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Öorttiort jur intttn ^^n^a^t

Wiifi« ift fo untotber#e^Ii(^ all SSa^r^eit,

a» 92atur.

•(org f0r|ler.

3nbcm her SBerfaffer bic Jcbcr ergreift, um pd^ mit

einem 33orn)orte ju ber binnen wenigen Tlonattn nöt^ig

geworbenen b ritten Sluflage feiner ,,(5tubien" an bas

^ublifum gu roenben, fü^lt fid^ berfelbe oon einigen

eigent^ümlic^en, gum if^eit einanber roiberftreitenben

©tnpflnbungen beroegt, von benen bem ßefer ein getreues

^ilb ju geben er fld^ inbeffen mo\)i oergebtid^ bemühen
würbe, ^ie ^ercorragenbftc Stelle unter biefen ^mppn^
bungen nimmt nid^t ein ©efü^l ber ©itetfeit ein,

roelc^eö einen ©rftnngöfd^riftfteHer im Slngefid^t eines fo

oufeerorbentlidben ©rfotgeö oieQeid^t nid^t mit Unred^t

befd^Ieid^en würbe — benn S3erfaffer glaubt benfelben

anberen 9J?omenten, als feinem eigenen 58erbienfte gu^

fd()reiben 5u muffen, — fonbern ein anbereö unb über

iebe perfönlidf)e S3e§iel)ung fic§ weit ert)ebenbeö ©efü^t
ift es, n)e(d^eä [lä) im 5Ingefid^te jenes ferfolges in ben

^orbcrgrunb feiner inneren S3etrad)tungen brängt. S)ie5

feö ®efü{)[ begiel)t fid^ auf bas 3J?erfwürbige unb Slufeer^

gewöt)nli(ie in ben geiftigen Strömungen ber ^eii, in

weld^er wir (eben, ^erfaffer ^at in ber SBeurt^eilung

allgemeiner 3^it^^t"i^9^" Sanguinifern ge^

l^ört. Um fo weniger glaubt er l)eute einer 2^äufd^ung

ju unterliegen, wenn er bei einer aufmerffamen ^e^

trai^tung unferer anfd^einenb in geiftige 2lpatl)ie



4 ieraft unb (Stoff.

ücrfunfencn 3^^* bie fidleren ©tjmptomc einer ebeufo

tiefgreifenben , alö nad^^ialtigen geiftigen 33eTOe9un9 er=

bliat. ^cm oberfläd^lidjen SBeobad&ter fd^eint unfere

Seit eine fo(df)e ber 9iu^e, ber ©rfd^laffung, ber lieber-

tnübung, unfähig ju jeber lebhaften ^arteinal^me für

irgenb ein grofeeö ober allgemeines Sntereffe. 3n ber

^i^at fd)eint ficf) ein ®efü^[ allgemeiner SBlafirtfjeit m-
ferer ftrebfamften ©elfter bemäd^tigt ju Ijaben, 2Inbcr§

[teilt fid^ baö 58ilb biefer 3^^^ demjenigen bar, iüetd)er

mit bem Sluge be§ ßingeroei^ten in bie ^iefe unb in

bie 3i^^"^^ft 5" btidten im 8tanbe ift; er fie^t ben nie

ru^enben (Seift in üerborgenen ©ängen eifriger benn

jemals arbeiten.

fragen roir nad^ ben inneren Urfad^en biefer wenig

fidf)tbaren, aber um fo tieferen öeroegung, meldte bie

©eifter ergriffen l^at — unb rcir gelangen l^iermit an

ben ^unft, von n)eld)em unfer ©ebanfenlauf feinen 2lu§=

gang nat)m — fo glauben wir nid^t mit Unred)t eine

ber l)eroorfted[)enbften in bem ßinftuffe finben ju bürfen,

toelc^en feit einer ^ei^e von 3ai)ren bie rafdi) fid) ent=

Toidtelnben 9^aturtoiffenfd)aften auf baö geiftige £eben
ausüben. 2)iefe ©inroCrfung ift jroar tangfam unb
gcräufd)loS, aber um fo nad()t)altiger unb unraiberfte^^

lieber. ©urd() iljre großartigen (Sntbedtungen unb ©r^
finbungen ^aben fie bem 5ölid ber (Sin^^elnen unb ber

Sl^blfer ganj neue, umfaffenbe unb !osmopolitifd)e @e=
fid^töpunfte eröffnet; burd) i^re auf bas ^l)atfäd)lid)e

9erid)tete gorfd^ung l)aben fie bas teufen gejroungen,

aus ben nebelhaften unb unfrud)tbaren ^Regionen fpecus

tatiüer Träumerei auf ben ^arft bes £ebens unb ber

SBirflid)feit l)erab8ufteigen, unb ^aben burd; il)re ganje,

jeber 2lrt üon 2(utoritätsglauben unb geiftiger Unfreil^eit

feinblid)e 9fiid{)tung eine ^Bewegung in bie Seit gebrad)t,

beren le^te ^efuftate ebenfo überrafd;enbe, als erfreu^

Iidf)e fein werben.

9kd) biefen roenigen einleitenben 2Borten glaubt ber

SSerfaffer bem ßefer gegenüber feiner 6ntfd;ulbigung ju

bebürfen, roenn er es im golgenben unternimmt, auf
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einige berjcnigen öffentlichen 2lngriffe «nb Seurtljeilungen

3U antroorten, roeldje feiner 6(|nft feit bem ©rfc^einen

her erften Sluflage berfelben gu 2^^eil geroorben finb.

2Beniger auö eigenen unb inneren, alö mt\)x auö äußeren

eintrieben unternimmt er eine SBiberlegung unb Qnxüd^
Toeifung von 2lngritten, rceldje nur baju gebient l)aben,

feiner fubjeftiüen Ueberjeugung bie ^Jlad^tiofigfeit feiner

p^iIofopt)ifd;en unb t^eologif^en ©egner nod) meJ)r alä

oor^er §u entt)üllen. 2(n einige unn)efentüd)e Sleufeers

lid^feiten ober einige Ueberfd)reitungen, von benen roxi

injrcild^en unfere 6d)rift befreit gu ^aben glauben, an
einige fd^einbare 2ßiberfprüd)e, Unebenljeiten ber gorm
ober beö ©ebanfenö fid) anflammernb, glaubten biefe

©egner 2lnfid)ten unb Folgerungen roiberlegen ober ent^

fräften ju fönnen, bereu eigentlicher innerer unb feft:

gefugter S^ern il)nen entroeber aus ^Jiangel an iDiffem

fd^aftlidjer (Sinfidjt unoerftänblid^ ober i^ren eingriffen

ganj unjugänglid^ ift. äßir l)ätten um fo rceniger nöt^ig

gel)abt, unfer biöl}erigeä Stillfd^roeigen ju bred)en, alö

TOir in ber ^^orrebe jur erften Sluflage unferer ©d)rift

auöbrüdlid) erflärt l)aben, baß roir nur foId)e eingriffe

ju beadjten gefonnen feien, n)eld)e fid; mit unö auf ben

SBoben ber 2:t)atfad)en unb ber (Smpirie begeben loürben.

deiner unferer (Begner l)at biefeö aud) nur üerfui^^t;

roir \)ahen nur bie längft befannten ^iebenöarten ber

p^ilofopl)ifd)en (Sdjioärmerei, be^ religiöfen ganatiömuö
ober enblid; ber atttäglid^ften Uniuiffenlieit unb ^Denf^

faull)eit abennalö gei)ört. äöenn roir bal)er bennod^

jenen 3[>orfa| l)iermit aufgeben unb §u einer ^Belbfioer^

tl)eibigung fd)reiten, fo oeranlafet unö ba^u außer bem
bringenben SBunfd)e unfereö §errn 3[^erlegerö lhauptfäd)lidh

bie 9fiücffid)t auf ben roiber (Srroarten fo groß geioorbcnen

Umfang unfereö Seferfreifeö, beffen größerem Xl}eile eö

t)ielleid)t nid}t fo, roic ben in jene (Streitfragen roiffens

fd)aftlid) (5ingeroeil)ten, gegeben ift, baö '^^al)re oon öem
gülfd)en auf ben erften '-knblicf gu unterfd)eiben. SDie

3JJißi)erftänbniffe, roeldien unfere ^eurtl)eiler gum ^l)eil

ant)eimgefallen finb, finb fo jaljlreid) unb grünblid;, baß
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fic bic ©egcnfrttif auf baö 3kd)brücfli(^flc l^erauöfor cm.

^06) tnc^r aber gefd)iel)t biefeö burd^ bie ro^e utv tt- \

bittcrtc Spanier, mit rcelc^cr ein ^l}eil jener bie @rt ijen

ber erlaubten Äritif weit überfc^rettenben Slngrifft ges

tnad^t TOurbe. ^erfaffer gehört nic^t ju 3)enjen gen,

n)el(^e ber ilritif gegenüber übertriebene ©mpfinbUi )!eit

fügten, ©ine fold^e, mag fie in ber ©ad)e nod) fo :rnft

unb einfd&neibenb fein, mu6 unb wirb fui) jeber Sd rift^

fteHer gefallen taffen. 5Iber berjenige Xon, in roe d^en

ein eil unferer Sßeurt^eiler üerfaöen ift, gehört \x6)t

me\)t in baö 33ereid} ber Äritif, fonbern auf jene SMer*

banf, t)on roeld^er ^err Äarl@u6^on) in feinen Uxter«

l^attungen am läuölid^en ^erbc fprid^t. 2)em gegenüber

erfd^eint 83ertl^eibigung alö eine l^albe 92otbtDe|r. —
SHe Singriffe nun, roeld^e bem ^^erfaffer bie ißet»

öffettttid^ung feine« ©d^riftd^enö in ber publiciWd^en

SBelt |]t SBege gebrad^t l^at, ftnb fo jal^lreid^, bag

berfeCbe n^t baton benfen tann^ auf jeben biefer Wn?
griffe p onttoorten. Sßtr werben und nur mit einigen

ber ^crüorfted^enbflen befd^äftigen.

ffiir flberge^m bobei )unS<i^ bie tnagtofen benutz

ciatorifd^en Xuötaffungen, toeld^e baft unter bet Seitung

bed $erm 6tabtpfatve(9 utib ©eiftlic^en diat^i Seba
fßebet in ^anffurt a. SR. fie^enbe granffuttet
ftatl^ottfd^e Stttd^enblatt (9h:. 26, 6. 55)unftge:s

nribmet l^iat, foroeit jie unfete ©d^rift unb ^ferfon felbjl

betreffen. SHe traurige Serai^mt^eit, meldte fid^ bet

Seiter biefeg 8(dtted M einer ber eccentrifd^ften ultra?

montanen Sorf&mpfer enoorben l^at, erlaubt und eine

fol($e 9ädEitbead^tung nid^t blsA, fonbern gebietet fte ob
äiudflug ber @e(bftadE)tung. S)al^ nur fo xM bem
Sefer jur %ad^rid^t, bag baft ^anffurter fiat^olifd^e

fiird^enblatt feinen ^ai geoen me mobeme unb pm
S^^ett oon und vertretene 9tid^ng ber %atum)iffen«

fd^aften foweit treibt, um joon ,,eigenen ^osagrap^en
ber 92a(efi5' unb ^alägcrtd^tdorbnung'' 5U reben, meld^
gegen bie Vertreter j[ener 9%U^tung in Slnnienbung gefegt

SU merben oerbienten. Sa4 ^ubulum mbge fiä^ baxavA
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eine Seigre nel^mcn, roeffen biefc Herren fällig fein fönntcn,

loenn ein traurige« (5d)idffal i^nen eine nod^ größere

tinb unmittelbare ©eroalt in Rauben geben fotite, al§

fle bereits beR^en. Qener bluttriefenbe §a6, mit raelc^em

religiöfer ganatiömuö einft bie üoranf^reitenbe SBiffen^

f(^aft verfolgte, roürbe von 3^euem unb l)eftiger aufleben,

unb bie 2lutobafe'8 ber Snquifition unb alle jene ©räuel,

mit n)eld)en raffinirter ßß^ötiömuä bie 3Jlenfd^en ge^

peinigt ^at, würben roieberfe^ren müffen, um ben mittet^

atterlid)en ©elüften biefer t^eologifc^en ^alöabfd^neiber

(Senüge ju t^un. iRur mit einem ©efü^t moralifd^er

©ntrüftung fönncn mir unö von biefer ©efellf^aft,

n)eld)e fd)amloö genug ift, fid^ für ben roaljren ^ort ber

milbeften aller S^teligionen auszugeben, ^inroegroenben,

um unö mit einem anbern ©egner ju befd^äftigen. —
2)ie Slllgemeine QtxtunQ ift befanntlid) über

^Ueö in ber 2Belt unb fpeciell über überirbifd^e Sin?

gelegenl^eiten nod^ etroaö genauer, als ber liebe ^err^

gott felbft, unterrid^tet. ©o fonnte es uns nid^t oer^

lounbern, bafe fie uns mit §ülfe i^res anonymen ge^

let)rten SBerid^terftatterS in ber 33eilage tjom 21. Sluguft

1855 in einem mit ber Ueberfd^rift „$^ilofopl)ie unb
Materialismus" üerfe^enen 2luffa^ ber ©^re einer Slnts

toort roürbigte, meldte uns unb bas ^ublifum über bie

Unl)altbarfeit unferer Slnfid^ten unb über baS ooCU

fommene Unred^t aufflärt, mit roeld^em mir ber fpecula?

tiüen ^^ilofop^ie unfere Slbneigung erflärt l^aben. 2)er

S3erid^terftatter finbet unfere Sd^rift jroar an fid^ um
bebeutenb, aber bod^ als ein Qti6)tn ber ^ext bead^tens=

roert^. 3n ber ^\)at beroeift ber Xon unb bie 2luS*

fü^rlid^feit, mit reeller unfer ^err 3Jietap^t)fifer von

uns rebet, wie roenig rool)l eS i^m im Slngefid^t ber

von uns gum ^^eil mit rertretenen realiftifd()en 3^i^

tenbcnj ift, unb wie fe^r il^n melleic^t bie gurd)t peinigt,

es möge ber 2öert^ feiner otjne S^^if^^ bereits für

©ommer^ unb 2öinter-'©emefter roUftänbig ausgearbeis

tcten p]^itofopl)ifd[)en §efte unter biefer ^enbeng ^otf^

leiben, ^ie fleinen l)öl§ernen ^t^rone, von beren ßö^e



8

ficrab bicfe Herren Möller gerool^nt toaren, i^rc p^ito-

opl^ifd^en S^iebelbilber vox ben Slugen bes erftaunten

^ublifumö üorbeijufü^rcn unb t^rem S^italitx jebeßmat

t)otgu{ci^Teibcn, roie cö über ©Ott unb SBctt ju benfen

l^obe, fangen an roanfen unb brol)en t)iefleid)t ben

6inftur§. Äcin 2Bunber alfo, bafe ilire non ©taatöroegen

baju priüilcgirten SSefi^er jeneö 9iot^^efd)rei anftimmen,

n)eld^e§ überall Q^xt mixh, wo um i^en ober

»ejt^ ^anbelt.

Unfer SBecid^terflatter ift nun nid)t b(ü§ felbftüer?

ftänb(icl) raeit flüqer unb uuterrid)teter, alö roir, er ijl

aud) flüger alö Offenbaruiu], ?)iclii]iün unb alle pljilo^

fop^ifdjen Spfteme üor iliiu, in lueld^en er längft über=

rounbcne Stanbpunfte erblicft, unb roeldie narf) i^m unb
jufolge ber befannten inib naincn 2oQil ber 6d)ulpt)i(05

fopl)en nur baju ßcbient i)ahm müffen, ber neueften

@ntbecfung ber ^^bilofoptjie ben Soben ju bereiten,

^iefe neuefte ©ntbecfung nun — man Ijöre unb ftaune

unb gögere nidit, vor biefem legten ©rgcutjnii^ moberner

2[Beiö()eit ben ^ut ^u ^ie^en — beftet)t „in einem felbfl«

beroufeten, allburd^bringenbcn ©otte", in weldieui ber

SBeri^terftatter „ben ©runb für bie ^l^atjadjen ber

SRatur unb ©efd)id)te" finbet. gür x\)n ^at „bie neuere

^^ilofop^ie barcieiban, ba^ ^t\t unb diaum bie gornien

finb, in n)e((J^en bao ibcale Sl^efen be§ ©eifteö fid) äufeert

unb realifirt, fo ba^ it)r ©ott felber ni^t alö raiim=

unb jcitloö, fonbem alß ber dldim-- unb 3«it=6et^eube

unb Grfüüenbe gift." SBenn 2)iefeö bie Cuinteffen^

ber neuereu ^tjilo)opl)ie ift, fo loirb geroife 'Jtienmnb,

ben bie erhabene UnüerftänbUd)feit fotcl^er, ben pl^'i(0'

fop]^ifd)en Stanbpunft be6 legten <Somnter:(5emefterö re?

präfentirenben ^^l^rafen nidjt ju begtüden ober ju täuf()[)en

im 6tanbe ift, einen S^^if^l ^cm ^iedjte liegen, mit

ttjctd^cm mx um geaen bie ipeculatiuc ^Sdiiinirmerei un=

fcrer ':^Nbilüfopl)en auegelafi'en Ijaben. ^elbftbeiüuöt)ein—
2lUburd)t)ringung — äiealifirung beö ibealen SBefenä beS

©eifteö — äiaum= unb 3ßit-3etuing unb (^rfüünng —
in ber X^at ^icl auf einmal für einen ©ott, weicher.
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wie CS fd^eint, nid^t bloä bem Scbürfnife bcr ^l)i(ofopf)cn^

fonbern auä) bem ber ^^eologen genügen foU! 3JJag

bie ^t)i(ofopt)ie fortfatiren, in biefer SBeife ben ©runb
für bie '^t)at]a6)tn ber 9]atur unb (>5efc^id)te ju fudien

ober, lüie fie glaubt, finben; bie 9'iQturforfd)ung roirb

nie rerfudjt fü()len, \l)x auf fold^en nufetofen 3rr^

fahrten §u folgen.

3ufo(ge bem S3erid^terftatter bleibt ba§ ©rfte für

unö unfer ©ebanfe, unfer Selbftbetoufetfein, baö Cogito,

ergo sum. S^raurig, bafe ber Vertreter beö mobernften

Stanbpunfteö in ber ^l)ilofopljie genöt^igt ift, fid^ auf

einen ebenfo nid)tö)agenben , alö oeralteten logi)d)en^

©eiltänger:<Sprung ju berufen, wie ilju baö Cogito ergo

ßum (3d) benfe, bal)er bin id)) barftellt! ^a§ „3d; benfe"

fefet baö „3d) bin" bereits ooraus; benn roer nidit ift,^

ber benft aud^ nid^t. 3llfo fönnte man ungefähr ebenfo

loa^r unb ebenfo tieffinnig fagen: ^er §unb beüt, bal)er

ift ber fiunb. ^afe mit fold;en äBortfpielen nidl)tö ge^

TOonnen unb nicl)tö jerftört roirb, mu^ aud) ber blöbefte

Sl^erftanb einfeljen. — ^a^ aber baö (Belbftberoufetfein

ober bie ©rfennung beö 3>d) nic^tö Slbfoluteö, ni^tö

Ueberfinnlid)eö, nidtitö Uebernatürlid()e§ ift, roie bie fpi=

ritualiftifc^e ^4^l)ilofopl)ie gegenüber ber matcrialiftifdjen

beljauptet, fonbern etroa§ burd)au§ ^elatioeö, auf fem
fualiftifc^em unb objectioem ^^ege Gnuorbeneö, läfet fid^

au§ ber ©ntroidelung beö finblid)en G3eifteö, roeld^er

langfam unb allmälig unb erft nad) einer langen 9ieit)e

oon ©rfabrungen jum 33erou6t)ein feinet 3d), feiner

^erfönlid)feit gelangt, leid)t nad)H)€ifen. (3Jian oergl. baö

Äapitel über bie eingeborenen 3^een.) 2lud) baö ä^l)ier

f)at ein Qd) unb ein ©elbftbeioufttfein. Diiemanb aber

beiift baran, biefeö ^erouf^tfein für etraaö 3lbfoluteö

ober gar @öttlid)eö auö^ugeben.

33e5üglid) beö 'i^erbältniffeö ron ©eift unb 3J?aterie

glaubt unö '^^erid)terftatter roiberlegen ju fönnen, inbem

er fic^ an bie Unerf lärlid)feit ber inneren 'Vorgänge

jeneö '^^erl)ältniffeö Ijält. (Sr l)at unö hierüber o^ne

3roeifel nid;t ober nur fetjr flüd)tig gelefen; er l;ätte
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fot# fisibert ntaffeit, bag nrtt tiitaeitte bel^^auptet l^aben,

eine fo(d^ CrlUning geben |u lötmen. Stur bin utib

toiebcr «utbe vm unft bet Setfu^ gemalt, einige am
beutungen für bas Serfl&nbntfi ber inneren Vlbaliä^^

leit ietieft Serl^ttititfes %u (iefem. dagegen (ftuft ber

item unferer Behauptungen auf bie !RegeImägigfelt unb
Slot^tDenbigfett bed gufanrnien^anged vm @eifl unb
Siaterie, foioie auf ibre ttn)ertrenn(id^teit — Sel^aup«

Hungen, mel^ wit bewiefen hu fyibta glauben. 2Bec

f
legen bie bort angefflbrten SC^atfa^en mit Gewalt blinb

ein xoi\L, bem ift nicbt %n b^fen. — Seiid^terfiatter

läntpft gegen Sinbmü^teii, inbem er wieber ben be«

fannten Sogt'fd^en 9(udfprud^ über baö ^er^ältnig von

®ebtrn unb @ee(e an ben paaren l^erbel)iebt ^aben
toix hoö) in einem befonberen jlapitel und gegen {enen

Äergleii^ auögefprod^en

!

^hid) über bie fträfte unb Urfa^, burib meldte ber

6e(ebte Organismus entfielt, fyd ber Correfponbent ber

aOgem. 3^*wttÖ befonberen, oon ber 2lnfd^auungSs

weife ber S^aturraiffenfc^aften abroeic^enben Slnfid^ten.

€r meint, noc^ fein 9teturforfd[)er ^abe nad^juroeifen

vermocht, me burcb bbs mecbanifc^e, pb^itfalifd^e unb
^emifc^e Gräfte etwa ein Sluge gebilbet werben (önne.

3n ber X\)at \)at biefen nu^bfen Sßerfucft au6) noc^ gar

tein Sflaturforfcfter gemad^t, weil ein fo(d}er m\)i nie*

• mals einem fo grünbli(iben SÄiboerftänbnife über bie

Wetbobe ber S^aturforfdung, mc ber (Eorrefponbent^

unterließen würbe. — S)er ^aturforfcber »eift nur —
unb biefeö jur ©oibeng — na(b/ bafe c§ außer ben pl):)*

flfalifci^en, d^emifc^en unb med^anifd^en Gräften feine

ruberen Äröfte in ber ^iatur gibt, unb feiert barauft

ben unumftögUd^en @d(|lu|s, bag aud^ bie Organismen
burc^ jene 5lräfte erzeugt unb gebilbet fein müjfen,

^ie biefe ^ilbung jebeömal im ©injelnen tjor fid^ ge?

gongen ift ober por Rcb ge^t, begreift bie Söiffenfd^aft

|ur Q,t\t nur ju einem fleinen Xi)e\k unb wirb ed

feinem ganjen Umfange nad^ rielleid^t niemals begreifen;

eibtt t>ai ed fo ift, barüber l^gt fie gar feinen
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fei *) — Um nun aber einmat bei beö Gerrit Gorrefpon^

beuten S3cgrijfen ju bleiben, roetd^er ot)ne 3 "reifet meint,

jei unbenfbar ober unmöglid^, ba§ med^anifc!^e, plj^fis

falifd^e ober (3^emifd^e 5lräfte ein SÄuge bilben, fo möchten

luir i^n fragen, roer benn nad^ feiner Slnfid^t bas Sluge

^ebilbet l^abe, wenn biefe nid^t. 3)ie Sebensfraft ift

unanrufbar: fie ifl n)iffenfd^aft(id6 tobt. 2llfo fann ber

^orrefponbent nur antworten: ^ felbflbemugte, ad«

tiurddbrttigenbe ®ott ^at ed aebitbet. ^ir antworten

mit einet irodtm ^^rage nac^ demjenigen/ ber jenen

^ott gebitbet ^at? Slntmort: ^nttoeber — er bat fid^

felbft gebUbet ober — er ifl erotg. SBenn ftd^ aber ein

fo noIUommened SlBefen, wie ®ott, felbft gebilbet ^at^

loarum fott fic^ benn n\6^t einmat ein fo unüodfomme»
lieft/ loie Me 9ße(t, bamit ein Drganiömud/ bamit ein

fluge, von fetbft gebilbet ^aben Kmienf 9lennt matt

€ott aber emig, fo ifl bied nur eine ttebertragung für

Me Smtgbtt ber SBett, loeld^e felbftoerftänblid^ jebes

fd^affenbe ober btlbenbe ^ßrincip audfd^liegt ober unndt^ig

nutdbt Sljo: Quod erat demonstrandum: Sie Katur
mit tl^en me^anifd^en, pbpft^aHfd^en unb d^emifd^en

Arfiften ifl bie S^Ubnerin bed Drganidmiid. — Soft

€ud^en ber ^^ofop^en na4 einer Urfad^e ber ffiett

ift gleid^bebetttenb mit bem Seßeigen einer etd)(ofen

Setter^ loobei bie ^age nad^ ber Urfad^e ber Urfad^e

Üe SrreidSiung eine« legten Snbsided unmöglid^ mad^t.

9Baft unfer Correfponbent fonfl nod^ in ungeorbneter
i

*) Uebrigettd ift^ feitbem Obige;^ gefc^rieben tuurbe, burcbM Srf<^nen ber berfi^ntttti ^arlotn'fc^en Xtjeotie ott^ auf
IHcfe 5Dinge ein überrafc^enbeS Sid^t gefallen unb begreifli^ ge«

tporbcn, wie burc^ natürlid)e Si'it^tunflr 5(n^)ajfung, @influ| ber

9{ebien u. j. w. im iiaufe je^r lanfler Zeiträume felbft ein Organ,

wie bad ^uge. au^ ben unüollfomntenften Anlagen t^ierijc^er

J^eÜen «oc^ mtb nad^ bittet unjä^Iige SDKttelftufen bid au feiner

odd^ften ^udbilbuna entniidelt »erben fomite. @iel^e fBeitered

Det 31. ^?J?inier: «Uebcr bie erfte entffe^ung organifc^er SBefen"

^erlin I86ö), fomic bei 2)arh)in felbft. 9J?an öerfjL aud) bie

Seite 235 lu flg. ber 15. Slufl. öon »Äroft uiib Stoij' , fornie bcd

IBerfafferS IBorlefungen Aber bie ICXmoin'fc^e Xi^eorie.



• 12 Sttaft mib Stoff.

SBeife über bod Serfiältnif) bet neuem ^^Uofopl^ie }um
6piritualidmud eitierfeitft utib ^vm ^aterialismuA an»
bererfeitö DOtbtingt, entging, wie tüir o^ne ©d^am ge«

fkel^en/ unferm tiefem ^erftänbiuB. D^ne S^^^if^ beR^t
boA ,,@ebanfenfiltrutn" beö Seric^terftatter* (um feinen

eigenm ^usbruc! i^u gebraud^en) eine anbere unb feinet

organifirte ^efd^affen^eit^ alft bad unfere^ wd^e e§ benu
felben tnögti^ nuui^t ^inen trüben @a| von pl^ilofop^^i«

f^em 3Ji^ftici§mu§ jurüdjubel^alten, rocl(|en roir genöt^igt

TDQreii, burd^ bie gröberen SKafd^en unferer ©e^imfafem
]^inburd)5ulaffen.

äSSeit n)ir enblid^ mit X^atfad^m belegt t)aben, ba^
lein qualitativer, fonbern nur ein quantitativer
Unterf(^ieb äroifd^en 3Jienfd^en= unb ^liierfeele befielt —
eine ©ad^e, reelle ebenfo unbeftreitbar, aU einfad;, na«
türlid) unb leictit ju begreifen ift, unb über roeld^ie unter

unterrid^teten beuten faum eine 3JJeinungöoerfdS)ieben^eit

befielt — bel^uptet ber ^erid)terftatter ber ^Ugenu
3eitung^ wir proclamirten bie ^rutalifirung bet
!Wenfd|^)cit. Sßenn jefet ßiner ba^er fäme unb fagen
n)ürbe: „SBeil ber Dfen fd^roarj ift, ift ber ^rofeffor

fo unb fo ein @ . . — fo würbe biefe S3e^auptung

ungefäl)r ebenfo großen Sd^arffinn Derratl)en, alö bie«

• jenige unferea ©egnerd. 3^ bem ^ampf mit fold^e«

geber^elben fommen rcir unö faum anberö oor, alö rodren

mv auf einer 2)on-£luifd^ottiabe begriffen. Äel^ren xovc

ba^er lieber um unb laffen roir bie Slügemeine B^itung

fortfaliren, il)re altfluge ^^]rofefforen= unb Eat^eber:^eids

^eit unter allerpd^ftett Privilegien über ^Deutfc^ianb %u
verbreiten! —

©in anberer ÜWann fd^roingt vom füllen ^euer bed
• ^|>äu§lid)en §erbe§" ber feine ungefä^rlid^e 2an^t gegm

unÄ. 3^^^^ ^^ii^^ ^Jliemaub, ber un§ gelefen l)at, einen

3roeifel baran l)egcn, baß unferc Schrift nid^t auf eine

Unterhaltung am l)äuö Ii djen ^erb bered^net ift;

aber bennorfi tonnte eö fid^ §err ^arl ©u^foro nid;t

verfagen, unfer „^roft^ unb Stoff =^itanent^um", roie

er es ju nennen beliebt^ vor bem %oxum ber ^rat«
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Pfannen unb Äaffeefannen ab^uurt^eiten. (©tel)e Raxl
©ii^foro's Untcrtjaltungcn am ^äuölid^en öerb, 9k. 57,

1855, ^^^Inregungen".) ^n fo(d)er (^efettfdjaft bcnft er

tntt einer p^ilofopl)ifd)en $Hid)tung anbinben ju fönnen,

tocld^e it)m allerbingö üom ©tanbpunfte be§ t)äiiöUd)en

§erbeä auö fe^r titanenhaft üorfommen mufete. SBe=

fannt(i(ih ^at §err ©ufefoio bie ©d)n)ingen feines \)oä)i

fliegenben ©eniuö burd^ ben Sallaft roiffenf^aftUdier

S3ilbunq niemals gelähmt, unb 9^iemanb würbe e§ i^m
bal)er übel genommen ^aben, roenn er feine ,,3lnregun5

aen" innerl^atb be« befd)eibenen, it)m unb i^nen natür^

lid^en geiftigen @erid)töfreifes gel)alten unb feine ©e^
banfen über „Alraft unb (Stoff" für fi(^ bet)alteu ^ätte.

Slbcr fein mut^iger (St)rgei?i treibt \\)n weiter unb läfet

\\)r\ fomifd)er SBeife bas ^^itanent^um, n)elrf)es er be^

fämpfen toiH, an feiner ftärfften (Seite anpadfen. Sßer^

fäffer benft nid^t baran, §errn ©u^foro, roeld^er bie

arme l^albtobte „Sebenöfraft" gegen feine Eingriffe in

Sd)u^ gu net)men fid) berufen fül)lt, beö S'^älieren über

bie Unl)altbar!eit biefeö feit lange burd) befferc unb
unterrid()tetere Seute, als er felbft, aus ber 3öiffenfd)aft

entfernten ^Begriffes ju belehren; er will i^n nur in

feinem eigenen Qntereffe baran erinneni, ba| ber ebel-

liergige 3}hitl), mit weli^em fic^ l)ier ber „l)äu§lidhe §erb''

einer Unterbrücften annimmt, biefcßmal nid)t mit 33 e=

fonnen^eit gepaart ift. 2ßenn bemnadf) fierr ©u^s
f oro gegen unfer ^itanentt)um bemertt, bafe greimüt^ig^

feit jmar 5U loben fei, bafe aber „9}Jutl) mit S8efonnenl)eit

gepaart fein müffe", fo begreifen wir nid)t, roarum er

biefe weife ße^re uor aüen 2)ingen nid^t bei fid) felbft

in 2lnwenbung gefegt l)at ! SßoHte berfelbe fid) bie 9)iühe

nel)men, ein ober jroei 6emefter lang ba§ ^ubitorium

beö ^l)i(ofophen ber SlUgemeinen S^itung um eine ^er=

fon ju Dermel)ren unb il)m einige feiner fpeculatioen

Äunftftücfdien t>on „9^aum unb Qeii fet^enben unb er=

füttenben ®otte" absulaufdj)en, fo würbe er, wenn er

wieber in ben gall fommen follte, mit unferm S^itanen*

tl)um anbinben ju wollen, ben liäuölic^en Unoerftanb

(



14

loenigfienfl mit unl)äiidH(^er Unvetftänblud^feit
gu paaren iDiffcn. ^iö bal^in abet bleibe er in ber

larmlofeten Sphäre feinet ^(^odutt^en'^ unb benü^
feine populäre ätic^tung ba^u, um atift poputareii

fßiiifyxn etmad lernen^ ftatt bei beten 5triti! eine

mut|ige Unbefonnenbeit an ben Xac^ legen, iluf biefe

SBeiie wirb es üietleid;! bem Serfaffer ber „fHitttx i>tm

Reifte'' nad^ unb nacb gelingen, t)on bem @etfte^ loetd^t

Ue mobeme 9^aturforfd()ung befeelt, rid^tige SScgriffe ju
erlangen. 2lud) bem S3erfaffer bes befannten at^ciftifd^en

Sflomanö „äßaHt)", fomie ber „Tsorrebe ju ©d^leiermac^er'»

Dertrauten Briefen über bie £ucinbe^' n)irb eft vuütiAt
bei biefer ©clegen^eit einleucf)tenb roerbcn, auf
Steife bie Stoff -^ietamorp^ofe beö ©ebimö mand)en
jugenbU^en @ebanfenflug im Saufe bet 3a^re ^obigui^
ftimmen im 6tanbe ift.*)

2lm S^luffe feiner mit Sluöbrürfen, wit ,,S3ierbanf",

/^embi&ärmel'' k. parfürmirten ^iluölaffungen glaubt
^err ©u^foro benfelben eine Ärone aufjufeicn, tnbem
er fierm Slrtb^ur Sc|)open^auer, ben befannten

pl^ilofop^ifd^en ©onberling, citirt, roeld^er fid^ gegen bie

materialiftifd^en ^^ilofop^en ber S^leujeit folgenbermafeen

öugert: ,,Diefen Herren vom Xxe^d mufe beigebrad^t

werben, bafe blofee ©Hernie roo^l jum 2lpotf)efer, aber

nic^it jum ^^ilofop^en befähigt." 3n ber Sßa^l biefed

©eroä^römanneö aber ^at ber Herausgeber ber Unter=

Haltungen am ^äuölic^en ^erb eiitf(^ieben einen nod^

unglüctlic^eren ©riff getfian, a(ö mit fetner ritterlichen/

wenn aud) nic^t geiftreic^en, '^sertl^eibigung ber ßebenäs

fraft. 2lls im rergaußenen $lBinter ber fpäter burd^

einige granffurter ^r§te auf eine ebenfo eclatante^ oU

) 2)cm ficfcr ift t)\eUt\ä)t an bicfcr ©tcHe bie 9loli^ ttt(|t

wnintcreffant, baf5 ein in Stuttgart crjc^cinenbc^ S^olföblott: ^25er

Scoboc^tci" behauptet, eö fönnc unjere 8c^nft nadt) Jenbenj unb
Söirfung mit nid^t^ bcjler, alg mit ber ©u^foro'jc^icn ^SSafl^'' Oer*

glidjen tDetben. &o nn^affenb ititb »entg jc^meic^el^aft fflr iiit9

biejer ^ergleic^ auc^ ift, fo be}(t(6ii(iib erf^eint er boq für ben
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fomifdöe SBeifc als grober S^ctrügcr cntlarotc ^Kagncti?

feur Sflcgajjoni in granffurt a. Tl. fein SBcfen triebe

toor i&err ©diopenl^aucr, rote 2luc|enjeugen erjäljleiv

fanatifd^er @nt^ufiaft für bie Äunftftücfd)cn biefeö ß^ors

iatanö. 2Bir erroicbern §errn ®u|fon) unb ßcrm
©d^open^auer: 2)iefen Herren von ber geber mug.

bei(^ebrad^t werben, bafe eine fo totale Unfenntnig aller

pl)^fif(^en unb p^t)fiotogif(^en SSorgänge unb SSer^ält?

niffe ber ^J^atur unb beö Xl^ierförperä, roie fte burd) beii

ent^ufiaämuö für bie t^ierifd)smagnetifd)en ^unftftüdci^en^

eines S3etrügerö oerrat^en wirb, nic^t jum Urt^eil über
materialiftif^e ^()ilofopl^ie befähigt! —

2ln ^errn ©u^foro fii^lie^en wir feinen ehemaligen

greunb unb 3)^itarbeiter im litterarifc^en Sfeeinberg;,

^errn SBolfgang SJienjel in <Etuttgart an, beffen

altersgraues, in ber ^floi\) ber legten Sa^re n)ieberauf=

erftanbenes ßitteraturbtatt (^x, 65, Qa^rg. 1855)
einen ö^nlidien ^reujjug, roie bie „Unterhaltungen am
häuslid^en fierb" gegen uns unb bie ^^bra bes 3)kte=

rialiSmuS eröffnet. „3llte Siebe roftet nic^t." ©o auch

hier! 3^ad^ langer geinbfchaft führen bie ^fabe ihrer

umgefehrten $Hi^tungen ben roeilanb granjofenfreffer

unb grofeen S^ationalbemagogen unb ben ehemaligen ^Ins

führer bes jungen ^Deutfchlanb oor ben Söällen bes ooa
ihnen befämpften 5DlaterialiSmuS roieber auf ben näm^
liehen Slngriffsplan. 3Jiöge biefe fchöne ©intrad^t ferner

nid^t geftört roerben!

irofe feiner umgebrehten Ueberjeugungen Rnb i^errn

enge Ts 3JJanier unb fein SBergnügen am 8d)impfen

bod) nod) ganj biefelben geblieben, roie üor breifeig ober

jroanjiig Sahren. ü)ht betannter £uft am Drbinären unb-

Sluffatlenben ergeht er fid) in SluSbrüden, roie „allge=

meinfte Blasphemie", „eines gebilbeten ^})hnnes unroürs

bigfter, ja fd)ofelfter äon", „unnobel", „gemein", „ber

9)ienfch ein Slffenfohn, eine jur 33eftialität abgerichtete

9}kfchine, ein SBiehautomat", „gemeinfte (Smpirie", ,/iser5

berbnife unferer Sugenb oor ber ^Jieife" unö SlehnlicheS.

60 rcenig auch folche Slusbrüde „eines gebilbeten SJianues-
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iDfirUg^' [xnh, fo iDeirig fonntett fle und bod^ bei ^erm
'Vlen^et SBunbet nel^men, ba man bei i^m Seroitiged

itnb weit SCerqered längft gemo^nt ifl. ^fl in iebet

SKd^tung ber ^ubtictfltf gibt ed einige Seute, roä^ ftd^

iuvd^ lanaja^rige unb anbauembe Ungezogenheit etae

'SItt 9on ä^ladlenfrei^eit enootben l^aben; fie Derfaumen
iti^t^ biefelbe bei jebet ®e(egenl^eit ju gebraud^en.

9Bir begreifen übrigens $etnt ^en^el'g ^mi
^egen imfer ^utib um fo weniger^ ab er von und be^

lauptet^ bag nHr ^^nid^t einen einzigen neuen unb eige«

iten @eban!en Dorbringen^'^ fonbern nur ,,bie befannten

atterer unb neuerer Staterialifien nac()gef(i^riebm'^

i^(ttten. %^nlifyn Sel^auptungen futb mir einigemal

^ud^ an anberen Orten begegnet. @o mirft uns bie

'Spener'fd^e 3^iui^9 ^/9emäd;tigung frember ®ebanlen
unb Sorf(ibungen'< unb SRanget an eigenen ßbeen oor.

SBenn biefeft in ber %f)at fo ift, — unb mir flnb gar
nid^t fo fü^n, oon und bel^aupten ju wollen^ mir fbnn^

im irgenb einen allgemeinen ©ebanfen vorbringen, ber

itid^t )(^on einmal vox und giä>aä)t unb audgefprod^en

morben märe — menn bem atfo fo ift^ marum biefe

l^eftige unb jum X^eil maglofe (Sreiferung^ meldte $err
fiRtn^tl unb fo oiete anbere feiner Oeflnnungdgenoffen

^egen und an ben S^ag legen! ^at man benn biefe

menig fürd^tertid^en ^einbe, beren @ft(e mir abgefd^rieben

l^aben^ ni^t fd^on (ftng^ mit jQül^ von igerm äRenget
unb ®enoffen tobt gemad^t? Sd gel^t unferen ®egnem
biefedmat mie jenem Sieid^en in ber Sabe(, in beffen

Sorfaat n&d^tHdbe 9laufe ranbalirten, bid er mit bem
.ftnüppet im S)un!e[n baimifd^enfu^r tmb fein eigened

iCafelferoice ^erfd^metterte. S)ie Sloral l^ei^t bort: 9Un«
ber Gifer fd^abet nur. So aud^ l^ier! Z)ad (Befft^l

i^rer 0^nmad|t gegen bie von und vorgebrad^ten %^aU
fad^en ^at unfere Gegner fo fel^r oerblenbet^ bai fie fan

SDunfeln um^erfdalagen , o^ne §u miffen, mofiiii. <Sd

verbrieft oiefe Herren aufd äleugerfte^ bajs mir nid^

fo unbefonnen maren^ und allein auf einen fo gef&^r«

fidjien ftampfpla^ |u magen, unb ba| mir nid^t t>erf&umt
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fiabcn, unfere S^el^ouptungen überall mit ben 3luöfprüd^eit

naml^after naturroiffenf^aftlid^er ober p]^itofop^if(|cr

^d^riftfteller älterer unb neuerer 3^^t belegen unb
jeigen, bafe tuir mit unfern Slnftd^ten nid^t allein

fteljen, fonbern nur ein — uielleid^t fc^road^eö — ©lieb

'«iner geiftigen $f)alanj bilben, roeld^e juüerläfftg nad^

oinb naä) ben pl^ilofoptiifd^en unb religiöfen 3Jlt)ftici§muö

über ben Raufen werfen wirb! Unter fold^en Umftänben

freiließ mu^ baö, wa^ man fonft an SBüd^em, bie im
<5Jeleife be§ ©eroö^nlid^en bleiben, als Siteratur-
f enntnife ju rühmen pflegt, unb worin man baß eigent-

liche Kriterium ber Sßiffenfd^afttidSifeit ju finben feit

Songem fiij^ gewöhnt l)at, unö jum Söorrourf gemad^t

merbenü — 2Baö bie ^f)atfadhen unb gorfd^ungcn be^

trifft, auf benen baß ©ebäube unferer ^^ilofop^ie rul^t,

fo üerftelit eß fidf) n)o()l von felbft, bafe biefelben nid^t

tjon bem 5lutor liergefteHt fein fönnen; fie flnb baö

SBerf einer Sa^r^unberte alten, mül)famen 2lrbeit einer

jal)llofen 3Jlenge ber beften unb nüd^temften ©eifter.

^em gegenüber mögen unfere ©egner ein roenig bebenfen,

bafe ni(^t wir bie SBelt erfunben l)aben unb bal^er

aud^ nid)t für ba§ üeranttoortlid^ fmb, roaö bei einer

nüchternen ^Betrachtung ber ^l)atfad)en ber 92atur unb

©efd)id^te fidf) jebem, roenn aud^ burd^ ba§ 33erau6tfein

feiner göttli^en SBeftimmung nod^ fo l)od[)näfigen menfd^^

l\ä)en Snbioibuum t)or bie 2lugen brängt. ©efallen

gerrn 3)ien§el jene 5tl)atfadhen, -meldhe er felbft als

fold^e nidt)t ableugnen gu rootten ober ju fönnen fd^eint,

nirf)t, fo red)te er barüber mit feinem ©df)öpfer, nid^t

mit uns!

Söenn rcir nun fonad^ in bem 3nl)alt unferes S8ud)eS

felbft feinen redeten ©runb für §errn 3Jlenjers große

Erbitterung ju finben im ©tanbe waren, fo gibt uns

oielleic^t ein S3li(f nad^ einer anberen ©eite \)\n einiges

Sicht hierüber. 2)er Eingang ber 9)J e n 5 e 1' fdhen 2lm

jeige unferer ©dhrift läfet fi(^ fo vernehmen: „S)iefeS

^lid^, mit fchr oiel 91uhe, ja mit einem gemiffen „po=

mabigen" Rehagen unb unfäglid;er 6elbftgenügfamfeit

«üAner, pnf öomben ju Äraft unb €toff. 2
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gcf^ricbcn, üerbirgt ()inter feiner plilegmatifd^en ^l)r)fio^

gnomie bod) ben leibenfc^afttid^ften unb giftigften §a^.
gegen ba§ ß^riftent^um." Sllfo bie diu\)e, mit ber roir

gefd)rieben Ijaben, roax c§, n)Q§ ^errn ^Jlenset'ß ©alle

fo tief erregt \)at. ©r finbet e§ empörenb, bafe Slnbere

md)t mit ebenfo üiel leibenfd^aftlid)er Ungejogentieit

fd^reiben, qU er felbft. ^n ber i\)at fd)reibt man mit

fo(d)er 3i\ü)t in ber 33e^anb(ung fo fc^rcieriger Probleme
nur im fixeren Seroufetfein ber ^iBal^r^eit unb eined

unerf^ütterltc()en ©runbes t)on ^^atfadjen. — äBa&
unfere angebliche Dppofition gegen ba§ ß()riftent^)um

angel)t, fo geben wir ^errn 3JJen§el gerne ju, bafe er

fi(^ t)ierin nidit gan§ getäufd)t \)at ^wax ift in unferer

6d)rift rom (Sbriftent()um felbft nirgenbö bie Diebe, aber

ho6) i)ai ©err 3)ien§el mit feinem diriftlidi-germanifd^eit.

Snftinct rid)tig lieranögefü^lt, bafe wir nidit ben ^er?

e{)rern beffelben, roenigftenö nid)t be§ l)iftorif ^eit
G^riftent^umö, jäl)len. 3)Jag man von ber diriftlic^en:

Ur=$Heligion benfen, roaö man rooHe, fo rcirb bod^ ein

rerftänbiger unb unterrid)teter 3)?ann, beffen ^er^ unb
§irn burd^ bie au§ jebem 51i>infel ber ^J^ilofoptiie,

Sunft, Dieligion unb SBiffenfd^aft luibertönenben ^()rafen-

ber d^riftlid)en ©efd)id^töpl)ilofopl)en nod^ nid)t ganj in

$8ern)irrung gefegt finb, feinen S^^ife^ über ^iBertl) unb-

iBebeutung berjenigen allgemeinen 2Belt= unb Sebents

Slnfc^auung liegen, roeld^e fid^ im ©efolge beö ()iftorif(^en.

€l)riftenthumö entmirfelt ^at. Qm 3lngefid)t ber grofeen.

SWüdfdjritte, raeld^e ba§ geiftige fieben ber europäifd^en

ßulturDölfer mit ßülfe jener SSeltanfd^auung machen
mufete unb gum X^äi noä) anbauernb gu mad^en fort^

fä^rt, mu6 cö jeben 3}knfdS)enfreunb mit einem aufs

rid)tigen 33ebauern erfüllen, bafe ba§ ebenfo glänjenbe^

alö er^ebenbe 33ilb gried()ifd)en unb römifd^en Slltert^umö-

unb bie ganje Summe ber burd() baffelbe erroorbenen

geiftigen ©rfenntnife für lange ^txt unb gum ^l)eil, wie
es fdjeint, für immer unter bem ^Drudfe einer äöeltan=

f^auung oerloren ge^en fonntc, roeldj)e fid() jeberjeit al&

eine geborne geinbin ber 2luf!lärung, beö gortfd;rittö;.

i
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rote überf)aupt einer naturc^emöfeen unb freunblid^en

Sluffaffimg von 2ße(t unb Seben, erroiefen ^at. ^tn
3fiaturtt)iffentc^Qften oieHeid&t crft roieber wirb eö gelingen,

bie S}Jenfd)l)eit au§ ben unnotürüdien geffeln jeneö falten

unb ^erälojen ^Doguiatiömuö, in n)eld)en man bie ä)x\\U

tic^e Religion t)erfet)rt ^at, gu erlöfen unb it)r ben rid^s

tigen ^tiä für baö 3^atür(id)e jurüdgugeben! —
3luf etroaö t)öl)erem Stoffe, alö bie bereits ©enanm

ten, galoppirt ein §err X., Gorrefponbent bcr ^Berliner
DUtionaljeitung (^Ix, 401, 1855), einher, ©err X.,

^l)ilofoplj[ feines 3^^f^ß"ö, beginnt feine ^olemif mit

ber (Sitation ber alten gried&ifd^en ^x)t{)^ oom 3?iön,
n)eld)er, an ber Xafel ber ©ötter fpeifenb, in Siebe für
3uno entbrannte unb gur Strafe bafür in bie Unterwelt

gefd)leubert würbe — unb will bamit ol)ne S^^^Uel,

roenn wir il)n nic^t unred^t oerftanben l;aben, fagen,

bafe baö le^te 9iät^fel ber SBelt unb beö ßebens ein

unlösbares, unb bafe baS beginnen, baffelbe löfen gu

wollen, ein allju uermeffenes fei. 3n ber X^at legt ber

Gorrefponbent unferen befd)eibenen Stubien einen riet

5U t)ol)en SBert^ bei, wenn er glaubt, wir rermä^en

uns, bie fiöfung biefes 9iätl)fels gefunben ju ^laben.

2)a6 Dir baffelbe für ein an fid) unlösbares galten,

würbe fogar an einer Stelle unferer ©d)rift Ole^e baS

iRapitel über perfönlid&e gortbauer) ausbrücflid) auS=

9efprod)en. ^eine ^l)ilofopl)ie fann weniger, als bic

naturaliftifd^e, von ber (Sinbilbung befeelt fein, „bie

pd)fte äöaljr^eit in i^re Sinne gefd)loffen ju ^aben"

(SluSbrud ber ^ktionaljeitung), unb feine ift es in ber

^^at weniger. 2lber fönnte ein ^Vernünftiger hieraus

folgern wollen, bafe wir bie pf)ilofopt)ifd)e Unterfuc^ung

bes ^Dafeins, foweit fie ber cmpirifd)en ©rfenntnife ju^

gängli(^ ift, aufzugeben ptten?

2öie ber Gorrefponbent ber Mg. S^^tung, mad^t

anä) §err X, feinen Eingriff fet)r lei^t, inbem er bic

§aupttl)eile unferer Unterfu^ungen überfpringt unb

uns fogleic^ an ber Unerflärlid^teit bes ^er^ältniffeö
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von ©eift unb Wlaiexie, von @el)irtt unb Buk anpadt.

SSBir bcl^aupten fo roenig, rote älnberc, biete (Srflärung

gefunben ^u t)aben unb ^aben nur burd^ ^^at)ad)en —
unb 9iiemanb wirb biefe entfräften tonnen — mä)^u^

TOetfen Derfud^t, bafe ©eift unb 3)iatene ebenfo un§er=

trenntid) unb einanber mit eben fold)er 9bt^roenbigfeit

bebingenb finb, wie Äroft unb ©toff. wir im Staube

finb, bie beiben begriff(id^ von einanber ju trennen, ja

einanber gegenüber ju fe^en, beroeift aud) nid)t baö

ßeifefte gegen bie 2BirfUd)feit ober ^()atfäd)tid)feit jene^

Sßerl^ältniffeö an fid). -— ^er ^^erg(eid) organifdt)er

mit med^anifciier ä^{)ätigfeit, n)eld)en ^err X. Jti^U
finnig" u. f. m. nennt, würbe von unö ausbrüdlid^ als

nur ber SBa^r^eit na^etommenb bejeic^net. — 3m Sln^

gefid)t fold)' grünblid^er 3)^i6üerftänbniffe t^ut eö un§ in

ber ^(}at leib, ba^ mir überl;aupt an einigen ©teUen
unferer ©d^rift e§ »erfud^t ^aben, 3lnbeutungen für baö

^erftänbni^ ber inneren 3J?ögUd^feit jeneö ^erl)ä[tniffe§

jn)ifd)en ©eifl unb 3)kterie gu geben, äöir ()ätten unö
unfere 5lufgabe leiditer ma^en unb fagen follen: (£o

ift bie ©ac^e! @r!lärt fie, roie il;r moUt! — SBenn
^err ^. beffere SBortbejei^nungen für bie ^arftettung

jeneö, feinem inneren SSefen nad^ gum größten ^^eil

munberbaren unb unerflärlid)en ^^^er^ältniffeö fennt, alö

mir, fo mag er fie ber miffenöburftigen äi>e(t ^um heften

geben; mir merben alöbann feigen, ob „Gonfufion unb
Un!(arl)eit, ^lumpljeit unb Unreife ber Söegriffö = ^^e=

flimmungen" mtljx bei ben materialiftifdj)en ober met)r

bei ben pl)ilofopl)ifd)en ^ialeftifern ^u ^aufe finb.

^er „geübte 3!)ialeftifer" nimmt e§ un§ übel, bafe

mir bie Sluöbrüde „ibeal", „immateriell" u. f. m. ge=

braud)en unb nennt unö „Saul unter ben ^^ropl^eten."

2^ro6 feiner gelel)rten pljilofopbifd^en ^ilbung Ijat unö
§err X, entmeber n\6)t uerftanben ober miU unö nicbt

tjerftetien. @r jeige imö irgenb eine SteQe unferer

(Schrift, an melier mir bie „3bee" geläugnet Ijaben.

3Bir läugnen nur il)ren Urfprung auö einer anberen alö

ber finnlidjen äBelt — eine 8ad;e freiließ, mit ber
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einem uuferer beutfd^en 3^eafp^)i(ofopf)ie ber Sobeii

unter bcn güßen iroegc^ejogen wirb. @ben)o roenig l)aben

wir irgenbrao unfere Stanbpunfte fo weit üerlaffen, unt

über bie ibealen ober 33ernuntt=(5i9enfd;aften be§ menfd^=

lid)en ©eifteö obsuurtl^eilen, unb rair begreifen in ber

X{)at nidjt, wie eö ber Unoerftanb forceit treiben fann,

ben ^efultaten unb 2lnfid)ten ber 9^aturfor)d)un9 eine

fog. Säugnung beö ©eifte§ unter^ufd^ieben. ^aö
2)a)ein beö tf)ierifd^en unb menfd)lid)en ©eifteö unb ber

• ©efe^e, nac^ benen er operirt, ift fo gut ein natürnd)e§

gactum, roie jcbeö anbere natürUd^e ^afein. Ob mm
ber 9}ienfd) alä ein ^robuft ber 9?atur ober eines

fe(bftfd) öpferifd)en äöilleuö, ob ber 3JJenfd^engeift alö ein

^robuft ftoffUdjer (Eompieye ober a(ö ettoaö für fid)

$8efteJ)enbeö angefeljen loirb, ift für bie S3eurt()eilung beö

$löefenö, ber ^igenfd)Qften, ber ©efe^e biefeä ©eiftes

5um größten 2:i}ei(e gleid)gü(tig.*)

ä)em begriffe beö Drganiönuiö fuib mx md)t, roie

imö §err X. üonoirft, überall gefiiffentlid) auö bem
SBege gegangen, fonbern wir l;aben il)n unter bem
c^apitel „Scbenöfraft" , baö $err X, oie(Ieid)t über^

fd)(agen l)at, unb — wie luir glauben — t)inlänglid^

abgeljanbelt. 2)ort, foiuie aud; in ben Kapiteln „S^^^'
mäBigfeit" unb „Urzeugung", nnirbe gezeigt, bafe bie

organifdjen ©attungöttipen ju il)rer (Srflärung nid^t

ber 2lnnal)me eineö übernatürlidjen, üorauögebilbeten

©ebanfem6d)emaö bebürfen, fonbern bafe fie ein l)atb

3ufäüigeö, l)alb notljioenbigeö ^robuft auö ber aUmäügen,

*) Sclir fliit faßt über biefcu ^unft e. ^ifc^er (S)ie f^rci-

l^cit be^ mcnfc^Iid)eii SBiüen^, Seipsip 1871): „^J?an bcjd)iilbiflt

ben äKoterialiömu^ , er läufliie ben (iJeift! (Sr, ber üoU ©cift

iinb S5>i[(en bie ©eiftlofißfeit ber ©enucr aufbecft, er, beffen ^^(uf=

gäbe cä ift, nur reale Singe in ben Älrei^ feiner Unterfnc^ungcn

gu aicl^en, er folltc bie realfte oller 6Tfd)einnnflen , ben ®eift,

läugnen? 2)q^ i^erbrej^en be^J 9)ioteriaügmu^ befteljt barin, bofe

er ben ®eift üerförpert unb bcn Stoff üerg ciftigt; ba^
er ben ÖJeift, ben bie Ö5egner gerne an5 nebelreidjcn fernen ^erbei*

^anbern, nn ben Äorper bannt unb il)m eine naturgemäfje ©^iftenj

annjcift/'
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bngfamen, unbemulten 8(t6eit bev Statut fetto jtitb.

S)em uneingemei^ten Süd f(|eint ein foCci^er Vorgang
im aCngeftd^t ber lounberbareit organifd^en Sttbungen,

vM^t und umgeben, unmögltd^. Slber baft Stuge beft

^orfd^erft bringt burd^ unenbUd)e 3etträume unb aetettet

von bem finget ber fpred^enbften 3:;^at[ad^en rümoSrtd
unb fiberfie^it, mie fi4 ein organifd^ed @tieb langfam
auft bem anbem entwidette unb felbft nod^ l^eute ju

entnideln fortfährt.

^er Sonourf, ate fd^ienen mir bie ^l^itofopl^ie nur
vom $5renfaqen lennen^ fonnte und oedmegen ni$t
ittüf^tm, meiC mir auf benfelben }um Soraud gefaxt

fein mußten unb gefaxt moren. Sßir fönnen Qmn 2^.

ntd^t ein 9lamendoer5eid[)ni|| ber pl^i(o[opiE)tfd^en @d|riften

unb Sorlefungen vorlegen^ benen mir einen X^eit un::

ferer beflen S^t geopfert l^aben. 3)a^ bie fpeculatioe

^^Itofopl^ie i^rem 3lobfeinb gegenüber ben beregten Sor«

murf ni^it fparen mürbe^ mar }um Sorouft Kar; er

mirb no|$ un^öl^HgemoIe tion il^r old unf<$&bHd^ SBoffe

gegen i^re naturmiffenfd^afttid^en ®egner gebraudbt

merben. 92id^t ber Serfaffer ift eft, vmU^ bie abs

fhacten $bttofopl)en beffimpft; bie Seit felbfl ift ed,

meU^e ibnen fämpfenb gegenftbertritt^ unb eine aU^t»

meine Slbneigung jegen jebe Hrt nid^t^prattif^er ober

ntd^t realiftifd^er $l^fopl^ie ^at ftd^ aKer nüd^emen
®eifter bemcld^tigt. 2[ebe nur l^albmege braud^bare

fieifttge firaft mirft fid^ auf bie empinfd^en W,^tn^
d^aften ber S^^atur unb @efd^d^te unb ücrad^tet ben

pl^ilofopl^ifd^en ^f)rafenfrant. — ber pl^tofopl^ifd^e

Sbeatismud ebenfaEd nad^ ber @eit)innung von Xf^aU
fad^en ftrebt, tote unö ^err belet)rt, beftreiten mir
nid^t; aber ber Unterfd^ieb 5n)ifdE)en ii)m unb ber em«

pirifd^en ^^ilofop^ie liegt in ber 3lrt unb SBeife ber

S3enujung berfelben. ^ort werben bie Xl)atfad^en in

ein aprioriftif^e§ Softem eingezwängt, wie in eiti ^ros
frufteöbett, unb bienen nur alö gölte für bie ©ebanfem
fprünge ber Herren ©pftematifer; l)ier rerfäl^rt man
umgete^rt S)ie abftracte gSfiUofop^ie benu^t irgenb
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einen allgemeinen ^Begriff, ben fie felbfl aber niemaU
<iuf einem anbern, alö empirifd^en ober erfa^rungö=

mäßigen SBegc gerainnen fonnte, um von biefem fünfte
vauö i^r p^i(ofopl)ifd)e§ ©ebäube auö ©ebanfen, ftatt

aus ^^atfad)en, auf§urid)ten; bie empirifd^e $^ilofopt)ie

bagegen fud^t foötel alö möglich jebe einjelne i^rer

Folgerungen au§ ben ^liatfad^en felbft ju gießen, tiefer

liefge^enbe ©egenfafe jroifd^en ®mpirie unb Slbftraction,

^raifdien ^eobad^tung unb ©peculation ift fo alt, roie

ias menfd)lid)e 5Denfen felbft; unb bie @efd)id)te jeber

iEßiffenfd^aft, namentlid^ ber 9^aturraiffenfd^aften, geigt bie

rerfc^iebenen ^^afen biefeö immerroä^renb auf= unb ab=

roogenben Kampfes, wobei bie 3)^erffteine ber großen

gortf^rittös^erioben jebeömal burdft baö Slufleben ber

l^atfäd^lid^en gorfd^ung unb bie Entfernung üon ber

fid^ felbft genügenben Speculation begeid^net finb. Me=
manb, ber 2lugen im Äopfe l)at, fann jroeifel^aft barüber

fein, auf raeld^er oon beiben ©eiten bie 2Biffenfd)aft

unferer 3^^^ f^^^^- — ^öie übrigenö bie S^ationaü
jeitung, roeld^c vox einigen Satiren burd^ eine $Hei^e

-glänjenber Sluffäge nid^t baö ^ffienigfte baju beigetragen

|at, ben ©lauben an bie §egerfdt)e SBeltconftruction ju

erfc^üttern, l)eute ba§u fommt, bie ipegelei gegen und in

©d^ufe p nel)men, fonnte un§ nic^t flar raerben. —
^a6 roir enblid^ gegen jene 2lrt oon ^l)Uofop^ie ju

gelbe gebogen finb, n)eld)e eigentlid^ roeber empirifd^e,

nod^ abftracte ^^ilofop^ie ift, fonbern nur l)inter einem

gelel)rt flingenben ^auberroälf(^ i^ren beinal)e ooUftäm

bigen 3)^angel an Segriffen ober ©ebanfen §u oerbergen

unb fid) bem 2luge be§ Uneingeroei^ten ju entgie^en

fud^t, wirb jeber ^ßerftönbige billigen.

SBenn ^err X. unö Unfenntnife ber $l)ilofopl)ie über=

l^aupt jum $ßorrourf madt)en mödf)te, fo erraibern rair

unfererfeitä, bafe er felbft oon bem eigentlid^en 2Befen

ber naturaliftifd^en ^^ilofopliie raenig begriffen ju ^aben

fd()eint. 2)iefeä äBefen befte^t in ber ßäugnung beö

iXeberfinnlid)en unb Uebernatürlid)en im ©es
biete menfd^lidier ©rfenntnife. 9Iic^tö ift leidster
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barjutl^un, qI§ bic roiffenfti^Qftliii^e Unbeflreitbarfcit biefcr

negativen SBeliauptung. Unter ben 9kturforfd^ern aller

5llaffcn wirb man l^eute nid^t fe^r S3iele aufgufinben im
6tanbc fein, ml^e eö im ©rnfte läugncn looUen, ba§
bie SBiffenfd^aft nirgenbs im Stanbe war, bie ©purcrt
übematürlid^er unb überfinn(td)er ©inroirfungcn ober

S)afeinsformen in ^aum ober Qät nadijuroeifen. hierin
berul^t bie <Biäxh beö D^aturalismuö unb beö eng mit
i^m oerbunbenen <Senfualiömuö, unb E)iermit l)at er auf'd

©d^örffte unb Unn)iber(egli(^fte bie ©renje bejei^net^

an raelc^er baö SBiffen aufl)ört, unb an ireldfier ber
©laube anfängt. 2)er ©laube ber Sbealp^itofop^en ftet)t auf
berfelben 6tufe mit bem ©tauben ber Sietigiöfen. ©egen
ben (enteren fann fi(^ bie ^^iaturforfd^ung, menn fie roitt^

inbifferent mvi^altm, weit er nid)t§ weiter beanfprud)t^

als eben ©laube ju fein; ben erfteren ift fie genöt{)igt

anzugreifen, weil er fein l^o^teö ^att)o§ unb fein mt)ftifd[)ß^

^^rafengeflingel für eine n)iffenf^aftlid)e S^iealität ausgibt»

3ule^t l)i(ft fid^ bie D^ationaljeitung raieber mit bem
„legten S^ät^fel", rccld^eö fein Secirmeffer, fein ^ßlu

froffop 2c, ju löfen vermöge. ^Diefe immern)ät)renbe

S3erufung auf ba§ legte dtät\)^zl ift un§ fd^meid^eü)aft,

weil fie jeigt, wie weit unfcre ©egner gurücfguweicfiea

genöti)igt finb. —
3Jiit t^eologifd^er @ycentricität tritt un§ bie Slllg.

Äird^enjeitung (9^r. 130 unb fg., 1855) entgegen,

äßaä fie im ©ingange iljreö langatt)migen, burd) brei

9iummern fid^ erftredenben 3lrtifelö über bie aügemeinea
unb namentlid^ moratifdjen ßonfequengen be§ 3^iaturas

Uömuö ä la Diubolf SBagner vorbringt, laffen wir um
berül)rt, ba foldie 9tobomontaben , gleid) ben 9Bagner=

fd^en, fid^ felbft ridj)ten. ©in alteö ©prid[)wort fagt:

^Smjufdfiarf mad)t fcf)artig." Ueberbem finb wir in

leiner 2Beife gefonnen, uns mora(ifd) für alles dasjenige

X)erantwortlidE) mad)en gu laffen, waö etwa von ©ingelnen

ober aud) von gangen Sd^ulen alö allgemeine ©onfequenj
au§ unferen auf ^l}atfad)en berul)enben Unterfud)ungeiT

gebogen werben follte. —
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legung mit bcr naben SBemerhmg einleitet, man müffe
,,frei unb offen befennen, bafe man fid^ ror unferer

©(j^rift nid)t fürd^te", mit 2lnfü{)rimg unferer eigenen

Sleufeerungen ju f4)(agen glaubt, roonad^ fic!^ ber 33egriff

„©roig" fd)n)er mit unferen enblid^en SSerftanbeöfräften

gu oerlragen fd^eine, fo feJ)en mir unö genött)igt, ba^

gegen §u fragen, ob fid) ber S3egriff eineö änfangeö,

eineö @efd)affenroerben§ ber SBelt, auf n)e(d)em bie reti^

giöfc 3öelt^3tnfd)auung bafirt, beffer mit jenen SBer«

ftanbesfräften begreifen lä^tV (Sineö ift unö fo wenig.

rorfteHbar v)k baö 3lnbere. Unfer ^enfen gefd)iel)t in

^Hamx unb 3eit unb ift ol)ne abfohlte begriffe; beßroegen

fönnen mir unö in ber ^^orftellung_ nic^t oon biejen

(Sd^ranfen emancipiren. Um fo rm\)x ift eö an^uerfennen,

bajs bie 2ßiffenfd)aft auf empirifd[)em 2öege gur "ämx^
fcnnung be§ (^nbs unb ^eitlofen ber ^elt mit ^iotb-

roenbigfeit l)inleitet. ©erabe i)ierin berubt gum "it^äi

ber Rem unferer S8eroeiöfül)rung, meld)e bart^ut, ba^
nur unfer enbtidjeö ^enfen jur 3Innaljme einer Ur?

fad)e ber Söelt 33eranlaffung gegeben ^at.

Sßie anbere unferer ©egncr, liebt e§ aud^ ber We^
rent ber Äird^enjcitung, mebrfad) auf einjelnc bunfle

ober fd) einbar fid) roiberfpredj)enbe fünfte in unferen

2lnfd)auungen unb ©rflärungen l)in5UTOeifen, atö ob

bamit ber Äern biefer 2Infd)auungen felbft ju 3^Jid)te

gemad^t n)ürbe. 2öo märe ber -JJ^ann, ober reo fönnte

er fein, auö beffen A^opf mit Ginemmale eine in allen

^l)eilen flare imb üoHfommene ©rflärimg ber 3ufammen=
I)änge beö natürlichen ^afeins, foroeit baffelbe unferer

©rfenntni^ äugänglid^ ift, entfpränge? äBir l)aben un§

in unfern ©tubien, »on benen mir niemals rorausgefe^t

\)atkn, ba^ fie ein fo großes 2luffet)en erregen mürben,,

unb von benen mir in ber 3[>orrebe gur erften 3luflagc

auöbrüdlid) erflärt ()aben, bafe fie m6)i auf ben 9iamen

eines St)ftemö Slnfprud) madt)ten, nur bemül)t, einige

allgemeine pt)ilofop^ifdt)e 3iefultate auöeinanberjulegen,,

3üeld)e fic^ unö auä einer uorurtljeilölofen unb auf mo-
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berne S^aturfcnntniffc bafirten pl)t(ofop^if$en ^'^atur-

58etradf)tung mit Diot^raenbigfeit p ergeben fd)ienen.

9ln denjenigen, welche barauö ein fertiges, in ftdb felbft

fd^lu^ä^igeä Spftem mad)en rooQen, würbe e§ fein,

bie Süden unb Unoollfommen^eiten biefer ober anberer

©tubien ju ergänzen ober auszufüllen. — Ueber^aupt

legt S^eferent bei bieten §inroeifungen mitunter eine fo

»ollfommene Unbe!Qnnt|d)aft mit nQturtüiffenfd^aftü^en

S)ingen an ben 2^ag, baß feine SJUfeüerftänbniffe me^r
il)m, als uns ^ugef^rieben werben müffen. 6ö fonnte

uns bal)er aud) ntd)t im ©eringften rounbern, bafe er

unfere 33el)auptung, ber 3}^enfd^ oerbanfe fein 2)afein

einem ^eroorgang aus ber l)öl)eren ^()ierroe(t, „aben=

teuerlid^" finbet. S)a6 bie @ntftel)ungsgef(^id)te bes

Tlen\6)m auf gar feine anbere 2öeife t)or fid) gelten

fonnte, als in golge einer fold)en ©ntroidlung aus ber

it)m gunäd^ft fte^enben ^l)iern)elt, fann aus allgemeinen

TOiffenfd;aftlid^en ©rünben nid^t bejraeifelt trerben, wenn
uns aud^ bie inneren ^erbältniffe eines fold^en S^organgs

noä) fo unbefannt finb. 92ur fiaien erfd)eint ein folc^er

Sßorgang an fid^ unmöglid^, bal)er mir auä) an jener

©teöe uns ausbrüdlid^ an „mit naturn)iffenfd)aftlid)en

^Begriffen oertraute'' S8eurtl)eiler geroanbt i)aben.*)

2BaS bie Äird^engeitung natürlicE) befonbers l^eroor^

l^ebt unb betont, ift bas in jüngfter 3eit fo unenblid)

pufig beiprod[)ene unb erörterte SL>er^ältni6 ber
mobernen 9fiatur=2lnfd)auung ju ©lauben unb
!fleligion. Ueber 2Biffen unb ©lauben fül)len roir

uns nid)t veranlagt, uns. l)ier weiter §u cerbreiten.

jD^ag Seber glauben, foüiel unb foroeit i^m gut bünft!

*) Sicl^c barüber bic Dortrefflic^c (Sd^rift üon $rof. ^ujlcJ):
f;3cwfl"iff^ fii^ bie ©tetlung beS Whn'\d)en in ber 9?atur", bcutjc^

i>ci Sßieipeg, 18a% jottiic bie „g?atürlid)e 6d)öpfutta§gejc^id)tc" t)on

^rof. Dr. e. ^ödel, 2. 5IufI. (S3crlin, 1870), unb be^ «erfafter«:
„^Die ©tetliing bc§ 9J?enjc^cn in ber 9?atnr JC." jmeitc 9tbtl)eilg.

(Sci^)i5ig, 1869 uub 1872); enblid) 2)arn)in'g bcrütpte^ Suc^ über
bie ^Ibftammung bc^ •!)!Jienid)en (Stuttgart, 1871) unb ,f)Qctel'^

^ntl)ropogenic ober (Sntnjictclung§gejd)icf|te be^ aKenfc^cn (2cip*

5ig, 1774).
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^,Ucber ben ©lauben", fagt ^ßird&OTü, Jäßt ^iä) n)if)en=

. fd^afttid^ nid)t rechten; beim bic SlBiffenid^aft unb ber

Glaube fd)lie6en fid) auö." — dUä)t gan§ ibentifd^ mit

bem ^Ner{)ältni§ üon Söiffen unb ©tauben ift baejenigc

ber moberneu 9iatur=3ln)(^auung jur S^ieligion. 2(uci^

l^ier l)aben fid^ bie t^eotogifd^eu ©iferer mit i^rer be^

fannten ^ur^fid^tigfeit in gonj rerfe^rte (Stellungen ge^

TOorfen. ^ein pbilo)opt)if(^eö ©pftem (roenn überJiaupt

i)ier üon einem ©pftem bie dUht fein fott) fann me^r
geeignet fein, bie äußere 33ered^tigung religiöfer unb

ett)ifd^)er formen an bemfelben nad^roeifen ju laffen, als

baö naturaliftifdf)e, namentüd^ aber ba§ fenfuatiftifd^e;

Toenigftens foroeit babei üon ben bermaligen unb
augenblidflid^en gefellfd()aft(id[)en 3i^ftänben unb beren

S3ilbungöftufe bie ^ebe ift. 33efäj3e ber 9)lenfd^ aU
2luöftu6 ber @ottl)eit eine angeborene (Srfenntnife unb
5^ötE)igung be§ ©uten, wie bie ^beaUften unb ^tieo-

logen bel^aupten, fo fönnte er jener gönnen jroeifelös

ol)ne leidet entratl^en; ftatt beffen f^eint eine taufenb^

jä()rige (Srfaf)rung auf i^re 9Zot^n)cnbigfeit für fold^e

gefellfd^aftlid)e 3wftcinbe l)in§ubeuten, in benen nid)t ber

^ilbungögrab eineö 3 eben il)rer 2lnge§örigen eine

©tufe erreid^t l^at, auf welcher jene formen bem fub=

jectioen SBeroufetfein entbel)rtid^ getoorben finb. 2Ber

bicfe Seite jenes $ßer^ältniffe§ genauer fennen lernen

joitt, ben cerroeifen mir auf bie Seetüre berSd^rift tjon

Dr. ßgolbe, ,,9^ieue ^Darfteüung beö (Senfualiömuö",

1855. — 2ßa§ inbeffen bie l^auptfäd^lidj)ften unb unoer=

einbarften ©egenfäfee in bem inneren ^^erl)ältnife oon

2ßiffenfd)aft unb 9^eligion ^erbeijufül^ren fd^eint, ba§ ift

ber Umftanb, bafe unfere ^l)eologen überall gewohnt

finb, x\)xe 9^eligion unb Äird;e alö ibentifdl) mit dUix--

gion unb £ird^e überl;aupt ^u betrad^ten. ^afe aber

aud{) ol)ne jene fupranaturaliftifd()en 2lnnat)men, gegen

loeldEie bie moberne 9ktur*2lnfd)auung feinblid^ t)erfäl)rt,

eine S^eligion möglidj) ift, beraeiftbas iöeifpiel beö S8ubb=

f)iömuS unb 6onf ucianiömuö (fiel)e baö Kapitel über

perfönlidje gortbauer) nid^t nur, fonbern aller 'Jiatur^S'leli'
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gionen fifietl^aupt. SieSeU^ loirb bfe Steligioti bet

fünft, loon ber man jje^t fomel teben ^ört^ loiebft eine .

tDefent(i$ naturaliflifd^e fein, in ber boft ^ßrincip ber

Humanität bad ber %\it^t unb bed Sigennutes üct*

bröngennrirb. ^^SBantt'^ ruft (Seotg ^otfter au«, ^Aoteb^

efl bo^ einmol ba|iin fommen, ba6 Slenfd^en etnfe^
lernen, bte DueKe ber ebelfien, erbobenfien ^nbtungen,.

beven iDir fä^g fein Unnen, |abe ni^td mit ben Se^
griffen t^un, bte toit und vom lieben iperrgott imi>

von bem £n»en naci^ bem Xobe unb von bem ®ei{iers

rei^e mo^?'' S)ad ftinbesotter ber SSöUer befa| eint

äbijal^l pon SlnfdfiQUungett, ioe($e unn buni^ bie ibeole

lleberf4iibattglidi)Ieit bed Sug^boCterft verloren gegangen

finb, unb |u benen baft Sicannefialter, nienn au^ mtf
einem onberen unb suoer(äfftgeren Sßege, vieDeid^t mie»

ber jurüd^uf^ren fid^ genöt^igt fehlen toirb.

3n unferen Xnftqten ikber bie ^mim&iH^^^^
in ber Statur glaubt und bie ftir<|en9ettung einen

SBiberfiiruii^ na^gewiefen ju l^aben, inbem fie baran er»

innert, bag wir babei baO» von 9tot|n>enbiaIett, ba(b

tm 3ttf&(Ug{eit reben unb annimmt, baf ßd) biefe

beiben ntd^t mit einanber vertragen, ber Xf)cit

aber ifi nid^td leidster, ald nad^suraeifen, ba| in ber ^ttU

fte^ung ber 92atur!ör;)er biefe beiben SHomente gleid^«

jeitig in äöirffamfeit getreten feinmttffen. ^as innere
äBefen fold^er ä)erl^ä(tnifre mirb und vieSetd^t nie tUsc

xoettm; ober um fo fCarer ifl bie ä^^fad^ an fid).

SBenn bie .^ird^en^ttung meint, unfere nenere p^ilo»

fopl^ie l^abe ben ©cgcnfaft jnnfc^en „3^atürlid^" unb
,4XebernatflrItd^'^ übermunben, fo berul^t biefe äi^einttttg

auf einer mcl)x atä naiücn S^orftettungSraeife, ükr beren

3rrigfeit fie fid) riellei(^t bnrdf) ben ^^ilofop^en ber

Ungemeinen 3^tung belei^ren laffen fann. 3öenn biefer

bie ©rflärung bed ^afeins in einem pl^ilofop()ifd;eii

„felbftberoufeten., allbnrdi)bringenben ©otte" finbet, fo

ftnbet fie bagegen bie 5tird^enjeitung in bem ©tauben
cn ben lebenbigen ©ott, ber in Sefu ©^rifto 3)(enfd^

marb unb bie äßelt mit fid^ felber verfd^nte/' S)ad ifi
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^roar m6)t p^itofopl^ifd^, aber t^eotogifd) gebad)^ unb bic

^ir^cn^eitung i)at oi)m Qmtx^el ba§ ^.^erbienft, für 2lUc,

lüel^e i\)x in biefem ©(auben folgen, beu ©cgcnfa^
^n)ifii)en „9iatürlid^" unb „Uebernatürlid^" beffer, aU
bic neuere ^l)ilofopl)ie, überrounben ju l)aben.

2lm ©nbe i^rer 2Iuöfül)rinigen bri^t bie 5lir(3^en=

^eitung in eine Diei^e ber larmo^anteften, baö t)eftigfte

innere (5rf)lucf)5en Derratl)enbcn <3to6gebete auö, midft
tinö in einem fomifdien ©egenfa^e §u jener 3"^>^^f^<%t

^n ftel^en fd^ienen, mit ber fie weiter oben unfere ^n-
fiditen roibertegt ju l)aben glaubt. Un§ fiel babei ba§

franjöfifd^e Sprid)n)ort ein : „U n'y a que la verite qui

blesse." —
3n ä^nlid)cr SBeife, wie bie ^Berliner ^lationaljeitung,

fd^lägt fid^bie 3lad^ener 3^itung (oom 19. Suli 1855)

mit bem legten 3fiätl})el ober mit ber „legten ^iöal^r^eit"

^erum. (Sie bej^auptet, untere 2lnfid;ten fönnten nie^

tnolö umumftö^Uc^e 2BQl)rl)eit roerben, „weil baö lieber^

finnlidE)e nid^t erfaßt werben fanu." Slber hiermit ift

ber ^ern unferer ganzen 2lnfd()auungSTOeife angenom^
nten unb jugegebcn. llnfere ©egner, ^^ilo)opl)en unb
^^eologen behaupten, baß Ueberfinnli(^e erfaßt ju

l^aben, bie (Sinen auf bem SBege ber S)ialeftif, bie 3ln=

bem auf bem beö ©laubenö ober ber Offenbarung.

SBir bagegen bel^aupten: ©oroeit menfd^Ud^eö 2)enfen

imb menfd^lic£)e tontniffe reid)en, fonnte nie etroaö

Heberfinntidjeö entbedt, erfaßt, geroujst werben, unb
niemalß wirb eö gcfd}el)en fönnen. tiefes ift ein not^=

mnbigeß attgemeineö S^efultat au6 ben wiffenfd^aftlid^en

©rroerbungen ber mobernen 9^aturforfd)ung. SBaö üer^

langt man weiter? Einige werben, an biefem fünfte
angefommen, fagen: ©ine iiberfinnlid)e 3ßelt eriftirt nid)t.

5lnbere werben fagen: 3Bir fangen an ju glauben, wo
loir ju wiffen aufhören. — 2Bir felbft fe^en imö nid^t

reranlafst, l^ierin irgenb einen perfönlid^en ^Jtatl^ ju er=

t^eilen; möge fid^ jeber mit feinem ©ewiffen abfinben,

wie er fann!

Um bie Gfiften^ überfinnlid^er S)inge ju beweifen.
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beruft fid) Ue Slad^ener 3^^tung einmal auf bad „®tf
tDiffen'', 5um Bn'eiten auf boft „Seben^. ^ad &ben
aber ifi nut feinem (e|ten @rttnbe na^, wie oOei^

Safein, unbegreiflid), unb toad ba8 ©etoiffen angebt,

fo glauben uKv in bem ftapitet übet bie angebotenen

Sbem ben buti^aud finnli^en ob et natütUd^en
Utfprung bet motatif($en ^beeen na^eioiefen )n
l^aben. —

3e etbittettet unb sum ^l^eil fil^mä^füd^tiget bie

SRel^r^al^I bet Sl[ngreifer SBette ging, mit toet^en mt
und bisher befd)äftigt f)aben, um fo angenel^met mu|te
und bet n)ol^lmoflenbe 2^on betöl^ten^ mit wAi^m eine

mit 91* unterzeichnete ausfüljiüd^e Seurtbeitung un«^

fetet Schrift in ben „^ambutget Sad^rid^ten^ einen

unfetet 9(nft4ten beftteitet 3n biefet Sefheitung

oetfäOt bet Setfaffer jenet Seuttbeilung sunt ^^eil itt

biefelben SDH^etfiänbniffe, loeld^e toit beteitft meitet oben
au^ubeden Gelegenheit fanben.

3un&dhft jie^t betfette bejügtid^ bet (Sfifteng ober

bet $ic^ts@jnften^ ®otted aud unfeten ttnterfud^ungen

eine Slnp^t oon Sonfequenjen, vci&^t mit fetbft nicbt

einmal in biefet äBeife in gießen und vetanlagt fanben*

(St meint, bamit metbe @ott mii^t aud bet SBät t)et»

ttieben, ba^ ibn bie Staturforfd^ung niti^t batin ftnbe.

3n bet %\^(3ii Um nid^t gefagt metben^ .ba§ eine fold^e

Settteibung in bet Slbfi^t fetbfl bet e^ttemfien 9^
tung bet mobetnen 9latut»Suffaffung liege, unfetet

Snrt^t e^fUtt @ Ott — ein tetigibfet Segtiff^ meU^
nidj^t einmal ate pan^ inbentifd^ mit bem angefel^en toet»

ben fann, xocA mx ald ©d^öpfungdltaft ic. bejeid^neten

— füt Seben^ bet an fein ^afetn glaubt obet baffelbe

fftt mittli« ^ält. O^ne Sn^eifel ifl bie SCnja^l biefet

Sefeteten eine gan) unoetgTei#at gtö^ere, als ber ^n?
banget bet entgegengefe(ten Slnfid^t. D6 eine ^wlm^i
fommen metbe obet Idnne, in meldtet fold^e begriffe

ni^t btod bem ©injetnen/ fonbem aud^ bet ©efammt»
^eit gan) entbel^tlic^ gemotben finb^ magen mit an biefet

Stelle ntd^t |u entfdjieiben.
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3Iuf einem noä) größeren aj^igüerftänbni^ beru!)t bie

^Infid^t beö ßorrefponbeiiten ber Hamburger '^aä)x\6)tt\\^

bafe unfere 9ktur=3lnfd)auim9 „einen ^ernid^tungSfrieg

für bie ibeale 3luffafj"ung beö £eben§ ^erbeifüf)re", fo

allgemein biejer felbe ^orrourf ben S^aturraiffenfci^aftenr

aud) in ber legten ^txt von ben mannid^faltigften (Sei«

ten ()er gemad)t n)irb. 6^ fommt bei S3e()Qnblung biefcr

grage 2lQeö barauf an, was man unter ibeal vzx^

fte^t. äöir unfererjeitö fonnen unmöglid) eine met)r
ibeale 2luffaf)img beö 2tbtm in jener äßett=9lnfd()auung

finbeu, n)eld)e unö von einem un[id)tbaren 2Öefen roie

puppen auf einem 3}?arionetten=^t)eater ^in= unb l^er^

jcrren (äfet, unb n)eld)e bie ©rbe roie ein ^nquifitionS^

gefängnife beö ^immelö betrad)tet — alö in jener anberen:

Sebenö=3lnid)auung, n)e(d)e alle \l)xt 3Bün)c^e unb ^loff^

Hungen in bem 9)Jenfd)en unb feinem irbifd^en ^iDafein»

felbft concentrirt. 3a, je me^r roxi unö von ber 316^

i)ängigteit üon allen aufeer unö fte^enben ©eroalten ober

Hoffnungen emancipiren, um fo met)r mufe unö neben

bem 33eroufUfein eigener ©röfee ber 2ßunfd) erfüllen,

unfer Seben fo nu^s unb genufebringenb, bemnad) fo

ibeal als möglid) für ben dinjelnen, roie für bie ©e^
fammtl)eit ein§urid)tcn. mel)r roir oon einer ibealen:

SBelt aufecr uns abftrat)iren, um fo meljr fel)en wir
uns auf bie ibeale SBelt in uns cerroiefen. — $8ou

biefen ober äl)nlid)en ©efidjtspunften ausgel)enb, ift es^

in feiner 2Beife fdjroer, im ©injelnen nad)§uroeifen, roie

eine nid)t trunfene ^^l)ilofopl)ie fid^ auf bem Don ben

S^aturroiffenfd^aften übrig gelaffenen 33oben fe^r gut unb
t)ielleid)t beffer einridjten fann, als auf jebem anbern,

beffen innere Unfid)ert)eit immer ben barauf 2Bol)nenben

mit ber geheimen gurd)t eines (Sinfturjes ängftigt; unb
roir Ijegen faum einen S^^^f^^ baran, bafe auf Diefc

äßeife ©taat unb ©efellfdjaft jum ^l;eil ©runblagen

erhalten fönnen, roeld[)e §um äöenigften ibeale re finb,

als bie bisl)erigen.*)

) S)ic tücitcrc unb flcnauerc Stuöfü^rung biefcg (SJebanfenö

i
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©benfo tücnig ift her itiit bcm Dbigcn eng jufammcn=
fjängcnbc unb ebenfo oft geinadite SGorrourf gcred&tfertigt,

t)ic ^oefie müffc unter ber naturQ(i)'tifd)cn 2Bett=5ln=

fd^auung ju ®runbe gel)en. 2)ie beö §errn DöcarS^eb^
lüife unb 6onforten roirb freiüd) \i)x gegenüber eine etroaö

unangenehme 6tellung l^aben, ni^t aber bie eineö

S^affpeare unb aüer jener grofeen S)id)ter, xoei^e

x\)xe 3lnfd;auungen nid^t auö ber t)er)d)n)immenben ©p^ärc
rerftanbeölojer unb unoerftänblid)er Ueberfd)TOängUci^feit

fonbern aus bem realen Soben ber 9^atur unb be«

iiebenö fd^öpfen. ^Die poetif^e ©d^roärmerei unb ©e^
banfenlofigfeit fagt unferer Q^ii fo wenig ju, alö bie

ptjilofop^ifd^e. 2lud^ bie Seiten ber 9^omantif finb vorbei

unb werben raol^l nidit roieberfeljren. 2Baö einen ^^eit

unferer beutfdfien @efüt)l§poefie angelet, fo ift biefelbe

^ut für Knaben, nid^t für 3J?änner! „^oefie", fagt

grauen ftäbt, „fann beftel)en aud^ ol^ne 9}h)tt)ologie,

Religion aud^ ol^ne 2lberglauben, 3Jloral aud^ o^ne ^off=

nung auf £o|n ober gurd)t üor fünftiger ©träfe, ^^i(o=

fop^ie aud^ o^ne apriorifd()e ßonftructionen."

SBenn ©err di. ^. meint, e§ fei nur eine ftcine

2(njal)t von SRaturfunbigen, welche unferen 5lnfid^ten juge=

t()an fei, raätjrenb bie 3J?eE)r5aJ)l afler naturroiffenfd^afts

lid^en 2tutoritäten, Gelebritäten, gadf)gelel)rten anberö

benfe, fo befinbet er fid^ in einem Srrt^ume, n)eld)cr nur
einem Saien begegnen fann. Um l^ierin baö 9iid&tige

jiu erbliden, mu§ man niiffen, bafe bie ©runbsüge jeneö

3been=@angeö gegenroärlig berart mit ben 9kturn)iffen=

fc^aften felbft, namenttid) aber mit it)rer gorfd)ungö =

mett)obe üerftDd)ten finb, bafe eine ^Bereinigung mä)U
materialiftifd()er 2lnfid)ten mit biefen SBiffenfc^aften nur

auf eine fünftlid;e $iBeife üorgenommnen werben fann.

3öer Ijeutgutage alö 9Jaturforfd)er von biefer auf ber

^äugnung ber 3^ß^begriffe, ber Sebenöfraft mie über:

Ijaupt jeber bi)namiftifd)en, nid;t med)anifd)en ober nid)t=

hat ber S^crfaffer bicfcr 8c^rift in^tuijc^cu in bem britten XTjeile

feiner Sd)nft über ben SJJenjdjcn unb feine Stcünng in ber 92atur

(SciiJ^ig, 1860 unb 1872) unternommen.

1 /
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ftoff(id;en ©rftcirungörccife natürlid^cr ©rfdieinungcn he-

Tul^enbcn gorfdiungömet^obe abroeidit unb feine Slrbeiten

lOber 2lnfid)ten mit ber 2lnnat)me unbefannter bi;nami=

fd^er ober gar aufeernatürlid^er Gräfte oermengt, ent=

fernt fid^ in bemfelben Slugenblid beinat;e rollftänbig

au^ertialb beö Äreifeö roif)en)d)aftlid)er Slnerfennung unb
tüirb qU ein nid^t met)r ebenbürtiger, faft nufelofer ober

boc^ jurüdgebliebener 3lrbeiter angefe^en. 2öcnn eö bem
nod() Qud^ unter unfern hebten 2Iutoritäten pt)ilofopl)ifd^

nnf(are ober, beffer gefagt, beö 9}iutJ)eö einer folgerid^=

ligen ^Denfroeife entbei)renbe Äöpfe gibt, n)eld;e jroar

innerhalb i^rer SBiffenfd^aft felbft aUe jene ^rämijfen

<iuf'ö üottftänbigfte zugeben, aber fic^ roeigern, jebe roei=

lere pt)ilo)op]^ifd)e Gonfequenj berfelben anjuerfennen, fo

fann bod) ein fold^er Umftanb in feiner äöeife gegen
uns benufet njerben. Sßerfaffer iuei§ fel^r rool}l unb \)at

fid) auö ber fiectüre 5al)lreid)er ^opulärfd^riften baoon

überzeugt, bafe öiele unferer angefel)enften naturraiffen=

fJd^aftli^en Sc^riftfteHer bie ©etool^nlieit l)aben, i^re in

ftreng naturaliftifd)etn (Sinne gemad^ten 5luöfii]^rungcn

x)ber Darlegungen plöglid) am SInfange ober ©nbe mit

irgenb einer unöorl)ergefet)enen ober ungeredjtfertigten'

ip^rafe üon „(S;^riftüdf)", ,,@öttad^", ,,©d^öpfern)eiö^eit",

^,2ße(tregierung", „^eltbaumeifter", „Demutt/', ^2ln=

bad^t" 2C. 2C. ju verbrämen, entroeber auö langjäl^rigcr

©erool^nl^eit, ober um iJ)rem ©eraiffen ober il^rer öffent=

lid^en ©teüung ©enüge gu tl^un. 3a, ei\ roeife fogar,

ta^ einige unferer beften unb materialiftifdfiften gorfdE)er

«ytreme ^ietiften finb. 2lber er roeife aud^^ bafe fold^e

Snconfequenjen ober ©onberbarfeiten nur inbiüibueöe

fein fönnen, welche nid)t ber 9iaturforfd^ung an fid^ gur

£aft fallen, unb bafe Deren, bei beneu man fie antrifft,

von Dag ju Dag SBenigere werben.*)

*) ^d) nel^mc batjon 3)ieicnigcn ou^, ttjelc^e fic^ gu bcm bc^

rühmten, üon einem ber angefel^enften ^iaturforfc^er aufgefteKten

6Q[tem ber fog. boppelten 93ud)fül)rung bcfcnnen, tuonac^

fi(^ jebcr i^orfc^er g tu c i üerjcfiiebene ®ctt)i[feu ongujc^affeit f^at, ein

naturtoijjenf c^afttic^c^ unb ein religiöjc^, welche bcibc

»U((ncr, t^Unf ^Bomben ju jh:aft unb @toff. ^
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Sd^tie^Iid^ befletten fU| bie ^amburoer 32ac^rid)tcn

bei unfern natumnfTenfc^aftlid^en ©egnecn eine $^iIo«

fopf)ie, ,,beren 9{efuUate auf einen ®ott unb ein ewioei^

©ittengcfe^ {)infü^ren.* S)iefl erinnerte un« an bie oe»

fannte Knefbole^ loorin ein fierr mit einigen S)anien^

oon bem Slfhonomen 5ur 9eo6ad;tuiig einer ©onnen«
finfternife auf beffen Sternwarte eingetaben, bie Gtunbe
t»erfäumte unb anlam^ ate SOed norbei mt, ,,@eiea

Sie ru^ig, meine 2)amen", fagte er ju feinen Segteites^

rinnen, ,,ber älfironom X. ift ein f^eunb 9on mir; er

ma$t und bie Sonnenfinflemifi no<|i einmal^ Ratten
bie ^^ilofop^cn bie ffielt su erfd^offen %tf)abt, mix jmei?

fe(n nid^t baran, baft {te um Sieled beffer jemorben
m&re. S(u$ flnb mir fidler, bag bie obige Seftettung

Seute ftnben mirb, me(4e fie audfül^ren. —
Sem frommen 2)i(i^ter im ^rantfurtet S n 5 e i g e r ^

melier fid^ unfertmegen jmeimal Snfertionftloflen ge«

ma6)i ^)at, biene |ur Sta^rid^t, bo§ mir ben Sefud^
feines angefttnbigten ^ßngeletnft'^ bie je^t \\o6) m6)t er^

{)üikn ^aben. —
SSaft bie Ser&nberungen betrifft^ metd^e in ber
n unb britten Suflage unferer Sd^rift gemad^t

fo baben mir bad ftapitel ^Ser 9Renf^'' ge«

fttid^en,N)^t eft und einmal nid^t an ber ridSitigen Steife

)u fte^en unb ^um B^^^en 3ufammenbänge unt^

£onfequen5eu iberfibtte^ beren »eitere Serfotgung unb
dffentlid^e SSeitretung unferen naturolifiifdjien Stubien

für ben Slu(ienblid( ferne au Hegen fd^ien. ßbenfofo
unter bem mteren ©eftd^töf^unm mürbe bas Aqntet
„t>n freie fBide'' in entfpred^nber 3Beife umgeflattet*

S)agegen baben bie neuen Xuflagen s^^btteid^e duf&te,
6rgän)unge']t unb 9(nfü^rungen aus ben neuefien^ ouf
unferen (Be^eiiite^ Sejug b^benben Sd^riften erl^atten*

&t xoix fd^tiegen, feben mir und $u ber folgenben

Semermng im Sntereffe einer Selbfired^tferttgung oeram

©cwifjcn er ^ur Sftu^c ber eigenen Seele ftrcng getrennt lialten

jol^a^^u^^^ nic^t miteinanbcr öcreinigen loffcn. ©in ac^t ie\ni*
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lafet. ^ietfacf) ift imö, felbft üon 6o(($eu, rcetd^e unfereu

3lnfid)ten fid) befreunbet jeitjten, bie populäre Xen=
bcnj luijerer 8cf)rift üerübelt roorben. ^Dafe fie aber

eine fotd;e ber aügemeinften 9(rt mcf)t befigt, fonbern

nur für ein gebilbeteö ^ublifum bered^net ift, mu&
3;eber jugeben, ber aud) nur barin geblättert \)at 9)Ut

bem 9luäbru(f „aü[gemeinDerftänbli(i^e ^arftellung" foHte

von unferer (Seite nur eine fold^e ^arftellungöroeife ge^

meint fein, roeld^e im ©egenfa^e ju jener p]^itofopf)ifd^en

Äunftfprac^e ftel)t, bereu unerträglicher Sargon fie um
oerbaulid^ für ^eben mad^t, ber nid^t felbft p^ilofopl)is

fd)er §arufpey ift. ^^afe roir feine Suft l)atten, in un=

ferer ^Jiiditung für biefeö pt)ilcfüpl)ifd^e ^rieftertl)um gu

fd()reiben, fonbern unö an 3llle raanbten, bereu S8ilbungs=

ftufe fie für eine Ueberlegung ber üon unö angeregten

i^ragen befäl)igt, wirb man, roie n)ir benfen, begreiflid)

pnben.

^Darmftabt, 3JJitte Cctober 1855.

3Der DcrfolTcr.



Dormort }nx mxitn ^ufla^e

Die Unwiffcnbcn \}ci^tn Den einen ffefeer,

bcn nid^t »iberlegon rönnen.

Campanella, Discorsi.

©citbcm ^öcrfaffer ror ttjemgcn 3)ionatcn mit bcm
©(^luffe feines Sßorroorteö jur britten Sluflage feiner

,,(5tubien" bie gebet auö ber ßanb legte — in ber ir=

rigen Hoffnung, nunmet)r roenigftenS einen 3lugenblid

3^uJ)e vox all' ben §et^ereien unb 3Serbäd)tnngen finben

fönnen, roeld^e bemfelben eine rü(fl)altlofe Siebe jnr

2öal)rl)eit ju Sßege bringen mnfete — t)at fid) bie Qal)i

feiner S^tecenfenten, freunblid^er unb feinblid^er, unb ber

balb offenen, balb »erftectten Eingriffe auf feine ^erfon
ober 9fJid)tung in einer Sßeife t)erme]^rt unb renne^rt

fortn)äJ)renb, roelciie einem fo anfprud^ölofen (3d^rift=

<3^en gegenüber faft beifpiettoö genannt merben barf.

Saroinenartig fd^roittt von ^ag ju 2^ag bie Literatur

über Äraft unb ©toff, Seib unb ©eele, @eift unb 3}2a=

terie, ©lauben unb SBiffen, 5latur unb Offenbarung
unb üenoanbte ®inge an; unb auf bem 2^if(^e beö ^er=

fafferö Raufen fid^ Äritifen, 33efpred^ungen, Entgegnungen
unb SÖßiberlegungen aller Slrt in gorm von blättern,

SBrofd^üren unb S8üd£)ern. Unter bcm Sd^ufee einer bcn

rergilbteften ^rabitionen roieber guftrebenben 9ieaftionö:

^eriobe roetteifern gebern jeber Gattung unb ^id^tung

mitcinanber, i^r Banner gegen bie neue real=p(;ilofopl;ifd^e

2Belt=5lnfd^auung ju entfalten ober bo6) njcnigilenö il)re

6pifeen in irgenb einer SSeife gegen bie Slnfid^tcn bcö
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^crfafferö ober uernjaubte ^iid^tungen in Seroegung 311

feigen; unb beinal)e an jeber Uterarifdien ©tta^enedc
i)ört man bic ©ttinme irgenb eineö im ^onnerton
bic Slnma^ungen ber materialiftifd)en 3^aturforf(J^ung

fiurüdroeijcnben ^rebigerö ober blidt in baö grimmige
3luge eineö begeifterten Streitern, ber mit ©peer unb
©tangen auögejogen ift, inn ©taat unb @efellfd)aft,

^orai unb ©itte, ©lauben unb S^ieligion, Gimmel unb
©roigfeit auö ben entfe^lid^en §änben be§ naturpl)i(05

fopl)i)d)en Unglaubens retten, ©ine allgemeine Slufs

regung I)at fid^ aller ängftlic^en (5Jemütl)er bemäd)tigt,

bie mitunter in ben fettfamften . (Spclamationen unb
33en)egungcn Suft mad)t; unb unfere gefammte officielie

2ßiffen]d)aft in ß{)orrod unb Uniform f(^^eint einen aH^

gemeinen 5äl)ne![appernben ^u6= unb 33ettag angeorbnet

\)abm, von welchem nur bie mobernen 2Bütl)rid)e,

2öü^ler unb 3lt()eiften auöge)d)(of)en bleiben, ©elbft

Don jenen 9lebnerbü^nen l)txah, n)eld)e nur bem ^orte
@otteö gen)eil)t fein follen, mu^ fid; ber Söerfaffer in

feiiter näd)ften DMl^e gefallen laffen, 'onx^ t^eologifdjc

^erebtfamfeit commentirt unb miberlegt ju loerben.

©0 betäubenb auc^ ein foldjeö ©etöfe für denjenigen

fein mag, ber fid& von ben mannigfaltigen p]^ilofopl)ifd)en

unb religiöfen 5l>orurtl)eilen, unter benen unfere aufs

geflärte S^it leibet, nod) nid)t frei mad)en fonnte, fo

raenig ift eö bod) geeignet, bie Ueberlegung beö vtx-

ftänbigen unb bem pl)ilofopl)ifd^en ^eioufetfein feiner

3eit ü orangeeilten 3)^anneä gu üermirren ober gefangen

5U nehmen, ©ein Slid erl)ebt fid) über ben ©taub
ber 2lrena unb über baö Getümmel ber fämpfenben
^^arteien unb erfennt, con einem allgemeinen unb t)ö=

l)eren C^)efid)töpunfte auö, als eigentlid)en Untergrunb

biefes ganzen ä)rängens unb Xobenö nur ba§ uergeblidje

Duingen einer in einer 3)^enge ber fonberbarften ©elbfts

täufdjungen befangenen ©egenroart gegen jenes jroar

langfant l;erannat)enbe, aber boc^ imabrcenbbare ©(^id=

fal, meldjeS bie 3"f"iUt il)ren S^ufionen unb ^l;or=

Reiten bereiten roirb. Unb in baö ßinjelne einbringenb.
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eiitbecEt berfelbc in bcn Gycentricitäteu iinb- alle§ 9)iaf;

überfd^reitenben 9(uöbriid)eu bieteö Streitet imd) beiben

©exten nur ben natürüdien unb notliroeubigen 3(uöbrucf

ber mafelofen ©egenfä^e übcrbaupt, üon 't>t\K\\ unfere

geit beinegt lüirb — ©ec^cnfät^e, beren genauere Sc=

jeicJinung luir Ijier imterlaffen, lüeil x\)v (Eijaxattex dlie-

nmnbem verborgen fein fann, ber bie focialeu unb poti=

tifdien $8er{)ättniffe ber ©egenroart aud) nur in iljren

aügemeinften Umriffen fennt. @lüdUd)ern)eife erfdjeinen

jene ÜinftÜd) in'§ 3leu[^erfte getriebenen ©egenfäfee, fo^

toeit fie fid) auf roiftenfd)aftlid)eni ^^oben bewegen, bem
5Iuge beö ©infid^tigen ni^t in jeber Diid^tung na=

türticfte ober TOirflidje unb barum unuereinbare; unb
auö bem no6) fo erbitterten unb üermidelten Kampfe
ber 3}^einungen ntufe bod) fd)(ie6lid; ein bleibenber ©e=

lüinn {)ert)orge()en.

3nm 2^|eil unter fotdjen ©efid^töpunften, juni ^beif

mit 9Tücffid)t auf bie äufeere llntbunlidifeit glaubt fid)

ber ^ßerfaffer einer in ä^nlid)er 3öeife, roie in ber 'i^or--

rebe gur britten 5(uf(Qge feiner Sd^rift, auögebeljuten

^olemif gegen feine SBiberfad^er biefeömal billigerroeifc

cntf4Iagen ju bürfen. t)ie6e SBaffer in ba§ %a\^

ber SJanaiben tragen, TOottte berfelbe ben ^erfud) mad)en,

allen auf feine ^erfon ober ^iid;tung gezielten Eingriffen

ober aud^ nur einem größeren Xij^ik berfetben gegen-

überzutreten unb bie ganje biffige 2)leute ab5un)el)ren,

ireldie il)m auö jebem ^reffen = 2Binfel entgegenfläfft.

©er geneigte ßefer möge eö bat)er nid)t al§ S^i^^^^ "^^^

^erjagtl^eit üon Seiten be§ ^krfafferö anfeilen, wenn
er in biefem britten 33onüort einer im Söerbältnife jur

3}?enge ber Singreifer nur geringen 2ln§al)l ftreitenber

ober raibertegenber 33emerfungen begegnet, beren roeitauö

größter ^^eil obenbrein nur einem einzigen 3)knne

gilt — einem Planne, ber feinen Eingriff jroar nid)t

gegen ben Q>erfaffer felbft, aber bod) gegen beffen ganje

pl)ilofopl)ifd)e ^id)tung feierte, unb beffen l^eroorragenbe

it)iffenfd)aftlid^e (Stellung, üerbunben mit bem allgemeinen

imb geredeten ^Nertrauen, n)eld)e$ berfelbe in ben engften
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iinb lüciieften ^lrei)en gemefet, eine 9lid)tbead)tung feiner

öffentlid) QU§5efprocl)enen 5(nfid)teu imtl)un[id) erid)einen

(äBt. — ^^erfaffer l)ält fid) ju einer fold^en 5Ibfür,unu^

feiner ^^ertljeibignng um fo met)r für bered)ti9t, er

bereite baö ^soriuort jur öritten ^Inflage, unb, luie er

<^Iaubt, in auöreid)enber ^eife, baju benufct l)at, um
feine allgemeinen ©tanb^untte feinen 5lngreifern geaen=

über menigftenö in it)ren £)auvt4lmriffen ju präcifiren

unb beren jabjreidje, fid) fort unb fort uneberljolenbe

IDhöüerftänbniffe ^urücf^uraeifcn. gortu)ä()renb fämpfen

iinfere ©egner meit weniger gegen uufere Sluöfü^rungen

unb 2lnfici)ten, ak^ uietmel^r gegen it)re eigenen (^in^

bilbungen unb gegen t(;örid)te ober uerfeljrtc 6onfequen§en,

it)eld)e fie auö unferen ©ebanfen unb 2lnfd)auungen ge=

j^ogen Ijahen ober gejogen 5U ijahen üorgcben — eine

5taftif, iüe(d)e jmar ebenfo oerädjtlid) a(§ abgenu^t ift,

<iber bennod) bei ber großen 9)ienge, n)eld)e nid)t felbft

lefen unb prüfen mag, feiten i()re äöirfung oerfel^lt.

<55(üd(id)ern)eife nimmt baö gebilbete ^Uiblifum einen fo

(eb^)aften 3IntbeiI an biefem Streite, bat) ^l>erfaffer mit

<55runb l)offen barf, nid)t ungel)ort fort unb fort üer=

tammt gu rcerben unb bei bem uernünftigen X^eite

beffetben ^um )iBemgfteu eine 3lnerfennung Der raiffeiu

fd^aftlidien unb (ogif(^en S8ered)tigung feiner (3tanb=

:punfte nod; et) er ^u, finben, a(ö Äampf vmb Kämpfer
bem 3ineö erreid)enben Soofe ber Söergeffent^eit an^eim^

fallen merben! —
^ie 5lUgemeine 3ßit""9 üom 24. unb 25. Ja-

nuar b. 3. entl)ält einen „33ortrag Siebig'ö über an=

organifdje Dktur unb organifdieö ßeben", iüe(ci)en biefer

berü{)mte unb überall alö eine unferer erften uatur=

lüiffenfc^aftlidjen Slutoritäten angefe()ene G^emifer im

^örfaal be§ d^emifdjen fiaboratoriumö in 9Jiünd)en gc=

t)alten ()at, unb worin er jufotge bem ^erid)terftatter

ber Slllgemeinen 3^^^"i^9 ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ bilettan=

tifd)en ainmafjuugen beö 3}iateria(iömuö" gebrod^en

I)aben foll. 2Bir finb natürlid) aufeer (Staube ju beur=

II)ei(en, ob unb inuneraeit ber ^erid;terftatter ^errn
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üon Siebig in bem, maö er bei jener @e(e9en()eit fagte^

richtig oerftanben ober begriffen l)at; lüir raiffen nur^

bafe eine angefef)ene unb üerbreitete ß^^tW^ift 9^
J)Q(tenen ^.^ortrag in biefer SBeife unb mit biefen bc-

ftimmten Söorten raiebergibt, unb bafe ^perr ronfiiebig.

nirgenbö eine (Srftärung in ^ejug auf biefe 2)arftellung.

feiner QUögefpro(^enen 3lnficf)ten t)eröffent(i4t ijat ©ine
folcje ftiüfd)n)eigenbe 3wftiinmung beö ^ebnerö jener

^ublifation bere(Jf)tigt notürU^ ben Sefer, baä (^xiäijitt

baä rairftid) 9iid)tige tiinjuneljinen unb eö fo jit

betrad[)ten, q(§ feien bie bargeftellten 5lnfid)ten unb ^^e^

()auptungen bie eigenen unb aut l;entifd)en beöjenigeit

3)?anne§, unter beffen Diamen fie publicirt würben. 3n
ber Xi)at traben benn an^ baö grofee ^ublifum unb-

bie Iiterarifd)e 2Be(t nid)t gefäumt, auö jenen 2Borten

be§ berüt)mten 9)?anneö alle gö^g^nrngen ju jieljen^

raeld^e il)nen paffenb ober üortl;ein}aft fd^ienen, unb bie=

felben al§ gen)id)tige 2Baffen gegen fo(d^e naturpljilos

fopf)if(i^e ^id)tungen in benu^en, miä)^ mit berjenigeii

beö ^ßerfafferö äißxiiä) ober üermanbt finb. ^reilid^

lourbe babei, wie immer in bergleidjen g^üen, foiueit

über baö 3^^^ I)inauögefd^offen, bafj ber größte ^ijeiC

jener Folgerungen bei einer genaueren 33etra(^tung fo=

gteic^ allen SBertf) verliert, ^elbft in ber ©eftalt, iit

welcher er üorüegt, entf)ält ber 33ortrag faum ben §el)nteti

2^f)eil Don Xem, maö ortl;obore ©iferer in biefer ober

jener 9Ud)tung alöbalb froljlodenb auö bemfelben l)er-

anleiten oerftanben
;

ja er entl)ält nidjt einmal Xa^, rva^

ber allju fanguinifdje Serid)terftatter ber 5lllg. S^i^""^
barin finbet, b. {). einen ^ampf gegen ben naturroiffen-

fc^aftlic^en '^Jkterialiömuö unb atte oerroanbten 2(n?

fd^auungen. 2Baö Der fraglid)e 'i^ortrag in ber ^l)at

entl)ält, ift nid)tö mel)r unb nid^tö loeniger, alö 3unäd)ft

eine, obenbrein in gefd^raubten 3luöbrücten fid() beroe^

genbe 3(pologie ober ^ßert^eibigung ber „ßebenöfraft'V

unb gum S^^^it^i^ einige furje unb in feiner Sßeife in

ba^ Sefen ber Sadfje einbringenbe Semerfungen über

bafe ^erl)ältnife von (Seljirn unb 6eele, Don benen rcir
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fogteid^ Iti^m raerben, bafe fie auc^ nx6)t ben ©d^atteit

eines ^nrourfö gegen bie von nnö üorgebrad^ten S3es

Ijauptungen begrimben. 2Ber nun in biefen beiben Sluö-

einanberfe^ungen eine ©{)renrettung t^ieologifd^er ober

p^t(o)op^it^er (5df)n)ärmereien gegenüber ber naturroiffem

fd^aftüd^en ^ritif erbUdten xoiH, mag biefeö ju feinem

eigenen 33ergnügen immer{)in t{)un; ber üerftänbige ^^eit

beö ^subüfumö bagegen wirb aus ben Sßorten beä be^

rül)mten 9kturforfd)erä nicf)t met)r fd^üe^en, a(§ fid) üer^

nünftigerroeife baraus fd)Ue6en läfet.

3unäd)ft alfo tvliäxt fidf) §err oon Sie big, von
df)emifd^en @efidj)töpun!ten au5gel)enb, jum 2lnroa(t

jenes oft befprod()enen unb, luie loir bis{)er irrigerroeifc

gebadf)t Ratten, in ( an g(id^ fritifirten naturp^iitofo^

p()if(J)en Begriffes ber „ßebensfraft" ober einer „be=

fonberen \)'öi)mn, organifc^en, in bem lebenbigen Seibe

rairfenben Alraft", burd) loelc^e bie ${)änomene bes

ßebenS felbftftänbig unb ^um unabl)ängig oon ben

allgemeinen 9?aturgefefeen erzeugt roerben foUen — unb
beginnt ben votemifd)en ^()ei[ feiner Stiebe bamit, ba^-

er bie 5lnberS= ober ©ntgegengefefets^enfenben mit bem
fd)meid)e(()aften ^I^itet oon „ä)i(ettanten unb ©pajiers

gängern auf bem ©ebiete ber Dkturforfd^ung", ja oon
„^inbern in ber ©rfenntnife ber 9iaturgefefee" belegt.

bünft uns ^f(id)t, oor allem 9lnbern gegen eine fold^e

2(rt ber ^olemif unfere Stimme ju ergeben. ÖS ift bc^

fannt, bafe fein Vorwurf in n)iffenfd)aftlid()en Streitig^

feiten leidl)ter ju mad)en ift unb bestoegen in ber ^l)at

von erbitterten unb gereiften ©cgnern leidster unb f)äu=

figer gemad)t toirb, als berjenige ber Unn)iffenl)eit, bes

Dilettantismus; aber es ift aud) befannt, bafe auf bem
ot)ne bie bringenbfte dhü) Ijerbeigejogenen ^ehxanö)

biefes 3]ont)urfs mit ^ed)t ein allgemeines roiffenf^aft^

lidies Cbium ruf)t. ^it -Jiedit — fagen mir; benn bie

perfönlid)e unb bequeme Dhtur biefes Vorwurfs lägt

benfelben ebenfo leidet madjen, mie er mit berfelbeu

£eid)tigfeit jeben 5lugenblicf jurücfgegeben merben fann,

unb fd;neibet natürlid; jebc ernfte ^iscuffion ober jebe^
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IBcrftäubigung von üornl)erein ab. I^k 2Bif)enfd)aft

t)at eö nid)t mit ^erfonen, fonberu mit ber Sad)e 511

tt)nn; unb wer einen fold^en ^oriuurf gec^cn it)i)'fen=

id)Qftüd)e ©egner geOraud)t, fe^t fiel) Ginmal bem
i8erbad)te au§, alö fei eö il)m unmoglid), mit anbern

^lö pertön(id;en ©rünben feinen ©egnern gegenüber^

j^utreten, nnb ,snm 3^^^iten ber (^efal;r, von biejen bac--

felbe a(ö ©rroiberung jn I;ören, maö er it)nen rorraerfen

luoüte. 2luö biefen ©rünben mirb ein uml)rl)aft ebeU

benfenber unb in feiner $löif|enfd)aft l)od;ftel)enber 3)iann

geroife üor 9iid)tö eine größere 2U>neigung jeigen, alö

vox ber nnnötl)igen ober (eid)tfinnigen iperbei$iel)ung

eineö fo(d;en ^öefämpfnngömittelö. Qa, eö liegt in ber

Dktur ber 3ad)e, bafe, je lUHjer nnb angefeljener bie

nnffen)d)aftlid^e Stellung ift, meld)e ein 3)tann einnimmt,

um fo bringenber bie 3lufforbernng für benfelben er:

fd)eint, 5agt)aft unb t)orfi($tig in ber 5(nroenbung jeneö

3}iittelö 5u fein, ba ihm attein feine Stellung fd)on in

ten 2lugen beö unffenfd)aftlid)en, nod; meit mel)r aber in

benen beö großen ^^Uiblifumo ein perfönlidjeö Uebcr=

'öen)id)t über feine ©egner nerleiljt, baö er nid)t mif3=

"brausen follte. @r mirb eö uerfd^mälien , ein (^eroid)t

in bie äßagfd;ale ju werfen, baö eigentlid) feineö ift

unb bennod) in ben Singen beö in ba§ ^iDetail ber

Streitfrage nneingen)eil)ten fd)n)erer aU jebeö anbere

miegt.

SBaö nun bie ^erfonen betrifft, gegen roeld)e jener

Vorwurf alö gerid^tet angefel)en roerben barf, fo ^offt

ber ^erfaffer, eö werbe i^n 9Uemanb für fo eitel ober

eingebilbet l)alten, alö fönne er bei ber gi^i^ü'^tt^^ifw^Ö

beffelben irgenbroie fid) felbft im 5luge ^aben. 2Benn
aber bierbei notbmenbig an ÜJ^änner gebad)t werben
mu§, wie Rarl i^ogt, 3afob 3)^olefcbott unb fo=

niele Slnbere, morunter §eroen ber 3Öiffenfd)aft, weld^e

in jenen beiben fünften anberer 9}?einung finb, alö

.^err üon fiiebig, fo beweift beffen Sleufeerung nur
unb nid)tö weiter, alö für ben l)ol)en ©rab non ^kx-
i)lenbung, biö ju weld^em perfönlid;e @erci§tljeit ober
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t)ielleid)t aiid) l)i)pertrop()i)d)c (übermäfjitj cicnäf)rte)

<5elbft=2ld)tunc; bic Ueberletiiimg felbft beö befteii unb

Dcrbienteften ^iianneö gefangen nebmeti foiincii. — 'iBa^j

j\unäd)ft bie ,,£ebenöfraft" betrifft, fo würbe eö beni

^erfaffer, l)ätte biefe 3lntroort über einen größeren ^anni
Derfügen, alö \\)x roirflid) ju ©ebote ftel)t, ein tualjrcö

"Vergnügen gen)äl)rt Ijaben, i)ertn uon Sieb ig unb

bem ,,uniüiffenben unb (eid^tgläubigen "ipubüfum" (3Uiö:

brud £>errn von Siebig'ö: eiligem. 3^9-/ 1^56, 9h. 25)

«ine fleine ^(umenlefe auö ben ©d)riftcn unterer beften,

mobernften unb angefel)enften $i)t)fio(ogen unb 2Ierjte

übet bie „ßebcnc^fraft" üor^utcgen, auö itic(d)er er unb

baä ^ublifum fid) wol)[ ol)ne Sd^nnerigfeit übcijeugen

TOürben, wie einftimnüg »erroerfenb baö llrtl)ei( biefer

„^inber in ber ©rfenntni^ ber ^Jaturgefe^e" über jenen

S3egriff lautet. ,,^er alte 'iNitaliömuö" , fagt ber be^

Türmte 5lUrd)0U) fgegenwärtig tooI;1 unfer angefcbenfter

ntebicinifd)er Sdbriftfteller) in einem foeben erfdiienenen

"Sluffa^: 511 ter unb neuer iUtaliömuö (^Jlrd^io für

patl)ol. 3lnatomie unb ^l;i)fiologie unb für flinifd)e 2i)k'

bicin, IX. ^anb, 1. unb 2. §eft) „finbet feinen üJiittel^

punft in ber £el)re üon ber Seben^traft. ©erabe

biefe Se^re ift in ^iDeutfd)lanb burd) eine lange Dieibe fo

^erfetjenber ^ritifen l)inburd) gegangen, bafe fie faft auö

bem 3)hmbe ber ©elelirten üerfdirounben ift, e§ müiite

benn fein, baf3 einer ober ber anberc fid) nod) ba§ ^er:

^nügen mad)te, iljr einen legten ©nabenftof; t)er=

fefeen." Unb fd)on im 3al)re 1848 fat) fid) ^uboiö =

iHei;monb in feinem berühmten ^ud^e: „Unterfucbungen

über t^ierifd)e ©leftricität 2c." ber folgenben örflärung

bered)tigt: „diejenigen, meldte fie aufredet erl}alten

ftreben, nield)e bie Qrrlebre ron ber Sebenöfraft
^irebigen, unter weldier gotm, n)eld)er täufd)enr

ben 'lUrfleibung eö aud) fei (!), füld)e Äopfe

finb, mögen fie fid) beffen für üerfid^ert lialten, niemals

inö an bie (^irenjen il)re^ denfenö üorgebrungen." Unb
an einer anbern Stelle feineö foeben citirteii 5Uif(a^e<5

fä^rt isird)on) fo fort: „benn nid)t eine fon=



44 ^v<tft ttiib Stoff.

bem teiner, pum 9(6etg(au6en ift biefe alte Soctrin von
bev Sebenftfraft, bie i()re fBerwanbtfd^aft mit bet £el)ie

Don bem Xeufel unb mit bem gorfd^en nad^ bem Stein
ber SBeifen nid^t tietleugnen oermag/'*)

Don Siebig glaubt fein ^otum für bie Sebend^

ftaft von d^emif<j^en ®eftd^tdpunften aud benrünbeit

)u fönnen. 6r überfielt babei, ba§ mj$t bie (i^emie
oQein ed ijl^ meld)e jur (Sntfc^eibung biefer grage com«
petent fein fann, fonbern hab i)ier $()t)fi! unb MHfyimt
ebenfo fe{)r mitjureben ^aben^ unb bafe in lefeter Snftanj

) ^tff^i-* fänipft ^cri* ^^^rof. ^Circfjott) in bemfelben 5(upaU
für bic '39cibel}aIn!U9 bc§ *i)(uc>brucf^ Scbcnefroft aU einer ben.

(Slementaiftoiicii iiicgt inhärenten, jonbcrn mitflcttjeil teil

9eioegnngSri(i)tnng, aber btefe9 fretlt(^ nur in einem @inne, totU
d^tv t>on bemienigen, ben man bisher mit biefem äBorte 5u üe&*

binben ficf) fjcippfint fmt, nidit nnr burd)aii§ tierf^ieben, fonberrt

bcmfelben gerabe,^u ciitöcgenßeietst ift, (Sr felbft fnc^t barüber a.

tt. Ö., @. 23, mit bürten Sorten ^Jolgenbcö: tjon ber
Sel^endfr(!|t in bem me(^tf(^en @inne, in bem ic^ fte auffafje,.

be^nieifle tc^ nit^t^ bag fte fc^lie^Iic^ aU ber SCulbrucf einer be**

ftimmten 3"ff^^^^ni^^^^ir!una <)l^ljfitalifc^er unb c^emifc^er
ilräftc gcbad)t luevben mun." — 511^^ 3?crfaffer, angeregt biirc^

äÜJoIejc^ott ^(iK iiiljiungen , ben '^ian gU feinem feerfc^en

»IHroft nnb ©toff" fofjte, o^ne ju afinen, metc^ic Sc^i(ffale bem»
fetten beöorftel^en würben, fügte er mit einem innem SBiberftrc*

ben ba§ Kapitel „Sebenefraff ein, ttjeit eä ibm fc^ien, a(? fei bie

Soc^c ott-^n feT}r unffenfc^aftlid) on^gemacbt, bcfonnt nnb iclbfr in.

weiteren Streifen trivial, ai6 bafe man nod) eiumni auf biejelbe

Sttvfifüommen bürfe. 3u feinem nic^t geringen Srftannen mu^te
er fic^ ingmifci^en überzeugen, bafe er bie mifienfc^aftlic^en Stanb=-
pimftc feiner 3"t9C"oifen bamolä fe^r überf^a^t ^atte. ®(ütf*

lid)ernjcife ^at fic^ biefe^ li^erfialtnife — luenigften^ in miffenfc^aft*

liefen jfireijien — inAWifdieu joioeit gcänbert, büfe ^4^rof. $äctct
in einem tBortroQ über 6ntmi(flttngd49ang nnb SCnfgoBe ber 3oo*
logie (5ena 1869) fagcn burftc: ,,Soöiel ift aber jcbenfaHl fc^on.

jc^t gewonnen, bafe ba^ metap^ijfijcfic ©cfpenft ber fog. Gebens-
traft nic^t bIo§ öon bem ®cbiele ber menfcf)Iid)en, fonbern aud>
ber gcfammlcu tl)ierifd;eu ^iifjiji'iülügie oöUig unb für immer üer=

bannt ift. $on biefem m^ftifd^en ^robnfte bnaliftif^er (Sonfnfton^
melc^eö balb al§ 3werftt)ätige§ SebenSprincip, balb afö awecfmä^ig
wirfenbe ©nburfadje, balb aVS orgonifc^e <£c^5pfiiniv?fraft fotjiel

Unl)cil unb ^iHTiiiirruiig nngeriditct ^nt, fann jcßt bei einer wa^r^»

^aft luiffcujc^aftlic^en Unterfudjung unb ßrflärung ber Sebent»
erf^einnngen nit^t me^r bie Siebe fein.''
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bic @efammt:©nt)c^cibung allein bcr ?ß^i;fiologie imb ber

^iebicin guftc^t. ^err von Siebig ift ein grofeer Gt)es

wifer — ol^ne S^^^if^^^ 3Ber sollte biefeö beftreiten?

©ein ^uf reid)t über bie @rbe, unb fein 33ater(anb ift

tnit 9^ed)t ftolg auf i^n. ^a aber ©in ^lann m6)t

Sllleä fein fann, fo wirb eö 9üemanben in ®rftaunen

fe^en, ju t)ernel)men, bafe iperr üon ßicbig nid)t ein

ebenfo großer ^t)i)fiolog als ß^emifer ift, linb bafe es

fogar fe^r imterrid)tete Seute gibt, raeld^e §errn üon
£iebig tro^ ber großen unb unbeftreitbaren Sßerbienfte,

bie fid^ berfelbe um bie 2Iufl)eIIung ber d)emifd^en ^öer^

I)äÜnij|e beö (Stoffit)ed)fels im ^flanjen^ unb ^l)ierforper

«rroorben i)ai, hod) auf biefem ©ebiete ber 9ktur=

forfd^ung faum §u etroas 2lnberem, als ju ben „^ilet:

lauten unb ©pasiergängern" jä^len. @s t^ut uns leib,

§erni von ßiebig einen folgen 3Sort)alt mad^en ju

müffen; aber eä gab in biefem gaüe feinen anbern 2Beg,

um baö „unraiffenbe unb teid()tgläubige ^ublifum"
einigermaßen in ben ©tanb gu fe^en, bie perfönlic^e unb

toiffenfd)aftlid)e 6teUung iperrn von ßiebig^S ju ber

grage von ber „fiebenöfraft" t)erftel)en unb TOürbigen

ju lernen. — 2)amit möge benn aud) bie ^auptfac^e

in biefem ^l)eile imferer $olemif getrau fein; benn eS

Tüürbe uns üiet ju roeit führen unb für ben bei SBeitem

größten X^eil unferer Scfer ein nid^t l)inlänglid)es Qn^

tereffe ober ^erftänbniß ^aben, roollten mir uns an

biefem Drte in bie ©pecialitäten biefer roid^tigen unb oer^

rcidelten ^rage, an roeld^er bereits bie beften unb tiefften

©eifter für unb roiber gearbeitet l)aben, einlaffen unb
ab ovo geigen, aus melden ©rünben man fid^ genöt^igt

^efel^en |at, bem S3egriffe ber £ebens!raft ben roiffens

fd)aftlidt)en Saufpaß gu ertl^eilen. 2)agcgen mögen mir

bennodt) nid^t rerfäumen, ben Sefer auf einige unb fold^e

innere SBiberfprüd^e unb 3)Ußgriffe in ber ßiebig'fd^en

5lnfdf)auungSroeife oon ber fiebensfraft aufmerffam ju

mad)en, Toeld()e berfelbe roa^rfd^einlid^ aud) o^ne 2)etaiU

Äenntniffe üerfte^en unb mürbigen fann. iperr von
£iebig fagt: „6s ift flar, mie bie 6onne: bem
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(ebenbtgen Selbe mitten aud) d^emifd^e ^röfte.^ Santt
aber ffei^t eis int Singange bed Sluffalbes, ber in ber

^flan^e vox fic^ ge()enbe $roce6 fei ,,ein ©cgenfat ber

unorganifd^cn ^roceffe;" ferner „im Drganidmud ber

^{lanje »ertören fiuft, Saffer, ©aucrftoff unb fto^fem

fÄure i^ren d)emifd)en ßiiarafter"
;
ferner „in bem (eben^^

bigen Seibe befielet eine Urfad^e^ roeld^e bie d^emifd^en:

unb p^i)fifQüfdbcn Ätofte ber SRaterie be^errfd^t ;" ferner

,,nur mangelhafte flenntnig ber unorganifc^en llr&fte

fei ber ®runb, warum von mand^en SRamtem bie

©^iftenj einer befonberen, in ben organifc^en SEBefen

mirtenben itraft geleugnet werbe^ morum ben unorga«

nifd^en Aräften SBirfunqen jugefct)rieben merben^ bie

il^rer SRatur entgegengefe^t flnb/ i^ren ®efe|en miber»

fpred^en;^ enbti^: ,,Unter bem Ginflug einer nid^t::

ddemifd^en Urfad^e niirlen in bem Organiftmud aud^

d^emifd^e Ar&fte.'' ätudi wer fdn Sota oon ei^emie

Derfte^t, mirb ntd^t begreifen^ wie fold^e Sel^aup-

tungen untereinanber in einen vernünftigen (Sinnang

bringen (äffen, gn bem lebenbi^en Seibe foUen drnnot

dSiemifd^e Gräfte mirfen, barai wteber einmaC nid^t, unb
eine unbetannte, „organifd^e, höhere ftraft'' foU ii9 Dr?
ganidmus gen)i{Terma|en ber S(uffef)er unb 2Berfmeifler

ber unter ii^ir wirtenben unorganifc^en ftr&fte fein! (Sft

gehört in ber 2l^at ein ftarler @(aube ba^u^ um fid^ su
einer fold^en Doctrin }u befennen^ unb ed würbe intern:

effant fein ||u erfahren, wie fid^ ^err oon Sieb ig baft

®enauere eineft fofd^en unmöglichen Ser^&Uniffed t^ors^

fteQt @ntweber gebotd^t ber brganidmud ben (Sefetett

ber Sljiemie/ ober er gel)ord^t ibneti nid^t; aber bag er

i^nen f^itx gebord^t, bort nid^^ ba^ er ibnen ^ier
bient, bort wiberfprid^t^ ift fo unmöglid^^ atd ba^ bie

Sonne sur (Erbe ^erunterfleigt. ^ag viele d^emifd^ ^roceffe

innerhalb bed Drganidmud in einer anbern
SVicbtun^ vor fid^ geben^ aU aujserbalb beft»

felben, oad wirb $erm oon Stebig dciemanb be*

fireiten; aber finb berat biefe ^roceffe beSwegen anbere
ab d^ifd^e? burd^ eine niddt^emifd^e ftraft bebingte?
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unb auö roetdjiem ©runbc nennt man benn bie Sel)re

von ben organifcfien ^erbinbungen unb 3e^^Kfe""9en bie

organifc^e Gf)emie? — (5ö ift Uax rote bie Sonne:
3n ben Drganiömuö gef)en nur biefelben ©(ementarftoffe

ein, wie wir fie axiä) in ber organifdien dlatuv finben;

unb ba f)eute fein gebilbeter Dkturforfc^er ben ©a^ be=

jroeifelt, bajs Gräfte nur (Sigenfdöaften ber «Stoffe ober —
genauer anägebriidt — Bewegungen ber 3(tome finb, fo
fönnen auc^ in ber organifd)en D^otur feine anbern

Äräfte t()ätig fein, aU biejenigen, n)eld)e jenen Stoffen
ober Sltomen jufommen, b. i). bie allgemeinen Dktur^

fräfte überf)aupt. ^afe bie Stoffe, n)e(d)e bie .^aupt-

beftanbt^)eile beö Drganiömuö auöma(i)en unb au6erJ)a(b

beffelben nur in ben einfad)ften 3[?erbinbungen unb 3"'

ftänben gefunben werben, inner{)atb beffelben infoferii

ein anbereö 33er[)alten feigen, aU fie t)ier in bie mannid)^

fattigften, auf'ö ©nbtofefte complicirten unb oft nur burd>^

bie aüergeringften Unterfd)iebe getrennten $ßerbinbungen^

3ufammenfteQungen, 3ltom:ßagerungen geratt)en unb auf

biefe SBeife 3"ftönbe unb 33en3egungö=9^id^tungen ermög-

üd)en, it)e(d)e wir in ber organifd)en Statur nid)t an
i^nen geroaf)ren, weit fie f)ier feine Gelegenheit ^aben,

in bie 6rfd)einung ^u treten, unb TOeld)e un§ allerbingö

ihrem innerften 2öefen nacb jum größten ^f)eil nod)

©ebeimniffe finb — bafe biefeö Sllleö fo ift, fann bod^

geroife feinen Älar^^enfenben gu bem Sd)luffe bered^tigen,-

jene Stoffe entzögen fid) innerl)alb beö Organismus-

\\)xm i()nen" immanenten ober mitget^eilten pf)t)fifalifd)en

unb d)emifd)en S3en)egung§=D^id)tungen, unb eö roirfe l)ier

in tf)nen eine eigentl)ümiid^e, gefonberte, mit ^lan unb
3lbft^t allein auf fiebenöberoegung gerichtete, f)öl)ere, ors

ganif^e ^raft! 2Beit wir bie innerften ©efe^e, nad^

benen biefeö 2öirfen im ßinjelnen üor fid^ ge^t, nod^

n\ä)t überall erfannt ^aben, ^ilft fidb bie ^Z)enffautl)eit

fogleid^ bamit, fidf) auf ben ^olfterftul)l einer unbefann?^

ten unb unberechenbaren l)öl)txm Äraft nieberjulaffen

unb ba§ fc^einbare SBunber anjuftaunen — ein 33e=

tragen, roeld^eö jebem roif)enfd)aftlid^en gortfd^ritt einen
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IDamm entgegeugefe^t. iQerm oon Siebtg'd ^rrtl^um

befielt batiii^ bajs ev mö)i jtuifd^it Seben unb Sebend»
Itaft untetfd^eibet. greilid^ ift unft bad Seben in feinen

-innerften ©tünben unb Schiebungen ein 9u4 mit

Reben Siegeln, fteili^ leitjt ^ier Slättifel an 9lQtl)|e(

:itnb tappen xait mit nnferm SBiffen nur auf feinet

Dbetfläd^e timber; frei(id) gefiel^en Sitte hai bod Seben
-etmf^ Sigentbümli(i()e3 fei, freiUd^ begegnen fid) ^iet bie

•€(ementars@toffe nid^, wie in ber anorganifd)en ilainx,

unmittelbar, fonbem unter Sermittetung eined eigen»

-tbümlid^ organifd^en ®ebilbed, ber S^^^^ ~ <tber

ixo% aUebem negiren mir mit aOer <EntfdE)ieben()eit bie

'^iflenj iener befonbecen, auf Seben gerid^teten, bie p^t;^

fllaUf^ien unb d^emifd^en Ardfte benerrfc^enben ein»

beitlid^en ftraft^ meÜ^e ^err von Siebig in

nimmt. 3n feiner Stid^tung, in metd^er eft ber SBiffem

fd^aft bid iegt gelungen ifit, innerhalb bed Sebenft om^u-
bringen / {iie| biefelbe auf fünfte, meldte bie flnnabme
-einer foU^ SCuftnabmdtraft red^tfertigen mürben; überall

fal^ man bad Seben unter einer bemfelben von feinem

«erften Slnfang an mitget^eltten etgentbümlid^ Seme»
gungS::9^id^tung mit Seftimmtbeit d^mifd^en, p^pfi^atifd^en

ober med^anifdjien @efe|en folgen. Srfi mo unfer
SBiffen aufhört, fänjt bie organime ftraft an.

-Salier i|l bad SSort ,,Sebendfraft^ nid^d weiter,, ab
-eine unpaffenbe Sejeid^nung für notürtid^ SBirtungisn^

beren innere S^üge unb Urfad^en unft im Ginjeuten

üft ie^t nod^ unbekannt ftnb; ed ifi nad^ Sogt'd burd^»

rid^tigem SudbrudC eine „ttmfd^reibung ber Un»
miffenbeit.^ ^9lan tonn nid|t fagen", fagt Sird^om,
„ha^ ne (bie organifd^e B^H^nbilbung) nid^t med^anifd^

fei, meil mir {te nod^ nidj^t auf med^nifd^ Serbattniffe,

4tuf numerifd^e unb mat^ematifd^e Sßertbe sutüdfübven
iduneU/ benn mit bemfelben Siebte mürbe ein bUbftmti*

•ger älutod^tl^one S^leul^odanbd fagen fönnen, bie !Damp|»

tnafd^inen feien nid^t auf me^anifd^e Serböltniffe ^urüdt

^uffibren.^ Unb fierr von Siebig felbft fö^eint beU

aiabe oergeffen su ^aben, bai er einft in feinen ^4S^e»
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inifd^en S3ricfen" )ä)x\th (6. 18): ,,^al;er geben [\t

•(imgebUbete Slerjte) uuö bie immö9lid)fte!t 2lnfidS)ten unb

fd^affen fid) in bem SBorte Sebenöfraft ein rounbers

bares 2)ing, mit bem fie alle ©rfd^einungen erflären, bie

fie nid)t üerfteljen. TUt einem burd)au§ unbegreiftid^en,

iinbeftimmten fetroaö erflärt man 2lße§, roaö nid)t be=

greiftid) ift."

9)ht roeld^em 9ied;te befd;ulbigt nun §err oon ßiebig
na(J^ aüem S)iefem bie „Säugner ber Sebenöfraft" (Eiligem.

3tg., Sa^irg. 1856, (S. 370, 2. ©palte, Seile 5 üon oben

n. f. TO.), fie wollten „bem unroiffenben unb leidjtgläus

bigen ^ublifum auöeinanberteßen , roie bie 2Belt unb
baö Seben eigentlicJ^ entftanben fei!" 2)a6 bie 2öelt nid^t

„entftanben" ift, barüber bürften jene Seugner ber Se=

benöfraft rao^l siemlidj einftimmig fein; unb rcie baö

Seben entftanben fei, barüber l)ai nod; 9Uemanb etroaö

Slnbereä, alö SSermut^ungen unb §i)pot^efen beigebracht— §t)potl)efen, n)eldhe aber, foweit fie üon üerftänbig

benfenben 9Zaturforfd)ern ausgingen, alle barin überein=

ftimmten unb barin übereinftimmen müffen, bafe fie biefe

©ntfte^ung auf natürlid)e, burd) bie ©efeje unb ^Iräfte

ber äußeren Diatur beftimmte Sßeife unb burd; in ben

5Dingen felbft roirfenbe Urfad^en oor fid^ geljen laffen.

<£o roenig mir baö genauere „2Bie" biefer ßntftel)ung

fcnnen, fo wenig S^^^f^^ ^^^^ ^^^^ ^i^fß ^^^^

aemeinen Umriffe fein. Söünfd^t fid) §err üon Sieb ig

flar 5u mad;en, auf raelcfie ungefäljre SBeife fid^ bie

Sßiffenfd^aft biefe allgemeinen Umriffe einer natürlid^en

unb auö ber anorganifd^en 9latur fid^ ^eruorbilbenben

•crften ©ntfteljung organifd^er 2Befen üorfteUen fann ober

mag, fo empfehlen wir il)m ba^u bie ßectüre ber foeben

erfd)ienencn, biefe 2^^emata in geift= unb fenntni^reidfier

SBeife abljanbelnben „^Ijijfiologifdjen Vorträge oon 33e=

nefe" (1856, Dlbenburg, 6^mibt). — 3n ber ^l)at

mufe eö jebem cinfid^tigen S^laturforfd^er bei einigem dla6)i

benfen tlar werben, bag in biefer grage von ber erften

(Sntftel)ung organifd^er 3Befen auf ber ©rbe ber ^ern^

unb ©ipfelpunft ber ganjen 8treitfad)e über bie 2ebenS=

5öü(^>ncr, 5ünf »orreben ju jhraft unb ©toff. ,4
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ober organif(]^c ^raft Hegt, ^afe §err mn Sieb ig

felbft bie (5mpfinbung biefer SBal^r^eit gehabt Ijabeii mu§^
beroeift ber Umftanb, bafe er von feinen 3lu§fü{)rungen

über bie organifd)e kxa^i unmittelbar auf bie Generatio

aequivoca (freirciCiige 3ß"9»"9) reben fommt. gort=

it)ä|renb entroidetn fid) unter unfern 2lugen QeMi auö

Sellen auf bie natürlic^fte 3Beife unb treten ju beftimm-

ten organifc^en gönnen ^ufammen; unb baö ^afein

eines erften organifd^en gormenelementö oorauägefe^t,

fe^en toir feine Sd;n)ierigfeit, bie ganje organifd^e 2Be(t

o()ne cigent!)ümU^e organifdjie Äraft auö fid) felbft

entioideln gu laffen. 2luf rceldje betaitlirtc SBeife nun
bie freiwillige S^ugung biefeä erften organifd)en gorm=
elementö gu (Staube fam, ift unö frcilicJ^ unflar, aber eö

fann unö nid)t unflar fein, ba^ biefe S^^ß^^^^Ö ^i"^

natürlid)e unb nur burd) eigent^ümlid^e 3iiM"be ber

äußeren D'^atur bebingte raar. „60 fd)eint eö mir bod)",

fagt ^ßird^ora, „bafe jeber oernünftige ^^ijfiolog, fatt§

er überhaupt eine erfte @ntftel)ung beö Sebenö annimmt^r

nid^t uml)in fann, fie auö einer eigentl)ümlid^en S^tf^i^^^'

menroirfung dE)emif$er unb pl)i)rifalifd)er 5lräfte ab§u=

leiten." '^a, gerabe ber Umftanb, ben §err oon Sieb ig

felbft unb, toie er glaubt, in feinem Qntereffe, anführt,.

ba§ nämlid^ hux^ bie geologifd;en ^orfd^ungen ein er^

fter Slnfang beö organifd)en Sebent auf (Srben

beroiefen ift — gerabe biefer Umftanb läfet, gufammetis

geljalten mit bem, roaö roir über bie ©efc^id^te ber 6rbe

Tüiffen, gar feinem S^^^f^^ barüber D^aum, ba^ jener

3lnfang nur auf bem natürlid^ften SBege unb burd) bie

Gräfte ber anorganifc^en 3^atur gefd^eben fonnte; unb
eö bleibt babei ganj gleidf)gültig, ob roir biöl)er einen orga^

m)6)m 3lnfang fünftlidd ober natürlid^ unter unfern

5(ugen beobad^ten fonnten ober nic^t. „^ie ßliemie", fagt

^irc^oro, „l)at nod^ feinen ber Slaftemförper (g^ßfer^

ftoff, ©iraei^, Stärfe 2c.) au§ ben (Elementen gufammenfe^en,

bie ^i)\)\xt nod) feinen biefer Körper, roenn er gegeben

war, au§erl)alb be§ Sebenbigen ^ur Drganifation, jur

3ellenbilbung zwingen fönnen. 2Ba§ liegt baran? äßenn
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unö bie ©e)c()id)tc ber (Srbe geigt, bafe eine ßdi eyiftirte,

wo feiner biefer ^(aftemförper Dor(;anben roax unb auc^

nidit t)or()anben fein fonnte; wenn roir fe^en, bafe bann
beftimmte ^^^erioben eintraten, too biefe Körper unb auö
il)nen organifd^e gormen ficb gufammenfefeten, roaö bür=

fen roir barau§ fditiefeen, rcenn nid)t ba§, bafe unter ganj

ungeroöl)ntid)en ^ebingungen baö Söunber, b. J). bie mo^
tnentane Cffenbarung beö fonft latenten ©efefeeö, gefc^al)?"

(GJefammelte 3(bl)anb[ungen gur roiffenfci)aftlicöen 5D^ebicin,

1856, <B. 25.) Unb roeiter an einer anbern ©teile: „^Ißir

fönnen um nur rorfteüen, bafe, roie id) bei einer

friU)eren @e(egenl)eit fagte, ju geroiffen g,e\ttn ber (Snt=

roidtung ber ©rbe ungeroö^niid^e 33ebingungen eintraten,

unter benen bie ju neuen 5ßerbinbungen jurüdfe^renben

©leniente in Statu nascente bie üitale 33eroegimg er^

langten, roo bemnad) bie geroö^nlid^en mec^anifc^en
^ebingungen in üitale umfd)tugen/' Unb julefet: „^)a9

@e)e|, na^ bem il)re (organifd^e ©eneration, 3^üen)
Silbung erfolgte, nui§ noti^roenbig ein eroigeä fein, fo

bat3 jebe^mal, roenn im Saufe ber natürlichen Sßorgänge

bie ^ebingungen für feine Offenbarung günftig werben,

bie organifd)e ©eftaltung fid^ t)erwirflid)t. S)ie 3JUttel

ju biefer ^>erwirflidj)ung fönnen bal)er nur in einer eigens

tl)ümlid)en 3lnorbnung natürlid^er i^erl)ältniffe, in einem

ungewöl)nlid)en, nur gu gewiffen Seiten eintretenben 3u=
fammenwirfen ber gewölinlid^en ©toffe gefud^t werben,

unb ber Vorgang beö ßebenö muß fi^ fowol)t
in feiner erften 33egrünbung, alö in feiner
Söieberl) olung auf eine befonbere 5lrt ber 3Jles

d)anif jurüdfül)ren laffen."

2öenn übrigens §err ron Sieb ig meint, ba6 alle

biöl)er begüglid^ ber Generatio aequivoca für wal)r ge^

I)altenen 3}?einungen „auf falfd^en unb leii^tfertigen Seob=

ad^tungen berul)ten", fo beweift ein fol^er 2tuöfprud^

abermals nidf)t für eine fef)r grünblidf)e p][)t)fiologifdje

Söilbung feineö 5IutorS. Xxo\^ 3iQem, waö bist)er gegen

bie Generatio aequivoca gefunben unb oorgebrad^t würbe,

ift biefe wid^tige grage bod^ immer no6) eine wiffen^
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fd^aftlid) offene, unb bie barauf Sejug tiabenben ^eoh
ad)tungen unb ©fperimente ge()ören ntd^t §u ben Uid}U
fertigen, fonbem ju ben fubtilften unb fd)ir)iengften

ber gangen 9laturforfd)ung, über roeld^e „baö unraiffenbc

unb (eid^tgläubige ^ublifum" in biefer SBeife ju belehren

nid^tö weniger alä geraiffen()aft ift *)

60 t)ie( oon ber £eben§fraf t ! 3m groeiten ^f)eUe

feines 58ortrag§ befd)äftigt fid^ §err von Siebig (jaupt^

fäd^lidj mit bem 5öert)ä(tnif3 von (SJeljirn unb (Beele_, von

©toff unb ©ebanfe, obg(eid) anä) biefeö 33er!)ältniB mit

ber ß^emie nur fe^r nebenbei 5U Ü)nn (;at. ^Ddjer barf

c§ unö aud) l^ier nid)t erftaunen, wenn wix foglei^ in

ben erften 2Borten beö grofeen 6{)emiferö einigen fa!=

tifd)en Unrid)tigfeiten begegnen. „^a5 ©el^irn'^ meint

berfelbe, „fei ba§ einzige innere Drgan, auf n3eld)eö ber

SBitte beö 3)^enfd^en bireft eine 9)lad)t ausübe, iüä()renb

TOeber auf bie Bewegungen beö ^ergens nod^ beö 3)fagenö

ber Söille unmittelbaren ßnnflul l;abe." ^son einem un=

mittelbaren ©influfe bes 2Billenö auf baö ©eljirn weiß

bie $l)i)fiologie fo wenig etraaö, als uon einer n)illfür=

lid^en S3eraegung oljne 9)iusfetfafer; biefeö Organ ift

*) ©eitbcm Cbigcg ge|cf)ricben trurbe, ift bie (vroge t)on ber

Generatio aequivoca itno ber früfteften @ntftct)ung organifd^er

SSefen auf ber ©rboberffäc^e burc^ ben Sinflu^ ber 3)artuin*f(^eii

^tjeoric unb bie ^trbeitcn feiner 9?ad^foIger, namentlich aber bnrd)

^rof. §äcfcr? bal)nbred)enbe Unterfuc^ungen über bie protopla^=

matifAen Ur^Crgani^men , in ein ganj ncue^ 6tabium getreten

ainb igrer cnblic^en Söfung cntgegengcfüt)rt roorben. Sogar ;perr

ton Siebig felbft fc^eint, roag allerbing^ fe^r anjuerfennen ift, in

feinen letzten Sebensja'hren feinen früfjeren ^rrt^um cingefef)en unb
gu anberen unb befferen 5Infic^ten befannt gu t)aben, n)abr=

fd)einlicf) burd) ben (Sinflufe, ben bie Scctürc cntraicflung^gefdjic^t^

lid)cr S(^riftcn auf ibn ausübte. 9Jian fetje barüber ba^ Siä^erc
in ben oortrefflic^en ?tuffä^en Don 9)1 ori^ SBagner über bie

(Streitfragen ber (Sutroicflung^Ie^rc in ben 93eilagen ;;ur „?lügc=-

meincn 3citung",9^o. 320 u. flgb. bom;3at)re 1873. mi6) ift in^ttjifd^cn

ber toon Siebig behauptete „Einfang beS organifc^en Seben^^ auf
erben" überhaupt ameifel^aft ober boc^ ujenigftenS in einer t)on

ber bi^f)crigen ganj abiueic^enben SBeife ju erflören oerfud^t

tuorben. 9J^an »gl bcS^alb Seite 179 u. flgb. ber 15. 9lufl. öon
„Äraft unb ©toff".
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burc^auä unb in otten feinen 2^f)eilen bem unmittelbaren

Ginftufe beö SBillenö gänjtid) unjucjänglid) imb bient nur
olö 'i^ermittler beöjenigen öeiftigen^^roceffeö, it)eld)er bie

2lnregung ju einem p^ijl'ioiogifdien l^organg in ben 9ler=

reu gibt, al^ beffen ©nbrefultat bie 3"tctmmen5iel)ung

eineö ober mel)rerer 3)?uöfeln, b. J). ein SBillenäsSlct,

erfolgt. 2(uf ber anbern Seite f^eint ^err von Siebig
nid;tö baoon gel)ört ju (jaben, ba6 man aHerbingö, roenix

auö) feiten, 3)ienfd)en beobad^tet \)at, meld)e im 6tanbe
waren, einen u)illfürlid)en ©influfe auf bie ^Bewegungen

il)reö ^persenö ober if)reö 3}kgenS auszuüben.

<Sogleidj barauf läfet §err ron ßiebig eine Söeljaup^

tung folgen, toeld)e fi(^ auö bem ©ebiete ber ^l)t)fio =

logie Ijerauö auf baöjenige ber ^45l)ilofopl)ie begibt

unb l)ier biejenige eyacte ^3)en!n)eife, raeldje ber 9^ebner

mit fo großer Söetonung von ber 9kturforfd)ung üerlangt,

bis ju einem erftaunlidjen ©rabe üerläugnet. „2)er

geiftigc ÜJienfd)", beljauptct §err üon £iebig, „ift nid^t

baö $robuft feiner Sinne, fonbern bie Seiftungen ber

Sinne finb ^srobufte beö intelligenten 2Billenö iin 3J?ens

fd)en." lieber baö 3}iaterielle beö legten ^^eileö biefer

^.^eljauptung irgenb ein 3Bort j^u verlieren, fdjeint im§
gnnjlid) unnötl)ig. ^2ßir fönnen un§ eine fold)e 2leu^es

rimg au§ bem ihuibe ^errn von Sieb ig' § nur burd)

bie 3lnnal)me erflären, berfelbe fei in5n)ifd)en Söefenner

ber Sd)openl)auer'fd^en ^U^ilofopljie geworben, weldje

beljauptet, ber ^ille bringe bie ganje äBelt l)er=

oor.*) Sollten ^)err Sd)open Iraner unb öerr von
Siebig in biefem '*^>unfte 9ied)t Ijaben, fo erwarten wir

oon ber ^bätigfeit beö ititelligenten Söldens im 3}lenfd)en

bemnäd)ft eine ^ereid)etung unferer armen fünf Sinne
um einen fed)öten, weld)cr unö eine bcffere 3lufflärung

*) Seine üoHftänbic^e ^Ketminn flbeu bie Sc^|0|3en^niicr'|d)C

'i|31)ilüippl)ie iiebft einer flcbränciteu Tarlcnunc^ berfelbeu ^at ber

i^erfaiicr iii3tiMic{)eu iii feiner 3cf)rift: ^)latnv nnb 'iiMi'|cn=

id)oft K." (l'eip,^iG, 1— W-, 1S()2—1874) auf S. 91 rejp. 94
ober 98 unb [Igb. befannt gegeben.
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über ba§ fupranaturaliftiid)e ^Dafeiu geben wirb, atö

wxv biö!)er burd^ jene fünfe erl)alten fonnten.

2ßaö nun baö $8er()ä(tnij3 üon @el)irn inib Seele

fetbft ange!)!, fo beljauptet ßerr uon ßiebig, bafe 5(IIeG,

lüQö wir über biefeö ^er{)ältm_6 wüßten ,
'„ud) auf bie

triüiale 2BaljrI)eit rebucire, baft ein ^opf ol)ne ©el;irn

toeber benft noc^ empfinbet/' ^ld)v Ijätte eö md;t be=

burft, um äu geigen, baß ber grofee (Il)emifer nid)t ein--

!)eimifd) in ber $l)i)fio(ogie ift. ^enn eö biefe äöiffem

ff^aft trol^ aller iüal;rl)Qft großartigen Slnftrengungen unb
Unterfud)ungen biö auf ben l^eutigen ^ag in ber Seigre

von ben ^^erljöltniffen unb Functionen beö @el)irn§ nid)t

weiter Ijätte bringen fönnen, alö biö §ur 3luffinbung

einer ^^atfad^e, weld^e jeber mit fünf ©innen begabte

3)Jen)^ imter feinen 5lugen unb §änben beobad)ten rann,

bann wäre fie in ber ^l)at ju bebauern, unb ber eytremfte

pl)ilofopf)ifd)e (Spiritualiönuiö wäre il;r gegenüber in

feinem üollfommenften 9ied)te. ^ie ^l)i)fiologie unb bie

^atl)ologie wiffen mef)r, alö §err von Sie big glaubt

unb weiß; fie jjaben ferfal)rungen gemad^t unb ©runb=
lagen gewonnen, bereu wi)fenf^aftlid)e ßingelljeiten wir

an biefem Drte ju wieber^ofen nid)t Deranlafet finb,

weld^e aber weit über jene üon §errn von Siebig an=

geführte triüiale 2Ba^rl)eit l)inau§gel)en imb wetdje ein

gunbament bilben, auf bem weitergebaut werben fann,

unb baö fic^ bie eyacte 9kturforfd)ung uiemalö burd)

baö 2llteweibergefd)wäfe ber pt)ilofop^ifd)en ^fi;d;ologen

entreißen laffen wirb.*)

hiermit fönnten wir unfere ^olemif gegen §erm
ron Siebig' ö 2luöfül)rungen, foweit biefelben in bem
in Stiebe ftel;enben ^erid^t wiebergegeben finb, fdaließen,

wenn nid;t eine frül)ere Gorrefponbenj ber 9(tlg. 3tg-

(3al)rgang 1856, 9k. 22), fowie aud) bejüglidje

*) ©ine ongemctn berftönblici^c ^arftcllung beffen, tuo^ man
t)i§ jet^t im 3öefcntlicf|cn über ba^ ®cl)irn iinb feine feeliid)en

ob^r geiftigcn Sciftungcn t)I)i)fioIogifd)crfeit^ tueife, finbet fid) in

bc3 fefafferö „^^^fiblogifd^c Silber", äJueitcr ^anb 1875 {üdp^
gig, %\), 3:i;oma^).
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tl^eitungen aiiberer 39[ätter un§ barübcr kleljreu roür=

ben, bafe jener 33endbt n\d)i 5lIIeä enthält, roaö §err ooit

Sieb ig in feinem ^i^ortrag in 53e5Ui3 auf ba§ '^SerijalU

niß üon @et)irn unb ©eele geäußert l)at 3ene Quellen

er§ä{)(en uon einer weiteren Sleußerung beffelben, n)e(d)c

füfort i()ren äöiberl)QlI in allen pubüciftifiien Organen
fanb unb natürlid^ nid^t üerfel)(te, ben allgemeinen ^uhd
unb ^Beifall beö „unroiffcnben unb leid;tgläubigen ^ubli=

fumö" in ljol;em @rabe ju erregen. (5ö t)erfud)t jene

3leu6erung abermaU ben bereits mel)rfad; 3n)if(i)en Sieb ig

unb 3}Zolefd;ott üeri)anbelten Streit über ben ^l;oös

pl)orgeljalt beö @el}irnö anzuregen unb babei mit

2lrgumenten ju operiren, u)eld;e offenbar nur in ben

^ugeu Solcher SBertl) Ijaben fönnen, bie t)on bem ^Detail

unb ber inneren Sebeutung jeneö Streitet feine Äennt=

ni6 befigen. 35on ber DoÜfommen falfdjen Unterftellung

auögel)enb, alö leiteten 3)lolefd)Ott ober bie 3ln^änger

feiner ^Jiid)tung ben ©ebaufen üon einer „^IjoöpljoreSs

cenj beö ©eljirnö" ah, fud)t fid^ §err üon Siebig in

ber SBeife über feine ©egner luftig ju mad^en, bafe er

meint, einer fold;en Slnfid^t jufolge müßten bie Slnod^en,

tüeil fie 400mal mef)r ^l)oöp^or, alö baö ©eljirn ent=

.I)alten, aud) 400mal mel)r 2)enfftoff probucirenü S^er-

faffer fud^t üergeblid^ nad^ einer rid)tigen unb bod^ einen

^ann, wie Siebig, nid^t blofefteHenben SBejeid^nung für

«ine berartige Äampfeöraeife, roetdjie ganj geroiß nur einem

„unroiffenben unb leidf)tgläubigen ^ublifum" imponiren

fann. ^^arum l^at §err üon Siebig bie Sadfie nid^t

in ein nod^ etmaö grelleres Sid^t geftettt unb nod) folgen

Tid^tiger bel)auptet, bie 3 ünbl; öl jd^cu befäßen nad^

jener ^l)eorie in i^rem $t)o6pl)orgel^alt 4000 mal me^r

S)enfftoff als bas ©e^irn, unb bie ©treid^^öljerfabrifanten

loürben üon nun an ben ©eift fabrifmäßig barftellen

unb üerfenben! — 2Bem baran liegt, bas gänslid) Tli^-

xatl)ene biefes Siebig'fd^en Eingriffs aud) im 2)etait ein?

fe^en ju lernen, ben üerroeifen mir auf ^Diolefd^ott

felbft, roeld^er in feinem „Kreislauf fles SebenS" (2. 2lufl.,

Raip,: ^er ©ebanfe) bie Siebig'fd^en ßinroenbungen unb
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3lnfd^ulbigintgen in einer fo einfa(^^en, Haren unb gar

nid)t in mifebeutenbcn SBeife gurüdfroeift unb bie gange

6ad^e fo übergeugenb erörtert, bafe 3eber, ber jenes«

Äapitet lieft unb nid^t blinb von $ßorurt{)eilen ift, i^m
beiftimmen mufe. 2luggef)enb von ber feftfte^enben ^{)at?

fad^e, ba§ ber $()oöpt)or al§ (f)emifd)er ^eftanbt^eit

bc§ @e{)irn§ eine ebenfo beftimmte unb notfiroenbtge

^ebeutung für beffen (^emifd^e ßonftitution befi^t, tüie

jebeö d^emif(^e ©lieb für irgenb eine d^emifd^e ä^erbim

bung überhaupt, raieberl)olt 3Jlolefd^o tt bort feinen

befannten unb in feiner 9f2al)rung§mittellel)re guerft aus*

gefprodfienen ©a^: ,,Df)ne $l)oöpt)or fein ©ebanfe" —
ein ©a^, bem 'l^erfaffer in feiner eigenen ©^rift (fielie

ba§ ^ap. : @e()irn unb ©eele) auö innigfter Uebergeugung

beiftimmen gu müffen glaubte, imb bem, foroeit er fi($

auf bie fidf)tbare SPßelt unb auf bie Isolieren ^^)ierflaffen

bejielit, fein gebilbeter S^iaturforfd^er ober 2lr§t im ©rnftc

feine S^^ftimmung oerfagen roirb. — 2Bir fc^liefeen biefc

^olemif gegen Siebig mit folgenber Söemerfung: Söijfeni

fc^aftlid^e ^Berftänbigungen finb unmöglid), too mitSBaffen,

xok bie oben gefd^ilberten, gefämpft roirb. ©l)rli(^feit

unb offenes $8ifir müffen oberfter ®runbfa|j jeber roiffen^

f^aftlid;en ©treitigfeit fein.*)

*) @g freut uti3 ungemein, berichten ju fönnen, bafe, jcitbent

Cbigc§ gejc^ricbcn rourbe, .»perr t)on Sieb ig fid) gerabc in 93eäug

auf bo§ äutcfit berührte SSerljältnife öoKftänbig bcfefjrt 3U ^aben
unb in bas Sager ber ejtremften SKaterialiftcn übergegangen
fein f(^eint. SSenigftenS ^eißt eö in ber 33eilage gur 3(. ^2löge»

meinen Bcit»"fl öom 7. 9Joöember 1863 in einem üon .'perrn ooit

Siebig ücrfafjten 5tuffa^, bctreffenb feine Schrift über Mon toon

^erulam, an einer (Stelle, an n^elc^cr fic^ ber SSerfaffer über ben
geringen Ginflnfe feiner neueren unb neueften d)emif(^en Se^jen
auf bie „^J)enffoulen" beflagt, mijrtHc^ üon biefen tei^teren: „\t)V

®e^irn müfete ein n)enig ©ebanfenleim au^jd}tüit»en, unb baö ift

i^nen 5U üiel 5lnftrengung." „öebanfenleiml" Gin fcl^r gute^
'©ort, .f)err Oon Siebig, baüor mir bie 3egel ftreic^en müffen!
Xenn foroeit f)at e^ un)erg SBiffen^ noc^ feiner oon un§ SJfatc»

rioliftcn — unb märe er ber äuf3erften Gincr — gebracht! SJiit

^i)vcm „®ebanfenleim'' ^erglit^en ift „®ebanfeni)f)oöpIpr" ja eine

xoatjxe materialiftifc^e itinberei, unb luir ftel)en bcjd^ämt oor 3t)ncn
ai^ ^crrn unb 9JJeifter. „©ebanfenicim" unb „OebanTenleiui
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Slufrid^tig bebauert ber ^erfaffer, bafe er genöt{)igt

ift, gegen ^errn Raxi ©u^foro nod^ einmal, unb, wie-

er !)offt, jum Sefetenmal ein abroelirenbeö 2Bort reben.

(Sr rermeibet üiellei^t ben ©d^ein perfönlid^er @e^äfftg=

feit, roenn er atö 2lntn)ort auf $errn ©ugfon)'^ jroeiten

Eingriff in 52r. 13 ber UnterJiaitungen am E)äu^lid)en

<oerb (1856) fidf) bamit begnügt, bie fo(genbe ©teile au^
beut an i^)n gerichteten ^rief eineö geiftoollen g^^eunbes-

tiergufe^en, beffen Qnbignation über bie ©u^foro'fd^en

Eingriffe nic^t b(o§ in biefen, fonbern in nod) weit

fc^ärferen Korten, meldte rair nid^t citiren, fiuft mad^t.

^ie ©tette lautet: „2öenn er (©u^foro) ^ir, um bie

3lnimofttät feiner erften ^ritif nad)träg(id) gu red)tfertigen,

alö .^auptärgernife für fein jarteö ©emüt^ ben „^iibel"

Dorrairft, womit ^u bie (Sntbedung, „bafe mir eitel 6taub
unb 5lfd)e finb", „2)ünger für fommenben Jünger", in

bie SBelt fd)rcift, fo ift baö eine reine giction,
beren SBiberlegung 2)u nur auf ^eine bemufete ^In^

merfung (3. 2lufl., ©. 40), worin ^u ba§ „©reinen''

geroiffer großer Äinber mit Dollfommen roürbigem ßrnfte

ju ftiHen fu^ft, ^inj^umeifen brau^ft; unb menn er ^ir
mit redjt ^ol)lem ^at^o§ baö rül)renbe Seifpiel jener

fönigömörberifc^en Scj)arfridhter üorf)ält, bie üor ber

ßrecution nodf) fnieenb in ßl)rfurd)t iljr (Sd^mert füßten^

fo ift baö eine läd)erlid)e 5lbgefd)madtl)eit, über bie man
nur bie 3ld)fel juden fann. 3llö ob bie 2öiffenfd)aft^

bie mit innerer 92otf)menbigfeit, oljne nacf) etwaigen pro-

fanen 3lnftößen red^tö ober linfö aufjufdjauen, nur i^ren

eigenen ©efefeen gel)ord)t, üorl)er mit obligaten ^roft^

Worten alle bie alten 2Beiber um ^43er3eil;ung bitten müfete,

Qu^fcfinji^en" — „fjaht ^anf, Tlann, baB mid) bog SSort

oele^rtl" — Sc^crj bei Seite, jo jagt berjclbe &ek\)tit in bcm*
lelbeii ?(iifiüi5 i'M^. ^tg., 33eilnge üom 3. 9?oü. 18(i3) üortrefflid):

„ba^ Qki ber ©iifenic^af t ift au^jc^Iienlic^ bie ^Qifjuc^iing ber

2BQl^rl)eit; fie iud^t einen ®nmb.'' Unb berfelbe ^JJJann, ber

ba^ gefcf)ricbcn
, juckte einft mit feinem genjaltigcn 5lnfe^en bie

Männer, roelc^c biefen feinen eigenen (SJrnnbfat^ praftifc^ ^n mQd)en
ftrebten, be^ „^ilettanti^mnc^" unb gän,3lid) öerfeljrter 5(nfid)teii

5U befc^ulbigen !

!
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bencn fie genötftioit ift, i^re „gemütlilidien ^ttufioncn" ju

gerftören!" — Xiarau Ijäiigen wir notl)gebrini(;eu nod)

eine uuö perföutid) berül;renbe ^emerfung. 3ßie §err
©u^foiü bel)au|)ten faun, er l)abe ,,@e(etjent)eit geljabt,

bic ®eniefud)t ber ©pl)äre, ber tüir angel;ören, fennen

311 lernen", ift uns gängÜd; unbegreifüd). ^l'erfaffer er=

innert fid), §errn ©ut5fon) nur jiueimal in feinem !i^ebcn,

jutb beibentale nur fet)r fur^, gefeljen unb gefprodjen §u

Ijaben, unb \)at fid) in ben Iet3ten 5—6 3aiS)i^ß" '^^er^

l^ältniffen unb unter Umftänben bewegt, bie ^errn 0ui^^

fon) beö Genaueren burd^auö unbefannt finb. '5llfo

Äud) l)ier Ijat fid) berfelbe mieber einer „reinen giction"

l)ingegeben unb, loie biefeö fo oft gefd)iel)t, ganj ol)ne

4Jrunb I)inter feinem ©egner ©igenfd;aften gefud)t, wtidje

in feinem eigenen ^Denfen unb (Sein eine Hauptrolle §u

fpielen f^einen. 3a, §err föuljfon) rerbtenbet fid) fo=

weit, bafe er unö ben l>ürt)a(t ber ©eniefud;t in
•einem 3ttl)em mit ber 33e(;auptung madjt, unfer Sud)

fei eine blofee Kompilation. 9iiemanb, außer it)m

felbft, wirb begreifen, wie man im Gompiliren
•(SJcniefudjt an ben legen fönne! — 2Ba§ enblid)

bie ©c^luBbemerfung beö ©u^foro'fdien Sluffafeeö angel)t,

TOeld)e rair l)ier aus 2ld)tung t)or unferer eigenen geber

niä)t TOieber^olen mögen, fo betoeift biefelbe nur für bie

Siid)tigfeit ber fd^on frül)er non unö gemad^ten 2lnbeu=

lung, roonad) ^err ©u^forn — in biefem ©treite mniq-
ftens — auf bem ©tanbpunfte ber üon il)m felbft citirten

„Sierbanf" ftel)t. ^errn ©u^foro fd)eint es eine unan=

.0enel)me (Smpfinbung ju üerurfad^en, loenn Slnbere, als

et felbft, fdj)riftftellerif(|e ©rfolge l)aben, unb ganj uns

tjerantroortlidf) fd)eint es il)m gu fein, menn biefes gar

t)on einem „ßrftlingsfd^riftfteller" gefd)iel)t. (Erwirb fid) an

fold^e Unannel)mlid)feiten geit)öl)nen müffen ! 2öir unferer-

feits neiben ^errn ©u^foio nidt)ts üon feinem 9iul)me

tinb erfennen feine ^erbienfte unb feinen ©eift, foroeit

•es fic^ nid)t um l)ier einfd)läglid^e fragen l)anbelt, üieU

lcid)t in einem t)öl)eren ©rabe an, als fold)e, n)eld)e tt)n

in baS ©efid)t loben. —
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^Die nntfta) d)enbeii ^emerfungen, iDeId)e ^oerr Dr.

111)6 Im Sd)ul5 = ^^obmer tu Qüxiä) in feinem

„grofdjmäufefrieß äunfd)en t>en ^^ebanten beö (^(aubenö

imb Unglanbenö 2C/' (33ro(f()auö 1856) ben 3Innd)ten

imb ^li^orten beö ^serfafferö lüibmet, bemeifen nur, mie

roeniß §err Sdjulj eö über fid) c^eminuen faun, fein

{)äufigeö 3}iitreben in ^Dingen, bie über feinen §ori50ut

gelten, untertaffen. ilöer ben jieiftigen Äampf, ber

je^t bie n)iffenfd)aft(id)e unb gebilbete ^ißelt beroegt, für

einen Slrieg 5n)ifd)en 5^röfd)eu unb 3}iäufcn anfielet unb
mittelft einiger mi6ratt)ener SBi^e bemfelben bie ©pit'.e

<ibbred)en ju fönnen glaubt, bocumcntirt fd)on bamit,

lüie wenig er ber Söeljanblung foldjer Jv^agen geroad^fen

ifl. 3n ben 3lugen dou gröfd)en unb 3}iäufen mögen bie

^emerfungen beö .^errn 8d)ul5 von ftupenber $Ii3irtung

fein; rceli^en (Einbrud fie auf unö mad)ten, ikljtn luir

üor, 5U t)erfd}n)eigen.*)— ^amit übrigenä baö ^^^u^lifum,

we(d)eö ^errn Sd)ul,^ nid)t gelefen l;at, auö einer unge^

fäl)ren ^^robe entnel)men fonne, in n)e(d)er liIBeife berfeibe

fein ^Ijema bel)anbelt, möge eö 5. ^. erfatiren, baj] ^err

8d)ul5 gegen eine oon unö gemad)te 3Infüt)rung über bie

befannten ©en)id)töüerl)ältniffe beö männlid)en unb
Tt)eiblid)en 03et)imö mit ber 33cmerfiing anfmnpft, roir

l)ätten TOo()( a(ö unüerl)eiratl)eter ^^riüatboccnt feine ©e=

legen()eit ge()abt, ba§ jeitroeife Uebergen)id)t beö roeibüd)en

(^el)irnö über baö männlid^e „empirifdb" fennen ju

lernen!! äßaö foH man nun ju einer folc^en ^^erirrung

fagen, roeldje einer fo ernften unb burd) bie genaueften

unb fleifeigften Unterfud)ungen unb 3)ieffungen jur Goibenj

Jjergefteüten Xt)atfad)e, wie cö biejenige von ben gerin=

{jeren @en)id)töoert)ä(tniffen beö 2Beibcrgel)irnö bei allen

*) „f^rür ben imparteii)c^en luib imbctljeiligtcn ^eohad)tex"

•fagt ein 33cnd)terftattcr ber ^ön^^^^i^^P" 3fit""fl ^'^)

finem 3(rtifel: ,,^ie neue ®eU='Jlnjd)aming unb ifiue 33efenncr'',

„ift e^ eine nie^r qI^ im neroöl)nlic^en Sinne intereffante, e^ ift

für i^n eine großartige Gric^einung, ben ilampf mit anzufeilen,

t)en ein fleine« jd)tt)a$e^ ipäuflein (^elef)rter gegen bie mäd^tigften

beftet)enben öeiualten aufgenommen i)ot, einen .Vtampf, beffen $rei^

bie I)öd)ften QJütcr be» SÖlenfc^engefdjIec^t^ betrifft."

/



60 Stea\t unb @toff.

9WenfdJentoffen ift, eine SBiJelei entgcgengufeten fu<jjt,

bereit rerantaffenbeö SKoment natürlid; ]e\)v k\6)t 511 er^

ratljen ift! Xafe ed ^ouen gibt, lüetc^ie gefd^eibter finb^

ald i^te 3)länner, bejroeifett ber äJcrfaffer fo roeuig, aH
es §en: ©d^ulg^^obmer bcjioeifelu fd^eint S)a

aber 2(u§nal)men feine pfleget umftürjen, fo fann au<i^

bie perfönüdje „ßrfal^rung" beö ,*5^errn ©d)u[j nur füt
i^n felbft, nid^tö bagegen für bic SS>iffenfd)aft bemeifeu.

3n ä|)ntid}er SBeife nun argumentkt bet ^err ^^erfaffer

bed „grofti^ttiäufefriegö" weiter unb erregt ©elädjjter^

aber natürlid^ nur auf feine eigenen Unfoften. —
^ei Sange in S^armftabt erfdjien in biefem ^af^xt

ein fteineö, f^alb in ^rofa^ ^alb in ^^erfen abge^

fafstes^ gegen un§ gerid)tete§ anont)meö ©d)mäJ)fd)rift5

d;en: „Dr. Ä. »üt^ner'd i^raft unb ©toff ober bie

Äunft @otb 5u ma(|ctt auö D^id^tö 2c/', angeblid; be^

reitö in ^loei 3(uflagen. 3Bir würben biefe^j ^J)iac^n)erfe^

welches fidf) fd^on burd^ feinen 2tte( felbft baö traus

rigfte ^Irmutl^sjeugnife auöfteüt unb fid^ bem entfpred^enb

burd)gängig auf Stanbpuuften beiuegt, p benen unfer
3lrm nid)t (;inabreid]t, feine ©rioäl^nung gettjan I)aben^

l)ätte nid^t unbegreiflid)enoeife ber gaupt^ 5lrtifel beSs

fetten fd()on t)or ©rfc^einen beö (Sd^riftdjenö felbft ©in=

gang in bie 51 II gern eine Leitung gefuuben 0,5lraft

unb ©toff", 9lr. 6 unb 6, 1866, Söeilage) — eine Sluß:^

einanbcrfejung, wefd^e ifjrc f)auptfäd)[id)fte @tärfe in

^(umpen^ ou6er(;a(b jeber roiffenfc^afttid^en ober aud^ nur
oerftönbtgen Erörterung ftel)enben Sludfäüen fud^t. ^ir
fagen ,,unbegreifttd^er ^eife"; benn wenn wir un§ aud^

biöber in feiner 3Beife einer glintpfHdjen ^k^anblung
burd^ bie 3lllgemeinc 3^t"^^9 erfreuen burften, fo Ijätitn

wir bcnn bo$ üon einem ^^latte, m[d)c^ prätenbirj,

bad erfte pub(iciftifd)e Trgan SDoiitfd)(nnb§ 5U fein,

toenigftenö fooiet (Setbft=5(d)tung unb iHnftaitb^?r\efiit)l er*

wartet, um fid^ folchc üDUtarbeiterfc^aft vom ^>feibe su
baltcn. lleberbaupt tonnen mir, au(^ abgelesen von
bem in 3iebe ftel;enben ^rtifel unb von einem ganj un=

parteiifdden Stanbpunfte aud, ber ^Ugem. 3^9« bad auf-
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tid^tige 3^"0^^i6 erÜ^eilen, bafe fie Inö^er in iiuferem
gaüc f(^led)ter, aU betualje alle übrigen S3(ätter, bie gegen

imö ge)d)rieben l)aben, bebient tüorben ift.
—

3n eine nid)t üiel beffere Kategorie, qIö bie ,,^unft,

©o(b 5U machen auö 9^id)tö", gel)ört ein foeben erfd)ie=

iteneö (Sd)riftdjen von bem @rof,l). öeffi)d)en ^reiöargt

Dr. 3t. Söeber in lUrid^ftein (Dberljeffen), betitelt: ,,^ie

neuefte S[>ergötterung beö 6toffö 2C." (©iefeen 1856).

^ine totale Unbefanntfc^aft mit allen Siegeln wiffen;

fd)aftti(i^en 2Inftanbe§ Bereinigt fid) in biefem S8üd)eld)en

mit ber tiaiüften Untüiffenlieit über bie ^kfultate ber

mobernen Söiffenfd^aft, um ber 2öelt von Ulrid)ftein au§

ein Sid)t über bie fi^roierigften unb oeriuicfeltften fragen
ber 9^aturfori^ung unb $^i(ofopt)ie aufjufteden — ein

!2id)t, meldjeö ^um gröfeten ^beile au§ altmobi[d)en unb
obenbrein unverbauten naturpl)ilo)opl)i|"d;en ^emini)cen,^en

beftet)t, bie bem fel)r bejal)rten 3[^erfaffer auö feinen Uni^

rerfitätöftubien in ließen unter ben Herren Söilbranb,
S^litgen u. f. m. im G5cbäd)tni{5 geblieben finb. mürbe
in feiner ^Beife ber Tiiiijt üerlot)nen, bem Utrid)fteiner

pl)i)fiologifd)en ^orfpfarrer in bie ©in^elljeiten feiner von
llnflarl)eiten, inneren 2Biberfprüd)en unb perfönlid^en

^luöfällen roimmelnben Semeiöfüljrung gu folgen; benn

jcbe Sf^ik feineö ^üd)eld)enö geigt in gorm unb '^n\)alt

jenen ß^arafter pausbadiger 5lnma6ung, meldjer allen

in einen engen unb nid)t über bie eigene dla]t l)inau§=

reid^enben @efid)t§freiä gebannten 3lutoren eigen ju fein

:pflegt. Um nur eine paffenbe @elegenl)eit ju finben,

ein ^uä) fd^reiben gu fönnen, unterlegt ^err SBeber bem
^laterialiömuö, meld)en er befämpfen will, 2)ogmen,

meldte biefer gar nid)t fennt, fe^t fid) in 2Biberfprud) mit

ben einfad)ften ©runbfä^en ber l)eutigen 9ktur=93etrad)=

tung, aud) mo biefe gar nxäjt auf ^arteiftanbpunften

ftel)t, imb erläutert eine entfe^lid^ confufe, beinal^e bie

^älfte beö gangen Opus auöfüllenbe Sluöeinanberfe^ung

über baö Problem be§ orgauifd)en Sebenö mit ber

nairen ^emerfung, ba6 mir eigentlid) biö je^t ganj unb
5ar nii^t roiffen, „xoa^ eö eigentlid^ in bem Drganifd^en
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ift/' (<3. 37.) Söenu mm unter fold^eii Umftänbcn §r.

^iöeber feine ©eigner alö „unreife, nnunffenfd)aftUd)e,

ungebitbete ©eifter" ober a[ö „gebanfenlofe 8d^iüä^er"

titulirt, mit 3(uöbrücfen, iine „Unfinn", „gafeteien",

„9runb= unb finnlofe (SinfäKe", „monftröfe Sluögeburten",

„luaiinfinni^ Ö^iuorbene 33ernunft" u. f. m. mn fid)

roirft unb fd)lie§lid) in orafeIl;aftem ^on fid) fetbft a(§

^enjenitnen l)infteUt, ber ba^u berufen fei, ber t^ebilbeten

Sßelt alö giil)rer in ber 33efriebic]ung il)rer wiffenfdjafts

Hd)en unb p^itofopljifdjen ^^ebürfniffe ju bienen unb
biefelbe über \l)xt i)öd)ften ^^ebeneintereffen aufsuflären,

fo raeiB man in ber 2i)at nid)t, ob man über eine foId)e

(Einfalt lad)en ober fid) nnjern loU, unb tröftet fid) jus

(e^t mit bem ©ebanfen, bafe „^ie neuefte ^>er9Ötterung

beö 6toffö" 5ioar in ^armftabt gcbrucft, aber nur
in Ulrid)ftein gefd) rieben werben fonnte. — Um
übrigenö ^rn. Dr. SBeber unb ©efinnungögenoffen,

iüeld)e anjunetjmen fd^einen, man braudje nur ben 9J2unb

5U öffnen, um p{)i(ofopl)ifd)e 9?id)tun(iien, toie bie unfere,

nieber5ujd)mettern, 5U seigen, in loeld^er naioen ©elbft^

täufd^ung fie fi^ hierin befinben, l)a(ten loir es für

paffenb, i)kx eine ©teile auö einer feit Äurjem er^

f^einenben raiffeufdiaftlid^en 3^itf^)^ift - //^^atur unb
Cffenbarung" (3J2ünfter 1855) ju citiren — einer 3eit=

fd)rift, n)etd)e, auf ftreng religiöfen ©tanbpunften fte^ienb

unb baju beftimmt, bie S^laturniiffenfdjaften in ben ^ienft

ber 5lird)e gu groängen, bod) ron einer ©efe[lfd)aft oon

^J}Jännern rebigirt wirb, an bereu tr)iffenfd)aftlidie ^ilbung

px, Dr. Söeber nid)t entfernt ^inanreid)t. 2^ort l^eifet eö

in bem fed)ften §eft beö erften ^anbeö, B. 252, 3- 4 von
oben: „3" erften 2lbtt)eilung geljört bie größere
^J}Jel;r5al;l ber eigenttid[)en 9iaturforf d)er unb

©mpirifer. 6ie finb, infoioeit fie übert)aupt barauf 5ln=

fprud) machen, ju ben benfenben Diaturforfdjern ju ge=

l)ören, bel)errfd)t oon ber inneren lieberjeugung, ba6
ber 2)Jaterialiömuö ioiffenfd)aftlid) nid)t gu übers

roinben fei, unb nur roeit 2c. 2c., roagen fie eö nid^t,

bem materialiftifc^en (Spfteme offen unb üottftänbig fid;
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^iusugeben." (Sin fold)c§ ©eftänbniö au§ bem 3}luube

eineö )o(d)eu Drganö mag für ben gröfeteu ^l)eit imfercr

ßefer ebenfo intereffant al§ bc(et)renb fein, obg(eid) ißer*

faffer btejer 3lnfüt)ning 511 feiner eigenen ^ied)tfertigung.

fd)on um beferoillen nid;t beburft l)ätte, lüeit er felbft

fe[)r meit baüon entfernt xji, feine 3lnfic^ten au§fd)tiefelid^

unter baejenige pt)iIofopf)ifd)e Si)ftem ju fubfummiren,.

roe(d)eö man t)ier unter ber ^e5eid)nun9 „3)kterialiömuö'^

im 2luge ()atte.

^Die furjen 33emerfungen, raeldie unö §err 3>u(iu*

6 d) all er in ber ^^orrebe §u feiner ©d)rift „Seib unb-

Seele" (^Beimar, 1856) roibmet, franfen an einem Si^i^-

t^um, ben wir t)ieüeid)t burd) eine nic^t hinlänglich prä*

cifirte 3luöbrudöTüeife jum ^l)eil felbft üerfd)ulbet i)ahen^

ba er ^errn Sd)aller nid^t eigentl)ümlid) ift, fonbern fid)

Tüie ein rotl}er gaben burd) bie Ü)iel)r5al)l aller gegen uns
gerid[)teten (Bd)riften ober 2luffä|5e hi^burdh^ietit. tiefer

3rrtl)um beftel)t in ber 33ehauptung, unfer ©d^riftd^en

proclamire baö 33erl)ältni6 üon @el)irn unb ©eele ober von
©eift unb 9}?aterie alö congruent ober ibentifd) mit

bem oon Äraft unb ©toff. ^iirgenbroo aber erinnern roir

unö eine Sleufeerung getrau ju höben, welche ju einer

folchen ülnnahme bered)tigen roürbe. 3" bem (Eingänge

eineö hierauf bezüglichen ^Eapitelö (^erfönliche gortbauer)»

roirb bagegen nur gefagt, bafe in bem 9kturgefe^, n)o=

nadh fein ©ebanfe ohne ßJehirn unb fein ©ehirn ohne
©ebanfe fei, fidh ber oberfte ©runbfafe unferer empirifdh=

philofophifchen 9^atur Betrachtung: 5lein ©toff ohne
kraft, feine 5lraft ohne ©toff — roieberhole. ©0 ähn^

lidh unb in ihrem innerften ©runbe übereinftimmenb-

jene beiben ^erhältniffe auch fein mögen, fo müfete boc^

Sßerfaffer blinb gewefen fein, um 5U oerfennen, bag in

bem 3ierhältni6 ron ©ehirn unb ©eele ^r)inge unb ©r^

fd)einungen jur ©prad)e fommen, roeldde fidh ^uö ber ein^

fad)en ph^fifalifdhen Bejiehung ron ^raft unb ©toff biö-

je^t roenigftenö rceber erflären, nod^ begreifen laffen.

3um 3^ßitenmal benufet berfelbe bie Gelegenheit, um
tiavan §u erinnern, ba| er überhaupt nie bie 2(bfid^t
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f^atie, mtttelft l^i}potI)etif(^^cr unb nu^lofcr ^^ermutfiungcn

fid) über ba§ innere Sßej'en beö Sßerl)ä(tntf)eö ron @eift

xmb 3}i'aterie §u cerbreiten, fonbern nur burd) ^()at)ad)en

beren not()tt)enbigen unb unjertrenntii^en inneren 3^=
famment)ang na^guraeifen oerfud^te. —

äßaö bie Herren Pfarrer unb ©eiftüd^en Qnbe=

lanc^t, n)cld)e natürlid) nid)t aufljören, un§ in allen er-

benifbaren ionarten unb mit \\)xtx befannten cnblofen

^iebefeligfeit §u „beleu(J^ten" unb {)erunter§urei6en, fo

roieber^olen wir i^nen bie (Srflärung, bafi wir mit

il)nen weber ftreiten wollen, nod; fönnen. ®iefe guten

Männer Ijaben einmal, feit 3lnfang ber 3Belt, baö ^ri=

üileg, mit ebenfo t)iel ©ifer, al§ Unfenntniö auf SlÜem

i)erum5utrampeln, maß nid;t in il)ren ^ram pafet — ein

l>er9nügen, in bem fie unfertroegen fid) niemals mögen
ftören laffen. ^ein iserftänbiger wirb bie totale Urtl)eilö=

imfäljigfeit faft aller biefer Herren in ben üorliegen =

ben fragen rerfennen unb baran sroeifeln, ba{3 fie mit

il)ren Äanselreben unb ß^apujinaben biefem ©ebiete fern=

gubleiben l)aben. ©ine tl)eologifd)e ober fird^lid^e 9ktur=

n)if)enfd)aft gibt eö nun einmal nid)t unb roirb e§ fo

lange nid)t geben, alö fertige 3J^enfd)en nid)t vom §im=
mel Ijerunterfallen, unb al§ ba§ gernrol)r nid)t in bie

3[^erfammlungen ber (Sngel blidt!

(Snblid) fiel)t fid^ ^erfaffer, wenn au$ ungern, gcnö-

t^igt, ein furjeö 3Bort in ^e^ie^ung auf diejenigen ju

reben, meldte il)re ©egner in biefem Streite, bie fie ntit

ißernunftgrünben nid)t raiberlegen fönnen, baburdf) in ber

öffentlidj)en 3}leinung ju unterminiren fud^en, ba§ fie

^erbäc^tigungen über ä^erbäd^tigungen auf ben allgcntein

fittlid^en Üntergrunb i^rer (Stanbpunfle l)äufen. Tlit

ber Sitte, mag man fie nun empirifd) ober ibeat

fäffen, l)at bie &iffenfd()aft birect nid)tö ju tl)un, unb
alle freie gorfd)ung müjste ein ©nbe l;aben, wollte man
fie üon berartigen ^üdfid^ten abljängig mad^en. dloä)

t)iel weniger fönnen bie ^erfon beö gorfd;erö unb feine

ctl)ifd)en Uebcrjeugungen ober 2lnfid)ten in SBejiel^ung ju

feiner gorfd^ung gefegt werben, unb jene ^actif, weld[)e



Vorwort jur üiettcn 3luflage. 65

t)ic ^erfon rocgen i{)rcr einmat auögefprod^cnen roiffen^

fd;aftlid)en 2lnfid)ten auf i^ren fittlid)en 2Bertl^ anficht,

bcrocift nur für bic Unfittlid^fett derjenigen, roel^e

fic in 2lnroenbung fe^en. ©eitbem bie $H?eIt fte^t, jeigt

bic @rfat)rung, bafe 2)iejeniQen, roeld^e bie Sitte am meiften

im 3Wunbe fü{)ren, biefelbe am roenigfien im §erjcn
t)aben, unb bafe bie ^ugenb nid^t ba rool^nt, m i^re

5luö^ängefd)ilber glänjen. der roiffenfd^afttid^e Tla-
terialißmus unb ber SKaterialiSmuö beö ßebend
finb l^immelroeit üerfd^iebene dinge, roeld^e nur bie ^ö§=
lüilligfeit ober bie S3efd)ränft^eit miteinanber oerrae^feln

-fann, unb bie befrud)tenbften Sbeen ber GJefd^id^te finb

von 3Jlännern ausgegangen, gegen roeldje man gu i^rer

Seit biefetben 2lnfd)ulbigungen erljob, bie jefet lüieber in

bem Dorliegenben ©treite gang unb gäbe finb. §ätten

bie fog. 3}^aterialiften bie öerrfd)aft ber SSett, man
toürbe — roir finb eö auf baö Qnnigfte überzeugt —
balb nid^t mef)r von einer Äranf^eit ^ören, roeld^e man
:§ungertt)p^u§ nennt; bie ©trafanftatten würben
nid^t mel)r baö Dorne{)mfte ^riebrab beö focialen 9Wed^a=

iiiömuö bitbeii, unb jeber neue 3^ag würbe nid^t ©rf^ei^

nungen an bie Oberfläd)e ber ©efellfd^aft förbern, lueld^e

in einen enblofen 5lbgrunb coli @(enb unb SBerroorfen^

l^eit blicfen laffen. ©ine öffentlid()e Tloxal, unter beren

Hegibe foldf)e dinge fönnen geboren werben, wie fie jefet

leiber ju 5lIItäglid^feiten geworben finb, mag fid^ immer^
l^in an bie ©ruft fd^lagen; fie wirb immer nur bem
^^arifäer gleid^en, ber baö befanntc @ebet über ben

.3öIIner fprad(), unb wirb immer it)r Urtljeit in bem ü)ia§

von OUicffeligfeit finben, weld^e ba§ menfd^lid^e @efd;(ed)t

unter il)rer §errfc()aft genießt, daö 3Bol)[ ber menfd&=
Iid)en ®emeinfd)aft ift Der einzige unb niematö
iimjuftürjenbe 2l(tar, auf bem bie wat)re ©itte
ju opfern ()at, unb baö Sofungöwort einer befferen

.3ufunft lautet: ^umaniömuö!

©efd^rieben 5U darmftabt, im 3JJai 1856.

Öer ÖcrfafTcr.

^lit&ner, (yünf i^omben ju Alraft unt 3tcff. 5



5talt bes ÖoruiortB jiir ad)tcn ^luflaßc.

ßcrrn

S. g.GoHingrooob F.R S.L ,F. G.S.,F. A.S.L*)
3citigcm Secretär bcr Slntl^ropologifc^ cn ®efelljd)aft Sonbon.

®ee!)rter §err!

3^)^^^ 3)litt^eilung, baf? Sie im begriffe [teilen, bie

fiebenbe ^Uiflage meiner (Sdirift „Rta^t imb Stoff" burc^

eine englifdie Ueberfefeung in ^l)xe\i\ ^aterkinbe einj^u?

füt)ren^ f)at mxd) me{)r gefreut, alö ä^n(id)e 3]Q(^rid;ten

QUä anbren Sänbern, unb jrcar l)auptiäd)lid) aus jiuei

©rünben, bie id) 3l)nen nad)fte^enb alö (Snngang ber

Ginleitung, um bie Sie mid) gebeten l)Qben, mit=

t{)ei(en werbe, ©rftenö glaube id) mid) nid)t in ber

Hoffnung ju täufd)en, bafe bie ^erbinbung dou ^>()i(o=

fop^ie unb (Srfal)rung, roeldie Sie in meiner Sd)rift an=

treff'en werben, bem ©eifte 3l)rer !Öanböleute weniger un=

gcwol)nt fein werbe, alö bem ber meinigen, bei benen

ber ©laube an bie SBunber einer überfinnlid)en Specu=
lation immer nod) mäd)tiger gu fein fdjeint, a(ö baö '-lNer=

trauen auf bie äi>irflidifeit, unb bafj baljer meine Sdirift

bei S^ren Sanbölcuten uielleidit mit weniger groben ^J0iif3=

rerftänbniffen unb fat)d)en Sluslegungen ^u fämpfen Ijaben

werbe, alö in $Deut)d)lanb wenigftenö foweit eö baö

*) HKitfllicb ber mmql OicfcIIfdinft für IMtcrotur, Wifntieb
ber öieoIociijd)cn Oie)Ptnd)ntt, SJiitflIieb ber 9lntI)rDpoIO(iiirf)cu We^
feflidioft üoit l^onbon unb Ueberfc^er tion SfiJai^: '^lithjropologic

ber 92aturüölfer.
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^f)atfäd^Ud)e betrifft. QrozxUn^ finb es gerabc bie qu§-

ge5eid)neteu 2lrbetten englifd^ier ©ele^tten, roeld^e in

ben legten 3af)ren ber üon mir einge)d)Iagenen 9iid)tung

p(}ilo)opl)iid)er 3^atur=Setrac[)tung eine md)t geal)nte ^ülfe

unb Uuterftü^ung gebrad)t Ijaben, uub in beren ©efolgc

eine gänäUd)e Umroanbtung eineö großen ^t)ei(ö unferer

biöl^erigen 2Bett: unb S'^atur^Stnfd^auung 5U erroarten fte^t.

2Bie fie, rourbe aud) iä) bei 2lbfaifung meiner Sdjrift ge^

trieben m^i bloß von einer rüdiidjtölofen Siebe jur

2BQl)ri)eit, fonbern üielleid)t nodj) me()r von jenem eroigen

pl)iloiopl;i)d)en SBebürfniB ber menfd)[id)en D^atur, mtU
d)em eö nid;t genügt, bie ©rfd^einungöroett um )id& t)er

als einen 6omp(ej unoermittetter unb unbegreiflidjer

^t)Qtfad)en ^injunetimen, fonbern roeld^eS biefe Xi)aU

fad;en in \i)um inneren 3"^^"^^^ß"^ii»9ß iii^^ ^\}^^^

Ijöljeren pl)ilofopl)ifc^en (Sinl}eit ju begreifen fud^t.

niufetc freilid) balb geroa()rcn, bafe ber 3]erfud) für ben

bomaligen 6tQnb unferer ^enntniffe ein au^erorbentüd^

fül;ner, menfd)lid)e Gräfte faft überfteigenber fei, unb

bal id; mid) in einen roütljcnbcn, felbft meine perfün(id;e

Stellung gefät)rbcnben ^ampf mit allen (Sct)roäd)en unb

!i8orurt()eilen meiner 3^^^ uerroidcln roürbe. ä)ennü(j^

roagte id) it)n, oljue barauf rennen ober aud; nur aljnen

fönnen, bajs — roaS injroifd)en eingetroffen ift
—

ik raftlofe gorfd)ung in ben ^iefe^en ber Dktur inners

\)a[b ber türjcften j^tit gläugenbe äkftätigungen einiger

ber roid)tii^ften 65runb(agcn meiner bamals jum ^Ijeit

für unerljbrt geljaltenen iUnfidjten (iefern luürbe. ^6)
fonnte, alö id) „Alraft unb 8toff" uor nun ad)t üt»er

neun S'^^ji^ß" 5i"^i (5rftenma(e nieberfd)rieb, nid)t roiffen,

bafe bas, roaS id; bie „Unfterbüd)feit bes 8toffS" nannte,

balb barauf ein notljtucnbiges (Sorrelat in ber in^iiois

fdjen über aöe 3^^^^U'cl crljobenen ,,(5rl)a(tung ober Uns

fterblid)feit ber Slraft" finben roürbe*); id) tonnte nid)t

roiffen, bafe bie Dogmen von ber Düdjt:(STiften5 ber Ur^

*) 25a^ ^a\)\tt[ „llufterblid)feit ber Alraft" ift 311111 (Sr[tcnmat

in ber 1858 eridjieueiieu fünften 5üifIaoe eiugefüflt. I^iuar war
ba^ ^^rinci^j fclbft l'djon 1837, 1842 unb 1843-49 burd) moi)X,



68 ^roft unb Stoff.

^cugung unb ron bcr Unoeränbcrlid^feit ber 2lrt, roeld^e

bamalö noä) dö faft unantaftbare ^eiügt^ümcr ber SBtffem

fd)aft boftanben, binnen ^urjem bie jerftörenbften 21^

griffe erfal^ren würben, unb bafe bic berü{)mtc ^ar^
tüin'fd^e X\)toxxt bie gefammte Drgani§men=2ße(t üon
el)ebem unb f)eute in einen grofeen ©ebanfen gufammens

faffcn würbe; id^ fonnte nid^t roiffcn, ba^ bie not^racm

bige n)if)enfd)aftlid^e ©runblage für jcbe fold)e 2^^eorie

ober Qt[Un'2z\)xt in berfetben 3^^^ ßi"^ ^i^t ge^

al^nte 2lusbilbung erfal^ren unb für bie ^()ient)elt eine

ä]^nlid)e ©ültigfeit wie für bie ^flanjenroett erlangen

irürbe; id^ fonnte nidE)t roiffen, ba§ baö alte unb, wie
es fd^ien, unerfd^ütterlidE)e 5Dogma oon ber 9leuE)eit beö

^hn\ä)en auf ber ©rbe plöfelid^ jufammcnbredien unb
baö Sllter be§ 9)lenfdf)engefd^Ied)tö in 3^iträume ^inauf

t)erfolgt werben würbe, bur^ weldie bie 3JlöglidE)feit ber

von mir htl}a\n()UUn langfamen unb fdj)wierigen §eroor=

bilbung be§ 9J?enfd)en auö tJ)ieräl)nIid)en Slnfängen

feinem gegenwärtigen 3wftanbe begreiflich wirb ;
id^ fonnte

nid^t wiffen, bag man cinerfeitö 2^hier=2lrten entbcdfeu

ober nä^er fennen lernen würbe, beren allgemeine 9Jlen=

fdS)en=2Iehnlid^feit alles bi§l)er Öefannte übertrifft, unb ba^
man anbererfeitö gunbe menfd)lidf)er 6d)äbel unb (Ä5e=

beine madl)en würbe, weld^e bie bem oberfläd^lid^en ^e^
obad)ter fo unausfüttbar fd^einenbe ^luft 5wifd)en ^knfdf)

unb X\)m immer enger jufammenrüdten; id^ fonnte nid^t

rorauöfel)en, bafe bie l)errlid)e, in^wifdEien gema(^te 6nt*

becfung ber 8peftral=3lnalt;fe bie oon mir bel)auptete

©inerleil^eit ber ©runbftoffe in bem uns sunäd()ft um^
gebenben 2BeltalI burd) unmittelbare @rfal)rungen beftä-

tigen, unb bafe bie oon mir t)ertl)eibigte 9üd)tung ber

©eologie ober ©rbgefd^id^te it)ren Sieg über bie alte

©eologie ber 9?eoolutionen unb 5lataftropl)en mit jebem

^a^t mel)r befeftigen würbe; idj fonnte nid^t oorausfeljen.

9)lai)cr unb Sou^^ ^^^^ ober ttjcniflcr betittic^ au^flcfproc^eii

ttjorben. 9Ibcr feine S^craKöcmeinerung unb allgemeine 3lncr=

fennung fanb e5 crft gegen ba^ (5nbc bcr fünfziger ^a\)vt.
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ba6 bie bamals no6) fe!)r beflrxttene unb jum ^^cU ge^

rabegu alö irrig ober roibcrlegt ongefetjene Se^re com
©el^irn alö ©ectcnorgan burd) bie gortfd)ritte ber ^^92
fiologie unb ^ftjd^iatrie unb in Jotge ber einmal ange^

regten gorfd)ung faft über atte 3"'^^t^^ erl)oben toerben,

ober bajs mein Ürttieil über bie einfältige ^()eorie ber

Sebenöfraft burd^ bie großartigen Erfolge ber fT)ntl)etifd)en

Sl)emie bie n)efentlid)fte Unterftü^ung unb ^eftätigung

erfaljren roürbe; id^ fonnte nid^it baran benfen, baß bie

®efid)töpunfte, roel(f)e id) bei Sefämpfung ber üerberbli^en

3Toedmäßigfeitölel)re aufgeftellt ^tte, burd^ bie tjoit

2) arn)in gelieferten 9^ad;n)eife gum ^l)eil il)re t^atfäd^=

lid)e ©runblage erl)atten würben; id^ fonnte enblid^ nid)t

t)orauöfel)en, bafe bie 5lül)nl;eit, mit ber id) mein 33ers

bammungöurtl)eil über bie biöl^erige fpefulatioe ober

(Sd^ulpl)ilofop^ie in S)eiitfdt)lanb auöfprad^, fo balb bar^

auf eine oöllige 9ied)tfertigung burd) bie 3lrbeiten ooit

3)^ännern finben mürbe, n)eld)e eine eingel)enbere 5lennts

nife biefer ^^l)ilofopl)ie, alö id) fie felbft ju befi^en mid^

rühmen fonnte, mit einem oon 9üemanb beftrittenen

p^ilo)op^ifdE)en Urt^eil oereinigen. (Sine ^l)ilofopl)ie,

n)eld)e 3ßa^rl)eit um il)rer felbft mitten unb nid)t nad^

bem Sprudle: Primum vivere, deinde philosophari —
baö S3rob eineö £atl)eberä fud^t, fann il)re D^^alirung ftets

nur auf bem 33oben ber @rfal)rung unb beä ^l)atfäd^s

lidfien fud^en unb finben, ba unfer gangeö üBiffen unb
^enfen allein auf biefem Soben ermad)fen ift, unb ber

ganje 9^eidf)tl)um beö menfd)lic^en Öieifteö nur auö einer

aflmäligen 3lnfammlung biefer fo erroacf)fenen (2dj)äge

beftel)t. Unenblidl) langfam t)at fid) biefer ©eift auä feinem

ro^en Ur=3uftanbe nad) unb nad) emporgerungen unb ifl

3u eigener Selbftftänbigfeit erroad)fen, nad)bem er anfangt
ein bumpfeö unb bur(| bie il)n umgebenben 9^aturmäd)te

geroiffermafeen erbrüdteö ^afein gefül)rt l)atte. 3e gröfeer

nun biefe ^elbftftänbigfeit mirb, um fo mel)r mufe bic

Jurist oor ber Diatur unb bie 3lbl)ängigfeit oon bers

felben fdiminben, unb muß bie fteigenbe (^rfenntniß ber in

il)r rairfenben emigen unb unabänberlid)en (^efefee an bie
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(Stelle jener abergtaulnidicii 3.^orftelIinuien treten, w^ld)^

ben Unraiffenben bcänöftigen nnb an bcr freien (^ntfnt-

tiina feiner Gräfte ftinbern. Wit jcbcni 3d)ritt, bcii Die

äiUf)enfd)aft t)orn)ärtö tljut, erobert fie ber (>HM'et3(irf)feit,

ber Crbnunci einen neuen 33obcn nnb bränijt :I^nlIfiir

unb Slberijlanben in ben .s^internrnnb. ^afe e§ freitid)

febr {an(\c bauern nui^te, el)e fiel) ber C^ieift fc weit non

ben R-eiioin ber 9Jaturmnd)t befreien fonnte, nni ben ^ricb

nad; 5vov|d)un(^ in ben ©efel5en ber l)tatur ju empfinben,

unb elje er imn bei biejcr Joriduuui ba^in fam, in bont

ungel^eneren, nerniirrenben (il)aoo Der ilju unu]cbenben

9ktur^Giicbeinuni]cn ben ein()eit(id)en, (eitenben g^^öen

entbedeu, wirb D^iemnnbcn nenininbern, ber bie ("^je-

fd)idjtc biej'er 'Änffenidjaft teimt. '}Un fdjiuerften fd)eint

cö babct bem menfdjtidjen Ci)eifte luerbcn follen, bem
jenii]en gaben berau^^ufinben, ber ibn felbft nnb bie

nien|d)(id)e 3iatnr mit Der (>)eiannnt--9uitnr nerfnüpft, in=

bem ber ©tolj iiber Da«^ (£niHKbtiein Deo (3elbftben)nf3t=

feinö im ^lenfdjen fid) mit unfrer tiefen llnroiffenl)eit

über beiTen erfte 3lnfänge üerbinbet, um bie 2öat)rl}eit

iier|d)leiern ober unfennt(id) 5U mQd)en. 5U>er trog

aller .^^inberniffe fdieiiu ber -^ortfdiritt ber menfdjlid^en

(Srfenntnife nunmebr an einem *ipunfte aniielangt

fein, an bem e§ feinen Stillftanb mel)r gibt, unb mit

beffcn Ueberidjreituiuj ber menfd)lid)e ©eift ein glanjcm

be§ £anb roß ßid)t unb ^^'abrljcit betritt. iNortreffttd^

Der^leid^t ^Ijr i]eei)rter ^aubömann, ^crr ^rofeffor

^uylei, in feinem auögejeidmeten 58u(i^e über bic

(SteQung bcö 3)lenfdien in ber '^atnx bie gciftigen QnU
iüide(ung§ = ^roceffe ber 3)ienfd){)eit mit ben periobifd^cn

Häutungen ber nmd)fenben, ^um Sdjmetterting fid) ent?

Tüidelnbcn 5Raupe unb meift barauf i)in, bafe biird^ bie

näl^renben unb errecjenben (Sinflüffe ber Dkturroiffcns

fd}aften tüäl)renb ber k\^im fünfzig 3at)rc ber menfd^=

iid^e @eift toieberum ein ©tabium beö '^ad)ötl^umö er=

teid^t \)ahe, für roelc^ed bie alte, it)n umfd)lieBenbc §ülle

eng geworben fei inib gefprengt werben müffe, «m
einet neuen unb geräumigeren ^(a(j ju mad^en. grei«
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tid^, fügt er Jiinju, fei ein fo(d)er ^^organg ftetö mit

<Sd)merjen unb 5lrauffeiu üerbunben, unb fei e§ ba(;er

^f(id)t jebeö guten SBürgerö, an beffeu ^ollenbung unb
an ber Sprengung ber alten ^üUe nad) Gräften mit5u=

arbeiten. Qn ber Xi)at mag üielleid)t in beut ganjen

lnö{)erigen geiftigen ©ntraidlungögange ber 3)ten)d)l)eit

faum eine einzige fold;e ©äutung ober ^urdjbred^ung

alter füllen aufgefunben luerben föunen, raeld^e an ©röße
ober ^öebeutung ber unö nun beoorfteljenben gleid)fäme.

^enn n)eld)er biöl)er bageioefene geiftige gort|d)ritt liejse

fidö TOoljl mit ber ©rfenntnife üergleid^en, baß ber 3)ienfd)

md)t, loie biö^er fälfd)lic^_ern)eife angenommen rourbe,

ein von ber 92atur grunbfä^lidj üerfd)iebeneö unb ab-

getrenntes, burd) feine förper(id)en mie geiftigen (Sigem

fd)aften it)r frembeö unb felbft feinblid) gegeniiberfte(;enbeö

^iBefen, fonbern bafe er bereu eigenfteö, auö aHmätiger

€ntn)idelung it)rer Gräfte l)en)orgegangeneö (Srjeugnig

fetbft ift; ferner baf5 biefe Statur felbft ni^t, roie eö bi§=

i)er fd)ien, ein loilbeö, regellofeö (£l)ao§ unuerbunbener

ober unbegreif(id)er, einer Ijöljeren ßin()eit nid)t geljor^

^enber Diaturfräfte, fonbern ein einziges unb ein()eit=

lid)eö, burd) einige wenige grofee unb emige ©efe^e üer=

bunbeneö unb geleitetes ©anje ift, baö, in fteter SSer-

änberung unb ©ntioidlung begriffen, blo§ mit ^i'dfe

t)er ^txi burd) bie fleinften Wiitti bie grofeartigften unb

onfd^einenb munberbarften 2Birfungen ^eroorbringt; bafe

biefelben Stoffe, biefelben Gräfte, biefelben ©efe^e un§,

baö 2111, bie Sonnen unb Planeten, ben geroaltigen

äBunberbau beö Organismus üom fleinften Snfufionö^

tl)ierc^en bis §u ben ^otoffen ber ^^orroelt unb enblid^

ben SJienfc^engeift fetbft in feinen erljabenften SBirfungen

amb Sleufeerungen erzeugen unb ^ufammenfe^en? ®in

^eiftiger Stanbpunft ber an ©röfee unb (Srl)abenl)eit

5ur Sät oon feinem anberen me^r übertroffen werben

fann! 3>ft berfelbe einmal bauernb unb für 2llle ge=

loonnen (worüber freilid^ nod) lange Qaljre l)ingel)en

mögen), fo wirb eine früljer nie geahnte 3iul}e, Sltarl^eit

unb 3Jiilbe über bie ©emütljer ber 3Kenfd;en fonmien;
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unb ber Sieg bcö ä$ten unb reinen 9J?enfd)ent^um§'

über bie finfteren ©elfter ber ^orgeit wirb einen feiner

genjadigften 6rf)ritte naö) ^orrcärtö get^an ^aben.

ä)ie (äd)erlidE)en kämpfe unb Streitigfeiten über religiöfe

3)inge, wd6)t ber 3}^enfd)t)eit fo unenblid^en 6d^abea

gugefügt unb biefelbe com geiftigen gortfdjritt jurüdfge^

|)atten l)aben, werben ein ©nbe net)men; unb an bie-

©teüe ber von iE)nen oerf(^^ulbeten ©räuel unb SSer^

'olgungen werben bie Segnungen ber attgemeinen ^Jiens

(i)enliebe treten, ^^er 3J^enfd^ fetbft roirb fid) im ©(^oofee

einer eroig jungen 3JJutter Statur, roeld^e \l)n erzeugt

unb if)m Meö gegeben l)at, roa§ er befi^t, nid^t metir

als ein grember ober ju i^r herabgezogener, fonberii

ah i^r ebclfter unb befter (5oI)n füllen; feine finbifc^e

%ixxä)t t)or ©eiftern, SBunbern ober übernatürlichen

©inroirfungen roirb ferner feine ©eele fd)re(fen ober

feine freie geiftige Umfd^au beengen; ja bie S^ieligion

felbft roirb eine l^ö^ere SBei^e unb S)urdE)geiftigung unt^

eine Sileinigung con ben ro^en unb finnfofen Sßorftet-

lungen ber 33ergangenl)eit erfat)ren, inbem ber \\)x eigene

tl)ümlid)e ©ebanfe einer oberften ober ()öd)ften SBeltre^

gierung nid)t me\)x in ber biöl) erigen gorm einer per=

önüi^en, nad^ SBißfür ©efefee gebenben unb roieber um=
'tojsenben 'iSlaä)t, fonbern nur nod^ alö ba§ oberfte (5Je=

efe felbft, auö bem alle @rfd)einungen auf eine uni^

unerfennbare 2ßeife fliegen, aufgefaßt roerben fann.

S)en größten unb unmittelbarften DluJ.en aber au§ biefer

Steinigung unferer ^orfteQungen bürfte bie '-iLHffenfd;aft

felbft gieljen, beren gortfd;ritten biö^er nid^tö ^inber=

lid^er im 3öege geftanben l)at, alö bie fortroä^renbe

finnlofe Sßermengung natürlid^ier unb übernatürtid^er

©rflärungöroeifen. äBirb biefeö ftetö bereit fte^enbe

9tuf)ebett ber 3=aulf)eit I)inroeggenommen, fo roirb bie

äBiffenfdjaft einen gan§ beftimmten, nur auf @rforfd)ung

ber objectioen 2Bal;rl)eit geridfjteten unb allen -liebenrüds

fid^ten fremben G^arafter annel)men; unb feine ^e=

rufung auf übernatürlid^)e (Sinroirfung ober ^asroifdjens

fünft roirb bem ©porn, ber bie ^Diänner bev $Ißiffciifd;aft
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jur ©rforfd^ung her 2ÖQl)r^eit treibt, feine 6c^ärfe rau=

ben! 2öaß feine ©rflärung im natürlid)en S^f^^^^^^^^
l^ange ber ^inqe nicf)t finben fann, ift barum nid^t im-

natürlidö ober übernatürlid), fonbern bleibt nur a(ö nod^

in löfenbeä S^Jät^fel, als nod^ ju ert)ellenbe 2)unfell)eit

ben gortf^ritten unferer ©rfenntnig t)orbet)alten; unb
ba6 biefe in geroiffe im Sßergleic^ jum SBeltganjen enge

©renjen gebannt ift, fann unö geroife nid)t berechtigen,,

burd) roiÜfürüdf)e ober TOiffenfd)aftlid)e Slnnal^men iebeö"

n)irf(id()e SBiffen geroiffermafeen unmög[id() ju mad^en!*)
— (Sie fel;en, gee{)rtefter iperr, bafe unfer fogenannter

3}^ateria(iömu§ in ^eutfd^Ianb nid^t fo finn: unb grunbs

loö ift, wie unfere jabüofen ©egner in enblofen (Streit^

fc^riften bem ^ubütum eingureben bemübt finb, unb-

bafe er gerabe an fog. ibealem ©el)alte oielleidtit bic

gro^e Tlel}xial)[ ber i^m gegenüberftebenben ©eifteöridt)^

tungen rceit bitter fid) lä^t Rann e§ bocb faum eine

mebr ibeale SBorfteHung geben, alä bie (Sin^eit beö

gefammten — förperlidt)en unb geiftigen ^afeinö in ben^

felben @runburfad)en unb ©runbgefefeen! ^iefe ©inljeit

§u begreifen, wirb ben 9iid{)tgelebrten üieUeidi)t Ieid)ter

fallen, alö einem großen ^\)tik unferer ©elel)rten, n)eld)e,.

in ibrer (^injelforfdjung befangen, ben 33licf für ben 3u=

fammenbang beö großen (Sanjen nid;t binlänglidb«

frei beioabren fonnten, unb n)e(df)e baber ju einem nid}t

geringen Xi^eik alö erbitterte ©egner ber neuen äi^elt-

unb ^Mturanfd^aung auftreten, gür bie Sad^e felbft

bat übrigens biefe ©egnerfdpft feine 33ebeutung, ba
l^ier nid^t ber ©injelforfcber, fonbern nur ^Derjenige gunt

*) „^ebc^ ^ing, ttjclc^eö ttjir oB ou^er^alb ber ^latuv

benfen tjcrfuc^cn, tritt für un§ in bic i^a\)l ber unnatiirlidjen

^inflc, oon bcnen mir getuoljnt finb, fte frül^er ober fpöter al^

^robufte biejer ober jener irrigen S^orftellung gn erfennen." —
„^lüe SSorftetlungen, meiere ba^ ©ebiet ber fpecnlatiöen ^Ijilo*

fopt)ic oon bem ber natürücf)cn 2)ingc fonbern, finb unoerträglic^

mit bem ©eifte ber mobernen 2Bifjenfcf)Qft.'' — „^iic^t^ fönntc

bal^cr bie 33eftrebungen be^ 9?atnrforid)er^ bebenflic^er cntnjertl)en^

aU njcnn er e^ geflifjcntlid) ücrmeibcn rooüte, bei benfelben al^

^^^ilofop^ äu aSerife 5U gcl}en." f^. ^. ü. Äittli^.

t
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Cr ber mid auf ba§ mir^ - fo fdiheb

inir knmn ein aiiöi]e5eid;neter beutfcber 03e(el)rter, beffen

%l)(er eö nicf)t ift, fid) in ber einjelforfdjuiu^ felbft ju

mn-Iieren, nn niid) — ^^nuifite auf ben red)ten 'ißeg

fiibven!
'^^^ i)ern(etd}enbe 3luatonüe rifi bie alten

©d)ranfen lücfl, bie mifroffopifd)e 3(natomie ()alf treulid)

mit, bie ^>a(äonto(o(^ie füllte bie Süden auö unb bot

3u)i)d)enfornien, bie l^ieolotjie tel;vte, luie bie 9^aturfräfte

nie anbete neiuefen finb, alö heute; bie $l;i)fiologie

3eiGte bie Seetenfäliit^feitcn in iljrer 2lbl)äni]igfeit üon

ber Drganifation, bie mit iljnen aUmälu] eniporfteic^t;

iie ^fi)d)oloc)ie lebrt, mie bie ^l>ernunft nur ein erir)or=

beneö ^>ermbt]en ift; bie 5Intl)ropoIogie enblid) fiel}t, roie

fid) bie klaffen au§ ber ^liierljeit crljeben
;

©efd)id;te unb
Sprad)forfd)uni] meifen überall auf rol)e 5(nfdnne jurüd;

unfcre gan^e (Suhur, ba6, worauf bie 3}ienfd)l)eit fid) grünbet,

ift md)t 9iatur beö 9)ienfd)en, fonbern 5lunft, mül)fame

-©r.^ieliung^ bie au jebem ron unö raieberljolt, loaS am
(5Jefd)led)t bie 3^i^)^tf^"f^"^ß uoUenbet baben; unb bie

förpertidie (Sntroidelung üom 3lugenblide ber 3e"Pl»"9
an ioieber()o[t fo an bem Ginjelwefen aud^ biejelben

S3i(bun(^§gefetie, benen bie organifd^e Söelt ibr ^afein

tjerbanft! 9Bie einfad) erfd)eint unö aßeö ^iefeö, wie

5TOinqenb finb bie golßerungen, wenn bie „SBenn" unb
,,5(ber" md)t ben ©inn fo üieler 9)knfd)en für bie

ilöal)rl)eit unempfinbüd) mad)ten ! ^aj3 bie neue D^iatur^

3Infd)auun^ tro^bem burdjbringen luirb, baran äioeifle

^ud) i(^ nid)t
"

^\t^, mein §err, ift ba§, n)aö id) 3l)nen an ber

^d)n)elle einer neuen @eifteörid)tung ftet)enb, alö ©im
leitung ju ^\)xtx: englifc^en 3(uößabe meiner fo üicl m-
gefeinbeten Sd)rift 5u fagen mid) gebrungen fü(;lte. ^a6
meine 3lnfd)auungen luäljrenb ber ad)t 3al)re, bie feit

ter erften Sluögabe jener Sd)rift uerfloffen finb, fid^ x>\tU

\
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fad) erroeitert uub in biefec ©rroeitening 5um ^[}ei[ eine

anbete ©eftaU angenommen, jum ^l)eil aber and) mcl)r

aU frül)er befeftigt l)abcn, werben Sie unb Qtjre :^efer

itatürlid) finben. 9)iittl)ei[nn(^ nnb 9ied)enfd^aft barüber

finben ©ie in meinen in5n)i)d)en er|d)ienenen Sdjriften:

„^[)i)no[o9i)cbe Silber" (2eip5i(] , ^t)omaö), „3luö

iiiatnr nnb aBif|enfd)aft" , Stnbien, .^rititen nnb ^ib-

I)anblnngen (Gbenba, 186-2), unb „Dktur nnb öeift",

2. 2Infl. (ioamm, 1865). ^iejenic^en, mdä)t in 3()rem

£anbe ein öffentlid^eö Urtt)eil über meine 'ipi)i(o)op()ie

abzugeben fid) gebrungen fidjlen, möd)te id) bitten, biefeö

nid)t 5u t()nn, et)e fie and) biefe (Sd)riften gelefen ijahm.

(äeneljmigen (Sie, l;od)geel)rter ^err, bie 'iNerfid^ernng

meiner anöge5eid)neten $od)ad)tnncj.

SDarmftabt, 23. Dctober 1863.

Dr. fiiiiüij ßürijlicr»
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ßerrn ©tefanoni ßutgi,
Herausgeber beS ^ouritaB „2)cr i^wibenfcr" in ^arma (Italien.)

©el)r geel)rter ßerr!

Sie knod)rid)tigen miä), ba^ Sic im ^Begriff jkljen^

meine fo rielfad^ fritifirte unb angefeinbete, balb in bcu

Gimmel geljobene, balb in ben imterften ^^fu^l ber §ölle

rerbommte, balb alö unübertreff(id)e äßeiöl)eit gepriefene,

balb als ^robuft be§ grenjenlojeften Unfinnö gefdimätjte

S^rift „Slraft unb Stoff", Tt)el(f)e in 2)eut]d)(anb jum
unauöfpred)lid)en Sterger aüer (Gegner beö freien @e=
banfenö in ber ^T^eologie, ^l)ilofop()ie ober 2Biffenfd)aft

ron 3al)r ju Qaljr neue säuflagen erlebt unb burd^

Uebertragungen in faft alle lebenben Spraken @uropa'&
einen roeit über bie ©renken meines ^>aterlanbe§ l)inau§=

geljenben 9iuf erlangt \)at — burd) eine Ueberfefeung in

bie italienifdj) e Sprad^e aud) in 3l)rem ^ßaterlanbe

I)eimifd^ ju ma^en, unb erfud^en nüd), 3l)nen liierju

eine furje Einleitung in gorm eines an Sie gerid)teten

Briefes §u fd)reiben. 3JJit SBergnügen entfprec^e id) biefer

2lufforberung unb bin ftolj barauf, bei biefer ©elegen^

\)txt öffentlid) ju ben S3en)ol)nern eines Sanbes reben ga

bürfen, raeldies fd)on burd^ bie großartigen ]^iftorifd)en

Erinnerungen, bie fein 9iame roa^ruft, noc^ mel)r aber

burd) bie Ereigniffe ber letjten 3al)re bie Si)mpatl)ieen

jebes ©ebilbeten für fi^ |at. Italien, bie 3)lutter

ber eljemals lüeltbeljerrfd^enben S^ioma unb fo lange ^eit

J)inburd) §auptträger ber gefammten 6ultur=(Sntn)idelung,
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bcr 3J^cnf(^{)eit, baö ^ßaterlanb fo üicler gelben,

unb ©elelirten, roeld)e i^reu ^^omen unfterblid^ für alle

3citen gemad^t l^aben, unb ba§ ftetc 3^^^ Söünfd^e

üttcr ^Dercr, n)eld)e Siebe jur 5lunfl ober ^J^atur mä)
bem 2tnbli(f feines flaffifd^en SBobenö, feiner l^errli(i^en

itunftftJ^ä^e ober feines eroig Reitern Rimmels fid^ fernen

läfet — ^Iftalien, ba§ fo lange ^t\t l)inburd^ unter

bem ^Drude frember unb ein^eimifd^er ^t)rannei feufgenbe

unb ie|t enblicf) 5U neuem Seben roieber entftanbene, l^ati

^ered^te Slnfprüd^e auf bie god^ad^tung ganj ©uropa'ö'

«rroorben burdf) bie ©ntfd^loffen^eit, mit roeld^er e§ feit

bem ^age feiner Söiebergeburt auf ber 33a^n ber poli^

tifd^)en unb religiöfen Befreiung üoranfd^reitet. äöeit

entfernt, il^m biefeö ju neiben ober ju mißgönnen ober

fid^ burd^ ben errungenen ©ieg beleibigt ju füt)len, l)aben

im ©egent^eil bie 'roal)rl)aft ©ebilbeten meiner Sf^atiou

ba§ 2ßiebererftel)en Italiens im 91amen jeneö großen,

bie ©egenroart beroegenben principe ber Befreiung
unb ©inigung ber 5Jiationalitä ten mit greuben

begrübt unb barin ein ermutl^igenbeö 33eifpiel i^rer

eigenen Hoffnungen erblidt. ^ie uralte ^ioatität jroi=

fd)en ^eutfdi)lanb unb Italien auf politifdf)em unb Uvä)-

lid^em ©ebiet, ber eroige, ergrimmte ©treit jroifdfien

beutfd)em Äaifer unb römifd)em ^apft, ber foüiel

foftbareö 33lut nufeloö üergeubetc, l^at bamit rool)i für

immer fein @nbe erreicht unb roirb fünftig einer friebs

lid^en unb für beibe X\)t\k nüglid^en 3^ioalität auf ber

^öa{)n geiftigen unb materiellen %oxtiö:)xe\M^ $la6
tnad)en. 3^ur nod^ eine grofee Xi)at bleibt bem geeinigt

ten unb frei geworbenen Italien jur ^I^ollenbung feines

SBerfeö ju tl)un übrig: eö ift bie 33efeitigung jenes m-
•Derföl)nlid)en ©egenfa^es, in roelcl)em fid^ baS alters^

fd)road;c unb im attmäligen ©ied^tl)um begriffene römifd^e

^apftt^um 5u bem rorangefd^rittenen p^ilofop^ifd^eu

^Beroufetfein ber 3^^^ unb ^u ben großen Sntereffen besi

Sanbes befinbet. 6onberbarer Sn^i^fP^^ltJ ^J)ierfroürbigeS

©d)aufpiel! dasjenige Sanb ober biejenige Aktion,

loeldie ben angeblii^en 6tellüertreter ©ottes auf ©rben.
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ben ^el^errf(^er ber ©eroiffen, ben großen Unfel^U

baren, beffen erl)abene§ Silnfeljen bie 3al)rt)imberte

für immer geljeiligt l^aben fd)ienen, in il)xzm

eigenen 6d;oo6e beherbergt unb bamit geroifferma^ßen
j

eine geiftige Dber()erricl)Qft über bie gefammte fatEiotifc^e

Söett auöübt, will biefer §err)d}aft nid;! blo§ freiwillig

entfagen, fonbern empfinbet fie aud) alö einen» ^rebö?

fd^aben am eigenen !2eibe ober aU einen i^re geiftige

unb potitifd^e ©ntroidelung t)emmenben ^rud, ben fic

mit allen Gräften von fid) ab5ufd)ütteln ftrebt — n)ä^=

renb baö fatljolifdje 5Iuslanb ben morfdjen Xi)xon mit

©eioalt ber SBaffen aufred)t erl;ält, angeblid; im Flamen

ber geheiligten i^rabition unb ber großen ^ntereffen ber

S^eligionunb Sittlidjfeit!*) 2Iber aud)bie ftärfften äßaffeii

unb bie roUenbetfte §eud)elei fönnen auf bie ^Dauer

md)t halten, loaö feinen ^aii in bem ^eroußtjein ber

^.NÖlfer rerloren \)at unb fid; üergeblid; abringt im m-
gleichen Klampfe gegen ben ©eift ber Qzit unb ber uoran^

gefd)rittenen äöi)")en)d;aft. 2Bie lange ift biefe letUere

von bem ^apfttl)um unb feinen ^Dienern mit allen 3)Ut=

teln ber Sift, ber C!'5eii)alt unb ber unerbörteften ©raufam-
feit üerfolgt, üerftümmelt, entftellt unb oft gerabe§u

t)ernid)tet loorben, um an ihre 8telle ben blinben ©lauben
unb bie miberfprudjölofe Unterwerfung unter ben fird)=

lid)en ©eioiffenojiuang fet'icn ju fönnen. 3lber fie, bie

beljre unb unerreidjbare, ift auö jeber 'Verfolgung unb
9Jiebeulage ^böni^'^gleid) ftärfcr unb fd)öner wieber em^

porgeftiegen; unb weder bie glimmen, weldje einen Wior?
bano ^runo erftidten, nod) ber gejwungcne xliUber?

ruf eineö Walilei tonnten fie in iljrem 'iNorwärt§fd)rei5

ten aufhalten, ©lüdlidjerweife- h^^ben heute bie Sdjeiter?

häufen ju raudjen aufgehi3rt, unb bie Sannflüdje unb
^^eiligfpred)ungen beö Cberhauptcö ber d)riftlid)en Ä^ird;e,

fo lange Sf^xt baö ©cfüvditetfte unb ^egehrtefte in ber

*) Cbigc be^^iel^t fic^ auf bie frait5öfijd)en ^«tcröcntionen

311 ®unfteu bei? ^-V'f'Pfttl)"!»^ i" Stalieu, Jueld^e ingiuifc^en il^r

üoUjtänbige^ ßiibe crreidjt Ijaben.

/
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2ße(t, f)aben i{)rcn alten Sauber üertoren. S^Jci^ fd^roi^ea

bie l)öljernen Staubbilber ber §eUi(^en auf 33efet)l el)rs

füd)ti9er ^tieftet aud) l)eute nod) ^(ut ober rergieBen

2^l)ränen über bie fünbige i>erberbti)eit ber 3öe(t; groar

gefd^e^ien nod) immer 3^^^^^ "*^b Sßunber genug in

majorem ecclesiae gloriam; jiüar erfc^eint noc^ jebeö-

Qal^r ber berüd^tigte Index librorum prohihitorum, unb
l)at erft üor 5lur§em bie nod) berüd)tigtere ©ncijclifa be&

^apfteö ben ^rieg gegen 2lUeö erftärt, it)aö unfere ^t\t

in geiftiger Se5iel)ung uxtljxt unb ^od) fdiä^t: groar

werben nod) jebeö Qa^r (Senbboten in alle 2Be(t ge)d)idt,.

meiere ben (5d)ut5 ber ^ird)e baju benu^en, um in fd)anu

(ofer Sl^eife unb fpehilirenb auf bie niebrigften Seiten

ber menfd)(id)en 9iatur, einen 5treu35ug gegen 2llleä §u

prebigen, maö greitjeit beö ©eifteö ober ©ebanfenö, iHuf^

Härung, ^ilbung u. f. lo. {^eifet — aber aUeö biefe^,

finb nur bie letjten frampfbaften ^wcfungen eineö Dor^

jeitlidjen 5loIof)eö, beffen (Bd;(äge gmar im !^obeöfampfe

nod) gefäl^rlid) werben, aber nimmermet)r ben Sieg er^

ringen fönnen. Unb fragen mir unö, roer ber füt)ne

Mütter ©eorg war, ber ben ;^inbmurm auf ben ^ob
Dermunbet t)at, fo gibt eö, mie icb glaube, nur eine

3Intmort, fie l)eif5t: bie ^^Nifienf d)aft! Sie, bie arme
'I^erfülgte unb C^iemarterte, bie fo oft 3^^üdgefet5te unb

in ben äBinfet C^iebrängte, \)at im '^Bunbe mit bem
freien (i^ebanfen fdjlief^lid) \i)xcn groften (Gegner befiegt

unb ficb auf eine ^ölje emporgefd)mungen, in ber fie

ben Pfeilen iljrer ©egner unerreid)bar ift unb bleiben

mirb.

Um biefen Sieg ber 2Bif)enfd)aft über ben alten

©tauben unb 3lberglauben ^u üollenben unb 5U einem

bauernben 5U mad^en, banbelt eö fid; jeljt nur nod) ba=

rum, biefelbc ibrer flöfterlid)en ober künftigen 3tbgefd)ie2

benbeit ju entreifien unb it)re großen 'Jiefultate 5um (^3e= -

meingut ber Golfer 5U madjen. Sobalb biefeö einmal

gefcbetjen unb bamit bie fo notbmcnbigc pl)ilofopl)ifd)e

^larl)eit in bie Älöpfe ber ^^ebr^abl gefommen fein luirb,

ift eö aud) für immer vorbei nüt geiftiger unb fird;lid)er



IC^Yonnei/ toddje ja mit baburd^ ^ertfd^t^ bag fie baft

tttt^ett oon Dom^mut gefangen nitmnt^ bie SeioifFett

ilenbet unb bie @ei{ier Denoirtt.*)

S)od^ p weldS^ Snbe fage i6) bie[e§ S^nen^
Derel^rtet ^etr^ ba Sie butd^ 3^re literacifd^e ^^ötig-

feit ob i^^audgeber elned 2;ouma(ft für freie ®e»
bantenarbeit am beflett seigen, rote gut 6ie ben tid^

Ilgen Slngriffspunft lennen. XBie Sie mir fd^ben,
ifl SSolfdbi(bung badjenige, vM ^l)xem Sanbe unb
IBoIIe am metfien fel^lt unb am notl^ioenbigfl^ er»

ftrebt werben mu^. ^ tarn S^nen nur emnbem,
:bai3 biefeft nid^t bloft bei Sbnen, fonbem überaU fo

ift, unb bajs bie Sottftbiibung, mie glaube,

ttid^t blog bie eimig ftd^ere Safis, fonbem auii^ bie

notl^ioenbige Sorbebingung ber greiE)eit unb bie

befie Skirantie gegen bie Sßieberfel^r tird^Hd^er Set^

ImmmunggpoUiif i{t. 2)aft belannte SBort: ,,^urd^

Sitbung jur $rei()eit^ mu^ hcA Sd^ibolet^ unb ftrie^ft«

gefd^rei ber ödsten Solfsfmmbe atter Sänber fem*

ibenn vm einmal — unb mftre ed aud^ nur im aOge»

meinfien Sinne — bie (Srmerbungen ber l^eutigen

^tfTen[d)aft erfagt unb bie natürtU|en unb not^wen«

btgen 3ufamtnenl)änge ber emigen SBettorbnung einge»

feigen \)at, ber fann nid^t mel^r unier ben Pantoffel ber

Äird^e unb in bie 3^4^ mdtd^enl)after ttebertieferung

Surftdffet)ren; er ift ber Sd^uCe entwadS^fen, unb auft bem
itinbe tji ein 9Rann gemorben. &aben roit bod^ unfere

IBemunft von ber SKatur empfangen — nid^t um fte

unter ber ^m\^ah ber SCutoritftt ta^m §u legen, fonbem
itm fie 5u gebraud^en unb burd^ i^ren ©ebraud^ beffer

itnb neifer ju werben.

groar wiifen Sie ebenfowo^jt wie id^, geel)rter §err,

iai ed SBiele gibt, weld^e bef)aupten, hai ber 9Renfd^,

*) „"^^eiii ^^ucf), fo frfirieb bem ^crfaffcr öor Sluräcm ein in

ber 3Bificiijd)aft l}Dd]ftefie]iber ?^rciinb, ift bem ^Q^ifttt)nm gefä^r-

lieber, aU ber iöi^'Uiaid, beiiu luirft immer unb übeiaü. Sein

4h\o\Q ift bo^cr ma^rt)Qft cntaiicfenb, u. f.
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TtamcntUd^ her ungebilbcte, her §errf(^)aft ber Slutorität

iticmatö enträtselt, ober bafe er oiine S'ieltgion unb o^ne

©laubcn an bie SDogmen ber Äird^e nid^t leben fönnel

trauriges Slrinutl^öjeugnig, roeld^eö ^ier ber menfd^^

1x6)^ ^od^mut^ felber auöftellt! 2luf ber einen ©eite üer^

langt er nad) bem Gimmel unb \)ä[t fid^ felbft fraft feiner

geiftigen ^Begabung für etroaö über alle ^l'latur ©r^abe^

ireö, roä^renb er auf ber anbern (Seite fid^ foroeit er=

niebrigt, bie ^raft be§ eigenen ^enfenö ju üerläugnen

ainb feine 5ßernunft ober ba§ 33efte, road er ^at, unter

bie §errfd^aft abgefd^madfter ©afeungen ju fletten, roeld^c

«bcnfo fe^r ber <Srfa^rung wie ber 3Jloral roiberftreitenl

Söenn man ber ^^ilofop^ie entgegenl)ätt, ba6 fle

ben ^enfcfien in ä^^eif^^ "i^^ Ungewißheit [türje, roä^?

tenb il^nt bie 9ieligion einen feften §alt im ©lauben
uerlei^e, fo antworten wir, bafe e§ beffer ift, ba, roo »

iin§ bie ©rfa^rung üerläfet, unfere Unn)iffenl)eit einjus

^efte^en, al§ unfer §erj an eingebilbete träume ju

längen, roeld^e beim erften SBinb^aud^ ber SBirflic^feit

in ä^rümmer jufammenftür§en. Sft bie Tloxal, ober

finb bie fittlidjen ©ebräud^e unb $8orfd^riften, nad^ benen

toir leben, fold)e, meldte nid^t ol^ne religiöfen ober fird^^

lid^cn 3^^^"9 efiftiren fönnen, fo taugen fie überl)aupt

"9^lid^tö unb müffen burd^ beffere erfefet toerben. 2lber in

SBirflid^feit ift e§ eine längft über allen S^^if^^ beroiefene

^l)atfac^e, bafe 3Jloral unb £ird^e ober aud^ 9Jloral

tmb S^eligion ftetö üon einanber unabhängige ^inge

geroefen unb eö jebenfaHö l^eutjutage met)r afe jemals

finb. ^ie beften ^oralprebiger, meldte eö gibt, ftnb in

-meinen 2Iugen ©r^ie^ung, ^ilbung, 2lufflärung burd^

iiöiffenfd^aft unb ^Verbreitung ron Stenntniffen ; unb bie

Erfahrung, bie einzige Se^rmeifterin, roeld^e jur SBa^r-

l^eit fü^rt, jieigt allerorten, bafe bie 3?erbre(|en gegen

^taat unb 8itte in bemfelben 3Jiaße abnel)men, in roel^

6)m bie Söilbung unb bie ©rfenntnife ber ^mede ber

Mgemein^eit junel^men. 2)a^er 3]erbre(l)en meift

Qleid^bebeutenb mit Unroiifen^eit , 9iol)heit ober UnbiU

bung ift!

»ü(5ner, Jünf iBomben ju Äraft unb ©toff. 6
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Tlaq cd auö) Toa{)r fein, bafe bic ^()ilofop^ie unb bie

burd^ fic errungene ©rfenntnife 3JJand^eö oon alten unb
liebgeroorbenen Hoffnungen jerftört unb unö bie 2)inge

tneJ)r im raupen ©eroanbe ber 2Birf(id)feit, alö behängt

ntit bem bunten glitter ber @inbilbung§fraft, erblicfen

läfet, fo gibt fie unö bod^ reid)lid)en ©rfat baburd^, bafe^

fie eben ^irfli^teit ift, unb bofe fie uns auö einem er«

träumten Gimmel auf eine roirflid^e (Srbe üer^

fc^t. 2öaö fie imö atfo auf ber einen ©eite raubt, gibt

fie unö auf ber anbern reid)lid()er unb beffer jurürf.

S)ie pofitioe $()ilofopf)ie ift ba^er feine geinbin beö

Sbealiömuö, roie man fo oft fälfd^Ud^Äroeife bel)aupten

prt, fonbern fie uerroeift ifjn nur auf ein anbereö ©e^
biet, auf bem er anbere unb beffere grüd^te, alö bie

biöljerigen gu tragen beftimmt ift. (Sie werfest if)n auö

bem Himmel auf bie ßrbe, auö bem ber 2:räumc
unb nebel()after Ueberfinnlidl)feit in bie frifd^e, grünenbe

3ßirflid)feit beö ßebenö, unb nötl)igt i^n, fd^on ^ier ben

SBerfudf) jur ^erroirflid^ung jener ibealen SBünfd^e ju

mad)en, roeld^e il)m el)ebem nur in jenfeitigen Diegioneu

crreid)bar fd()ienen. 60 erflärt fid^ baö treffenbe SBort

S. geuerbac^'ö, bem id^ üoüftänbig mic^ anfdE)lie6e,

unb baö eigentlii^ ben ganjen (Sntroidflungögong ber
^ gegenwärtigen $t)ilofopl)ie fennjeidjinet : „Qd^ bin Qbealift

in ber praftifd^en ^l)ilofopl)ie, aber ^iealift in ber fpc*

fulatioen." ^ie fpefulatice ^f)ilofopl)ie, roetd^e tro^ all

i^reö aufgeblähten ^efenö unb if)rer oorne^men ©rofe?

t^uerei iod) fd)lie6lidh nic^tö 2lnbereö erreid)t l)at, als

ba^ fie entroeber \)o\)kn 2öortfram l)erDorbrad^te ober

ober (roaö nodE) t)äufiger ber gaH war) Ü)?agb=^Dienfte bei

ber i^eologie rerrid^tete, l)at burdj) baö ©inbringen beö

S^ealiömuö auf i\)v ©ebiet eine üollftänbige 2Banblung

erlitten, roäl)renb umgefeljrt bie praftifc^e ober pofitioe

^hilofopl)ie fidE) bem l)ol)en ^beal ber (Srfaffung ber

Slßelt=@int)eit in unb burd) it)re (5rfd^einungen gugeroanbt

l^at. ©letd^jeitig nimmt and) baö Seben felbft eine me^r
unb me^r ibeale ©eftatt an, getragen auf ber einen (Seite

burd^ bie großartigen gortfdjritte beö 3}knfdj)engcifteö
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in ©rfennung unb ^ienftbormad^ung ber ^Fiaturfräftc;

auf ber anbern hux6) baö SBeroufetfein, bag ein nebels

J)afteä unb ungeroiffcö ^^nfeitö ni^t für bic verlorenen

Sbeate beö 2)ie)"feits entfd^äbigen fann.

übrigen^ jene ^Dienftbarmad^ung ber S^laturs

fräfte, in welker gerabe unfere ^txt im 33erg(eic^ mit
frü^)er ba§ Unglaubüd)fte geleiftet {)at unb immer nod^

©röfeeres leiften wirb, nur auf natürUdiem 2Bege
unb burd^ bie Gräfte ber 2ßiffen)d)aft gefd^c^en fann,

oerfte()t [\ö) fo fel)r üon felbft, bafe id^ nid^t befonberö

barauf aufmerffam mad^en mürbe, mcnn i^ nid^t au«
3()ren 3JJittl)eilungen entnommen ^ätte, bafe baö erbarm^
lid)e 2^reiben ber 6i)mpatt)ifeure, 3J?agnetifeure, ^ettfe^er

u. f. TO. immer nod^ grofeen 2lnf[ang unb ©tauben in

^
S^tem ßanbe finbet. Qebenfallö fann biefeö nur bei

Sollen ber J^aU fein, meldten bie naturmiffenfd^aftlid^e

Silbung fel)lt, unb meldte ba{)er nod^ nid^t eingefel)en

f)aben, bafe ber menfd^lid^e ©eift, ber ja nur baö feinftc

^robuft ber 9latur felber ift, niemals übematürlid^e

gäl)igfeiten ober 5lenntniffe irgenb meld^er 3lrt befeffen \)at

ober befi^en fann. 9Ud)t bloß bie roiffenfd)aftlic^e i^eorie,

fonbern and) unjäl)lige ©rfal)rungen , für bie 6ie in

meinem S3ud)e felbft bie beioeifcnben 33eifpiele finben

werben, fe^en aufeer S^üeifel, ba^ alle berartigen ©aufc^

leien, ^Borgebungen unb (S^aufteHungen auf ^l:äufd^ung

ober 33etrug berufen unb bei forgfäitiger Unterfud^ung

mit Seid^tigfeit alö fold^e aufgebeclt werben fonnten. Qn
ben meiften fällen genügt eigentlid^ fd^on bie einfa^e

Sogif beö gefunben 3J?enfdf)eni)erftanbeö, um baö 33e=

trügerifd()e fotct)er Sd^auftellungen ju burd^blicfen; unb
gen)öl)ntid) finben fie ©lauben nur bei Sold^en, bie aus

irgenb einem ©runbe fd)on üon üorn^erein entjd^loffen

finb ju glauben, ober aber bei ber unroiffenben 3}Ja|Te,

TOeld)e Schein unb 2Birflid)feit nid)t ju unterfd^eiben

oerfteljt. 'Verbreitung natürlid)er Äenntniffe, bie Sie nä)

ja, üereljrter §err, jur ßebenöaufgabe gefegt l)aben, mirb

aud^ biefem Unfug allmälig ebenfo ein ©nbe mact)en, mie

bem ©lauben an ©eifter, ©efpenfter unb äßunber überhaupt.

6-
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3m ®runbc, ucrcl^rter §err, ftel^t, rok mir fd^eint,

bcr ©laubc an bcn t^ierifd)«! SJ^agnctiömuö ober an

©cifler, ©efpenftcr unb SBunber auf feinem anbern p)v=

diologifd^en SBoben, a(ö ber ©laube ber Äirdie an ^im-

mä, Offenbarung unb ^eilige ober ber ©laube ber

?ß^ilofop^en an bie 2Bunber i^rer überflnnlid^en ©pefu=

lation. 6ie alle entfpringen auö berfelben falfdien 2ln=

f^auung von bem 2Befen beöSJ^enfd^en, toefd^e n)ot)l

burd^ bie moberne S^aturpbi^ofopl^ie für immer befeitigt

toorben ift. 3)iefe falfd^e 2lnfdi)auung mar übrigens, raie

mir fd^eint, eine fe^r natürlid^e '^oi^t jener tiefen Uns

lüiffcnl^eit, in rocld^er man ftd^ biö|er über ^erfunft unb

^ntfteljung beä 3)ienfd^en, foroie über feine ganje Stellung

in ber Sf^atur befanb. 3e^t ifl biefeö 2lIIeö anberö;

unb bie gorfd^ungen unb ßntbedungen ber ^ieujeit

fönnen feinen S^^^f^^ ^^^^ über bie grofee 2Ba{)r^eit

laffen, ba6 ber 3)^enfd^ mit 3lIIem, maä er ift unb an

fid) ^at, einerlei ob förperlid^ ober geiftig, ein 9latur=

^robuft ift, roie aOe anbern organifdtien SBefen; unb
ba6 ade feine ©igenfdfjaften, Gräfte unb gä^igfeiten nid^t

ein unoerbienteö ©efd^enf oon Oben finb, fonbern auf

bem mü^famen 2Bege ber ßrfa^rung unb ber finnlid^en

©rfenntnife, foroie ber allmäligen ©ntioicflung, @m)er=

bung, ^^ererbung unb ©rjie^ung erlangt rourben. ^ie=

fer Sa^, in bem gcraiffermagen bie Duinteffens beö

ganjen pl)ilofop()ifdj)en S^i^^Jß^^wßttßi^ö gipfelt, lä&t

un§ natürlid^ eine gang anbere ^Infid^t üon bem eigents

lid^en SBefen unb von ber S3eftimmung beö 3J^enfd)en

Seroinnen, alö bisl)er. 2)enn rocnn unö bie religiofe

leberlieferung (cbrt, ba§ ber 3)ienfdf) ein auö bem ^a=
rabiefe lierabgefallener unb entarteter 91ad)fomme feineö

erften, üon ®ott uoHfommen erfc()affenen Stammoaterö
fei, fo le^rt im ®egentl)eil bie SBiffenfd^aft, ba§ biefeö

* ^arabie§ nid)t f) int er, fonbern vox uns liegt, unb bafe

eö nur burd^ ftetigen unb langfamen gortfdiritt unter

3Kü^en unb 2lrbeit erreid)t roerben fann
; fie let)rt ferner,

bafe roir nid^t grofe anfingen unb flein enbigten, fonbern

bafe roir flein anfingen, um gro§ unb größer ju roer^
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ben ; fie Icl^rt enblid), bajs auf biefem SBegc mä)H uners

reid)bar ift, unb bafe cö ein ebcnfo tpric^teö, als frecels

t)afte§ 33e9innen bcr ^^eoloßen imb $l)iIofop^en iji, bem
mcnfd)lid)en ^\)m unb 25cnfen ©renjen fteden ju rooticn,

Don Denen fie fagen, bafe eö biefelben nid)t überfd^reiten

fönne. Sßerrid^ten toir ^eutjutage nic^t auf natürUd)em

SBege ^inge, roelc^c unfern 2tltr)orbern als baare 3öunbcr

unb 3^t)aten einer überirbi|d)en 3Kad^t erfd)ienen fein roür*

ben? unb finb lüir mit unfern gorf^ungen unb tont=
niffen nitJ^t in ^Regionen unb ®et)eimniffe üorgebrungen,

loeidie ben ^^itofop^en üon eJ^ebem für tranöcenbent,
b. i). menfd^lid)eö 33egriffäDermögcn überfteigenb, galten?

^^örid)t baljer derjenige, n)etd;er auf bie nie erfd^einenbe

^ülfe ober (lrleud)tung von Oben l)offt unb barüber bie

^enu^ung ber eigenen ^raft üerfäumt! ?2ur eigene Sir?

beit unb gorfd^ung, förpertid)e unb geiftige, fönnen ibn

ooran unb ben großen 3^^^^" ^cr !U?enfd)l)eit näl^er

bringen. lleberfinnlid)feit bagcgen ift überall ^ai)6)

unb vom Uebel, mag fie fid) in Religion, ^^]^ilofopl)ie,

äßiffenfd)aft ober im treiben be§ täglidien £ebens geltenb

mad)en. Grflärt ober entfdjiulbigt fann fie für frül)erc

Seiten nur bamit irerben, bog fie eben einen S^ft^i"^

ber ^inbbeit ober Unfertigfeit im geiftigen ^afein ber *

^])?enfd)^eit be5eid)net, roeld)er je^t fein @nbe erreid)t bat.

3n biefem Sinne fann man, wie e§ ber fran3örifc^e

"^b^lofopb Gomte getrau l)at, biefe hinter un§ liegen^

ben Seiten al§ bie Stabien ber tl)eologifd^en unb
metapl)i)fif<i^en 3Biffenfd)aft be5eid)nen, raeld^e nur
alö ^i^orftufen ober 2)urd)gang§punfte für bie l)eutigc

ober pofitioe ^t)itofopl)ie ju betrad)ten finb. 2)iefe

le^tere gibt eö, inbem fie bie Ucberfinnlid)feit ju ©rabc
trägt, auf, raie i^re ^Vorgängerinnen, nad) abfoluter
ober übermenf(^lid)er 2Bat)rl)eit ju ringen, unb flrebt

ftatt beffen nur relatioe 2öa^rl)eit an, ober fuc^t

lebiglid) ben inneren 3iM'ammenl)ang ber tl)atfäd)lid)en

@rfd)einungen ju erfennen. 2Bir fönnen jufolge biefer

Jiic^tung nid)tö roiffen über baö SBarum?, fonbern

nur über baö Söie? ber 5)inge, unb bie auf foldjem
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SBegc aufgefunbenen ©efe^c ftnb bie testen Grftärungs^

grünbc.

Sltteö biefcs, geehrter ^err, mag 3!)nen geigen, tüte

falfd^ unb oberflä^tid) S)ieiemgen urtticilen, roetdie bie

ganje jefet ()errt(i)eitbe 9tid)tung ber 2Bif)cnfd)Qft unb

^^ilofop^ie furjtt)eg atö „ aJlaterialiämuö " begeid^nen

uitb mit biefetn uxädjiü^ füngenben 3luöbnicf, beffen

ganj unbeftimmte SBebeutung bie nerfd^iebcnften 2luö=

iegungen julägt unb womit in ber Xi)at jeber antima^

terioliftifd^e ©c^riftfteller roieber einen befonberen ©inn
cerbinbet, 5llleö gejagt \)ahtn meinen. 2)ie 2öiffen=

f^aft ober bie pofitioe ^^itofoptjie als fold)e ift raeber

ibeatiftifd^, noc^ materiatiftifd), fonbern realiftifd^;

fie fud^t überatt nur %^)ai'\ad)^n unb beren Dernünftigen

gufammen^ang ju erfenneit, o^ne babei von üorn^erein

einem beftimmten ©ijftem in biefer ober jener ^id^tung

ju l)u(bigen. <5r)fteme fönnen überhaupt nie bie ganje,
fonbern immer nur bie l^albe 2Ba^r{)eit entt)a(ten unb
flnb infofern fd^äblid^ für bie gorfd)ung, alö fie i^r gc=

loiffe feftfte^enbe 3iete ftedfen. ©olc^e Qkk ober ©renjen

fennt ber D^ealiömus ber SBiffenfc^aft aber immer nur

als geitroeife unb üerrücfbare, roetd^e jeben 2lugenblidE

burd) bie gortfä)ritte bes SSiffenö ober ber ©rfenntnife

tüeiter l)inau§ gef^oben werben fönnen. 3ft bod(j ba§

2i5efen beö 5D^enfd)cn felbft, tüeld^eö, lüie gegeigt

n)urbe, ber jefeige pl^ilofopljifdje ©mpiriömiiö gur Örunb=
läge feiner ©pefulationen genommen \)at unb nel)men

mu§, ein roanbelbareä unb im gortf($ritt begriffcneö;

töie föitnte alfo bie auf baffelbe gebaute 2Biffenfd)aft

eine feftftetjenbe fein? 3m ©runbe ift baljer, wie id^

glaube, ber gange, in ben legten fo tebl)aft gcs

fül;rte ©treit über 3Jlaterialiömuö imb Sbealiö^
mu§ ein fel^r rergeblid;cr unb unfrud)tbarcr. 2)cr

Qbealiömuö irirb burd) bie neue ^li>elt=5lnfd)ammg

nidjt au§ ber 2i>elt üerbannt, fonbern nur auö ber dU:
gion ber tl)eologifd)en ober pt)i(ofopl)ifdien Ueberfinnlid)^

feit auf baö ©ebiet be§ Sebent luib ber äöirf"lid)feit

t)ern)iefen. !Der 3)^ateria liömuö aber {)at feilte IHufs



(Statt he§ SJomortS jur neunten ^tiiffage. 87

gäbe bereits erfüllt, inbem er bie ^tnl^eit oon 5lraft
unb Stoff, üon @eift unb Tlatevie beroiefen unb
bamit ben alten 2)UQ[idmuä hoffentlich für immer be^

feitigt \)at S3eiDe überlaffen nunmehr baö gelb bem
n)iffenfdj)aftUd)en unb phi^ofopl)ifd^en 9?ealismuö; unb
afle brei fommen barin überein, ba§ bie fünftige GJrunbs

läge ber 2ßiffenfd^aft unb ^l)i^ofophie unb bamit aud^

(roaö no4 n)i(^tiger ift) beä Staates unb ber ©efettfc^aft

m6)t mti)x eitie tl)eotogifche ober metaphpfifc^ß/
fonbern nur nodf) eine antl)ropologifd&e ober auf baö

als einl)eittid) erfannte SBefen beö 5IRenfd^en gebaute wirb

fein fönnen. ©rofee unb unenblid^ mo^lthätige Umroanb^
tungen unb gortfd)ritte in äöiffenfd^aft unb Seben müffen
baüon bie notl^roenbige golge fein.

Sßenn man nun barauf beftcf)t, bie ^kx gejeid^nete

Sflid)tung ober 2öett=2lnfd^auung mit bem 3'2amen „"^a-
terialiömuö" ju tennjeidinen, fo fann, roie id) benfe,

xüopi fein S^^^if^^ barüber befielen, ba§ bie fem ^lias

terialismuö bie 3u^""f^ Qe^ört, unb ba| alle S^:iraben

unb ©d^mäl)ungen gegen bcnfelben nu^loö ücrhaHen

lüerben. 3}iögen aud) bie bisherige officieUe SBiffenfd^aft

unb 2öelt:2lnf(hauung, geftü^t t)on ben alten 3Wäd)ten

ber ©eroohn^eit, bes ^erfommens, ber Unroiffenbeit, ber

Trägheit unb ber ©eroalt, nod) eine Qdt lang \i)xe ^err^

fd^aft aufredet erhalten, fo fann bod) bie Qtxt m6)t auSs

bleiben, roo fie felbft eine tiefgreifenbe Umioanblung im
Sinne ber greit)eit, beö ^ofitiüiömus unb gefunber

^iaturroal)rl)eit burd)leben müffen; unb bamit roirb aud^

ber ^ag angebrodE)en fein, roeldj)er ber 3)^enfd)hßit nid^t

bloö geiftige unb moralifd)e, fonbern aud^ politifd^e unb
gefellfcj)aftlid^e Befreiung bringt! —

2)amit, rerel)rter ^err, glaube id; baS 2Befentlidhe

^Deffen gefagt ju haben, roas id) ^\)\m\ unb 3l)rcm ^^ub:

tifum in gegenwärtiger Sage gu fagen fd)u(big roar,

unb tjerroeife Sie in allem Uebrigen auf baS Sndj felbft

unb auf bie ju ben üerfd)iebcnen 2luftagen gcfd^riebenen

5ßorreben, namentlid) aber auf ben unter ähnli(|en ^^er^

I)ältniffen gefdjriebenen ^^rief an ben englifd^en ^eraus^
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geber, roeld^er ba§ 33orn)ort jur a^ten Sluffage bilbct

§affcn ©ie midf) fd^Uejsen mit bcn treffenben SBorteti

bela9Jlcttrie'§: „©rfa^rung unb S3cobad)tung müffcn

uufcre einzigen gü^rcr fein; toir finbcn fie bei ben

aiersten, bie ^t)ilofopl)en geioefen finb, unb nid)t bei ben

^^ilofop^en, bie feine 3lerste geroefen finb", unb ge^

nc^migen Sie bie Sßerfidierung ausgejeid^neter ^od^acj^-

tung oon ^\)xtm ergebenften

Dr. £nhm^ ßMjWtx.

:Darmftabt, ben 3. mäxi 1867.
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„3<^ bin befi trocfnen 2on§ nun fatt."

3IIfo fdf;on rciebcr eine Erneuerung unterer a(ten 33e=

fanntfd^aft, f[eines 33uc^, naci^bem id) 2)id; üor faum
anbert()al6 Sauren jum ncuntcttmalc auf ber sroeitober^

ften ©tage meineä S^tepofitoriuntö neben ^i)einen aä)t äU
teren 33rübern unb 2)einer 9kd)fommenfd^aft au§ fremben
Säubern, rote ßnglaub, %xanlxe\d), Italien, (Spanien

u. f. TO., imtergebrac^t unb 9et)offt f)atte, bafe ^iDu nun
enblid^ einige 3^^^ 3^u()e vox erneuerter Störung unb
bie nöt{)ige 3)2u6e finben roürbeft, um über 2)eine üielen

unb fd)n3eren Sünben gegen ©ott unb SBelt ftitt unb^

reuig nad)5ubenfen! 3llfo fdjon roieber gebenfft ^Du ber

befc^eibenen ^laufe deines ^^erfafferö ßeben)of)l ju fagen

unb ^id) mit erneuter Äraft in baö railbe ©etbfe ber

2BeIt §u ftürjen, um bie 9tuJ)e ber giiftiebenen gu ftören

unb ben Qoxn unb ipafe ber geinbe unb 32eiber von

*) yia^tem ber SScrfoftcr bi^^er burc^ eine 0on5c 3^eil|c öon
„5Sorreben", luelc^e ^ufammen bereite einen foft übermäBigen Um=
fonc} anaenommen tjaben, jeincr Ißerpfli^tnnfl gegen baö ii)in Jo
freunbliq entgegenfommenbc ^^ublifum geredet geiuorben fein

glaubt, mirb eä i)^m njo^I geftattct fein, ftatt ber il^orrcbc aud^

einmal eine 9lnrebc brinoen, unb jttjar eine 9lnrebe an fein

SBerfd)en jelbft, ba^ burc^ jeme für ein p^iIo|ot)f)ifc^e^ 33uc^

faft beijpiellofe Verbreitung eine oon beni S^crfafjer jelbft nic^t

geol^ntc ©ebcutung für bie geiftige ©ntroidelung feiner ^t\t ge*

Wonnen Ijat.
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5^eucm auf ^id) 311 laben! Unb fc^on lieber mutl^efl S)u

deinem grcunbe unb ^i^erfaffer gu, ju ,,rcDibtren",

„corrigtren", „rertnc^ren" unb gu ,,üerbeffern'^

unb eröffneft i^m gum 3ß^ntenma(e bic angenelime 3luö=

fic^t auf jroanjig ober me^r „9^cüifton§bogen", Tüetd)e

ade Jo f^ncH als möglid^" jurüdsueppebiren finb, roeil

,,ber SBorratl) erfd^öpft ift", unb weil „ber ^xnd ©tle

l^at". aiHlIft 2)u benn in deinem ru^elofen ß^rgeij

lüeber 3)ir, nod^ mir, no6) bem ^ublüum ein wenig ^u^e
ober eine ^aufe be§ 2lufat^men§ gönnen unb eö fcJ^lie|=

lidfl nod^ ba^in bringen, bafe \^ ^Did) burd() baö eroige

^2efen unb äßiebertefen na^ unb md) roiber 2Billen meinem
^ebäd)tni§ biö gum 2lufjagen einprägen mufe? Saffe

bod^ aud^ einmal 2)einen §at;lreid^en gelel)rten unb m(i)U

^etel)rten ©egncrn Qnt, um ju 2Borte unb gur tjerbienten

^Inerfennung gu gelangen, unb bebenfe, bafe eö 3)ir al§

einem fo bünnleibigen, erft Dierje^n ^aijvt alten 33ürfd^=

d)en fd)led^t anftel)t, 2)id) in bie el)rroürbige ©efellfd&aft

^timx bicfbaud)igen Kollegen auö ber girma „Sdjroeinös

leber u. 6omp." unb ilirer bejopften unb ftrengblidenben

Herren ^erfaffer, roeld)e oon „2lmtö"= unb bamit aud)

von D^ed^tSroegen berufen finb, ^l)ilofopl)ie gu leljren, fo

unberufen unb oorroi^ig einjubrängen? ^aft 2)u nidf)t

bebacE)t, bafe gum „^^ilo)opl)iren" nod) etroaö ganj 2ln=

bereS gehört, alö „gejunber 3)Ienfd)enüerftanb" unb ein

biöd)en „3)iuttern3i^" ? unb bafe man erft lange 3a^re
bie ftärfenbe Suft einer „Unioerfität" ober eineö fog.

,>6entrumö ber ^ilbung" einat^men, foroie baö ^olj

«ineö „5latl)eberö" unter feinen güfeen l^aben, ja bafe

man, maö eigentlid) bie ©auptfad)e ift, erft eine „^efol-

bung" belogen ober bie uon Sd)openl)auer fog. „Statl=

fütterung ber ^rofefforen'' burd)gemad)t Ijaben muft, el)e

man eö luagen fann, l)ier mitreben gu loollen — ganj ab:

^efet)en baoon, bafe i)u e§ nod) nid)t einmal foroeit gebrad^t

^aft, um nur bie bunfle, nom 5llter gel)eiligte Sprache
ber 2isiffenfd)aft reben unb mit ^sljrafen miö .^ant,
gid)te, (Sd;elling, ^egel unb :öerbart um 2)id)

iDerfen ju fönnen ? ^aft ®u bereits oergeffen, rcie glän^
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jcnb ^iä) bcr xoxxUiö^e ^l)\[o^op\) Qetx Sangcnbed
abgefertigt unb ^5)ir in feiner geiftüotten ©d^rift mit ed^t

p^ilo)op^ild)em ^ieffinn beiüiefen \)at, bafe eö eine ganj

unb gar ungered)tfertigte unb fd^raärmerifd^e 3bee von
2)ir fei, aud) nod^ in einer „neunten" 2tuf(age erfd^einen

ju rooHen, nad^bem ^ii bereite üor^er in acfit anbercn

crfd^ienen roarft? Unb nun roiHft 3)u gar bie grenjenlofe

Unoerfd)ämt^cit befi^en, aud; nod) in einer je^nten
Dor baö ^ublifum ju treten unb bamit ben injroifdöen

jum „^rofeffor" auancirten Genfer unb großen ßogifer

an bem Ufer ber fiatjn oor aller ^Ißelt unfterbüd^ Iäd)er=

1x6) 5u madf)en?! — Unb I)aft S)u auö) oergcffen, mit

Toetd^ fbftlid)em ^umor S)id) einft 2)ein eigener Sanbä:

mann, ^crr 3)1 aurer, t)alb in S^erfen, ^alb in ^rofa
abgefüt)rt unb babei bie merfroürbige (Sntberfung gemad^t

l^at, bafe ^ein ^^Nerfaffer bie für unfcre gelbbebürftige

3eit aHerbingö \)'66)\t raid^tige 5lunft befi^e, „®olb ju

mad)en auö 3iid)tö", — unb wie eö tro^bem nod) feiner

cinjigen ber europäifdf)en 9iegierungen, ungeadt)tet i()reS

fteten, unge()euren ©elbmangeU unb il)rer 3al)l(ofen ^t-

bürfniffe für „t)errlid)e Äriegöl;eere", eingefallen ift, einen

fo foftbaren 3)?ann für fid) ju geroinnen? — Unb benfft

^u aud^ nid^t me^r an ^errn 3llbert ron 511 o 6 ober

©lofe_(idf) fann mid^ leiber nid)t mel)r befinnen, ob ber

grofee Tlann feinen berühmten Dkmen mit einem R ober *

beginnen läßt), roetd^er bie ni6)t weniger merfroürbige

^f)atfadbe ju ^age gebracht ()at, bafe 2)ein ^>erfaffer oon

ruffifd)em ©otbe beftod^en roorben fei — n)al)rfd)eintidt)

meil (roie ic^ nid)t anberö benfen fann) Dhiftlanb bamit

geigen rootlte, bafe es neben ber gehörigen ^ofiö „Alraft"

aud) ben nötl)igen „Stoff" befi^e, um baö gefaminte auf=

Tü^rerifd)e (Suropa ju ^^^aaren ju treiben? — Unb fd)reden

5Did) aufjer biefen geimunten üon Ü^einem fül)nen i^or-

l)aben nid)t alle bie übrigen 3al)llofen 53ud^: unb 3Iutoren=

Oieftalten ^urüd, roeld)e 2)id) auf 2)einem Siebenörocge oon

^Deinem erften äl>iegenfd)rei an bis ^u bem beutigen ober

jet)nten ©eburtötag unabläffig begleitet unb in allen

^ißxaä)tn unb Seöarten 2)ein fd;road;eö £ebenelid)t au§s
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jubtafen t)crfud)t l&abcn — unb tüel^e \^ in langer

S^eitienfotge, äbnlid) ben ©elftem Sanfo'ö, an meinem •

inneren 3luge üorübergie^en fe^e, balb bro^enb unb roars

nenb, balb bele^renb unb jured)tn)eifenb, ba(b jürnenb

unb tobenb, balb fd)impfenb unb brüQenb, ^lalb l)auenb

unb fted)enb — bi§ ^erab auf ba§ neuefte _$robuft be§

^errn Dr. Diaumann: „®ie Dkturraiffenfc^aften unb
ber 3J?ateriali§muö" (1869), rceldjeö ^ir ^ein freunb^

lid)er §err 33erleger erft vor roenigen ^agen jugefaubt

ijat, unb mit lueld^em rorläufig bie 9iei^e ber 33anfo'ö=

©elfter fd)lief5t. Unbefümmert unb ungeängftigt von bem
^oben bicfer gangen 3)ieute toitlft ^u, fteineö SBud^,

immer weiter unb immer Dormärtä eilen, folgenb beni

äßort bes ^Did)terg:

So iQi'jct bcnn bie S^Iäffer all

llnS ungcftört begleiten!

Xcnn it)reö iöeüenS Inuter Sc^aü
93eireift nur, boß rair reiten!

greilid) fannft 2)u ^ic^ ju 2)einer (Sntfd)ulbigung

barauf berufen, bafe ^ir alle jene 33eller unb Kläffer

buri^ il)r ©efd^rei gar menig roe^e getrau l)aben, unb

baf? ^u tro^ it)reö 31>iberfprud)ä unb it)rer vereinten

,2Ingriffe mit jebem neuen ©eburtötage n)ol)lgenäf)rter

geworben unb von bem ^ublifum mit immer fteigenber

ät)eilnal)me begrübt tuorben feieft. 3lu(^ fannft ®u 3Did^

barauf berufen, bafe alle ^dnt ©egner nad^ unb nad),.

mie man ju fagen pflegt, „abgefallen" feien, mä^renb
^I)eine eigene ^raft mit jeber neuen „Häutung" nid^t

ab=, fonbern zugenommen Ijabe. 3" ber ^l)at, roenu

id) bisweilen in einer ftillen ^Dämmerftunbe einen flüd)=

tigen Slid auf ba§ ^lä^d)en fallen laffe, mo ^u 2)id>

mit 5I)einen SBrübern unb (Sc^weftern in einer langen

9ieit)e aufgeftellt böft/ unb alöbann mieber ^inüberbltde

nad) jener anbern ©teile beö Süd)erfd)ranfeö, roo eine,

wenn aud; nur fleine unb tro^bem nid^t raenig ^lat^

beanfprud)enbe Sluöroatjl auö deinen „feinblid)eii ^rü=
bem" ibr bef^aulid^eö 2)afein friftet, — ba frage id^

midj) n)ol)l mandjmal: 2Bo feib ^{)X benn eigentlid; l)in^
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^cfommcn, 3f)r §al)l(ofen „Entgegnungen", ,,%ihtX'

legungen", ,,2lbferttgungen", „3Sernic^tungen", „^eleud^s

tungen", roetdie jute^t mit tof<^ß"i Ungeftüm unb in

fotd^er Spenge auf mid) einbrangen, bafe id) eö auö 9J2angeI

an Sf^ii unb ^ieigung gerabep aufgeben mufete, aud^

nur noä) ein einjiges biefer Tlaä)wzth gu lefen? ©eib

3l)r bod^ rerfd&rounben auö ben ©d)autäben unb Katalogen

ber Sud)pnb(er, rok au§ bem 3nferatentl)eit bet 3^^=

tungen! unb lieft man bod^ m6)i mel)r bie eroigen ßobs

l)ubeteien ©ureö Sn^altß in ben üornel^mften fritifd^en

Drganen ber „unabt)ängigen" treffe, unb fragt bod&

9hemanb me^r nad) 6uc^ unb ©urem 3nt)alt — roät)renb

,,^raft unb ©toff" Eurer rereinigten Angriffe ungead^tet

fid() eines ftetö §une{)menben 3"tereffeä erfreut unb eif=

riger als je gelefen roirb! 2Bo roeiltS^t/ traute ©enoffen

®einer gugenb? ©eib 3t)r als Ärebfe roieber an ben

Drt Eurer ©eburt jurüdfgeroanbert unb fet)t Eure fingen

^errn Verleger je^t mit t^ränenfeuc^ten, üorrourfSüollen

Ärebs=2lugen an, ober ^abt ^\)x bereits Euren legten

traurigen ^obesgang nad^ ber ©tampfmül)tc angetreten?

Ünb roie riete unter Eud^ roaren noc^ fo jung unb l)atten

!aum bas rofige £idt)t ber Söelt erblidft ober bie fü^e

Suft bes ^afeins gefül^lt unb mufeten bennod^ fterbenü

SBem fäHt ba nic^t bas meland^olif^e Sieb ein! „©tiefei

muß fterben — ift nod^ fo jung, jung, jung!" Unb —
toas baS ^raurigfte ift — mit allen biefen Dpfern an

Seit, 3Jiül)e, ®elb unb ^^obesfd^merjen unb ungead^tet

Eurer crbrücfenben Slnja^l feib 3^)1^ i^^^t einmal

im ©tanbe geroefen, ®ir, fleines unb mutf)iges Sud^,

bas ®u S)id) fo fül)n unb fiegreid^ hnxä) alle ^inberniffe

!^inburd)gefämpft l)aft, roie bie Greußen bur^ bie bö^-

mifd^en ©d)lad()tfelber, aud^ nur einen Slugenblidt ben

Söeg gu oerlegen unb bas ^ublifum baoon ju übers

geugen, roie fet)r es mit deinem 2lnfauf fein @elb roeg=

loirft. D, unfinniges 3eitalter! ^oüe 3Kenfd^^eit! ^er^

blenbetes 3al^rl)unbert

!

2lber je^t fe^e id^ ein l^eimlid^es, etroas boSl)afteS

ßäd^eln burd^ S)eine 3üge fd^leid^en, mein tapfres Sud^,
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unb id) toeife Won, was ^I)u bamit fagcn roißfl. 3!)u

toißft mir ju rerftc^en geben, bog 2)eine 2Ingreifer unb
Jlritifer, motten fie nun ^[)i(ofop{)en ober Ideologen,

S^aturforf^er ober fog. Siteraten md) bem ©daläge beö

i&crrn Su^i^n ©d)mibt u. 21. fein, nid)t allgu furd^t=

bare unb foldjie roaren, mit benen man §ur ^floi\) fd^on

l^ätte fertig werben fönnen. 2(u^ ift e§ rid)tig, bafe fic

fi(^ bei it)rem tollen ^l^reiben §um ^t)eil untereinanber

felbft bie £)älfe gebrod^en ^aben unb 2)ir ba()er nic^t

me^r üiet fd)aben fonnten. 2)enn roä()rcnb bie ©inen
behaupteten, ®u feieft nid)tö alö eine blofee Kompilation,

b. {). eine jufammengetragene unb jufammengefto^lene

3JZaffe t)on ©ebanfen unb 2luöfprüd)en anberer, längft

befannter (Sd)riftfteC[er, unb befäfjeft bal)er roeber origi=

nale ©ebanfen, nod) originale gorfcbungen, beliaupteten

lüieber Slnbere, feieft originett biö jur ^^errüdt^eit

;

2)ein SSerfaffer ^abe Unmögüd)eö, ©ren^enlofeö, 2^ita=

nent)afteö unternommen, er t)ätte ben Gimmel ftürmen

wollen unb fei, mie einft S^öruö, mit uerbrannten

glügeln roieber gur Grbe ^erabgefunfen, ober fei, roie

ber ^immelftürmenbe 2^itan, hon ben ©öttern jur 6trafc

jurüd in bie lluterroelt geid)leubert roorben. 2)ann roaren

roieber Einige, n)eld)e, eine t)ornet)me 3JJiene beö äBotjU

mollenö anne^menb, fagten, e§ fei jioar 2llle§, roaö in

„5lraft unb Stoff" ftet)e, ganj rid)tig ober xoaijx, aber

fo roeit entfernt baoon, neu ju fein, ba§ alleö barin

Enthaltene üielme^r fd^on cor ^aufenben uon Sauren
cbenfo unb beffer gefagt roorben fei; roäl)renb noch 2ln-

bere nur ben legten biefer Behauptung gelten

laffen rooHten unb hingufügten, „Slraft unb ©toff'' ents

halte nur uralte, aber längft roiberlegte philofophifche

Srrthümer. 2)ann gab eö' audh roieber (Sol^e, roeldhe

ben ^aupt:©h^ii^ofter ber 6d^rift in ihrer ^^rioialität

fugten unb fagten, ber 3Serfaffer tnüffe fi^ fd)ämen, bafe

er gegen ^inge anfämpfe, über bie längft alle ©ebilbeten

hinaus feien — roährenb biefen ftarfen ©eiftern gegen=

über eine anbere unb ftärfere Partei gar nid)t äBorte

genug finben fonnte, um ben entfetlichen Unglauben,
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bic grengcntofc greigeifterci imb SSerad^tung oUeö ^o!)cn

unb bic ungiaubüd^e ®en)agtt)eit ber 33et)auptungcn in

„^raft unb ©toff" tjerbammen. 2)ann fanben roics

ber (Einige, bafe ^Dcin i^erfaffer nur feinen SBerftanb

yprcd)en laffe unb alles ©efüt)l üerbanne, n)ät)renb bem
gegenüber Slnbere lieber behaupten, berjetbe entbeJ)re

alleä fd)arfen unb logifd^en i)enfenö unb laffe fid^ nur
von einem unflaren p^i[ofopl)i)d)en ®efüt)( leiten. 2Iu(j^

gab es ©old^e, toeld^e nur ro^en Empirismus, SSergötte^

rung ber ©inne unb ber gemeinen 3Jiaterie unb Slb^

töbtung aHeS ^Öl)eren p^i(ofüpl)iic6en S8ebürfnif)eS in

2)einem 3n^)atte erblirften, roä^renb 2lnbere roieber ein

Uebermafe üon ©pefulation, iQppott)efe unb ^t)antafterei

barin rorfanben. ©nblidt) — um ben ©egenfa^ redj)t

grett ;^u mad)en — erflärten gar ^iele bas ganje ^Önd)

von Slnfang bis ©nbe für ein ^robuft nxd)t blos beS

üoHenbetften UnfinnS, fonbern an6) ber pd)ften ^mmo*
ratität, roä^renb bem gegenüber nid^t Senige baffelbe

roie eine S3ibe( betra^teten, in ber bie böd)ften "nb
BoUenbetften 2Bat)rt)eiten entljalten feien, unb luorin fein

Sßort umgeftofeen werben fönne.

fönnte biefe fritifd)en SBiberfprüd^e jur (Srbau?

ung ä)einer Sefer nod) fej)r oerüoßftänbigen unb weiter

ausmalen, wenn xö) nidt)t fürd)ten müfete, bamit iJ)re unb
meine ©ebulb gu ermüben. ^ebenfalls finb biefe SBiber^

fprüc^e SBeroeis für ben eigentl)ümUdf)en S^Otanb ber

p^Üofop^if^en Slritif in ber (Äiegenroart unb für ^J)aS,

was idt) bei einer früt)eren ®elegenl)eit bie „pbilofopl)ifd^e

Serfa^renbeit unb ^altungslofigfeit unferer 3eit" nannte.

Sene ^ritif befi^t toeber ß;^arafter, noä) Umfid)t ober

Äenntni^ genug, um bei bem rafd^en ©mporblü^en ber

pofitioen SlUffenfd^aften i^rer \)o\)m Slufgabe geredit roer^

ben gu fönnen; unb es fonnte baljer nid)t ausbleiben,

ba6 fie einer neuen unb ungerool)nten @rfd)einung gegen?

über, raeld^e, raie „£raft unb ©toff", nid)t in bie b^rs

gcbrad^ten pj)ilo fopl)ifd)en 6(^ablonen pafete, ben £opf
rerlor unb fo unfinnige ©eburten gu Sage brad^te, wie

bie foeben gefd()ilberten. S)a es alfo mit bem „SSiber-
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(c^cn" n\d)t rcd)t t^e^eu rootitc, fo (egtc man fid) fd^liefes

It^ auf ba§ ©dumpfen, brad^te aber, rate eö fid) je$t

auf baö Offenbarfte qt^d^t ^at, bamit (^erabe baö .

üent^eit oon ^em suroec^e, raaö man erreid)en roolltc.

gaft 9Jiemanb meife ober fprid^t meJir t)on einer jener

.ja^Uofen titerarifc^en ©intagöfliegen, meldte „5traft unb

©toff" rate einen 5lometenfd)n)eif Ijiuter fid) liefe; fie finb,

um mit bem Sidjter ju reben, „üerfun!en unb uergeffen,

in leere Suft üer^au^t", raa^renb baö fo oiel gefd)mä^te

S3ud^ felbft feine Sa^n immer rüftiger fortfe^t.*)

9iur hin unb ivieber tau^t ttod^ eine fpecieQ gegen

„Sttaft uno Stoff'' gerid^tete ©d^rift getoiffermaisen alft

Slaii^iügter jener grogen, oben gefd^lberten ^eljagb auf^

wobei aber ber Zm ein mefentii^ fü^lerer, me|r (erab«

geflimmter gcroorbcn, unb eine geraiffe SBefinnung ober

^efinnlid^feit an bie ©teile ber ehemaligen ßuftfprünge

getreten ift. Qn biefe 5lategorie gel^ört aud^ bie fd^on

erroälinte ©d^rift: „^ie 9iaturroiffenfd^aften unb ber

10Jaterian§mu^/' non Dr. G. 51. 5?aiimann (33onn

1869), raelcfee fd)ou mit beu erften äi^orten ber ^i>orrebe

eingeftel^t, bafe ber 3Jiateriali§muä ^^gegenwärtig einen

tjorraaltenben (£nnflu§ gewonnen" t)Qbe, raäl)renb ba^

gegen ber ©piritualiömuS „in ber neueften 3^it an
feebcutung roie an 2lnerfennung offenbar »erloren"

l^abe. ®enn, fo fprid^t fid) bie ^l>orrebe weiter au§, ber

crftere „permag in einem uiet höheren ©rabe, alö es

friUjcr moijUcij geroefen roäre, auf eine ^iei^e t)on ^^ats

fod^en fic^ ju ftütjen, roeldie baö ©rgebnife finnlid^cr

SSBal^me^mungen finb/' 9lud^ fie^t biefabe S^orrebe vor«

tirtl^eilölog genug ein^ ,Mi SRaterieSeft unb ©eifliged

*) ber größte aller Xic^tcr, S^aföpeore, fein berül)mtc*

®rama „3KQcbet|" ocröffentlic^tc , fc^ricb ein an^efe^ener fritifi^

rcnber ^eitflcnoffe : „^nx ©^of^peare ftat tütebcr etn neue« 35rama
(9J?ncbetI]) üpm 3tfllpei gelaffen; ober ein größerer Unftnn ift noc^

nie tiejdiiicben tuorbcn." hinlänglicher 2:roft für oüe diejenigen,

xoeld^e unter bummen ober ungere^ten it'ritilen leiben ^aiben.

^ntx geniale ^ritifer ift natürlich t)er9effeii, ober ©^olspeate
imn oompsraison) toirb emig leben t
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feinen roefentlic^en ^egenfa^ bilben, unb ba6 fte juein:

anber nid)t frembartig fid) oerliaUen fönnen".

©otc^er ©efinmingen unc^ead^tct unternimmt e§ ber

d§ gelehrter ^(r^t unb 8c^riftftetter rü^müd^ft befonnte

^err 3?crfaffer, eine genaue fritif^e Slnat^fe 5)eöjenigen

ju liefern, roaö er mein „©tiftem beö 3Kateria[iömu§"

nennt, obgleid) e§ iE)m nic^t unbefannt fein fonnte, bafe

,idj) bisher feine ®elegenl)eit t)orübergel)en He§, um gegen

bic 33e5eid)nung meiner ^^itofopl^ie olä „6r)ftem" ju

proteftiren, unb bafe id) bicfeö bereits mit ben erften

2öorten ber erften ^^orrebe jur erften 3luf(age von „Äraft
unb Stoff" gett)an ^abe^ 2lber jebenfatl§ ^at eö i^m,

roie fo üielen Slnbern, bie eö uor i()m gcrabe fo mad^ten,

feiner eigenen 3lrbeit roe^en bequemer ober üort^eit^after

gefd^ienen, mic^ im 33riIIantfeuer eineö „©i)ftemö" er-

fd^einen ju laffen, ba er baö, roas er mein „6i;ftem"

nennt, burd^ ein anbereö, auö eigener ©rfinbung ftam=

menbeö unb, wie er natürlidjerroeife glaubt, beffereö

©gftem ju erfe^en beabfid)tigt. 2Baö biefeö neue ober

Sl'iaumann'fdjie 6t)ftem in 33e§ug auf 2Belt-@rflärung

leiftet ober nidf)t leiftet, werben roir foglcic^ gemat^r rotv-

ben, aber jebenfatls ^at ^err ^JL alö Kritifer fein 9iec^t,

oon mir 3l(teö raiffen ju motten. 3)enn ba id),

roie gefagt, fein Softem fd)rieb ober fd)reiben rooßte, fo

bin id^ auc^i nidjt üerpftid^tet, i^m 21 ((e§ äu fagen.

3)cr nid^t btoö Don £»errn '^ft., fonbern audt) oon fo

oielen Slnbern an mid) ert)obene 2lnfprud() einer er^

fd)öpfenben unb nid)t§ übrig ober nid)t§ bunfet taffen=

ben SBelt:©rfiärung ift ein überaus tt)5rid)ter. §ätte

idj) eine fold()e (Srflärung roirflid) geUefert ober liefern

fönnen, fo roürbe \6) bie größte 0eifteö=^^l)at gett)an

l^aben, bie je auf biefem ©rbenrunb oerric^tet roorben

ift. 3d) befd)eibe mid), nur ^ie unb ba einige 2Bege ju

einem fold()en 3^^^^ geebnet ober einige 2luöfid^ten ge=

lidt)tet 5U ^aben. 9)iit roctdien (Bd^roierigfeiten unb 5öou=

urt^eilen id) übrigens ^ierbei gu fämpfen l)atte, l^at

Qexx dl. üoOiftänbig überfe^en, ba er bei ber 2)kl)r5al)l

ber Sefer eine naturroiffenfd[)aftlid^e Silbung unb eine

3Bü(f)ner, ?fiinf iöombcn ju Xraft unb Stoff. 7
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6umme oon ©runbfä^en üoraußfe^t, bie iiid)! entfernt

tjor^anben finb. 9J?einc 6dörift ^ot einen wefentUc^

„populären" St)arafter unb ift nirfit b(o§ für ©ele^rte

unb 9]aturforfd)er, fonbern für bie gcbitbete äBclt über?

I^aupt gefdirieben.

SBer nun nac^ bem üiclocrfprccj^enbcn ^Titet ber

fd^en Schrift eine (^rünbltd)e ^eurtf)eUung beö SWaterias

lismuö nad) iiaturroifjenfd^aftlidEien ©runbfäfeen barin ju

flnbcn erwarten foHte, ber toirb fid^ arg gctäufti^t finben.

^ad ©anje ift t)on Einfang bis (^be loenia titebt, atft

eine öngfltiii^e unb p^antifd^e SBott« unb ©»anfen^
fCauberet an ben einjetnen ©fiten unb fioiHteln vm

unb ©toff'', wobei tec SSerfoffet ftd^ beinal^

ebenfo oft aendtl^igt flel^t^ feine audbrüdniii^ B^l^^ntmung
ju jenen @öten ju tjerfid^ern, alö bat)on abproeid^en.

3^tofebem fann von einer objecticen ober eigentlid^ roiffen?

fd^aftlid^en ^euvt^eitung faum bie dtebe fein, ba ber

SSerfaffer fd^on Don S^orn^erein bie gegnerifd^e S^id^tung

fo fe{)r nti^oerfte^t, bafe er it)r (Seite VI. ber ^orrebc

üorroirft, fie ,,TPä^ne baö geiftige Seben auöfd^Ue§en 511

fönncn'', imb ha er feinen eichenen fpiritualiftifd^en ©tanbs

punft fogleid) biö ben ^^eljaiiptunfien jufpil^t, ba§

„(Sntroidflung unb £eben auöfd)(ie6üc^ im (Gebiete gei=

ftiger SBirffamfeit TOa^rqenommen werben'^ forote bafe

eine (unbefannte) „geiftige Hraft" bie einjige Urfad^e

aller ÖebenS^ßrfd^eimmgen fei. ^iBcnn babei §err ^fl. in

ber feiner SSorrebe folgenben Einleitung jur ^^erttieibis

gung ber fpiritualiftifd)cn 9J2einungen ben befannten fog.

^iftorifd^en S3en)eis beibringt unb fid) auf baö „©e^

f&^i ber Millionen'' beruft^ n)eld^eg ©d^onung t>on Seiten

ber „intoleranten Sflaterlaliflen^ miange, fo möge er

baran erinnert werben^ bag mit biefem^ übrigeng fel^r ob«

gebn>f4enen 8e»eife jeber Unfug unb Slbergtauben ver^

t^elbigt werben fann, ber bie ^enfd^en jemalö unalttdtid^

0ema$t ^at. ,,^iIKonen^ l^aben im SRittelalter an
^eyen unb 3öw^erer geglaubt unb in iJ)rem ,,(S$cfü^l"

l)in(änglicfie ^ered;tigung gefunben, um jabllofe Unglttds

lid^ unb Unfdj^ulbige einen entfe^li^en Xob flerben su
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laffen unb jebcn geiftitjeii ^äuffi^toung gctoQltfam titeber^

ju^altcn. hätten bie mutt)ifleu ©eiftcöljelbcn beö 17.

unb 18. :3'ii)rt)imbert8 jene „Schonung gegen baö „@e=
fü^l Don ^JJUUionen" gehabt, rael^e §err % \)mit von
uns aRoterialiften verlangt, fo roürbe möglid^erroeife nid^t

hUa \6) , fonbem fogar ^err felbft ^eute nod^ ba«

angenehme SSergnügen ^aben ftoien^ aU Mn^ttUxi(S)tn
für ben- gdnatidmuft ber in intern tollen SSBa^n gefd^om
ten SRidionen bienenü

®Ifid(i^^etbeife ftnb wir l^eut^utaae loeniaflenft fo«

weit, um über bie beregten ^J^emata laut unb \m ^
gefid^t ber Oeffentlid)feit biScuttfen |tt fönnen, menn auii^

ber ^ag unb bie ^erfolgungdmut^, «eUi^e fid^ bobei von
Seiten ber abfterbenben 9^id)tun9cn offenbaren^ lebj^aft

genug an bie 3eiten ber Snquifttion unb ber S^tec^
l^iufen erinnern.

3ni weiteren 33erlaufe feiner ubngenö in anftänbigem
2:onc gefd^riebenen Schrift i)t ^err 31 kU)a\t bemüht,
einzelne üermeintlid^e ©d^road^en, £ücfeu ober äöiberfprü^e

in bem dou iljm befämpften ^hid)e aufjunnben unb
an baö ßid^t ju jie^en. roiU jugebeu, bafe bei ber

öd^rcierigfeit unb 9?eu^eit beö öegenftanbeö unb ber

gonjen 3iid)tung, unb ba i^ beinahe bad ganjc geifttge

gelb, auf roeld^iem fic^ „Eraft unb Stoff" bewegt, erft

wieber neu entbedten unb bemnad^ aud^ neu bearbeiten

otar bebauen mugte, oi)m mid^ bireh an äiorgänger

ober 3^tdenoffen anlebnen )u fönnen — äRanAeft nid^t

!o burd^earbettet un6 tintereinanber in ^nnang ge»

^rad^t werben fonnte, wie biefeft wol^l ^ätte gef(|e^en

Unnen^ ober wie eft fpäter )ut)er(öf|tg gefd^eben wirb;
ober ioerr ^Jl. \)at fe^ir wenig S^ed^t, mid^ faarum $u

tabeln, ba feine eigene S^eorie, mit weld^er er ben

teriatidmus erfe^en ju fönnen glaubt, ein Sammelfurtum
üon 2öiber)prüd^en, UnHar^ten unb l^altlofen ober gänj*

lidi {)r)pott)etifd^en Sefiauptungen bilbet. SDa wirb lu-

nä&)\i neben einem „eingeborenen ©laubenäbebürfnife

ber menfc^Ud^en Seele" in ganj toiHtürlieber SBeife baö

S)afein eined ^^^bfoluten'' angenonunen^ unb wirb bad«
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fclbe in t)crfd^icbeutlid)cr 2i?cifc bcfinirt unb in feineu

SBejieljimgen ben 3J?enfd)en uub 511 ber äBelt öefd)U=

bert — obgleid) mr g[cid^i\eiti(^ bei jeber ©elegentieit oer^

fid^crt werben, bafe „oqS 2Ibfolute n\6)t bec^riffen werben

fönne" (6. 103 nnb 151); bofe eö bem ä)(cnfd)en „nie

rert^önnt fein wirb, über baffelbe eine befricbigenbe i^ox--

ftellung erzielen ober über fein ^^efen überl)anpt irgenb

eine SlorfteHung fid) bilben fönnen"; bafe ,/>5ott ba§

Slbfohite ift unb aUeö (^nblid^e unb ^e(]ireiflid)e au^^

fd)lie6t" (e. 272), unb boljer „ade ^Definitionen beö

5Dienfd)en in 9?id)tö jufatnmenfd^TOinben"; bafe er „unfaß-

bar, jebcm Segriff unjugänglid)" fei; unb bafe bie gei^

füge unb materielle äßelt fd)lie§U(^^ in ©ott jufammen^

treffen, loenn aud), ,,auf abfolut unbegreiflid)e Sßeife".

— S8ei einer fold)en 3)(affe t)on Unbegreiflid^ifeiten bleibt

aUerbingö bem ^errn ^erfaffer fd)tie6Ud) nidits 3lnbereö

übrig, al§ an ben blinben ©tauben gu appettiren, unb

biefeö tl)ut er benn au(J^ in einer t)öc^ft energifd)en unb

bei einem Slrjt unb S^Jaturforfd^er faum t)erftänblid)en

SBeife. ©ott ober baö (Sirige fann nidjt au§ „(ogifc^en

^Begriffen" (©. 175), fonbern nur auö ber ä^iefe beö

Öemüt^^ ober Öefü^lö unb auö feiner Offenbarung in ber

menfc^lid)en Seele erfd)loffen werben. 2)aö Streben nad)

S3efriebigung unb ©lücf foH bie aBurjel ber fog. ©otteö^

ibee fein (©. 145), unb jeber 3)?enfdj foU sugleid) mit

bem Erlangen beö SBewugtfcinö bie erfte ä^nung üon
©Ott empfinben (©. 146). T)a^ bei fold)er ©efinnung
bie n)illfürUd)en aihid^tfprüdie Äant's in Söejug auf baö

I)ö$fte Söefen unb fogar bie pl;ilofopt)ifdjen „.^erjens^

meinungen'', über bie id) mid^ in „Äraft unb ©toff"
(Äap.: ^erfönlid)e Jovtbauer) luftig mad)en ju müffen
glaubte, in Sd^u^ genommen werben (S. 175), ift nid^t

ju oerwunbern; ja ^Qerr 'Jf. glaubt fogar bei wiffen^

fd)aftli(^en Unterfud)ungen t)iel 2Bert^ auf bie „Stimme
bes ©emüt^ö" legen ju müffen. Sd)lie§lidj) ift eö benn,

wie überall, „wo 33egriffe fet)len", ber „red)te ©tauben"
(S. 14), ber bie ^auptfad^e tt)un muß, unb jwar mit

§ülfe eines fel^r ftarfen ©laubenß an ben ©tauben
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(<B, 147), welcher Untere befinitt roirb a(ö „baö (^efü^l

von einem überfd)tDenglid^en Sein, raelc^eö ba§ ®emüt^
erfüllt." „@rft nad^bem ber ©laube im 03emütt)e gut

^errfc^aft gelangt ift, fudjt ber ©ebanfe baS, feiner m-
fentUij^en Sebeutuna na^ nid^t beutenbe, fonbem
lebiglid^ aU ,,@emiffe9'' m gü^lenbe in Sorßeltungett

unb begriffe umaufe^en.'' (@. 146) (!) @iu foI($ei: ©laube
lamt ffettiÄ verfemen; ttxK ec aber mit SBifTen»

f<$aft unb $l^itofopl^te t^un l^aben btnn obeir fou—
baft lottb unft unb ber SJlel^raa^I unferer iBefec mo\){

immer unflar bleiben, ^ei allem biefem fd^eint ftc^

fterr 9L fmiberbarerweife, inbem er l^ierbei loieber mefir

feinet naturiDiffenfd^aftlid^en Silbung ä^ed^nung trägt,

jum ^ant^eiömuÄ gu befcnnen, ba er auf S. 67 bie

„Shifterroeltli^feit" feinet „5rbfohiten" auöbrüdtid^ (äug^

net nnb bie cmpirifd^e ^ered^tigung befi ^antt)ei§mu§

in bem „Streben ^inm lieberfinnlid^n" finbet, „ba^ nun
einmal in ber menjc^lict^en 33ruft nidjt in uertilgen ift."

(©. 169) 2Bqö babei bie (Sntfteliung ber lebenben Sßefen

anfangt, fö fann biefelbe nad^ 5R. auf einen unmittel^

baren Sdiöpningö:2lft nid)t §urüdaefü^rt werben, obg(ei(iö

baö 2Ibfohite (auf eine freilid^ gänslid; unbegreifUdie unb

aud) ganj unflar gelaffene äBeife) „bereu einzige unb

auöfd^iiefelid^e Söebingung" ift! 2)aran fnüpft fid) eine

l^öd^ft n)ieberfprud;öi)olIe Definition beö Drganiömu«,

„beffen Suftanbefommen unftrcitig nur ber SBirtfamfcit

einer geifttgen £raft jugefd^deben metben^ barf, bei bem
ober ittd^töbeftmoeniger „Mt^, vM in il^ geworben ifi

imb Se^nb et|alten l^at, ftd^ mie ein med^anifd^er ^«
paxüt unb ^ugleid^ mie ein d^emifd^eft ^tobitft nerl^dlt''

9lod9 unllater, roibcrfprud^ßoofler, {)ppot^etifdf)er unb

unbeweisbarer, als bie foeben gefd^ilberte „©ottes^S^^eorie",

ifk bie @eelen«2^1^eorie beft ^erfafferd, in u)e(d^er ftdS^

fdn ganjeö ©pftem gcroiffcnnafeen gipfelt. 2)ie alte, von

33ogt bereits fo grünblidj) Hein gemad^te ,,Seelenfub=

ftong", fon)ie bie befannte tragifomifd)e 6laoier=2^^eorie,

lufolge beien ber (äkifl auf bem ^e^irn fpielt, xoU ein
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(SIat)ier(picler auf feinem Snftrumeiit, gelangen \)m wie-

ber ju (51)ren. ©oöte biefe leitete ^^^eorie nd)tig fein,

fo raäre nur ju bebauern, bo^ es fo otele ücrftimnite

©eljirn^GIaüiere in ber SBelt gibt, unb bog diejenigen,

iüeld)C fie tüieber 5ured)tjuftimmen oerfudien, jum ßo^ne
bafür mit Steinen geworfen werben. 2)ie Seele foll mö)
^errn 9^. geraifferma^en in baä ©e^irn l^ineingeraiefeu

(6. 122) unb „bem menfc^lidfien (Si fd^on bei ber ^e?

frudjtung eine ©eele einuerleibt" (S. 161) ober im 9^0=

mente ber S^i^Öii^ö ^cr tl)ierif(^en Ü)laterie ober ber

„organifd^en Jleimfnbftan^" (©. 134) eingebilbet (6. 130)
lüorben fein ! 3m Slugenbtid^ be§ 2^obeö raieberum roirb

bann bie Seele „mit einem Sd)lQge berougtloö" (S. 173);
bie abgefd^iebene Seele „rairb oon il)rer $ßergangenl)cit

üößig abgefd^nitten" (S. 173) unb ^at ,,feine Erinnerung

üon 2)emjenigen, roaö ror i^rer ©eburt fid^ mit i^r 5U=

getragen |at." (©benba) ^Damit aber bod^ bie gute arme
Seele, nad^bem fie fooiel ©rbärmlid^eö im fieben burc^^

gemad)t l;at, nidE)t unbelo^nt bleibe, erlaubt it)r ^err 3^^.,

nadj) 2lrt ber alten Seelenroanberungö^^^^eorie loieberum

in anbere 3JJenfd^en, ja fogar in i^^iere ju faljren unb

fo i^r Seben fortjufe^en; benn fie beftebt mä) x\)m auö

geiftigen Subftanjen, welche immer roieber üon SReucm

geboren unb neuen 3JJenfd()en ober 2^^ieren einoerleibt roer^

ben (S. 182). 2luf weld^e SBeife freiließ biefe geiftige,

belebbare Subftanj, toelclje bie Urfnd;e ber SBefeetung

beö foeben he^xu<i)tekn Äeimeö ift, in biefen unb in bie

organifd^en ^eime überl^aupt t)ineingelangt, barüber oers

mag §err ^. uns feine Sluöfunft ju ert^eilen; benn toir

„fielen ^ier an ber Sdj)n}elle einer l^ö^eren Drbnung ber

S)inge", b. ^. mit anberen 2ßorten: bie 2ßelt ift bort,

roo ber Spiritualismus anfängt unb bie gefunbe ^er^

nunft aufhört, mit 33rettern zugenagelt! ^err fie^t

fid^ fogar im Sinne feiner 2^^eorie genötl^igt, aud^ ben

^flanjen eine „Seele" jujugefte^en; unb es bürfte i^m
jufolge „bie äJermut^ung erlaubt fein, bafe, toenn am
leitern Sommermorgen fanftes 9?aufd[)en in ber SBlätters

frone auf 2öol)lbe^agen — im ©egent^eil baö Stoben,

Je
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Staufen uiib ''Ätd)ien bcr oom Sturme gcpeitfd^ten SBipfel

auf TO^be^iQ^en ber^;>rTQn^cnfee(e fd)lie6en taffe" (6.286)1
dit^t pocttfd), in ber X\)at, ßctr aber p^ilofo«
p^ifii^ — )t\)x „mi^be^acjlid^!"

^err dl. tro^ feiner fpiritualiftifd)en 9?eigungen

bod^ fopiel SJorurt^eilölofigfeit befi^t, um cin5u|et)en,

baß ein rein geiftigeö SÖefen mit bcr Materie in qar
feine SBe^ie^ung treten ober ouf fie einroirfen fönnte,

auc^ eiflciulid) unbenfbar ift, fo i)at er, roie fcE)on ern)äi)nt,

fein Seelenprincip als geiftige Subftanj gefafet. 3a
et »erfteigt pd^ fogar im SSerfoIgen biefcö ©ebanfen« biß

iu
ber ©e^auptung, bafe bleSWaÄtle „geiftigen Urfprung**

laben ntüffe, unb biA lUx %mdfym bet ^öglid^feit, bag

Me 4emifdjien i^UmtnU (!) ^geiftige ^rincipien'^

feien (S. 391)! IDaft ifi alfo ein ber SRatetie ober bem
SRaterialiSmud gewaltfam aufge|»fropfter @f>iTUuQliAmujS,

bcffen SBürbc jener nid)t lange wirb tragen roollen.

aWug eö bei fold)en 3Intäffen ni^t jebem Karen ^erftanbe

einfaci^r unb mt&tiiä^tx erf^einen, ber bereits Dotl^ans

benen unb von C^wigfeit l^er befte()enben 3Katerie jene

feelifd^cn Gräfte jugugefte^en, bic fie iiaiij itnjroeifellaft

beftfet, unb bie il)r nur eine (iäii5lid) falfc^e ober fd)iefe

5'?atur'5luffaffung o^ne jeben <Sd)ein eines ©runbeo üor=

enthalten möd)te. ^enn bie Materie ift nid)t, n)ie bic

jo^ftofen 9^ad)bcter unb 3iacl)trcter jener Sluffaffung bc=

Raupten, tobt, unbelebt ober lebtos, fonbern im
@egcntl;cil t)ott beS regften fiebenö; unb fein nod) fo

fleines ^()eil(J)en bcrfelben ift unberoegt, fonbern in

fteter imunterbro(^ener SBcraetjuug unb ^^Ijätigfeit. 6benfo=

wenig ift bie 3)iaterie, toie 3J2and^e beljaupten, form?
lod^ fonbern im ©egentl^eit ifl bie gorm nid^t minber

mie bie ^Sewegung i^r eroiges, not^toenbiges unb um
entbelbrlid^eft abribut. fSuö) ifl bie SKotetie niii^ tolj,

loie fle oft mit einem fel^r übel augeroenbeten ^[ufibrutfe

von einfältigen ^^ilofopl^en gefd^olten wirb, fonbetn im
^egent^eiC fo unenblid) fein unb in i^rer Sufammem
fe^ung complicirt, bafe uns jebe SBorfteßung batjon ob»

ifi audji meitec^in ntd^ wert^loft^ fonbern
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Dküeid)t baä Hoftbarfte, ba§ roir fennen; fic ift nid^t

gefühllos, fonbern oott ber feinften ©mpfinbung in

bcn von it)r l)crDor9cbra(i)tcn ®ef(i^öpfen; fie ift entdid)

nid)t ö^^iH' ""^ gebanfentoö, fonbern fie entiindelt

im @egentl)eil in ben hierfür beftimmtcn Organen biud}

bic bcfonberc 2lrt unb gein^cit i^rer S^föwiwenfe^ung
unb 3:^ti0fdt Me ^öd^fteii geiftigen ^otenaen ober iträfte^

loeld^e unfl Mfantit finb. SbtA, waft nHr 2fäm, fms
))finbitna^ Organifoitoit unb l^fm nennen, fttri) nur
bie im Saufe von vielen SMionen Sauren na<| unb nad|

burd^ befannte ^^atur^SBorgiinge erworbenen befonberen

nnb ^ö()eren ^eftimmungen unb ^^ättgfect^SIett^erungen

ber ^terie, welche in aetüiffen Organen ober 3ufam?
menfetjungen baö ^emuBtfein über fidb felbft erlangt,

^ie 3)kterie ift ba^er oud& nid^t berou6tto§, roie "fo

oft mit fa[fcf)em fpirituQliflifd)em ^att)Oö al§ unbeftreit=

bar rerfünbet unrb, fonbern fie entmirfelt in i^rem att=

nmligen irbifdien nnb orc^anifdien 3Uiöbilbungö=^^roceffc

alle benfbaren Stufen be? "öemufttfeins ron ben nieber=

f^en biö ben t)öd)ften! hiermit ftel)t im innigften

gufammen^ang, bafe bie Tlatttit enblid) unb jule^t nid)t

o^ne gort|'d)ritt, unb bnfe fie nid)t, roie ^err 9?. fonbcr=

barertoeife unb entgegen aEen S^^atfad^en annimmt, feit

feunberttaufenben con S^i^J^^^" roefent(irf) bie nämlid^e

geblieben ift, fonbern bag fie fid) im Saufe ber orgam=

ld)eu (intiüidlung auf ©rben in i^rer (d)emif(^en mie

morp^otogifd^cn) 3"tti"""enfeöung unenblicb verfeinert

unb oerooflfontmnet ^at, unb bog fie biefes l;od)ft roa^t»

fc^einlid) au^ in • ber gufUnft in immer fteigenbem

9Ra6e t^un wirb. mit biefer verfeinerten unb
oerooilfommneten Orgomfatton aud^ ^ö^ere, frft^er

ungefannte Seben§= unb ®ei{ies{r&fte ald verbunoen

erfreuten, wirb D^iemanben oerrounbern, ber bic Statur«

^orgönge Umt ^ie fefir füllte ber ^^ilofop^ Sd^o^
pen^auer tro^ feiner geroig nid()t materiatiftif^en

Ueberjeugungen bic ganje tiefe Sebeutung ber SHaterie

atö ber erften unb oberften Urfad^e aOe« ^afeinö, at^

er ood innerer (Sntrüftung ben fpefuiolioen gafei^^önf^n
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jurief: ,,2Botten bic Bexten abfolut ein Slbfölutum
laben, fo roill id^ i^nen eins an bie ^anb geben, baö

aüen Slnforberungen an ein )olä)t^ beffer cntfprid^t, als

i^re erfai'elten :}tebelgeftalten; es ift — bie 3Waterie!"*)
3nbem ^err % biefe einfädle unb ein^eitUd^e mate^

tioliftifd^e ®Yunbs9lnfc^auung Denotrft unb bitx^ fete
^egiDungene unb in mand^en ^:ßunften (voit 5. 3. in bet

[rage pon ber erflen IBefeetung bet B^udungsftoffe) ge«

tabeju abfurbe Seelen« unb IBefeetungdsSIlleone )u erfe^en

fud^t, fie^t er fid^ aucf) weiter ju einet wiffenfd^afttiii^

gönjtid^ unhaltbaren ^udeinanberreigung von belebter

unb unbelebter Üuitut in jroei ganj g^ennte ^^eUe
gcnöt^igt, obgleid) i^m gemife nid^t unbetannt fein lonnte,

bafe mit jebem Bd)ntt, ben bie 2Bif|en)d&aft rortDärtS

tl)iit, biefe ^^renniinti me()r unb mel}r a(S eine fd)ein=

bare, fünfttidje unö in äßirflid)feit nicfet öorljanbene nad^=

gerinefen werben tüirb. ^cr Unterjc^ieb liegt einjig imb
allein in ben perid)iebenen ^uftänben ber 3}iaterie, welche

überall mit 3iütl)wenbigfeit Seben entiuideln mufe unb
roirb, roo bie bafiir nott)n)enbigen ober günftigcn Se=

bingungen ^ulaiumontreffen , ot)ne baju be§ <leus ex

machina ber Üi.'fdjcu „Scelenfubftanj'' ju beoüifcu. —
31o(^) TOill ic^, e^e id^ uon ^errn 9^. SÄbfd^eb ne^me,

botauf aufmerffant mad^eu, bag berfelbe ungeced^tferttgter

aSkife bie öegriffe ,^raft'' unb ,,©eift" aU ibentifd^

fa^ unb mit bantit attetlei fEBibetfptfid^ aufmu^en p
fbnnen glaubt^ wä^tenb bod( offenbat ^^^taft"' ein oiet

*) ift faft tomifc^ on^ufe^en, tote ftc^ bie ISegtiet bemühen,
bem SJlateinaliiStnitd baburc^ Ben (Srebit bene^mett, ha% fte bie

^JJiatene, toeI(^c iencr aUctn jum ©cgenftanb feiner gforfc^ungen

mac^t, bur(b biejaetöo^Iteften Sluöbrüdc^crabptüürbiaen fuc^cn.

3Hcfe „gcmewe wotetie*, biefer „matcrialiftiidie Sc^umtm irab

Sumpf unb tote bie (S^tt^eta aQe l^ei|en, mit benen man ben«

felben Stoff belegt, lüoroug jene X^oren bod^ beftel^en , benfclben

©toff, ju bem, nacg ben naiven 2et)ren meiner Oegncr, @ott*SSatet

fclbft greifen mufetc, um bie ^errlicfaften <BebiIbe botanS p ge»

ftalten! Xkti» gonje ®cba^ren betoeift bie SJJad^tlortgfeit, gegen
Behauptungen itnb ^emeife nut,5Utrcten, bie burc^ alle @rf(^einttRgen

•bed Sübta» beftätigt »erben. ^. iyij<|er, a. a. O.
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allgemeinerer, „©eift" ein mti fpecieUerer Segriff tfl.

2lud) ^abe id^ nirgenbroo ben 33erfu^ gemalt, ba§ Qn^

nere bes 33er|ä(tntfye« ron ©e^irn unb <See(e „erfläreit"

tDoüen; im ©egent^eil ^abe id^ fo oft in Xeict unb

^i^orrebeu meiner Sd^rift auf bie Unerftärlid^feit biefeö

S^er^ältniffeö mit ben unfi biö je^t ju ©ebotc ftej^enben

^ülfdttdttelit ber ^iffenfc^aft l^ingemiefen^ bag ic^ bo;:

TQuf wofjH itid^t me^r int (^nsetnen ^uTüd^ufontmeit

ndtl^ig ^abe.

£enr 91. nimmt oon mit Hbfii^ieb^ inbem et ben

Stmf(i^ ousfprid^t, ba6 3eben t»on unö fein 9Beg bem
,,9en)ünfd^ten Siele jufü^ten" mög« (©. 278) ! 9Jh^ ^at

er biefem 3^^^^ bereits ^ugefül^rt; e§ ift ^a^r^eit/ Siufs

tiötung unb ^Befreiung meinet SRitmenfd^en von vtxaU

teten unb fd^äblidjen ^orurt^eiten. 2ßot)in fi(^ bagcgcn

Serr 9^. oon feiner „6eelenfubftan3'':(?rfinbun(] fd)lie6=

tid^ roid fül^ren laffen, ücrftel^e ic^ n\d)t; im ©egent^cil

bin xd) ixm ^Boraus überzeugt, ba^ biefe allcrbingö nid&t

gan^ neue (Erfinbung ebenfo fpurloö vorübergehen rairb,

xDie ^a^Uofe ä^nli^e D^ecepte aus ber fpirituali[tifc^en

5lü^e.

Scbenfaffö beroeifen fotd^e mingliicfte li^erfud)e, wie

bet S'laumann'fdEie, inbem fie von gelel)rten unb benfen=

ben 9J?ännem ausgeben, benen e§ aud^ an naturiuiffem

fd^aftUd^en Stemitniffett nid^t gebtid^t, wie menig bie

SBiffenfd^aft im Staitbe ift, ber me^ unb me^r [id^ aud«

bteitenben matettalifHfd^ ober nwniftifd^en ^runbsSbt?

f^auung $err vx »erben ober gar etwaft Sefferefi
an i^re Stelle ju fefeen! aWag ber le|teren aud^

noct) fo üieC Unoollfiänbigteit unb ni<i^t erl^eütes ^unfet
mit S^dj^t oorgemorfen ivetben, fo mitb bod^ jeber Um
befangene empjlnben, bafe er mit i^t auf bem feftcn

Sobcn ber SBirfUd^feit unb beö auftid^ttgen ©trebenS
na^ 2Bat}rliett angelanc^t ift, rcäl)renb ben gegnerifd)cn

3tid^tungen ber allgemeine geiler auflebt, bafe fie i^re

inneren ©d^äben unb bie 9}?ängel, mit welken bie mett{d^=

lid^c ©rfenntnife notj^roenbigcrmeifc behaftet ifl, burd^

oieie^ oiele „^^}i^oxUf' su oetbeden fudl^en. ^an fc^eibe
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bie ^^Uofop^ie in ,,2Bort=$^i[ofop!)ic" unb in „Xi^aU

fad^en^^^itofopl^ie" — unb eö wirb fid^ jeigcn, roo bic

SBaljr^eit liegt!

Unb nun, mein fleine§ ^u(^, mufe id^ ^elne S^er=

jeil^una unb bie ^eneil^ung ^eineft Seferd erbitten, roeil

td^ auft $Mai bet 9l.'fd^en ^edenfubfianj^^er^im^

meltntg eine Qtit uiitg ganj t)er9efren unb ou^er 9(4t

gelaffen l^atte. Uebtiaenft »eil i<i ^iv ie^t^ S)einetn

ttnabtoenbbareit (^il^lttffe unb bem 9Rad^tf|mi4e IMned
Setrn Sßerlegerö gegenüber, ni$t§ me^r ^u fagen, alö:

^alte S)id^ gut unb nimm biefcö S^orroort als ()elfeiibea

begleitet mit auf ben SEBeg. gür Steine 3"^""ft ift mir
nun m6)t mel^r bange; S)u ^aft bie Feuertaufe nad^

aßen ©eiteii fo (^rünblid^ burd^gemadit, öafe S)id^ nid)t§

ntet)r fdiredeii ober „fränfen'' fann. IHlio ®lü(i auf beu

2Beg für ^eine je^ntc äßcltreife — troft unb o^ne
^erm Bangenbed!

^amßabt^ im ^ituar 1869^

Sein Serfaffer.



Xnid ton. .S. ^artmann in ^eipii3«9ieufcm^. <
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Unter den vielen nnd grofsen naturwissenschaftlichen

Entdeckungen der hinter uns liegenden Jahrzehnte mag es

kaum eine geben, welche sich an Wichtigkeit und wissen-

schaftlicher Tragweite mit deijenigen von der Macht der

Vererbung oder Erblichkeit zu messen vermöchte. Sie

hängt mit den tiefsten philosophischen Fragen zusammen^

welche den Menschengeist zu beschäftigen imstande sind,

und hat uns die überraschendsten Au&chlüsse über wissen-

schaftliche und philosophische Probleme geliefert, welche

bisher ganz unlöslich schienen, — namentlich über die Frage,

wie und auf welche Weise unser menschliches Geschlecht

zu den vielen hohen Vorzügen und Vollkommenheiten ge-

kommen ist, welche ihm ein so unermessliches Übergewicht

über die gesamte übrige Lebewelt verleihen. Denn höchst

wahrscheinlich bildet die Vererbung die eigentliche oder

Hauptursache für den gesamten Fortschritt des mensch-

lichen Geschlechts in leiblicher wie in geistiger Beziehung;

ja für diejenigen, welche an die Wahrheit oder Bichtigkeit

der Entwicklungstheorie glauben, muss dieser Satz als über

jeden Zweifel erhaben gelten. Denn ohne Vererbung müsste

jedes Geschlecht, ja jeder einzelne Mensch seine ganze

leibliche, geistige und moralische Erziehung jedesmal wieder

vollständig von vorne anfangen, wobei ein blei1)eiider Fort-

schritt kaum denkbar oder wenigstens in die engsten Grenzen
Ludw. BttclineTi Die Macht der Vererbung. \
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eingeschlossen sein würde. Daher auch alle Gelehrten^

welche sich mit den Thatsachen der Vererbung näher be-

kannt gemacht haben, fast ausnahmslos in ihrmn Urteil über-

einstimmen Uber die grofse und gar nicht hoch genug zu

schätzende Bedeutung der Vererb uugs-Gesetze, welche einen

grofsen Teil der Schuld daran tragen, dass es dem Menschen

mdghch gewesen, nach und nach im Laufe zahlloser Ge-

nerationen aus dem Zustand eines rohen, tierähnlichen

Wilden sich bis zur Stufe des civilisierten Menschen empor-

zuarbeiten. Dr. Locher-Wild in seinem übrige für ein

wissenschaftliches Werk viel zu phantastisch gehaltenen

Buche „Über Familien-Anlage und Erblichkeit'**) nimmt

sogar keinen Anstand, die ErbUchkeit „die grofsartigste aller

Natur-Erscheinungen^* zu nennen.

Allerdings ist die Kenntnis des Gtesetzes oder der

Gesetze der Vererbung an sich uralt und zeigt sich sehr

deutlich in der Tierzüchtung der ältesten Völker sowie

der Wilden, welche zur sogen. Kachzucht immer nur die

stärksten, schönsten oder sonst durch YorzügHche Eigen-

schaften ausgezeichneten Tiere zu verwenden suchen, in der

sichern Erwartung, dass clie guten Eigenschaften der Eltern

in den -Nachkommen mehr oder weniger wiederkehren wer-

den, niücliteu diese guten Eigenschaften nun von den Eltern

erworben oder ihnen angeboren, mochten sie zufallig auf-

tretende oder absichtlich angebüdete sein. Aber das rechte

Licht fiel auf die Vorgänge der Vererbung erst durch

Darwin und den Eintiuss seiner berühmten Theorie, welche

eine so grofse Umwäbung in den organischen Naturwissen-

sdiaften henrorgerufen hat Es ist bekannt und biaudit

Zürich, OreU imd Füssh, 1874.

Digitized by Google



— 3 —
nicht näher auseinandergesetzt zu werden, dass unter den

vier Momenten, aus denen Darwin seine Theorie zu-

sammensetzt» nämlich Kampf um das Dasein — Ab-
änderung — Vererbung der Abänderung — und

natürliche Auswahl — die Vererbung eine Hauptrolle

^ielt Aber es würde ein Irrtum sein, zu glauben, dass

die hervorragendsten der Thatsachen, auf welche Darwin
seine Erblichkeits-Theorie stützt, nicht schon lange vor ihm

bekannt gewesen seien; vielmehr war dieses in ziemlich aus-

gedehntem Mafse der Fall. Abgesehen von der sogleich

noch näher zu erwähnenden 'Wissenschaft der Medizin oder

Heilkunde hatten sich namentlich in Frankreich einzelne

Geehrte lange vorDarwin mit Beobachtung und Zusammen-

stellung dieser Thatsachen beschäftigt und dicke Bücher

damit angefüllt. Wir brauchen nur das bekannte Buch

von Girou de Buzaraingues: „Trait6 de la gen<^ration"

(1828) und das noch bekanntere von Prosper Lukas:

,.Trait^ physiologique et phüosophique de Vh^r^dit^ naturelle*'

(1847) zu nennen, welchen beiden Werken, insbesondere

dem letzteren, alle Schriftsteller über Vererbung, namentlich

Darwin selbst, zahlreiche Beispiele entnommen haben. Aber

lange Tor diesen beiden hatte schon G-eorg Leroy, der

ausgezeichnete französische Tier-Psychologe, dessen berühmte

Briefe über die Intelligenz und Perfektibilität der Tiere

1764 erschienen y einen deutlichen Begriff von der Macht

und BedeuLuiig der Vererbung der während des Lebens er-

laugten Wertigkeiten und den wichtigen und fruchtbaren

Gtedanken ausgesprochen, dass alles, was wir bei den

Tieren blofs fÖr blind mechanisch halten, vielleicht die ein-

fache Folge schon vor lauger Zeit angenommener Gewohn-

heiten sei, die sich von Greneration zu Generation fortge-
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pflanzt hätten. Auch Buffon und Cuvier wiesen bereits

darauf hin, dass es in der Macht des Menschen liege, durch

Beobachtung und Benutzung der Yererbungs-Gesetze neue

Tier-Bassen zu erzeugen.

In Deutsclilaud wäre vor Allen der berühmte Phv-

^ siologe Burdach zu nennen, welcher in dem ersten Bande

seiner ^^Physiologie als Er&hrungswissenschaft^' (1826) nicht

weniger als dreifsig Seiten der Besprechung der Yererbungs-

Gesetze widmete und seine Aufmerksamkeit namentlich der

Vererbung zufalliger und angebildeter leiblicher yde geistiger

Eigenschaften zuwandte. Er glaubt daraus mit Busch,

Girou, Spurzheim u. A. folgern zu dürfen, dass sich die

erworbene geistige Bildung der Menschen ebenso vererbe,-

wie die leibliche. ,yln der That^V Burdach wörtlich,

,^bat die Abkunft auf unseren körperlichen und geistigen

Charakter mehr Einfluss, als alle äufsern materiellen und

psychischen Einwirkungen."

Aber trotz alledem Terstand man es doch nicht (viel-

leicht mit einziger Ausnahme Leroys) aus diesen Thatsachen

den richtigen Schluss zu ziehen oder die richtige Anwen-

dung davon zur Erklärung der allgemeinen Eortschritts-

Gesetze zu machen. Man behandelte dieselben mehr als

physiologische Curiosa, obgleich hier und da, auch schon

vor Darwin, eineAJinung des richtigen Sachverhaltes aus

einzekien Äufserungen hervorragender Schriftsteller durch-

blitzt So hatten u. A. Nott und Gliddon in ihrem be-

rühmten Werke über die Typen der Menschheit*} bereits

den fruchtbaren Gedanken ausgesprochen, dass die gesamte

kulturhistorische Entwicklung der Völker nichts wie man
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bisher annahm, auf der Verfolgung bewusster Zwecke und

ebeDSOwenig auf der eigentümlichen Verkettung äufserer Um-
stände, sondern wesentlich nur auf der Vererbung oder

ÜbertraguDg teils aiigeborner, teils erworbener Instinkte oder

unbewusster Antriebe oder geistiger Gewohnheiten von Ge-

neration zu Generation durch die Geburt beruhen möge!

Weitaus am meisten Aufinerksamkeit wurde übrigens

den Vererbungs-Gesetzen und der Macht der Vererbung

innerhalb der Wissenschaft der Medizin oder Heilkunde

geschenkt — und zwar wegen ihrer praktischen Bedeutung

für die Übertragun2: von Krankheiten und Krankheits-An-

lagen von einer Generation auf die andere. Schon lange

ehe man es yerstand, die allgemeine Bedeutung der Ver-

erbung zu würdigen, kannten die Arzte eine ganze lange

Reihe von Krankheiten, Krankheits - Anlagen oder ange-

borenen Naturfehlem y welche die Fähigkeit zeigten, von

Eltern oder Gtrofseltem auf Kinder oder Kindeskinder über-

zugehen und oft mit grofser Zähigkeit durch ganze Genera-

tionen hindurch sich fortzuptianzen. Es bildet diese traurige

Erüahrung in der That eines der düstersten Kapitel der

Mensdüieits-Geschichte — ein Kapitel, welches lebhaft an

die alte und schreckliche Theorie von der Erbsünde er-

innert. Denn ebenso wie Ijei der Erbsünde ruht hier aut

einzelnen Menschen oder Eamilien eine Art fürchterlichen

Fluches, welcher die Betroffenen mit unausweichlicher Ge-

walt in Krankheit. Schmerz oder Leiden jeder Ai*t und oft

in einen frühzeitigen Tod treibt, und zwar so, dass der

Einzelne schon vom ersten Tage seiner Geburt an und

ohne jedes eigene Verschulden seinem meist unver-

meidUchen Schicksale verfallen erscheint. Es würde zu weit

föhren, wollten wir die ganze lange B«ihe yerschiedener
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Krankheiten oder Kranklieils-Anlagen autführen, von denen

die Arzte annehmen oder eiiabren haben, dass sie durch

Erbschaft übertragbar sind; nur einige der herrorragendsten,

wie Tnberknlose, SkroMose, Gicht, Syphilis, Krebs, Hämo-

philie oder Bhiterkrankheit, Epilepsie, Hysterie, periodisches

Koptweh, Neigung zu Apoplexie oder Schlagfluss, zu Eett-

leibigkeit oder Magerkeit, zu chronischen Haut-, Leber- oder

Xervenkrankheiten, Verderbnis der Zähne, Cretinismus und

Blödsinn, Taubstummheit, Aibinismus, alle möglichen Ai1;en

von Augenkrankheiten, wie grauer und schwarzer Star,

Schielen, Daltonismus oder Farbenblindheit, Nachtblindheit,

Kurzsichtigkeit u. s. w., aber auch angeborene Deformi-

täten, wie Hasenschartei i^lumpfufs u. dgL, mögen hier ge-

nannt werden.

Unter den yererbungsfähigen körperlichen Neigungen

dürfte eine besondere Erwähnung noch die bekannte Neigung

zu Langlebigkeit oder Kurzlebigkeit yerdienen, eine

Neigung, welche so aufGedlend erblich ist, dass es überall

einzelne Familien giebt, welche man geradezu als lang-

lebige oder kurzlebige bezeichnen kann, und dass die

Lebens-Yersichenmgs-Gesellschaften ohne Ausnahme grofses

Grewicht auf die Erkundung dieser Verhältnisse und des

Lebensalters der Eltern und Geschwister einer zu ver-

sidiemden Person legen.

Auch waren die Arzte bereits sehr gut ndt dem

wichtigen Umstände bekannt, dass es nicht blofs eine leib-

liche oder körperliche, sondern auch eine geistige Ver-

erbung giebty und dass Geisteskrankheiten oder Wahnsinn

und in Verbindung damit krankhafte Neigung zu Melandbolie

oder Hypochondrie, zu Selbstmord, zu Begehung von Ver-

brechen^ zum Trunk, zum Spiel u. s. w. in hohem Grade
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erblich sind. Ja, neuere Erfobrangen und Beobachtungen

haben gezeigt, dass diese trauiige Anlage zu geistiger
'

Störung in einem ganz besonders hohen und wahrscheinlich

höheren Grade als alle anderen Ejrankheiten oder Krank-

heits-Anlagen die Neigung zeigt, sich von den Eltern oder

Grrofseltern auf die Kinder fortzupüanzen, und dass dieselbe

sich mit einer wahrhaft dftmonischen Gewalt in manchen

diesem schrecklichen Lose rerfiskllenett Familien geltend

macht Viele traurige Beobachtungen dieser Art haben

Lucas, Piorrji Esquirol, Sedgwick, Maudsley u. A.

mitgetdli Genaue Erhebungen in den Lrren-Anstalten haben

gezeigt, dass unter allt-u Insassen solcher Anstalten die

Hälfte oder mindestens ein Drittel! von geisteskranken

Eltern oder Groiseltem abstammen. Aus einem der fran-

zösischen Begierung im Jahre 1861 erstatteten Berichte

eigiebt sich, dass von 1000 in Heilanstalten aufgenommenen

Kranken jeden Geschlechtes die Krankheit bei 264 Männern

und 266 Frauen ererbt war. Yon den 264Männern hatten

sie 128 vom Vater, 110 von der Mutter und 26 von beiden.

Von den 266 Frauen erbten sie 100 vom Vater, 130 von

der Mutter und 36 von beiden*). In den Irren-Anstalten

des Ghrofsherzogtums Hessen befanden sich Anfangs 1678

zusammen 713 Kranke, von denen bei nicht weniger als

259 Personen die Erblichkeit nachzuweisen war. Der

Bechenschafts^Bericht der Erlanger Irren-Anstalt für 1876

(erstattet von Dr. Ulrichs) giebt an, dass die Erblich-

keit Ursache der Geistesstörung war bei 42 Prozent der

Frauen und bei 32 Prozent der Männer. Unter 93 von

Tr^lat beobachteten Fällen von Geisteskrankheit setzt er

*) Hibot, Die Erbliohkeit, (Deutock von Motzen, 1876, S. 155).
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43 auf Kechuung der Erblichkeit, während Maudsley uuter

50 von ihm untersuchten Fällen dasselbe bei 16 Personen

thut*) Dr. Merten sagt in einem vortrefiOichen Schrift-

chen Uber die Vererbung Ton Krankheiten, **) dass wir

die Vererbung für mindestens ein Drittel aller Fälle

von Geisteskrankheit als sicher annehmen dürfen, und dass

sich das Irresein öfter von der Mutter als vom Yater, und

zwar von jener besonders gern auf die Töchter, fortpflanze.

Auch die^Vererbung von Grrofseltern auf Enkel, mit Ver-

schonung der Zwischen-Generation, kommt nach ihm häufig

vor. Nach den yon dem bewährten Irren-Arzt Esquirol

erhobenen Zahlen mag beinahe die Hälfte aller Geistes-

krankheiten ererbt sein während der bekannte Irren-

Arzt Moreau de Tours dasselbe für neun Zehnteile

aller Geisteskrankheiten behauptet!

Die dämonische Gewalt dieser furchtbaren Art von

Vererbung zeigt sich recht deutlich in einem von Gintrac

beobachteten Falle, wo ein geisteskranker Vater lauter

geistesgesunde und sogar talentvolle Söhne zeugte, welche

mit Auszeichnung öffentliche Amter bekleideten; aber alle

Kinder dieser Söhne wurden mit Erreichung des zwanzigsten

Lebensjahres in gröfserem oder geringerem Grade wahn-

sinnigf). Ähnliche Fälle haben Aubanel und Thor^

beobachtetff). Eür die ärztliche Wissenschaft konnte freilich,

nachdem die Vererbung leiblicher Ejrankheiten bekannt

wai, die Vererbung geistiger Krankheit nichts Auffallendes

*) Ribot, a. a. 0., S. 156.

**) Stuttgart 1879.

**) Ribot, a.a. 0., S. 15S.

t) Ebds. S. 144.

tt) Ebds.
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haben, da vom ärztlichen Standpunkte aus alle Geistes-

krankheiten mehr oder weniger als Gehim-Erkraukimgeu an*

gesellen werden und daher jede seelischeVererbung notwendig

eine leibliche Vererbung voraussetzt, wie dieses selbst Eibot

trotz seiner mehr oder weniger spiritualistischeu Überzeugungen

ausdrücklich anerkennt Auch die besonders grofse Neigung

solcher Himericrankungen zu erblicher Fortpflanzung konnte

den Ärzten nicht aiiti'alleud ei*scheinen. da gerade die Ge-

himmassc wegen ihi'es feineu Baues, ihres grofsen Blutreick-

tums und ihres labilen, Eindrücken und krankhaften Ein-

wirkungen besonders leicht zugänglichen Zustandes zur Auf-

nahme und Übertragung erblicher Störungen als besonders

geeignet erscheinen muss.

Auch über die Gesetze der Erblichkeit und Ver-

erbung hatten die Ärzte, obgleich diese Gesetze bis auf

den heutigen Tag noch wenig genau gekannt sind, schon

bestimmte Vorstellungen. So kannten sie vor allem bereits

die sog. latente oder rückfällige Vererbung, wobei gßsae

Generationen — bald in direkter Linie, bald in seitlicher

Verschiebung — übersprungen werden, wie in dem soeben

angeföhrten Falle yon Gintrac, wo sich die Geisteskrank-

heit des ersten Erzeugers nicht auf die Söhne, wohl aber

auf die Enkel forterbte. Hier pflanzen sich also die er-

erbten Fehler oder Eigentümhchkeiten nicht blofs von Eltern

auf Kinder, sondern auch Ton Grofseltem oder ürgrofs-

eitern oder gar von Seitenlinien aus auf einzelne der Nach-

kommen fort. Und zwar gilt dies nicht blofs für alle Arten

Ton erbhchen Krankheiten, sondern auch für den ganzen

Habitus oder einzelne Teile desselben, namentlich für die

Farbe der Augen, der Haare, füi' die Art der Stimme u. s. w.

Wie ofb kommt es yor, dass Kinder in ihrem ganzoi Sein
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und Wesen, wie auch in der änfseren Erscheinung mehr

den Grofselteru oder selbst den Urgrofseltern gleichen, als den

Eltern, oder dass -der Typus alter Familienbüder in dem einen

oder andern der Nachkommen iviederkehrt! Dr. Specht*)

kannte eine 94jälirigc Frau, eine Mutter von 17 Kindern, von

denen keines die Eigentümlichkeiten der Mutter (blonde Haare,

Muttermal und Anstoüsen mit der Zunge heim Aussprechen

des Buchstahens S) hatte; sie kamen, wie man zu sagen

pflegt, alle mehr auf den Typus des Vaters, eines schwarz-

haarigen Mannes mit reiner Aussprache, heraus. Auch die

zahlrmchen Enkel zeigten keine Spur einer Ähnlichkeit mit

der Grofsmutter. Aber in der dritten Generation wurde

ein Urenkel, ein Mädchen, geboren, welches wiederum

die Eigentümlichkeiten der ürgrofsmutter wahrnehmen hefs;

d. h. es hatte hlonde Haare, ein Muttermal unterhalh des

linken Auges, wie die Ürgrofsmutter, und stiefs beim Aus-

sprechen des Buchstabens S mit der Zunge an! Oder es

ist eine ziemlich gewöhnliche ErfiEdurung, dass eine Frau

männliche Eigenschaften ihres Vaters, die sie selbst nicht

besitzen kann (z. B. roten Bart und schöne Bassstunme) auf

ihren Sohn oder auf ihre Enkel Tererbt! Granz neuerdings

hat Prof. Horner in Zürich einen Fall yeröffentiicht, wo

er den sogen. Daltonisinus oder Farbenblindheit durch

sieben Generationen hindurch zu verfolgen imstande war,

wohei aber immer nur die Söhne diese Eigentümlichkeit

zeigten, und wobei jedesmal eine G-eneration über-

sprungen wurde! Ahnliche Beobachtungen hat Dr. H.

Pagenstecher in Wiesbaden bezüglich der Nachtblind-

heit gemacht Er konnte diesen eigentümlichen Zustand,

*) Theologie n&d Wissemohaft, d. Aufl^ & lüO,
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wobei die Betreffenden wegen einer herabgesetzten Emptind-

lichkeit der Netzhaut und des Sehnerven in der Däiume-

nmg nichts sehen, durch fünf Generationen Teifolgen, wo-

bei ebenfiills immer nnr die männlichen Nachkommen

ergiiffen waren und jedesmal eine Generation übersprungen

wurde, 80 dass sich der Zustand immer nur vom GrofsTater

auf den Enkel vererbte. Auch h&. der sogen. Hämophilie

oder Bluter- Anlage, wobei die Betroffenen bei jeder kleinen

Verletzung fast nicht zu stillenden Blutungen ausgesetzt

sind, kommt Überspringen einzelner Generationen sehr häufig

vor. Auch hat man beobachtet, dass sich dieser krankhafte

Zustand leichter auf die Söhne als auf die Töchter fort-

erbt, und dass die letzteren, ohne selbst krank zu sein, die

Anlage auf ihre Kinder fortpflanzen , selbst wenn sie mit

ganz gesunden Männern verhdratet sind. Dabei pflegen

die Hämophilen mit einer grofsen Fruchtbarkeit ausgestattet

zu sein, ohne welche, da die meisten Bhiter frühzeitig sterben,

die Anlage von selbst erlöschen müsste. Am schlimmsten

gestaltet sich die Vorher.sage. wenn die Frau Blutorin ist*).

Ähnhche Fälle oder Beispiele von rückfälliger Vererbung

erzählt die Krankheitslehre in grofser Menge.

Der höchste Grad der latenten oder rftckfö-lligen Ver-

erbung ist übrigens der sogen. Atavismus (von atavus,

YorÜEkhr) oder. Bückschlag, wobei nicht blois einige,

sondern tausende von Generationen und ungeheure Zeit-

räume übersprungen Avciden, und welcher offenbar eine der

wunderbarsten und bis jetzt unerklärlichsten Naturerschei-

nungen bildet, die man kennt Allerdings kennt man bis

jetzt von ihm keine pathologischen oder Krankheits-Bei-

*) Nftheres bei Assmann, Die Httmophüiei Berlin, 1860.
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spiele, wenigstens nicht mit Sicherheit, obgleich wohl anzu-

nehmen sein dürfte, dass solche existieren; dagegen um so

aufrallendere von physiologischer Seite. So stammen z.B.

alle Rassen der Hanstaube in letzter Linie Ton der wilden

Felsentaube {Columba livio) ab, welche als auszeichnenden

Charakter blaue Flügel mit schwa;rzen Querstreifen besitzt;

und merkwürdiger Weise werden unter allen Haustauben

der verschiedensten Färbungen bisweilen einzelne Individuen

geboren, welche blaue Flügel mit schwarzen Querstreifen

besitzen und so den Charakter der Stammform wiederholen.

Oder wenn hier und da einzelne Individuen des Esels ge-

streifte Beine zeigen, so ist dieses ein gleicher Fall rück-

fälliger Vererbung in den Typus des wilden abyssinischen

Esels oder jenes zebraartigen ür- oder Stammvaters, von

welchem unser einheimischer Esel abstammt. Ebenso ist

die Neigung der Hauskatze zu streifenartiger Färbung

atavistisch. Noch aufiEalliger ist das bekannte Beispiel^ dass

von Zeit zu Zeit FferdefSUen geboren werden, welche statt

eines Hufs drei huftragende Zehen oder einen Mittelhuf

mit zwei kleineren, getrennten Nebenhufen mit auf die Welt

bringen und damit einen Charakter zeigen, welcher dem

längst ausgestorbenen Vorfahr oder Stammvater des Pferdes

aus der Tertiäjzeit, dem Hipparion, eigen war. Auch

die bisweilen auftretende streifenartige Färbung des Eückens,

der Schultern oder der Beine ist als ein Bückschlag in

jene uralte, längst verschwundene Stammform zu betrachten,

aus welcher die heutigen Pferdearten hervorgegangen sind.

In ganz ähnlicher Weise finden sich nicht selten bei Em-
bryonen oder Keimlingen von Vögeln Zähne oder Zahn-

rudimente als atavistische Erinnerung an ihre uralten Vor-

fahren oder an die gezahnten Vögel aus der Jurazeit Die
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bekannte Erfahrung, dass unser veredeltes Obst oder Ge-

müse trotz der langen, über seiner Veredelung hingegangenen

Zeit bei schlechter Pflege stets die Neigimg zeigte Frieder

in den Typus des ursprünglichen Wildlings zmückzu^Btllen,

ist ebenfalls eine Folge atavistischen Einflusses. Auch

unserm eigenen Geschlecht oder dem Menschen ^selbst fehlt

es nicht an einer ganzen Anzahl körperlicher Eigentümlich-

keiten, welche Folge atavistischer Übertragung aus einer

in gi'auer Dämmerung hinter uns liegenden Vergangenheit

oder Urzeit sind» wie die Muskeln des änfseren Ohres, die

sogen. Nickhaut des Auges, der sogen. Zwischenkieferknochen,

die tierähnliche Form des menschlichen Milchgebisses, der

sogen. Wurmfortsatz, die Neigung zur Bildung eines über-

zähligen Pingers tu s. w. Alles dieses und vieles Ahnliche,

dessen Erwähnung hier zu weit führen würde, zeigt die

ungeheure und fast unglaubhch erscheinende Macht der

Vererbung, welche, während sie auf der einen Seite be-

strebt ist, die ursprünglidien Formen oder Charaktere mit

wunderbarer Zähigkeit festzuhalten, gleicherweise auf der

andern Seite dahin strebt, jede äufsere Einwirkung auf

Individuum oder Art, jede zuMige Umänderung zu einer

bleibenden zu machen. Häckel unterscheidet daher sehr

passend eine konservative oder erhaltende und eine pro-

gressive oder fortschrittUche Vererbung, wobei die erstere

stets nach Erhaltung, die zweite stets nach Umände-
rung des Bestehenden drängt.

Die Erscheinung des Atavismus oder auch nur der

einÜEUihen rückfalligen Vererbung ist übrigens, wie schon

angedeutet, eine so wunderbare, dass alle Gelehrten oder

Schriftsteller, welche Gelegenheit fanden, sich damit zu be-

schäftigen, sich nicht enthalten konnten, ihr höchstes £r-
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staunen darüber zu äufsern. So sagte schon der berühmte

französische Schriftsteller Montaigne (1533—lö92) bei Be-

sprechimg eines von Flutarck mitgeteilten, übiigens an sich

nnwahrscheinlichen Falls yon Yereirbung derHautfarbe bis in

diis vierte Famihenglied: „Was füi* ein Ungeheuer ist dieser

Samentropfen, aus dem wir bervoigegangen sind, der in sich

die Stempel nicbt allein der Körperbüdimg, sondern auch der

Denkuugsart und der Neigungen unserer Väter trägt? Wo
bringt dieser Wassertropfen jene unbegrenzte Anzahl von

Bildungen unter , und wie gelingt es ihm, jene Ähnlichkeit in

so verwegener und regelloser Weise zu übertragen, dass

der Urenkel seinem ürgrofsvater, der Neffe seinem Onkel

entspricht?"

Und Darwin selbst sagt am Schlüsse eines Kapitels über

Vererbung und Rückschlag*). „Der befruchtete Keim eines

der höheren Tiere, der doch einer so ungeheui*en ßeihe von

Veränderungen vom Zustand der Keimzelle bis zum höheren

Alter ausgesetzt ist, ist vielleicht das wunderbarste Objekt

in der Natui-. Es ist wahrscheinüch, dass kaum eine Ver-

änderung ii'gend einer Art eines der beiden Mtem atüziert,

ohne dass ein Zeichen (oder eine Spur) hiervon im Keim

gelassen wurde. Aber nach der Theorie des Rückschlags,

wie sie in diesem Kapitel erörtert wurde, wird der Keim

ein noch viel wunderbarerer Gegenstand; denn aufser den

sichtbaren Veränderungen, denen er unterworfen wird,

müssen wir annehmen, dass noch unsichtbare Charaktere

in ihm gehäuft sind, die einer langen Keihe raännhcher

und weiblicherVorfahren eigen waren, welche durch Hunderte

und selbst Tausende yon Generationen Ton der Jetztwelt

'*') Das Variirea der Tiere and Pflanm, II., S. 80.
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getrennt sind. Und alle diese Charaktere liegen, wie mit

unsichtbarer, Tinte auf Papier geschriebene Buchstaben da,

bereit, sieh unter gewissen bekannten oder unbekannten

Bedingungen zu entwickeln.^'

Mit noch mehr Enthusiasmus, aber nicht geriugerer

Wahrheit drückt sich Häckel über den Gegenstand aus, -

wobei er übrigens nicht einmal an die ron Darwin be-

sproebene genealogiscbe, sondern nur an die elterliche Ver-

erbung denkt: „Staunend und bewundernd'^, sagt derselbe,

„müssen wir hier vor der unendlichen, für uns unfassbaien

Femheit der organischen Materie stille stehen. Staunen

niüsseu wir über die unleugbare Thatsache, dass die ein-

fache Eizelle der Mutter, der einzige Samenfaden des

Vaters die individuelle Lebensbewegung dieser beiden Indi-

viduen so genau auf das Kind überträgt, dass nachher die

feinsten körperlichen und geistigen Eigentümlichkeiten der

beiden Eltern an diesem wieder zum Vorschein kommen.^

Fast noch aufTallender, als die atavistische, erscheint

die Vererbung durch den Einliuss eines ersten Vaters,

welche man auch als ansteckende Vererbung bezeichnen

könnte. Manche Schrifteteller bezeichnen sie als dynamische

Vererbung, während Eibot dieselbe einfiAch Vererbung

durch Einfluss nennt. Schon Burdach erwähnt derselben,

indem er sich auf die Erfahrung bezieht, dass eine Stute,

welche einmal von einem Esel besprungen wurde und em
Maultier zur Welt gebracht hat, später bei der Begattung

mit Hengsten nie mehr reine Pferdefüllen, sondern nui*

solche hervorbringt, welche einige Merkmale des Esels

an sich haben. Sir Everard Home") hatte eine Stute

*) Lecturta on eamjparaL anatomy, London, IQIA—ÜS, IV, Vol. 4,
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reiner englisclier Basse, weldie im Jahre 1816 7on einem

Quagga-Hengst (gefleckter afrikanischer Esel) bespnmgen

wurde und einen Bastard zur Welt brachte, welcher ganz

den Typus des Vaters wiederholte. Dieselbe Stute wurde

in den Jahren 1817, 1818 und 1823 von edlen Hengsten

besprungen, aber alle drei Füllen waren, obgleich die

Stute den Hengst seit 1816 nicht wiedergesehen hatte,

mit den merkwürdigen Fftrbungen des Quagga versehen,

und selbst in noch höherem Grade, als der Bastard. Ahn-

liche Fälle werden von zuverlässigen Beobachtern von

Schweinen, Hunden, Hühnern u. s. w. berichtet und sind,

wie Darwin sagt, so häufig vorgekommen, dass sorg-

fältige Züchter es vermeiden, ein geringeres Männchen

zu einem ausgezeichneten Weibchen zu lassen, „wegen der

Beeinträchtigung der späteren Nachkommen, welche sich

hiernach erwarten lässt." So ist es ein Unglück für einen

Jäger, wenn eine gute Jagdhündin zum erstenmal Junge

von einem nicht ebenbürtigen Hunde bekommt, denn sie

wird alsdann später niemals mehr reine Junge bringen, auch

wenn man sie mit der edelsten Rasse paart. Gleiches hat

man auch bei dem Menschen beobachtet So soll eine

Negerin, welche einmal mit einem Wdfsen ein Eand oder

einen Mulatten gezeugt hat, später bei der Vermischung

mit Weifsen Kinder hervorbringen, die immer heller und

dem Vater ähnlicher werden, während sie bei der Ver-

mischung mit Schwarzen nie mehr ganz schwarze, sondern

nur braune Eander hervorbringt, die stets etwas vom Typus

des Weifsen an sich haben. Ist dieses richtig, so hat ein

Mann, welcher eine Witwe heiraten will, die vorher in

triielitbarL'i- Ehe gelebt hat, oder ein Mädchen, das bereits

geboren hat, allen Grrund, sich nicht blofs die Witwe oder
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das Mädchen, sondern auch deren ersten Mann oder Er-

zeuger in das Auge zu fassen^ da die Möglichkeit vorliegt,

dass seine eigenen Sinder Efgentiiniliohkeiten oder yieUeLcht

selbst Krankheits-Anlagen dieses ersten Erzeugers erben.

Allerdings sind hierfür, namentlich in letzter Beziehung, be-

stimmte Beispiele bis jetzt nicht bekannt geworden; und

wir ihun daher besser, zur Betrachtung emer andern Art

von Vererbung überzugehen, welche den Ärzten besser be-

kannt geworden ist, als die ansteckende oder die rückfällige

Vererbung; es ist

die gleichzeitliche oder homo chrono Vererbung

oder, wie sie Darwin nennt, die Vererbung im korrespon-

dierenden Lebensalter oder zu entsprechenden Lebens-

Perioden — wobei die Folgen oder Erscheinungen der Ver-

erbung nicht sofort, sondern erst mit Beginn eines be-

stimmten Lebensalters eintreten. So pflegt z. B. die ererbte

Tuberkulose oder Lungenschwindsucht in der Begel erst

im Jünglingsalter oder im frühen Mittelalter des Lebens

einzutreten, während z. B. der Veitstanz sich auf die frühe

Jugend oder Kindheit, die Anlage zu Scblagfluss auf

das höhere Alter, die Neigung zu frOhzeitigem Haar-

schwund oder frühem Grauwerden der Haare auf die Zeit

zwischen dem dreifsigsten und vierzigsten Lebensjahr fort-

erbt Die Anlage ist also Torhanden, bleibt aber „latent"

oder schlummernd so lange, bis gewisse äu&ere oder innere

Einflüsse oder bestimmte, im Laufe der Jalire eintretende

Körperzostände sie zur EntMtung bringen, und zwar in

der Begel in derselben Lebensperiode» in welcher sie auch bei

den Eltern oder Vorfahren sich bemerkbar gemacht hatte.

Die Krankheitslehre wimmelt von Beispielen dieser Art; es

mögen hier nur einige der hervorragendsten eine Stelle finden.

Lndw. Bllel|ii«T, Die SUolit der Tenrlniiig. 2
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Dr. Stewart kauntc vier Brüder, welche alle vom

zwölften Lebensjahr an an einem periodischen, fast jede

Woche wiederkehrenden Kopfweh litton. Ganz dasselbe

Leiden hatte der Vater, der Onkel, der Grofsyater und

der Grofsonkel gehabt, nnd bei alleu hatte es zwischen

dem funfundvierzigsten nnd fUnfimdfiinfzigsten Lebensjahre

angehört Die weiblichen GUeder der Familie blieben

verschont*). Dr. Sedgwick selbst beschreibt ebenda**)

einen Fall, wo zwei Brüder, deren Vater und ihr mütterlicher

Gfofsvater samtlich im vierzigsten Lebensjahre ttfVib

wurden. Die Blindheit liefert noch anffidlendere Bei-

spiele. Li einer Familie, welche ebenfalls bei Sedgwick

erwähnt wird, war dieselbe drei Geschlechter hindurch erb-

lich, nnd nicht weniger als siebenunddreifsig Kinder und

Enkel wiu'den sämtlich zwischen dem siebenzchiitcu und

achtzehnten Lebensjahre blind. Li einem andern, von

Lucas (a. a. O.) erwähnten Ealle trat die Blindheit bei einem

Vater und seinen Tier Kindern mit einundzwanzig Lebens-

jahren ein; in noch einem andern wurde eine Grofs-

mutter mit fiinfimddreifsig, ihre Tochter mit neunzehn und

drei Enkel mit dreizehn und elf Jahren blind.

Besonders deutlich zeigt sich die gleichzeitUche Ver-

erbung beim Wahnsinn, der ja, wie schon erwähnt, durch

sdne grofse Vererbungsneigung ausgezeichnet ist Der be-

rühmte Lrenarzt Esquirol fährt dayon mehrere schlagende

Beispiele an, unter andern den Fall eines Grofsvaters,

Vaters und Sohnes, welche alle drei um ihr fünfidgstes

Lebensjahr Selbstmord begiBgen. Piorry***^ beschreibt den

*) Sedgwick, Med, Ohir. Bmm, April 1868.

**) Ebda. Jallrg^alg 1861.

***) L'BMm dtmB Ua maHaäkB, 1840.
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Fall eiDer ganzen Eamilie, deren sämtliche Glieder mit

vierzig Jahren wahnsinnig wurdenl Dass nach Gintrac

die sämtlichen Enkel eines ijcisteskranken Grorsvators mit

zwanzig Jalnen verrückt Avurden, ist schon erwähnt worden.

— In der Familie der herühmten Stachelschwein-Men-

schen, Yon denen sogleich des Kl&eren die Bede sein wird,

trat die merkwürdige Deformität bei Vater und Söhnen in

demselben Lebensalter, nämlich ungefähr neun Wochen nach

der Geburt, auf.

In i)hysiologischer Beziehung kann die beJvaunte Er-

fahrung, dass der Eintritt der Pubertät oder Geschlechts-

reife erst mit Erreichung eines gewissen Lebensalters statt-

findet, hierher bezogen werden; desgleichen die schon er-

wähnte Vererbung der Neigung zu Langlebigkeit. Eine

Eeihe weiterer physiologischer, wie pathologischer Beispiele

von Yererbung zu entsprechendenLebensperiodenbeiPflanzen,

Tieren und Menschen hat Darwin*) zusammengestellt, und

hat Lucas**) gesammelt.

Noch weiter hatten die Arzte reiche Gelegenheit zu

beobachten, dass nicht blofs den Eltern oder Yoreltem

angeborne Krankheiten fortgeerbt wurden, sondern dass

auch solche Krankheiten die Neigung zur Vererbung zeigten,

welche yon Jenen erst während des Lebens erworben

worden waren, wie z. B. Tuberkulose, Gicht, Leberleiden,

Geisteskrankheit u. s. w. So vererben z. B. englische Eltern,

die lange in Indien^ sich aui^ehalten haben, die daselbst

erworbene Neigung zu Leberkrankheiten auf ihre Kinder,

wie Bell beobachtet hat. Aber da diese wichtige Ai't der

*) Das Yaiüren der Tiere und Pflanzen, II., S. 99 u. flgd.

A. a. 0.
2*
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Vererbung mehr physiologische als pathologische Bedeutimg

haXf so mag dieselbe hier Yorerst nur andeutungsweise er-

w9lmt und darauf hingewiesen sein, dass ao^eich nodi des

Naheren davon die Rede sein wird.

Endlich und zuletzt hatten die Ärzte Gelegenheit, die

Erblichkeit gewisser Eigentümlichkeiten oder Natuxfehler,

Defonmtäten oder Abweichungen von der regelmäfsigen

Bildung des Körpers von oft sehr auffälhger Art (z. B. Hasen-

scharte, Klumplufsy entstellende Hautkrankheit, Albinismus^

Überzahl der Einger oder Eofszehen, Muttermale^ Aus-

vTÜchse u. 8. w.) zu beobachten und nicht selten durch ganze

Reihen von Generationen hindurch zu verfolgen. Das be-

rühmteste Beispiel dieser Art bildet die schon erwähnte

Familie der sogen. Stachelschwein-Menschen. Im Jahre

1717 wurde in London ein Manu, Xamens Kdward Lam-
bert, geboren, dessen ganzer Körper sich mit einer Ejruste

harter, stachelaitigery bis über einen Zoll langer Auswüchse

oder Fortsätze der homartigen Oberhaut bedeckte, welche

Fortsätze mit Geräusch aneiuauderstiefsen und ihm den

Namen des Stachelschwein-Menschen eintrugen. Diese

monströse und aufföllige Bildung vererbte nun Lambert

auf sechs Knaben, welche alle vom sechsten bis neunten

Lebensmonat ab dieselbe Bildung zeigten. Der einzige von

diesen Knaben, der zu Jahren kam, vererbte die Eigen-

tümlichkeit auf seine Söhne, von denen aus sich dieselbe

noch weiter durch fünf Generationen fortsetzte, wobei aber

immer wiederum nur die Söhne ergriffen wurden, während

die Töbhter frei blieben*).

*) J^nUoa. Trantttct,, 1756 und Priohard, SRstory cf Man^
kind, 1851.
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Noch auffälliger sind die zahlreichen Beispiele von

Mangel oder Überzahl der Viogesr oder Fufszehen, welcher

letztere Zustand unter dem Namen der Polydaktylie oder

Vielliugerigkeit bekannt ist. Es werden also mitunter Men-

schen geboren, welche entweder sechs oder drei Finger an

jeder Hand oder an jedem Fafse haben, und welche nun

diese Eigentümlichkeit durch ganze Reihen von Generationen

hindurch fortpflanzen oder forterben. Die Litteratur ist

sehr reich an gut beobachteten Fällen dieser Art Darwin

hat' nicht weniger als sechsundvierzig FSUe von erblicher

Polydaktylie gesammelt*), undB u r d a ch **) führt zwei Stamm-

bäume solcher mit dieser Eigentümlichkeit behafteten Familien

(Oolburn und Calleja) au^ bei denen sich dieselbe bis in

die dritte und vierte Generation fortpflanzte. Weitere Fälle

ähnlicher Art beschreiben Draper -Makinder, welcher

Mangel der ersten, resp. der zweiten Phalangen mehrerer

Finger durch sieben Generationen hindurch forterben sah,

C. Willis, K de Carolis, J. P. Morris, Dr. Specht***)

u. A.-f) Selbstverständlich kann sich diese merkwürdige

Eigentümlichkeit nicht auf unbestimmt lange Zeit hinaus

in einzelnen Familien erhalten, sondern muss sich im

Laufe einer gewissen Reihe von Grenerationen infolge fort-

wahrender Abschwächung durch Kreuzung wieder verlieren

— obgleich mitunter eine aufEiGillende Z&higkeit dieser Art

von VererbuDg in einzelnen Fällen beobachtet wurde, und

*) A. a. 0.. IL, S. 16 XL flgd.

**) A ft. O.» I., S. 814 Q. flgd.

A. a, On S. 164.

t) Dm Nihera Uber diese Falle, mit Ausnahme des letstange-

fiOhrteD, findet sich in einem An&ats des Verfassers Aber „Fhysio-

logisehe Erbsehaften** in dessen Schrift: ,,Ans Natur und Wissen-

schaft^S 8. Anfl., S. 876 n. flgd.
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ol)glcich vom physiologisclicn Standpunkte aus die Möglich-

keit der Erzeugung einer neuen Kasse oder Abart auf

diesem W^e nicht ToUständig abgeleugnet werden kann.

So ist ganz neuerdings in der Zeitschrift ,,Ko8mo8''*) ein auf

einem iranzösischen Paclithof beobachteter Fall veröffentlicht

worden, in welchem ein mit fünf (statt vier) Zehen geborener

Hahn eine zahlreiche Nachkommenschaft fünfzehiger

Hühner auf seinem und mehrercu benachbarten Höfen hinter-

lassen hat. Offenbar findet in solchen und ähnhchen Fällen

ein Kampf zwischen der konservativen oder erhaltenden tmd

der progressiven oder umftndemden Vererbung statt, wobei

aber in der Kegel die erstere als die ältere und mächtigere

den Sieg davontragen wird — auch abgesehen von dem die

Neutiildung abschwächenden Einfluss der Kreuzung. Daher

die bekannte Neigung aller durch Zuthun des Menschen

veränderter oder veredelter Pflanzen- und Tierformen, hei

günstiger Q^legenheit und namentlich wenn die Umände-

rung durch die Länge der Zeit noch nicht Kraft genug

gewonnen hat, wieder in den ursprünglichen oder wüden

Typus zurückzuschlagen. Doch werden wir sogleich einige

Beispiele kennen lernen, in welchen durch Beau&ichtigung

der Xa lizuclit solche Umänderungen mehr oder weniger

dauernd gemacht wurden.

Darwin erzählt auch nach Dr. Hodgkin von einer

englischen Familie, in welcher sich eine verschieden von

dem übrigen Haar gefärbte Haarlocke durch viele Genera-

tionen hindurch fortpflanzte. Er selbst kannte einen Herrn

in Mand, der mitten in seinem dunkeln Haupthaar auf

der rechten Seite des Kopfes eine kleine weifse Locke hatte

*) Band I, S. 368.
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und der ihn versicherte, dass seine Mutter und Grofsmutter

diehiel])e Eigentümlichkeit gehabt hätten, nur mit dem Unter-

schiede, dass bei der Mutter die Locke auf der linken

Kopfseite sich befiuid. Eine Beihe weiterer Beispiele dieser

Art bei Menschen und Tieren hat Dr. Gr. Seidlitz ge-

sammelt.^)

Noch aufiOtOiger und wichtiger für die Erkenntnis der

Vererbungsgesetzc, wenn auch seltner, ist die Vererbung

solcher Deformitäten oder Kraukheitsanlagen, welche nach-

weisbar während des Lebens der Erzenger selbst von

diesen zuMig erworben oder ihnen kfinstiücli angebildet

wurden. Auch hier fehlt es nicht an zahlreichen Beispielen

aus der Menschen- und Tierwelt, von denen hier nur einige

der hervorstechendsten eine Erwähnung finden mögen. So

fuhrt Bronn**) den Fall einer Kuh an, welche durch

Eiterung ein Horn verlor und nun drei Kälber warli welche

an derselben Seite des Kopfes statt des Homes nur einen

kleinen, an der Haut hängenden Enochenkem trugen; und

Häckel***) erzählt von einem auf einem Gute in der

Nähe von Jena gehaltenen Zuchtstier^ dem bei unvor-

sichtigem Zuschlagen der Stallthüre der Schwanz an der

Wurzel abgequetscht wurde, und der nun eine schwanzlose

Nachkommenschaft zeugte. Hunde oder Pferde mit ge-

stutzten Schwänzen oder Ohren vererben mitunter eine un-

natürliche Kürze dieser Organe auf ihre Nachkommen, und

"Willianison sali, nach Waitz-}-), in Carolina Hunde, denen

drei bis vier Generationen hindurch die Schwänze fehlten, da

*) Die Darwin'sche Theorie, 1871, 8. 96 iL flgd.

**) Geschichte der Natur, U., S. 132.

*) Schöpfungs-Geschiohte, 1870, S. 102.

t) Anthropologie der Naturvölker, L, 8. 98.
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eines der Stammeltem diesen Körperteil zu&liig verloren

hatte. Herr W. B e s 1 e r in Emmerich a. Rh. schreibt dem Ver-

fasser am 17. November 1874, dass er in Döbeln in Sachsen

in fächlers Hotel daselbst einen jungen Hund mit ToUst&ndig

gestutzten Ohren und Schwanz gesehen habe. Als er die

Bemerkung fallen liefs, dass man das Tier zu sehr be-

schnitten habe, wurde ihm mitgeteilt, dass dieses nicht der

Fall sei, sondern dass das Tier nebst einem Bruder unter

vier Jungen eines Wurfes die Eigentümlichkeit von seinem

Vater, einem Affen -Pinscher mit gestutzten Ohren und

Schwanz, geerbt habe» sowie dass ein Junges eines früheren

Wurfes dieselbe Eigentfimlichkeit gezeigt habe. Die Mutter

ist ein gewöhnliches, nicht verstümmeltes Tier. Noch merk-

würdiger ist ein Ton Herrn Bauunternehmer "K» in West-

Men mitgeteilter Fall einer im Herbst 1873 Yon demselben

gekauften Ente, deren rechter Flügelknochcn gebrochen

und schräg wieder augeheilt war, imd welche im ITrühjabr

1874 acht Junge hervorbrachte, von denen zwei nach und

nach am rechten Flügel und zwei an beiden Flügeln be-

fiederte Auswüchse bekamen, welche in einem Winkel von

45 Grad abstanden und gewissermafsen ein zweites Flügel-'

paar bildeten. Die auf diese Weise doppelt beflügelten

Tiere bieten einen sonderbaren, nicht unschönen Anblick

dar, die abnormen Flügel sind 4—5 Zoll lang und stehen

über den unteren normalen unbeweglich und für sich empor,

sind auch mit Flugfedem besetzt

Ein sehr instruktives Beispiel dieser Art liefern auch

die von Brown-Söquard und Westphal bekanntlich durch

eine besondere Art von Operation künstlich epileptisch

oder fallsüchtig gemachten Meerschweinchen, an denen

die Operateure Oelegenheit hatten zu beobachten, dass die
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von dieseu Tieren während ihrer Krankheit erzeugten Jungen

die Neigung zu epileptischen Krämpfen mit auf die Welt

brachten, ja dieselbe sogar auf ihre Nachkommen vererbten,

obgleich bei Meerschweinchen sonst nie Epilepsie beobachtet

worden ist. Gleicherweise vererben Meerschweinchen, welche

die nach Durchschneidung des Hals-Sympathikus eintreten-

den eigentümlichen Veränderungen des Augapfels darbieten,

diese Veränderungen auf ihre Nachkommen*).

Auch vom Menschen kennt man Fälle, in denen er-

worbene Missbildungen, z. B. die gekrümmte, nach vom ge-

beugte Haltung des Oberkörpers bei Schreinern oder Zimmer-

leuten, auf die Kinder, namentlich die Söhne, vererbt

wurde. Dr. »Specht**) kannte einen infolge seiner Be-

schäftigung gänzlich krumm gewordenen Zimmermaon, der

diese Missbüdung auf f&nf Söhne, aber nicht auf die

Töchter forterbte. Der berühmte Anthropolog Blumen-

bach dtiert den F&\1 eines Mannes, dem der kleine Einger

der rechten Hand nach einem unglücklichen Schnitt krumm

geheilt worden war, und der nun eine ähnUchc Verhildung

an dem entsprechenden Einger auf seine Söhne forterbte.

Darwin hat von Herrn J. P. Bishop in Perrj in den

Yer. Staaten (Wyoming) den Fall emes Mannes in Erfahrung
•

gebracht, der infolge einer Hautkrankheit an beiden Händen

Terbüdete Daumen hatte und diese Missbüdung auf zwei

Kinder vererbte, wShrend zwei andere verschont blieben.

Von der ältesten Tochter erbte sich die Missbildung noch-

mals auf zwei Enkel weiter. Die Urenkel waren wieder

noxmaL Allerduigs müssen alle diese Beispiele, denen sich

übrigens noch viele weitere anreihen Ueisen (Prosper

*) Dupuy, Gaz. med., 1676, Nr. 33.

•*) A. a. O., S. 164.
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Lucas*) und Budolf Wagner**) liaben lange Listen yer-

erbter Verletzungen und Deformitäten zusammeugestellt),

mehr oder weniger als Ausnahmen von der Regel betrachtet

werden, da es ja bekannt ist, dass künstliche Verletzungen

oder Entstellungen des Körpers, wenn sie auch noch so

lange fortgesetzt werden, z. B. die Beschneidung der Juden

oder Orientalen, die Schädel-Oompression der Indianer, die

Fufs^Emschnuning der Chinesen, die Entstellung europäischer

Weiber durch Schnürbrüste, das Ausschlagen der Schneide-

zähue oder das Durchbohren von Nase und Lippen bei

Wüden u. dgL — nicht fortgeerbt werden«''*). Aber inuner-

hin durfte und musste auf die oben yerzeichneten That-

Sachen hingewiesen werden, um daran die grofse und in

einzelnen Fällen selbst die wohlbegründeten Eegeln normaler

physiologischer Fortpflanzung umstofsende Macht der Ver-

erbung erkennen zu lassen. Übrigens mag uns an dieser

Stelle, ehe wir in dem regelmäfsigeu Gang der Beweisführung

weiter fortfiahren, ein rascher Hinweis auf die Anwendung

gestattet sein, welche Darwin Ton diesen Thatsachen und

von dem Gesetz der Vererbung für seine Theorie und deren

Begründung macht Der weitere Verfolg dieses Gedanken-

ganges wird uns dann ganz wie von selbst und gleichsam

auf einem blumenreichen Umwege auf unser eigentliches

Thema — auf den Nachweis des Einflusses der Ver-

erbungs-G^setze auf den leiblichen und geistigen Fort-

*) A. a. 0.

**) Naturgeschichte des Menschen, II., 245 u. flgd.

***) Nichts destoweniger kommt bei den Juden eine angeborene

abnomie Kürze oder selbst ein Fehlen der Vorhaut nicht selten vor

— wo dann für solche Fälle daa Gesetz bestimmt, dass die Haut
mir nreritzt werde. Schon Blumenbaoh hat auf diesen Umstand
aufmerksam gemacht.
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schritt des Menschen und der Menschheit — wieder zurück^

führen.

Wenn, so setzt Darwin auseinander, es nachgewiesen

ist, dass so aiiöallige, ungewöhnliche, sogar der Idee der

Gattung widerstreitende Abänderungen, wie Ötacheihaut,

Polydaktylie, Albinisnuis, zn&Uige Verstümmelungen u. s. w.,

sich mit so grofser Zähigkeit von Generation zu G^eneration

forterben, wie viel mehr muss dieses der Fall sein bei den

gewöhnlichen Charakteren oder Abänderungen, bei denen

offenbar die Erblichkeit jedes individuellen Charakters als

eine allgemeine Regel , das Gegenteil davon als Aus-

nahme erscheint! In der That lehrt uns die alltäglichste

Erfahrung, dass dieses so ist, und dass Gleiches in der

Begel immer nur Gleiches hervorbringt Eine Bohne oder

Eichel, in die Erde gebracht, bringt eine Bohnenstaude

oder einen Eichbaum hervor; ein Hund kann nur von

einem Hunde abstammen; die Nachkommen eines Menschen-

paares können nur Menschen sein. Dieses ist so klar und

bekauiit, dass wahrscheinlich kein Laie Anstand nehmen

wird, die Eegel dahin zu formulieren, dass Gleiches

immer nur Gleiches hervorbringt!

Deunoch ist die Regel, in dieser AUgeiDoiiiheit formu-

liert oder ausgedrückt, unrichtig, da die Erblichkeit niemals

eine vollkommene ist, und da die Erüahmng zeigt, dass

es ebensowenig zwei vollkommen gleiche Lebewesen giebt,

wie es möglich ist, zwei vollkommen gleiche Pflanzenblätter

trotz deren zahlloser Menge ausfindig zu machen. Jedes

organische Wesen bringt aufser den allgoneinen Charakteren

seiner Art oder Gattung noch eine Anzahl besonderer, so-

wohl leibhcher, wie geistiger Bestimmungen oder Eigentüm-

lichkeiten mit zur Welt, welche ihm ein bestunmtes, indi-
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viduelles Gepräge verleihen und es dadurch von den übrigen

Individuen seiner Art unterscheiden. Allerdings sind diese

indiTiduellen Unterschiede oft so schwach oder unmerkHch,

dass sie der gewöhnlichen Betrachtung völhg entgehen, und

dass nur ein sehr geübtes Auge dieselben zu erkennen ver-

mag. So wird der gewöhnliche Beobachter unter einer

Herde von Schafen einen Unterschied zwischen den ein-

zelnen Tieren der Herde kaum zu machen imstande sein,

eines wird ihm erscheinen wie das andere. Dennoch weifs

maiii dass der Schäfer, welcher tagtäglich mit seinen Tieren

mngeht, in der Regel jedes einzelne Stück seiner Herde

genau kennt und von den andern zu unterscheiden versteht

— was nur dadurch möglich ist» dass dasselbe einige kleine,

kaum bemerkbare Eigentümlichkeiten besitzt, welche ihm

ein besonderes individuelles und von dem Schäfer erkeiiu-

bares Gepräge verleihen, Oder es giebt kolonienweise

lebende Vögel, welche zu Hunderten und Tausenden in

eng aneinanderstofsenden Nestern beisammenleben und sich

fortwährend untereinander zu mengen genötigt sind. Kein

menschliches Auge wird imstande sein, einen Unterschied

zwischen den einzelnen Vögeln zu entdedcen, aufser bei

minutiösester Untersuchung; dennoch weifs sich jedes ein-

zelne Yogelpaar jeden Augenblick mit absoluter Sicherheit

zusammenzufinden oder versteht es, sein ihm zugehöriges

Nest unter den Tausenden ähnlicher oder gleicher Nester

sofort heraiisziüiuden. Auch hier muss jedes Nest oder

muss jeder einzelne Vogel ein besonderes individuelles Ge-

präge in Bau, Haltung, Art oder Stimme besitzen, welches

Vogel oder Nest von so vielen seinesgleichen unterscheid-

bar macht. So kennt auch eine Vogelmutter unter einem

ganzen Nest voll Jungen jedes einzelne ihrer Kinder ganz
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genau und behandelt jedes auf besondere Weise, während

der gewöhnliche Beobachter absolut keinen Unterschied

zwischen den einzelnen Tierchen zu entdecken vennag. So

lehrt auch die tägliche Erfahrung, dass es zwischen Gegen-

ständen oder Individuen eine Menge kleiner und oft sehr

feiner Unterschiede giebt^ welche der gewöhnlichen Beob-

achtung Tollstöndig entgehen^ nnd welche erst bei genauerer

Vergleichung, sorgfaltigerer Betrachtung oder Untersuchung

sichtbar werden. So ist es ja auch eine bekannte und Ton

jedermann beobachtete Thatsache^ dass menschliche Kinder

ihren Eltern niemals vollkommen gleichen, sondern dass,

so grofs auch die Ähnlichkeit in einzelnen Fällen sein mag,

doch jedes Kind wied^ sdn besonderes individuelles Ge-

präge hat, welches dasselbe sowohl Ton Eltern, wie Ge-

schwistern, wie Grofseltern u. s. w. ganz bestimmt unter-

scheidet. Oienbar erleidet das G^etz der Erblichkeit

insofern eine wesentliche Einschränkong, als durch sogen,

Anbildung und durch die Einwirkung einer grofsen Menge

von Zußllligkeiten oder besonderen Umständen, unter denen

jedes Einzelwesen entsteht und aufwächst (mögen die Ver-

schiedenheiten dieser Umstände auch noch so gering sein),

diesem Einzelwesen eine An/aiil besonderer und eigentüm-

licher BestimmuDgeu auf- oder eingeprägt werden.

Daraus folgt, dass die oben aufgestellte fonnulienmg

des in Bede stehenden Gesetzes: „Gleiches erzeugt immer

nur Gleiches" — offenbar als falsch oder mindestens als

zu dngeschränkt erscheint und dass eine andere Eoimulie-

nmg an ihre Stelle gesetzt werden muss, welche lautet:
«• • •

„Ahnliches erzeugt Ähnliches."

Aber auch in dieser Eormulierung erscheint das Ge-

setz bei genauerer Betrachtung nicht ganz richtig, da es,
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in dieser AUgemeiuheit ausgedrückt, bald zu viel, bald zu

wenig besagt, und da nicht immer nur kleine oder wenig

bemerkbare Abweichungen des IiidiTidnums anftreten, son-

dern da diese Abweichungen mitunter oder in einzelnen

Fällen oft sehr bedeutender und auÖaliender Art sind und

sich nichts destoweniger, nachdem sie ans unbekannten Ur-

sachen da oder dort entstanden oder aufgetreten sind, mit

derselben Kraft, wie kleine Eigentümlichkeiten, forterben,

ja nicht selten bis zu einem solchen Grade forterben, dass

dadurch ganz neue Arten oder Bassen 2u entstehen im-

stande sind. So stammen bekanntlich alle sogen. Blut-

buchen, jene prachtvollen Bäume, welchen man hier und

da in Ziergärten begegnet^ von einigen solchen Bäumen ab,

bei welchen die rote Färbung des Blattgrüns sich aus uner-

klärten Ursachen von selbst eiogestellt hatte; und die ge-

füllten EosskastanieUi welche man seit 1874 kennt, sind

alle Abkömmlinge eines einzigen Zweiges, weldier zufltflig

mit gefüllten Blüten erschienen war. Die sogen. Trau er

-

bäume, welche ihren Namen der Neigung ihrer Zweige zu

einem niederhäugenden Habitus yerdanken und welche sich

nicht blofs unter Weiden, sondern auch imter Eidien, Eiben,

Birken, Eschen, Pfirsichen, Weifsdornen u. s. w. vorhnden,

stammen alle ab von einzelnen Exemplaren dieser Baum-

arten, welche da oder dort ohne bestimmte Ursache den

hängenden Habitus zeigten.

Eines der bekanntesten und auffallendsten Beispiele

dieser Art ist da^euige der sogen. Otterschafe in Massa-

chusetts in Nordamerika. Im Jahre 1791 lebte dort ein

Landwirt, Namens Set Wright, in dessen Schafherde

auf einmal ein Lamm geboren wurde, welches einen auf-

ÜEdlend langen Leib und dabei kurze und krumme Beine
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hatte, wie ein Dachshund. Da dieses Tier die für die

dortigen Farmer yorteilhafte Eigenschaft hatte, dass es in-

folge seiner Körperbildung nicht über die Fenzen oder

Zäune springen konnte, wie dieses seine Kameraden zu

thun ptlegten, so trug man für dessen l^achzucht Sorge und

erzeugte auf solche Weise eine ganze Basse Ton Schafen,

welche wegen ihrer Eigentümlichkeit in ganz Massachusetts

bald sehr beliebt und verbreitet wurde*). Die Rasse be-

stand während einer Zeitdauer von 50 Jahren fort, bis sie

durch die bezüglich der WoUe vorteilhaftere Zucht der

sogen. Merinoschafe wieder verdrängt wurde. Auch die

Merinoschafe der Gegenwart selbst stammen nach Seidlitz**)

von einem 1818 gebomen Merino-Widder ab^ welcher sicli

durch lange, seidenartige, glatte Wolle auszeichnete, und

für dessen Nachzucht Sorge getragen wurde.

In ganz ähnlicher Weise ist, wie Rolle imd Azara

berichten, fast der ganze Sindviehstand in Paraguay in

Südamerika nach und ni^ch ungebömt worden, da man da-

für Sorge trug, dass ein im Jahre 1770 von einem gewöhn-

lichen, gehörnten Eltempaar erzeugter Stiermit vollkommenem

Mangel an Hörnern hinreichende Gelegenheit fiEmd. diese

den Züchteru oder Herdeuhesitzern vorteilhaft erscheinende

Eigenschaft auf seine Nachkommenschaft fortzuerben. Diese

hornlose Basse hat nach und nach die gehörnten Binder

in Paraguay fast ganz verdrängt. Darwin***) berichtet

(nach Anderson) von einem einohrig gebomen Kaninchen,

weiches eine Basse einohriger Nachkommen hinterlie(% oder

(nach Hallam) von einer Basse zweibeiniger Schweine,

PhäoB, Trans., 1818.

**) Die Darwin *sohe Theorie, 8. 98.

***) Das yariiren der Tiere und Fflanien, II.) 8. 15 und 5.
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welche sicli dnrcli dreiG^erationen Mndarch erlnelt, undTon

einigen ähnlichen Fällen. Auch ältere Schriftsteller, wie

Jarroly Foissac, Knight u. 8. haben Terwandte Eäile

gesammelt

Allerdings dart nicht übersehen werden, dass so auf-

fällige Besultate, wie in dem Beispiel der Otterschafe oder

der uBgehömten Binder» nur dort erreicht werden» wo der

Mensch der Nator m Hülfe kommt und einzelne beob-

achtete Abweichungen durch absichthche Auswahl und Nach-

zucht bleibend macht, während sich solche Abweichungen

sonst m der Regel im Laufe folgender Generationen wohl

bald wieder verHeren würden. Gewiss darf man hierbei

mit Becht und zum Beweise dessen, was der Mensch in

dieser Hinsicht zu leisten imstande ist, auch an die grois-

artigen Resultate der Blumistik und Obst-, wie Gemüse-

zucht erinnern, welche blofs durch sorgfältige Auswahl,

Nachzucht^ gute Pflege u. s. w. aus der wilden Eose die

zahllosen und herrlidien Varietäten der gefüllten Boso oder

aus der dünnen, trocknen Pfahlwurzel der wilden gelben

Eübe die wohlschmeckende Carotte oder aus den ungeniefs-

baren Früchten wildwachs^der Obstbäume unsre köstlichen

Obstsorten erzogen hat So stammen die zwdlfhundert

Apfül Sorten, welche man jetzt in Deutschland kennt, alle

Ton dem gemeinen Holzapfel (pints malm) oder die zahl-

losen Spielarten der Birne von der gemeinen Holzbirne

{pirti9 communii) ab. — Ganz gleiche Resultate, wie bei

Pflanzen erreicht der Mensch auf dieselbe Weise auch bei

Tieren, wobei nur an die bekannten und merkwürdigen

Resultate der Tierzüchterei in England erinnert zu werden

briiucht, wo besonders geartete Tiere für alle denkbaren

Zwecke, z. JB. Pferde tür Zug oder Kennen, Ochsen oder
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Sctweine für Mästung, Tauben für Schönheit oder zu Brief-

boten, Hühner für Kampf u. s. w. gezüchtet werden, ja wo

aelbst bei den Menscken eigne Individuen als Boxer, Läufer,

Jockeys il s. w. erzogen oder (wie der Kunstausdrack laatet)

„trainiert" werden! Die Resultate, welche dmch Bjreuzung

besonders gearteter Individuen in Erzeugung neuer Bassen

bei allen Arten von Haustiereni namentlich bei Pferden

und Hunden, eiTeicht werden, sind zu bekannt, als dass es

mein' als einer Hinweisung darauf bedürfte.

fbreüich konumt hier überall, wie gesagt, das Zuthun

des Menschen mit in das Spiel, durch welches Zuthun in

verhältnismäfsig kurzer Zeit ein bedeutendes Resultat er-

reicht vnrd. Aber die Natur macht es ja im Grunde durch-

aus nicht andersi ab der Mensch, nur mit dem Unterschiede^

dass sie weit langsamer, nicht so methodisch wie der Mensch

und ihres Zieles unbewusst arbeitet, d. h. auswählt oder

züchtet. Dafür ersetzt sie diesen Nachteil reichlidi und

mit Leichtl^eit dadurch, dass sie über unbegrenzt lange

Zeiträume vei-fügt und dass sie das, was sie vielleicht in

Hunderten oder Tausenden von Jahren nicht fertig bringt,

in Millionen Jahren erreicht „Wenn schon,^ so deduziert

Darwin in überzeugender Weise, „der Mensch in so kurzer

Zeit durch geschickte Auswahl so Vieles und Grofses leisten

kann, wie viel mehr muss es die Natur können, welche nicht

zum eignen Nutzen, wie der Mensch, sondern nur zum

Xutzen oder Vorteil des Einzelwesens selbst züchtet oder

auswählt und dabei endlose Zeiten, sowie zahllose Reihen

von Glenerationen zur Verfügung hat!^^

Damit sind vnr bei der berühmten natürlichen Zucht- .

wähl Darwins angelangt, welche die eigenthche Grund-

lage seiner Theorie bildet und welche ununterbrochen be-
Ludw. Baohnef, Macht der Yerexbung. 3
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strebt ist, jede individuelle, einem Lebewesen nützliche

Abweichung gewissermafsen her\'orzulocken und durch Erb-

schaft bleibend zu machen^ wahrend sie gleicherweise die

schädlichen Abweichungen zorilckwirft, die indifferenten

oder gleichgültigen aber je nach Umständen bestehen oder

verschwinden lässt. So und auf diese Weise sind nach

Darwin entstanden die vorteilhaften Farben mancher Tiere,

welche sie entweder vor Verfolgung und Entdeckang schützen

oder zur Verfolgung geeignet machen — so die vorzügliche

Bewafbung und Ausrüstung des EaubtiereB zum Erkennen

und Bewältigen seiner Beute — so die ausgezeichnete Be-

fä>higang des Spechts durch Farbe, Kralle, Schnabel, Schwanz

und Zunge an Bäumen emporzulaufen und Insekten unter

der Binde derselben hervorzuholen — so die schnellen

Eüfse des Rehes oder der Antilope — so die Homer und

Geweihe der Bullen oder Hirsche oder der Sporn des

Hanshahns, mit deren Hülfe diese Tiere ihre Nebenbuhler

besiegen — so der lange Hals der Giraffe, welcher sie

befähigt, das Laub hoher Bäume abzuweiden und ihr Lehen *

dadurch selbst in Zeiten grofser Dürre zu erhalten — so

die langen Beine und Hälse der Flamingos, welche ihre

Nahrung in seichtem Wasser suchen, und wobei die ein-

zelnen Individuen sich um so besser zu erhalten und ihre

vorteilhafte Eigenschaft auf die Nachkommen zu vererben

imstande suid, je besser diese Organe oder Körperteile

ihrem Zwecke angepasst sind — u. s. w. Freilich kann eine

solche Umänderung, wie in dem letztgenannten Beispiele»

nur bis zu emer gewissen Grenze gehen — bis zu jener

Grenze nämlich, wo die Stabilität des Körpers und damit

die ^löglicbkeit der Existenz eines Individuums ein Ende

nimmt, so dass dadurch jeder Art von erblicher Umänderung
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auf dem beschriebenen Wege yon yomherein ein gewisses

natürliches 2iiel gesteckt ist.

Zu dieser natürlichen Zuchtwahl uder Auswahl im

Kampfe um das Dasein gesellt sich nun noch eine ganze

Keihe weiterer Ursachen, welche alle nach demselben Ziele

streben oder im Vereine mit der natSrlichen Zuchtwahl

Äuf eine allmähliche Umänderung der Lehewesen hinwirken,

so Yor Allem der von Darwin riel zu gering geschätzte

Einfluss der sogen. Medien oder der äufseren Lebensumstände

und Lebensbedingungen, geographische und klimatische Ver-

änderungen, Wechsel der Nahrung, des Bodens oder des

Wohnorts, Wanderungen, die Einflüsse Ton Gewohnheit,

Übung, Bedürfnis, Gebrauch xmd Nichtgebrauch der Organe,

die sogen. Wechselbeziehung der Entwicklung, endlich zu-

j^Qlige oder notwendige Einwirkungen auf die Keime u. s. w.

— lauter Bmflässe, welche ohne Zweifel bei der Umände-

rung der Lebewesen in hohem Grade thätig und wirksam

waren und sind, obgleich ihnen Darwin selbst, offenbar

aus Vorliebe zu seiner Theorie der natürlichen Zuchtwahl,

eine im Vergleich hierzu yerhältnismärsig untergeordnete

JRolle zugestehen möchte^-).

Mag er darin Becht haben oder nicht, jedenfalls dürfen

- wir soTiel als gewiss und bewiesen ansehen, dass die uns

umgebende Lebewelt nichts Starres, Unveränderliches, stets

sich gleich Bleibendes ist, sondern dass sie sich, wie alles

in der ^Natur, in einer steten Veränderung und Umbildung,

in einem unaufhörlichen Wechsel und Eluss beflndet. AUer-

*) Weiteres und Genaueres über diese Funkte und die ganze

Theorie findet der geehrte Leser in des Verfassers: „Die Darwin'-
sehe Theorie in sechs Vorlesungen", 4 Aufl., bei Th. Thomas in

Leipzig, 1876.

3*
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geht dieser Wechsel zumeist mit einer solchen Lang-

samkeit oder in einem so gedehnten Zeitmafse vor sich,

dass er dem ungeübten Auge als ein wirklicher Stillstand

erschemty gerade so wie auch an dem Eixstem-Himmel

alles zu mhen oder für ewige Zeiten fixiert zu sein scheint,

während doch in Wirklichkeit alles in steter Bewegung"

gegen- und auseinanderrückt. Gerade so nun, wie hier in

jedem gegebenen Augenblidc die Bewegung fälschlicher-

weise zu ruhen scheint, so scheint sie auch in der organi-

schen Welt zu ruhen, wenn wir dieselbe in einem bestimmten

Zeiträume und an dem kurzen Mafse unsres eignen Lebens

gemessen betrachten. Aber in der That befindet sich hier

wie dort alles in einer steten und unaufhörlichen Bewegung

und Änderung, und das grofse Mittel der Übertragung und

Fortpflanzung dieser Bewegung heifst in der organischen

Welt Vererbung, indem durch dieselbe jede, auch die

kleinste Einwirkung auf ein Lebewesen während dessen

Daseins irgend einen Eindruck im Keim zurücklässt, der

sich nun Yon da unbegrenzt weiter zu yeipflanzen oder

weiter zu wirken imstande ist.

Seine eigentliche und höchste oder philosophische

Bedeutung gewinnt aber der merkwürdige Vorgang der Ver-

erbung, nachdem Darwin seine Wirksamkeit für die Tier-

und Pflanzenwelt nachgewiesen hat, erst durch seine Au-

wendung auf unser eignes Geschlecht oder auf den Menschen

und auf dessen leiblichen, wie geistigen Fortschritt Dar-

über aber, dass diese Anwendung gemacht werden kann und

muss, kann unter unterrichteten Personen wohl kein Zweifel

bestehen, da ja die Bedingungen, unter welchen der Vor-

gang der Vererbung sich manifestiert, bei dem Menschen

ganz in derselhen Weise und, wie wir scheu werden, in
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einer gewissen Riclitung in noch weit höherem Grade vor-

handen sindi wie in der übrigen Lebewelt, und da nach

dem heinahe übereinstimmenden Urteil der gelehrten Welt

der Mensch keine Ausnahmestellung in der grofsen Gesamt-

natur eimümmty sondern den Gesetzen derselben, namentlich

dem grofsen Gtesetze der Umwandlung und Entwiddnng,

gerade so unterworfen ist, wie seine Mitgeschöpfe es sind.

Ja, wenn wir uns die bereits im Eingang unsres Aufsatzes an-

geregte I'rage vorlegen, wodurch imd auf welche Weise der

Mensch sein enormes Ubergewicht über diese Mitgeschdpfe

erlangt hat, so können wir keine andre Antwort darauf

geben^ als die, dass dieses Folge einer allmählichen, durch

Vererbung Termittelten Entwicklung seiner ursprünglichen

Anlagen und Fähigkeiten gewesen sein müsse. Namentlich

ist es in oicster Reihe die hoch gesteigerte Entwicklung

seines Denkorgans oder des Gehirns, welches dieses Eesultat

hervorgebracht hat; in zweiter Reihe die Entwicklung und

gesteigerte Ausbildung seiner Sprachorgane und damit die

Entstehung der artikulierten oder gegliederten Wortsprache;

in dritter und letzter Beihe die Differenzierung seiner vier

Gliedmafsen in obere und untere und damit der gesonderte

Oebrauch der zu so mannigfaltigen Verrichtungen ge-

schickten Hände« Die beiden letztgenannten Momente

charakterisieren mehr den leiblichen oder körperlichen, das

erstgenannte entspricht mehr dem geistigen oder seelischen

Fortschritt, in welchem letzteren sich nunmehr die ganze

Zukunft des Menschengeschlechtes als solchen gewisser-

mafsen konzentriert Denn eine weitere leibliche Um-
änderung des Menschen in seiner gegenwärtigen Gestalt ist

wohl kaiun mehr denkbar oder anzunehmen, aufser vielleicht

durch eine noch gesteigerte Entwiddimg des Qehims.
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Bamentlich in seiner inneren Bildimg und Zusammensetzung'^

wSJirend dagegen der geistige oder seelische Fortschritt

eine bis jetzt noch unbegrenzte Perspektive eröffiiet. |T)enu

es steht aufser Zweifel, dass sowohl angeborene, wie er-

worbene geistige oder seelische Anlagen und Fähigkeiten

Ton den Eltern auf die Kinder und Nachkonmien ebenso

forterben, wie körperliche Eigenschaften, und dass somit

notwendig unter begünstigenden Umständen ein geistig mehr

lund mehr befUhigtes Geschlecht herangebildet werden muss*

Ja, es muss sogar, wenn wir alle bis jetzt vorliegenden Er-

fahrungen und Thatsacheu zusammenfassen, gefolgert oder

geschlossen werden, dass^ die Macht der Vererbung

auf geistigem G-ebiet noch viel bedeutender ist, aU
auf leiblichem, und dass somit gerade der Mensch

als ein Yorzugsweise geistiges Wesen von dieser

Macht noch in weit höherem Grade beeinflusst

wird, als alle, seine Mitgeschöpfe. Es konnte dieses

schon geschlossen werden aus der bereits im Laufe dieses

Anüsatzes genugsam herrorgehobenen Thatsache, dass unter

allen menschlichen Krankheiten gerade die Geisteskrank*

heiteu die stärkste und eiitscbiedenste Neigung zur Ver-

erbung zeigen, sowie aus der Beobachtung physiologischer

Experimentatoren, dass eine verhältmsmäfsig geringe Yer»

le^ng des Seelenorganes oder des Gehirns bei gewissen

Tieren eine erbliche Neigung zu einer von diesem Organe

ausgehenden Nervenkrankheit erzeugt. Wir dürfen daraus

zum mindesten schliefsen, dass gerade das G«him ein über*

aus impressionables oder äufseren wie inneren Eindrücken

und, Einwirkungen besonders zugängliches Organ ist, und

das9 es die Fähigkeit besitzt, die f'olgen dieser Eindrücke

nicht blofs zu behalten, sondern auch durch Erbschaft weiter
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fortzupflaozeiL In der That zeigt denn aaoh die Er&hning

auf das Evidenteste, dass es kaum eine psychologisclie An-

lage oder Bestinuuung oder Seite unsres psychischen Wesens

(oder auch des psychischen Wesens der Tiere) giebt^ welche

nicht der Yererbüng oder Weitererbung föhig wäre, und

zwar oft in einem solchen Grade', dass unser höchstes Er-

staunen darüber r^e werden nuiss. Gewohnheiten, NeiguugeUi

Triebe^ Anlagen, Talente, Instinkte und Kunsttriebe sind

ebenso durch Vererbun.!^ übertragbar, \yie Gefühle und

Leidenschaften, Temperament und Charakter, Intellekt und

moralischer Sinn. Im Zusammenhang damit ist die Neigung

zu allen möglidien Tugenden oder Lastern, zu Verbrechen

oder zu einer Unzahl besonderer Charakter-Eigentümlich-

keiten, zu einer besonderen Art zu denken oder zu fühlen

unzweifelhaft erblich oder kann es sein. Ja selbst — und

dieses muss als eines der wuuderbai*sten Rätsel der Physio-

logie neben dem wunderbaren der .Vererbung überhaupt

betrachtet werden — augenblickliche oder yoräbergehende

Stimmungen oder Zustände der elterlichen Seelen im Momente

der Zeugung äufseru unzweifelhaft einen ganz bestimmten

Fiinfluffl auf die geistige oder Charakterquahtät der Er-

zeugten, worauf ja schon Shakespeare in dem berühmten

Monolog des Bastard Edmund im „König Lear" -mit so

ausdrucksvollen Worten hindeutet Vielleicht erkläit sich

daraus — wenigstens zum Teil — die oft so auMUige Ver-

schiedenheit in Geist und Ofaaraktier mancher Geschwister.

Die allgemeine Ursache für diese grofse Leichtigkeit

psychischer Vererbung kann wiederum nur in der schon

erwähnten eigentümlichen, feinen und leicht beweglichen

Bildung des Seelenorgans gesucht werden, welches Eindrücke

jeder Art, wie weiches Wachs, leicht annimmt, leicht zurück-
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behält und leicht weitergiebt — wenn auch die fVage, wie

dieses mit der Constitution der die Vererbung vermitteln-

den Zeiigungssto£[e in Zusammenhang zu bringen ist^ Yor-

eist als eine ganz nnlösbare stehen bleiben mnss.

Aus der Ünsnnune hierher gehöriger Beispiele (in

Wirkiiciikeit ist die ganze Psychologie oder Seeienlehre ein

einziges Beispiel) mögen in ähnlicher Weise wie bei der

leiblichen Vererbung zur Illustration nur einige der auf-

fallendsten hervorgehoben werden. Vorher jedoch mag auch

hier wieder ein rascher Hinweis auf die tägliche Erfahrung

erlaubt sein, sowie darauf dass uns das Leben selbst ununter-

brochen mit Beispielen dieser Art bekannt machi Dass

insbesondere Talente, Anlagen, Temperament und Charakter

Yon Eltern auf Kinder übergehen, ist so bekannt und liegt

daher so sehr im allgemeinen Yolksbewusstsein^ dass man

tagtäglic li gewisse Cliarakterfehler mit diesem Umstände ent-

schuldigen hören oder Äufserungen vernehmen kann, wie:

Das oder Jenes hat er oder hat sie Ton Vater oder von

Mutter geerbt. Gimz dasselbe gilt ja auch für den ganzen

körperhchen Habitus, für Gestalt, Haltung, Geberden,

Stimme, Manieren u. s. w., welches alles sich oft so sehr

Yon Eltern auf Einder und Ejndeskinder überträgt, dass

man häufig Kinder, welche man vorher nicht gesehen hatte,

deren Eltern man aber gekannt hat, sofort mit Leichtig-

keit als solche zu erkennen imstande ist, und dass es

Jedermann auffiJlend sein würde, wenn es nicht so wäre.

Darwin*) erzählt, dass sein Vater einen Freund gehabt

habe, der während der ersten Kindheit seines Sohnes starb.

Als er diesen Sohn, der inzwischen erwachsen war, zuid

•) A. a. 0., IL, S. 7.
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erstenmale erblickte, war es ihm, als ob sein alter Freund

mit alleu seinen eigentümlichea Gewolmheiteu und Manieren

aus dem Grabe herroigestiegen sei EigentUmliclie Manieren

gehen aber nach und nach in feste Gewohnheiten über,

für deren Vererbungsfahigkeit eine Menge beweisender Bei-

spiele Torli^en. Eines der bekanntesten nnd anfälligsten

ist das Yon Giron'') mitgeteilte. Er erzShlt von einem

Manne, welcher die eigentümliche Gewohnheit hatte, stets

auf dem Rücken liegend und das rechte Bein über das

linke gekreuzt zu schlafen. Eine seiner Töditer zeigte 'die-

selbe Gewohnheit schon beinahe Ton der Geburt an und

behielt sie bei, trotzdem Versuche gemacht wurden, sie da-

von zu kurieren. Darwin^^) kannte einen Mann, welcher

schon als Knabe die eigentümliche Gewohnhdt besafs, wenn

er recht befriedigt oder vergnüglich erregt war, seine Finger

einander parallel sehr schnell zu bewegen und, wenn die

Aufregung stieg, beide Hände unter Fortsetzung der Einger^

bewegung an den Seiten seines GMchts bis zur Höhe der

Augen zu erheben. Als älterer Mann suchte er die

Bewegung ihrer Absurdität wegen möglichst abzulegen.

Aber unter seinen acht Ejndem befand sich eine Tochter,

welche schon im Alter von 4—5 Jahren dieselbe eigen-

tümliche Gewohnheit zeigte und dieselbe sogar ausübte,

wenn sie ganz allein .war. G. H. Schneider'*'^^) teilt ein

interessantes Beispiel dieser Art aus seiner eigenen Familie

mit. Sein Vater machte bei Bemerkungen, welche irgend

ein Bedenken ausdrückten, eine eigentümhche, auffallende

G^te, indem er den Kopf zurückwarf, einen oder beide

*) A. a. 0., S. 282.

**) A. a. 0., II., S. 8.

***) Der tierische WUle, Leipzig, 1880. S. 416.
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Arme hob und dann mit den Händen an die Oberschenkel

schlug. Obgleich die Brüder alle frühzeitig aus dem Hause

kamen, hat sich doch bei allen dieselbe Gewohnheit in auf-

feilender Weise entwickelt, und zwar yom Tierundzwanzigsten

Lebensjahre an. In einem andern, demselben Autor von zuver-

l&88iger Seite bekannt gewordenen Falle hatte eine Eraa

die Gewohnheit, mit der rechten Hand beständig mit einer

Haarlocke zu spielen. Obgleich sie im Wochenbette starb,

erbte ihr S^nchen aus diesem Wochenbette diese An*

gewohnheit und Beigte sie vom siebenten Lebensjahre an.

In noch einem anderen Ton Darwin in sdnw Schrift über

den Ausdruck der Gemütsbewegungeu -) mitgeteilten Falle

vererbte sich eine eigentümliche Armbewegung während des

Schlafes von Yater auf Sohn und Knkehn, Auch die be-

kannte ErbKchkeit der Handschrift gehört hierher. Ein

grofser Handschrütensammler versicherte Darwin, dass in

seiner Sammlung mehrere Signaturen Ton Vater und Sohn

enthalten seien, die, ausgenommen durch das Datum, kaum

von einander zu unter^cheidcIl seien. Auch die sogen.

Linkshändigkeit hat man öfter von Eltern auf Kinder

tibergehen sehen.

Gleicherweise vererbt sich das Talent oder die An-

lage zur leichten Ausführung bestimmter halb mechanischer,

halb künstlerischer Arbeit von Mtern, welche in solcher

Arbeit erzogen wurden, auf die Kinder. Frau Annie
Besaut in Loudou schreibt dem Verfasser, dass in der^

Grafschaft Laucashire, wo viele Baumwoll-Spinnerei betrieben

wird, die Kinder der Weber in der Hälfte der Z^t zu

guten Arbeitern erzogen werden können, deren man bedarf»

*) Deutsch von Ca ras ,
Stuttgart, 1872, S. 14.
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um Kinder anderer Arbeiter (z. B. von Grubenleuten, Feld-

arbeitem u..s. w.) dazu heranzubilden. Sie haben, wie man
dort 2u sa^en pflegt, „eine Art Instinkt dafiir.^ Ähnliches

dürfte wohl in einer Reihe weiterer menschlicher Berufs-

th&tigkeiten beobachtet werden können.

Auch die Tierwelt giebt reichliche Beispiele dieser Art
So erzählt Lewes*), dass er ein junges Hündchen besessen

habe, das in einem Alter von sechs Wochen von seiner Mutter,

der man das sogen. „Bitten'^ gelehrt hatte, und ehe es also

von ihr zu bitten hatte lernen können, genommen worden war,

ULid das nun unaufgefordert für alles, was es bedurfte, zu

bitten anhng. Eines Tages fand es -Lewes vor einem

£aninchenstaU, bittend, wie es schien, nm die £[aninchen

zum Spielen einzuladen. Noll**) sah, wie ein junger

Pudel, der als ganz junges Tier seinen Eltern genommen

und in ein Städtchen am Bhein gebracht worden war, ohne

dass er irgend eine Anleitung oder Dressur erhalten hätte,

seiner Herrin ganz schulgerecht einen ihr entfallenen Finger-

hut aus eignem Antriebe apportierte. In ähnlicher AVeise

holt der Neufundländer Hund Ton selbst Dinge, die ins

Wasser gefallen sind; der Vorstehhund stellt Hühner aus

angeborner Neigung oder Gewnlmheit. Junge von Dachs-

hunden, welche ^iel zur Jagd auf Iltisse gebraucht werden,

zeigen grofse Aufregung beim Geruch des Iltis, während

Jagdhunde dasselbe bei dem Gkruch der Waldschnepfe

thun. Die sogen. Purzcltaube in England hat die erbliche

Gwohnheit, sich in dichten Massen zu erheben und dann

eine Strecke durch die Luft sich herunterpurzeln zu lassen;

*) Physiologie des täglichen Lebens, 1860, Band II., Seite 464.

**) Die Erscheinungen des sogen. Instinkte, 1876, S. 28.
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der Kukuk erbt die Neigung, seine Eier in fremde Nester

zu legen, von seinen Eltern, ebenso wie der junge Vogel

die Gewohnheit, bei Torschreitender Ausbildung der Eier-

stockseier ein fihnUches Nest zu bauen, wie seine Eltern,

von diesen erblich überkömmt; das Pferd des spanischen

Amerika vererbt die ihm künstlich anerzogene Gewohnheit

des sogen. Passganges auf seine Nachkommen u. s. w. Weitere

zahkeiche Beispiele von Vererbung künstlich anerzogener

Gewohnheiten bei dressierten oder Haustieren werden später

noch Erwähnung finden. — Sogar der Atavismus macht

sich bei einzelnen dieser Gewohnheiten in anfälliger Weise

bemerkbar, so z. B. wenn Hunde, welche sich niederlegen

wollen, vorher einige Zeit im Kreise herumgehen, auch

wenn sie sich in der Stube und nicht, wie ihre wilden Ter-

wandten oder Stammeltem in der Wildnis befinden, wo

dieses Herumgehen den Zweck hat, durch Niedertreten des

Grases eine bequeme Lagerstätte zu bereiten.

Ganz nahe yerwandt mit der Vererbung der Gwobn-
heiten ist die Erblichkeit der Triebe und Neigungen,

für welche zahllose Beispiele aus Tier- und Menschenwelt

geltend gemacht werden können. Eibot in seinem ber^ts

öfter angezogenen Buche Über die Erblichkeit in psycho-

logischer Hinsicht hat Unmassen von Beispielen gesammelt,

aus welchen unzweifelhaft herrorgeht, dass die Neigung zu

allen denkbaren Tugenden oderüntugenden in ebenso hohem

Grade den Gesetzen der Erblichkeit unterworfen ist, wie

es Gefühle und Leidenschaften, Temperament, Charakter

und Wille sind. So die Neigung zu G«iz oder Sparsamkeit

oder zu Verschwendung, zu Leichtsinn und Heiterkeit oder zu

Trübsinn und Melancholie, zu Mitleid oder zu Grausamkeit, zu

Spiel, Trunksucht oder Begehung von Verbrechen, zu Willens-
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oder Thatkraft oder zu Charakterschwäche, zu Festigkeit

oder zu Nachgiebigkeit, zu Emst oder zu Flatterhaftigkeit, zu

Häuslichkeit» zu Verliebtheit» zu Erömmigkeit» zu Wahnsinn,

zu Selbstmord, zu Zorn oder zu Sanftmut, Liebe zur Jagd,

zur Freiheit, zu Krieg oder Blutvergiefsen ii. s. w. Ja selbst

die Neigung zu Schweigsamkeit oder Schwatzhafbigkeit ist erb-

lich. Lucas erzählt von einem sonst braven Dienstmädchen»

welches so schwatzhaft war, dass sie, wenn sie keine Menschen

iand, die ihr zuhörten, mit Tieren, toten Gegenständen oder

mit sich selbst sprach. Sie wurde wogen der Unertraglichkeit

dieser Angewohnheit entlassen und rief mit Thränen in den

Augen: „Aber ich kann ja nichts dafür. Mein Vater brachte

meine Mutter durch seine SchwatzJiaftigkeit zur Verzweiflung;

und ich hatte einen Onkel» der es gerade so machtet' Über

die Erblichkeit der yerhängnisTollen Neigung zum Trunk
kann nicht der mindeste Zweifel bestehen. So zählte D o dge*)

unter 379 im Asyl von Binghampton im Staate Neujork

befindlichen S&ufem nicht weniger als 180» welche die

Neigung zum Trunk von ihren Eltern geerbt hatten. Nach

demselben Autor sind die Sträflinge in Gefangenen-Anstalten

zum grofsen Teil (41 Prozent) dem Trunk ^eben und

stammen yon trunksüchiagen Eltern. Nach statistischen

Ermittlungen in verschiedenen Ländern waren die Eltern

der Gefangeneu trunksüchtig in Sachsen in 10,5 Prozent

aller Fälle» in Baden in 19»6 Proz.» in Würtemberg in

19,8 Prozent, in Elsass-Lothringen in 23,0 Prozent, in

Preufsen in 22,5 Proz., in Baiern in 34,6 Proz.! Auch

haben nach Baer die meisten Nachkommen von trunk-

süchtigen Eltern Anlage zu allerhand Krankheiten, ^e

*) Nach denAngaben von A. Ba er: DerAlkoheliaiiuu,Berli]i, 1878.
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Blödsinn, Irrsinn, GreiBtesstaning, £püepsie, Nervenleiden»

Felilgüburten, ünfhichtbarkeit, Kurzlebigkeit il s. w. In

England sollen sechs Zehntel, aller Fälle von Geistesstörung

durch Trunksucht yeranlasst sein! Nach Howe hatte Ton

300 Idioten (angebomer Blödsinn) im Staate Massachusetts

mehr als die Hälfte Gewohnheitstrinker zu Erzeugern.

Brierre de Boismont behauptet, dass Kinder von Säufern

meist schwachsinnig oder arm an moralischem G«fuhl oder

Arbeitskraft seien, dagegen Neigung zu allen möglichen

Jjastern zeigten.

Physiologischerseits ist diese traurige Erfahrung in

keiner Weise aufWe»nd, da der Alkohol bekanntlieh vor-

zugsweise auf das Gehirn, und zwar bei Missbrauch in nach-

teiligster Weise, einwirkt, und da bereits gezeigt wurde,

wie leicht dieses zarteste, feinste und Terhältnismäfeig blut-

reichste aller Organe in seiner physiologischen Thäügkeit

durch nachteilige Einflüsse gestört wird. Dauern aber diese

Einflüsse so lange fort, dass sie dauernde Veränderungen

oder Eunktionsstörungen des Organs zur Folge haben, so

macht die Erblichkeit — entweder direkt oder indirekt —
ihre Rechte durch Verderbnis oder ungünstige Veranlagung

der Nachkommenschaft geltend.

Dass unter solchen ümst&nden auch die Neigung zur

Begehung von Verbrechen oft auf erblicher Anlage beniht

oder beruhen muss, erscheint selbstverständlich und wird

durch häufige Erfahrung bestätigt (In Ereetown in Massa-

chusetts stand, wie amerikanische Zeitungen vom 8. Oktober

1879 berichteten, ein gewisser Elias Phillips in einem

Diebstahls] )rozess als Staatszeuge vor Gericht Es erwies

sich, dass Philipps einer Familie angehörte, in welcher das

Verbrechen erblich ist Sein G-rofsTater, Malhone Briggs,
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-ein notorischer Verbrecher, befand sich zu einer Zeit gleich-

zeitig mit sieben seiner kSulme im Getansjnis, und seit

einem Jahrhundert lieferte die Pamilie nachweislich in

jeder Generation Verbrecher. Der Urahne war ein be-

rüchtigter Pirat./ Legrand dn SauUe*) fuhrt bei Be-

sprechung von jungen Zuchthausgefangenen eine ganze B-eihe

derselben als „launische, reizbare, gew^altthätigej dumme,

jeden Gefühls für Ehre bare, unbildsame und unverbesser-

liche Geschöpfe" auf, bei denen allen sich nachweisen hess,

dass sie Söhne entweder von Greisen oder von JBlutsver-

wandten oder von Säufern oder von Epileptikern oder von

Geisteskranken waren, oder dass ihre Mütter skrophulGs

oder hysterisch oder prostituiert oder geisteskrank waren.

Dr. Bordier in Paris glaubt sogar den Zustand des Ge-

hirns bei vielen Verbrechern auf Atavismus zurückfuhren

zu k5nnen. Er hat die Gehirne von sechsunddreifsig hinge-

richteten Verbrechern untersucht und gefunden, dass fast

bei allen -die Entwicklung des Gehirns in dner Weise zurück-

geblieben war, welche dem Zustand des sogen, vorhistori-

schen d. h. wilden oder Urmenschen und dessen tierischen,

durch Kultur nocli nicht gebändigten Instinkten entspricht.

Gftnz normale Gehirne sind überhaupt bei Verbrechern

sehr selten« — Schon der als psychiatrischer Schriftsteller

bekannte Arzt Dr. Friedreich stellte vor längerer Zeit

die Behauptung auf, dass die Söhne von Verbrechern vor

Gericht milder zu beurteilen seien, als solche, bei denen

Erblichkeit nicht nachzuweisen sei. und giebt den Hat, zui'

besseren Beurteilung derselben „psychische Stammbäumen^ zu

entwerfen.

*) Gaz, des Ho^titaux, 6. Oktober 18i)7.
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Fast noch mehr als in Triehen^ Neigungen, Charakter

u. s. w., offenbart sich die Macht der Vererbung in Au-
lag e n und Talenten, deren Erblichkeit oder Vererbungs-

fähigkeit ja eine Sache so alltäglicher Erfiihnmg ist, dass

es kaum nötig erscheinen dürfte, hesondere Beispiele dafBr

anzuführen. Besonders interessant und belehrend erscheinen

in dieser Binsicht die sogen. Familien-Anlagen, für

welche die Kidtnrgeschichte ein ehenso reiches wie interes-

santes Material liefert. Man kennt ganze Reihen von

Familien, in denen sich gewisse Talente oder Anlagen trotz

der die Erhaltung derselben Terwirrenden Kreuzung Jahr-

zehnte und selbst Jahrhunderte hindurch fortpflanzten.

Eines der bekanntesten und hervorragendsten Beispiele

dieser Art ist dasjenige der Familie Bach, in welcher

sich der musikalische Genius über mehr ak dreihundert

Angehörige verbreitete, und aus welcher während einer Zeit-

dauer von 2Ö0 Jahren (1650—1800) nicht weniger als

zweiandzwanzig hervorragende Musik-Künstler hervor-

gingen. Allerdings kam dieser merkwfurdigen Erscheinung

der Umstand zu Hülfe, dass die Bach meist Verbindungen

mit Musiker-Familien ihrer ehemaligen Lehrer oder Amts-

völliger eingingen. In gleicher oder ähnlicher Weise

erbte sich das Malertalent fort in den Familien der Holbein,

Tischbein, Cranach u. s. w.; die Anlage zur Tanzkunst

in der Familie der Yestriss; mathematische Begabung in

der Familie der Bernoulli; philosophisch-dichterische in

der Familie der Schlegel; religiöser oder religious-philo-

sophischer Öinn in der Familie der Schleiermacher;

Sinn für Naturforschung in den Familien Ouvier, Decan-
dolle, Sieboldy Hörschel u. s. w. Lewes*) erinnert

*) A. a. 0., n., S. 487,
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in dieser Beziehung u. A. an den 8pr&Gh.w0rtJicIi gewordenen

^J,'Espril des Mortemarts^% an den „"Witz der Sheridans",

an den Vater Tassos, an die Familien Herschel, Goleman,

Coleridge, Kemble u. s. w. Bibot*) hat sich die Mühe

genommen, ganze Reihen von Tonkünstlern, Gelehrten,

Schriftstellern, Litteraten, Dichtem, Malern, Politikern u. s. w.

bezüglich der Erblichkeit der Familien-Anlage zusammeii-

znstellen und sfihlt z. B. unter 51 Dichtem nicht weniger

als 21, unter 40 Malern nicht weniger als 20 auf, bei denen

Familien-Anlage mit Bestimmtheit nachzuweisen wiur. In

gleicher Weise zeigt er die Erblichkeit des GM&chtnisses,

der Einbildungskraft, des Denkvermögens, der Gefühle und

Leidenschaften, des Willens u. s. w. Freilich kann sich eine

solche Familien-Anlage nicht ins Unbegrenzte fortsetzen^

da der yerwirrende Einfloss der Kreuzung imd ungünstiger

äufserer Umstände dem stetig entgegenwirkt; aber wir haben

an dem Beispiel der FamiUe Bach gesehen, dass, wo dieser

Emflnss fi^t oder in gewisse Grenzen gebannt ist» die Fort-

Setzung in der That existiert.

So wie bei Einzelnen oder in Familien, giebt es auch

eine Yererbimg gewisser Charakter-EigentümUchkeiten oder

Anlagen bei ganzen Völkern oder bei einzelnen Gesell-

schafts-Klassen. Hierher ist z. B. zu rechnen das bemhmte

Handels-G-enie der Juden, welches bei diesem seit seiner

Yertreibimg ans Palästina ÜEust nur auf Handel unter

fremden Y&lkem angewiesenen Volke sich von Stufe zu

Stufe entwickelt und durch Vererbung derart befestigt hat,

dasB beinahe jeder Jude mehr oder weniger als gebomer

Händler und Rechner angesehen werden kann. Übrigens

) A. n. 0., S. 65 u. flgd.

Ludw. Büchner, Uacbt der Yererbong. 4

Digiiized by Google



60 —

bietet schon ihre blofse Existenz als Nation ein ausge-

zeicknetes Beispiel für die Macht der Vererbung, da sich

ihr eigentümlicher leiblicher und geistiger Typus unter allen

Hinunelsstrichen nnd unter den verschiedenartigsten Yer^

hältnisscu seit Jahrtausenden fast unverändert erhalten hat.

Auch hatte sie ihr Unternehmungsgeist und Schaffensdrang,

ihr wirtschaftliches Grenie schon lange vor dem Exil zu

Tausenden in fremde Länder geführt ^ wo sie eben wegen

jener Eigenschaften meist gern gesehene Gäste waren und

von den Beherrschern jener Länder in hohem Grade be-

günstigt wurden. — Oder es kann hierher gerechnet wer-

den der ki'iegerische Geist mancher Kationen, z. B. der

Franzosen, von deren Vorfahren, den alten Galliern, schon

der scharfblickende Cäsar eine Schilderung entwirft, welche

noch YoUständig auf ihre heutigen Nachkommen passt, in-

dem er als ilire hauptsächlichsten Charakter-Eigenscliaften

hervorhebt: Liebe zu den Waff"en, zu Revolutionen, Eitel-

keit und Bednergabe. — Bibot führt aufser den Juden

auch noch die Zigeuner und die sogen. Oagots in Frank-

reich als auffallende Beispiele für die Vererbung von Volks-

oder Bassen-Eigenschaften aul Auch das gewöhnliche

nationale Gepräge, welches jede einzelne Nation von jeder

andern unterscheidet, mag zum grofsen Teüe Eolge der Erb-

hchkeiseit sein

Die soziale Einrichtung des Adels ist ganz ebenso auf

die Idee der Erblichkeit gegründet, wie das indische Kasten-

wesen, und auf die Voraussetzung, dass edler oder ritter-

licher Sinn, vornehme Haltung, Tapferkeit, Mut» Todes-

yeraehtnng und dgl. neben körperlicher Eraft sich von den

Eltern auf die Kinder oder familienweise fortpflanzen. Mag
man das Institut des Adels als solches billigen oder ver-
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werfen, man kann nicht umhin zuzugehen, dass er seine

durchaus uatüiiicheu Ursachen hat, und dass er. inuchte

e£ nun ursprünglich entstanden sein me er wollte, doch

stets an der Erhlichkeit^ an dem Vorrecht der Gehurt, an der

Ecinheit des Blutes festhielt. Er giug dabei vou der ganz

richtigen Voraussetzung aus, dass man von seinen Vorfahren

Mut, £hrgefuhl, Biederkeit u. s. w. ehenso ererbe wie Kraft,

hohen Wuchs u. s. w., und dass, wie man annahm, Edle oder

Tapfere nur Tneder von Edlen und Tapferen abstammen

könnten. Allerdings hat der in früheren Jahrhunderten

wohlberechtigte Adel in unsrer nach sozialer Gleidiberech-

tigung strebenden Zeit durch seine soziale Absperrung von

den übrigen Gesellschaftsklassen in anderer lüchtmii^ wieder

80 viele schwerwiegende Nachteile auf sich geladen, dass

der Schaden gröfser erscheint, als der Nutzen, und dass

ein aUmähliches Absterben desselben mit l^estimmtheit er-

wartet werden darf. Denn während die strengen Eamilien-

Satzungen des Mittelalters über ebenbürtige Heiraten die

nachteilige Vermischung des Erbadels mit dem gemeinen

Volk zum Nutzen des ersteren zu verhüten strebten, ist es.

heutzutage, wo der erbliche Adel seine frühere soziale

Stellung und Berechtigung mehr oder weniger eingebüßt

hat und wo ganz aiukre Eigenschaften des Körpers und

Geistes, als die ehemals von ihm gepllegtcn, für die Ent-

wicklung des Staates und« der Gesellschaft mafsgebend

geworden sind, beinahe umgekehrt geworden, und die künst-

liche Züchtung und TVeitererbung von Charakter-Eigentüm-

lichkeiten, welche mit der Zeit nicht mehr im Einklang

stehen oder keine dieselbe erfüllende Aufgabe mehr zu

bewältigen haben, muss mehr deren weniger lobenswerten,

als deren edlen oder nützlichen Seiten zugute kommen.
4»
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Jede Absonderung oder einseitige Charakter- und G^istes-

Entwicklung, welche mit den leitenden Ideen der Neuzeit

in Widerspruch ger&t» muss daran schneller oder langsamer

zu Grunde gehen.

Dazu kommen noch die bekannten Nachteile der Ehen

unter nahen Blutsverwandten, welche bei dem Adel

infolge seiner sozialen Absonderung natürlich in weit höherem

Mafse sich geltend machen müssen^ als bei den Bürgerlichen»

Schon Moses verbot bekanntlich diese Art der Ehe bei

Todesstrafe und wurde dazu wohl weniger durch ein morali-

sches oder religiöses G^efuhl, als wahrscheinlich durch seine

Eri'ahruugen in Ägypten, wo derartige Ehen, sogar zwischen

Bruder und Schwester, sehr häuhg waren, über die nach-

teiligen Folgen dieser Gewohnheit veranlasst. Nach Esquirol

und Spurzbeim l&sst sich die Häufigkeit der Geisteskrank-

heiten und ihrer Vererbung unter den Familien des hohen

englischen und französischen Adels auf die unter denselben

sehr verbreitete Sitte der Blutsverwandten-Ehe zurückfuhren v

und aus demselben Grunde erlöschen nach Niebuhr viele

Familien des hohen Adels, nachdem sie die Übergänge von

Geistesschwäche zu Geisteskrankheit und umgekehrt durch-

laufen haben.

In noch höherem Mafse, als bei dem erblichen Adel,

machen sich diese Nachteile geltend oder können sich geltend

machen unter den herrschenden oder Dynasten-Famitien,

deren Angehörige in der Regel ebenfalls nur unter sich

heiraten und die grofsen Nachteile, welche die Art der

Erziehung und die Einflüsse der Umgebung auf Gharakter-

und G^tes-Entwicklung ausüben, in steigendem Mafse

weitervererben. Nach Esquirol soll Geisteskrankheit in

den bevorzugten Familien der regierenden Häuser sechzig
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mal so häufig yorkommen, als in der gewöhnlichen

MenscKheit!*) In der That braucht man sich hierbei nur

an die Geschichte der römischen Kaiser und den sprich-

wöriüch gewordenen Cäsaren-Wahnsinn oder an die Ge-

schichte der Borgias. der Bourbonen, der Habsburger oder

so vieler engUscher Könige u. ähnl. zu erinnern! Denn da

Laster, Schwachheiten oder Monstrositäten des Charakters

«henso (nnd nicht selten mit grösserer Energie) forterben,

wie Kraft uud Tugenden, so muss bei solchen Menschen,

denen nicht blofs voller Spielraum für die ersteren gegeben

ist, sondern die auch in der Begel in dem künstlich ge-

nährten Glauben aufwachsen, dass sie Wesen höherer und

besserer Art seien, als andere Menschen, nach und nach

eine Art von Geistes-Yerfassung erzeugt werden, die aus

dem Rahmen des Kormalen und Natürlichen heraustritt

und sich nach dieser oder jener Seite in abnormer oder

mindestens einseitiger Weise fortentwickelt. Kommen
nun dazu noch, wie so häufig, Ausschweifungen in jüngeren

Jahren und Befriedigung jeder beliebigen Laune an der

Hand gefalliger Höflinge neben einem überhasteten Voll-

pfropfen des jugendlichen Kopfes mit disparaten Kennt-

nissen durch höfische Hauslehrer, so ist nicht zu Terwundem,

dass das, ^vas ein neuerer Schriftsteller (Dr. Jakoby) als

die „Degeneration oder das Hcnmterkonmien fürsthcher

Pamilien durch Vererbung^' beschreibt und mit zahlreichen

Beispielen belegt, nicht durchweg als ein blofses Phantasie-

gemälde bezeichnet werden kann.

Ereilich gilt dasselbe auch für ein Produkt der Neu-

zeit, welches ans dem direkten Gkgenteil oder Gegensatz

*) Citiert bei Häckel: Natürliche SchöpfuDgageschichte, S. 162.
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der Geburts-Aristokratie hervorgewachsen ist, für die Geld-

Aristokratie oder für die reichen Börsen-Barone nämlich^

deren Familien ebenfalls, wenn sich der das Mafs über-

steigende Reichtum in ihnen erhltlt) einer Degeneration durch

ähnliche Ursachen, wie die fürstlichen und Adels-Familien,

auf die Dauer nicht zu entgehen vermögen.

Ähnliche Nachteile, wie das Adels- und Dynastien-

Wesen, zeitigt nach Ribot das indische Kasten-Wesen,

obgleich atich hier, wie schon erwähntj der Glaube an die

Reinheit der Kaste ganz durch die an sich richtige Voraus-

setzung der Erblichkeit von Charakter, Anlagen u. s. w.

bestimmt wird. J Die liciligen Gesetze MViiius, des indi-

schen Gesetzgebers, ruhen ganz auf der Idee der Jb^rbhch-

keit oder der leibUchen wie seelischen Vererbung und be-

sagen ausdrücklich: „Ein Weib gebiert immer einen solchen

Sohn, der mit den Eigenschaften seines Erzeugers begabt

ist^; und: „Ein Mann von verworfener Abkunft erbt die

schlechte Eigenart seines Vaters oder seiner Mutter oder

beider, zusammen. Niemals kann er seine Heikuuft ver-

läuguen''; endhch: „Man muss den einer niederen Kaste

Angehörigen und von einer yerachteten Mutter Geborenen

an seinen Handlungen erkennen können'*. In der That

haben, wie Waitz*) mitteilt und wie auch gar nicht anders

Torausgesetzt werden kann, die englischen Missionäre die

Kinder der höheren Kasten oder der Brahmanen weit be-

gabter und bilduugsftlhiger gefunden, als die aus niederen

Kasten, und nach Morton (Crania americana) lassen die

Schädel der peruanischen Inkas oder der ehemaligen höchsten

Kaste Perus auf em entschiedenes geistiges Übergewicht

) A. a. 0., I., S. 100.
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des damaligen Adels über das niedere oder eigentüche

Volk schliefsen. Aber ganz das uäDiliche lehrt ja auch

ein Blick aui' unsre eignen gesellschaftlichen Zustände

und auf den sogen. Unterschied der Stände, welcher

gewiss nicht blofs Folge einer einfachen gesellschaftlichen

Verschiebung an sich ganz gleicher Individuen, sondern

ebenso nnd vielleicht weit mehr Eolge eines schon durch

erbliche Anlage bedingten Unterschiedes der einzelnen Gte-

sellschafts-Klasseu ist. Freilich kommt es alle Tage vor,

dass diese eigentümliche Schi'anke von einzelnen Individuen

durchbrochen wird, aber in der Begel nicht, ohne dass an

dem Emporkömmling etwas aus der niedrigeren Sphäre^ der

er seinen Ursprung verdankt, kleben bleibt, wälirend um-

gekehrt edle Abkunft sich in der Regel auch bei solchen

Individuen nicht verleugnet, weldie unter nicht Standes^

gemäfser Umgebung oder niederen Verhältnissen aufge-

wachsen sind. „Geistige Bildung der Eltern", sagt schon

der scharfblickende Burdach"^), „giebt den Kindern eine

gröfsere Bildungsfahigkeit; der junge Wilde ist für die

europäische Kultur mit seltnen Ausnahmen unempfänglich

oder nimmt blofs den Schein derselben an und fühlt sich

dabei nicht glückHch.^' Man erziehe einen jungen Wilden

oder eine junge Wilde so gut man wolle, niemals wird man

imstande sein, ihnen jene ^Feinheit der Empfindung oder

jenen Schwung der Überlegung mitzuteilen, welche man bei

europäischen Eindem hervorzurufen vermag. Auch die be-

kannte Erfahrung, dass die sogen. Kreoleu-Neger in

Amerika (d. h. die im Lande selbst gebomen) gröfsere Fähig-

keiten oder Anlagen zeigen, als die Msch eingeführten, da-

*) A. a. 0., Im S. 513.
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her auch ehedem als Sklaven besser bezahlt wurden, er-

klärt sich leicht aus der Vererbung erworbener Fähigkeiten.

Als Analogen des Adel- und Kasten-Wesens im Altertum

kann der Unterschied betrachtet werden, welchen die Börner

zwischen Patriziern und Plebejerü; oder die Germanen

zwischen Freien und Knechten machten — noch mehr

und am meisten aber die tiefgehende gesellschaftliche Zwei-

teiiungy welche das Institut der Sklayerei im Gkfolge

hatte und welche man damals schon durch die Gesetze der

Erblichkeit zu rechtfertigen suchte. ,^us einer Zwiebel",

sagte bereits der Gnomiker Theognis yon Megara, „wächst

weder eine Bose, noch eine Hyacmthe; und so wächst auch

aus der Sklavin kein edles Kind." Niedere Lebensstellung,

gemeine Arbeit, Mangel an Erziehung und Bildung, Verlust

persönlicher Würde und Selbständigkeit mussten begreif-

licher Weise die Angehörigen der SHaven-Kaste den Freien

gegenüber als Wesen geringerer Art erscheinen lassen und

in den Charakter-Anlagen der Nachkommenschaft ihren

erblichen Ausdruck finden.

Nach diesen Nachweisen, die übrigens noch sehr

hätten vermehrt werden können, kann wohl nicht bezweifelt

werden, dass — im allgemeinsten Sinne genommen — die

Erblichkeit als Gesetz, die Nichterblichkeit als Ausnahme
erscheint, und dass nicht das Dasein, sondern das Fehlen

erbUcher Eigentümlichkeiten unser Ersteunen erregen muss.

Jeder einzelne Mensch, wie jedes organische Wesen über>

haupt, erscheint als ein mittleres Produkt seiner Eltern oder

seiner Vorfahren imd als ein Ausdruck aller derjenigen

— günstigen oder ungünstigen — Einflüsse, welche auf

diese teils während ihres eignen Iiebens, teils durch Ver-

mittlung von Seiten ihrer Voreltern eingewiikt haben.
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Allerdings kommt hierbei ein sehr wichtiger Punkt in

Betracht, der nicht übersehen werden darf, ohne Anlass zu

den gröfsten und folgewichtigsten Missverständiussen zu

geben — es ist der Einfluss der Erziehung, sowie der

Ausbildung und Anbildung.

Gewöhnlich stehen sich in -dieser Bünsicht zwei An-

sichten schroff und scheinbar unyersöhnlich einander gegen-

über. Die eine wül alles aus Erziehung, die andre alles

aus angebürner Anlage herleiten. Nach der ersteren

kann durch Erziehung aus dem Menschen alles, nach der

zweiten nichts gemacht werden, da die Greburt als das

allein Bestimmende erscheint Einer der extremsten Ver-

fechter der ersten Meinung war im vorigen Jahrhundert der

bekannte Philosoph Helvetius, derVerfasser des berühmten

Baches ,,9ur VEsprit% welcher behauptete, dass alle Men-

schen bei der Geburt vollkoinmeii gleich und mit denselben

Fähigkeiten ])egabt seien, und dass ihre spätere Verschieden-

heit nur durch die Verschiedenheit der Erziehung und des

Lebenswandels erzeugt werde, so dass es in Jedes Macht

liege, sich zu der höchsten geistigen Stufe zu erheben, und

dass der Unterschied unter den Geistern nur von äufseren

ümst&nden abhänge. Auch der berühmte sensualistiische

Philosoph John Locke (1632— 1704) war der Meinung,

dass unter hundert Menschen neunzig durch Unterricht und

Erziehung gut oder schlecht» der Gesellschaft nützlich oder

schädlich gemacht werden könnten. Auch heutzutage hat

diese Meinung trotz ihrer offenbaren Falschheit noch \Tiele

Anhänger unter der grofsen Menge sowohl, wie unter Phy-

siologen, Philosophen und Pädagogen. Wenn diese Ansicht

richtig wäre, so müsste man durch Erziehung aus einem

beliebigen Menschen, einerlei ob er ein Prinzen- oder Bauers-
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söhn, ein Proletarier oder ein den besseren Ständen An-

gt'li(»iigc;i. ein AVilder oder ein Abkömmling von civiUsierten

Menschen, ein Europäer oder ein Orientale, ein schwarzer,

weifser^ gelber oder brauner Mensch, ob er Mann oder

Frau sei — ja man müsste, um es möglichst extrem aus-

zudrücken, aus einem Idioten oder einem Tier dui'ch Er-

ziehimg alles Möghche zu machen imstande sein.

Die Anhänger der entgegengesetzten Ansicht wollen

im Gegenteil nur die angeborne Anlage gelten lassen

und halten ihr gegenüber alle übrigen Einflüsse für mehr

oder weniger ohnmächtig. Wer keine Phantasie oder keine

angeborene Anlage zum Maler, Dichter oder Künstler hat^

sagen die Anhänger dieser Ansicht, wird niemals ein solcher

werden, mag er thun, was er wolle! Wer nicht die Anlage

zur Entwicklung eines mächtigen Verstandes mit auf die

Welt bringt, wird niemals ein bedeutender Gelehrter, Schrift-

steller oder sonst hervorragender Mensch werden, mag man

auch an ihm herumschulen oder dressieren, so viel man wolle,

— es sei dem in einzelnen Dingen oder Bichtungen, zu

deren Verfolgung und Ausbeutung ein geringeres, mitEnergie

gepartes Mafs von Yerstandeskraft ausreicht. Wer keinen

angebornen Trieb zum Gelderwerb, zur Sparsamkeit u. s. w.

hat, wird niemals durch eigne Anstrengung • ein reicher

Mann werden; wer keinen angebornen Mut hat, wird keine

Bolle als Soldat, Reisender, Politiker u. s. w. spielen; wer

keine Willenskraft oder angeborne f'estigkeit des Charakters

hat, wird sie durch keine Art von Vorsatz oder Anleitung

zu erlangen imstande sein; wer von unmoralischen oder ver-

schwendungssüchtigen Eltern abstammt, wird stets mit der

Neigung zu einem ähnlichen Verhalten zu kämpfen haben,

während umgekehrt der in hohem Grade Geizige oder Ge-

Digitized by Google



— 59 —
wisseDhafte diese Keigimgen in der Hegel auch in seinen

Kindern wiederkehreu sieht u. s. w.

Es braucht wolü kaum gesagt zu werden, data, beide

Ansichten, in dieser Einseitigkeit ausgedr&ckt, £alsch sind,

und dass die Wahrheit auch hier, wie in allen menschlichen

Dingen, in der Mitte liegt. Die Erziehung kann vieles,

aber nicht alles. Sie kann eine yorhandene Anlage aus-

bilden oder unterdrücken, aber niemals eine nicht vor-

handene ersetzen. Sie kann, konsequent durchgeführt., selbst

bei mittelmäfsigen Aulagen oft grofse Resultate erzielen;

aher sie ist und bleibt in der Regel ohnmächtig, wo diese

Anlagen ganz fehlen, oder wo bereits die Herkunft an sich

ihr unüberwindliche Schwierigkeiten in den "Weg legt. So

wenig man aus einem Juden einen wirklichen Christen oder

ans einem Semiten einen Kaukasier machen kann, so wenig

kann man aus einem gebornen Wilden einen civilisierten

Menschen machen. Es ist bekannt, und wurde bereits in

einer Oitation von Burdach darauf hingewiesen, welche

wenig befriedigenden Resultate die europäischen Missionäre

durch Erziehimg junger Wilden zu erreichen pflegen. Sie

lernen mitunter anfangs leicht, nehmen auch einen gewissen

Anstrich europäischer Kultur an, fallen aber in der Regel

mit Erreichung der Pubertät rasch in den Zustand der

Wildheit zurück. Die Erziehung gut veranlagter, von Ge-

burt aus geistig geweckter und namentlich mit Anlage zur

Entwicklung moralischen Sinnes versehener Kinder ist für

den Pädagogen eme Lust und verhäHmsmärsig leichte Auf-

gabe, während Mangel an Verstand oder Anlagen oder an-

gebome Charakterfehier in der Regel durch keine Art der

Erziehung zu bewältigen sind. Auf einen Idioten oder ein

Kind üiit angebornem Stumpfsinn gar hat die beste Er-
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zielitmg in der Begcl gar keinen oder einen kaum merk-

baren Einfluss.

Umgekehrt bedeuten die besten angebomen Anlagen

in der Eegel wenig oder nichts, wenn sie nicht ausgebildet

werden, oder wenn sie ohne Gelegenheit oder Möglichkeit

ihrer Entfaltung bleiben. Ein mit den glänzendsten An-

lagen ausgerüstetes Kind civihsierter Eltern wird diese An-

lagen niemals zur Entfaltung bringen, wenn es unter Wilden

oder fem vou der mcnschliclieu Gesellschaft aufgezogen

wird, und das gröfste Genie muss zu Grunde gehen, wenn

ihm die Möglichkeit der Entwicklung benommen ist Man
macht allerdings gegen diese, wie es scheint, selbstverständ-

liche Behauptung geltend, dass es nicht an Beispielen fehle,

wo hervorragende Genies oder Menschen mit grofsen, an-

gebomen Anlagen auch bei schlechter Erziehung oder unter

widrigenUmständen ihr Ziel erreicht hätten, so z.B. Shake-

speare, d'Alembert, Napoleon I., Schiller u. s.w.,

und knüpft daran die oft gehörte Behauptung, dass solche

Genies immer und unter aUen Umständen „zum Dnrch-

bruch" kommen oder ihr Ziel erreichen müssten. Aber

schon die bekannte, aus Erfahrung hergeleitete Redensart

yon den sogen, „yerdorbenen Genies'^ zeigt, dass die Be-

hauptung in solcher Allgemeinheit nicht richtig sein kann,

und dass gar manches Genie in Verborgenheit verkommen

sein mag, von dem die grofse Welt nie etwas erfahren hat.

Ja, man darf mit grofser Wahrsdieinlichkeit Termuthen,

dass die Zahl der nicht „zum Durchbrnch*' gekommenen

oder durch begünstigende Umstände zur Entfaltung ge-

brachten Genies bedeutend gröfser sein möge, als die des

Gegenteils.

Indessen kommt die Geniefrage hierbei weit weniger
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in Betracht, als die grofse und die Genies au Zahl weit

überragende Menge der Durchschnitts-Naturen oder Durch-

schnitts-Menschen, welche, mit mittelmafsigea Natur-Anlagen

ersehen, der künstlichen Ausbildung dieser Anlagen oder

der Erziehung notwendig bedürfen, um ihr Ziel zu erreichen,

während bei Genies, wie bei Idioten, der EinÜuss der Sr-

ziehung der angebomen Anlage oder Schwäche gegenüber

mehr in den Hintergrund tritt.

So kann man als allgemeines Resultat dieser Unter-

suchung aussprechen, dass der einzelne Mensch als ein

mittleres Resultat ans Angeborenheit und aus Er-

ziehung oder Anbildung erscheint, und dass man, wenn

man das richtige erkennen will, nicht willkürlich das ein-

zelne Moment Tor das andere stellen dar^ sondern dass

man stets beide Einflüsse gleichzeitig vor Augen haben

muss, vorsichtig erwägend, was dem einen, ^vas dem andern

zuzuschreiben ist. Dieses zeigt eich auch sehr deutlich in

der ^elerörterten und von so zahlreichen Missyerständ-

nissen umgebenen Frage YOn den sogen. Instinkten oder

Kunsttrieben der Tiere, aus denen durch allmähliche

Entwicklung auch die Instinkte oder unbewussten Antriebe

der menschlichen Natur hervorgegangen sind, und über

deren Entstehungs-Ursachen ein endloser Streit unter den

Gelehrten geführt Avurde und teilweise noch geführt wird.

Der Streit ist unnötig oder gegenstandslos geworden, seit-

dem durch die Erkenntnis von der Macht und den G^etzen

der Vererbung oder Erblichkeit das eigentliche und an sich

sehr einfache Sachverhältnis vollkommen aui'geklärt ist.

Darnach müssen alle sogen. Instinkte oder unbewussten

seelischen Antriebe betrachtet werden als allmählich ent^

standene, durch Vererbung und Forterbung nach und nach
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bleibend gewordene geistige oder seelische Triebe, IS'eigungen,

Anlagen oder Lebuusgewohnheiten — oder, wenn man es

mehr anatomiscli-pliysiologisch ausdrücken will, als in gleicher

Art entstandene mechanische Dispositionen des Gehirns und

Nervensystems zu dieser oder jener Art von Thätigsein.

Ehe man den mächtigen EinÜuss der Erbücbkeit kannte

oder anzuwenden yerstand, verstand man es auch nicht, die

Instinkte und Kunsttriebe auf andere Weise zu erklären,

als durch eine Art von uuljewusstem und augebornem Hell-

sehen, oder als von einem höheren "Wesen oder einer höheren,

von verstandigen Absichten geleiteten Macht jedem Einzel-

wesen zu dessen Wohl und Erhaltung eingepflanzte Triebe

oder Anleitungen zu einem richtigen oder zweckmäfsigen

Handeln — und zwar, was die Hauptsache war, ohne Be-

wusstsein des Zwecks. Die Definition an sich war ganz

richtig; nur die Erklärung liefs^ zu wünschen übrig und Hefs

die ganze Theorie nicht blofs als eine gewaltsame, sondern

auch als eine mit zahllosen widersprechenden Thatsachen

nicht oder schwer verehibare erscheinem So konnte es

nicht fehlen, dass daraus ein ewiger Streit zwischen den

Anhängern einer teleologischen und denjenigen einer nicht-

teleologischen Natur-Anschauung entstehen musste, ohne

dass man der Unzulänglichkeit der leitenden Gesichtspunkte

wegen zu eiuem eutsclieidendeu Resultat gelaugt wäre. Seit-

dem aber die Angeborenbeit ihre ausreichende Erkläruug

in der Erblichkeit oder Vererbung allmählich entstandener

Gewohnheiten oder Antriebe gefunden hat, ist man auf

einen vollkommen klaren Standpunkt gelangt*). Nur darf

*) Au.siüiii'lichercs über die so wichtige Tnstinktfrage , welche

hier nur mehr beiläufig berührt werden konnte, findet sich in des
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mau sich nicht der falschen Yorstelhmg hingeben, als ob

die Angeborenheit in dieser Frage alles erschöpfe und als

ob mit ihr die Tollständige Anleitung zu einem zweck-

mäfsigen Handeln ohne jede Nebenrücksiclit gegeben seL

Denn es werden, wie es scheint, keine Ideen oder fertigen

Vorstellungen vererbt, sondern nur die Antriebe, Neigungen,

Anlagen oder Talente dazu, während das übrige, um daraus

' wirklich zweckmäfsige Handlungen hervorgehen zu lassen,

teils dui'ch Erfahrung j teils durch Erziehung geschehen

muss. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass

der Einfluss der Angeborenheit oder des unbewussten Hell-

sehens in demselben Mafse zunimmt, in welchem man tiefer

in der Tierreihe hinabsteigt, während bei höheren und ver-

ständigeren Tieren Erziehung und Erfahrong eine oft grössere,

wenigstens ebenso grofse Bolle spielen, wie die angeborene

Anlage oder Neigung. Doch wollen wir unsre Meinung an

eniigen naheliegenden Beispielen zu erläutern und zu be-

gründen suchen.

Von dem Biber nimmt man an, dass demselben sein

merkwürdiger Bau- oder Kunsttrieb der Art angcl)oren sei,

dass auch ganz jung von der Mutter weggenommene Tiere,

bevor sie irgend eme Anleitung erhalten hätten, einen regel-

rechten Biberbau aufzuführen imstande wären. Dieses ist

aller Wahrscheinlichkeit nach ganz unrichtig, im Gegenteil

versichern uns die Biberjäger übereinstimmend, dass die

jungen Tiere nicht weniger als drei Jahre hindurch bei

den Eltern bleiben und während dieser Zeit von ihnen unter-

wiesen werden, ehe sie selbständig als Baukünstler agieren.

Verfassers Schrift: „Aus dem Geistesleben der Tiere", III. Aufl.,

Seite 14 u. flgde.
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Wohl machen jung eingefangene Biber, wenn man ihnen

die nötigen Materialien reicht, allerhand Bau- und Flecht-

Teirsuchey indem der von den Mtem ererbte Bautiieb in

ihnen lebendig wird; aber zu einem förmlichen Biberbau

bringen sie es ohne Untemeisung oder iinleitung ebenso-

wenig, wie die sogen. Höhlenbiber, welche da, wo sie ver-

einzelt zu leben gezwungen sind, statt ihrer berühmten Eluss-

bauten sich damit begnügen, Höhlen in das Ufer zu graben

und dieselben mit Astwerk zu verrammeln. Aus gleichem

Grunde bauen junge Yögel schlechtere Nester, als ältere,

oder bauen junge Vögel, welche man einsam in Bauern'

au£Eieht, entweder gar keine oder sehr unvollkommene Nester,

indem ihnen Erfahrung, Übung oder Anleitung fehlen; oder

sind ältere Tiere, z. B. Eüchse schlauer, als junge, weil die

eradeherische Einwirkung des Lebens und der Erfahrung

sich bei ihnen geltend zu machen Zeit hatte. Indessen hat

schon Georg Leroy, der grofse Tierpsjcholog des vorigen

Jahrhunderts, die Bemerkung gemacht, dass in solchen

Gegenden, in denen die Eüchse viel gejagt werden, .die

jungen Tiere schon beim ersten Hervorkommen auffallende

Verschlagenheit und Vorsicht an den Tag legen, offenbar

weil sie die Anlage dazu yon den durch Erfahrung ängst-

lich gewordenen Eltern ererbt haben^ Gknz das nSmliche

gilt von der Furcht der Tiere vor den Meuschen über-

haupt, welche Furcht nach den übereinstimmenden Berichten

der Beisenden in menschenleeren Gegenden oder auf un-

bewohnten Eilanden ursprünglich ganz fehlt und dem Tiere

erst durch Erfahrung und Vererbung der dadurch ent-

standenen Ängstlichkeit eingeprägt worden ist — Das junge,

der Eischale entsdüüpflie Huhn ist durchaus nicht, wie

viele meinen, ein fertiges, mit allen Vorzügen seines

^ ij . .-Lo Ly Google
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Greschleclites ausgerüstetes Geschöpf^ sondern muss das

Laufen, Saufen, Aufpicken von Körnern u. s. w. erst unter

Anleitung der Mutter nach und nach erlernen. Ebenso-

wenig ist es lichtig, dass die der Eischale entschlüpfte junge

Ente oder Gans von selbst das Wasser aufsuche, iu welchem

sie sich sofort als fertige Schmnunerin bewähre; die jungen

Tierchen haben im Gegenteil anfangs Furcht Tor dem

Wasser und müssen, wie alle Schwimmvögel, das Schwimmen,

Wassersaufen, Aufsuchen der Nahrung u. s. w. erst von den

Alten gelehrt werden, wobei ihnen freilich die von den

Eltern vererbte Anlage zu diesen Lebensgewohnheiten

auf das wesentlichste zustatten kömmt Frau Rüge in

Schwerin hat beobachtet, wie eine Taubenmutter ihre

^ei eben flügge gewordenen Jungen am Bande eines

Wasserzuhers mit grofser Mühe zum trinken anleitete und

erzog*).

Der berühmte Wandertrieb der Vögel ist gewiss einer

der stärksten, wenn auch nur allmählich entstandenen Triebe

der tierischen Natur und macht sich auch bei gefangen ge-

haltenen Zugvögeln zur Zugzeit in heftigster Weise und

ohne Bewusstsein des Zweckes geltend. Dennoch ist kein

einzelner Vogel, der einen Zug noch nicht mitgemacht hat,

imstande, blofs unter Anleitung seines Triebes eine wirk-

liche Wanderung anzutreten; er bedarf dazu der Hülfe,

Unterweisung und Anleitung seiner erfahreneren Mitgeschöpfe.

Sogar bei anscheinend auf der tierischen Stufenleiter so

tief stehenden G^eschöpfen, wie Ameisen und Bienen, bei

denen der ererbte Trieb zu einer bestimmten, unter einander

*) Man vergl. des Verfassers Sciirift: „Aus dem üeisteslebeu der

Tiere", III. Aufl., S. 30 u. flgd.

Lndw. Bttchner, Maoht der Tex«rbung. 5
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im Znsammenluuig stehenden Beihe von Handlungen ihr

ganzes Dasein beherrscht und bestimmt; ist eine Erziehung

der Jungen durch die älteren Individuen durch zuverlässige

Beobachter nachgewiesen worden. Auch verteilen sich bo-

kanntlich die Tielfachen G^eschSfte der Gemeinschaft in

verseiliedcuer Weise an die älteren und die jüngeren In-

dividuen *).

In besonders belehrender Weise zeigt sich das Ver-

hältnis zwischen ererbter Anlage imd Ausbildung derselben

bei Tieren in solchen Fällen, wo das erzieherische Zuthun

des Menschen mit in das Spiel kommt, und wo demnach

eine sngebome, von den Eltern ererbte Neigung oder An-

lage durch Erziehung zu dner wirklichen Lebens-Gkwohn-

heit oder Kunstfertigkeit wird. Hierher sind z. B. zu rechnen

das bereits erwähnte Stehen der Jagdhunde» welches teils

axif angebomer Gewohnheit oder Anlage, teils auf Erziehung

beruht; die teils angebome, teils anerzogne Neigung der

Schäferhunde zum Umkreisen der Herde oder der Hoihunde

zur Wachsamkeit; die gleicherweise entstandene Neigung

der Bernhardiner- oder NeufimdlSnderhunde zur Bettung

von Menschenleben; die Neigung der Hühnerhunde, in das

Wasser zu gehen; die allmähhche Gewöhnung der europäi-

schen Jagdhunde an die Eigentümlichkeiten der Peccari-

Jagd in Amerika, oder der Windhunde an die in grofsen

Höhen über dem Meere auszuführende Hasenjagd in Mexiko;

die Gewöhnung des Pferdes des spanischen Amerika an

den sogen. Passgang, oder des englischen Schafes an den

ihm anfangs verhassten Gknuss der Steckrübe; die Erziehung

dressierter Pferde und der Haustiere überhaupt zu be-

*) Nfiheres in das YerÜMBera oben eitierter Sehrift
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stimmten Beschäftiguiigen oder Leb^gewohnheiten« Es

ist eine bekannte Sache, dass alle abgerichteten oder längere

Zeit der Zucht des Menschen unterworfenen Tiere Junge

herrorbringen, welche ihrer von den Eltern ererbten Anlage

halber leichter erzogen werden können, als solche von un-

iibgericliteten, und die Erzieher von Pferden z. B. wissen

sehr wohl, dass die Jungen von gut dressierten Pferden eine

Tiel grössere Gelehrigkeit an den Tag legen, als die Nach-

kömmlinge von weniger gut oder gar nicht dressierten

Eltern. Bei den englischen Rennpferden entscheidet über

•deren Güte ebensowohl die Abstauunung von solchen Tieren,

welche sich bereits als tüchtige Bonner aosgOKeichnet haben»

wie die Dressur oder Erziehung, und zwbt so sehr, dass

man es für der Mühe wert hält, vollständige Stammbäume

dieser Tiere anzufertigen und weiterzuführen. Einzeke

eni^che Bennpferde gaben Hunderten von 'W^ettrennen*

Siegern der nachfolgenden Generationen das Leben, wofür

Darwin*) das Beispiel der „Eklypse" und des „King
Herod^^ mit 3—400 Sieger-Nachkommen anführt. — Das
Ho^efiügel war zur Zeit des Aristoteles noch so wild oder

zum Davonfliegen geneigt, dass es nicht anders , als unter

ausgespanntem Netzwerk gehalten werden konnte, während es

heutzutsge lediglich durch die mittelst Vererbung gewonnene

Liebe zur Heimat festgehalten wird. Durch dieselbe Liebe

getrieben tindet die Brieftaube ihre entfernte Heimat wieder,

nachdem die Einwirkung künsÜicher Erziehung die von den

Eltern ererbte Anlage zur möglichsten Ausbildung ge-

bracht hat

Solcher Beispiele, bei denen allen es sich nicht um

*) A. a. 0., n., S. 14.

6*
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eine strikte Wahl zwischen Angehorenheit nnd Anbildung

oder Aniiassimg oder Erziehung, sondern nur um das mehr

oder "Nvenigcr des einen oder des andern Momentes in jedem

einzelnen Falle handelt, könnten noch gar viele namhaft

gemacht werden. Wir wissen noch nicht genau, wie weit

die Macht der Angeborenheit oder Vererbung in jedem

einzelnen Falle sich zu erstrecken oder anszndehnen im-

Stande ist; aber soviel glauben wir als allgemeines Resultat

aus diesen Untersuchungen bezeichnen zu dürfen *— ein

Resultat von höchster Wichtigkeit für die Tier- sowohl wie

Menschenpsychologie! — dass alles, was in dem geistigen

oder seelischen Leben der Tiere nicht erklärbar ist au9

ErfahruDg, Erziehung, Tjehre, Beispiel oder sonst aus natür-

lichen oder nahelieg' iHlon Ursachen — wie z. B. aus dem bei

den Tieren im höchsten Mafse ausgebildeten Geruchs-

sinn oder Geruchstrieb — : auf von den Eltern er-

erbten geistigen Anlagen, Fähigkeiten oder Lebens-

gewohnheiten beruht oder beruhen muss. Dieses ist

auch der einzige Sinn, in welchem das früher soviel ge-

brauchte und vieldeutige Wort „Instinkt** heutzutage noch

genommen werden kann, nämlich als einer allmählich

entstandenen^ durch Vererbung bleibend gewordenen Natur-

Anlage oder eines auf gleiche Weise entstandenen, durch

eine gewisse Disposition des Nerv^ensystems vermittelten

Antriebes zu zweckmäfsigem oder wenigstens auf Erreichung

eines gewissen Zieles gerichtetem Handeln. Jede andere

Erklärung des Instinkts führt zu heillosen Missverst&nd-

' nissen und XJnbegreiflichkeiten. Auch darf dabei nicht

vergessen werden, dass es einen angebornen Instinkt nur

insoweit giebt» als er von den Eltern ererbt worden ist^

dass aber diese selbst denselben zu irgend einer Zeit» wenn

j _ d by Google
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auch erst nach und nach; erworben haben müssen, so

dass es eigentlich angebome Triebe oder Instinkte in einem

allgemeineren Sinne überhaupt nicht giebt, sondern dass

alles, was hierher gehört, im Laufe unendlich langer Zeit-

räume von den Yoifiahren allmählich erworben und dann

weitervererbt worden ist Angeborenheit kann daher

heutzutage, einerlei in welcher Sichtung sie sich erstrecken

mag, im notwendigen Kinklang mit der Entwicklungs-Theorie

nur noch im Sinne allmählicher, durch Vererbung bleibend

gewordener Entstehung genommen werden.

Diese Grundsätze gelten auch in ganz gleicher Weise

für die Instinkte der Menschen-Natur oder für die unbe-

wussten Antriebe der Mensohenseele. Will man überhaupt

von Instinkt reden, so mms mau denselben dem Menschen,

wenn auch in einem beschränkteren Sinne, geradeso zuge-

^hen, wie dem Tiere — was auch gegenwärtig von allen

der Erfahrung huldigenden Forschem auf diesem Gebiete

bereitwillig anerkannt wird. „Wie hohl die dünkelhafte

Einbildung ist", sagt z. B. G. H. Schneider*), „dass

alle Handlungen des Menschen zweckbewusste und die der

Tiere nur instinktiye seien, das beweist die Thatsache Ton

dem Instinkte, der den menschhchen Willensäufserungen

zu Grunde liegt. Bei allen Handlungen des Menschen zur

Selbstezistenz wie zur Foripflanzung ist mehr oder weniger

sogen. Instinkt zu linden". Der Nahrungs- und Fortpflan-

^sungstrieb, der Erwerbstrieb, der Liebestrieb, der Schutz-

oder Erhaltungstrieb, die Schamhaftigkeit bei civilisierten

Nationen, die Mutterliebe, der Spiel- und Nachahmungs-

trieb u. s. w. beruhen alle mehr oder weniger auf ererbten

«) Der tierische WiUe, 1880, S. 61.
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Instinkten oder Antrieben. „Bei der Wahl der Mittel zur

Erreichung der Selbstexistenz und Art-Erhaltung tzitt die

zweckbewusBte Geistesth&tigkeit in den Vordergrund; die

Anregung aber zu irgend einerWahl und Anwendung solcher

Mittel ist im unbewussten und zum gröfsten Teil angebornen

Triebe, im Instinkte, gegeben.''

Einer der interessantesten und wichtigsten Instinkte

der Menschen-Natur ist der moralische Instinkt oder die

angeborne Neigung des Kultur-Menschen zu moralischem

Verhalten. Bekanntlich leiten die Moralisten diese Neigung

aus einem allen Menschen an- imd eingebomen sogen.

Sittengesetz oder Gewissen ab — eine Theorie, welche

in der Philosophie unter dem Namen des kategorischea

Imperativs Ton Kant berühmt geworden ist. An dieser

Theorie ist etwas Wahres, aber dennoch schliefst sie einen

doppelten Irrtum ein. Denn erstens ist das Moralgesetz

nicht, wie jene Theoretiker meinen, allen Menschen in

gleicher Weise tmd auch nicht apriorisch oder ror aller

Erfiüinmg eingepflanzt; und zweitens enthält es keine be-

stimmten Hegeln oder Vorschriften darüber, wie zu handeln

sei, sondern es besteht nur in einer moralischen Veran-

lagung, die, um zur wirklichen Moral zu werden, der yor^

herigen Erziehung und Ausbildung bedarf. Wir sind ge-

wissermafsen moralisch organisiert, d. h. es gilt dieser

Satz nicht fär alle Menschen, sondern nur für solche, deren

Eltern und Voreltern während langer Zeiträume in sittlich

imd poKtisch geordneten Gesellschafts - Zuständen gelebt

haben. Aber diese Organisation oder Anlage erhebt sich

zur eigentlichen Moral erst durch Lehre, Beispiel, Erziehung

und weitere Ausbildung des sittlichen G^efohls. Angeborene

Moral-Vorschriften oder Moral-Gesetze bestimmten Inhalts

j _ d by Google
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giebt es ebensowenig, wie es angeborne mathematiscbe

Axiome oder angeborne musikalische Melodieen oder wie

es angeborne Ideen überhaupt giebt Dennoch giebt es

Menschen, welche mit einer sehr an^gesprochnen mathe»

matischeu oder musikalischen Begabung zur Welt kommen

und nur einer verhältnismäfsig geringen Anleitung bedürfen,

um Yorzttgliche Mathematiker oder Musiker zu werden.

Gleicherweise mag es auch eine indiTiduelle moralische

Veranlagung geben, welche bei mäfsiger Anleitung moralisch

hoch organisierte Menschen hervorbringt.

Dass es keine angebomen MoraL-Yorsdirifken, kern

apriorisch an- und eingebomes Sittengesetz giebt, zeigt

ein einfacher Bhck auf wilde Völker, wie auf unsre eignen

Kinder. XJr?ölker ermangeln bekanntlich fast aller jener

Formen des sittlichen Gefühls, welche bei civilisierten

Nationen nach und nach eine so grofse Macht und Be^

deutung erlangt haben; sie wissen ebensowenig, wie unsere

europäischen Kinder^ zwischen den Begriffen Eecht und

Unrecht^ Bös oder Gut zu unterscheiden, färchten nur die

Gewalt oder den Stärkeren und empünden so wenig Gewissens-

' bisse, dass ein von Missionären bekehirter Wilder sich dieses

ihm geschilderte moralische Leiden nur als einen heftigen

Magenschmerz rorzusteUen imstande war. Wahriieitsliebe,

Ehrliclikeit, Dankbarkeit sind ihnen in der Regel ebenso

unbekannt, wie jene zarten Gefühle Yon Bannherzigkeit,

Mitleid, allgemeiner Menschenliebe u. s. w., welche erst

ziemlich spftt in der Geschichte aufzutreten pßegen. Sollen

doch die Alb an es en bis auf den heutigen Tag in ihrer

Sprache keine Ausdrücke für die Begriffe Ton Güte oder

Bosheit haben! Es verhSlt sich mit den moralischen Be^

griffen oder Empündungen gerade so wie mit dem Sinne
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fär Musik oder für die Schönheiten der Natur und ähn-

liches, welcher sich ebenfalls erst uach und nach unter dem

KinfluHs der Yererbimg zu seiner jetzigen Höhe und Be-

deatimg entwickdt hat im Gregensatze dazn mnssten die

wilden und rohen Inslankte der menschlichen Natur aus

der Zeit der Tierheit oder des Urmenschen, wie Grausam-

keit» Streitsucht, Neigung zu Blutrergiefsen, Mord, Q-ewalt-

that u. B. w., mehr und mehr zurücktreten, haben aber doch

imiiici'liin durch den ticigreifeudcu Einfluss des Ata\ismus

noch Gewalt genug übrig behalten, um von Zeit zu Zeit

unter der Kulturdecke hervor bei Einzelnen wie bei Völkem

in einzelnen erschreckenden Beispielen, z. B. in Kriegs-

zeiten, wieder zum Durchbruch zu kommen. „Man erstaunt

oft", sagt Bibot*), „wie hochgebildete, in Zeiten des Friedens

sanfte, menschenfreundliche und wohlwollende Völker sich

beim Ausbruche eines Krieges allen mögUchen Ausschrei-

tungen hingeben; es rührt dieses daher, dass der Krieg die

Bückkehr zum Zustande der alten Wildheit ist und die

ümatur des Menschen, wie sie vor jeder Sittignng war,

mit ihrer heroischen Kühnheit, ihrem Kultus der Kraft und

und ihrer grenzenlosen Begehrlichkeit wieder aufleben lässt.

Die Givilisation ist, wie Oarlyle sagt, nur eine Decke,

unter welcher die wilde Menschen-Natur ewig mit höllischem

i'euer fortzubrennen vermag."

Namentüch hat man Gelegenheit, diese atavistische

Bohheits-Neigung bei Angehörigen unsrer niederen Stände

zu beobachten, bei denen der Einfiuss fortschreitender Ge-

sittung sich nicht in demselben Mafse geltend zu machen

imstande ist, wie in den höheren Schichten der Gesellschaft.

*) A. a. 0., S. 380.
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Nor die stete, von Generation zu Generation fortgesetzte

Vererbung sittlicher Lebens-Gewohnlieiten kann nach und

nach jenen Bestand und jenes Gieichmafs sittlichen Ge-

fühls herrorbiingen, von welchem die Existenz der heutigen

Gesellschaft abhängt. So ist das Moralgesetz nach und

nach zu einem Naturgesetz geworden, weil es eine not-

wendige Folge der Natur der Dinge selbst ist, und weil

eine menschliche Gesellschaft auf die Dauer ohne dasselbe

gar nicht bestehen könnte; es ist übrigens wechselnd je

nach Lage der Umstände, der Zeiten, der Natur der ein-

zelnen Völker, geradeso wie auch menschUche Satzungen

über dieselben Grundregeln da oder dort sehr yerschiedene

Formen annehmen können. Man denke beispielsweise nur

an die bei verschiedenen Völkern und zu verschiedenen

Zeiten so tlberaus Terschiedenen Begriffe über Blutschande

oder über Kindermord. Der letztere kommt uns heute

als eine abscheuliche Sünde vor, während feist alle Völker

nachweisbar ehed^ eine Zeit hatten, wo man ihn als etwas

ganz natürliches ansah. Auch ist das letztere jetzt noch der

Fall bei fast allen Naturvölkern, wohl hauptsächlich ver-

anlasst durch die Schwierigkeit der Erwerbung des Lebens-

unterhaltes. Gewohnheit und Sitte stumpft allmählich selbst

das mächtige Gefühl der Mutter- oder Elternliebe so sehr

dagegen ab, dass die Eltern ihre eignen Kinder nicht

blofs töten, sondern auch verzehien *).

Das ehemals angenommene angebome Sittengesetz oder

jene innere ,,Stimme des G^wissens^', welche jedem ein-

zelnen Menschen in jedem einzelnen Falle auch ohne

*) Man vergl. auch des Yerfussers iSchrift: „Kraft und Stoff",

14. Aufl., S. 245 u. flgd.
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sonstige Anleitung YoischreiH er zu liandeln habe, ist

selbst von den meisten Philosophen heutzutage in das Ge-

biet der Märchen verwiesen. Schopenhauer nennt es

geradezu eine ^^Ejuderschnlen-Moral^. Ein höchst bezeich-

nendes Licht auf seine aUmShfiche Entstehung wirft die

bei wilden Menschenstämmen gemachte Beobachtung, dass

die bei ihnen geltenden Moral-Yorschriften sich immer
nnr auf den eignen Stamm beziehen und innerhalb

desselben mir um deswillcu gelialtcu werden, weil eine

Nichtbeobachtung derselben die Existenz des eignen Stammes

geföhrden oder unmöglich machen vürde, während frem-

den Stämmen gegenüber jede moralische oder Bechtsrftck-

sicht gänzlich wegfällt und jede Art von Greuel oder

Schandthat nicht blofs erlaubt ist, sondern sogar für ver-

dienstlich gehalten und mit Ehren gelohnt wird. Der BegnfT

einer allgemeinen ^Menschlichkeit", eines für alle geltenden

Menschemechtes ist erst eine Erwerbung der kulturhistori-

schen Entwicklung der Neuzeit» obgleich auch heutzutage

noch die Überreste jener XJranschauung in dem bei mtematio-

nalen Kriegen civilisierter Völker hervortretenden National-

hass und Chauvinismus deutlich genug wahrzunehmen sind.

Somit kann das Moralgesetz nicht auf einem Vertrag

beruhen, wie die Bechtslehrer behaupten, oder auf einer

angeborueu Idee, wie die Moralisten wollen, sondern es

erscheint als ein echtes, durch den Zwang der Umstände

selbst herbeigeführtes Natnigesetz, ohne welches wie gesagt,

die menschliche Gesellschaft einfach eine Unmöglichkeit sein

oder gewesen sein würde. Der Mensch als vernünftiges

Wesen kann nur gesellig leben, und eine Gesellschaft ohne

Moral-Prinzipien würde sich, wie Bibot sagt, auf die Dauer

sowenig erhalten können, wie Acephalen oder Hydrocephalen
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leben und sich fortpflanzen können. Ohne Sittlichkeit keine

Gesellschaft, und ohne Gesellschaft kein Mensch!

Wendet man dieses auf die wichtige und so nel er-

örterte Frage von der Freiheit des menschlichen

Willens an, so begreift man sofort, dass der mcnschliclie

Wille nicht im Sinne der alten Moralsysteme als imbedingt

frei, sondern als durch eine Menge von Einflüssen gebunden

erscheint,— unter welchen Einflflssen als einer der wichtigsten

der angeborne Charakter oder die von den Eltern und

Voreltern ererbte seelische If^eigimg, in dieser oder jener

Weise thätig zu sein oder zu fühlen, zu denken und zu

handeln, erscheint Es bedarf dies kaum einer weiteren

Auseinandersetzung, da es gewiss jeder einzelne Mensch

bereits hundert- und tausendmal an sich selbst empfunden

oder erfohren hat, welchen behorschenden Binfluss diese

ererbten oder angebomen Neigungen auf sein ganzes Sein

und Wesen ausüben, und wie es in den meisten Fällen

trotz aUer Oberlegnng als geradezu unmöglich erscheint,

mit Erfolg gegen diesen inneren Zwang anzukämpfen. Eine

angeborne Neigung zu Trägheit oder Melancholie oder Leicht-

sinn oder Eitelkeit oder Hochmut oder Geiz oder Wollust

oder Trunksucht oder G^waLtthat u. s. w. ist in der Begel

durch keine Art Ton Wille oder Vorstellung zu bändigen

oder zurückzuhalten, während andrerseits Wohlwollen, Mit-

leid, Kinderhebe, Gutmütigkeit, Gewissenhaftigkeit, Ge-

rechtigkeitssinn u. s. w. einen Menschen, der vielleicht nie-

mals yon Moralgesetzen etwas Temommen hat, als echten

Moralisten erscheinen lassen. Jeder Einzelne pÜegt in den

meisten Fällen so zu handebi, wie es seiner angebomen

Natur und Neigung am meisten entspricht, und diese an-

gebomen Triebe und Neigungen unsrer Natur üben in der
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Regel einen Eiufluss auf imsre Entschliefsungen und Hand-

lungen aus, im Vergleich mit welchen alle andern Beweg-

gründe, namentlich diejenigen der Beflezion, mehr oder

weniger in den Eßntcrgrund treten. Der Jüngling oder

Wollüstige opl'eit alles dem Liebestrieb, der ältere Mami

oder der Geizige dem Krwerbstrieb, der Faule dem E-uhe-

bedürfius oder der Arbeitsscheu, der Ehrgeizige dem Streben

nach Auszeichnung, die Mutter der liebe zu ihren Kin-

dern u. s. w.

„Der Mensch", sagt Eibot'*'), ^»welcher die Denk- und

Geföhlsweise seiner Väter ererbt hat, wird getrieben, wie

sie zu wollen, und folglich auch, wie sie zu handeln. Diese

Erbschaft von Antrieben und ^Neigungen bildet für ihn eine

Beihe innerer Einflüsse, in deren Mitte er zwar lebt, welche

zu beurteilen und nötigenfalls zu besiegen ihm jedoch die

Kraft iune^vohnt." Aber „in diesem imaiiiliörliclien Kampfe

zwischen individueller und spezifischer Eigenart, zwischen

Person und Vererbung oder — allgemeiner gesprochen —
zwischen fVeiheit und Verhängnis wird die Freiheit häufiger

besiegt, als man glauben sollte." Oder, wie es der berühmte

Physiolog Burdach bereits vor mehr als 50 Jahren aus-

gedrückt haf^): „Die Abkunft hat auf unsem körperlichen

und geistigen Charakter mehr Einfluss, als alle äuiseren

materiellen und psychischen Einwirkungen.**

Allerdings ist dabei nicht zu übersehen, dass der indi-

viduelle Charakter nicht allein und ausschliefslich aus An-

geborenheit oder Vererbung hervorgebt, sondern dass eben-

sowohl äufsere Lebensumstände, Erfahrung, Erziehung, Bei-

*) A. a. O., S. 374 u. tigd.

*) A. a. Um I , S. 511.
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spiel, Lehre, Umgang tl s. w. mäclitig bfldend und um-

ändernd auf denselben einwirken; aber dennoch scheinen

alle diese EinÜüsse an Kraft dem angebomen Trieb oder

Charakter nachzustehen. Angebome Leidenschaft besiegt

alle Vorstellungen, hört auf keine Yemunftgrände und l&sst

jede Rücksicht oder Gefahr vergessen. Koiu Mensch kann

durch den hlofsen Willen einer angebomen Furchtsamkeit

oder Schreckhaftigkeit Herr werden, und ererbte Ängst-

lichkeit oder Schwäche des Entschlusses kann zum Mörder

der herrlichsten Vorsätze und Thaten werden. Der Zoni-

müthige begeht im Affekt Handlungen, deren er sich bei

ruhiger G^emütsYer&ssung selbst fiir voUkommen un&hig

hält. Der Mitleidige oder Gutmütige opfert sich selbst 'und

sein eigenstes Interesse für andere, während der Hartherzige

solchen Gefühlen nicht den geringsten Einfluss auf sem

Handehi gestattet Der bei den dTilisierten Nationen nach

und nach durch Sitte imd Vererbung stark gewordene Trieb

zur Scham oder Schamhaitigkeit kann unsre gebildeten

Erauen und Mädchen zu voUkommenen Heroinen in Ver-

teidigung ihrer Unschuld oder Schamhaftigkeit machen,

während bei manchen wilden Völkern, die vollkommen

nackt gehen, keine Spur Yon Scham oder geschlechthcher

Scheu vorhanden ist, und während selbst die gebildeten

Nationen des Altertums in dieser ffinsicht ganz anderen

und weit laxeren Anschauungen huldigten, als wir. Tiere

pflegen, wenn sie unter der Einwiriamg gewisser angebomer

Triebe stehen, z. B. des Liebestriebes, des Nahrungstriebes,

des Triebes der Mutterliebe u. s. w., alle Gefahr und Vor-

sicht vollständig zu vergessen und sich blind hinzuopfem,

selbst wenn sie sonst zu den furchtsamsten oder scheuesten

gehören.
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Alle Handlungen des Menschen und der Tiere sind

bestimmt teils durch Zweckvorstellungen, teils durch die

Antriebe der angebomen oder ererbten Organisation. Es

existiert daher auch nicht jene strenge Grenze zwischen

bewnssten und nnbewnssten Antrieben der Tier- oder Men-

fichenseele oder zwischen Instinkt und Wille, welche die

ältere Psychologie annahm; und die alte theologische Doktrin,

dass das Tier nur nach Instinkt oder nach einem ihm ein-

gepflanzten Trieb zn zweckmäfsigem Handeln ohne Bewusst-

sein des Zweckes, der Mensch dagegen nur aus freiem

Willen handle, ist ganz und gar unrichtig. Der Mensch

wird ebenso durch Wüle und Instinkt geleitet, wie das

Tier, — nur nut dem Unterschied, dass in ihm mehr

Wille und weniger Instinkt ist, als in jenem. Der Wille

ist daher niemals absolut frei, da die ererbte Orga-

nisation ihm sehr bestimmte Schranken setzt und anfser

dieser Organisation noch eine grofse Menge auderweiter

Umstände, deren genauere Erörterung nicht in den Rahmen

dieser Arbeit gehört, henunend und beschränkend auf den-

selben einwirken. Jeden&Jls aber scheint in den Yererbungs-

Gesetzen die hauptsächlichste Schranke zu liegen, welche

dem freien Willen gesetzt ist und welche* die moralische

Indiyidualit&t jedes einzelnen Menschen nicht blofs als ein

• Erzeugnis äufsefer Lebenseinwirkungen, sondern noch mehr

als eine notwendige f'ortsetzung der alhnählich erworbenen

moralischen Constitution einer ganzen Eeihe von hinter ihm

liegenden Generationen erscheinen Ifisst „Gerade so'', sagt

Herbert Spencer, der geistreiche Verteidiger der psy-

chischen Evolutions-Theorie in einem Brief an Stuart Mill,

„wie die Baum-Anschauung eines lebenden Individuums die

Frucht und Erbschaft der von seinen Yorfahren langsam

Digitized by Google



— 79 —

erworbenen und in der Organisation ihres Nervensystems

festgelegten Erfahmngen ist,, geradeso haben die von allen

ToraDgegangeuen Grenerationen gemachten und entsprechende

nervöse Dispositionen hervorrufenden NiitzlichkeitB-Erfiah-

rungen bei uns durch allmShliche Yererbnng nnd Anhänfimg

Anlass zur Entstehung gewisser Fähigkeiten moralischer

Anschauung oder gewisser Geliihle Ton Becht oder Unrecht

gegeben, welche keine Erkl&nmg in den Erfahmngen indi-

vidueller Nützlichkeit zu finden imstande sind.** — „Wenn'
,

die Menschen nicht durch die Fortschritte ihrer Art und

durch die Erfahrungen über die Folgen ihrer Handlungen

nach und nach zu YeraUgememernngen und zur Aufteilung

von morahschen Prinzipien gekommen wären, und wenn

diese Prinzipien nicht, von Generation zu Generation durch

die Eltern an die Kinder überlieüart, durch die öffentliche

Meinung und die Religion sanktioniert worden wtren,

wenn endlich unter dem Einfluss dieser mächtigen Ein-

wirkungen die Glewohnheiten des Lehens sich nicht ge-

&ndert hätten und wenn die entsprechenden Gefühle nicht

zu moralischen Instinkten geworden w&ren, — wenn, mit

einem Wort, wir nicht zu moralisch organisierten

Wesen geworden wären, so wäre nicht daian zu zweifeln,

dass die Unterdrückung der stadron und bestimmt ausge-

drückten Glaubensvorschriften sehr üble Folgen nach sich

ziehen müsste.** Denn, wie üibot*) so vortrefflich sagt,

„un Grunde unsrer Seele, vergraben in den tie&ten Tiefen

unsres Wesens, liegen wilde Triebe, unstftte Neigungen und

uugezähmte blutdürstige Begierden, welche zwar schlafen,

aber nicht sterben wollen. Sie gleichen jenen rudimen-
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t&ren Organen', welche ihre Bestmmrang längst überlebt

haben, welche aber an den Geschöpfen als Zeugen lang-

sam fortschreitender Entwicklung der Lebensgestalteu haften

geblieben sind. Aber die Erblichkeit führt jene Instinkte

der Wildheit, welche die Menschheit damals, als sie frei in

den Wäldern und auf den Gewässern lebte, entwickelt hat,

gleichsam duixh ein uns verborgenes wunderliches Spiel des

Zufalls von Zeit zu Zeit wieder vor nnsre Angen, wie um
uns den Weg, den wir zurückgelegt haben , zu veran-

schaulichen."

Hiermit ist zugleich der Weg angedeutet oder vor-

gezeichnet) auf welchem die aUmähliche moralische Veredlung

des Menschengeschlechts und damit des einzelnen Menschen

durch fortschreitende Verbesserung des Charakters und dui'ch

Vermehrung der unbewussten moralischen Antriebe der

Menschenseele oder des moralisdien Instinkts möglich oder

denkbar ist. Im Grunde ist diese Veredlung nur eine Fort-

setzung des Entwicklungsprozesses, welcher den civilisierten

Menschen aus dem roh^ Urzustände der Menschheit bis

zu seiner heutigen Stufe geführt hat. Die fortwährende

hochgradige Veränderung und Verbcsstiuug der sittlichen

Ideen und Lebensgewohnheiten, welche wir in der Gesciüchte

beobachten, ist aber gewiss nicht blofs in der Fortbildung

dieser Ideen selbst, sondern ebenso und vielleicht noch

mehr in der Vererbung sittlicher Antriebe oder Anlagen

zu suchen. Denn da die Erblichkeit eine Macht ist» welche

nidit blofs erh&lt, sondern durch Ansammlung erworbener

seelischer Fähigkeiten auch erschafft und somit den unsre

Handlungen vor allem anderen bestimmenden Charakter

nicht allein fortpflanzt, sondern auch stetig umbildet, und

da die sittliche Vererbung nur eine einzelne Form oder
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Unterabteilimg der seelischen Yererbimg überliaupt ist, so

kann es nicht anders sein, als dass die Ausbildung sympa-

thischer oder moralischer Neigungen in der menschlichen

Brust in demselben Mafse zunimmt, in welchem die Ge-
sittung und Kultur überhaupt wächst, oder in welchem der

rohe und zügellose Jndividualismus des Urmenschen durch

die Neigung zu geordneten geseUschaftlichen Yerhältuissen

und die laebe der Mitmenschen abgestreift wird. In der

That ist die Wandlung des sittlichen GoiÜlils und der

moralischen Antriebe im Laufe der Jahrhunderte und Jahi -

tausende eine so grofse gewesen, dass wir uns gegenwärtig

mit unsrer zärteren Empfindung in die rohe Denk- und

Greföhlsweise von ehedem kaum mehr hineinN ersetzen können,

obwohl wir in der Entwicklung gesellschaftlicher und die

allgemeine Menschenliebe fördernder Anschauungen und
Neigungen noch lange nicht dabin gelangt sind, wohin wir zu

gelangen bestimmt sind. Es T\drd vielleicht eine 2jeit kommen,

welche auf die Zustände der Gegenwart imgeöhr mit den-

selben Gefühlen oder Empfindungen hinblicken wird, mit

denen wir jetzt auf die Zeiten des Mittelalters oder aui

noch frühere und rohere Gresellschaftszustände zui'ückblickeu,

eine Zeit, in welcher die von Comte so bezeichneten alt-

ruistischen Neigungen oder die Neigungen allgemeiner Men-
schenliebe den jetzt noch herrschenden gesellschaftlichen

Egoismus vollständig a.uä den Herzen der Menschen ver-

drängen werden.

!EVeilich bat — um wieder auf nnsem ursprüngUchen

Gedankengang ziuückzukommen — die hier besprochene

Art der Erblichkeit, wie die Erblichkeit überhaupt und wie

alles in der Welt, auch ihre Kehrseite und kann in ein-

zelnen Bichtungen oder Gesellschaftsklassen auch zu Bü<^-
Ludw. Büeliser, Die Macht dor Tembiuig. g
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schritt oder Entartung führen — wofür ja bereits Beispiele

aufgeführt wurden. Selbst Völker und Nationen können

unter Umständen auf solche Weise absterben oder zu Gruude

gehen, ebenso wie dieses ja auch in der physischen Welt

und in der Entwiddnngsgeschichte der Organismen so häufig

vorkommt. Abür ebenso wie hier müssen solche Erschei-

nungen — ausser dort, wo der im Wesen der Ei'blichkeit

wohlbegröndete AtaTissras mit im Spiele ist — als Aus-

nahmen Yon der Kegel betrachtet werden, welche den Ent-

wicklungsgang des grofsen Ganzen ebensowenig aufhalten

oder behindern, wie die absterbenden Äste oder Teile eines

auftriurts strebenden Baumes dessen Gksamt-Entwiddung

behindern. Da- übrigens die Entwicklung der Sittlichkeit

mit der Entwicklung der Intelligenz auf das engste zu-

sammenh&ngt oder eigentlich zusammenfäUt^ so mag die

Besprechung des Einflusses der Yererbung auf den morali-

scheu Fortschritt hier abgebrochen und bezüglich weiterer

Ausführung auf die nachfolgenden Erörterungen verwiesen

sein. Nur das mag noch bemerkt werden, dass die alte

und tiefsinnige theologische Doktrin von der Erbsünde
sehr wohl zusammenstimmt mit dem bereits öfter erwähnten

FiinfluHs atavistischer Beminiscenzen aus näherer oder ent-

fernterer Vergangenheit) nnd zwar sowohl seelischer wie leib-

licher Art

Wichtiger noch, als die moralische Vererbung und

selbstverständlich am wichtigsten unter allen Arten der Ver-

« erbung erscheint die intellektuelle Vererbung oder die

Vererbung von Denkvermögen und Verstand im Zusauimeu-

hang mit Gedächtnis, Phantasie, Urteilskraft u. s. w. Die

Möglichkeit der intellektuellen Vererbung ist von Yomherein

bewiesen durch die berate öfter besprochene leichte Ver-
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Störungen des Denkvermögens. Wären wir aber auch nicht

im Besitze dieses Beweismittels, so würde schon die tägliche

^ Erfahrung darüber, dass der Intellekt von Eltern auf Kin-

der übergeht) keinen Zweifel lassen. Fast bei allen grofsen

Geistern der Geschichte oder sonst geistig hervoiTagenden

Männern oder Frauen ist man imstande gewesen, nachzu-

weisen, dass sie geistig bedeutende Eltern hatten, oder dass

mindestens einer von den beiden Erzeugern geistig be-

deutend war, wenn auch der Ruf oder Name, den sie ge-

schichtlich erlaugten, nicht im Verhältnis zu ihren f^ähig-

keiten stand. Ist schon Fähigkeit und Leistung etwas an

und für sich sehr yerschiedenes, so steht der Name^ den

sich der Einzelne durch irgend eine Ai-t der Leistung er-

wirbt, durchaus nicht im geraden Verhältnis zu seiner

I^eistungsfähigkeit, und die meisten der Eltern bedeuten-

der Mensel leiij deren intellektuelle Bedeutung man erst

nachträglich erforscht hat, würden wohl ewig unbekannt

geblieben sein, wenn nicht ihre Eander, oder eines derselben,

die Stufe der Berühmtheit erstiegen hätten. Es ist eine sehr

gebräuchliche, aber wolil ganz falsche Annahme, dass das

Genie, wie man zu sagen pflegt, „vom Himmel falle^'. Der-

artige „Wunder^' können heutzutage Tor dem Bichterstuhle

der Wissenschaft nicht mehr zugelassen werden. Immer

muss die Geburt eines Genies als Folge oder Ausdruck "

eines besonders günstigen Zusammentreffens von. vorbereiten-

den Umstanden oder Bedingungen angesehen werden— wenn

auch diese Umstände nicht in jedem einzelnen Falle bekannt

. werden oder bekannt geworden sind.

Wir können übrigens diese Übertragung des Intellekts

von Eltern auf Kinder nicht berühren, ohne einer Frage
6*

\
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zu gedenken, welche bereits auf das vielfachste erörtert und

in sehr verschiedenem Sinne beantwortet worden ist — der

Frage nämlich, ob die intellektuelle Erbschaft mehr yon

dem Yater oder mehr von der Mutter herrShre? Ent>

gegen der, wie es scheint, natüiiichsten Auuabmc bat be-

kanntlich der Phüosoph Schopenhauer die bestimmte

Behauptung ausgesprochen, dass man den Intellekt von

der Mutter, den Willen dagegen mit Einschluss Ton

Charakter, Leidenschaft, Neigung, Gefühl u. s. w. vom

Vater ererbe. Wahrscheinlich hat ihm dabei das berühmte

Beispiel Goethes vorgesbhwebt, dessen Mutter,* die be-

kannte „Frau BAt^, eine Frau Ton eminenter geistiger Be-

gabuDg war oder gewesen sein soll. Vielleicht dachte er

auch an seine eigne Mutter, die bekannte Schriftstellerin

Johanna Schopenhauer. In der That lässt sich nicht leugnen,

dass von einer Anzahl genialer Männer bekannt gewordeu

ist, dass sie von geistig bedeutenden Müttern geboren wur-

den, während der Yater einen gleichen oder ähnhchen An-

spruch nicht erheben konnte. So soll die Mutter Napo-
leons I., die bckauutc Madame Lätitia, eine Fran von

grofser Klugheit und zugleich seltener Charakterstärke,,

aber auch von i^ramiischem Sinn gewesen sein. Sie pflegte

ihren Gemahl auf den Kriegszügen der Korsikaner gegen

Genuesen und Franzosen zu Pferde zu begleiten. Auch

die Mutter Newtons wird als eine Frau von eminentem

Talent geschildert, während der Yater geistig gar nicht

hervorragend gewesen sein soll.

Indessen würde man einen grofsen Fehler begehen^

wenn man aus diesen vereinzelten Beispielen einen all-

gemein gültigen Schluss ziehen wollte, da auch ein6 nicht

geringe Menge von Beispielen namhaft gemacht werden
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kanu, in welchen das Gegenteil stattfand und der Intellekt

bedeutender Männer nachweisbar Ton dem Vater geerbt

umrde. So haben die fünf Söhne Anselms von Feuer-

bach, des berühmten und philosophisch begabten Kiimina-

listen, ihre grofse Begabung offenbar alle vom Vater ge-

erbt. Der Sohn Anselm erwarb sich Enhm in der bildenden

Kunst, K. Wilhelm desgleichen als Mathematiker, Ed.

August als Jurist, Fr. Heinrich als Sprachgelehrter,

Ludwig endlich als Philosoph. Der grofse französische

Staatsmann Miraheau hatte in männlicher Linie bis zu

örofsvater und Oheim geistig bedeutende Vorfahren. Sein

üigner Sohn dagegen kam mehr auf seine Mutter heraus

und taugte nichts. Der Vater des berühmten Dichters

Tasso war eben&lls ein ziemlich guter Dichter, und die

Vererbung dieser Anlage auf den Sohn wui'de durch den

Einflusa der Mutter noch gesteigert. Auch Schillers Vater

war nach neuerdings darüber bekannt gewordenen Nach-

richten ein geistig bedeutender und hoch yeranlagter Mensch^

wurde aber durch niedere Stellung und widrige Lebens-

schicksale an der vollen Entfaltung seiner geistigen Kräfte

gehindert Der Vater des genialen Entdeckers des Gesetzes

Ton der Erhaltung der Exait, Bobert Mayer, war ein

sehr intelligenter Apotheker in Heilbronn, der viel experimen-

tierte und chemisch-physikaUsche Untersuchungen ansteUte,

während die Mutter als eine geistig unbedeutende Frau ge-

schildeit wird.

Ln Allgemeinen wird man — auch ohne sich nach

weiteren und ohne Zweifel vielfach vorhandenen Beispielen

dieser Art umzusehen — das Bichtige trefiPen, wenn man

aunimmt, dass die Kinder in der Regel ein Gemisch

aus den geistigen und Charaktereigenschaften der beiden
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Eltern darstellen, und dass die Söhne im grofsen ganzen,

wie man zu sagen pflegt und wie dieses ja auch die tägliche

Erfahrung lehrt, mehr auf die Väter, die Töchter mein-

auf die Mütter herauskonuuen. Doch hängt dieses von

einer solchen Menge zufälliger Nebenumstände , wie Alter,

Gesundheitszustand, geistige oder gemütliche Stimmung oder

Erregung oder sonstige Zustände der beiden Erzeuger im

Momente der Zeugung, Verlauf der G-ravidität u. s. w. ab,

dass sich allgemeine Begeln hierüber kaum aufstellen lassen.

Daraus erklärt sich auch ohne Schwierigkeit, warum die-

selben Eltern einer Reihe von Kindeni das Leben geben

können, welche unter einander nach körperlicher wie geistiger

Anlage mitunter so grofse Verschiedenheit zeigen, obgleich

ein sie iremeinsam verbindendes Band der allgemeinen

Familienähnlichkeit selten zu verkennen ist Je mehr

übrigens unter zwei Eltern der eine Teil durch Kraft, Ge-

sundheit, Lebensenergie, ausgeprägte Charakter- oder Greistes-

Eigentümlichkeiten den andern überragt und beherrscht, um

so mehr ist anzunehmen, dass, ceteris parihus, die Kinder

in ihrer körperlichen und geistigen Organisation diesem

Teile folgen werden. Die hiermit zusammenhängende Frage,

warum gewisse Eigentümhchkeiten oder Anlagen der Eltern

auf einzelne Kinder übergehen^ auf andere nicht» ist nicht

schwerer zu beantworten, als die Frage, warum gewisse

Krankheits-Anlagen der Eltern oder eines der beiden Er-

zeuger in einzelnen Kindern wiederkehren, in andern nicht

Aus gleichen Zufälligkeiten oder aus dem verwischenden

Einfluss der Kreuzung beantwortet sich die oft aufgeworfene

Frage, warmn geistig bedeutende Eltern nicht immer geistig

bedeutende Kinder haben. Umgekehrt kann das plötzliche

Auftreten von Genies in vorher unbekannten Familien zum
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.

Teil wenigstens aus Atavismus oder Rückschlag erklärt

werden. Wie leicht kann es z. £. yorkonunen, dass eine

geniale Anlage, sei es nun eine intellektaelle oder knnst-

lerische, von eiucin Vater oder einer Mutter nicht auf die

Kinder vererbt wird oder vielmehr nicht in ihnen zum Aus-

druck kommt) veil der Einfluss der Qegenseite dieses nicht

zulässt. Indessen schlummert die Anlage in latentem oder

verborgenem Zustande in ihnen und ihren Kindern so lange

weiter, bis sie in einem oder einigen derselben mit einer

entsprechenden Anlage der Gegenseite zusammentrifft und

nun Anlass oder Möglichkeit findet, sich in vollem GUanze

zu entwickeln. Ähnhches Jgilt übrigens für alle der Ver-

erbung unterworfenen Anlagen jeder Art

Jedenialls erstreckt sich die Macht der intellektuellen

oder geistigen Vererbung nicht blofs auf sogen, grofse oder

hervorragende Geister, sondern gleicherweise auf alle Men-

schen und hat zur notwendigen Folge, dass bei civilisierten

oder im Fortschritt begriffenen Völkern eme stete, lang-

same Steigerung des geistigen Verni{)gens oder der geistigen

Kräfte stattünden muss, indem jede einzelne Generation

yon der ihr vorangegangenen eine durch Übung, Erfahrung,

Erziehxmg und zuföllige Erwerbung etwas gesteigerte geistige

Anlage überkömmt und dabei gewissermafsen Zins auf

Kapital, Zins auf Zins geschlagen wird, so dass die Er-

ziehung selbst,' eben in Folge der gesteigerten Anlage, auf

der einen Seite ein immer leichteres Spiel bekommt, auf

der andern Seite freilich bei gesteigerten Ansprüchen auch

mehr zu leisten hat, als Mher. Die Ursache für diese

Steigerung des geistigen Vermögens kann auch hier wieder

allein in dem Organ des Geistes oder in dem Gehirn ge-

sucht werden, von welchem wir wissen, dass es durch an-
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haltenden Gebrauch und Übung ebenso wächst, erstarkt

und leistimgsßkhiger wird, wie jedes andre Organ unsres

Körpers, und dass es die Kraft hat, die auf solche Weise

erlangte gröfsere Anlage oder Leistungsfähigkeit weiterzu-

erben. Es könnten eine Menge von Beweisen für diesen

Satz angeführt werden;- wir irollen uns hier bognügen nut

einem kurzen Hinweis auf die bekannten Resultate der

interessanten Untersuchungen von Prof. Broca in Paris,

welcher sich die Mühe genommen hat, nicht weniger als

884 Schädel aus GhAbem der alten Paiiser Kirchhöfe auf

ihren Rauminhalt zu untersuchen und denselben mit dem

durchschnitthchen Rauminhalt der heutigen Pariser Schädel

zu Teigleichen. Er iand dabei, dass der mittlere Baom-

inhalt der Pariser Schädel im Laufe Ton ungefähr 6 bis

7 Jahrhundcrtcu um iiiclit weniger als SB Kubik-Centimeter

zugenommen hat; und femer, dass die aus Privatgräbem

des 19. Jahrhunderts entnommenen Schädel (welche also

Personen höherer Stände angehört haben) durchschnittlich
'

einen um mehr als 80 Kubik-Centimeter gröfsereu Raum-

inhalt besitzen, als die Schädel aus den gemeinschaftlichen

Ghnben, in denen nur Angehörige niederer Stände beerdigt

werden. Dasselbe Resultat ergiebt auch eine generelle

Vcrgleichung des Schädehaums bei den gebildeten und un-

.
gebildeten Klassen der Gesellschaft selbst, sowie des durch-

sehnittlichen Schädeliaums wilder und dvilisierter Völker,

so dass daraus mit Bestimmtheit gefolgert werden kann,

dass die Gröfse des Gebims unter dem EinÜuss der Kultur

generationen- oder klassen- oder Tölkerweise zunimmt i^Wir

haben uns^, sagt Merten*), „diesen Vorgang so vor-

*) Die Yererbimg von KrankheiteD, Stuttgart 1S79, S. 4.
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zustellen, dass ein intelligenter, mit einem grofsen Gcehiin

yersehener Mensch die Tendenz zur Anbildnng eines gleich

grofsen G^hims anf seinen Nachkommen vererbt, und dass

dieser, vermöge seines scliun grülseren Gehirns intelligenter

geworden, wiederum eine imi so bedeutendere Tendenz zur

Gehim-Yergröfsenmg auf seine Descendenz iihertxSgt Dass

jedoch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtaasende dazu gehören,

ehe diese Yergröfserungen des Gehirns zu messbaren wer-

den, ist selbstverständlich".

Aber jene G^him-Yerbessemng bezieht sich nixsht blols,

irie der soeben angefahrte Autor anzunehmen scheint, auf

die Gröfse oder Masse des Organs, welche, wie allgemein

hier bemerkt werben mag, im Grofsen und Gkinzen nur

einen sehr unvollkommenen oder unzuverlässigen Maisstab

für geistiges Vermögen abgiebt, sondern ebenso und walu>

scheinhch noch weit mehr auf dessen innere Organisation,

namenthch auf die Bildung und iintwicklung der den eigent-

lichen G^testhäti^eiten vorstehenden sogen, grauen Sub-

stanz, sowie auf die Steigerung der Anlage oder Kraft

des Organs zur Aufnahme neuer Erfahrungen oder der

Eunktions-Fähigkeit überhaupt Der berühmte englische

Philosoph Herbert Spencer, welcher ja zuerst den kühn^

und fruchtbaren Gedanken aussj)racli, dass unsre gesamten

geistigen Vermögen nur aus einer allmählichen Steigerung

und Summierung zahlloser psychischer, durch Wiikung imd

Gegenwirkung hervorgebrachter Prozesse, von der untersten

Stufe der Emphndungsfahigkeit anfangend, hervorgegangen

seien und sich bis zu ihrer jetzigen Höhe entwickelt haben

mögen, nennt das menschliche Gehirn ein orgamsiertes

Register von unendhch zahlreichen Erfahrungen, die während

der Entwicklung des Lebens oder vielmehr während der
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Entwicklung jener langen Reihe von Organismen aufge-

nommen wuiden, durch deren Aufeinanderfolge der mensch-

liclie Organismus nach und nach erreicht worden ist Die

Wirkungen der gleiclimafsigsten und häufigsten dieser Er-

scheinimgen sind nach ihm allmählich vererbt worden und

sind, Kapital und Zinsen, langsam his zu der hohen Intelli-

genz gestiegen, welche jetzt in dem Gehirn des mensch-

lichen Kindes „latent" ist, d. h. im verborgenen oder un-

entwickelten Zustande der Eindrücke harrt, welche dasselbe

zu seiner Tollen Ausbildung zu bringen bestimmt sind. Es

ist derselbe grofsartige Gedanke stufenweiser Erwerbung,

Vererbung und Entwicklung, welcher die ganze Descendenz-

lehre beherrscht, und welcher hier auf das geistige Leben

angewendet wird. Wie die Lehre der Entwicklung, von

der Urzelle anfangend, das gesamte "Wesen des Menschen

von der Wechselwirkung des Organismus und seiner Um-

gebung während unennessHcher Zeiträume ableitet^ so lässt

diese geistvolle Theorie auch den menschlichen Verstand

selber als ein llesultat der Wechselwirkuug des Organismus

und seiner Umgebung während kosmischer Zeitstufen er-

scheinen. ,,So kommt es% resümiert Tyndall in seiner aus-

gezeichneten Bede über Religion und Wissenschaft (1874), in

Übereinstimmung mit Spencer das Facit dieser Theorie, ,,so

konimt es, dass der Europäer zwischen 30 und 40 Kubikzoli

Gehirn mehr erbt, als der Papua, daher kommt es, dass

FShigkeiten« wie die der Musik, die bei manchen niederen

Kassen kaum existiert, bei den höheren mit der Geburt ver-

erbt werden — kurz, dass aus Wilden, die nicht imstande

sind, bis zur Zahl ihrer Finger zu zählen, und die nur eine

Hauptr und Zeitwörter enthaltende Sprache reden, schliess-

lich unsre Newtons und Shakespeares entstehen.^^
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Auch jene angebomeu Ideen oder Denkformen oder

DenkregelD, Ton denen nnsre spekulatiTen Philosophen so

Tiel zu reden wissen nnd ron denen sie behaupten, dass sie

unserm Geiste apriorisch, d. h. vor aller Erfahrung und

unabhängig von derselben eingepflanzt seien — wie z. B. die

sogen. Kant'schen Kategorien, — müssen als Besultat der

geistigen Vererbung und jener unaufhörlichen Wechsel-

wirkung angesehen werden, welche der menschliche Ver-

stand seit undenklicher Zeit mit der Aussenweit unter-

halten hat Durch die mülionenfEtche Wiederholung der-

selben Eindrücke, welche von jedeiu lebenden Wesen in

jedem Augenblicke seines wachen Lebens empfunden wer-

den und welche durch absolut bestandige und allgemeine

Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt herrorgerufen

sind, muss notwendig nach und nach eine Art geistiger Ge-

wöhnung oder Disposition des Gehirns, in bestimmter Art

thätig zu sein, erzeugt werden — eine Bisposition oder

Thätigkeit, welche zuletzt so automatisch wird, däss sie den

Anschein einer von aller Erfahrung unabhängigen Angeboren-

heit erweckt. Oder — mit andern Worten — es muss zu-

letzt ein bestimmter Zustand des Gehirns und semer Funk-

tionsweise erzeugt werden, der als das letzte Resultat fort-

gesetzter Entwicklung, Vererbung und Erfahrung des ganzen

Menschengeschlechts erscheint So kann allerdings der ein-

zelne Mensch von diesen ihm überkommenen Formen des

Denkens oder der Anschauung unmöglich sich frei machen,

da er sie mit der Organisation seines Gehirns selbst über-

nommen hat; aber dennoch sind diese Formen nicht aprio-

risch im Sinne der theoretischen Philosophie, d. h. nicht

vor aller Erfahmug, sondern nur apriorisch insoweit, als

sie der Erfahrung des Einzelnen vorangehen. Mit noch andern
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Worten: Die augeuommeue Apriorität der Deukfonuen ist

wahr für dea emzehien Mensdien, aber unwahr für das

Geschlecht! Kant imd seine Nachfolger haben den

grofsen und zu zahllosen Irrtümern Anlass gebenden Feliler

begangen, dass sie den menschliclien Geist nur in seiner

vollendeten Entwicklung und nicht in seiner Entwicklung

selbst betrachteten; sie nahmen die G^esetze des Denkens

als fertige Thatsachen hin, statt ihre Entstehung zu er-

gründen und namentlieh die Kolle der Erblichkeit bei Ent-

stehung der Denkformen in Betracht zu zieben. „B^pnffe

vor aller Erfahrung*', sagt A. Wiessner*), „auf keinen

Grund zuriickfiihrbare ^Formen unsres Auffassens, kann

es ebensowenig geben, wie Wirkungen ohne Ursachen.

Dass wir uns nicht erinnern, wie wir zu den Begriffen

von Zeit, Raum und Kausalität gekommen sind, liegt nur

darin, dass jener Erwerb der Epoche unsrer Bewusstseins-

Bildung angehört — nur die Genesis des Erwerbs ist in

unsrer Erinnerung erloschen.^

Die von Kant und seinen Nachfolgern angenommene

Apriorität oder Voraussetzungalosigkeit gewisser Grund-

begriffe des Denkens kann sehr gut mit der ehemaligen und

jetzt gänzlich verlassenen Präformationstheorie der sogen.

Evolutionisten in den organischen Naturwissenschaften ver-

glichen werden. Denn hier wie dort wird ein ursprünglich

Fertiges und Feststehendes als vorhanden angenommen,

'Ehrend in Wiridichkeit nur eine jedesmalige, durch die

Vorgänge der Vergangenheit bestimmte Entwicklung oder

Neubildung aus den Urelementen stattfindet Daher die

Theorie der sogen. Epigenese oder Kachbildung (Nach-

*) Das Atom, 1875, S. 23.
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Zeugung) diejenige der Präformation und der damit ver-

bundenen Evolution (Auswicklung) Jiunmelir vollständig

abgelöst hat Da nun aber Mecbanismos und Logik das

nämliche sind^ und da die Vernunft in der Natur auch die

Venumlt des Denkens ist, so ist leicht zu begreifen, dass

ganz dasselbe Verhältnis auch für die Entstehung der Denk-

fonnen und des Denkens selbst mafsgebend sein mnss.

Übrigens dürften, wie es dem Verfasser scheint, die

Denkformen von Raum und Zeit auch schon in der räum-

lichen Ausdehnung des Denkorgans und in dem zeitlichen

Geschehen der Gkhimprozesse begründet sein, so dass es

schon darum unserem Greiste unmöglich ist, sich in der

Vorstellung von diesen Schranken frei zu machen, während

selbstverständlich das Gresamt-Daseia als solches diese

Sdiranken nicht zu kennen braucht

Nach allem diesem halten wir uns für berechtigt, das

Denkgesetz geradeso wie das Moralgesetz für ein Natur-

gesetz und als Folge naturgesetzlicher oder natm^eschicht-

lieber Entwicklung zu eridären. Die menschliche Vernunft

oder Geistesthätigkeit ist nur der Spiegel, der das All

zurückwirft, und das letzte Resultat jener bereits geschil-

derten Wechselwirkung zwischen dem Orgamsmus und seiner

Umgebung wfthrend kosmischer Zeitr&ume, in ununter-

brochenem Zusammenhang gehalten durch das grofse Gesetz

der geistigen Vererbung.

Es braucht nach allem Gesagten wohl kaum ausdnick*

lieh hervorgehoben zu werden, dass hiermit oder mit dem

Gesetz der inteilektuelien Vererbung zugleich Anlass und

Gelegenheit für einen endlosen geistigen Fortschritt der

Menschheit gegeben ist, indem jede einzelne Generation die

von ihr gemachten geistigen Eriahiungen, Erwerbungen oder

^ ij ...Lo i.y Google
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die von ihr gewonnenen seelischen Fertigkeiten, Fähig-

keiten u. s. w. gewissermafseu in der Orgaiiisation ihres

Gehirns festlegt und durch Vererbung dieses so modihzierten

oder in seiner Leistungsfähigkeit gesteigerten Organs ein

mehr nnd mehr beföhigtes, zu stets höherer geistiger und

moralischer Entwicklung neigendes Gesclilecht hervorbringt.

Es vermehrt auf diese Weise die Vererbung die Intelligenz

in jedem einzehien Geschlecht uiid beföhigt dieselbe zu

neuen Entwicklungen auf dem Wege der allmählichen An-

sammlung von Denkfertigkeiten und Donkfiihigkeiten.

,^er Urmensch'/, sagt Eibot in dieser Beziehung*)

ebenso schön als wahr, ,,ohne Wissen und allgemeine Vor-

stellungen, dem endlosen Sturme seiner Begierden und seiner

Triebe hingegeben, welche nichts als die in ihm entfesselten

Naturkräfte waren, hat sich nur langsam zu seinem Ideale

erhoben. Kunst, Dichtung, Wissenschaft^ Sittlichkeit, alle

diese erhabensten Offenbarungen des Menschengeistes , sind

gleichsam eine zerbrechhche und kostbare,, spät entsprossne

und durch die lange Arbeit zahlloser Geschlechter befruchtete

Pflanze; — — das Ideal hat sich nicht auf einmal und im

ganzen enthüllt; es entschleierte sich ganz allmählich.

Und auf diesem langsamen Eroberungszuge versucht die

Menschheit alles abzustreifen, was ihr Ton Niedrigem noch

anklebt, jene TJrtriebe, die wohl noch ein Flecken von den

ersten Antrieben sind, jeden Augenblick wieder zum Vor-

schein kommen, unzerstörbar, wenn auch schwächer und

schwächer, um uns nicht an einen SündenMl, sondern

an den niedrigen Zustand zu erinnern, von dem wir aus-

gingen".

*) A a. 0., 8. 390.
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So und auf diese Weise gehen Erblichkeit und Ent-

wicklung Hand in Hand, um nach stets höheren Zielen

zu streben. Entwicklung oder Veränderung ohne Erblich-

keit wurde alles dem Zufall überlassen und ein heilloses

Chaos zur Folge haben. Erblichkeit ohne Entwicklung

würde eine endlose Einförmigkeit erzeugen. In der Ent-

wicklung mit Erblichkeit dagegen begegnen wir einem Ge-

setz, welches Leben, Bewegung, Abwechslung und Fort-

schritt zui- notwendigen Folge hat - also gerade dasjenige,

was wir in Wirklichkeit innerhalb des Kulturfortschritts vor

uns sehen. Wehe jedem Volke, welches diesen natürlichen

Entwicklungs- und Fortsdirittsprozess gewaltsam unterbricht!

Man denke an das unglückliche Sj^anien, welches seine

geistige und politische Entartung gröfsteuteils dem Umstände

yerdankt, dass durch die laogdauernden Verfolgungen der

Inquisition gerade die besten Geister und Denker fort-

während gewaltsam eliminiert wurden, und dass damit die

natürliche Entwicklung und Weiterbildung geistigen Lebens

durch Erwerbung und Vererbung unmöglich gemacht wurde.

Aber man wahre sieh auch denjenigen gegenüber, welche

nicht einsehen oder nicht einsehen wollen, dass und welche

schöpferische Kraft in diesem natürlichen, von der Ver-

erbung erworbener Fähigkeiten gestützten Entwicklungsgang

liegt, und welche zwar nicht durch Gewaltmafsregeln, aber

doch dui'ch ihr wissenschaftliches Ansehen demselben und

damit dem ewigen geistigen Fortschritt der Menschheit

einen Damm entgegensetzen wollen! !Niemand — und sei

er in der Wissenschaft noch so hoch gestiegen — kann zum

voraus sagen, was wir in der Zukunft wissen können, und

was wir nicht wissen oder können werden. „Wer,'' sagt

Arago, ,,mit Ausnahme der rein mathematischen Wissen-
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schafben, das Wort unmöglich ausspricht, ennaDgelt aller

Vorsicht und Klugheit." Wenn in der Diluvialzeit einer

der damals lebenden Menschen erklärt hätte, man würde

niemals dahin kommen, die Grenzen der £rde kennen zu -

lernen oder das Wesen des Blitzes nnd Donners za er*

gründen oder den Ursprung der AViuUc zu eribrscheu,

80 würde eine solche Behauptung für die damalige Zeit

gerade söYiel Bereohtignng gehabt haben, wie diejenige

eines Forschers der Gegenwart, man würde niemals da-

hin kommen, das Verhältnis von Stoff und Kraft oder

die Entstehung des Bewusstseins aus materiellen Beding-

ungen zu erkennen. Oder wenn — um möglichst nahe

hegende Beispiele zu greifen — im Anfange dieses Jahr-

hunderts, also vor nur 70 oder 80 Jahren, irgend Jemand

erklärt haben würde, wir wtiiden gegen das Ende oder in

der zweiten Hälfte desselben die ganze Erde mit Eisen-

baliiien und Dampfschiffen befahl eu, oder wir würden mit

Hilfe des Telegraphen in wenigen Augenblicken einen Welt-

teil mit dem andern sprechen lassen; oder wir würden mit

Hilfe der Spektral-Analyse erÜBkhren, welche Stoffe in der

Sonne oder in den entferntesten Fixsternen und Umebcln

verbrennenj oder wir würden Aufidänmg darüber gewinnen,

wie mid auf welche Weise die Organismenwelt der Erde

und schliefslieh der weltbeherrschende Mensch selbst mit

allen seinen enormen Kräften und Fähigkeiten nach imd

nach in sehr langen Zeiträumen entstanden sei; oder wir

würden in den Stand gesetzt werden, die G^sdiwindigkeit

des Gedankens zu messen oder mit Hilfe des Phonographen

längst gesprochene Worte von neuem ertönen zu lassen;

oder wir würden mit Hilfe des Sonnenlichtes getreue Ab-

bilder Ton Personen und Gregenstanden in wenigen Augen-
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bücken herstellen; oder wr würden auf weite Entfernungen

durch die Hilfe einer Schnur mit einauder reden oder mit

Hilfe zusajumengepresster Luft die höchsten Gebirgsketten

- durchbohren u. b. w., so würde man ihn wohl für einen

Narren erklärt nnd bei Fortdauer seiner Narrheit in ein

Irrenhaus gesteckt haben. Ebensowenig aber, wie dieses

damals möglich oder denkbar war, ebensowenig kann heut-

zutage jemand dem menschlichen Wissen und Können .be-

stimmte Grrenzen anweisen und sich unterfangen zu sagen:

Bis hierher und nicht weiter! Im Gegenteil i^ann kein

Mensch, auf theoretische Gründe gestützt, Torauswissen, was

wir noch an der Hand des G^etzes der Erwerbung und

Vererbung auf der Leiter des geistigen, morahscheu und

materiellen Fortschritts zu erreichen bestimmt sind. Jeden-

falls ist soYiel gewiss, dass durch jenes Gresetz eine geradezu

endlose oder doch in keiner Weise zum Yoraus berechen-

bare Gelegenheit zum geistigen, wie materiellen Fortschritt

gegeben ist. Fast alle grofsen und schwierigen Erkenntnis-

Probleme galten, wie Häckel bemeikt, d^ meisten oder

allen Zeitgenossen so lange für uidösbar, so lange jeder

Weg zur Erkenntnis verschlossen sciueu, bis endlich der

bahnbrechende Genius auftrat, dessen klares Auge den

richtigen, bisher yerborgenen Weg der Erkenntnis entdeckte.

Also lasse sich der moderne Kulturaieusch durch solche

üufe voreiliger Grenzwächter der Wissenschaft nicht ent-

mutigen, sondern strebe mutig und unbeirrt der Sonne der

Wahrheit, dem Siege des Lichtes entgegen! Kein Ziel sei

ihm zu hoch, kein Licht zu blendend, keine Anstrengung

zu gro&. "Rin einziger Blick auf das gilnzhch veränderte

Wesen, welches aus ihm selbst oder seinem Geschlecht im

Laufe der Jahrtausende geworden ist, oder ein Vergleich

Ludw. Bflohnar, Dl« XMlit d«t y«nrbviig. 7
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zwischen jenem lohen und tierischen Urbild der Menschheiti

welches, dem rohesten Aljurglauben ergeben und in steter

Angst vor den Übermächten der ^atur, mit den Tieron des

Waldes mn seine armselige Existenz rang und dem Kultur-

menschen der Gregenwart, welcher die Erde Beherrscht und

mit seinem Gedanken die fernsten Küume des Himmels

ausmisst, muss genügen, um ihn bei keiner Anstrengung

oder Aussicht verzweifeln zu lassen, und ihn veranlassen,

statt des ganz mit Unrecht berühmt gewordenen ^ylgnora-

himn^"- das ,,Scie/nm'' oder das Häckersche „Impavidi

progrediamur'* auf seine Eahne zu schreiben. Und zwar

alles dieses um so mehr, als ja die Zeit der kulturellen

Entwicklung des Mensclicugeschlechts im Vergleich mit der

hinter uns liegenden kulturlosen oder vorhistorischen Zeit

eine sehr kurze, nur über einige Jahrtausende sich er-

streckende ist und wir daraus wohl mit grofser Wahr-

scheinlichkeit schliessen dürfen, dass das Menscheugescbleclit

als solches bezüglicli seiner geistigen Entwicklung noch in

den frühesten An^gen sich bewegt und bestimmt sein

dürfte, im Laufe der in unermesslicher Weite sich vor uns

dehnenden Zukimft Ziele zu erreichen, an welche dei'

menschliche Geist zur Zeit noch nicht im Traume zu

denken wagt*)

Allerdings ist der Fortschritt als solcher und im Lichte

der Geschichte nicht so leicht zu begreifen, wie dieses dem

bloisen Wortlaute nach scheinen mag. Fortschritte wechseln

in der Geschichte bekanntlich mit so grofsen Bückschritten,

•) Ausführlicheres über das Du ßo is-Reymoud*sche Ignorahimus

und die damit zusammenhängende „Bewusstseinsfrage", welche so

vielen Staub in der Fresse aufgerührt hat, findet sich in des Veiv

fassers Buch: „Physiologische Bilder", II. Teil, S. 190 u. flgde.
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dass nicht wenige Gelehrte sich nicht gescheut haben, die

Existenz des Fortschritts überliaupt zu leugnen. Auch die

Vererbung selbst führt durchaus nicht immer — wie dieses

nach dem bisher Gesagten Üllschlicherweise angenommen

werden könnte — zum Fortschritt, sondern ebensowohl zum

Eückschritt oder Stillstand, oder kann dazu führen, wie

dieses ja bereits bei Besprechung des moralischen Fort-

schritts En^hnting fand. Namentlich setzen die Denkweisen

oder Vorstellungs-Anlagen, welche durch eine mehr als

tausendjährige Priester-Erziehung und Priester-Herrschaft in

den Köpfen so vieler Menschen erzeugt und durch Ver-

erbung, wie es scheint, bleibend geworden sind, den Fort-

schritten einer wissenschaftlichen Weltanschauung und dem

Durchbruch einer besseren Erkenntnis einen Widerstand

entgegen, der mitunter den Eindruck vollstfindiger Unbesieg-

barkeit macht. Aber dieser scheinbare Widerspruch ver-

schwindet, sobald wir die Geschichte menschlicher Kultur-

und Greistes-Entwicklung nicht als eine ein&che Beihe,

wobei immer das relativ Höhere auf das relativ Niedere

folgt, sondern als eine komplizierte Zusammensetzung aus

vielen solchen Eeihen betrachten. Die allgemeine Leugnung

des Fortschritts beruht auf demselben Missverständnis,

welchem die Descendenz-Theorie oder die Entwicklungslehre

der Organismen so oft anheimgefallen ist und fortwährend

anheimfällt— dem Missverstandnis nämlich, dass Entwicklung

und Fortschritt eine gerade und einfache, von jedem ein-

zelnen Punkte aus leicht übersehbare Reihe oder Stufen-

folge darstellen müssten. Dieses ist aber so wenig der Fall,

dass vielmehr eine ganze Anzahl neben einander fortlaufender

Beiheii existiert, von denen sich eine über die andere er-

* hebt, ähnlich wie die neben und übereinander emporstreben-
7*
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den Äste oder Zweige eines Baumes. Man hat, um jenes

Verhältnis Ton Bückscbntt und Eortschiitt auszudnicken,

den letzteren unter dem Bild einer aUmähHch oder lang-

sam sich erhebenden Sinrallinie oder einer in geneigter

Ebene aufwärts steigenden Zickzack-Linie darzustellen ver-

Buclit; aber weit besser dürfte das Bild eines Baumes, — wo-

bei die aufwärts strebenden SeitenS.ste zwar an einer viel

tieferen Stelle des Stammes ansetzen, als dort, wohin die

Spitzen tiefer gelegener Äste reichen, aber schliesslich mit

ihren höchsten Spitzen sich weit über jene erheben— geeignet

sein, die mannigfachen Sonderbarkeiten und TJnregelmärsig-

keiten im allgemeinen Gange des I'ortschritts zu ver-

sinnbildlichen. Freilich ist nicht zu verkennen, dass auf

diese Weise der Fortschritt im grofsen und ganzen nur

sehr langsam vor sich geht; namentlich wenn wir uns bei-

gehen lassen, den Fortschritt der Geschichte und des Ge-

schlechts an der kurzen Spanne unsres eignen menschlichen

Daseins zu messen. Aber was bedeutet der Begriff Zeit

im ewigen Lauf der Natur und Geschichte? Der Einzelne

ist diesem Laufe gegenüber nichts, das Geschlecht alles;

und Geschichte wie Natur bezeichnen jeden ihrer Schritte

nach vorwärts, auch den kleinsten, mit unzähligen Leichen-

hügeln. Der einzelne Mensch geizt mit der Minute, weil

er sein Ende stündlich und täglich vor sich sieht, aber im

Crange der Weltentwicklung sind Millionen Jahre nicht

mehr, als für uns ein Tag, eine Stunde, eine Minute,

eine Sekunde. Wir kommen und gehen, wie Eintags-

fliegen; der Weltgeist aber rauscht von Ewigkeiten zu

Ewigkeiten und kennt weder Ende, noch Anfemg. Wir

aber, die wir Anfang und Ende kennen, sollen uns die

Mühe nicht verdriefsen lassen, das kleine Fetzchen der



Ewigkeit oder Unendlichkeit, das wir mit unsern Sinnen

und unsenu Denken zu umfassen imstande siiid. nach

Exäften keimen zu lernen. Darum diese Untersuchmig

über eine der wichtigsten ErBcheinungen der biologischen

Wissenschaft!
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u. f. tu. u. f. 10.

1884.
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„(ti f(^eint mtc fleun|, ba|, toenii ivix unfre 'J&atVi unb SKorle's auf bad moraUfc^e

•cUct Mcvivagett, et bic Seigre »em ^octf^rltt fein toirb, leel^e ienen unb ienen

2>amt>f barfteOt, mittelft bereit totr ein grofei eteltrifd^ei unb 9eieeeung«*®^flein bcr llecal,

ber triiel^f), bcv $^U«fo|)(ie unb ber Sleligton In ba# 2e§en rufen toerbeti."

ttalUce ä^oob.

it. 4pf6ui4bni4eTei flu •ittleH^rs. Cav( Mntngct. 6tiitt0Mt
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Sfortfd^rittsfrage ift Betettö fo oft unb 9etf<l^iebenen

(Seiten ^in erörtert loorbeu, bajs 5öerfaf)er nic^t Qetüagt \)ahm

toürbe, beti oon über biefen @egenftanb ge^altenen^ im

SßefentUd^en an bic in feiner 6d^rift über bie ^arroin'fd^e ^t^eorie

(üierte äJorlefung), foioie in feinem Sluffa^ über ben gortfd^ritt

bed bebend in JSM Statur unb SQSiffenfd^aft'' (6. 299) ge«

gcbenen ^luiJfüfirnngcn anlel^nenbcn 'i^ortraci in criueitertcr unb

verDoUftänbigter (^eftalt tdox ein größeres ^ubiifum bringen,

n>enn ed i^m mi|t gefd^enen bätte, ba| bie von Karmin neu«

begriinbete ©ntroicflung^tl^eorie unb bie baburd) l)crrovtici"iifenen

gorfd^ungen in bie ^eurtl^eilung biefer wid^tigen grage ©efid^td^

|»un!te hineingetragen t)aben, roeld^e je^t niti^t in bem il^nen

jufommenben Wia^c üern)erti)et luorben finb. 'Jiamentlid; ift bie

fo na^e Uegenbe ^aratteliftrung bed gortfd^ritt^ in ber 9latur

mit bemjenigen in ber @efd^id^te unfre« SS^iffend nur wenig

fud^t, unb ift bie ganje, bisher übliche ^el^anblunö ber f^rage

weit mel^r von moralifd^, aid von eigentlid^ wiffenfd^aftiid^en

unb bie 5r()atfad;en in 9<ed)nun(^ ^ie^cnben ©tanbpunften au^

in Singriff genommen morben. ^ud[) oerliert fic^ in ber ^ie^r-

^1^1 ber und bebinnt geworbenen ©d^riften über ben @(egenftanb
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bie eigentUd^e grage, auf bie anfommt, unter eiuei* glutl)

nebenfäd^Udjfei ober auf anbte ©egenftänbe übetffmngenber S3e«

methtitgen. SSerfaffer mufe e§ ber Seurtl^eitung bc§ gcbitbeten

^{^ublifumd überlaffen^ ob er in feiner eigenen ^el^anbiung ber

^age ha» dUd^tige getroffen fyxt, unb ob ed i^m gelungen tfl^

biirc^ feine 9(iic>iül)run(^en ben für bae ibeatc 3treben unb ^e-

n)u^fein ber gebilbeten 3}2enfdtf^eit jo n)o^Ul^uenben d^lauben an

ein @efet ober an ein Befleißen fortfii^eitenbet (Sntmidlung,

loenn aud^ in gegenüber früheren Slnfd^Quungen roefentlidj) mobi=

ft^irter ©efiatt^ in über^eugenber unb blojse ©djidnrebnerei ver?

fij^mfil^enber Sßeife p flü^en ober pt beleben.

^armftabt, im guni 18B4.

9er Bstfaftr.
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^^luf^ellunQ berjelbeii burc^ bie 2)Qrtt}in'j(^e ^fteoric 2
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S)ic ^aflc bem gortfti^ritt ober bic '^xa^e, 06 bie t^aU

fad)en bcr Statur imb C^efd^id^te ertauben anjunel^men, bajj

in ber ^l^enjanöenbeit ber ©rbe imb ber 9)Zenfd)l)eit ein Ckfe^

üuffteigenben ^Boranfd^reiten^ ober ftettger SBeroottfommiiung in

lörperlid^er , roie in geiziger Beäiel)ung tjor^anben ober nac^:

loetöbar fei, ifl loefentlid^ eine fold^ ber S^eujeit tinb ^at etft

tmtä^ bie großen Toiffenfi^aftlidEien (Srrungenid^aften unfrei 3a{)r*

^unbertö lu^nniformafseti ^^leifd) unb 33lut befommen. ^I)enn bei

ben '^pWofopben be^^ 3Utertt)um^, 5. bei ßmpebofle^ (bem

Uroater ber 2)am)in'|'e^en ^^eorie) ober (^pifur, begegnen nur

nur fel^r attdemetnen unb unbeftimmten ^nbeutungen biefer %tt;

imb wenn )6u!re}iud (Sarud in feinem berül^mten £el(ir9ebi<|t

über Ht 92atur ber ^nge ben aVntciUgen (^ttoitfltingSgang ber

^enfd^^eit nii^ bem 3i^fto"b tbierifc^er ^Ulb^eit ober 9lol)^eit

Bilbunii unb Öefittimc^ aud) fel)r rid)tin ft^^ilbert, fo fnüpft

er baran bod) teinerlei ^etrad^tung über ben gortfc^ritt im 210=

(gemeinen / fonbem i^mt im @egentl^eil — nad^ ben ©d^lu^

iDorten be^^ fünften (^efongS }u fd^Iiegen— ai^jjunel^men, ba| |u

feiner 3eit bie 9nenfd^()ett bie ,,erbabenen ^öl^en voffenbeter 5htn{l

unb CSTfenntnife" bereit!^ cneidjt ijabe. 3üid; rciberfprtdit bie be=

fannte 9}h)tbe be^ flaffifd^en 2l(tertbiim^ non ber 5hifeinant)cr:

folge be^ golbnen, filbemen, eisernen iinb eifernen S^it^lterd

^bciu ber gortfd^dibee, unb bod d^mtid^ gilt Don ber

jjfibif^^riflli^en ^ttfi^ t>on bem oerlomen ^arabied. 9(ud^

ha9 ©l^riftentl^um felbft roeift 9^id^t§ von einem irbifd^en gort«

fd^rittp unb bie Qcit feiner Ijöc^ftcn :lMütbe ober bae 2)iittel-

alter fonnte eine )old^e :^e^re um fo n)eniger auffommen lajlen,

1
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als bic 3]crc;leid)uiu^ ber bamaHiucn ©eoicimmrt mit her 33lütl)C

be^ ftaffifdjen 2lltertt)um§ für bie erftere aÜ^u im^ünftig aibi^

fallen mufetc. @rft ha& geitalter ber bic ©efc^id^te ber 3?crs

gangenl^eit immer weiter nad^ S^tildioärtiS oerfolgenben Riffen:»

fd^aft loar überl^aupt im @tanbe, ben <S(au(en ober ©ebanfen

eines aflgemeinen;, wenn aud^ melfaci^ unterbrochenen gortfc^ritt^

aufleben 511 taffen. ©eitbem ()aben imm\)c alle benfonbeu

©eifter me()r ober roeniger mit biefem raid^tigen Problem be=

jd^ftigt unb finb babei 5U feljir Derfc^iebenen Stefuttaten ge«

fommen. & gibt mele begeifterte unb überzeugte älnl^aitger bed

gortfd^rittd ; ed fel^tt aber anbrerfeitiS au4 ni(j^ an Sol^tn,

XDti6)t bcnfclBcn üottftänbig leugnen müffen glauben.. gibt

auc^ eine TOttelpartei , roeld^e ben ^o^fd^ritt nur in geraiffcn

S)ingen ober Züchtungen leugnet, in anbern bagegen gugibt.

!Die 2Bal)rheit liegt, wie in aUen menfd^ii^en 2)ingen, in

ber SRitte unb ift nid^t al^u fd^mer %u erlernten. 9lur l^at bid^er

ber eigentliche ©dhlüffel §ur Söfung bc^ großen 9tätlhf^(d gefehlt.

^Ticier Sdjliifjel ift heutzutage gefuiiben ober, loenn er vielleicht

fd)ou uorher üou (S"in^elneu gefunbcn loar, roeuigfteiie aUgcmciner

befannt geiüorbeu, unb j^roar nicht juui äöenigften burdh ben

(Anflug ber berühmten ^anoin'fdhen Xl^eotie über bie ©ntftehung

ber iS^bewefen unb burd^ bie genauere @r!enntm| ber ^efe|e^

n>e(d^e ben (SntnHdKungSgang ber untergegangenen Organidmens

irelt geregelt haben — öefe^e, nicld)c bcujcuigcu ber lebenben

Drgani^meniöelt auch h^^^*^ regeln.

^Tiie oon 2)arn)in gelieferte Sluffläruug erfd^eint um ]o

loid^tiger, old grabe auf bem 6(ebiete "^ber 92atum)ifienfd^ft ober

in ber ©efd^e ber (^be unb ber untergegangenen Organidmen^c

roett jene ©egcnfä^e ober'gegenthciligen fRetnungen bi« jc^t am

fchroffften hervorgetreten finb. 9luf ber einen oeite fteht eine Sln^

jahl von (belehrten, welche jeben loirfliehen go^'tfdhntt auf biefem

©ebietc ableugnen ujib nur ein ewigem 2luf unb 2lb, einen uns

auf^drti(^en gormenmed^fel gelten la^en n)oSen. Balb, fo fagen

fie, bemerlt man einen gortfd^ritt, ba(b einen S^iüdfd^ritt^ balb
'

einen 6tillftanb^ aber im grogen ®at^ fehrt Kie^ mieber %n
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feinem 3Infaiu^ otier Urünnuifi ^urücf, unb bie 2lnfid)t von einem

ewigen, ftetig voxan ober aufiDärtö ftrebenben gortfd^ritt in ber

©efd^id^te ber ^ilbung ber (^be unb il^rer 8emol^ner ift nid^tö

aU ein ^wo^lwollenber ^raum^ ber burii^ 9li<j^ (eft&Ügt nHrb^.

^em gegenüber fte^t nnb ftanb eine anDere, cntgegengeje^te

'Dieinung, luelc^e bie 3lnftcf)t ücrfid^t, bafe bic Öefd^id^tc ber (Jrbe

unb \i)xex 33eTOot)ner eine ouffteigenbe ©ntroicftunß in regelmäßiger

^jtufeinanberfolge erfennen laffe^ aUenfaltö mit bem Btt^^mamm
ober ben niebrigflen ^{(ansenformen ober aud^ mit bem orgo^

nifi^en ttt*®(ement, ber fonnlofen B^ße beginnenb unb mit bem

ftödjften orgünifdien 2öefen ober Dem 3)ten(d)cn enbenb, unb jroar

burd) aüe geologifc^en ^^italter ^inburc^). ^lamentlid^ i)at bie

ältere ^Jiaturpl)ilofopl)ie , meldte ftd^ met)r mit 8pefulationen,

atö mit ^^atfad^en befa^e, biefer^ gemiffe ^ebürfniffe bed @e$

müt^^ befriebigenben S^eorie il^r Snterejje 5ugen)enbet unb @in«

gang ju rerfd^affen gefud^t. 3Iud) bie 9^amen ber 6erü()mten

'JJaturforfd)er ii^amarcf, 33onnet, be ^(aiuüille finb mit

ber ©efc^id^te biefer 2lnfic^t oerfnüpft.

©ine Sßermittlung ^wifd^en biefen beiben, einanber fo fd^roff

gegenüberfte^enben ätnfd^auungen ober 9li<i^tungen mar ni<|t mdg«

lid^, fo lange bie p ©runbe (iegenben S^atfad^en nid^t beffer

befannt maren, unb fo lange namcutUd) jener ©d^lüffel jur (Bx-

flärung be^ (?3ef)eimniffe^ ber Umroanblung ber organifc^en

SBefen nid^it gefunden mar, ben 2) arm in unb feine berül)mte

X^eorie geliefert ^at. (&t mar t&, me^er bie erfte natürlid^e

unb l^altbore ^(arung über bie eigentlichen ttrfad^en jener ge»

^eimni^oHen Ummanblung aufgeftettt unb ben alten Segriff Don

ber Unoeräubertid^feit ber 2lrt, ber allen frül)eren iNorftellungen

ju ©runbe lag, befinitiü geftür^t bat. ©eftürjt mar bamit a\\6)

bie alte ©d^öpfung^=§t)pot()efe, meldje feit Gut)ier unumfd)ränft

ge^errfd^t unb jeben pl^i(ofo|)l^ifd^en gortfc^ritt auf biefem Gebiet

unmdgUd^ gema^rt l^atte. 3^^^ tfi ed eine gatQ falfd^/ menn

aud^ oieinerbreitete SReinung, ba^ fS)armtn ber $ater ber @nt«

widlungst^eorie überljaupt fei. 2)iefe ift üiel älter unb fd;on
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üon fiamarcf, ©coffroi) = ©t = .öi( aire u. f. ro., foiüie t)on

ber naturp^ibfop^ifd^en <Bä)nk geleljrt toorbeu. 3^»/ f<^on bei

ben gned^ifii^ unb tömif^en $||ilofof»l^ett, nameittlid^ einem

@m|)ebo!(ed ohex 2uUt%inii i^axv^^, flnbet man beit (frei?

Ii(3^ fel^r na^e tiegenben) ©runbgcbanfen ber ^eotie beuttid^

auögefprod^en. Unb Harrain felbft ift im ©tanbe, in ber (Sin=

Icitnng feiner berül)mten Sdörift über bie (Sntftelinng ber Slrtcu

eine ganje 9iei^e üon Sc^riftfteUern naml^aft ntad^en, welche

il^m in bem S(udfpre<i^en bed ©runbgebanlend ber @tito>i(!(ung^

t^ieotie mel^ ober weniger na^e vorangegangen finb.

SCflferbtngS ftel)t 3)aTn»in mit unferm ^ü^a infofem m(|t

in unmittelbarem Hufainmen^ang, als er teine^Jraeci^ bie 2lbfid)t

l)atte, ben g o r t f r i 1 1 ber organifd^en SBelt nac^juiinnfen.

©egentl^eil fud^t er bie Urfad)cn be^ SRü(ffd)ritt^ ebenfomo^l Jlar

|tt nta<|en^ nHe bieienigen bed gfortf^rittö. 3|nt {am e0 nur

barauf an, geigen, bttrd^ meldte (Sinfiaffe bie Ummanbhmg
ber organifd^en SBefen unb bie ®ntfte^)ung neuer 2lrten ocr«

mittelt werbe , unb e^ mar i^m junäd^ft gleid;t]iiltig , ob babci

ein 5ßor5 ober ^üdjc^ritt ftattfanb. 9Sar ba^ erftere ber Jvall,

fo war biefeg gemiffcrma|en nur ein 3iebent)crbicnft ber von

il^m entl^üllten S3orgönge/ ioel<i^ aber mit ber @ad^e felbft

nid^ti^ 5u i\)m l^atte. liegt eS burd^aui^ nid^t im 9Befen

feiner X^eoric, baß fie immer jum gortfd^ritt fül^ren mufe; fie

fann ebenforool^l jum ^iürffdjritt im ©injelnen mie im Öanu^i

fül^ren, mofür Karmin eine nid)i geringe ^nja^i jd^lagenoer

^eifpiele aufzuführen mei§.

3n ber ^ot begegnet man, wenn man bie organifd^e @rb«

gefc^id^te im (Sro^en unb ®an%m überbtidt, einer nid^ geringen
'

3lnjal)l Hüll tSrfd^einungen ober ^fiatfac^en, meld;e burc^au^

nid^t für einen regelmäjsigen gortfd^ritt fpred)en, fonbern meldte

im ^^egent^eil ebenfomol^t auf 3ilüdEfd^ritt, wie auf (5tiQftanb beuten,

^iefe (Srfd^nungen {tnb benn aud^ von ben ®egnem ber gort^

fd^ttdtl^eorie, unter benen in ^eutfd^Ianb namentlid^ ^oi^r*

* g. a)eoi;r: öc)(^i(^tc bct ertw;. ^wcite SCufl. S3onn. 1875.



— ö —

unb O. ^oi^tx* fld^ 6e!annt gemad^t i)a'btn, genügenb ^tx»

9Ot0e^o6en loorben.

£d;on in ben allerimtcrnen , üerfteineruu9^füf)renbcn @rbs

fcf)ic^tcn — fo fagen jene (Gegner — finbet man ^I^ertreter aller

großen ßanplftaffen ber ori^anifc^en 2Belt, rote ^'flan^en, Urs

t^iete, ^txa^UJ^mt, SSkic^tl^iere, ©Uebert^e, SSi^ubelt^iere beu

fammen ober itebeneinonber, mä^tenb ho^, toeim bie gortfd^ritt^

boftrin rid^tig wäre, ftd^ überatt baö SSottfommnere erft auö bem

UnüoUtommneren f)ätte entroidfeln müffen — alfo bie X()ierc an^5

ben ^-pflanjen, bie Söeid^t^iere au^ ben Urt^iereu, bie ©lieber«

totere auä ben 3Beic^t^iereii, bic SBirbelt^ierc au§ ben ©liebet*

tpeten, bie Arie(j^tl^ete aud ben ^fd^en/ bie ^ögel unb ©äuge^

t^iete auj^ ben Stned^tl^ieren u. f. n>. 9bid^ begegnet man babei

mitunter berettiS fel)r aiuSgebilbeten .Siift^i^^^c^i ^)^^ o^^9^=

nifirten J^ormen, ro. bei ben 9}leere^pflan8en , roelc^e jum

^^eil bie l^öd^ften ^ilbungsftufen i^rer aUerbingd an fic^ un-

DoUfomnmen Familien rqnröfenttren.

3tDeitend fann man eine gan^e ätn^al^it von Organismen

nanil)aft mad)cn, miäje f)eute nod^ grabe fo befd^affen finb, mit

lux ,^t\i il)re^ erften Slnfanoie. 3iamentlid^ gilt biefeö von ben

uioberften 9J?eere§beroof)nern , lüie ^Hi^en, Scl)n)ämmc, SBur^eU

jü^er, e^oraminiferen^ geioifie ^ujc^eiartea u. ], m., roeld^e fic^

im £aufe ungeheurere geotogifd^er ^titxävmit fo gut wie gar

nid^t veränbert l^aben unb pm ^ei( von i^ten ^eute lebenben

^erwanbten faum ober gar ni^t unterfd^icben werben !9nnen.

80 ift ba^ ältcftc Ulli? befannte äBeic^t^ier Lingula ober C5nten=

miifdiet (eine ('Gattung ber 10g. 3Bradf)iopoben), eine Dhifdielart,

toeldje in allen ^rbfi^id^ten gefunben wirb unb welche nod^

Iffeute in ben wärmeren SReeren in gat^ unneränberter äBeife

fortlebt^ ol^ne ba| fte abgibt. ©teid^eiS ober Stel^Kd^eiS

gilt Don ben (Gattungen Discina, Crania unb einigen anbem.

Ueberl)aupt bürften bie ältefteu, un^5 befannten '^rad^iopoben^

ober ^rmtüglerarten (^roeiflappige ^eerej^niujc^elu von eigen-

* O. Solger: (fvbe unb <E»tgbtt. Sranlf«rt'ii. SR. 1857.
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t^fitnUd^ f9titmetrif<$et %om) ben ^eute (ebenben f<|on in aKeit

mefeittUd^en SBejic^iungeii gteid^geftanben ^aSen, titir mit hm
Unterfd)teb , ba6 fic in ben früheren ©d^öpfimc^eperioöen einen

weit größeren 3(rtenreid)tt)um unb eine Ijeute bei i()nen nid)t

gefannte gormenmannicjfattigfeit entwicfelten. %n6) unter ben

fo0. (Sepl^alopoben ober jlof>ffü6em, loebi^e an bec @f»ite bet

fofftlen Seid^t^ienoelt flel^en, foioo^C butd^ SSetbrettung, niie

bur$ ©öl^e ber Drganifation, f)at fid^ bie >vamilie bcr fog. S^ttu«

tiliben üon ber älteften über paläolittjifdieii ^nt hh^ in bie

(Begenroart unueränbert er!)a(ten, unb 2(el)nlidje5 fann dou einer

%n^ai)i toeiterer ^ieere^beiDoi^ne): au^ ienec Qtit mit ^eic^tigfeit

na(i|gen)iefen n)erben. (Sogar unter ben niebrtgfien diepräfem

tcmten ber grogen Sßirbeltl^ierreil^e ober ben ^^fyn Begegnen

wir Bei ben fog. StnovptU unb B^mtl^^^^en folc^en 3) au er»

tppen, roeniöften^ für gennife ^eitmume ber ©rbgefd^ic^te,

wä^renb rae^er jene Xi;pen net§ biefetben blieben, inbefe MiH-

um fie ^er fidf) änberte. <Bo ^at man eine ©ruppe biefer %x^6)t,

weld^e je^t nod^ burd^ eine in 9(uftralien (ebenbe %xt (Cestracion

Philippi) teprftfentirt wirb, mit igülfe il^rer d^arafterifUfd^en

Säi)ne unb glojyen burd^ alle geotogtfd^en 3«i<^it^ ^CuS*

naljuie be^ taino^oiic^en) ^inburd) uerfolgt, u)äl)renb anbrerfeit^^

bie geroö^nUd^en §aie unfrer heutigen SJIeere bi^ in ba^ mefa=

Soif(i)e Seitalter l)inauffteigen, in bem paläojoifd^en aber fel)len.

äUd ein d^niid^ed ^eifpiel von UniieränberUd^{ett ffll^rt ä(gaffi|

in feinen Beiträgen pr 9laturgefd^id^te ber ^Bereinigten Staaten

bie Korallenriffe oon gloriba an, weld^e minbeftenS 30000 Qa^re

alt fein müffen, ol)ne ba^ bie fie beiuoljuenben Korallen fid^

roä^renb biefer langen 3^^^ irgenbraie geänbert l^ätten. (5ine

oenoanbte Beobad^tung mad^te Rollmann, toeld^er in ben

tagerungen am !Riagara 9)fhifd^eln entbed^te, weld^e gan^ ibentifc^

mit fold^en finb, bie jc^t nod^ im (^efee leBen, oBgleid^ jene SIB*

lagerungen nad) ^urlet)'^ 33ered^nung minbeften^ 30000 Salire

alt fein müffen. 2lud^ ba^ alte SBimberlanb ber ^|>l;aiaonen

wirb oft in biefem ©inne attgefü^rt, inbem bie Slbbilbungen

oon $fian|en, ^^ieren unb ^Zenfd^n auf ben SQBänben ber alt-
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egijptifd^eu 2^entiuüIer,)omie giinbe üon Sfeletten, 9)?umieii ii. i. m.

foUca erlennen laffen, ba^ bort im ;^aufe einer 6—7000*

iä^rigen ^er^angen^eit fo gut loie nid^td geönbett |at äBo

bleibt (Ufo l^iec — fo fragen bie ©egner — ber bel^aufitete

gortfd^ritt? Unb wie fann e8, wenn StffeS ©otanfd^reitct, möglid;

fein, bajj roir nid^t fetten in jüngeren (£Ttifd)id)tcii ;^um (Srften^

mal organifd^en Oiattungcn ober ©efrf^Iec^tcrn begegnen, n)cld)e

in ber großen Sfiei^enfolge weit tiefer ftet)en, alö il)re Vorgänger 'i

^ ein weiterer SSemeid gegen bie gortfd^rittst^eorie n>irb

geltenb gemad^t, hai niete 9lef>röfentanten nieberer Jtloffen eine viel

t)öf)ere Drganifation errtid^en, fold^c l)öE)crcr Äfaffen. ©o ^aben

in ber niebriger fte^enben Rla^t ber Straliltbicre mandjc (idjinos

bernien oDer Stad)eU)äuter eine conipUciitere Struftur aUi irgend

ein Siepräfentant ber ai^ klaffe ^ö^er fte^enben äßcid^ ober (^iüeber*

totere unb oieQeid^t fogar atö einige äBirbelt^iere; nmnd^e ^ften«
t^iere flel^en 1^51^ atö gewiffe Snfeften, mand^e Sßtoner l^ö^er^ atö

geroiffe Äruftentl^icre, man^t fopftofe SBeid^t^iere l^öfier, ate il^re

topftragenben ^erraanbten u. f. m. ^a, eö gibt eine nidjt geringe

Slnja^l von 2ßeid^- ober 0liebcrt{)ieren, beren ganje Crganifation

biejenige ber nieberften äBirbelt^iere toeit übertrirft. äBie loäre

biefe^ mdglid^, wem eine ftetig auffieigenbe (Stufenfolge befikunbe?

äBeiter ifl ed eine erwiefene ^atfaii^e, ba^ niele organifd^e

Gattungen ober ©ruppen in ber $orwe(t eine «icl ^ö^erc (Stufe

ber (5ntroidlung unb ber Drganifation erreidit haben, aU ibre

f)eutigen SSenoanbten, fo bafe alfo ()ier ein offenbarer ^ücffd)ritt

an bie ©teile beö gortfd^ritt^ tritt. Wlan beute nur, fo fagen

bie @egner ber gortfd^rittdt^eorie, an bie reici^e unb fo ntannic^^

fad^ gegtieberte Sßeid^tl^iermelt ber fog. ^rimär)eit, mit weCd^r

biefemge ber ©egenroart faum ©erglcicijibar erfd^eint. @o leben

in unfren ^)eutigen 9)2eeren faum ^unbert 3lrten ber bereite er^

warnten ^rad^iopoben ober SlrmfüBei:/ roä^renb au^ ben

paläolitl)ifd^en ^^n, troft unfrer unooCKommnen ^enntniß foffiler

Ueberrefte^ beren minbefiend 1400 befannt finb. (Sbenfo ift ed

mit ben dep b <^ ^ P ober Stop^^tm, bei benen ber ^^pud

beiS 9Bei^t^ier^ bii^ 5U einer folc^en ^ollfommenl)eit au^gebilbet
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ift, bog biefelben tro| i^reiS an fid^ unooEfoinmneren Souplaiu^

bie niebrigften äBirbeltldiere an Organifatioitd^ö^e weit übet»

ragen. SBon il^nen l^at Sarranbe in ben mittleren @itur»

6t(bungen ober einer ber trül)eften arbtl^eilungen ber ^mör^eit

nic^t meniger a(ö 1577 oerfd^icbenc Sitten auf^ujä^len t)ermod)t^

n)ä()renb fie tjeutjutacje nur noä) bürftige gormenfreife auf=

jutoeifen l^aben unb hinter (iJafteropoben unb SSioaben juriicf?

treten. @benfo errei^te eine je^t gat^ auiSgeftorbene ^ntUie

Don frebdortigen ^eren, bie fog. Sritobiten (breigetl^eilte

Ärebgt^iere), in ber ©ilurjeit eine fe^ir l^o^e ©tufe ber ®nU
loicflung unb wax burd^ 'Xnufenbe von Birten vertreten. 2lber

fc^on im 8teinfo|)lengebirg finben tüir nur nod^ einige gang um
anfel^nlic^e gormen berfelben, unb im ^ennifd^en ©^ftem finb

fie gani oerfd^wunben. ähid^ bie l^eutigen ^oraminiferen
(fleine, auf bem SleeredBoben (ebenbe^ jur ^bt^eiiung ber ^ro^

tiften ober Urtl)iere gcJiörenbe X^me mit njinjigen 5la(fgct)äu)cn)

finb nur 3^<^i^9^ gegenüber i(;ren riefigen ^orfQ()ren au§ früheren

gcologifc^en Qtikn. Ueber^aupt gibt eö in ber je^igen S(i^öpfung

in fämmtli(i^en ^flat^» unb XlS^ierflajfen lal^llofe S^iepräfentanten^

bie il^rem gai^n Sau na(| tief unter ben erlofd^enen grormen

ber ^or^eit flel^en. ^iefe^ gilt fogar für ben l)öd^ften tl)ierifd^en

gormentreiö ober für benjenigen ber Söirbettl)iere, in roelc^eni

fonft ber Jvortfc^ritt fid^ beutlid^er bemerfbar marf)t, als irgenb

fonftroo. 3)Jan erinnere fid^ 5. )&. an bie großartige, bie heutigen

formen, fowoi^l burd) .^ö^e ber Organifation^ mit burd^ älrten:»

^al^l^ weit l^nter jtd^ laffenbe (Sntmidlung ber Sleptitien« ober

Äried^tl)ienoeIt in ber ©ehmbärjeit ; ober an bie ebenfo grogs

artige Gntroidlung ber 33ögcü unb ©äuget^ierroelt in ber Xertiär=

seit unb §ur ^di be^5 2)iluoiume, an jene gewaltigen ^icfl)äuter,

iHiefenoögef , 'Jiinbers, iQirfd^s unb 3^iaubtl)ierarten , beren ^eute

lebenbe ^iai^rmtn nur ein fd^wad^er ätbllatfci^ ber SSergangen»

(eit finb. „(Sint fo unerl^drte Spenge vm öd^en SHdß^äutem

unb bidf^öuteral)nlid^en ^^ieren, cXi fie ^ur (Soc&n^eit in Europa

allein eriftirte, fann Ijcutjutage bie ganje (^rbe nid;t üufioeii'en.''

CSittel: 2lu^ ber Urjeit.)
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bie ißfiansenmeU ber Xertiävseit mat befanntUd^

int 3uf<KW^^>t^<t>^9 n>&nneren unb feud^teren XLtxm

eine Diel reid^ere unb maniüd^faltigere, l^eutj^utage. ein

^eifpiel beö 9iiirfgan(\§ in einjefnen ^^flanjenflüjjen ober gamilieii

Jann bie gamilie ber 109. ß)a(amiten ober (5c^ad)tel|alme

angeführt xoexhen, rcelc^e in ber Steinfo^lenjeit neben einer

enormen inbioibuellen (l^tnii<f(ung einen großen gormenreid^«

l^um nnb fe^r mannid^faftigc Driiane aufmeift^ xoäi)nnh fie

l^cutsutage nur nod) in einer cinjigen ©attuncj eriftirt, rocld)e

eben jo fe^r burc§ i^re .Hkin{)eit, roie burd) bie (Ennfürmigfeit

i^rer uegetatipen Organe von i^rem R3orbilb a\b% ber Ut^eit 511

i^rem 9{a(f)t^et( abroeid^t. ^(nbre Dennanbte |^mi(ien roieber^

mie (^uifeten (S^aft^ime)/ fi^copoMen ober 6e(agineIIen (^ör«

(appe), ^oben ftd^ oon ben frii{)eften S^m ber ©rbgefd^id^tc bi^

f)eute faft nnüeränbert crlialtcn unb [teilen fo unter ben ^^Nffonjen

baejenige bar, luae lüir luitcr ben X^ieren mit bem 'JJamen ber

,,^anert9pen" bejeic^net l)aben. <Btf)x bemerfen^roert^ ift aud^

be^üglid^ ber Pflanzenwelt ber Umftanb, bag grabe bie nies

berfien pfianiUd^en S9i(bungen ftd^ bur<i^ i^re pl^i^ftologifd^en

©rfd^einungen ber Tierwelt am meiflen nötjern, loälircnb bie

l^öd)ften fid; am wciteften bauen entfernen, inbem fie ba^3 c\(\cnU

lid)e pflanjlid^e ^riucip im Öetjenfal jum tbicrifd^en ^um üoII=

enbeten 3lu^brud^ gelangen laffen. 'Md) ber ^X^ieorie ber ftetig

auffieigenben Stufenfolge mü|te ed grabe umgd^e^rt fein, unb

mfl^te ftd^/ mie ja aud^ bie e^iematige Slaturpl^fop^e annal^m,

bie nieberfle ^l^ienoelt ber l)öd)\kn Pflanzenwelt en^^elt

l;aben.

21U birefte ^eiueife ober ^eifpiele beij i)iücf)d)rittö innerl)alb

einzelner ISlaffen ober (iJruppen pflegen »on ben (iJegnern ber

gortfd^rittdboftrin u. äl. angeführt su werben: ^ie atö um
mittelbare Slbleger ber Itried^t^iergnqipe ber i^ed^en an^m

felf^enben langen, weld^c ehemals güfee befafeen (loieburc^

bie 5yü6e il;rer Gmbn)onen beiüiefen luirb) nnb fie iiertoren,

lüeil fie il)nen für bie l)eimlic^e 3lrt il)re^> :2eben^ el;er l)inber=

lid^, ald f^rberlic^ waren
; ferner innerhalb ber klaffe ber ^ögel
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t>ic fttaufecnartigcn ober 9^iefcnüöge( unb bte gcttgänfc njcgcu

it)rer üerfümmerteu '^lü^ti
;
cnbÜd^ unter ben 3äuget^ieren bie

DSattftiere, lüelc^e ficf; nmfirfd^einHdf) aii^o §uft(iieren entroidclten,

bie fid) an ba^ auSfc^ liefe lid;e :^eben im äBaffer gemötinten unb

baburd^ fifd^ailig tintbUbeten. ^<i^ bie ^oturgef^^te bet (^n?

^eweibenyfitmer^ ber B^maxoliettf^m uitb mand^er 3nf^^^^

(SÄobetrafäfei, ^ö^teiünfeften u. f. tu.) liefert rcd^t onf(|auU(i^e

^eifpiele fo[d;er ^^üdbilbuiigen. —
©ans analoge ©efid^t^punfte, rote in ber Diaturgefdjic^te,

l^aben bie ©cgner ber gortfd^ritti^52)oftrin in ber ©cfd^id^te

ber äRenfd^^eit geltenb gemad^t. ©robefo, fagen biefelben^

nde man in ben ättefien @rbfd^t(|ten berettö l^od^ entwidfeCte

organifd^c gormen antrifft, grabefo begegnet man in ben frü^cften

Reiten ber (>3efd)i(|te \)od} entroicfelten (iuUursuftänben bei @g9P=

tern, Qnbern, 2lfft)rern, Werfern, (£l)inefen u. f. m. 9Jamentli(f)

^abeu bie gorfd^ungen ber ©gpptologen in bent alten SBunber^

Canbe am §2i( ba^ ^eftel^en einer minbefiend 6—7000 Sa^re

alten, fo l)od^ gefteigerten Cultur ent^üSt, me((j^ unfer ]^5d^fted

(St^amtn erregen geeignet ifi. 9^ad^ bem 9lftronomen 3^ie^t

ijabcn bie alten (Sgijpter f^on 4000 3al)re üor 6^r. fo genaue

aftronomifd)e Äenntniffc befeffen, bafe fie im Staube roarcn,

Könnens unb 9)lonbfinfterniffe ücr^er^ufagen, unb ba§ fie bereite

mit bem ®runbgebanien bed Aopernitanifci^en SQ^eitfpftemiS Der^

traut maren. 9(el)nli(^e 3)tn9e werben Don ben alten gnbem
unb G^inefen berichtet. 3lber alle biefe tontniffe gingen fpäter

fo DoUftänbig üerloren, bafe ba^ 150 ^ai)xt v. (Sl)r. entftaubene

iptolemäifd^e SBeltfpftem nic^t weniger al^ 1700 Sahire lang bie

(SJeifter ber 9}?enfd^en gefangen Ijielt. 311^ ber griedjifd^e "^f^U

lofo))^ Zf^aitü, meld^r feine itenntniffe im Umgang mit ben

€gi)ptifd^en ^rieftern ermorben l^atte, feinen Sanbdleuten eine

^Soniienfinfternife portjerfagte, l)ielt man i^n für einen S^^nberer

unb glaubte, baji er mit übernatürlid^en 9}?äc^ten in ^I^crlnnbung

ftänbe. Slber aud^i in ber 3)ied^anit unb ^aufunft raaren egi)pter,

^ab^loner, 3nber u. f. tu. foroeit oorangefd^ritten/ bafe bie ber

3eit trolenben Ueberrefte i^rer, mit ben unooQfommenflen ^ülfd«
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mittedi au^e\üi)Ttm Sauten unb mcd^anifd^en SItbeiten l^eutc

noc^ imfre h'66)\k ^croimberitng erregen. %ud) ber burc^ bcn

Ginflufe be^5 (£J)riftentf)um^ ober fpäterer religiöfer jöorftellungen

herbeigeführte grünbliche Jßerfall Der Dlaturroiffenfchaften, welche

erfl n>iebec im neun^^nten ^ahthunbert )u bem i^nen ge«

Bfi^renben Snfel^en getankt finb^ ^päH^t gewig ni^t f&t bie 3bee

be# geiftigen ober moterieOen gortfd^TÜtd in ber gejd^i^tUchen

(^ntiüicf(ung ber 3JJenfd^l)eit.

9öa§ bie fog. ^auertp^eii ber 9?aturge)d)ichte ober jene

burch alle geologifdien ä^i^äume hinburd) fich gteti^bleibcnben

nieberen SReeredbemoldner betrifft, fo finben fie in ber.äRenfd^?

I^eitdgeftj^te il^r tiottfiänbiged Slnalogon in ben fog. paffiDen

ober ^a^Mlhxn ober in jenen ^bltem, me(<j^ tro| ber

langen ®auer jener ©efc^idite niemals merfbar üorangefd^ritten

ftnb unb heute no(h mdjv ober weniger auf ber Stute bev fog.

tun tiefchid)tlichen 3Kenfchen, be^ 3^^^9ß"offen be^ 3Jianimuth, be^

Höhlenbären unb ber großen biluoialen Xl^ierarten, fielen. SBie

biefer, gelten fte )um naät ober not^bürftig mit ^llen,

9ünben u. bg(. befteibet, fömpfen unb jagen mit fog. ^tein»

TOaffen, rooijnen auf löäumen ober in höhten ober in elenben

£aub= ober C^ehmhütten ober in Pfahlbauten, haben feine au^y-

gebitbetc ©pradje, feine ©efittung, feine ^enntniffe, feinen eignen

eintrieb )um gortfc^iritt unb l^ulbigen bem ro^efken älbergtauben.

^iefe S3dt!er (eben alfo feit vielen %(xa\mtm, vitMü^ feit

ßunberttoufenben von fahren in einem emigen ©tittftanb unb

änbeni fid) faum ober gar nid)t, wenn fie nicht burch ändere

ober frenibe (S'inflüffe baju geroifjermüBen gejioungeu roerben.

äöeiter, fo fagen bie ©cgner ber Jbttfd^ritteboftrin , gibt

ed ä^ölfer, meldte aUerbingd eine gemiffe @tufe bed gortfc^rittd

erKommen l^aben, bann aber auf biefer Stufe flehen geblieben

imb geroiffennaften in einen S^f^t^^"^ ber !i8erfteinerung ober ©r*

ftarrung geratben ftnb. ®a^ h^i'^örragenbfte ^eifpiel biefer lUrt

bilbet baö große ;^anb ber 3JMtte ober CSijina. ^iefe 'i^ölfer

gleichen roüftänbig jenen üonueltlidSfen Organismen, loeldje ebens

fall^, nad^bem fie fic^ bid ju einer gemiffen Organifationd^öhe
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erlSfoben ^atkm, auf biefer @tufe ftel^en geblieben ftnb^ ol^ne g#
lodter entnn<fe(n su fiHtnen. ^efed Qilt von ben ^dtuUU
t{)iercn 9Jeu()o(Ianb§, rodele ^^ierc bort in bcr ©egenraart

in gcnjiffem ©inne bie SliiUionen ^Ja^re l^inter itnö Uetjenbe

Sehtnbä^eit repräfcntiren. 3(ud^ bie bereite erwähnten Bauers

t9i>en geiDiffer älbtl^eilungen bec gifd^e fönnten ^itt ol^ ^finel

oufgefül^tt loerben.

mt\)x, afe biefe ftabil getoorbenen S55(fer, fprcd^en

ijcijcn ben 5^ortfci^ritt jene Golfer, meldte fic^ §n)ar big jn einer

geroiffen ^öt)e ber (Sultuc emporgearbeitet ^aben, bann aber von

berfelben berart l^erabgefunfen finb, bajs eine um fo tiefere 91ac^t

auf biefelben folgte. äKott benfe an ^dlfer unb ^üä^, vnt

(^T9ptm, ^ecfien^ Sinbien, Stleinoften, 9lorbafrüa, @Tie(i^en(anb,

?(ta(ten, (Spanien, ^txito u. f. n»., ober an Stftbte nrte ü^nive,

.Üabijlon, Sufa, §e(iopo[i^ mit feinem riefigen, ber >^cxt tro^enben

©onnentempel, ^^5almi)ra, ^erfepoli^, 3lt^en, dlom u. f. w. u. f. n).*

SWan oergleid^e bie ^uMnbe be^ alten Qnbien ober ©g^pten

mit benen bei; (Bt^emavt, hQ& l^eutige ältl^en ober ä^iom mit

i|ten antifen 93otbi(bem, bie ehemalige großartige (Sultutent«

roirflung an ben Ufern beS SDWttelmeere« mit ben !)eute bafelbft

^errfc^enben 3^M^iinben! 2)iefe untergegangenen ^^ölfer unb

(Kulturen t)erf)a(ten ficJ) genau fo mie bie 3ßeid)= ober Älruften=

t^iere ber ^^^rimärjeit , ober wie bie ©aurier ber Sefunbärjeit,

ober loie bie rieftgen @augetl^iere ber ^iiuoiaU^eriobe, wel<i^e

nur burd^ ben 9iu^m il^rer ^ergangenf)eit gCän^en.

%n6) ein 35li<f auf bie geiftige ^f)ätigfeit unb bie geiftigen

Grrungenidiaften ber 93?enfd^^eit inneri)alb ber einzelnen @e=

banfentreije lä^t nac^ ber 3)ieinung ber ©egner ber gortfd^rittes

boftrin taum ettoaiS älnbered ernennen. äRan oergteidjfe, fo fagen

* ^te fog. 5Dag0tHid ober 9ttbbl(a«$9romibeii tn Sc^lon, fiebeit an

ber S^^U toil^ im 4.-3. Sa^t^. oov iffc. eibaut ttiuiben, beftlen iro^

(Sinfbit) unb fCbbrdiKttitg (um S^ett ie|t tto4 bie enorme ij^t bon

350 f^g; unb bie 3ie9elfteinma{fe einer einsigen tfl fo grot, ba| man
haxaui otertaufenb Käufer bon je 40 Frontlänge erbonen lOnnte.

(SRan oexg(. Dr. SDlle^er im „«ndtanb", 1883, 9{o. 7.)
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fic, bie politifci^e 5Heifc ber C^ried^en unb 9iömer mit unterer

politifd^eti Unteife unb Unfectigteit ober bebenfC/ ba^ bie ^beal«

fotm bed ©taoteiS obet bie vejnibtilanifile im Saufe bet 3^ten

gröfetent^eite mtoren gegangen ift, unb baft eine tttel|r ofe

taufenbjä^rige ©ntraicfluug beö fog. SRed^t^ftaate^ nid^t üer^inbern

fonntc, ba6 aud^) l)eute nod^ ©eroalt vox ^cä)t gel^t, imb bafe

balb Sntcreffemipolitif, balb to^e ^a^^tmittel felbft bei beii iu

bet (Sultut am toeitefkn ootgefct^xitteitett ^öliem bad Uebet»

gewid^ über alle ibeaten 9%il(fmien obet ^trebungen behaupten,

^an iierc^tei^e bie freie unb ünabl^ftngige ^]^i(ofo|)]^ie b^ WXtt^

t^unt^o mit ber unmünbigen unb ber ^^eologie aU 3Jlagb (an-

cilla theologiae) bieuenben ^^i(ofopt)ie ber fpäteren S^i^^^v

ober baö glän§enbe 33ilb be^ flaffifd^cn 3l(tert^umä, bie Slütlie

von ^eOod unb 9iom mit bem nachmaligen SSetfaft bet Itünfte

unb .SSHffenfd^aften. Wtan vetgleid^e hc^ glüdfCiti^e S^^^
eines ^etifte« mit bem barauf gefolgten fmfteren unb abergläu«

hi\^en SDättetalter, ober bie freibenferifd^en ^Religion^fpfteme

eine^ 3otoafter, eine^ (Sonfuciuö, eine^ Öubbl^a mit ben eng=

l^er^igcn, au^ altinbifd^en Segenben unb jübifd^er ^Bigotterie ^u*

fammengewürfelten Sleligion^oorftettungen fp&teret ^üt, obet

bie fij^öne tetigidfe ^ulbung bed Sftett^umd mit bem Sfleligiond«

fanatiiSmui» unb bet religiöfen ^erfolgung^routJ) ber 9?eucren.

3J?an bebenfe, ba^ rcir mit unfrer I)od;gevric|cncn Gultur ben=

nod) in ©fulptur, TlaUxn, 5öau= unb S)id^tfunft unfre f(affifd;en

SBorbilber faum ju erreidE)en im ©tanbe finb, unb bafe bie

mefentliii^en (^tunbfä|e unfret SKotat obet <5ittente^te nod^ bie?

fetben finb, n»ie oot Dielen taufenb ^af)tm.

• 3lug allem tiefem — fo fd^liefeen bie gorifdiritt^gegncr —
folgt, bafe e§ aud^ in ber ©efd&ic()te nidjit anber^ ift, ale in ber

$Ratur, b. ^. bafe n)ol)l eine eroige Umroanblung t)on '^cit, Ort

unb 9Kenfc^en, ober bag ein ttnauff)örlid^er SBed^fel üon SBor«

unb d^ütffd^titt^ 9on Slufbau unb d^^K, Don SBa^St^um unb

^ulnig, ©on (gntftet)ung unb Untergang ftattpnbet, bag abet

üon einem bauernben, na^ beftimmten ©efe^cn uor fid^ gebenben

SBoranfd^reiten nid^t bie S^ebe fein fann. (Sö ift nur ein eroigei.
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in fid) felbft jurücffe{)renber .Hreielauf ,
öl^nlict) Dem 33ilb einer

Sd^lttngc, n)eld)e fic^ in iJ^ren eignen ©d^weif bei^t, ober bein*

jemgen eitiei^ 2^l^eatetiS, auf toeld^em |ioar ©cenen, ^Uber,

äUenf^i^eit^ SouUffeit fottm&^tenb loe^fetn unb SCded t>o0 Unruhe

unb ^^öttgfeit erf<i^eint, wobei aber bod^ fc^liegtic^ ÜBie& auf

bemfelben 'fünfte fte^en bleibt.

(So troftto^ biefe 9Inidiauinuieuieife erfc^eint, fo J)at fie öod)

Eingang felbft in bie ^^oefie cjefunben unb ^niag 5u einem ber

fd^dnfteit, einer alten motgentönbifc^en (Sage na%ebUbeten ^e$

bid^te unfeteiS großen £iebermetfietd ^üdtvt gegeben, ^ev

SMd^ter lö^t ben mig, jungen ober nie attemben ß^ibl^er

(eine perfifd^e 3)iijtl)cn9cftalt) tiurd) bie 2Belt reifen, unb in fünfs

nmligen Raufen Don je tünjl)unbert ^alj^^ii jebe^nxaf an bcn=

feiben Crt jurüdfe^ren. gebe^nial ^at fid) biefer Ort ooUftänbig

oermanbelt. älud einem ©orten ift eine äBeibe, aud ber äBeibe

ein SlReer, aud bem 3fteer ein SQalh, aud bem Salb eine Stabt

geworben; unb jebeÄmal crl^ätt ber 9leifenbe auf Sefragen bie

3(ntir)ort, bafe biefee feit ^IZenfdjengebenfen immer fo gercefen

fei unb immer fo fein merbe. (Sr begegnet alfo nur einem

ewigen, principlofen äßed^fel, ber aber freilid; innerJ)a(6 fo

langer 3^äume vor fid^ gel^t, ba|3 nur ber immer lebenbe

©Ott benfetben )u überfd^ouen Dermag. 9lber im ©ebid^t

ber ©Ott ift, bas ift in 2öirf(td^fett bie Siffcnfdjaft, weld^e

ebenfaH^^ über ba^ 3^^^^^^^ ^^"^ 2tngenblicflid;e l)injüegfie()t unb

burc^ ben bunten SBec^fel ber C^rf4)einungen t)inburd^ ba§ @n)ige

gewal^rt. '^om miffenfd^aftlid^en 6tanbpunfte aus liege ftc^

gegen ben S)id^ter t>ieUeid^t nur einwenben^ ba^ er feine

$erioben ^u !urj gegriffen ^at. igätte er fiatt fttnf^bert

^^at)ren beren fiinftaufenb gefegt, fo mürbe er ber 2Ba{)rl)cit

näi)er gefommen fein, unb fein (^)c^id)t mürbe an (Sirofeartigfeit

nic^t oerloren, fonbern gemonnen ^aben.

äBenn alfo biefe ®efi(^tspunfte richtig unb bie oorgebrad^-

ten (Sinwönbe gegen ben gortfd^ritt in allen ^ßunften ftid^l^ltig

m&ren, fo mürben mir vor einer ber trofllofefien SBa^r^eiten

fte^en, meld)e uns jemaU bie menfcä^lic^e 2Biffenfd[)aft fennen
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ne(e^rt i)at. Dintiir mie @cfd)irf)te mären md)tß 3(nt)eicC^, al^

ein ewigem, in fic^ jelbft raicberfäiienbeö Einerlei o^iie Slnfang^

unb ^oUeitbimg. SRenfd^en, Golfer, 3been^ (S^fteme^ @nt»

bedhiitgen^ 3nbii»ibuen^ @efd^(ed^ter, Slationen unb ^&ip^m%tti

lodren einfQ($ ben 9)^eeTe9iDetten p Der(^(eid)e)i, n)e(d^e auiS bent

unenblid^en Occon be^ ^afeub^ nur auftau(^cn, um aUbalb

loieber barin ucrfinfen, unb feine anbre ©pur iljre^ ^'afein^

jurüdlaffcn, alg ben leeren '^Ua^, auf tt)elc^cm fofort eine anbre

SS^eHe mit berfelben fd^iejsUd^en Gcfolglofiafeit if^x 6pie( beginnt

unb enbet

®lfl<!(t(9^ermeife fönnen wir 9CIIcm, tooä loir wiffen,

mit siemlid^er Söeftimmtbcit fachen, bafe biefe ^^eorie rom eroigen

95>ed)fel ot)ne gortjd)ritt falfd) ift unb falfrfi fein niu§. 6^

befielet ein gortfc^ritt in ^atur luib @efc^ic^te/ roenn berfelbe

aud^ na<| menf<||U(ji^en 93egriffen unb an bem ^Bla^t unfetei»

furzen S)afeinS gemeffen fel^t^ fel^r langfom vor ftd^ %ef^t ^Hü^tös^

beftoroeniger f)aben jene ^nroänbe il^re trolle Bered^tigung. @ie

geigen, ba§ bie ^er{)(iltniffe bur(f)aug nirfjt fo einfad^ Uegen^

lüie man fic^ biefee root)l l;in unb roieber üorfteüte, fonbern ba^

biefelben t)ielmeJ)r fef)r complicirter unb nid)t auf ben erften

älnblid $u buxc^fd^uenbec Statur ftnb. ^tomentlid^ ^at man
ftd^ auf bem ©eMete bet SZatunoiffenfd^aft bei einer genaueren

Setrad^timg ber X()atfad^en feljr baib übcrjeugcn müffen, ba^

bie ^t)corie ber einfad^en Stufenfolge ober auffteigenben Stufen-

leiter oon ber ^ionabe ober bem Urfc^leim bi^ jum 3Kenfd^en,

wobei immer bad junöd^ft ^öl^ere auS bem junäti^ft ^lieberen

folgt, unb wobei ftc^ eine ^auptflaffe in bie anbre umwanbelt^

ganj fydüo» ift unb atten ^atfad^en wibei-fprid^t. ^efe ^eorie

ift I)eutäutage gan^ üerlaffen ober als falfc^ erfannt roorben.

2)er @ang ber organifdjcn ©ntroicflung ift ein gan§ anbrer unb

Diel complicirterer geroefen unb befte^t nic^t au? einer einfad^ien

^eil^e, fonbern aus fel)r Dielen^ nebeneinanber ^erlaufenben

9ieil^en, oon benen ft^i eine über bie anbere ergebt, ober wobei

eine hinter ber anbem ^urücfBIeiBt. jebod^ btefee roid^tige

35er^)ältni6 eine näfiere (Erörterung finbet, mögen erft bie einjelnea
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^efc^ilberten ^ntuänbe einer möglic|fft gebrdngten ^eanttoortung

untei^ogen werben.

9BaS )uerfi bad bel^auptete 3ufanimenoorfommen atter vier

ober fünf ^aupt!(affen ber orctanifd^en fBkit in ben unterflen

wfteincrungefü^renben ÜiDidjuijteu betrifft, fo ift bicfcr ßiniuaub

flinfäßig gemorben, feitbcm man 511 ber (Tinftdit (nefommen ift,

ba| jene oenneintlid^eu (irt)fd^id)tcn mit organiicl)cn (^fd^lüjfen

9ar ni#t bie erfien ober frü^eften finb, unb ba| 9or il^nen

eine gan|e dteil^enfolge gefd^teter ©efteine omt ungel^eurer

SRöc^itigfeit ntit ©puren nod^ früherer organifd^er (Sntroirfluug

liegt. Xnxd) biefe ©ntbcd^imgen ift bie ^J)auer bcio üiLjamid)en

£^eben§ auf ber (Siöc ber bieberitiien Slnnal^me gegenüber meftr

oIä oerboppelt lüorben, unb mau l)at aHeii Örunb anjunet)men,

hai jene nefytunifd^ ober filurifd^en (Bf^x^tm, in meldten mir

Bereite l^od^ entmid^elte tmb weit bifferen|irte 9lefn:(ifentanten

<itter eihsetnen t{)ierifd^en ©tämnie fmben, ber S^xt nad^ t>on

bem lüirflic^en Urfprung be^ i'ebcnS auf ber @rbe iiod) lueiter

entfernt finb, non ber C^egeiuuart. 2llfo fte()en irir mit

ben orgonifc^eu ^Üeften ber fog. ^^^nmär« ober 2(nfangs^=3<*i^

burd^ui» nid^t, voit man bid^er glaubte, an bem ^fang bed

otganifd^en 2ehen» auf ber (S^, fonbem bereitiS in feiner

flutte ober nod^ barfiber l^tnaitö ; unb wir ntfiffen jugeben, ba^

biefeö fieben bereite üorfier üiele Ü)?iIIionen 3[af)re bel;uf^ feiner

(5nttt)idFIung pir $öerfiii^nui liatte. 9^a^ äBallace äßoob

((£l)roiu>J über öefd^ic^tc ber 3)Jutter ®rbe, iJonbon 1873) fönnen

wir bie S)auer b^es^ äileid^ed ber äBürmer ober ©d^betlofen auf

ungefäf)r fünfzig SliKItionen, biejenige bei^ 9leid^ed ber ^fd^e auf

breifeig SWiüionen, biejcnigc beS Sleid^e^ ber Äricd^tl^iere auf elf

Mßionen, biejeuige be§ 9^eid^e§ ber großen ©öuget^iere auf

^wei Millionen, biejenige beS 9%eid^ed bed ^lenfc^eu auf eine

Ijialbe 3KiIIion Qal^re bered^nen.

äBenn bie organifd^en Sfiuren ober Ueberrefte jener erflen

i&älfte ber organifd^n (Srbgefd^id^te nid^t fo beuttid^ erfennbar

ftnb, wie man biefc§ im 3"t«^^ff^ ber (Sadjie imb ber SBiffens

f^aft luol^l luünfc^eu möd^tc^ \o liegt biefexS au ^luei^ fe^r na^e
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liegenben Urfoii^en, loeU^e {t(i^ tl^eil^^ auf bie 5l(etn]^eit unb Um
Dottfommenl^ctt her frii^eften Organi^mctisSBett, tl^eifö mtf Me

Serflöninoi jener ^efte hmd) bie innere Uniroanbtung ber älteften

(S(ä)i(^t(Hl"tcine fetbft begießen. SDie Stnfang^bilbuni] aU fold)C

ift ba^er für un^ gar nid^t ertennbar; uiib wir finb nxä)t blofe

beted^ttgt, fonbent mfiflicj^tet, ansunel^men^ ba| bai^ orgottifd^e

)BeBeit but^aud ntcj^t bott begann^ 100 rok bie frfil^eflen, ttnd

befttttnten $Refte be^fetben in größerer 3Wcnge beifammen finben,

fonbern ba§ e§ frfjon Taufenbe t)on 3al)ren ober 3^^^^*^^^^^^

ejiftirte, ef)e e^ nnr weit genug tarn, um eine bauembe Spur

in ben ^efteinen jurüdtaffen ju fönnen. Sllfo finb jene geglaubten

^nfangdgtieber ober ätnfangiSbilbungen in SBir!li#ieit nid^t foU^e^

fonbern erfl bie testen @nbglieber einer (angen oorangegangenett

(5ntn)icfhmg^reit)e , unb e§ f)at nid^t an Qtit ober @e(egenf)eit

5ur ^ifferenjinma bcr einjetnen *pauptftämnte ber orcianiidjcn

IZBelt au^ ben euijad)ften unb unüoHfommenften 2(nfäugen gc^

fel)lt. $öc^ft n)a{)r)d^einlid^ ift, raie bereits angebeutet, bie fog.

Ißrimorbia^eit ober ha» ard^otitl^ifile 3^ta(ter, in welclem nur

bie niebrigileit Safferpflfansen unb SBaffertl^iere auf bem Boben

t)eS eljcmalitjen Reiften ober lauen, über bie gange (Srbe t)er*

i»reitcten UrmeereS ifire Gj:iften§ friften fonnten, bcr '^nt nadft

länger, al& bie üier barauf folgenben geologifdien ^^itolter jus

fammengenommen; unb es mußten mtU äMionen $^a\)xt oer^

^el^en, bid bie<SntwidE(ung einigermaßen l^d^er organiftrter ^ftan^en

unb ^iere ftattfinben fonnte. Sü^emt loir ^. l^ören, baß bie

gefammte S)icfe beS filuri|'d;cn (Si)ftemS ober ber jüngften 3lb=

tbettung be^^ ard;oIitl)ifd)en Zeitalters an ntaucben Crten breißtg=

taufenb guße beträgt, unb uns baran erinnern, mit welliger

4»ußerorbentli(|cn ßangfamfeit bie Silbung ber gefd)ic^teten ober

9om SBaffer abgelagerten ^l^ie ber ^brinbe vor fid^ gel^t, fo

loerben wir und eine ungeföl^re t^orfleQung barüber }u mad^en

im ©tanbe fein, meldte Zeiträume uerffoffen fein müffen, feit

organifd^eS £eben auf ber (5rbe bcfte()t, felbft roenn roir »on ben

a) orfilurifd^en ^titm ganj abfegen roottten.

Obenbrein ober überbem ift bie oon ben Gegnern ber gort^

2
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fd^rittötoftrin aufgefieOte ^el^auptung vim bm 3ufamtnenoo¥^

fommen aSer ^ouf^ef^röfentanten ber organifii^en SIBelt in bett

filurifc^en ober cambrifd^en <S(^id^ten ittd^t einmal Dolffomnten

rid^tig. So gab p jener 3^^* ^^^"^ ^Oanbpflanjen, fonbeni

nur niebrige, tangartige @eegeraäd))e. (S^ gab au^ feine Sanb^

t^iece; autb oon bem l^öc^ftfte^enben %r)pu^ ber ^trbelt||iere

ftnb nur in ben obetftlutifd^en 6<|i(i^ten fd^mad^ ©pitten

finben, n»äl^tenb Si^eU (9((ter be^ aRenf(|engefd^(ed^tö^

©. 338) feine ©pur Don i^nen ober von fonft einem SBirbels

tf)m in ben unteren filuri|d)eu 3d)id^ten, fo reid; biefelben aud^

an roirbeUofen goffilien finb, anjutreffen ift — gefd^roeiiie benn

in bem nodt) älteren Urerbgürtel üon 33arranbe, „fo bafe rair

n>o^C fd^tte^en büi:fen, bajs bet äBirbelt^ier^^pfitö in biefen

ftlteflen ^erioben^ md^t oft ald Utpenoben be^eid^net loerben^

weld^e aber, wenn bie ©ntroidtungät^eorie rid^tig ift, too^I nur

bie legten ©nbglieber einer langen, oorangegan=
genen SRei^e Don ä^^taltern mit (ebenbi gen 2B ef en

finb, cntroeber ganj fel)Ite ober äufeerft feiten roar". 2lud^

fßrof. Sittel (Itu^ ber Utjeit, äRünd^en 1871) fagt, ba^ ftd^

bis ie^t fein ©efd^öpf mit fndd^er SSHtbelfäute in Silutfd^ten

gcfunben l)abe, unb bafe nur in ben jüngften Xagen fpärlid^e

gloffenftad^eln ober fiautfd^ilber entbecft roorben feien, raeld^e

ba^ ©rfdjieinen ber gifd^e roenigften^ am ©nbe biefer ^eriobe

befunben. 2)abei ift ju bemerfen, bafe jene frül)eften ©puren

be^ ^fd^t^pui^ beffen niebrigfter ©tufe obec ben ^ai^&l^nlidj^eit

Itnorpeli^fd^en angel^dren. (Sx^ in ber auf bie ©ilurjeit folgenben

^eoonformation finben fid^ jol^treid[>e gifc^refte neben ben erften

ßanbpflanjen. Hßerbing^ finb bie gifdfie bie älteften 9iepräfen=

tauten be^ ^öd^ften t^ierifd^en gormenfreifei^ ober be§ SBirbel«-

tl^iert^pu^; aber il^r erfier Anfang befielet in einigen fo gan^

ttnb gar niebrig orgoni^rten 9Befen (Amphioxas ober iSat^ett»

ftfd^d^en nnb Myxine), ba| biefelben Don ben erften (Mbeättn

gar nid)t ais> gifd^e bctrad;tet, fonbern für Söürmer ober <Bä)mden

ge{)aUeu mürben. 3>l)re niebrige Crganifation ftellt fie meit

unter bie ^ö^eren formen ber ^eid^- ober (S^Uebert^iere. ^ud^
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in ber weiteren (^ntioidlung be^ gif^tppue ift ein auffteigenber

(^tioicflungSgang uitoetlennbar^ inbem fämmtlid^e ^fd^fotmen

ber dtteiien ^ecioben ber niebrigften @tufe bei^felben ober ben

Änorpclfifd^en angei^ören, loorauf crft fpäter bie fog. ©ano«
iben ober Sc^mcljfifd^e, rceldje burd) 6fe(ett= unb (Sd^roanss

bilbiuKj ben embnjonalen ober .^eimjuftanb ber heutigen Hnod^em

fifc^e repräfentiren, unb noc^ fpater bie ächten ^noct)enfifd)e

folgten. Sit ber ©egeimart gehören fämmtlic^e Sügioafferfifd^e

unb brei SStertl^etle ber SRe^redftfd^e bem P4fit eniwidetten

pn^ ober bcmjenigen ber 5lnod^enfifd^e an, mlfS^z erft in ber

fpuleften Olbt^eilung ber sBehinbär^^eit (treibe) jur ^-ntioidtung

gelangten. Slue einer rtefen()aften ^Ibj^toeigung ber ©djinels^

fc^iipper entroidelten fid^ loa^rfd^einUc^ mit iQüije $a()lrei(^er

Uebergang^formen bie fog. Saurier ober jene gefrä|igen

Unqit^n, wetd^e ben grdjsten ^|iei( beiS mefosoifd^ QMLttx^
be^errfd^cn.

6c^on biefes eine 23eifpie( fann f)inreid^en, um in jeigen,

bafi bie frülier tidjegte Qbee ober bie alte naturpI)ilofüpl)ifd)e

2)oUrin oon ber Unuoanblung einer ^auptflaffe oon "ipftanje

ober Xl^ier in eine anbere gans unridfttig i% Sold^e Unnoanb»

lungen fyiim nie {iottgefunben; vielmehr fyd ftd| jd^e gr5^e
Hla^e ober SIBt^eilung für ftd^ unb unabEiängig oon ben neben

iJ)r feerlaufenbcu 9ki^en au$ bem urfprünglic^en Stamm abge-

jroeigt unb nad) iijx^x SlbjToeigung bi§ berjenigen syöijc cnU

widelt, loelc^e fie if)rer '}iatur nac^ erreichen fä^ig ober

beftimmt war. äBeber {tnb bie ©tra^ttl^iere bie @tamnteltem

ber 3Bei$tl^e, nod^ (eitere bie ber ©liebertl^ere, nod^ (eitere

bie ber gifd^e ober SBirbelti^iere; unb nod^ we( weniger iii

bag ^flanjenreid^ 33ater b€§ X^ierreid^ö. ^ie ©runbpläne

biefer großen 5lbtf)eihmgen finb fo nerjc^ieben, ba§ fie eine 3?er=

gleid^ung unter einanber gar nid)t julaffen. Süielme^r ift jebe

Itlaffe ober älbt^eiiung für fii^ |U betradl^ten; unb ift ein

fantmen^ong nur an ber frü^efien ober ä(teften SShtr)e(, innere

Jl^a(b be» ©ercid^S ber fog. ^rotiften ober Urrocfen, weld^e in

ber ^itte ^n)if(^en ^flan^e unb Xl^ier fielen, nac^5utoeifen ober
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an^une^men — gerabe fo roie bei einem ^aum bte einjelueu

Sßltoeigungen nitr in bet Sßui^el ober im Stamm ^ufammem

langen r fonfi aber unabl^ftngig filt ft<$ meitet leben, ^al^er

erfiört t& [16) an6), bajs ein befUmmtet Unterfd^iei) jroifd^en ^ffanje

unb ^^ier an bem fünfte ber frül^eften ^tfteJiuni] md)i gefuns

bcn werben fann. Uebrißcn^ (\\{t bie Jjier d^arafterifirte dlec^d

nid;t bloB für bie Qxo^cn .^Qiuiptflafjen, fonbern aiid) für beren

Unterabtl^eilunden aber älbstoeigungen, inbem aud^ ieber einzelne

9le6ena{i ober Heinere Ütita^xod^ ^ in feiner befonberen

SBeife meiterbilbet. wenigen tluiSnal^men f)at jebe einzelne

5lrt, grabe fo raie ba^ ^nbioibiium aud), eine beftimmtc Sebeib^:

bauer mit einer ^cit be^ Slufblü^en^, ^eftanbe^ unb !iserfaU-^

unb geljt, loenn i^re Q^it gefommen ift, §u ©runbe, iüäf)renb

onbre, fräftigere ober jängere 3n>eige beiS großen JBeben^baumei^

{te )ü fiberl^olen trad^ten. ^ie mei^e 9lui»|td^t auf eine lange

'S>auer il^rer ©jrifteng ^aben einfalle formen mit geringer ©e^

ftaltunciefraft unb umgefel^rt. 60 ermatten fid^, raie bereite er=

roä^nt, eiugelne ^Vifdiformen burd) alle geologifd^en 3^^^^^^^^

l^inburd^, mäl^renb 2lmpi)ibien unb 3ieptilien eine gütte fonus

bUbenber ^aft unb rafd^e Umprägung^ bafür ober aud^ ein

rafd^ ^ergel^en il^rer einzelnen formen auf|un>eifen l^aben.

Unter allen brannten ^t)pen beiS ^ierreid^S tiat Monntüd^

ber 2Birbe(t^ier=^i)pu^ bie pd^fte Einlage unb briitiU eC> awd)

in feiner ©ntmidfung, an beren 8pii^e ber ^JJienfd; ftel)t, am

TOeiteftcn. 2lud^ ift ber gortfd)ritt in i^m burd^ bie geologifdien

3eitalter l^inburci^ am rafd^ten unb unoerfennbarften. Säc^td^

beflomeniger rul^t er vxä^t auf ben 6d^ltem ber il^m in ber

grollen ^leil^enfolge am ndd^ften fommenben %x)pen, fonbern

fängt, raic bereitij enuäi)nt, fei)r tief nnttn an. 9(ud^ crljcben

fid^ bie böd^ften 9lbt()eiliiiuien ber Sßcid)- unb WlieDcrtbiorc weit

über bie nieberftcn 3lbtl)cilungen ber SBirbeltfiiere unb fonnncn

fogar in mel^rfad^er ^^ie^ung bem äRenfd^en fel^r no^e. SRan

benfe nur an bie munberbare geiftige unb ffinfllerifd^e SBefä^igung

ber Lienen unb 5lmeifen!! 3mmer aber ift imb bleibt eiJ ein.

burd^greifenbe^ ©efeft, ba^ jebe für fic^ beftel;enbc (^ntundlung^-
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^ei^e in bei: ^orioelt mit ben niebetfteit unb einfad^ftett gincmm

anfängt mäl^renb niematö ein umgefel^rtet ®ang ber Bilbung

beobad^tet motben ifl.

ift unmööli^/' jagt ^xo\. Sittel CI>ovtrtti3 über 5lrbeit

unb ?vortfc^ritt im SBeltaü, 1880), „einen einji(^en S^vcio, am

;^ebendbaum ber 9iatur jxi bejeic^nen, ber fein 3Bact)!5tl)inn fom

fequent nad^ Unten fe^rte. ^e l^at ein Drganü^mud ben äBeg

)urä(!gefunben, auf bem et gefommen ift; nie nnrb aud einem

^ic^baum jemafö ein ^ood ober au» mm ^iefanten iemaä

ein ^Uirm raerben fönnen."

So fteUt a(fo boö organifd^e Seben ber (5rbe feine l'eiter

bar, auf ber man oon ^tufe )u (Stufe fteigt, fonbern einen

mäd^tig vei^weigten £ebendbaum^ beffen einjetne Qm^t, jeber

für fld^^ nad^ Oben flreben, n»ä^renb ber mäd)tig|ite unter i^nen

tttte onbem überragt. 9luf biefe SBeife wirb e« mdgüd^, bag

in berfelben Qext ein einjeluer ^^wcu} ober Ti)pu^ nod) mit ben

erften ^(nfängen feiner ©ntroicflung ringt, n)äl;renb ein anbrer

bid)t neben if)m feinen ßcben^c^cluS uoßenbet ^at ober bereite

im äibfterben begriffen ifi — gerabe fo wie an einem mirflid^en

Saume fnod^enbe, bfü^enbe unb abfierbenbe S'f^W ^nem
(^ianjen uereinigt fein fönnen. S)af)er benn audt) fein Örunb

geijen ba^^ allgemeine C^Jefe^ be^ 5-ürtfd)ritte aibi bem Umftanb

(hergeleitet werben fann, bafe wir neben fold)en Xi;pen ober

gormenfreifen, wcld^e bi§ in bie Gegenwart ftetig ouffteigen^

anbre etbliden, metd^e ftel^en bleiben ober lurüd^d^rtiten. Snd«

befonbere vertieren attembe %ctm, mie 9. 9. unfre (ebenben

menfcl;enät)nlid)cn 3lffenarten ober bie meiften Ticfljäuter ber

(jeifeen ^om ober bie Sdmabeltl)iere '3Jeul)ollanb^^, bie gät)igfeit

abjuänbern ober gar ooran^ufd^reiten — gerabefo loie aud^ bo^

^nbioibuum im (^reifenalter bie S^ugungdfraft einbüßt, ^ber

biefe aitemben ober abfterbenben S^^t fönnen nid^t vttf^vahtm,

ha% bad groge ©anse ftetig einen nad^ Siufmärtd fhtbenben

Wang einf)ält. ^n ber Xl)at fann ja aud) iliienianb im (Srnfte

in 3lbrcbe [teilen, ba§ jebe ber einzelnen Jaunen unb gloren,

loclc^e nac^ einanber bie (^rbe beoöllert ^aben^ tro^ ber oieU
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fad^ften Untegednftgigfetten bo(^ im gro|ett ®ait)en immer etmad

Doäfommner roax, afö i^te S^orgänget.

3Jlit btcfer 2(ufflärung ober mit biefeiu cinfad^en ®ct)lü)'fe(

in ber feanb ift e^:^ nun nic^t fd^roer, bie mand^cr(ci 5Inomal{cn

unb l^einbaren Siberfprüd^e ober fogar 3tü(f)d^ritte in ber

(^ttoicflungiSgefii^i^te ber ^onoeU $u begreifen, o^ne bajs matt

ndtl^g l^fttte, ber ^ortf^rtttöboftrin ühetf^avapt 8a(et su fagen.

S)emt boi^ ift ja bod^ jioeifedod, bag bie ]^ö()eren jlreife ober

S^ei^en in i^rer ©efammt^cit aud) immer bie fpäteren waren,

baß fid^ ba^ ^E)ierreid) fpntcr cnttuidfelte, ak-' '^^Jftanjenreid^,

ba§ bie äl^irbeltliiere fpäter ba luaren, aU bie äBirbellofen u. f. to.

Stm beutlid^ften jeigt ftd^, n»ie bereitö bemerft, ber ^ortfd^ritt inner«

l^alb bed flßirbettl^tert^Ymd fe(b|t, wo er von ben ^fd^ su ben

i^ur(|en tmb Äric(^t^ieren , oon biefen ben ^5ge(n «nb ju

ben mit ber niebrigften Crbnung ber 5Beutelt{)iere beginnejiben

©äuget^ieren, von biefen eubtidf) ^n bem 5Kenfd[)en fülirt. Gbenfo

üer^ält es fid^ aud^ innerl^alb ber einzelnen Slbt^eilungen, meiere

nic^t in einer einfad^en ^eil^e, fonbem in oielen ^ei^en nebem

einanber emporfieigen. @o murmelt ber l^öd^fte ^^ormen«

frei« ber Säugetl)icre ober ber Slretö ber fog. Primaten
(rber()errn), roeld^em aud) ber 9)lenfd) angehört, burdjau^ nicfet,

roie man rool)l benfen fönnte, in ben {)öd^ften, fonbem bei=

na^e in ben nieberften Dlegionen ber entmidlung be^5 fog.

g$(acentar£@äugetl^iert9)mi^— einei^ ^in>iid, metd^er nid^töbefto^

weniger befUmmt ifl, bie f)öd^|le bid ie|t befannte @|»ite ber

organifd()en Söelt etreid^en. 5Bie[(cid^t feine Drbnung ber

(Säuget^iere jeigt unö eine fo nmfafienbe Stufenfolge uoui

SRieberften bi^ s«m ^öd^ften; unb c^^ ift, mie .*our[ei) iior=

treffiid^ bemerft, aU ob bie 9iatur, bie Slumafeung bes 2)Jen)c^eu

9ormii»fel^enb, felbft mit römifd^er strenge bafür geforgt l^ätte,

ba| ber ^er^anb bed SRenfc^en eben burd^ feine ^riumpl^e bie

©clooen fjerbeirufen mu^te, roeld^c i^n boran erinnern, bafe er

nur Staub ift!

UebrigensJ ift e^ bei ben loirbeUofen Xbieren bejügtidi be-J

gortfc^ritt« eigentUd^ aud^ nid^t anberd, ai^ bei ben :s2^icbei'
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t{)ieren. Dbc^leid) bei il)nen Me ©efc^e Der oieologiidjen iBnU

loicfiutig nid^t )o beutUd^ ausgeprägt finb und fic^ manche

f<ijieinungen von regedofet 3"' Slbnal^me ^i^m, fo gingen

bo<| fketö bie einfad^lien ober einfacheren formen ben l^d^eten

t>oraud^ nne man biejfed nantent(i# bei bet pd^ften flbtl^eitung

bei iiBei(^)t{)ierc, ben fog. (5ept)olopobcn oöer ilopffü^ern fc^r

bcutlid^ nad^roeifen tann. 3lIIevDiiuv5 roar, raie friiber bemcrft,

bie gormenmaimit^faltigfcit ber uieberen Greife in früJieten

<^bpenoben größer, aü ^eute; bafüt aber biefe S)>lanni<i^s

faltigfeit in ben ^d^eren formen umfome^t {ugenommen.

^efetbe 3««ö^we jeigt bie ber Hrten ber SBeid^t^icrroett

im 3LNerJ)äUiüj3 jur ^icfe ber abgelagerten (^rbid)id)ten ; fio be-

trägt feit ber raläoUt^ijd^en ^eit im ©rofeen unb Öansen me^r

bag 3et)nja(^c.

tiefer ^eft^töpunft gilt in gleidSier SBeife, loie für bie

ftiebere ^l^ierwelt, oud^ für bie l^ifbrif<i^e (Sntwi^Kung bed $f(ans

jenreic^^, wetd^e« in ben früfieren ^erioben ber ©rbbitbung nur

in feinen nieberften unb nieberen gönnen eine fieute nid;t mebr

^efannte Slbnnbanj jeigte unb nur burd^ fog. 5ln)ptogamen

ober btütJ)enlo|e '^^Pan^en mnlreten roar. 2lue ^Ifgen, ^il^en^

Siedeten, ÜRoofen bittieten ftd^ nad^ unb nad^ bie l^öl^er bifferen«

firten ober ©efft^n^ptoganten, tote ^atnt, ©d^aftl^atme^ S^up^

penpftanjen u. f. ro. , loetd^e in ber ©tetnfoblenjeit eine fo

enorme ßntiöirflung erreid^ten, bi^? fie in ber 2ria^ unb jurafs

fifdben ^^it burc^ bie am nieDrigften ftebenben gmnnoipermifd)en

^^anerogamen (Diaöeltjöljer unb ßpcabeen) unb in ber ^reibe^

tinb Xertiärperiobe burdSf bie l^ö^er fiel^enben angiofpermifd^en

ip^nerogamen ober eigentlid^en S(ütl^en|»flansen (^aub^ör^er^

^atnten «. f. ro.) überflügelt unb junt ^l^eil Derbrängt würben.

9lber aud^ l^ierbei gingen nneber bie nieberen goi^nten ben l)ül)eren

oovtuh?; unb bie maffenbafte Gntioicflung niederer gormen in

ber ä^onoelt wirb reid^Iic^ aufgewogen burd^ bie 3)lannid)fa(tigs

feit unb ätrtensal^l ber ^öl^eren in fpäterer Qtit. ^ie giora

ber Xertiärieit fd^tie^ ftdd bann in il^ren {üngflten (SUebem

unmittetbar berjenigen an^ wetd^e gegenwärtig bie DberfCäd^e
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ber iirbe Bebedft. ,,^te i)an5e S^ei^ienfotge ift etn mwibetU^^

lieber 'Betoeiö für öaö grofee üiefe|j fortfc{)reitenDti cSuUüidhmij."

(^aecfel.)

'iBcnn ferner üon Den (iiegnern ber gortfc^rittööoftrin bar^

auf ^ingeioiefen mixh, ha^ einzelne ^tteti von Xi^mm in ber

SonoeCt eine fel^r sufammengefefete $i(bung g^eigt ^oien^ nne

39. bie foß., jur Älaffe ber @tro^Ü(;iere gehörige ©eelitte

(Encrinus liliiformis) , lueld^e in ber 3^^^ permiidjeii unb

trinfifcfjen ^Bilbung lebte, unb bereu Sd^ale aii^ me()r nl^

brei^ifttaufenb Etüden in fo befonberer Sßeife siifammengefe^t

mx, hai allen ^ebürfniffen bed in il^r «»o^nenben ^iered auf

bad 8e|ie entf^o^en würbe/ ober bie im englifc^en unb f^wä^

bif^en Siadfc^iefer begrabene unb ^te no<!^ in DerÜlmmerter

'i)?ad^fonnnenfrf)aft (ebenbe ©attung Pentacrinus (.'gaars

fternej, an bereu taufenbfältig neräftelteu unb biö in bie

äufeerftcn ©pi^en gegliebertcn , oon je einem ^ia^rung^fauat

butd^bo^rten %mm Ouenfiebt niii^t weniger aU fünf !D2iU

liimen eii^elner jtolft&fel^en ^erauiSgetecBnet ^at — fo ift bar»

auf ju erroibem, bafe 3wfannnengefe^tJ)eit ber Btlbung an unb

für ]\d) nod) fein 3ßic[;eu (jöl;erer (Jutuiicfding ift, nameiitüd)

loenu biefetbe, wie bei ben (]euauuteu Tlncreii, luit bcm 3>or=

()anbenfein einer großen ^n^a^l gleid^werttjiger Xt)ei(e rerbunben

ift. iDa^er gel^t bai^ ^n^anrnm^titliU oft bem (^efonberten

ooraud, inbem bie ÜRotur beftrebt ifl, bie friifier in ein§e(nen

formen t)ereinigten ^igeufd^aften auf t)crf(j^iebene gönnen 511

pert^eilen unb fo burd^ foij. 3( r b e i t t () e i ( u u 13 eine ^öljere

©ntroidflung in einer einzelnen 9fli(^tun9 möglich machen.

'JJJit 9^ed^t betrad^tet man bal^er bie ]o(\. Tifferen^irung unb

8|>^iaUfirung ber eii^eCnen ^Ijieile ober Organe atö einen

^srüffiein ber fBerooSfommnung^ wenn an^ zugegeben werben

mu6, ba§ nid^t jebcr gortf^ritt eine ^Differeuäirung unb nic^t

jebe ^ifferenjiruug ciu Jyortfdjritt ift. Streben uac^ i>ercin:

fac^ung ber gimftion unb (^iu{)eitlid^feit ober CSentralifation einest

beftimmten Örgani^mud ntu| ebenfo a(s S^^^^^ ^erDod^

fommnung angefe^en werben, wie eine ^a^Ummhtcm^ gleiij^
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artiger ober gleid^ioeit^iger ^l^eite. ^od iQ^uptprittcti) ber

33en)oIIfoinmn«ng mag ober immer in ber 9lrbeit§tl)ei(ung ge*

fud^t luerben, meiere in ber 9latur eine nic^t ininber iDid)tine

'Jioüe fpielt, raie im gefeUfd^aftlic^en, poütifd^en unb inbuftrielicu

Seben be^ Mtn)6)m. Qe mt\)t ein Seberoefen in feiner (^fammt?

orgonifation für einen einl^eitlid^en ^ed angelegt unb aud»

gebilbet ift, iimfome^r ift ed im Stanbe^ biefe feine SefHmmung
Doffftänbig erfüllen ; unb je me^r roieberum in feinem eignen

Körper bie nerfd^iebenen Jyunhioucn au einjehie Organe t)ert(iei(t

ober biffcreujirt finb, eine um fo ^öl)ere Drganifationöftufe

nimmt e§ ein. ^ie Äörpermaffe ber niebrigften X^iere erfüllt

o^ne befonbere Drgane aQe gunftionen ober ^errid^tungen burd^

einfaci^e ©toffaufna^me unb ©toffabgabe in 9Bed^fe(wir!ung mit

ben umgebeuben 9}iebien auf einmal. 3u ben ^öd^ften Xt)ieren

bagegen i)ai jebe einzelne gunftion \i)x befonbere^ Organ, fo

ba-3 $erj für ben Kreislauf, bie -Jungen für bie ältl^mung,

ber ^armfanal für bie SBerbauung, bie SRieren für bie 2lu^=

f(^etbung, bad ^xxn für getftige f^unftion u. f. vo., unb fte finb

eben barum bie l)ö($ften.

Qu biefer Dorfdj)reitenbeu 3(rbeit^tl;eilung in -Cerbinbung

mit ber allnmi)ligen S8en)onfotnninung ber ©rbrinbe ober aUer

icbifdien ^erl)ättniffe unb Sebenöbebingungen liegt Denn aucb,

wie e^ fd^eint, bie gaupturfad^e bed gortf^ritt^, meld^er

burc^aud nü^t, vm iUcin^ glauben ober tooUen, auf einem

ooraudbeba<^ten $lan ober einem ber 9latur geioiffermagen

oon Oben Ijerab aufgenöt^igten, 5um '^orauc-» beftimmten gort=

fcf)ritts= imb (Jutioicfluiuv^ö^l^'^ beruht ober beruljen fann, ion=

bern lebiglid^ med^anifc^en unb natürlid^en Urfac^en aU golge

ber oon ^arn^in dargelegten ^er^ältniffe unb ©inroirfungen

feine (^tfteldung oerbanft. ^ad groge ^rincip ber älrbeit&s

ti^eitung — ftet§ ^une^menbe ^ifferen^irung unb ©treben nad^

©in()eitlid)feit ber Crganifation, ficrDorgerufcii iiurd) ben unauf-

()örlict)eu, uiierbittlirfjeii i^ampf um ba^3 ^^afein — fortfd)reitenbe

aßanuid^faltigleit aller irbifc^en lin^r^ältniffe unb (^iiftenjbebiiigs

ungen — @tnwir!ung oeränberter äußerer guftänbe auf bie
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JUime ober auf Me fertigen 9Sefen — 9Rad^t bet ^etetbutig uitb

^e^nüd^ei^ — biefe§ möcien ungefähr bic ^ouptfä(j^(id^ften Urfaci^cn

einc^ gortfd^ritte^ fein, ber eben roegen biefer roec^fetnbcn unb em=

anber nid^t feiten befämpfenbcn gattoren tein ftetiger ober aü-

gemeiner, mä) einem beftimmten %Uan üoranfc^ireitcnber fein fann,

fonbem a(i$ ein burd^ mand^lei Unregelmäligfeiten unb fd^eim

bare ober seitweife Mdffd^lritte unterbrod^ener erfd^einen mu^.

elften 8 entftel^t babei ein gortfd^ritt. @ef)r oft aber gefd^ie^rt

biefe^ aud^ nid^t, ober e^ tritt t]ar ein ^Kücffc^ritt ein, fo ba^ alfo

gortfd^ritt^= unb ^Dioergenj; ober Slbroeic^ung^gefe^ feine^roeg^

ibentifd^ finb. S^Jur im ©rofecn unb ©anjen ift in ber 9ktur,

wie in ber ©efd^id^te, ber gortfd^ritt {letig unb überall, wäl^renb

im (^n^elnen unb 5t(einen oft groge unb i»iele Slfidffd^ritte flatt«

finben. ejriftirt roebcr ein befHmmtc^ ^ki, no6) ein oorou^^

bet>act)ter '^lan ber organifd^en (S'ntundlimg, iüeld;e inehnet^r nur

ald ein ^alb ^ufällige^, l^alb notl)ioenbiged 9iefuitat ber uatür-

lidjen $8orgängc felbft betrad^tet werben mu^.

3lo^ ifi ber fog. bel^arrUd^en ober ^auer^^^pen su

gebenfen, loeld^e ate (Sinwanb gegen bie gortfd^rittstfieoric ge(*

tenb gemad^t worben finb. 35ielleid)t befeitigt fid^ ber ©inroanb

einfad) baburd^, ba§ eine fortraätirenbe 9]eu=Gntftef)ung biefer

nieberftcn Urformen burd) alle Zeitalter {)inburc^ auf bem ^öoben

bed äl^eere^, wie am älnfang, ftattfinbet. ^öre biefeS aber

aud| nid^t ber %a!Bi, fo würbe fid^ bie 8ad^ leidet erftären

laffen burd^ bie äugerfte ^nfad^l^eit ber Drganifation biefer

Siefen, foioie burd^ bie Unucränberlidjfeit t>er (5n)"tcn§bebing'

ungen, unter bcnen fie auf ^cnl 2)i'eereöboben leben. 3ft \^

hoö) aü6) bei weit ()ö{)ercn Organismen biefelbe Unoeränberlic^'

feit beobad^tet worben, fobalb ii)xt :Sebendbebingun9en feinen

Sßed^feC erlitten, unb l^oben wir bod^ bereitiS an ben Seifinelen

Don ©gi)pten ober ber Korallenriffe ron gtoriba ober ber 9Ru«

fd^eln beS Wagara nadjjunjeifen C^Jclegenlieit i-iehabt, bafj ^Ln•^,

rao bie unuicbenbcn 'Jtaturücrliältniffe im älse|entlid)en unoer=

änbert ert)alten bleiben, audj) bie unter i^rem ©influfe lebenden

Organismen biefelbe Senben) ber Unoeranberlid^feit ^igen.
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fBiu^ barf m6)t üergeffen werben, baft jebe organifd^e gorm fid)

mir foroeit Deränbern ober iimbilbeit lann, aU fie i^rer 9iatur

ober erften Slnlage mä) fic^ reräubern tarn, imb etitweber 511

©runbe gelten ober fte()en bleiben mujj^ fobalb ein geioif[ed^ i^r

HB&ren aber aud^ atte btefe, ^ur (Srft&rung fener @rf$emimg

geftenb genta(9|ten @rflnbe ober ©efid^t^punfte wmd^ttg, fo fönnte

bod^ au£> berfe(6en an unb für fid) fein Gimuanb gcijen ba^

@efe^ beg ?Vovtid)ritt!^ überJiaupt abgeleitet loerbeu, ba e^ ja

neben jenen fielen bleibenben ^ppen fo oiele anberc gibt, weld^e

mel^ nnb ntel^r ooranfd^reiten. ^e gat^ Ba^t tarn und um
fo weniger befremben, atö wir gan^ berfetben (Srfd^einting in

ber ®ef(^i(3^te nnb im ßeben bcr menfd^lid^en SBölfcr begegnen.

2Ba^S in ber 'Jiatur jene nieberften, immer fid^ gleidjbleibenbeu

9)ieeret?beti)ol)ner, ba^ finb in Der ©efc^ic^te bie fog. paffioen

ober ftagnirenben ober Slad^tüÖlfcr (aud) S^^egeroölfer ge*

nannt)/ weld^e l^eute nod^ auf berfelben (Stufe ber (litnUfation

ober oieCmel^r ber UmiSuItur ftel^en, auf wetd^er fte vor vielen

3a^rtaufenben gcftanben l^aben. @« ift bie ro^e ober Slnfang^^

ftiife be^ fog. üorbiftorifd^en 9)?enfd^en in ßuropa, beffen

§aiiptbefd^äftigung in bem Slnfertigen rol)er ©teinfeile beftanb,

mit benen er gegen 2^()iere ober gegen ©eine^gleid^en fämpfte,

unb ber ebenfalls oiete, oiele ga^^ufenbe ^inburd^ auf ber^

felben ©tufe ber Sitbung ober @ntwidflung ftel)en btieb. 9Xltx^

btng« oeroollfommnete er fid) nad^ unb nad^, wenn aud) febr

langfam, in ber iHnfertigung feiner SBert^euge au^ 6tein, §orn,

ilnod^en, ^ols u. f. ro. ; aber uou @efd)id)te, Xrabition ober

(gntfte^ung einer nnrffidlen G^ultur mar feine Siebe, unb fein

gansed 2)afein er^ob fid^ faum über bie 3ufMnbe unb ^bilrf«

niffe ber ^ier^eit. Sle^nUd^ed gilt oon fo wandten wilben

Stämmen ober 3Sötfern ber Qe^t^eit, meldte l)eute nod) im

äßefentHd)en auf ber Stufe be^ vorbiftorifd^en 3)^enfd^en ftebeu

luib ein ^alb tlj)ierif(^ed, ftetiS fid) gleid)bleibenbe!S ^iDafein füliren.

Generation nad^ Generation pnft in ba^^ 0rab, ol^ne eine

bauembe Erinnerung ober Spur il^rei^ ^afeind $urüd^u(affen.
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unb eis l&iit ftd^ roa^xnt^mm, wad auf jenen angetomen

ober naturnot^TOetibicien %xieh be« Jortfdinttö fd^liefeen liefec,

bell mand)c ^djiiftfteUcr aU ein (frbt^eit ber menfd}lid)en Diatiir

IjinjufteUeri belieben, ber aber in ber Tbat md)t^ 3lnbere§ ift,

ale bie ^olge einec ganj beftiminten Verfettung innerer unb

äußerer ttmftänbe.

liefet toljie ttt^uflanb ber cuttuttofen ^d(!er, ber in fi(|

fctbft bie Sleigunö faft enbtofer S)ouer trätjt, (onnte nun o6er

nic^t üerl^tnbeni unb Ijat ntd^t üer()inbert, bafe anbre 3iafieu

über anbre 3^^^^^ ^^i' i^vofeen ä^olferfamilie auf bie 33af)n be'5

gortfdinttg gelangten unb auf berfclben immer rüftiger uoran-

f^ritten. ^ier begegnen n>ir benn fofort abermals einer ge«

fd^id^ttid^en (Srfd^einung, ml^t gan^ analog einem berettiS ge^^

fdjilberten aSer^ättnig ber organifc^cn 3Sorroett ifl, unb ml^e
aud) ganj in gleid^er 2ßeife gebeutet roerben nn\% 3)enn grabe

fo rcie rair l)ier in fei)r alten Grbfd^i^ten bereite üer^ältni§=

mägig fe^r \)o^ entuiicfelten CrganifationSfreifen begegnen^

grabefo erbliden wir au^ in beit älteften S^ten^ odn benen

un& @efd^t(|te unb ^[Itertl^umiSforfd^ung uot()bürftige 5tunbe geben,

fd)on oerIjältniSmäStg fe^r ^od^ entwidefte €u(tur5uftänbe. &
xoax bereite bie SRebe von bem alten ."^^nbien, 3(ffi)rien, ^erfien,

(Sl)ina, SKerifo, Egypten u. f. m. 'Jcamentlid) Ijaben bie neueren

:}iac^forf(l^ungen ber @elel^rten in bem te^tgenannten Sanbe ju

@ntbe(fungen gefül^rt, meldte aud^ bie fü^nften ^orfteUungen

hinter ftd^ laffen. S)abei ifl Wk», nmd in bem alten SBunber»

lanbe ber ^^f)araonen gefimben rourbe, oorl^iftorif d^, ba bie

eigcntlid)e Wefd)id)te erft im fiebenten ;)[abrRimbert u. 6()r. be=

ginnt, n)ät)renb bie egi)ptifd)e (Sljronologie je^t üiele ^ü^ttaufeube

Dor unfrer 3^i^^d^ttung umfaßt. §ier würben wir nun gan)

in benfetben geinter t>erfa0en, wie in ber 92aturgefd^id^te, wenn

mir aud biefem früf^en Auftreten ber €uUur einen €d^(u| gegen

bie 5ort)d)ritt^t^eorie 5iet)en wollten. 33ie(me^r muß ber

grabefo wie bort, ein ganj anbrer fein, unb muB un^ bie

Ueberjengung aufbrängen, baß jene ronnberbaren unb uralten

(^ioilifationdjuftänbe nid^it ben Anfang, jonbern erftbodle^te
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GnbgUeb einer langen, ooraus^gci-iangenen (Sntiüirflumj^rei^e

hwc^m, von t»eren S)afein und freilid^ (eine übetliefecte

fd^i^te üenntnil gibt. 3n ber ^at ift ia allgemein befannt

unb fann md^t ntel^r besn)e{fe(t werben^ ba§ ha^ Stter bed

9)lenfd^en(^cfd^lec^t^ auf ber (Srbe ein weit, njeit l^öf)ere^ ift, aU^

man früher glaubte, unb ba^ bie ^5eitcn ber (>3efd)ic{)tc iinb

Xrabition ber ^än^t miS) üerfd)n)inbenb finb im 58ergteid) mit

benienigen^ wetd^e biefei^ ©efd^ted^t bereite oorfiec erlebt l^at —
gtabefo wie au4 in ber Geologie bie 3^tr&ume beS organifdjien

Sebent t)or ber Sifitr^eit wafjrfti^einUd^ weit tänger toaren, al9

bie nac^^er gefolgten. Qebcnfall^ ift e^ getüi(5, ban ba^ ^afein

be» 3JZcnfcf)engef(f)Ied^t^ auf ber @rbe mele 3at)rtaufcnbc unb

üielleic|t iounberttaufenbc üon ^a^rcn beftanb, cl^e fid) ein folc^ec

^ortfd^ritt ber (Kultur bemerfbar mad^en fonnte, n>ie mir il^n in

ben aCteflen eg^ptifd^en ^en(m6(ern oorftnben. Slud^ |fier war,

grQbefo wie in ber 9Mtttr, ber ^ortfd^ritt am (angfamfien am
Einfang ober in feinen frü^eften gönnen, n)äl)renb feine (Sd^neflig=

feit in bemfelben 3}Mfte j^unabm, in lüeld^em bie SJZittel imb

älnregungen be^fetben, fon)ol)l innerlid^ loie äufeerüd^, fiel) liäuften.

3n gai^ ä^nlid^er Steife nun befeitigen ftd^ aud^ bie übrigen

@inwanbe gegen ben gortfd^ritt in ber ©efd^d^te. Sßemt ein«

lelne d'teid^ ober einzelne ^ölfcr, nad^bem fie eine l^ol^e @tufe

ber GipiUfation erretd)t batten, enttoeber ju GJrunbe gegangen

ober fteben geblieben ober alimäljüg jurücfgegangen finb, fo ent=

fpredien fie in biefem 5l^erl)ättni6 ganj unb gar jenen einzelnen

^ei^en ober gormenfreifen ber orgonifd^en äSorwelt, von benen

g^eigt würbe, ba^ fte nad^ @rreid^ung eined gewiffen 3ie(ed ober

einer geroiffen 9$ottenbung i^ren Seben^c^clu« obgefd^loffen imb

anberen, jüngeren ober fräftigeren B^^^^ö^i^ gro&en Seben^5=

baumcc^ '^^(a^ gemacht baben. <Bo ift aud^ in ber ©efd^id^te unb

auf ber großen Stufenleiter beS gortfd^rittd Snbien ober (^g^pten

von @ried^entanb, @ried^lanb von dim, 9tom von ben ger«

manifd^en ©tdmmen, SCjten oon ^ropa abgeUfl worben, unb

bie S^it wirb nid^t au«Met6en, wo aud^ bod otternbe Europa

feinem jugenbfräjtigen :)iiualcn im fernen 2öeften unfrei 2ßelttl)eite
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auf ber ^aijn be§ f^ortfc^rittö ober ber materiellen imb ßeiftigea

(Sultur rotrb weichen müfjen! 3lÜerbin9ö ift bei biefer jebe^

maligen Slbiöfuitg ein ^eitmeifer S>iü(ffd^ntt mtoermeiblid^; aber

bolh toMädi m im »eiteren Verlauf ber ©efd^iii^te ber neue

9(nf9mmlin9 ober ber abfdfenbe Jlreis 511 einer ^ö^eren @tufe,

alö ber abgelöfte, (0 bafe ber S'lücffd^ritt nur öxtiid) unb jeitUdj/,

ber gorttd)ntt aber baiiernb unb alitjemein ift.

SKituntec entfielt ein jc^einbarer ^iicfjc^ritt auc^ burd^ einen

Sorgang, ben man gewiffermafien a(d eine ^^erbünnung'' bed

(Eu(tur)n:in€i|)i$ be^ei^nen fönnte, unb ber babur$ neronUi^

wirb, bag Heinere @u(iur!reife von größeren, aber rolleren

:i}iailen überflutl)et unb aufgefogen werben — luobei fetbft^

üerftänblid^ bie ^ntenfität be^ 'i^^rincip^ unter feiner cirö^eren

(^i'panfion für eine geroifje ^cii ^lotl) leiben mufe. ©0 finbet

babei gewiffermalen eUie (^ä^rung ber neuen Slnlömmlinge

burd^ bie ^erfaSenben Beßanbtli^eile ber alten 9iD)ung flatt^ voo^

bei biefe [entere ^mar an augenbUdlid^er 5traft nerliert, aber

bafür um fo raeitere ober größere Kreife burdibringt ober in

©ä^rung oerfe^t. ^a<% auffattenbfte 33eifpiel biefer 3trt bürfte

mo^l bie ^uflöfung be^ flafjtfc^en ^Itert^um^ unb feiner an

fid^ ^ol^en^ aber örtiid^ eng begren|ten Silbung in jenen großen

gef(]^tU<|en Bewegungen fein, »eld^e ber Sßerfaff bed rdmifd^

SS^ebreid^d unb bie fßdCfermanberung im befolge ^atte. SQßenn

babei auä) bie uriprüncjUdien (Soncentrationö^erbe biefer Silbung

jerftört ober au^gelöfd^t unirben, fo fanb bicfelbe bod) nun einen

um fo QxÖ^txen, menn auc^ in feiner ^ntenfitöt abge|'(^toäc^ten

äBirfung^freid nad^ ^jsen.

SCuö^ für iene DrganifationiSfreife ber 9latur unb ber Sor»

melt, roetd^e eine geroiffe §ö^e ber ©ntmidRung erreid^cn, bann

aber längere ^cit auf berfelbcii ftel)en bleiben, (raie i. 33. bie

SBcuteU ober Sd^nabeltbiere 51eul)ollanbe) bietet um bic Golfer-

gefd^id^te ein trefflid^eö 2lnalogon in bem großen SRcid^ ber 3Jiitte,

(i^ina, beffen ftagnirenbe unb gortf^rittd nid^t mel^ fä^ge

(Sultur mit ber 3^ Untergange entgegentreiben wirb. —
SRan ^at oft ben gortfd^ritt in ber ©efd^id^te, weld^er übrigen«
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nur ai^ eine einfädle gortfe^uug be^ gortf(^ntt5 in ber -Minv

an^nfe^en x% mit einer auffteigenben Spirale oergUd^en, tuetc^e

fic(i (angfam in immer ttel^enben unb fd^einbat tüdCäuftgen SBe^

megungen bod^ fietig unb gleid^mögig aufroftttiS l^ebt^ ober aud^

mit einer anfteigenbcn Sit^S^^^ti^ic, loobei ^or* unb SiÜdffd^ritte

einauber ftetig ablöfen, ba^ ©anje ober bod^ einen nad^ Oben

ftrebenben ®ang eint;ä(t. 33eibe 33ilber geben eine falfd^c 33or=

ftettung^ weil babei ftet^ ber ©ebanfe einer ftetig ober roenigften^

in unmittelbarem gufammeni^ang fortfd^reitenben Sinie mitunter»

föuft. fffieit beffer entfprid^t bem nrtrftid^en Sad^rerl^alt boi^

öilb eineö mächtig unb mit weiter ^^Serjroeigung aufftrebenben

'Raumes, an roel^em bie älteren unb unteren ,3^^iö^/ nadjbem

fie eine gemiffe ^ö^e ber (^ntn)irf(ung erreid^t l^aben, ftct^ burd^

jüngere unb fräftigere erfe^t werben, bie ^mar i^r erfte^ Sluge

an einer mel tieferen ©teile anfe|en^ a(d bort^ mol^ ber ältere

!H{1 mit feiner pd^ften Spi^e reid^t, bie aber bod^ in il^rer

id)lie6lid^en ©ntiuidhing il^re nebenbu^lerifd^en SmxQe mit l^tnter

]id) laffen. Xai^ex rourbe biefe^ anfd^auUdfie ^itb im ^l^erlaufe

biefer SÄuöeinanberfe^ung bereite öfter von un^ angeroenbet, um
ben aHnUil^lid^en gortfd^ritt ber organifd^en Stämme baran nadj*

sumeifen. %vtd9 fDarmin felbfl gebraud^t ha» SSilb mit ^or^

liebe, um ben @ang ber organifd^en (Moidflung ju d^arafteriftren.

^Die grünen unb fno^penben S^^W oergleidEit er ben je^igen,

bie älteren unb abfterbenben ben erlofd^enen 2Irten. ^iMele ältere

Bweigefinb bereite abgefotten unb üerborrt, anbrc fte^en ge^

blieben^ onbre mieber in ber (^midlung begriffen. Einige

mad^fen meiter unb geben felbfl mieber 3^^^ <^^. 9lud^ bie

iHelberufenen ©tammb&ume, meldte ^rof. ^oaetfel in 3ena, ber

beutfd^e T^arroin, aufijeftellt f)at, um ben geneatogifdEjen (5nt= .

H)icflungöt3anii ber orcjaiüfctien 2Belt barau nad^jumeifen, bebieneii

ftd^ biefeö trefjUd^en, ber 'Jiatur felbft entnommenen '^ilbe^.

S^benfaQd biirfte aud älllem, gefagt mürbe, beutlid^

erl^etten, baB bad allgemeine ©efeft ober, beffer gefagt, ber aH^

gemeine SBorgang beS gortfd^rittd in 9latur unb ©efd^id^te

auf benfelben ^^J-Uin^ipien ober ©runblagen beruht. SSie bereit*
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lbemei:!t^ ift bcr gortfdiritt in her ©efc^id^te eigeiitUcf) ntd)t>>

anbeteiS^ bie einfädle gortfelung be$ Stoturfortfii^nttd^ toobei

aSerbittgiS burdjl bad 9tuftteteti bei^ El^enf^en unb feiner getfügen

ibroft ein ganj neuer unb ()örf)ft n)trffamer gaftor in Wefen

^troidfhinn^^cmg eintritt unb eiiujveift. ^te ©ntroidfunö uott-

jie^t fid) üon nun an me^r auf geiftigem, aU auf förper^

Itd^enf ©ebiet^ roä^renb fie Dotl^ec faft nur auf Seiblid^e^ bc^

fd^ränft war. äUlerbingiS gibt ed mtd^ int geifligen Seben bei»

'S^tered einen ^ortf^titt, obgleid^ btefed nielfad^ geleugnet winrben

ift ; aber er tritt bod^ weit l^inter bent förperlid^en jutürf,

n)ä^)rcub bei bem 9T?cnfd)en ba^ @egenti)ei[ ber %a\l ift.

Qxvav ^at ec^ lüc^t an ^erfud^en gefehlt, aud) biefen

beifügen gortfd^ritt ju leugnen, namentUd^ auf ben (Gebieten ber

^dl^eren geiftigen ^efkebungen, mie ^olitit $^ilofof»^ie, jtunft,

Stetigion, ^tml u. f. ro., wäl^renb man freißd^ zugeben ntugte,

baf] auf ben (Gebieten bcr nieberen fünfte, ber SBiffenfd^aften,

ber (Srfinbungen, ber (^Jemerbe, ber med^anifd^en unb materiellen

^ilf^mitter ^^ur i^erbefjerung be§ £oofe^ ber 9}lenf^t)eit (Urofee-^

unb ber SBorjeit Unmöglid^e^ geleiftet roorben ifl. 2lllerbing*

(d|t fid^, wie ebenfaQiS bereite audeinanbergefe^t nmrbe, ^e(ed

3U ©unflen biefer Slnfid^t DotBringen, aber aud^ ebenfo %Mt^
bagegen. 9?amentUdf) muft {)ier nod)maI^^ baran erinnert raerben,

baö, nuv^ in bcr ^iefc üieücid)t verloren ging, bafür in ber

33 reite gewonnen lourbe, unb bafe bie Slütf)C bc^ flaifijc^en

^ttertl^umd, n)e(d^ed un^ in fo ntand^en ^e^iel^ungen übertraf,

^ewiffemmgen ba|u bienen mu^e, um ate geifHge 92al^rung ben

!ommenben> nod^ nid^t in ben 5tultur!rei9 einbezogenen ©e«

^6)k6)Uvn t)orge|c^3t 511 lucrbcii. 9Ba§ bantal^ nur über einen

fleinen %l)txl ber ©rboberffäd^e verbreitet inar, verbreitete fid^

nun über einen großen unb mugtc babei not||n>enbig badjenige

4tn3ntenfität oerlieren, wad ed an ^breitung gewann. Uebrigeni»

(dgt fd^on bai» €(efet ber geifHgen unb moralifd^en SSeterbung

!aum anberd benfbar erfd^einen, aU baß ein ftetiger, mmn
auä) nod^ fo (angfanier gortfdjdtt im geiftigen imb moralifdjen

J£eben ber ©injelnen, wie ber SBötfer, ftattfiuDet.
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2(u(^) barf nid^t au§er M^i gclaffcn tocrben, ba§ bie Wlmi^^

in geiftiget ^iel^tttig gemift viel loeiter geiommen iD&te,

fte ift, wenn ni^t jener groge geifHge unb futtureOte SUid«

fd^tatj eingetreten wäre, rcelc^er m6) bem Untergang unb 3^*

fall be« grofeen römifdien Söeltreid^^ biird) bie allgemeine geiftigo

'<5ntmutl)igung, roeld^er bie bamalige 9J?enfd^t)eit anl}eimfiel, unb

t)urd^ bie allgemein verbreitete %nx^t vor bem beoovftel^enben

Weltuntergang l^erbeigefa^ niorben ift. Leiber ntug zugegeben

toerben^ ha% bie fd^nieren folgen jened 9Ui<Ifd^lag$ btd auf ben

heutigen ^ag noc^ nid)t üoßftänbig überiDunben finb, unb bafe

-ane jene großen unb l)errlid^en ^Utn, lüetd^e ein ^entofrit, ein

"©pifur, ein i^ufretiu^ 6ani§, ein ßaotfe, ein (^oufuciuä, ein

:ä3ubbl^a ber ^Bt^t mitget^eiit Ratten, n^ieber Derbren gegangen

jtnb unter bem @in{{u| unb S)ru<f einer auf fpirttuaUftit^en

'©runblagen ru^enben Sßettanfd^auung^ nield^e t{)re ^kU mel^r

im biinmliic^en, al^ im irbifd)en gortfd^ritt finbcn 5U muffen

glaubte, ßrft bie 'Jieujeit fängt an, jene großen Qbeen roiebcr^

^ubeleben, wobei e^ freiließ ber rieiigfteu Sinftrengungen nox-

urt^eitölofer Genfer bebarf^ um ben eingemurjelten ^orftettungen

«einer fftv^tifi ober fed^^l^unbertift^gen SBergangen^ett ent«

igegenguarbeiten.

Unter fold)en Umftänben fann unb foli allerbinge iiidjt ge=

'leugnet merben, ban, iine bereit^? encäbnt roiirbe, ber gortfd^ritt

imr fe^r langfant unb alimä^lig üor fic^ ge^t, namentlid^ mmx
ioir il^n an bem äRagfkab unfred eignen^ htrjen^ bem S)afein

«einer ^ntagdfliege verglei<|6aren 2tUn^ meffen^ unb bag jeber -

no^ fo Meine Schritt, ben 9Jatur ober ©efd^id^te nac^ SSorwArtsS

tt)un, turd) unjäF)nge l^eid)enl)ügel ober begrabene ipoffnungen

xinb 6trebungen be5eid)net werben. 3lbcr raaio bebeutet ber

•gnff „3^it" eroigen Saufe be^ allgemeinen S)afcin^? ^I)er

^enfd^ gei^t mit ber SRinute^ n>ei( er fein (^be täglid^ unb

ftfinblid^ oor ftd^ fie^t ; aber b^r d^ang ber WeUentnndCbtng be^

toegt ftd^ in ©toigfeiten, unb ^Riffionen 3a^re finb in i^ ni<^t

ine{)r, aU in unferm fleinen kithcn ein %a^, eine ©tuube, eine

^Uuute^ eine 6e{unbe!
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UcbrißenS oergcffc man ni(J)t, bafe fid^ bcr gortfd^ritt um fo

rafd^et ootanBewegt, j|e l^öl^er l^inouf betfelbe gelangt, unb ba^

fi(i^ baiS 4SultUTprtiisi|) in bemfelben 3Ra^ loerbid^tet, b. ^. an

©tärfe, 8d)nelli9!eit unb Sö^igfcit geiuiniit, in roeldiem bie

Jomten, in benen e» fid^ geltcnb niad)t, l^ötjer entiöicfelt

finb — lüä^renb umgefe^irt bie ^Jeigung jur Stabilität um fo-

gtd|ec ift, je älter, einfa^er, iirfprüngtid^er bie 5l^er^ättniffe

finb. ^enn \t mannidftfaltigei: bie Drganifation itnb bie öu^erea

SebeniSumfl&nbe, je ()ö()er gefteigert bie ^ebfirfniffe, bet ^et^nb^.

bie 3been unb 9ltte^, roaS bamit juiammenliängt, um fo iai)U

reid}er unb mädititjer finb auc^ bie Slnregumjen fomol^l wie bie

9)iittel ber ^erooüfommnuug, »on S^^nen wie üon Slu^en. &
barf und bälget nid^t erftaunen, wem l^eutjutage ber Sortfd()ntt

eines 3al^r|unbertd bem von Sal^rtaufenben in frül^eter

i3(ei(J^fommt, unb wenn in Dorliiftorifd^en Seiten iQunbetttaufenbe

Don 3a()rcn otinc bemerfbaicn Jvortfd^ritt beö ^Jicufd^engeifleS-

ober 3Henfcf)eiiIeben^5 baljinfloffen, iüäf)renb gcgenroärtici faft jcbev

neue ^ag ?ieueö ()ert) orbringt. 3ft c§ bod^ aud) in unferm eignen.

:geben nid^t anberSi äKan mgleid^e §. 8. niut ben gortfd^ritt unb>

bie (Srtegung bet ©eiftec in bet @tabt mit benen auf bem Sanbe,.

m bet Sinn füt (^(laltung bed Seflelfienben auiS Sli^angel äußeret

unb innerer 5Inregun(^en befanntlid^ fo ungemein ftarf gu fein pflegt.

@aii5 bemfelben Iser^ältni^ begei^ncn mir ja aud) in ber

Crganidmenroelt ber SSorjeit, mo bie frü^eften Reiten in faft

gleid^fötmiget fDU^notonie Detliefen, mäl^tenb bet rafd^efte unb-

entf^iebenfie gottfd^titt etfl in ben fpdteten ^tmidlungen be^

Sitbel^ unb ©äugetliier-^^pu^ fid) geltenb ma^te. —
Unfre 3Iu^einanberfe^ung ju C^unften ber gortfd;ritt^otbeorie'

fönnte hiermit tjefi^^loffcn roerben. 2lber jebem Sefer mirb fic^.

an biefer ©teile unmillfü^rlid) bie ^rage ben legten fielen,

obet 3n'eden biefed gottfd^tittd aufbtangen, unb et mtrb eine

Stntmott auf bie fo nal^etiegenbe ^ge oettangen, mol^tn benn

biefet oonoättdfttebenbe ®ang bet 92atut unb ®efd;id)te ober

rielme^r Der jur ©efd^id^te geworbenen SRatur fdjlie6lic§ unt^

iule^t führen !ann ober wirb?
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(glnc gcmu^enbe SftnitDort auf biefe wtd^tigc grage ifl im*

inöglid], ba fie prop^etifdje ober Weitergaben norau^fe^t, bie

ber 3)ienfc^ m6)t Seftfet. 2)Jan !ann nur fouiet lagen, bafe,

joie c# fd^cint, bie 3)Jenfd^^cit — weit entfernt \\)x ^kl erreici^t

)u ^abett ober il^m nal^e su fein — fid^ no^ in ben ecften

Anfängen bet Guttut, gewiffemalen in ben Itinberf^ul^en bed

i^ortfd^titt* Setoegt. S^at wirb eine fotc^e »etiauptung 3Ämt«

d^cm retf)t fonberbar crfd)einen, ba rair un^ betanntlid) je^t

ft^on giemlid^ Jjorf) unb fo ^oc^ bünfen, ba§ wir längft unfern

atiebrigen uub natüriid)en Urfprung uergeffeii ^aben unb aucb

nid^t mel^i^ batan ennnert fein motten. Slber wenn wir einen

Sl^ergleiiiji itel^en im^(!^n ber §eitli<i^en jtttrje ber cuItureDen

<Sntmi<!(ung be» 9Renf^engcfc^red)t# (6—7000 Qa^re) unb ber

jeitltd)en Sänge feiner t)ürl)iftüri)c^en (Sriften5, fo miiB un^ boc^

tüo^l bie (5ad)e in euieni anbem Sid^te erfd^einen. ^icßeid)t

birgt bie 3"^"*^!* ^^i^ O^rö^ere^? in ifirem ©d^oofee, ai^ bie

^ergongenl^eit bereit» geleiftet Ij^at! unb oietteid^t l^aben n»ir |ur

3eit feine SÜ^nung von ^em, wod bem SRenfd^engeifle p leifien

nod^ Tjorbe^ialten ift. Sf^ieHeid^t wirb bie @rbe berdnfl wirflid^

ju jenem ^'arabiefe loerben, üon roetdfiem 6el^er unb !I)id^ter

ai^ üon einem Urjuftanb ber Mtn\6)^cit geträumt Jjaben, wenn

unb nac^bem atle in bem SO^enfd^engeifte nod^ fd^tummemben

iträfte unb ^^igfeiten oollfommner entwideU fein werben, a\»

Bisher, unb na^bem bitö groge ^rincip ber 3u^nft ober gegem

feitiger Siebe unb ©erecjitigfeit ben ©ieg über bie rol)en, au^

bem 5lamvf um bae ^^afein entfprungenen eg oiftifd^en triebe

unb ^Jieigungen ber menfd)lic^en "ülatm baoongetragen ^aben roirb!

3n>ttr wirb 3ltle* biefeö, wie gefagt, 3Jland^em ald Slu^brud

großer SSermeffenl^eit ober überfci^&nglii^er S^ealitöt erfd^en.

Uber wenn wir einen Wxd auf bie grogartigen ^ortfd^ritte bed

^JJiVnfc^engeifteö unb atter men|(^lid;en ©inrid^tungen allein im

Saufe biefee S^br^unbertä werfen — gortfd;ritte , werdie bie

fü^nftc ^^antafie nic^t ^ätte erträumen fönnen — unb wenn

wir bebenfen, ba| ber (^ang ber (S^ioiUfation um fo rafd^er

unb energifd^ wirb, je |al^(reid^er unb mäd^tiger bie ^Rittet
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unb SCitreoiumjen gortfc^rittd werben, fo »erben wir oielKeid^t

aubers iirtf)eileii.
-

80 eröffnet ftd^ in ber Xi)at für bie ^^reuiibe unb Sin-

^önger bes gortfdjritte eine großartige Slu^fic^t in bie 3uJunft^

n>e((j^e ttur beit geiler f^at, bai roiv fte nic^t felbft erleben

»erben, ^mmerl^n mag ein gennffer ^roft ober eine gennffe

©r^ebung in bem ^ebanfen liegen, bag bie 9Renf(i^()ett nic^t

lim ©tittftanb, fonbern 511m fteten SSoranfdj reiten im CSrfennen

unb ^anbeln bcnifni ift, unb ba§ lüir felbft beftimmt finb,

burd; unfer hieben luib 6c^affen an ber ©rreic^ung jener grojsen

Siele ^eifenb unb förbemb mitzuarbeiten.

ätOerbingiS iann unb fott nid^ t»erfd^nnegen werben^ baft

biefer 2^roft ein in geroiffem €inne sioeifel^after geworben ifl

burd) bie große ®ntliccfuug ber neueren 9^aturforfd)ung , baß

and) unfre (Jrbe mit 3llleni, n)a^ bie IDJenfc^en jemate (^iroße!^

unb ©errlic^eö auf berfelben gefc^affen ober geleiftet tjaben, bem

©(^idfal S3eftel^enben ober jebei^ (^n^tbafeind nid^ ent«

ge^en, unb ba§ ber gro^e Sl^afefpeare fM^it bellten wirb,

»enn er mit nmnberborem Sel^erblitf feinen ißro^pero im

,,>cturm" fügen läßt:

„Unb mte bieS ^o^f Qteft^te fc^nell ttetf^tDinbct,

„So tDcrben eiitftend ttwltento^e tSfixm

„^a biefed (Eibl^aas unge^m 9att

„2Bat "äüem, mi barauf, in S>tt]ift toerge^n

„Unb, wie bie^ ^o^le @(^aiige)»fin0 üerUa|t,

w@pur(oiR t>erf(^winben

Unfre (Srbe ift ein @eftini unter ©eftimen unb muß notl;^

»enbiger SBeife t^eilne^en an bem enbüd^en, allen ^immeU^

förpem befd^ebenen Sd^idfal^ »eld^ed biefelben na^ SoSenbung

i^reiS Äeben^gange« toieber in biefelben ttrsSltome ouflöfen ober

jurörffübreii luirb, au^ benen fie fid^ urfvrüng(ic^ 3ufammen=

geballt Ijaben. ^amit nnrb benn aud) oi)\K ,3^ücijel ^lUe^j, loa^

ber fortfd^reitenbe (£*ntn)icfiung^gang ber ^be uu6 i^rer ^e^

mo^ner im £aufe fo oieler Sa^rmillionen $tt Sßege gebrad^t
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l)at, ebenfo in eiüii)e Jiad)! imb SSenjicffiMiljeit uerfinfen, wie bte

SBerfc, ©ebanfett imb Strebuni^^n beö IDiom'diciujeiftee unb

menfd^Iidier Rxa^. 3lber ba ein jold^CÄ ©d^idfal in einer 5eit=

lic^ für un^ unme^baren (Sntfetntmg Ik^t, unb ba basfelbe

nid^t ptdtfti^ fog. ^SBettsUntergang'^ fonbem gart) aUmäl^ttg

unb langfom eintreten lüirb^ äl^nUd^ bem naturi]enia|en Slb«

fterben jebe^ ßinjelbafein^ im ©reifenalter — fo J)aben mx
feine Urfac^e, un^ befe^atb je^t fcf)on ©ort^en ober Kummer

«lad^en, unb fönnen un§ einftiueilen an beni ©ebanfen laben,

ba| wir uni^ nod^ in ber ^ugenb^eit bed gortfd^tittd befinben,

unb hafi, je älter betfelbe nnrb, um fo m^t bie gro|en ^n?
dürfen SBalji t)tit, SBiffenfd^aft unb ©ered^tigfeit ben Sieg über bie

finfteren Öeiftcr ber Untriffcn^eit, be^5 Slberglaubens unb ber

gegenfeitigen $^ebrü(fung baüontragen werben.

^er ^Henfd;, fagt ber ^^ilofopl^ fiegel an einer Stelle

feiner Sd^riften, fann nidjft gtog genug von fid^ felber benfen.

'

^amit tfi Sttted gefagt ober ttvi&q^x&dt, roa(^ bet SRenfd^ tfiun

fott ober fann, um ba* t)or il^m ftel)enbe S^l in erreid^en ober

5u üerfülijen unb feinen 2Bo^nort, bie (S'rbc, nu5 einem 3amnicr=

tljal unb au§ einem (Si^aupla^ ungebanbic-^ter l^eibenfd^aften unb

©d^merjen ju einem Slufenti^alt möglic^ft ^[ücflicfier Sßefeu ^
mad^en. ber 2^at fann man o^ne Uebertreibung fagen,

ba^ ber ÜRenfd^ auf feinem l^eutigen 6tanb|)unft fein fünftigei^

(^efd^idf imb baSjcnige feinet Öefd^ted^t« gong unb gar in feiner

eit3nen iganb ijat, unb baj3 er im Staube fein mirb, burd; eigne

9lnftrengung imb ül)ne göttlid^en 33eiftanb mc^)x ober loeniger

^err ju merben über alle bie saljltofen plagen unb ©dimerjen,

meieren feine an fid^ fo fdjfmad^e 9iatur unterworfen ift. Senn
biefei^ burc^ june^menbe drfenntnil unb bamit uerbunbene ^e»

^errfd^ung ber 9^atnr in l^ö^erem ober geringerem 9)lajse ge?

Innren fein mirb, unb wenn Wered;tigfeit unb :Öiebe an bie

Stelle üon ^afe unb Öewalttl)at getreten fein werben, fo werben

bereinft unfre glücflidlieren ^d^fommen ungeföl^r mit benfelben

<^efü^len auf unfre eigne 3^ s^rüd^bUdten, mit meldten wir

gegenwärtig auf bie finfiere 3^t beiS 9^tte(a(terd ober auf oon
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ben Segnungen ber ^bUtfatton no^ toetter entfernte 3^^^
wnb ^ötfer ^tnbücfeii. SBenn eine ©reii^e ^roifd^cn SWenfcö

unb %i)kx gibt, fo ift ba§ berouftte Streben nad^ forticbreitetiDer

^erbeffcnnig, mä) gefteigerter ©rtenntnife unb naci^ geminöerteni

<S(enb , tüü ? un^ am meiftcn über ba« Xfiier, aber üud^ freiließ

über unfre, im 3uftanbe bet äBUbl^ett oerbliebenen nteitfd^Ucl^ett

SemMtnbten erl^ebt. ..üJ^enf^ fein ^eigt ein lldmpfet fein/ b. \),

dn Äämpfer für ben immer roeiter bringenöen Sieg be-^ 2Ba^ren, ^

©Uten iinb Sd^önen über baö isai^^t, Sd)led)te unt) .^äftlidje,

mag aucti biv:^ ^ki oft unerreid^bar erfc^ieinen, ober mögen noc^

fo 3}ie[e ben SKürt^rertob bei folc^em jlantpfe finben. ^enn nur

über ISeid^en gel^t ber SIBeg jenem groien S^dt ber 9^{enf<i^s

l^eit, toetd^ed aQen toirflul^en Sln^ängerh beiS ^ortfci^rittd oor^

fc^meben mufe, unb miä)t^ StUem, read 9)ien|c^enantli^ trägt,

^(eid^ed ^ed^t unb gleid^ee ^iüd Derjpric^t.

SBeitn SRiflionen nicberfinfen

3n bem ßanU)f ffir Steigt unb ^i^,
^^inbcrt bicfeS ©(^roertcö ©Unfcn

Xo(^ ben ©ieg bei» £t<^c« nid^t,

ttnb be9 gFortfd^tt» Seuc^te funfelt,

fBtm aud^ noi^ fo oft bechtmtt
1^

Unb bom SRfiiff^nttdtiKi^n umbuntelt,

^Het ftet9 boit Sanb fiatib. J

9lufiüärt^ gc^t ber 9)ieni(^l)ett Streben,

®leid) bem 53aum in feiner ^^rac^t,

33i3 au^ t)ol)cr 6pi^e Öeben

$er ^oUenbung kröne lac^t.
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