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die Ęauptrid)tungen im feeutfdjen ®eiftes= 
kben der lebten Jațîjețnte.





Der allgemeine Sfyaratter Der lebten ЗфзеШе.
Unrufyuolle, fyarte §ett, 
Seit her füfynften (Seiftesfiege — 
(фон bem Kínbe in ber Wiege 
fyältft bein Sd^icFfal bu bereit’ 
Was im Sturme mir errungen, 
ift im Sturm uns аиф entgangen: 
Zlimm fie wieber, beine Qual — 
gib bafür ein ^beal!

$anns Sŕreiíjerr doh (Bumppenberg.

ÎSas ©umppenberg in ben angeführten 23erfen als bas 
d)araiteriftifd)e йеппзеіфеп ber Didjtung unferer 3eit angibt, 
ift дапз allgemein bas йеппзеіфеп ber leijten 3<։£)гЗеЬп^е 
beutfcíjer ©eiftesgefd)id)te : Unruhe, fyärte, Siege, TOeberlagen, 
©eroinne, 'Berlufte.

Die Unruhe auf allen ©ebieten unferes ©eifteslebens hängt 
innig 3ufammen mit ben geroaltigen tedjnifdjen ©rrungenfĄaften 
bes 19. 3ahrhun^erts. Sie згоіпдеп зи einem Umlernen im 
Denien, mie fie unfere 2ebensl)altung օօո ©րսոծ aus umge= 
ftalteten. ©in Umlernen geht langfamer oonftatten als ein 
Dölliges îleulernen. Denn babei flehen alte ©ebanien entgegen, 
bie bie Starie ber Überlieferung für fid) haben. Unb ba neue 
©ebanien feiten fdjon oöllig geilärt auftreten, fo fleht ihnen aud) 
bie 2IbgeilärtI)eit ber 3ahrhunberte, ja 3ahrtaufenbe alten ent= 
gegen. So müffen fie einen hoppelten ßampf führen, gegen 
eigene Un3ulänglid)ieit in ber fjorrn, gegen frembe 2Ilters= 
Überlegenheit, fjeber Æampf aber bringt Unruhe mit fid).

Äampf3eiten finb 3eiten unerbittlid)er fjärte. Ohne 
Unerbittlidjieit, ohne Ungeredjtigieit gegenüber bem Sefteljenben 
fețjt fid) nie unb nirgenbs Oleues burd). Das ift aud) auf bem 

1*



4

CÖebiet geistiger Kämpfe fo. Unb nur bie (Beiftesrid)tung hat 
2Iusfid)t auf enbgiltigen Steg, bie, folange fie nod) nidjt bie 
Übermad)t gewonnen íjat, fid) non Kompromiffen fernhält, bie 
iï>re (Bebanien ïonfequent зи (Énbe bénít.

(Ein »oller Sieg wirb aud) feiten mit einem Sd)Iage ge
wonnen. 2Iuf fRüdfdjIäge, auf geitweife Überlegenheit ber 
(Begner mufj jeher Krieger gefaxt fein. Unb anfängliche Siege 
finb nod) iein enbgiltiger Sieg. Das wäre ein iur3fid)tiger 
Jelbherr, ber nad) einem erften Siege meinte, ben дапзеп 5еІЬзид 
gewonnen зи hoben, (Beiftige .Kämpfe зитаі finb meift .Kämpfe 
non jahr3ehntelanger Dauer. So wäre es töridjt, wollte man 
annehmen, bah ein augenblicklich feftguftellenbes (Ermatten 
realiftifd)er 2ßeltanfd)auung unb ein augenblidlidjes 2Inwad)fen 
ibealiftifdjer ^Richtungen fid) beuten liehe als ein enbgiltiger Sieg 
biefes 3bealismus. (Es ift wohl eher fo, bah »>ir ®rft i™ beginne 
bes neuen Kampfes fteljen. (Es ift, fo fd)eint es mir, bisher 
lebiglid) feft^ufteUen, bah ber lange ermattete 3bealismus gerabe 
burd) bie TInftrengungen realiftifd)er 2Infd)auungen, gänslid) burd)= 
ЗиЬгіпдеп, зи neuer Kraft iam. (Es wäre зиЬет aus ber (Be= 
fd)id)te ber (Beiftesbewegungen wohl nid)t all3ufd)wer feft3uftellen,. 
bah ber genannte (Begenfatj ein ewiger ift, bah er Don 3e’t 3U 
3eit nur offenbarer wirb, währenb er in anbern 3e’֊ten nur 
»erborgen fortbauert. Unfere 3eit ift eine, wo er fo fd)arf зи 
2age tritt, wie feiten in früheren 3eitabfd)nitten, weil beibe 
!Rid)tungen neues Ceben in fid) aufnahnten. Deshalb ift aud) 
auf beiben Seiten bie Hoffnung auf »öllige Sefiegung bes Çeinbes 
jo befonbers ftarf.

ÏBenn (Bumppenberg îlagt. bah bas „im Sturm (Errungene" 
uns aud) wieher entgangen fei, fo barf man biefe Klage nid)t 
auf bas (Beiftesleben ber (Begenwart дапз allgemein anwenben. 
Denn, felbft für ben Յ՜օԱ, bah wir ein 9Inwad)fen ibealiftifdjer 
2BeItanfd)auungen feftftellen iönnten, fo bürften wir nid)t foweit 
gehen, bah ю’г ben ^Realismus für überwunben erilärten. Denn 
allein auf ben (Bebieten ber Dichtung wenbet man fid) »on ihm 
mit (Entfd)iebenheit ab, währenb man ihm felbft auf an fid) 
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ïbealiftifd) gerichteten (Beiftesgebieten wie in ber tphilofophie սոծ 
ber Deligion entjd)iebene 3u9eßänbniffe gemacht bat.

So bleibt unsere 3eit in biefer Se3Íel)ung nod) weiter eine 
Äampf3eit. 2Bir brauchen ißr beswegen nid)t 311 зіігпеп, finb 
bod) Äampf3eiten gerabe interesante սոծ íeíjrreidje 3eiten. Sie 
gleidjen barin ben Äinberjahren. Sie finb wie biefe (Entwidelungs*  
jatjre mit allen (Extremen unb 3։á3adwegen, mit 2Ibfd)lüffen oon 
(Entwidelungsftufen unb Anfängen gugleiďj. Unb wir, bie wh
in ihnen leben, eriennen unter ber Jülle her Äräfte in uns wie 
bie Äinber oft nid)t bie (Bieid)artigfeit oieler unter ihnen, weil 
wir nodj nid)t fühlen, baß ißr 3iel basfelbe ift. ЗВіг halten 
besßalb oft Kräfte für fd)limmfte (Begner, bie nur getrennt 
marfdjieren, um oereint 3U fdjlagen.

3u biefer (Erkenntnis lönnen wir nur lommen, wenn wir 
uns außerhalb ber Bewegung [teilen unb oon ba aus bie 3ide 
ber (Einseibewegung feftgufteUen fud)en. Bas lönnen wir, weil 
wir mehr finb als nur ßinber unferer 3eit, weil wir burd) unfern 
(Beift 3eitlos [inb. (Erft wenn wir fo Umfdjau gehalten haben, 
bann lönnen wir 3U Seßerrfdjern ber 3eit werben aus ihren 
Sllaoen. (Erft bann finb wir fähig, mit Dewußtßeit ^Partei 3U 
ergreifen ober über ben ‘Parteien fteßenb b։n3u։oirten auf eine 
Überbrücfung ber Äluft 3wifd)en feinblidjen Dichtungen. Äampf 
ift wohl etwas (Befunbes; aber nur folange er nid)t Selbft3wed 
wirb. Deshalb ift bas immanente 3iel jebes gefunben Kampfes 
ber Jriebe. ÏBenn bie gegenwärtigen Kämpfe biefes 3։el er*  
ftreben, bann hat unfere 3eit einen unermeßlichen 2Bert gehabt; 
bann lönnen wir uns aud) mit gutem (Bewiffen bie an fid) 
häßlichen ‘Pßafen bes Kampfes gefallen laßen, bie burd) (Be*  
bäffigteit unb 5Serad)tung auf beiben Seiten im îlugenblid ner*  
ftimmenb wirten wollen; benn bann finb bas aud) nur oorüber*  
geßenbe (Erfcßeinungen, wie fie unter ebelften Kämpfern oortommen 
lönnen.
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Die geizigen Зсшрігіфіипдеп Der lenten Jaljr^nte.
Der moberne Vlenfd).

2Benn іф oben ben (Begenfațg gwifĄen realiftifdjen unb 
ibealiftifdjen (Beiftesridjtungen als einen ewigen begeidjnete, fo 
hätte id) il)n ebenfogut nur im ^inblid auf bie Vergangenheit 
einen uralten nennen iönnen. Troțjbem ift er aud) ein ewig 
neuer, benn ber Vegriff ^Realismus wie ber Vegriff Dbealismus 
wanbetn fid) mit bem Vtenfdjen. Gie hängen beibe nom ÎBiffen 
bes Vlenfd)en ab, bas fid) unter normalen Umftänben ftänbig 
erweitert. Go ift her (Begenfatj unter gegenwärtigen Vlenfd)en 
ein anberer als unter früheren. ÏBenn wir uns über ihn ïlar 
werben wollen, fo müffen wir ihn ableiten aus ben (Eigenschaften 
bes „mobernen" Vlenfdjen.

„2Bir finb Äinber einer anberen 3eit, geiftig unb förperlid) 
hart gebaut, fern ber (Bragie bes Voíofos, bem Gad)Iid)en 311= 
gewanbt, bisweilen mit oor tauter Gad)Iid)ïeit inhaltsleeren 
3ügen; wir bilden wohl in [tillen Gtunben in bie Vergangenheit 
ber leigten anbertljalb 3at)rhunberte wie in ein nerlorenes jarabieš 
3urüd, bod) ihnen angehört gu hoben, würbe ïaum in unferen 
2ßünfd)en liegen; benn oorwärts ohne Vaft lautet bas ÏBal)I= 
wort ber (Begenwart unb geitlos wäre, wer ben (Benufg eines 
nimmer műben $ortfd)rittes für bas Cinfengeridjt einer quietiftifd) 
erfdjeinenben Vergangenheit baf)ingäbe".ձ)

Die ftänbige Unruhe bes nimmer műben Vorwärtseilens, 
bie Gteigerung bes Verantwortlid)feitsgefühls in ber (Begenwart, 
ber bamit nerbunbene bauernbe ïôedjfel ber Vffeïte führen 3U einer 
bauernbcn Vernenanfpannung, 3U einem Յսքէօոծ, ben £ampred)t 
treffenb Veigfamïeit nennt unb ber als (Ergebnis bes mobernen 
2ßirtfd)aftslebens aufguf affen ift. Vlan h<։t biefen Յսքէօոծ aud) 
wohl Vernofität genannt unb bamit als ein Unluftgefühl gelenn= 
3eid)net, hernorgegangen aus bem Durdjeinanber non ®efül)ls= 
ïontraften unb aus ber .Eje^e nerfd)iebenartigfter (Empfinbungen.2)

') Sampredjt: 3ur jüngften beiitfdjen iSergangenfjeit. П. 1. igälfte. 3.242. 
’) ßamjjredjt: a. a. Շ. II. 1. 5. 259.
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©er ÎBanbel im ÏGirtfd)aftsleben ßat Յսր Schaffung eines 
neuen 3ett= un^ Vaumbegriffs gefüßrt. ©er heutige üflenfd) 
lebt fo3ufagen in allertleinften 3ettabfd)nitten, er rechnet nad) 
KJHnuten, roo frühere 3^iten mit Síimben ausïamen. Sein Tag 
ift nad) Almuten eingeteilt, feine Stunbe, tonnte man mit ge= 
ringer Übertreibung Jagen nad) Sefunben. ©emnad) roirb ißm 
ber Segriff ber Ț)iinttlid)teit зи einem ber roidjtigften überhaupt, 
bér fid) in ber Arbeit in ben ber <Prä3Ífion nerroanbelt. Aad) 
ber anbern Seite ßin läßt fid) ebenfo eine Vergrößerung bes 
3eitbegriffs feftftellen. ©enn feine frühere Зе^ M es fertig 
gebracht, fo große Seiträume зи überbliden unb roirtlid) оогзи= 
fteUen, roie bie unfere.

©asfelbe gilt nom Vaumbegriff. ©ie Steigerung ber Ver= 
feßrsmöglid)feiten burd) bie Verbefferung alter Verfeßrsmittel 
mad)t bie (Erbe зи einem Heineren Vaum, roeil alle (Bremen 
aufgeßoben erfdjeinen. (Bleid)3eitig oergrößern fie ben Vaum= 
begriff baburd), baß fie bie (Erfcßließung immer neuer (Bebiete 
möglid) macßen.

Seibes roirft 3ufammen auf eine ftänbige Steigerung in 
ber Scßnelligfeit ber Vaumüberroinbung, bie neue folgen für 
bas ÍBefen bes neuen Tîenfdfen ßat. Sie füßrt 3Ա einer 
Äräfteüberfpannung, ber eine ftarfe Übermübung folgen muß. 
So mad)t fid) rooßl ein außerorbentlicßes Vußebebürfnis geltenb ; 
aber übermübete Veroen roollen felbft in ber Vuße Utbroecßfelung. 
©as (Broßftabtleben ift für biefe (Erfcßeinungen tenn3eid)nenb. 
©en (Broßftäbter 3Îeï)t es aud) nad) beenbeter Arbeit außer §aufe. 
(Er eilt an Vergnügungsftätten, bie ißm aber feine neue Veroen= 
anfpannung bringen bürfen, fonbern Abfpannung nad) ber (Er= 
regung roäßrenb ber täglichen Arbeit. (Er fucfjt fie in ber 
Anfpannung bisßer unbefd)äftigter Teile feines (Beiftes. ©esßalb 
fud)t er bas 'Pifante, 3ntereffante unb 'Pridelnbe. „3™ liefen 
(Beroäffern feinfter (Erregung unb faum merflicßer Äräufelungen, 
leife berührt oon Sammetempfinbungen unb oon Äniftertönen 
umroallt, in ein füßes Virroana bes Veroußt=Unberoußten, bes 
Vicßtempfunbenen unb bod) (Erlebten nerfenft, in einem erfterbenben 
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fpianiffimo gíeid)fam ber îlffette rußt ber Überßaftete aus".1) 
Sas (Broßftabttinb ift bann oorneßmlid) ein ïppus biefes 
ßaftenben ßebens.

ßweifellos bringt biefer îgpus aud) in bie droning, felbft 
auf bas Öanb oor. Senn alle mobernen (Errungenfdjaften une 
(Eifenbaßn, Straßenbahn, Überlanbjentrale, *Poft,  üelegrapß, 
3eitung ufw. erobern aud) bas 2anb immer mehr, unb mit ihnen 
tommt bie Seroofität auch bortßin. So ift ober zunt minbeften 
wirb ber moberne Vei3fame ein allgemeiner ïqpus in unferm Solt.

*) ßampredjt: a. a. £>. ®. 254.
3) 3m beutfdjen іНеіф erfdßienen 1871 cr. 1000, 1881 cr. 2000, 1897 

er. 7000, in beutfdfer Sprache überhaupt er. 1900 er. 8000 politifфе Leitungen, 
wie Stöbert fj. Slrnolb in feinem öud) : ®a3 moberne ®rama 2. 2lufl. 1912 
Seite 66 mitteilt.

Satürlid) bringt bie ^Bereicherung unferes äußeren Öebens 
auch eine Sereicßerung unferes Sentens mit, bie fid) äußert in 
einem gefteigerten Urteilsoermögen. 2ampred)t erinnert in äßn= 
licßem ßufammenhang an bie Steigerung ber Silbungsmöglid)» 
feiten, wie fie erreicht würbe burd) bie (Erleichterung bes brieflichen 
®ebantenaustaufd)es, burd) bie maffenhaften Vereinstagungen, 
burd) wirtfcßaftlicße, tünftlerifeße unb politifфе Fefte, Vusftellungen 
unb Kongreffe, burd) (Erleichterung ber Seifen, ber Urlaubs» unb 
Ferienaufenthalte an fremben Orten, burd) förmliche (Ejpebitionen 
unter facßtunbiger Führung ufw. Sb er eine folcße Silbungs» 
erleicßterung hat (Befahren in fid), bie wir heute fd)on beutlicß 
ertennen tonnen in einer Seroberfläd)lid)ung unb Verwirrung 
in bem Senten zahlreicher (Begenwartsmenfd)en. Sas muß 
fcßließlid) zu einer ftarfen Unficßerßeit im Urteil führen unb 
ba-ju oeranlaffen, auf eine größere Konzentration zu bringen, 
befonbers aud) in ben 2eßrplänen ber Sd)ulen, für bie es nicßt 
fo feßr auf Vielfeitigfeit als auf energifcße Vertiefung antommt.

Sabei geßt ber 3ll9 unferer 3eit 3ur ÏRaffe. ÏBie unfere 
VJirtfcßaft für bie Vlaffe fcßafft, fo aud) unfer Silbungswefen. 
Sas ift zu beweifen mit ber immer wadffenben 3ah։ unferer 
3eitungen2), mit ben immer noch roacßfenben Voltsbüchereien, * 3 
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ben unentgeltlichen 2efe3immern, ben Torfteilungen bér Sweater 
unb ben йопзегіеп für Arbeiter, ber ©rünbung immer neuer 
2Bod)enfd)riften к., ber SoHshod)fd)uIberoegung u. äíjnl. Unb 
bemeríensroert ift, bajg fid) aud) bie oberen Äíafjen bes Solfes 
baran lebhaft beteiligen. Tian fönnte besljalb von einem 
Demofratismus bes Denfens in unserer 3«it fpred)en, ber, weil 
er weite Äreife bes gesamten Soltes beherrfd)t, eben -ju einem 
allgemeinen ßennßeidjen bes mobernen Tlenfdjen wirb. Der 
moberne Tlenfd) fühlt fid) nid)t mefyr in erfter ßinie als Tlitglieb 
einer Älaffe, als vielmehr als Tlenfd) an fid). Stan betont bie 
ffileidjheit alles beffen, „was Tlenfd)engefid)t trägt"L), unb bie 
taufenbfadjen Segietjungen, bie jeben eingelnen mit hem anbern 
im Solfe wirtfdjaftlid) fo gut roie geiftig verbinben* 2).

') Sgl. (Suden: ©eifrige (Strömungen ber ©egenmart. Seit & ®o., 
ßeipßig 1904. <S. 312.

2) Sgl. Sampretfit: a. a. £>. II. 2. tpälfte. <3. 13.
3) ©üdén: a. a. Շ. 285.

Damit nähern wir uns fd)on ben еіпзеіпеп geiftigen 
Strömungen, bie unfer Solt gegenwärtig burd)3iel)en, unb gerabe 
einer ber ftärtften, nad) ber mir unfere 3«ü ^oí)! bie foliale 
ober bie bemofratifdje nennen ijöreri.

Der Sogialismus.

2Benn in ber Serkeit bis in bie erfte §älfte bes 19. 3<*h r* 
tjunberts ginéin bie Œntwidelung einer Sefreiung bes Slnbivibuums 
günftig roar, fo tritt in ber згоеііеп Hälfte bes 3«hrhunberts 
eine ©egenbewegung 3ugunften ber ©efellfd)aft ein, bie ihren 
§öl)epunit in unferer 3eü erreidjte. Sie hängt gufammen mit 
einer ^inroenbung зшп Realismus. Tiit il)m „eröffnet fid) eine 
unabfehbare fjülle von Aufgaben, bie nur vereinter ßraft lösbar 
toaren unb baljer bie Tlenfdjen aus itjrer bisherigen Serein3elung 
heraus յա engerem 3uiammenfd)Iufj, зи einem Arbeiten in Seih 
unb ©lieb trieben".3) Da3U tritt alsbalb eine neue ®efellfd)afts= 
lehre in ber Sogiologie, bie „bie völlige Sebingtljeit bes Tlenfdjen 
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burd) feine Jogiak Umgebung, bas „©lilieu", aufguweifen" fudjt.1) 
Die Blufmertfamfeit гіфіеі рф nun mehr auf bas fölilieu als 
auf bas 3nbivibuum unb bie Hauptfrage wirb, roas bie Seiftung 
bes eingelnen für bie ©efamtheit bebeutet. 3u^em hebt bas 
moberne Ïï3irtfd>affs= unb Serfehrsleben bie großen ПпІег|фіеЬе 
ber 3nbioibuen ЬаЬигф auf, baß es fie bei allen тёдііфеп 
BInläffen gufammenführt unb ЬигфеіпапЬег würfelt, bajjj es Ьигф 
bie Anhäufung her ЗЛеффеп in ben ffirofgftäbten bas „®laffen= 
gefüfyl" entfielen läfgt unb ftärft. Вііфі gu überfein ift babei, 
bafg aber erft bie ïâtigïeit bebeutenber Planner biefer Strömung 
eine beftimmie Зііфіипд gab, fie gur Segrünbung einer fogialiftifфеп 
Țtartei ausnuțgie.

Saffalle rourbe ber Segrünber ber фдіаІЬетоІгаЩфеп 
Partei. (Er fpridjt guerft bie ©ebanfen corn ehernen Solgngefetg, 
non ber ©rünbung non Proծuttiügenoffenfфaften, nom allge= 
meinen, діеіфеп unb bireïten бііттгефі aus unb Ijat „bie 
arbeitenben Älaffen in ՉօսէքՓԽոծ aus фгет bumpfen ՏՓԽք 
aufgeroedt, aufgerüttelt, афде?фгіеп unb fie fo mitten Ьигф Bleib 
unb Ungufriebenljeit unb Haff էրոծսրժ) Slnteil forbern unb 
nehmen gelehrt am роііффеп Seben ihres Soltes, фпеп bas 
©erlangen eingeflôfgt паф bem фпеп gufommenben Heil an ben 
©ütern unferer Äuítur".2) BJlarr aber erft rourbe ber Segrünber 
bes иф{еффарііфеп Sogialismus, Ьигф фп erft tam ber 
internationale 3U9 in bie ծ6սէքՓ6 Sogialbemotratie, ber er gu= 
діеіф ргаЙі?фе Serljaltungsregeln gab. 2lls 3։el Յ^րցէ er bie 
Sergefel^aftung ber probuftionsmittel auf, unb als Hauptfäige 
feiner 21ոիՓէ fütjrt ЗЗепфеіт biefe an: „3n ber де{еффа^Ііфеп 
Probuftion iïjres Sehens gehen bie ВЛеффеп beftimmte, not= 
roenbige, non фгет ©Sillen unabhängige Serhältniffe ein, 
Probuttionsoeri)ältniffe, bie einer beftimmten (Entroidelungsftufe 
ihrer materieUen probuftionsträfte егфргефеп. Die ©efamtheit 
biefer Probuftionsoerhältniffe bilbet bie оіопопффе Struttur

3 Suden: а. а. £). ®. 286.
3 Siegler: ®іе geiftigen unb jogialen Strömungen ®euticț>lanbs im 

neunzehnten Satnímnbert. Soltžaužgobe. æonbi, Serién 1911. 'S. 461. 
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ber (Befellfd)aft, bie reale Safis, worauf fid) ein juriftifd)er unb 
politifdjer Überbau ergebt unb roeldjer beftimmte gefellfd)aftlid)e 
Seroußtfeinsf ormen entfpred)cn; bie Ț)robuftionsroeife bes 
materiellen ßebens bebingt ben fogialen, politifd)en unb geistigen 
ßebenspro3eß überhaupt".1) dluf feinen 21nfid)ten fußen r»eiter= 
f)in 3-riebrid) (Engels, Sebei unb Kautsti), bereu (Befd)id)ts= 
auffaffung man eine öfonomifd)mtaterialiftifd)c nennen tonnte; 
benn bie ötonomifdjen Sebingungen erfdjeinen iljnen als bie 
Xriebfraft alles gefellfcfyaftlidjen ßebens, bie aud) bie 3been in 
Seroegung feßt unb bie für bas 3nbioibuum teine felbftänbige 
Stellung mel)r übrig läßt. Sarin allein fenii3eid)net fid) ißre 
(Einfeitigfeit, unb baraus ift ißre gefd)id)tspl)ilofopl)ifd)e Աոյա= 
Iänglid)feit 3U erfennen. ©er öfonomifdje Materialismus begeljt 
wie her Materialismus überhaupt infofern einen ©entfeßler, als 
er „eine conditio sine qua non als causa efficiens anfießt".2)

։) SSgt. ¡Bernijein։: Sețirbuci) ber biftorifdjcn $letl)obe unb ber ®efd;id)tó= 
Pbilofopljie. 5. u. 6. Auflage. ®ui։tfer & •'öuiublot, Seidig 1908. <©. 722.

՜) SBernljeini: a. a. £>. ®. 728.
3) 9hib. 6i8ler: SBSrterbudj bér pbilofopbiftfien ¡Begriffe. 2. Stuft. 

®. <S. SDtittler & <Sot>n, ¡Berlin 1904. ÍBb. II. ®. 404.

©er So3ialismu5 als prattifdje Staatslehre ift nun bie 
ßel)re, „baß an. Stelle bes inbioibuellen (Eigentums an ben 
Ț>robuftionsmitteln bie collectioiftifdje, gemeinfame roirtfd)aftlid)e 
'Probuttion unb 'Probuftionsoerroertung treten foli".3) ©iefer 
ßeßre tarn bie gefd)id)tlid)e (Entroidelung nad) her (Brünbung bes 
beutfdfen Kaiferreidjes 3U 5ilfe( ba fie 3U einer Überfpannung 
bes Kapitalismus unb 3Ա bem roirtfdjaftlidjen 3ufammer|brud) 
bes fjaßres 1873 führte, ©en (Berciim für bie fo3ialbemotratifd)e 
'Partei tenu3eidjnet bas dlnroadjfen ißrer Stimmen non 102000 
im 3aßre 1871 auf 352000 im ffaßre 1874. ©ie fo3ial= 

bemofratifdje digitation tonnte fid) nun auf beroeifenbe gefd)id)t= 
Iid)e ©atfadfen berufen, fie tourbe anmaßenb unb ßerausforbernb 
unb richtete fid) bei uns nid)t nur gegen bas Bürgertum, fonbern 
aud) gegen dlaterlanb unb Saterlanbsliebe, gegen ^Religion unb 
alle Sitte überhaupt. Sie ift mitfd)ulbig an ben dlttentaten auf 
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ben greifen Äaifer unb an ber Annahme bes Ausnaíjmegefetjes 
gegen bie Gogialbemoíratie, bas bis 1890 beftanb. Sie tjat 
aber aud) mitveranlapt, bafj Jid) bie ^Regierung jețjt mit (Energie 
ber fogialen ^ürforge guwanbte. Sismará felbft I)at рф ¡фон 
Einfang ber fiebgiger Jahre mit foMjen (Bebaníen befdjäftígt, 
oljne bafj fie greifbare (Beftalt annahmen. Die Jolge ift eine 
weitere Serfdjärfung ber (Begenfätje, eine Steigerung ber Ser- 
Bitterung unb eine Stäriung ber bamals fd)on nid)t immer 
vorljanbenen (Einigieit ber fogialbemoiratifd)en Partei. „Sor 
allem aber - Зіеіе, um berentwillen man Serfolgung leibet, 
werben gu [ittlictjen Sbealen; CCfyaraïtere, bie troțj ber Ungunft 
ber ЯЛаффаЬег unb troij ber über fie verhängten Serurteilung 
unb Strafen an biefen ЗЬеаІеп fefthalten, werben gu felbftlofen, 
tapfern Slännern, Streber wad)fen auf biefem Soben unb in 
folgen Seiten nidjt leidet".1) So wädjft bie Spartei unter bem 
©rud bes Ausnaljmegefetjes in ben 80 er fahren in einen ge= 
wiffen Sbealismus hinein, ber ihr als materialiftifd) gefilmter 
Partei l)öd)ft unnatürlich unb bes^alb aud) nad) ber Aufhebung 
bes (Befetjes halb wieber verloren gegangen ift.

J) ЗД- Siegler: a. a. £). G. 475.

Sogialismus ift aber nicht gleid)bebeutenb mit Sogiab 
bemofratismus; unb fogialiftifd) beníen íann aud) ber Staat, 
©as beweift fcíjlagenb bie fogiale Sra im ©eutfd)en Seid), bie 
völlig falfd) aufgefapt wirb, wenn man fie als ein fd)wäd)lid)es 
(Entgegenťommen ber Sogialbemoťratie gegenüber auffapt. Sie 
ift vielmehr eine Stellungnahme bes Staaies gu ben veränberten 
3eitverhältniffen, ein Sidjbefinnen auf bie Spflidjten bes Staates 
gegenüber allen feinen Angehörigen, fie ift ber Serfud), Sefitgenbe 
unb Sefiplofe gu einem gefunben fogialen ©enien gu ergiepen. 
Slit welchem (Erfolge bas ber Staat getan hat 3eigt РФ allein 
քՓօո an ber weiteren (Entwidelung ber Sogialbemotratie. ©em 
rabiialen Slarjismus trat balb eine revifioniftifфe Strömung 
gegenüber, bie, wie bie ^зіаІЬетоІгаЩфеп Parteitage зеідеп, 
heute gu einer піфі geringen 5ЛафІ in ber Partei апдетаф?еп 
ift, ber heu*e  nur поф ein Зчфгег von ber Sebeutung eines 
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fiaffalle ober Star g feplt, um pe gum Siege gu führen սոծ 
bamit in ber ipariéi eine oöllige Slauferung perbeigufüpren. 
Sian fann biefer Semegung nur oollen (Erfoíg wünfípen, bamit 
bér internationale 3U9 ber 3 ÜRillionenpartei mit ipren 111 
Seicpstagsvertretern abpanben íommt.1)

։) ægl. bierju 2ubtt>ig Stein: 3ln ber SBenbe beS Saprljiinbertö. SJerfud) 
einer Sulturptjilofoptjie. ^rcibnrg i. S3r. 3- ®. 23. ЗЗДг (Sßaut Siebetfj 1899. 
S. 407 u. 408.

’) 23gl. Stein: a. a. D. S. 399.
3) 33gt. Stein: a. a. C. S. 401.
4) ®ine Sufanunenftcllung alter Sdjriften biefeb 3nijaltä aug ben 

90 er 3aț)ren gibt Stein a. a. £). S. 399 f. ®g ift Jeprreid), bort audj ben 
Flamen ®b. Söernfteinè յո lefcn.

Der Sogialismus als Staats» unb ÏBeltauffaffung pat peute 
fcpon gweifellos weite Greife unferes Soltes erobert. Sor allem 
pat fid) aud) bie ÎCiffenfdjaft lebpaft mit ipm befepäftigt.. 
1872 entftanb fcpon bér „Serein für Sogiaípolitif" mit ber 
Aufgabe, fogiale (Erfenntnis зи uerbreiten. 2Iuf ben Unioerfitäten 
fennt man halb befonbere „Äatpeberfogialiften" unter ben 
Sationalöfonomen, bie ber alten inbwibualiftifcpen eine neue 
fogialiftifcpe Staatsauffaffung gegenüber [teilten unb wiffenfcpaft» 
lid) зи begrünben fucpten. .ijeute finb ipre fjünger im Sefip 
faft aller nationalöfonomifcpen fieprftüple. (Es geigt fid) aud) 
pier töieber, bap Sogialismus unb Sogialbemoïratismus feines» 
wegs basfelbe bebeuten. Denn bie Sertreter bes Sogialismus 
auf ben nationalöfonomifcpen Ceprftüplen finb feineswegs Ser» 
treier Slarr’fcper 3been. (Es beginnt oielmepr in ben 90 er 
3apren non bort aus „ein Sturmrennen gegen Slarj".-)
Ißäprenb man beifpielsweife in ben 70 er ^apren Starr wiffen» 
fcpaftlicp überpaupt nod) nicpt erroäpnt, ober wenn man ipn
nicpt umgepen fann, alles non ipm (Befagte für falfd) erflärt,
nimmt man in ben 80 er fjapren alles non ipm (Befagte als
wapr pin, weil er es gefagt pat. (Erft in ben 90er fjapren 
fommt man gu einer freien Äritif feiner ЗЬееп.* 3 4) Unb bie JüIIe 
ber SSiberlegungs» ober fritifcpen Scpriften gegen ipn beweift 
bas lebpafte 3ntereffe ber SSiffenfcpaft für fogialiftifcpe (Bebanfen.1) 
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Benni fid) bod) eine int Bnfdjlufg an Comtes ®efd)id)tsphilofophie 
entftanbene B3iffenfd)aft mit einer Weitung bes Begriffs fogtál: 
Sogiologie. „Gie unterfuĄt (als „fogiale Gtatii") bie allge= 
meinen ©runbelemente unb (als „fogiale ©pnamii") bie allgemeinen 
Beränberungen ber oerfdjiebenen ffiefellfchaften, um aus beren 
oergleid)enber Betrachtung bie allgemeingültigen fjaltoren her 
®efellfd)aftsbilbung, bie allgemeinen Xppen ber oerfdjiebenen 
(Befellfdjaftsformen unb =funítionen unb beren allgemeine 
Œiiftengbebingungen зи erïennen; oon biefen allgemeinen ©efid)ts= 
puniten aus betrachtet fie bann roieber bie Blobifiïationen in 
ber ©ntwidelung ber еіпзеіпеп (Befellfdjaften. 5a, fie էօքքէ 
ba^in зи gelangen, зит Ceil fd)on baléin gelangt зи fein, alle 
Xppen unb fyunftionen als %)robuite gefetpnäfjig wirfenber 
Baturlräfte erweifen unb bie дапзе Blannigfaltigieit ber (Eni= 
widelungen auf wenige einfache ©runbgefetge 3urüdfüt)i՝en 3U 
iönnen, um enblid) t)ielleid)t einmal alles non einem ©efetg 
med)anifd)er Baturiraft аЬзиІеііеп".1) Biefe fogialiftifd)e ©e= 
fellfd)aftspl)ilofopi)ie bat fogar Ьази geführt, bab ma” bie 
folleitiüiftifd)e ®efd)icE)tsbetraci)tung für bie eingig wiffenfd)aftlid)e 
erilärt unb ber politischen (Befdjidjte jeben miffenfdjaftlidien BJert 
abgefprodjen hat-2) Unb wie Іцег ber Gogialismus als 2BeIt= 
anfdjauung in bie ®efd)id)tswiffenfd)aft eingegriffen hQt, f° tat 
er bas in Dielen anberen aud) nod). 3d) erinnere ba nur an 
ben Begriff ber Gogialpfpdjologie, ber Gogialpäbagogil, ber 
Go3ialetl)ii.

*) SJgl. SSerníjeim: a. a. 0. ®. 95 f.
2) ЖдІ. SJernÜeim: a. a. 0. 63 f.

können wir՛ fo in ber heutigen 2Biffenfd)aft, nid)t nur ber 
Bationalöionomie, eine §inwenbung 3U fogialer Betrachtung 
feftftellen, trifft bas in ebenfo b)ob)ern ©rabe aud) für bie öffent= 
lidje Bieinung 3U. Blau eriannte, nadjbem man bie Berbitterung 
über bie Gogialbemoiratie als Gtörenfrieb ber Buhe überwunben 
hatte, bajg gewiffe $orberungen einer fogialen Jürforge berechtigt 
waren, bafg man aud) für bie Brbeiterïlaffen gu forgen hätte, 
weil fie ebenfo Blifglieber bes Gtaatswefens wären wie bie 
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Sürgertreife. Unb biefe Auffafjung mürbe geftärtt burd) hie 
3ctl)Ireid)ert atabemifd)en Äreife, bie auf ber Unioerfität als 
Gtubenten $örer ber „£atl)eberfo3ialiften" geroefen toaren. 
Go mud)S oornetjmlid) bie fjugenb ber befitjenben Gtänbe in 
biefe Auffaffung hinein. Gie brang mit ben Jahren audj in bie 
tBürgeroertretungen ber Gtäbte ein unb tonnte Ijier in prattifdjem 
Arbeiten ii)re (Bebanten in bie JBirtliĄteit umfe^en. Die (Erfolge 
fiei)t man tjeute mit ben leiblichen Augen in allen Gtäbten bes 
Canbes.

Go ift ber Gogialismus 311 einer fittlidjen ÎBeltanfdjauung 
gemorben, bie bie Sebeutung bes еіпзеіпеп für bas (Вапзе betont, 
bas beftimmenb über feinem 2eil fleht unb flehen muff. Das 
(Вапзе erfdjeint bem 2eil gegenüber als bas fjöhere unb bet 
fo3ial=benfenbe Menfd) als ber entroideltere Menfdjentppus bem 
inbioibuelbbenfenben gegenüber. Das wirb nod) Ьеиіііфег, 
toenn mir beobachten, bafj ber Go3ialismus als 2Beltanfd)auung 
teinesroegs jeben 3nbioibualismus oerbannt. Denn gerabe auf 
einer Differen3ierung ber Hnbioibuen beruht bas 2BohI bes (Вапзеп.

Der Go3ialismus als 2BeItanfd)auung ift aud) ieinesmegs 
ein geborener ffreinb ber ^Religion, mie es ber Go3ialbemolratismus 
wohl gerne barftellt, liegt bod) 3. S. im Chriftentum ein 
„entfd)ieben fo3ialiftifches (Element".1) АЗеіІ aberber 6o3ialismus 
3unäd)ft in ber Jorm bes Go3ialbemotratismus auftrat, ber 
aber einen und)riftlid)en Materialismus oertrat in feiner 2ßelt= 
auff affung, traten bie Äird)en3unäd)ft in (Begenf ațj зитп Gosialismus. 
Das liefe fid) auf bie Dauer nicht galten; benn auf biefe Meife 
brohten ber Йігфе grofee Aerlufte, bie fie nur oerl)inbern tonnte 
burd) eine Anberung ihrer Gtellungnafeme. 2luf tatl)olifd)er 
Geite nal)m bas Յ^ոէրսա halb regen Anteil an ber oom Gtaat 
eingeleiteten бозіаіроііііі. Deshalb erfd)einen aud) auf ben 
fiatfeolitentagen mit Vorliebe fo3ialpolitifd)e 2hemen- Auf 
proteftantifcfeer Geite ift an Gtöders 2ätigteit 3U erinnern, ber 
1878 bie d)riftlid)=fo3iale Arbeiterpartei unb 1890 ben eoangelifd)= 
fo3¡alen Ŕongrefj ins fieben rief, fieiber blieben bogmatifd>e

9 Sgl. Steriler : a. a. £). <5. 505. 
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fragen biefen ©rünbungen піфі fern unb führten gu einer 
ßähmung ber erftgenannten ©rünbung, wäßrenb auf bem 
еюапдеЩфЗодіаІеп Kongreß eine bogmafifdje ©littelpartei Stöder 
gegenüber bie Öberhanb gewann unb eine fiarte Blüte Ijernorrief. 
§eute ift aud) fie fdpn geweift. Baumanns фгіЦІіф4одіаІе 
'Partei enblid) würbe halb gur nationaftfogialen unb ijatte fd)on 
©nbe ber 90 er 3«bre feine Sebeutung mehr. 3m allgemeinen 
öertjielt fid) bie eoangelifdje ®eiftlid)feit ben fogialiftifфеп (Bebanfen 
gegenüber feßr gurücft)altenb ; benn ein (Erlaß bes £>ЬегКгфеп= 
rates non 1890 im Sinne fogialer 'Betätigung ber (Beiftïicfjïeit 
würbe fd)on 1895 wieber aufgehoben.

(Eine entfd)iebene Bebeutung höben fid) bie d)riftlid)=fogialen 
ober фгіЩіфеп ©ewerfoereine errungen, bie befonbers am Bßein 
entftanben unb bis gur 3ßhrhunbertwenbe es auf er. 160 000 
XRitglieber gebracht hötten. 3ft bas ^auptgiel biefer (Bewerft 
oereine aud) bas, antifogialbemofratifd) gu wirten, fo haben fie 
bod) aud) entfd)ieben d)riftlid)e ïenbengen. Sd)on allein bie 
©rünbung foldjer (Bewerffd)aften überhaupt aber ift ein ЗеіФеп 
fogialer Bewußtheit. Воф mehr übergeugt ba, wenn wir bei 
ßampred)t bie Saß! aller „irgenbwie gewerfoereinlid) organifierten 
Perfonen innerhalb bes Веіфез in ben Bnfangsjahren bes neuen 
3ahrl)unberts" auf „wohl fd)on gwifd)en anberthalb unb gwei 
^Billionen" angegeben finben.1)

։) 2ЗД. £arapred)t: a. a. £>. II. 1. Hälfte. ®. 485/86.
2) So bei ®i8Ier: a. a. D. I. <S. 509.

So erfdjeint uns ber Sogialismus als eine Strömung, bie 
weitnergweigt alle (Bebiete mobernen Sebeas unb 2Biffens burd)= 
ftrömt. Starte Strömungen aber ergeugen ©egenftröme. So fteßt 
bem Sogialismus ein ausgeprägter Snbioibualismus gegenüber.

Ber Dnbiüibualismus.
Ber 3nbioibualismus betrachtet ben Віеффеп lebiglid) als 

(Eingelwefen unb bas Behältnis gwifcßen ihm unb ber ©efamft 
peit nur als ©egenfaß. 3hm erfd)eint als 3®e<f bes Щіііфеп 
fjanbelns bie Jörberung ber 3nbioibualität, ber фегфпііфіеіі.2) 
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Sr nimmt in ber ©egenroart mit Vorliebe eine fubjettioe 
3îid)tmig an, bereu 2tnfid)t ift, „bafj es feine objeitioen, allge= 
meingültigen fittlidjen 2ßerte unb tpfîichten gebe, fonbern bafj 
bas 2ßerturteil bes 3nbinibuums allein ober in erfter fiinie für 
lein §anbeln mafjgebenb fei".') 3m ïonfequenten Gubjeïtiois= 
mus liegt immer ein ftart ibealiftifd)er 3U9-* 2) bie 3Ա?Աոքէ 
bem 3nbioibualiften mie allen anbern in ©untei gehüllt ift, fo 
liegt fein 3beal in ber Vergangenheit. Go erilärt fid) ber rüd= 
marts gerichtete Ginn bes Vomantiters, fo ber unferer mobernen 
3nbioibualiften, bie nod) roeiter in bie Vergangenheit 3urüdfd)auen, 
am Iiebften fogar bis in erfte Äulturanfänge.

։) aSfll. Siêler: а. а. ©. П. S. 447.
2) 33ßl. ßampred)t: a. a. ֊£• II- 1. S. 37.
3) ægl. Sa։nprcd)t: a. a. £>. II- 1. fèälfte. ®. 54.
4) ßanipredjt: a. a. G. S. 62.
h ßcnnpttdjt: а. а. ©. ®. 172.

2Iud) bie ftarien Țlarteibilbungen unferer 3eit finb eine Jolge 
bes 3nbinibualismus. „tparteibilbung im mobernen Ginne 
tonnte erft ba auftreten, wo 3unäd)ft bas 3nbioibuum als 
Vtitroïosmos eine eigene V3eltanfid)t oor-jutragen unb burd)3ufețjen 
loerfuchte".3) Gtarïe 'Parteifpaltungen unb meubilbungen aber 
finb nur bann möglich, œenn eben заЬІгеіфе inbioibueUe 
2Infid)ten felbftänbige ©eltung erringen mollen. Vaher aud) ber 
Vemotratismus, ber febern еіпзеіпеп Vnteil geben roili an ber 
Verwaltung eines (Вапзеи, neben bem ein Vutoritarismus heute 
nicht mehr ftart roerben tann.4) Vemotratifd)e ѴепЬепзеп in 
allen 'Parteien finb ebenfo ein йеппзеіфеп ber Seit roie fo3¡ale. 
„Sine geeinte Vation tann in einem fubjettiüiftifdjen 3eitalter 
nid)t anbers leben als bemotratifd); benn ihr ©runbftreben in 
einer földjén Seit muh fein, ein jegliches 3nbioibuum jenes 
r)od)fte, ihm nod) eben 3ugänglid)e itraftmafj erreichen 3U laffen, 
beffen es 3U oollem 2eben als Gubjeft, als 5jerrfd)er in feinem 
Greife unb in feiner Umroelt bebarf".3)

2In fid) braucht, roie дезеіді rourbe, ber 3nbioibualismus 
burchaus nidjt im ©egenfah 3um Gosialismus 3Ա ftehen, ein 

2
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gefunber Sogialismus wirb ւէո fogar mit einfdjliefjen. (Erft bie 
Überfpannung bes fogialiftifdjen ©ebaniens bewirft, bafj wir 
Ijeute beibe immer im ©egenfa^ féljen. „Die Umïlammerung 
bes ÍDlenfdjen burd) Staat սոծ ©efellfdjaft íjat gegen îlusgang 
bes 19. 3aí)ríyunberr*s  eine ÍReuerljebung bes Snbiuibuums 
Ijeruorgerufen"L) unb bie Sewegung ift nur eine „©egenweljr 
bes Snbiüibuums unb Subjeftes gegen bie brofyenbe (Einengung 
unb Serïümmerung'7.2) (Es fpridjt fidj barin bie woljlbegrünbete 
(Empfmbung aus, bag eine nölltge Unterbrüdung jeher perjönlid)en 
(Eigenart bas ÍRiueau bes gemeinfamen ßebens Ijerabbrüdt.3) 
Setont her Sogialismus bas ©emeinfame her ©lenfd)en, fo betont 
her 3nbioibualismus bas Unterfd)eibenbe unb geigt, ba^ fidj 
her Sßert bes einen nidjt erfdjöpft mit feiner ïâtigteit für bas 
©ange, bafj her eine uietmetjr aud) rein perfönlid)e Aufgaben 
gu löfen էօէ.

։) Süden: a. a. ֊Զ. S. 288.
3) Süden: a. a. Ձ. S. 288.
3) ®g(. Süden: a. a. Ձ. ©. 289.

ýjierbei geigt рф fdjon, baß bet 3nbiüibualismus nidjt 
ftillfdjweigenb an ben ©efeïïfdjaftsproblemen uorübergeijen tarnt; 
benn aud) ber ausgeprägtefte 3nbiuibualift bleibt SȚRitmenfd). 
Sr ift üielmeljr gegwungen, an ber ©eftaltung bes ©efellfdjafts= 
lebens mitguarbeiten, ba er ja aud) oerfuĄen wirb, bie ©efelb 
fdjaft gu feiner öebensauffaffung gu ergießen. $at ber Sogialismus 
bas Seftreben, erijabenere ©elfter auf ben Durdjfdjnitt Ijerab= 
gugieljen, fo mödjte ber 3nbiuibualismus ben Durdjfdjnitt gu 
iljnen Ijeraufljeben. Oljne biefes Streben gibt es fein 2Badjfen 
ber ©efellfdjaft in ber fíultur. Dfyne ben 3nbioibualismus 
würbe man gu einem allmäljlidjen, aber ftetigen ^erabfinten 
ber Äultur im weiteften Umfange fommen. Denn jebe Tätigfeit 
аиф ber Sejten für bie ©efellfdjaft bleibt wertlos, wenn fie 
nidjt auf perfönlidjer Einlage unb Neigung fupt. (Erft wenn bie 
ausgenutgt werben, tjat bas ©ange bie Slusfidjt oorwärts gu tömmen. 
Darauf ljingewiefen gu Ijaben in einer 3e^ bes wilbeften 
Sogialismus, ift ein unbeftreitbares Serbienft feines îlntipoben.
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Ser Dnbioibualismus ift, wie weiter 31í folgern ift, bem 
Soßialismus gegenüber ber eigentliche Vertreter einer ©elftes» 
ïultur, wäljrenb man mit Süden biefen einen Vertreter blofjer 
9Jlenfd)eniuItur nennen iönnte. ’) Dem ©eift firtb and) burd) bie 
<BefeIIfd)aft ïeine ©гепзеп gefegt, er ift etwas Ungebunbenes, 
Unenblidjes, er fträubt fid) gegen alle äufjere Ведгепзипд.

Cs finb nun aber 3№eifei berechtigt, ob unfer moberner 
Snbioibualismus nun in ber 2at feiner inneren Aufgabe, eben 
Vertreter einer ©eiftestultur 3U fein, дапз geredjt wirb. (Er 
uerbinbet fid) nämlid) fel)r häufig in unferer 3eit mit materialiftifchen 
©eiftesrid)tungen. Der ©laterialismus fiei)t bas wahrhafte 
Keale in ber 'Jlatur wie im ©eiftigen, Seelifd)en in ber ©laterie 
ober im körperlichen, * *pi)£)frfd)en.-)  (Er leugnet in biefer Jyorm 
alfo bie Selbftänbigteit alles ©eiftigen unb macht fid) felbft 
wur3ellos. (Es fällt bann aud) ber ihm natürliche Sbealismus 
oon ihm ab, ber ihn heraust)°b aus ber ©efellfd)aft, er wirb 
realiftifd) unb fommt nid)t hinaus über ben „unmittelbaren 
feelifchen 3uftanb, bas fubjeftioe Beftnben; bies mufj ihm зит 
kern bes дапзеп Sehens werben, ber Dnbioibualismus oer- 
fd)mil3t mit bem Subjeïtioismus".3) ©lit anbern 2Borten, bie 
Bereinigung mit bem iosmologifdjen unb pft)djologifd)en 
©laterialismus 3wingt ihm im praftifd)en Seben einen ettjifdjen 
©laterialismus auf, ber ben Sebens3wed in ©enufj, Sinnlid)ieit, 
îluțjen fieht.4) Zroțjbem ober gerabe mit besíjalb enthält biefer 
fubjeitioiftifche Snbioibualismus 3weifellos ©еізе eigener 2lrt. 
„3lid)ts hinbert hier bie Slusbilbung bes (Eigentümlichen, nichts 
bas Slufquellen immer neuen Sebens, eine unabläffige Bet= 
änberung. So eine gtofje Seichtheit, <угі|фе, Çlüffigïeit, bas 
Seben fdjeint hier дапз bei fid) felbft, abgelöft oon aller Binbung 
nad) aufjen, feiner, загіег, intimer als irgenbwo fonft. 2iud) 
ber Begriff ber ©ßahrheit oerliert hier bie fonftige Schwere unb

։) Sgl. ©ucten: a. a. £). ®. 302.
2) Sgl. ©isler: a. a. Q. I. S. 625.
’) ©ucten: a. a. Ձ. ®. 303.
*) ©isler: a. a. £>. I. <S. 625.

2*
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Starrheit. Denn als roafyr gilt nunmehr nur bas, was bie 
Seele bes (Eingehen empfinbet unb was fie eben jețgt empfinbet;. 
fo weid)t ber 23egriff einer eingigen 2BaI)rl)eit bem ungültiger 
2Baï)rI)eiten, jeber íjat íjier feine eigene ÏBaljrljeit".1)

։) ©liefen: a. a. £). ®. 303.
2) SSflI. 9t. 2R. aJteqer: 9tiegfd)c. ©ein Heben unb feine 2ßerle„ 

©. §. <8ecf, IQwnfjen 1913. @. 75.
s) 91. ȘW. lieber : a. a. £). ®. 104.

Յո biefer (Entwicklung bes 3nbioibualismus erreicht er ben 
fdjroffften (Begenfațg gum Sogialismus. ՉՅօ nur bas eigene 3d) 
über íjanbeln unb Ջնո entfdjeibet, wirb ein allgemeines, ein 
(BefeUfd)aftsempfinben nicEjt mefjr anerkannt. (Er füijrt fomit gu 
einer 21uflöfung bes (Bangen. 3nbioibualtultur fubjektioer 2lrt 
fyebt Sogiatkultur oöllig auf.

2BeiI aber eine Durchführung non 3nbioibualkultur in biefem. 
Sinne einfad) prattifd) unmöglich erfdjeint, fo gibt es unter ben 
2inl)ängern biefer ÍRidjtung keinen, ber fid) nid)t in ber einen ober 
anberen ÎBeife oon ber Äonfequeng ber (Bebanten, wo fid)S um 
bie iprajis Ijanbelt, befreit. Selbft tRiețgfdje, ber Hauptoertreter 
bes mobernen Subjektioismus, geigt g. S. metapt)i)fifd)e 3üge„ 
tRietgfd)e als Denker lehnt jebe Dletapfypfit ab, als Didjter oer= 
fällt er фг immer wieber. So finb alle ¡Jünger biefer fRidjtung 
im innerften 2Befen gwiefpältig.

giietgfdje ift nid)t ber (Erfinber bes Subjektioismus, er i)at 
Vorläufer gehabt unb ftel)t mitten in ben Strömungen feiner 
3eit. „CDafj in 5lietjfd)es ՉՅրսքէ alle grojjen Üenbengen feiner 
3eit wiebertlingen, minbert feine Sebeutung fo wenig, wie bie 
bes (EIjriftentums baburd) oerringert worben ift, bajg man es als 
eine frjnïretiftifdje ^Religion erkannt I)at. 3m (Begenteil, ber ift 
klein, ber fid) eng unb abgefd)loffen Ijält gegen bie mächtigen 
Strömungen, in benen bas 2Befen feiner 3eü liegt".2) îliețgfdje 
ift grofj geworben in einer 3eü „großer Hoffnungen, kühner 
Anläufe, tiefer (Enttäufdjungen, tapferen Scharrens".3) Das 
gibt iljm feinen Charakter, ober Hilft bie %)erfönlid)keit bilben, 
beren (Eigenfdjaften eine unbebingte (Ehrlidjteit, leidjte (Empfinb= 
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licitéit, ¡tarter Жіііе, Vornehmheit, ausge¡prod)ene ©ei¡tigteit, 
geiftiger (E^rgetg, ¡tarte innere ©egen¡ablid)feit, tün¡tleri¡d)e Se-- 
gabung in tjofyem ©rabe pnb.1) Seine ari¡totrati¡d)e Ortung 
läßt iljn non Anfang an eine ¡tarte Abneigung gegen bie 9Jlaf|e 
haben. Seine (Energie mad)t ihn 311 einer ¡d)0pferi¡d)en íPer¡0nlid)teit.

©lit 9liețpd)e i¡t untrennbar nerbunben ¡ein „Übermenfd)". 
(Es mag fyeute nod) mandjeinen geben, ber nid)ts weiter oon ihm 
tennt als bie¡en Segriff unb ben aud) nod) in falfd) uerftanbener 
unb falfd)er Interpretation. Ser Übermenfd) i[t bas perf опірзіегіе 
3beal, bie ©eftalt getoorbene Sel)n¡ud)t ÍRietj¡d)es, nid)t aber etroa 
ihm gleid)3u¡et)en. (Er ір зит guten Seil eine Sd)öpfung bes 
Sidpers iJlietjphe unb eine siel umftrittene. „Ser Übermenfd) 
erjdjeint halb .... als ber ©lenfd) ber befțeren ßutunft, halb 
nur als ber 2ßeg unb Übergang 3U biefem, halb als ein 
(Еіпзеіпег, Sluserroäplter, halb als l)errfd)enber Si)pus ber 
tommenben Зе^“-2) ünb ©leper ertlärt rool)l nid)t unrichtig, 
bap biefer erfte ©3iber¡prud) 3urüd3ufüpren ¡ei auf wecpfelnbe 
Stimmungen unb wedpelnbe ßonftellationen, ber 3weite aber 3U 
löfen i¡t, weil man aus ©ietjphes ©ebanfengang feftftellen tann, 
bap ber ,,Übermen¡d) IRiețjfdjes bie nertörperte (Entwidelung" i¡t. 
„(Er tennt nichts, begehrt nidps, leiftet nid)ts als bies: bie 
©attung, ber er angehört, über fid) heraus 3U förbern".3)

So liegt in ©iepppes ©ebantengängen ein entjdjiebener 
3ug 3ur (Егзіерипд. ©uf biefe pofitioen 2ßerte tRie^fdjefdjer 
Schöpfungen зиегр йЬегзеидепЬ pingeroiefen 3U haben, ift 
ՅՆ ©l. ©lepers unbeftreitbares Verbienft, ebenfo, roenn er 
barauf hinroeift unb es beweift, bap pd) in ¡einer iPhilofophxe 
nid)t ¡ooiel 2Biberfprüd)e pnben, roie man oft behauptet h<ü- 
3meifelhaft aber bleibt mir, ob ©iețjfd)es Ț>I)ilofophie mit hem 
©runbgebanten bes ©Sillens зиг ©lad)t wirtlich eine Über*  
roinbung bes ^eipmismus barftellt. Senn biefe ипепЬІіфе 
Steigerung bes ©Sillens зиг ©ladp entftetjt bei ihm aus ber 

>) 3t. 3)1. 3)îeț>er: a. a. Ձ. <S. 208-214.
’) ЗД. 'Jt. 2«. Wiener: 0. a. 0. <S. 450.
s) ЖдІ. 2t. 3)1. 3ftei)er: 0. a. ©. <S. 459.
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Überzeugung ber Sinniofigteit bes ÏSfflens սոծ ber ©Seit, aus 
ihr ergibt fid) iï)m bie ©otwenbigïeit, im ©Sillen felber ben Sinn 
gu fudjen. ©ber eben bie Übergeugung, bie շս (Brunbe Hegt, 
bleibt ol)ne S^eifel peffimiftifd)er ©րէ. „íjier eine ©Senbung 
Зшп Optimismus, bas ©nfdjlagen eines ©tgentes rcirtlidjer 
Sebensfreubigïeit, maferguncfemen, beruïyt auf einer oberflächlichen 
Serwedjfelung bes äußeren Sdjeins mit bem inneren, mefen*  
haften ©ehalte. Œtjer mähet Ijier eine Stimmung titanenhaften 
Troiges, jener Srotj bes 5afagens 3um SĄredliĄften, ber bas 
leigte ©ufgebot unb bie äufeerfte fprobe einer unbeugfamen 
Seele ift. ©Sie im religiösen Seroufetfein ftets bas ©Seltbegreifen 
gipfelt, fo ift aud) ber abfolute ©theismus Schopenhauers unb 
©iefgfdjes, iFjre ftrenge ©bíeljnung jebes Serfud)es, bic 2BeIt als 
©usbrud eines geiftigen, göttlichen Țlringips 31։ betrachten, ein 
Semeis für ihren tpeffimismus".1)

h S3gl. Oscar ®jualb: SßeffiiniSmuS unb Optimismus in: Ter Turm* 
Ijaijn, Verlag ©taaďmann, Seipjig, Sa^rg. I. ®. 9 ff.

h ՋՏցէ. 31. ЗЯ. ЗЯерег: Tic beutfďje ^iterator bes 19. 3aW)unbertS. 
ffialfôauSgabe. <S. 480.

îîiețgfd)es Übermenfd) ift ein 3beal; bafe er gu güd)ten fei, 
ift ein ©laube, ben man wohl optimiftifd) nennen bürfte, ohne 
bafe bas зтіпдеп tönnte, fein ganges fPhüofophiefgftem fo 3U 
nennen. ©Sas ben Übermenfdjen зит Übermenfd)en madjt, ift 
fein 2ßille, ber alle ©Serte, bie ihn hemmen» beseitigt. 3u 
biefen ©Serien gehört ihm aud) bas (Eípriftentum, ber Vertreter 
ber Sflacenmoral, ber ©entrefer bes ©litleibs, bes ftärtften 
Sogialismus, ber beshalb allein einem Subjeiticismus, mie ihn 
Uiiehfdje »ertritt, feinblid) erfdjeinen mufe. Oabei barf man 
nicht überfefeen, bafe ©ietgfdje eine gemijje fReligiofität nicht 
ab3ufpred)en ift. Denn bie Յոերսոքէ, mit ber ©ietgfche feine 
Sehre сот Übermenfd)en corträgt, h°i etroas con bem Jeuer 
eines ftarten ©Iaubens, einer 3uîunftel)offnung. ©ud) ein Зид 
Зит fogtálén O en ten ift ihm groeif eilos eigen; benn fein Über*  
menfd) ift ein 2ppus, unb fein 3beal ift eine allgemeine 5)öher= 
3üd)tung.2)
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TOdjfdje íjai feilte fortreijjenbe ÎBirfung auf bie 3e։tSerí0Hen 
nid)t meijr erlebt. Sie fällt in bie 3eit ber lebten 90 er fjaljre 
imb ber erften bes neuen 5al)rl)unberts. Oie Зе’* roar bes 
überfpannten Sogialismus überbrüffig unb war non ber blojj 
med)aniftifd)en 2BeItanfd)auuing иіфі befriebigt. (Es fanben fid) 
(Propheten, bie auf փա fufjenb baíb aud) eigene AnfĄauungen 
vertraten. (Es feien í)ier erwähnt: Julius ßangbeljn, ber 
„Bembranbtbeutfdje", Otto ÎBeininger, ЗЛаг Steiner, 2Balter Calé, 
Cmii (Sött. Oie ifym als 3ünger entgegenfamen, gehörten зиг 
neuen (Beneration, bie an fid) für Seues empfänglid) gu fein 
pflegt, bie wie alle 3ugenb mel)r inbwibualiftifd)e als fojialiftifeíje 
Bleigung fyatte.

Befonbers aber fam aud) bie moberne Frauenwelt mit 
Freube gu 3liet)fd)es (Bebantengängen, ba fie harnais um bie 
»olle (BIeid)bered)tigung mit ber TOännerwelt fämpfte. Oie 
moberne Jrau will für fid) anerkannt fefyen, was ber ЗЛапп 
fd)on lange befafj, bas Ked)t, ityren fubjeftinen Anlagen gemäfj 
gu leben. (Organifationen 3U biefem 3rae¿ pnb: ber 1865 ge= 
grünbete Allgemeine beutfd)e Frauenoerein, 1888 Frauenwol)! 
(rabifal), 1894 eine 3entralorganifation ber nerfdjiebenen 5rauen= 
cereine Oeutfd)ianbs. (Erftes 3Jläbd)engpmnafium 1893 in Berlin, 
erfte Uninerfitätsprofefforinnen 1908 in Sern unb (paris.) Oas 
iff ein 3u9í ber bie gange Frauentage in ben Bannfreis bes 
Subjeftiüismus weift, obwohl bie Bewegung 3ai)Ireid)e 3üge rein 
fogialer Art trägt. F^üwen, bie für bie .fjebung ber Fr«uen= 
bilbung, für eine filial beffere Stellung, für Ausbeljnung ber 
Frauenberufe gearbeitet Ijaben, finb піфі erft eine (Erfdjeinung 
unferer 3e^- 21ber bie Ausbreitung, bie biefe Begebungen 
i)eute fyaben, ift erft ein (Ergebnis unferer Sage. Oie immer 
ausgebelpitere Befd)äftigung aud) ber Frau in Fabrifbetrieben 
mad)te eine Sd)uț)gefețjgebung für weiblid)e eingestellte nötig, 
mad)te es aud) wünfdjenswert, bajj iljnen bas Äoaiitionsred)t 
3ugeftanben würbe. Oas rief bie weiteren BSünfdje nad) 
Stimmred)t aud) ber Frouen Ijernor, bie in Oeutfd)Ianb aller= 
binge nur erft red)t gagfyaft Hingen, weil bie Frau» Фе Pe 
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wirffamen unb fyeil?amsn (Bebraud) bacon machen ïônnte, erft 
nod) eine Crgiefjung für bie Teilnahme am öffentlichen Ceben 
nötig hat- Dagegen haben fie auf bem (Bebiete bes Sd)ulwefens 
wefentlidje 3ugeftänbniffe ertämpft. Denn um mit bem Tlanne 
ernftlid) in ÎBettbewerb treten 3U tonnen, mufjte für eine ent= 
fpred)enbe Sd)ulbilbung geforgt werben. Unb fo ridjtete fid) 
ein ^auptaugenmert ber grauen barauf, in biefer Sejiehung 
gugeftänbniffe gu erringen. Unb begrünbet war biefer 2Bett= 
bewerb mit ben Tlännern, weil bie fogiale Cage es benen immer 
mehr erfd)werte, an bie ®he 3U benten. So war ein großer 
Seil her grauen genötigt, 3U einem Serufe 3U greifen. Unb 
bie alten grauenberufe ber Celjrerin, her (Ergiei)erin, her Äinber= 
gärtnerin reichten nidjt mehr aus, bie gülle ber uncerforgten 
grauen auf3unehmen. So fudjte man fid) anbere Serufe 31։ 
ertämpfen. Das ging aber eben wieber nur, wenn bie 3Jläbd)en= 
bilbung ber ber ßnaben mehr unb mehr angeglidfen würbe. 
Diefes 3։el ift heute annäljernb erreicht, unb baburd) würbe es 
ben grauen nun auch möglich, in bie aiabemifdjen Berufe 
еіпзиЬгіпдеп.

ЖІе biefe ’Puntte berühren fid) mit einem fubjetticiftifchen 
Unbicibualismus Rießfches ïeineswegs, fie finb alles anbere als 
bas. 2lber bie §emmniffe, bie biefe Bewegung erfuhr aud) con 
ber Seite ber Regierung, aud) bie häufige Seilnahmlofigieit, ber 
bie gührerinnen unter ben grauen felbft begegneten, trieb fie in 
(Extreme hinein, bie ben fdjlimmften 2Iuswüd)fen eines rabitalen 
Subjeïticismus gleid) tarnen, trieb fie зиг Ungebulb unb зи 
blinbem (Blauben an bie (Erreiďjbarfeit alleräufjerfter Зіеіе. Tian 
mad)te ben £ampf gegen bie Ttänner 3U einem Äampf gegen 
ben Tlann unb hält in manchen Greifen nicht einmal bie cöllige 
Œmansipation com Tlanne für etwas 21usfid)tslofes unb Cäd)er= 
lidjes.1) 2111 bas entfprid)t einem brutalen TSillen зиг 9Jlad)t 
3liehfd)es. Rian bente ba 3. S. aud) an extreme gorberungen 
auf fejuellem (Bébiét, an bie Rechtfertigung mancher Dinge, bie, 
würbe fie allgemein anertannt, 311 einer Untergrabung aller

։) 33gl. tjiérçu unb ju bem golgenben: Sister: a. a. -C. S. 578 f.



25

Gittlichteit führen müfjte, bie aud) nur ertlärbar ift ouf bem 
(Brunbe ber CÊtïjiï bes fd)rantenlofen Gubjeftioismus. Da ift 
bie Verbinbung mit Viefjfdje aud) nid)t all3ufd)wer íjerguftelíen. 
TOemanb wirb bie Veredjtigung ber Vtutterfctjuhbewegung 
beftreiten, ber bie Weigerungen, bie aus ihm für bas allgemeine 
fittlidje ßeben her Wrau non ben Überweibern gejogen werben, 
für DöIIig unfo3tal unb unbrauchbar i)ält. (Ein Gd)ößling 
Viehfdjefchen Deutens ift aud) bas „ßiteraturweib", „bas für bas 
fdjranïenlofe Ved)t fid) ausguleben fdjwärmt, über alles großartig 
unb unbefdjeiben mitrebet unb bie Jrau als Gdjriftftellerin non 
einer red)t wenig erfreulichen unb ad)tunggebietenben Geile3eigt".։) 

2Bohl bemerít finb bas 2Iuswüd)fe, bie uns über bie (Be= 
funbheit ber Wrauenbewegung nidjt täufd)en fallen unb auch nid)t 
täufd)en tonnen, weil bie Vefonnenen unter ben grauen felbft in 
biefen Viehfdjeweibern ihre fd)Iimmften Jeinbe fehen. (Erft wenn 
man uon biefen 2Iuswüd)fen eines fdjroffen Gubjettioismus, wie 
er bie erfte %>eriobe ber Verbreitung Vieț}fd)efd)er (Bebanfen tenn*  
3eid)net, зи einem berechtigten 3nbioibualismus 3urüdgetehrt ift, 
wirb baoon зи reben fein, bafj STtie^fd)e eine gefunbe Veaftion 
gegen übertriebenen Go3ialismus bebeutet, wirb man überhaupt 
3u Viehfdje in ein gefunbes Verhältnis iommen, bas frei uon 
oergötternber Anbetung, aber auch fret uon oerläfternber Ver= 
adjtung ift. Шзеіфеп für eine földje (Entwidelung finb wohl 
fd)on üorhanben. Denn es bürfen heute fd)on 2Borte ber Äritit 
ausgefprodjen werben, ohne bah ber Viif eines un3ured)nungs*  
fähigen (Beifte5fd)wäd)Iings bie Wolge ift.

^Realismus unb 3bectlisntuö.
Go3ialismus unb 3nbioibualismus tonnte man als (Befell*  

fd)aftsanfd)auungen Ьезеіфпеп. 3t»r (Begenfatj umfafjt babei 
häufig ben 3weier V8eltanfd)auungen, bes ^Realismus unb bes 
3bealismus, unb 3war fo, bah ber Go3ialismus fid) mit bem 
^Realismus unb ber 3nbioibualismus fid) mit bem 3bealismus

’) s5gl. Зіедіег a. a. £). <Տ. 578. 
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am íjäufígften oerbinbet; beim ber Sozialismus getjt aus con 
bem Seben, wie es iff, unb fud)t alie menfd)Iid)e ïâtigieit fo 3U 
lenien, baß fie biefem wirilicßen Seben jugute íommt. ©er 
3nbimbualismus hingegen muß ben einzelnen non feiner 
Umgebung trennen, wenn er iljm alle Jreiheit uerfdjaffen will, 
muß alfo bas Seben fo zu lenien oerfudjen, baß es bem einzelnen 
biefe 3rreii)eit gewährleistet. (Ein foldjes Seben ift unb bleibt 
utopifd), weil fdjon bas 3ufammenleben aud) nur zweier 3Renfd)en 
jebem non beiben Sdjranfeii auferlegen muff. 2Bas her 
3nbiuibualismus erreichen will, ift ein 3beal.

©er fRealift betrautet fid) unb fein Seben als „ein bloßes 
Stüd ber natürlichen ÏBelt, einen Bing einer norljanbenen fiette ", 
ber 3bealift fühlt fid) biefer 2BeIt „innerlich überlegen" unb fud)t 
„ihr gegenüber ein neues Beid) aufzubauen".1) ©as bebeutet 
einen grunbfätjlid)en ©egenfaß. ©ie (Entwidelung bes 19. 3ahr= 
hunberts bebeutet im ganzen eine gewaltige Stäriung realiftifdjer 
2ßeltbetrad)tung. ©ie unermeffene Steigerung unferer Batur» 
erlenntnis, unferer Sedjnii, bie Beubegrünbung bes Beid) es mit 
ben wirtschaftlichen Aufgaben weift auf bie 2öid)tigteit bes 
wirtlid)en Sehens hin, fie führt зиг (Empfinbung unferer 3Bad)t. 
„3m Bebeneinanber wie im Bad)einanber rüden bie firäfte näßer 
Zufammen, oerbinben fid) zu gemeinfamer Arbeit unb entwickeln 
bas Bewußtfein einer burdjgängigen Solibarität. So fteßt in 
großen 3ügen oor uns bie Blenfd)heit, alle fonft 3erftreuten 
firäfte oerbinbenb, ben einzelnen feften 3ufammenhängen ein» 
fügenb, bas Vermögen bes ©anzen unermeßlich fteigernb. 3ft 
es ein ÏDunber, wenn fie зит ©egenftanb ber Bereßrung unb 
bes ©laubens wirb, wenn fie alle praitifdje unb etßifd)e Betätigung 
bes Blenfcßen an fid) 3iel)t?"2)

©as führte notwenbig зи einer 3urüdbrängung eines geiftigen 
Sebensinhalte5, bie 311 einer Stäriung peffimiftifeßer Sebens» 
anfd)auungen wirb, bie bas Seben unb alles Sein für fcßlecßt 
unb besßalb für unwert, ertragen 3U werben, holten. £5 führte

’) ՋՏցէ. Suden: a. a. £>. <©. 68, 69.
8) »gl. (htefen: 0. o. Q. ®. 71. 
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gu bem Serfudj, bie Seele überhaupt ausgufdjalten. Je metier 
földje Bewegung uorrüdte, umfo [tarier mujjfe ber IBiberftanb 
bes (Beifügen roerben. „Die Seele Iäfet fidj nidjt eliminieren ; 
bie Verneinung feat bie Seele œieber [tari feeruorgetrieben".1) 
Der überspannte (Realismus feat ben 3bealismus neu geftärlt. 
3nbejfen ift biefer neue 3bealismus beutlid) gu unterfdjeiben non 
bem alten, eben burd) ben (Realismus übermunbenen. Denn 
biefer feat feine (ffiurgeln im (Realismus unb ftefet baburdj in 
enger Verbinbung mit bem roiritidjen Geben. (Er lefent besfealb 
beffen 2Berte nidjt runbroeg ab, fonbern betont nur, bafe mir 
neben bem iörperlidjen, audj ein geiftiges Ceben füljren, bas 
nidjt nerfümmern barf, wenn nidjt ber (Dlenfdj an feinem 2Bert 
(Einbuße leiben foil. Die 'JJlöglidjteit, bafe ber SJtenfdj mit feiner 
Seele [id) über bie Dinge ergeben iann, mirb für ifen eine ^flidjt. 
Der 3bealift in biefem Sinne ift nidjt meljr roie ber reine 
(Realift ein Silane ber Dinge, er roirb ifer ijerr. (Er ift nidjt 
mefer nur (Rab in ber (Dlafcfeine, er ift gum minbeften audj 
objeitiner Setradjter ber (EBeitmafdjine.

Allgemein betradjtet erfdjeint uns ber moberne (Realismus 
als eine Sdjöpfung ber Vaturmiffenfdjaft, bie in neuefter Jeit 
ben SInfprudj erfjoben feat, bafe fie allein fäfeig fei, eine 2Belt= 
anfdjauung gu begrünben. Sie ift in biefer Vegiefeung gu einer 
(Raturpfeilofopfeie gernorben. (Berabe biefe (Ridjtung feat in ben 
lefeten Jafergefenten bie OJleferfeeit unter ben (Raturroiffenfdjaftlern 
für fidj gefeabt. Dafeer feat fie audj fo grofee (ülacfet gefeabt. 
(Es ift nur grneifelfeaft, ob bie (Raturmifjenfdjaft roirilicfe ausreidjt 
gum Ausbau einer VSeltanfdjauung; benn es gibt (Raturroiffem 
fdjaftler, bie bas beftreiten. (Reinïe weift g. V. ausbrüdlidj 
barauf fein, bafe felbft in ber (Raturwiffenfdjaft „bie Vnfcfeauungen 
über elementare (Begriffe unb Vorftellungen iaum weniger weit 
auseinanbergefeen als auf ben (Bebieten religiöfer unb politifdjer 
фагІеіЬодтеп"2). Dann ift aber ofene weiteres beutlid), bafe

։) S8gl. (Surfen: a. ü. Զ. <S. 73.
s) 2?gl. 3. Meinte: Maturnňfíenfcíjaftlicfic Vertrage für bie Sebilbeten 

alter Stänbe. 2. Mufl. (Sugen Saiger, Heilbronn 1908. ®. 205.



28

»on einer unurnftößlidjen naturroiffenfdjaftlidjen ÏBeltanfdjauung 
поф nid)t bie Sebe fein îann. Soll eine 2BeItanfd)auung alb 
gemeingiltiger Չ1րէ gefunben werben, bann mufe fie auf bem 
Soben aller Œrïenntnisarten leben ïônnen, barf alfo nid)! auf 
bem einer Srïenntnisart getoad)fen fein. Sorläufig ift aber nod) 
nidft ertoiefen, bafj bie Saturroiffenfd)aft bie (Erïenntnisart befitjt, 
bie als bie eingig richtige շս gelten bat. Das wirb fd)on be= 
roiefen burd) bie immer roieber neue Äraft ibealiftifd)en 
Deutens.

Daß íjeute ber Realismus oorfyerrfdyt, wirb nidjt Beitritten, 
3eigt fid) fogar beutlid) u. a. aud) auf bem (Bébiét ber Gdjuíe. 
Die Sdjuireformbewegung fielet auf bem Soben bes Realismus. 
Sie fսէրէ Յսր Stäríung reaíiftifdjer 21nftalten, beren ßennßeidjen 
ftarïe Setonung ber Tlatfyematii unb ber Saturroiffenfdjaften 
einerfeits, im ¿inbliď auf bas roirïlidje fieben ftarfe Setonung 
ber lebenben Spradjen finb. Diefes Sorbringen bes Sealismus 
in bie Sd)ulen ging fogar bis in bie Sletfjoben ber neueren 
Sprachen nidjt nur, fonbern aud) ber alten. Unb felbft ftofflid) 
cerlangte man Slnpaffung an bas fieben. 3d) erinnere an bie 
Kämpfe um bie Sürgeriunbe u. a. 2ßie weit biefes Streben, 
ben realiftifdjen Sdjulgattungen bie Sorl)errfd)aft gu erringen, 
Ijeute fd)on bem ЗіеІ näljergetommen ift, mag folgenbe 3ufantmen= 
ftellung зеідеп:

SĄiikrsa^l 1900 1912

(Stytmtaften........................... 84 046 103 314 + 22,9
¡Çrogtyttiîtafien...................... 6 644 3 787 — 57,4
SHealgțnnnafiett . . . . 20 049 50 318 + 151
Cberrealfdjulen .... 14 253 41 986 + 194,5
fôeal*$rogi)mnaften  . . . 1799 4 346 + 141,5
SHeaïfdjuIen 0...................... 28 457 32 421 + U

*) ®inem äluffaë bon @. ЗКепдеІ: „®ie ©ntoideluug ber tjÖfjeren 
^nabenfdjulen in Sßreufjen" entnommen. „Deutfcfier föurter" 1914. Stummer 27. 
2. Beilage ®. 2.



29

SlatunoiHcnfdjaftlicžjc ïBeltanfdjauimgett.

Die fRaturwiffenfdjaften [teljen in engem 3ufammenban9 
mit bem praftifd)en Ceben befonbers burd) bie ïedjnit „3n 
biefer fteljen bie fftaturwiffenfdjaften obenan, weil iíjre (Ergebniffe 
рф praftifd) nerwerten սոծ alsbalb in Kapital umfețjen laffen".1) 
Datjer entftanb itjre befonbere (Bettung in unferer 3eit baraus 
entftanb in itjr felbft ber 3U9, an bie Stelie ber ÎJletapijtjfii 
311 treten, baljer aber audj ber (Begenfap 3wifdjen iïjr սոծ allen 
metapljijfifdjen ÎBiffenfdjaften.

Ա Sgl. Biegler: a. a. D. S. 677.
2) SBenjig: SBeltanfdjauungen ber (Gegenwart in ©egenfa^ unb SluSgleidj- 

Duelle & iffieijer, ßeipjig. „SBiffenfdjaft unb S3ilbung". 14. S. 9.
3) SSflI. Stetig: a. a. D. <S. 10—14.
4) „Subftanj ift baž unter unb hinter feinen Stiftungen, bie allein als 

gegenftänblidje JBeloufjtfeinSinljalte mir beroufjt werben, unb bie üerfcfjiebeit finb 
unb wedjfeln, verbreite urfärfjlicpe 2)ing, bab trag ber SSielȘeit feiner toerfdjiebenen 
Stiftungen neben biefen als eins befteijen unb fid) unöeranbert gleicfj bleibt". 
„3n anberer Steife bilbet bie ©ubftanj als Urfadje, alb fubftantielle Urfadje, 
aud; einen ©egenfag ju ber früher befprodjenen UrfadjborfteJlung ber 
TOûbernen ©rfaljrmigSttňffenfdjaft. 3nfofern biefe bie einer ©rfdjeinung, b. ij... 
einer SSeränberung, jeitlidj vvrausgcljenbe Seränbcrung als Urfadje ber 

Չ1ո fid) ift biefer (Begenfap ïaum uerftänblidj ; benn bie 
^laturwiHenfdjaft ift lebiglid) ÎBiffenfdjaft ber (Erfdjeinungswelt, 
wäprenb alle metapljijfifdjen ÏBiffenfdjaften es mit bem ürans^ 
3enbenten 3ц tun Ijaben. Die fftaturwiffenfdjaft erftrebt (Befepe, 
nad) benen bas ÎBeltgefepepen oerläuft, bie fületappgfiï fud)t 
nad) ber fubftantiellen Urfadje, burd) bie bas 2Beltgefd)epen be= 
wirit wirb, սոծ panbelt „in lepter ՅոքէսոՅ non bem 2öeltprin3ip, 
bas in սոծ burd) bie einzelnen fubftantialen Urfacpen Ijinburd) 
wirft սոծ քօ bie Totalität ober ©akijeit ber 5Belt peroorbringt"2). 
Der ©egenfap erftart fid) lebiglid) baraus, bap beibe Slnfprudj 
barauf ergeben, bie ©Seit íaufal 3U erftären, bap fie bas auf 
nerfd)iebenem ÎBege tun unb bap fie bespalb 3Ա einem nerfdjiebenen 
ЗіеІ îommen müffen.3) Sie nerfteljen unter bemfelben Degriff 
etwas 53erfd)iebenes, oljne fid) beffen immer bewupt 3U fein.. 
Subftan34) gift hem föletapljtjfiter als abfoluie Urfadje, erfte.
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Urfadje, Іфе Urfadje, ift etroas gänglicf) Verfdjiebenes ծօո bem, 
toas ber moberne Vaturmiffenfdjaftler unter Urfad)e oerftet)t. 
Der Streit beruht alfo ІеЬідІіф auf „gegenseitigem VidjtDerftetjen 
inbetreff einer Vorausfe^ung, bie mit bem Jnljalt ber 2Biffenfd)aft 
nod) gar nidjts gu tun Ijat".1)

So mufjte bie 9laturu>iffenf(i)aft, fobalb fie über iijr eigentliches 
(Bebiet tjinaus зиг 5laturpl)ilofopl)te mürbe unb tjier biefelbe 
njlettjobe amoanbte, bie |ie für it)r §auptgebiet ausgebaut hatte, 
notmenbig in fdjroffen (BegenfaÇ 3u ^fplofoptjie unb Religion 
treten. Denn fo ol)ne weiteres tonnten biefe ni<f)t bereit fein, 
ihre erprobte ЭЛефоЬе narf) ber ber ílaturuňffenfdjaft umßugeftalten' 

2Іиф auf bie allgemeine Äultur fud)te bie Vaturmiffenfd)aft 
(Einfluß յա geminnen. Das ïonnte ihr umfo leichter gelingen, 
als fie burd) bie Vermittelung ber Sedjnit in Vejie^ung äur 
ßebens^altung trat. Sie erßeugt bort halb ben (Blauben, bafj 
nidjts mel>r unferer Œrïenntnis oerfdfloffen fei, unb führt 3U einer 
Überfettung menfdjlidjer Äraft. Sie führt 3U ber Vnnaljme, 
baf} bie Vaturgefetje aud) auf fittlidjem (Bebiete uneingefdjränlt 
gelten. So gerftört fie ben alten 2Bunberglauben unb beftreitet 
in ihren füfjnften Vorfämpfern bie Vlöglid)feit eines göttlichen 
2Befens. Sie beftreitet überhaupt bas Defteren eines felbftänbigen 
(Beiftesreidjes.

folgenben anfieljt, ift fie genötigt, ba jebe æerânberung toieber bie æerânberttng 
eines borljer Veftehenbeit ift, auch Bei ber borauSgehenben iBeränberuitg ttadj 
ber llifadje 511 fragen, unb tóműit fo bei biefetn fragen nach ber Urfache, 
bent laufalen $enïe։t nie ju Sube. fiitbet, iuic ուսս fugt, ein regressus 
ad infinitum, b. t>. ein 3urittfgreifen ober ^urücfgehen ing Uneitblidje, ftatt, 
baž in Sffiirtlichteit nidjt ausführbar ift, fobafj jebe .ftaufalforfdjung tatfödjlidj 
gemaítfam bei einem fßuntte abbricht, ohne, menu man baS (Sange überfdjaut, 
ju einer enbgiltigen æeantloortuug ber ftaufalfrage gelangen ju tőnnen. 
Șiefer regressus ad infinitum, ber bie SBiffeitfdjaft ju einem Xorfo madjt, 
finbet nidjt ftatt bei ber ©übftanjurfadje. llttfer ©rlebnis bes ®eíbftbcivufjt= 
feins jeigt unS ben gegenftanblidjeu »etougtfeinSinhalt „beloirtt bon bem 
ՅՓ unb ber Sßelturfadje", aber eS liegt nicht ber minbefte SInlafj oor, über 
jebe biefer beiben Urfachen hinaus ober hinter jebe biefer beiben Urfachen im 
©uthen nach ber Urfadje jurüctjugehen". ægl. Benjig: a. a. O. ®. 43 unb 44.

’) ægl. SSenjig: a. a. D. 44.
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©er Materialismus.

©afe bem Materialismus bas „wahrhaft Male in ber Ulatur 
wie im (Beifügen, Geelifdjen bie Materie ober bas körperliche, 
bas ’P^pfifdje fei"1), fal)en wir fd)on. ©er (Beift erfdjeint ifem 
entweber als „eine beftimmte Materie (2Itom, (Bekirn), ober als 
„iprobutt, 2Iusfd)eibung ber Materie, bes körpers", ober als 
„punition ber Materie, bes (Befyirns", ober als „3uftanb ber 
Materie".2) ©ie §erïunft biefer 2Beltanfd)auung aus natur= 
wiffenfd)aftlid)er ^Betrachtung ift offenfidjtlid). ©as Staturgefețj 
ift ihr alles, aud) geiftiges (Befcfyeljen ift ifyr med)aniftifd)es 
(Befdjefyen. ©a biefe Sluffaffung aber nidjt ausreicfyt gur reftlofen 
(Ertlärung geiftiger ílorgänge, fo gibt es in ber heutigen 91atur= 
wiffenfd)aft nid)t mehr аіізиоіеі Vertreter biefes fdjroffften 
Materialismus.3 *) Je prÜ3ifer wir nämlid) ben Segriff Materie 
faffen, „befto unmöglicher wirb es namentlich, aus ihm feelifdjes 
fieben heroorgehen 3U laffen".1) 3ft ber ftrenge Materialismus 
non ber lRaturwiffenfd)aft im ganzen wol)l aufgegeben, fo ift ét
és ïeineswegs als fiebensanfdjauung, als etljifdjer Materialismus, 
ber ben fiebensgwed fetjt „in (Benufe, Sinnlichkeit unb Miijen".5 6) 
(Er oerbinbet fid) in biefer Jorm mit allen Strömungen, bie ben 
alten 3bealismus bekämpfen, mit bem Sogialismus befonbers 
in fo3ialbemofratifd)er Jorm, mit bem ^Realismus unb in unferer 
3eit aud) mit bem Subjektioismus. Man fieljt in ihm ben 
Jührer յա einer kultur ber ÎBahrhaftigkeit unb erwartet non 
il)m „eine gewaltige (Erhöhung bes fiebensftanbes"3), ohne fie 
inbeffen յա finben, ba bie Überfchäfeung bes Superen 3U einer 
innerlichen fieere führen mufe, bie ein wahrhaftes (Blüdsempfinben 
nicfet 3uläfet.

։) unb *) Sgl. Sižler: a. a. C. I. <S. 625.
3) Sgl. Meinte: a. a. £>. ®. 90.
‘) Sgl. Suden: a. a. O. S. 172.
5) Sgl. ©isler: a. a. ©. I. ®. 625.
6) Sgl. Suden: a. a. Ձ. ®. 173.

©ie aufeerorbentlid)e ^Beliebtheit materialiftifd)en ©entens 
in ben 90 er Jahren geht alleine heroor aus ber weiten 
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‘Berbrcitung ber $aedelfd)cn „Melträtfel", bie 1908 fd)on in 
240000 (Exemplaren oertauft toaren.1) Das erțdjeint fo tief 
bebentlid), roeil 5!aturmiffenfĄaftIer mie Ț)I)ilofopI)en gerabe 
biefes ÏBert energifd) ableljnten, meii ber íBerfaffer auf pl)ilo= 
fopl)ifd)em, religiösem unb tird)lid)em (Bébiét „bie діеіфе unerlaubte 
Здпогапз" unb „gleichen Mangel an gutem Millen, földje 
Dinge oorurteilslos unb gerecht 311 beurteilen" geigte mie auf 
bem (Bébiét ejaïter îlaturmiffenfdjaft, mo iljm ein fo bebeutenber 
‘Pljpfiier mie (Elpoolfon ein groölftes (Bebot gurief, bas lautete: 
„Du foUft nie über etmas Schreiben, bas bu nidjt oerfteljft!"3) Der 
fdjlimmfte £$FeI)Ier ber Materialiften btefer QIrt aber ift, bafj fie 
3toar bie Metapljgftf ableljnen, aber nidjí erïennen, bafj iljre 
eigenen (Erörterungen nidjts anberes finó.3)

2Ius bem ftrengen Materialismus Ijabcn fid) nod) зтеі 
anbere formen materialiftifdjer Meltanfdjauung gebilbet: ber 
d)emifd)e Materialismus unb bie energetice Meltanfdjauung 
(pl)î)fiialifd)er Materialismus).4) Der d)emifd)e Materialismus 
beljnt ben Saț) con ber ՋօոքէօոՅ bes (Bemidjtes auf alle Dinge 
ber ^Beobachtung aus, unb bie BlaturmiffenfĄaft nennt il)n ben 
Saț) „non ber йопЦапз ber Maffe" ober „oon ber (Erhaltung 
bes Stoffes ober ber Materie". Die Objeïte finb itjm bie (Er= 
fd)cmungen ber „unoeränberlid)en, befyarrenben ober ïonftanten" 
Materie, finb alfo aud) oon il)r abhängig, aber bie ionftante 
Materie erfdjeint als tätige Urfadje ber (Erfdjeinungen. „3nfofern 
bie yiaturmiffenfdjaft ben Satj oon ber Äonftanj ber Maffe 
oerbinblid) hält für jebe 2ßiffenfd)aft, iff bie Materie ber eingige 
(Begenftanb ber Miffenfdjaft. Damit mirb ber Materialismus 
3um Monismus, mas befagt: es gibt nur einen (Begenftanb 
roiffenfdjaftlidjer (Erienntnis, bie Materie................."?)

*) æraafdj : ®te religiöfen Strömungen ber ©egeninart. 2. Stuft. 
„Stuž ՅԽէսր unb ©eiftcgtoclt". 66. S. 26.

s) Stülpe: ®ie SPöiloiopfjie ber ©egenroart in Îîeutfdjlanb. 5. Stuft. 
„Stus Statur unb ©eifteStoett". 41. ©. 53.

“) Stülpe: a. a. £. ©. 54.
“) SBeujig: a. a. Շ. S. 94 f.
‘) äßenjig: a. a. £>. ©. 97.
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Der p^ï)fiïalifd)e Materialismus, bie energetifcfee 2Belt= 
anfifeauung, gefet aus non bem (Sefeij oon ber (Erhaltung ber 
Äraft, bas u. a. non fjelmfeolfe ausgebaut œurbe 3U bem (Befefe 
вон ber (Erhaltung ber (Energie. Oftrcalb aber erft էօէ barauf 
eine 2Beltanfd)auung erbaut, bie er felbft rtidjt für materialiftifd) 
gehalten feaben will. Die Bebcutung ber (Energielefere für (Efeemie 
unb %>I)r)fiï ift barin 3U finben, bafe „alle bisfeer gefunbenen 
cfeemifcfeen սոծ pfegfiîaïifcfeen (Befefee, b. fe. bas (Ergebnis aller 
ÍJlaturwiffenfcfeaft, natürlicfe gültige Maferfeeiten" bleiben, „aber 
in einer einfeeitlicfeen matfeematifcfeen Jormelfpracfee 3um TIusbrud 
gebracfet werben" iönnen.1) 2BeiI wir nun (Energie als basjenige 
betracfeten iönnen, „was wir als (Bemeffenes in allen unferen 
wiffenfcfeaftlicfeen (Ertenntniffen eon ber ülufeenwelt 3ШП ülusbrud 
bringen, b. fe. als mögticfees einfeeitlicfees wiffenfcfeaftlicfees (Er= 
ïenntnisobjeït aller bisfeer pfepfitalifcfeen unb cfeemifcfeen 2Biffen= 
fdjafi, b. fe. ber (Befamtwiffenfdjaft non ben Borgängen ber 
3Iufeenwelt", fo nennt Oftwalb (Energie 6ubftan3.2) Diefe 2Iuf= 
faffung läfet fid) aud) auf geiftigem (Bebiet anwenben unb [teilt 
feft, bafe jeber geiftige Borgang (Energieaufwanb ift. (Ebenfo 
nun aber, wie beim cfeemifcfeen Materialismus bie SOIaterie tätige 
Urfacfee wirb, wirb feier bie (Energie tätige llrfacfee, weil fie als 
bie bie (ЕіпзеІЬіпде befeerrfcfeenbe Subftan3 angefefeen wirb. 
Dnfofern erfcfeeint aud) biefe öefere als Materialismus.3)

Der Monismus.

Dftwalb gilt uns als ber ^auptoertreter bes gegenwärtigen 
Monismus, ber „ben Dualismus ber alten Begriffe Materie unb 
(Beift burd) fefeematifefee llnterorbnung beiber unter ben Begriff 
ber (Energie glaubt aufgefeoben 3U feaben".4) 2Bie wir fafeen, 
füferten beibe mobernen ÎIrten bes Materialismus 3U einem 
folcfeen Monismus. Das mag mit ein (Brunb gewefen fein bafür, 
bafe ber Monismus als Meltanfcfeauung ^afelreidje 2Infeänger

J) 'lßensig: 0. a. D. ©. 102/103.
’) unb s) ՋՅցէ. Sßenjig: a. a. ©. ©. 98—110.
4) SBgl. ȘReinfe: a. 0. 0. ©. 201.

3
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fanb. (Er ift eine 2BeItanfd)auung, bie ihr Hauptaugenmerk 
rídjtet auf bas Verhältnis gwifĄen Körper սոծ Seele. Das 
ïann in breierlei Seftalt moniftifd) bargefteUt werben. Œntweber 
erfdfeint uns, une im ftrengen üftaterialismus bas Körperliche 
aïs bas (Einzige, ober bas Seiftige, bann haben wir ben 
Spiritualismus, ober beibes aïs 3weierlei SrfĄeinungsform eines 
Արքädjlidjen wie in Oftwalbs GEnergieleíjre, in Oftwalbs ÏRonismus. 
Das, was an biefer letzten Dentform fo angieljt, iff, baß bas 
non ben beiben anbern geftörte SIeid)gewid)t in iï)r hergeftellt 
3u fein fdjeint; aber in ÎBa^r^eit ifi aud) Ifier ber Seift bem 
^materiellen gegenüber benachteiligt, ba bas Cebenbige nur als 
ein Sonberfall bes Toten, bes 2Inorgamfd)en erfd)eint. Das 
fann aber bauernb nid)t befriebigen, wenigftens einftweilen nod) 
nid)t, wie Veinte nadjweift, weil gewiffe £ebenserfd)einungen 
fid) immer nod) nid)t medjaniftifd) erklären Iaffen wie alle Cr= 
fd)einungen bes 9Inorganifd)en. „ÏBie wir aud) bie flage ber 
Dinge betrachten mögen, fo ift un3weifell)aft, bafj bei Sntwidelung 
eines Tieres ober einer ^fla^e .Kräfte tätig fein müffen, bie 
weber ben Vrbeitsfräften, nod) ben dormir äf ten, wie fie aud? 
in ber fertigen 9Jtafd)ine зиг Seltung ïommen, nerglidjen werben 
tonnen; es finb bas formgebenbe, geftaltbilbenbe Kräfte, bie, 
innerhalb bes Organismus wirffam unb in ihm non Seneration 
ՅԱ Seneration fid) uererbenb, wie beffen Struttur, in ihrer 
ÏBirifamfeit nur ber bes Tedfnifers ober Künftlers uerglidfen 
werben tonnen".1) Veinte nennt biefe Kräfte Dominanten, bie 
fid) nad) bem Stanbe unferer gegenwärtigen <yorfd)ung nod) nid)t 
als blofee Jormfräfte erfennen laffen. $іпзи tommen enblid) 
nod) bie pl)i)fifd)=geiftigen Srfdjeinungen, bie bas „flebenbige com 
Seblofen abfolut unterfd)eiben".3) Über biefen Unterfd)ieb tann 
fein Vlonismus bis heute hiuæeg.

Selbft an bie £tl)if wagt fid) ber Vtonismus. haedel hat 
ein ethifdjes Sittengefetj auf3uftellen oerfud)t mit gwei Srunb= 
pflidjten, bie eine ift bie bes Slenfdjen gegen fid) felbft, bie згоеііе

։) Sgl. Meinte: a. a. Ձ. S. 24Э.
2) Meinte: a. a. Ձ, 250. 
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bie gegen òíe anberen 9Jlenfd)en. 3nbeffen wirb biefe nur 
anerïannt, weil fie notwenbig ifi зит - eigenen (Sebeiben. 
Dilit anbern ÏBorten, ber fdjeinbare 'Dualismus ber SPfíidjten ifi 
roirïlict) nur ein fdjeinbarer. Der DJlonismus ift aud) ijier enb 
fd)ieben fonfequent, fսէրէ aber fdjliejjlid) 3U einem reinen (Egoismus, 
ift alfo aud) nid)t fogial in feiner ©efinnung. Selbft bas 9Խէսր= 
gefețj bringt in bie Œtt)it ein, wenn 3. S. unfere *PfIid)ten  als 
(Erbe ber früheren Generationen auf uns gefommen finb, wie 
bie ijaedelfdje Sittenleljre betont. ©iefer (Etfyii fetjlt jebe 
er3iel)erifd)e ХепЬепз. ©as ift aber gerabe ber Dpunït, ber es 
hem ÎRonismus auf alle 3«։t unmöglidj madjen wirb, etwa ber 
^Religion ben ՉԽոց ab3ulaufen. ©ajj er Serfudje in biefer 
ÎRidjtung unternimmt, ïann nur ein SKRonift abftreiten. ©enn 
inbem er bie ХепЬепз зиг (Etljiï íjat, oerfud)t er an bie Stelle 
ber Sittengefejje, bie auf religiöfem Untergrunb entftanben, ein 
neues յա fejjen, bas fid) auf einem neuen ©tauben, eben bem 
Glauben an bas ülaturgefejj als ein ©efejj, bas alle ©ebiete 
bes ©efdjeijens bel)errfd)t, aufbaut, ©as fyeifjt nidjts anberes 
als eine ^Religion an bie Stelle einer anberen fejjen. Unb er 
mad)t ja fogar in (ЕіпзеІ^еііеп ben alten ^Religionen £onïurren3, 
er baut eine neue Sd)öpfungsgefd)id)te auf, an bie 3U glauben 
allen DJloniften ebenfo oerbinblid) ift, wie ben Seťennern anberer 
^Religionen, an bie ©ogmen 3U glauben, ©iefe neue Sd)öpfungs= 
gefdjidjte ift natürlid) ebenfo 3e։tProbuït wie bie ber Hüben; 
bas wirb aud) nur wieber ein дапз ftrenger ÜRonift beftreiten, 
bafj aud) bie Sd)öpfungsgefd)id)te ber Huben bem bamaligen 
3eitwiffen entfprad). ©ie moniftifdje Sd)öpfungsgefd)id)te beginnt 
mit einer rätfelfyaften Urfubftan3, bie fid) halb in àtljer unb 

fUlaffe յա fonbern begann. ՅԽո beginnt ein ewiger Kreislauf, 
„bas Spiel oon 2Berben unb ©ergeben, bei bem fdjliefjlid) nid)ts 
berausïommt, unb bas immer wieber oon corn anfängt".1) 
©ie £ant=2aplacefd)e Xijeorie ïommt ԷԽ3Ա, bie Celjre oon ber 
Игзеидипд unb fdjliefclid) bie Xfyeorie ©arwins. So ljaben wir 
3war eine ©arftellung, aber feine bewiefene ©arftellung; benn

J) Söraafdj: a. a. Շ. Ѳ. 27. 

3*
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bebeutenbe Slatunoiffenfcfeaftler wie íReiníe finb von ber íöaferfeeit 
ber Ih^eugungslefere ïeineswegs überjeugt. 2ßo aber mit 
ijppotfeefen gearbeitet wirb - unb eine §t)potfeefe bleibt aucf) 
bie Sonnenfgftemtfeeorie Äanbßaplaces trofe iferer 2BaferfcfeeinIid)= 
ïeit bod) nur, ebenso wie bie Ifeeorie non ber (Entftefeung ber 
Wirten —, ba mufe man aud) mit bem religiösen *8egriff  bes 
©laubens arbeiten. 2llfo aud) non biefer Seite aus betrachtet, 
erfcfeeint mir ber ÜRonismus fjaecfels nur als eine neue ^Religion, 
bie nebenbei aud) mit bem Æloftergebanten, ber aUerbings mofei 
ein totgeborenes Äinb ift, arbeitet.

3m eingelnen weicfet übrigens íjaectels IRaturpfeilofopfeie oon 
ber Oftwalbs ab. „Ser (Brunbbegriff ber fjaedelfcfeen %>feilofopfeie 
ift ber Subftangbegriff, in bem Dftaterie unb (Energie untrennbar 
oerbunben gebacfet werben".1) Daju ïommt, bafe $aedel „beftänbig 
(Energie unb (Beift ober Seele miteinanber oerwecfefelt"2), unb 
І'еппзеіфпепЬ ift, bafe fcfeon in ätfeer unb 5Raffe (Empfinbung 
unb ÏBillen, wenn and) nieberften (Brabes, entfealten finb.

3m 2Infd)Iufe an biefe Jüferer nun entftanb 1906 in 3ena 
ber JRoniftenbunb, ber in 2Bort unb Scferift für biefe (Bebanïen 
eintreten will, aber barunter 3U leiben feat, bafe feine ÎRitglieber 
in iferen 2Infid)ten oft fefer weit auseinanbergefeen, eine üatfacfee, 
bie non ifenen felbft burcfeaus nicfet geleugnet wirb. 3m moniftifcfeen 
Sinne feat bann aud) ber „Kosmos, (Befellfcfeaft ber 3latur= 
freunbe" es fid) зиг Aufgabe gemacfet, „in erfter ßinie bie 
Kenntnis ber Tlaturwiffenfcfeaften unb bamit bie Jreube an ber 
Tlatur unb bas 23erftänbnis iferer (Erfcfeeinungen in ben weiteften 
Greifen unferes holies" зи oerbreiten.3) (Eine (Begengrünbung 
gefcfeafe fcfeon 1907, als fid) (Begner bes Zionismus зшп 
Äeplerbunb 3ufammenfcfeloffen, ber fid) bie Aufgabe ftellte, eine 
wiffenfcfeaftlid) begrünbete IRaturwiffenfcfeaft зи oerbreiten. 9Iud) 
¡fern gefeören wiffenfcfeaftlid) bebeutenbe IRaturwiffenfcfeaftler an. 
3d) nenne feier nur Dennert unb Meinte.

։) Stülpe; a. n. D. ®. 49.
’) Äiilpe: a. a. ©. ©. 49.
s) § 1 ber Sailing.
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T>ie meфaniftifd)e ®еИап{фоиипд.

Յո enger Verbinbung mit bem ÎJÎaterialismus ftetjt ber 
ЗИефапізтиз als ÎBeltanfdjauung, ber alles Ceben auf pfypfitalífфе 
սոծ феті^фе ffiefețje gurüdgufü^ren սոծ alle ÜBefen als 5Ла|фіпеп 
auf3ufajfen fud)t. Vlan fam 3U biefer ^luffaffung, weil bas 
Ceben auf Vemegung beruht unb аиф „ber lebenbige Organismus 
Ьигф Vbftraftion auf ein Sgftem non Vlaffe unb Veroegung, 
begief>ungsœeife non Kräften unb (Energien gurüdgefüfyrt roerben 
fann".1) Dabei ift 3U bemerfen, bajj es bie Viologie mit oer= 
xoidelten Veroegungen 3U tun t)at, roo es in ber ЗЛефапі! ftd) 
um еі^афе ljanbelt, unb bafj felbft bie reinften ЗНефапіІег аиф 
pîjqfifalifdje սոծ феті|фе Vorgänge зи ben тефапЦфеп І)іпзи= 
гефпеп, гоепп fie meinen, Cebensoorgänge тефапіЩ^ф erflärett 
3U fönnen. Drei Stüde ber Cebensoorgänge fețjen babei ber 
тефапі(Щфеп 2феогіе „аффеіпепЬ ипйЬеггоіпЫіфе fjinberniffe" 
entgegen: „bie Swedmäfjigfeit bes Körpers, feiner Organe, 
Ѵеггіфіипдеп սոծ Veaftionen; fobann bie ^ortpflangung unb 
(Entxoidelung ; епЬІіф bie bemühte Hntelligeng bes Sßaljrnetjmens 
unb Denfens". Deshalb leugnen ftrenge ЗЛефапіЦеп biefe 
Sroedmäjjigfeit unb erflären alles Sun für аиІотаіі?ф, gelenft 
nur Ьигф bie ипаЬапЬегІіфеп (Befețje bes Sßeltoerlaufs. Öfter 
oorfommenbe (Entroidelungen, bie biefen (Beferen gu гоіЬе^ргефеп 
քՓ6Խօո, erilärt man aus ипЬегефепЬагег Äomplifation ber 
Иффеп. Das finb aber nur ^lusflüdjte ange^ts eines 
fHeftes in ben Cebensoorgängen, ber fyeute rein тефапіВДф 
поф піфі зи erflären ift. Veinte äufjert fogar: „Die Зигй<&= 
քսէրսոց ber СеЬепэе^феіпипдеп auf ѴІефапіС erfd)eint gur 3«է 
иптодііф, unb bie ргіпзіріеііе ЗЛодІіфІей ift піфі einmal waljr= 
?феіпІіф".2)

Dementfp^enb gibt es benn аиф in ber Viologie eine 
gegenfätjlidje Ѵіфіипд im Vitalismus, ber eine Cebensfraft als 
notroenbig fetjt, „bie im Organismus alles basjenige fyeroor*  

*) ՋՏցք. i)ier unb зи bem gŕolgenben: Steinte: а. а. Թ. S. 166.
s) S3gl. Steinte: а. а. Ձ. ®. 167.
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bringen foUte, woburd) fid) ^langen unb îiere non ben leblofen,. 
anorganifd)en (Behüben unterfdjeiben".1) 2Iber biefe !Rid)tung 
íjai in bér heutigen ÍRaturroiftenfdjaft íeine Bebeutung mehr, 
feit Coțge unb bu Bois=ÍRegmonb bie Unhaltbarïeit biefer Sfjeorie 
erwiefen haben.

3n unmittelbarem 3։4ammcnhfing mit bér med)aniftifd)err 
2BeItanfd)auung fteíjt ber Determinismus, bie uralte Celjre doh 
bér Unfreiheit bes ÎBilIens. Jriir einen freien 2ßülen bieibt 
fein Baum mehr, roenn bie (Befetjrrtäjjigieit allen (Befdjefjens, 
аиф bes geistigen, behauptet toirb. „Dichter unb bicijter feljen 
wir jetjt bas fRetj ber Äaufalität ben URenfdjen umfd)Iingen".2). 
Die Starte biefes (Blaubens an bie Unfreiheit bes JBillens wirb 
gefteigert Ьигф bie ebenfalls moberne Strömung bes Sogialismus,. 
ber bie Beigung hat, ben 9Jlenfd)en burĄaus als (Erzeugnis 
bes ÎRilieus h>n3uítellen. Die moberne *Pfgd)ologie  geigt für 
bas feelifd)e (Befdjehen Bebingtljeit bes einen burd) bas anbere.. 
Seíbft in bie moberne Strafgefețjgebung bringt biefer (Blaube 
immer mehr ein. DJlan überfieht babei, bah bie ß-rage nach 
ber Freiheit bes æillens trofj allem nid)t fo einfad) 3U löfen ift, 
wie es uns heute erscheinen will. Denn fie hängt, wie Süden 
ireffenb nad)weift, im wesentlichen oon ber Beantwortung ber 
weiteren 3rrage ab, ob wir einen moralischen Sinn unferer 
BSirtlidjteit, ob wir eine gentrale Stellung ber iOloral in Ceben 
unb 2BeIt anerfennen wollen ober nidjt. (Ernennen wir fie 
nidji an, bann fällt bie Selbftänbigteit unferes geiftigen 
Cebens, bann fällt aber aud) jeglicher Sinn unferes Dafeins 
überhaupt.

J) Sögt. Meinte : a. 0. £). ¡S. 156. 
’) (Kgl. Suden: a. о. £). ©. 365.

Die Vertreter bes heuügen Determinismus berufen fid) 
auf bie med)aniftifd)e (Erklärung bes Cebens, aber aud) auf bie 
entwidelungsgefd)id)tlid)e Vuffaífung bes Blenfdjen, ber ber URenfd) 
wie alles Sein nur als (Erzeugnis ber Vergangenheit gilt 
unb abhängig nom Vlilieu erfd)eint.
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Darwinismus unb (Enoïutionismus.

Darwinismus iff bie fiebre Darwins „non ber Variabilität 
ber 2lrten, nom Kampfe um bas Dafein unb ber natürlichen 
Sluslefe, oon ber allmählichen (Entwiďelung ber (Urten burd) biefe 
Jaïtoren, burd) paffioe, non aufeen erreichte ülnpaffung otjne 
ßietftrebigteit unb Teleologie"!), unb (Eoolutionismus „bie 2luf= 
faffung ber Dinge unter bem (Befidjtspunft ber (Entwidelung" 
„uon nieberen, einfacheren 3U höheren, iompligierteren, ooll= 
ïommener angepajften Geins- unb Cebensformen".2) (Es gibt 
heute taum einen Baturwiffenfd)aftler, ber nid)t unter bem 
(Einfluffe biefer Sehre ftänbe. Gie ift aber aud) auf anbere 
Ißiffensgebiete übergegangen unb f)at wie ïaum eine anbere fiebre 
unfer Denien umgewanbett. 9Jlan iann ruhigen (Bewiffens be
haupten, es gibt heute leine 2X5iffenfd)aft mehr, bie ben (Bebanïen 
doh ber (Entwideíung fid) nidjt 3unuțje gemad)t hötte. Sím 
näd)ften lag es ber (Befd)id)tswiffenfd)aft, ber Blaturwiffen- 
fd)aft auf biefem ÎGege 3U folgen, „tilts ber Darwinismus 
feinen fdjnellen Giegesgug auf bem (Bebiete ber Blaturwiffenfd)aft 
antrat, tonnte es nicht fehlen, bah bie materialiftifd)e 2BeIt= 
anfd)auung fid) biefer wiltïommenen Gtütge bemächtigte, bie 
natürliche (Entroidelungslehre зиг (Brunblage machte, fie ohne 
weiteres auch auf ^ie menfdjtiche (BefeUfdjaft unb beren (Ent- 
wicfetung anwanbte tJIud) in ben 6prad)gebraud) bei 
rjiftoriiern oon Jad) brangen bie Gdjlagworte oon bem Äampf 
ums Dafein, ber Vererbung unb tilnpaffung, ber natürlichen 
tJIusIefe, bem Überleben ber Tüchtigeren, ohne bah 111011 fid) 
immer crnftlicbe tRed)enfd)aft über bie Berechtigung unb Trag
weite ber bamit oerbunbenen 2lnfd)auungen gab; biefe 2In= 
fd)auungen beftimmfen namentlich ftari bie oorgefd)id)tlid)e 
$orfd)ung, fanben aber auch SInwenbung auf höhere 3i»ilifation" .3) 
Gelbft in ber Sftljetii iam eine entroiďelungsgefd)id)tli<he 

։) Ջ01. ©isler: a. a. D. L ®. 194.
։) 2?gl. ©isler: a. a. 0. I. S. 319.
s) SBerntjenn: a. a. D. ®. 718—719.
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íRidjtung1) auf, Ьіе „bie (Entfteljung unb allmäíjlid)e (Entwidelung 
bes Äunfttriebes unb bes reinen (Befallens am Gd)önen aus 
anberen oerwanbten aber nid)täftljetifd)en Grieben unb fiuft» 
gefüljlen uerftänblid) ßu madjen" fud)te.

Durd) Darwin ift erft bie Cntwidelungsleljre 3U einer allge
meinen BJeltanfd)auung erweitert worben, beren folgen taum 
շս überfd)äfeen finb. „IRun gilt es nid)t meijr eine fertig oor= 
fjanbene 2öirflid)feit апзиеідпеп, fonbern einer roerbenben gut 
Bollenbung gu oerfyelfen; bie Gätigteit oerfd)lingt fid) babét 
enger mit her Umgebung, fie gewinnt ifere eigene (Beftalt erft 
in ber Berührung mit ben Dingen. Bber bei fold)er Bbfeängigfeit 
barf fie fid) fagen, nid)t neben, fonbern inmitten ber 2ßelt зи 
fteEjen unb зи iferer Bilbung mitguwirten. Bun entfällt bie alte 
fjlud)t aus bem Strom ber 3eü ՅԱ einer unwanbeibaren (Ewig*  
feit, fowie bie Borfealtung eines Dbealftanbes als eines un= 
oerrüdbaren ßieles, uielmeljr fjeifet es, fid) ganß unb gar 
ber 'Bewegung ber 3eit ^inßugeben unb bas фапЬеІп beit 
fjorberungen ber jeweiligen Sage möglid)ft genau anjupaffen. 
Das mufe alle Sebensgebiete aus ber Starrheit aufrütteln unb 
in frifdjeften Jrlufe bringen, bas gibt 3. B. ber (Befefegebung 
wie ber (Er3iei)ung eine weit engere Везіе^ипд зиг 3eit unb 
erfüllt fie mit ben Aufgaben ber Iebenbigen (Begenwart" . . . . 
. . . „(Ein grofeer Umfdjwung зиг ÜBaferfeeit fdjeint bamit doU= 
Зодеп, bafe nid)t mefer bas BJerben aus bem Sein, fonbern bas 
Sein aus bem ÏÏSerben uerftanben wirb".2)

։) Шіеитапп: ©infitíjiung in bie Stftbetit ber ©egentoart 2. Stuft 
„SSifíenfcfiaft unb Söitbung" 30. <S. 142.

։) ЗД. Suden: а. а. Ձ. <Տ. 197 и. 198.

Diefe ÎBeltanfdjauung fiefjt alles in unenblidjer Bewegung 
unb wirb bamit Ieicfjt зит ffreinb alles ßonferoatioen, fo audj 
ber ^Religionen. 3nbeffen braud)t fie bas nid)t зи werben; benn 
ein wefentlicfyer Begriff ift itjr ja ber ßufammenfeang, ber nur 
benfbar ift, wenn Bites im Beuen fortlebt. Bber bas eine 
oerträgt fid) nid)t mit biefer 28eltanfd)auung, bafe bie ^Religionen 
etwas fertiges fein wollen. Bud) fie finb in Bewegung, aud) fie 
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entwideln рф. Uni) eine оегдІеіфепЬе КеІідіопзде|фіфіе ift 
allein bentbar auf bem Soben bes Sooíution’smus; benn фг 
tommt es barauf an, aus bem dergleichen bie (Entstehung unb 
ffrortbilbung, alfo bie Bewegung her einzelnen ^Religionen 3U 
oerftehen.

2ßenn bann anbererfeits eine fÿolge biefer (Entwidelungs= 
ibee bas fjrefftourjeln in ber (Begenwart ift, bann erfcbeinr uns 
ber (Eoolutionismus als realiftifdje dSeltanfdjauung wie alle 
naturwiffenfd)aftlid)en. denn fie alle gehen oon ber (Erfd)einungs= 
weit aus unb beßnen (Befețje, bie fie bort fanben, auf bie 
(Beifteswelt aus. Sie führen bestjalb leicht 3U einer Unter= 
fd)âț}ung bes (Beifteslebens. Sefonbers bie moberne (Entwidelungs= 
lehre legt babei großen ÏBert auf bie dotwenbigteit ber (Ent= 
widelung, nimmt alfo ben Determinismus in fid) auf. „So 
tann hier bas (Beiftesleben keinerlei Selbftänbigfeit gegenüber 
ber datur erlangen". Das führt bann in weiterer fyolge ßum 
Utilitarismus, „ha wirb ber degriff eines an fid) (Buten 311 
einer leeren 3Uufion, ba tann aud) bas 2Bai)re nur in bem Sinne 
einer ber Sebenserhaltung förberlid)en dorftellungsgruppierung 
beftehen bleiben".1) Das geiftige Ceben h°t nun nur nod) bie 
Aufgabe, bas pfjtjfifdje Seben 3U erhalten, würbe alfo ¡eben 
eigenen inneren 2dert oerlieren. Das aber müßte Ьази führen, 
baß man bas Sehen überhaupt für oöllig finnlos freite.

tphilofophijcße dMtanfdjüuungen.

(Es ift nur natürlich, baß РФ аиф bie moberne ípíjilofop^ŕe 
bem materialiftil^naturwiffenfdjaftlidjen (Einfluß піфі hat ent= 
3iehen tonnen. Der ipofitioismus beifpielsweife lehnt ¡ebe 
теіаріэдріфе Aufgabe ab unb fiept nur in ber „ejatten de = 
[фгеіЬипд" bes (Begebenen, (Erfaßbaren fein fjrorphungsgebiei՜. 
(Er lehnt be5halb alle „dégriffé oom Uberfinníid)en, oon Äräften, 
oon Игффеп" ab unb formuliert „Ьедгі^ііф unb (тодііфр) 
тафетаЩф bie Æoëriftengen, bas гаитІіф^еШіфе 3uí«ntmen, 

*) ©utfett: а. а. О. <S. 202.



42

bie Tlbhängigfeiten ber ßrfcheinungen".1) Seine fjauptnertreter 
finb ÍR. Tlnenarius unb Ջ. 3Rßd), bie nun allerbings keineswegs 
nur bie 5laturwifțenfd)aft als (Brunblage iijrcr (Erkenntnislehre 
anfefeen, bie »ielmehr alle (Erfahrung unb (Eingelroiffenfchaft, bie 
gefamte 2ßirtlid)keit unb bereu (Erkenntnis als (Brunblage nehmen.2) 
Seine nerfd)iebenen Tibarten finb kjeute ber ÍReukantianismus, 
bie immanente ípíjilofopíjie unb ber (Empiriotritigismus.3)

J) ©isler: a. a. £>. II. <S. 126.
2) ййірс: a. a. £>. ®. 12.
s) Stülpe: a. 0. Շ. S. 19/20.
4) ©isler: a. a. O. I. ê. 715/16.
‘) itiilpe: g. a. D. <S. 13.

Тіиф ber oben fdjon befeanbelte TRaterialismus ift eine 
2ßirtlid)leitspi)iloyopl)ie genau wie ber IRaturalismus unb ber 
‘Pofitinismus. Dem ȚiofitiDismus gegenüber faffen aber 
iUlateriaIismu5 unb IRaturalismus nur bie finnlid) erfaßbare TBelt 
als IRaturwirklidjteit. Die IRatur ift bem ÍRaturalismus ins= 
befonbere „bas Ursprüngliche, allein Seienbe", „bie Slutter, 
bie Urquelle alles (Befdjeljens, аиф bes geistigen".4) Tlls еВДфег 
ÍRaturalismus erklärt er alle Sittlichkeit aus natürlichen Sebingungen 
unb neigt besljalb gur Überidjätjung ber fogenannten Triebe. 
Seinen ausgeprägtesten Vertreter fanb er in tRie^S<he.

Tillen biefen realiftifcfjen íRicíjtungen gegenüber brachten bie 
leigten 3«ЬгЗеЬп^е neue ibcaliStifche Strömungen heroor. „Diefer 
3bealismus imterfdjeibet [id) піфк Sowohl burd) bie Xenbeng, als 
oielmehr burd) bie TRetfeobe oon ben älteren Tlusprägungen ber 
gleichen ІНіфІипд"/') (Er hat eben non ben realiftiSdjen ÍRid)tungen 
in jeber Segiehung gelernt unb Sud)t fid) oor ben ¿Jeljlern bes 
alten 3bealismu5 gu bewahren, inbem er fid) auf bem Soben 
ber Ïï3irklid)keit gur Slethaphqfiť erhebt. Tils philoíopl)iíd)e 
Sorkämpfer blefes 3bealismus feien Sergmann unb Suden ge= 
nannt; aud) TBunbt gehört hi«her-

Der Seaüsmus führt nach Tlnfid)t ber 3bealiften 3U einer 
Serflad)ung unferes öebens, ber entgegengearbeitet werben mufe. 
Die Tlufeenwelt kann uns unmöglich einen feften §alt geben, 
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„bo wir fie ja immer nur burd) unfere Seele ljinburd) erleben 
unb baí)cr aud) bas ^eftefte braunen uns beweglid) werben 
würbe", unfcr Seelenleben aud) ber Bewegung nerfallen wäre.1) 
Bud) im unmittelbaren Seelenleben í ft ein f efter §alt nidjt gegeben ; 
benn aud) l)ier „wogt Blannigfad)es burd)einanber". B3ir müffen 
best)alb nad) einer „ber Bergweigung überlegenen (Einheit" im 
(Beiftesleben fudjen unb iönnen fie finben in bem Streben nad) 
iperfönlid)leit. Darin geigt fid), „bafj bas (Beiftesleben nid)t Wofg 
eine befonbere Betätigung, fonbern bafj es eine neue Brt ber 
2BirïIid)ïeit, eine neue Stufe bes Seins bilbet, ber bie befonberen 
Betätigungen, mit iljnen fowoljl bas wiffenfd)aftlid)e Denïen als 
bas fittlidje §anbeln, fid) unterguorbnen unb eingufügen fyaben. 
Demnad) ift eine Befeftigung nur burd) ein Borbringen bes 
gefamten Cebens gu einer fubftantiellen (Beiftigteit möglich; bamit 
wirb aud) ber Kultur ein 3beal uorgefyalten, bas über bem 
(Begenfațg non Ifyeorie unb 'Prajis liegt, uielmefyr jebe tton ifynen 
in eine wefenljafte unb wefenlofe Stufe fdjeiben muff'. Blau 
muf} weiterhin bas (Beiftesleben als etwas oöllig Selbftänbiges 
über bem Blenfdjen auffaffen. „Der Subftang bes (Beifteslebens 
ift bie Beränberung unb mit ii)r eine (Entwicklung fd)led)terbings 
fernguljalten". Blit iljr wirb aud) ber Begriff ber IBafyrljeit 
als etwas Befyarrenbes gefaxt. Diefer neue fiebenstgp ift etwas, 
bas bem (Begenfațg gwifdjen Bewegung unb Beharren überlegen 
ift. „Der Blenfd) mufj im tiefften (Brunbe feines B3efens in einer 
unwanbeibaren (Beifteswelt gegrünbet fein, unb es müffen non 
ba aus bcwegenbe unb ridfenbe B3iriungen ausgeljen. Bber 
gugleid) ift fein unmittelbares Dafein i)öd)ft unfertig unb unfidjer, 
langfam erft lommt eine B3eiterbewegung in jjrlufj, unb nur in= 
mitten ber ßeit läfjt fid) weiter unb weiter gum Зіеіе oorbringen. 
2lber bie Bewegung gel)t, bei (Begenwirïen jener (Brunblage, 
nid)t ins Bage unb jyrembe, es nollgielf fid) in iljr ein (Erringen 
bes eigenen B3efens, inmitten aller ÏÏSanblung ift fie mefyr als 
eine blofje Beränberung".

’) SBgl. iiiergu unb շս bem golgenben: (hüten: ©. 214 ff.
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Go beruht (budens 3bealismus im roefentlid)en auf einer 
fd)arfen Setonung eines feibftänbigen (Beifteslebens, ohne baf? 
babei bie ^taturgefeljlicfyfeit aufgehoben roirb. Das geftörte 
(BIeid)geroid)t 3toifфеи fiörper unb (Bcift егіфеіпі wieberíjergefteílt.

Die Religion.

3n ben Äreis ibealiftifdjer 3eitftrömungen gehört aud) bie 
^Religion. Gie tritt oor allem in (Begenfat) gu ben naturroiffen- 
fdjaftlidjert 2Beltanfd)auungen. 3ft ba 3. 'S. ber Goolutionismus 
eine ’РегтапепзегПіігипд ber Seroegung - (Entroidlung ift bauernbe 
Seroegung -, ift es (Eigenheit aller ^Religion, bas Seharrenbe heroor- 
3uheben. Sei aller Seroegung ift immer ein (Etroas, bas beharrt. 
3fft bod) 3. S. bie Seroegung felbft etroas Seljarrenbes. Dabei 
erfdjeint bem (Eoolutionismus leidjt jebe Sorroärtsberoegung als 
3-ortfdjritt im eigentlid)ften Ginne, roährenb ber ^Religion bas 
IReue nicht immer als bas (Bute erfdjeint. (Eine 3eit, bie in fid) 
ein gesteigertes ßraftgefühl befit?!, roirb im allgemeinen bem 
(Jortfdiritt um jeben Țireis geneigt fein; зит großen Seil roirb 
fid) barin eben bas Äraftgefühl äufjern. 2Benn bann bas 'Reue 
oöllig angeeignet ift, pflegt eine 3eit ber ÍRutje unb Gelbftbefinnung 
3U folgen, bie nun mit geringerer Segeifterung eine getoiffe 
Nüchternheit ber Sluffaffung oerbinbet unb halb entbedt, bajj 
Sorroärtsfdjreiten nid)t immer roahrer JortfĄritt ift, bag auf 
biefem 2Bege (Errungenes nid)t |фоп (Etoiges 3U fein braucht, 
oor allen Dingen aud) etroas fein tann, bas nid)t geiftiges 2Bad)s= 
tum genannt roerben tann. Gold)e ЗаІ)гзеІ)пІе haben roir eben 
erlebt, unb hcute fd)on roirb uns tiar, bafj unfere ted)mfd)en 
(Errungenfd)aften, unfer fd)einbar greu3enlofes (Emporftreben nid)t 
unbebingt aud) 311 geiftigem (Bröfterroerben geführt haben. Unfer 
(Beift empört fid) gegen bie geringfügige Solle, bie moberne 
ÎBeltanfchauungen ihm guerteilt haben. Go liegt gerabe in ber 
3eit, bie eine Überroinbung aller alten ^Religionen gebracht 311 
haben fd)ien, ber Anfang 3U einem (Erftarten religiöfen Dentens. 
URufjte fd)on aus ben 2Beltanfd)auungen ber Seroegung an fid) 
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eine neue (Erïenntnis ber Beharrung fjeworgeijen, fo muff bie 
neuerftarfte religiöfe Bewußtheit bie Beharrungslef)re 3U neuem 
fieben erweden. Blad)t bie Ulaturroiffenfc^aft ben Віеффеп 
förperlid) սոծ geiftig 3U einem Bewegten, fo mad)t bie ^Religion 
ihn յա bem '3ef)arrenben in aller Bewegung, betont bie eine bie 
Kbljängigfeit aud) bes ©eiftes non ber Umwelt, ftellt bie anbere iijri 
als unabhängig non il)r bar, hebt bie eine bie Freiheit bes SBiUens 
auf, nennt bie anbere фп wenigftens in Besieljung зиг Umwelt 
unb зиг Snnenwelt- frei, wenn aud) feine Kbhängigfeit non (Bott 
ausbrüdlid) betont wirb, бфоп bamit, baß bie religion non 
2Bat)rI)eit fpridjt, hebt fie ihre Neigung зиг Beharrungslehre 
hervor. Denn SBahrheit für 3eü ifi an РФ ei’1 Unbing. „2Bas 
irgenb wahr ift, bas gilt für alle ober vielmehr ohne alle 
ВезіеЬипд зиг Seit". „Kis geiftiges (Erlebnis enthält alles 2Bal)re 
eine Befreiung non aller Seit".1) So ift’s mit vielen anberen 
Begriffen аиф. Sie würben ihren 3nhalt verlieren, wenn fie 
піфі als beharrenb деЬафі würben. Kiles fieben würbe fid) 
ohne ben Begriff bes Beharrenben in еіпзеіпе un3ufammenhängenbe 
Kugenblide auflöfen. Unb was bebeutet Sufammenhang anbers 
als Joribauer eines (Bleichen burd) mehrere Kugenblide зиіп 
minbeften ? (Einer földjén Se^fplitterung bes fiebens wirft in 
hohem Blaße bie ^Religion entgegen. Sie behält alfo als (Begen= 
wirfung gegen eine rein CDoIutioniftifd)e KJeltanfdjauung fdjon 
einen unermeßlid)en ÎBert. Deshalb reidjt 3weifellos eine Batum 
wiffenfchafí, bie non ihrer (Evolutionstheorie aus ein 2Beítbiíb 
fdjaffen will, nidjt aus, ein in jeher ВезіеІ)ипд befriebigenbes 
2BeItbilb 311 geben. Deshalb hebt Beinfe mit vollem Bed)t hervor, 
bafe eine allgemeine JBeltanfd)auung nur erbaut werben fann von 
her Katurwifjenfchaft im Berein mit her ®efd)id)te, ber Äunft, 
her Kultur unb ber Beligion.2) Das ift umfo eher möglich, weil 
Зwifфeп Slaturwifjenfchaft unb ^Religion, felbft gwifdjen 3latur= 
wiffenfcßaft unb (Eljriftentum fein паійгііф зи begrünbenber (Ведет 
faß befteht. Kuf паіипѵі{{еффа^Ііфет Kßege Iäfjjt fid) nad) 

J) (Suden: a. a. ֊Շ. ©. 208/09.
2) Steinie: а. а. £>. 286.
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fReinïe 3. 3. nid)t erweifen, baß ®ott eme reine tpßontafie= 
fd)öpfung fei. „(Bott ап fid) ift unferer 2Infd)auung nid)t gegeben 
unó tritt rtidjt in bie (Erfdjeinungswelt ein. Seweife oon 
matßematifdjer (ВоіЬепз für bas Dafein (Bottes ïann es barurn 
nid)t geben. Dod) ebenforoenig fann bie ÍRebe bánon fein, baß 
burd) bie iRaturroiffenfd)aft bas Dafeirt (Bottes wiberlegt werbe. 
2Iuf feinen Çall ïann baßer ber (Bottesglaube burd) bie 'Jtatur= 
wiffenfdjaft erfd)üttert werben, benn in pßilofopßifdjem Ginne ift 
ber (Bottesbegriff eine trans3enbente 3bee, bie jenfeits ber 3u= 
ftänbigíeit ber Blaturwiffenfcßaft liegt. Demnad) seigt gerabe 
nad) Äants Չ1սքքօքքսոց bie ÍRatur non ferne auf eine ßinter ißren 
®rfd)einungen fteíjenbe (Bottßeit"?) 2Ius bief ent (Brunbe berührt 
bie îlaturwiffenfd)aft nid)t einmal bie (Brunbfäße bes Cßriftentums. 
Seihe Ț>robleme Hegen auf дапз oerfd)iebenem (Bebiete.

2Benn nun troß allebem bie moberne 'Jlaturwiffenfdjaft bes 
ÜRonismus in erfter Cinie gerabe bem (Tßriftentum feinblid) gegen= 
überfteßt, wenn bas „Komitee Äonfeffionslos", burd) 3aßlrei<ße 
gleidje ÜRitglieber mit bem tOloniftenbunbe nerbunben, зшп 2Ius= 
tritt aus ben ßircßen, in erfter Cinie aus ben cßriftlicßen, mit 
lauter Stimme aufforbert, fo ift bas für bie ÍReligionen mit ein 
(Brunb յա größerer 2Bad)famïeit, 3U neuem Ceben geworben, fo 
forbert bas nor allen Dingen зит Sergeffen ber ïonfeffionelien 
(Begenfätje auf unb ïann 3ц ßeilfamer Œntwidelung in ben Se= 
íenntniffen führen. (Es mufo bas u. a. aud) 3U einer 21ngleid)ung 
ber Äircßen an bie fyorfcßungsergebniffe her Bteu3eit führen unb 
ßat 3. 2. fd)on Ьази geführt. Der nom *Papft  fo tief geßaßte 
tOlobernismus in ber iatßolifeßen Äircße, ber immer rneßr an= 
wacßfenbe Ciberalismus in ber proteftantifd)en „finb bie Шетзйде 
neuer religiöfer Stimmungen, bie feit ben пеипзідег faßten immer 
regelmäßiger unb ftärier nerneßmlid) auf unb ab geßen unb 
gingen".2) Dabei finb biefe nod) gefaßten Strömungen ïeines= 
wegs Çeinbe religiöfen 3rü£)Iens. Sie erftreben im (Begenteil 
eine größere Serinnerlitßung. „fließt (Віапз, nicßt 3Jtad)t, nid)t 

։) Steinie: а. а. Շ. S. 285/286; 290.
տ) Cantjwedjt : й. а. D. TI. 2. tpälfte. ®. 435.
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fRußm, піфі (Eßre, ťiidjt ігЬрфез (But ift es, was wir ßier íud)en, 
wir ledben, fielen unb ringen allein nad) bem einen, bem рофреп 
(Bute, bem §г։1е unferer Seeien". Diefe 2Borte unferes ßaifers, 
gefprodjen bei ber (Einweisung ber (Erlôferïirdje in Jerufalem am 
31. Oítober 1898, іеппзеіфпеп f o treffenb wie nur möglid) ben 
religiösen 3^9 unferer 3eit, ber geeignet ift, շս einer (Einigung 
aller proteitanti)d)en Seienntniffe зи führen, ein (Behanie, ber in 
unserer 3eit »on bem (ЕгЬргіпзеп con §oßenloße, bem !Regierungs= 
oerwefer con ßoburg=(Botßa guerft ausgeíprodjen, »on unferm 
ßaifer mit fjreube aufgenommen würbe.1)

Das neuerwadjte religiöfe Seinen ift ein 3weifellofer 
5tüdfd)Iag gegen bie burd) bie пеизеііііфе (Entwidelung bebingte 
53eräufjertid)ung unseres gefunden ßebens. „3nbem jenes Ceben 
рф frei entfalten unb fein ganses Vermögen ungehemmt зеідеп 
ionnte, pnb feine Sd)ranïen, ja fein Unuermögen im tiefften 
(Brunbe beutiid) geworben."2) 2Bir uermiffen in all bem äußeren 
3rortfd)ritt eine Stäriung unferer Seelen unb fernen uns паф 
einer oerebelnben (Beiftesiultur. Das fütjrt mit ÍRotwenbigíeit 
Зиг ^Religion, aber зи einer ^Religion, bie nid)t im 2ßiberfprud) 
ftept 3U ben wirilid)en (Ertenntniffen ber letjten 3aßr3eßnte. 
Daßer rüßrt aud) bas Streben aller religiöfen Setenntniffe unferer 
3eit, рф mit ben außerreligiöfen Strömungen au5einanbei'3ufeßen 
unb ре рф зи affimilieren. 2Bir faßen bas քՓօո anbeutungs= 
weife beim So3ialismus. (Bégén ben гаЬііаЦозіаЩЭДфеп 
Demoïratismus oerßielt рф bie Йігфе naturgemäß ableßnenb; benn 
wenn аиф bie So3ialbemoïratie bie ^Religion für 'Ргіиаіуафе er= 
Härte, in ber Țtrajis oerljielt ре рф anbers. (Es Ьгаифі зит 
Seweife nur an bie ßi^enaustrittsbewegung erinnert зи werben, 
bie So3ialbemoíratie unb Stonismus in ijanb faß unb fiept.

Salb unternahm man inbeffen auf іафоЩфег wie auf 
ргоІеЦапЩфег Seite Serpuße, ben So3ialismus in іігфеп^еипЬ= 
Ііфе Saßnen зи lenien. Stan tat bas notgebrungen, um піфі 
bie Staffen bes Solïes зи oerlieren. Sefonbers аиф bas Յ^ոէրսա

։) æfli. ШІеіпШЬ: Sßilljeliii II. Տաքէ Șoftnatin, Seriin. <S. 149.
’) Suden: a. u. D. ®. 383.
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íjat in biefem Sinne gearbeitet. Die Œntftebung tatbolifdjer 
©efellenuereine in ber КЬеіпргоюіпз ift ein eríter Derfud) in 
biefer Kid)tung. 1880 würbe in 3©ünd)cn=®Iabbad) ein Derbanb 
iatïjoïifdjer 3nbuftrieIIer unb SIrbeiterfreunbe „SIrbeiterwobl" 
gegrünbet. Selbft eine Dlonatsfdjrift biefes Kamens begann 
շս erfd)einen. SKan neranftaítet aud) Äurfe jur Slusbilbung in 
biefem d>riftlid)en So3ialismus, unb bie d)riftlid)cn ®ewertfd)aften 
Jinb teilweife fpegififd) îatfyolițd). Dom «Papft fann man aber 
ïeineswegs fagen, bafe er biefer «Bewegung mit niel Derftänbnis 
entgegentäme. Sefonbers bie d)tifílid)cn ®eroerffd)aftcn fd)cinen 
■iíjm aus tonfeffioneUem ®runbe ein Dorn im Sluge 3U íein-

Kon Stöders fo3ialiftifd)en ©rünbungen in ber proteftantifd)en 
Яігфе ift fd)on bie Debe gewesen. Յո ben Kł)einlanben gewann 
beifpielsweife Sic. Sßeber in 3Künd)en=®labbad) unter ben 
proteftantifd)en Arbeitern jatjlreidje 2InI)ängerfd)aft, fobafj er 
eine Keibe non eoangelifd)en SIrbeiternereinen grünben tonnte. 
Kaumanns Dätigfcit íjat fid) halb о on tird)lid>em Sogialismus 
abgewenbet unb iit bes^alb i)ier taum 311 nennen. Die 
enangelifdjen Äirdjenbeljörben gaben fogiale Dätigfeit her pro= 
teftantifd)en ®eiftlidjteit eíjer gehemmt als beförbert. ,

3n befonbers hernorragenber ÎBeife tjat aber bie „innere 
gjliffion" in unserer 3«t in jojialer ffrürforge gearbeitet. Klan 
balte fid) babei nur bie 3al)len nor Slugen; fie beweifen am beften. 
1900 gab es 3. 3. 15 000 Diafoniffinnen aus 80 9JlutterI)äufern 
auf faft 5000 SIrbeitsfelbcrn unb 1700 Drüber aus 12 Drüber= 
Raufern. 460 Verbergen зиг ijeimat mit 18 000 Detien finb 
beute յա 3äblen, unb nad) bem Deifpielc ber 3obelfd)wingb№en 
Slrbeiteriolonie gab es 1902 34 Strbeiterfolonien, in benen ca. 
140000 Derwabriofte Slufnaljme fanben. Klan tarnt Draafd) 
bestimmen, wenn er betont, bajj burd) bie innere SKiffion „ein 
großer 3ug d)riftlid)er Siebe unb ber Sliieriennung d)riftlid)er 
2iebespflid)t" i)inburd)gel)t, „ber aud) bem religiöfen Seben ber 
©egenwart unb nid)t nur in ber enangelifd)en ßirdje feinen 
Stempel aufbrüdi".1)

J) ՋՅրօօքՓ : û. a. О. 137«
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(Ein weiterer 'Beweis für bie Störte religiöfer eoangelifd)er 
'Bewußtheit finó ferner her „(Buftao Bbolf Derein" unb ber 
„(Euangelifche Bunb". Der „(Buftao Bbolfoerein" ift „ein ftarfes 
Wittel innerfird)Iid)er (Einheit" geworben. Der „(Eoangelifdje 
'Bunb" enblid) geigt mit feinen 509 119 Witgliebern, bafj 
fid) ein guter Zeil ber 'Proteftanten feiner Aufgaben be= 
wujjt ift.

Dmmertjin wären bas lețjte nur äufjere Beweife für eine 
oertiefte Beligiofität unter ben Sproteftanten, wenn nid)t aiiberc 
fyingutämen. Das finb ein reges Ceben in ber theologifdjeii 
2Biffenfd)aft unb Bewegungen unter ben Caien, bie ein oer= 
tieftes religiöfes Ceben in weiten Äreifen bes Boltes erweden 
wollen.

Buf wijjenfd)aftlid)em (Bebiet haben заЬІгеіфе (Belehrte 
nad) bem Borbilbe ber naturwiffenfd)aftlid)en Disgiplinen bie 
Wethobe ihres 5orfd)ungsgebietes umgugeftalten gefud)t. Die 
Statiftif wirb in ben Äreis aud) ber Zheologie aufgenommen, 
ber (Entwidelungsgebanfe hot guroergleid)enben Beligionsgefd)id)te 
geführt, l)at bie moberne Speologie überhaupt erft eine (Entwidelung 
aud) auf religiöfem (Bebiete gugeftehen laffen. Das hat ben 
fdjarfen (Begenfațj 3wifd)en freifinniger unb orthobojer Speologie 
begrünbet, ber im wefentlidjen heroorgeht eben aus ber Stellung 
3U ber 3rrage, ob aud) auf hem (Bebiete ber Beligion eine all= 
mählid)e (Entwidelung 3iigeftanben werben muh. Denn nur wer 
bas gugeftel)t, wirb Bibeltritit unb fritifd)e Ceben=Jefuforfd)ung 
als guläffig ertlären. ßenngeid)nenb für ben (Bang ber letgteii 
Jahrgehnte ift babei, bafg es aud) nur wenige Orthoboje heute 
nod) gibt, bie nid)t in irgenbeiner Weife Bibeltritit treiben. 
Die Ceben=5efuforfd)ung g. B. hat gur Quellentritif geführt unb 
gum minbeften in ber (Eoangelienfritif ben (Brunbfaß gu faft all= 
gemeiner Einnahme geführt, bafg bas 5ohanneseoangelium als 
Quelle für eine Cebensbefd)reibung abgulehnen ift. Wan fdjeint 
überhaupt in neuerer ßt’t bahin gu lommen, bah n՝an auf eine 
wirflidje Biographie Jefu bei ber Dürftigfeit ber Quellen in 
biefer fjinfid)t lieber oergid)tet unb allen Wert auf eine (H)aratteriftit 

4
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legt, bie fid) nad) bem oorliegenbén ílRaterial einWanbfrei gebett 
läfjt. Denn bie ÍRidjtung neuefter Jorfdjung, bie einen gefd)id)t= 
lidjen 3«fus als ein Țthantafiebilb überhaupt ableljnt, ift oom 
Stanbpunft bes ffiefd)id)tsforfd)er5 zweifellos abguleljnen unb 
bürfte besljalb als t>orübergel)enbe (Ej.’tremerfd)einung aufgufaffen 
fein. íöie lebhaft man fid) mit bem Ceben 3efu befdjüftigt, 
geigen bie gal)lreid)en Flamen non Jorfd)ern, bie uns in neuefter 
3eit Sdjriften über 3efus unb bas (Eljriftentum gefd)entt Ijaben. 
3d) nenne: garuad, ïôernle, ÍR. Otto, (E. d. Sd)wencf, ÍR. Jurrer, 
ïïSeinel, 3ülid)er, 3- 2öei&( Soujfet u. a.

3eid)net biefe neue 3efusforf<^unff ein aufjerorbentlidjer 
2ßal)rt)eit5ernft aus, fo faim mait basfelbe non ber Sibelfritit 
unferer Зе^ überhaupt fagen. „Oie ïatfadje liegt eben oor, 
ba^ bie biblifd)en 2Infd)auungen im eilten unb im 'Reuen ïeftament 
uns eine földje Rlannigfaltigfeit unb 33erfd)iebenf)eit im eingelnen 
erfennen laffen, bah e5 9atI3 unmöglich ift, überall nur eine 
9Rannigfaltigfeit bes Rusbrudes unb nid)t and) (Begenfätglidjťeiten 
bes 3nl)altes gu feljen. Dies war bei ber alten îlnfdjauung 
über bie Sibel felbft ein unauflösliches ÍRätfel. (Es fdjien bie 
(ßlaubwürbigfeit, bie höhere ÏCürbe, bie (Böttlidjfeit ber Sibel 
gang unb gar fraglich gu madjen. Die ftrenge 2ßiffenfd)aft 
burfte trotjbem nid)t an biefen Dingen uorübergeljen. Sie muhte 
gufeljen, ob fie nid)t ein Serftänbnis bafiir finben fönne. Sie 
glaubte es in ben gefd)id)tlid)en Umftänben, (Einflüffen unb 
Sebingungen, turg in ber gefd)id)tlicf)en (Entwitfeluiig, weldjer 
aud) bie religiöfen 2Infd)auungen ber Sibel unterlagen, gefunben 
gu hoben".1)

Die Sibelfritif ift eine Schöpfung bes mobernen Realismus, 
eine Sdjöpfung ftarfen gefd)id)tlid)en (Befütjls, aud) eine Sdjöpfung 
nuferes naturwiffenfd)aftlidjen 3eitaitcrs mit bem (Blauben an 
iinumftöhlidje Raturgefetje. So ift iljr 3iel benn: febern eingelnen 
Sud) ber Sibel foil fein gefd)id)tlid)er Spiațj angewiefen unb fein 
3nl)alt aus ber (Entfteljungsgeit erfaßt werben. Demnach erfdjeint

J) äJgl. SBroafdj: a. a. £). <s>. 77. 
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il)r bie 'Bibel als (Banges als etwas allmählich (ßewadjfenes 
unb ifjr Inhalt in (Bingelijeiten ats geitlid) (Bebunbenes. Das 
tut bem B3ert nur in Sufeerlid)ïeiten Bbbrud). Denn bas 3’el 
all biefer Schriften bleibt, uns bas BSalten einer höheren Btad)t, 
eben (Bottes, an Beifpielen gu geigen.

(Bine weitere Jolge ber Bibeltritif, ber Beligionsforfdjung 
überhaupt, war bann bie (Ertenntnis, baß Dogmen aud) etwas 
geitlid) Bebingtes finb unb besfyalb ооп Зс’і 3й Зе^ Ungleichungen 
an bie fortgeschrittene (Erkenntnis oerlangen, unb bie extreme 
Jorberung, bafe ber ^Religionsunterricht gefd)id)tlich betrieben 
werben mufe.

Demgegenüber ftetjt aud) l)eute nod) eine BidRung ftrengen 
'Bibelglaubens, ftrengen ÜBortglaubens, ber bie Bibel als (Bottes 
Offenbarung erfd)cint, bie fid) beshalb ihrem 3nt)alt аиф öa 
unterwirft, wo moberne BBffenfdjaft ©egenfätglidjes als wahr 
erwiefen hot- „©He religiöse Brd)tung hat ihre ßraft barin, 
bah >hre Jrömmigfeit unter bem fjauptfaftor ber reíigiöfen 
(Entfd)iebent)eit, bes (Blaubenswollens ftefft. Bber ihre Sd)wäd)c 
ift, bah he bie 2ßat)rl)eit nid)t fefjen unb nicht eingeftehen barf. 
Darin liegt eine geheime Unficherffeit, ein geheimer Stad)el ber 
Jurd)t, ber ungerecht mad)t gegen wiffenfd)aftlid)en (Ernft unb 
wiffcnfd)aftlid)e Jreimütigfeit".1)

3ft fo auf feiten ber neueren Bibeltritif ber (Ernft roiffem 
fd)aftlid)er Jorfdjung ein eiitfd)tebener Borteil oor biefer Bid)tung, 
fo tann man feineswegs jagen, bah 'hr tiefe 3nncrlid)teit fehle. 
Blan gewinnt biefe Übergeugung aus bem Don, in bem bie Ber= 
treter biefer Bid)tung iffre Bnfidjten ausfpredjen, man gewinnt 
biefe Übergeugung aus ber freubigen 3rurd)tlofigteit, mit ber ein 
Jatt)o, Traub für ihre Übergeugung einftanben unb um il)ret= 
willen Bmt unb Stellung ocrloren, fo bah i>c i^rcn Bn= 
hängern unb (Bernemben ein Borbilb werben tonnten. 3um 
minbeften oerbienen fie entfd)iebene Bcfftung aud) auf feiten 
ihrer (Begner.

։) ätgl. Braafdi: d. a. £. ®. 86.

4*
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ï)afj aud) im 'BoIfe ЭпіегеЦе für neues religiöfes Ceben 
Dorfyanben ift, зеідеп auf ber einen Seite bie заІ)1геіфеп Anhänger 
5atI)05 unb Sraubs, auf her anberen Seite Bewegungen, wie 
fie 3. 'B. bie (Bemeinfd)aftsbcwegung barftellt, geigt ber (Ertrag, 
ben bie Sammlungen für bie 'JJiiffion bei bem fRegierungsjubiläum 
bes Äaifers ergaben.

Hüdblid.
‘Blidt man als ÏRitlebenber heute in bie Jitlle bes Gebens 

um fid) hinein, fo will einem unfere 3eit als ein unentwirrbares 
(Etwas erfdjeincn. (Es wirb einem 31։ Blute, als fd)wömme man 
auf Ieid)tem ßaljn mitten in einer Braubung, als fei es unmöglich, 
ficher bas ßanb 311 erreichen. Unb bod) finb es im (Brunbe 
genommen wie in ber Branbung oor ber Äüfte nur 3wei Be= 
wegungen, bie gegeneinanber laufen, eine rüctwärtsfliejfenbe, eine 
norwärtsbrängenbe. 2Iber wie burd) unfid)tbare ober fid)tbare 
'.Kiffe beibe 'Bewegungen anbere lRid)tung annehmen, fo entftehen 
aud) aus 3eitlid)en, eriennbaren ober unerïennbaren Umftänben 
3Jlobif¡3Íerungen her bauernben (Begenfätje geiftigen Gebens, 
îlbwanblungen bes ^Realismus 311 ben formen bes Sogialismus, 
Subjeftiuismus, Blaterialismus, Blonismus, Blechanismus, 
Darwinismus, (Eoolutionismus, Țlofitioismus unb Naturalismus, 
Nbwanblungen bes 3bealismus unter bem (Einfluh eben ber großen 
realiftifd)en Jlut.

3ft bie 5laturwi[fenfd)aft an fid) als ‘Betrachterin ber realen 
ïôelt bem ^Realismus fd)on gugeneigt, muh fie in einer uor» 
wiegenb realiftifd) benfenben ßeit faft дапз bem (Einfluh realiftifd)en 
Deníens erliegen. Dah fie bestjalb bureaus jeber Nletaphpfit 
fcinblid) fein müffe, ift nid)t ausgemacht. Denn an fid) hat bie 
Naturwijjenfd)aft nidjts mit Wetaphpfit 3U tun. Selbft ein 
'Raturwiffenfchaftler fann ibealiftifche 2Beltanfd)auung ocrtreten 
unb bod) ein ganger Nlann auf feinem (Bebiet fein. ÍReinte 
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beweift bas. Menn aber eine ßcit unter bent Banne natur» 
wii(enfd)aft!id)cr Jorfdptng ftel)t inie unsere, liegen iłjr aud) 
rcalifti?d)e Meltanfd)auungen nad) 2lrt bes Materialismus, 
Monismus к. näfyer. Man fann bas für unfere 3e¡t aud) nn 
ibealiftifd) eingeftimmten 2Bi|¡enfd)aften beweifen. Die uorwiegenbe 
ÎRid)tung in unferer ‘Pfyilofoplpe beijpielsweife ift realiftifef) 
orientiert. Selbft auf rein ibeaJiJtifd)c Meltanjdjauungen rote 
bie religiösen gewinnt ber ^Realismus ber 'ftaturroiffenfdjaft 
wenigftens in mett)obiid)er §infid)t (Einfluß.

So fann man für bie Ietjten 3al)rgel)nte ofytie ßroeifel non 
einem Siege bes ^Realismus auf ganger Cinie fpred)en. Unfere 
Dichtung ift ein weiterer 'Beweis bafür. 2lber uniere ”Didjtung 
geigt mit if)rer neuromantifdjen unb neuflaffigiftifdjen ÍRid)tung 
beutlidjer als anbere ©ebiete bes geiftigen Sehens ein Tteu» 
erwadjen bes 3bealismus. Mir fanben îlnbeutungen aud) íd)on 
auf bem eben burdjgangenen ÍRaitm geiftigen Gebens in (Endens 
pl)ilofopf)ifd)cm 3bealismus fo gut wie in bem (Erwadjen neuen 
religiöfen Cebens, wie in fReinfes Tlaturwiffenfdjaft. Mir er» 
fannten aber, unb bas erfdjeint als 3eid)en innerfter ©efunbljeit 
in biefer !Rid)tung, bafg ber neue 3bealismus auf bem 'Boben 
bes ^Realismus gewadjfen ift unb besíjalb ber Mirťlidgfeit, ber 
fiörperwelt iíjr woí)I begrünbetes ÏRed)t gibt, bemgegenüber 
aber für ein felbftänbiges ©eiftesleben, für eine unabhängige 
©cifteswelt lebhaft fämpft. *)

*) Tic »orliegenbé SIrbeit erf^eint mit einem gmeiten Teil im (Serfage 
non Oucllc & SWetyer in Geipgig als (Budi unter bem Xitel: „Xie ^aupt» 
ridjimtgen im beutfdjeit ÖfcifteSIeben ber festen ЗЙЧеЬпіе nnb iijr Spiegel» 
bitb in ber bciitfdten Siteratur",
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