpruchen eine befonbere Befjanblung. Dies finb in erfter Stirne bie 3 a h I e n f ö rm i g e n

23 u <h ft a b e n. Betrachten toir ^ig. 204, fo fällt uns im K bie 3ahlenartige ^orm auf. Sie erinnert

an bie gahl 5. 3m IDorte bafj unb fdjlufj gefahren mir am
fj
eine beutlidje 3. Derartige formen

fielet man fetjr häufig in £)anbfünften. Die 5 in Künbigung h<K mit ber §ahl nichts 3U tun.

Xfier hanbelt es fidj Icbiglid? um eine oeraltete Budjftabenform ber Kan3leifdprift. 2Iber auch bie

3 — obmohl fie in ber (Tat forrefte §al]Ien oorftellen — fann man faum als edjte 3ahlenförmigc

Buchftaben anfprechen. Derm fie treten am
fj faft immer ohne Begleitung anbercr 3ahlen=

artiger formen auf. — Knbers aber oerhält es fidj mit ben folgenben Proben ^ig. 205. £)ier
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fielet man brei fahlen in einer Schrift, nämlich 9, u, 5. Diefe Häufung erft gibt uns bie Be*

recfytigung, oon wirtlichen 3ahlenförmigen Buchftaben 3« fprechen. JDas bebeuten folcfpenormen?

Diefe ;£rage, fo leicht geftellt, ift heute noch nicht fidler 3U beantworten. §war ift man bisher

überall fdjnell mit ber (ErBlärung bei ber ffanb gewefen, baß £eute, bie fid? berufsmäßg oiel

mit §>al}len 3U befdjäftigen Ratten, fo KtathematiBer, Kftronomen, Kaufleute ufw., 3aljlenförmige

Buchftaben fd^rieben. 2X>ir felbft fyaben früher auf biefem StanbpunBt geftanben, ilpt aber uer*

laffen, nacfybem wir erBannt Ratten, baß bas fyanbwerfsmäffige Befdjäftigen, bas anhaltenbe

Hieberfcfyreiben oon gahlen bie ffanbfdjrift nicht im obigen Sinne beeinflußt. Diefe (ErBenntnis

ift wichtig, benn fie erBlärt ohne weiteres — was wir fcfyon Bur3 berührten — weshalb bie hanb*

werBsmäßige Befestigung überhaupt bie formen ber ffanbfcfyrift beeinflußt. Der ;$ein*

mecfyanifer muß alfo Beineswegs eine eyafte ffanbfdjrift haben, weil er fid? mit feinen, ejaften

(Steilheiten befd^äftigt, fonbern fdjreibt er ejaft, bann ift er eben überhaupt ein orbnungs*

liebenber, mehr ober weniger fleinlicfyer, penibler ITTenfch. 2tber aud? bie fid? in l^ölherem Sinne

mit fahlen befdjäftigen, bie XTtathematiBer, Kftronomen, KonftruBteure ufw., fdpreiben nicht alle

3alhlenförmige Buchftaben. ITTit bem (Srabe ihrer fachlichen Odjtigfeit Bann bas Baum 3ufammen*

Rängen. Deutbar erfd^eint es, baß berlDunfch nach Deutlidjfeit, üielleid^t aud? äfthetifclje (Srünbe,

bie Cenben3 ber galjlenbilbung mitunter Derfyinbern.

£Dir finb burdj eine Beifye oon Beobachtungen bahin gelangt an3unehmen, bafj ge*

fdjultes logifdpes Denfen überhaupt — gleid?r>iel in welcher O t i g B e i t

unb in welchem Beruf — 3ahlenfÖrmige Buchftabenformen 3 e i t i
g t. (Einen

^ig. 206 . §al}lenförmige Buchftaben in ^rauenhanbfehriften: £ 0 g i
f <h e s Denfen(?)

Beweis bafür glauben wir barin erbliden 3U müffen, baß jene §>ahlenformen in allen

Berufen unb felbft in ffanbfdhriften weiblicher perfonen angetroffen werben. (£ä<hle

nicht, üerefyrter £efer. grauen beuten 3uweilen genau fo logifcfy, wie bu felbft es in biefem

Kugenblicfe tuft!) Die probe ^ig. 206 rührt uon 3wei weiblichen Perfonen her.

^ig. 207. ^ahlenförmige Buchftaben in alltäglichen Schriften: £ 0 g i f <h e s Denfen?

Das 2X>ort Beuel (es Ijeißt Beuel — Bonn gegenüber gelegen — unb nicht 3 mal),

ift non einer, bas übrige non einer anbern ^rau gefchrieben. Das (£ in (Slara unterfdjeibet

f ich in nichts oon ber 6 in 6 . 3 «li. Hun macht freilid? eine Schwalbe nodj Beinen Sommer; f?ier

finb es 3wei. 3ebo<h &er Kbbrucf ^ig. 207 be weift, baß §ahlenbud?ftaben auch bei perfonen

oorfommen, bie Beinen 2lnfpru<h ergeben auf hohe 3nteIIigen3 unb Bilbung (was übrigens

£ig. 205. §ahlenförmige Buchftaben.
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aud) t»on ben beiben grauen (öeltung Ijatj. £ogifd)es Denfen I^ai3«ißl%en3 3m: Dorausfetjung;

fie ift angeboren. £ogif aber fann erworben werben burefy Stubium. £ogif ^ei^t ja befannt*

lief? bie £eh*e 00m Denfen, oon ben Denfformen. — Die nacffolgenben Klifdjees^ig. 208 bis 211

^ig. 208 . Sahlenförmige Bucfftaben in'Beamtem nnbKaufmannsfdjrift: £ 0 g if d) es D e nf e n. ( ?)

oeranfdjaulicf^en bie ga^lenformen. 3n ben beiben erften (einer Beamtem unb Kaufmannsfchrift)

fanben fief? aud) anbere Sahlß^arten nebeneinanber. (Eines ber reidjfyaliigften Beifpiele biefer 21rt

feben wir in ber Schriftprobe ^9* 209. (Es ift gerabe3u merfwürbig, wie f?ier bie Sahlerc heroor*

= Derftanb - 8
— nieft = i’

= Borftanb = 8 !_ = 3 eichen. = 3

= ^efebeib = 13

= fur3 = 05

C/*^7^9 r = ^erfpreefen = 0

= glau = 5

/ = Sagen = 7

<3 — gefahren = 8

// = 3d? = 9

(tfcJon'ft = 5d?tift - 8
= 9roBen = 9

^ig. 209. Sackförmige Sucfftabeit in ber Schrift eines 2 i°- 9<if|Ienförmige Sudjfaben in ber Schrift eines

<33elebrten: £ogifd>es Denfert (?) Sdjadjfiinftlcrs : £ogifd?es Denfen (?)

treten. (Es finb, wie man fief?t befonbers bie 8
,
bann 0 unb 13 . Das gan3e Scfrifffiücf ift mit

biefen Sahlßa bureffe^t. £eiber war nidjt fefbjuftellen, welchem gelehrten Beruf ber Schreiber

urfpriinglid) angetjört batte. Die Probe ^ig. 210 ift in ihrer 21rt nod) origineller unb reichhaltiger. —
3n ^ig. 2U finben ficf? bie Sahlerc 5 (Sonntag), 13 (Berlin), 7 (Sage), 2 (3n), jebod? unbeftimmt.

Diefe probe fowie bie oorffergehenbe rührt non einem Scfachfünftler h er * Die eine t>on 3 e a n
Dufresne, bie anbere uon (Emanuel £ a s f e r. Kann man fold/en (Erfcfeinungen

gegenüber oon gufälligfeiten fpreefen? Der Sd)ad)fpieler hat gewiß nid)t oiel mit bem Schreiben

uon Sahlen 3U tun, jebenfalls oiel weniger als ber erfte befte Kaufmannslehrltng. 2lber er muf
ein gefcbultes Denfen, einen ausgefprodjenen Sinn für ITfethobe befitjen. (Serabe aud) bei ihm
muß bie £ogif aufs höchfte entwidelt fein. (Es wäre oon ZDicftigfeit feft3uftellen, ob nid)t aud?

in ben Banbfcbriften unferer erften Strategen gahlert als Buchftaben auftreten. Don DT 0 1 1 f e

8ongcnbru4, TOenfSenlenntni«

.

10
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unb Derby b u Dernois miffen mir es beftimmt. Um aber biefe ^rage 311 Iöfen, ba3ubebarf

es eines meit reicheren UTaterials, als es uns 3m Derfügung fielet. 3 e&enfalls miffen mir heute

fcf^on bas eine, ba§ Iogifd? gefaulte Köpfe 3afylenförmige Budjftaben lieben. Darunter fallen

in erfter £inie Utathematifer, 21ftronomen, 3rtgenieure, Strategen, Sdjachfpieler, ferner eine
grofje 2t n 3 a h I oon perfonen, bie mit ber Ulatbematit nidjt bas
minbefte3ufcf?affenl?aben. 3ft aud? bie ^rage noch teinesmegs geflärt, fo müffen

mir uns bod? l^eute fd?on ber 2lnficfyt 3mteigen, bafj bie Dorliebe für gahlenformen in ber ffanb*

fdjrift logifcfjes Denfuermögen überhaupt an3eigt. U?as Hlidhon unb feine Schule in ber

(Sebunbenheit ber Schrift fugten, bas eben fcfjeint uns in ben 3al?lenförmigen Budjftaben 3U

liegen. Keinesmegs bilben jene formen einen Bemeis für bie Dielbefdjäftigung mit gablen.

Sie müffen eine fyöljere, umfaffenbere, allgemeinere Bebeutung buben.

^ig. 2U. gahlenförmige Buchftaben in ber Schrift eines Schachfünftiers : £ 0 g i f
cfj e s Denfen (?)

211s meitere Scfjrifteigenheiien fommen in Betracht bie fogenannten 2Ttufif3eichen.
Sd?on im 3abre t 885 erfdjien eine publifation über bahin 3ielenbe Beobachtungen, bie ein

f?err Salmon (Paris) in ber ffanbfdjrift uon Ulufifausübenben gemacht buben mollte. Um
bie felbe geit traten auch einige Beobachter in Deutfcfjlanb heruor, (u. a. auch Derfaffer), bie

insbefonbere notenfchlüffelartige formen als CEypen in Schriften mufifalifch begabter Perfonen

gefunben hatten. Ulan nahm jeboch bie (Entbecfungen bamals nicht recht ernft, unb fo gerieten

fie in Dergeffenbeit, bis 3ehn 3af]re fpäter V. 21 rmb uus (£eip3ig) in bem uom Derfaffer

berausgegebenen ^ad?blatt „Die f) a n b
f
dj r i f t" mieber barauf aufmerffam machte unb

fie burdj eigene Beobachtungen bereicherte. U2ir Iaffen feine 2trbeit bier 2tus3uge folgen:

3n ben fjanbfchriften uon Komponiften, aber auch in benjenigen uon Dirtuofen

unb Ulufiffchriftftellern unb felbft uon Utufifbilettanten finbet fidj bie Bote, bas ITterfmal ber

mufifalifdjen Begabung. Balb nimmt ber bunbfdjriftlirf?e Buchftabe gan3 bie Botenform an,

halb mirb er uon ihr nur mobifbjiert, balb erfdheint bie Bote als (fonft unuerftänbliche) Der*

3ierung unb im Bamens3ug. Das Utufif3eichen erfcheint in ber lateinifd^en panbfdjrift beut*
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lieber unb häufiger als in ber beutfehen, baher finbet man es in ber lateinifefjen Schrift eines

unb bes felben ITCufifers leidster als in ber beutfehen. Das ITtufÜ^eichen mirb unbewußt unb

ungemollt gemacht, u?as man am beften baraus erfieht, baff man ihm in flüchtiger Schrift, in

flüchtiger Jlufjeichnung eher begegnet als in ber forgfältigen Beinfchrift. 3m hanbf<hriftlichett

(Sefangstejt (alfo im £ieb unb in ber ©per 3mif<hen ben £inienfyftemen) häufen fich bie iTCufi5=

3ei<hen bergeftalt, baff bie Bu<hftaben, felbft in langen Beifjen oon IDorten, bie Hote^eichen*

form annehmen, unb bas XDort eher einem Boten* als Bu<hftabenfomple£ ähnlich mirb. Die

IKufif3eichen finb fo fonftant, baff fie faum in einer ITiufifer*, namentlich Komponiftenfchrift

uermifft merben. Dergleichen mir bie panbfehrift mit ber Hotenfchrift eines unb bes felben

Komponiften, fo bemerfen mir, baff bie Reichen in ben meiften fällen ibentifch, oft nur analog

finb. Das meitaus am häufigften uorfommenbe 2TCufif3eichen ift bie Kurrentform ber D i e r t e 1 *

paufe, fo baff fie als bas HTufif3ei<hen parexcellence be3e <hnet merben

fann. ITCatt finbet fie in ben Bucfjftaben r, o, n, m, c, manchmal felbft im b unb e. Sehr midjtig

ift auch bie Kdjtelpaufe, bie in j, g, y , 3, aud? im <£nbftrich unb in ber Paraphe gefunben mirb

(fo bei £is3t, IDagner, Huber, ^aleuy, — bas Hnfangs*XTT in IKeyerbeers Hamen befiehl aus

brei Hcfjtelpaufen. (^ig. 2\5 Seite 1(50 .)

„(Ehawfteriftifch für bie ITEufiferfchriften ift bie Dorltebe für gefüllte unb ungefüllte Holen*

föpfe (moburch g, o, a, c, p, q, felbft r, f mobifbjiert merben. Die Hotenföpfe finbet man auffer*

bem im ©uerftrich uon t, f, 3, im i*punft, u*£fäfchen, im (Enbftrich, fobann in allen 3uitialen

(fo bei Bach, Brambach ufm.). Der Buchftabe b geigt oft fämtliche Beftanbteile einer Hole

(Kopf, ffals, ^ahne). Die Hotenfahne ift oft 3U fehen im K, B, im i*Punft, als ©uerftrich 00m t,

im (Enbftrich ufm. Das Reichen Be ( \,

)

finbet fich im Buchftaben b bei Bubinftein, IDeber

nor. Die oerfdjiebenen Bogenarten, Fermate ufm. finbet man ibentifch in ©uerftrichen, im

i*Punft unb in uerfdjiebenen Buchftabenbögen (b, $ ufm.). Das Kreu3 ift aufferorbentlich häufig,

halb im halb im H (tTCo3art), ^ ((Ehopin) unb in 3ahIlofen Paraphen (Daoib,

Schubert, tftarfchner ufm.) Der Diolinfchlüffel ift im gan3en nicht fo häufig unb ift im

21bfür3ungs3eichen uon „et“, im 3 ; £, £?, 5 ufm. unb in ber Paraphe (Derbi) 3U fehen, —
häufiger, auffälligermeife, ift ber hulbuergeffene Disfantfdjlüffel 3U bemerfen (in B,

f, 3, bei

Berlio3, Brahms unb in Paraphen uon Beinecfe, Berlio3, IKeyerbeer). Das g unb q 3eigt

oft bie (Seftalt ber halben Bote. Buch anbere Beftanbteile ber Hotenfchrift finben fich in ITiufifer*

hanbfehriften, felbft bie fünf £inien bes Syftems. So finb 3. B. an manchen Unterfchriften

Beethooens genau bie fünf £inien bes Syftems in ber Paraphe fichtbar. — Die berühmte

Sängerin DTalibran bur<hftri<h ein XDort genau mit fünf £inien bes Syftems. Der Hamens3ug
(Paraphe) erhält in Ulufiferunterfchriften eine erhöhte Bebeutung baburdj, baff man faft

immer in ihr bie Beftanbteile ber Hotenfchrift fonftatieren fann. . .
.“

Someit Hrmhaus, beffen Busführungen mir bamals noch 3iemlich ffeptifdj gegenüber*

ftanben. Das gilt auch heute noch in gemiffer Be3iehung, nachbem barüber fünf3ehn 3a^re ins

£anb gegangen finb. Efier mag fur3 ber ffaupteinmurf pia(3 finben, ber als unfere Hachfchrift

bem abgebrueften Brtifel angehängt mar:

„Der ffaupteinmurf, ben man gegen bie Bebeutung ber Reichen erheben fann, ift biefer:

nicht alle mufifalifchen Haturen fennen bie Hotenfchrift. (Es gibt befamttlich mufifalifche £eute
— unb babei braucht man feinesmegs bloff an ^igeuner unb Slomafen 3U benfen —

,
bie

feine Bote fennen, mie benn auch umgefebrt bie genauefte Kenntnis ber Hotenfchrift nichts

bemeift für ben Befitj mufifalifchen (Empfinbens unb (Sehörs. Dielen mirb es 3. B. feine ^rage

fein, mer für ITTufif empfänglicher ift: ob ber frühmorgens, menn bie ffähne frähen, Brötchen

austragenbe Bäcferjunge, ber ohne alle 3nftrumente unb Boten ben neueften (Saffenhauer mit

Prä3ifion unb Deroe 3U (Sebör bringt, ober £aura am Klauier, bie nicht bas einfachfte £ieb<hen

ohne Boten 3U fingen oermag, obmohl fie eine f<höne Stimme ihr eigen nennt. Das führt übrigens

3U einem anberen (Sebanfen. Die (Empfinbung für eine Kunft unb bie Bnlage 3m Busübung
10*
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laufen mcßt immer parallel. (Es gibt befanntlicß EEtaler oßne ^ormenfinn unb folcße oßne $avbm*
finn. Ußnlicß in ber XTTufif. Das Dirtuofentum macht fid? in ber (Eecßnif breit; ber ganje Künftler

oereinigt in fuß beibes: (Empfinbung unb tecßnifcßes Können. Unb beibes wirb angetroffen

bei £euten, bie nie im £eben eine Bote fcßrieben.

„3<h weine alfo: ber mcßt 3unftmäßige ETTufifer, fo3ufagen ber wilbgewacßfene ETtufif*

fünftler, bem bie Uotenfenntnis obgeßt, ober ber fie 3um minbeften mcßt als eine notroenbige

Brüde betrautet unb bie Boten bemjufolge feiner pßantafie mcßt fo einoerleibt hat, baß fie

fid? unbewußt in bie Ißanbfcßrift einfcßmuggeln fömtten, biefer „ETTufifer" fann in feiner £?anb=

fcßrift mcßt an ben mitgeteilten Botenbucßftaben erfannt werben, obwohl gerabe er oielleicßt

ein unerwedtes mufifalifcßes (Senie ift.

„Die Utufil^eicfyen in ber Efanbfcßrift haben bemnacß einen fehr bebingten EDert. Wenn
folcße fuß mehrfach finben, fo beweifen fie nur, baß ißr Schreiber Boten !ennt unb 3U fdßreiben

oerfteßt. Unb bas mcßt einmal fidler. Die Scßlüffel* unb Boten3eicßen täufcßen fehr häufig.

Das erflärt ficf? baraus, baß fie gar 3U leidet mit anberen, audj 3ufälligen (Sebilben oerwecßfelt

werben fönnen. (Sewiß fommen alle bie (Eaftfcßlüffel* unb Boten3eicßen, bie Urmhaus be=*

fcßreibt, in ETTufiferfcßriften oor. Das ift leid? t 3U fonftatieren. Ullein q, g, 0, welche bie ^orm
einer Bote l^aben,

f
in ^orm ber ^aßne, fcßräg geftellte Punfte ufw., laffen fid? in fehr oielen

Schriften gän3licß unmufifalifcßer perfonen nachweifen.

„Befümee: Die profeffionellen ^eicßen finb Bebe^eicßen; fie gleichen bem §ol!ftab, ber fo

manchem aus ber Brufttafcße gudt: bem Stabeifenfommis unb Baumaterialienßänbler wie bem
üifcßler, Steinmeßen unb Bauunternehmer. U^eicßen einer B eg abung fönnen fie niemals

fein, unb ein (Srabmeffer für bie Begabung ejiftiert überhaupt in ber fjanbfcßrift mcßt. EDer

ETTufifliebe in ber Schrift finben will, ber muß nad? wie oor bie gefamte ^ubioibualität in Betracht

3ießen, insbefonbere bie Pßantafie unb (Empfinbung. Dodj fönnen ißm bie ETTufüßeicßen in

ißrer Häufung bei biefer Prüfung wichtige Dienfte leiften.“ —
Um biefen Stanbpunft 3U oerfteßen, muß man berüdficßtigen, baß um jene §eit auch über

bie 3aßlenförmigen Bucßftaben nocß bie ETTeinung ßerrfcßte, baß ieber, ber mit Raßlern

fcßreiben 3U tun habe, fie in feiner fjanbfcßrift 3um Uusbrud bringe. Das war, wie ber £efer

im oorigen Kapitel erfahren hat, ein 3rdum. Ußnlicß liegt es bei ben ETtufüßeicßen. Unalog

ben ^aßlenerfcßeinungen fd?loß man, ber Botenabfcßreiber, weil er mit Botenfcßreiben fort*

wäßrenb befcßäftigt fei, fcßriebe auch ETTuf^eicßen. EDoßl war bas beobachtet worben. Ullein, es

waren mufifalifcß empfinbenbe Ubfcßreiber. Später erftfanben wir, baß oiele Ubfcßreiber

feine Enufüßeicßen in ißrer geläufigen fjanbfcßrift aufwiefen. Ulfo aud? (Hrfcßeinung,

baß bas rein f?anbwerfsmäßige i>ic Scßrift3Üge nicht beeinflußt! Das aber erhöht ben EDert ber

ETtufüßeicßen gan3 erheblich, unb wir fteßen nicht an 3U erflären, baß auch wir uns geirrt hatten,

ffeute wiffen wir ihren EDertbeffer ein3ufcßäßen unb finb auf (Srunb neuerer (Erfahrungen über3eugt

baoon, baß bie ETtuf^eicßen 3um minbeften ETTufiffinn an3eigen. Bicßt aber ben (Sr ab ber

Begabung. Der ift, bas gilt auch heute nocß, aus ber panbfcßrift nicht 3U entnehmen. Unb

ob bie „wilbgewachfenen Botenfünftier", wie wir bamals uns ausbrüdten, notenförmige Bu<ß*

ftaben fcßreiben, ba fie fie nicht fennen, muß nach wie oor be3weifelt werben. Docß fanben

wir bei ungebilbeten Perfonen mit ftarfem mufifalifchen (Empfinben eigenartige (Sebilbe, bie

minbeftens an notenfchlüffelartige ftarf erinnerten. Sicherlich beuten fie auf ein originelles

Dorftellungsoermögen. Ulfo refümieren wir: ED e r ETiufif3eicßen in größerer U n *

3 a I? 1 unb fo ausgeprägt f d? r e i b t
,
baß fie als 3ufäIIige Normungen

n i cß t angefeßen werben fönnen, ber befißt Sinn für ETTufif. Dod? barf

man fo!d?e Säße nicht umfeßren, wie h^ f° aud? fonft nicßt in ber EDiffenfcßaft. (Es wirb gewiß

oiele mufifalifcß empfinbenbe Perfonen geben, bie feine ETlufif3eichen fcßreiben. EDer ficß aber

aus innerem Drang mufifalifcß betätigt, ber wirb irgenb welche formen fcßreiben, bie man in

Scßriften gan3 Unmufifalifcßer nicht antrifft. — EDie feßen nun bie ETEufif3eicßen aus? Die probe
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Fig. 2\2 rührt oon einem fefyr mufifalifchen Komifer non geringer Bilbung her. £Dir feljen im

5 eine 5orm /
öie einem Diolinfchlüffel giemlid? ähnlich i(t. 3n Ft9 - 2 1 3 ift bie Ausprägung reiner

unb beutlicfyer (3,F)- Der Urheber biefer Schrift ift nicht nur

felbft fefjr mufifbegeiftert unb ein guter Sänger, aucf? feine

(Töchter finb mufifalifch begabt. (Einen un3meifelhaften

Diolinfcfylüffel 3eigt bie Unterfchrift bes Komponiften

B i <h a r b IDin^er, ^ig. 21$.

Der beffern Uberficht falber Iaffen mir eine §ufammen*

ftellung nebft (Erflärung folgen, ^ig. 2 \ 5 ,
S. 150

,
mit bem ${g . 2 \ 2 . Sudjftabe in Form eines Boten*

ffinmeis, baff alle biefe formen fefyr häufig in ben Schriften fdjlüffels: Sinn für ITCuftf.

oon Komponiften, Dirtuofen unb Dilettanten gefunben

merben. Aus biefer §ufammenftellung ift 3U erfehen, mie min3ig 3umeilen bie gefüllten

unb offenen Botenföpfe geformt finb. Darin liegt eine groffe Fehlerquelle für ben Be*

^

c/aSj? - csP {PzS /C'ar **C

^/P'77<'P£ Pa* a^S~;
Fig. 213 . Buchftaben in Forrn oon Hotenfcfylüffeln: Sinn für ITtufif.

urteilet oerborgen. Denn gar 3U leidjt fönnen gan3 ähnliche <Erf<heinmtgen auch in ffanb*

fchriften Unmufifalifcher auftauchen. 3ft jeboch ber Blicf für folche (Elemente erft einmal

gefchärft, fo oerfällt man bem 3rr* urrt Tii<ht leicht, menigftens

bann nicht, menn man felbft Boten fennt. §ubem aber

fommen biefe (Sebilbe ftets in Begleitung mehr ober meniger

orgineller, größerer Fernen oor, bie fi<h oon benen ber nicht

mufifalifch (Empfinbenben mefentli<h unterfcfjeiben. —
Blicfen mir 3urü<f auf bie Schrifteigenheiten ber 3ahlen*

förmigen unb mufif3ei<henähnlichen Formen, fo merben mir

uns fagen müffen, baff biefe (Erfdjeinungen einem (Sebiet

angehören, beffen Bearbeitung bisher faum geahnte Auf*

fdjlüffe über Schrifteigenheiten bringen fann, bie mir heute

mit Be3ei<hnungert mie originell, ejüraoagant, bbjarr, abfurb [taten : rrtufif alifd?es fimpftnben.

ufm. fur3erhanb abtun. Denn: 3ft ßS möglich, baff gra*

phifche ^et<hen ^
bie ber Buchftabenfchrift nicht angehören, im (Sehirn auf bem

TDege bes Docftellungsoermögens fo 3mingenb merben, baff fie u n b e m u § t in bie für*

rente fjanbfehrift gelangen, bann ift überhaupt nicht ab3ufehen, meshalb nicht anbere £eit*

bilber, anbere Symbole als fahlen unb Boten in ber £fanbf<hrift 3ur Ausprägung gelangen

follen. TDir fprachen in einem früheren Kapitel fcher3haft oon einem Sägenfabrifanten ober

§iehharmonifafpieler bei Betrachtung eines 3adigen <Einleitungs3uges. TDer meiff benn, ob

berlei nicht möglich ift?! tDer meiff benn, ob bfe^e nicht recht hatte, als er in einem Bamens*
3uge ben (Seigenbogen unb an ihm ben Uiufifer erfannte? Der Phantafie mirb bei fol<h’ fym*
bolifcher Ausbeutung allerbings ein ungeheurer Spielraum beiaffen, faft fo, mie ber TDahrfagerin

beim Bleigieffen ober beim prophe3eien aus bem Kaffeefatj. Aber bo<h nur „faft fo". Denn
in ber Schrift haben mir es 3toar gelegentlich mit millfiirlichen, nicht aber mit 3ufälligen Bilbern

Fig. 21^. Diolinfcfylüffel itn 23udp
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311 iun. 3n ha* jcber §ug feine beftimmte Urfadje. Sie ftets auf3ufpüren, bas eben ner*

mögen mir Idente nod? nicht. ©b bie gufunft biefe 2TTögIid?feit bringen mirb? £Dir mollen es

Ijoffen. — ffier beginnt vielleicht erft bie eigentliche K u n ft ber panbfcbriftenbeutung. Dod)

/- Diertelpaufc = (ct)
gefüllte Hotenföpfe
(Sadj)

7 W = gefüllte Hotenföpfe

/ = Hdjtelpaufe = (t)

L
(<Slucf)

7s — 3 Kdjtelpaufen

/ / ^ = (M) (tneyerbeer)

= gefüllte Hotenföpfe
(IDeber, Cljopin)

y = gefüllte Hotenföpfe

lA

on = gefüllte Hotenföpfe
(Suppe)

= gefüllte Hotenföpfe
(Suppe)

ff = gefüllte Hotenföpfe
' f (Sadj) = gefüllte Hotenföpfe

(fjanflicf)

Brambacfj)
= gefüllte Hotenföpfe

tM

&
gefüllte Hotenföpfe
'Hlojart;

gefüllte Hotenföpfe

(BTo3art) y
^ig. 2 \ 5 . 2Hufi?3 eichen: ITC

gefüllte Hotenföpfe
(Bratjms)

offene Hotenföpfe
(Klara Schumann)

= Diolinfdjlüffel

(^ranj. (Etlmenreidj)

u f i f a I i f
d) e s <£ m p f i n b e

Diolinfdjlüffel

(IDin^er)

Diolinfdjlüffel

(Dilettant)

Diolinfdjlüffel

(Dilettant)

Diolinfdjlüffel

(Dilettant)

Diolinfdjlüffel

(Dilettant)

mie 3U jeber mähren Kunftbetätigung, fo gehört audj 3« biefer — 3niuiüor7 XHoinationsgabe

ober mie man es fonft nennen mag. — ^ür bie (Entftehung ber meitaus meiften Schrifteigenheiten

bietet bie Hamensunterfdjrift mit Hamens3ug (Paraphe) bie befte (Selegenheit. 3m folgenben

Kapitel foll baoon gefprochen merben.



Der Hantensjua.

(Es ift uoit ben uerfdpebenen Zlutoren uiel über bie Bebeutung bes Hamens3uges ober

ber Paraphe geftritten morben; 3U einer Klarheit über feine (Entftefyung unb Bebeutung gelangte

man nod? nicfyt. ITTan meifj nidjt einmal, ob nid?t bocfj am (Hnbe äufjere Umftänbe mitgemirft

traben, ben Hatnens3ug überhaupt entfielen 3U laffen. — ffiftorifd? ift barüber bisher fo gut

mie nichts befannt gemorben. — 3n früherer §eit pflegte man bie (Ecfytfyeit ber ifanbfcfyrift

nocfy befonbers 5U beftätigen, inbem man „manu propria“ fyin3ufügte. ITian für3te bann, mie nocfy

fyeute mol?l in (Dfterreid? oielfacfy gefdpefyt, in „m. p." ab, unb fo entftanb 3umeilen bas neben»

ftefyenbe (Sebilbe ^ig. 2 \6 .

hieraus nun fann fid? im £aufe ber §eit

fefyr mofyl einHamens3ug entmicfelt fyaben. 3n ^cn

Horblänbern, fo in Hormegen unb Sdjmeben,

pflegte man bem Hamens3ug ein geidjen an3u»

Rängen, aus bem ber (Empfänger ber Unterfcfjrift

bas genaue Filter bes Sdjreibers entnehmen fonnte.

So bebeutet ein langer (Srunbftridj 3efpi 3 aljre,

brei nebeneinanber breifjig 3a^re un^ e ^n -E?ori=»

3ontalftridj baburd? fünf 3a^re — alfo 35 3a^re *

Hie ein3elnen 3a^re ruerben burd? Punfte fennt»

Iid? gemadji:

== ffanfen 35 3a^?re

= 36 3 af?re

- 28 3af?re

^ig. 2 \ 7 . 2Tamens3Üge mit Hltersangabe.

Solche IHomente mögen, tuie gefagt, mitgemirft fyaben, ben Hamens3ug überhaupt ent»

ftel?en 3U. laffen; gemifj aber !ann eine folcfye (Entftefyungsurfacfje für unfere geit, ber jene Cat»

facfyen überhaupt fremb finb, nicfjt angenommen tuerben. ^aft immer mirb ber eine ober ber

anbere aus feiner (Erfahrung fagen fönnen, er fyabe fidj biefen ober jenen Hamens3ug ange»

möbnt, meil er ifyn einmal gefeiten unb (Gefallen baran gefunben fyabe. — Hun liegt in ber

Hngemöfptung eines Hamens3uges fcfyon ein Bemeis, ba§ bas betreffenbe 3n^i°^uum eine

Heigung 3ur Bilbung eines Scfynörfels fyatte. (Es gibt unge3äfylte anbere, bie Scfynörfeleien unter

bem Hamen uerabfdjeuen unb niemals barauf fommen mürben, eine parapfye 3U machen.
Hie 21ngemölptung ift alfo fdjon cfyarafteriftifdj.

Prever legt bem Hamens3uge nur eine a?3efforifd?e Bebeutung bei, b. ff. er meint,

bie ffauptfacbe fei bie Certfchrift — ber Hamens3ug fjabe feine befonbere Bebeutung, fonbern

^ig. 2 t 6. ,,Manu propria“.
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nur eine „nebenherlaufenbe“. £ombrofo mill gefunden haben, baß gerabe bei bebeutenben

(Senies mehr ober meniger fompl^ierte ZIamens3Üge angetroffen merben. — bDir ftetjen nicht

an, 3U erflären, baß £ombrofo, mie in feinen meiften Unterfudjungen, fo auch hier 3U leidet

oerallgemeinert. preyer hat mit Bed?t barauf t^ingetuiefen, baß bebeutenbe unb unbe*

beutenbe £eute Hamens3Üge fdjreiben. ^ür bie Bebeutenbljeit ber perfönlidjfeit, für bie geiftige

Kapa3ität fann ber Bamens3ug niemals in Hnfprudj genommen merben. Unbererfeits aber

muß man fagen, baß bie Paraphe bodj recht häufig als außerorbentlidj djarafteriftifdj unb

bafjer mertooll erfdjeint. Wiv finb ber Hnfidjt, baß nur besmegen ein Hamens3ug gemacht mirb,

tueil ber Sdjreibenbe inftinftio fühlt, fidj in einer einfachen, bloßen Unterfchrift nicht genügenb

djaralterifiert 3U haben. — Beuor mir nun auf bie uielfad? fompliperten Hamens3Üge eingehen,

möchten mir auf foldje Unterfdjriften hmmeifen, bie fdjon burdj ihre (Sröße ober ihre Stellung

recht be3eidjnenb finb. IDem märe es nicht fdjon aufgefallen, baß unter einer fleinen Cejt=

fdprift fid? eine hohe Unterfchrift befanb? ©berfläc^lidje £eute erflären bas baburdj, baß mir

Deutfdje ja gemöfynlidj unfere Unterfdjrifi lateinifdj 3U fdjreiben pflegen, unb baß bie lateinifdje

Schrift befanntlidj größer gefdjrieben 3U merben pflege als bie beutfdje. 2ln fich 3utreffenb, ift

bas öodj nur eine oberflächliche (Erflärung. Denn märe fie richtig, fo müßten auch bie

Hamen ber ©rte, bie mir ja auch gemöhnlich lateinifch fcfjreiben, fo gefdjrieben fein mie bie

Unterfchrift. Das ift aber feinesmegs ber ^all. — Die fföhe ber Unterfchrift ift nicht nur baoon

abhängig, baß eben bie lateinifcfje Schrift gebraucht mürbe, fonbern fie Ijärxgt 3meifeIlos

mit bem (Eljarafter, mit ber tDefenfjeit bes Schreibers 3ufammen. IDir haben gefunben, baß

berjenige, ber gemöhnlidj eine fleine Schrift fdjreibt, feine Unterfchrift aber fehr hoch cjeftaltet,

ein ftarfes Selbftgefühl in feinem beruflichen Derfeljr entmidelt. Beamte pflegen bas oielfadj

3U tun. (Ein foldjer Beamter ift eben in ber Ausübung feines Berufes häufig unnahbar unb

fehr uon fidj eingenommen, mährenb er fonft, beim Bier, in ber (Sefellfcfjaft, ein gan3 ange*

nefpner UTenfch fein fann. IDir finb meiter ber Unfidjt, baß in einer 3U hohen Unterfchrift fich fehr

mohl beginnenber (Srößenmafjn ausprägen fann; fo 3. B. in ber Unterfchrift ^ig. 159.

Wenn, mas auch uorfommt, bie Cejtfdjrift größer ift als bie Unterfchrift, fo hot man es

mit einem gefellfd? aftlid? außerorbentlidj einfachen unb befdjeibenen Uienfchen 3U tun — jebem

falls aber mit einer Hatur, bie fidj nicht uorbrängt, fei es aus Klugheitsgrünben (Streber,

©pportunitätsmenfdjen), fei es, meil bem Schreiber ftarfes Selbftgefühl abgeht. Uber

nidjt bloß bie fföhe ber Unterfchrift uariiert fehr häufig, fonbern — unb bas ift uiel merfmürbiger —
ber Heigungsminfel. (Es gibt £eute, bie ihre Sejtfdjrift in ber gemöhnlidjen, üblichen Schräglage

fdjreiben, mährenb fie ihre Unterfchrift fteil ftellen. Das Umgefehrte fommt ebenfalls oor. Das

muß natürlich eine Bebeutung hoben, unb menn uns nichts bemiefe, baß bie perfönlichfeit be*

fonbers in ber Unterfchrift ausgeprägt fei: biefer Umftanb allein, bie Diuergen3 ber Schriftlagen

in Sejt= unb Unterfchrift, bemeift, baff bie Unterfchrift bocfj oiel mehr mit ber perfönlichfeit

3U tun hat, als manche annehmen. 2£>er feine Ce£tf<hrift in ber üblichen £age, b. h* fdjräg fchreibt,

feine Unierfdjrift aber fteil ftellt, ift in öffentlicher (Sefellfch aft bort, mo er fid? nicht beruflich 3U

geben braucht, ein pofeur, ein Ulenfeh, ber fich hütet, fich leicht gehen 3U laffen, mährenb er

in feinem Berufe, auch in feiner £jäusli<hfeit, in feiner ^amilie biefe (Eigenfchaften nicht 3eigt.

Schreibt jemanb bagegen bie Cejdfdjrift fteil, feine Unterfchrift aber fcfjräg in ber natür*

lidjen Weife, fo meiß man, baß er fidj in feinem Berufe ein gemiffes 21ir gibt, nicht forbial auftritt,

fich in acht nimmt, überhaupt anbers erfcheinen möchte als er ift, mährenb er fid? iatfä<hli<h

bei näherem Umgänge als ein natürlicher, angenehmer ober menigftens nidjt uerftedter Ulenfdj

entpuppt. Das natürliche ift felbftoerftänblich immer bie Schräglage. — Schließt jemanb

feine Unterfchrift mit einem punft ab, fo bemeift bies eine gemiffe Selbftbeobadjtung, bie aber

übrigens audj in ber fonftigen Schrift burdj forrefte punftuation unb (Eyaftheit 3um Uusbrucf

gelangt. — Schließt fie mit einem ober mehreren (Sebanfenftridjen, fo ift allerbings biefe Selbft*

beobadjtung in Ulißtrauen ausgemachfen. Unterftreicht jemanb bie Unterfchrift mit einem
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bicfen Sind? — -unb bas gefdjieljt gemöhnlidj bei großen, fyofyen Unterfdjriften —
, fo fyaben mir

nidjt bloß einen felbftbemußten Hlenfdjen t>or uns (mie es bei ber l^oljen Schrift bereits ange*

führt mürbe), fonbern mir haben aud? einen burdjaus fonfequent felbftbemußten, b. lj- bomi*

nirenben Utenfdjen, ber überall feine IDidjtigfeit 3eigen, mit anberen IDorten, l^errfdjen möcfjte.

Diefer fjorijontale biete Stricfj unter bem Hamen ift im (Srunbe nichts anberes als bie ftarfen

Querftricfje über bem Iateinifcfjen t ober bie bieten teulenförmigen u*§eidjen unb b*Sdjlüffe.

Sie be3eugen Beljarrungsüermögen unb fie finben fiefy faft nie feljr niebrig, fonbern immer

recht hocfj angebracht, moburdj 3ugleicfj oiel Selbstgefühl bofumentiert mirb. Ejerrfdjluft ift e^en

ohne niel Selbftgefühl nicht benfbar. — 3ft öiß Unterfchrift mit einer tDellenlinie unter3ogen,

n>as auch oorfommt, fo tjat ntan es mit einem felbftgefälligen, eitlen, 3ugleidj felbftbemußten

UTenfdjen 3U lun.

Bilbet bie Unterftreidjung bes Hamens ein ftart ausgeprägter Keulenftridj, momit gemöljn*

lieh hohe Budjfiabenformen oereint finb (^ig. 218 ), fo ift nicht baran 3U 3meifeln, baß beffen Urheber

ein felbftbemußter, fjetrfdjluftiger, mit großer (Energie ausgeftatteter Htenfch ift. 3n biefer Untere

fdjrift fieht man beutlieh beu „Ulann ber Hat“. Uber er befißt auch Sinn für höhere als nur

materielle 3ntereffen, fonft mürben bie oollert „pljantafiegebilbe“ nidjt fo 3utage treten. Der

Befißer biefer f^arxbfehrift ließ einft bureh einen ^reunb feine Schrift an ben Herfaffer 3ur Be*

urteilung einfehiden. 3n bem Begleitbriefe mar gefagt, es fjanbele fieh barum, ob ber bjerr mit

biefer eigenartigen Schrift fieh mohl als tüdjtiger ^abrifbeamter ermeife. Unfer Urteil lautete

tur3: „Ungeteilter Beamter? Der HTann fann nie Beamter, fonbern nur Befißer fein.“

2ln B i s m a r cf s Unterfchrift, ^ig. 219, erfenni man, baß femanb bie gleichen (Eigen*

fefjaften befißen fann, ohne baß fie burdj eine Untertreibung 3um Husbrucf gelangen. Die

Schrift fieht aus mie aus Stahlbarren 3ufammengeftellt; fie ift fehr einfach unb uollfommen

natürlich ohne alle Pofe. 3n ber (Sebrängtljeii 3eigt fieh £iebe 3um Befiß. Die h<>hen /
3ugleidj

fcfjmalen Kleinbuchftaben fünben ein nicht 3ur Sdjau getragenes Selbftbemußtfein.

3ft ber Strich unter bem Hamen nollftänbig für fid? getrennt unb bogenförmig mie bei

bem befannten £uftfpielbidjter ©scar Blumenthal, ^ig. 220, fo muß man bie Unterfchrift

natürlich ber fonoejen geilenridjtung gleich bemerten. Steigt bie Unterfchrift bergan unb ift

fie 3uglei<h unterftrichen, mie man es im Beifpiel ^ig. 221 fieht/ fo befagt fie (Eifer, 3riitiatiüe

unb Selbftgefühl, bas ljier jebodj in Herbinbung mit ben (Einringelungen am S auf (Eitelfeit,

tDicbiigtuerei gebeutet merben muß. Sie rührt non bem „fjungerfünftler“ S u c c i her* 3n
ber Unterfchrift £autenburgs, bes befannten Bühnenleiters, erfenni man gleichfalls bie

Henben3 ber Unterftreidjung, baneben aber audj Sdjnörfel unb anberen Zierrat. 3n Herbinbung

mit ben gefdjmeibigen, polierten Sdjrift3Ügen mürbe bas eine gemiffe heitere (örunbftimmung

^ig. 218 . Unterftreidjung in ^orm eines Keulen*

ftridjes : UusgeprägtesSelbftgefüljl,
Selbftherrlidjfeii.

^ig. 219. (Einfache Unterfdjrift

ohne Paraphe: Hatürlidjes,
einfadjes ED e f e n.



154 Der Hamens3ug.

bes (Efyarafters, Selbftgefälligfeit, ,§ugänglid?feit ufu>. bebeuten (^ig. 222). Ufynlid? oerfyält es

fid? mit ber Unterfdjrift 2t n g e l o Heumanns, ebenfalls eines Hfyeaterleiters, eines n>eit

befannten, fyeroorragenben (^ig*223). f?ier erfennt man jebod? in blitjartigen §icf3adilinien bes

Hamens3uges grofje Hüftigfeit, (Eifer, ftürmifcfyes Dorgefyen. Daf$ bie Bucfyftaben nacfy unb

nad? bis 3um (Enbe bes Hamens fyöfyer merben, fem^eicfynet fo recht ben mitunter unbefonnenen

Hemperamentsmenfdjen.

^ig. 220. Hamens3ug in Hogenform mit fdjmadjer Untertreibung:

Stirn mungsausbrucf.

^ig. 221. 2luffteigenbe Unterfcfyrift mit Untertreibung unb (Einrollungen:

(Eifer, 3 nitiatine, Selbftgefüljl, IPidptigtuerei.

^ig. 222. (Sefdjmeibige Unterfd^rift mit Untertreibungen, Sdjnörfeln unb „giierrat":

Selb ft gefälligfeit, §ugänglid^feit, (Sefprädjigfeit.

Die Unterfd?rift Hofa Poppes, ber beliebten Süfynenfünftlerin, ^ig. 224, oerrät,

rnie überhaupt bie gan3e E)anbfdjrift, ^Temperament, 3mpuIfioität, (Senerofität. Die Unter*

ftreicfyung in ^orm einer Schleife mit feulenförmigen Sd?Iugftrid? brücft beutlib bie eigene

tDertfbätjung aus.

(Eine geunffe Selbftgefälligfeit unb (Eitelfeit befagt aud? bie 3iemlib fompl^ierte Unter*

fd?rift non ©eorg€bers, $g. 225, S. 156. Sie beginnt mit bem Scfyfufouge bes n unb fetjt
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225. 2tnfteigenbe Unterfdjrifi mit fditoadjer ilnterftreicfyung unb ji^adartigem Sdjlufoug:

Urfprünglicfjfeit, (Eifer, Unbefümmertfjeit.

^ig. 22\. (örofje, roeite, liegende Unterfcfyrift mit Schleife in unierftreidjenber £enben3 ausgc-

fii^rt
: 3 rn P u Ifi°ität, (Senerofität, ftarfe Selbftfcfyäßung.

in feiner Stelle ab. ffieraus fpricfyt beforatioer Sinn, £iebe 3ur „fcbönen £inie". 5aft gleidpes

muß man ber fcfytoungoollen Unterfcfyrift ^ig. 226 3ufdjreiben. Die oollen Schleifen bes b unb p
tuieberbolen ficfj im ZTamens3uge, ber übrigens 3ugleicfy bie CEenben3 3ur Unterftreicfjung auf-

tueift. Der £efer bat bereits erfahren, baß fold? üppige (Sebilbe an ficfj pfyantafie, (Einbilbungs’

oermögen funb tun unb bort, too fie fpiralförmig auftreten, bie „Bicfjtung auf bas 3cb“.
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,$ig. 225 . §iemlidj fompli3ierter Hamens3ug mit

Üenben3 ber Untertreibung: Selb ft gefälligfett,

Sirtrt für bas Deforatiue.

^ig. 226 . Unterstreichung mit Spiralbilbung:

Selb ft gefälligfeit, (Eitelfeit, Sinn für
Üußerlidjfeiten.

(Eine uermdnbte ^orm felgen

mir in ^ig. 227 . Diefer Sdptörfel

3eigt beutlidj bas Dergnügen an

fcfyöner Toilette, an Üußerlibfeiten.

£Der foldje (Sebilbe liebt, ift eitel,

bocE? muß fidj feine (Eitelfeit nicfyt

notmenbig nur auf ben äußeren

IKenfcfyen be3iel}en. 3irtrne£^n tuirb

er auf H)irfung burd} Üußerlidjfeiten

feßr bebaut fein. Das gilt felbft

bann, menn nur ein Hudjftabe 3ur

Sd/nörfelbilbung benußi mürbe mie

in ^ig. 228 . (Eitelfeit unb felbft*

gefälliges XDefen 3eigt aud? bie

Unterfdjrift einer ^ußfünftlerin, bie

mit großer (Semanbtljeit 3U fdjreiben

oermodjte (^ig. 229). IDaljrfdjein*

lief? mar fie auf ifyre (Sefdjidlidjfeit

befonbers ftol3. (Es gibt bei Unter*

fcfyriften aud? Über ftreicfyungen.

lüäßrenb aber bie (Eenben3 ber

Unter ftreidjung ein befonberes

fferoorßeben bes Hamens fenn3eidj*

net unb baburcf? auf bas eigene 3b
hinmeift, fann bie Cenben3 3ur Über*

ftreid^ung bafür nidjt bireft in ^rage

fommen. Sie meift ferner nicfyt, mie

manche meinen, auf £uft 3um Pro*

tegieren hin, fonbern, mie fdjon

an anberer Stelle ausgeführt mürbe

^ig. 227 . Hamens3ug in ^orm uon Schleifen: ^ig. 228 * Übertriebene Hafisfdpleife als

Sinn für Üußerlidjf eiten, (Eitelfeit. Hamens3ug: Sicheres Auftreten,
Sinn fürüußerlicfyfeiten.

auf Hel^arrlidjfeit, auf energifcfyes Streben, menigftens, mo ber Strid? ftarfe IDillensfraft

»errät. UPo er aber ben gan3en Hamen überbecft, be3eugt er ein gemiffes Scljutjbeftreben.

Dies fann allerbings für bie 3ntereffen ber eigenen Perfon gelten. Dann aber fyanbelt es

fidj um foldpe geiftiger Hatur. Der Harne eines (öelefyrtert, eines Künftlers ufm. mirb 3. 23 .

fortgefeßt totgefcßmiegen, micmobl er einft große (Seltung l]atte. ©ber es miri jemanb unaus*
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gefegt angegriffen, ohne bafj er fid? 311 mehren

oerrnag. ähnliches fann and? 3utreffen für ben

£eiter oon Unternehmungen, Bereinigungen, 3n*

habern altbetannter firmen ufm. Befi^en fold?e

perfonen IDillensfraft, fo gelangen fie leidet

bahin, felbftherrlich, unbulbfam unb eigen*

bröblerifcfy ju merben unb fid? fdjlieglid? gang

bem (Sebiei ihres Strebens abjumenben. Die

Beifpiele ^ig. 230 gehören hierher. — Sinb

bie Ub erftreichungen fchmach betont, fo ift nicht

genügenb Kraft 3ur Kbmehr unb 3um Schule

oorhanben. Die fo fchteiben, leben füll für fidj

allein, haöen fein Umgangsbebürfnis, pflegen

feine (Sefelligfeit. (Es finb 3umeift fenfible

^ig. 229. Starf ausgeprägte Schnörfel in

ber Unterfdjrift: Selb ft gefälligfeit,

KNä («Hclfeit.

^ig. 230. Überreichungen bur<h brudbetonte Striche:

S e I b ft f <h u h t
Unbulbfamfeit, (Eigenbröbelei.

^ig. 231. Überftreiehungen burdj fdjmache Striche:

Schu^beftreben, p a n g 3 u r Kbgefchloffenheit.

Uaturen; baher benn auch öie gan3 e Schrift mehr ober meniger 3art erfcheint. Der Ubbtud

^ig. 231 bilbet ein gutes Beifpiel. Wie aus ber probe heroorgeht, 3 eigt fidj bie felbe CCenben3

auch in ben fcfjmachen t^Stridjen. 3n bem Klifdjee ^ig. 232 fehen mir eine anbere ^orm bes

Uamens3uges oberhalb ber Schreiblinie. (Es hanbelt fid? hier natürlich um einen feljt felbft*

bemufjten, energifchen Ulann. Die (Enbfpirale erinnert mieber an ben (Sefchäfisgeift. Die

gan3 e Schrift ift überbaut non einer ooll entmidelten Schleife, mährenb bie (Srunbftriche

beutlich bas 33eftreben 3eigen, fi<h gemiffermafjen unter biefes Dad? 3U brängen. ®b man es

nicht aud) hißr mit einer ^orm bes Schutjbeftrebens, bes Gebens für bie Durchführung einer
3bee 3U tun hc® fleht baf}in. Diefe Einnahme finbet aber eine gemiffe Stü^e burch bie

Unterfdjrift (Egbert Utüllers, bes befannten übe^eugten Rührers einer Spiritiften*

gemeinbe. EDäfjrenb jener eine Autorität auf bem (Sebiete ber Propaganba mar, alfo burchaus

im gefdjäftlichen (Seifte mirfte, fann man oon biefem nur bas (Segenteil behaupten. Die
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fpigen, bösartigen Striche 3eugen oon einer Ubtoehr, bie aud? als Kritif in (Erfdjeinung

treten fann (^ig. 233).

^ig. 232. Hamens3ug über ber Unterfchrift in ^orm oon Schleifen unb Spiralen:

(Sefdpäftsgeift, (Seroanbtheit, (Eigenbröbelei.

^ig. 233. Sehr eng 3ufammengebrängte hSe ,
^ig. 23^. Unleferlicfje, fabenförmige Untere

Scfjrift: (Einfachheit, Sparfamfeit, fdjrift: Un b u r cfy b r in g li <h f e i t
,
Hü di *

öefcfyeibenfyeit trog ausgefproc^ener f
id? ts lof igf eit, (Eile.

Selbftfdjägung.

Unterfdjrifien finb fdjlie§lid? ba3« ba, um gelefen 3« toerben. Dies trifft jebocf? leiber für

fefyr oiele nietet 3U. £Der unleferlich unterfdjreibt, oerrät HücEficfytslofigfeit gegen ben (Emp=

fänger, bie nur babur<h eine getoiffe 2tbfdjmädpung erfährt, bag 3 . B. (Sefcfyäftsleute häufig

eine groge Kn3ahl Scfyriftftücfe in größter (Eile 3U unterfdpreiben haben. 3n ber ©le nimmt man
es nicht fo genau; augerbem fagt fdjon ber Briefbogen, oon tt>em bas Sdjriftftüd ausgeht.

Über auch ber pure Ulangel an Bücffichinahme fann unleferlidje Unierfdjriften entgehen laffen.

3n biefem ^alle fprid^t baraus 3uglei<h U)ertf<hägung ber eigenen perfönlidjfeit. ferner

lieben bie unburc^bringlidjen (Eljaraftere, folcfje, bie nicht an bie Vergangenheit erinnert toerben

mögen, ihre Unterfchrift „unburchbringlidj“ b. h* unleferlich 3U fdjreiben. (Sill bies toie ber £efer

bereits toeig, überhaupt für bie ^anbfdjrift, fo gilt es noch mehr für bie Unterfchrift. Der Urheber

lägt fid? nicht in bie Karten feljen, ift nie offen ober unoorfichtig. (Ein Beifpiel biefer 21rt bilbet

^ig. 23^. XVer fann biefe Unterfchrift lefen? XVir nicht. (Es ift auch nicht 3U erraten, meldjem

Beruf ihr Urheber angehört. U?ahrf<heinli<h bem ber (Sefchäftsleute. XVer einfach feinen Barnen

ohne allen Zierat unb überflüffige Zutaten hiufegt, hat nicht ben Drang, in feinem Uuftreten

unb Benehmen auf3 ufallen unb heroor3Utreten, fofem fie nicht bie Tejtfchrift in fföhe unb IDeite

erheblich übertrifft. 3ft bas ber ^all, f° fpnicht feiten heroortretenbes Selbftgefühl baraus. —
3X>ir laffen, ^ig. 235, eine Beihe einfacher Unterfdjriften folgen unb toollen einige Bemerfungen

baran fnüpfen.

Klaus <S r 0 t h formt einfache, man möchte fagen bäuerliche Buchftaben. 3ßber c>ug

ift ruhig unb unge3toungen. UPenig Temperament. — 3 - T r 0
j
a n fefpreibt fo ftill bef<heiben,

toie er fidj im £eben gibt. 21nfpru<hslos, felbftgenügfam. — 3 u 1 * u s Stinbe formt aus*

gefprochen runblidje Budjftaben, bie fidj fatt oom Papier abheben. XVohltoollen, (Semütlichfeit,

£ebensfreube. — Ul. Ul a e t e r 1 i n cf
,

ber herDorragenbe nieberlänbifche Dichter, fdpreibt

f<hon ein toenig polierter. 21ud? feine Schrift ift runb unb babei toenig betoegt. Die breite Strich*

füljrung ift eine ^olge ber breiten ^eber, bie oon Baufünftlern, Te<hnifern beoor3ugt toirb. Kudj aus

biefer Unterfchrift fpridyt (Einfachheit unb gefunber UTaterialismus. 3^r Urheber brängt fid?
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'Z^Tztzz.

i/r. ^-CbtJbJ^ Jh*A.

^ig. 235. Unterfdjriften ofyne Hainensjug (Paraphen):

(ginfadjfyeit, anfprudjslofes Auftreten.

nidji unbefcfyeiben t>or. — £or is € orinil;, ber führte, naturaliftifcfye Ulaler, oerfcfymäfit

alle Konoention, aucfy in feiner Schrift. Dollfommene (Sleidjgultigfeit gegen bas, „tnas bie £eute

fagen“. — lüerner SomBart, ber geiftoolle ZTationalöfonom, formt fülpxe, tueit aus*

greifenbe Budjftaben, in benen bie Cenben3 ber Umbiegung nad? redjis obroaltet. (Erfenntnis*

brang. Die Spitjen am S unb ber punft oerraten bie 23eadjiung aucfj ber Hebenfadjen. — tüie
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gan3 anbers präfentiert ftcfp bie Unterfdjrift (E b u a r b oon Ijarimanns, bes großen

(Selebrten. Verrät fte nicht bie Klarheit unb Beftimmtheit feiner Philofophie ? Uufjerbem Buhe,

(Einfachheit, Befcheibenheit. — Unb UI a £ Sleoogt, ber (Seiftesoenoanbte non dorinth?

Seine ffanbfc^rift ift ebenfo urtoüchfig, ebenfo gleichgültig

gegen bie Überlieferung. (Es liegt überbies Kraft unb

(Energie barin, auch ettuas Stürmenbes, Uraufgängerifdjes

fprid?t aus ber rapiben ^eberfütjrung. IVenn biefer

Künftler Sdjriftfteller märe, fo müßte er einen großen

Bebarf an Stahlfebern hoben! — (S ab ri eie Heute r.

XPeidj, fenfitiu, fein, fc^miegfam. Dabei einfache Vor*

nehmheit. — §um Schluß eine hanbfchttfh bie ein menig

3um Stilifieren neigt, mas man bei <£ormfünftIern ge*

mötjnlidj antrifft. Paul Scfyultje^Haumburg, ift

Uialer unb Haufünftier mit geläutertem (Sefcfymacf. ^ür

bie moberne ^ormenfpracf^e in ber Krcfyiteftur Ijat er Be*
beutenbes geleiftet. Seine f^cmbfchrift oerförpert bie

„fcfyöne £inie". Doch 3eugt fie 3ugleicfy oon befonnenem

(Temperament unb oon Selbftfcfyätjung. —
Unterfdjriften an fidj beanfprudjen 3toar feine Sonberbebeutung. Sie bilben jebocfy gemiffer*

maßen bas (Sefäß, in bem bie (Efyaraftereigenfdjaften in fon 3 enirierter^orm ruhen. <Ettoas

b^arr, aber um fo heutiger ausgeprägt bemeift bas berUbbrucf ^ig. 236. IVeil es fid? fo oerfyäli,

fo fönnen fie für bie §mecfe ber Sd?rtftbeutung fefyr mertooll fein. Hie follte man eine fyanb*

fdjrift als genügenbes Uiaterial betrachten, ber bie Unterfdjrift fehlt. Die Unterfdjrift 3 eigt ben

Utenfchen in erfter £inie, toie er fid? nad? außen hin gibt, ober toie er auf bie Umgebung toirfen

möchte. Uber auch ben Stimmungs3uftanb gibt sie funb. 2IIs fehr inftrufüoes Beifpiel bringen

mir hie^ bas „Stimmungsbilb“ eines megen Utorbes oerurteilten Verbrechers:

jtg. 236

in be

Beftanbteile ber (Eejtfchrift

Unterfdjrift f o^entrie'.rt.

Unterfcbrift nad? einer refultatlos verlaufenen Konfontration. Uuterfdjrift nad] ber Segnabtgung.

Kccf bergauf, tf o f fnungsf rcubig. (Sleid^miitig unb unuerjagt.

£eibcr mar bie llntcrfcfyrift ans ber §eit nadj ber Verurteilung jum Sobe nidit ju erlangen.

^ig. 237. „(Ein Stimmungsbil b.“ Unterfchriften eines UTörbers unb Branbftifters.
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<Sibt es mirflich Berufsfdjriften? 3a unb Tiein. Wie ber Kaufmann fchreibt, mei§ jeber;

toie ber Beamte, faft jeber; mie ber (Selehrte, Künftler unb Sedjntfer — bas mill mancher miffen.

3n iPa^rl^eit ift bie Unterfcfyeibung in oielen fällen unmöglich, in oielen unficher. EDir miffen,

bafj mir nur rnenig miffen, menig mehr als ber £aie. EDarum? EVeü ber Beruf als foldjer fid? nicht

flar in ber ffanbfcfyrift ausprägen fann, ba es faum jemanb gibt, ber nur feinem Beruf lebt unb

keinerlei Hebenintereffen befi^t. Der £eute, bie ihren Beruf oerfehlt haben, mollen mir erft

gar nicht gebenfen. Kud? berer nicht, bie für mehrere Berufe gleich tauglich finb. Heben bem
Kaufmann unb Beamten fann man fyöcfyftens noefy ben £etjrer nennen, ber eine Berufsfyanbfdjrift

befi^t, einfach beshalb, meil er fief? gemiffermaßen oerpflidjtet fühlt, möglicfjft folgerecht 3U

fdjreiben. Doch and? bei ben Vertretern biefer brei Kategorien gibt es oiele, fefyr oiele Kusnahmen.

Kaufleute, bie nicht faufmännifd? fdjreiben, Beamte, bie mie Kaufleute, unb £efyrer, bie mie Be-

amte fdjreiben — ihre gjahl ift groß! Unfer EViffen ift Stücfmerf. Hur reicht es beim fachmann

meiter als beim £aien infolge reicherer (Erfahrung auf allen (Sebieten ber Scfyreibtätigfeit. (Er

mirb ficf? meniger leidet irren, feljr häufig auch ben (Seienden, Künftler unb (Eedjnifer mit Sicher-

heit aus ber ffanbfcfyrift erfennen, mitunter aber aud? total oerfennen.

(Es mürbe fd?on früher l^eroorgeljoben, baß bie hanbmerfsmäßige Betätigung in einem

Beruf bie Schrift nicfyt beeinfluffe, fo beim Hfyrmacfyer, feinmechanifer, £ithographen ufm. ^mar
finb manche ber Kieinung, baß jemanb, ber eyaft unb mehr ober meniger falligraphifd? fcf^reibt,

aud? (Talent 3um §eidjnen haben müffe. (Es fragt fid? aber, mas man unter ^eidjnen oerfteht.

dedjnifdjes §eid?nen fann jeber erlernen, ber fähig ift, £ineal, Beißfeber unb §jirfel 3U führen,

figürliches §eicfynen. ber, beffen ffanb feiner richtigen Beobachtung millig folgt. tVeil nun eine

fchmere ober plumpe unb teigige Schrift nidjt ben (Einbrucf ber Schmiegfamfeit ermedt, fo

entftanb bieKnficht, ber fo fdjreibe, befäße feine Einlage 3um Zeichnen, ja nicht einmal 3um Schön-

fchreiben. tVie falfch biefe Einnahme ift, bemeift bie probe fig. 237 a auf folgenber Seite.

(Eine berartige Sdjreibtätigfeit verlangt natürlich bie Behcrrfdjung ber formen unb ber

ffanb, b. h- eigene Selbftbeherrfchung. EDie in biefem falle, fo ift bie Selbftbeherrfchung überall

bort bie notmenbige Vorausfeßung, mo mit großer Elffurateffe irgenbrneldje ted?nifche ffanb-

Ieiftungen ausgeführt merben müffen. ETtit allgemeiner Selbftbeherrfchung hat bas nichts 3U tun.

EDe r mürbe mohl in ber fo lebenbigen, impulfioen Schrift DTartin ffönemanns, bes

hernorragenbften beutfdjen Kunft-^ol3f(hneibers ber (Segenmart (fig. 238
,

Seite 1
(
63 ),

bie

fähigfeit 3nr Selbftbeherrfchung, 3ur Kon3entration oermuten, bie gerabe biefe Kunft erforbert!

(Es gibt unferes EDiffens feine anbere menf<hIi<heBetätigung; oon ber ein gleicher (Srab ber eigenen,

längere §eit mährenben Beherrfchung oerlangt mirb.

Elnbers liegt es bei ted^nifdjen £eiftungen, bie fid? rein graphifch ohne Hüdfidji auf Selbft-

beherrfchung ool^iehen. (Es ift befannt, baff bie lateinifche Schrift mit ber beutfdjen bes felben

Schreibers eine unoerfennbare Vermanbtfchaft 3eigt, baß beibe ben gleichen „(Eharafter" haben,

obgleich bie dvpen oerfchieben finb. Die proben fig. 239, Seite 1(6$, betätigen, baß oon ber

Stenographie bas felbe gilt.

EDenn man bie Syfteme felbft beherrfcht, bann oermag man auch aus ber ftenographif<hen

Schrift bas EDefen bes Schreibers 3U erfennen, natürlich bei meitem nicht fo oollftänbig unb

flar mie aus ber gemöhnlichen Kurrentfcbrift. Denn jene bulbet nicht mie biefe irgenbmelche Zu-
taten unb Veränberungen. <Db jemanb in hebräifcher, ruffifd?er, perfifdjer, japanifdjer Schrift

ufm. fdjreibt, ift im (Srunbe gleichgültig für ben Beurteiler, fobalb biefer bie Schri^eidjen ge-

nügenb fennt. Die 3apaner, bas fei h'er angeführt, haben felbft eine IHethobe ber Deutung

ihrer pinfelfdjrift, unb, mie es fcheint, oiel länger fchon als mir. für bie Beurteilung auslänbifcher

Schriftprobufte gilt als notmenbigfte Bebingung, baß man über ben Hationald^arafter ber oer-

2angenbru(fi, 2J!cn|’(^enfenntniä. n
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fcf?iebenen Dölfer eine richtige Dorftellung I^abe. Sonft gelangt man bafyin, ba§ man 3. B. einen

^ran3ofen als fefyr lebhaft be3eid?net, mäljrenb er in tDafjrheit nidjt lebhafter ift als ber ^ran3ofe

es überhaupt 3U fein pflegt. Die Kenntnis ber Hationaldjarattere, über bie mir ein befonberes

Kapitel bringen, foll uns alfo in ben Stanb fetjen, ben (Srab ber Ausprägung non (£l^arafter^

^ig. 237a. Kurrent* unb Scfyönfcfjrift bes gleiten Schreibers.

eigenfcf?aften richtig 3U merten. Das führt uns übrigens 3U folgenbem (Srunbfatj, ben ber praftifche

Beurteiler 3U beachten hat: Schriftbiagnofe mu§ auf bie Bilbung, auf bas £Defen
bes Beftellers H ü cf f i cf? t neljtncn. (8efd?ieht bas nicht, bann läuft man (Sefaf?r,

nicht ober nicht in allen punften nerftanben 31t merben. 3X>as nütjt bem Durchfchnittsfaufmann
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3. B. eine Beurteilung, bie mit miffenf<haftli<hen ^adjausbriicfen unb Begriffen burdjfetjt ift?

Diefes (Einleben bes Beurteilers in bie Perfönlidjfeit bes 3U Beurteilenben ober bes Beftellers

fe^t allerbings noraus, baß ber Scfjriftbeurteiler ein Ulann fein mujj, ber möglicfyft felbft innige

Fühlung mit ben uerfcfyiebenften Klaffen ber Beuölferung gehabt hot. Sonft mirb er nicht fällig

fein, in ihrer S p r a <h e 3U reben.

IDenn ber Beruf in ber ffanbfcfyrift beutlidj 3um Uusbrucf gelangte, bann müßten bie

eigenartigften, originellften Berufe auch originelle ffanbfcfyrifien 3eitigen. Das ift nicht ber

^all, menngleich f?en3e gelegentlich bie Bemerfung macht, originelle £eute hatten auch

originelle Schrift. Das trifft für eine originelle Perfönlichfeit 3U, feinesmegs für ben Beruf.

2Der (Gelegenheit hotte, £?anbf<hriften t>on Krtiften, 3. B. Schlangenmenfchen, Dermanb*

lungsfünftlern, £uftturnern, (E^entrifs, Jongleuren ufm.3u fehen, ber mirb in ihnen nichts Uuf*

fälliges bemerft hoben. £fö<hftens mirb man fich gemunbert hoben über ben relatio niebrigen

Bilbungsgrab ber Urheber. Unb auch bie ©pfer ber Baturlaunen, bie Ulijjgeburten, bann bie

Hiefen unb gmerge hoben eine Schrift, bie fi<h Don alltäglicher in nichts unterfcheibet. Die nach*

folgenbe probe ift non einer ber 3ufammengema<hfenen (Gefchmifter B I a 3 e f ge*

fchrieben (^ig. 240), Don Bofa, ber Ulutter. Sie bürfte 3ur Jlluftration bes (Gefagten fehr ge*

eignet fein. £eiber maren beibe Schriften nicht 3U erhalten. (Es märe jebenfalls intereffant 3U

unterfuchen, ob bie ffanbfdjriften gleich finb, ober, menn nicht, moburch fie fich unterfcheiben.

21u<h bie Schrift bes fogenannten „Bärenmeibes" birgt nichts Uufjergemöhnliches. ^ig. 2%\.

Dafj mir jemals fo meit gelangen fönnten, bie oerf<hiebenen Berufsarten ftets mit Sicherheit

aus b er Efanbfcf? rift 3U erlennen, ift fehr unmahrfcheinlich. Das f<hlief;t aber nicht aus, ba§ man,

mie angebeutet, burch uiele Jahre mährenbes Beobachten ein gefdpärftes 2luge bafür erlangt, fo bafj

man im allgemeinen ben (Gelehrten, ben Üecfjnifer, ben Künftler aus feiner ffanbfchrift 3U bia*

gnoft^ieren oermag. Wet hierfür Sinn unb (Gelegenheit hot, ber lann nichts befferes tun, als fich

ein 2lr<hm an3ulegen, bas bie Berufs3meige mögli<hft Doll3ählig enthält. §ju beachten märe aber

babci bie (Einteilung in männliche unb meibli<he perfonen, bann in fferfunft (£anbsmannfchaft)

unb ZDohnort. Denn mir haben in Deutfcfjlanb fehr Derfchiebene Schulfchreibnorlagen, unb mo
man fich längere Jahre betätigt ober fein £eben Derbringt, bort übernimmt man leicht bie (Typen»

formen bes £anbes. früher fchon mürbe barauf hingemiefen (^ig. Seite ^02), bafj manche

Perfonen, bie ficb einige §eit imUuslanbe aufhalten, mehr ober meniger ausgeprägt auslänbifche

11*
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Schriftformen annehmen. Das gilt namentlich für uns Deutfcfje, toeniger für (Englänber, Epol*

länber, noch toeniger für bie lateinifdpe Haffe. Die Probe ^ig. 242 rüf?rt uon einem 3taliener her,

ber ficfp lange 3ah re in Deutfdplanb aufhielt. Seine fpanbfdprift ift italienifcf? geblieben. Bidets

barin berechtigt uns 3U fagen, baß unfere „beutfcfpe £ateinf<hrift" fie beeinflußt habe. 3lalienif<h

finb oor allem bie B, H, p, H. Blut ift ein gan3 befonberer Saft. Das, fcheint uns, erflärt auch

bas gefällige, gra3iöfe Husfelpen ber Epanbfdprift H h- Montanes, bes feingeiftigen Poeten

berttTarf. ^ontane ftammt uon fran3Öfifdp en (Emigranten ab. ÜTan glaubt in ber Hat fran3Öfifdpen

(Seift in feiner Schriftform 3U erlernten, (^ig. 243.) Das $ feiner llnterfchrift hat genau bie

^orm bes fran3Öfifchen H. —
Stattet man nach ben hier enttoicfelten (Sefidptspunften fein Schriftenarchiu, feine 21uio*

graphenfammlung aus, fo tuirb man es in ber Unterfcheibung ber Berufsarten fehr tueit bringen —
oorausgefeßt, baß man ein mehr als burchf<hnittli<hes (Sebächtnis für formen befißt. Denn felbft*

uerftänblich ift bie (Einprägung uon Beobachtungen nur fo möglich- EDeil tuir gerabe uom (Se*

bächtnis fprechen, fo fei baran erinnert, baß es fein allgemein gutes (Sebächtnis gibt. (Enttoeber

hat man ein gutes „Hugengebädptnis“ ((Sebächtnis für gefehene (Segenftänbe) ober ein gutes

„©hrengebäcfptnis“ ((Sebächtnis für (Sehörtes) ober ein gutes „Hafengebäcfptnis" ((Sebädjtnis für

(Serüche, mit bem bas für ben (Sefchmacf parallel geht). Selten finb alle brei formen oereint

in gleicher (Enttoicflung 3U finben. Don ben feinen inbioibuellen Hüancierungen fehen tuir ab.

((Es fommt uor, baß 3.B. bie Hafe nur auf beftimmte (Serüche fo3ufagen eingeftellt ift, toährenb fie

folche anberer 2lrt, felbft tuenn fie ftarf finb, faum toahrnimmt. Übrigens ift bas Hafengebächtnis

uon einer außerorbentlich ftarfen (Erinnerungsfraft.) —
IDir fönnen — um es noch einmal fur3 3U fagen — nicht fcfplecfpthi 1* uon Berufshanbfchriften

fprechen. XDas tuir bafür halle1*» ift ber Hieberfdplag aus uielfältigen (Erinnerungsbilbern. Die

ausgeprägteften „Berufsfdpriften“ haben bie Kaufleute unb Beamten. Sie finb urfprünglidp ent*

ftanben aus ber ^orberung bes Berufs nach Deutlichfeit, (Drbentlidpfeit unb gefälligem Husfefpen

(bei Kaufleuten). 3 1* großen f)anbels3entren gibt es noch heute Schreiblehrer, bie bie faufmännif<he

Schrift pflegen. 3m allgemeinen aber übt ber £elprling nach bem Dorbilbe bes Kontoriften,

ber angehenbe Beamte nach bem bes Kan3Üften ober Sefretärs. 3nfotr>eit es bem £elprling unb

Beamten gelingt, feine urfprüngliche Schrift nach bem Dorbilbe 3U mobein, inforoeit fpriiht

faufmännifcher (Seift ober ber (Seift bes Beamten baraus. Sehr, fehr oielen gelingt es nicht, ober

fie neigen überhaupt nicht 3ur Hadpafpmung; biefe behalten unb enttoicfeln ihre (£igenf<hrift.

Das finb bann bie felbftänbigeren Haturen, bie auch anbere als bie bloßen Berufsintereffen be*

fißen. Diefe oermögen tuir als Kaufleute ober Beamte aus ihren Sdpriföügen nicht fidler 3U er*

fennen. tDenn fo häufig uon (Seleßrien* unb Künftlerfdpriften bie Hebe ift, fo als ob fie ein be*

ftimmies Hefultat ber ^orfdpung barftellten, fo uergißt man gan3, Heigung unb Beruf ausein*

anber 3U halten. Ulan fann eine ausgefprochen fünftlerifche 3näiuibualität fein unb ift — Kauf*

mann. Klan ift oielleicht Beamter unb leibet fein £eben lang unter ber Dorfteilung, baß man
hätte ftubieren unb (Selehrter tuerben follen, too3U uon 3u9 ßnä an Heigung oorhanben tuar.

3 ft uon biefen perfonen 3U erroarten, baß fie „reine Berufshanbfchriften“ befißen? VOo fid?

ber jetoeilige Beruf mit ben Heigungen, £iebbabereien, Einlagen ufto. nicht bedt, ba fann man
eine ausgeprägte Berufsfchrift nicht oorausfeßen. Don biefem (Sefidjtspunft aus betrachtet er*

flärt es fi<h, baß manche (Selehrte toie Künftler, manche Künftler tuie — Kaufleute bie $ebet

führen. EDit fennen ETtaler, bie abfolut toie Kaufleute fchreiben — aber auch ebenfo

„Ipanbeln". IDir fennen einen Bü<hfenma<her, ber barüber nidjt hi*atr>e3 fommt, baß er nidjt

ftubieren burfte, unb: ber tTtann fdpreibt burdpaus faufmännifdp. 3 n jebem ^alle ben
Beruf bes Ul e n f dp e n f

i dp e r aus feiner S dp r i f t 3 u erfennen, bas
uermag niemanb.

Um nun bem £eferbocfj einen ungefäbrenKnhalt3u geben, toolten tuir eine fu^eHlparafterifie*

rung ber Berufsfdpriften folgen laffen.



^ig. 243. ^ran3Öfifcfyes Blut in beutfcfyer Schrift.
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Der Kaufmannsberuf 3eitigt im allgemeinen fcßrägliegenbe, flüffige, bewegte

Scßriföüge mit ftarfer Zleigung 3U Scßnörfel* unb Scßleifenbilbung. 3n beutfcßer Schrift treten

oielfacß oerein3eIte Iateinifcße Budjftaben auf. Sie ift 3umeift gut leferlicß, 3eigt ©rbnung unb

(gleicßmäßigfeit. Der erfte Bucßftabe berKbreffe, insbefonbere bas p inperrn ift gewöhnlich ßocß

unb fcßmungooll. Unterfcßrift mit üerfcßnörfeltem Hamens3ug.

Die ffanbfcßrift b es Beamten ift in erfter £inie beutlicß, flar, regelmäßig,

orbentlicß unb leferlicß. Der erfte Bucßftabe ber Knrebe ift groß ausgeführt unb oerfcßnörfelt,

ebenfo ber erfte Bucßftabe ber erften §eile. §umeift ßoße Unterfcßrift oßne Vornamen.

Die fjanbfcßrift ber Volfsfcßulleßte* neigt 3ur Scßönfcßrift unb Deut*

licßfeit. Selten finbet man barin faufmännifcße formen. Sie ift meift wenig betuegt unb oielfacß

3iemlicß fteil infolge non Selbfibeßerrfcßung. (Einfache Hamensunterfcßrift. — Die Schrift ber

Seigrer ßößerer Sdjulen fann faum cßarafterifiert werben, fo feßr oerfcßieben finb fie. Km näcßften

fteljen fie ben (geleßttenfcßriften. (Einfache ZTamensunterfcßrift.

Die panbfcßrift ber (geiftlicßen 3eigt ben (Typus ber (gelehrten, bocß in

ruhigerer, gemeffener Kusprägung gemäß bem Streben nach Selbfoucßt unb Selbftbeobacßtung.

Sie finb gewöhnlich beutlicß, leferlicß, einfach unb flein mit Heigung 3ur Steilfcßrift.

Die militärifcßen panbfcßriften unterfcßeiben fidj faum oon benjenigen

ßößerer Beamten. 3n beiben Kategorien finbet man uielfacß §udjtfdjrift in großer, fyofyer

Formengeftaltung. fßoße Unterfcßriften mit Scßnörfeln.

Die (geIeßrten*Scßriften finb außerorbentlicß mannigfaltig, bocß wollen mir

eine (Eßarafterifierung uerfucßen. Sie machen natürlich ben (Einbrud? höherer Bilbung. (große

fcßwunguolle Knfangsbucßftaben fehlen. Sinb eher flein, mittelgroß unb rußig als groß unb

bewegt. Starfe ZTeigung 3ur Knwenbung ber £ateinfcßrift. Vielfach wenig leferlicß. Ve^icßt

auf gefällige formen unb Knbringung oon Scßnörfeln, Bet>or3ugung ber fleinen Papierformate.

Efäufig unoerbunbene unb 3aßlenförmige Bucßftaben, weit meßr als beimKünftler. Dernadjläffi=

gung ber Unterlängen, insbefonbere ber Schleifen an ben £artgbucßftaben g, ß, bie mcßt rücf*

läufig finb, fonbern in einer Kurue 3um näcßften Bucßftaben führen. Vereinfachung ber

(Sroßbudjftaben unb ber Schrift überhaupt. (Einfache Hamensunterfdjrift ohne Scßnörfel

(Paraphe).

Die panbfcßrift ber K r 3

1

e ift bie ber (gelehrten, nur im allgemeinen eiliger,

bewegter unb rücffichtslofer gegen bie formen unb bie £eferlid?feit. Selten gjucßtfcßrift.

Die 3 ur iß en fcßreiben fo unenblich oerfcßieben, baß man eine (Eßarafterifierung

faum wagen fann. Sie finb meift fo flüchtig, eilig unb oariabel, baß in ihnen ber (Typus bes

(gelehrten feiten ßernortritt, entfprecßenb ber einfeitigen Kusbilbung unb geringeren Kllgemein*

bilbung im Vergleich 3U ben (Theologen, Philologen unb ben (gelehrten überhaupt. Die leßten

Bucßftaben bes tDortes 3U einem ^aben ausge3ogen. Schmer leferlid?. Belatiü wenig fteil. ffäufig

lange Knftricße 3U Beginn ber geile. Selten ^ud?tfdprift. Selten Unterfcßriften mit Uamens3ug, aber

häufig in übertrieben großer Kusprägung bei 3uriften höheren (grabes, auch öei Staatsanwälten

unb Bicßtern. Keine Vornamen. ((Ellenlange Saßbilbungen unb großer Klange! an Sprach*

gefüßl; 3urißenbeutfcß !)

Künftlerhanbfchriften. 3n ihnen I^errfdpt bie benfbar größte Verfcßiebenßeit.

(Eßarafterifierung baßer faum möglich. Soweit fie mcßt ftilifiert finb — tuas 3iemlich häufig bei

ITlalern oorfommt —
,
großer Formenreichtum, ftarfe Bewegtheit. Selten 3aßlenförmige Buch*

ftaben. Heigung 3ur Vereinfachung unb bocß 3ugleicß gefälliges Beiwerf namentlich in ben

Schluß* unb Hamens3Ügen. Heigung 3U großer Scßrift. Selten gueßtfeßrift. — Bei 21rd?iteften

unb Bilbßauem hingegen häufig. Daßer aueß häufig Steilfcßrift. 3nsbefonbere Drucfbetonung

in ber Bafis ber Kurcen3Üge. Vorliebe für breite Fibern. — Bei Klufifern naturgemäß „Ktufif*

3eicßen". Kucß hier große Bewegtheit, (große „Phantafiefcßleifen“. Selten gjucßtfcßrift. Bei

Virtuofen unb Scbaufpielern ebenfalls große Bewegtheit. Starfe Heigung 3U Scßnörfelbilbung
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audp in ften Hamens3Ügen. Ulit Dorliebe Unterftreicfpungen, Uusrufungs3eidpen. Seoor3ugung

großer Papierformate (mie überhaupt bei Künftlern). Selten gudjtfdjrift.

Die Epanftfcfprift fter Dichter unft Sdpriftfteller läßt fidp nidpt dparafte*

fieren. Ulan fann non ifpnen audp nidpt als non eigentlichen Serufsfcfpriften fpredpen.

Die Schrift fter CEecfpnifer, 3ngenieure, ^abrifleiter ift 3umeift Har, fteutlicfp

unft uielfadp gudptfdprift. Xleigung 3ur Drudoerlegung in ftie Epaarftridpe unft 3ur Knmenftung

breiter Heftern, Epäufig 3alplenförmige Sucfpftaben. Sei (Eecfpnifern im fpölperen Sinne Cenften3

3ur (Selefprtenfdprift, ftodp mit befferer ^ormenausprägmtg unft Ipölperer Deutlicfpfeit.

£j a n ft tt) e r f e r, Krämer, Säuern, Arbeiter finft am menigften aus ifprer

fpanftfdprift 3U erfennen, fta fie fef^r häufig ften unausgebilfteten {Typus 3eigem

Stiftung, Einlagen, ^äbtgfetten in fter Bauftfdprift.

©b man ftie Sdprifi eines (Sebilfteten öfter llngebilfteten cor fid? Ipat, erfennt audp fter £aie

meift auf ften erften Slid. Dielfacfp aber erftaunt man über ften IDifterfprudp 3mifdpen Sdprift

unft ©rtfpograpfpie. Ulan glaubt ftie Epanftfdprift eines (Sebilfteten nor fidp 3U fpaben unft erfennt

ftann beim 3ufälligen £efen, ftaß feine ©rtfpograpfpie auf felpr fchtuadjen ^üßen ftefpt. Kudp ftas

Umgefefprte fommt oor. Das folgenfte Seifpiel, ^ig. 24$, 3eigt nidpt gerafte Unbilftung, aber man
fpat audp nidpt ften (Einftrud befonfterer Silftung. ©ffenficfptlidp mirfte bereits ftas Ufter ftes Urhebers

einigermaßen auf ftie Normung fter Scfpriföüge ein (vide S, a, fp). Unft ftodp rüfpri ftiefe Probe

oon (Sottfrieft Keller Iper, fter ften Söffern fteutfcfper Spradpe fo tuunfterbare Dicfpter*

merfe gefdpenft fpat. tüie erflärt fidp nun ftas Uusfefpen feiner einfachen, 3iemlicfj ungelenfen Scfprift ?

Um ftiefe ^rage 3U beantworten, müffen mir uns erft über ften Segriff Silftung unter*

Ipalten. HPas ift Silftung? „Silftung“, fagt Karl fpilftebranft, „ift feineswegs Siefwiffen;

redpt im (Segenteil forftert fie reidpe Sefdpränfung . . . (Sebilftet fein ift Können, nidpt ISiffen.

gwed fter Silftung, fter befdpeiftenften mie fter Ipödpften, ift fparmonie, ft. 1p. giufammenfpang ftes

(Ein3elnen in fidp unft mit fter Utenfcfpfpeit. (Sebilftet fein fpeißt überall feiner Stanftes* unft fpanft*

lungsfplpäre gemadpfen fein.“ „Silftung ift ftie Sinnesart, ftie fidp aus fter (Erfenntnis unft ftem

^ig. 2^4. (Einfadpe, fdpmudlofe Sdprift eines fpödpftgebilfteten.
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(Befühle bes gefamten geiftigen unb fittlidjen Strebens harmonifdj auf bic (Hmpfinbung unb bie

(Sebanfen ergießt." So £j. d. C r e i i
f

cfj f e. „«Ein gebilbeter UTenfch ift ber, ber bie (Baben, bie

er hat, gütig, weife unb richtig auf bie Ijochfinnigfte TDeife gebraucht“, fagt H a h e 1 . (Hin einfacher

Ulann aus bem Dolfe fann ein gebilbeter Uienfdj fein, auch wenn er nicfyt ben neueften Boman
ober bie mobernfte Kragenform fennt. 2ludj nicht weiß, was man unter (Syrowagen,

Habium ufw. 3U uerftefyen habe. Ulan ift im allgemeinen geneigt, Dielwiffen, hohe Sdjulbilbung

fcfjledjtfyin als Bilbung 3U be3eidjnen. 21ber felbft bie befte ljumaniftifdje Bilbung üerfjinbert nidjt,

baß aus bem Scfjüler ein Büpel wirb, ein brutaler (Hgoift unb gewiffenlofer Streber. Denn bie

Sdjule uermag nur weiter 3U entwideln, was im ITienfcfyen ruht; bie angeborenen 3 rrfiirtfte fann

fie nicht unterbrüden, Ijöcfyftens bämpfen. Überfdjauen wir oon ber IDarte jener Den!er aus

ben Begriff ber Bilbung, fo werben wir mit Be3eidjnungen wie Bilbung unb Unbilbung feb^r

fparfam umgeben muffen. (Sottfrieb Keller war gewiß ein fyodjgebilbeter (Seift, aber

ein fefyr einfacher ITlen'dj, befdjeiben unb mit geringen 21nfprüdjen ans £eben. (Hr hat gewiß

rieles uon bem nicht gebannt, was ein moberner menfdj uon einem (Sebilbeten glaubt unbebingt

forbern 3U müffen. Diefe ^orberungen richten fidj einfeitig auf tDiffen unb Kennen, fei es auf

bem (Sebiete ber Kunft, Literatur, Haturwiffenfdjaften, {Eedjnif, fei es auf bem ber Beherrfdjung

fontentioneller formen. (Hs bann aber jemanb auf biefentBebietenburdjausbewanbert fein: ein ge*

bilbeter XTTenfcfy ift er barum nicfyt; er ift nur ein Dielwiffenber. Derfteljt er es nicht, feinlXHffen

in Können ur^ufeßen, in ein Derwenben, aus bem hohe Sinnesart unb fittlidjes Streben fpridjt, bann

ift er bennodj bein gebilbeter ITtenfd?. Bilbung ift alfo bur3 gefagt, bie TDerifdjäßung bes

ibealen £ebensgehalts. Die bann auch ber einfache ITlann befißen, ber nid^t ortfjo*

grapfjifdj 3U fdjreiben nerfteht.

3rn allgemeinen oerftefyen wir unter Bilbung ben (Srab ber formalen 2lusbilbung. IDir

benfenbeibemTDort gleid? an bie Sdjule. (Hinen l^oljen (Srab formaler Bilbung oermögen wir

uns ohne Kbleiftung nieler Schreibarbeit nicht Dor3uftellen. Unb mit Hecht. Die Sdjule,

namentlich bie ffochfdjule, 3wingt ba3u. (Sewöhnlidj hört man oon fjochfdjulgebilbeten, ihre

fjanbfdjrift hätten fie fiefj auf ber Uninerfität „oerborben“ infolge bes fchnellen, eiligen Hach*

fdjreibens. Darin liegt gewiß ein Körnchen TDafjrheit. K)e r jebodp äfthetifches Verlangen h<d,

wirb bie ffanbfdjrift nidjt als bloßes (Sebanbenuehibel betrachten, fonbern er wirb biefes Deljifel

feinem (Sefdjmad entfprechenb ausftatten. So entfteht bann bie „gebilbete“ fjanbfdjrift, eine

Sdjrift, aus {Typen beftehenb, wie fie in ungebilbeten ^anbfdjriften nicht oorfommen. Die nach*

folgenbenbreiprobenoeranfchauIid^enbreiuerfchiebenecSrabeformalerBilbung. (^ig. 245, 24.6, 247.)

(Hs gibt Dielfach fjanbfdjriften, bie ungleich, tiefer flehen als ^ig. 245. §um Beifpiel

fei auf Seite 25 oerwiefen, bie Sdjrift eines Kleinbauern. 211s Beifpiel ber mittleren formalen

Bilbung würbe eine £ateinfdjrift gewählt, bie non einem ^ran3ofen herrührt, ber als Ufanager

non Dariete*KünftIern alle (Sroßftäbte bes Kontinents befudjt, fo baß man non ihm wohl als

„international gebilbet“ fpredjen fann. Der ^ran3ofe Derleugnet fidj allerbings feineswegs in

ben Sdjrift3Ügen. — 2lls Beifpiel für bie afabemifdje Bilbung würbe bie ^anbfdjrift Dr. a n s

Hopfens, bes befannten Sdjrififtellers, hßrange3ogen, weil man ihn weber ben eigentlichen

(Belehrten*^ nocfj ben ausgefprodjenen Künftlernaturen 3U3ätjlen fann.

Der Begriff „afabemifdje Bilbung“ foll feineswegs fo nerftanben werben, als ob nur

auf bem Bilbungswege über bie ^odjfdjule jene typifdjen Schriftformen erworben werben fönnten.

2tudj 2tutobibaften befißen fie mitunter, W03U auch manche Sdjriftfteller unb Didjter 3U rechnen

finb. Umgefehrt trifft man jene formen nidjt immer in ben bjanbfdjriften afabemifdj (Sebilbeter.

Belade am wenigften bei 3uriften unb (Hhemifern. —
§u ben 21nlagen unb ^ähigfeiten übergefjenb, fo fei oon uornherein betont, baß wir überhaupt

nicht imftanbe finb, fie aus benSdjrift3Ügen3ubiagnofti3ieren. Sinn unb 2tnlage für etwas haben,

ift nicht bas felbe. Die Sdjriftbeulungsfunft ift nidjt fo weit entwidelt — unb ob es jemals ba3u

fommt, muß bahingeftellt bleiben — baß fie ein (Benie in ber ffanbfdjrift 3U erfennen geftattete.
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<$ig. 2^5. Sogenannte elementare Schrift: (geringe formale Bilöung.

^ig. 2^6. Scfyreibgemanbtfyeit infolge gefcfjäftlidjer Betätigung: (gute formale Bildung.
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IDas ift (Senie, mas ift Begabung?

(Etmas 2tngeborenes natürlich (Senie fattn

man nicht merben burdj 2lusbilbung un6

Sleifj. Der göttliche ^un!e mu§ im Uienfcben

ftecfen, bann fann fich bas (Senie üielleicfyt

entmideln. ^Hidjts oberflächlicher als bie 2tm

ficht, (Senie fei im tnefentliehen ^leifj. ^leijj

ift Quantität, (Senie nur Qualität. ^Iei§

bat ficher im (Sefolge nur bas eine, bafj

alles f?anbmerfsmä§ige unb alle fich rnieber*

holenben Denfpro3 effe glatter oonftatten

gehen. ^Iei§ ift nie «Srjeuger bes (Senies,

fonbern nur Seiter unb Rührer auf bem tDege

3U ihm. Der größte ^Iei§ e^eugt feinen

neuen (Sebanfen. Daju eben bebarf es

eines Sün^ens (Senie. Paul 21. Pfizer

trifft mohl bas Bid/tige, inbem er fagt: „3<t?

halte bas (Senie nicht für ben Superlatio bes

(Talents, fonbern (Talent unb (Senie für jmei

oerfchiebene JDeltanfchauungsmeifen: Das

(Senie ift fefjaffenbes, intuitiues, bas (Talent

bisfurffioes, analytifches(£r?ennen . . . Beibe,

(Senie unb (Talent, finb aber nicht nur oon=

einanber gan3 uerfchieben, fonbern auch in

fich fehr uerfchiebener (Srabe unb 2tbftufungen

fähig .

.

Das (Talent meifj, mie unb auf

*y
«Ai, Cjw*-tA-Zsr-

JJW'v f
CtrW-i^a/L~~r a

^

Lu, ^^*S' £ .̂ PI .

y
- p~* CvA^AAyw-^. *Vy*

IviW

^ig. 2^ 7 . Sehr oereinfachte formen ohne

rücfläufige Bemegungsridjtung: £? o h e formal
Bilbung („afabemifche Bilbung“).

melchem iDege es 3U feinen Schlüffen gelangt,

bas (Senie nicht immer unb ift bann felbft überrafcht uon bem, tuas es unbewußt fchuf. (Senie heift

unbemufjt unb original fdjaffen. Schopenhauer meint, bas (Senie fei für bas praftifche

Sieben fo brauchbar mie ein aftronomifches Fernrohr im (Theater. Don ber JTTenge mirb bas (Senie

nicht uerftanben, unb es felbft fühlt fich unuerftanben in ber IDelt. Daher ber (Trieb 3ur (Einfamfeit,

ber ben meiften genialen ItTenfdjen eigentümlich ift. Daher aber auch ber grofje ^lei§ ber (Senies.

Sleifj ift nie Urfache, fonbern ^olge ber genialen Deranlagung.

(Seniale Deranlagung hat mit ber formalen 21usbilbung burd? Stubium nichts 3U tun.

(Es ift befannt, mie häufig felbft gute päbagogen bie 21nlagen ihrer Schüler uollfommen falfdj

beurteilten. 21us ber großen gjahlbebeutenber perfönlidjfeiten, bie folcher Derfennung anheim*

fielen, feien folgenbe genannt: 21. o. h u m b 0 1 b t. „(Er galt“, fagt ein Berufener, „in feinen

Knabenjahren für „fehr mäfjig“ begabt, tuas in ber Schulfpradje befanntlich nicht gerabe

r>iel befagen mill. (Er mar 3 uglei<h förperlich fo fchmad? unb fränflich, bafj er fich nach eigenem

(Seftänbnis eigentlich nur nach einer glücElief? überftanbenen Kranfheit fo recht mohl fühlte. (Tro^

bem ift er nicht nur ber größte (Selehrte feiner §eit, fonbern aud? ein fteinalter IKann gemotben.
— 21uch in ^ri^ B e u t e r s Sdjulleben maren gute genfuren eine fo feltene (Erfdjeinung,

bafj ber erfreute Dater feinem Spröfjlinge bei ihrem erftmaligen 2tuftauchen bie Büttel 3 U einer

Serienreife nach Bügen gemährte, auf ber Sritjing, beiläufig bemerft, fein erftes, fpäter allerbings

mieber oerloren gegangenes (Sebidjt fd?rieb. — Submig ID i n b t h 0 r ft, ber geiftreid?e

§entrumsführer, mar als Spüler fo talentlos, bafj ber Dater uom Selber ben Bat erhielt, ben

Knaben bodj bas Schufterhanbmerf erlernen 3 U Iaffen. Die ITIitteilung biefer (Epifobe

aus bem Schulleben ber „Eieinen <Ej3 elIen3
" burd? ben eigenen Beffen bereitete am U. Ulär3 ^873

bempreufjifcben21bgeorbnetenhaufe — unb nicht 3uleht ber perle r>on ITCeppen felber — uiel Der«»
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gnügen. — Bon ZB alter Scott behauptete fein £eßrer fategorifcß
:
„Dunce he is, and dunce

he will remain!" ((Hin Dummfopf ift er, unb ein Dummfopf mirb er bleiben!) — (£ ß a r 1 e s

barroin ließ fo menig 6en großen (gelehrten ahnen, 6er in ihm ftedte, baß er 6em Untere

ricßte in 6en alten Sprachen „paffioen ZBiberftanb“ entgegenfeßte. üuf gut Deuifcß (un6 im (Eng*

lifcßen mirb es ja tuohl nicht oiel anbers fein) heißt öas alfo, baß er auf biefem (gebiete ftanbhaft

faul mar. (Er lernte übrigens auch feine ber neueren Sprachen orbentlich, fo baß er fein Buch
lefen fonnte, bas nicht in englifcher Sprache gefcßrieben mar. — Selbft ZTapoIeon Bona*
parte mar, abgefehen con ZTTaißematif, (geographie unb (gefehlte, ein ßöcßft mittelmäßiger

Schüler. — 3faaf Hem ton gierte als Scßüler ben leßten piaß, bis er gufällig einmal mit

feinem Borbermamt in eine Balgerei geriet unb ihn begmang. Da reifte in ihm ber (Entfcßluß,

ihn mie foeben förperlich, bemnächft auch geiftig gu überminben. (Er fing alfo an gu arbeiten, unb

halb hatte er nicht nur biefen Borbermann, fonbern bie gange Klaffe unter fieß. Klan fießt, es gibt

eine gange Beiße gemichtiger Ausnahmen oon bem Sprichmort: „ZBas ein Tßäfcßen merben

mill, frümmt fieß beigeiten!"

ZBenn ber §meifel an ber Begabung eines Schülers felbft bei fortgefeßier Beobachtung

bur<h gebilbete, berufene perfonen fo ftarf IBurgel faffen fann, bann liegt bie Bermutung nahe,

baß auch bie panbfeßrift genialer ZTTenfcßen uns feinen üuffcßluß über ihre Bebeutung gu geben

oermag. 3fh mie ausgeführt mürbe, im mefentlicßen nur ber (grab ber formalen S<hulbilbung

aus ber Schrift gu biagnoftigieren, fo muß man allerbings barauf uergichten, bas (genie in feinen

Schriftgügen gu erfennen, benn bei manchen hapert es gerabe in biefer Begiehung. 2tnbererfeits,

menn man bauon ausgeht, baß (genialität Unmittelbarfeit, ünbemußtßeit, ausgeprägtere 3m
tuitiuität, geiftiges Urteilen unb Schaffen im höchfien Sinne gur Borausfeßmtg hat, fo mirb man
baraus folgern bürfen, baß alle jene Ißanbfcßriften, bie nicht einen ßoßen ®rab uon (Eigenart,

oon natürlich feit, ja Urmüchfigfeit offenbaren, oon genial oeranlagten ZTTenfcßen nicht berühren
fönnen. Demnach mürben alfo im großen unb gangen bie ftilifierten, bie §ucßt* unb unaus*

gebilbeten Schriften bie Cräger ber (genialität nicht fein. Betrachten mir oon biefem

(gefießtspunft aus bie Scßriftgüge genialer perfönli<hfeiten, fo fommt uns in ber Cat eine üßnung
baoon, baß es mohl fo fein fönnte.

Sie cßarafterifieren fieß nämlicß bureß (Eigenart, nicht bur<h fogenannte originelle, feltene

(Eingelheiten, fonbern burct? (Eigenart bes (gefamtausbruefs. 21ucß menn fie nicht lebhaft

unb bemegt finb, geigen fie bemtoeß eine Üppigfeit unb ^ülle ber formen, bie bem Betrachter

auffällt unb ihn auch mohl gu ber ünnaßme oerleitet, bie Schrift fei bie eines menig gebilbeten

ZTTenfchen ober auch — eines fonfufen Querfopfes. (ffier liegt oielleicht ber Berührungspunft

oon (genie unb 3rrÜnrb ^ en £ombrofo fuchte.) Berfeßen mir uns in bie freie Hätur. ZBir

manbern über ZBeg unb Steg, über ZBiefen unb ZTToor. Balb befinben mir uns im ZBalbe, in

einem oon ZTTenfcßenßanb bisher faum berührten ürmalb. ZBelcß ein Beicßtum, melcße üppig*

feit, melcße ZTTannigfaltigfeit ber formen, unb boeß melcße ftarfe (gefcßloffenßeit bes (gangen!

Scßon bie ZBegnaßme eines Baumes, eines Straucßes mürbe uns ftören, mürbe bie (Einßeitlicßfeit

oerberben. Blies ift hier Zlrfprünglicßfeit, ünmittelbarfeit: hier maltet unb fcßaltet eingig

ZTTutter Batur. Der ürmalb gleicht bem Scßriftbilb ber ftarfen perfönlicßfeit.

(Ein parf hiugegen mit feinen abgegirfelten, gepflegten ZBegen, gureeßtgeftußten Bäumen unb

feinen mit Berechnung angelegten Bafenpläßen: ber gleicßt ben ftilifierten ober gueßtfeßriften.

ffier ift alles Kunft, Überlegung, Befolgung oon Borbilbern, gum minbeften aber abficßtlicß

geftörte Hatürlicßfeit. — —
ZBenben mir uns nunmehr ben Zßanbfcßriften gu. ZBir greifen bie ffanbfcßrift ZTTengels,

^ig. 30
,

Seite 26 aus ber Keinen gaßl berer heraus, bie als Beifpiel einer ftarfen Perfönlicßfeit

bienen fönnen. 3n feiner Scßrift ßerrfeßt bie oollfommene üngegmungenßeit unb Hatürlicßfeit.

Bor allem aber — unb bas erfeßeint gleicß mießtig — feßen mir barin einen großen Beicßtum oon

formen. Da gibt es feinen größeren Bucßftaben, ber an bie Starrheit ber Konoention, an
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„Siubiertheit", an Überlegung unb IDillfür erinnerte, Blies in ihr ift ur= unb naturmüchfig. ÜTan

mag bemgegenüber einmenben, bei einem ITlaler fei bas nicht eben auffällig. Das ift auch bis 3U

einem gemiffen(Srabe richtig. Künftler ber Form unb Farbe ßhreiben allerbings 3umeift in ber ge=

fenn3eid?neten IDeife — fofern fie perfönlidjfeiten finb. Die Beobachtung lehrt jeboch, baß auch hcl>

uorragenbe (Seifter anberer „Fafultäten“ in jener 2lrt ihre Budjftaben formen. Erinnern mir uns

3. B. ber ffanbfchrift (Sottfrieb Kellers, Fu* 244, Seite 170. 3 ft fie nicht auch oollfommen na^

tiirlich, unge3mungen unb frei oon aller Konoention? 3ft fie rci<ht ein unmittelbares Baturpro«

buft? Kein §ug barin gemahnt an bie mit mehr ober meniger alltäglichen Elementen burchfeßte

ffanb bes Dur<hf<hnitts*S<hriftftellers. Unb mie fteht es mit berffanbfchriftBismarcfs? (Fig. 219,

Seite 153 .) IDer fielet barin ben „ftubierten ütann", mer ben Beamten ober Diplomaten?

Buch bas fenn3ei<hnet bie Schreibprobufte höheren ütenfchentums, baß fie feinen ff auch oon irgenb*

etmas Beruflichem an fi<h tragen. So mar es bei (Soethe, ben beiben ffumbolbts, ^riebrich

bem (Sroßen, Beethooen, Kant, Schopenhauer ufm. Bi<ht mollen mir bamit fagen, baß

fie alle bie gleiche Stufe im Beiche bes (Seiftes einnähmen, über baß fie alle mehr ober meniger

geniale Perfönlicfjfeiten maren, bas mirb mohl niemanb be3meifeln. Vermögen mir alfo
bie geniale Deranlagung aus ben S <h r i f t 3 ü g e n 3U erfennen?
Bein, h ö ch ft e n s 3U oermuten, über bie mehr ober minber ftarfe
Perfönlichfeit, benperfönlichfeitsausbrucf, ben oerrät uns bie
ffanbfchrift f

i ch e r 1 i ch-

Prüfen mir nach biefer (Erfenntnis bie ffanbfcf?riften einer Beihe oon perfonen, fo merben

mir — namentlich an ben Künftlerfdjriften — noch flarer erfennen, mie bie oerfchiebenen (Srabe

ber perfönlichfeit fich graphifch äußern.

<£s fei 3unächft auf üta£ Klinger (Fig. 79, Seite 64), ferner auf IDalier £eiftifom (Fig. 68,

Seite 61 )
unb ^ran3 Sfarbina (Fig. 5$, Seite U 2 ) oermiefen. 3n ben Schrift3Ügen biefer Künftler

fommt ber Formenreichtum, bie Fülle, bie Bemegtheit unb Batürlidffeit un3meibeutig 3um Bus*

brucf. §mar nicf^t bie Unmittelbarfeit unb ürmüdjfigfeit. Denn in ihren proben ift ber Wille
3ur Form flar erfennbar, bei bem einen mehr, bei bem anbern meniger. ÜTancher mirb tHaf

£iebermann oermiffen, ben bie allermeiften Kunftfenner als ben größten beutfchen XHaler ber

(Segenmart preifen. Buch 2trnolb Böcflin. 3hr Fehlen hot feine (Srünbe. Don £iebermann ift

uns leiber nur bie eine, allerbings 3iemlich umfangreiche Schriftprobe, Fig. Ul, Seite 87
,
3ugänglich.

fDollten mir nach biefer einen probe auf bie Stärfe feiner perfönlichfeit fcfjließen, fo mürben mir

oberflächlich oerfahren. Denn bie Schriftausprägung in jenem Brief ift offenbar burch bas fleine

Format bes Schreibpapiers erheblich beeinflußt morben. Don Böcflin befißen mir feine ffanb*

fcbrift. Bus ber (Erinnerung aber glauben mir fagen 3U fönnen, baß fie allerbings einen hohen
Perfönlicbfeitsmert funbgibt. Die Schriftprobe Brthur Kampfs (auf einer Difitenfarte, Fig. 156,

Seite iu) fann ebenfalls für feine Perfönlichfeit nicht maßgebenb fein. Don ÜTay Sleoogt

unb £oois (Eorinth ftehen uns nur bie Unterfchriften Fig. 235
,
Seite 159, 3ur Derfügung.

IDir laffen nunmehr eine Bn3ahl ffanbf<hriften oon Künftlern folgen, bie ben oer*

fcbiebenen (Sebieten angehören. — ff a n s Sh 0Tna
?

ber eigenartige Künftler, ber fo

gut über feine Kunft 3U fchreiben oerfteht, hat eine bemegte, formenreiche Schrift. Fig. 2%%, Seite 248,

beren Batürlichfeit jeboch einigermaßen bur<h bie fteile £age beeinträchtigt mirb. Dennoch ift fie

ooller £eben unb (Eigenart. Die Unterfcfjrift oerrät bas Streben nach Forrn . Daburch mirb

ber Perfönlicbfeitsmert etmas herabgebrücft.

Don Bobert Schumann, bem tiefempfinbenben üteifter, gilt ungefähr bas gleiche.

Seine Schrift ift jeboch einheitlicher unb natürlicher, auch formenreicher. Fig. 249.

Bobert F ran 3 fdjreibt eine ffanb, bie an Urfprüngli<hfeit ber F°rmen menig 3U

münfehen übrig läßt Fig. 250 . 3ns t5 efortöere gilt bies oon ben fDörtern Honfünftler, Bbfenber,

Königsftr., Blumenthalftr. Die (Eigenart prägt fich in ben S<hrifi3ei<hen ff, B, B be*

onbers aus.
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Die ffanbfchrift 3 0 f e P 3 oacfyi nts r
bes tjeroorragenben (Seigenfünftlers unb Kom*

poniften, ift betuegt, lebenbig, natürlich. Dis urmüchfig fann man fie jeboch nicht be3eichnen.

Das Formnermögen erfcheint nicht fetjr ftarf. ^tg. 250a. DTanches in ber Schrift erinnert an

Sed^nif, panbfertigfeit. (Die Derfcfyiebung ber Dructftellen.)

0 VvrvvuCk^

Fig. 2^3 . (Eigenart, Formenreichtum: Perfön licfyfcit.

Fig. 2^9. Hatürlichfeit, (Eigenart, lebhafte Formen^i^un9 : Perfön lidjfcit.

(Einen ftarfen (Segenfatj hier3 u bilbet bie ffanbfcfyrift bes befannten Komportiften (8 0 I b *

marf. F^9* 25 \- ^?ier ift alles £eben, 23etr>egung, 2Ibficf?tslofigfeit, Urfprünglichfeit.

^It^nlicf^es muff man oon bem herDorra9en^cn Dirigenten F e 1 i 5 DT 0 1 1 1 fagcn.

Seine Sdjri^üge 3eugen oon (Temperament, Unge3tr>ungenheit unb Formenreichtum. F*9* 251a.
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Die fchlingenförmigen e erinnern an Hotenföpfe. £Dem es übrigens Dergnügen macht,

nach „tnufifjeidjen“ ju fu<hen, ber finbet in ben Schriftproben ber angeführten unb noch folgenben

(Eonfünftier reicfplicf? Gelegenheit ba3 u. — So ift 3 . 33. be3 ei<hnenb in ^ig. 2^6 ber punft

in bem (Einleitungs3uge am ff in fferrrt, ferner bie (Eenben3 3ur Hingelbilbung in F°rm

Fig. 250. (Eigenart, Hatürli<hfeit, Formenreichtum: perfönli<hfeit.

Fi$. 250 a. £ebenbigfeit, Semegtheit, ZTatürlichfeit: perfönlichfeit.

oon Hotenföpfen (im b, am (E, b ufu>.). 3n ber ffanbfcfjrift ffermann §umpes,
Fig. 252, bemerft man ben (Trieb 3m fcbönen Form. Don Urfprüngli<hfeit fann man baher toeniger

Sangetitrudi, ÜTJenfÄcntenntri?. 12
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[preßen. Dennoch finb Me Scfyrift3iige feinestoegs ohne (Eigenart. — 3n ber Probe oon ber

fjanb B i d? a r b £D i n h e r s, bes beliebten Komponiften, ^ig. 252 a, fefjen toir eine Fülle non

formen, baneben Bewegtheit trotj ber [teilen £age. Tlufjerbem burcf? bie Verfdjiebung ber Drucf*

[teilen in bie ffaarftriche tedpni[dje Triebe. Diefe Trfcfjeinung toirb nielleidjt baburdj mit erflärt,

ba§ XPin^er 3uglei<h Utaler unb ein §>eid?ner oon großer £?anbfertigfeit ift. Urfprünglicfyfeit

fenn3 eid^net [eine £?anbfchrift toeniger. Per[önlidjfeit fpricbt bennodj aus bie[en 3um Teil recht

eigenartigen gügen.

Fig. 25t. 2Ibfi<htslofigfeit, Urfprünglichfeit, Formenreichtum: Starte Perfönlid^feit.

C7/.

Fig. 25 ta. Temperament, Unge3 toungenheit, Formenreichtum: Starte Perfönlichteii.

Die Schriftprobe Fi<}. 253, Seite 180, beren Urfprung nicht [efbjuftellen toar, bie aber fidjerlich

oon einer fünftlerif<hen Hatur gefdjrieben i[t, oerrät eben[alls Urfprünglichfeit unb mittleren

Formenreichtum, trotjbem barin bie Heigung 3ur Vereinfachung ber (Srojgbuchftaben heroortritt.

Venoanbt mit biefer Schrift, hoch aber weniger urwüchfig ift bie oon Paul ITC e y e r *

heim, Fi9- 253a, bem heeoorragenben Tiermaler. 2Iu<h hier Iro
t5

ber Vereinfachung lehr-

hafte Fetwercbilbung eigener Prägung.
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QJJL ^eelUfr cl$y^\ [

GitfU /*»JL oZu. ^

^ ^ Uc^. JUuy^ui^! »**- ^
<*0 fa a» AL*~ y<u^

/y^,. ^ydic
!
*»» yu d ^0(r ** h* Qh-u^t^tr-

C^jVt MaA^o/Ich. . />

^tUb^A Qt^Lr J(j^
ClVÄxJ^M), 2. 6kl* §*>.

^ig. 252 . mittlerer Formenreichtum, £ebenftigfeit: Perfön I i cf? f e i t

te\4 \Jdcyy^K. "?f :

~-v->Aa.(J ^
r / »r, w2/.

y^<l

CAJ^ ^dyzlü. M (Z&sie^

*xX£- «A-£ ^ /^CtCyfy
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/

A^^Jn xQjlZJc ^

^

^Cw.

FitJ. 252 a. (Srofjer Formenreichtum, Seroegtheit: P e r f ö n 1 i dt f e i t.
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(Srofje Hatürlicf?feit, <Sleid?gültigfeit gegen bie Konvention brüeft bie £?anbfd?rift £? u g o

V o g e I s, bes befannten porträtiften, aus (^ig. 253). Seine ^ormftufe gleicht ettua ber

BTeYerf?eims, nur liegt mef?r Temperament in feinen Sd?rift3Ügen, auef? mef?r Urfprünglicf?feit.

' (Th* 7&W " ,

uSesyezoT

|/Y£mk e»

Fig. 253. Urfpriinglicf?feit, mittlerer Formenreichtum: Perfönficfjfeit.
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Fig. 253a. natürlid?feit, mittlere F°rmenbifbung: perfönlid?feit.
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ITtit ber Schriftprobe oon (2 m i I Doepler b. 3 . gelangen mir 3U ben Künftlern, benen

3tr>ar Formenreichtum eigen, bie aber Urfprünglichfeit oermiffen laffen. ffier ernennt man beutlich

ben UHIlen 3ur „frönen £inie", tuas ficher mit ber 21rt feiner Kunftbetätigung 3ufammen*

bängt. <2s fpricfjt (Temperament itnb Senfibilität aus ben bemegten, bünnen §ügen. Fi9 - 255 .

'Yb*—

Fig. 25 ^. Urfprünglichfeit, Bewegtheit, mittlere F°rmenbilbung: Perfönlirfjfeit.
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Fig. 255. Formenreichtum, (Temperament, Senfibilität: p e rf ö n li df f e i t.
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IDenn bisher faffc nur 2Seifpiele uon (Eonfünftlern unb Malern herange3ogen würben

unb nid?t uon Did?tern unb Schriftftellern, fo fyat bas feinen (Srunb. Die Urfprünglidjfeit, ber

Formenreichtum, ber De^idpt auf fonoentionelle Schriftformen ift bei ben legieren ungleich weniger

an3ulreffen als bei ben Meiftern bes (Eons unb ber Farbe. Dielleicht erklärt fidj bas burd? bie

fortgefeßte manuelle Cätigfeit bes Schreibens. (Eine berart forigefeßte Schreibbetätigung, wie fie

ber Mann ber ^eber unb jeber, beffen f?anbwerks3eug bie Scßreibfeber bilbet, aus3uüben ge3wungen

ift, oerleiht bem „probutt" ffanbfchrift anfd?einenb eine große (Sleichmäßigteit unb (Stätte.

Denn je öfter unb länger man ein „ffanbwerf“ ausübt, um fo fixerer unb fdjneller fdpafft man
barin. Sicherheit heißt aber nichts anberes, als Manipulationen gewohnheitsmäßig ausführen.

Möglich, baß es fid? fooerhält. (Eroßbem aber gibt es im Heieße bes (Seiftes ftarte perfönlicßteiten

unb entfprechenbe ffaubfeßriften, nur relatiu weniger als in ber Mufit unb Malerei. (Sottfrieb
Keller würbe bereits genannt. Zlucß ID i 1 ß e I m Haabe, (S u ft a o ^renffen, (S e r *

hart hauptmann, bann auch ED i I h e I m 23 ö I f cf? e, (Ern ft ffädel könnten wir

anführen. (Es gibt natürlich erheblich mehr. Kur finb uns bie ffanbfcßriften nidjt alle 3ugänglicß

unb gegenwärtig.

Damit ber £efer einen (Einbrud bauon gewinne, wie Dichter unb Scßriftfteller feßreiben,

laffen wir hier bie ffanbfcßriften uon Stubwig (Sanghofer, £ub wig ^ulba,
(Elfe uon Scßabelsfy unb £ub wig 3 a cobowsti folgen.

Diefe Schriftproben finb ohne jebe Hbficßtlicßteit ausgewählt, wie fie gerabe uorlagen.

(Es ift gewiß auffällig, wie wenig reich bie ^ormenbilbung hier in (Erfcßeinung tritt. Die

eigenartigfte ift ohne Frage bie (Sanghofers : einfach, bewegt unb bennoeß beßerrfeßt. (£. o. Scßabelsty
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fd?reibt 3 U>ar auch formlos, gleichgültig, bod? in alltäglichen Cypen ohne alle ©riginalität, 3ubem
mit mangelnber Konjentration. 3™ Weiteren fei auf DTauthner

(
5 . 63), Bierbaum

(5 . \20),

£iliencron (
5 . 121) unb Kirdjbach

(5 . 127) uerruiefen.
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^ig. 257. Senfibilität, gartfinn, Befcheibenbed.
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^ig. 258. Senfibilität, (Empfinbungsfähigfeit, IKangel an 2£>illensfraft, ^ormlofigfeit.

Die proben ^ig. 260 gehören Bühnenfünftlern an, £ u b tu i g Barnay unb
^riebrich ffaafe.
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c/^»' t£*^i\^jLiv- (y^v
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^ig. 259. Streben nach Selbftbetjerrfcf^ung unb (Einbruch

Senfibilität, Unburchbringlichkeit.

o/^Lr

l—«*—*

Fig. 260 . Bühnenkünftler: Geringe formen
bilbung, trenig (Eigenart.

Hotmenbige unb (Einfache mit Kunft unb ^üile unb

ift Kunft; barum unterfcfyeiben firfy bie Künftler nur

baß fie bas UMentlicfje gleich fetten unb es mit Fülle barjuftelien miffen, mährenb bie anberen bies

IVenn man in ihnen Ur=

fprünglidjkeit unb ^ormenreicfy*

tum oermißt, fo muß man fic£?

baran erinnern, baß bie Schau*

fpielkuuft nicht eigentlich eine

probuktiue Kunft barftellt. Be*

fonberes ift über bie beiben

ffanbfcfyriften nietet 3U fagen.

Die Überfcfyrift biefes Ka*

piteis mußte beim £efer bie

Hoffnung ermeden, bie Kenn*

3eid?en ber Knlagen, Begabung

unb Fähigkeiten 3U erfahren.

Diefe Hoffnung mußte 3U*

fchanben merben, benn — folche

Reichen kenntman nicht. IVeber

uermögen mir bie Knlagen für

bie Künfte noch für bie miffen*

fcfjaftliche Befähigung in ber

ffanbfchrift 3U erkennen. 3ft

es fo, bann können mir noch

meniger bie Begabung unb

ihren Stärkegrab aus ben

Schrift3Ügen biagnofttjieren.

Unb bie Fähigkeit 3U irgenbeiner

technifch * h^^^ß^smäßigen
Tätigkeit finb mir erft recht

nicht imftanbe, ber ffanbfchrift

ab3ufehen. Befißt jemanb eine

ftarke künftlerifdpe Uber, bann

hängt bie Bietung ber Be*

tätigung oielfach uon äußeren

Umftänben ab. (Ein künftlerifch

ftarkes (Temperament ift fchließ*

lieh befähigt, fief? in (Tönen,

Farben ober EVorten gleich gut

aus3ufprechen. Wie befiniert

(Sottfrieb Keller im

„(Srünen Efeinrich" bie Kunft?

„Denn mie es fcheint, geht

alles michtige Beftreben auf

Vereinfachung, ^urüdführung

unb Vereinigung bes fchein*

bar (Setrennten unb Verfette*

benen auf einen £ebensgrunb,

unb in biefem Beftreben, bas

in feinem gan3en IVefen bar3uftellen,

baburcf? oon ben anberen Utenfchen,
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mieber erfennen miiffcn unb barüber erftaunen, unb barum finb and? alle bie feine ITIeifter, 311

beren Verftänbnis es einer befonberen (Sefcfymacfsricfytung ober einer Eünftlichen Schule bebarf."

Kommen mir 3um Schluß auf ben Ausgangspunft 3urücf, inbem mir bas Dargeftellte mie

folgt refümieren: 3 ßbe £eiftung im fjödjften Sinne uerlangt bie unbebingt felbftlofe Eingabe ber

gan3en Perfönlichfeit. 3e ftärfer biefe, um fo eigener, inbioibueller unb mit um fo größerer ^ülle

an formen unb Urfprünglicfyfeit prägt fie bas Bilb ber £?anbfcfjrift. (Ein genialer Utenfch mirb

barin moljl ben häuften (Srab erreichen. (Eine ftilifierte ober gudjtfchrift ober eine Schrift in ben

obligaten Cypen h°h er formaler Ausbilbung (£?ochfchul* ober Selbftftubium ift gleich) mirb im

Allgemeinen nicht bie grapfyifdje Kunbgebung einer genialen Veranlagung fein. Der Sinn

für Utufif ift bei (Sebilbeten an ben IHufd^eicfyen 3U erfennen, ber Sinn für bemußtes logifd^es

Denfen fefjr maljrfdjeinlidj an ben 3ahlenförmigen Buchftaben. ^ügen mir noch ltn3u, baß ber

Sinn für Cedjnif, Baufunft, allem Anfdjein nach aus ber Vereinfachung ber Sud^ftaben in Ver*

binbung mit ber Drudbetonung ( Verfcbiebung) in ben Ijaar firidjen 3U entnehmen ift, fo bürfte

bie Summe beffen gesogen fein, mas ben praftifern auf unferem (Eebiete 3U erfennen bis heute

möglich erfcheint.

(Erfranfungen in ber !)anbfd?rift.

(Es fann nicht unfere Abfid?t fein, ben £efer bahin 3U bringen, aus ben Schrift3Ügen allerlei

Kranfheiten 3U biagnoftisieren, 3U meldjem Cun bie eigene Familie unb ber Kreis uon ^reunben

unb Befannten gar 311 halb oerleiten fönnte. IVir oeröffentliehen bie pathologifchen Schrift*

proben Iebiglicf?, um ben £efer auf Schriftftörungen aufmerffam 3U machen, bie ihn eoentuell

beftimmen follen, einen tüchtigen Arst auf3ufudjen, um biefem bie eigenen Beobachtungen mit*

3uteilen. (Es gibt gemiffe (Eigentümlichfeiten in ber £)anbfchrift, bie eine beginnenbe (Erfranfung

meit früher an3eigen, als bas Benehmen unb Ausfefjen bes Kranfen. 3t es uns bod? felbft

mehrfach begegnet, baß uns sufällig uor Augen fommenbe Sdpriftlen oon Schulfinbern fonftant

fdimadje gitterformen enthielten, obgleich bie Kinber als burdjaus gefunb be3ei<hnet mürben.

(Erft bie ä^tlidje Unterfucbung, bie auf unfere Veranlaffung gefdjah, brachte bie IVahrheit an

ben (Lag unb bamit bie Betätigung unferer Schlußfolgerungen. And? gemiffe (Seiftesfranf*

beiten melben ihren (Ein3ug fd?on fehr 3eitig. (Ein uor einer Beihe oon 3a^ren befannt ge*

morbene ^all, ber großes Auffehen erregte, bemeift fchlagenb, mie michtig gerabe bie f^anbfehrift

für bie ältliche Diagnoftif merben fann. (Ein Bieter mar als mahnfinnig erfannt unb aus

feinem Amt entfernt morben. Verfaffer hatte mehrere 3a^re vorher 3ufällig beffen Unterßhrift

gefeljen unb bamals fofort erflärt, ber Utann müffe gehirnfranf fein, mas aber beftritten

mürbe. (Erft als bie Betätigung nach 3a^rßn erfolgt mar, erinnerte man fid? oermunbert ber

fast oergessenen Schriftbiagnofe. Solche ^älle finb nicht feiten. Der befannte 3rrenar3t

Dr. S dj 0 1 3 berichtete ebenfalls über einige Catfachen ähnlicher Art.

Alfo bie nachfolgenben Ausführungen unb Schriftprobenfollen ba3u
bienen, recht3 eitig oorjubeugen, unb ba3u Veranlaffung geben, einen erfahrenen Ar3t

311 fonfultieren. gmar miffen unfere heutigen tnebbpner 00m IVefen ber f^anbfehrift faum

mehr als nichts, non gan3 menigen Ausnahmen abgefehen. Das ift aber in bem gebachten ^alle

gleichgültig. tVenn ber fonfultierte Ar3t nur ein guter Diagnoftifer ift; bas genügt 3unächft.

Die am bäufigften auftretenbe Scbriftftörung befteft in Unterbrechungen im ^eber3uge.

Sie finb 3umeilen faum mit bem bloßen Auge 3U erfennen. Aus bem (Erunbe fönnen biefe uet*
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ftedten Störungen nicht reprobu3iert merben. Die nadjfolgenben proben ueranfdjaulidjen

bie gebadeten (Erfahrungen in ftärferer Ausprägung. Dies befagen nad? unferen (Erfahrungen

An3eicf?en oon (Entmidlungsftörungen. tDeitaus am fyciufigften finben fie fidj in

ben Schriften junger meiblicher blutarmer perfonen. Auch fonftatierten mir fie oielfach in ben

ffanbfchriften uon ItTagen* unb Unterleibsleibenben, insbefonbere, menn bie Reichen ftarf aus*

geprägt maren, mie 3. B. in ber folgenben probe ^ig. 261 . (Es ift Sache ber mebbpnifchen tDiffen*

fcfjaft, bie Urfadjen genauer 3U prä3ifieren, 3umal folcfje (Erfcheinungen auch fdjmerere (Er*

franfungen anfünben fönnen. So in ben lebten Schriftäujjerungen bes Schme^er Didjters (Eonrab

^erbinanb Uleyer, ^ig. 264, S. 188 . So oiel uns befannt, ift an.bem (Eobe bes oiel oerehrten

£yrifers mit eine Urfadje bie fernere (Erfranfung ber Derbauungsorgane gemefen. (Eine 3meite

3n ^ig. 266 finben fid? grofe Unterbrechungen in geringerer §ahl. Solche Schrift*

eigenheiten müffen ebenfalls als pathologifche angefprodjen merben. 3m Klifchee ^ig. 268
,

S. 190, fommen Knidungen in ben llnterfdjleifen uor, benn auch bie fcheinbaren Bogenformen

ber letjteren finb burdj (Einfnidung entftanben. EDeldje Urfachen folgen „Reichen“ 3ugrunbe

liegen, ift noch nid?* aufgeflärt. Sicher aber müffen fie in irgenb melden phyfifcf?en Störungen

3U fudjen fein. 3n erhöhtem (Srab'e gilt bas oon ben fombinierten Symptomen, mie man fie

in ber Probe ^ig. 269 antrifft. 3n ber Schriftprobe ^ig. 270 finb bie Störungen oon auffälligerer

Art. ITtit menigen 2lusnahmen ift fein Sd?rift3eichen gan3 frei oon pathologifdjer Beein*

- c/ ' ' c

^ig. 261. Unterbrechungen im ^eber3uge:

Pathologifche (Erfcheinungen.

Probe feiner Efanb aus früherer §eit,

^ig. 265
, ift noch frei *>on Öen djaraf*

teriftifchen Störungen, unb aujjerbem

hat bie Schrift noch öie natürliche

fdpräge £age. 3 ß bod^fieht man hier

bereits bie Anfchmellungen in ben

(Srunbftridjen, bie mir nodj in anberer

Begleitung antreffen merben. Sie

finb ohne ^rage ebenfalls patholo*

giften Urfprungs unb nach unferer

Anfidjt mit ber gefdjlechtlichen (Erreg*

barfeit in Be3iehung 3U bringen,

^ig. 128, S. 98 oeranfchaulichte ein

Beifpiel ftarfer Sinnlichfeit; auch

barin fieht man biefe Drudftellen.

Am höufigften aber trifft man [fie

in ben ^anbfdjriften junger Uläbchen

mährenb ber (Entmidlungsjahre an,

3umeift in fchleifenartigen, „eitlen“

(Sebilben, meshalbman biefe„^eichen“

als Ausbrucf ber Affeftation be3eid?net

hat unb nid?t mit Unrecht. Denn
gerabe bie ermachenbe, led^enbe

Sinnlichfeit bilbet ben Untergrunb

bes meiblidjen affeftierten U2 efens.

Der Abbrud ^ig. 267
,
S. 190 enthält

ähnliche formen im B unb §. Bei

Berücffichtigung ber getrennt gefdjrie*

benen, „3erriffenen“ Bucfjftaben mufj

man auch biefe Schrift als eine

pathologifche be3eidjnen.
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fluffung, obtuohl nur bie Knidungen unb Drudbetonungen barin auftreten. (Erlenmeyet, einer

ber erflen, ber ficfy mit ber Pathologie erfolgreich befdpäftigt hat, nennt biefen Schriftcharafter

in allerbings ftärferer, regelloferer Ausprägung ben ataftifchen unb befcf^reibt bie auf*

^ig. 262 . Ataftifche Schrift: paibologifcbe Störungen.

fälligen, nichtigen Schreibftörungen ruiefolgt: „3ntr>ilbem, ausfahrenbem §uge mirb ber ffaarftrich

gejogen (^ig. 262 ); ber (Srunbftrich rr>irb bider, fefter, länger als normal; bie IDinbungen unb

BiegungenoerlierenibreAunbung, merbenedig, 3ugro§. . .
." 3aunferer probe^ig. 270 hatman es

mit einer Atajie geringeren (Stabes 3U tun. Ungewöhnlich barin ift jebod? bie lEatfache, bafj bie

Unterfcfjrift
,

bie leiber nicf?t mit oeröffentlicht werben burfte, ohne jene Störungen

gefcbrieben ift. Der Hamens3ug 3eigt fogar oollfommen „gefunbe" Striche, wie auch bas erfte
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u*§eid?en in ber eierten Ce^eile eollfommen normalen ^eber3«g aufmeift. Ulan follte meinen,

baß, menn fcfyon eine fo ftarf fyeroortretenbe mecfyanifdje Scf?reibftörung uorfjanben ift, fie

j e b e Scfyreibäußerung beeinfluffen muffe. (Es fcfyeint aber, baß ber tüille, bie UHIIfür, menn

and; melleicfyt nur auf fur3e §>eit, i?err über ben Defeft 3U toerben uermag.

3n ben £?anbfd?riften Hücfenmarfsieiöenber begegnet man ben »ergebenen

(Sraben ber Utopie. rDäf^renb probe £ig. 27 t, 5 . 192, im mefentlidjen fiel? burd? bie Unregelmäßig*
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feit unb ScfjtDanfungen fennjeidjnet, ift bie probe ^ig. 272 ungleich ataftifdjer. 211s djarafteriftifcfj

für biefe Kranffyeit in fortgefdprittenem Stabium haben mir ftets außer ben Sdjmanfungen bie

ftörungsfreien, glatten Scfylufoüge gefunben, mie fie ber Abbrud ^ig. 272 beutlicfj 3ur An*

fcfyauung bringt. — Die eigentümlichen Knidungen, uon benen bie Hebe mar, fommen felbft in

Schriften jugenblidjer Perfonen oor, mitunter in fo minimaler Ausprägung unb fo geringer

£)al}l, baß man fie leicht überfielt. W

o

fie ficb fortgefetjt 3eigen, follte man ftets ben Ar3 t 3U

Hate 3ieben. 3n jebem ^alle finb fie A^eicfyen bafür, baß irgenb etmas im ©rganismu?
nicfit in ©rbnung ift.
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(Eine anbere, widrige Störung oeranfd?au!id?t bie fogenannte gitterfdfrift. Diefe

Schriftart finbet man als 21Iterserfdjeinung fefjr häufig. Sie fann hutuilofer Batur, burch Kälte*

gefühh burch angeftrengtes förperliches Arbeiten als (Selegenheitserfcheinung heroor9erufen

fein, ferner finbet fie fid? bei 2tIfo=

holifern unb Sflauen anberer Barfotifa

im Stabium ber 2tbftinen3 ,
[im ffunger

nach ueuen Baufchmitteln. [2tnbererfeits

aber fömten fie auch &ie FKünber einer

nahenben (Sehirnerfranfmtg fein. — IDenn

fich bie gitterformen in ben Schriföügen

3ugenblicher — unb fei es auch nur in

faum ohne £upe erfennbarer Stärfe —
fonftant finben, bann follten fie wohl be*

achtet werben. ^ig.273,S. 193 oeranfchaulicht

bie pathologifche gitterfchrift eines (Trinfers.

©b bie Probe ^tg. 27$ als reine gitterfchrift anjufprechen ift, erfdjeint febjr fraglich. 21uf

feinen ^all fann biefe als ein probuft bes 2llterns gelten. Die gitterformen beftehen hier aus

aneinanber gereihten fleinen Bogen, bie fämtlich bie gleiche Bewegungstenben3 auftueifen.

3ft bas fchon eine ungewöhnliche 21rt, fo wirb biefe Schrift 3U einer befonberen (Erfcheinung

burch'bie glatten, unbehinberten Schluf^üge ber Schleifen an ben h, 9 , 3 * Unferes IDiffens ift

biefer (Typus noch nicht unterfucht unb befchrieben worben. IDir haben jeboch Urfache, ihm eine

burchaus pathologifche Bebeutung bebjulegen. Die Probe 27$ a nahe oerwanbt, hoch

fehlen bie glatten Sd?lu§ 3Üge an ben h, 9, 3 . ^ig.27$b
, 5.195, enblid? oeranfchaulidptbiefenile

gitterfchrift, wie man fie fo häufig in ben Schriftäufjerungen älterer perfonen antrifft.

^ig. 267. piötjliche Drudftellen in getrennter

Schrift: pathologifche Störungen.

^ig. 268. Knicfungen in ben ©ber* unb Unterfchleifen in Begleitung oon Drucfftellen:

Pathologifche (Erfcheinungen.

(Einen weiteren pathologifchen Schrifttypus bietet ^ig. 275 bem 2luge bar (Seite 195 ). 2luf ben

erften Blicf wirb man nichts bemerfen als eine ungelenfte, fteife, ein wenig unfichere ^eber*

führung. tüer aber genauer 3 ufieht, gewahrt uereinselte fleine punfte an Stellen, wo fie

nicht hiugehören, fo über bem letjten e in oorfeitige, bann unter bem e in Bouember, im

weiteren 3 U Beginn bes b unb unter bem m in präfibium. Die pünftchen finb

Stü^punfte im wahren Sinne bes IDortes. Der Schreibenbe ftü^t bie ^eber in ber

gleichen TDeife, wie ein 21fthmatifer beim (Sehen fich mit bem Stocf ftütjt ober beim (Treppen*

fteigen auf jeber Stufe paufiert. (Tatfächlich finbet man biefe pünftchen in ben Schriften oon

21 ft'h m a t i f e r n unb Kranfen, beren ffer3tätigfeit geftört ift. (Einen fehr merfwürbigen,

eflatanten Beweis für bie Bidptigfeit ber Beobachtung erhielt Derfaffet oor einer Beihe uon
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^afyren gelegentlich eines Strafpro3effes. 3emanb mar befdjulbigt, eine IDechfelunterfdjrift

fälfdjlid? angefertigt 3U traben. Die Prüfung ergabjnidjts, mas auf eine ^älfcfyung fyinbeutete,

nur mar fie offenfidjtlidj Iangfam unb etmas unficfyer gefdjrieben. Sie geigte aber bie oben

befdjriebenen pünftcfjen, beren 23ebeutung bamals nocfy nietet befannt mar, in größerer 2tn3afjl.

<£in ^älfcfyer mürbe natürlich biefe faum ficfytbaren Punfte nidjt nadjgeatjmt haben, ba er fie

fidperlidi als gufallserfdjeinungen angefetjen hätte. Das prüfungsrefultat lautete: Die Unter*

fcbrift ift edjt. Unb mas ftellte fid? heraus? Die <£djtfyeit mürbe 3ugegeben. Sie fei 3mar oon
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ifym, bem beugen, gefdjrtebcn — aber, fo jagte er, ber (gläubiger habe fie ihm mit bem Beuoluer

in ber Ejanb abge^wungen ! Das entfpradj laut gerichtlicher ^eftjtellung oollfommen ber 2X>abr=

heit. Diejes (Ereignis gab uns ben 2Infto§ 3ur genaueren Beobachtung jener pünftchen, unb fo

tuurben fie als „graphifcf?e 2tusbructform" bes 21fthmas erfannt. 3n ^ranfreicfj machte man
fpäter biefeiben Beobachtungen.

Die punfte fommenjebodj auch in beruegten, lebhaftenSchriften uor. hier aber nur gelegen^

lieh 3U Beginn eines IDortes. (Es fcheint, als ob ber Schreibenbe fich auf bas befinne, roas er
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^ig. 273 . ^jitterfdjrifi eines Srinfers.

berichten null, ©b fie aber gleichmohl in folgen, felteneren fällen nicht auch als (Erfdjeinungen

patljologiften ürfprungs betrachtet 'tuerben müffen, ift nod? nicht ergrünbet. IDir huöeu bie

pünftdjen feit jener gjeit fehr häufig

gefunben, mo fie ber 2trt ber (Er=

franfung nach 3U ermatten maren,

jeboch nicht immer. Don einem

mebbjinifch nicht (Sebilbeten finb folcfje

fragen naturgemäß nicht ohne Bei*

hilfe 311 Iöfen. —
Damit märe bie Auf3ählung

ber mefentlichften Schrifteigenheiten

beenbet, bie ber £aie 3U beachten

hätte, fofern er um bie (Sefunbheit

feiner Angehörigen beforgt ift.

Der £efer mirb uielleicht bie

*Befchreibungen ber An3eichen ner*

miffen, bie bie Kranfßeit unferer

Seit, bie Heruofität, etrua in ber ffanbfdjrift b^erücirbrirxc^t. Hun, einfache, leidet

erfennbare (Eigenheiten im Sinne ber befprodjenen probu3iert bie Heruofität nicht. Die betuegte,

3arte, geneigte ffanbfdjrift bilbet ben üntergrunb ber neruöfen (Erfcheinungen. mitunter finbet

man in foldjen Sdiriften leichte §itterformen, auch faum erfennbare Knidungen. Sie m ü f f e n

aber in ben Sdjrift3Ügen ber Heroöfen nicht oorhanben fein. — Die rei3bare Heruenfdjmädje,

Heurafthenie — auch ein Reichen unferer Seit — 3eitigt eine fehr medjfelnbe ffanbfchrift.

Der felbe ÜTenfch fdjreibt halb eng, balb rueit, entfpredjenb bem XDechfel ber Stimmungen, ber

beim Heurafthenifer d?arafteriftifd? ift. 3m Derlaufe eines Sages 3eigt bie Schrift auf* unb ab*

fteigenbe Seilenfüßrung; am morgen beginnt ber Kranfe gleichmäßig unb normal 3U fdjreiben;

balb tritt (Erfdjöpfung ein. Die Sd?rift3Üge tuerben fdjlaffer, leidster, unregelmäßiger, unb fo

geht’s im fortruährenben DDedpfel ben Sag hütburch- Dielfad] finbet man bei Heurafthenifern

bie getrennte Schrift.

£Die bie £7 y ft e r t e bie fjanbfd^rift beeinflußt, fah ber £efet bereits in ben Klifd^ees

^ig. 19, 25
,
66 u. 100. Die Art berÄußerung aber ift unenblich oerfdjieben. Sharafteriftifch für bie

fjyfterifer ift bie Übertreibung in jeber ^orm, bann bie £ügenhaftigfeit, Schlauheit unb Der*

ftedtheit, bie 3ufammengefaßt auf bie ihnen eigene Sdjaufpielerei hiutueifen. mitunter ift ben

Kranfen ibr £ügen nid]t beruußt; fie glauben an bie tDaßrheit ihrer f^irngefpinfte unb phanta*

fien. Aber ebenfo häufig lügen fie mit raffinierter Überlegung, gemöhnlicf] 3U bem §tued, ihre

Perfon in ein gelles £id]t 3U rüden ober ben Himbus ihrer geiftigen Überlegenheit 3U tuahren.

Sie hu^eu non ihrer Bebeutung eine außerorbentlidj h°^ c üteinung, haben alles norher gemußt,

norber gefagt unb 3um Bemeife beffen nerbrehen fie fehr gefd?idt bie Satfadjen. Keine (Se*

legenheit laffen fie uorbeigehen, um auf fid? aufmerffam 311 machen; fie mollen auffalleu, über

ihre Umgebung hetoorragen um jeben preis. — IHechanifche Schreibftörungen braucht bie

fjanbfdjrift ber ffvfterifchen nidjt 3U enthalten. IDas fie d?arafterifiert, ift bie Heigung 311m

fabenförmigen Ductus, 3U übertriebenen Schleifenbilbungen unb Umbilbung non Spißen 31t

Schleifen. Dabei fann bie Schrift feßr regelmäßig fein, 3umeift jebod] ift fie bas

(Segenteil. Aber faft in jebem <£alle enthält fie etmas Auffälliges, Außergemöhnliches,

entmeber bie regellofe, meite Normung ber freisförmigen (Elemente, ber ©berlängen*

fcbleifen ufm. ober plößlicf] hetuottretenbe, unmotinierte Drudftellen ober auch ner*

fcbnörfelte, grotesfe Bucßftaben. Das Beifpiel, ;$ig. 276 au f Seite

bauon geben, mie fid? bie f^yfierie ausprägen fann, mo es fid?

^älle ßunbelt.

?angen6rudj, HenfdjenlenntniS.

196 ,

um
mag etnen Begriff

exzeptionell fdjmere
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\

ifi^ufügen mollen mir noch auf (Srunb

uon (Erfahrungen aus unferer (Sericfjtsprayis

als Schriftfachuerftänbiger, baff ber anonymen

Brieffcfyreiberei, bie 3umeift oon meiblichen

Perfonen ausgeht, bort, mo fie fortgefetjt ge=

übt mirb, gemöhnlidh ffyfterie 3U (Srunbe liegt.

2X>ir gelangen nun in bas (Sebiet ber

(Seiftesfranfbeiten, auf bem es

noch oiele fragen m be3ug auf bie ffanbfchrift

3U löfen gibt, ^ür ben nicht mebi3inifch

gebilbeten £aien fönnen bie bisher gefunbenen

miffenfchaftlidjenH e f
u It at e fein meitgehenbes

3ntereffe beanfprudjen. 2fus biefem (Srunbe

mollen mir nur fur3 barauf eingehen unb geben £ombrofo bas £Dort, ber fich eingehenb

mit ber ITCaterie befaßt unb — feiner Schreibart entfpredjenb — eine fur3e, gemeinoerftänbliche

Jtbhanblung niebergefchrieben hat.
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„IPenrt mir", fo füß,rt er aus, „bie ffanbfdjrift ber (Seiftesfranfen unterfucßen, ergibt fid?

baraus ein flarer biagnoftifcßer 23emeis betreffs ber (Trübung ber geiftigen ^äßigfeiten. So

gefcßießt es häufig bei ben paralytifern unb Ulfoßolifent, baß ber (Seiftesfraufe beim Hieber*

fcßreiben langer, fonfonautenreidjer IDörter irgenb einen 23ucßftaben, insbefonbere bas p ober r

ausläßt. Diejenigen Konfonanten, bie ißnen bei ber Uusfpradje Sdjmierigfeiten machen, laffen

fie entmeber aus ober uer=

änbern fie bementfpredjenb.

(Einige gehen plößlidj ber

^ätjigfeit uerluftig, überhaupt

bie Budjftaben 3U fdjreibett

(Ugraphie), inbes fie fie nodj

ausfpredjen fönnen, ober fie

merfen einige finnlofe 23udj*

ftaben aufs Papier, bie nur

31m Scheine aneinanbergereifyt

finb; mieber anbere finb nur

mehr imftanbe, Fragmente uon

Bucfyftaben 3U fdjreiben. 3n
anberen fällen riimmt bie

Schrift eine beinahe elementare

^orm an, inbe'm fie bie am
fcfytuierigfien 3U fcfyreibenben

2Sudjftaben ausläßt ober alles

auf ein Uneinanberreihen unficßerer ober unuerftänblidjer feilen befdjränft, juft tuie es bei

Kinbern 3U fein pflegt, tuenn fie fcßreiben mollen, ohne es gehörig erlernt 3U fyabert. Dies pflegt

ein (T^arafteriftifum ber ataftifcfyen formen 311 fein (Dysgraphie)".

Baftian berichtet uon einem partiell IDaljnfinnigen, ber uiel fdprieb. Unfangs maren

bie Sdjriftftücfe 3iemlich oerftänblicfy, barauf feßte er „ffg" an Stelle ber leßten Bucßftaben eines

jeben IDortes; fpäter tuarb bas gan3e £Dort entftellt, unb bie Derboppelung oieler Konfonanten

3ufamt bem Unßängfel „n b c n b b" ober 3um minbeften „c n bb" mürbe bas Uuffälligfte an

biefen IKanuffripten, bie troß ißres Umfanges uollfommen unuerftänblidj maren.

f4£.

^ig. 274b. Heine gitterfdjrift: Ulterserfdjeinungen.

^ig. 275. Kleine überflüffige punfte an falfcßer Stelle in unbeholfener Scßrift: Uftbma,
Störung berffer3tätigfeit.

(Ein feßr mistiges,. bismeilen beobachtetes geilen bilbet bas gittern ber Schrift. perfonen,

bie aus Unlaß uon Säufermahnfinn ober (Epilepfie tuedjfelnben Unfällen untermorfen

finb, tueifen 3tuei ober brei (Lage uor bem Unfälle bie erftert Un3eidjen ber Dysgrapßie auf, bie

nun bis 3ur Stunbe bes Unfalles ftänbig 3unimmt. Die Sdjrift roirb immer uermorrener, ferner

burcß Kledfe entftellt, bie Konfonanten, insbefonbere bie fdjmierigften, ausgelaffen unb burd?

Dofale erfeßt, genau fo ruie cs beim Uusfpredjen ber ^all ift. So fcßrieb 3. 23. ein ^riebcns^

13*
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ricßter, 5 er an (Sehirnermeicßung infolge oon 2IIfohoIismus litt, cor 5en apopleftifcfjen Unfällen

gan3 normal. gmei ober brei Hage t>or bem 2tnfalle geftaltete bie Sdjrift fiel? gittriger unb minbet

fcfyarf; menige ITCinuten oor bem Unfälle enblicE? fteigerten fid? bie ortßographifdjen ^eßler, bie

Derbefferungen, bas gittern; auffälligermeife trat fogar Dysgrapßie auf: ftatt „rocca petroca“

fanb fid? „roa pelnoca“. Sei einigen (Seiftesfranfen unb paralytifern finb gumeilen unge*

heute, bas (Sefcfyriebene befprißenbe Hintenflede (ähnlich ber Kinberfdjrift) ein befonberes

Kennjeidjen ber Dysgraphie (^9 * 277 ).

Die ben tDafynfinnigen mie ben paralytifern gemeinfamen güge finb folgenbe: bie Der*

mirrung, Kledfe, Rieden; feßr häufig (Sroßbuchftaben, giffern unb Suchftaben übermäßig Hein

ober übermäßig groß, immer ungleich; einige leiften fidj mit Dorliebe Punifte über ober 3mifd?en

allen Suchftaben, bie man 3U 21nfang jebes IDortes nodj fo 3iemlidj ent3iffern fann, inbes fie

gegen bas (Enbe 3U uollfommen unuerftänblidj merben.

^ig. 276 . Sumerer ^all uon ffyfterie.

Diele, bie an IHonomanie ober an Derrüdtßeit leiben, feßen für jeben Suchftaben ein

eigenes geid?en; anbere Derrüdte hingegen, ben ©rbnungsfinn übertreibenb, fd?reiben mit

ausneßmenber Klarheit unb übertriebener Kegelmäßigleit (^ig. 278 ). Diele berfelben fyaben

fogar bie (Sebulb, immer mit großen, bie Drudfdjrift nacßaßmenben Suchftaben 3U fcßreiben.

2lnbere paranoiler, in mahnfinnigem Symbolismus befangen, fucf^en anbere 3U über3eugen,

iubem fie ihre (Sebanfen burd? Symbole ausbrüden. (Es fcfyeint ihnen, als menn bie anberen

ihren irrigen Dorftellungen eher (Stauben fcßenften, menn biefe anftatt burd? XDorte burd?

geid^nungen ausgebrüdt, gemiffermaßen ßierburdj befiegelt mürben. So fanben fidj 3. 3 . im

Hacßlaffe bes Propheten £a3aretti lange papierftreifen, auf benen Pferbe mit 40 Seinen unb

20 klügeln abgebilbet maren. (Ein anberer, ebenfalls an (Srößenmaßn £eibenber, ber fid? hoch

ergaben über bie ITtenfdjßeit beuchte, uerfd^mäßte es, fidj beim Schreiben unb Sprechen gemeiner

Sudjftaben unb EDorte 311 bebienen: fo fyatte er eine ißm eigentümliche Sprache erfonnen; feine

Schrift aber feßte ficß aus uielen Heinen ITTebaillen 3ufammen, inmitten meldjer eine burdj ein
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barunterftefyenbes ITCotto erläuierte fYinbolifdje §eidjnung prangte. Des Urhebers 3rrfinn

fefauftellen, fyielt nicfpt fd?tr>er.

(Eine mit (Sröfjenmafyn behaftete Perfönlid?feit ertituarf geograpfyifcfje Karten, inbem fie

bie ^lecfe an ifyrer ^imrnerbecfe forgfältig abjeict^nete unb fie bann auf einer Karte genau tmeber-

gab. Dergeftalt glaubte biefer Kranfe ben iopograpf}ifd?en plan feiner £änbereien auf3unet?men
unb ließ ber Zeichnung eine ebenfo forgfame Kufbemafyrung angebeiljen rnie nur irgenb ein

(Srunbbefi^er ben Dermeffungen feiner (Süter.

rDicf?tig unb djarafteriftifdj für bie IHonomanen ift bie (Sepflogenfyeii, i^r (Sefdjreibfel

mit erläuternben gleichen 3U burdjfe^en, für jebes £Dort fid? eines befonberen geid?ens bebienenb.
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(Solches tun insbefonbere biejenigen, bie an IDafpnfinn, unb foldpe, bie an fyftematifdper iTIono*

manie leiben.) 3n igrer Dorfteilung leben Silber, bie fie nidpt in IDorte lleiben fönnen unb
aisbann burdp Zeichnungen aus3ubrüden fudpen.

Die Schrift ift bei ben Htonomanen oon IDidptigfeit, weil oiele fid? nicfpt anbers benn fcfprift*

lief? ausbrüden lönnen ober wollen. Norbert man fie auf, ihren KranHpeitsfall 3U echten ober
ihre (Srünbe münblich 3u oerfeefpten, fo uerfparren fie fcfpweigenb ober entgegnen, bag fie fdprift*

lid? antworten mürben. Unb in ber üat trifft man fpäter non ihnen ganje Stöge non Papier
an, bie mit ihren finnlofen Schreibereien bebedt finb. Hnbere wieber fefpreiben tagtäglich bas
felbe: fo hatte beifpielsweife ein HTäbchen 3U fprechen aufgehört, fchidte aber täglich gan3e Stöge
non Briefen. Hnbere biefer aus freien Stüden Schweigenben brachten faum, wenn man fie

3um Schreiben aufforberte, ein paar unflare 2X>orte unb 3wei bis brei fchiefe finnlofe Zeilen
3U Papier.

Die (Srapgomanen (3m Bezweiflung ber Hedptsanwälte beftänbige fpeimfudper ber (Sericgts*

figungen) haben gewöhnlich eine fegr gebrängte unb geftredte Schrift, meift Har, Hein, ner-

bunben; bie punfte auf bem i fehlen nicht, überhaupt interpunftieren fie forgfältig unb untere

ftreidpen oiel.

Die an allgemeiner Paralyfe

ieibenben werben immer beim legten

tüort, im r, t, m, 3U Scganben. (Ein

anbermal wiebergolen fie, nach 21rt

ber Stotterer, bie Hnfangsbucfpftaben

ber lüörter. 3m legten Stabium finb

fie Dysgrapgifer unb irren fi<h beim

Schreiben mancher Suchftaben unter

bem (Einfluffe ber ihnen oorarn

gegenben Sdprif13 eichen. So wollte

ein foldper 3. B. (Siufeppe (Saribalbi

fdpreiben unb fegte (Siufeppe (Sari*

galbi unter bem (Einfluffe ber beiben

oorftegenben g.

3n Verträgen ober (Eeftamenten oergeffen biefe paralytifer bie widptigften Säge ober

IDorte, fo 3. B. bie Summe (Selbes, um bie es fidp hanbelt, ober ben Hamen ber 3U bebenfenben

Perfon. Sie laffen biefe widptigften IDorte aus, weil es ihnen fo norfommt, als mügten bie

anberen fie fefpon lernten. (Dies pflegt audp bei normalen 3nbiuibuen oozufommen, inbes nur

in befonberen fällen, wo es fidp um obf3Öne ober allgemein bekannte Dinge hanbelt.)

Bei fallen oon aluter ITC a n i e finbet man meift uerfdpiebene, ungeorbnete unb auger

Dergältnis ftegenbe Schriftarten; fo 3. B. lateinifche Sdprift mit ^ralturbudpftaben untermifdpt,

Drudiypen bei ben grogen unb Kurfiofdprift bei ben Heinen Budpftaben, ferner felpr groge £ettern

(ITCafrograpgie), felpr häufig ferner, wie fonft bei allen 3rrfinnigett, (S.banfenftridpe, parentgefen,

unterftridpene IDörier (^ig. 279).

Die ungeheure, in ben (Sattungen ber (£ p i 1 e p f i e oorfommenbe ITCannigfaltigfeit —
fie erftreden fidp com (Senie bis 3um JDalpnfinn unb 3um Derbredpen — wirb erwiefen unb wiber*

gefpiegelt im Umfange unb ber ITCannigfaltigfeit ber Unterfdpriften, bie fidp ben oerfdjiebenen

formen bes inbinibuellen IDefens anfdpmiegen. 3ns^ e
f
onöere trifft man bei ilpnen nadp ber

Unterfdprift fo übertrieben oerfdplungene Sdplugfeber3Üge (Paraphen), bag fie 3U3eiten einer

21rabesfen3eidpnung ätpnlid? fegen. So 21 Ilor>atti, ber in normalem Zuftanbe feinen Hamen gan3

einfadp fdprieb, wägrenb bes Hnfalls aber immer einen ^ebezug gin3ufügte unb fidp bann für

Hapoleon hielt. ITCit ben fpyfterifern bie hoppelte perfönlidpfeit gemeinfam gabenb, weifen

fie balb eine natürlidpe (^ig. 280), halb eine übertrieben groge Sdprift (ITCafrograpgie) auf, reidp

vwc/ (fy. jS

^ig. 279. permanente llnterftreidpungen: 3 rr fiun.
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an Symbolen unb ^eberjiigen, befonbers bei ber Unterfchrift, berart, baß fie mit ihrem Hamen
ein ganjes Blatt Papier in fd?räger Bietung ausfüllen fömten, unb in biefen fällen unter*

liegen fie einer Krifis ber ITlanie. 2llsbann haben fie mit ben ber ITtanie Unterworfenen aud?

bie Hermifc^ung ber oerfcfyiebenen Schriftarten gemein, aber fowie bie Krifis überftanben ift,

fann bie Unterfdjrift fidj wieber normal geftalten.

Unter Kontrolle bes 3n^a^s ber Briefe, ber genau ber Sonberbarfeü unb 2tnormalität

ber^orm entfpricfyt, hat biefer (Eharafter als Dofument 3ur Beftimmung biefer Kranfheit bienen

tonnen So haben and; bie erfahrenen Ur^te im ^alle bes burd? Bod?a in Buenos 2lires be*

gangenen ITCorbes aus ber ^orm ber Unterfdjrift auf (Epilepfie gcfdjloffen. Sie wies eben ben

(Eharafter auf, auf ben id? in meinem 2Ird}iu aufmerffam gemacht hatte.

Bei irrfinnigen 21popleftifern unb blöbfinnigen (Epileptiferh Qbioten) beobachtet man
bisweilen bie uerfehrte Schrift, Spiegelfdjrift benannt. 3bioten, (Erottel, Stotterer, blöbfinnig

(Seborene fdjreiben gleich Kinbern oon 4—6 3ahren mit 3itterigen, unficheren, unregelmäßigen

Buchftaben, halb groß, balb Hein, mit finblidjen Sd}rift3Ügen unb (Eintenfledfen, halb auch uüe

bie <£hinefen, oon oben nach unten. Desgleichen tun bie in ihren Heroen3entren befonbers

gcfchäbigten Kinber, bie ber (E^iehung bie geringfte (Empfänglichfeit entgegenbringen, unb

jene, bie an Veiistan3, unb (Eaubftummheit leiben. Hadj ben Beobachtungen Don

pip er (Schriftproben. Berlin 1893) fd?rieben non 46 epileptifd?en Kinbern 40, oon \03 blöb*

finnigen 60 gern unb leicht bie Spiegelfdjrift fowohl mit ber Bedien als auch mit ber £infen.

3ubes bie 3bioten unb (Erottel unruhig unb unfidjer fdjreiben, wenn fie mit ber linfen panb
bie Spiegelfdjrift ausführen follen, tun blöbfinnige (Epileptifer es 3iemlid? gern.

, Die Schrift ber iüahnfinnigen weift geftredte unb gebrängte Buchftaben auf, oft

oiel unterftridjenetDörter, 3uweilen oermifcht mit Zeichnungen, fleinen punften ober aber Drud*

fdjrift, mitunter in 3wei Beihen nebeneinanber ftehenb (felbft in prioatbriefen), ober in Sprüche

gefonbert, wie in ber Bibel. EDenn fie fid? ber Drudtypen bebienen, erftredt fid? bie Knomalie

fo weit, baß fie Seiten mit 7

—

8
,
ja bis J[6 Derfcf? ebenen (Typen 3uftanbe bringen, insbefonbere,

wo es fid? um (Titelblätter hanbelt. „Soweit £ombroso, ber, wie man fieht, (ehr fummarifch

oerfährt unb beshalb auf (örünblichfeit feinen Hnfprud? machen fann.

Zum Schluß biefes Kapitels bringen wir ben leßten Brief eines £iebespaares, bas gemeinfam
in ben (Tob ging, ©b man angefichts biefer Schrift3Üge noch oon Zurechnungsfähigfeit fprechen

fann, erfcheint fehr fraglich- 3cbcufalls fpridjt baraus große Kufregung, bie fid? befonbers 3um
Schluß bes Briefes fteigert. Der ITCann fängt mit einer oerblüffenben (Energie 3U fdjreiben an,

bann aber beginnt bie Verwirrung. Die IVillensfraft läßt nach, um plößlich wieber auf3u
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leuchten (rDir, Hbfcfyieb). Die Unterfcfyrift bes IHannes ift unoollftänbig, bie ber ^rau hingegen

Har. Das (San in offenbarer Scf?nelligfeit fyergeftellt, bietet bas 23ilb größter Aufregung

unb Dermirrung.



Die Sei? rtft öer Perbreefjer.

(Sibt es öen geborenen Berbredjer? £ombrofo behauptet es unö fudjt feine JEfyeorie tl n

fjanö eines großen UEaterials 3U beweifen. 2Inöere Kriminaliften befreiten es entfcfjieöen unö,

tute uns fcfjeint, mit Kedjt. Ba £ombrofo auch öie Berbredjerhanöfdjriften ftuöiert unö mol}!

als erfier barüber gefcfjrieben hat, fo ift es nur redjt unö billig, wenn wir iljm öas tPort geben,

beoor tr»ir iljn 3U wiöerlegen fuefjen. (Er fcEjreibt
:
„Hun icfy meine Stuöien über öie Berbredjer*

felbftfdjriften, etwa 520 an öer galjl, öie mir oon Alfreö Utanry, Bireftor öer ftan3Öfifdjen

Ardjioe, oon IHnoni unö Bertram Scaglia oerefjtt worben, wieber aufnel?me, glaube icfj öie

,Sdjriften in 3ir>ei fefjarf getrennte Abteilungen fonöern 3U müffen, ungerechnet öie Ejalbanalptja*

beten, 3U welchen unfere berüljmteften Briganten gehören, öeren Schrift ein finbifdj unaus*

gefchriebenes (Sepräge 3eigt. UTöröer, 3ugleich Strafjenräuber unö Briganten, bilöen öie erfte

(Sruppe, öie als djarafteriftifdj eine geftreefte unö geörängte Schrift aufweift, uerbrämt mit

Säbelftrichen fowofjl oberhalb als unterhalb öer Schriftlinie; in oielen fällen ift öer t=Stricfj

ungebüfjtlidj oerlängert oöer 00m Bucfjftaben getrennt, was beim Solöatenftanöe unö im alb

gemeinen bei tatfräftigen £euten oo^ufommen pflegt; bei einigen anöeren wieber bilöen Ejaar*

unö (Srunöftridje einen fpißen EDinfel. Bei allen aber weift öie Unterfcfjrift eine aufjergewöljn*

Iidje <$ülle non neuartigen Berfdjlingungen unö Berfdjnörfelungen auf, öafj fie fich Ijieröurdj

oon allen anöeren unterfcfjeibeii.

Bon 98 Strafjenräubern unö iTTöröern wiefen 52 öiefe (Eigentümlichfeiten auf, öie audj

in auffallenöer Übereinftimmung bei allen Briganten wieberfeljren, ausfdjliejjlidj öer ob ihrer

graufamen (Taten berüchtigten Staatsmänner, weldje eine Art non ffafen (oöer Säbelftridj)

am (Enöe jebes IPortes 3eigen. 3n einer anöeren HTörbergruppe hingegen finöet man feine

nennenswerten Säbelftriche, ausgenommen öen fcharfen fenfrechten (Enbftridj, mit öem öie

Unterfchrift abfdjliefjt; öie Buchftaben ftehen geörängt nebeneinanöer; fchmierige unö rurtöe

formen finö oertreten. Biele öer felben fcheinen troß ihres nidjt oorgeriieften Alters, oon 30 bis

36 3 afjten, mit einer greifenhaft 3itternöen Ejanb 311 Papier gebracht 3U fein, ein An3eidjen uon

Alfoholismus entrueöer, oöer uon jenen Heroenleiöen, öie toir fo häufig bei ihnen angetroffen

haben. Bon 90 Utörbern 3eigten öiefes eigentümliche gittern \ 3 ,
inöem i(fj es bei 7 öer erften

unö 6 öer 3tueiten (Sruppe Angehörenöen beobachtete. Bur 36 oon öen 90 alfo Unterfuchten

ermangelten öiefer djarafteriftifdjen güge unö roiefen tatfäd^lid? eine gewöhnliche Sdjrift auf.

Die 3weite ^auptgruppe, öie Biebe, unterfcheiöet fidj uon öer bei öen Straffem

räubern uorherrfchenöen burefj öas fehlen öer Säbelftriche, öurch meift ausgebucfjtete

Budjftaben uon geringem Umfange; es finöet fid? faft feine Berfchnörfelung öer Unterfchrift:

alles in allem d? arafteriftifch e güge, öie öer Biebesfcfjrift, öer ^rauenfdjrift, überhaupt öer

gebräuchlichen Sdjrift gemein finö. Aufjer öiefen (Eigentümlichfeiten mitfamt öem gittern bietet

öie Unterfchrift (Eartoudjes, öes Bteifteröiebes, eine Art uon fjafen, oon Uüdtoärtsbiegung bei

faft jeöem Budjftaben, öie an öie feltfame Bilöung feiner Ringer erinnert. Audj anöere £attg*

finget ermangeln öiefes guges nidjt.

gruölf uon t 06 Biebeshanbfcfjriften aber fehlen öie oberwähnten (£fjarafter3Üge 90113.

Bafj fie häufig bei’ Perfonen angetroffen werben, öie nidjt blofj Biebe, fonöern audj Straffen*

räuber unö Berbredjer gegen öie Sittlidjfeit waren, fei ljie r uodj erwähnt.

EDas nun ferner öie Sittlidjfeitsoerbredjer, Betrüger unö ^älfdjer betrifft, fo Ijube idj

nidjt fo uiel Schriftproben 3ufammenbringen fönnen, baff es mir möglich gewefen wäre, £icfjt

über öiefen (Segenftanö 3U uerbreiten. Ulir fdjeint jeöodj, baff jene Übeltäter uiel Aljnlidjfett

mit öen Straßenräubern haben, fei es öurdj öen Säbelftridj 3U enöe oöer inmitten öer IBörter,
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fei es burd? übermäßige Verfchnörfelung ber Unterfchrift. ITad? ber Behauptung ei^elner

Sdiriftfenner ( ?)fchreiben bie Betrüger mit fefjr Keinen Buchftaben, als tuenn fie fidj gewiffermaßen

bemühten, fidj 3U uerbergen, fid? ben Bachftellungen 3U ent3iehen. Cafanoua weift nicht einen

biefer charafteriftifchen §üge auf, ftatt beffen hat er große fchmierige Buchftaben, bei benen jeber

Unterfd/ieb 3tuifchen Efaar* unb (Srunbftrichen aufgehoben ift.

Die Schrift3Üge ber Ulörberinnen nähern fidp in ihrem allgemeinen {Typus fehr benen

ber HTörber unb überhaupt ber männlichen Schrift. Dies gilt übrigens non gan3 ehrenwerten

grauen, wofern fie nur mit genügenber Hatfraft ausgeftattet finb. — Die wegen Ulorbes Der*

urteilte Baffaelle 2lmato (eigentlich ein ffermaphrobit, ber für ein Uläbchen gehalten unb als

foldjes er3ogen würbe) weift in ber ^orm ihrer Schrift einen entfliehen männlichen (Eljarafter auf.“

Ulan fann nidjt fagen, baß biefe Darlegung auch nur i™ cjeri'ngfien über3eugenb wirfte.

(Einige Verbrecher hoben bie unb bie Reichen in ber Schrift, anbere nicht. 3n ben ffanbfchriften

einer anberen Kategorie finbet man anbere geidjen, aber auch hier uidjt fonftant unb fo fort.

2luf biefe EVeife ift eine Beweisführung nicht möglich, unb fie ift überhaupt unmöglich. (Es gibt

feine XlTörber*, Diebesfchriften ufw. 3a
,
uran fann nicht einmal non Verbredjerfchriften fchlechthiu

fprechen. Wenn es hier wirflich ein Problem 3U lefen gibt, fo muß man es jebenfalls uon einer

anbern Seite anpaden.

Befaffen wir uns 3unächft mit bem intelligenten, gebilbeten Verbrecher, bem E) 0 dj *

ft a p I e r unb Schwinbler. EVas wollen fie, unb wie gehen fie oor? Sie wollen

ohne befonbere 2trbeit fo gut wie nur möglich leben; fie unterfcheiben fich barin alfo nicht oon

ETTillionen anbern Utenfchen. Hur gehen fie

anbers oor als biefe: optimiftifcher, mutiger, raffi*

nierter, gewiffenlofer. 2Tun, bie (Sewiffenlofigfeit

ift nicht bas Husfchlaggebenbe. Die finbet

man auch anberwärts häufig faum weniger

ausgeprägt. 21ber ber Efochftapler muß in

erfter £inie Vertrauen 3U fich felbft haben, fagen

wir es gerabe h^aus: er muß ©ptimift fein.

3n ber Hat lehrt bie (Erfahrung, baß hochftap*

lerifch oeranlagte Haturen, fatilinarifche (Ejiften3en

in ben allermeiften fällen eine große Efanbfchrift

befißen, charafterifiert burch h°h e Kleinbuchftaben.

IVer in feiner Umgebung folcfje £eute fennt,

ber wirb bas beftätigen fönnen. 21us nahe*

liegenben (Srünben fönnen wir nicht bie proben ueröffentlichen, bie, weil uns bas EDefen

ber Sdjreiber perfönlich genau befannt ift, befonbers beweisfräftig erfcheinen. (Es fei baher

auf bie probe ^tg. 8t, S. 65 uerwiefen. Der Urheber jener Schrift war nicht nur polbjei*

fpißel, fonbern eine ausgeprägte pochftaplernatur. §jum anbern foll bie oorftehenbe Probe

^ig. 282 als Beifpiel bienen. Sie ftammt oon ber Efochftaplerin Unna Dubberftein, bte fid?

.

jahrelang als eine perogin Katharina non ©fterreid^Hfte ausgegeben hatte, unb 3war in Berlin,

„ber Stabt ber 3ntelligen3“. Schlagworte finb bequem. Die Dubberstein aber uerfeßte ber

3ntelligen3 einen mächtigen Sdjlag ins werte 2lntliß. 3hre panbfchrift ift nicßt nur wegen

ber (Sröße — worauf es uns 3unächft anfam — intereffant, fonbern meßr nod? burcß bie

Pfeubobiftinguiertheit, bie baraus fpricßt.

Die wenigen EDorte entftammen ber Büdfeite einer Photographie, bie „Katharina Baroneffe

be Bigano“ einem £abenfräulein oereßrt hatte. Die formen finb fämtlich oulgär; bas K hat

einen entfd^ieben faufmännifcßen 2lnftrid?. (Die Dubberftein war aucß einmal Eabenmäbcßen.)

— Das B wirb and? 3umeift in faufmännifdjen Schriften angetroffen; bie fahlen 9 unb 4 finb

ebenfalls mehr faufmännifch als fpießbürgerüd?. ' 21m frappanteften ift bas UI. Der £efer weiß
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bereits, bag ariftofratifcfp fiobje perfonen oielfadp ein ITT u. a. Bucfpftaben fdpreiben, in 5em 5 er erfte

(Srunbftricfp 5en 3toeiten überragt. Epier fielpt man bas bireftUmgefefprte. ©fpne^jmeifel: biefesge*

möIpnlidpelTT fcfpon hatte bie Dubberftein oerbäcfptigt, gan3 baoon abgefefpen, bag aitdj alle anberen

formen ben Sdpriftfenner fofort ftugig gemalt haben mürben. So gemöfpnlidp fdpreibt nidpt eine

(Hr3^er3ogin oon (Dfterreidp. So fdpreibt eine Sdpul3e,lTTüller ober £elpmann, bie einer „(Snäbigen“

bie hohe Sdjrift abgegudt hat. Die groge Schrift fann in biefem ^alle oielleidpt burdp Hadpäffen

erflärt merben. Das änbert aber nichts an ber Catfadpe, bag mirflidpe ^odjftapler unb foldpe,

bie es ilprer Veranlagung rtacfp fein ober merben fönnten, eine fyofye felbftbemugte Epanbfdprift

probu3ieren. Der XTCut ober hier oielleidpt beffer gejagt bie ^redplpeit, ift eine Begleiterfdpeinung

bes Selbftgefülpls. IVer felbftbemugt unb mutig ift, ber fann nur ein ©ptimift fein. Das

Baffinement fpridpt fid? bei foldpen Haturen in ber Verftedtlpeit unb ber ruhigen Überlegung

aus. Die Sdprift ber falfdpen Baroneffe 3eigt bie Cenben3 ber Kreisbilbung in hohem (Stabe.

Da biefe Blätter ber praftifcfpen ITTenfdp enfewttnis bienen follen, fo foll fpter ein ^eitungs*

beridpt eingefdpaltet merben, aus bem bie perfönlidpfeit ber Sdptoinblerin flar heroortritt. Der

33 eridpt lautet:

„(Eine junge Dame teilte mir aus ber Vergangenheit 2tnna Dubberfteins mit, baff

biefe als uneheliches Kinb in ber Unftalt „Salem“ bei Stettin aufge3ogen morben fei unb

fcfpon auf ber Sdpule neben großer 3ntelligen3 einen gemiffen fpang 3U abenteuerlichen planen

ge3eigt habe. §mei (Sefdpäftsinlpaber aus Stettin, bei benen bie pfeubo=(£r3her3ogin jalpre*

lang in Stellung gemefen mar, rühmten ihre Befdpeibenfpeit unb ihr nettes IVefen, unb ber

eine oon ihnen tat befonbers ber augerorbentlicfpen (Sebädptnisfraft bes lieben ITTäbdpens

(Ermahnung. 3ebes Deffin, jebe (Sröge, jebe Hummer behielt fie im Kopf, unb biefes ^aftum

erfdpien ihm fo erftaunlidp, bag er oft mit feinem Bruber barüber gefprodpen haben mill.

Stettin fdpien für bie 2lbenteuerluft Unnas ein ungeeignetes Cerrain, unb eines Cages

mar fie uon bort oerfcfpmunben. Sie manbte fidp nadp Berlin, unb hier finbenmir fie in einem

möblierten ^immer in ber ^immerftrage mieber. Die IVirtin biefer IVofpnung mar nicht

als §eugin uorgelaben, fonbern mollte als neugierige §jufcfpauerin ber Verfpanblung bei*

mohnen. Da ber Cerberus audp ihr Öen (Eintritt uermehrte, martete fie im §eugen3immer

bas (Ergebnis ber Verlpanblungen ab, unb es fiel mir nicht fdpmer, bie Befanntfcfpaft ber

liebensmürbigen Dame 3U machen unb bie Sdpleufen ihrer Berebfamfeit 3U öffnen.

Unna Dubberftein bemohnte bei ihr 3uerft nur ein ^immer. ^ür ihren Unterhalt

forgte ein fperr Sdp., ber 3U ihr in intimen Be3iefpungen ftanb. (Eines Cages fam Unna
oon einem Befudp nadp fpaufe unb er3ählte, bag fie einen Eperrn Boloff fennen gelernt hätte,

ber fehr ent3Üdt oon ihr fei unb ihr groge Verfpredpungen gemadpt habe. Sie follte nur

märten, bis er fein mütterliches (Erbteil im Betrage oon 60 000 ITT ausge3alplt erhalten habe,

bann folle ein flottes £eben beginnen. (Es bauerte nidpt lange, ba erfdpien.ber Stubiofus

Boloff mit bem molplgefüllten Portefeuille auf ber Bilbflädpe. ^ür ^räulein Dubberftein

mürben ftatt eines gimmers beren oier eingeridptet, eine feine (Equipage mürbe ihr 3ur

Verfügung geftellt, ber Seft flog in Strömen, Diners unb Soupers mürben oeranftaltet,

fur3, bie Ummanblung aus bet Keinen Verfäuferin 3ur oollenbeten £ebebame 001130g fidp

mit ber rapiben (Sefcfpminbigfeit, mie mir fie bei unbebeutenben Künftlerinnen unb flotten

Konfeftioneufen, bie bodp alle nidpt in ^ürftenpaläften geboren finb, fo oft beobachten. Unna
entfaltete Clpic unb eine groge Bübungsfälpigfeit. 3^re Promenabentoilette mugte in ber

^arbe mit ber besIVagenfonbs übereinftimmen, unb ihrelüäfcfpe beftanb nur aus ber feinften

• Seibe unb ben 3arteften Spigengemeben; fie lernte malen unb ftubierte, mie ihre IVirtin

mir oerfidperte, bas Konoerfationslejifon mit grögtem (Eifer. Crog bes enormen ümfdpmungs
in ihren Verhältniffen behielt fie ihr angenehmes unb fympathifdpes IVefen bei unb 3eigte

fidp in feiner lüeife ftol3 ober Ipodpmütig. IVie alle £ebebamen mar fie oon groger ^rei*

gebigfeit unb überfdpüttete ihre Umgebung mit (Sefdpenfen Hur eine ein3ige Veränberung
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ging mit ifyr not, unb biefe beftanb in bet Aneignung einer gebrochenen, mit auslänbifchem

2Ü3ent untermifchten Sprache. IDenn ihre IDirtin nach öem (Srunbe biefer Peränberung

fragte, antwortete fie: „ 2X>iIIy mag bas fo gern leiben!“ Sie marfierte alfo bie Bumänin,
gab fidj für eine Sängerin Sacianu aus unb benorjugte in ihrem Stubium bie 2lrtifel über

Bufareft unb 3 affy. (Erwies ficf? in einer Unterhaltung bas Konuerfationslejifon als nicht

genau orientiert, fo half fie fid? mit ber 21usrebe: „3 c! haben fo finbifcfj bas Stabt uerlaffen,

baß alles nicht noch roieffen fann".

2X>iIIy Boloff unb 2Tnna Dubberftein follen nach öer Perficherung fämtlicher oon mir

inquirierten Damen unb fjerren ein wunberfdjönes paar abgegeben haben. (Er, eine große

(Erfcheinung mit blonbem Schnurrbart unb non fdjneibigem (Exterieur, überragte bie 3arte

Brünette mit bem (Eitusfopf unb ben f<hwar3en, manbelförmigen 2lugen bei weitem, unb

ber Kontraft in bem (Größenoerhältnis ber beiben perfonen foll ihnen etwas 21n3iehenbes

unb 21uffallenbes nerlieben haben. (Es fanb fid? benn auch kalb eine große 2ln3 ahl non ^reunben

ein, unb an glühenben Perehrern für bie junge, intereffante Bumänht war burchaus fein

UTangel.

Die Iujuriöfe £ebensweife bes jungen £iebespaares nerfchlang Unfummen, unb bie

ererbten 60 ooo DT waren barum halb 3U (Enbe. Um ben flotten ffaushalt nnb bas amüfante

£eben fort3uführen, mußte neues (Selb befchafft werben. (Eine gute ^reunbin half mit

einigen taufenb DTarf aus, aber bas rettete nur aus norübergehenben Perlegenheiten.

Das Streben ber ffochftaplerin richtete fich nach qtößeren Beträgen, unb barum würbe bie

intereffante (gefehlte non ber hoä?fürftlichen Ubftammung unb ber in Uusficht ftehenben

foloffalen (Erbfdjaft erfunben. Das nerblüffenbfte DToment in bem großartig angelegten

Betrüge bilbet jebenfalls ber Umftanb, baß nicht etwa £ieferanten ober irgenb welche prinat*

perfonen 3U ben ©pfern, welche ausgepreßt werben follten, erforen würben, fonbern bie

^amilie IDillys ba3u auserwählt würbe.

Um bie DTöglidjfeit ber plumpen CEäufcfjung begreiflich erfcheinen 3U laffen, gibt es

für mich nach meinen 3uformationen eine richtige pfychologifdje Begrünbung. Der Pater

bes alten Ejerrn Boloff foll in fächfifd?en Dienften ben ^elb3ug nach Bußlanb mitgemacht

haben unb non Hapoleon wegen feiner (Eapferfeit in ben (Grafenftanb erhoben worben

fein. Uuch 3iert ben Stammbaum ber ^amilie eine Baroneffe Bigano, welche fich eiuft

3ur Permählung mit einem bürgerlichen Boloff I^crabließ. 2Tahe Perwanbte ber ^amilie

befinben fich in angefehenen militärifchen unb amtlichen Stellungen, unb für bie Karriere

ber Söhne bot fief? burd? bie Permählung IDillys mit einer ^ürftentocfjter eine großartige

Perfpeftine. ^ür bie (Eitelfeit ber ftobjen Stiefmutter mag ferner barin eine befonbere

Befriebigung gelegen haben, bie hochnafigen (Ef3ellen3en, beren es in ber ibyllifdjen fjar3*

ftabt tPernigerobe nicht wenige gibt, burcf? bie ^amilienoerbinbung mit ^ürftlichfeiten aus

föniglichem (Geblüt 3U übertrumpfen. Die Uriebfeber ber alten Boloffs war alfo bie fraffe

(Eitelfeit.

Das alte Paar fam 3U Befudj nach Berlin unb war non bem £iebrei3 ber jungen

Prin3effin gan3 ent3Ücft. „IDilly, wo Iqaft Du biefen (Engel her?“ fragte bie ftobje DTutter.

Unb IDilly e^ätjlte bie romantifche (Gefehlte eines Uttentates, in welchem er bie uerfolgte

Prin3effin uor ben Hachftellungen ihrer ^einbe gerettet hätte. 211s Danf bafür wolle fie

ihm ihre fürftliche ffanb reichen, welche übrigens nach 21usfage aller (Gewährsleute non

wunberbarer Schönheit fein foll. Das (Geheimnis ber fürftlid?en 21bfunft würbe im ^amiliem

freife forgfältig gehütet, unb bie perfonen ber Umgebung befamen baoon nichts 3U erfahren.

Die IDolpiung in ber gimmerftraße würbe aufgegeben, unb 3war, wie 2lnna Dubber*

ftein ihrer IDirtin mitteilte, weil IPilly fid? einfdjränfen müffe unb fidj feinen Stubien ernfter

als bisher wibmen wolle. Ulan nahm rührenben 2Tbfd?ieb oon ber ^amilie, in ber mair

fo lange geweilt, unb gab oor, nach £eip3ig über3tifiebeln. 3n TDirflichfeit follten nur bie
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Spuren 5er Vergangenheit oermifd^t meröert, 5enn fur3 e §eit 5arauf rnuröe 5er fürftlid^e

ffaushalt in 5er Torneliusftraße eröffnet, un5 5as ffoflager 5er Tr3her3 ogin Katharina oon

®fterreich*Tfte mürbe 5ort aufgefd^lagen. IVilly Holoff oertaufdjte 5er Außemoelt gegen*

über feine Stellung als bürgerlicher Stubent mit 5er fto^eren eines (Srafen ^inf oon Sintert*

ftein. Die Prin3 effin (SI|ifa, 5ie (Sräfin Dubarry un5 anbere ^ürftlidjfeiten mürben in 5ie

Umgebung ge3 ogen, tVagen un5 Briefbogen mit fürftlic£?en IVappen oerfehen un5 5ie

Titulaturen Durchlaucht un5 Roheit fdjmirrten burd? 5ie foftbar eingerichteten Appartements.

Dem lebhaften Temperament 5er unternehmungsluftigen prin3 effin tonnte 5ie ab*

gemeffene ^örmlichfeit ihres ffausmefens auf 5ie Dauer nietet behagen. Sie fudjte baber

gerftreuung in 5er Antnüpfung 3 arter Verhältniffe, meldje übrigens fämtlich nur einen

platonifdjen ffintergrunb haben follen. Diefer Umftanö ift fcfjon aus öem (Srunbe glaublich,

öaß einer 5er büpierten Herren feine Familie bei 5er Tr3her3ogin einführte un5 feine

Schmeftern mit ihr an 5em oorjährigen Korfofeft teilnehmen Iie§. Außer 5en in 5er (Berichts*

oerhanölung genannten perren foll auch nxeniger angefehenen ITiännern 5ie Ausficht auf

eine ffeirat eröffnet moröen fein, un5 3 tr>ar mit öem romantifchen Beimerf einer heim*

liehen Trauung in Tnglanb. 3n3 tr) if chen muröen aber 5ie Be3iel?ungen 3 ur Familie Holoff

ununterbrochen aufredjterhalten. Die alten gnäöigen bferrfchaften tarnen 3 U Befudj nach

Berlin unö ließen fid? 3ufammen mit 5er 3ufünftigen Sdjmiegertochter photographieren,

Eoftbare (Sefdjenfe mürben ausgemecfjfelt, unö mit ihrer ent3Ücfenben bfanöfdjrift fdjrieb

5ie Tr3her3 ogin an ihre jungen Schmägersleute: „IVarum geht ihr nidjt mir befudjen!

mir nadj euch fehne".

Auf Veranlaffung 5es (Srafen ^int o. ^infenftein, 5er ficf? allmählich in öie Holle

eines ffofmarfd^alls einlebte, ertoies 5er fürftlidje f^aushalt einem Heftaurateur in 5er

^rieörich*tDiIheIm*Straße 3utueilen öie Thre, mit eingelaöenen (Säften, 3U öenen ©fföpere

unö tuirfliche Barone unö (Srafen gehört haben follen, 3U fpeifen. Bei öiefen Diners foll

es ebenfo 3eremoniell unö langmeilig 3ugegangen fein mie bei tuirflidjen f?ofbiners. Die

(Sräfin Dubarry unö öie Prin3 effinnen (Shifa hüllten fidj in öas oornehme Schmeigen, 5as

ihnen oon 5er Tr3her3 ogin ftreng anbefohlen tooröen toar. Hur fie mit ihrem pifanten

rumänifdjen 2lf3 ent beherrfchte öie Unterhaltung unö beglüdte ihre (Säfte öurd? Hebens*

toüröige Anreöen. — — — "

tVir rnenöen uns nun einer anöern Kategorie oon Sdjminölern 3U, öen gebilöeteren
Betrügern, öie unter Benußung gefälfcßter Stuöien3 eugniffe Stellungen erfchleichen.

Bei öiefen herrfdjt öie falligraphifche unö 5ie ^uchtfchrift oor. So toar es bei öemKommis Peratoner

in IVien, 5er 3ahre hmburdj oon Ar3ten unb £aien für einen Ar3 t gehalten rouröe. Tr toar

eigentlich nur aufgefallen öurch feine falligraphifche Schrift in öen He3 epten. Tin Ar3 t unö

Falligraphifch fcbreiben! Wie reimt ficf? öas 3ufammen? Das reimt fid? fo 3ufammen: Da foldje

(Sauner im £eben ftets bebaut finö, fid? nicht gehen 3 U laffen, fid? nicht oeröächtig 3U ntadjen

unö fid? nicht 3 U oerraten, 5a fie gemiffermaßen permanent oor fich felbft auf 5er £auer liegen, unö

ihnen fo öie ertoählte Holle 3ur 3toeiten Hatur getooröen ift, fo Übertragern fie biefe fjeudjelei

unberoußt auf ihre ffanöfchrift, 5. b. fie fcbreiben fo3ufagen inftinftmäßig falligraphifch in öem
buntlen (Sefüßl, baß fie felbft in 5er Schrift fich (Setoalt antun müßten. Daher gehören öie

ruhigen, gleichmäßigen, „nidjtsfagenben", „frönen“ ffanöfdjriften häufig fo gefährlichen (Saunern

unb Verbrechern an. Aber, mie f<hon angeöeutet, finöet man aud? reine gudjtfchrift bei ihnen.

Die probe ^ig. 283 oeranfchaulidjt öie fjanöfchrift öes „paftors Dr.“ partifd?, ber in ©löenburg

3abr3ehnte binöurch regulär beamtet toar, bis ihn enölid? fein Sd}i<ffal bod? erreichte.

3n öer Tat: öie ffanbfdjrift macht ein recht paftorales (Seficht. Diefe fleinen, ejaften

formen, öie mit Hube unb Befonnenheit unö öocfj nicht fteif auf öas Papier gefeßt mürben,

finöet man häufig bei (Seiftlidjen, naturgemäß am meiften bei folgen, öie ftarte Selb^ucßt üben.

Diefe fortaefeßte Selbfoucfjt hat Selbftbeherrfdjung 3 ur ^olge, unö biefe Tigenfcfjaft ift es, öie



206 Die Schrift 5 er Derbre<her.

ein Schwinbler fabelt mufj, bem es gelingen foll, üiele 3a^re in oirtuofer Dollenbmtg eine
Btasfe 3U 3eigep. Selbftbe^errfdjung, Kaltblütigfeit, bas ift bie Signatur biefer Schrift (3ietnli<h

ruhige, [teile Schrift). ©ben würbe bereits ausgeführt, bafj fo oiele erfolgreiche Betrüger unb

^älfdjer mefyr ober weniger falligraphifd? fc^reiben. Das gilt namentlich oon Kaufleuten unb

Beamten. IDenn partifdj nicht wirtlich ein unterrichteter, ein IHann wäre, ber im £aufe ber

3al?re fi<h oieles burch Selbftftubium aneignete, wenn er nicht ein intelligenter Kopf- wäre,

bann fönnte er eine folche f^anbfchrift nicht h^&ßo, bann würbe fie ficf? oielmehr ben Balli=

graphifd?en nähern. So präfentiert [ie [ich als eine gar nicht üble, gefdjmaduolle, intelligente

§ucht[chrift.

Die Bleichen für Heuchelei, £üge unb Selbftfudjt — bie £repieu£*3amin 30 ber gewagten

Befultante: Diebsfinn oereinigte — fielet man I?ter feineswegs befonbers ftarf ausgeprägt. ((Ein*

rollungen an ben beiben b, B, bie gefdjloffenen 0, a, g, <S.) Bber folche (Eigentümlichfeiten

finben [ich auch bei unge3ählten ehrenhaften IKenfdjen; fie finb an fi<h nicht oerbächtig.

(Seftehcu wir es uns nur 3U: einer folgen Schrift gegenüber finb wir machtlos. Don ber

Partifchfchen fann man nur fagen:

Sie gehört einem gebilbeten, in*

telligenten IHenfd^en an, ber mit

einem ausgeprägten Derheimlidjungs*

finn ftarfe Selbftbeherrfchung Der*

binbet. — tDenn man Dielfach in

bie £age fommt, Sdjwinblerfchriften

3U feheu (unb man im übrigen im

^ach genügenb oorgebilbet ift), bann

mufj man halb 3U ber (Einfidjt ge*

langen, bafj wir ben Verbrecher nicht

djarafterologifch berechnen fönnen.

(Es ift falfch, bafj ber gelbgierige Be*

trüget eine Heuchelei, bie an ben

unten offenen a, 0, eine £ügen*

haftigfeit, bie an ben gefchloffenen

a, 0, g ufw., einen (Egoismus, ber

an bem 3urüdgebogenen ffafen erfannt werben fann, befitjen, es ift burchaus falfch, bafj, wer

jene <£igenf«haften befitjt, notwenbig ein Betrüger ober Dieb fein ober werben müffe.

Die ffeuchelei fann f<hon in ber Selbftbeherrfchung liegen, fei biefe nun burch bie falli*

graphifdje ober bie ^uchtfchrift gefenn3eichnet. Sicher ift, bajj Perfonen wie bie genannten

in ben allermeiften fällen 3iemlich, mitunter gan3 [teil fchreiben (was ja fchon bie Unterbrüdung

bes natürlichen (Temperaments bebeutet). Unb felbft wo bie Schrift im übrigen recht inbioibuell

ift, wie im ^alle eines oielgenannten ^reiherrn, ber eine prächtige Derfdjlagenheit unb fjinterlift

in feiner Schrift 3um Busbrucf bringt (unb ber mit ber Boutine eines gefchicften Zuchthäuslers

ausge3eichnete ^älfdjungen fabr^ierte), felbft ba ift bie Sdjriftlage recht [teil ober häufig we<hfelnb.

Die Umftänbe machen ben Verbrecher; bas IHilieu fpridji bie erfte Stimme. Das IHilieu

aber oermögen wir nur feiten aus ber Schrift 3U erfennen. Dr. Baehr hat Ttach unferer Bnficht

3weifellos recht: ben geborenen Verbrecher gibt es nicht.

(Tro^bem nun bie Sache fi<h fo uerhält, fo barf man hoch nidjt uergeffen, bajj felbft biefe

Schrifttypen bem Sd/riftfunbigen unb Kriminaliften wertuolle Dienfte leiften fönnen. (Eine

falligraphifche £)anbf<hrift ift nach 3wei Bichtungen tpo bebeutfam. (Entweber fie fenn3eichnet

eine oerwafchene, unbebeutenbe 3nbioibualität ober — einen Heuchler. Die Zuchtfchrift, bas

würbe fchon mehrfach betont, be3eugt in jebem ^alle Selbft3ucht, Beherrfdjung. IVas fi<h bahinter

Derbergen fann, bas haben toir im ^all partifdj gefehen.

-v»

3’^.'*.-*% a ** 'wv*‘ 4-»'«**

Jlu. U+^'i

^ig. 283 . guchtfthrift eines gebilbeten Schwinblers.
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Übrig bleiben bie Verbrechernaturen, bie fid? beim Schreiben meniger ober gar nicfyt be=

herrfchen. 3n ihren Scfjriftjügen trifft man bann bie Cenben3 ber £üge, ber Verftedtheit, ber

ffeuchelei, bes (Egoismus in fyöcfyfter Ausprägung an. üennod? finb mir nicht berechtigt, mo
ein foldjer (Eigenfdjaftsfomplej uorliegt, fd?Ied?ti?in oon einem Verbrecher 3U fpredjen. Venn eben

bie Gelegenheit, baslTtilieu machen erft ben Verbrecher. Unb aufterbem merben bie nachfolgenben

Beifpiele bemeifen, baft jene (Eigenfdj.aften in manchen £^anbfdjriften oon Verbrechern nicht

aufgefunben merben fönnen.

(Eine fehr natürlidje Verbrecherfchrift eines beffer gebilbeten ÜTenfdjen 3eigt ^ig. 28 ^. 3hr

Urheber mürbe megen (Ermorbung eines Knaben 3um (Eobe oerurteilt. IVir feigen ihn nodj oor

uns, ben fchmädjtigen, hellblonben, jungen Utann, mie er auf alle fragen befcheiben unb ruhig

’antmortete unb feinen Augertblid aus ber Holle fiel. £ju einem Geftänbnis lieft er fid? auch

burch feine Familienangehörigen nicht bemegen. Sein ©pfer follte er, nachbem er baran ein

Sittlidjfeitsoerbrechen oerübt hatte, mittels einer Houleaufchnur ermürgt unb — als er nahenbe

Schritte im fjaufe hörte — fdjnell im Bett oerftedt haben. X>as eintretenbe üienftmäbchen be*

tnerfte jebo<h, baft fidj bas ©berbett bemegte. Anfangs fdjmieg es, bod? bas Gemiffen lieft bem
ITtäbcfjen feine Hul}e, unb fo fam es 31U Verhaftung bes Verbädjtigen. Die Verteibigung machte

Fig. 28 ^. Sdprift eines ÜTörbers aus homofejuellen üiotioen.

geltenb, biefe ^jeugin fei hvfterifd? unb beshalb unglaubmürbig. §um Bemeife beffen hatte

fie fich auf bas Gutachten bes Verfaffers berufen, ber aus ben Schrift3Ügen bes XTTäbchens bie

fjyfterie feftftellen follte. 2)as mar für Veutfdjlanb — menn nicht überhaupt — mohl ber erfte

Fall, baft bie Schriftbeurteilung in einer Strafpro3eftfache 3ugelaffen mürbe. Sie fiel negatio

aus. §um gleichen Befultat gelangten bie 3uge3ogenen meb^inifdjen Sachoerftänbigen.

JVas fagt uns nun bie fjanbfdjrift bes Knabenmörbers Breitrüd? Bidets oon allebem,

morauf es hier anfommt. (Es ftedt feinerlei Hoheit, feine Gemalttätigfeit barin, überhaupt

nichts, mas nicht auch in taufenb anbern fjanbfehriften an3utreffen märe, lüas aus bieferi leichten,

oberflächlichen ^jügen 3U uns fpridjt, ift tüillensarmut unb paltlofigfeit, mie man es bei fenfiblen

Perfonen häufig finbet. fjomofeyualität oermag man aus einer panbfehrift überhaupt nicht 311

entnehmen, menngleidj anbererfeits 3ugegeben merben muft, baft 3arte, unruhige, bireftionslofe

(haltlofe) Sdpriften — meift in fleiner F°rm ßngeftaltung — häufig bei Gleidjgefchlechtlicheu

gefunben merben unb bei gefchledjtlich peroerfen überhaupt.

Als Beifpiel bie er Art mag bie fjanbfdjrift bes Barons be Sabe bienen, berüchtigt

megen feiner gefcbledjtlichen peroerfitäten, bie unter bem Hamen Sabismus befannt

finb (Fig. 28$ a).
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^ig. 28^ a. patfyologifcfje Schrift: Sabismus.

Die panbfdfrift ber berüchtigten „(Sräfin Carnorosfa", <$ig. 285, beren Befanntfcfyaft

ber £efer bereits früher machte, lägt an Unge3tt>ungenfyeit unb Hatürlid?feit nichts 311 toünfchen

übrig. Sie fdjrieb in anberer Derfaffung ungleich ruhiger, fefter, bel*errfdjter ($ig. 196 a, S. ^0).

3n ihren 2Ibern fliegt ein (Semifcf? oon irifd?em, beutfdjem unb fiau)ifcf?em Blut. 21us (Selb*

gier unb Pergniigungsfucfjt ftiftete fie ifyre £iebl^aber 31t ITiorbtaten unb ^älfcljungcn an. Die
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fenfationelle, monatelang mä^renbe projefoertjanMung mirb ben £efern gemifj nod? genügenb

in Erinnerung fein. Xlun ifi fie auf ad?t 3a^re ins ojudjthaus gefteeft.

Die unten reprobu^ierte Probe ber panbfcfjrift uerrät ftarfes Eriebleben, tiefe £eibenf<haft=

licfyfeit unb einen (örab uon ffaltlofigfeit unb He^barfeit, mie man itjn feiten finbet. Der 3rcfyalt

^ig. 285. Schrift einer ffodjftaplerin.

bes Briefes gab jur Ausprägung biefer Eigenfcfyaften feine Deranlaffung, benn es fyanbelte fief?

um eine Beftellung für ein befanntes berliner Sd/uljgefdjäft. — Dian beachte bie ftarf

mecbfelnbe Scfyriftlage, bie Direftionslofigfeit ber ganjen Schrift. Es ift uns nidjt mehr in]|Er*

inncrung, ob bie meb^inifchen Sadjuerftänbigen ffyfterie bei ber Derurteilten feftftellten. Die

^ig. 286. Schrift eines Sittlid^feitsuerbredjers.

5d?rift3Üge fpredjen nicht bafür. Die Earnomsfa ift nad? unferer Auffaffung Iebiglicf? bas probuft

»ererbter Eriebe unb einer oerfefyrten, un3 ureid?enben E^iehung, bie es nicht uermodjte unb

uielleid^t audj nicht oerfudjte, bie Entmidlung bes jungen Diäbcfyens 3U beeinfluffen burd? bie

Entfernung aus bem Dtilieu, in bem es auftuud/s.

Die folgenbe Schrift, ^ig. 286, ftellt eine Schriftprobe bar, bie im (Sefängnis einer größeren

A^atjl t>on Sträflingen biftiert mürbe. Dian barf aus bem (Srunbe annehmen, baff fie nicht

SangenbruÄ, SDJenfdjentenntniS. 14
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gan3 bas eigentliche EDefen bes Sdpreibers mieberfpiegelt. 3mmerlpin 3eigt bie Probe einen

gemiffen (Stab non Hatürlicfpfeit; fie gemahnt feinesmegs an bie Scfpulfcfprift mie anbere, bie

3ugleidp entflanben, unb bie mir aus bem(Srunbe nidpt bringen. Dafj fie non einem megen Hot*

3udpt Verurteilten Iperrülprt, überrafdpt eigentlich nidpt. Denn in ber Cat finb bie Cfparafteriftifa

barin enthalten, bie mir als Kn3eidpen ftarfer

finnlidper Criebe angaben (fdpräge £age,

plöt;lidpe Drudftellen, Cenben3 3um Kuroen*

buctus — in ben c, u, a — bie meit ftärfer

ausgeprägt fein mürbe, menn es fidp nidpt um
ein Diftat Ipanbelte). Die oulgäre ^orm ber

b*Scfpleifen finbet man nie in fpanbfcfpriften

(Sebilbeter; fie treten Ipingegen in benen uon

Dienftmäbdpen fo Ipäufig auf, ba§ man jene

^orm gemtffermafjen als iypifdpes Dienft*

mäbdpen*b be3eidpnen fönnte.

(Ein gan3 anberes Bilb 3eigt bie fpanb*

fdprift einer (Siftmörberin, bie 3um
Cobe oerurteilt unb Ipingeridptet mürbe (^ig.287 ).

Dian beadpte bie Hulpe unb ben Bogen*

buctus. Diefer (Siftfdpein, ber übrigens eine

falfdpe Hnterfdprift trägt, ift mit falter Über*

legung niebergefdprieben. Das Battengift im

Kaffee hatte fdpnell gemirft. — (Einige ülomente

aus ber p^efjoerlpanblung merben uns un*

oergefjlidp bleiben. So bie ^eftftellung ber

Sdprift auf bem Sdpeine burdp bie eigenen,

unermadpfenen Kinber. „Hun fag’ uns mal,

Kleiner, fennft Du biefe Sdprift; mer mag fie

molpl gefdprieben haben?“ fo fragte ber milbe

Vorfitjenbe einen etma adptjälprigen Sotpn.

Hadp fu^em Betradpten, mälprenb lautlofe

Stille im Saale Iperrfdpte: „Das Ipat bie ülutter

gefdprieben.“ — — ©bmolpl bie Stimmung

mälprenb ber Verfpanblung ernft unb ber Sadpe

angemeffen mar, famen bodp audp Ipeitere

Dlomente 3um Durdpbrudp. (Ein midptiger Be*

laftungs3euge Ipatte fidp im Kusbrud oergriffen:

£ädpeln ber Bidpter unb (Sefdpmorenen, £adpen

im publifum. IVer aber am lauteften ladpte —
bas mar bie Kngeflagte. 3n Ipödpfter (Erregung

fcfpofj ber Staatsanmalt oon feinem Sit; empor

unb auf bie ^rau 3ei<jenb rief er: „Kleine

fperren (Sefdpmorenen ! Selpen Sie bie 2ln*

geflagte an! Da Ipaben Sie ilpren (Elparafter!

3dp braudpe molpl nidpts melpr 3U fagen“.

Die ^rau eines Bauern, (Enbe ber breifjiger 3ahre, oerlpeiratet mit einem meit älteren

ülanne. Sie mar oon unterfeijter, elper fdplanfer als ftarfer Statur; mit bunflem, glatten fpaar,

ftedpenben bunflen 2tugen, gelbem Ceint unb etmas Iperoortretenben Badenfnodpen. ITtit

einem Knedpt unterhielt fie intimere Be3iefpungen. Diefer, ber bas (Sift befdpafft lpa^e
r
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toar ber Beihilfe angeflagt; er tourbe 3U 10 3^ren gudjtfjaus oerurteilt. 3n ^ cr Derljanblung

benahm er ficf? toie ein (gentleman, nadjbem ein SelbftmorbDerfudj in ber oorljergeljenben Hadjt

mifjglüdt toar. (Er nafym 3ioar nicfpt bie Scfjulb auf fidj, belaftete aber feine (geliebte nicfyt, toäljrenb

fie ficfj als bas oerfüfjrte ®pfer fjinftellte. Bus ber Perfjanblung ergab fidj bas Umgefeljrte. —
Ulan toirb milber im Urteil

unb in ber Beurteilung feiner

tTtitmenfdjen, fjat man oielen

folgen pro3e§oerljanblungen

beigetooljnt. — — —
(Ein Sdjeufal in Ulenfdjem

geftalt toar ber Sdjuljmacher

<5ön3i, ber Ulörber ber

,,(gipsfdjul3en". Seine Ejanb*

fdjrift, ^ig. 288
,
offenbart um

fjeimlidje Bulje unb Kaltblütig*

feit, baneben (Eitelfeit (Sdjlufj*

fdjnörfel) unb (gelbgier (3iem=

lief? fteile, enge Schrift). Scfjon

biedenben3 3umBogenbuctus

offenbart Selbftbetjerrfcfjung,

Dorfidjt.

Dafj ein Utenfdj 3m Be*

geljung folcfjer UTorbtaten oeranlagt fei, fann man aus einer Sdjrift nidjt entnehmen, fo toenig

toie aus ber pijyfiognomie. £Deit eljer aber Iaffen bie Sdjrift3Üge basUTotio aljnen, bas3umfjanbeln

oerleitete. 2X>ir fafjen bas bereits beim Sittlidjfeitsoerbredjer unb in ber obigen Schriftprobe.

Uudj in ber folgenben, ebenfalls oon einem Baubmörber tjerrüfjrenb, tritt es 3utage in ber(£ngigfeit

ber Sdjrift unb ber ftarfen Baumausnutjung. IDieber 3eigt fidj I?icr ber Bogenbuctus, bie

Selbftbetjetrfdjung. Hur in ber lebten geile (es Ijanbelt fidj um einen Brief an bie (geliebte)

,$ig. 289. Schrift eines Baubmörbers.

U
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ließ fid? ber Schreiber mehr gehen; fie 3exgt bie Bogenform im (Segenfaß 3U ber (Serabljeit

ber anbern gjeilen. Daß Verbrecher gegen bas £eben unb auch anbere fid? nad? ber Hat unb

Verhaftung religiös gebärben, liegt nahe: Prin3ip ber (Segenfäßlichfeit.

Die beiben folgenben Schriftproben, ^ig. 290 unb 291, 3eigen unoerfennbare Dermanbt^

fcfyaft, tuenngleidj bie eine ein menig fteiler unb fernerer als bie anbere geformt ift. Der Urheber

ber erften ift ein Baubmörber; ber ber 3meiten ein HTörber, beffen tUotio uns nicht befannt ge*

morben ift. DDir uermuten aber auf (Srunb ber Schrift, baß es fid? nicht um einen Baubmörber

^ig. 290 unb 291. Bhnlicfyteit in ber Schrift 3meier ITCörber.

hanbelt, fonbern um einen, ber aus £eibenfd?aft ((Eiferfudjt, IVilbbieberei) 3um Verbrecher

mürbe. Dafür fprid?t nid?t nur bie geringere Baumausnutjung unb bie geneigtere £age, fonbern

aud? bie größere £eb£?aftigfeit, bie in ben <£nb3Ügen ber Scfjlußbuchftaben (gebrauchen, fdjon,

(Srüße) hetoortritt*

©b ein überführter Verbrecher ein Baubmörber ober ein Dieb fei, oermöd^te man, falls

biefe ^rage aufgemorfen mürbe, nicht 3U erfennen. Unb bod? ift es uns aufgefallen, mie oicl

„uerfdjmenberifcher“ im allgemeinen bie Diebe unb Sdjminbler als bie Baubmörber fdjreiben.

(Semerbsmäßige Diebe fdjeinen hiernach ihrem„Beruf“ meniger aus Befißgier nadj3ugehen, fonbern
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mehr aus ZTeigung 3U einem Lotterleben, ber uielleid^t in manchen fällen ber felbe CErieb bei'

gemifcfyt ift, ben man faft immer bei ben großen Defraubanten unb ^älfcfyern antrifft: bie Sud?t

3um proßen, in ihren Kreifen etwas 3U gelten. Diefe Surfet fenn3eidjnet gewöhnlich alle jene

^ig. 292. Schrift eines rücffälligen Diebes.

perfonen, bie oon mühelos erworbenem Befiß leben, ©b mit mehr ober weniger Derbrech erifcfjen

ITTanipuIationen erworben, ift an ficb? gleichgültig. 21uf S. HO, ^ig. 150
,
brachten wir bereits

bie f)anbfchrift eines Diebes. Vergleicht man bamit bie oorftehenbe Schriftprobe ^ig. 292,

fo wirb man nicht umhin fönnen, eine 3iemlich weitgehenbe 3U3ugeftehen. -E?ier wie

bort bie relatio große Schriftweite; fper tuie bort bie Heigung 3U freisförmigen (Sebilben. 3n
feiner ber DorgeführtenUtörberhanbfchriften tritt bies fo ftarf hernor, mit alleiniger Ausnahme
berjenigen auf S. 109, ^ig. 1^9. bfier mag es fich um einen Verbrecher hanbeln, ber unter bem
^jwang ber 3^ftinfte ftanb, bie als bie h^fchenben bei ben Dieben, Defraubanten unb ^älfchern

an3ufehen fein werben.

Die folgenbe Probe oon ber £)anb eines Schwinblers gehört ebenfalls hierher. IVir fannten

biefen IHenfchen. (Ein fleiner Kommis, ber in ben Kreifen ber Straßenbirnen ben Hoblen fpielte

unb insgeheim bie raffinierteren Scfjwinbeleien unb Suchfälfcfjungen ausübte.

^ig. 293. Schrift eines Schwinblers unb ^älfcljers.

Knbers cerhält es fich mit bem Urheber ber Schriftprobe ^ig. 29^. Sie ftammt oon einem

tVechfelfälfcher, ber 3um Verbrecher würbe, weil ihm bie Verhältniffe über ben Kopf wuchfen.

<£r war nicht eigentlich leichtlebig, hielt im (Segenteil bas (Selb 3ufammen. Seine Schrift enthält
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bie rüdläufigen Schluf^üge ber 3d?betonung recht ausgeprägt,

fdjrift einen fdjmadpen unb oerftecften (Eljaratter.

Die f^anbfdjrift eines fogenannten

3m übrigen offenbart bie £fanb*

,£onboner Sdjlittenfat^rers“ mag ben Scfylufj bilben.

XHan oerfteht barunter bie nadj
A
£onbon aus*

getoanberten IVarenfchtoinbler, bie oon bort

aus fremblänbifdjen firmen grofje poften oon

IVaren aller Krt beftellen unb babei als Be*

feren3en englifdje ffäufer angeben, bie non

ben Schtoinblern felbft lebiglidj 3um §)toecf

ber Kustunfterteilung „gegrünbet“ finb. Diefe

„ffäufer“ hefteten gemöljnlid? aus einem

tleinen §immer unb einem großen firmem
fchilb. Batürlidj pflegen bie (Sefcfyäftspapiere,

Briefbogen ufto. fehr oertrauenerroedenb aus*

3ufel?en. Banttonto, Helegrammabreffe uftu.

fehlen nie. Badjbem oor einer Beihe oon

3 aljren burd? ben Berichterftatter einer

«j rheinifdjen Leitung bas ftrupellofe Ureiben

vq- biefer Subjette gebranbmartt toorben toar,

^ fcfyeinen bie Schtoinbler bas ^elb ihrer

3>_ (Eätigfeit nach ^ollanb unb ^ranfreid? oerlegt

‘ff haben. Die „fpanifd/en Schahgräber“, oon

8 benen mir früher eine Schriftprobe bxadiizn

«j (S. 109, ^ig. 1^8) fallen aucf? in biefe Der*

£ brecherrubrif.

Der Schtoinbler, oon bem bie probe

[g. ^ig. 295 herrührt, arbeitete als Prioatmann.

tfi (Er lieft fid? als 3rt9ßn ieur
r
Bittergutsbefifter,

Begierungsrat aus feiner beutfd?en ffeimat

fommen, toas er nur erlangen tonnte unb

^ toar bann nid?t mehr auf3ufinben. Daft ihm

<£> ber Schtoinbel glüdte, obtoohl er ein gan3

ungebilbeter IBenfch unb feine ffanbfchrift

bementfprechenb toar, ift gerabe3U ungeheuer*

lid?. tVie tonnte nur ein großes ^abrifgefchäft

auf einen „Begierungsrat“, ber fo oulgär

fchrieb, „hineinfallen“? tVahrlich: Diefe ffanb*

fdjrift bilbet einen Beweis für bie gtofte

Vertrauensfeligfeit beutfcher (Sefdjäftsleute !
—

(gibt es ben „geborenen Verbrecher?“

Bein. 3n bet: £?anbfdjrift? ;(EbenfaIls|nicht.

2luf teinen ^all fann man in ber Bearbeitung

biefer ^rage fo oorgehen, wie es £ombrofo

getan. Daft Bäuber unb Briganten „Säbel*

ftridje“ fdjreiben, baft Diebe tompl^ierte

Bamens3Üge ufto. formen, bas befagt für

bie oerbrecherifdje Knlage bes 3nbioibuums nidjt bas geringfte. Bie wohl toirb

man bahin gelangen, einer £fanbf<hrift ben Verbrecher gleich an3ufehen. 2Iber eine Klärung

biefes Problems in friminaliftifcher ffinfidjt, eine Klärung, bie teine £öfung, aber bennod? über*
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rafdjenbe Hefultate 3eitigen mürbe, formte ber weitere Ausbau bes IVeges ftnbert, auf bem mir

hier einige taftenbe Schritte getan haben. Vorausfe^ung märe eine bfanbfdjriftenfammlung,

^ig. 295. Schrift eines „£onboner 5 <h I i 1 1 e n f a h r e r 5 ".

bie möglicfyft alle Kategorien non Verbrechern umfaffen mü§te — aber nach aribern (Seficf?ts*

punften georbnet, mie es fubalternem regiftrierenben (Seift bei Knlage unb Durchführung aller

bisherigen Sammlungen oon V erbrech erfcfjriften beliebt ha*-



b)anbfcf?rift unb Dererbung.

Wo fic£? (Efjarafter, Anlagen, ^äljigfeiten oererben, bort finben toir aud? fyäufig bie Dererbung

ber Efanbfcfyrift. Do dj ift fyier eine (Einfdfyränfung 3U machen. 3ft ber Beruf bes Paters toefentlid?

anbers als ber bes Sofynes — ber eine mag 3.B. £ef?rer, ber anbere Kaufmann fein — ,' fo toirb

felbft bei 3iemlid?er Übereinftimmung ber (Efyaraftere eine auffallenbe Aljnlicfyfeit ber Schrift nicfyt

gefunben tuerben, toenn nicfyt ber £el?rer aucfy ftarfen (Sefdjäftsgeift befind. Bei toeiiem am
fyäufigften trifft man o.ertoanbte ffanbfdjriften bei £anbtoirten unb bei Beninern Heiner ffanbels*

unb 3nbuftrie^5täbte. Denn fyier befielt eine allgemeine (Sleidjfyeit ber 3utereffen, fyier lebt alles

gleichmäßig in ber engbegren3tenSpfyäre; alles hat biefelben^iele, bie felbenlDege, bie felben^er*

ftreuungen unb bie felben geiftigen Anregungen. Htan gehört ber gleichen (Sefellfdjaft an, trifft

fid? in ber „£efe", ber „ffarmonie“, bem „Kafino" ufto. unb — man ift aud? oielfach miteinanber

oertoanbt. Die beiben Proben ^ig. 296 rühren oon Pater unb Sohn her; beibe finb Kaufleute.

Die ^rage, °b totnfelige Unterftreid^ung nicht ber betoußten Hacfjaljmung entflammt,

muß offen gelaffen tuerben.

Da alfo auf ber einen Seite ber Beruf unb auf ber anbern bie materiellen unb geiftigen

3niereffen oon großem (Einfluß auf bie Schrift fein fönnen, fo tuerben tuir bort bie größte Dertoanbt*

fdjaft finben, tuo ein Beruf überhaupt nicht oorhanben, unb tuo bie 3rdereffen möglichft Übereim

ftimmen, beiben ^rauenhaubfchriften nämlidj. 3n ber Sat H>irb ber £ate ftaunen

über bie (Sleicfyfyeii, bie uns hier oielfach entgegentritt.

Die Proben ^ig. 297 gehören (Sefd^tuiftern an, ebenfo bie auf folgenber Seite; fie betueifen

halber tueniger bie Dererbung als bie ^amilienuertuanbtfdjaft.

3n ^ig. 298 läßt ftdj eine auffallenbe Übereinftimmung ebenfalls nicht uerfennen.

Don einer Hadjafymung fann hier fidler nicht bie Bebe fein. (Es finb fogenannte

Doppelgängerfdjriften. Die Aljnlidjfeit beruht hier tuie aud? bei ben beften (Exemplaren biefer

Art faft nur in ihrem äußern ffabitus. IDo bie Schriftlage, bie bföfye, IDeite, Schtoere uftu.

bie gleiche ift, b. h. bei perfonen, bie ähnlichen (Eliarafters finb unb bie ettua bie gleiche

Sd?ule befudjt, ben gleichen ober ähnlichen Beruf ergriffen Ijaben, bie gleichen ober ähnliche

3ntereffen befißen unb tuomöglicfy nod? in berfelben (Segenb geboren finb, bort finbet man

^ig. 296. Pater unb Solpt.

^ig. 297. (Sefdjtoifter.
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aud? äfynlicfje ffanbfcfyriften. Die eirt3elrten formen aber urtc) befonbers bie iniimeren (Eigen*

tümlkfyfeiten finb I^ier jebodj trotjbem oerfcfyieben, entfprecfjenb ber Derfcfyiebenfyeit ber 3rcbioi=

bualitäten unb Cemperamente. Don einer oollfommenen (Sleicfyfyeit 3meier Schriften, bie r>on

3toei t>erfd?iebenen perfonen gefcfjrieben finb, famt in feinem ^alle bie Hebe fein; and? nicfjt,

menn es fid? um Hlutsoermanbte Rauheit, bei benen, mie nadjgemiefen, infolge Hadj*

afymmtg unb Dererbung fid? äfynelnbe fjanbfdjriften angetroffen merben. Hefannt ift

aucfy, ba§ bie ffanbfcfyriften non (Ehepaaren mitunter äfynlidj finb. ©b bei biefen eine 2ln*

näfjerung bes (Efyarafters ober eine bemufjte Hacfyafymung ftattfinbet, fann feiten m^tueifelfyaft

nacfygemiefen merben, jebenfalls nidjt fo fidjer tuie in ben proben ^ig. 3 auf Seite bie ber

^ig. 298. Doppelgänger in ber Sdjrift.

£cfer als Heifpiele ber Hnnäfyerung unuermanbter Perfonen fennen gelernt fyat. — Dielfadj ift

bie Hnficfyt fyeruorgetreten, bafj felbft bie Pfyyfiognomien uon ETTann unb ^rau im £aufe ber §>eit

einanber äljnlid? merben. EDir fyaben biefer (Erfdjeinung uon feiger großes 3niereffe entgegen*

gebracht, finb aber 3U einem anberen (Ergebnis gelangt. EDo bie (Seficfyter uon (Eheleuten fefyr

äfynlicfy gefunben merben, ba — maren fie es fd?on oor ber Derfyeiratung. Dafür uermödjten mir

eine größere 21n3afjl oon Hemeisbilbern r>or3uIegen. Da in biefen Slättern jebod? nidjt uon ber

pijyfiognomif bie Hebe ift, fo fefyen mir bauon ab. EDofyl aber möchten mir eine (Erflärung jener

auffälligen (Eatfadje 3U geben nerfudjen. EDir finb nämlid? 3U ber 2tnfid?t gefommen, baff ber in

jebem ETtenfcfyen fdjlummernbe (Egoismus baljin füfyrt, bas fdjön 3U finben unb 3U lieben, bas uns

felbft aus* ober fenn3eid?net. 3m allgemeinen fommt uns biefer ürieb felbft nicfyt 3um Hemufjtfein.

EDir fyanbeln nad? biefem prin3ip gemiffermafjen inftinftio. ETEan mirb uns freilid? taufenb Heifpiele

entgegenljalten fönnen, bie bas (Segenteil bartun follen. Der eine mirb fagen, id? Ijabe bunfles Ejaar

unb bunfle 21ugen, unb bocfj fönnen midj nur blonbe unb blauäugige EKäbdjen intereffieren. Der

anbereift fleinoon ^igur unb liebt bie „grofjen" besmeiblidjen (Sefdjledjts. Zugegeben. EDerfid? aber

efyrlid? prüft unb fd?on ein gemiffesHlter erreicht fyat, ba bie Sinne nicfjt meljrfo Ijeftig rebellieren,

ein Hlter, für bas faum nod? bas variatio delectat gilt, ber mirb, menn er fid? babei ertappt, ein

meiblicfyesEDefen begefyrensmert 3U finben (mirfpredjen fyiernidjt non ff eiraten!), gemöfynlidj ent*

beden, ba§ es meljr ober meniger erfennbar feine eigenen §üge trägt. Käme bermaleinft bie

uns fjeute unmöglich erfcfyeinenbe §eit, ba jeber bem innerften Uriebe feines ffe^ens folgen

fönnte unb bürfte, bann mürben mir — baoon finb mir über3eugt — faft nur (Ehepaare finben,

bie mie (Sefdjmifter äfynlid? mären. (Segenfä^e 3iefyen ficf? 3mar an — bodj nicfyt auf bie Dauer.

Dafür forgt eben ber immanente (Egoismus in ber menfcfylicfyen Hatur!
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tHenn es richtig ift, baß bie 3nöir>ibualität eines Iftenfcfyen, fein (Eljarafier unb EDefen

in feiner ^anbfcijrift 3um Husbrud fommt, fo muß, mas für bas <Ebt3elmefen gilt, and? für bie

Hationen (Siiltigfeit haben, unb mie man non einem nationaIen(Sefid?tsfd?nitt, t>on einem national*

dparafter fprid^t, fo mirb man analogermeife aud? oon Hationalfyanbfcfyriften fpred?en müffen.

Unb bas tut man befanntlidj, nur ift man ficf? barüber nicht immer einig, ob bas fpe3ififd? nationale

nur eine ^olge ber Schule barftellt, ober ob mirflich d^arafterologifdje (Einflüffe in erfter £inie

ben nationalen (Typ bemirfen. Die Sdjriftfunbe behauptet bas leitete, unb es mirb in nachfolgen*

bem unfere Hufgabe fein, biefe Hehaupiung 3U bemeifen.

3eber UTenfdj ift ein probuft feiner Umgebung. Hererbung unb Einlage, (E^iehung unb

bie Schule bes £ebens einerfeits, Hoben, Klima, Haftung ufm. anbrerfeits geftalten im Herein

bas probuft Htenfcfy 3U einem gan3 beftimmten inbioibuellen, fomohl in pfyyfifdjer mie pfyc^ifdjer

ffinfidpt, fo 3U>ar, baß oöllig gleiche Probufte, tuie aud? fonft in ber Hatur, nie an3Utreffen finb,

baß aber gleichmohl gemiffe Haffen* unb (Sattungsunterfcfyiebe ober Uierfmale 3U erfennen

bleiben, bie fiel? fomohl im äußeren ffabitus tuie aud? in ben (Beiftes* unb Kunftprobuften, fur3

in allen £?ert>orbringungen eines Uolfes unoerhüllt 3eigen. Demnach ift auch jebe 3rtfti^u^i° Tl
r

jebe ftaatlid^e (Einrichtung in erfter £inie national, unb oor allen Dingen auch bie Schule, mit

ber mir es hier 3U tun haben. Die Schule entfpricht, mie alle anberen 3riftitutionen, bem (Seift

bes Holfes, bem fie entftammt, unb bem fie bienen foll, unb 3ugleich bem (Seifte ber §eit, ber fie

angehört. 3fi öiefer Parallelismus burdj irgenbmeldje Hrfachen einmal geftört, fo mirfi fdjon

ber gefunbe Sinn bes Holfes für bie tHieberherftellung. Die Sdjule alfo ift eine nationale (Ein*

rid?tung; fie tuirb als foldpe nur Dis3iplinen, Horfchriften ufm. befißen, bie fidj aus He*

bürfniffen bes Holfes, aus feinem (Eharafter unb VOefen nach unb nach entmidelt unb ge*

feftigt haben. (Eine beftimmte Hudjftabenform, um auf unfer fLliema 3U fommen, bie Dorliebe

für eine beftimmte ^eberbreite ufn>. mirb bemnach an unb für fidj fefjon als d?arafteriftifd? für ein

Holf angefehen merben müffen, gleidpmie beftimmte (Semohnheiten als HTerfmale bes Holfs*

djarafters bienen.

Unter biefen (Sefichtspunften com (Einfluß ber Schule auf bie ffanbfchrift 3U fprechen,

erfdjeint burdjaus gerechtfertigt. Da fommen nun aber bie £eute uom gefunben Utenfchen*

uerftanb mit ber Hebauptung: bie (Englänber fchreiben fteil unb mit einer breiten ^eber, meil

bie englifche Schule bies oorfd^reibt, folglich ift bas nicht ber nationale (Eharafter, fonbern bie Schule

allein, bie bie englifche Sdjrift fo charafterooll macht. Diefe fcharffinnigen £eute oerfennen

nidjt nur ben eben erörterten Efauptpunft, baß bereits bie Schule einen nationalen (Eharafter

befißt, fie bemerfen auch nicht, baß, um bei ber englifdjen ^anbfd/rift 3U bleiben, alle unter fid?

oerfdjieben finb troß ber gleichen Schreibcorfchriften.

JHir beginnen, als uns am nächften liegenb, mit ber beutfdpen Hation.

DerDeutfche mirb ob feines (Semüts häufig genug oon anberenHationen oerfpottet, unb

3ugleidj fehlt cs nicht an Stimmen, bie ihm nicht mehr (Semüt als irgenb einer anberen Hation

5ugeftehen. Der Umftanb jebod?, baß mir in berjenigen Kunft, bie 3umeift 3um B/ex^en fprießt,

berUTufif, nicht bloß fleißige Husüber — benn bas finb auch in gleichem ober gar höherem (Srabe

bie (Englänber — fonbern ITCeifter finb, bilbet unferes (Erachtens für fid? allein fdjon ein bemeis*

fräftiges Kriterium. Die Deutfdjen, bas Dolf ber Denfer, finb üielfach 3 öcaliften unb (Srübler.

Sie bringen namentlich auf miffenfchaftlidjem (Sebiet neue 3öeen heroor, aber biefe 3been praftifd?

ausbeuten, ift nicht immer ihre, fonbern Sache anberer Hationen, bie benn aud? in ber (Eat manche

mistige €rfinbungen eigene nennen, bie nachmeisbar Deutfd?e 3U ihren geiftigen Hätern hatten.
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2tuf unfere (SriinMidjfeit pflegen mir uns befonbers oiel 3ugute 3U tun, unb tuofyl aud?

mit Hed^t. (Es biirfte faum ein anberes Dolf geben, bas griinblidjer, befonbers aud? in Meinen

Dingen, märe als bas beutfd?e. 3nMfen Nennt man anbermärts unfere (Srünblichfeit gern

Kleinlichfeitsfrämerei, (Engße^igfeit unb Pebanterie. Unb barin fyat man nid?t fo gan3 Unrecht.

Wex bisputiert mohl mefjr unb mer mohl ift ein größerer Utüdenfänger als ber Deutfd/e? Hus

ber £uft an tDortgefecßten unb Hörgeleien entfpringt bie menig fdjmeidjelljafte Hacßfage, baß

bei uns feiner ben anbern ausreben laffe, unb baß gemöfptlid? mehrere Perfonen 3U gleicher

geit — unb eben nicht leife ! — fprädjen.

Der Dormurf, baß mir nicht Schluß machen fönnten, baß mir ftets laut fdjrien, mag eben*

falls baraus refultieren. Unb fonberbar, troß feines frittelnben (Seiftes ift ber Deutfdje ein ftarfer

Hutoritätengläubiger. (Er befißt oor betitelten unb ftaatlid? anerfannten perfonen großen Hefpeft,

mas baraus ßerrüßren mag, baß unfere £eiftungen auf miffenfcßaftlicfyem (Sebiet in IDirflidjfeit

biejenigen anberer Hationen in mancher f^infidjt übertreffen. Die (Träger unferer 2X>iffenfd?aft

aber finb eben biplomierte perfonen, unb an Diplomen, (Titeln u. bergl. ift bei uns fein Htangel.

Unfere (Titelfucßt mirb meit unb breit oerlacht, unb unfere „^rau Doftor“, „^rau ©berftleutnani“

ufm. erregt namentlich bei unfren praftifdjen Dettern jenfeits bes Kanals oiel ffeiterfeit, obmoßl

bei ißnen ber Hefpeft oor (Titeln ufm. faum meniger hetooriritt. HTit biefer Sucht nach äußeren

(Ehren fleht ber aud? hcu*e nod? nac^ beur glorreichen (Erftehen eines geeinten Deutfdjen Heidjes

beroortretenbe Ulangel an Selbftgefühl in bireftem gufammenhang. Der nacfte Harne, bie

eigene perfönlidpfeit fcheint nicht (Ehre genug, man fchicft ihm einen Ejerolb ooraus, ber aller

TDelt oerfünben fann, fehl, bas gelte id? ! Wie fagt bod? IDeber in feinem Demofrit über ben

Ulangel an Selbftgefühl? „U?enn mir im Huslanbe ein Ulann aufftößt, ber mit fchiefen 23 üd*

lingen fid? anbrängt unb mit unbefdjreiblicher (Entfagung allen ßulbigt, bie er für oornehmer

hält als fich, fo fagt mir mein ffer3 unb mein Hlut im (Sefid^t : Das ift bein £anbsmann !“ (Sliid*

lichermeife ift es feit U?ebers gjeit etmas beffer gemorben.

Diejenige (Eigenfchaft, um bie mir oom Huslanbe am meiften beneibet merben, ift unfere

§äl}igfeit, unfere Husbauer unb Unoerbroffenßeit. 2tus bem (Srunbe ift ber Deutfdje als Kolonift

befonbers gefügt, 3umal er fid? oo^üglicfj ben Derhältniffen an3upaffen oerfteht. Die oft ge*

fchmähte (Senußliebe fann bei biefer (Tätigfeit aus naheliegenben (ßrünben nicht recht 3um
Husbrud fommen. XDir hmgegen im fultioierten Deutfchlanb, benen fo oiele Hierßäufer

3ur Verfügung fteßen, trinfen, h erbeumeife 3ufammengepfer(ht, „immer noch eins“, mie es

bie alten Deutfchen fchon taten, Dollfüßren babei einen ffeibenlärm unb amüfieren uns troß

allebem. Das mag ein großer fehler, ein £after fein, allein melcßes Dolf ift frei

uon £aftern?

TDie uerhält ficß nun unfere ^anbfcßrift 3U biefen (Eigenfcßaften? 23 eoor mir biefe ^rage

beantmorten, müffen mir erft bie ^rafiur* unb £ateinfd?rift näher beleuchten, meil barüber oiel*

facß unrichtige Unfichten hetrfchen. Hid^t, meil bie „beutfdpe Schrift“ bie (Eden oerlangt, fd^reiben

mir edig, fonbern meil fie unferem Hationalcharafter am genehmften ift. Unb mo mir bas nid?!

tun, meil es unferm <£haraftcr nicht enlfpridjl, mo mir bie (Eden runblich umformen ober lateinifche

Schrift anmenben, finb mir bocf? ftets als Deutfdje 3U erfennen. 3ßbet einzelne formt feine panb*

fdprift feinem (Eßatafter unb IDefen entfprechenb um, mag er angehören melier Hation immer.

So fchreiben bei meitem nicht alle (Englänber fteil unb nicht alle benußen bie breite ^eber, unb

bocß merben auch biefe fofort als (Englänber aus ihren Schrift3Ügen erfannt. 3n ^ig. 299 feigen

mir bie fjanbfchrift eines ber befannteften englifchen 3ourn o^fi en, eines Ulannes mit

gan3 außerorbentlicher (Tatfraft unb 3beenfülle: et fcf?reibt mit einer fpißen ^eber (troß ber

breiten Strichführung), unb mer mürbe in biefer Schrift ben (Englänber nidjt erfennen?

Umgefeßrt mirb eine fjanbfchrift baburd? nicht 3U einer englifchen, baß fie mit einer breiten

^eber ßeroorgebracht unb fteil gefdprieben mürbe. Hemeis ^ig. 300 : IDer mirb in biefen gefuchten

gügen einen (Englänber oermuten?
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tDir hätten als Beifpiel aud? bie beutfd?e Sd?rift mahlen fönnen, bie nacf? 2lnfid?t mancher

£aien allein bie Urfad?e ift, bag n)ir edig fd?reiben. „Die Schule oerlangt ja biefe (Eden,“ ruft

überlegen ber eine, „mithin fann hier non einer (Etnmirfung bes (Eharafters gar nicfyt bie Hebe

fein!“ Das Hingt anfd?einenb uerftänbig, unb bocf? ift es falfd?. Die Schule hat nid?t bie mad?t,

ihren Schülern biefe (Eden fürs £eben auf3U3mingen, bas mirb burcf? bie (Erfahrung auf Schritt

unb Uriit beftätigt.

(Hs gibt unenblicf? üiel Deutfdje, bie bie edige ^rafturfcfyrift runb fd?reiben, mie im Klifcfyee

^ig. 30 t 3« fef?en, unb anbrerfeits gibt es Huslänber unb Deutfdpe, bie bie ihnen beigebradjte

runbe £ateinfd?rift edig fcf?reiben. Siehe £ig. 302/4. „mag fein“, benft uielleicfyt mancher, „bie

runben beutfdjen Schriften bemeifen einfad?, bag fie fd?nell gefd?rieben mürben.“ Das lautet

mieberum fo felbftoerftänblid?, fo fdjlagenb unb unmiberlegbar — menn nur bie Beobachtung

unb (Erfahrung nid?t märe, bie mutter aller tDiffenfchaft. Die (Erfahrung fagt, bag gerabe bie

ürägen unb faulen, bie aus HTangel an (Energie unb §ähigfeit 3ugrunbe gehen, eine runbe Ejanb*

fd?rift befigen, unb bag gerabe biefe es befonbers eilig hätten, mirb mol?! niemanb behaupten

mollen. 3mmerhin hat bie Behauptung, baß runbe Schriften auf eine mehr ober meniger fd?nelle

ffanbhabung ber ^eber fcf?liegen laffen, einen gemiffen IDert. Denn bie eiligen Schriften befigen

menig (Eden; fie finb aber nid?t fomohl als runb, fonbern als „3erbrüdt“ 3U be3eid?nen; mandje

Bud?ftaben erfdjeinen 3U einer biogen melligen £inie3ufammenge3ogen unb augerbem finbet man,

oielfad? IDörter miteinanber uerbunben ober burd? einen Ianghinfliegenben Sd?meif abgefür3t.

(^ig. 303 .) Dod? meiter. IDie ift bie (Entftehung ber Schriftprobe ^ig. 304 3U erflären? IDill

man etma bie £angfamfeit allein bafür üerantmortlid? mad?en? EDemt ja, mesgalb mürben

nid?t einfach alle Bud?ftaben als lateinifcf? 3U erfennenbe, alfo bem lateinifd?en Hiphabet ent*

fpred?enbe, hiasemalt? Das hätte bod? un3meifelhaft fef?r oiel §eit in Hnfprud? genommen!

^ig. 304 ift übrigens fd?nell gefd?rieben unb bennod? edig. (Es hilft nidjts, nur ber Urteilslofe unb

in Dorurteilen Stedenbe fann leugnen, bag hier ein3ig bie 3nbir>ibualität bie §eid?nerin mar.

^ig. 299. Utit fpiger ^eber oon einem

(Englänber gefd?rieben.

^ig. 300 . mit breiter ^eber uon

einer Deutfdjen gefdjrieben.

^ig. 30 t. Deutfdje Sdjrift ohne (Eden. ^ig. 302 . (Edige £ateinfd?rift.

^ig. 303 . (Eilige Schrift. #9
.' 30*.



Hationaliiät unb Efanbfcgrift. 221

Da mir uns gerabe mit ber beutfcgen Schrift befcgäftigen, fo fei gier barauf gingemiefen,

bag alle Beftrebungen ber £ateinuereinler im allgemeinen nicgt oiel erreicht gaben. Der Deutfege

lägt ficg „feine“ Scgrift nicgt nehmen, eine Schrift, bie mit Unrecht beutfcf? genannt mirb. tDoger

biefe ^ägigfeit? Sie gefällt igm einfad] beffer als bie lateinifcge. IDesgalb bies fo ift, bas ift

ben allermeiften nicgt flar; mir merben fpäter (Selegengeit gaben, barauf 3urüd3ufommen. Aber

bcr Umftanb, bag fie igm gefällt, bemeift, mie fegr biefe Scgrift feinem IDefen unb dgaraftcr

angemeffen ift. Das ift freilieg fein (Srunb, bie lateinifcge ab3ulegnen, menn mir anbers 3U ber

(Einficgt gefommen finb, bag bie legiere 3medmägiger unb formuollenbeter ift. Denn mir merben

aucg biefe unferem dgarafter entfprecgenb ummobeln, mie anbere Dölfer es getan; mir merben

fie beutfd]4ateinifd] fcgreiben, mie ber (Englänber englifcgdateinifcg, ber ^ra^ofe fran3Öfifd]*

lateinifcg fcgreibt ufm. IDir merben gier bie felbe IDagrnegmung macgen mie bei ber Anmenbung
frember Sprachen.

UTan fiegt, bie Scgule mirft nicgt im Sinne jener gmeifler geftaltenb auf bie Scgrift ein;

fie legrt uns nur bie fonoentionelle (Srunbform unb 3eigt, mie man fcgreiben folg aber bie Aus^

fügrung ber (Srunbform, bie übrigens, mie ge3eigt mürbe, an fid? fcgon national^ arafteriftifcg

ift, trägt, mie bei allen menfcglicgen 21rbeiten unb Befcgäftigungen, ftets eine ftarfe inbioibuelle

Beimifcgung.

tüelcge unricgtigen Anficgten übergaupt auf bem (Sebiete bes Scgreibmefens felbft bei

^acgleuten mitunter laut merben, bas fonnte man einft in einer unferer erften dages3eitungen

magrnegmen. (Ein Dorfämpfer für Steilfcgrift mies in feiner Bemeisfügrung u. a. aucg barauf

gin, bag — bie Bäume in ber Hatur lotrecgt macgfen unb (Sebäube lotrecgi ausgefügrt merben,

unb man bager „naturgemäg" aucg lotrecgt fcgreiben müffe ! (Ein (Segner, ber biefe Ausfügrungen

ber Beantmortung im (Ernfie für mert eracgtete —
er gälte ficg bamit begnügen follen, 3U fagen,

bag fo oiele Stiefelabfäge fdpief finb, meil bie (Erbe

runb ift — meinte barauf, man fcgriebe [teil, je nacg*

bem man gärteres ober meicgeres Scgreibmaterial

ober Unterlage benuge ! IDas mürbe unfer erfagrener

Beobacgter mogl 3U ber Scgriftprobe ^ig. 305 fagen, bie

faft ein galbes Dugenb nerfcgiebene £agen aufmeift?!

Hacg biefer notmenbigen (Einleitung mollen mir uns nunmegr ber Scgrift ber Deutfegen
3umenben. ^ig. 306 fügrt bem £efer oier uerfegiebene dypen uor Augen, morin bie gaupt^

fäcglicgften beutfcgen (Eigengeiten 3U finben finb.

Die fegräge £age ber Scgrift gibt befanntlicg im Allgemeinen bie (Empfinbungsfägigfeit an

unb bie relatire Scgmere ben gögeren ober geringeren (Srab ber 3ntcnfität, oon ber fie begleitet

ift. ©ber, um es anbers aus3ubrücfen: Die Scgmere ber Scgrift lägt bietDillenstätigfeit, mitmelcger

alle unfere ffanblungen gleicgfam getränft finb, erfennen, mas ja bereits genügenb betont mürbe.

Demnacg bebeutet eine Iiegenbe unb bünne Scgrift leiegt erregbares (Sefügl, leiegte (Empfänglicgfeit

für äugere (Einbrüde, aber ogne groge diefe (^ran3ofen !); fteile unb fegmere Scgrift geringes

(Sefüglsleben, geringe (Empfänglicgfeit ((Englänber). Alfo ermeift ficg bie beutfege Scgrift, meil

Iiegenb unb 3ugleicg fräftig, als buregaus egarafteriftifeg für bie Art beutfcger(£mpfinbung. Die

Stärfe unferer (Senugliebe erfcgeinteigentlicg fcgon bureg bas(Sefagte genügenb gefenn3eid]net, ba

bie Scgmere ber Scgrift ben (Srab ber 3tttenfität, mit bem man bie IDillensafte ausfügrt, perrät.

So fann mirfliege, tiefe £eibenf(gaft nur in fegmeren Sigriften gefunben merben — mogl

oerftanben, nicgt leiegte (Erregbarfeit unb leibenfcgaftlicge IDallung, fonbern mäegtige, nacggaltige

£eibenfcgaft (man benfe an Bismards fganbfcgrift), mägrenb gäufiges Ieicgtes Aufmallen, UTangel

an diefe unb (Emft, leiegter Sinn bie bünne Scgrift 3m Dorausfegung gaben.

materielle (Selüfte, bie £iebe 3mm Befig ber Annegmlicgfeiten megen, bie biefer geftattet,

prägen ficg, mie ber £efer meig, befonbers in ber grögeren ober geringeren Scgmierigfeit ber

^ig. 305. Scgräg unb fteil geftellte

Bucgftaben.
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güge aus, meshalb man biefe befonbers bei ben (Englänbern finbet. Der unpraftifdje Sinn

ber Deutfd?en ergibt fi<h einesteils aus ber gepriefenen (Srünblichfeit, anbernteils aus ber £iebe

3um Streiten. £Dir überlegen unb bisputieren, oergleichen unb eriuägen fo lange, bis anbere

bas (Seplante bereits in Eingriff nehmen unb uns bas Hacfyfeljen Iaffen, tuie es bie politif häufig

genug bemiefen hat. Das laute unb menig rücfficfytsoolle tDefen fenn3ei<hnet fid? in ben fteifen,

fernigen §>ügen, bie für <Elegan3 unb (Sefälligfeit nicht Haum Ijaben. §u menig ariftofratifch,

um ftol3 unb halber fdjtueigfam 3U fein (niebrige Schrift; bie mehr ariftofratifch gefinnten (Eng*

länber fcfyreiben groß) finb mir anbrerfeits 3U menig taftooll (fräftige, menig geruanbte unb edige

Schrift), als bafj mir uns mie bie eleganten ^ran3ofen geben fönnten. (Es fann nicht unfere

21ufgabe fein, jeben (£ljarafter3ug 3U erläutern. Das mürbe über ben uns geftedten Halmen 3U

meit hinausgehen. —
Ulan fann nidjtnon ben Deutfd^en fpred^en, ohne ber (Öfter reich er 3U gebenfen. ©bmoljl

oon beutfdjer 21rt, finb fie im (Srunbe fanfter unb gemütlicher, nachgiebiger unb bei meitem

nicht fo 3ähe mie bie Horbbeutfchen. (Es herrfd?t bei ihnen nicht ber (Ernft, bie ftramme §>u<ht

unb 21rbeitfamfeit, unb man hulbigt mehr bem bequemen (Senufj. ITCan ha* Ph<*ntafie unb

(Seift, bagegen meniger (Energie unb 23etriebfamfeit. DPien ift einem jouialen, biftinguierten

älteren EDeltmanne oergleidjbar, ber bas (Erbe feiner Däter nicht eben gefchidt oermaltet; Berlin

entfpricht mehr bem intelligenten unb felbftbemufften seif made man ber, mas er oer3 ehrt, felbft

ermarb unb nun rüdfichtslos meiter ermirbt.

Die mehr runbe unb menig fefte f^anbfdjrift, ^ig. 307, Iäfjt bie mangelnbe (Energie unb

^cftigfeit leicht erfennen. Der Unterfchieb 3 toif<hen biefer unb ber bes Horbbeutfchen ift fo auf*

^ig. 306. Die Schrift ber Deutfchen. ^ig. 307. Die Schrift ber ©fterreicher.
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fallenb, ba§ es bei einiget (Erfahrung häufig gelingt, ben fübbeutfchen oon feinem norbbeutfcfyen

Bruber an bet ffanbfcfyrift 3U unterfdj eiben. Die beutfdjen (Elemente in Ungarn haben im £aufe

bet §>eit bas ungarifd^e bebeutenbe Selbftgefühl angenommen unb nicht 3um toenigften bas

Derftänbnis für £ebensgenu§. Die ffanbfdjrift erfdjeint ballet grofj unb frei, alfo felbftbenmjjt,

unb jugleidj recht fdjmierig, toas ben materiellen Sinn bofumentiert. Die beiben ungarifdjen

proben ^ig. 308 finb nod? infofern intereffant, als fie grofje Uljnlidjfeit auftoeifen; bie eine rüfyrt

t>on einem Uboofaten aus prefjburg I^er, bie anbere oon einem Budjhänbler aus Peft.

(Ebenfalls bem Deutfd?en ftarf oertoanbte^üge finb ben Dänen eigen, biefem fo toaderen

unb gefcbäftigen Völfchen. Uusbauer toie bei uns bürfte in bem (Srabe nicht oorhanben fein.

„EDir Dänen", fagt ein bänifcfyer ^adjfollege, „fcfjaffen ohne oiel Unftrengung, unb toir genießen

too es angeht; toir finb fel]r fritifd? unb galten auf uns; mir befi^en als Heines Volf bodj alle

(Errungenfdjaften ber Bereit fo gut toie ein großes Kulturoolf." Umgeben oon Ianbfd^aftlidjen

Schönheiten, eingerahmt oom Uleer, bas ben Blicf toeitet unb bas ffet3 freier ftimmt, haben bie

Dänen ein feines Schönheitsgefühl unb eine ausgefprodjene Beobachtungsgabe. Die bänifd^e

Kunft toirb gefchätjt auf allen (Sebieten unb nid?t 3ule^t in ber £iteratur. 3n ihrer 2frt 3U leben

unb 3U probu3ieren, haben bie Dänen einiges oom ^ran3ofen.

Der bänifcfye Schrifitypus, ^ig. 309, oerrät fofort bie Denoanbtfdjaft mit bem beutfdjen,

bod? erfdjeinen bie §üge toeniger energifd?, toeniger feft, hingegen aber 3umeift gra3iöfer. Die

hohen (Srofjbuchftaben fünben beutlid? ein nicht geringes Selbftgefühl, toährenb bie feb?r niebrigen

Hleinbudjftaben bie gute Beobachtungsgabe, pünHlidjfeit bartun. ^ormgefühl be3eugen bie

fd?ön ausgeführten großen Budjftaben in Verbinbung mit ber relatioen £eichtigfeit, bie befannK

lid? leichte (Empfänglichfeit befagen. Die häufig auftretenben oollen unb langen Schleifen (Köpfe

am l, h, & nfto.) unb überhaupt bie oollen formen über ber £inie oerraten lebhafte phantafie.

(Einen punft möchten toir noch befonbers heroorheben. Die Dänen unb bie Horblänber

überhaupt neigen oielfacf? 3U einer getoiffen Sdjaufpielerei, bie barauf hiaausgeht, (Se*

fühlsfälte oo^utäufchen. So erHärt es fich, bajj man im Horben fehr häufig fteile bfanb=

fchriften bei in HKrflichfeit nicht fehr fühlen £euten finbet. Die gan3 fteile, ruhige, Schrift ift,

toie ber £efer toeifj, faft immer gemacht, ebenfo toie bie nach linfs hcrübergelegte.

2lts toeiterer^toeigbesgermanifchenStammeshabentoirnoch bie ff ollänber 3U betrachten.

Der ffollänber, ein fluger, überlegenber (Sefchäftsmann, ift ausgefprochen 3äfje unb ausbauernb.

(Ebenfo heroortretenb toie biefer §ug fcheint uns inbeffen fein ITTifjtrauen, feine ftarf betonte

Schlauheit 3U fein, bie ihn oerleitet, mit feinem Vertrauen fehr haushälterifd? 3U IVerfe 3U gehen,

unb ihn baher 3um oorfichtigen (Sefchäftsmann ftempelt. (Sefdjmeibigfeit unb Betoeglichfeit

pflegt man ihm nicht gerabe nadj3urühmen, toohl aber ein bebeutenbes Selbflbetoufftfein, bas fich

einesteils auf feine altehrtoürbige hanbelspolitifche Vergangenheit, anbernteils auf feinen burdj

feinen EDelthanbel ertoorbenen Heichtum grünbet. Starf enttoicfelt finben fich in ffollanb bie

Stanbesunterfchiebe, eine (Eigentümlichfeit, bie man übrigens bei allen reichen Völfern beob*

achten fann. Der gebilbete ffollänber fteht geiftig 3umeift fehr h°ä? nnb er ift im VOefen ein

2lriftofrat, hoch ein foldjer, bei bem gelegentlich auch fleinbürgerliche o)üge urplöt;lich heroor*

treten. Das hollänbifche Volf profitiert in gleicher tVeife oon ben ^ra^ofen toie oon ben Deutfdjen,

toorauf aud? ber Umftanb hintoeift, baff ein Heil bie Sprache biefer toie jener oerfteht. Der toeniger

gebilbete Durdjfchnittsgefd^äftsmann fann fich im allgemeinen feiner großen Beliebtheit im

2luslanbe rühmen — toohl toeil er ben meiften feiner Berufsgenoffen 3U fdjlau unb 3U 3ähe ift.

Unb nun bie hollänbifche ffanbfd^rift? IVer oermöchte nid?t in ben ftarren §ügen, ^ig. 5 \o,

bas äußere IVefen bes ffollänbers fofort 30 erfennen?! Nicht toeniger als ber Ulangel an fdjön

ausge3ogenen runben Bogen fallen bie Geregelten Drudftellen auf, bie für ben ^ollänber

charafteriftifch finb. Der hollänbifche Hyp ift fehr be3eidjnenb für bas Unoermögen ber Sdjule,

bie ffanbfchrift 3U geftalten. (Eharafteriftifch if* ferner ber Umftanb, baß felbft bie fleinen 2lnfangs=

buchftaben ber ehi3elnen JVörter unb mitunter auch ei^clne innerhalb ber tVörter größer
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gefchrieben finb als bie folgenben. Dian fyat biefe (Eigentümlichkeit fran3 öfifrf? erfeits auf bie

Phantafietätigkeit be3ogen, mit Unrecht, tute uns fcheint, benn bie Unalogie 3eid?net fpon ben

U>eg oor, auf meinem bie Bebeutung 3U finben: (Srößer merbenbe ober ficfy emportjebenbe

Buchftaben finb immer ein U^eidjen für 5tol3. Das fyat ber £efer Iängft erfahren.

Die ^ollänbifd^e panbfdjrift erfdpeint

burchmeg e;rakt, fauber unb gut über

ben Baum verteilt; fie ift nicht fo

falopp tjingemorfen mie etma bie

fran3Öfifdje, italienifct^e ober fpanifcfye.

Demnach Ratten mir hier bie hollänbifche

Korrektheit. Seine Schlauheit unb fein

3urücfhaltenbes H?efen finben in ben

Heiner merbenben (Enbbucfjftaben, mie

man fie fo häufig in tjollänbifd^en

Schriften finbet (fiefye ^ig. 31
^0 ), ihren

markanten Busbruck. Die gähigkeit

unb (Energie mirb burd? bie eckige,

fefte Schrift beutlich gekenn3ei<hnet.

Bis ed?t fyollänbifcfy müffen bie D, 5 unb B ber erften geile fyeruorgeboben merben. Dian fiet?t:

auch fyier fielen panbfchrift unb (El^araHer in innigem gufammenhang.
Die(Englänber. „How do you do? Very well.“ 3r9enb eirtUü^bolb hat behauptet, baßftch

mit biefen menigen Ulorten eine gan3e englifche Unterhaltung führen laffe. Be3ei<hnenb genug für

biefes Dolf. Uür beginnen bamit,meil biefer mangelnbe Unter!?altungsbrang bireft 3U einer ber fyeroor*

ftedpenbften Hationaleigenfdjaften 3°hn Bulls führt, 3U feinem übertriebenen Stol3. Stop,

bie bereits gefeftigte Bberseugung rom eignen Ulert, macfyt fchmeigfam. 3a
r ft°l3 finb bie freien

Briten, ftol3 trampeln fie über benKontinent, als ob biefer eine einige englifche Kolonie märe ! Unb

fie haben es eigentlich nidjt nötig, benn bieferStol3 finbet in geiftigenDor3Ügen teineStüße. Die geiten

ber Shakefpeare, Byron ufm. finb oorüber, bas heutige (Englanb bringt kaum noch Blerke heruor, 3U

benen bie Dielt auffdjaut in Bnbetung unb Bemunberung. Sdjreibenbe Damen unb peroerfeBftheten

haben bas (Erbe ber ilnfterbli<hen angetreten. Unb in berKunft? (Ein guter 3 ockei gilt ihnen mehr ober

bod? ebenfouiel mie ein Künftler uon (Sottes (Snaben, folange biefer nodj fein tägliches Brot

erarbeiten muff. Braucht er es nicht mehr, bann allerbings ift bie Sache anbers, unb bamit

fommen mir auf bie ungemeine Dlertfchähung oon Befitj unb (Eigentum, bie bem (Englänber

fo eigentümlich ift. (Selb unb (Selbesmert gilt alles. Daher fehen mir alles bas hod? entmicfelt,

mas 3ur (Erreichung eignen Befiijes führt: panbel, 3n^uftrie unb auch bie Preffe; bie Politik

3umal ift ein einiges (Engrosgefcfjäft. (Es ift eine praftifclje Hation, bie englifche. Uür unprattifchen

Deutfcfjen follten getroft hierin non ihnen lernen unb unfern (Seift für jenen Sinn 3ure<htftu^en.

Buch bie englifche Sonntagsruhe kann man com praftifchen Stanbpunkt aus befürmorten:

bie (Englänber mürben fie nicht in ber heutigen (Seftalt ausüben — fänben fie nicht ihre Becfjnung

babei. Das religiöfe Bebürfnis ift bei ben (Englänbern nicht ftärker als bei anbern Dölfern, 3. B.

bei ben Süblänbern; biefe aber haben nicht bie ftarre Sonntagsheiligung, peuchelei unb prüberie

mirb ben Briten häufig oorgemorfen. Dian hält 3mar ftreng bie Sonntagsruhe, heißt es, aber

man habe fiep tags ober richtiger nachts norher entfdjäbigt; man fehe 3mar bes Sonntags häufig

bie Bibel, aber barin oerborgen fei eins jener Büper, bas bie Sittlichkeit 3U heben oorgibt, inbem

cs bie Unfiitlichfeit fchilbert. 3n keinem £anbe ift bie Ulohltätigkeit fo entmicfelt mie in (Englanb,

in keinem anbern aber auch finbet man neben bem größten Beichtum fo bie größte Brmut. 3°hn

Bull ift feines Spleens megen meit unb breit bekannt; er liebt bas Sipgehenlaffen, bie Freiheit

im meiteren Sinne über alles. Uber bie englifche Freiheit kann eben nur 00m (Englänber ertragen

merben, benn fie kommt, burdj ftarre Konoention eingeengt, unerträglicher Unfreiheit fehr nahe. .

^ig. 3 n,o. Die Schrift ber pollänber.
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(EDir fprad?en früher fcf?on barüber.) Ausgeprägt erfdjeint ferner feine £iebe 3U jeber Art Sport,

feine Nerefyrung förperlicfyer Ausbilbung unb baraus Ijeroorgeljenber (Seiftesgegenwart unb

Selbftänbigfeit. Die Allgemeinbilbung bes Dolfes fielet ber bes beutfdjen erheblich nad?. —
E?einrich t»on Creitfdjfe hat bie (Englänber einmal mit 3wei EDorten unübertrefflich cfyarafierifiert.

(Er fpric^t oon ihnen als non bem Dolfe, bas mit ber Bibel in ber Hechten unb mit ber ©pium*

pfeife in ber £infen bie (Süter ber (Sefittung über ben (Erbball nerbreitet. „Bei feiner anberen

Nation flehen praftifd^e >unb theoretifche

Nioral mit einanber in fo peinlich be*

rüljrenbem gwiefpalt tnie im £anbe bes

„<£ant" — bie fu^e/unüberfeßbare^or*

mel für fpe3ififdj englifdje Sd?einheilig*

feit in allen £ebenslagen. Belägen I^ier=

für begegnet ber Beobachter englifdjer

Der^ältniffe auf Sdjritt unb £ritt. Der

£}ang 3U moralifieren ift im Briten ebenfo

ftarf entwidelt tnie bas Bebürfnis nad^
brutalen Senfationen. 3enem ift es 3U*

3ufcf?reiben, baß aud? bie oo^üglichften
j|

englifcfjen Sdjriftfteller mehr IHoraliften ^ig. 3 U. Die Schrift bes (Englänbers.

finb als Künftler, baß felbft bie EDerfe

eines Shaderay unb Didens nur in toenigen Ausnahmefällen bie bemühte 2)enben3 oerleugnen, ben

£efer3u beffern, ihn fittlid? 3U heben. Diefer ficf? ausbieienbenEUoralftehtbeifpielsweife bie (Eatfadje

gegenüber, baß nirgenbs bie Details unfauberer pn^eßoerhanblungen nor ben (Ehegerichtshöfen

mit gleichem Behagen unb unter gleich reger Anteilnahme befonbers ber oberen gehntaufenb

öffentlich burchgehedpelt werben wie in £onbon. (Eine (Erfcheinung wie biefe, fjanb in f?anb

mit einer aufs höchfte ausgebilbeten unb peinlich gepflegten äußerlichen Kirchlicfjfeit, ift nur

in ber Heimat bes „<£ant" möglich. Am beften wirb biefer unüberfeßbare Terminus nielleicht

baburch illuftriert, baß ber (Englänber auch für bie gröbften Ausfdjreitungen nationaler Hoheit

um einen moralifchen Dorwanb niemals neriegen ift.“ So fdjreibt ein Deutfdjer, ber eine Heiße

non 3ahren in £onbon lebt.

Unb nun 3U ber ausbrudsnollen englifd?en £)anbfchrift ! (Es tnirb häufig gejagt, „alle (Eng*

länber fdjreiben gleich“. Das ift genau fo falfcß ober fo richtig, tnie tnenn man behaupten wollte,

„alle (Englänber fehen einanber gleid?“. 3mmerhin läßt fid? bie CEatfache nidjt leugnen, baß

bie Ahnlichfeit unter englifchen fjanbfchriften größer ift als 3. B. unter ben beutfchen. EDoher

fommt bas? 3ß öer (Englänber ettna meniger eine 3T(öinibualität, fo baß bie Schule größeren

(Einfluß hätte ? Keineswegs ! (Eher muß bas (Segenteil angenommen werben. Nein, biefe (Er*

fcheinung finbet barin ihre (Erflärung, baß ber (Englänber — ftets (Englänber unb ein oiel befferer

(Englänber ift als ber Deutfche ein Deutfcßer. Der (Englänber fragt nicht, was ift richtig, gut

ober fehlest, fonbem 3unächft, was ift englifd? ! Der (Englänber ftellt
x
/i sor °öer allenfalls

3
/3 —

(Englanb, 3rianb, Schottlanb — ber Deutfche aber mit feinen 25 Staaten unb Stäätchen 26
/ 25 !

Da barf man fid? nidjt wunbern, wenn bie (Englänber fo oiel „egaler" fchreiben als bie Deutfchen.

(Eharafteriftifch für bie englifche £}anbfchrift ift bie relatiue Schwere, bie (Sröße ber Buch*

ftaben unb bie 3umeift fteile £age. Die Schwere — basSchmierige unb Breite — entfpricht, wie

mehrfach heroorgeßoben, öem materiellen Sinn. Die fjöße ber Buchftaben uerrät bie Abwefenheit

oon Kleinlichfeit, beutet baher auf einen mehr felbftbewußten Sinn, weshalb bie Ariftofraten

. 'ler Dölfer (unb ebenfalls bie „ariftofratifchen" Künftler) eine große ffanbfdjrift befißen. Die

ft le £age legt Zeugnis ab oon ber geringen (Empfinbungsfähigfeit, oon einer gewiffen Kälte

be. (Sefühls, bie ben ^remben in (Englanb fo fehr auffällt; fie bilbet bemnaeß bie (Srunblage für

Nüchternheit unb Befonnenheit im Urteil unb ffanbeln, fur3 für bas, was bas englifche (Sefühls*

gangenbruefc, 2J2enfdjenfenntniS. 1 ®
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leben ausmacht. Be3ei<hnenb für ben englif<hen Stop ift insbefor.bere bas fogenannte ariftofratifcfye

ITT (fiefje <$ig. 3 U, erfte §etle), beffen erfter (Srunbftrich h°<h Ijinaufge3ogen ift unb meit über

bie folgenben fyintüegfiefyt. (Echt englifd? „ift auch ber gefdjmungene Unfangsbogen, bem man
nicht nur am HI, fonbern auch an anbern Buchftaben begegnet (f, t, m). Scharfe Uufftrid^e,

mie mir foldje bei ber beutfdjen panbfchrift als Reichen für Uggreffioität fennen lernten, erblicft

man in englifc^en Schriften feiten. Der häufig uorfommenbe gerabe S<hluß3ug ift nicht fpe3ifif(h

englifcf? unb tritt gemöhnlich in ariftofratifd?en panbfdjriften auf, mie mir es früher ge3eigt haben.

<Er uerrät Behauptung ber pofition — aber auch Beharren in Vorurteilen. Der englifdje Schrift*

typus ift feft (energifcfy), !Iar, uon einer gemiffen Steifheit unb ^örmlichfeit unb 3eigt burchmeg

einen noblen Unftrich juft fo mie bie britifdje Hation. 3n (Tnglanb bominiert bie ^uchtfdjrift,

unb bas befagt, mie mir miffen, eine UTasfierung, bie 3U ber prüberie unb religiöfen

Heuchelei uor3ÜgIidh paßt.

(Einige Vermanbtfchaft mit bem (Englänber 3eigt ber Jlmerif aner, menngleidp er

einen befonberen (Typus barftellt. pören mir, mas ein guter Kenner, ein (Englänber, uon ihm

Ubfichten genau in ber felben aufgeblafenen unb ungenauen Sprache mie ein girfusuertreter an.

Sie uerfünben ftets, mas fie in ber nächften 2X>o<he tun merben. (Einer melbet, er merbe in einigen

(Tagen einen eleftrifdjen DTotor uon 50 pferbefräften im (8emi<ht uon tp/ 4 pfunb 3um preife

uon \o^,20 Dt auf ben DTarft bringen. Seine Vorherfage grünbet fidj auf — nichts. (Es ift nur

eine gemöhnliche, einfache, alltägliche, unuerfälfchte £üge, mit ber er bie Uufmerffamfeit auf

fid? 3iehi, unb bie gemöhnlich unter einem Bilbe bes (Erfinbers gebrudt mirb, bas ihn 3eigt, mie

er mit ben Rügern burd? fein langes Dichterhaar fährt unb oerfu<ht, mie ein DIarmorbilb aus*

3ufehen. Der (Erfinber ift fein bösartiger £ügner. (Er ift eben ein £ügner. (£r3ählt ein Umerifaner,

baß er bie gan3e Hadjt auffißt, fo bebeutet bas, er ift erft um \ Uhr 3U Bett gegangen; fagt er,

er habe eben \ooo Dollar uerbient, fo maren es nur 53 . Verfünbet er, bas (Theater mar fo 00II,

baß bie gufdjauer am Baifon fpugen, fo mar bas paus etma halbuoll. (E^ählt er, bas Kleib

feiner $xau foftete 500 Dollar unb fie habe es in Paris gefauft, fo mill er 3U uerftehen geben,

baff fie nie in ihrem £eben in Paris mar, unb baff bas Kleib in einem UZarenhaus am Broabmay

für 40 Dollar gefauft mürbe.

Der Heuyorfer ift niemals uöllig 3ufrieben, menn er nicht irgenbrneldjen £ärm macht.

Seine Straßenbahnmagen finb mit riefigen (Songs ausgeftattet, bie mit neruen3errüttenbem

(Setöfe uom Dtorgen bis 3um ZIbenb ertönen. Seine ^euerfprißen, bie ftänbig untermegs finb,

haben groffe Klingeln. Selbft ber Kranfenmagen, ber einen Sterbenben in bas £eichen*

fchauhaus führt — bie Umerifaner finb fo praftifcp, baß fie einen Sterbenben nicht ins

Ä 3^2.

fagt: „. .

.

Ulan beachte bes Umeri*

faners ^ähicjfeit für ruhmrebige prah*

Ierei! Sie ift mie bie eines Kinbes,

bas fein Spiepeuggemehr fchultert unb

feine 2Ibfi<ht uerfünbet, aus3U3iehen,

um Kiefen 3U töten. Der Knabe meiß

fehr mohl, baß es feine Kiefen gibt, unb

baff er, felbft menn es meldje gäbe, fie

nicht mit feinem (Semeht töten fönnte.

Unb fo glaubt in Umerifa niemanb

etmas, mas er fagt. Der große

„amerifanifche £ügner“ ift unterhaltenb

unb an3iehenb. Selbft bie DTänner ber

2£>iffenf<haft finb oon ber uorherrfchenben

Sucht für Ungenauigfeit ergriffen. Die

größten (Eleftrifer Umerifas fünben ihre
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Kranfenljaus, fonbern in bas £eicfjenfchauhaus fdjaffen — ift mit einer großen (Slode oerfefyen.

liberal! hört man ben Heuyorfer rufen, flingeln unb fo lauten £ärm mie möglich machen. (Er,

ber mit einer Ieifen, fanften Stimme begabt ift, märe fonft ein oölliger fogialer ^ehlfdjlag. 3n
(Safthöfen, tDirtfdjaften, an öffentlichen ©rten, in Cheatern ober ö ß i £?unbefämpfen t^ört man
ben Heuyorfer in lauten, Reiferen Conen über fid? unb fein (Selb fprecfjen. 3 ßöes 3ef?nte, elfte unb

3tt>ölfte IDort ift Dollar, Dollar, Dollar. IDenn ber Heuyorfer bei Delmonico mit einem ^reunb

fpeift unb feinen piatj bei CEifd? einnimmt, ruft er il?m3U, nach bem er umhergefpäf?t f?at, ob auch öie

anberen (Säfte 3uhören: „3d? ha^ e foeben an einem (Sefdjäft non oier Utillionen teilgenommen''.

Dann fpricfjt er ben Heft bes Hbenbs über Diamanten, (Srunbbefiß, Hftien unb Pfanbbriefe.

Der flehte Knabe, ber anbere Knaben mit höbjernen Schmettern, Papierhelmen unb §inm
trompeten um fi<h fammelt unb ftobj mit ihnen burch bie Straßen parabiert, hat oiel (Semeinfames

mit einem gemiffen Ceil ber Hmerifaner, beren (Ent3Üden es bilbet, eine lächerliche Cracfjt an3u=

3ief?en unb mie Hffen, bie einem £eierfaftenmann entfprungen finb, umhe^uftotyeren, mobei

fie glauben, baß fie baburd? großen Huhm unb 21us3eid?nung 3um Heibe ihrer Had?barn genießen.

IDirb jemanb auf ein ober 3mei 3ahrß 3Utn (Souoerneur eines amerifanifd?en Staates ermählt,

fo ernennt er fofort eine Ererbe brittflaffiger Politiker 3U ITCitgliebern feines „Stabes". Die

meiften bürfen ben Citel „©berft“ führen, felbft menn fie nicht miffen, auf melcfjer Seite man
ben Säbel trägt. Die Hliiglieber biefes Stabes tragen munberbare unb prächtige Cradjten.

Die E?üte, bie biefe „©berften" tragen, fönnen gemöhnlich nicht in tDafdjförbe gepadt merben,

menigftens e i n ausgemadjfener Strauß mirb für ihn feiner ^ebern beraubt. (Ein Hiefe fönnte

auf ben Hdjfelftüden fißen, unb bas Sdjmert ift ein Hiefenbing, bie Bruft mit ©rben unb Flitter*

fram unb Sd?mudfachen bebedt. IDenn ein Ittitglieb bes (Souoerneurftabes bie fünfte Hoenue

entlang geht, fo fielet er mie eine Hrt oerbidjteter Hegenbogen aus. Um bem abgefchmadten

Hmerifaner bie (Selegenljeit 3U geben, fid? in allen feinen lächerlichen Kleibern aus3uftellen,

merben alle möglichen Hup unb Um3Üge oeranftaltet. (Einmal im 3ahr nehmen alle Kapellen

in Hmetifa an ber feltfamen £abour Day^Parabe teil, §mifd?en ihnen marfdjieren üielleicht

20 000 gimmerleute mit blauen Schärpen um ben £eib, Dreimaftern unb meinroten (Samafchen.

Dann folgen 500 Sdjornfteinfeger, jeber in bie amerifanifdje flagge gehüllt unb babei trommelnb.

Had? ihnen fommen 3000 Studateure in blaufeibenen Crifots unb blafen bie pofaune. Dann
folgt ein Bataillon ITCaurer, eine Brigabe Kohlenlöfdjer ufm. Bei biefer parabe erinnert nichts

an bie tDürbe ber Hrbeit; jeber oerhüllt feinen Beruf fooiel mie möglich unter einer HTasferabe

oon (Solb unb Purpur. Hngeblid? ift er ftol3 auf feine Befd?äftigung; in J£>irflid?feit rühmt er

fid? feiner albernen Kleiber.

Der amerifanifcf?e (Sefchäftsmann trinft abmedjfelnb fehr h ßi§en Kaffee unb fehr

faltes (Eismaffer. (Er oerfchlingt Pflaumen, Kuchen, (Eiertuchen, gehadtes unb geföntes

Hinbfleifd?, unb menn er bann ins (Sefcfjäft 3urüdeilt, munbert er fich, baß ber große Schöpfer

aller Dinge nicht eine Derbauung erfanb, bie bas oerträgt. .

."

Diefe Darftellung mirb ben guten Seiten bes Hmerifaners nicht gerecht, mie man fiel?!.

Der Hmerifaner ift oor allem rührig, fleißig unb opfermillig. Ulan !ann ihm nidjt mie bem
(Englänber Perfibie uub Unoerfchämthcit nad?fagen. (Er gibt fid? natürlicher, ift auch meit offener

im üerfehr unb im allgemeinen ein guter ^amilienoater. Hls ^rauenoereljrer ift ber Hmerifaner

gan3 befonbers befannt. Uber aus bem Bereiter macf?t bie Derefjrte nur gar 3U leid?t einen

bemütigen Kned?t. UTänner anberer Dölfer mürben fid? für bie amerifanifd?e ^rau bebanfen

— anberer Dölfer grauen, fofern fie natürlich empfinben, für ben Hmerifaner, ben mobernen

Htinnefänger. —
Die £?anbfd?rift bes Hmerifaners gleid?t ber englifchen einigermaßen; bie (Srunbformen

bes Ulpbabets finb faft genau gleid?. Dod? liebt ber Hmerifaner bie „fchöne", gut leferlid?e Schrift.

Daher trifft man in Hmerifa fo häufig auf mehr ober meniger falligrapl?ifd?e {Typen, nidjt nur

im gefd?äftlicf?en Derfefjr, fonbern auef? bei (Selel?rten unb Künftlern. Die erfte Probe in ^ig. 3 1,2
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3eigt bic Schrift eines (Sefdjäftsmannes. 3n ihr fommt ber Businessman burd? bie Spiralen

präcfyt g 3um Husbrud. Bie beiben anbern gehören £ehrern fyöfyerer Sdjulen an. Stile brei

haben im Husbrucf etmas (Semeinfames. Don ber englifdjen £)anb unterfdjeibet fie fid? burd?

größere Hatürli<hfeit, £ebenbigfeit unb burd? bie geringere Stärfe. —
3ft in ben bisher feierten Dölfern bie germanifd^e Haffe gefenn3eignet morben,

fo menben mir uns nunmehr 3U ben lateinifdjen Dölfern. (Ein großer (Segenfaß ift

uorfjanben: IDährenb bie erfteren mehr bas befjarrenbe, ruhige unb feftere (Element bar*

[teilen unb fo ben IDillen repräfentieren, finbet man bei ben Ießteren uormiegenb pfyantafie,

£ebhaftigfeit unb leidjte (Erregbarfeit. 3ft für jene bie mehr berbe, fteife unb ungelenfe £)anb*

fcfyrift als Slbbilb hingeftellt morben, fo begegnet man bei biefen ben leidsten, gemunbenen unb

gemanbten §>ügen. Bie ^ra^ofen, als bie fjeruorragenbften Dertreter ber lateinifchen Haffe,

3eid?nen fidj burd? leidjte Hemeglidjfeit, große (Erregbarfeit unb Hegeifterungsfäfyigfeit aus. Sie

empfinben leidet unb fdjnell, befißen ein ausge3eid?netes (Seftaltungsuermögen unb eine leb*

hafte phantafie.

Hußere (Einbrücfe mirfen mit großer £eidjtigfeit auf biefes Dolf, baljer es fid? benn auch

leidet l^inreißen läßt unb unbefonnen ßanbelt. Ber ben ^ra^ofen angeborene (Sefdjmacf

macht fie, 3umal in Hegleitung ber Phantafie unb (Empfinbungsfähigfeit, folglich geeignet

für fünftlerifdje ^Betätigung. Ber ^ran3ofe liebt bie ^orm faft meht als ben 3nhalt.
Seine, fdjon burdj bie gefenn3eid?nete Senfibilität begrünbete £eibenfd?afilidjfeit erhält einen

unuerfiegbaren Zufluß burd? feine (Eitelfeit. (Er betrachtet alles burd? bas perfpeftiu, fid?

felbft, inbem er es richtig fyanbfyabt unb fid?, meil aus näcfyfterHäfye gefeiten, fefjr groß oorfommt;

anbere, inbem er es umfefyrt, unb fo erblidt er benn alles 3n>ar fefjr fdjarf, aber unenblicfy

flein. Biefer unbefd^reibbare Hationalitätsbünfel oermirrt feinen geiftigen Hlicf. Bie Durch*

fc^nittsbilbung unferer Hadjbarn ift für bie Beutfdjen nicht gerabe beneibensmert. Heife*

befdjreibungen im Stile bes berüchtigten (Liffot mürben bei uns feine £efer finben. — 3ßber

Bünfel trübt bas Urteil. (Ein gutes beutfdjes Sprichmort fagt: „Dummheit unb Stol3 machfen

auf einem £)ol3". £Die fie eingebilbet, ebenfo unmiffenb finb unfre Hadjbarn. IDie oft macht

nicht irgenb eine naioe geographifd?e §eitungsnoti3 halb (Europa lachen ! Unmiffenb in allen,

mas anbre Dölfer anbetrifft, in beren (Sefdjichte, ber Sprache unb (Seographie, hat man fie nicht

unpaffenb bie (Ehiaefen (Europas genannt. Ber oerbummenbe Hationalitätsbünfel umgibt fie

mie eine d^inefifche Ulauer. (Eitelfeit macht 3uuorfommenb unb gefprächig, benn fie be3mecft,

anbern eine möglichft h°h e Uleinung oon fi<h bei3ubringen. So finb benn bie ^ran3ofen ge*

fprädjige, unterhaltenbe unb liebensmürbige (Sefellfchafter. 31?
rc £iebensmürbigfeit hat man

inbeffen nicht ernft 3U nehmen: fie mirb gebanfenlos ober berechnet ausgeübt. Herechnenbes

IDefen ift bem ^ut^ofen troß feiner häufig auftretenben Unbefonnenheit eigen. (Eigennuß ift

bei ihm uormiegenb 3U £)aufe. 3eäer möchte für fein 3^? äen möglichft größten Hnteü am
£ebensgenuß erringen. Ulan ift in ^ranfreich mäßig unb fpart in ber ausgefprochenen Stbfidpt,

nach einigen 3ahr3ehaten um fo bequemer genießen 3U fönnen.

Bo<h fommen mir 3um Schluß: Bie ^ran3ofen finb bie geiftreidjen unb mißigen Köpfe

unb bie geborenen Künftler in allem, mas äußere ^orm ohne gemütstiefen 3^haIt betrifft. Bie

Beutfchen, um es gleichfalls fur3 3U fagen, uertreten mehr bie ernfte IDiffenfchaft, unb bie (Eng*

länber finb uor allem auf praftifdjem (Sebiet UTeifter unb repräfentieren fomit EDelthanbel, <0 e*

merbe unb 3näuftrie.
Dergleichen mir nun bie fra^öfifcfje £)anbfchrift mit bem oorftehenben (Efjarafterbilb,

^ig. 3 ^ 3 . IDem fällt ba nicht bie £ebenbigfeit unb Schräglage ber Schrift auf? Had? mehr*

fad? heruorgehobenen Hegeln bebeuten folcfje §>üge leichte (Erregbarfeit unb (Empfänglichfeit

für äußere (Einbrücfe ohne Kraft unb (Liefe (meil 3umeift feulenlofe fdjmache Striche). Hi<ht

meniger auffallenb finb bie fielen Schleifen unb Kuruen, bie lebhaftes, gra3iöfes, gefälliges

IDefen, £iebensmürbigfeit, phantafie, aber auch (Eitelfeit unb Schmaßhaftigfeit an3eigen.
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^ig. 3 ^ 3 . Die Scfprift ber ^ra^ofen.

Die gart3e Sdjrift befißt neben bem (gefälligen etmas £eichtes unb flüchtiges, Oberflächliches,

unb es leuchtet ein, baß hier öie (grünblichfeit nicht eingemietet fein fann. Der Diinfel geht

hauptfächlich aus ben „trippelnben" £ unb ähnlich geformten ITT ufm. heruor, Buchftaben, bie

fich „auf bie ^efjen ftellen", um größer 3U erfreuten; 3ubem fagt bie übertriebene Schleife unten

am £ ähnliches. Bufjiger, fühler Stol3,

mie mir ihn bei ben (Englänbern fennen

gelernt, fprei3t bie Buchftaben nid?t fo aus*

einanber. Den (Egoismus enblidj erfennen

mir in ben 3urücfgebogenen Iqafen am
ITT ufm., bie in fran3Öfifd?en Schriften

nicht feiten mit einer Keule enbigen unb

fo einen tatkräftigen (Egoismus beutlich

illuftrieren. Die fran3Öfifche 5 fann auch

nur ein flüchtiger fran3ofe f° 3umege

bringen; mir fennen feine form, bie

beffer 3um (San3en paßt als biefe Ziffer

(hinter Les). Dergleicht man 3um Über*

fluß etma eine englifche fqanbfchrift mit

einer fran3Öfifchen, bann bietet fich bem
2Iuge genau ber Unterfchieb in ben Schriften

bar, mie ihn bie beiben Kationen fdjon bei oberflächlicher Betrachtung 3eigen. —
Had? ben fran3ofen mären bie Spanier 3U ffi33ieren. IDir finben hier im (grunbe ben

gleichen Hationaldjarafter, nur oerborben burch ein unrichtig oermanbtes (Erbe bebeutenber

Dorfahren in Begleitung unheilvoller politifcher IDirren. Buch ber Spanier befißt ben

gefenn3eichneten Dünfel, unb er ift momöglich noch rei3barer, ba3U bequemer, träger, unfauberer

unb noch unmiffenber als ber fran3ofe. Don ber fpanifdjen Bitterlichfeit erblidt man in ber

Ejanbfdjrift nichts (fig. 3 ^); mir fürchten, biefe Cugenb gehört früheren 3a
fy
rhunberten an.

Die Dermanbtfdjaft biefer Schrift mit ber fran3Öfifchen fällt fofort in bie Bugen.

Don ben Dölfern lateinifdjer Baffe finb noch bie Italiener 3U befdpreiben.

IHanfannbie^taliener nicht gerabe als eine ariftofratifcheHation be3eichnen: Schlauheit,

Übervorteilung unb Kniderei finb Hationabjüge bei ihnen. Don biefen (Eigenfdjaften 3ur

ffeimtücfe unb von ba 3um Dold? finb nur 3mei Stritt. 3fyre ausgefprodjene pfiffigfeit, morauf

fie obenbrein nod? gan3 befonbers ftol3 finb, erinnert an dhiaefenfd^läue, bie befanntlich mit

3meierlei Blaß mißt: mit einem Heineren für ben Derfauf unb mit bem größeren für ben (Ein*

fauf! Die Sinnlichfeit ber 3taliener, mie überhaupt bes Süblänbers, ift bebeutenb, allein fie

geht mehr in bie Breite als in bie Ciefe. Die

Phantafie hat viel (Teil baran; fie liebt abmechfe*

lungsreiche Bilber unb läßt 3atenfität nid?t auf*

fommen, mie man bies am beften bei ben

fran3ofen beobachten fann. Phantafie befißt ber

3taliener in hohem (Srabe. 3*alien gebar bie

Kunft unb poefie; bas emfte unb nüchterne

Deutfdjlanb mürbe 3um Dater ber Beformation.

mit Bilbung unb IDiffen ift es in ben breiteren

Blaffen bes italienifd^en Dolfes nicht gut beftellt.

überglaube beherrfcht bie Blaffe unb häufig aud? ben (gebilbeten. Unfauberfeit unb Bequem*
lichfeit unb nicht feiten große (Sraufamfeit gehen hiermit Iqanb in £?anb.

IDas mit bem vielen übftoßenben bes 3talieners einigermaßen verföhnt, bas ift feine

allgemein anerfannte £iebensmürbigfeit unb Selbftänbigfeit. Der 3taliener ift immer er felbft,

fig. 3 (((. Die Schrift ber Spanier.
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unb inbioibuelle Freiheit fd?eint il?m ein teures (Sut. Aus bem ftarfen Bemußtfein biefer (Eigen*

fcfpaft entfpringt feine große <EmpfinbIid?feit. Der ^ioliener empfinbet jebe Beleibigung fef?r

fd?mer3lid? unb heftig, unb er oerfällt fofort barauf,fid? 3uräcf?en, meift of?neAnrufung ber cSerid?te,

n>oüor er eine ausgefprod?ene Sd?eu befißt. Die mannigfachen (Sef?eimbünbe ruie Ulafia, (La*

morra ufm, finb ein Bemeis bafür.

Die italienifd?e f?anbfcf?rift nun, int ffabitus ber fran3Öfifd?en fel^r oermanbt, tuie man
fielet (^ig. 3^5), ift 3umeift flein unb 3ufammengebrüdt unb fenn3eicf?net fo ben fleinlicf?en unb

oerftedten, fcf?Iauen Sinn. WeId? ein Unterfd?ieb 3toifd?en biefer unb ber ariftofratifd?en englifdjen

£?anbfd?rift ! Schlauheit im befonberen 3eigt

fid? in ben oft 3U einem bloßen Strid? 3U*

fammengebrüdten (Enbungen ber IDörter.

JTian I?ot f?ier ben fabenförmigen Ductus bes

Unburd?bringlid?en. Betreffs ber anbern §üge
genügt es hier, auf bie Ausführungen bei

ber fran3Öfifdjen £?anbfd?rift 3U uertueifen. —
Don ber flamifd?en Baffe mollen mir

nun bie Buffen, als bie ffauptoertreter,

ins Auge faffen.

(Einen Ieid?t bemerfbaren (Srunb3ug bes ruffi*

fd?en IDefens bilben bie überall heroortretenben

U)iberfprüd?e. Der Buffe, namentlich ber ungebilbete, ift oon großer (Sutmütigfeit unb er 3eigt

3ugleid? nid?t feiten bie größte Brutalität. (Er empfinbet mit einer Schmermut, bie an bas beutfche

(Semüt erinnert, unb geht bann urplößlid? 3U 3ÜgeIIofer ffeiterfeit unb Ausgelaffenheit, 3U tollem

£ärm unb milber £uft über. Beftänbigfeit fennt er nicht. VOie feine Stimmung bem jäheften

2Ded?feI untermorfen, fo ift fein IDille nicf?t ausbauernb unb fonfequent. ^eftigfeit unb Stetigfeit

ift nicht feine Sache, bagegen meiß er fid? mit großer (Sefd?meibigfeit in bie <Semohnf?eiten unb

Sitten anbrer Dölfer 3U finben unb auf ihre 3been entgehen. ITEan fprid?t bal?er nid?t mit

Unrecht uon feinem ausgeprägten Bad?ahmungsfinn, ber namentlich bei ben niebern £euten

in ihrer ffanbfertigfeit 3utage tritt. §ud?t unb ©rbnung, (8efüI?I für Bed?t unb Unrecf?t

gehen bem Buffen mehr ober meniger ab.

Bad? all bem (Sefagten barf man auf §u*

uerläffigfeit, ^eftigfeit, Sparfamfeit ufm. bei

einem Buffen nid?t red?nen. Seine ©ber*

fläd?lid?feit hebt felbft (Sogol („dote Seelen“)

heroor, inbem er fagt : „ . . .

.

£Dir f?ofd?en

nad? ber ©berfläd?lid?feit, ben Kern laffen

mir unberührt.“ Unb meiter: „ . . . Alles

Baud? unb Dunft“, fagt durgenjem („Baud?“),

„alles eilt unb ftürmt irgenbmohin unb

alles oergeht fpurlos, ohne etmas 3U er*

reid?en.“ Befannt ift bie Beigung 3um drunf,

bie man felbft in ben höd?ften ruffifd?en Kreifen finbet. (Sogol ermähnt bie Unfähigfeit ber Buffen,

£eibenfd?aften 3U befämpfen, inbem er befennt: „Ulan I?ot bie beften Abfidjten — unb tut bod?

nid?ts. Selbft menn id? fef?e, baß einer einen orbentIid?en £ebensmanbel führt, baß er fpart

unb (Selb anhäuft, höbe id? bod? fein Dertrauett 3U ihm: benn mit ber geit fällt er bem (Teufel

bod? in bie Klauen unb bringt bann alles mit einem UTale burd?. Unb fo finb fie alle, bie Auf*

geflärten unb bie Bid?taufgeflärten“.

U>enn mir uns nun bie ruffifd?e £?anbfd?rift anfef?en, fo hoben mir uns 3U oergegenmärtigen,

baß bie ruffifd?en Bud?ftaben 3um (Teil bem £ateinifd?en, 3um (Teil aud? bem (Sried?ifd?en

^ig. 3^6. Die Schrift ber Buffen.

^ig. 3\5. Die Sd?rift ber 3toIiener.
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entnommen fini). Selbftüerftänölicf? !ann man nur eine eingehenbe Beurteilung einer Schrift

geben, wenn man bas falligraphifche Blphabet ber betreffenben Schrift !ennt. 3nbeffen bie

(Srunbeigenfdjaften, bie fi<h weniger in fleinen Bbweidjungen als uielmefyr in bem allgemeinen

Ductus einer Schrift abfpiegeln, uermag man auch bei fremblänbifc^en Schriften an3ugeben.

Die einmal fixierte Bebeutung einer Scfyrifteigentümlidjfeit gilt für alle Schriften, feien fie nun

Iateinifcfy, arabifdj ober djinefifdj ufw. Denn biefe Scfyrifteigentümlicfjfeiten finb im (Srunbe

nichts weiter als bleibenb fid^tbar gemachte feelifdje Bewegungen, bie, wie Darwin nacfygewiefen

hat, bei allen Böllern gleich finb. tBir l^aben fdjon früher baoon gefprocfjen.

Das ruffifdje Blphabet ift infofern intereffant, als es beutlid? ben (5eifteseinflu§ bes ©f3ibents

unb bes ©rients 3 eigt: aus bem erfteren ftammen bie lateinifdjen, aus bem legieren bie gried?ifdjen

formen bes ruffifdjen Blphabets.

Die eigentliche Durdpfdpnittsfdprift ber Buffen ift runb (weid?, gutmütig), liegenb (Emp*

finbungsfähigleit, Zuneigung, (Sefühl) unb fcfjmierig (genufjliebenb, materiell) mit wenig unb

geringen Drudftellen, bie bie geringe IDillensfraft an3 eigen. Sauber unb ejaft finbet man bie

Schrift feiten, unb baburd? bofumentiert fid? berlTtangel anErnft unb (Srünblidjleit. Die 3umeift

bünne (wenn audj fdjmierige) Schrift gibt äußeren Einflüffen leidet nach, was in Berbinbung

mit ber faft immer gebunbenen Schrift bie Bnfdjmiegungsfähigleit bartut. Die brei proben bes

Blifcfjees, ^ig. 31(6, mögen 3ur Erläuterung bienen. c£t^arafterif±ifd? erfdjeint ber 3urüdgeworfene

b^Kopf, ber in ruffifdjen Schriften fel^r häufig wieberfehrt, jeboch auch *n norbifchen f)anbfdriften

an3utreffen ift. Solche linfsfeitigen ^eber3Üge follen nadj Bnficfjt eines ungarif<hen Schrift*

fenners Nadjahmungsfähigleit befagen, was allerbings in unferem ^alle 3 utrifft. 3nbeffen will

es uns fcbeinen, als ob man eine foldje Eigenfdjaft nicht in einem Reichen fudjen bürfe. — Der

IBiberfpruch im ruffifchen Charafter ergibt ficf? aus ben 3umeift nach allen Bichtungen hin. unb

her geworfenen (Srunbftridjen. Betrachtet man bagegen eine beutfdje ober englifche £)anbf<hrift,

fo fommt einem ber Unterf<hieb uoll 3um Bewufjtfein. ^ig. 3(7 rührt uon einem ruffifd? er3ogenen

Polen her; bie Berwanbtfchaft läfft fidj nicht oerfennen. Bon beutfchen Einflüffen 3 eugt ^ig. 31(8,

ber man übrigens bie gefemt3ei<hnete (Sutmütigfeit fofort anfieht. (2Han beachte, ba§ es beutf<he

Budjftaben finb, bie fo gro§ unb runb gefchrieben !) mit ber ruffifdjen Nation feien unfere Ber*

gleicbungen 3wifdjen Nationalität unb £)anbf<hrift gefdjloffen. —
^ür benjenigen, ber nunmehr über3 eugt ift, bajf Bolfscharafter unb £)anbf<hrift in Har

3u erfennenber parallele ftehen, für ben ergibt fidj aus biefer Catfache bie Konfequen3 , baff

Perfonen, bie längere §eit im Buslanbe leben unb fiel? einigermaßen afflimatifieren, au<h mehr
ober weniger oon ber auslänbifthen i)anbfchrift in bie ihrige aufnehmen, gleichwie fie im äußeren

Busfehen bem Busfehen bes betreffenben Bolfes ähnlich werben. 3n ber Cat uerhält es fid? fo.

3n ^ig. 3(9 fehen wir einen Beweis hierfür. Eüer uermöchte nicht hierin englifches Beiwerl

3 U erfennen, obgleich bie (Srunblage beutfch ift. Das Bunbe in ber Schrift unb bie fdjräge £age

oerraten mehr ben beutfchen Cyp. Die Probe rührt coit einer beutfchen Dame her, bie in Eng*
lanb exogen würbe. 3n 5i9* 320 erbliden wir ein (Semif<h uon fran3Öfifchem unb englifchem

IBefen. Das £ei<hte unb Elegante beutet auf erfteres, auf letjteres bie £age ber Schrift unb einige

Buchftabenformen. Diefe £)anbfdjrift gehört einem f?errn aus ber fra^öfifdjen Schwe^ an,

^ig. 3(7. Schrift eines ruffifdjen polen. ^ig. 3(8. Sdprift eines Deutfcf^Buffen.
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ber in ^ranfreicfy lebte unb bann in (Hnglanb ein (Sefdjäft grünbete nad? einem Aufenthalt
uon einigen 3afjren.

©riginell unb burchaus be3 eid?nenb ift bie Schriftprobe ^ig. 32 {. fjier erfennt man beutlich

ben (Hinflug breier Hationen: ber beutfdjen in einigen fleinen formen, ber ^ra^ofen in ben

— / yZu -^6 'cl~-

rc3u<^u^_SL, cy JÄr V
5ig. 319. ^ig* 320.

#g- 32

gemanbten Sdjnörfeln unb ben.Slamen in bem reichen runben fcfymierigen Ductus unb bem

3urücfgemorfenen b. Der Schreiber jener geile ift oon (Seburt Deutfcher, hoch pulfiert in

feinen Abern auch flamifches Blut, unb er lebt feit längerer geit in Belgien. £Do bleibt ba bie

Schule mit ihrem (Hinflug? Die richtige Antmort barauf glauben mir in biefer Stubie gegeben

3U haben.



Dtc 2lmr>enbung

ber Scbriftbeutumj im praftifchen Ceben

Pas ScfyriftmateriaL

Obgleich bereits mehrfach einbringlich betont morben ift, bafj ein Schriftbeurteiler möglichft

umfangreiche unb aus uerfchiebenen feiten ftammenbe Schriftproben in ffänben haben foll, tuenn

es gilt, ben (Eljarafter bes Schreibers 3U biagnoftbjieren, fo halten mir es bod? für angebracht,

namentlich im ffinblid auf ben £ehr3tr>ed! biefes Suches, an Beifpielen 3U 3eigen, tuie groff bie

^ig. 322 A. Don ber ffanb bes Schreibers uon ^ig. 322 B u. C.

fogenannte Sc^roanfungsjone in ber ffanbfchrift mitunter fein, unb tpie leicht man ber

(Eäufdjung oerfallen fann, fofern man biefen punft nicht genügenb beachtet. (Es hübet einen ber

beIiebteften<Eimr>ürfe gegen bie tTTöglicfpfcit einer Schriftbeutung, 3U fagen: „3d? fdjreibe alle Sage

anbers unb mitunter fo, bafj id? meine eigene ffanbfcfjrift nicht tuieber erfenne." (Semifj 3eugt biefer

Dorhalt nicht oon hoher 3atelligen3 unb pfychologifcher (Einficht. Da bie (Eatfad^e an fid? aber

richtig ift, fo mufj ihr Hed^nung getragen merben. Das aber cermag man nur, tuenn man ben Um*
fang ber Scbriftfchmanfungen burch eigenen 2lnblic? fennen gelernt hat.
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(Einen guten Begriff oon 5er Bedeutung 5er Scfyu>anfungs3one befommt 5er £efer, wenn
er ficf? 5ie oorftehenben 5rei ffan5fd?riftproben £ig. 322 A, B, C genau anfieht. Sie fin5 oon
5erfelben Perfon bei oerfdjiebenen, 3eitlicb getrennten (Gelegenheiten gefdjrieben.

^ig. 323A. Tenben3 3ur Scfjulfchrift.

£äge nur 5ie Probe ^ig. 322A oor, fo mürbe man 5en Urheber im punfte Temperament un5
Hatiirlichfeit falfcf? beurteilen, fjätte man nur B, bann märe man fidjer geneigt, bas Triebhafte unb
Unruhige 3U niebrig 3U inerten. Das nichtige toirb man etwa aus ber probe C ent*
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nehmen formen, b. fj. ben eigentlichen Hormaljuftanb bes Schreibers. Keine non ben breien mürbe
für fi<h allein 3U einer grünblic^en Diagnofe gan3 ausreicfyen. gufammen betrachtet erft ergeben
fie bas oollfommene Cfyarafterbilb.

^ig. 323 B. ^reie, natürliche Sdjrift bes Schreibers oon ^ig. 323 A.

Die beiben proben, ^ig. 323A unb B ftnb oon nur einer ifanb gefcfyrieben. Die eine,

A, trägt alle Kenn3 ei<hen einer Schrift, bie in bem Beftreben entftanb, möglichft fcfyön

3 U fcfjreiben ^(Cenben3 3ur S<hulf<hrift). Die Probe B bagegen ueranfcfyaulicht bie voll*
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tommen freie, unge3mungene £janbfd?rift. Diefe genügt natürlich gemäß unferen früheren

Ausführungen Dollfommen 3m Deutung. Die anbere mirb aud? ber minber (Erfahrene ablehnen.

^ig. 324. Sehr eilige Schrift eines £emperamentr>oIIen.

ffat man, mie es 3umeift ber ^all 3U fein pflegt, nur eine Schriftprobe 3ur Verfügung, fo

muß man f ich ftets bie <$rage oorlegen: Kann biefe probe nicht 3 u f ä 1

1

i g fo fcfjnell oberjfo lang*

fam entßanben fein? Betrachten mir 3. B. bie £fanbf<hrift bes befannten tTCalers £. D ett*
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mann, bes Direftor ber Ufabemie in Königsberg i. p., ^ig. 324. 3f* bas tDtrflirf? feine „eigene

liehe" ffanbfcfyrift? Uluß man biefe 3U bloßen tDellenlinien beformierten Buchftaben als Tenben3
ber fabenförmigen Schrift anfpred?en, ober finb fie nur ber Kusbrucf ber (Eile? Das leßtere ift

3tueifeIIos 3utreffenb, benn bie ^abenform 3eigen oormiegenb nur bie (Enbungen. 2tIfo mirb man
ficf? hüten müffen, uon einem oollfommen unbefyerrfcfyten Temperament 3U (preßen.

Eöie aber uerfyäli man fich ber Schrift ^ig. 325 gegenüber?

^ig. 325 . <§mecf= ober gemohnheitsmäßige §udjtfd?rift?

Ejat ber UTann mit Ubfidjt „fcfyön" fdjreiben mollen, um einen guten (Einbrucf 3U machen,

(es fyanbelt fich um ein Ungebot), hat er alfo 3U biefem befonberen^mecf fidjJHüfye gegeben, ober

(teilt bie probe nicht eine gemohnheitsmäßig giuchtfchrift bar? EDir finb berUnficht, baß hier beibes

3ufammentrifft, baß alfo bie Schrift aud? in fdjnellerer Schreibart gudjtfchrift fein ruirb. Dafür

(prüfet ber Bogenbuftus an fid? unb bie Tenben3 ber bogenförmigen Schriftlage (bie ret^tsfeitigen

Umbiegungen an ben b, 1
, h ufm.). IDir merben nidjt fehl gehen, tuenn mir ben Schreiber nach

biefer einen Schriftprobe beurteilen.

(Db bas gleiche aber uon ber Unterfchrift uon Dr. (Earl

Peters, ^ig. 326
,
bem „Ufrifa*Peters" gilt, ift bie ^rage.

Die Tejtfdjrift fann recht abmeichenb, beifpielsmeife (teil fein.

(Sefeßt, es märe ber^all: Die Unterfchrift 3eigt fo oiel (Eigenart,

baß man fie getroft 3m Unterlage für eine (Eharafteranalyfe

machen fann. Befonbers marfant barin ift bas p mit ber

^ig. 326 . (Senügt bie Unter* 3meimaligen Tenben3 ber Ubmehr. EDir miffen leiber nicht,

fdyrift 3ur Beurteilung? aus meldjer §eit bie Unterfchrift ftammt. fie mährenb

feiner oiel befprochenen Konflifts3eit entftanben, bann oer*

anfdjaulicht fie prächtig ben Kämpen, ber fid? mit (Energie feiner Ejaut mehrt unb fiel? oon

feinen ^einben nicht unterliegen läßt.

Die Schmanfungs3one hat für jeben UTenfdjen (Seltung. Hiemanb fdjreibt ftereotyp gleich-

Doch fdjreibt ber ruhige, gefegte, einfeitige, menig gebilbete EHenfch gleichmäßiger als ber

temperamentoolle, oielfeitige unb gebilbete. Der £efer mirb aus biefer fnappen Darftellung

erfeljen haben, mie man als praftifcfjer Sdjriftbeuter oorjugeljen hat.
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Die panbfehriftenbeutung ift in erfter £inie non großem praftifdjen tüert für bie 21uswahl

oon perfonal aller 21 rt, foweit es fidj auf (Sefudje fdpriftlid? melbet. gumeift fommt bas

faufmännifche in ^rage als basjenige, bas heut3utage bie weitaus größte Bebeutung hat unb

an Kopf3 al>l rua^rfdjeinlic^ alle anbern Berufsarten überragt. 211s wir im 3ahre l 89° e in be*

fonberes Bureau für bie §wecfe ber 21us!unftserteilung aus ber panbfdjrift grünbeten — übrigens

bas erfte feiner 2trt überhaupt — ba ahnte wot?! niemanb, welche (Entmicflung es nehmen mürbe.

EDenn bie efyrlicfyfte ^orm ber 21nerfennung in ber Badjafymung befteht, bann braucht fid? bas

Bureau nicht 3 U beflagen: Diefe 21nerfennung ift ihm r»on manchen Seiten 3 uteil geworben. 21ber

auefj bie allgemeine oon feiten ber 3utereffenten. <Hs gibt feit langer §eit eine große 2ln3ahl oon

Firmeninhabern, bie feinen befferen poften beferen mögen, ohne 3uoor bie ffanbfcfyrift bes ins

2tuge gefaßten Bewerbers eingehenb beurteilen 3U laffen. Dies gilt namentlich auch non

pamburger unb Bremer (Sroßgefcfjäften, bie für Überfee Perfonal 3U engagieren haben. Diefe

21rt ber 21ntr>enbung unferer 2X>iffenfd? aft hat alfo längft bie Feuerprobe beftanben. —
21ber aud? bei (Engagements non paus* unb Dienftperfonal menbet man fiep an be*

mährte Schriftfenner. Dodj gibt es nur ihrer menig, bie auf biefem fpe 3iellen (Sebiete

auf (Srunb eigener (Erfahrung genügenb Kenntniffe erwerben fonnte. Das gilt übrigens

aud? oom faufmännifchen (Sebiet. Die panbfdjrift fann beim Dienftperfonal naturgemäß

nicht fepr häufig als Bichtfdjnur bienen, ba bie größere 21n3ahl wohl nur auf bas Dienft*

budj pin gemietet wirb. 3mmerhin gibt es boef? längft fchon oiele 3nt ere
ff
erdcn

/
bie fidj

bie panbf<hriften ber eo. 3 U engagierenben Dienftboten befdjaffen, um fie beurteilen 3U

laffen. (E^ieherinnen, (Sefellfchafterinnen, Verwalter, Kutfd?er, (Ehauffeure, (Särtner,3äger ufm.

melben fid? 3umeift auf (Sefudje fdjriftlid?, fo baß aud? bies Perfonal auf (Srunb ber panb*

fchrift ausgemählt werben fann. Sehr h eifei fann bie (Eharafterbeurteilung aus ber panb*

fdjrift werben, wenn es fid? um Verheiratungen hanbelt. 3n öem Falle wirb ber Be*

urteilet nidjt taftooll unb gewiffenhaft genug oerfahren fönnen. 3 fl es uns boef? begegnet, baß

ein in 3nbien Iebenber Deutfcfjer 3n9enieur, ber eine Deutfd?e 3 ur Frau nehmen wollte,

Fig. 327 . Sehr energifcher, tatfräftiger Kaufmann.

Fig. 328 . 3nie^9enter
f

initiatioer, bod? wenig ausbauernber Kaufmann.
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unfere Dienfte mit (Erfolg in ünfprucf? nahm. (Er fei fefyr glüdlid? geworben, fcfyrieb er

nad? längerer §eit. Unb bas ift bie ^auptfadje. — —
EDir bitten ben £efer, fid? einmal oo^uftellen, er fei (Efyef eines großen Kaufes, unb auf

fein perfonalgefudj feien, u>ie üblich, Efunberte non ©fferten eingelaufen. EDir greifen eine

ffanbooll heraus unb wollen nun an ben eingelnen Schriften praftifdje ETtenfchenfenntnis üben,

^ig. 327 ift bie erfte, bie uns in bie Xfänbe fällt. Keine ^rage. Die barf fid? feljen laffen. Daraus

fpricfyt (Eatfraft, ^lei§, Kusbauer. Die feulenförmigen §üge in Derbinbung mit ber geraben

§>eilenführung bemeifen es. Knbererfeits aber hat man es mit einem 3iemli<h rüdfichtsIofenETtann

3U tun (fernere Keulen in fcfyräger Schrift), mit bem nicht immer gut Kirfcfyen effen ift. — Das
nädjfte Schreiben, ^ig. 328, 3 eigt ben nur (Entfd^loffenen, nicht mit Kusbauer, aber mit 3mtiatiüe

Begabten, ber gleich bei ber ffanb ift mit EDort unb £at, über ber Krbeit aber bie £uft 3um
weiteren Kusfüljren oerliert. (Es fehlt bie gjähigfeit; bie Kuroen l^errfdjen; ba3u bie we<hfelnbe,

infonfequente Schriftlage. Solche £eute laffen ficf? leidet beeinfluffen. 2lu<h neigen fie ba3 u, oiel

3U uerfpred^en unb wenig 3U galten. Sie fönnen ungemein fleißig unb tätig fein, 3eigen

aber gewöhnlich fehl ungleiche Krbeitsluft.

3n ^ig. 329 erfennt man ben 3 äljen, ausbauernben ETTenfchen ohne befonbere (Entfcf?!offen*

beit. Klles ift l^ier ecfig unb gleichmäßig groß, was Konfequen3 befagt, Keulen finb faum ange*

beutet. Das ift ber EHann ber Überlegung, ber Dorfidjt, ber „EDenn" unb „über“, ffat er erft

einmal ^euer gefangen, bann ift er 3 äfye unb hartnädig, unb man barf fid? auf Durchführung

bes einmal Begonnenen oerlaffen. — (Es ift notwenbig, an biefer Stelle eht3ufch alten, baß mit

großer Kusbauer gewöhnlich (Eigenfinn Eqanb in ffanb geht. Diefe (Eigenfdjaft liegt immer uor,

wenn bie Schrift forreft, pebantifd? unb ecfig ift (weibliches perfonal!); auch bann, wenn fonft

feine EDillensfraft burch Drudftellen in ber Schrift 3um Kusbrud gefommen ift.

Bis jeßt haben mir nur Schriften herausgegriffen, benen ein getuiffer (Srab oon EDillens*

fraft innemohnte (Schriften mit Drudftellen). (Es gibt aber befanntlich auch foldje ohne Drud*

ftellen, alfo ohne eigentliche EDillensfraft, wie man aus ^ig. 330 fieht.

Solche ffanbfdjriften finb immer bebenflidj, eben weil eine ausreichenbe EDillensfraft

fehlt. Sie bilben gewiffermaßen ben Boben, auf bem (£harafterf<hwächen ber uerfchiebenften 21rt

üppig wuchern. perfonen mit foldjen Schriften finb nicht imftanbe, etwaige ererbte ober er*

morbene £after fiegreid? 3U befämpfen unb <£harafterf<hwä<hen ab3ulegen. Das große £feer

ber fferuntergefommenen fdpreibt ohne Drudftellen, aber nicht immer bünn, unb bamit fommen

mir auf einen anberen Schriftdjarafter, auf ben fchmierigen, millensfdjmachen Ductus, ber

eine gemiffe Schwere nur fjeudjelt.

Der fdjmierige Ductus entfteh t, was ber £efer f<hon erfahren hat, nicht burch Drud auf

bie Schreibfeber, fonbern infolge fehr fdjräger ^eberßaltung. Die fdjräg gehaltene fcfjTniert,

^ig. 329 . EEnoerbroffener, bodj unentfdjloffener, fleinli<her Kaufmann.

^ig. 330. (Energielofer, fleinli<her Kaufmann.
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meil bann bcr Berührungspunft non ^eber unb Papier meit gröfjer ift als bei fteilerer ^eber*

Haltung. Befanntlich fann auch eine fdjmierige Schrift Drudftellen enthalten. (Enthält fie aber

feine, bann verrät fie nur ben energielofen, materiellen, genufjfücfytigen Healiften, bem £ebens*

genufj über alles geht, ber aber mangels Satfraft nietet imftanbe ift, ficf? 3U energifchem Sun

aufsuraffen. Der Dünnfdjreiber bagegen, gleich tnillensfcfymacfy, ift nie ein fo roher (Senuffmenfcfj

mie ber Befit^er ber fcfymierigen ffanbfdjrift. ^ig. 351 seigt bie ffanbfc^rift bes genu§fü<htigen

Sdjtuädjlings. Diefe f^anbfcfyrift hat nodj nicht ben Kaufmannsdjarafter. Der junge ITtann befi^t

bas „(Einjährige", ift £el]rlingunb Vermalter ber portofaffe unb hat aud? — ein Verhältnis. 2tngefi<hts

ber Schrift ift bas fehr bebenflich. Unb richtig. EDie mir nach 3ahren erfuhren, ift ihm beibes

vereint 3um Verhängnis gemorben. — EDieberholen mir fur3 , fo ergibt ficf? : Die grunbfirich*

reidie, feulenförmige Schrift nerrät ben ITtann ber Sat; bie bünne grunbftrichlofe ben Satfraft*

lofen; bie bide, fchmierige, brudftellenfreie ben fdjmachen materiellen (Senufjfüchtling.

3n bem nun folgenben ©ffertfdjreiben, ^ig. 332, fehen mir ben gemanbten Kaufmann,

ber fij forrefponbiert unb audj im gan3en (Semanbtheit 3 eigt; feine Schrift ift fehr gebunben

unb nicht 3U ecfig, vor allem aber ift fie in ber Überführung gemanbt. Die reiche Spiralbilbung

unb bie rüdlaufenben (£nb3Üge finb bem £efer als ausgefprochcne formen bes <Sefd?äftsgeiftes

bcfannt. 21us ber Schrift ^ig. 333 fpridjt ebenfalls ber gemanbte, temperamentvolle Kauf»

mann, aber audj ber flotte (Seniefjer mit offener I^anb. Die meite Schrift unb bie meite

§eilenführung fünben es beutlid?.

3n ^ig. 33$ erfennt man ben fehr gemanbten (Sef<häftsmann, ber immer nur ben Kern

im Kuge behält unb fid? nidjt in Hebenfachen verliert, ffierin übermiegt bie (Sebunbenheit, unb

überflüffige Zutaten fehlen gä^lich- Der Ductus neigt fid? bebenflich bem fabenförmigen 3 U.

Kcbtung: Der ITtann ift ein geriebener Kunbe; er läßt fidj fein X für ein U vormachen. Folgerung:

Hlle Kbmachungen fchriftlicf? ;
Krbeiien fontrollieren

!

Den unpraftifchen, langfamen, menig gemanbten Krbeiter haben mir in ber umftehenben

überaus edigen unb getrennten Schrift, ^ig. 335, mit 3ufammengefe^tem Bogen am H.

£eute, bie fo fdjreiben, finb Schönfdjreiber — meiter nichts. Sinb folcfpe Schnörfel

gemanbt unb in einem §uge gemadjt, mie in ^ig, 332, fo befunben fie neben ^ebergemanbtheit

auch eine allgemeine (Semanbtbeit; namentlich gilt bas von ben Schnörfeln in ber Unterfchrift.

£iegt aber ber ffauptbrud in biefen Scfjnörfeln, mie in ^ig. 336, fo haben mir es mit einem ITtenfchen

511 tun, ber auf Hebenfachen ben fjauptmert legt unb aus biefem (Srunbe meitgehenbe Knfprüche

yangen&tuä, OTenWenTenntni«. 16

^ig. 331. Snergielofer, djarafterfchmacher Kaufmann (£ehrling).

^ig. 332. Sehr gemanbter Korrefponbent mit faufmännif<hem (Seift.
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auf (Seruanbtheit nicht machen !ann. ümgefehrt pflegen £eute, bie bie (Srofjbuchftaben ohne
Zlnfangsbogen unb überhaupt ohne alle Scfynörfel fd^reiben, ^ig. 337, 3U tnenig ZDert auf Hebern
fachen unb angenehme formen 3U legen unb mitunter in Heinen Dingen oberflächlich 3U ©erfahren.

Dafür aber bietet bie höhere 3nteIIigen3 ein Üquioalent. Sinb bie güge gar 3U runb unb oben*

brein bünn, ^ig. 338, bann tuirb man mit Sicherheit auf Schmähe aus (Suthe^igfeit folgern.

Diefer ITCann fann für einen faufmännifchen Poften nicht in ^rage fommen.

Das nächfte Hemerbungsfchreiben macht auf ben erften Z31icf feinen üblen (Ehtbrucf. Doch

halb bemerft man bie Kleinlichfeit unb ümftänblichfeit. Der junge Ütann ift 3U eitel, um ein

unoerbroffener Arbeiter 3 U fein. Überall Züngelchen unb Schmäuchen. ©rbnungsfinn fpricht

aus biefen gemeffenen gügen. Ztuch 5inn fürs Sparen unb ^ufammenhalten, benn bie Schrift

ift 3iemlich enge unb gebrängt.
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f^ier möchten mir bie (gelegenst benußen, um uns ein menig griinblid?er über ben Sinn

für ©rbnung 3U unterhalten. Diefe (Eigenfchaft aus ber Schrift 3U biagnofii3ieren, ift nicht fo

einfach, mie man rüelleidjt glauben möchte. Das „(Tüpfelchen auf bem i" fpielt Ipe^ nicht bie ihm

gemöhnlich 3ugefchriebene mistige Holle, menigftens nicht allein. Klan fann nicht fo allgemein

^ig. 336 . TDenig gemanbter Kaufmann; hält fich 3ut?iel an Hebenfachen.

^ig. 337. Vereinfachte Bucfjftaben eines fehc intelligenten Kaufmanns; Hußerachtlaffung unbe*

beutenber Hebenfachen.

oom ©rbnungsfinn fpredjen, benn es gibt

oerfdjiebene Hrten. tVer einigermaßen gut

beobachtet, unterfcheibet leidjt ben am
geborenen, ben ermorbenen unb ben Schein*

©rbnungsfinn. Diefe brei Spe3ies prägen

fich in uerfchiebener £Deife aus. Der an*

geborene hat faft immer einen Beigefchmad

oon pebanterie. Klan erfennt biefe etmas

3meifelhafte (Eugenb leidet an ber edigen,

forreften ffanbfchrift mit genau ausge*

führten Buchftaben ünb guter punftuation;

i*Punfte, u*£fafen ufm. finb niebrig unb

forreft geftellt, unb bie (großbuchftaben

3eigen feine oernachläffigten formen. Sinb

fie umftänblich gefchrieben, unb ift babei

bie Schrift 3iemlich flein, bann haben mir ben

pebantifdjen Kleinigfeitsfrämer, namentlich

aucf? bann, menn bie i*punfte ufm. recht

bicf unb niebrig geftellt finb. Kn ^ig. 339

erfennt man ben ejraften, pebantifch an*

gehauchten Hrbeiter. —
(Ermorbenen ©rbnungsfinn nennen mir benjenigen, ber bem 3nhaber burcf? Beruf unb

Krbeit aufge3mungen mürbe. Diefer tritt am häufigften in bie (Erfahrung. Die ffanbfchrift ift

nictjt 3U flein, 3rderpunftion, punftuation überall forreft; bie punfte finb nicht auffällig bicf,

aber bie Bucfjftaben erfdjeinen nicht umftänblich, fönnen fogar entfliehen uernachläffigt fein.

3ft bas leßtere ber ^all, bann fann man fich barauf oerlaffen, baß ber Schreiber nur in feiner

Hrbeit forreft ift, fonft aber feiner Bequemlichfeit freien £auf läßt. Das finb biejenigen, bie ihr

Pult 3um Cröbelmarft machen, bie nie §eit finben, auf3uräumen, unb hoch alles finben fönnen.

3n ^ig. 340 erfennt man biefen fcheinbar unorb entliehen, im (grunbe aber „orb entliehen"

Konfufionsrat.

^ig. 338 . §um Kaufmann ungeeignet;

Schmädje aus (gutmütigfeit.

^ig. 339. (Eitler, fleinlicher Kaufmann,

umftänblicher Krbeiter.
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Die Vertreter ber britten ©rbnungsfategorie, bie Bitter cort ber Scfyeinorbnung, befitjen

gemöfynlid? (Sefdpmad!, (Sefüfyl für Symmetrie, Sinn für (Sröfjenoerfyältniffe ufm. Bus biefem

(Srunbe fdjreiben fie bem Buge gefällig, mit IDafyrung guter (Hinteilung bes Briefes, mit anftänbiger

Banbbilbung ufu>. Sie geftatten fidj nicfyt leidet Bafuren unb Klecffe unb fdjreiben lieber einen

neuen Brief; aber punfte unb 3nterpunftion, überhaupt alles intimere in ber Scfyrift erfcfyeint

burdjaus uernacfyläffigt. Die punfte ftefyen meift 3U fyocfy unb nicfyt an richtiger Stelle. 3n ifyren

Arbeiten finb fie nicfjt peinlicfy forreft, aber in allem, mas bas Buge beleibigen fönnte, gelten fie

/\/J^ /WwO' awV\/wÖ ^,v^v> A2.

v A^yUJIß/>VV\A^ ^Äav /v/WV^ Waa/

AW\A/^VvÄ /fyv*} /VVv/v^-Oh^ ^A^VVa) /^-VrVvvO /VC-v^V*

^ig. 3 ^0 . 3m 23eruf ertuorbener ©rbnungsfinn.

Äig- 3«* Sdjeim©rbnungsfinn eines Kaufmanns mit ZTeigung für Kunft unb Cecbnif.

^ig. 342 . Bnorbentlidjer, lieberlidjer Kaufmann.

„aufräumenb" por. 3n Kiften unb Käften barf man alfo nicfyt fyineinfefyen. Diefe „geheimen"

Konfufionsräte fcfyreiben natürlich aud? bie Budjftaben nicfyt ausführlich unb genau. VOenn’s

nur „nicfyt fcfyledjt unb nur ungefähr fo" ausfiefyt, bann finbjie 3ufrieben. 3m Seifpiel ^ig. 3'H

fyaben mir biefen {Typus. Kaufmännifcfyer (Seift ftecft nicfjt barin, fonbern Heigung für iecfynifcfye

unb fünftlerifcfye Dinge.

(Ein „mirflicfyer" Konfufionsrat t. Klaffe mit abgeriffenen Knöpfen unb (Erauerränbem

an ben Ringern fümmert fid? natürlich audj nicfyt um Banb unb (Einteilung, nodj um punftuation

unb ^ttterpunftion. Seine Schrift madjt auf ben £aien ben (Einbrud ber £ieberlid?feit (^ig. 3^2).
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Der näcfjfte Bemerber ermedt burd? feine Schrift ein günftiges Dorurteil. Die Schrift,

^ig. 3 ^3 ,
iffc bie eines mirklich fleißigen Arbeiters. (Es ift eine tatkräftige Schrift, nietet umftänblich

unb nicfyt bie Siebenfachen oernachläffigenb, alfo nicht ooreilig. „©hne ^leiß fein Preis“. IDorin

aber befielt ber ^leiß? Klan mirb biefe ^rage im allgemeinen bafyin beantmorten können, baß

ber Begriff ^Iei§ bie 3«r (Erteilung eines beftimmten Zieles erforberlicfje Tätigkeit umfaßt.

Pfydjologifd? gefprodpen mürbe man fagen:

EDillenstrafi. Slus biefer (Erklärung ergibt

fidj für uns, baff eine „fleißige Schrift“ bie

geidjen einer gemiffen SDillenskraft 3eigen

muß, baß alfo Drudftellen, 3um minbeften

aber (Eden oortjanben fein müffen.

(Eine bünne, brudlofe, runblidje

Schrift ift mithin als eine fleißige nicht 3U

be3eidjnen. Klan barf nun nicht überfeinen,

baß biefe (Eigenfcfyaft fief? je nadj ber 3nbi*
mbualität Derfdjieben äußert, baß umftänb*

lidje perfonen bei allem ^leiß bodj nicht

00m ^led kommen, unb baß enblid? oor*

eilige £eute fid? überftür3en unb aus biefem

(Srunbe manche Slrbeit unoollftänbig unb

hoppelt machen. Der oiel berufene golbene

ITCittelmeg ift Iper berjenige, auf bem man
am beften fortfehreitet. iDoIIen mir alfo eine

ffanbfcfyrift auf ^Ieiß unterfudjen, fo haben

mir 3unädnft 3U prüfen, ob Drudftellen unb

3ugleicfy eine gemiffe (Semanbtheit 3U

finben finb.

^Ieiß ift bie fortgefeßte Betätigung ber üorßanbenen

£ig. 344. fleißiger, aber umftänblich er, fdjmer*

fälliger Kaufmann.

^ig. 3^ 5 . 3n^atir>er, ßaftiger Kauf*

mann, ber nie §>eit ßat.

^ig. 3^ 6 . 3n^°fenier
/
gleichgültiger Kaufmann, lang*

famer Slrbeiter.

3n ^ig. 344 haben mir ben 3mar fleißigen, aber langfamen, urnftänblidjen Slrbeiter. Seine

(großbuchftaben, auch bie Köpfe unb Schlußhaken finb 3U meitfehmeifig, unb bie Schrift ift nicht

gemanbt. Die SDillensbetätigung tritt nicht allgemein, fonbem nur hin unb mieber in ben Schrift*

3Ügen auf, mitunter fogar in ben Schluß3Ügen als Betonung ber siebenfachen. Daraus — in

Derbinbung mit ber „polierten“ Schrift unb ben Schnörkeln — kann man auf eitles SDefen fließen.

3n ^ig. 345 feßen mir ben überaus ooreiligen, Saftigen unb fleißigen Klenfchen, ber aber

infolge ber erften (Eigenfdjaften fidj häufig ge3mungen fielet, feine Slrbeit hoppelt 3U verrichten.
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Klan erfemtt aud? ohne ffinweis auf fpcgtelle Reichen beutlich bie große (Eile unb f}aft in ber

Sdirift; i* unb n=punfte finb ho<h angefeßt: ba3u tritt bie Hbwefenheit ber 2tnfangs3Üge an ben

Großbu<hftaben.

Die nädjfte ffanbfdjrift enthüllt uns ben inbolenten, trägen, fchwerfälligen ItTenfd?en.

Die §üge finb weichlich, ungelenf unb biinn. Dennoch läßt fi<h eine getuiffe Straffheit in ber

gieilenführung nicht uerfennen: Die tDillensfraft fd^eint gerabe aus3ureidjen, um ber panbfdjrift

einen 21nftri<h uon ^eftigfeit 3U uerleihen. (^ig. 346.)

3m allgemeinen fann man natürlich bie (Temperamentuollen als bie fleißigen, bie phieg*

matifdjen £eute als bie trägen betrachten, ffäufig fällt KorpuIen3 unb große ^igur mit 3rtbolen3

3ufammen. 3 ft aber berKorpuIente flein t>on Statur, bann befißt er gewöhnlich ni<ht nur Bewege

lichfeit, (Temperament, fonbern auch Streit* unb Disputierluft — b. h- Beweglichfeit mit bem
ITCunbe

!

XX>ie f<hon angebeutet, fann auch bei bünn unb ohne Drucf fchreibenben perfonen ein

gewiffer ^leiß uorliegen. Denn berart Sdjreibenbe finb gewöhnlich fehr empfänglich für äußere

^ig. 347. Sehr uorfichtiger, befonnener Kaufmann ohne Schwerfälligfeit.

(Einbriide; fie laffen fidj burdj bie Derhältniffe fdjieben unb werben alfo unter Umftänben —
ber Hot gehorchenb, nicht bem eigenen (Triebe, — fleißig. Da oorhin non Doreiligfeit bie

Hebe war, fo wollen wir uns hier 3weier intereffanter (Tatfachen erinnern, weil bie nach*

folgenbe Hbreffe ba3u Gelegenheit gibt.

3n einem früheren Kapitel hat öer £efer bie 3X>id?tigfeit ber <£ouuertbef<hreibung bereits

fennen gelernt. So wie es bie obige Hbreffe oeranfchaulicht, fchreibt ein Knbefonnener, Dor*

eiliger nie ! Der Schreiber ift ein £agerift, ber mitunter, nach oorhergegangener grünblidjer

Dergleichung ber bereits uerpadten EDaren, bie uernagelte Kifte wieber öffnet unb noch einmal

follationiert ! Gewiß eine ängftlich r>orfid?tige Hatur!

Der Unbefonnene, Gleichgültige fchreibt natürlich umgefehrt. (Er hat gar nicht bas (Emp*

finben, baß er mit bem Haum nicht ausfommen würbe. Daher wirb benn auch alles na<^? rechts

gerüdt unb an ben Hanb herunter gef<hrieben, wie man es fo häufig fielet (uergl. Schema S. 30 ).

IDir finb mit ber Prüfung ber ©ffertfdjreiben 3U (Enbe — über bie allermeiften oerlolptte

es fi<h nicht, 3U fprechen — haben nichts paffenbes gefunben, hauptfächli<h, weil feiner ber

Bewerber bie Brandjenfenntnis befaß, bie geforbert werben muß. 211fo inferieren wir noch

einmal unb uielleicht in einer anbern Leitung. Dabei wollen wir benn bie Punfte, worauf es uns
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anfommt, beftimmter ^etuortjeben. Das fd?eint bisher nid?t gefd?ehen 3U fein. 3nferate 3U

entmerfen, ift nicf?t jebermanns Sad?e, nod? meniger, fie 3U arrangieren. — —
Da mir aber nun einmal gemütlich beieinanber fit;en (unb bie Zigaretten nod? nid?t 3U

<£nbe gelten), fo motten mir uns nocf? etmas über bie (Eigenfeh aften unterhalten, bie ben guten

Kaufmann ausmachen. Bidjt jeber „Sdjriftgelehrte" ift ba3u berufen, namentlich nicht ber gelehrte,

ber am Sc£?reibtifd? ben (Seheimniffen ber ffanb^d?rift nadjfinnt unb faum (Selegenheit hatte,

fidj im gefd? äftlid? en £eben um3ufehen. Der mirb ftets ber p r a f t i
f
d? e ITienfcfyenfenner fein,

ber möglichft uiel berufen angehörte unb ihre Anforberungen am eigenen £eibe fennen gelernt

hat. — Deshalb hat mohl aud? ber geiftreidje anonyme Derfaffer bes Bud?es Vox humana nid?t

fo unredjt, menn er über ben Beruf bes Pfyd?oIogen folgenbes fdjreibt: „Pfyd?ologen finb ba3U

beftimmt, 3rrfahrten burd? alle Berufe 3U machen unb alle 3U nerfehlen. Sie finb bie IHenfdjen

ber üiebjumelenBeigungen, Bebenneigungen, Befdjäftigungen, (gaben, £iebhabereien, IDiffen-

fdjaften, Staunen; bie alles anfangen, nichts beenben, fid? auf alles ftür3en unb alles mieber meg*

merfen, alles nadjeinanber lieben unb gleichseitig abftofjen; für bie all jene Berufsarten, ffänge,

£iebfd?aften unb Kunftfpielereien nichts finb als Durdjgangsftufen, um bas 3U ermöglichen, mas

ohne biefe Zerfplitterung unmöglich ift: Seelenfunbe." £Dir fönnen biefes Weil, bem mir

mancherlei Anregungen nerbanfen, jebem angehenben XKenfdjenfenner aufs befte empfehlen. —
Bicht nur energifdj, gemanbt, orbnungsliebenb foll ber Kaufmann fein, fonbern auch

[parfam.

Als mir 3um erftenmal hörten, ba§ man
(Seis an ber engen Schrift erlernten fönne,

ba§ ber (Selige fogar (Einte unb Papier fpare,

ba fam uns im erftenAugenblicf biefe Deutung

benn bocf? 3U merfmürbig uor. Unb bemtoch

mußten mir uns nach einigem Bacf?benfen

fagen: nidjts ift natürlicher als gerabe bas.

3n ber (Eat, bas am nächften £iegenbe über*

fieht man suerft; „mir nerftehen bie Sprache

ber Batur nidjt mehr, meil fie 3U einfach ift“*

(Semi§ fpart ber (Selige (Einte unb Papier. Unb menn er fid? feiner Sparfamfeit mit Be3ug auf

biefe (Segenftänbe im Augenblid bes Schreibens nicht bemüht ift, menn er auch nicht abfidptlich fo

fcbreibt unb an biefen billigen Sachen nicf?t mit Abficht fpart, fo tut er es inftinftiu, unb bas ift

erft recht be3eichnenb. (Es ift ebenfo, mie mir es beim Dorfidjtigen gefehen haben: auch öiefer

fdjreibt nur inftinftio feine merfmürbigen Abreffen.

<8ei3 unb Sparfamfeit finb natürlich 3meierlei (Eigenfdjaften, bod? häufig geht eine in bie

anbere über. Wir mollen baher beibe (Eigenfeh aften, obmohl mir fie bereits früher befdjrieben

haben, beleuchten. 3 ft öie Schrift eng, babei aber liegenb ((Sefühl, (Empfinbung) unb runb (meid?,

mohlmollenb), bann liegt Sparfamfeit nor. 3 ft öie Schrift eng, 3ugleid? aber siemlid? fteil (ge*

füblsarm) unb momöglid? nod? eefig, bann liegt <Sei3 oor (^ig. 348).

Zeigt bie f?anbfd?rift nur fteile ober 3iemlid? fteile £age, ohne 3ugleid? eng 3U fein, bann
haben mir ben haushälterifchen, beredjnenben unb aus Klugheit freigebigen Htenfchen, ben

„noblen Utann". 3e meiter bie Schrift, befto fixerer trifft bies 3U.

Derbinbet fid? meite, auseinanbergegangene Sdprift mit fd?räger £age, bann fann man
auf Beigung sur Berfd?menbung rechnen, (^ig. 349.) Die Derfchmenbung ift fidjer uorhanben,

menn bie Sd?rift 3ugleid? red?t bünn, oberflächlich, energielos ift.
—

tDir nahmen bisher bie r»erfd?iebenen (Eigenfd? aften burd?, bie ber Kaufmann haben foll.

Aber ber Befi^ ber babei befprod?enen guten (Eigenfeh aften an fid? macht nod? feinesmegs ben

Kaufmann: es mufj uor allem ber richtige faufmännifche (Seift uorhanben fein. Die größte (Energie,

bie peinlichfte (Drbnungsliebe ufm. madjen nod? niemanb 3U einem guten Kaufmann, menn

«Vm —

.

V7C*****

^ig. 348. (Sei3, ©rbnungsliebe, Befdjeibenheit

im Auftreten.
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biefe (Eigenfhaften fid? nicht faufmännifch betätigen. Der faufmännifdje £ehrgang, bie fauf*
männifc^e Uusbilbung finb feine ©ernähr für faufmännifcfyen (Seift, benn biefer fann nicht aner*

3°gen merben, er muß angeboren fein! Umgefehri fließt natürlich ein nicht faufmännifcher
Beruf, 3 . B. ber (Selehrtenberuf, ben faufmännifcfyen (Seift nicht aus, — gibt es bod? genug
gefdjäftsgemanbte unb inbuftriöfe (Sefehrte oon Huf unb Bebeutung, bie aus ihren miffen*
fcf?aftlicf?en ^orfdjungen in raffinierter tDeife Kapital 3U fdjlagen miffen. Der faufmännifdje
(Seift ift angeboren, unb man finbet if}n naturgemäß 3umeift bei perfonen mit tecfynifcfymatur*

miffenfd?aftlic^er (Seiftesrichtung, mährenb bie anbere Bicfjtung, bie ptjilofop^ifd^^iftorifdje,

nid?t ben geeigneten Boben für biefe (Eigenfcfyaft abgibt.

^ig. 350 u. 35^. (Entmidelte ©ber* unb Unterlängen.

(Es ift nun nicht fo fcfytuierig.

mie man glauben follte, biefe beiben

(Seiftesrid^tungen in ber Schrift 3U

erfennen. U?ir haben uns barüber in

einem früheren Kapitel eingehenb

^—> ausgefprodjen, mollen es jebod? repe*

tieren. Die (Erfahrung hat ge3 eigt,

baß bie mefyr geiftige Kusbilbung unb

Befc^äftigung — alfo ber nicht praf*

tifcfye Sinn — mie er Philofopfjen,

Philologen, Efiftorifern, (Theologen,

fur3um ben (Selehrten eigen 3U fein

pflegt, oft aud? beiKünftlern, Dichtern, ItTufifern ufm. ficf? burch größere Uusbilbmtg, (Ent*

midelung ber Budjftabenformen oberhalb ber £inie funbgibt. ITtan fann bie uerfchiebenen

langbuchftaben in feh* uerfd^iebener JDeife fcfjreiben, mie aus ^ig. 503 u. 35t 3« erfefjen ift.

!

4 Sinb bie oberen formen mehr entruicfelt als bie unteren, bann hoben mir ben Kopfarbeiter,

ben (Srübler unb Stubenfjoder, ben Vertreter ber oben gefenn3 eichneten Bidjtung r>or uns.

feigen hingegen bie formen unter ber £inie eine größere (Entmicfelung, bann fann man auf

ben praftifdj Denfenben unb bas Beale Derehrenben, ben Dertreter ber technifch*naturmiffen*

fd^aftlichen Bid^tung fd^Iießen. Die folgenben proben, ^ig. 352 unb 353, ueranfchaulidhen bas

(Sefagte beutlid?. Bei ber (Selehrtenhanb finb alle formen mit Oberlängen, bei ber Kauf*

mannshanb alle formen mit Unterlängen auffallenb entmidelt.

Die Ubbrüde fprechen für fid?. 3ubeffen mollen mir bodj noch auf eine intereffante (Tat*

fad?e auftnerffam machen, bie bemeift, mie ridjtig bie genannten formen gebeutet mürben.
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€s gibt nämlich Perfemen, unb befonbers Kaufleute, bie bie oberen unb auch bie unteren

formen ungemein lang aus3iehen, fo baß man biefen Schriften gegenüber fagen muff: fyier

uerbinbet fidj 3bee unb Praxis, b. h- alfo: ber Schreiber ift für Kopf* unb (Sebanfenarbeit geeignet,

nicht minber aber auch für praftifches Husführen. So fdjreiben organifatorifdje Köpfe, uom
ITiinifter herab bis 3um IDerfmeifter, ber mit Umficht unb fidjerem Uberblid 3U leiten uerftefyt.

Die beigebrudte Unterfc^rift, ^ig. 354, fällt in biefe (Sruppe. (Es ift bie eines bekannten ^abrifanten,

bem allgemein ein ©rganifationstalent 3ugefcfyrieben mirb.

Das Hormate ift natürlich: bie Suchftabenformen oberhalb u>ie unterhalb ber £inie gleicf?

3U fcfyreiben, unb bas gefdfieht auch 3umeift, tueil bie große ITteh^ahl ber Sdjreibenben 3U ben

Durdjfdjnittsmenfdjen gehört. JDenn aber bie Huchftaben fefyr lang finb, toenn bas normale

Derfyältnis nicht gemährt ift, bann hat man Hnlaß, bie oben erläuterte Hegel an3umenben.

^ig. 352. Derfrüppelte Unter* ^ig. 353. Derfrüppelte ©berlängen in ber

längen in ber Schrift eines Schrift eines Kaufmanns.

(Selefyrten.

2X>ie alfo muß ein mirflicher Kaufmann
fdjreiben? (Er muß bie £angbudjftaben unterhalb

ber £inie nicht uerfrüppelt, nicht 3U fur3 formen.

Schreibt er fie ausgebilbet unb lang, fo befißt er

praftifef^en Sinn. Don feinen fonftigen (Eigen*

fdjaften mirb es bann abfyängen, inmiemeit er als

guter Kaufmann 3U betrachten ift.

hiernach fönnte alfo jemanb, ber feine fauf*

männifdje ffanbfchrift befißt, fein guter Kaufmann
fein? (Eine abfolute IDahrheit gibt es nicht. 2lus*

nahmen oon ber Hegel tuirb es immer geben, mie

uon jeber anbern Hegel audj.

(Eine folche Ausnahme fehen mir in ber Probe ^ig. 355. Hidjt ein gug, ber an ben (Se*

fchäftsgeift erinnert! Hlles einfach, fnapp, ungelenf, ohne (Stätte unb Schmiegfamfeit. Unb
hoch rührt bie Schrift oon einem (Sefchäftsmann her, beffen (Erfolge gan3 heruorragenb, uerblüffenb

finb, befonbers meil man in biefem ^atte nicht bie beliebte (Erflärung amuenben fann: „Der
UTann hat (SIücE gehabt, hat es uerftanben, bie Konjunftur aus3unu^en“. Hein, ber Utanrt uer*

banft alles feiner Haftlofigfeit, feiner faft beifpiettofen §>ähigfeit (bas Heifpiel für gähigfeit ^ig. 202,

S. 141 rührt ebenfalls uon feiner £?anb her), ber Hnfpruchslofigfeit unb feiner allgemeinen Hat*

fraft. Utan beachte außer ben ffafen am Schluß ber EDörter, oor allem bie Sdjmere ber Schrift,

bie Drudftellen, Keulen unb (Eden. IDer fo feine Schrift formt, muß ein tatfräftiger Htenfch

fein. Hllerbings: alle bie (Eigenfcpaften, bie man burdpfchnittlidp bem Kaufmann 3ufchreibt,

bas Schmiegfame, (Sefällige, £iebensmürbige, Kulante offenbart bie fernige Schrift nicht. Das
finbet aber feine (Erflärung in Umftänben, beren (Erläuterung nicht hierher gehört. Hatfädjlich

^ig. 354. ©rganifatorifch oeranlagter, ge*

manbter Kaufmann.
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finb aucf ienß €igenfd?aften feinem U2efen burd?aus nicht fremb, ebenfowenig wie warme, echte

(Empfinbung. Ku^um: Der Urheber jener ffanbfchrift ift in feiner 2lrt eine perfönlicbfeit.

U2 ir wollen nun noch ein wenig über einen widrigen punft im £eben bes Kaufmanns
fprechen nämlich über bie 21 f f o 3 i i e r u n g.

Säglid? lieft man in ben Sages3eitungen Kompagnongefuche. 2lls ffaupterforbernis gelten

fo unb fo oiel Ulille Ularf. ®b ber glüdlicfe Befißer biefer Sd?ä^e nid?t aud? Befißer uon (Eigen*

fd?aften ift bie uereinigt bas (Segenftüd uon einem Sd?a^hüter unb *Dermehrer ausmachen,

ob er tücf?tig, uerträglid?, 3uoerIäffig ufw. ift, bauon fteht nid?t ein IDörtchen in ben (Sefucf?en.

„3d? habe ben Derftanb, er hat’s (Selb“. Damit beruhigt man fid?. 2lber es fommt cor, baß ber

eine fein (Selb oerliert, ohne an Derftanb 3U profitieren, unb baß ber anbere neben bem Derftanb

nod? ein weites (Seruiffen befißt. Der Derftanb a lein tut’s freilich nid?t, beibe follen ihn möglicfft

gleichmäßig befißen, unb oor allem, fie follen fid? uerftehen, fie follen <£haraftereigenfd?aften haben,

bie fid? gegenfeitig ergäben, nid?t aber befämpfen.

Sefen wir einmal 3U, wie ein Setlhabergefd?äft mitunter 3uftanbe fommt. ITtan hat fid?

am abenblid?en Sfattifcf? fennen gelernt, uielleid?t im felben (Sefdjäft bie £ehre beftanben, in

gleicher Branche gearbeitet. Beibe finb tüchtig unb beliebt nad? bem Urteil uon Befannten,

bie es wiffen fönnen. Diefer ift (Eomptoirift, jener Beifenber. Vermögen ift nid?t uiel uorhanben,

aber 3ufammengelegt langt es 3ur (Srünbung eines (Sefd?äfts. Da3u tragen beibe 3ufällig Hamen,

bie in ber (Sefd?äftswelt einen guten Klang haben. 2tlfo wirb ein (Sefd?äft aufgetan, perfonal,

gewöhnlich aus früheren Kollegen 3ufammengefeßt, finbet fid? halb. 21nfangs geht alles gut.

Ulan hat 3ufammen e i n £ogis, befud?t nad? bes Sages £aft unb Blühen bas felbe Bierhaus, fur3

man ift ein f?er3 unb eine Seele. Dann fommen bie erften gefchäftlidjen Utißhelligfeiten, weitere

folgen. (Einer befdjulbigt ben anberen ber Unad?tfamfeit, man fängt an, gegenfeitiges Uliß*

trauen in bie gefd?äftliche Süchtigfeit 3U feßen. Der beliebte, tüdjtige, frühere Beifenbe ift fein

£abenuerfäufer, fein (Einfäufer. Seine Kalauer bürfen fid? feinen Kunben gegenüber nid?t heruor*

wagen, unb feine Ulunbgewanbtheit wirb manchmal als (Sefd?wäßigfeit empfunben. VOenn er

früher beim Dorlegen feiner ITlufter allerlei Safd?enfpielerfunftftüdchen 3um Beften gab, wenn

er flug ben grauen unb befonbers ihren Kinbern fdjmeichelte, um bie Ulänner 3U gewinnen,



£Die fd?reibt ber gute Kaufmann? 251

unb tuas beriet daftif mehr ift, (tuir tuollen nicht aus ber Scfjule fchtoatjen !), fo muffte er jetjt

alles bies nicht anjubringen, ohne Knftofj 3U erregen, unb tuar gleichtuohl nicfyt imftanbe, ben

ueränberten Derhältniffen Hedjnung tragenb, feine (Saben in gangbare IKünje um3ufe^en. (Er

tuar eben ein richtiger älterer Heifeonfel.

Per anbere bagegen präfentierte ben mehr pebantifdjen, genauen als roeitfic^tigen, tüchtigen

Kaufmann. (Enghe^ig, toortfarg, 3U ängftlicfy, ettoas 31t tuagen, eignete er ficfy gleid? toenig 3um
(Einfaufen tnie Derfaufen, menngleidj er im (Eomptoir gan3 am richtigen piatje u?ar unb feinen

ITtann ftellte. Da3u I^atte er feine Staunen, fonnte feinen Sd}er3 oertragen, 3eigte fid? eigen*

finnig unb empfinblid?, too fidj fein Kompagnon jooial unb ettoas näterlid? gab. Des letjteren

Sorglofigfeit unb £eidjtl^er3igfeit felbft in feiner ITCeinung nach fritifdjen fällen tuar aud? nicht

barnad? angetan, uerföfynenb 3U tuirfen. So 3eigte fid? nach unb nadj immer mehr, baff bie beiben

tuenig 3ufammen pafften, baff fie fidj nicht uerftanben, unb man trennte fid} enblicf?, nicht ohne

baff beibe Derlufte erlitten Ijätten.

3eber Kaufmann toeiff, baff in ber gefdjilberten ober in ähnlicher IDeife folcf^e Derhältniffe

3uftanbe fommen unb toieber gelöft tuerben. lüeldje äuffere drennungsurfad^en audj uorliegen

mögen: meiftens finb fie im dfyarafter unb IDefen ber deilhaber 3U fucfjen. Darum follte man
bei (Eingebung eines Kompanieoerhältniffes nicht nur prüfen, tuie fid? bie beiben Sörfen ober

Kopf bes einen unb 23 örfe bes anbern 3ueinanber ftellen, fonbern man follte aud? bie dfyaraftere

fonbieren unb gebüfjrenb berüdficfytigen. Das ift häufig mit Sdjtuierigfeiten uerfnüpft, aber

gerabe Kaufleute befitjen ettoas, bas eine Unterfud^ung nach biefer Hidjtung I^in ermöglicht.

Das ift eben ihre ausgefcbriebene, flotte ijanbfchrift.
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Sehen mir uns 3 . B. bie beiben umftehenben Schriftproben an, bie ben obigen ^all

illuftrieren follen. ^ig. 356a ift biebes (Eomptoiriften, ^ig. 356b biejenige bes Beifenben. (Hrfewtt

nicht fchon ber £aie in ber einen (Ejmftheit, (Senauigfeit, pebanterie, mährenb bie anbere bas

genaue (Segenteil oerrät? XDie jene Har unb genau, fo ift biefe flüchtig unb forglos. 3™ übrigen

enthalten bie Proben jene (Eigenfeh aften, bie ihnen oben 3ugef<hrieben mürben, pätte man uor

ber 2Iffo3Üerung einen Schriftbeurteiler 3U Bäte ge3 ogen, fo mürbe fein Urteil etma mie folgt

gelautet haben: „§>mei große (Segenfäße, fo groß, baß eine Ausgleichung faum fiattfinben fann.

^ig. 356a ift fein Derfäufer, überhaupt fein eigentlicher Kaufmann, fonbern nur ein Bureau*
arbeiter. ^ig. 356b ein gemanbter, gemütlicher Kaufmann, bem jeber §mang unangenehm ift;

ein genußliebenber, forglofer Ulenßh, etmas rübe unb eine ausgefprochene Beifeonfelnatur,

ber es ferner fallen bürfte, in einer geregelten g ef<h äftli<hen (Eätigfeit aus3uhalten. §ur Affo*

3iierung finb bie beiben nicht 3U empfehlen, fofern es fich um ein £abengef<häft hanbelt, gan3

abgefeßen baoon, baß bie beiben Herren im <£harafier burchaus nicht harmonieren."

Das alles unb noch manches anbere oermag man aus ben fjanbfchriften 3U erfennen. £Die

ber £efer bemerft haben mirb, bifferierten in unferem ^alle fchon bie faufmännifchen (Eigene

jehaften in auffälliger IDeife. Aber felbft menn biefe beffer 3ufammen gepaßt ober fich ergäbt
hätten, felbft bann hätte man in Bücfficßt auf bie £harafteroerf<hiebenheit oon einer Affo 3iierung

abraten müffen.

Das nächfte Uial mollen mir uns über bie Dienftmäbchenfrage unterhalten. Die Dienft*

mäbchenfrage — eine böfe ^rage!

JDtc fcfyreibt, ,bas ijute Pienftmäbcfyert?

(Sibt es noch gutes Dienftperfonal? Hein! antmorten bie allermeiften „X?errfchaften".

Aber gibt es noch 9nte fjerrf(haften? Darauf unterbleibt bie Antmort. Unb hoch finb beibe

fragen nicht oonetnanber 3U trennen. IDir oerfpüren feine £uft bie Dienftbotenfrage 3U löfen,

benn bas ift unmöglich. Die „guten alten feiten" finb unmieberbringli<h bahin, ßinmeggefegt

oon ber inbuftriellen (Entmicflung auf allen (Sebieten. (Sine fut3 e Betrachtung, ber heutigen

Dienftbotenfalamität bürfte oielleicht iroßbem manchem £efer millfommen fein. Heues freilich

merben auch u?it faum oorbringen fönnen.

„(Sin fjausmäbchen mit langjährigen, guten geugniffen mirb gefucht." Das ift Har unb

oerftänblich- Aber bürgt bie Dienftbauer für bie Qualität bes Utäbchens? 3n manchen fällen,

in oielen anbern nicht. Derfteht bie fjausfrau, mie es fo häufig ber^all ift, felber nichts, über*

läßt fie bie fjausfüßrung bem Utäbchen, bann ift bas 3 toar, mas bie Uläbcßen eine „gute Stelle"

nennen, eine Stelle, auf ber bas perfonal lange aushält. 3ß aber nun bies Perfonal, bas natiir*

lieh bie Dame bes paufes mit guten geugniffen fcheiben läßt, brauchbar, gut, leiftungsfäßig ?

Hein. Denn als es in jüngeren 3ahren ben Dienft antrat, oerftanb es fchon nichts unb hin3U*

lernen oermochte es auf ber Stelle auch nichts. Aus melden Kreifen refrutieren fich

benn bie Uläbchen? Die (Sltern finb oielleicht Kleinbauern, ober ber Dater ift fjanb*

merfer, Arbeiter, bie Ututter in oielen fällen ^abrifarbeiterin, IDafcßfrau unb bergl.

3n folchen Familien oermag bas Uläbchen nur ausnahmsmeife bas fich enteignen, mas

eine gut bürgerliche ^amilie in ber Stabt oerlangen muß. 3m allgemeinen aber oerfteht es fo

gut mie gar nichts. (Ss hat nichts gelernt, es fennt nicht bas Hotmenbigfte; es ift einfach £ehrling.

UPäßrenb nun aber £ehrlinge in allen anbern Befchäftigungsarten nur minimal entlohnt merben
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(mitunter fogar 3U3aßIen müffen), uerlangt bas £ehrbienftmäbcßen heute einen oergleicßsmeife

ßoßen £oßn unb erhält ißn anftanbslos. tDenn bie bas Angebot überfteigenbe Hacßfrage natur*

gemäß bie £ößne in bie pöße treibt, fo änbert bas nichts an ber üatfacße, baß £eiftung unb

(Segenleiftung in einem fcßreienben Htißüerhälinis 3ueinanber fielen, hierin liegt ber Keim ber

Anmaßung, ber in weiterer ^olge bie ^recßßeit unb Arrogan3 3eitigt, bie fo häufig beim Dienft*

perfonai in (Erfcßeinung tritt. Denn miiffen fid? folcße UEäbcßen nidjt ungemein widrig oor*

fommen, wenn ißre Dienftleiftungen fo ftart überbe3aßlt werben?

EDo bie pausfrau felbft bas Hegiment füßrl, ißre (Obliegenheiten üerfteßt, bort fann

bas Dienftmäbcßen lernen unb fid? ausbilben — fofern bie pausfrau fid? bie Ulüße gibt unb

3um £eßren geeignet ift. Das aber ift häufig nicfjt ber ^all. Da3U habe fie ja fein Perfonai,

um felbft uiel panb an3ulegen, meint fie. So fommt es benn Ieidjt 3U Utißßelligfeiten unb

3ur Künbigung. pier liegt ein punft, ber oon ben grauen meßr beachtet tuerben mü§te. Sie

follten fid? bie ITtüße bes Anleitens ni<ßt oerbrießen laffen. Denn bas burcß bie perrin aus*

gebilbete Dienftmäbcßen, aucfy wenn es, was nidjt feiten oorfommt, bie ITTüf^e ber £eßr*

meifterin halb mit einer Künbigung quittiert, oermeßrt immerhin bas Können ber (Sefamtßeit.

IKancße pausfrauen fcßeinen gar mcßi 3U empfinben, baß aud? bas Dienftperfonal menfcß*

licßes (Sefüßl befißt unb für ein anerfennenbes ober teilneßmenbes IDort feßr empfänglich ift.

Anbere wieber gehen barin 3U weit, inbem fie Dertraulicßfeit mit freunblichem Befümmern Der*

wecßfeln. Dertraulicß follte eine perrfcßaft mit einem Dienftboten niemals fein. Hidjis untergräbt

bie Achtung leichter als Dertraulicßfeit. Doch bie falte Hicßtbeacßtung ift ebenfowenig am
gebracht. Als felbftoerftänblicß follte es einem gebilbeten tTtenfcßen erfcheinen, baß bem Perfonai

feine Deranlaffung 3U Klagen über bie Befähigung gegeben wirb. Dennoch wirb hierin Don

ge^igen grauen Diel gefünbigt. (Ebenfo in ber Befcßränfung ber „Ausgef^eit". U2oßI ift es

ridjtig, baß manche pausfrau fehr Diel weniger über freie §eit Derfügt unb roeit weniger £ebens*

freuben genießt, fi<p aud? weniger gut 3U fleiben Dermag als ihr Dienftmäbchen. Aber bas bürfte

fie nicht baoon abhalten, ihrer Angeftellten §eit 3U gönnen, ihre eigenen Angelegenheiten 3U

orbnen unb anbere £eute 3U feßen. Diefe £eute nun werben wohl meiftens bie nerfcßiebenen

Scßäße fein. EDelcßes Dienftmäbchen hat feinen Schaß? Aber haben bie pausfrauen nicht auch

wenigftens — einen gehabt ! (Es ift nicht nur nicht ißre Pflicht unb ipr Bedjt, bas IHäbcßen baoon

fern3uhalten, es ift nor allen Dingen töricht, weil es ohnehin unmöglich epcßeint. Die Scßäße

3war finb oft Urfa<he ber Umwanblung eines bisher guten OTäbcßens, namentlich bann, wenn

fie als ^abrifarbeiter ißrem (Bewerbe nachgehen. Don ihnen werben bem Kläbchen Anfichten

eingeimpft, bie fie felbft nur in meßr ober weniger unoerftanbenen Schlagworten fennen gelernt

haben. Hiebt lange bauert’s, bann 3eigen fie fidp renitent unb frech : unb aus bem Dienftmäbchen

wirb eine ^abrifarbeiterin. hat es Freiheit, Unabhängigfeit. fann es tan3en unb fid?

Dergnügen, wie unb wann es will. Denn nun Derbient es Diel (Selb. §war es lebt Don Butter*

ftullen unb fchlechtem Kaffee, unb nur Sonntags Ieiftet es fid? etwas Befonberes. Aber „Staat*

machen" fann es wie eine Dame. „U?as xd} im £eibe habe, ift gleich; bie pauptfaeße, was
ich barauf habe !" 02 er (Selegenheit hatte, ein gutes, anftänbiges Dienftmäbchen als ^abrif*

arbeiterin wieber3ufinben, ber ift entfeßt über bie Umwanblung. ^recß, roß, — ejtraorbinär.

<£s ift fo gut wie unmöglich, eine ^abrifarbeiterin wieber als Dienftmäbcßen a^uneßmen. — (Es gibt

natürlich auch fogenannte beffere Utäbchen aus „feinen päufern". So gut fie fein mögen: für ben

bürgerlichen paushalt finb fie meift unbrauchbar. (Erftens, weil fie mit einer gewiffen3mpertinen3

barauf berabfeßen, 3weitens weil fie gewöhnlich recht einfeitig ober oerwößnt finb. Diefe OTäbdjen

pflegen ihre frühere „(Snäbige" 3U fopieren. U2 ie bie fieß räufpert unb wie bie fpudt, bas ßat man
ihr rießtig abgegudt. Sie wiffen fiep 3U beneßmen, oermögen fogar in mobernfter Art (Sabel unb

ITteffer 3U hanbhaben, b.ß. basUfeffer wie eine Scßreibfeber unb bie (Sabel wie eine Utaurerfelle,

auf bie man bie Speife häuft. (Speife nennt ber UTaurer auch feinen Uiörtel.) Hur fällt ißm
bie Speife nießt herab, was man nießt oon jebem fagen fann, ber fieß beim (Effen befonbers „fein"
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benehmen mill, um Schliff und Bildung 3U marfieren. Und das ift gut fo. Der fülle Beobachter

mu§ doch auch mal fein Dergnügen hüten. Doch Pardon! UPir fprachen ja rom feinen Dienfü

mädchen feiner fferrfchaften. Da3u 3äl}li man auch tie „perfefte Kodein". Das ift erft eine

Spejies ! (Entmeder fie ift nicht perfeft — dann ift man getäufcht morden, oder fie ift mirflich fo

perfeft, dafj die Hausfrau die Küche nicht betreten darf, dannoerfchmendetfie derart, da§ eine Heine

^amilie daoon leben fönnte. Und fie lebt manchmal daoon: nämlich die der „perfeften“

Kodein! Hlfo mohin man blidt: (Es ift oieles faul im Küchenftaate.

UPir fommen mieder auf das „Dienfljeugnis“ 3urüd. 3n ten meitaus meiften fällen

lautet es, menn es meniger gut ift: „(Eigener HPille ((Srund der Kündigung); für meinen Haushalt

nid^t geeignet“. Die 3tthaberin meifj aber mit allerlei (Sründen dar3utun, dafj die i)errfchaft

nichts taugte. Derfteht alle Hausarbeit, „übernimmt fidj“ fogar die U)äfd?e, oermag obendrein

faft perfeft „bürgerlich“ 3U fochen, ift alfo eine fogenannte Perle. Über nachdem es faum 3uge*

3ogen, merft man bald, dafj man befchmindelt, regulär befd^mindelt morden ift. Überall fonft ift

die „Dorfpiegelung falfdjer datfachen“ belangbar, mindeftens 3ioilrechtlid?. Hur das Dienfü.

perfonal darf einen folgen Betrug unbeforgt ausüben und ihn y=mal miederholen. (Es fommt
and; häufig oor, dafj Dienftmädchen fid? oermieten, obmohl fie miffen, da§ fie mit einer Kranfheit

oder einem £eiden behaftet find, das ihnen jede Dienftannahmeoerbietenmüfjte. Der Haushalt ift

fein £a3arett und feine Klinif. Und doch hat &ie Herrf<h aft feine Handhabe, um fidj oor folchem

Betrüge 3U fchütjen, menigftens feine, die nicht mit endlofen polijeilichen Scherereien oerbunden

märe. Überhaupt Hecht, polöjei und (Sefindeordnung ! (Ein mahrheitsgemäfjes Zeugnis, das allein

die Uusmer3ung ungeeigneter (Elemente in die UPege leiten fönnte, darf man nicht geben.

Denn es mürde dem ^ortfommen des Dtenfimädchens fdjaden. (Sibt man es in der ^orut, mie

oben angegeben, dann oerlangt diefe und jene noch &ie befondere Beftätigung der (Ehrlichfeit,

die doch felbftoerftändlich fein follte. Und die polrjei unterftütjt die HTädchen darin und noch

in oielen andern Dingen. Wenn ein Dienftbote feine (Ehrlichfeit ausdrücflich betont haben mill,

dann — foll man fehr auf der Hut fein! Dann fträube man fich gan3 entfchieden und meife

jede (Einmif<hung der pol^eiorgane beftimmt 3urü& Don ihnen foll man nicht pfychologifche

(Einficht ermatten. — — Die induftrielle (Entmicflung geht meiter ihren Weg, und (Entmicflung

ift ^ortfchritt. Doch in der Dienftbotenfrage bedeutet fie Ummandlung, Derfflaoung trot; der

anfcheinenden Freiheit und Unabhängigfeit. Der Perfönlichfeitsmert mird hßtabgedrücft auf ein

befdjeidenes HEinimum. UPas bedeutet dagegen das Beftehen der oeralteten, mit Hecht fehr am
greifbaren (Sefindeordnung und der Dienftbud^mang? ! Dorläufig haben mir unfere Uuguften,

Utinnas und (Emmas, und oon ihnen mollen mir jet;t fprechen:

Da ift als erfte die Heine blonde (Emma, die jetjt als Schneiderin ihr Brot oerdient. Sauber,

adrett, ein menig umftändlich und langfam mie ihre Handfchrift (^ig. 357 ). Sie fann auch re<ä?l

eigenfinnig fein (die (Ecfen) und hat ihre £aunen (mechfelnde Schriftlage, ungerade gjeilenführung).

Sparfam (enge, fteile Bu<hftaben). Über alles in allem ein brauchbares Dienftmädchen.

Und nun die ^rtda. Die meifj fich durd^ufehen. Kecf, felbfibemufjt (hoho, 3iemli<h fteile

Schrift) und gemandt (flüffige, gemandte§üge). ^leifjig nach ihr er£Dahl(Drucfbetonung ungleich,

doch 3iemli<h ftarf). Die gan3e Schrift macht (Eindrucf mie fie felbft (feine alltägliche Dienfü

mädchenfchrift). Sie ift nicht ejaft und gründlich (oberflächliche Sdjluffjüge). Das gan3e Bild

deutet auf eine Hatur, die nicht 3U fparen oerfleht; das fagt die grofje, meite Schrift an und für

fich (5*9 * 358 ). — Die nächfte Schriftprobe oeranf<hau!i<ht „^räulein“ (Elfe, die Uberfpannte,

die fich für etmas Befferes hält. Das geht aus den ge3ierten Buchftaben deutlich herDor * Ulan

beachte die Schleifenbildung am ü, H und 3 und die gefuchten SchIu§3Üge an den Unterlängen.

Kann unmöglich eine fleißige Krbeiterin fein. Die gan3e Schrift ift menig bemegt und erinnert

an den hyflerifchen (Efjarafter durch die (Sefuchtheit der formen (^ig. 359).

Die probe ^ig. 360 oeranfchaulicht das fülle, phantafiearme UPefen einer einfachen Hatur.

Die ©berf<hleifen find oerfümmert. Die Schrift Har, leferlich, fauber; fauber und ordentlich ift
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^ig. 357. fleißiges, fauberes ittäbcfyen, fparfam, etwas umftänblicfy urtb launifcf?.

//V7si

y/^y3
^y(!r7<^

^ig. 358. Kecf, felbftbewufjt; nicfyt auf ben JTtunb gefallen; fleißig, weniger fauber.

dufterer Scfytcf.

dJlAsU /f?

^ig 359 . Überfpanntes, eingebtlbetes IHäbcfyen, wafyrfcfyeinltcf? fyyfterifcfy.
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^ig. 360 . Stille, befcfjeiberte, einfache Hatur; orbnungsliebenb, urtuerbroffen.

eöi£~™

'zCiuJL ^r~JL

^ig. 36 Sauber, orbnungsliebenb, eitel, tuertig aus ficf? fyerausgefyertb.

^ig. 362. Sefjr empfinblicfy, eigertfinnig unb bocfy im (Srunbe u>eidjfyer3ig; läffig, bequem.
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auch bie Schreiberin. Keinerlei <Eytraoagan3en.

3m gan3en genommen ein gutes, brauch*

bares Kiäbcfyen.

Derwanbt mit ber nötigen ift bie Schrift

^ig. 36t. Hut liegt mehr Bewegung, mehr
iebfyaftigfeit barin. Der Bogenbuctus offen*

hart §urü(fGattung; bie etwas gefuchten 3 / &,

beuten auf (Eitelfeit. — (Ella, bie Überempfinb*

liehe, ^ig. 362, Ijat beffere Bilbmtg genoffen.

Die f^anbfcfyrift erinnert einigermaßen an

f?anbelsfcfyule (bas S, ££ ufro.). 3^re (Hmpfinb*

Iidjfeit unb ifyr (Eigenfinn überfteigen bas

normale gan3 erheblich- Das oerrät uns bie

fdjräge £age in Derbinbung mit ben (Edlen fofort,

bocfy läßt bie geneigte Schrift 3 uglei<h auf (Sefüfjl

fcfjließen. Die Straffheit bes (San3en unb bie

(Seftrecftheit 3eugen oon (unbewußter) Dot*

fpiegelung falfcfyet Satfadjen. Die Schreiberin

will ^eftigfeit 3eigen, weil fie felbft empfinbet,

baß fie im (Segenteil läffig unb fdjlampig ift.

Die ^anbfchrift (^ig. 363) macht • auf ben

Bef<hauer gewiß feinen guten (Einbrucf. (Es

fehlt ih^ bie Direftion, bie ^eftigfeit. Die

Schriftlage wechfelt in einem fort.- 3n H)ahr-

heit war es eine fränfliche Perfon (erblich

belaftet). Sie war im (Srunbe fchlaff, oermochte

aber gut 3U arbeiten. 3m Benehmen fehr

natürlich, wie bie freie, unge3wungene Schrift

es oeranfchaulicht. Hiebt fehr grünblich, wenig*

ftens nicht in befferen Arbeiten. fleißig;

gleichgültig im Punfte Toilette. —
Die ge3ierte Hertha, bie fein natürliches IDort oon fich gibt. 2lIIes gefchraubt

ihr Benehmen, ihr Sprechen: jo auch bie £)anbf<hrift (^ig. 36$). Die h°hen „gebrechfeiten“

B unb B finb gerabe3u typifch für bas IDefen ber Schreiberin. (Ebenfo bie (Sebrängtheit

ber Buchftaben für ihren (Sei3 . Korreft ift fie wie bie Ejanbfchrift, aber auch ebenfo Iangfam.

3n bem folgenben Beifpiel, ^ig. 365, fieht man eine IKifchung guter (Eigenfchaften:

Sparjam, einfach, fleißig. Dabei befcheiben unb freunblich unb oor allem fehr jauber unb

orbnungsliebenb. Die Schrift ift eng, ohne befonberen §ierat (bis auf bas 0>), einfach, niebrig

unb eyaft, ohne jeboch pebantif<h*fleinli<h 3U fein. —
Die folgenbe Dienftmäb<henfchrift, ^ig. 366, 3 eigt oiel Derwanbtes mit ber auf S. 256,

^ig. 360. 21ber was bort Stille, bas ift hier (Sriesgrämigfeit. Die feilen gehen bergab. Die^üge

finb fchwerfällig, phantafielos, ohne Schmiegjamfeit unb frei oon £ebhaftigfeit. 21Ijo im gan3en

fein angenehmes ZDefen. Doch &et ^ttrbeit unbebtngt 3 UoerIäfjig. Das befagt bie (Eyaftheit

ber Schrift.

(Ein Dienftmäbchen, wie es nicht fein foll, 3 eigt bie Schriftprobe ^ig. 367. 3e&er

£aie erfennt barin Unorbentlichfeit, haltlofcs 2X>ejen unb, bas ift gewöhnlich eine Hegleit*

erfcheinung jener (Eigenfchaften, Unfauberfeit, gleichgültig auch im punfte Kußerlichfeiten. (Es

fteeft urjprüngliche (Energie in ben ferneren §ügen, hoch auch mel &iebe 3um (Senuß
(3iemli<h

teigige Schrift). Die (Energie tritt bei ber Schreiberin in ber ^orm ber Dreiftigfeit unb Unbot*

^T'
^ig. 367. (Ein Dienftmäbchen, wie es nicht fein

foll. fjaltlos, unorbentlich, unjauber, breift.
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mäßigfeit t^eruor. — Die folgende probe, ^ig. 568
, ift 3mar aucf? red?t natürlich unb urfpriirtgltcf?

geftaltet, es fyerrfdjt jebodj eincörab r»on(SIeidjmä§igfeit barin, ber uns bie (Semißheit gibt, baß bie

Schreiberin fiel? an3upaffen unb firf? in ihrem Temperament 3U mäßigen uerfteht. Die 3iemli<h

geneigte £age beutet auf Tmpfinbungsfähigfeit; in Derbinbung mit ber allgemeinen Seltnere

ber §üge fann man auf £eibenfdjaftlichfeit fließen. Daß aus ben rührigen, brudbetonten

23 urf?ftaben ^leiß fprid^t, meiß ber auftnerffame £efer bereits. —

§um Schluß mollen mir nodj ber Spe3ies gebeuten, bie entfpredjenb ihrer befferen Bilbuug

2lnfpru<h auf ein „befferes ITläbchen" machen fann. Das Klifcfyee ^ig. 369 fpndjt für fidj: ©rbent*

lief?, fauber, gemiffentsaft, fparfam (flare, beutlicfye enge Schrift). Dodj auch gemäß ber relatioen

Zartheit ber Schrift Senfibilität, Tmpfinblich feit, bie fid? bei ber t^eroortretenben Hufye jebodj

nidjt als He^barfeit unb ffeftigfeit äußert. Die getrennte Schrift läßt franfhafte Tinflüffe er^

fennen, mafyrfcfyeinlid? Tntmicflungsftörungen, Bleidjfudjt. 3m ga^en genommen ein Dienft*

fräulein, mie man es fid? rootjl münfdjt. — XDenn mir hiermit ben Heigen ber Dienft*

mäbdjen uerlaffen, fo foll bamit feinesmegs gefagt fein, baß es nicht auch noch anbere

midjtige Typen gebe als bie fyier norgefütjrten. Der Haum geftattet es uns jeboefy nicht,

meitere proben 3U bringen. §ur Trflärung beffen, mas mit ben Beifpielen b^voedt merben

foll, nämlich bie praftifefje Knmenbung bes (gelernten, bürfte bie fur3e 21bfyanblung mohl

genügen. — Vielleicht mirb ber £efer bie Typen ber guten unb meniger guten „fferr*

febaften" uermiffen. Denn um £idjt unb Schatten gleichmäßig 3U nerteilen unb beiben

Teilen gerecht 3U merben, hätte er mohl Knfpruch auf eine Säuberung oerfdjiebener Typen
uon fjausfrauen. Die foll bem £efer auch nicht uorenthalten merben. Tr finbet fie am
Sdjluffe bes nächften Kapitels. Dort merben meiblid^e Typen nadj bem £eben 3ur Knfdjauung

gebracht, barunter manche, bie als fjausfrauen gebadet finb.

^ig. 368 . natürliches, freunbliches £Defen, fleißig, ausbauernb, befcheiben.

^ig. 369. Tin empfehlensmertes Dienftmäbchen.

17’



'Tbaraftcrtypcn nach bem Leben.

U)ir bitten ben geneigten Lefer fmit uns einen Spajiergang bur<h bte Kleinftabt

3» unternehmen, benn hier fmb mir fieser, mehr originelle (Eypen an3utreffen, als es

in ber (Sroßftabt möglich tuäre. 3n bem alles nwellierenben (Setriebe ber großen Stabte

uerfchtuinbet ber einjelne gan3« Das ffaften unb IDogen, Drängen unb Treiben benimmt febem

§eit unb Luft, fid? um ben anbern 3U fümmern. Klle werbenna<h einer Schablone gemöbelt, 3U

ber ber Drang nach leichtem unb fchnellem (Erwerb ben Zeichner macht unb bie Stiebe 3U möglichft

langem Lebensgenuß bas HTaterial abgibt. Der Uusfpru<h „(Es gibt feine ©riginale mehr“ ift

wohl in erfter Linie auf fie an3uwenben.

Die (Eimuohnerfchaft befteht in ber Kleinftabt wie überall aus wenig flohen unb oiel

Hieberen. 2tus wenigen, bie uiel einnehmen unb aus oielen, bie wenig ausgeben — fönnen

(Es finb 3umeift „fleine Leute“, Arbeiter, ffonbwerfer, Kaufleute — unb IDirte nicht 3U uergeffen:

au<h Beamte, barunter folche, bie an ben Brüften ber Alma mater bie HTiI<h ber IDeisheit ein*

fogen, unb bie jeßt uielfach bie milchenbe Kuh oermiffen, bie fie mit Butter »erforgt. Die (Ereme

ber (Sefellfchaft bilben bie reichen ^abrifanten unb (Sroßfaufleute, alles Leute, bei benen ber

Derbienft mehr gilt als bas Derbienft. — EDir begeben uns in ein beliebtes Bierlofal, wo wir um
biefe gjeit — Kontore unb EDerfftätten finb bereits gefcfjloffen — bie uns 3umeift intereffierenben

(Eypen 3iemlich uolbjählic} antreffen werben.

Bemerfft bu bort ben fräftigen, gefunben f^errn mit 3war gewöhnlichem, aber nicht um
intereffantem (Seficht? Sein Uußeres oerrät EDoßlhobenheit unb ben ETTann oon EDelt; fein Blicf

unb bie Beftimmtheit feiner Bewegungen fagen beutlich, baß ber HTann gewohnt ift, feinen EDillen

ausgeführt 3U feßen. (Er befißt eine ober mehrere Dillen, eine eigene 3agb, fchöne pferbe unb

eine ftarfe Heigung 3U foldßen Befanntfchaften, bie burch (Seburt ober (Eitel eine beoo^ugte Siel*

lung einnehmen. Bitter hoher ©rben hoben baßer feine gan3e Liebe, währenb bie Bitter bes

(Seiftes nur bann etwas gelten, wenn fie wenigftens einigermaßen mit ber Kuponfcßere UW13U*

gehen wiffen. (Eingebenf bes Sprichwortes: „(Selegenheit macht Diebe“, geniert er fi<h nicht,

allen, namentlich aber feinen Ungeteilten, ein ftarfes mißtrauen entgegen 3U bringen, ba fie

nicht wie er in bie oollen Saften greifen fönnen. — (Er hot fich foeben bie neuefte „Kölnifcße“

bringen laffen unb ftubiert jeßt bie Kurfe unb Depefcßen. Doch nur

fur3e §eit. Unmutig bie Leitung 3ufammenlegenb unb ein (Säßnen

unterbrücfenb, begrüßt er fein eben angefommenes Gegenüber. (Er

fpricht piattbeutfch mit f einesgleichen, ber (Sroßinbuftrielle
ber Klein ft ab t.

Unb feine fjanbfeßrift? Daß fie nicht gerabe ben ^abrifanten

»errät, wirb niemanb erwarten. Uber fie 3eigt uns ben energifchen

unb gewanbten (Sefcßäftsmann (fieße ben 3icf3adförmigen Hamens*

3ug unb bie feulenförmige (Enbung). Befcßeiben unb fanft ift ber

HTann nicht, benn für bas erftere ift bas B 3U breit unb bie gan3e

Schrift 3U rapib, unb gegen bas leßtere fpreeßen bie feßarfen EDinfel

im B, bie Schärfe unb ©ppofition an3eigen. Der lange feulenförmige

Schluß3ug 3eugt uon (Eatfraft. (<£ig. 370).

(Ein anberes Bilb. Betrachte ben etwas forpulenten Ejerrn mit glattem, feiftem uniTplumpem

(Seficht, plumpen Ejänben mit ftumpfen biefen Ringern, mit eefigen, aber fchnellen Bewegungen,

rafchem (Sang, wobei er bie ^iiße gerabeaus feßt. 3 ft einfach, gefchmacflos, aber febr folibe gefleibet,
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trägt eine fernere golbene Uljrfette mit einem (Slüdsfcf?meind?en. Sein dafdjengelb trägt er lofe,

unb er liebt es, möglicfyft oft größere Stücfe med?feln 3U laffen. Kennt nur Betonungen, Quittungen,

Kursjettei unb uor allem feinen Krtifel, in bem er „mad?t“ unb ber ifyn groß gemacht. (Er meiß,

baß ein gemiffer ffofrat (Soetlje lebte, ber für (Selb fdjrieb, baß es (Semälbe, Bilbmerfe unb

Büdner gibt, er meiß es, aber er fennt bies alles nid?t. Die ©rtfyograpfyie unb ebenfo bie Sprache

mad?t üjm uiel 3U fd?affen. Don Prin3ipien fennt er nur eins, unb bas ift bas Hütjlidjfeitsprn^ip.

Sein (Sorten, bamit fein piaß oerloren gel?e, ift in gleidjräumige Quabrate eingeteilt unb bid?t

bepflanst mit (Semüfe. Blumen unb §>ierfträud?er fehlen gän3lid?, benn fie bringen nkfyts

ein, haben alfo feinen §>med. Dagegen finbeft bu ein (Sartenfyäusdjen aus KDellblecf? uor. 3 ß& ern
,

ber es miffen mill, er3 äl^lt er breit, baß er mit achüjig Calern unb einem alten Karrengaul am
gefangen fyabe.

Knb tuer ift biefer fferr? Du haft es erraten, es ift ber (Emporfömmling. Seine

ffanbfd?rift fief^ft bu im Klifdjee ^ig. 37 i. (Ein Ktann mit biefem Bilbungsgrab frf?reibt eine um
gelenfe getuöfynlicfye f?anbfd?rift. Kurf? ber Bid?tfenner fielet il?r fofort ben getuöfym

Iid?en lKenfrf?en an. (Seiftig bebeutenbe £euie, (Selel?rte, Dichter, Sdjriftfteller ufm. fd?reiben,

aurf? tuenn il?r <£f?arafter uieles 3U münfdpen übrig läßt, nirfjt fo fommüne, rol?e Burfp

ftaben. — „Der tTTann l?at (Slücf gehabt,“ fagen bie einen, „er l?at es uerftanben,“ repltjieren

bie anberen, aber bie f?anbfd?rift fagt uns: ber ITCann l?at mancherlei hinter fid?, tuoran er nidjt

gern erinnert fein mag, unb bas r>ielleid?t außer if?m feinem KTenfd?en fonft befannt ift. Beadpte

bas a in „Stabt“. Soldje 3ufammengefeßte Kleinbud?ftaben uerraten uns eine Batur, bie etmas

3U verbergen l?at. Seine datfraft ift übrigens nidjt bebeutenb (fiehß bie leidste, runbe Sd?rift).

3enerf?err mit bem leid?t ergrautenffaupt* unb Bartl?aar, bem gutmütigen, breiten (Sefid?t,

biden £ippen unb großen dränenfäden ift ein p a n t 0 f f e 1

1

?
e 1 b par excellence. (Er galt

früher als ein 3iemlid? lofer Dogel. 3eßt ift er mohlmeifer Stabtuaier, Btitglieb ber Efanbels*

fammer unb Dater uon elf lebenbigen Kinbern — alles bas burd? feine ^rau
! 3 a, menn er

biefe ^rau nid?t hätte! Sie benft für if?n, fpricfjt für if?n, Ijanbelt für il?n; l?at bie Kaffe unb be*

3al?lt bie Betonungen, 3Üd?tigt bie Kinber, u>o es nötig unb unnötig ift, beftimmt einen Beruf
für biefen unb oerljeiratet jene. (Er, ber Btann, bas Ejaupt ber ^amilie, lädpelt 3U allem. £>enn
er nur feine Sißungen, feine gjigarre unb — fein tüeib nicht entbehrt, bann ift er mit allem 3m
frieben ! Seine f?anbfd?rift, ^ig. 372

,
3eigt biefe (Eigenfd?aften: (Sroße (Sutmütigfeit bie Bunbungen

ber Keinen Bud?ftaben, bie in biefer ausgeprägten ^orm 3ugleid? aud? Kiangel an EDiberftanbs*

fraft uerraten, ba feulenförmige ober fernere §üge fehlen), ferner erfennen mir £eibenfd?aft*

lid?feit unb (Sefül?1 (bie fd?räge £age ber Schrift), (Senußliebe (bie Schrift ift angefdjmollen,

fdjmierig), bie insbefonbere auf ben finnlidjen (Senuß gerichtet ift. (^ür biefe Diagnofe finb bie

fel?r runben, 3urüdgemorfenen Keinen Bud?ftaben in Derbinbung mit ber Sd?riftlage unb ber

angefdjmollenen Sd?rift maßgebenb, mas ber £efer bereits in ber probe ^ig. 128 S. 98,
fennen gelernt l?at.)

(Eine anbere, jebem befannie gefellfd?aftlid?e (Erfd?einung ift ber S d? i f a n e u r. Du
fiefjft il?n meift in <Sefellfd?aft oon einem ober 3mei (Sefinnungsgenoffen ba, mo bie Spötter fißen,

b. 1?. in einer befonberen (Ede, mo fie fid? lebhaft unterhalten fönnen. HXit gerötetem <Sefid?t unb
blißenbcn Buges fitjt er ba, unb auf feinen §ügen bemerfft bu ein mofantes, malitiöfes ober
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überlegenes iäcfyeln. (Er ift meift oon Keiner ^igur unb manchmal eimas korpulent. (Erifffi bu
überhaupt einen forpulenten Eferrn, ber gugleid? oiel Bemeglidhfeit befißt, fo fyaft bu in ben

meiften fällen einen Krafeeler ober Sd?ifaneur gefunben; große forpulente £eute finb int all=

gemeinen phlegmatifch unb häufig gutmütig. Das hat fchon (Eäfar beobachtet.

Der Sdjifaneur lebt in Unfrieben mit ber gangen tDelt; feiner macht’s ihm recht, unb bes*

tuegen gehört er in allem ber ©ppofition an. (Es ift ihm nicht mohl, menn er feinen progeß gu

führen meiß. Pringipienreiterei ift fein Sport unb iebensgtued. Kus Pringip gafjlt er fd?led?t,

aus pringip reflamiert er bei jeber neuen Steuereinfcfyätjung. Den Sdjifaneur erfennt man an

ben fcfyräg geftellten, oon linfs nach rechts gefyenben Strichen, namentlich im Keinen t. Klan

Äig. 373. Äig. 37^.

finbet fie gutoeilen auch ä 0Jd (gumeift in ber Unterfchrift), too bie Kalligraphie fein Kfgent oor=

fchreibt, fo in bem IDort bes Kbbrucfs ^ig. 373 . Sinb bie Stridje fpiß, fo ftrebt bie oorfyanbene

Heigung um fo eher fi<h gu äußern. (Tritt nun noch, ^ cr £?ctnbfch rift ^ig. 37^, ber be*

fannte Säbelftrich h^n3u (fiehe <h), fo haben n>ir eine burchaus gäbe perfönlichfeit, bie

immer bort gur f?anb fein mirb, mo es gilt, mit bem ITtunbe gu fechten.

(Einige Denoanbtf<haft mit bem Sdjifaneur geigt ber fogenannte „pfennigfu<hfer",
eine jebem Kaufmann toohlbefannte Spegies. 3ft er (Sefchäftsmann, fo liebt er es, überall Keim
liehe unb unberechtigte Kbgüge gu machen, bie gahlungsfrift mögÜchft ausgunu^en, mit be*

fdjmu^ten, gerriffenen ober fremblänbif<hen poftgeichen ausgugleidjen unb bergleidjen mehr.

(Er ift groß im Sparen oon Pfennigen unb groß in allen nebenfächli<hen

Dingen; Keine 3rrtümer fw& bei ihm geroaltige S<hnitjer. Den

Pfennigfuchfer erfennt man leidet an feinen biefen unb niebrig geftellten

i^punften bei fdjmieriger, gebrängter unb fteiler ober folget Schrift,

^ig. 375. bie uns burdj bie oben gurüdgebogenen Schlußftriche bie 3<hbet°nun9
fofort oerrät (fiehe ben ffafen am n). (^ig. 375 ).

(Einer ber toiberlichften (EharaKere ift mohl ber Streber. Betrachte bir biefen Eferrn

genau, ber, ohne (Sefellf<haft, füll, bod? aufmerffam am EDirtstifch piaß genommen hat. (Eine

hagere, bürre (Seftali, ohne Saft unb Kraft, mit bleichem, magerem, oöllig bartlofem (Seficht,

bas an ben Schaufpieler erinnert. Unb ein Schaufpieler ift er, benn nichts bei ihm ift Hatur,

toeber fein (Sang, noch feine Sprache, noch feine (Sefte, noch feine E)anbf<hrift. 3n feiner mähren

(Seftalt fieht man ihn nur, wenn er einmal, am Iiebften auf Koften anberer, fid? beraufdjt hat.

(Er pflegt nur fchmeichelnb unb friechenb gu fein bei £euten bie ihm nüßen fönnen. Stets auf

, /%!!/'

Äig. 376. 5ig. 377 .

feiner Efut, ein SKaoe ber (Stoßen unb ein ^reunb ber (Slücflichen, ift er nie ein Derteibiger ber

21rmen unb Derlaffenen. (Er ift ber mähte ©pportunitätsmenfeh, fehr oorfi<htig in allem, aber

auch ebenfo feige. (Er befißt immer bie gleiche IHeinung mie fein Dorgefeßter unb ftets auch ben

gleichen Simmgettel. (Eolerang ift ihm ein unbefannter 23egriff. Seine etmaigenKngeftelltentyranni*

fiert er, unb marfiert er ihnen gegenüber ben alles beffer miffenben geftrengenfferrn. (^ig. 366
/
7 .)-
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Der Hogenbuftus ift, mie befannt, nid?! fdjledpi^irt ein geilen ber ffeudjelei. EDenn

jebodj ber (Egoismus fo ftarf ausgeprägt ift mie in ^ig. 378 unb ba3u bas a in „man“, ^ig. 380,

bann rneifj man fidjer, bafj man einen freimütigen, offenen ITCenfcfyen nicht oor fid? hat. Jüan

barf nun feinesmegs annehmen, bafj bie Schreiber folcfjer Bucfpftaben ftets auch in religiöfer ffin*

fiefpt heucheln. Hus ber ffanbfdjrift ift biefe 21rt ber ffeuchelei nicht fidjer 3U erfemten. Streberei

mirb am etjeften bort erfannt, mo bie ffanbfdjrift neben bem „ffeudjlerbuftus“ 3ugleidj oiel

(Egoismus, (Eitelfeit, Hüdficfjtslofigfeit ufm. aufmeift. ((Srofje, meite Schrift.) —

^ig. 578. ^ig. 579 .

Piefer mofjlgenährte fferr mit feiftem, glän3enbem (Sefidjt, fu^em, ftruppigem ffaar

unb einem ff als, ber faum 3U bemerfen ift. Was mag er mofjl fein? Seine fleinen grauen Semems*
äugen fuefjen feljnfüdjtig ben Kellner. Sdjon hat er fid? in pofitur gefegt. Per HTann ljei§t Koft*

lieb, ift ein reicher Diefyfyänbler unb im Hebenamt Schlemmer. Seine ffanbfdjrift 3 eigt

^ig. 38\. 3)°d? jener lagere, bürre mit untrem Hart unb ffauptljaar, ber fo mager ausfiefyt,

als ob er Küchenchef eines ffungeroirtuofen märe, auch er „fdjlägt eine gute Klinge“. 2lber

er ifjt mit mehr Heljagen nur bie feineren (Seridjte, am liebften cerftedt Ijinter oollen

^lafdjen, unb er uerfteljt es auch, feine £ecferbiffen felbft 3U3ubereiten. Sein Heruf

bringt iljn oft in bie £age, foftenlos gut 3U fpeifen unb — (Selegenljeit madjt Piebe. Pa er

beffere Hilbitng befi^t, fo fiefjt auch feine ffanbfdjrift gebilbeter aus.

^ig. 38t. #9- 382.

Pergleiche bie beiben Schriftproben (^ig. 38 1 unb 382), fie finb beibe angefdjmollen, fdjmammig,

fagen mir fur3meg fdjmierig unb geben ber Schrift bafjer ein ferneres Husfeljen. ffier paffiert

bem Hnfänger feljr leidjt ein 3trtum, inbem er bie relatioe Sdjmere für IPillensftärfe hält. Km
ben Knterfdjieb 3mifdjen einer fdjmierigen unb einer feften Schrift leidjt oerftänblidj 3U erflären,

haben mir bie folgenben Sfi33en angefertigt, obgleich mir bereits ein Schema im Kapitel über

bie Sdjmere ber Schrift brachten. I 3 eigt ein t, mie es bei fteiler ^eberljaltung fyexvox*

gebracht mirb; es ift ohne alle Sdjmierigfeit.

Perfonen, bie fo feft unb fdjarf fdjreiben, finb

nicht fonberlidj genugfüdjtig. 3n II ha^en anr

eine Sdjrift, mie man fie meiftens finbet; fie

mürbe auch unter Heobacfjtung ber gemöhnlidjen

ffaltmtg niebergefdjrieben. 3n III enblidj tritt

uns bie burdjaus fdjmierige ffanbfdjrift entgegen,

mie fie nur berjenige fdjreiben fann, ber bie

^eber gan3 fdjräg hält. Pie (Erflärung ba3U

mürbe bereits früher gegeben.

Kehren mir mieber 3U unferen ©bjeften 3 urücf. (Ein größeres Kontingent 3 ur fleinftäbtifchen

(Sefellfdjaft ftellen bie Kommis ober Hngeftellten ber ^abrifen unb (Sefdjäfte. Pie oerheirateten

Kommis bürfen mir aufjer acht laffen, benn fie bilben nur ben Heineren (Teil. IPoran aber

^ig. 380.
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erfennt man, baß ein Kommis oerljeiratet, aud? menn er, mas 3umeilen oorfommen foll, feinen

Crauring am Ringer hat? Siehft bu if?n ein Paletten tragenb, fo ift er fcf?on oerbäd?tig; ift aber

biefes pafetd?en ftatt mit bem üblichen Binbfaben mit einem EDoIIfaben 3ufammengebunben,

fo ift ber JTtann oerheiratet. Criffft bu einen Kommis nacf? bem Utittagläuten eilig mie ein ^abrif*

arbeiter, fo märtet feiner bie ^rau unb bas IHittageffen. (Seht er bagegen gemütlich, bie Efänbe

in ben Cafd?en bes Uberrods, eine Zigarre im Ktunb, Iangfam über bie Strafe, fo ift er nod? lebig.

Siehft bu einen folgen fferrn bei fdpIed^temlPetter mit folibenKanonenftiefeln angetan unb be*

fchüßtoon einem feibenenHegenfcfyirm (mir fpredjen t»on ber Kleinftabt mit fcfylecfjtem pflafter),

unb ift er nicht „3medentfprechenb", fonbern beffer gefleibet, fo ift ber ffert nod? 3un99efeile,

trägt er aber gemöfynlicfye Stiefel ober Überfcfyufye unb Hod unb ffofe, „bie gerabe nod? gut genug"

finb, ba3u einen Schirm mit §aneIIa=Über3ug, fo ift ber Utann fiefjertid? ein (Ehemann.

Unfer 3u«99efeIIe ift über fünfunbbreißig 3 at^re alt. ©bmofft er ein gutes (Einfommen hat,

benft er bocf? nid?t baran, einen eigenen ffausftanb 3U grünben, benn er ift unb bleibt 3U fefyr (Egoift.

(Er 3iefyt es oor, nod? einige De3ennien fleißig 3U arbeiten, um fidE? montäglich ein Heines Vermögen
3U erfparen unb bann als Hentier mit grauem X?aar unb grauem ^ylinber feine einfamen Cage

3U befd?ließen. Seinen eigenen ffausftanb befißt er bereits, mie aud? 3umeilen eine ff ausfj älterin.

3n feinem 3unggefellenheim finbeft bu einen Kanarienoogel, einige Blumen unb eine ausge*

ftopfte Hacfyteule. JTtit feinen (Sebanfen ift es eine eigene Sad?e, fie gehen gemöhnlid? nid?t über

bie (Sebiete bes Sports, bes Sfatfpiels, bes HTarfenfammelns, bes Utittageffens unb Bier*

trinfens hinaus. (Er ift äußerft ejaft unb peinlich fauber unb legt auf alles Hebenfäcfylicfye großen

Wett. — Die folgenbe ffanbfcfyriftprobe 3eigt bie Betonung bes Hebenfäcfylidfen,
bie pebanterie in fd?önfter iDeife. (^ig. 38 $).

IDenben mir uns nun 3U ben3unggefellen, bie mofyl heiraten möchten, aber es nocl? nid?t fönnen.

Unter biefen finbeft bu oft ben fogenannten „angenehmen Scfymerenöter", ben £ömen

bes Ballfaals. (Er ift fet?r 30hm, biefer £öme, menn auch häufig nicht gut breffiert. Seine Be*

megungen finb gefd?meibig, unb Kalglätte hält er für (Seiftesfultur. (Er fprichi ge3iert unb näfelnb

mie ber iüngfte £eutnant, unb obmohl er oiel fagt, ift er bennod? unfagbar nid?tsfagenb. Seine

Unterhaltung ift fo ein Speed?, ber grauen Iäd?eln, UCänner gähnen machen fann.

Unb nun betrachte feine ffanbfchrift !
(^ig. 385 ). Diefe h fpred?en oon langen Sd?neiber*

red?nungen, oon (Sedenthum, Solche (Eitelfeit finbet man nur bei ungebilbeten Perfonen oon

geringer geiftiger Bebeutung. Das unäfthetifd?e 3 3eugt oon (Sefchmadlofigfeit, unb bie Breite

oerrät uns ben unoerfrorenen, felbftgefälligen Kufbringling. (Eine berartig fid? aufbrängenbe

gern ähnliche ffanbfd?rift ift immer bas Bilb eines eitlen, prahlerifd?en unb faben Ulenfchen.

Unfre Sd?ilberung ber Kleinftabttypen mürbe eines bebeutfamen G>uges entbehren,

mollten mir nid?t bes fogenannten Beifeonfels (Ermahnung tun. U?er fennt ihn

nid?t, ben alle3eit fibelen, bas große tDort führenben unb falauernben nterfantilen

Pionier! Crägter feinen Bart, fo ift man oielfad? oerfud?t, ihn für einen Sdjaufpieler 3U halten.

Unb ein Sd?aufpieler, ein Komifer ift er oftmals. 3n feiner gan3en (Sröße fiehft bu ihn, menn er,

oon einer größeren Cour 3urüdgefef?rt, feinen Kollegen bes Kontors bie neueften IDiße, Knefboten

„Unterfd?iebe" ufm. ausframt. Das £ad?en hat fein <Enbe, unb, fühlt er fief? fid?er, bann fährt

er fein ferneres (Sefdpüß oor: U)iße a la Uiifofd? — unb ba ift es §>eit, baß mir ihn oerlaffen. Die

Efanbfdjrift ^ig. 386 3eigt uns ben Cypus bes Beifeonfels.

5ig. 38 $. ^ig. 385 .
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Die Bunbungen ber u, n ufm.: tDolplmoIIen, in Derbinbung mit ber ,§artfpeit ber

Schrift, berBemegtlpeit unb fdprägen £age: Weiterer Sinn. Die gebogenen langen Bnftridpe am D
unb e unb ber gemellte Sdpluß3ug bes s be3eugen feileres, lebhaftes naturell. — Die EDillens*

fraft ift in biefer Sdprift nidpt befonbers betont (feine feften unb fcfpmeren §üge). iDill man eine

Folgerung 3ulaffen, fo fommen mir auf bas „Klebpflafter“, eine Be3eidpnung, bie für ben meitaus

größten Seil ber Beifeonfel 3utreffenb ift. Bei fperuorragenb tüdptigen (Sefdpäfisreifenben madpt

man fpäufig bie (Erfahrung, baß fie als „felbftänbig gemadpte“ Kaufleute nidpt oormärts fommen.

— §>um Sdpluß mollen mir nodp ben „angelpenben Kommis“ mit einigen Stridpen fixieren.

Der angefpenbe Kommis ift ber Bepräfentant ber faufmännifdpen $egeljalpre. (Er Ipat foeben

bie San3ftunbe uerlaffen unb felplt jeßt auf feinemBalle, mieesbenn überlpauptfeinBeftrebenift,

möglidpft auf3ufallen. (Er ift ein eifriger Utime unb träumt nur non Solooorträgen, Kouplets unb

bergleidpen. Bis „Bngefpenber“ befißt er natürlidp feinen Sdpliff; er ißt ^ifdp mit bem Uteffer,

unb feiner Sifdpnadpbarin, einer älteren jungen Dame, e^älplt er arglos, baß feine Sdpmefter

a u dp eine alte 3un9fcr fei* Seine älteren Kollegen nennen ilpn oft fdper3meife ben

(Seneralbireftor ober Profuriften, benn er uerftelpl es, fidj ein Bir 3U geben, unb,

fidp feiner iDürbe bemußt, grüßt er nidpt gern 3uerft. £elprlinge tyrannifiert er.

Unfertig ift alles, mas er tut, fpridpt unb befißt, unb unfertig ift audp feine Epanbfdprift ^ig. 387 .

Die Sdprift fpridpt für fidp felbft, fie erinnert nodp felpr an bie Sdpule (fielpe P, p, r). Die

Sdplinge bes D 3eigt minbeftens fdpon bebeutenbe (Eitelfeit. Dodp gibt es audp ältere Kommis,
bie nidpt gemanbter fdpreiben; es finb bann aber foldpe, bie, Ipinterm £abentifcfp ftefpenb, feine

(Selegenfpeit Ipatten, fidp mit ber ^eber 3U üben. —

fpaben mir in ben uorfpergelpenben Seiten einige männlidpe (Typen ber Kleinftabt Beuue

paffieren laffen, fo mollen mir uns nunmelpr einige meiblidpe betradpten. IDir Ienfen unfere Sdpritte

in bas oon frifdpem (Srün umranfte, bufdpoerftedte „Kafino“, bem gerabe in ber UTobe befinblidpen

befferen (Sartenlofal, beffen Sorpfeiler Ipeute bie uerlodenbe 21n3eige tragen: „Sonntag großes

(Sartenfon3ert, ausgefülprt uon ber gefamten Sdpüßenfapelle.“

ojuoor aber bitten mir bie freunblidpe £eferin um De^eilpung, baß mir fo ungalant maren,

ben fperren ben Dortritt 3U laffen. EDir bitten um De^eilpung, nidpt meil mir uns fdpulbig fülplen,

fonbern meil ber fogenannte gute (Eon audp bort eine (Entfdpulbigung nerlangt, mo man ben

Sdpein gegen fidp Ipat. Die Kunft ber Sdpriftbeutung Ipat bie (Ergrünbung bes menfdplidpen (£fpa=

rafters 3um (Segenftanb — (Elparafter aber, ue^eilpe, fdpöne £eferin, foll ja bas IDeib meit meniger

als ber ITTann befißen.

Das, mas man beim EDeibe (Elparafter 3U nennen fidp gemölpnt Ipat, foll 3umeift nidpts meiter

fein als ein (Semifdp uon (Empfinbungen, Bnfidpien unb Uteinungen. KDille, (Srunbfaß, Sdpluß*

uermögen follen bem EDeibe in mefpr ober meniger fperuortretenbem (Srabe abgefpen, mälprenb ilpm ba*

gegen in bebeutenb fpölperem Erlaße als bem EUanne (Sefülpl, pipantafie unb Beobadptung eignen

follen. Der EDille, bie (Eatfraft madpt ben JTtenfdpen. Unb ift es fo, bann bürfen mir molpl

an folgenbes erinnern: VOo pfpyfifdpe Kraft, Busbauer unb Umfidpt gebieterifdp geforbert mirb,

uermag bas EDeib ben UTann nidpt 3U erfeßen, unb infomeit fönnen mir audp 00m Stanbpunft

ber Sdpriftbeutung ben mobernen (Eman3ipationsbeftrebungen nidpt gan3 3uftimmen. (Ein

Blicf auf bie Epanbfdprift beftätigt, mas fdpon bie allgemeinen (Erfdpeinungen in ber

Hatur, in ber überall bas EDeiblicfpe fpinter bem EtTännlidpen 3urüdtritt, bem Unbefangenen laut

unb oemelpmlidp 3uruft. Bber oielleidpt Ipaben jene nidpt fo gan3 unredpt, bie befpaupten, nur bie

^ig. 386 . 5ig. 387 .
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lafyrfyuttberielartge UnterbrücBung bes£t>eibes haben ben tatfräftigen UHIlen neben nielent anberen

im IDeibe nicht 3ur (Entfaltung fommen laffen. Betrachten mir einmal bie Schriftprobe ^ig. 389.

Sie fieht aus, als ob ein gefchäftsgemanbter Kaufmann ihr Urheber märe, unb hoch rührt fie oon

einer her -

IHann ober tüeib?

^ig. 388 . Urei Schriftproben oon grauen herrührenb, bie im Kaufmannsberuf tätig

finb : (Einfluß ber beruflichen Cätigfeit ber ^rau auf b i-e an b f «h t i f t.
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Da wir ihre Urheberin foebcn unter ben (Säften unferes (Sartenlofals wahrnehmen, fo

wollen wir fie etwas näher betrachten. Sie ift einfach, aber gebiegen gefleibet. 3hre aiüge finb ernft,

jeboch nicht unfreunblid?. 3m 9an3en genommen mad?t bie Dame ben (Einbrud ber Sicherheit

unb §ufriebenheit. (gegenwärtig ift fie profuriftin im (Sefchäft ihres Brubers, unb er ift ftol3

auf ihre HUtarbeiterfchaft — weniger freilich bas Perfonal. ^ür biefes ift fie nur ber

„(Sensbarm“.

Daß bie berufliche Hätigfeit ber ^rau eine weiblid?e ffanbfdjrift in eine männliche um3u*

manbeln oermag, ift nicht neu. 3n &er obigen Schriftprobe aber fommt es eflatant 3um Husbrud.

Diefe Probe enthält nicht bas minbefte, bas man mit ^ug unb Hecht als toeibifch be3eichnen

Diefe Schriften finb oon männlichen bes gleiten Berufs nicht 3U unterfcheiben. Hicht nur

im faufmännifcf?en Beruf trifft man männliche ffanbfd? riften weiblicher perfonen, fonbern überall

bort, u>o im gleichen Beruf männliche unb weibliche Perfonen neben* unb miteinanber tätig finb,

fo im Beruf bes £ef?rers, bes Künftlers, ferner auf ben <Sebieten bes Sports, bes Hl?eaters, bes

Darietes ufu>. Solche grauen als Hlannweiber 3U be3eicf?nen, wäre falfd?. (gewiß gibt es welche

unter ihnen. Hicf?tsbeftoweniger aber haben firf? oiele ihre HDeiblidpfeit bewahrt, wenngleich bas

äußere Huftreten unb ber Umgangston mitunter Zweifel barüber auftreten laffen. Diel*

leicht hat tTCid?on in biefem punfte recht, inbem er fagt: „Die menfchliche Seele

ift gefd?lecf?tsIos.“ IDohl gibt es gewiffe (Eigentümlichfeiten, bie faft nur in weiblichen Schriften

oorfommen. Das 2Dörtcf?en „faft" aber ftößt alle Sicherheit um, wenn es gilt, pofitio in j e b e m
^alle bie fraget „Htann ober IDeib?“ 3U bejahen. Dom allgemeinen Sd?riftd?arafter abgefehen,

finb oomehmlid? folgenbe Scf?riftelemente bie Kenn3eid?en ber weiblichen f?anbfd?rift: fjor^on*

taler (puerftrid? in ben Unterfd?leifen, ^ig. 76 . Had? recf?ts herüber geworfene b*Köpfe, ^ig.

piößliche Drudftellen in ben Unierfd?leifen, ^ig. ^ 05 . Knidungen in biefen Scf?leifen, ^ig. 50 .

Umftänblicf?e <Einleitungs3Üge, ^ig. J 80 . Husbilbung oon Spieen 3U Sd?Ieifen, ^ig. ^ 82 . Diefe

(Eigentümlichfeiten trifft man relatio feiten in £?anbfd?riften männlid?er 3nbioibuen. — „3 c

fönnte. Der äußere ffabitus entfpricf?t burd?*

aus bem Kaufmann; bie ^orm ber großen Buch*

ftaben, bie Keulen unb (Eden ams, h, 9, bie lang*

geftredten formen, bies alles beutet auf männ*

liehe (gewanbtf?eit, (Eatfraft unb Umficht l?in *

Diefe tDanblungsfäf?igfeit ber ^rau erfd?eint uns

wichtig genug, um einige §eit bei ihr 3U oer*

weilen, 3umal fie uns 3U ber ^rage hittfüh 1^ ob

man überhaupt bas (gefd?Ied?t in ber £?anbfd?rift

ftets un3weifelhaft 3U erfennen oermag. Bisher

hat es nod? niemanb oermodjt. Über man gibt

fid? in ben ^acf?freifen ber Hoffnung hia, baß es

gelingen würbe, irgenbwelcf?e Unterfd?eibungs*

merfmale nod? 3U entbeden. IDer bie neben*

ftehenben Schriftproben eingehenb betrautet,

^ig. 388
,

ber wirb mit uns 3U ber 2lnficf?t ge*

langen, baß jene Hoffnung wohl nie in (Er*

füllung gehen wirb.

£ig. 389 . 5ig. 390.
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gefmtber ein ÜTenfch ift, befto entfchiebener if± er Htann ober £Deib.“ So fagt ber praftifche 2tr3t

Dr. Dumftrey. 3n öer ^at ftobet man in ben Scf?rift3Ügen meibifdjer Htänner feljr häufig

patfyologifcfye Schrifteigenheiten.

Bei biefer fur3en, lehrhaften Betrachtung haben ü>ir faft oergeffen, mo mir uns be*

finben. Im tDenben mir unfere Hufmerffamfeit alfo mieber ben Z>amen 3m Häufig ift bie

männlich fdjreibenbe 5rau frei, ungeniert, burf<hifos, unb fie 3eigt Permanbtfd^aft mit ben

<£m an3 ip atio nsluftig en. 3*U 2tu§eres fdfyon jagt alles. Sieh nur toe Dame mit ber

Kopfbebedung ä Ia 3odei unb ber Haltung eines Stallfnedfrs. 21u<h ber Schnitt ihres Koftüms

3eigt unoerfennbare Hinneigung 3um Herrenan3ug. Die Sdjmudfad^en gar finb ben Stallemblemen

bireft nachgebilbet; auch bie Hipp* unb fonftigen Figuren, bie ihr Bouboir enthält, atmen Stallbuft,

unb bie be3 eidhnenbfte 3tfuftration biefer (Sef<hmadsri<htung bietet ein funftooll gearbeiteter Brief*

befchmerer, ein pferbefuf aus H° rrt mit einem ffufeifen befdjlagen, bas ein (Saul irgenbeines

£euinants oerloren hat. — Diefe Cype ftrebt natürlich bas gefugt IKannhafte auch in ber Harth*

fchrift 3um Husbrud 3U bringen. Betrachte 3. B. bas Klifchee ^ig. 390. Sieht man es biefen

Reichen nicht an, mie feft fid? bie Schreiberin Htühe gab, ftarf 3U erfcheinen? Die fteüe £age ift

nur HTanier; bei ber oorhanbenen Unruhe, bie leicht 3U erfennen ift, brängt fid? gleich ber(Sebanfe

auf, baff biefe £age nicht bie natürliche fei.

2tn ber burchgehenbs fidj gleichbleibenben

Breite ber (Srunbftriche, bie nicht eine ^olge ber

^eberhaltung ift, erfennt man ferner, baff auch

ber U?ille nicht befonbers ftarf, menigftens nicht

fo ftarf ift, mie ein £aie ohne Berüdfichtigung

bes früher (Sefagten annehmen mürbe. Die

Befitjerin biefer H art^fd?rift fd?rieb uns einft:

„Bin ich ein He« ober eine Dame?“ Der

Brief enthielt eine meitere Bitte um Beur*

teilung in einer gemöhnlichen ^rauenh anb gefchrieben, anfcheinenb — nach bem Hamen 3U

urteilen — oon einer Dermanbten herrührenb. IDir maren nun feinesmegs im gmeifel, baff

beibe Schriften Damen 3ur Urheberin hatten, unb ba mir bie (Seneigth eit 3U Iofen Streichen

gemä§ ber Schrift uorausfe^en fonnten (es fanb fidj mehrfach aud? ber befannte fchräg geftellte

t*Strich oor), fo oermochten mir halb 3U antmorten: „Beibe Schriften rühren oon einer Dame
her.“ Das ZDort „tDofjlgeboren“, Klifchee ^ig. 39 ift ber Schrift einer in ber höheren Sports*

melt mohlbefannten Dame entnommen. Hier erfennt man namentlich bie (Sleichgültigfeit

gegen bas Konoentionelle, inbem bie Buchftaben fomohl in ihren Derhältniffen mie auch in

ihren formen jeber Dorfchrifi Hohu fprechen. Hufjerbem ftreift biefe Hanbfchrift fchon bebeutenb

bie forglofe, unüberlegte £ebensart; läge fie um noch einige (Srabe fchräger, fo mürbe bie Diagnofe

unbebingt auf Derf<hmenbung lauten (meit auseinanberge3ogene groffe Schrift bei fchräger

£age).

£Dir fommen nun 3U einer Spe3ies, bie ber Herrenmelt nur 3U gut befannt ift — ber Ko*
fetten nämlich. Da mir uns in einem öffentlichen (Sartenlofal befinben, fo müffen mir bi<h

fdjon bitten, oerehrter Begleiter, beine U?ohler3ogenheit in beftem £idht 3U 3eigen, benn bebenfe,

mie oiel forfchenbe Kugen auf uns gerichtet finb, unb nun gar bie gefährlichen einer Kofetten

!

Darum, Derehrtefter, oerberge nicht boshaft beine Hechte unb ermede nicht H 0ffnun3en, bie 3U

erfüllen bu nicht in ber £age bift. — —
Unb nun betrachte — aber bitte nur oerftohlen — jenes Dämchen mit ber Sylphentaille

:

ein gugartifel in boppeltem Sinn. Das oon einer hübfdj „ge3ei<hneten“ Hugenbraue überbachte

bunfle Huge bient meniger 3um Sehen als 3um (Sefehenmerben; es blitzt fiets aus einer (Ede heroor,

unb fi<herli<h ift ber Befi^erin bas (Serabeausfehen bereits unmöglich gemorben. Sieh auch ben

„reismehlfarbigen“ deint unb bie leicht „3innobergeröteten“ IDangen: „Du fahft noch toe

£ig. 39 t.
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fo meifterhaft gemaltes Elbenbrot.“ So fiehft bu fie hier in (Sefcllfcfyaft, aber nun ftelle fie bir

oor ofpie biefe, 3U ffaufe in ihrer ^amüte. Stiegt fie nicht mißmutig auf bem Sofa fjingeftredt,

in ^ormoer^ältniffen, bie mefentlich oon ben gefdjauten abtueidjen, fo triffft bu fie jebenfalls am

5 enfter, benn irgenb ein „(Er“ fönnte ja, natürlich ihretmegen, bie Straffe paffieren. ©ber fie

#g. 392. Äig. 393.

fdpreibt bie allerliebften rofafarbenen Billetten — bu fennft fie tua^rfd^einlid?, Peretjrtefter

!

Unb ihre EJanbfchrift? Sie muff nidjt gerabe fo fein mie bie probe ^ig. 392 3eigt, rnooon mit

übrigens bereits einen größeren Elbfcfjnitt gebracht haben (^ig. 1
( 05 ,

S. 82 ). Denn bie Kofetterie tritt

fefjt oerfcfjieben in (Erfcfyeinung. 3m™er aber !enn3eidjnet fie fid? burch mefjr ober meniger auf*

bringlid^es Derheifjen — unb fpäteres Derfagen. Ellle bie (Eigentümlicheren, bie Elffeftation

(gefünftelte formen, plötjliche, auffallenbe Drudftellen, ge3ierte Sdjleifen) an3eigen, be3eugen

einen mehr ober minber ftarfen (Srab oon Kofetterie. Betrachten mir nun bie Schriftprobe

5ig. 393, fo fallen uns fofortfene Drudftellen ber Elffeftation auf, mie fie ähnlich im Klifchee 519*392

aucf? oorhanben finb. Diefe hn unb mieber auftretenben Knfdjmellungen oerraten ben Drang

ober bas Beftreben auf3ufallen, fofern fie nicht pathologifchen Urfprungs finb. (Sefellt fidj basu

nod? eine gefugte 23ud? ftabenform (fiehe 3 in 5 i9 * 392) ober aus mehreren Seilen 3ufammen*

gefegte (Srofjbuchftaben (fiehe 5*9 * 39$) ober enblid? ber befannte £}euchlerbuftus, fo fann man
immer auf ausgefprodjene Elffeftation fchüefjen.

5ig. 39$. 5*9 - 395. 5ig. 396.

Die Kofetterie ift befonbers bann oorfjanben, menn bie befdjriebenen Derbidungen in ge*

fd^Iängelter 5orm (Selbftgefallen, (Eitelfeit) oerbunben mit Selbftfucht (bie 3urüdgebogenen E)afen

am u^eichen unb r imKlifchee 5 t9 * 392) auftreten. Dafjüberbies eine leichte, langgeftredte, bünne

£)anbfchrift (menig EDillensfraft, ©berflächlidjfeit) ben beften Boben für bie (Entmidlung jener

(Eigenfcfjaft abgibt, bürfte ohne meiteres einleuchten. Eludj bas ftarfe (Sefchlecht meift affeftierte

Schmächlinge auf, mie man in ber Heprobuftion 5 *9 * 396 fielet. (Es finb hatmlofe Seelen

3umeift, bie nur bemerft fein mollen; fie finb fdjon 3ufrieben, menn nur, oeranlafjt burd? bie gefuchte,

laute, gemählte ober frioole Spradje, ber eine ben anbern fragt: „tDas mar benn bas für ein

fjerr? tDermar benn bas?“ Die Det3ierung am (5 oerrät (Eitelfeit, Prätenfion. natürlich

3eigt fiel? biefes Elnhängfel überall ba, mo bie 5orrrt öes Buchftabens beren Einbringung ge*

ftattet, fo in 519* 395.

(Eine anbete I^ter^er gehörenbe Spe3ies ift bie prätentiöfe, bie Elnmafjenbe, eine uner*

quidlidje (Erfcheinung in ber (Sefellfdpaft. Sie läfji bid? ftets merfen, mie fehr fid? eigentlich bie

(Sefellfchaft burch ihre Elnmefenheit geehrt fühlen müjjte, ba fie ja aus gan3 anberemf)ol3 gefchnitjt

als all bie anbern. Dergleichen menigftens bilbet fie fid? ein. Diefe Perfonen machen bas „3 dj

banfe bir, bafj icf? nicht bin, mie biefe ba“ 3m (Srunblage ihres Benehmens, unb baher fommt ihre

Sudjt 3U noblen Befanntfchaften, mit benen fie gern renommieren.

Das EDort „Pebj“, 54$* 397 ,
rührt 3toar nicht oon einem meiblichen, fonbern oon einem

männlichen 3n ‘) ir,i&uum ber, D0Tt einem f)ausfnecht, ber fid? auf feine Dienfte bei einem



270 Cbaraftertypen nad? bem £eben.
(

Bifdjof erftaunlicf? oiel 3U gute tut. €r fpielte and? gern felbft Öen „geiftltcfyen perm“.
Diefe Pfeubo^Diftinguiertheit ergäbt übrigens bie ^iorituren nod? burd? einen Hamens*
3ug, ber eine unterftreid?enbe (Hamensfiob;) (Tenben3 t^at. ferner finbet man in biefen

Schriften häufig breitgefd?riebene grofje Bud?ftaben, bie an unb für ficf? gemäfj unferen

früheren Ausführungen Unoerfrorenheit an3eigen unb insbefonbere Stol3, ber burd? ben erhöhten

erften ^u§ ber (Srojjbuchftaben ange3eigt mirb. (SEnblid? gibt es einen Sdjriftbuftus, ber bie „(Srojj*

fpurigfeit“ bartut (^ig. 398), unb ber fid? burdj Iangge3ogene bide Bud?ftaben cfyarafterifieri. —
^ig. 35, 5 . 3 t ueranfdjaulidjt bas felbe.

Bemerfft bu bort bie junge Dame oon ftarfer, großer Statur, bie fo gelangmeilt ausfieht, als ob

nidjts fieintereffiere? Das ift bie Phlegmatif dp e, bie Bequeme, aber fie ift „unter berHafe

gut 3U ^u§", mie man in IDeftfalen oon jemanb fagi, ber ben materiellen (Senüffen gar 311

fefjr 3ufpridjt.

(Sib ad?t, mie fie fich erhebt, unb mit meid? fd?necfenhafter Behenbigfeit fie ben Sonnen*

fdjirm ergreift, b. h- in — bie — panb — nimmt unb bie anbere panb in bie gemofynte, ihr ein3ig

mögliche £age bringt. So, bas märe gefd?ehen.

Die Phlegmatifche fann tätig fein, bod? fommt fie nid?t 00m ^led. „£angfam, aber fid?er“

ift ihr tDahlfprud?. Die (Träge aber, bie nid?t gerabe phlegmatifcf? 3U fein braudjt, mag fid? burd?aus

nid?t anftrengen. 3hre *ege Phantafie unb bie geringe tDillenstätigfeit oerleiten fie leidet 3um
(Träumen. „Unter Bäumen füfjes (Träumen“, ba3u ben ©riginalroman bes 3nteIIigen3= unb

£efeblättd?ens, eine geplagte Habt unb läffig georbnetes paar, fo präfentiert fie fid? in „mtoorher*

gefehenen gmifd?enfällen“.

UAIlft bu ein HTäbchen ernfthaft freien, fo überrafd?e fie einmal in ihrer päuslid?feit bei ber

Arbeit — unb bu mirft fie beffer fennen, als menn bu fie hundertmal im entjüdenbften

IDaper gebreht unb ihr ben obligaten „(Erfunbigungsbefud?“ gemacht hütteft. Du
aber, oerehrter ^uuggefelle, ber bu oieIIeid?t im Begriffe ftehft, beine bir fehr „teure“

Freiheit bei ben Klängen bes pod?3eitsmarfd?es 3U (Stabe 3U tragen, unb ber bu

mit uns ber ITIeinung bift, ba§ Phlegma unb Faulheit nid?t 3U ben begehrensmerteften meiblid?en

(Higenfdjaften gehören — fo — — — ________________
^ig. 399 3eigt bie panbfd?rift ber Phlegmatifd?en. Beachte bas Ungelenfe unb Steife in

ber Sd?rift; felbft bie (Srunbftri<he 3eigen Unfid?erheit ! Aud? bie fteile unb medjfelnbe £age ift

oon Bebeutung, benn mir erfennen baran ein nüchternes, ruhiges (Semüt, bas nicf?t fo Ieid?t in

Aufregung gerät. Die fd?räge £age ift hier nicht bie ^olge oon £aunenhaftigfeit, fonbern bas

probuft ber Bequemlichkeit. Aud? bie probe ^ig. 400 Deranfd?aulid?t bie Sd?rift einer (Trägen.

Sie 3eigt, mie man fieht, unoerfennbare Dermanbtfdjaft mit ^ig. 399. Aber fie djarafterifiert fid?

^ig. 397. Ä 398.

^ig. 399. ^ig. 400.
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burch ungemein geringe IPillensfraft. Die ^eber I^at ficf? mäljrenb bes Schreibens nirgenbmo ge*

fpaltet; baher fcfyeint bie Schrift gleichmäßig brudlos. Der^leiß aber fenn3eid?net ficf? burdj fort*

gefeßte Betätigung bes JPillens. Eine Schrift, in ber alle (Srunbftriche ober Drucfftellen gleich*

mäßig betont finb, gehört, u>ie ber £efer bereits tueiß, einer tätigen Perfon an. Das präbifat

„fleißig" fann man ihr erft bann erteilen, menn bie Schrift nicht 3U langfam, fonbern lebhaft ift.

Daß im übrigen auch gelegentlich oielfach folche perfonen fleißig 3U nennen finb,. bie nicht bie

be3eichnete Schrift hoben, abgefehen oon ben HTerfmalen, bie früher bereits angegeben

mürben, leuchtet ein, menn man berücffichtigt, baß äußere Umftänbe ober Begeiferung für

eine Sache ben Crägen aufrütteln fönnen. —

Stelle bir oor, uerehrtefter Kleinftabtbemohner, es ift Sonntag, unb bu millft mit JPeib

unb Kinb hinaus ins (Srüne. Der §>ug fährt in einer halben Stunbe. Bis bahin, meint beine ^rau

fei fie längft fertig. Sie erfdheint 3ehn Dlinuten oor Abgang bes §uges, ber leßten Fahrgelegenheit

„Hur noch öen Schleier unb bie Krmbänber, lieber Karl." Du bift fogleidj behilflich, aber erft hole

ben Schleier! Da ift er; bu binbeft, hoch bie abfcheuliche fptnabel hinbert. „3mmer biefelbe

(Sefchichte! IPemt mir nur einmal . .
." (Enb lieh ! bie Krmbänber ! Hber meldje? „tPas

meinft bu, lieber Karl?" „Hod? brei Klinuten, hoffentlich hot öer §>ug Perfpätung!" natürlich

finb biefe infamen „Perbrußbänber" mieber „burcheinanber". Du 3errft unb fie bito, unb obmohl

ihr beibe an einem Strang 3ieht, mill es hoch nicht „Happen". Da3u hot bein 3meijähriges (Sret*

chen ihr Sonnenfcfirmchen bereits aufgefpannt, unb fie fuchtelt bir bamit imBüden hetum, inbem

fie einen Bo^ipfel erfaßt unb immerfort brängt: „Comm, Papa, tomm, ttlama!" Enblid? finb

bie Perbrußbänber in (Drbnung. Erleichtert atmeft bu auf. „Kber, Karl, es hot ja nod? nicht „ge*

fnippft" !
— —

Die Umftänblichfeit erfennt man an ben überflüffigen Schnörfeln 3U Knfang ber erften

Bud?ftaben, mie mir imKlifchee^ig.^otfehen unb bereits in einem früheren Kapitel fernten gelernt

haben. Solch umftänbliche Buchftaben finbet man bei allen perfonen, bie in jeber tPeife meit=

fchmeifig finb, mährenb Knfangsbuchftaben ohne jeben Schnörfel, mie in ^ig. 402 oorgeführt, nur

folgen £euten eigen finb, bie allein ben Kern einer Sache oorKugen haben unb baher mand^malbie

für bas Perftänbnis notmenbigen nebenfachen gütlich außer acht laffen, mie es bereits gefagt mürbe.

ffier erblidft bu eine Dame, bie fein Perftänbnis befißt für bie fogenannte Dienftmäbchem
^rage unb plage; benn, mie fie überall mit Stob; e^ählt, trifft fie es immer gut. Das eine hoite

^ig. *0*. £ig. 402.

Äig. ^03.
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fie fecßs, bas anbere acht 3uhie bis 3U feiner Derßeiratung ufm., unb alle maren fie fauber unb

fleißig, Ratten überhaupt nicfyt bie Untugenben, morüber manche Hausfrauen ffcets flagen. Du
munberft hieß, oereßrte £eferin, unb langfam forfeßenb feßmeift bein 2Sli(f oon ber(Seftalt ber treffe

fixeren Dame in (Sebanfen bureß bie Bäume, bie fie bemoßni, 00m Spiegel 3um ^ußboben, oon

ben Dorßängen bis 3um CEeppicß, unb jeßt läcßelft bu oerftänbnisinnig — unb meißt alles! 3a
/

gnäbige ^rau : mie bie Hausfrau fo bie IHagb. — Die S dj 1 am p i g e fann fieß in ißrer Haubfcßrift

mcßt Ieicßt oerbergen. XDie fie fief? 3eig± im Huusmefen, in ber Kleibung, genau fo 3eigt fie fieß auch

in ißrer Haubfcßrift; unfauber, unaffurat ifi au<ß bie Schrift. namentlich finb es bie ungleichen

Bänber unb geilen, bie ben ITCangel an ©rbnungsfinn unb Sauberfeit oerraten. Kber au<ß

bie Direftionslofigfeit ber gan3en Sdjrift 3eugt oon (Sleicßgültigfeit gegen ©rbnung unb

Beinlicßfeit. Bei folgen merben bie Dienftmäbcßen oermößnt unb fie fönnen nichts oon

ißnen lernen. —
Bemerfft bu bie hagere Dame mit bem fteeßenben Blid, bie fo aufmerffam ber (E^äßlung

iHrer Hifcßgenoffinnen 3ußört? (Eben macht fie eine Bemerfung, unb bie gan3e <Sefellfdp aft bri<ßt

in £acßen aus. (Hs ift bie Boshafte, ein (Semifcß aus Selbftfucßi, £7er3lofigfeit unb — XDiß.

IDeße bem, ber ißren gorn erregte, fie mirb ißn peinigen bis aufs Blut mit allen ißr 3U (Se*

bote fteßenben IDaffen: Derbäcßtigung, Derleumbmtg, Spott unb mie fie fonft heißen mögen.

Die Boshafte befißt feinen ^reunb, feine ^reunbin. Docß bie Klugheit gebietet gefelligen Der*

feßr, benn „mer uns als ^reunb meßt

nüßen fann,* fann uns als ^einb oiel

feßaben". Die Schriftprobe $ig. 404 rührt

oon ber ffanb eines folcßen IDefens her.

Die fleine Schrift be3eichnet an unb für

fi<h fchon eine fleinlicße, übelnehmenbe,

feßmer 3U behanbelnbe perfon. ^aft alle

fleinen Buchftaben finb fpiß; biejenigen,

bie gerunbet erfeßeinen, bebeuten hier

eine (Eigenfd? aft, auf bie mir meiter

unten merben 3U fpreeßen fommen. Die

u*geicßen oerfünben ben (Egoismus, unb bie Scßlußftricße am h haben öiefelbe Cenben3 mie

bie t*Stricße in ert unb träfe, bie oon ber felben Perfon herrühren; ihre Bebeutung, Han3

3Um Schifanieren, fennt ber £efer bereits, ^inben fid? bie fpißen, feßräg angefeßten Striche in

einer runben, meießen 5cßrift, fo haben mir bie Spottluft in milberer ^orm oor uns. Sinb

biefe fpißen Striche nicht fdpräg, fonbern hor^ontal geftellt, fo bürfen mir auf Satire, (in nietet

3U runber Schrift) auf eine „fpiße gunge" fcßließen. —
3m (Segenfaß 3ur Boshaftenmollen mir uns nun ber Hanbfcßrift einer £iebensmürbigen

3umenben. Die maßre £iebensmürbigfeit fann nur folcßen £euten eigen fein, bie oon Hatur moßl*

mollenb unb gutße^ig, mit einem IDort fo finb, baß fie eben biefer (Eigenfcßaften megen jebem

gleich gefällig unb liebensmürbig entgegenfommen. (Hs ift alfo notmenbig, baß eine Hanbfcßrift

oiel Kuroen enthalten müffe, foll bie ed?te £iebensmürbigfeit barin gefunben merben. Daß aber

bie Damen, insbefonbere bie jungen, nicht alle biefe Kuroen lieben, baß fie im (Segenteil meift

ccfig unb feßarf fchreiben, bürfte allgemein befannt fein.

Hatürlich ift nießt jebe runbe Schrift ber Busbrud ber £iebensmürbigfeit. ITtan bebenfe,

baß gerabe bie gutmütigen £eute oft eine rauhe Bußenfeite 3eigen, gleichfam als ob fie inftinftio

ihrer 3U großen (Sutße^igfeit einen Damm entgegenfeßten ! Bber nur bie runbe Schrift ift

ber Boben, auf bem bie maßre £iebensmürbigfeit geheißen fann. (Hs gibt auch eine lEalmiliebens*

mürbigfeit, bie mit ber fogenannten IDoßlanftänbigfeit einhergeht, einer (Eigenfcßaft, bie bas <Se*

müt nicht berührt, unb bie häufig bort fieß einftellt, mo es eine faule tTIoraIität3Uoerbeden gilt. <Hs

gibt £eute, bie ftets bie £iebenstoürbigen, Humanen, patriotifeßen fpielen, unb bie, fießt man

£ig. $04.
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hinter bie Kuliff ert
/

ftcf? als grobe 3 <i?lin9e entpuppen. Das aber verträgt ficf? mit ber (Ealmi*

liebensmürbigfeit. Der ITtann non (Eharafter, fagt Börne, ift feiten liebensmürbig.

Das Klifdjee ^ig. 405 uergegenmärtigt bie Sd?rift einer ungemein liebensmürbigen
Dame. Die f^anbfcfyrift ift nid?t fefyr runb, mie man fielet, aber fie enthält 3mei Kuroen:

eine 31t Einfang unb eine 3Ü (Enbe bes IDortes. Diefe Kursen finb bie 2In3eidjen. Bid?t

immer treten beibe 3ugleid? auf, benn anbere (Eigenf cf? aften fönnen if?r ben piaß ftreitig machen.

ITIan hat fie in foldjen fällen anbermärts 3U fud?en, befonbers in ben großen Bud?ftaben.

£tg. ^05.

-9- 9J1-

^ig. ^ 06 .

Das 3meite D in Br. 406 namentlich fenn3eid?net ben oerbinblidjen, glatten, I?öflid?en Salon*

menfdjen, ber für feben eine Phrafe ober ein Kompliment 3U fagen meiß. £auater hat bie

Beobachtung gemacht, baß bie bie Kugen biefer f?öflid?en umgebenbe £?aut in ITtomenten ber

Betätigung ihrer falfdjen £iebensmürbigfeit fid? in unenblid? uiele Heine galten legt.

ÜHr gelangen nunmehr 3ur KIatfd?fud?t, bie hier in unferem Heinen ©rt ftarf graffiert.

§uuor aber müffen bie Reichen ber (Sefpräd?igfeit mit einigen XDorten ffü^iert merben.

Die harmlos <Sefpräd?ige befißt 3umeift aud? bebeutenbe £ebt?aftigfeit. Sie ift feiten bas,

Ä 408.

mas man „flug" unb oorfidjtig nennt, ebenfo feiten aber aud? ift fie mirflid? boshaft. Sie benimmt

fid? meift aufbringlid? intim, unb fd?on in ber erften halben Stunbe bes ’^ufammenfeins mit ihr

hat fie bir bie Kenntnis ihrer gan3en Dermanbtfdjaft nad? KIter, Beruf, Dor* unb Zunamen
aufgebrängt. Das immertuährenbe Bebürfnis, 3U fpred?en macht fie naturgemäß aud? neu*

gierig. 2Ius biefem<Srunbe liebt fie außer Befucf? im allgemeinen benKirdjenbefud?, einen Befud?,

ben ihr ITtann nid?t mof?! verbieten fann. Unb hier ift mohl aud? bas IDort entftanben: „IDenn

grauen auseinanbergehn, fo bleiben fie noch lange ftehn." 2X>ie intenfio bie Beugierbe mitunter

auftreten fann, bemeifen bie KnHagen megen Derleßung bes Briefgeheimniffes.

^ig. 409.

Die Beugierbe erfennt man an ber unregelmäßigen £age, ber Stellung ber <Srunbftrid?e

in ben Keinen m, n, u, r ufm., mie bie Schriftprobe ^9* 407 b entlief? 3U erfennen gibt. 3ns*
befonbere finb es bie nad? red?ts leidet umgebogenen (Srunbftrid?e, bie uns bie Beugierbe uerraten.

übrigens finb bie Beugierigen aud? im allgemeinen liebensmürbig (bie runbe Schrift!)

Creten 3U jenen §eid?en gemaltfam 3U einem offenen 0 umgeftaltete u ober n h^u, einer*

lei, ob bie Schrift fonft edig ober runb ift (fief?e in ^ig. 407 bie beiben Scf?luß*n unb

bie u im Klifd?ee 408), fo haben mir bie <Sefd?mäßigfeit. Die Scf?rifi ^ig. 408 ift

befonbers geeignet, biefe (Eigenfd?aft in ihrer reinften Blüte 3ur 2lnfd?auung 311 bringen.

o>ur (Ergän3ung fügen mir nod? eine Schriftprobe bei, bie non einer Boshaft*(5efchmäßigen,
alfo non einer mirflid?en „Stabtirafcf?" hcrrüf?rt (^ig. ^09). -Bier fällt fofort bie Sd?ifanc

Sangenirudi, 9J2enfcE|etirenntni§. 18
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unb oor allem bie bfinterlift, augerbem „gefchmägigen“ u, in bie Hugen. Die Derftedtheit geht aus

bem EDort „ein“ heroor, ba faft alle Buchftaben barin 3U einem bloßen Strich beformiert (fabenförmig)

finb. — (Es gibt eine Hrt S<hmaghaftigkeit, bie einer krankhaften Phantafie unb ber 3U großen

£ebfyaftigfeit unb (Empfänglichkeit für ändere (Einbrüde entfpridjt. £ombrofo in feinem tüerf

„(Senie unb 3rrfinn“ 3äljlt biefe £eute 3U ben intellektuellen Harren, „bie oft nicht imftanbe

finb, ben eigenen Hebeflug ins Stoden 3U bringen, unb ohne logifdje (Sebanfenoerbinbung reben

unb faft immer 3U Schlüffen gelangen, bie bem toiberfprecfyen, toas fie fidj oorgenommen tjatten

aus3ubrüden.“ Die nadpfolgenbe Schriftprobe 3eigt biefe Konfufion in auffälliger EDeife

So konfus mie bas Scfyriftbilb, ift auch bie Perfon. —

#g. wo.

H)ir mollen nun bas gaftliche £ofaI oerlaffen, bo<h untermegs uns noch über bas unerfchöpf*

liehe (Ehe^a JDeib unterhalten. (Es gibt £eute, bie behaupten, es gäbe nur brei Kategorien oon

grauen. Die eine fage: „3<h ha&e nichts an3U3iehen,“ bie anbere: „3ch komme nirgenbmo

hin“, unb bie britte: „3 <h toerbe nicht oerftanben.“ — Hoch ärgere Spötter gibt es. Unb menn mir

ihre Husfprü<he befannt geben, fo mollen mir hoch gleich ermähnen, bag mir felbft nicht oon ihrer

tüahrheit übe^eugt finb, toirllich nicht! Hlfo: „Der Uiann ift ein (Sefdjöpf oon eifernen (Semolpt*

heiten, bie Frau pagt fich ben Umftänben an. — (Ein ITlann oerfucht nicht eher einen Hagel ein3U*

fcfjlagen, als bis er einen pammer hot. (Eine Frau 3Ögert nicht, eine Feue^ange, ben ffaden ihres

Schuhes ober ben Hüden ber Bürfte 3U nehmen. — Der IHann hält es für burd^aus nötig, einen

Korf3iehcr 3U hadert, um eine Fkafche auf3U3iehen. Die Frau oerfucht ben Kork mit ber Schere,

bem Uieffer ober einem Schuhknöpfer heraus3uhoIen. Kommt er nicht heraus, fo mirb er hinein*

geftogen, benn bie pauptfache ift ja fchlieglich, bagmanausber^Iafche herauskriegt, mas brin ift.
—

Für ben Uiann ift ein Hafiermeffer nur 3U einem g)toede ba. Die Frau hat °on feiner Der*

menbbarkeit eine höhere Uieinung. Sie gebraucht es, um Bleiftifte unb ffühneraugen bamit 3U

fchneiben, unb biefer heimliche Hiigbrauch oeranlagt natürlich ben fferrn (Semahl, auf bie Hafier*

meffer unb ihre Fabrikanten 3U fchimpfen. — tDenn ein Uiann fdjreibt, mug alles fich liefern Um*
ftanbe anpaffen. Feäer

,
(Einte unb Papier müffen genau „fo ober fo“ fein, unb bie Familie mirb

in ben Bann bes Stillfchmeigens getan. Die Frau fudjt fid? irgenbein unbefchriebenes Papier,

ein lofes Schreibbuchblatt ober bie Hüdfeite eines alten Kuoerts. Sie fpigt ben Bleiftift mit ber

Schere, legt bas Papier auf einen alten Utlas, 3ieht einen Fug unter, f<haute!t mit bem Stuhle

hin unb her unb bringt unter periobifchem Saugen an palter unb Bleiftift ihre (Sebankert 3U

Papier. (Es ftört fie meiter nicht, bag bie Kinber 3U laut bas (Einmaleins herfagen ober krampfhaft

(Eonleitern üben, unb bag bie Kodein fie ab unb 3U um bas perausgeben oon U)irtfchaftsfa<hen

angeht. — (Er fdpilt unb 3ankt, menn bas £öfchblatt nicht 3ur panb ift. Sie bläft bie (Einte mit bem
ITCunbe troden, fd^mingt bas Papier in ber £uft hiu unb her ober hält es an bas £ampenglas,

bis es braun anläuft unb nach Branb riecht. — (Er macht bie (Einte, menn fie 3U bid ober 3U bünn

ift, fo fehlest, bag bie Feöer fid? fträuben mürbe, es rtieber3uf<hreiben. Sie kragt mit (9lei<hmut
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aus ben (Eden unb non unten glüdlich fo uiel 3ufammen, ba§ bie ^eber in ^lujj Fommt unb bie

(Epiftel mit „(Sebulb unb Spude" 3U <£nbe geführt merben Fann. — Der ITtann ftedt einen Brief

ohne BebenFen in ben BriefFaften. Die ^rau lieft erft noch einmal bie Ubreffe burdf», bann fieht

fie 3U, ob ber Derfdjlu§ aud? ficfjer ift, unb läfjt ihn enblid? mit „Badjbrud" in bie Öffnung hinunter*

gleiten. — (Eine ^rau hält bie Stüde eines 3erbrodjenen (Segenftanbes noch oft mit IDehmut

aneinanber. Der ITtann legt fie beifeite unb »ergibt, mas einmal n :

djt 3U änbern ift. — Die ^rau

lieft oor bem Unfang eines Buches bas <Enbe unb fängt ein Hot^bud? ftets an oerfdjiebenen

Stellen 3U gleicher §eit an. Der ITtann geht in beiben fällen nach ber Beihenfolge. — Der Brief

eines ITtannes enbigt mit ber Unterfdjrift, ein meiblidjer mit bem poftfFriptum. “

Um nun 3um Schluff uom Sdjer3 3um (Ernft 3urüd3uFehren, mollen mir noch Fur3 bie Un=

fidjt £ombrofos über bie 3rcferiorität bes IDeibes hören. Bad? feiner Behauptung gibt es unter ben

grauen mol?! Calente, aber niemals (Senies. Selbft in feiten unb Derhältniffen, mo fie ben

ITtännern fo3ial faft gleich ftanben, mie in ber fran3Öfifd?en UriftoFratie bes \8. 3 <*hrhl:möerts,

hätten fie Fein (Senie 3utage geförbert. „3d? bin über3eugt," fagt £ombrofo, „baff es Faum fo fiele

ffunberte uon ITtännern als (Laufenbe uon grauen gibt, bie Klauier fpielen. Unb bod? finbet man
unter ben grauen fehr menig mufiFalifdje (Senies, obgleich es auf biefem (Sebiete meber ein burd?

bie Batur bes IDeibes bebingtes, noch burcf? bie Rialen Derhältniffe gefchaffenes pinbernis

gibt, bas biefes Phänomen erFlären Fönnte. Die Un3 af?I ber grauen, bie malen, überfteigt

3. B. in BorbameriFa bei meitem bie Un3 al?l ber ITtaler, unb bie §ahl ber meiblidjen Ur3te h^
bort bie Ziffer 3000 erreicht. Die StatiftiF lehrt, ba§ es in ^ranFreidj faft ebenfouiele £ehrerinnen

mie £ehrer gab. IDo finb bie grauen, bie, mit Ausnahme oonmenigen, bie mie ITtme.KomalemsFi,

Bofa Bonheur, bi (Eattani aus bem ITteere ber ITtittelmäffigFeit emporragen, auf bem (Sebiete ber

ITtalerei, ber Utebbjin ober im £ehrfad?e neue 3öecu gebracht ober groffe (Erfinbungen gemacht

haben?
(3u Paris! DenFen Sie an ^rau (Eurie. D. p.) — Bei allen IDirbeltieren ift bas

IDeibchen in Be3ug auf 3 rt^eHi96 ri3 bem ITtännchen untergeorbnet. Bei ben Singoögeln ift ber

(Sefang bas Prioilegium ber ITtännchen. Darmin hat beobachtet, baff bei ben Uffen bie ITtärtnchen

meit mehr entmideltes mufiFalifches (Sefühl befitjen als bie IDeibchen. Bei gemiffen 3rcfeFten,

mie beifpielsmeife bei ben Unreifen unb Bienen, entmidelt fid? bie Superiorität bes IDeibcfjens

gemiffermaffen auf UnFoften bes (Sefcf?Iechts, bas h öie Königin bei ben Bienen hört auf,

IDeibchen 3U fein. — (Ein anberer (Srunb für ben ITtangel an (Senie bei ben grauen liegt barin,

baff fie ihrem <£harafi er urtb IDefen nacf? ^einbe aller Beuerungen finb, mährenb bas (Senie fid?

gerabe in ber Kraft bes (Erfinbens ermeift. Die grauen lieben bas Beue nicht, fie bemahren noch

lange (Slauben unb (Sebräudje, bie bei ben ITtännern längft aus ber (Semohnheit geFommen finb.

Schon Spencer hat bemerFt, baff bie ^rau höd?ft feiten beftehenbe Dinge Fritifiert. 3n öer politiF

ift fie Fonferoatiu. (Enblid? befitjt fie ein fehr ausgebilbetes Badjahmungstalent. Diefes entmidelt

fidj aber bei einem 3abioibuum nur auf Koften feiner ©riginalität — bie eben bas (Senie aus*

macht. <Es gehört alfo 3um £ofe ber grauen, meniger feine Sinne unb einen meniger lebhaften

Derftanb 3U befitjen. Die Batur hat ihnen anbermeitige, reiche (Entfcf?äbigungen uerliehen. ^erri

finbet, baff bie ITtutterfchaft bei ber ^rau alle übrige tEätigFeit abforbiert. Unb menn man ernftlich

an bie moralifche unb phyfifcf?e <Sröffe biefes UFtes benFt, an bas feelifche unb organifche ©pfer,

bas ben grauen auferlegt ift, mirb man einfehen unb 3ugeben müffen, baff bie ITtutterfdjaft bie

(Srunblage für bie (Seftaltung bes IDeibes in pfycf?o*phyfiologifcher Be3iehung bilbet, mofür auch

bie anatomifche Befchaffenheit in gemiffer Be3iehung fprid^t. (Eben bie ITtutterfdjaft ift es, in

ber ber (Srunb für bie geringere geiftige BegfamFeit ber grauen 3U fud?en ift. Denn ihrem

©rganismus, ber fo r>iel an £ebensFraft für bie ^ortpflan3ung bes ITtenfchengefd^lechts opfern

unb aufmenben muff, bleibt nicht genug, um fie ben (Srab ber (Entmidlung an Beruen unb ITtusFeln

erreichen 3U laffen, ber bie geiftige unb Förperlidje Überlegenheit bes ITtannes mit fid? bringt.

Bus allen biefen (Srünben finbet man bas (Senie nur fehr feiten bei grauen; unb menn man es

finbet, fo ift es meit meniger groff als bei ben ITtännern. ITtan Fönnte an ITtary Sommeroille in

18*
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Be3ug auf bie Haturmiffenfchaften, an (8 . (Eliot, (Seorges Sanb, ^rau r>. Stael fpnfichtlich ber

ber Literatur unb an Bofa Bonheur unb bie £ebrun in be3ug auf bie Kunft erinnern. 2lber

felbft biefe Ijaben nicht entfernt bas erreicht, mas IHicf^el 2lngeIo, Hemton unb Sfjafefpeare geleiftet

haben.“ — 21m Schluffe feiner Stubie gefleht £ombrofo ben grauen menigftens eine Beifye mil*

bernber Umftänbe 3 U. (Er erfennt an, bafj fidE? bie grauen in ber politif infolge ihres angeborenen

(Taftes unb ihrer Reinheit aus3eidpnen fönnen, unb räumt bei Befpredjung ber £ehrbefähigung

ein, bafj ftd? bie grauen beffer 3um £efjrfad?e eignen als bie ItTänner. „Dem Utanne an (Stahle

unb anberen natürlichen <8aben, bie fie auf bemunberungsmürbige IDeife 3U oeroielfältigen

meifj, überlegen, fcfpafft fid? bie ^rau eine 21rt oon mundus muliebris, eine tueiblidpe £Delt ber 21n»

mut unb bes guten (8efd?macfes, in ber fie als unbefcfyränfte fferrin regiert.“

Scfylufnuort.

IDenn bu nun, oerehrter £efer, unb bu, fd?öne £eferin, beftrebt marft, mit Reifem Bemühen
ber ffanbfd^rift ihre (Seheimniffe 3U entreißen, fo möchten mir bid? 3um 2lbf<hieb bitten (in ber

21nnal?me, bafj bu mirflich etmas gelernt fyaft), beine erften Derfudje in ber Beurteilung oon

panbfcfyriften nicht an ungeeigneten (Dbjeften 3U machen. 2tls in biefem Sinne ungeeignet betrachten

mir beine eigenen 2tngehörigen unb bann beine ^reunbe unb Befannten. Du follft nicht mit

ausgeftrecftem Zeigefinger biefem oberjenem ins (Sefid^t fagen: „Siehft bu! 3<h hab’s ja immer

gefagt; fper fteljt es fd?mar3 auf meifj: bu bift ber gröfjte Krafefjler bes ^aljrhunberts; bu fd?reibft

genau fo, mie hier fieht.“ IDenn erftens fd^reibt feiner uon benen, bie bu fennft, „genau fo, mie

bort fleht“, unb 3meitens fannft bu bid? als 21nfänger bocfy auch fef^r leidet irren. Das fiele bann

uns unb ünferer guten Sache 3ur £aft. TDir raten bir unb allen, bie für bie Scfyriftfunbe 3ntereffe

befitjen, fid? 3unächft fo oiel Efanbfünften mie nur möglich 3U befcfyaffen, oon£euten, bie

man ihrem (£h ara ^ cr ^ a d? genau 3 u fennen glaubt. Diefe Schriften gehe

man bann an ifanb ^ es Ruches Schritt für Schritt burd?. Hur auf folc^e IDeife lernt man
unfere Prin3ipien richtig anmenben.

(Blaubft bu fpäter, beinern innern Drang nicht miberftehen 3U fönnen unb beine Kunft unbe*

bingt an einem Derfudjsobjeft 3eigen 3U müffen, fo mahle ba3 U bie ffanbfchrift — bes Der*

faffers. Sie ift ja genugfam in biefen Blättern oertreten. (Es mirb ihm ein befonberes Dergnügen

fein, bein frifdj ermorbenes IDiffen fennen 3U lernen. Bebenfe aber, bafj grünbltches IDiffen

ITlühe macht unb mie ebles (Er3 aus ber (Tiefe gefdjürft merben mufj. So fchltefjen mir benn

mit bem alten, frönen Bergmannsgrufj: (8 1 ü cf auf!
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Unbulbfamfeit t57.

ünburdjbringlicfyfeit 99 ,
)[58.

Unentfcfyloffenfyeit 30.

üngebunbenfyeit 46 , t22.

Ungeniertst 60.

Ünge3tuungenfyeii 55, t23, \76.

Unluftgefüfyl 3$, 42 , ^ 8 .

Unterleibsleiben t 86 .

ünuerfcfyämtfyeit 60.

Unoe^agtfyett t60 .

Ün3ufriebent^eit 46 .

Utugänglidjfeit t38.

ürfprünglid^feit t55, t?$ ff.

Urtuüdjfigfeit t60.

Peitstat t99*

Derbinblid^feit \37.

Perbiffenfyett t 4 t, t$ 2 , t$ 3 .

Perbroffenfyeii 84 .

Pererbung 2 ^ 6 .

PerrücftfyeÜ t9<5.

Herfd^loffenbeit 92 , tot, t02 .

Herfd^menbung 67, 68 .

Perftanbestätigfeit 46 .

PerftecftfyeÜ 92 , t03, t06 .

Penuanbtfcfyaft 2 t 6 .

Pettuirtung 200 .

Permorrenfyeit t 09 .

PornefpnS* 32, 92 , u<5
, t 60 .

Porficfyt 29 , U 8 .

Porftellung 4.6
, 1 29 .

Perftellte Sdjrift 24 .

tPafprfinn t95, 197, t99*

j

Weicfyfyeii 92 , 98 , 99 , t<30.

XPeltEIugtjeit 46 .

JPid^tigluerei 60
, 82, 83, t53, [3^.

tPiberfprudj t32, t3$.

!
IPiberftanbsfätjigfeit too.

I IPillensfraft 76, 77 .

tPillensfcfjmädje t<50, t83.

*Pi$ t 29 , I3t.

tPofylmolIen 97 , 98 , t58.

IPortfdpärfe t'H«

IPürbe t 8 ,
32.

„tPutfdjrift“ 57 .

gätygfeit 92 , W, ^2, t*3.

§ablenförmige Hucfjftaben t$5.

J

§artfinn t83.

§itterfdjrift t90 , t93 ff.

§ud?tfcf?rift 2 t ff.

§ugänglid?!eit 32, 97 , t38, t5$.

§uneigungsfät^ig!eit 33.

§ungenfcf?rift

|

§urücfbaltung 40 , 92 .










