
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Die Macht der Vererbung
und ihr Einfluss auf den

moralischen und geistigen
Forstchritt der Menschheit /

von Prof. Dr. [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Büchner, Ludwig (1824-1899). Auteur du texte. Die Macht der
Vererbung und ihr Einfluss auf den moralischen und geistigen
Forstchritt der Menschheit / von Prof. Dr. Ludwig Büchner. 1882.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-
753 du 17 juillet 1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source
gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un
support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec
le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur,
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


8° S 1931(1,12)

Leipzig
1882

Bùchner~ Ludwig

D~F'c~~ ~c/ïr~
Die M~c/~ des ~~MM~

séné 1 Numéro 12



Symbole applicable
pour tout, ou partie

des documents m!crof!!més

Original illisible

MF Z 43-120-10



Symbole applicable
pour tout, ou partie

des documents microfilmés

Texte déténoré reliure défectueuse

MF Z 43-120-11



.iM~
~Darwinî.s.t!sc&s,¿h,rtf~tS'11.~N~1~

-DMi.
j~~ Mer'~ arer bllrig

''J~
<

~)t' ~n~t~ a'ti'~(.'hMî )t))~ ~i~igof.FMi'J))')~ (!~ ~<'[t~M.

'Yon
Pr9f.D)\ I~uhvigBMtuer..

'.R~ïP.~1~.(1
ERNST~~TAËRS.VE'BjL4G.





Die

Macht der Vererbung

und

ihyE~sMf~Mm&fdischenM(!geisti~Fortschritt(Mmséhett.

j-~ r.~ É /t~-).
7

Prof.Dr.LudwigB&chner.

Leipzig.
Ernst Gimthers Verlag.

1883.

«,



,,HitttM wtt <? WOitCt

,,GeteM, und wtMtt nn<)re tohwMhM Gohtor
,,tfttnm)t dttteh heifott Bhtt ortt~t gewof~cn,
,,Wir htMtoa Mht) dom Htmmel Mg<n Manen:
,,NMtt<ohu!<Uf!t ab~o'mhnet jmo Schotd,
,,Dit wir enrbtt"

S))akeepottte<Wht<ena))mhM,I.Akt,e.SMne.

,,Dto Mejottitt thtM Enotcttome, UhxUeh
der Mattm, der Autdrmk von AM, welchor
Mtgt, date Natur <t)tï)[ct let, ah BKtchantf, und
ntMehoanthn- BowetM Mffteo mit allor Beet!mmt-
boit, ']M< oie des Ke~gt Toehtor )<t."

EtMMMte,V. Att, t. Scène.



Attgememe Bedaatang der Vererbung und Erblichkeit 1KonntnMBefrilhererZett. 2
Girou de Bouzaraingues, Prosper Lukas, Georg Leroy, Bunon,

Cuvier, Burdach, Nott nnd OUddon 8
Die Kenntnis der Vererbnngs'&eMtze in der Medizin oder Heil-

Imade 8
Angobomound orerbte KranHieiten und Krankhcits-Anlagenoder

N~rfeUer 5
Erbaùnde û
Veret'bungaf&hi~ekOrperUche Noigungen fi
Langlebigkeit und Kurzlebigkeit 6
ErbUcUMit der GentMkrttNkhetten C

Statiatik der Irrenamtalten 7
AuMprûcho von Trel~ Mandaley, Mertcn, Moreau de Tours 8
Beobaohtungenvon Gintrao und Anderen 8
Getsteakrtmkheit ata Gehimkrankheit 8
Gesetxe der BrMiohkMt 9
Latento oder rttckioUige Vererbung 9
Farbenblindhcit und Naohtblindheit 10
H&mophiKe oder Bluterkrankheit. 11
Atavismns 11
AnsteokendeVererbung oder Vererbung duroh EinBaM 18
Die homochrone oder gt<}ic!Meit!iche Vererbang oder die Ver-

erbnng im korrespondierenden Lebensalter 17

Inhalt.

~Oto



Die Erblichkeit angcbornerDetot-miUMen 20
DieStachelMhweht-Mcosuhcn 80
Manget odt-r Cbot'zaht der Finger oder Fufsitehen 31
Vererbung crworbener oder kiinsttich angebitdetor DcformitHtcn

oder Krankheits-Atttogen bci Tieren und MenMhon 38
Die Vererbung und dio Darwin'scbe Théorie S3
Individuelle Untersdtiedc. EMusa der Aabildung 95
Formulierung des FortpfkuMuuge-Gesetzeti 26
G!eichcsc)'xeugtG)cict)C9 gffÂhntichoseMeugtAhntichea M
Zulitlligo Abftndorungont die aich woiter orben 29
Btutbuchen, TrauerbUume, Otterachafe, ungehOmta Rindvieh.Rassenn.B.w. 3)}

Zuthun des MeMchon dnt'oh AuswaM und Nachzuoht Si
Darwine mtOriiobe Zuchtwalil 33
Weitpre EinHfieso filr UmitnJerung der Lebewesen 83
Die LobeweM befindet sich in ateter Bowegung und thniindet'uag !)&

Anwendung der Vererbunga-Gesetzeauf den Btenechen und deasen
leiblichen wio geistigon B'ot'tsohritt 37

Die geistige oder seelischeVererbung'noch stArker aïs die teibttohe ?
EinnuBsderStimmnnj~ 3~
Beispiete )<ir eeetische Vererbung 40
TitglicheEt'fahmng 40
Vererbung von Gewohnheiten 41
VererbuDg von Triobmt und Neigungen 44
Verot'buugder Neigang zum Trunk 4ij
Verbrechet'aie AbkOmmIinge von Trunksftohtigen 4S
Erblichkeit der Anlage zum Verbreohen fiberbaupt 46
Vererbung von Anlagen nnd Talenten 48
Die Familien-Anlagen 48
Vorerbung von VotkseigentûmMohketten 4&
DasHandeIsgenioderJuden <tj)

Der Megerieche Geiet der Frainzosen SODiaZigoat<er,Cagot!'u.<.w. 60
Vererbung von Eigenttimlichkeiten einzotNM GeselhchaftsMassen 6GDerA-dat 60
Die Bluts-Verwandton-Ehe 68
Die DegenerationregierenderHauBoretc. 52
Des iudische Eastenwcsen 64DaaSHaveroiweMu. ?

B")to



Erblichkeit nls Gesoti!, Nichterblichkeit ah Aasnahma 5C
EinCuM der Eridehung und Auebitdnng &7
Gegeneatx zwiMhon EMiekun)! und Aagoborenhcit 577
Thcorien doruber &7
Die Wahrheit Hegt in dM MiMe 59
Die Gcnie-Frago CC
Der Menechale mittlores l'roduktaus Angeborenheitund EMiehuc)? 61
Die lM<,inkt-I'*ragc Gl
ErhttU-ung des Instinkts ah oMrbtiii- gcistj'ger Aulago, Fahigkeit

oder Lobeusgowohnhoit 61
Dor Instinkt bcdarf der ErxMhnng, Anteitnng und Erfahrung, um

!!weckmKsMgMHandetn m ermOgtichen 63
BeMpieto nus der TMrwett fii;
Et'ztt.'hcriechesZuthun des Menechen 66
Alle angebornen Triebe oder Instinkto sind im Lanfo der Yor-

gangenheit naoh und nach erworben worden C7
iMtutkte oder unbewussto Autriebe der MenMhenBeeto 68
Der mot'aliecho Instinkt fu
Das Mora)gesetz ats Natargesob! 70
Die Mora! der WUden 71
Das Sittengesety, oder angeborne GewiMen 73
Anwcndung der VcrerbuNgs-Gesetze auf die Frago der WtHons-

freiheit 75
Der Wille ist nicht absolut irei 78
Einfluss der orHrbten Organieation 78
Instinkt und Wi!)e 78
Allmithlioho Entstehung des moralMchen Imtinkts 79
Moratischer AtaviMnut 79
Einfluss der Vererbung auf den tnoraliMhen Fortschritt 80
Die Morat der Zukunft 81
Die intollektuelle Verarbnng 8~
Stammt die intollektuelle Brbschaft mehr Yom Vater oder mehr

von derMntter?. 81
AUmohUohe Zunahme der Gehim-OrganiMtiondurch Kultnr undCiviUMttion 88
Theorie der goistigen Entwicklung 89
Die apriorKohen odor angebornen Denkformen dorch Vererbung

orkiart 91
Die MCgHohkeiteines endlosen goistigen Fortschritt~ durch Ver-erbung. 98

Soitt.



D:(B Denkgcsetz a!< Naturgeaetz und Fol~o nnturgosetxtioher Ent-
Wtokimtg' 94

EFbliehkeitundEntwtcklung. ?
EmBHckindieZukmft M
J~)MraMmt<und<S'<cx)tM ?
FortsohrittnndRackMhrittScMcM. 100

tit'itO



Unter deu violeu und grofsen uaturwistienschaftHcheu
EntdeckuBgcn der hinter uns liegeudeu Jahrzehnto mag es
i~aum einc gebcn, welche sich an Wichtigkeit uud rnssen.
sd!aA!icher Tiagweite mit derjeuigen von der Macht der
Vererbuug oder Erblichkeit zu messenvermuchte. Sin
hungt mit deu tiefstcu philosophischen Frageu zusamnien,
wciche deu Mcuschengeist zu bescbUftigen imstando sind,
uud hat uns die ûberraschendstenAufscblussc aber wisseu.

schaftUcho und philosophischc Problème geliefort, welche
bisher ganz unlüslich semenen, namentlich ûber die Frage,
wie und auf we!che Wcisc unser meuschUchos GescMecht

zu deu vieleu hoheu Vorxtigeu und Volikommenheitengc.
kommcn ist, welche ihm ein so unennessiiches Ubergewicht
uber die gesamte ilbrige Lebewelt verleibon. Donn hOchst

waurscheiutich bildet die Vererbung dio eigentliche oder
Hâuptursacho für den gesamton Fortschritt des Meusch-
lichen GescMcchts in leiblicher wio in geistiger Bexiehung;
ja. ftir diejenigen, welche an dio Waht'heit oder Richtigkeit
der EutwicHuugsthcorio glaubeu, muss dieser Satz aïs ûber
jeden Zweifel erhaben gelten. Denn ohne Vererbung musste
jcdes Geschlecht, ja. jeder einzeino Mensch seine ganzc
leibliche, geistige und moratisclie Erziehuag jedesmal wieder
votlstHadig von vome aufangen, wobei ein bleibender Fort-
schritt kaum deukbar oder wenigstens in die engsten Grenzen

Ludtr. Ettehner, Die MMht dot Vorerbuatr.



eingeschlossen sein wiirde. Daher aucb alle Gelehrteu,
welche swk mit den Thatsachen der Vererbung ntthur be-

kauut gemacht Iiabeu, fast ausuabrnslos iu ihrem Urteil Uber-

ciustinunen Uber die gt'ofse uud gar uicht hoch genug xu
scMtzcnde Bcdcutuug der ycrerbuugs.Gesctxc, welclie cincn

grofscu Tcit der Schuld daran tragen, dass es dcm Menschen
mugUch geweseu, nach uud nach ua Laufe zahlloser Ge-

ucratioucu aus dem Zustaud eines roheu, tiei'Ulmtichen
Wildeu sich bis zur Stufe des civilisiertenMoiactien cmpor-
xuarbciten. Dr. Locher-Wild iu seiuem iibt'igous furciu
wi.sseusolta.ftiiches Werk viel zu phantastisch gehalteueu
Buche ,,Cber Familien-Anlage und Erbiidtkeit"*) uimmt

sogar keinen Anstand, dio Erblichkeit "die gt'ofsai'tigstealler
Xatur ErscbeiuuMgen" zu nennen.

Allerdings ist die Kenntnis des Gesetzes oder der
Gesetze der Vererbung an sich uralt und zeigt sich sehr
deutlich in der Tierzuchtuug der Ritesten Vulkor sowie

der Wildeu, welche zur sogeu. Nachzucht immer nur die

st&rksteu, schOustou oder sonst durch Yorzugliche Eigeu-
scliafteu ausgezeichuetenTiere zu verwonden suchen, in der
sichera Erwartuug, dass dio guten Eigenschaften der Eltem
in deu Nachkommen mehr oder wenigcr wiedcrkehrun wer-
deu, mochten diese guten Eige&schaitou uun von deu Eltem
erworben oder Ihueu augeboren, mochten sie zufùllig auf-
tretoude oder a.bslchtlich angebildetesein. Aber das redite
Licht fiel auf die Vorgauge dor Vererbung erst dureh
Darwin und den Einfiuss seiner beriihmten Theorie, welche

uine so grofse Umwlilzuug in den organiscben Natunvissen-
schaften heiTorgerufen hat. Es ist bekannt und braucht

*) Zarich, OreU und FaMt:, 1874.



uicht nHhcr auseittanderge'ietzt zu wcrden, dass unter den
vier Mojnenten, aus dcneu Danviu seine Tbcoric xu.
sammeusH~t, uiimtich Kampf um das Dassin Ab.
anderuug Vo-erbuug dur Abundfruug und
natHrlic!tc Auswahl die Verci-bung cittc Hauph'oUtj
spielt. Aber es wm'de ciu Irrtum scm, xu ghutbcu, da'
die het'vorraRetdfiten d~t- Thatsachen, nuf welche Dnrwinn
sei!jc Kt-b)ic!tkHits-Thcone stutxt, nicht &choM Ituige Y or itnn
hckatmt gewoseti seien: viehnehr war dinses m xicmttck aus-
gedehutom Mafse der Full. A~gesahou von der sogleich
uoch niHio' zu orwtihueuden Wissenscliaft dcr Medixh) oder
Heitkundo hatteu siek uamatitlich in Fmukreich einxcluf
Gc!(<hi-tc lange vorDfn'wm mitBeobitchtuug undZusammen-
steiluug dieser ThatsMheu beschutUgt und dickc Buc!)et-
damit angcfn!It. Wir bt'auchcn uur das bckauntc Buch
von Girou de Buxa.rai.ngues: ,,TrmM de lu g~ratimi''
(1828) und das noch bekauatere von Prosper Lttkas:
,.Tmit~ physiologiqueet plulosopidquede l'In-~diMnatureUe''
(1847) xu nenuen, wetcheu beiden Wcrkeu, iusbesoiiderf
dem letztot'en, alle Schriftstclbr Uber Vererbuug, nanwntlich
Darwin soibst, zabit'eiche Beispiele entnommeM haben. Aber
lange vor diesen beiden hatte schon Georg Lcroy, der
«.usgoxeichaete franzësischeTier'Psychologo,desson beriiinnto
Briefa Uber die Int<'lUgenz und Pet-fëktibititUt der Tiero
1764 et-schieueu, eiueu deutlichen Begritt' voti der Macht
und Bedeutung der Vererbung der ~-Mirend des LebfHs er-
langten Fertigkoiten und deu wichtigcu und 6'uchtbtn'en
Gedanken tmagesprookeu, dass &Ue6, was wir bci deu
Tierou blofs fur bliud mechanisch halten, vielleicht die ein-
facho Folgo schon \'or lauger Zeit angeuommener Gowohn-
heiten sei, die sich von Generation zu Generation fortge-

1'



ptianxt Mtteu. Auch Buffon und Cuviur wies~'u bereits
darauf hin, dass es m der Macht des Menscheu liege, durch
Beobachtung und Henutxung der Vorerbungs-Gcsctxo neuu
Tier-Hasseu zu orzeugon.

In Deutschiand w8re vor AU(.')i der bcriihmto Phy-
siologe Burdach zu nennen, welcher in dcm ersten Bande
seiner "Physiologie aïs Er&Iu'uugswisseuschaft"(18~6) nicht
weniger ais drcifsig Seiten der Bespt'echuug der Vererbungs-
Gesetze widmete und seine Aufmerksantkeituamentlictt der
VererbungzufHUiger und angebitdeter leiblicher wie geistiger
Eigenscbaften zuwandte. Er glanbt dartaus mit Rusch,
(rh-uu, Spurxhcim u. A. fo)gem zu d!irfen~ dass sich die
erwurbemi geistige Bildung der Meuschen ebenso vererbe,
wie die leibliche. ,,In der Tha.t'~ sagt Burdacli worttici),
,,hat die Abkunft auf unseren korperMchen uud goistigen
Charaktor mehr Eintiuss, als alle aufseru mnteriollen und
psycuischeti Eiuwirkungeu."°

Aber trotz alledem verstand man es doch nicht (vicl-
leicht mit einziger Ausnahmc Leroys) aus dieson Thatsacheu
den richtigen Scitiuss zu ziehen oder die richtigo Auwen-
dtmg davon zur ErkiH-ruug der allgemeineu FortseMtts-
Gesetze zu macheu. Man behanddte dieselben melir als
physiologi<!cho Curiosa, obgleich hier und da, auch schon
vor Darwin, eino Ahnung des richtigen Sachverhaltes aus
einzetncn Âufserungen hervorragender Schriftsteller durch-
blitzt. So hatten u. A. Nott uud Gliddon in ihrom be-
riihmten Werko iiber die Typen der Menscbheit~ bereits
den fruchtbaren Gedankeu ansgesprochen, dass die gesamte
kultm'histonsche Entwicklung der VMker nicht, wie man

*) Ï~M of MfMtNn~ ~M.<.



bisher annahm, auf der Verfolgung bowusster Zwecke uud
ebensowenig auf der eigentutniicben Verkettung aufserer Um.
stande, soudern wcsentlich nur auf der Vererbung oder
Obertragung teils augehomer, teils envorbenet' Instiukte oder
uabewusster Antricbc oder geistiger GewobnheiteN von Ge.
neration zn Génération durch die &chm-t bcruhca moge!

Weitaus am meiston Aufmerksamkeit wnrde Ubngens
don Vererbungs-Gesetzen und dor Maeht der Vererbung
innorhalb der Wisseuschafb der Medixiu oderHeil!(uude
geschenkt und zwar wegen ihrer praktischen Bedoutung
fur die ~bertmgung von Krankheiten uud Kmnkheits-An
lagon vou eiuer Generation auf die andcre. Subon lange
«he man es verstand, die allgemeine Bedeutung der Yer.
erbuug zu wUrdigen, kanuteu die Ârzte eine ganze Jauge
.Heihe von Erankheiton, KranItheits-Anhgen oder auge-
boretten N&turfeMern, welche die Fa.higkeit zeigten, von
Eltem oder Grofseltern auf Kiuder oder Kindcskinder über-
xugchen und oft mit grofser ZaLigkeit durch ganze Genera-
tionen hindurch sieh fortxupnauzen. Es bildet dicse traurige
Erfahrung iu der That eines dor dusterstcn Kapitel der
Menschheits-GescMohte ein Kapitel, welches !ebhaft au
die atto und schreckliche Titcorie von der ErbsUude er-
innert. Denn obenso wie bei der Erbsunde ruht hier aut
einzeinen Meuschen oder Familien eine Art furchtertichen
Fluches, welcher die BetroiTetien mit una.usweicMicher Ge-
walt in Krankheit, Schmorz oder Leiden jeder Art und oft
in einen iruhzeitigen Tod treibt, und zwar so, dass der
Einzeine schon vom ersten Tage seiner Geburt an und
ohne jedes eigone Verschulden seinem meist unver-
meidlichenSchicksale verfallen erscheint. Es wiirde zu weit
fuhren, wollten wir die ganze lauge Reihe verschiedener



Kraukheitfu oder Kt'aukhcits-Anlageti auAuhrcn, von dfnen
dio Ârzte anaehmen ndcr ertahrun, haben, dass sic durch

Rrhschaft Mbo'tragbar sind nur einige der hervon'agettdsten,

wie Tubcrkulosc, Skrofubsc, Uioht, Syphitis, Krobs, H&mo-

phHie oder Bla<.ct'krau!:helt, Epitupsie, Hystene, perio'Usckcs

Kopfwch, ~eignug zu Apoplexie oder SchIagHuss, xu B'ctt-

teih~keit oder Mftget'keit, zn chronischenHaut-, Leber- oder

Xct'venkmukhcitHU, Vcrderbnis der ZiHme, Crethnstuus uud

BIodsinn, Tauhstunnniteit, Albinismus, atlo mOgttchon Arteu

von Augenkrankheiteu, wie gnuter und schwarzer Star,

Schi~cu, Dattonismus oder FarbeubUudheit,NachtMmdheit,

Kut'xsiehtigkeit u. s. w., aber auch augeborene Deformi-

taten, wie Haseaschartc, Ktumpfufs u. dgl., mCgM hier gc-
n:umt werden.

Unter den vGMi'bungsmhigcnkorpertichen Neigungeu
dM'te eiue hcsoudere Env&hnuugnoch die bekatmte Ncigung

zu Langlebigkeit odcr Kurziebigkeit vordieneu, emc

Neigung, welche so aulfallend orblich ist, dass es ~bcmU

einzelne Familien giebt, welche man geradezu aïs lang-
icbige oder kui'zlebige hexeichnen kauu, uud dnss die

Lebetis-VersicIienmgs-GeselIschaftenohne Ausuahme grofses

Gpwicht auf die Ei'knnduNg dieser Verh&ltnisse und des

Lebensalters der Eltem und Goschwister einer zu ver-'

siohernden Person legen.
Auch waren die Ârzte bereits sehr gut mit dem

wicMgen Umstande bekaunt, dass es nicht blofs eiue leib-

!iche oder k~rperlicho, sondern auch eine geistige Ver-

erbung giebt und dass Geisteskrankheiten oder Wahnsinu
und in Verbindung damit krankhafteNeiguug zu Melancholie

oder Hypochondrie, zu Selbstmord, za Begehung von Ver-
brechen, zum Trunk, zum Spiel u. s. w. m hohem Grade



~rbiich siud. Ja, ueuero ErMu-ungea und Beobachtuugex
habeu gezeigt, dass dièse traurige Anlage zn geistiger
Stôrung in einom gnnz besonders hohcn und wahrscbcintich
hOherpn Grade a!s aUc anderen EranMteiten odcr Krauk-
iMits-Aulageu die Neiguug zolgt. sich vou den Elteru odur
Grofscitcrn auf die Hjuder fortxupfianzeu, und dass dieselbe
sich mit einer wahrhftft: ditmoni-~chen Gpwa!t in manchcn
diesem schrecklichen Lose verf&Heucn Familien gettaud
macht. Vie!e tmunge Beobachtungcn dieser Art haben
Lucas, Piorry, Estjnirol, Sedgwick, Maudsiey u. A.
mitgctoitt. Geonuo Erhebungen in don Irren-ANstaitenhabon
gezeigt, dass unter allea Insassen solcher Anstalten die
H'Rlft<! odor mmdesteuR ein Drittoil Ton geisteskranken
Eltem oder (jro(se!tem absta.mmeu. Aus einem der fran-
xu8ischen Regicrung im Jahro 1861 erstatteten Benchto
crgnibt sich, dass von 1000 in Heilanstaltenauigenommeueu
Krauken jeden Geschlechtcsdie Krankheit bei 264 Mânnem
nnd 3H6 Frauen ererbt war. Von den 864Maunora hatten
sic 128 vom Vater, UO von derMutter und 26 von beiden.
You deu 266 Frauen erbten aie ]00 vom Vater, 130 von
der Mutter und 36 von beiden~). In don Irren-Aosta.lten
des Grofsherzogtums Hessen befanden sich Ania.Ngs 1878

zusammen 713 Kranke, von denen bai nicht woniger aïs
~59 Personen dio Erblichkeit nachzuweiscn war. Der
Rechenschafts-Bericht der Erlanger Irren-Anstalt fHr 1876
(erstattet von Dr. Ulrichs) giebt au, dass die Erblicli-
keit Ursache der G~istesstOruug war bei 42 Prozent der
Frauen und bei 32 Prozent der Miinner. Unter 93 von
Trélat beobacliteten FaHen von GeisteskraDkheit setzt er

*) Ribot, Die ËrMiobkeit, (Deuteuh vou Hut~Mt), 1876, S. 155).



4~ auf Rechuuag der Erblichkeit, wahrend Maudsiey unter
50 vou ihm uutersuchteu Falten dasselbe bei !6 Persuueu
thut/') Dr. ~tcrten sagt in einem vortretniclien Schrift-
chen iibfr dit.' VorerbtUtg vou KmukhMtcn,) dasi< wir
dio V~'rerbuug fHr mindestcus oiu Drittcl aller FtHIe

vou Geisteskraukhoit aïs sicher nnnohmcn dUrfen, und dass

sich das Irresein ûfter von der Mutter ats vom Vater, und

xwar von jeuer besonders gern auf die Ti)dttcr, foi*tpf!auze.

Auch die Vorcrbuag von Groiseltem auf Enkel, mit Ver-

schonung der Zwischen-Getiera.tion,kommt uach ihm hiiuftg

vor. Xach den von dom bewttbrten In'eu-Arzt Es qui roi1
erhobeneu Zahlen mag beiunhe die H~Ifte aller Goistes-

kraukhcitcn crerbt sein*), wUlii'cnd der bekaunte It'rcu*

Arzt Moreau de Toars dasselbe Û!r neun Zehutelle
aller Geisteskrankheiten beltauptet!

Dio ditmonischc Gewalt dieser furchtbaren Ait von
Vererb(uig zeigt sich recht deutlich in eiticm von Giutrac
Lcobachteteu Falle, wo ein geisteskranlcer Vatei' lauter

goistesgesundo und sogar taIcMtvoUe 8<Mme zeugte. welche

mit AuBzcichmmg Sffeutliclie Âmter bokleideten; aber allé

Kindel' dieser SOhne wurdeu mit Erreichuug des iiwanzigstcu

Lebeasjahres in grôfscl'em oder geringerom Grade wahn-

sinuig-}-). Âlmliclio Fiille haben Aubanel und Thor~
beobachtet-i"}-). Ftir die ~rztliclieWisseuschaftkonnte fr~ilicit,

nachdem die Vererbung leiblicher ElTHikheiteu bekauut

war, die Vererbung geistiger Krankbeit nichts Au&llendes

") Ribot, a. a. 0., S. 165.
**) Stuttgart 18T&.') Ri bot, a. a. 0., 8. l&S.

f) Ebd~. S. 144.
tf) Ebds.



habt'n, da vom ih'ztticiteu Standpunkto aus alle Gcistcs-
kraukhciteM mehr oder weniger ats Gehirn-Erkrankungeuan-
geschcu wcrden nnd daher jede sccIischeVorerhungnotwHndiK
eine lcibliche Vcrerbuug voraussetxt, wie dièses sdbst Hibot
trotxseinermeht'odet'weMgerspii'ituaUstischeuCbet'zcugungeu
anadTiicklichattet'kennt. Auch die bc'sondors gruise Nciguugg
solcher HirnerkrMkuugen zu erblicher Fortp~fUM~ng konnte
don ÂMten nicht fmiMieud erscheiuen, da gerade die Ge-
hirumasse wegen ihres feincu Baues, ihres grofsen Btutt'cich-
tums und ihres kbilen, Eindt-uckeu und krankhaften Ein-
wirkuugeu besonders leicht zugaugUchenrustaudes zur Auf-
nahme und ttbertmgimg erblicher StOrungeti als besoudcm
geeignet urscheinen muss.

Auch ubcr die Gesetze der Erblichkeit und Ver-
erbung hatten die Ârztc, obgleich dièse Gesetze bis auf
den hcutigon Tag noch wenig genau geifannt siud, schon
bestinmite Yorstellungen. So kannten sie vor atlem bereits
die sog. latente oder ruckfulligeVererbuug, wobeiganze
Geuerationeti bald in direkter Lime, bald in seitHcbcr
VerscMebnng uberspruogen werden, wie in dem sueben
angef~lhrteu Falle Yon Gin trac, wo sich die Gcisteskrank-
heit des ersten Erzeugers Dicht anf die S~hae, wohl aber
auf die Enkel forterbte. Hier pfianzen sich also die er-
erbten Febler oder EigentumHclikeiten nicht blofs von Eltern
auf Einder, sondcrn auch von Grofselteru oder Urgrofs-
eltern oder gar von Seitenluueu aus auf einzelno der Nach-
kommen fort. Und zwar gilt dies nicht blofs fur alle Arten
von erblichen Elaakheiten, sondcrn auch fUr den ganzen
Habitus oder oiNzolne Teile desselben, namentlich fur die
Farbe der Augen, der Haaro, fiir die Art der Stimme u.s.w.
Wie oft kommt es vor, dass Kinder iu ihrem ganzen Sein



uud Weseu, wie auch in der ~ufteren ErschcmUHg n)ohr

don Grofsdtern oder selbst den Urgrofseltem gicicheu, ais den

E!tcrn, oder dass der Typus alter FamilicNbiider iu dem cincu

oder andern der NachkommMi wiederkehi't! Dr. Specht*)
kaunte eiuc H4jutu'igeFrau, ému Mutter von 17 Kiudoru, von
deneu keines die EigeutunJichkeiteudcrMuttur (blondeHaai'f,
Muttcrmn! nnd An-!tof<!C!t mit der Xnngo beim A~s~rcchen
des Buchstabens S) hatte; sie kamen, wlo man zu sageM
pttegt, a,ne tNehr auf den Typus des Vaters, cines schwarz-

haarigen Manues init reiner Aitssprache, heraus. Auch die

za.Mreicheu Eukel zeigten keine Spur einer Âhniichkeit mit

der Grofsniutter. Aber in der dritten Generution wurde

ein Urenkcl, ein Mildcheu, gettoreu, welches wiedemm

die Eigcutumtichkeiten der Urgro~mutter wahruehmeu liefs;

d. h. es Iiatte blonde Haare, ein MntternMl unterhalb des

linken Auges, wie die Urgro<smutter, und stiefs beim Aus-

sprecheu des Buchstabeus S mit der Zunge aa! Oder es
ist eine zientUch gewOhutiche Erfahruag, dass 'jino Frau
mânuliche Eigenschaften ihres Vaters, die sie selbst nicht

besitzen kann (z. B. roten Bart und schuae Bassstimme) auf

ibi'en Sohn oder auf ihre Enkel vererbt! GatM: neuerdiugs

hat Prof. Horner in ZMch einen Fall YerCit'entticb.t, wo

er den sogen. Daltonisnms oderFarbeNblindheit durch

sieben Gcnerationen hindurch za verfolgen imstande war,
wobei aber humer nur die Su h lia diese Eigeutiimiiclikeit

zeigteu, und wobei jedesmal eine Generation ûber-
sprungen wurde! ÂhuHche Beobachtungen hat Dr. H.
Pagensteoher in Wiesbaden bezuglich der Nachtbiind-
heit gemacht. Er konnte diesen eigeutUnilichen Zustaud,

*) Theologie nn'l WMMMchaft, 3. Auft., S. MÛ.



wobei die Betreffondeu wcgcn einer herabgesGtxteu Emp~ud-
lichkeit der Netzhaut und des Sehuerven in der Dmnme.
ruug niehts sehen, durch fUnf Generationen \'<jt-ff)!geu, wo.
bei ebenfalls immer nur die mitnnHchcn NauhkomnMn
ergl'iS'f'n wfn'eu nnd jedesmal eine Generation HberspruHgen
wurJe, so dass sich der Zustand immer nur vom Gt'ofsv~ter
anf den Euh'! Tercrbtc. Auch bei der sogen. nihuopLi!!e
oder Blutor-Anlnge, wobei die Betroffenen bei jeder kleinen
Verletxung fast uicht zu stiHenden Blutungeu ausge.setzt
sind, kommt fbm'spnngen eiuzeincr Genenitiouen sehr hitufig
vor. Auch hat mua beobachtet, dass sich dieser kmnMta&e
Zustand teichtor auf die Sûbue ats auf die Titchter fort-
prbt, tmd dass die letzteren, obne selbst krauk xu sein, diee
Autage auf ihre Kinder ibrtpfianzeo, selbst weun sic mit
ganz gosunden MthtDem verheiratet sind. Dabei pflegen
die Hihnopbiien mit einer grofsen Fruchtbarkeit ausgestattct
zu sein, oline welcho, da rlie meistcnBluter irUlMeitig stcrbon,
die Anlage vou selbst erioschen musstc. Am schlimmsten
gestaltot sich die Vorhersage, wenn die Frau Bluterin ist~),
AhuUchc FiiUe oder Beispiele von riickiMtiger Vererbuag
erzithlt die Kra~kheitsiehre in grofser Menge.

Der hochstc Grad der latenten oder fuckStUigen Ver-
erbuug ist iibngeus der sogen. Atavismus (von atavus,
Vorfa.hr) oder Rûckschlag, wobei nicht blofs einige,
sondern tauseude von Gencmtionen und ungeheure Zeit-
ruumc Ubersprungen werdon, uud wetcher oneubar oine der
wuuderharsten und bis jetzt unei'MUrlichsteu Naturersctiei-

nungen bildet, die man kennt. Allerdings kennt man bis
jetzt von ihm keiue pathologischen oder Erankheits-Bei.

Nitheres bei Assmann, Die Hthnophilic; Berlin, 1800.



spidc, wcnigstens nicht mit Sicherhcit, obgleich woht auxu-

uehtupn sein durftc, dass solche existieren; da~egen um so

!(unallendc)'e von physioiogkciier Seite. 80 stammen z.B.

alle Rassuu dcr Haustaube in letztcr Luue \'on der wildeu

FelsentHubc (C'o~M~ ~) ab, welche aïs au~dchneadeu

ChM'akter blauc Flugel mit sctiwfM-~u Querstruiffu besitzt;

und mp:']nv!h'diger Wc-isp werden iinter nt!en Hfmstaubeu

Jer versotuedûustonF&rbuugcn bisweileu uinxclue Individuen

geboren, welche Maue Fliigel mit schwarzeu Qucrstrcifcu

besitzon uud so den Chamkter der Stammform wiedorholen.

Oder wenn hier und da emzeinc ludividueu des Esels ge-

streifte Beiuc zeigen, so ist dieses eiu gleicher Fall t'iick-

f!iUigcr yercrbung in don Typus des wildeu abyssiuhchpn

Esels oder joues zebraartigen Ur- oder Stammvatet's, von

welcheni unser omhcimischGr Esel abstammt. Ebenso ist

die Neigtuig der Hauskatzc zn streifeuai'tiger Furbung

atavistisch. Noch aufftilliger ist das beka.tmte Bcispiel, dass

von Zeit Xti Zeit PferdefHUen geboren werdeu, welche statt

eincs Hufs drei huftrageude Zelren oder olucu Mitteihuf

mit zwei kleineren, getrennton Nebeubufeu mit auf die Welt

bnngeu und damit einen Charakter zeigen, welcher dent

liingst ausgestorbeneD Vorfabr oder Stammvater des Pferdes

aus der Tcrtiarzeit, dem Hipparion, cigen war. Auch

die bisweileu auftretende streifenartige F&rbung des Ruckens,

der Schultern oder der Beine ist als ein RUckschlag m

jeno m'alte, l&ugst vorschwundeue Sta.tamform zu betrachton.

aus welcher die heutigen Pferdearten hervorgegaugen sind.

In ganz iUmucher Weise finden sich nicht selten bei Em-

bryotien oder Kenniingen von V&geln Zabne oder Zahn-

rudimcnte als atavistische Erinnerung an ihre uralten Vor-

fahron oder an dio gezahnten Vogel aus der Jm-azcit. Die



bekaunte Erfahruug, dass unser veredc!tes Obst oder Gc.
tttUse trotz der langen, iiber soiner Veredetung hingegangeuen
Zoit bci scMechter Pflege stets die Xeiguug xeigt, wiede).-
m den Typus des ursprilnglichon WildHngs xurHckznMleu,
ist ebenfalls eino Folge atavistischeu Em~usses. Auch
UBserm eigeucu Geschlecht oder déni Meuschcu selbst fehit
<;s nicht an einer ganzen Anzahl kû!-per!ic!tcr E!genM!mIioh
keiteu, welche Folge atavistischer Cbei-tragung aus eitter
iu grauer D~mmerung hinter uns liegendeti Vergangenheit
oder Urzeit sind, wie die Muskelu des liufseren Ohres, die
sogen. Nic'khaut des Auges, der sogeu.Zwischentdcferknocheu,
dio tiernhuliche Form des meusoMichon Mitchgcbisses. der
sogcu. Wurmforts&tz, die Neiguug zur Bildung eines abcr-
Ztihiigcu Fingei-s u. s. w. AUes dieses und vieles ALnUcke.
dessen Erwahnung hier zu weit itihi-en wurde, zeigt die
tmgeheura uud fast unglaublich ei-schemeude Macht der
Yererbung, welche, wahrend sie auf der oinea Seite be-
strebt ist, die UMpruugHchen Formea oder Chapaktere mit
wuuderbarer Zahigkeit festzuhalten, gleicherweise auf der
audem Seite dahin strebt, jede Hufsere Einwirkung auf
ludividuum oder Art, jede zuf!illige Umanderung zu einer
Meibenden zu macbeu. H&ckel untorschcidet daher sehr
passond eino konservative oder orhaltende und eine pro.
gressive oder fortschrittliche Vercrbung, wobei die erstere
stets nach Erhaltuug, die xweite stets nach Uma.nde-
rung des Besteheuden dr&ngt.

Die Erscheimmg des Atavismus oder auch nur der
einfaclien rUcMaIligen Vererbung ist Hbrigons, wie schon
angedeutet, eine so wunderbare, dass alle Gelchrten oder
Schriftsteller, welche Gelegenheit fauden, sich darnit zu be-
scht~iguN~ sich molit euthaltou kounteu, ihr huchstes Er-



stauufn dariibcr xu HufsM'D. So sagtc schoH der beruhmtc'

frauzusiseheSchriftstcUcrMontaigne (1&33–]&9S) bei Be.

sprechuug eines vou Piutarchmitgetciltcu, Ubngeus an sich

uuwabrscheiuliebeu FaUs von Yerurbung derHautfarbe bis iu

dus vierte FatMilienglied: ,Was für ciu TJugeheuer ist diescr

Sa)HCtt<.ropfou, aas dem wir hen'orgcgauguu xiiid, der in sich

die Stc!)tpel nicht aUMn der K~t'pcyhHdnn~,sondem auch der

Denkuugsat't uud dcr Nelguugeu unsut'or VMer trugt? Wo
briugt dieser Wassertroufeu jene uu[)egt'cuzte ANxabI vou
Bildungou unier, und wio geliugt es ih)u, joue Âhulichkeitin

so YHi'wegener uud regelloser Wcise Ku ubertrageu, dass

der Uronkel seiuNn Urgrofsvater, der NeNc seiuetn Ouk~l

cutspricbt?''
TJud Darwiu sulbst sngt am Schiussc eines Kapitds ilber

Vurorbuug und Rucksculag*). ,,Der bufruchtete Kcim eiuos

der hShcreuTiere, der doch einer so ungeheureu Reihe von
yerHudcruNgen vom Zustand dor KeimzcUe bis zum hChereu

Alter tuisgesetzt ist, ist vieHeicht das wundcrbarste Objekt

m der Natur. Es ist wahrftcheinlicb, dass kaum eme Ver-

Ruderang h'gend eiuer Art ciucs der beidcu Eltern aitiziert,

ohne dass ciu Zeicheu (oder eine Spur) hiervou im Keim

gelassen wnrde. Aber uach der Theorie des Riickscblags,

wie sie in diesem Kapitel erOrtert wurdo, wird der Keim

ein noch viel wunderbareror Gogeustaud; denu aufser deu

sichtbaren Ycrauderuugeu, dcuen er uutenvorfen wird,

miissen wir aunehmen, dass noth unsichtbare Charakterf

iu ihm gcMtiA sind, die einer langen Reike mHuulicher

uud weiblieh<jrVorfa.hreu cigen waren, welchedm'chHunderte

uud selbst Tausende von Generatioucn vou der Jetztweit

") Das Vanirua dur Ttere tmd PUtUMn, IL, 8. 80.



getrennt sind. Und alle diese Charaktere liegen, wio mit
uusichtba.rer Tinte auf Papier gpschriebeno Buchstabeu da
bereit, sich unter gewissen bckanntcu oder nubekauuten
Bedingungen zn ontwickclu."

Mit noch mebr Eathusinsmus, aber nicht genugci-cr
Wahrheit drückt sich HUcke! uber den Gogoustaud nus.
wobei er Obrigens nicht einmnl nn dio von Din'wiu bc-
sprodjenu genealogischc, suuderu uur au die eltertichc Ver-
erbuug denkt: ,,Stauueud und bcwundernd", sagt dpt'setbe,

,,mHs.seu wir hier vor der uneudiicheti, Rh' nns unfassbfn'eu

Feinheit der orgauischcn Materie stiUf stehen. 8ta.uueu
!))usse)t wir Hbor die unlougbare Thatsache, dass die ein-
iache Eizollo der Mutter, der eiuzige Samenfaden des
Vaters die individuelleLcbcusbewcguugdieser bcideR ludi-
vidueu so genau auf das Kind Ubet'triigt, dass naehher die
feinsteu kûitterliclien und geistigen EigeQtumIiehkeitcnder
beiden Eltern au diesem wieder zum Vorschoin komnien."

Fast uoch auf.fidloud(ii', aïs die atavistische, erscheint
die Vererbuug durch dcn Einfluss eines erstcu Vaters,
welche nian auch aïs ansteckendo Yorerbang bezeichneu
kouutc. Manche Scliriftstellerbozeichuen sie ats dynamische
Vererbung, wiihrend Ribot dieselbo eitifach Yei'crbung
durch Einfluss nennt. Schon Burdach erwahnt derselben,
indem er sich auf die EdahruNg bezieht, dass eine Stute,
welche eimaal von muern Esel hespruugen wm'dû und ciu
MaultiHi' zur Welt gebracht hat, spater bai der Begattuug
mit Hengsten nie mebr reine Pferdeftillen, sondern nur
solche hervorbnngt, welche eiuige Merkmale des Esels

au sich haben. Sir Evorard Home*) hatte eine Stute

'") Lec~o'M «M cOMtp«ra(. aMafoM)/, Lo<x?OM, .M.M–.M, fK Vol. 4.



Miner engtischor Rasse, welche im Jahre 1816 vou cinea)
Quagga-HcBgRt (geûeckter afrikanischer Esel) besprungen
wurde uud eineu Bastard zur Welt brachte, welcher gauz
den Typus des Vaters ~viederholtc. Dieseibo Stuto wurde
in den Ja.hren 1817, 1818 und 1823 von edlen Heugstcu
busprungeu, a.ber alle drei FUUcu wareu, obgleich die
Stute den Hengst Reit 1816 nicht wiedergeseheu hatte,
mit don merkwiu'digen Fârbungeu des Quagga yerschcM,
und selbst in noch hëherem Grade, aïs der Bastard. Âhu-

Iic!te F&Ue werden von zaverlussigen Beobachtct'n vou
Schweinen, Huudon, HHhucra u. s. w. bericlit~t uud sind,
wie Darwin sagt, so h&uftg vorgekommen, dass sorg-
fultige ZUchter es Yermeiden, ein g~nagercs Munneheu

xu einem ausgezeichneten Weibchcn zu losscn, ,,wegen der
BeemMcIitigung der spilteren Nachkommen, welcho sich
hiemach erwarten lasst/' 80 ist es cin UNgluck fur oinen
Jager, wenn oine gute Jagdhiludin zum erstennml Junge

von eiuem uicht cbeubiirtigeu Hunde bekonunt, denn sic
wird &!sdann spater niomals mehr reine Jungo bringeu, auch

weun ma.n sie mit der edelsten Rasse paart. Gleiches hat

man auch boi dem Menschen beobachtot. So soU eine
Negerin, welche einmal mit oinem Weifsen ein Kind oder
eiuen Mulatten gezeugt hat) spitter bei der Vermischung
mit Weifsen Kinder hervorbnngeu, die immer heller uud
dem Vater Mmlicher werden, w&lu'end sie bei der Ver-
mischung mit Schwarzen nie mehr gauz sehwarxe, soudern

nur hrauno Kinder hervorbriugt, die steta etwas vom Typus
des Weifsen an sich haben. Ist dieses richtig, so hat ein
Mann, welcher eine Witwe heiraten will, die vorhor in
fruchtharer Ehe gelebt hat, oder ein Madchon, das bereits
geboren hat, allen Grund, sich uicht blofs die \Vitwe oder



das MMchcD, sondem auch doren eïsten Mann oder Er-

zeuger in das Auge zu fassen, da die MûgUchkeit vorliegt,
dass seine eigenen Kinder Eigent!im!ichkoiten oder vielleicht
seibst KranJtheits-AnIagea dieses ersten Érzeugors erben.
Allerdings sind hierfUr, namonttioh m ietzter BeziehuNg, be-
stimmto Beispicle biR jetzt nicht bekaunt gowordeu; und
wir thun daher besser, zur Betrachtung einer andem Art
von VererbuDg aberzugehon, welche don Âi'xten besser be-
kannt goworden ist, aïs die ansteckendo oder die r&cM~tIige

Vorerbung; es ist
die gleichzeitliche oder homochrono Vererbung

oder, wie sio Darwin nennt, die Vererbung im kon'espon-
dierenden Lebensalter oder zu entsprecheudon Lebens-
perioden wobei die Folgen oder Erscheinungen der Ver-
erbuDg nicht sofort, sondern erst mit Beginn eines be*

stimmten Lebensalters cintreton. So pflegt z. B. die orerbte
Tuberkulose oder Lungenschwmdsucbt in der Regel erst
im Jiingimgsalter oder im Mhen BîitteMter des Lebons
einzutreton, wahrend z. B. dor Veitstanz sich auf die iMhe
Jugend oder Kindheit, die Anlage zu SchIagSuss auf
das hshere Alter, die Neigung zu ûiihzeitigem Haar-
schwand oder &'tihem Grauwerden dor Haaro auf die Zeit
zwischen dem dreitsigsten und Tierzigsten Lebonsjahr fort-
erbt. Die Anlage ist also vorhandon, bleibt aber ,,Iatent"
oder scMummemd so lange, bis gewisse Sufsere oder innere
EinSiisse oder beatimmto, im Laufe der Jahre eintretendo
Kërperznsta.nde sio zur Entfaltung bringon, und z~var in
der Regel in derselben Lebonsperiode,in welchcr sie auch bei
den Eltern oder Vorfahren sich bemerkbar gemacht hatte.
Die Krankheitslehre wimmelt von Beispielen dieser Art; es
mogen hier nur einige derhervorrageNdstonoine Stelle findon.

Lndw. BUchmor, Die NMM der VeKtbttttg. 3



Dr. Stewart knnnte vior Briider, welche alle vom
zwOMten Lebensjahr an an einom periodischen, fast jede

Woche wiederkehreuden Kop~veh litten, Ganz dasselbe
Loiden hatte der Vater, der Onkcl, der Grofsvater und
der &ro()ionkel gehabt, und bei allen batte es zwischeu

dem fun(und~'ierzigsten und fiinfuDdnin&igsten Lebensjahre
&u%8h8rt. Die weiblichen Glieder der Famille blieben
verschont*). Dr. Sedgwick selbst beschreibt obenda*~)

einen Fall, wo zwei Briidor, deren Vater und ihr mütterlicher
Glofsvater samtUch im vierzigsten Lebensjahre taub
wurden. Die Blindheit liefert noch auSaUendero Bei-
spiele. In einer Familie, welche ebenfalls bei Sedgwick
erwâlmtwird, war diesolbe drai Geschlechter bindurch erb-
lic]]. und nicht weniger aïs siebenunddreifsig Kinder und
Enkel wurden s&mttMh zwischen dem siebenzehnten und
achtzchnten Lebensjahre blind. In einem andern, von
Lucas (a. a. 0.) erwahnten FaUe trat die Blindheit bei einem
Vater und seinen vier Kindem mit emundzwanzig Lebens-
jahren oin; in noch einem andern wurde eine Grofs-
mutter mit famhmddreifsig, ihre Toohtar mit neunzehn und
drei Enkel mit dreizehm und elf Jahren blind.

Besonders deutuck zeigt sioh die gleichzeitliohe Ver-
erbung beim Wahnsinn, der ja, wie schon erwalint, durch
seine groise Vererbungsneigung ausgezeichnet ist. Der be-
rûhmte Irrenarzt Esquir ol fiihrt davon mohrere schiagende
Beispiele an, unter andem den Fall eines Groisvaters,
Vater); und Sohnes, seiche alle drei um ihr ûm&igstes
LebensjahrSelbatmord begingen. Piorry*) besohreibt den

*) Sedgwiok, 3f~. (%!f. jReoew. April 1868.
**) Ebde. Jahrgang 1861.

'~) J'HM<!f~ <!aM !M MaMMt, 1840.



Fa.l! einer ganzen Fa.miMo, deren sitmtliche Glieder mit
vierzig Jahren wahnsinnig wurdon! Pass nach Gintrac
die sRmtliohen Enkel eines geisteskrauken GTofsvators mit
zwanzig Jahren verruckt wurden, ist schon erwithut wordeu.

In der Familie der berNimten StaohuIschwein-Meu-
schen, von denen sogleich des Naberen die Rode sein wird,
trat die markwûrdi~ DefonnitM bei Vater und SObnen in
demselbenLebensalter, nitmlich ungelUhr aeuu Woeben nach
der Geburt, auf.

In physiologischer Beziehung kann die hektumte Er-
fahrung, dass der Eintritt der Pubert&t oder Geschlechts-
reife ei'st mit ElTeichung emes gewissen Lebensalterg statt-
findet, hierher bezogen werden; desgleichon die schon er-
w~hnte Vererbung der Neigung zu Lauglehigkeit. Eine
Reihe weiterer physiobgischor, wio pathologischer Beispiele
von Vererbungxu eatsprechendenLebensperiodonbeiPSan~en,
Tieren und Menschen hat Darwin*) zusammengestetit, und
Lat Lucas**) gesammeJt.

Noch weiter hatten die Ârzte roiche Gelegenheit zu
beobachten, dass nicht blofs den Eltem oder Yorelteru
angeborne Kra.nkheiten fortgeerbt wurden, sondern dass
auch solche Eraukheitendie Neigung zur Vererbung zeigten,
welche von Jenen erst v&hrend des Lebens erworben
worden waren, ~ie z. B. Tuberkulose, Gicht, LeberJeiden,
GeMteskrankheit u. s. w. So vererben z. B. englische Eltem,
die lange in Indien sich a.tifgeha.lten haben, die daselbst
erworbene Neigung zu Leberkt'aukbeiten auf ihre Kinder,
wie Bell beobachtet bat. Aber da dièse wichtige Art der

*) Dae Variiren der Tiere und PSanzen, 11., 8. 99 u. Ogd.
**) A. a. 0.



Vererbuag mchr physiologische a!s pathologische Bedeutung
hat, so mag diescibo hieï vorerst nur andeutuogsweisc er-
wMmt und darauf bingewiesen soin, dass sogloich noch des
Naheren davon die Rede sein wird.

Endlieli und zuletzt hatten dio Arzte Gelegenheit, die
Erblichkeit gewisser EigentUmHcbkeiteQ oder Naturfehter,
DeformitUten oder Abweichungen vou der regehn&fsigen
Bildung des Kürpcrs Ton oft sehr auffMUgerArt (z. B. Hasen-
schaite, Elumpfufs, entstellende HautkraBkhoit, Albinismus,
CberzaU der Finger odcr Fufszehen, Muttcrmale, Ans-
wiichse u. s. w.) zu beobachteu und nicht selten durch ganze
Reihen von Generationeu hindurch zu verfolgen. Das be-
nihmteste Beispiel dieser Art bildet die schon erwahute
Familie der sogen. Stacheischwoin-'Measchoa. Im Jahre
171 y wurde iu London ein Mann, Namens Edward Lam-
bert, geboren, dessen ganze'' EOi'per sich mit einor Ernste
hai'tor, stachelaitiger, bis ubcr einen Zoll langer Aus~'nichse
oder Forts&tze der homartigon Oberhaut bedeckte, welche
Fortsatzo mit Gerausch aneinanderstiefsen und ihm den
Namen des Stachelschwein-Monschen eintrugen. Dieso

monstrëse und aufialligë Bildung vererbte nun Lambert
auf sechs Knaben, welcho alle Yom sechsten bis neunten
Lebensmonat ab dieselbe Bildung zeigten. Der einzige von
diesen Enahen, der zu Jahren kam, vererbte die Eigen-
tumUchkeit auf seine Suhne, von denen aus sich dieselbe

noch weitor durch tunfGenerationen fortsetzte, wobei a~er
immer wiederum nur die S6hne ei~njBFen wm'den, w~hrend
die TSchter frei blieben*).

~) Philos. ï'rMMac~ .!?~ und Priohard, BÏ~o~y e/' ~HaH-

MM~ MM.



Noch auftMiiger sind die zaMreichen Beispiele von
Mangel oder Uberzahl dor Finger odor Fuiszehen, welcher
tetztere Zustand unter dcm Nameu der Polydaktylie oder
VieMingerigkeit bekannt ist. Es werden' also mitunter Men-
schen goboren, welche ontweder sechs oder drei Finger au
jeder Hand oder au jedem Fufse Imbeu', und welche uuu
dièse Eigenttim~hiœit durch g~nzo Reihen von Generationen
hindurch ,fortpBa.nzen oder foi'terben. Dio Litteratur ist

sehr roich an gut beobacliteten FtHlen dieser Ait Darwiu
hat nicht weniger ats sechsundvierzigFiilla von ol'blicher
Polydaktyliegesammolt*), undBurda.eh**)fulirtzweiStamm-
bHume soIchernutdIeserEigentumtiehkeitbehaftetenFamilien
(Colburn uudCa.lleja) auf, bel denen sich dieselbe bis in
die dritte und vierte Generation fortpflanzte. Weitere F~lte
Khnticher Art beschreiben Draper-M&kinder, welchor
Mangel der orsten, resp. der zweiten Phalangen mehrerer
Finger durch sieben Generationen hindurch forterben sah,
C. Willis, N. de Carolis, J. r. Morris, Dr. Specht")
u. A.*}*) SGibstverstHndIIch kann sich dieso merkwurdigo
Eigentumiichkeit nicht auf un'bestimmt lange Zeit Mnaus

iu einzelnen FamiHen erhalten, sondorn muss sich im

Laufe einer gewissen Reihe von Generationen infolge fort-
wahrender Abschwâchuug durch Kreuzung wieder vertieren

obgleich mitunter eine auffallende Z&Mgkeit dieser Art
von Vererbung in einzelnen F&llen beobachtet wurde, und

*) A. a. 0.. n., 8.18 u. flgd.A. a. 0., I., S. 814 u. Ogd.') A. a. 0., S. 164.
'j') DM N&here atjer diese F&tle, mit Austiahme des letistange*

fShrten, findet sioh in oinem Aufsatz des VcrfM~eN ûber ,,Phy8Îo-
logMcho Brbaohaften" in dessen Schrift: ,,An9 Natur uud Wi<sen-
schaft", 8. AuN., S. 876 u. Rgd.



obgleich vom physiologischen Standpunkte aus die Môglioh.
keit der Erzeugung ciner neuen Rasse oder Abart auf
diescm Vege tucht vollstundig abgeteugnetwerden kann.

So ist ganz neuerdings in der Zeitschrift: ,,Kosmos"*) ein auf
einom û'anzSsischen P&chthof beobMhteterFall vor0~ent!icht
worden, in welchem ein mit fUnf (statt vier) Zohon geborener
Hahn aine zahit'eicbe Nachkommenschaft fiinfzehiger
Hiihner auf seinem und niehreren benachba.i'tenHëfea hinter-
lassen hat. OScubar findet in solchen und &hnlichenF&Uen

cm Kampf zwischen der konservativen oder erhaltenden und
der progressiven oder um&ademden Vererbung statt, wobei
aber in der Regel die erstere aïs die altère und machtigere
den Sieg davoutragen wird auch abgesehen von dem die
NenbilduDg abschwacbenden Einfluss der Kreuzung. Daher
die bekaunte Noigung aller durch Zuthun des Menschen
voriniderter oder vcredelter fPfianzen- und Tierformen, bei

gtinstiger Getegenheit und namentlich wenn die UmaMde-

rung durch die Lange der Zeit noch nicht Kraft genug
gewonnen hat, wieder in den ursprSnglichen oder wilden

Typus zurfickzuschiagen. Doch werden wir sogleich einige

Beispiele kennen lernen, in welchen duroh Beau&icMgung
der Nachzucht solche UmSnderuagen mehr oder weniger
dauemd gemacht wurden.

Darwin erz&hlt auch nach Dr. Hodgkin von einer
englischen Familie, in welcher sich eine verschieden von
dem ûbngen Haar geiai'bte Haarlocke durch viole Geuera-
tionen hindurch fortpiianzte. Er sclbst kannte einen Herm
in Mand, der mitten in seinem dunkeln Haupthaar auf
der rechten Seite des Kopfes oine kloine weifse Locke batte

') Band I, S. 868.



und der ihu versicherte, dass seine Muttor uud Gro~mutter
diesetbe EigantiunJichlœit genabt hatten, uur mit dem Unter-
schiede, dass boi der Mutter die Locke auf der linken
Kopfseite sich befand. Eino Reiho weiturer Beispiele dieser
Art bei Menscheu und Tiercn hat Dr. G. Soidlitz ge-
sammelt. *)

Noch a.uS~]Iiger und wichtiger f!ir die Erkenntnis der
Vererbuugsgesetze, wenn auch seltuer, ist die Vererbung
sotcher Defbrmit&ten oder Krankheitsanlagen, welche nach-
weisbar w~hrend des Lebens der Erxeuger selbst von
diesen zuiMIig erworben oAerihnenMnstlichaugebildet
wurden. Auch hier fehlt es nicht an zaMreichonBeispielen

aus der Menschon- und Tierwelt, von denen hier nur einige

der hervorstechendsteu eine Erw&hnuBg Men m&gen. So

fuhrt Bronn*~) den Fall einer Kuh an, welche durch
Eiterung ein Horn verlor und nun drei Ktilber warf, welche

an dersolben Seite des Kopfos statt des Hornes nur einen
kleinen, an der Haut hangenden Enochenkem trugen; und
Hackel*) erz&Mt von einem auf einem Gute in der
Naho von Jena gehaltenen Zuchtstier, dem bei unYor-
sichtigem Zuschiagen der Stallthure der Schwanz an der
Wurzol abgequetsoht wurde, und der nun eine schwanziose

Nachkommenschaft zeugte. Hunde oder Pfordo mit ge-
stutzten Schwanzen oder Obren vererben mitunter eine un-
naturliche Kurze dieser Organe auf ihre Nacbkommen, und
Williamson sah, nach Vaitz-}-), in Carolina Hunde, denen
drei bis vier Gcnorationen hindurch die Schwanze fehlten, da

*) Die Dannn'Mho Theorie, 1871, 8. 96 u. Ngd.
'*) Geochichte der Natur, 11., S. t82.

*) Sch&pfun~.GeMhichte,1870, S. 102.
t) Anthropologie der NatarvOlker, I., S. 98.



eines der Stammettern diesen Kurpcrteit zuMUg vcrioreu
hatte. Hen' W. Besler in Mmmench a. Rh. schroibt dem Ver-
fassor am 17. November 1874, dass er iu DCbelu iu ëachseu
in EicMcrs Hotel daselbst eineu jungen Htiud mit voUstittidig
gestutzten Ohron und Schwanz geseheu habe. Aïs er die
Bemerkuug fallen liefs, dass man das Tier ~u sehr be-
scbuitten habo, wurde ihm mitgeteilt, dass dièses uicht der
FttU sei, sondem dass das Tim' nobst einem Brudor unter
vier Jungen eines Wurfes die Eigoutümlichkeit Yen seinem
Vater, einem A~ac.Pinschcr mit gestutzten Ohrea und
Schwanz, geerbt ha.be, sowie dass ein Junges oiacs früheren
Wurfes dieselbe EIgcutiimhchkeitgezeigt habe. Die Mutter
ist cin gewOhnMches, nicht verstiimmeltasTior. Noeh merk-
wurdiger ist ein von Herrn Bautmternehmer K. in West-
faleu mitgeteilter Fall einer im Herbst 1873 von demselben
gekauften Ento, deren réciter FlUgelkNochen gcbrochen
und schrâg wioder angeheilt war, und welche im Fftihjahr
1874 acht Junge ho.'vorbrachte, von denen zwei nach und
uach am rcchten FIHgel und zwei an beiden FiNgeh be-
fiederto AuswUchse bekamon, wolcho in emem 'Winkel vou
45 Grad abstanden und ge~'issermafsen ein zweites Flugel-
paar bildeien. Die auf diese Weise doppelt beniigelten
Tiere bieten einen sonderbaren, nicht unschonen Anblick
dar, die abnormen Flugel sind 4–5 Zoll lang und steheu
ûber den unteren normalen unbewegUchund iûr sich empor,
sind auch mit Ftugfedem besetzt.

Ein sehr instruktives Beispiel dieser Art liefem auch
die von Brown.Sëqua.rd und We8tphaHjeka.unt!ichduroh
eine besondere Art von Oporation kiinstUch epileptisch
odor falisuclitig gemachten Meerschweinchen, an denen
die Operateure Gelegenheit hatten zu beobachten, dass die



von diesen Tioron wahrend ihrer Krankheit erzeugteu Jungen
die Neigung zu epileptischen Kr&mpfen mit auf die Welt
brachten, ja diesolbe sogar auf ihre Nachkommeu vererbteu.
obgleich bei Mecrschweinchensonst nie Epilepsio bcobachtct
worden ist. GIcichonveisc vererbeu Meerschwciuehen, welche
dio unch Durchschneidung des Hais-S~Tnpathihts eintroten-
den eigentOmUcheu Vel'audotimgen des Augapfels darbieteu,
diese Ve~nderuugeu auf ihre Na.chitommcn*).

Auch vom Menschen kaant man FiUle, in denen er-
worbene Misshildungon, z. B. dio goh'timmte, nach voru ge-
bougte Haltnng des Oberkurpers bei Schreinemoder Zitumer-
leuten, auf die Kinder, uamentUch die Sohne, vererbt
wurde. Dr. Specht") kauatc einen iufolgc semer Be-
scitaftiguHg gHuzIich Ja'nmtn gewordenen Zimmennaan, der
diese Missbildung auf ûinf Sôhne, aber nicht auf die
Tochter forterbte. Der beriibmte Anthtopolog Blumen-
bach citiert den Fall eines Mannes, dem der Même Finger
der rechten Hand nach einem ungKicMicheu Schnitt krumm
geheilt worden war, und der nuu oino Shniiche Verbildung

an dem eNisprecheudea Finger auf seine SOhue forterbte.
Darwin hat von Hen-n J. P. Bishop in Perry in den
Ver. Staaten (Wyoming) den Fall eines Mannes in Erfahrung
gebracht, der infolge einer Ha.utkran~beitan bciden Himden
verbildete Daunton Latte und dièse MIssMIdung auf zwei

Kinder vererbte, wahrend zwei andere verschont blieben.
Von der altesten Tochter erbte sich die ]MissIjildu])g noch-
mals auf zwei Enkel weiter. Die Urenkel waren ~eder
normal. AJlerdmgs mNssen alle diese Beispiele, denen sich
ubngens noch viole weitere anreihen liefsen (Prosper

*) Dupuy, <?<M. M«! J!&7~ Nr. 8S.
**) A. a. 0., S. 164.



Lucas*) und Rudolf Wagner~) habon lange Listcn ver-

erbter Verletzungen und Deformit&ten zusammeugcstellt),

mehr oder weniger aïs Ausnahmonvon der Regel betraohtet
werden, da es ja bekannt ist, dass kunstlichc Verletzungen
oder Entstellnngen dos KOrpe~, wenn sic auch noch so
lange fortgesetzt werden, z. B. die Beschneidung der Juden
oder Orientalen, die Schadel-Compression der Iudiauer, die
Fuis-Einschniirung der Ohinesen, die Entstellungeuropidscher

Weiber durch SchnurbrHste, das Ausschiagen der Schueide-

z~hne oder das Durchbobron von Nase und Lippen bei

Wildeu u. dgl. nicht fortgeerbt werden~). Aber immer-

hin durfte und musste auf die oben verzeichnoten That-
sachen bingewiesen werdon, um daran die grofse und in
einzelneu F&llen selbst die wohibegrundeten Regein normaler

physiologischer Fortpnanzung umstotsende Macht der Ver-
erbuug erkonnen zu lassen. ~bngons mag uns an dieser
Stelle, ehe wir in dem regeImSisigen Gang der BeweMfiihrung

weiter fortfahren, ein rascher Hinweis auf die Anwendung

gestattet sein, welche Darwin Ton diesen Thatsachen und

von dem Gesetz der Vererbung fiir seine Theorie und doren
Begrnndung macht. Der weitere Verfolg dieses Gedanken-

ganges wird uns dann ganz wie von selbst und gleichsam

auf einem blumenreichen Umwege auf unser eigentliches
Thema auf den Naehweis des Einflusses der Ver-
erbungs-Gesetze auf den leiblichen und geistigon Fort-

*) A. a. 0.
**) NatufgeMMchte dee Menschen, 11., 845 u. Hgd.
*) Nichts deetowenigerkommt bei den Jnden aine angeborene

abnorme Kûrze oder selbst ein Feblen der Vorhaut nioht selten vor
wo dann fQr solche FaUe dM Geaetz bestimmt, daM die Haut

nur geritzt werde. Sohon BIamenbaoh hat auf dieson Umstand
auftnerkMm gemaoht.



schritt des Menschen und der Menschhoit wieder zuriick-
tiihron.

Wenn, so setzt Darwin auseinander, es nachgewiesen
ist, dass so auNttIlige, ungewi)hnliche, sogar der Idée der
Gattung widerstrcitende Abauderangen, wio Stacholhaut,
Polydaktylie, Albinismus, zuf&!Iige VerstSmmeIongeuu. s. w.,
sich mit so grofser Zahigkeit von Generation m Generation
forterbon, wio viel mehr muss dièses der Fall sein bei den
gewôhulichen Charakteren oder Abrtnderungen, bei denen
offenbar die Erblichkeit jedes individuellen Chura.kters aïs
eine allgemeine Regel, das Gegenteil davou aïs Aus-
nahme erscheint) 1 In dor That lehrt uns die alItUglichste
Erfahrung, dass dieses so ist, und dass Gleiches in der
Regel immer nur Gleiches bervorbringt. Eine Bohno oder
Eichel, in die Erde gebracht, bringt eine Bohnenstaude
oder einen Eichbaum hen'or, ein Hund kann nur von
cinem Hundo abstammen; die Nachkommen eiues Menscheu-

paares kOunen nur Menschon sein. Dieses ist so klar und
bekannt, dass wahrscheiBlich kein Laie Anstand nehmen
wird, die Regel dahin zu formulieren, dass Gleichos
immer nur Gleiches hervorbringtl

Dennoch ist die Regol, in dieser Allgemeinheit formu-
liert oder ausgedrilckt, unrichtig, da die Erblichkeit niemals
eine volikommene ist, und da die Erfahrung zeigt, dass

es ebensowenig zwei Tolikommen gleiche Lebewesen giebt,
wie es môglich ist, zwoi volikommen gleiche Faanzenbl&ttor
trotz deren zahlloser Menge ausfindig zu machen. Jodes
organischo Wesen bringt aufser den allgemeinen Charakteren
seiner Art oder Gattung noch eine Anzahl besonderer, so-
wohl leiblicher, wie geistiger Bestimmungen oder EigentSm-
licbkeiten mit zur Welt, welche ihm ein bestimmtes, indi-



viduelles Gept'age vericiheu und es dadurch vou don UbngeN

Individuen seiner Art uuterscheideu. Allerdings sind diese
individualteu Uuterschiedo oft so schwacu oder uumerkiich,
dass sio der gewChnUcbou Betrachtung \'i)Hig cutgcheu, und
dass nur ciu sobr geHbtes AMgc diesolben zn e!'keuneu ver.
inag. 80 wird der gewtihniichc BRobachtor unter einer
Herdo YOti Schafeu einen Uuterscbied itwisciion don ein-
zelneu Tiereu der Herde kaum zu machen unstaude sein,
dues wird ihm erscheiuen mie das andcre. Donuooh weifs

man, dass dcr 8chHfer, wciclior tagtitglicit mit seinen Tieren
untgeht, in der Regel jedes eiuzeine Stiick seiner Herde

genau kenut und von deu andorn K<i unterscheiden vpj.'stoht

was nur dadurch !u0g]ich ist, dass dasselbeeiuige klemc,
kaum bemerkburc Eigeutiitulichkeiten besitzt, weicbo ihm
eiu besouderes individuelles und von dom Sch~fer erkenn-
bM'es Goprage verleihen. Oder es giebt kolonieuweise
lebeude Vëgel, welche zu Huudoi'ten und Tausenden iu

cng Mieinandei'stofsendenNestern beisammeuleben und sich
fortwUhrend unteroinander zu mengen gen8tigt sind. Eeiu
ïuenschticbes Auge wird imstando sein, einen Unterschied
zwischen den eiuzeluen V&geln zu ontdecken, aufser bei
minutiOsester Untersuchung; deunoch weifs sich jedes ein.
zelne Vogelpaar jedeu Augenblick mit absoluter Sicbei'beit
zusammeuzuûadea oder versteht es, sein ihm zugehôriges
Nest unter den Tausonden a.!mlioher oder gleicher Noster
sofbi't hera.uszunndou. Auch hier muss jodes Nest oder

muss jeder einzelue Vogel oin hesotideres individuelles Ge-
prage in Bau, Haltung, Ait oder Stimme besitzan, welches
Vogel oder Nest von so vieleu seinesgleichen untcrscheid-
bar macht. So kennt auch eine Vogelmutter unter oinam

ganzen Nest voll Jungen jedes einzelne ihrer Kinder ganz



gcnau und behaudelt jedes auf besondere Weise, withrond
dor gewohnilchc Bcobachter absolut keinen Umterschied
zwischcn don einzelnen Tiorchen zu cntdecken vcnnag. 80
lehrt auch die tSgliche Er&ht'ung, dass es zwischen Gegen-
stSnden oder Individuen eiue Mengo Ideiner und oft schr
feiner Unterschiede giebt, welche der gewChntichcn Beob-
achtung vollstündig entgehen, und welche erst bei genauerer
VergleichuBg, sorgttiltigererBetracbtung oder UntcMucbung
sichtbar werdon. So ist es ja auch eine bekannte und von
jedermann beobuchtete Thatsache, dass menschliche Kinder
ihren Eltem niemals volikommen gleicheu, soudem dass,

so grofs auch die ÂhnUchkcit in einzelnen Fitlleu scia mag,
doch jedes Eind wieder soin besonderos individuelles Ge-
prSgo bat, welches dasselbe sowohl von Eltem, wie Ge-
schwistem, wie Grofseltem u. s. w. ganz bestimmt unt~r-
soheidet. Offenbar erleidet das Gesetz der Erblichkeit
insofern eine wesentliche Binschr&nkung, aïs durch sogen.
Anbildung und durch die Einwirkung einer grofsen Menge

von Zmf&Uigkeiten oder besonderen Umst&nden, unter denen
jedes Einzelwesen entstebt und fmfw&chst (mogen die Ver-
schiedenheiten dieser UmsM.nde auch noch so gering sein),
diosem Einzelwesen eine Anzahl besondorer und eigentitm-
licher Bestimmungen auf oder eingeprâgt werden.

Daraus folgt, dass die oben aufgestellte Formulierung
des in Rede stehonden Gesotzes: ,Gleiches erzeugt immer

nur Gleiches" ofFenbar aïs fakch oder munlestens aïs

za eingesohra.nkt erscheint. und dass eine andore Formulie-

rung an ihre Stelle gesetzt werden muss, welche lautet:
,,Âhnliches erzougt Âhniiches."

Aber auch in dieser Formulierung orscheint das Ge-
setz bei genauerer Betrachtung nicht ganz richtig, da es,



in dieser AUgomeinheit ausgcdruckt, bald zu ~el, bald zu
wenig besagt, und da nicht inuner nur kloine oder wenig

bemerkbare Abweichungen des Individuums auftreten, son-
dom da diese Abweichungen mitunter oder in eiazolnen
FSllen oft sehr bedeutender und aaSa.!tender Art sind und
sich nichts destoweniger, nacMcm sie nus unbeknnnten Ur-
sacheu da oder doit entstanden oder aufgetreten sind, mit
doi'selben Kraft, wie Mcine Eigont<h!dichkoiten, forterbon,
ja nicht selten bis zu einem solchen Grade fortorbon, dass
dadurch ganz noue Arten oder Rassen zu ontstehen im-
staude sind. So stammen be!cannt!ich alle sogen. Blut-
buchen, jene prachtvollen Bitume, welchen man hier und
da iu Ziergarten begegnet, von einigen solchen B~umenab.
bei welchen die l'ote Farbuag des Blattgruns sich aus uner-
Harten Ursacheu von selbst eingesteUt batte; und die ge-
fdllten Rosskastanien, welche man seit 1874 kenut, sind
alle Abkommtiuge eines einzigen Zweiges, welcher zu&llig
mit gef!illten Blûten erschienen war. Die sogen. Traner-
b!tume, welche ihron Namen der Neigung ihrer Zweige zu
cmero niederh&ngendenHabittM verdankon und welche sioh
nicht blofs unter Weiden, sondern auch unter Eichen,Eiben,
Birken, Eschen, PBrsichen, Weifsdornen u. s. w. vorRnden,
stammen alle ab von einzelnen Bxemplaren dieser Baum-
arten, welche da oder dort ohne bestimmte Ursache deu
Mngenden Habitua zeigten.

Bines der bekanutesten und auffallendsten Beispiele
dieser Art ist daajeniga der sogen.Otterschafe in Massa.
chusotts in Nordamerika. Im Jahro 1791 lebte dort ein
Landwirt, Namens Set Wright, in dessen Schafherde
auf einmal ein Lamm geboren wurde, welches einen auf-
fallend langen Leib und dabei km'ze und krumme Beine



battu, wie ein Dachshund. Da dieses Tier die fur die
dortigen Farmer vorteilhafte Eigeuschaft hatte, dass es in-
folge seiner KOrperbilduug nicht uber die Fenzen oder
Z&ane springen konnte, wie dièses semé Kameraden zu
thun pftegten, so tntg man f&r dessen Nachnacht Sorge und
erzeugte auf solche Weise eine ganze Rasse von Schafon,
welche wegen ibrer Eigentumiichkeit in ganz Massachusetts
bald sehr beliebt und vorbreitet wurde*). Die Rasse be-
stand wUhrend einer Zeitdauer von 50 Jahren fort, bis sie
duroh die bozuglich der Wolle vorteflhaftere Zucht der

sogen. Merinoschafe wioder verdrifngt wurde. Auch die
Mennosohafoder Gegttnwartselbst stammennach Seidlitz**)
von cinem 1818 gebomen Merino-Widder ab, welcher sich
d)irch lange, seidenartige, glatte Wolle au8zeichnete, uud
filr dessen Nachzucht Sorge getragen wurde.

In ganz âhniicher Weise ist, wie Belle und Azara
berichten, fast der ganze Rindviehstand in Paraguay in
Sudanterilta. nach und nach ungeMmt worden, da man da-
fUr Sorge trug, dass ein im Jahre 1770 von einem gewohn-
lichen, gehomtenElternpaarerzeugter StiermitYolikommenem
Mangel an HOmem hinreichende Gelegenheit fand, dièse
den Z(ichtern oder Hordenbesitzem vortoilhaft erscheinende
Eigenschaftauf seine Nac'hkommenscha& fortzuerben. Diese
hornlose Rasse hat nach und nach die gohOmten Rinder
in Paraguay fast ganz verdraagt. Darwin~) benchtet
(nachAndersou) von oinem einolmg gebomen Eauinchen,
welches eine Basse einohriger Nachkommen hinterliefs, oder
{nach Hallam) von einer Rasse zweibeiniger Schweine,

*) jP/o'~s. ~«Ms., 1818.
**) D:e Darwin'Bohe Théorie, S. 98.*) Das Variiren der Tiere und Paanzen, 11., S. 15 und 6.



wolche sich durch dreiGenerationonhindurcberbie!t, undvou
einigen !ihn!ichen FaIIen. Auoh altère Schriftsteller, wie
Jarrol, Foissac, Knight u. s. w., haben verwandte F&Uo
gesammelt.

Allerdings darf nicht uttersohen werden, dass so auf-
faUige Résultante, wie in dem Beispiel der Otterschafe oder
der uugehOrnten Rinder, nur dort erreicht werden, wo der
Mensch der Natur xu HUlie kommt und einsetne beob-
achtete Abweichungendurch absichtlichc Auswahl uudNach.
zucht bleibend macht, wilhrend sich solcho Abweichungen
sonst in der Regel im Laufe folgender Generationen wohl
bald wieder verlieren wûrden. Ge~dss darf man hierbei
mit Recht und zum Beweise dessen, was der Mensch in
dieser Hinsicht zu leisten imstande ist, auch an die grofs.
artigeu Resultate der Blumistik und Obst., wie Gemüse-
zucht orinnern, welche blofs duroh sorgMtige Auswahl,
Nachzucht, gute Pflege u. s. w. aus der wilden Rose die
zahllosen und herriichenVarietaten der geMIten Rose oder
aus der duanen, trochten Pfahlwurzel dor wilden gelbeu
Rube die wohl&chmeekendeCarotte oder au don ungeniefs-
baren Fr<icliten wildwachsender Obstb~ume imsre kûstUchen
Obstsorten crzogen hat. So stammen die zwelthundert
Apfelsorten, welche man jetzt in Deutschiand kannt, alle
von dem gemeinen Holzapfel (p! malus) oder die zahl-
losen Spielarten der Bime von der gemeinen HoMnme
(p!'n<~ <'oMWM~) ab. Ganz gleiche Resultate, me bel
Pflanzon erreicht der Mensch auf dieselbe Weise auch bei
Tieren, wobei nur an die bekannten und merbvurdigen
Resultate dur Tierzuchterei in England erumert zu werden
braucht, wo besonders geartete Tiere fiir alle denkbaren
Zwecke, z. B. Pferde fur Zug oder Rennen, Ocimen oder



Schweine fur Mastung, Tauben ûir Schônheit oder zu Bnef-
boteit, HUhner fiir Kampf u. s. w. gezuchtet werden, ja wo
selbst bei den Menschen eigne Individuen aïs Boxer, Laufer~
Jockeys u. s. w. erzogen oder (wie der Kunstausdruek lautet)
,,trainiert" werden! Die Resultate, welche durch Kreuzung
besonders genrteter Individuen in Erzeugung neuct- Rassen
bei aJlen Arten von Haustieren, namentlich hei Pferden
und Hunden, erreicht werden, sind zu bekannt, aïs dass es
mehr ais einer Hinweisung darauf bediirfte.

Freilich kommt hier ilbemll, wie gesagt, das Zuthmj
des Menschen mit in das Spiel, durch welches Zuthun in
verhUltnismafsig kurzer Zeit ein bedeutondos Résultat er-
roicht wird. Aber die Natur maoht es ja im Grunde durch-
aus nicht auders, aïs der Mensch, nur mit dem Unterschiede,
dass sie weit langsamer, nicht so methodisch wie der Mensch
und ihres Zieles unbewusst arbeitot, d. h. aaswaMt oder
zUchtet. Dafur ersetzt sie diesen Nachteil reichlich und
mit Leichtigkeit dadurch, dass sie Uber unbegreuzt lange
Zeitraume verjfugt und dass sie das, was sie vielleicht in
Hunderten oder Tausenden von Jahren nicht ~rtig briagt,
in Millionen Jahren erreicht. "'W'enn schon," so deduziert
Darwin in <iberzeugendprWeise, ,,der Mensch in so kurzer
Zeit durch geschickte Auswahl so Vieles und Grofses leisten
kann, wie viel mehr muss es die Natur kônnen, welche nicht
zum eignen Nutzen, wie der Mensch, sondern nur zum
Nutzen oder Yortoil des Einzolwesens selbst ziichtet oder
aasw&hlt und dabei endlose Zeiten, sowie zahllose Reihen
von Generationen zur Verfdgung hatt"

Damit sind wir bei derberiihmtennaturlichen Zucht-
wahl Darwins angelangt, welche die eigentliche Grund-
lage seiner Theorie bildet und welche ununterbrochen be-

LN<)w.B(tehne)',Mtoht<)<!tV9Mrbmig. g



stt'ebt ist, .~cde individueltc, cuicm Lcbewcscn nutxlicko
Abwcichuug gewissermafsett bervorzulocken uud durch Ei'b-

schaA bleibcud zu tuacbeu, wUhreud sic gkiclKjrweise die

schadUchen Abwcidmugcn xuruckwirft, die indm'erpnteu

oder gleicbg<i!tigeu aber je nach Umstiinden bcstchcn oder

vcrschwindcti liisst. So und nuf diese Wcisp sind nnch

Darwin eutstauden die Yortoilha.ft.OtiFarbeumancherTiere,

welche sic entweder Yor Verfolguug uud E)itdock).mg schUtxeu

oder zur Verfolgung geeignet macheu so die vorzUgtiche

Be\Ya6'uuug und Aust'ustung des Raubtieres zum Et'kennen

und Bcwilittgen seiner Beute so die ausgezcichucte Be-

iuhigung des Spechts durch Farhc, KrnUe, Scimabel,Schwanz

und Zunge an B&umen emporzulaufeu uud Iusekteu unter
dcr Ruide dcrsciben hen'orxuholen so die scimelten

Fiifse dos Rehcs oder der Antilope so die Humer und

Geweihe der Bullcn oder Hirsche odcr der Sporu des

Haushahns, mit dercn Hilife dièse Tiero ihre Ncbenbuhlor

bcsiegen so der lange Hats der Gh'aû'e, welcher sic

beûthigt, das Laub hoiiei'B&umo abzuweidenutidihrLebpn
dadurch selbst in Zciten grofser DUn'e zu erb~lten so
die langen Beino und BMse der Flumingos, welche ihre

Nahrang in seichtem Wasser sucheu, und wobei die ein-

zehien Individuen sich um so besser zu erhalten uud ihre
YorteiUmfte Eigenschaft auf die Nachkommeu zu vererben

imstande sind, je besser dièse Organe oder Korperteilc
ihrem Zwecke augepasst siud u. s. w. Freilich kann emo

solclie Umanderung, wie in dem letztgenamiten Beispiele,

nur bis zu einer gewissen Grenze gcheu bis zu jener
Grenze namUch, wo die Stabilii&t des Eorpers und damit

die Môglicbi:cit der Existenz eines Individuums ein Ende
nimmt, so dass dadurch jeder Art von erblidier UmSnderung



auf dem besciu'icbenen Wcgc YOH voruher<m eiu gewisses

naturliches Ziel gestockt ist.

Zu dieser uaturlichea Zucbtwahl oder Auswahl im

Kampfc um dus Daseiu gescllt sich nuu uoch eiue guuxe
Heihe weiterer Ursachen, welche allé nach demsciben Zielc
Rtrehen oder Im Vcreine mit der nntUt'IIchen Zuchtwaid
auf einc allm~hliche Umandelung der Lebewesen huiwirken,

s'~ vor AUeui der vou Darwin Ytel zu germg gcschatxte
Eiu&Ms der sogon. MedMU oder der Uu<sereuLebensumstnude
uud Lebctisbediugungen, gcog!'aphische und klimatische Ver-
ttuderuugen, ~Vechsel der Nabuntg, des Bodeus oder des
Wohnorts, WaudKl'ungeu, dio EiB<i3sse von Gewohuheit,
TCbung, Bediit'filis, Gebrauch und Niciitgebt'auchder Organe.
die sogen. Wccitsolbexiehuug der EutwicMung, eudUcii xu-
ftillige oder notwcudige Emwirkuugenauf die Kcime u. s. w.

lauter Eiuitiisse, welche obno Zweifel bei der UmtLude-

ruug der Lebeweseu hi hohcni Grade thatig uud wirksaut

wareu und siud, obgleich ihnen Darwin selbst, oO'enbar

nus Yorliebe zu seiner Theorie der uaturHchou Zuchtwab~
eine im Vergleich hierzu Yerhâlttiismafsig utitcrgcordnete
RoUc zugestehen muchte*).

Mag er darm Recht haben oder nicht, jedeufalls durfeu
wir soviel a.ts gewiss uad bewiesen ansebeu, dass die uns
urugebeude Lebewelt nichts Starres, Uuvei'Knderliches, stots
sich gleich Blcibeudes ist, soudern dass sie sicli, wie allés
itt dur Nahn', in einer stetcn Vcrauderung und Umbitduug,
iu einem uuaufhurlichen Wechset und Fluss benudet. Aller-

*) Weiteres und Getianeret) ilber diese Funkto und die ganzo
Theorie findet dor geeht'te Leser in des Verfa'iMrs: "Dio Darwin'-
soLe Theorie m Moht Vot'IeMngen", 4. Aufl., bei Th. ThomM iu
Leipzig, 187C.
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dings geht dieser Wechsel zumeist mit einer sotcheu Lang.
samkeit oder in einem so gedehuten Zeitmafso vor sich,
dass er dem ungeuhton Auge ats ein wirlilicher Stillstand
erscheint, geradc so wio auch an deui Fixstern-Hitumet
alles zu ruhon oder jMr owige Zoiten ûxieft zu soin scheint,
w~hrend doch in Wirkiichkeit alles in steter Bewcgung

gegcn- und auaeinandeiTiickt. Gerade so nuu, wie hier in
jedem gegebenou Augeublick die Bewegung ~Ischlicher.
weise zu ruhen scheint, so scheint aie auch in der orgaui-
scheuWelt zu ruhcu, wenn wir diesolbc iu eiuem bestimmten
Zeitraume und an dem kurzen Ma.fse unsros eignen Lobens

genicaseu betrachten. Aber in der That befindet sich hier
wie dort alles in eiuer steteu und uuaufhurUchen Bewegung
und Anderung, und das grofse Mittel der Obertragung und
FortpnaBkung dieser Bewegung heifst in der organischen
Welt Vererbung, indem durch dieselbe jede, auch die
kleiuste Einwirkung auf ein Lobewesen wilhrend dessen
Dascins irgetid einen Eindruck im Keitn zuriicklasst, dor
sich uun von da unbegrenzt weiter zu vert~auzen od~r
weiter zu wirken imstande ist.

Seine eigentliohe und hOchst~ oder philosophische
Bedeutung gewinnt aber der merkwiu'dige Vorgang der Ver-
orbung, nachdem Darwin seine Wirksamkeit fur dio Tier-
und Manzenweit nachgewiesen hat, erst durch seine An-
wendung auf unser oignes Geschlechtodor auf den Menschen
und auf dessen leiblichen, wie goistigen Fortsohritt. Dar-
iiber aber, dass dièse Anwendunggernaohtwerden kann und

muss, kann untor untemchtetenPersonen wohl kein Zweifel
bestehon, da ja die Bedingungen, unter welchen der Vor-

gang der Vererbung sich mamfestiert, bei dem Menschen

ganz in derselbcn Weise und, wie wir selien werden, in



einer gewisson Richtung in nocli weit hüherem Grade vor-
handen sind, wie in der Ubrigen Lebewett, und da nach
dem beinahe uboreiuRtimmenden Urteil der getehrten Welt
der Meusch keine AusnahmesteRungin der grofsen Gesanit-
natur oinnimm4 sondem den Gesetzen dersolben, namentlich
dem grofsen Gesetzc der UmwandIuBg uud Entxicklung,
gerade so unterworfeu ist, wie seine Mitgeschopfe es sind.
Ja, wenu wir uns die bereits im Eingang unares Aufsatzesan-
geregto Frage vorlegen, wodurch und auf welche Weise der
Mcnsch sein enormes Cbergewicht Uber diese Mitgeschôpfe
erlangt I'a.t, so kônnen wir keine andre Antwort darauf
geben, aïs die, dass dièses Folge ciner aUmahlichen, durch
Verorbung vermittelten Entwicklung seiner ursprung!ichon
Anlagen und Fâhigkeiten gewesen sein miisse. Namontlich
ist es in erstcr Roiho die hoch gesteigcrte Entwicklung
seines Denkorgans oder des Gehims, welches dièses Résultat
herYorgobracht hat; in zweiter Reibe die Butwioklung und
gesteigerte Ausbildung seiner Sprachorgane und damit die
Entstehung der artikulierten oder gegHederten Wortsprache;
in dritter und letztor Reihe die DiCerenzierung seiner vier
Gliedmafsen in obere und untere und danut der gesonderte
~ebrauch der zu so mannigfaltigen Vemchtungen ge-
schickten H&nde. Die beiden letztgenannten Momente
charakterisierenmélir den leiblichen oder korperlichen,das
~rstgenanntcentspnohtmohrdemgeistigenoderseelischen
Fortschritt, in welchem letzteren sich nunmolir die ganze
Zukunft des MenschongescMechtes aïs solchon gewisser-
mafsen konzentriert. Denn oine weitere leibliche Um-
Anderong des Menschen in seiner gegenwartigen Gestalt ist
wohl kaum mehr denkbar oder anzunehmen, aufser vielleicht
durch oine noch gesteigerte Entwicklung des Gehima,



unmeutlich in seiuor inneit'n Bilduug und ZusinumoMctxuug~

wahrend dagegeu der geistige oder speHscheFortschritt
eine bis jetzt nocli unbegrcuxte Pc~pektivc crURnot. Denn

es stcht aufser Zweifel, dass sowohl augcborcin', wie er-
worbcuc geistige oder seciischo Aulagen uud FiUtigkoitcu

von don Eltern auf die Kinder und NachkunmMti ebouso

forterben, wie k6rperHche Higenschaften, und dass sonnt
uotweudig unter bcgUustigendunUmstandcu ciu goistig tnein'

nud mehr beftUngtes Geschlecht herangebildet werdcu muss.

Ja, es muss sogar, wenu wir aUo bis jetzt vorliogetldcn Er-
fahruugeu und Thatsachen zusammeitûtssen, gefo)gei-t oder
geschlossen werdeu, dass die Macht der Vererbung
auf gcistigom Gebiet noch viel bedeutcndcr ist, aïs
auf leiblichem, und dass somit gerade der Mensch
aïs cin vorzugsweisc gcistigcs ~Vesen von dieser
Macht nocli iu weit bOherem Grade boeiuflusst
wird, ais alle seine MitgeschUpfe. Es kouute dièses

schon gcscMossen werdon aus. der bd'eits im Laufe dièses

Aufsatzcs geuugsaNi hervorgehobenen Thatsache, dass untor
alleu menschlichen Kraukheiteu gerade die Geisteskrank-
heiten die stSrhste und entschiedeuste Neigung zur Ver-
erbung zeigen, sowio ans der Beobachtung physiologischer

Experimentatoren, dass cino verh&ltmsma.tsig gcnngo Ver-
letiiMig des Seelenorganes oder des Gehims boi gewissen

Tieren eine erbliche Noigung za einer von diesem Orgaue
ausgehenden Nervcu.kl'aukhcit erzeugt. Wir diu'fen daraus

zum mindesteu schliefsen, dass gerade das Gehirn oin iiber-

aus impressioBables) oder au<sereu wie inueren Eiudt'Hcken

und Emwirkungen besonders zugangliches Orgau ist, uud
dass es die FaMgkeit besitzt, die Folgen dieser Eiudrucke

nicht blofs zu behalten, soudent auch durch Erbschaft weiter



ibrtzupfianzea. lu der That zeigt demi auch dio Erfahrung

auf das Evidenteste, dass es kaum eiue psyehologischcAn-

lage oder Bestimmung oder Seite unsres psyehischeu Wesens
(oder auch des psychischeu Wescns der Tiere) gicbt, welche

nicht der Vererbung oder Weitererbung fabig wSre, und

zwar oft in einem sotcbeti Grnde', dass unser hocbstes Er-
staunen dai'ubcr rego werden muss. G cwobniieiten, NeigurgeB,

Triebe, Aulagen, Taleute, InRtuikte und Kuusttnebo sind

ebenso dm'cb Vererbung ubertrugbar, wie GefUble nnd

Loidenschafteu, Tempérament uud Charakter, Intellekt und
moralischer Sinn. Im Zusammenhang damit ist die Noigung

zu aUen müglichen Tugenden oder Lastern, zu Verbrcchen
oder zu einer Unzahl besondercr Charaktor-EigcntumIich-
kciteu, zu eiuer besonderen Art zu denkeu oder zu fuuiea
unzweifolhaft erblicli oder katm es sein..Ta selbst und
dieses muss ajs eines der wutiderbarsteuRatsel der Physio-
logie uebeti ilem wtnidcrbarcu der Vorerbuug uberliaupt
bctrachtet werdon atlgenblicklicho oder vorubergehende
Stimmungenoder Zustaude dor elterllchenSc'elen im Momente
der Zeuguug Hufseru UNZweil'elha& einen ganz bestimmten
Einfluss auf die geistige oder CharaktprquaUtat der Er-
zeugteu, worauf ja schon Shakespeare in déni bcrUhmten

Monolog des Bastard Edmund im ,,Konig Lear" nut so
ausdrucksvoUcn Worten hindeutet. Vielleicht erkiart sich

dm'aM wenigstens zum Teil die oft so aufRUlige Ver-
schiudenhcit in Geist und Chamktcr mancher Geschwister.

Die allgemeine Ursache mr diese grofse Leichtigkeit
psychi8cher Vererbung kann wiedortun nur in der schon
erwuhnten cigentumiicheu, femeu und leicht bewegHchen

Bildungdes Seelenorgans gesucht werden, welches Eindrucke
jeder Art, wie weiches Wachs, leicht annimmt, leicht zuruck-



behMt und leicht weitergiebt wenu auch die Frage, wie
dieses mit der Constitution der die Vererbung vermittein-
den Zeugungsstoffo in Zusammonhang zu blingen ist, vor-
erst als eine ganz uulOsbare stohen bloiben muss.

Aus der Unsumme hierher goh8nger Beispieto (in
Wirkiichkeit ist die ganze Psychologie oder Seelonlehre ein
einziges Beispiel) mogen in &hnlicher Weisa wie bei der
leiblichen Vererbung zur Illustration nur cinige der auf-
faUendsten hervorgehoben werden. Vorher jedoch mag auch
hier wieder ein rasoher Hinweis auf die tâglicha Er&hrung
erlatibt sein, sowie darauf, dass uns das Loben selbst ununter-
brochen mit Beispielen dieser Art bekannt macht. Dass
insbesondere Talente, Anlagen, Tempérament nnd Charaktor
von Eltem auf Kindor ûbergehen, ist so bekannt und liegt
daher so sehr im allgemeinen Votksbewusstsein, dass man
tagtaglich gewisse Charakterfehler mit diesem Umstande ent-
schuldigen hOren oder Âufserungen vernehmen kann, wie:
Das oder Jènes hat or oder hat sie von Vater oder von
Mutter geerbt. Ganz dasselbe gilt ja auch Sir den ganzen
kerperliohon Habitns, für Gestalt, Haltung, Geberden,
Stimme, Manieren u.s.w., welches alles sioh oft so sehr
von Eltem auf Kinder und Kindeskinder <ibertra.gt, dass
man MuRg Kinder, welcho man vorher nicht gesehen hatte,
deren Eltem man aber gekannt bat, sofort mit Leichtig-
keit aïs solche za erkennen imstande ist, und dass es
Jedermann auffaend sein vSrde, wenn es nicht so wâre.
Darwin*) erzabit, dass sein Vater einen Freund gehabt
habe, der wâhrend der ersten Eindheit seines Sohnes sta-rb.
Als er diesen Sohn, der inzwisohen erwaohsen war, zum

') A. a. 0., II., S. 7.



crstenmale erbuckte, war es ihm, als ob soin atter F~eund
mit allen seinen eigentumiichonGowohnheitenund Manieren

aus dem Gra,be hervorgostiegensei. EigenttimiicheManieren
gohen aber nach und nach in feste Gewohnheiten iiber,
fiir dei'en Vererbungsf&Mgkoit eino Menge beweisencter Bei-
spiele vorliegen. Bines der bekaantesten und ftuSMtigston
ist das von Girou*) mitgeteilte. Er ei'z&hlt ~on einem
Manne, welcher die oigentlimliche Gewohnheit batte, stets
auf dem BUcken liegend und das rechte Bein iiber das
liake gekreuzt zu scMafen. Eine seiner T~chter zeigte 'die-
selbe Gewohnheit scbon beinahe von der Geburt an und
behielt sic bei, trotzdem Versuche gemacht wurden, sie da-

von zu kuneren. Darwin~) kannte einen Mann, wolcher
schon aïs Knabe die eigeutOmticiteGewohnheitbesafs, wenn
er recht befnedigt oder vorgnUgUch erregt war, seine Fingor
einander parallel sehr schncM zu bewegen und, wenn die
Au&'egung stieg, boide H&ndo unter Fortsetztmg der Finger-
bewegung an den Seiten seines Gps!chts bis zur H8he der
Augen zu erheben. Aïs altérer Mann suchte ar die
Bewegung ihrer Absarditat wegen mOglichst abzulegen.
Aber unter seinen acht Kindern befand sich eine Tochter,
welcne schon im Alter von 4–6 J&hren dieselbe eigen*
t<imliche Gewohnheit zeigte nnd dieselbe sogar ausübte,

wenn sic ganz allein .war. G. H. Schneider*~) teilt ein
interessantes Beispiel dieser Art aus seiner eigenen Familie
mit, Sein Vater machte bei Bemerliungen, welche irgend
ein Bedenken ausdriickten, eine eigentumiiche, auSallende
Geste, indem or den Kopf zurSckwarf, einen oder beide

"') A. a. 0., S. 983.') A. a. 0., n., S. 8.*) Der tierMohe WHIe- Letpztg, 1880. S. 4].6.



Arme hob und dann mit den H~ndeu an die Oborschoukul

schlng. Obgloich die Brader alle fi'Mhzcitig aus dem Hauso
ktuncn, hat sich doch bei alleu dicsoibo Gewohnhcit iu aut'-

fa.lloudcr Wcise entwickelt, und iiwar vom Yieruudxwanzigsten
Lchpusialtreau. Inchtem andern, dernselbenAutorTon xaver-
litssiger Seite bekanut gewordeuen Falle hatte eine Frau
die Gewolwheit, mit der rechten Ha.nd best&ndig mit einer
Haarlocke zu spielca. Obgleich sie im Woehenbette starb,
erbtc ihr Sëbachea aus diesem Wochenbettc dioso An-
gewohnheit uud zcigte sie vom siebcnten Lchensjahro an.
In noch einem andcren von Darwin m seinerSchriiHiber
den Ausdruck der Gemutsbeweguugen*) mitgeteilten Fall')
vercrbto sich eiuo eigeutiliitUche Armbewegungwahrend des
Schiafes von Vator auf Soh)i und Eakelin. Auch die be-
kannte Erblichkeit dur Handsohrift gelioft liierlier. Ein
grofser HandschrifteNsamndor versiohei'tc Darwiu, dass in

seiuer Snmmlung meltrere SIguatm'eu von Vater und Sohn

enthaltcn seieH, die, ausgenommen durch das Datum, kaum

von einander zu unterscheiden seien. Auch die sogeu.
Linksh&adigkeit hat man Sfter von Eltern auf Kinder
ûbergehen Rehen.

G~icherweise vererbt sicb das Talent oder die An-
lago zur leichten Aasiuhruug bestimmter balb mechanischer,
halb kiinstlenscher Arbeit von Eltern, welcho in solcher
Arbeit crzogen wurden, auf die Bander. Frau Annie
Besimt iu London schreibt dom Vci'fasser, dass in der
Gra.fschafbLancashire, wo viele Baumwoll-Spinnercibetrioben
wird, die Kinder der Weber in der HaMbe dor Zeit m
guten Arbeitern erzogen werdeukounem, deren man bedarf,

*) Deatsch von Carus, Stuttgart, 187~, S. 14.



um Kiudcr auderer Arbeiter (z. B. von Gruben]eutpn, Feld.
arbeiteru u. s. w.) dazu ttoranzubildcn. Sie haben, wio man
dot't zu fi:tgen pHegt, ..pino Art Instmkt dafur." ÂhnUchcs

diirft.c wohi m einer Rpihe weiterer menschlictu'r Bcrufs-
thïttigkeiten beobachtet wm'dou It~uneH.

Aucli die Ticrwcit gicht rpichliche Beispiele diescr Art.
So erzKhIt Lewes*), dass er ein jnn~es Hundchen hesessen
hnbe, das In ciucmAlter von sechs Wocbcnvon soiner Mutter,
der man das sogen. ;,Bitten" gelehi't itatte, und ehe es a!so

von ihr zu bitten Iiatto lernen kënnea, geuommen worden war,
und das nun unaufgefordei't tur alles, was es bedurfte, zu
hitteu anfing. Eincs Tages fand es Lewes vor einem
Kaninchenstall, bttteud, wie es schien, um die Kamncheu

zutu Spielcu eiuzuladcu. Noil~) sah, wie eiu junger
Pudel, der aïs gauz juuges Tier seineu Eltem gGiiummûu
uud iu ein Stadtchen am Rhcin gebracht worden war, ohno
dass er irgend eine Anleitung oder Dressur d'halten kUtte,

seiner Herrin ganz sc!iutgprecht emen ihr ent&llcueu Fiuger'
ImtausGiguemAntriebpapportierte. lualinlicher~eise
holt der NeufuadUtnder Huud You selbst Diuge, die ins
Wasser gefallen siud; der Vorstehhuud stellt litiliner aus
angeborner Neigung oder Gewohnheit. Juugc von Dachs-
bundeu, welchc viel zur Jagd auf Iltisse gebraucht werden,
zeigen grofse Aufregung beim Gerucb des Iltis, wahreud
Jagdhuude dasselba bei dem Gerucb der Waldschnepfe
thun. Die sogeu. Purzcitaube iu Eaglaud hnt die erbliche
Gewohnheit, sioh in dichten Masson zu erheben und dann
ciné Strecke durch die Luft sich heruntei'purzein zu lassen;

') Physiotogie des tit~ichen Lebetts, 1860, Bat)'l 11., Seite UM.
**) Die Erscheimmgeu des sogen. Instinkt! 1876, S. 33.



der Kukuk erbt die Neigung, seine Eier in fremde Nester
zu legen, von seinen Eltern, ebenso wie der junge Vogel
die Gewohnhcit, bei vorschreitender Ausbildung der Eier-
stockseier ein Sunliches Nest zu bauen, wie seine Eltem,
von diesen erblich ûberk&mmt; das Pferd des spanischeu
AmetTk& vererbt die ihm ]dhMt)ich anerzogene Gewohnheit
des sogen. Passganges auf seine Nachkommen u. s. w. Weitere
zahh'oiche Beispiele von Vererbung MnstHch ftnerzogener
Gewohnhciten bei dressierteii oder Haustieren werden spater
noch ErwHtmung 6nden. Sogar der Atavismus macht
sich bei cinzelnen dieser G~ewohnheiten in a.u6M!igerWeise
bemerkbar, so z. B. weïm Hunde, welche sich niederlegen
wollen, vorher einige Zeit im Kreise herumgehen, auch
venn sie sich in der Stube uud nicht, wie ihre wilden Ver-
wandton oder Stammeltern in der Wildnis bofinden, wo
dièses Heromgehen den Zwedt hat, durch Niedertreten des
Grases oine bequomo Lagerstâtte zu bereiten.

Ganz nahe Yen\'andt mit der Vererbung der Gewohn-
heiton ist die Erblichkeit der Triebe und Neigungen,
Hb' welche zaMIose Beispiele aus Tier- und Menschenweit
geltend gemacht werden Icônuen. Ribot in seinem bereits
Cfter angezogenen Bûche uber die Erblichkeit ic psycho-
logischer Hinsicht hat Unma.ssen von Beispielen gesammelt,

aus welchen utMweife!ha.& hervorgeht, dass die Neigung za
allen denkbaron Tugonden oderUntugenden in ebenso hohem
Grade den Gesetzen der Erblichkcit unterworfen ist, wie

es Gefiihle und Leidenschaften, Temperament, Charakter
und Wille sind. So die Neigung su Geiz oder Sparsamkeit
oder zu Vorschwendung, zu Leichtsinn und Heiterkoitoder zu
Triibsinnund MelanehoUe, zu Mitleidoder zu Grausamkeit, zu
Spiel, Trunksucht oderBegehungvonVerbrechen, zuWiUens-



oder Thath'aA oder zu Cha.raJtterschwUche, zu Festigkeit
oder zu Nachgiebigkeit, zu Ernst oder zu FhttorhaMgkeit,zu
Hâusiichkeit, zu Verliebtheit, zu FrOmmigkoit, zu Wahnsinn,

zu SutbstNtord, zu Zorn oder zu Sanftmut, Liebe zur Jagd,
zur Freiheit, zu Krieg oder Blutvergiefseuu. s. w. Ja solbst
die Neigung zu Schweigsamkoitoder SchwatzbHftigkeltist erb.
lich. Lucas orziihlt von einem sonst braven DienstmMchen,
welches so schw&tzhaft war, dass sic, wenn sie keine Mcnschen
fand, die ihr zu!iui'ten, mit Tieren, toten ûegenstandenoder
mit sich sdbst sprach. Sie wurde wegeu der UDej-tr&gtictikeit
dieser Angowohnheit entlassen und rief mit Th'&nen in den
Augen: "Aber ich kann ja nichts dafiir. Mein Vater brachte
meineMutter durch seine Schwa.tzhaAigkeit zurVorzweiilung;
und ich hatte einen OnJtel, der es gerade so machtcl" Uber
dieErblichkeitder Yerhiingnisvollen Neigung zum Trunk
kann nicht der mindeste Zwoifelbestehen. So z~hite D o dge*)
uuter 379 im Asyl von Binghampton im Staate Neujork
beSndUchen Sa.ufem nicht weniger als 180, welche die
Neigung zum Trunk von ihren Eltem geerbt hatten. Nach
demselbenAutor sind dio StrMmge in Getangenen-Aastalten

zum grofsen Toil (41 Prozent) dam Trunk ergeben und
stammen von trunksuchtigen Eltom. Naoh statistischen
Ermittlungen in verschiedenen Lu-ndem waren die Eltem
der Gefangenen tronksuchtig in Sachsen in 10,6 Prozent
aller F&Ue, in Baden in 19,6 Proz., in Wurtemberg in
19,8 Prozent, in EIsass-Lothringou in 22,0 Prozent, in
Preufsen in 33,6 Proz., in Baiern in 34,6 Proz.!1 Auch
haben nach Baer die meisten Nachkommen von trunk-
suchtigeu Eltem Anlage zu allerhand Krankheiten, wie

*)NachdenAngttbenvonA.BaeriDerAlkoh9lismtM,Berlin,1878.



Blud~hm, Irrsinu, GoistosstOrung, EpiL'psic, Xûn'culcidea.

FcHgcburtuu, Uut'ruchtbarkeit, Kurziebigkeit u. s. w. lu
Eugtand sollen sechs Zehntel aller F~Uc vou Geistessturuug

durch Tru)i!<sucht veraulasst sûiu! Nach How(.' hattc vou
~00 Idioten (angcbf'mer B]Hd<!iun) im Staatu ~tassachusctts
mehr als die Hiilfte Gewohnhcitstrinker xu Erzeugent.
Brierre de Boistuoutbebauptet. dassKinder\'ouSauferu
meist schwachsinnig oder arm un moralischcm Gefuld oder
Arbeitskraft seieu, dagegen Neiguug zu aUen mugticheu

Lastern zeigteu.
Physiologisotterseits ist dièse traur!g<j Erfahrung in

keiner Weise auffalleud, da der Aikohnl bekanntlich vor-
zug~wcise aui' das Gehirn, und zwar bei Mtssbrauch h) nach-
tdligstor Weise, cinwirkt, und da bcreit': gezeigt wm'dc,

wie leicht dieses zarteste, feinste und verhtUtnismafsig b!ut-
reichste aller Orgaue in seiuer pitysiologiseltcti Tliatigkeit
durch nachteiligo Eiufltisse gestb~ wird. Dauern aber diese

Ein~Usse so lange fort, dass sie daueiiide Vcranderungeu
oder Ftluktionsstôl'ungeti des Organs zur Folge haben, so
macht die Erblichkeit entwcder direkt odor iudh'ckt
itn'e Redite durch Verderbuis odcr ungUnstige Veraulagung
der Nachkommeuschaft gelteud.

Dass unter solchen Umstthtdeu auch die Noiguug zur
Begehuug von Verbrechen oft auf orblicher Aulage berubt
oder beruheu muss, erscheint selhstverstandiich und wird

durch MaUgc Erfahrung bcstMigt. lu Freetown In Massa-
chusetts staud, wie amonka.msche Zeitung~u vom 8. Oktobei'

1879 berichteten, eiu gewisser Elins Fhillips in eiacm
DiebstaMsprozcss als Staatszouge vor Gericht. Es erwies

sich, dass Philipps Nuer Familie augehurte, in welcher das
Verbrechen erblich ist. Sein Grofsvater, Malhone Briggs,



eut uotorischerVerbrecher, befand sich zu einer Zeit gleich-
zeitig mit sieben Meiuer Sëhne im Gefanguis, und seit
einetn Jabrhundert lieforto die Familie jmchwpi'icb m
jedor Generatiou Vci'bt'cclior. Der Urahue war eiu be-
rUcIitigter P!r&t. Legrand du Saulln*) fnhi't bei Be-
sprechung von juagen Zuchtilausgcfangeacncinc ganxe Ruihe

de~elbeu als ,,launische, rcizbare, gew&ltthittige, dumme,
jedeu &eiuMs fur Ehre bare, unbildsaDio und unverbesser-
liche GesebOpfe" auf, boi denen a!!eu sich nachweisen liess,
dass aie SShne entwcdcr von Grcisen oder von Blutsvcr-
wfmdten oder von SHuiem oder von Epileptikem oder von
Geisteski'ankun waren, oder dass ihre MUtter sh'ophulus
odor hysterisch oder prostituiert oder geisteskrnnk waren.
Dr. Bordior in Paris glaubt sogar den Zustand des Ge-
Mms boi vicleu Verbrochern auf Atavismus zurUckfithren

zu kOunen. Er liât die Gebirne von sechsunddreifsighinge-
richteten Verbrechern untersucht und gefunden, dass fast
bei ~!te!i die Eutwickinng des Gehirns M einer Weiso xuruok-
gebliebon war, welche dem Zustand des sogen. vorhistûri-
schen d.b.wi!den oderUnneuscIien uud desseutierischeu,
durch Eultur noch nicht geb&ndigten Instinkten cntspricht.
Hauz normale Gehirne siud Hberhanpt boi Verbrechem
soin' selten. Schon der als psycluatiischer SchnftsteUer
bekanute Arzt Dr. Friedreich stellte vor I&Hgerer Zcit
die Behauptung auf, da.ss die Subue von Verbrechoru vor
Gencht mIMer zu benrteileu seieu, als solclje, bei denen
Erblichkeit nicht nachzuweisen sei, und giobt doB Rat, zur
besseren Beurteilung derselben ,,psycbische Stauunb&ume'~ zu
enhverfen.

*) e~. (?<M JToFi~tM-, G. OMober 18H7.



Fast nocli mehr als in Trieben, Neigungen, Charakter

u. s. w., o&nbart sich die Macht dor Vererbung in An-
lagen und Talenten, deren Erblichkeit oder VererbuDgs-
f&higkeit ja eine Sache so alltUgtichor Erf~hraDg ist, dass

es kaum n&tig erscheinen dUt-fte, besondore Boispielo dafdr
a.nzuf&hren. Besondors interessant und belehreud orschemen
in diesor Hinsicht die sogen. Familien-Anlagon, ûir
welche die Kuiturgeschichte ein ebonso reiches wie interes.
santes Material liefert. Man kennt ganzo Reihen von
Familien, in denen sich gewisse Talente oder Anlagen trotz
der die Erlialtung dorselben verwirrenden Kreuzung Jahi'-
zehnte und selbst Jahrhundeite hindm'ch fortpnimzten.
Eines der bekanntesten und hervorragendsten Beispiele
dieser Art ist dasjenige der Familie Bach, in welcher
sich der musikalische Genius über mehr als dreihundert
Angehônge verbreitoto, und aus welcher w6hrend einer Zeit-
dauer von 850 Jahren (1550–1800) nicht weniger t~
zweiundzwanzig hervorragende Mus&'Kunstler hervor-
gingen. Allerdings kam dieser merkwurdigen Erscheinung
der Umstand zuHnue, dass die Bach meistVerbindtmgen
mit Musiker-Ffumuen ihrer ehemaligen Lehrer oder Amts'
vorganger eingiagen. In gleicher oder ahniicher Weise
erbte sieh dasMalertalent fort in denFamilien der Holbein,
Tischbein, Cranach u. s. w.; die Anlage zur Tanzkuast
in der Famille der Vestriss; mathema~che Begabnng in
dor Familie der Bernoulli; philosoplusch-dicliterische in
der Familie der Schlegol; religioser oder religions-philo-
sophischer Sinn in der Familie der Schleiermacher;
Sinn fiir Naturforschung in den Familien Cuvier, Decan-
dolle, Siebold, Herschol u. s. w. Lewes*) erinnert

') A. a. 0., n., S. 487.



in dieser Beziehung u. A. au den sprUchwurtiich gewordenen
,Ë'<7 <~f 3fo~<'M<i. an don ,,Witz der Shendans",

au den Vater Tasses, an die FamiUen Herschel, Culemau,
Coleridge, Kemble u. s. w. Ribot'~) hat. sich dieMUhe
genommeu, ganzc Reihen von TonkUustlern, Gelehrteu,
SchriftstoUci-n,LittcrateM, Dichtet-n, Malcra,PoIit)kcruu. s. w.
bezttglich der Erblichkeit der Familien-Anlage msammen-
zusteUeu uud zuhit z. B. unter 51 Dichtern nicht weniger
als 21, unter 40 Malern nicht wonigor als 30 au~ bei deneu
Familien-Aulage mit Bestitnmthdt ua.cbzuwenieu war. It).
gleicher Weise zeigt er die Erblichkeit des Ged&chtnisses,
der Embilduugskraft, des Donkvei'mugcDs, der &efiihlc uud
Leidenschaften, des Willens u. s. w. Freiiich kann sich eme
solche Familieu-AuJago uicht ins UnbegreMtc fortsetze!i,
da der vanvurende Emttuss der lû'euzuug und ungSustiger
iiufserer Umstande dem stetig cntgegenwirkt; aber wir habeu
au dem Beispiel der Familie Bach geschen, dass, wo dieser
EinHuss fehlt oder in gewisse Greuzen gebtmnt Ist, die Fort-
setzung iu der That existiert.

So wie bei Einzelnen oder in Famitieu, giebt es auch
eine Vererbung gowissor Charakter-EigentuMtiehkciten oder
Aulagen bei ganzen Vulkoru oder bci cuixetnon Gesell-
schafts-I~Iassen. Hiurher ist z. B. zu rechnen das beriilinite
Haudels'&enM der Juden, welctes bei diesam seit seiner
Vertreibuag aus Palastiiia fast nur auf Hundcl untei-
fremden VOlkeru augewieseueu Yolko sich vou Stufe zu
Stufe entwickelt uud durch Vererbung derart befestigt bat,
dass beinabe jeder Jude me]tr oder weniger aïs gcborner
Hândier und Rcchner &ugesehen werden kanu. Ubrigens

"') A. a. 0., S. 05 u. figd.
.[t<tJw. BUchB«t, ttMht der Vmt'rbnn~.



hietet schon ihre b~ofsu Existeuz als Nation (.'iu ausge-
zcichuetes Beispiol fiir die Macht der Vercrbung, da sich

ihr eigcntUmIicher leiblichur und geistiger Typus uuter alleu

HimnK'Isstrichou und uuter den Ycrschiedcmu'tigsteu Ver-

l~ltnissen seit Jahi'tnu8caden fast um'criindert crhalten hat.

Auclj hatte sie Un' Untet'netimungsgetst und Mchaiïbnsdmng,

ilir wit'tscliafdiehcs Gnnio schon lange vor dem Exil zu
Tausendcu in fremdc Lundcr getutu~, wo sic cbcn wegen
jcticr EigensuM.eu meist gern gescheno Gitsto waren uud

von dcn Behcrrschem jener LUndcr in hohem Grade be-

gunstigt wurden. Oder es kanu hierher gcrochnet wer-
den dor kriegonsche Gctst nMmcher Natioacu, z. B. der

Frauzoscn, vou deren Vorfahron, den alten G&Iliern, schoa

der scharfblickendu Cusar eine, Scluldct'uug cntwirff:, welche

noch vollstundig auf ihre Loutigcn Nacbkommen passt, m-

dem er als ilur hauptsacMiclisten Charaktcr-Bigcnscliaiten

hcn'orhebt: Liebe zu den WaiTen, zu Rcvolutionon, Eitel-

kcit tmd Rcdnergabe. Ribot fiihi't aufscr den JadeB
auch noch dieZigeuuer und dio sogen. Cagots in Frank-
rcich als Mti&llendc Beispiele fUr die Vererbuug von Volks-

oder Rasscn-Eigenscliaften auf. Auch das gewuhniiche

nationale Gcpragc, welches jcde eiNzeluc Natiou von jodcr
andern unterscheidet, mag zum grofson Teilo Folge der Erb'
lichkeiseit sein

Die soziale Einrichtung des Adols ist ganz ebenso auf
dio Heo der Erblichkeit gegrtindet wie das indische Kastca-

wesen, und auf die Vorfmssetzung, dass edler oder litter-
licher Sinn, voruelime Haitung, Tapferkcit, Mut, Todos-

vera.chtung und dgl. nebon kôrperlicherKraH sich von don

Eltem auf die Kinder oder familienweise foi*tpBanzeu. Mag

man das Imstittit des Adels als solches billigen oder ver-



w~'t'fcu, mau kaun nieht tHuhiu xuxugebeUt dass cr seiuo

dnrctmus uatm'Hcuea Ursachcu imt. uud dass er, mociito

et' uuu urspruuglich cutsttmdcu seiu wie er woiïtc, doch
stets an der Erblichkeit, an dcm Von'echt der Geburt, au dcr
Rfitiheit des Blutes iesthieit. Er ging dabei von der gfUtX

riuhtigcn Vornussetxun~ aus, dass tuttn vou seiaett Vot'tfthren
Mut, Ebrgcfuhl, Biederkeit u. s. w. cbcuso ercrbe wie Kraft,
hoticn Wttctts u. s. w., uud dttss, wie mau attuahm, Edtc odcr
Tapicro uur wieder vou Edlen uud Ta,pfercu abst:Utt)t)cn

k&tinten. AHurdings bat der in fruhereti Jnhrttuudcrtcn
wojdhercchtigto Adel in uusrer Bach sozialcr &lGicbbcr<!cti-

tiguug strubGudcu Zeit durch semo soztulo Absperrung vou
den Hbrigon G esd!sc!mftsklij,sseu iu audorcr Richtung wicdsi'

so viole schwerwiegcttde Nachteile auf sich gcladcu, dass
dcr Schadeu grufscr orscheint, als dcr Nutiicu, und duss

cin aUmahliciics Absterben dcsselbeu mit Bcsthnmtheit er-
wartet werdcti darf. Denn wUhrend die strengen F~u'iHen-
Satzungun dos Mittelalters über ebenburtige H.eit'a.tcu die
uachtcitige Vermischuag dos Erbadols mit don gemuiueu
VoU<: zum Nutxuu des erstorea zu vei-hutun strubteu, ist es
ln'utj!utagH, wo der crbJiche Adel seine trHhero soxialo

Stullung uud Bercchtignug mehr oder wenigor eingubiifst
hat uud wo ganx andero Eigonschai'ccn des Kih'pei's uud
G cistes, nls die ehemais vou ibm gcpnegtou, fUr dio Eut-
wickluug des Staates uud der Gesellschaft ma.fsgcbcud
gMWOt'deu siud, bemaheumgekchrtgewordcu,unddieMiust-
liche Zuchtung und 'Woitcrcrbung von Cuarakter-Eigeutum-
lichkolteu, welche mit der Zeit uicht tueur i:n Euiktang

stohcu odcr keine dieseibo crfiiUeude Autgabc tuebr zu
bew~ltigea haben, muss motu' deren weuiger lobenswcrten,
aïs dereu edlen oder uUtzucheu Seiten zugute kommeu.

4*



Jedc Absoudo'ung oder cinscitige Charaktd'. uud Gcistes-
EntwicUung, welche mit den leitctjdcn Ideeu der NeuzcK
in Widcrspruch get'M, niuss darau schneUer oder langsamer
xu Grundc gohen.

Dnzu kommen uoch die bekanntcn NHchtcile der Ehcn
unter uahen Blutsverwa.ndteu, welche bei dom Ade)
infolge sciucr sozialen Absouderungnatth'lich in weit Iiuhei'cm
Mafse sioli geltend macheu miisset), ats bei deti BUrgerItchet).
Sehou M oses voi'bot bekauutticb dieso Art der Ebe bci
Todcsstmfc und wurde d&zu wohi wenigcr durch cin morali-
selles oder roHgiëscs Gofn!i!, als wahrjschelulich durch seine
Erittbt'uugcu in Agypteu,

wo derartige Ehen, MgM' xwi~choi
Bj'udcr uud Schwester, sclii- h:tu6g warcu, ubcr dies ïtach-
tpi)ig~'n Fo!g<;n diescr Gcwohuheit vcrantasst. Nach Esq uu'o!
uud Spurzhcini Jasst sich dicHUnHgkcit der Gcistcskrank-
heiteu uud iht'er Vercrbuug uutcr dmi FarniHeu des hoheu
ct)gUsc!)Ct) uud frauzOsischcu Adels auf t!ic unter dcuscibett
sehr verbreitcto Sitte der BIatsverwandten-Ehexurucktuhren;
uud aus demsdhcn Gruudo eriuschen nach Niobuhr vietc
Familicu des hohcu Adels, nackdom sie die Cbergutigc von
Gcistpsschwachfi zu Gcistesh'ankhcit und umgekcht't durch-
taufun !)a!)fii.

In uoch hoherem Mafse, ats bei dem erbliclien Adel,
machen sich diese Nachteile geltend oder kunnen sich geltend
maeben unter don herrschcndeu oder Dynasten-FtHailien,
deron Angehôrige in der Regel ebenfalls nur unter sich
heiratcu und die grofsen Nachteilc, welche die Art der
Erm'hnug uud die EIndasse der Umgebuug auf Charakter-
uud Geistes-Eutwicklung ausUben, in stcigeadcm Mafse
weitervererbeu. Nach Esquirol soll Gcisteskraukheit in
deu beYorzugten B~milicn der regierenden Hauser sechzig



mal so huutig vorkonnucn, n!s in der guwuLulicbeu
Manschheit!*) lu der Thnt braucht man sich hicrbei nui'
au die Geschichte der l'ûuusdieu Kaiser und deu spnch.
wurtiicit gewordeuen Oasarcn-Wahnsinn oder au die Ge-
seiuchtc dcr Borgias, der Bourbonen, der Habsburger odcr

su vicier eugiischer Kouige u. {<hn!. Ku enuuem! Denn da
I~<!to', SdtWftchbcitcn nder ~fonstroRimtoi des CJiaraMcrs
ebonso (und nicht selten mit grüsserer Energie) forterbeu,
wie Kraft uud Tugendeii, so muss bei solchcn Menschen,
deuen nicht blofs voller Spieiraum filr die ersteren gpgeben
ist, souderu die auch iu der Regel m dem kiinstlich f;e*
uUhrten Glauben aufwachsea, dass sic Wesen hüherer und
bcsserer Art seiou, aïs auderc Menschon, nach und jmch
eine Art von Geistes-Verfassuug erxeugt werdeu, die aus
dem Rahmoi des Nonualeu und Naturlichen heraustritt
und sich uacli diescr oder jener Seite in abuormcr odor
mindestens eiusoitiger Weise forteut~ickett. Kommen

nun dazu noeh, wie so Mufig, Ausschwcifuugen injungcren
Jahren und Bufriediguug jeder belicbigeu Laune au der
Hacd gelHUiger HuHiuge neben oincm uborhasteteu Voll-
pfropfen des jugeudtichea Kopfes mit disparaten Kenut-
nissen durch hOfischo Hanslehrer, so ist nicht zu Yerwundcrn,

dass das, was ein neucrer Schriftstellcr (Dr. Jakoby) als
die ,,DegMnoration oder das Homnterkommen jRirstlicher

Familien durcli Vercrbung" beschreibt und mit zahh'cIchoQ
Beispieleu belegt, uicht durchweg aïs ein blofses Phautasie-
gemitlde bezeichnet wcrden kann.

Freilicli gilt dasselbe auch fiir Gin Produkt der Neu-
zeit, welches aus dem direkten Gegenteil oder Gegeasatz

"') Citiert bei IIitoke): Naturtiche SchOpfungsgesohichtc, S. 102.



der Geburts-Aristokratie Jten'orgewachsen ist, fiir die Geld-
Aristokrtttie oder fur die rcicheu Borsen-Btu'onc aumtich,
dercu Familien ebenfaUs, wenn sich dor das Mafs Ub~'r-

steigendc Rcichtum in ihncn erhtdt, einer Degeneratiojidurch
Shulicim Ursachou, wic die fUrstlichcn uud Adels-Familicn,
auf die Dnuer nicht zu entgohen verm!)gen.

Âhniiche Nachteilo, wie das Adels. und Dynastien-
Weseu, zeitigtnachRibotdas indi~cheKasten-AVeseu,
obgleich auch hier, vie schon erwUlmt, der Glaube au die
Reinheit der Easte gauz durch die an sich richtigG Voraus-
setzung der Erblichkcit von C))arakter, Anlagen u. s. w.
bestimmt wird. Die heitigon &esotzo Manus, des indi-
schen Gesctzgebet'8, n)hen ganz auf der Idée der Erblich-
kcit oder dor Iciblicheu wie seeUschcn Vercrbnug und be-

sagen ausdrUckUch: ,,Eiu Weib gebiert immer einen solclieii
Sohn, der mit don Eigenschaften seines Erzeugers begabt
ist"; und: ,,Ein Mann von vcrworfener Abkuuft erbt die
schlechte Eigenart seines Vaters oder seiner Mutter odor
beider zusammen. Niemals kann er seine Herkunft ver-
litugnen"; endiich: ,Man muss den einer niederou Kastc
Angehurigen und von ciner verachteten Mutter Geborenen

an seinen Handhtngen erkonacn kOnnen". In der That
haben, wie Waitz*) mitteilt und wie auch gar nicht auders
Torausgesetzt worden kaun, die enguscben Missionare die
Kinder der Mheren Kasten oder der Brahmanon weit be-
gabter und MIdungsfahigcr gefunden, als dio aus iiiederen
Kasten, und nach Morton (C~MM omcr!'<'<7K<) lassen die
Schâdel der peruanisohenInkas oder der obemaligenhochsteu
JKasto Perus auf ein entschiedenes geistiges tfbergewicbt

*) A. a. 0., 1., 8. 100.



des damatigen Adels Uber das uiedorc oder oigentliche

Yc!k schliefseu. Aber gaux das uËmliche lehrt j& auch

ein Blick auf unsre oignen geselischaftiichcn rustaude
und auf den sogeu. Unterschied der Stitnde, welchor

gowiss nicht blofs Fo!go ciuer einfachen gescHschaftIichcn

Verschiebung an Rich ganz gleicher Indiciduen, sondem

obenao und vielleicht woit melu: Folgo euies sclion durch

erNicho Anlage bedingten Uuterscincdes der oinzelnen Gc-

s(i!Ii!c]Mfts-K!a.s~on ist. Freilich kommt es alle Tage vor,
dass dièse eigentttmiicheSchranke von einzeheu Individuen

durcbbrochen wird, aber in der Regel nicht, ohne dass an
dem Emporkumm!ing etwas aus der medngercnSphtu'e, der

or seinen Ui'spruug verdankt, kleben bloibt, Wiihrend um-
gekchrt edie Abkuuft sich in der Regel auch bei solchcn

Individuen nicht rerlengnet, welche unter nicht standes-

gemUtser Unigobuug oder niederen VerMItuitisen aufgc-

wachseu siud. ,,&eistigo Bildung der Eltem", sagt schon

der schtu'fblickendo Burdach*), "giebt den Eindern eine

gl'Ofsero BilduDgsSUngkdt; der juuge Wilde ist Ûh' die

europaischo Kultur mit seltnen Ausnahmen unempûinglich

oder uimmt blofs den Schein derscibeu an und fUhIt sicli

dabei nicht gHicklich." Man erziehe einen juugen Wilden
oder eine juuge Wilde so gat man wolle, niemals wird man
imstande sein, ihnen jeae Feinheit der Empfindung oder

jenen Schwung der 1?ber!egung mitzuteilen, welche man bei

europaisohen Kinderu hervorzurufen venuag. Auch die be-
kannte Erfahrung, dass die sogen. Kroolen-Neger m

Amerika (d. h. dio im Lande selbst gebomen)grüfsere FtUlig-

keiten oder Anlagen zeigeu, als die Mscli emgefiihrteD, da-

*) A. a. 0., I., S. 618.



her aucb chcdem uls Skiavcu besser bexaiitt wurdeu, er-
klart sich leicht ans der Vererbung crworbeuer FRhigkeiteu.
Aïs Analogon des Adel- und Kastcn-Weseus im AItertum
kaun der Untcrschmd betrachtet werden, wdehen die R<)mcr
ztvischcn Pntriziorn und PIobejer!), oder dio Go'm&ueu
zwischen Ffeien und Knechten machten noch mehr
und am me~teu aber die tiefgeheudegesellschaftliche Zvei-
tciluug, welehe das Institut der SMavorei im Gefolge
hatte und welche man damals schou durch die Gesetze der
Erblichkeit zu !'Gchtfei'tigeu suchto. "Aus einer Zwiebol",
sagte bereits dcrGnomikcr Theognis vonMcgara,wachst
weder eine Itose, uoch eme Hyaciuthe; uud so wucitst a,uch

nus der SMavi)i keiu odles Kiud." Niedcru IjcbcnsstcHung,
gemeine Arbeit, Mange! au Erzichung und Bilduug, Yerlu.st
pcrsunHdter Wiirdo und Seibstândigkeit mussten begreif-

licher Weise die AugehOrigeu der SkIaven-Kasteden Freien
gegouUber al$ Wcscn geringoror Art erscheiuen lassen und
in den Oharakter-Anlagen der NacbJkommcuschttS: ihren
erMichen Ausdruck finden.

Nach diosen Nachwei8ou~ die ubrigen! uoch sein'
Mtten vermehrt werden kënneH, kauu wold uicht bezweifdt
werden, dass im allgameinsten Sinne genommea die
Erblichkeit als Gesetz, die NiehterMichkeitals Ausn&hme
erscheint, und dass nicht dns Dasoin, sondern das Fabien
orblicher Eigontumiichkeitenunser Erstaunen erregen muss.
Jeder einzeluc Meusch, wie jodes orgaulsche Vesen Uber-

haupt, erscheint als oin nutticres Produkt seiner Eltern oder
soiner Vorfahren und ab ein Ausdruck aller deijenigon

gîhistigen oder ungUNstigen EmStisse, welche auf
dièse teils wahrend ihres eignen Lebens, teils durch Ver-
mittlung von seiten ihrer Voi'eltem cingewirkt haben.



Allerdings kommt hierbci ein sehr wichtiger Punkt in
Betracht, der nicht iibersehen werdon darf, ohne Aniass zu
den grOfsten und folgewichtigsten Mi.ssvorstuudniss<'u xu
geben es ist der Einfluss der Erziehung, sowie der
Ausbildung uud Aubildung.

GewuhnUch stollen sich in 'dinser Hinsicht zwei Au-
sichten schroiï und schembM imverf!f)hntich einander gegen-
<iber. Die eine will allés aus Erziehung, die andre alles
aus auge borner Anlage horleiten. Nacli der ersteren
kann durch Erxiehuug aus dom Menschen allos, nach der
xwciteu nichts gemacht werden, da die Gebnrt als das
allein Bestimmeude orscheint. Einer der extromsten Ver-
ft'chtor der erstcn Mcitmng war im vorigen JahrhundN't der
bL'kaunte Philosoph Helvetius,derVeri'asser des berUhmten
Bûches ,M' f~n7", welcher behauptete, dnss aile Mcn-
Kchen bei der Geburt volikomimiu gleich und mit denselbeu
FiUligkeitMtbegabt seien, und dass ihre spMere Yersclueden-
h~it nur durch die Vcrschiedecbeit der Brziehung und des
Lebeuswandels erzeugt werde, so dass es ui Jedes Macht
liège, sich zu der huchstcu geistigeu Stufe zu ei-Iioheu, uud
dass der UnteMchied unter den Geistern uur von imfseren
Umsta.ndcn abhttngc. Auch der berHIirnto sensualistische
Pliilosoph John Locka (1633–1704) war der Mcinung,
dass unter huudert Menschen nounzig durch Unterricht und
Erziehung gut oder schlecht, der Geselischafb ntttziich oder
scliadiich gomacht werdeu kunntcn. Auch lioutzutage hat
dièse Moiumig trotz ihrer offenbaren Falsohheit uoch viele
Anhanger unter der grofsen Menge sowohl, wie unter Phy-
siologen, Philosophen und Padagogen. 'Wenn diese Ansicht
richtig wih*e, so miisste man dm'ch Erziehung aus einem
bL'IiebigenMenscheu, einerlei ob pr emPrinzeu- oder Bauers-



8o!)t), ein Proictarier oder cin don bcsscrcu Staudeu Au-
gcbut'igHr, ein Witder oder élu AbkOtnmting von civilisierteu
MeusciMn, ein Enropiier oder eiu Orieutale, eiu scbwurxer,
weifser, gdbcr oder brauuer Meusch, ob er Manu oder
Ft'uu soi ja man jnUsste, um es moglichst extrem aus-
xudrficken, aus einem Idiotpu oder cinem Tier durch Er-
ziehuug ailea Mëgliche zu machen imstande sein.

Die Anhaugel' der entgegeugesetztoa Ansicht wollen
im Gegentoll nur die a,ugebornc Anlage gelten lassen
und halten ihr gegenubcr allô ubrigon Einfiiisso far mehr
oder weniger ohmnacbtig. Wer keine Phautasie oder keine
angeborene Anlage zum Maler, Dichter oder Künstler bat,
sagen die Anhauger dieser Ansicht, wird niemals cin solclier
werden, mag er thun, was er wolle! Wer nicht die Anlage

zur Entwickluug eines mticlttigen Verstaudes mit auf dio
Welt bnugt, wird niemals ein bedeutendcr Gelehrter, Schrift-
steller oder soust hervorragender Mensch werden, mag mau
auch an ihm horurnschulen oder dressieren, so viel man wolle,

es sei deun in einxelnen Dingen oder Bichtmigen, zu
deren Verfo]gungund Ausbeutung ein genageres, mit Energie
gepartes Mafs von Verstandeskraft ausreicht. Wer keinen
angobornen Trieb zum Gelderwerb, zur Sparsamkeit u. s. w.
bat, wird niemals durch eigne Austrengung ein reichër
Mann worden; wer keinen angebomen Mut liat, wird keine
Ro!!e als Soldat, Reisender, Politiker u. s. w. spieleu; wer
keine WiUenskraft: oder angebome Festigkoit des Charakicrs
bat, wird sie durch keine Art von Vorsatz oder Anleitung

zu erlangen imstande sein; wer von unmoralischenoder ver-
schwendungssuchtige!i Eltern abstammt, wird stcts mit der
Neigung zu einem ahaHehen Yerha.lten zu kampfen haben,
wShrend umgekchrt der in hohem Grade Geizige oder Ge-



wisseuhafte dièse Neiguugen in der Regel aucb in seinen
Kinderu wicderkehrf'ti sieht u. < w.

Es bmucht wohl kaum gesngt zu wcrden. dass hcidc
Ansichton, m dieser Einsettigkeit ausgedriickt, fa!sch siud,
und dass die Wuhrheit auch hier, wie in allen menschlichen
Dingcn, lu der M'itte liegt. Die Et'/iuhuug kauu vietes,
aber nicht alles. Sie kann fine vorhnndcnf Aningo am-
bilden oder unterdriickon, aber niemals eine nicht Yor-
haudene et-setzen. Sie kann, konscquent durchgefuhrt, selbst
bei mittelm&fsigen Anlagen oft grofse Resultate erzieten;
aber sie ist und bicibt iu der Regel ohamachtig, wo diese
Anlagon ganz fehien, oder wo bereits die Herknnft: an sich
ihr uniiberwindiicheSchwiengkeiten in den Weg legt. So
wcnig man aus einem Juden einen wirkUcheB Christen oder

aus einom Semiten einen Kaukasier maclieti kann, so wenig
kann man aus einem gebornen Wildon oiuen civilisierten
Menschon machen. Es ist bekannt, und wurde bercits in
ûiney Citation von Burda-ch darattf hingewiesen, welche
wenig befriedigendenRésultats die europaischen Missionare
durch Erziohung junger Wilden zu erreichcn pflcgcn. Sie
lemen mitunter anfangs leicht, nehmen auch einen gewissen
Anstrich europaischer Kultur an, fallen aber in dor Regel
mit Erreichung der Pubertat rasch in den Zustand der
Wildheit zurtick. Die Erziehung gut veranlagter, von Ge-
burt aus goistig geweckter und namentlicb. mit Aniago zur
Entwickluug moralischen Siunes versehener Kinder ist fUr

den Fadagogen eine Lust und verhiUtnismitfsig leichte Auf-
gabe, wahrend Mangel an Verstand odor Anlagen oder an-
gebomo Cha.rakterfehier in der R~gel durch keine Art der
Erziehung zu bowâltigen sind. Auf einen Idioten oder ein
Kind mit angebornem Stumpfsmn gar hat die beste Er-



xiehung in der Hegel gar keinen oder eineu ka.um merk-
baron Eiunuss.

Umgekcbrt bedeuten die besten ongebornonAulagen
iu der ,R<'gel weuig oder nichts, wenn sio nicht ausgebildet
werden, oder n'enn sic obne Gëlegeuheit odor MOgUchkeit
ihrer Entfattuug bleiben. Ein mit don gUtnxendsteu Au-
lagen a.usg(!rUstcte8Kind civilisierter Eltom wird dièse An-
lagen uientats zur Ent<)tlttiag bringcn, wenn es untcr Wilden
oder fern von der meuschiicheu Gesellschaft a,u(gezogen
wird, und das grufstc Genie muss zu Gnmdû gehen, wenn
ihm die Moglichkcit der Bntwickluug benommea ist. Man
macht aUerdiugs gcgen diese, wie es scheint, soibstverstand-
liche Beh~uptung gcitend, dass es uicht an Beispielen feMe.

wo hervorragende Genies oder Menscheu mit grofacn, au-
gcbomeu Anlagen auch boi schlechter Erziehung oder unter
widngeuUmst&udeu ihr Ziel en-eicht hiltten, so z.B. Shake-
speare, d'Alembert, Napoléon L, Schiller u.s.w.,
und Imiipft daran die oft gehortc Behauptung, dass solche
Genies immer und unter allen UmsMnden "zum Durch-
bruch" kommon oder ihr Ziel erreicheu mussteu. Aber
schon die bekannte, aus Erfahruug hergeleitete Redensart
von den sogeu. ,,verdorbenen Genies" zeigt, dass die Be.
hauj)tuug in solclier Allgemeinhoit nicht richtig sein kann,
uud dass gar manches Genie in Verborgonheit verkommen
sein mag, von dem die grofse Welt nie etwas erfahren hat.
Ja, man darf mit grofser Wahrscheinlichkeit Yernmthon,
dass die Zabi der nicht ,,zmn Dnrchbruch" gekommenon
oder durch begdnstigenda Umstande zur Entfaltung ge-
brachten Genies bodeutend grofser soin môge, als die des
Gegenteils.

Indessen kommt die Geniefrage hierbei weit weniger



in Bctracht, als die grofso und die Genies an Zabi weit
iibcn-agende Menge dor Durchschuitts-Natureu oder Durch-
schuitts-Measchen, welche, mit mittolmafsigenNatur-Anlagen
\-erse])en, der kiinstUcheu Ausbildung dieser Anlagen oder
<ter Erxiehuag notwendig bedtirfen. u)n ihr Ziel zu erreichen,
withl'eud bei Genies, wie bei Idioten, der Einfluss der Er-
ziehung der angobornen Aniage odcr Schw&chc gegeuiiber
mehr in dcn Hintergrund tritt.

So Itann man als aUgentomes Resultat dieser Unter-
suchung aussprechen, dass der citixelne Mensch aïs ein
)nitt!ercs Resultat aus Angeborenheit und ans Er-
zic!tung oder Anbildung erscheint, und dass man, wenn
man das richtige erkennen will, nicht wiUitarlich das ein-
zelue Moment vor das andero stellen darf, sondern dass

man stets beide Einflilsso gloichzeitig vor Augen ha.ben

muss, vorsichtig erwâgend, waa dem einen, was dem andern
zuzHschreiben ist. Dièses zeigt sich auch sehr deutlich in
der Yielerërterteu und von so zabireichen MissverstUNd-
nissen umgebonen Frage von den sogen. Instinkten oder
Kunsttriebon der Tiere, aus denen durch allmâhlicho
Entwieklung auch die Instinkte oder unbewu8sten Antriebo
der menschlichen Natur herrorgegaugen sind, und über
deren Entstehtmgs-Ursachen ein endloser Streit unter deu
Gelebi'ten geRihi't wurde und teilweise noch gefiihi-t wird.
Der Streit ist unn8tig oder gegenstandslos geworden, seit-
dem durch die Erkenntnis von der Macht und den Gesetzen
der Vererbung oder Erblichkeit das eigentUche und an sioh
sehr oinfacito SachverMItuis YoUbommen aufgeMart ist.

Da.mach mussen alle sogen. Instinkte oder unbewussten
seelischen Antriebe betrachtet werden als allmahlich ent-
standene, durch Vererbung und Forterbung nach und nach



bleibond gewordeuc geistige oder suetischc Triebe, ~eiguugen,
Aulagcn oder Lebcusgcwohtiheitun oder, wenu man es
mehr anatomisch-physiologisch fmsdrUcken will, als in gleichcr
Art eutstnndeue mechauischeDispositiouen des Gehirns und
Nen'cusystems za dieser oder jener Art von Th&tigseiu.
E!)e man den mUchttgpn Einfiuss der ErMicitkcit k~mtc
oder a.uzuweudun verstaud, verstand man es nuch uicht, die
Instinkte uud Kuusttnebo auf audei'e Wc'Isc zu crMih'cu,
nls durch due Art von unbowusstmu und ttngehot'uemHeM-

seheu, oder als von einem hôhereuWesen oder einer heheren,

von Yerst~udigeu Absichteu geleitetuu Macht jcdc'ti Eiuxcl.

wesctt zu desseu Wohi und Erhaltung ciugcpfta.uztc Triche
odcr AuleitnngOM zu cinem richtigen oder xweckmufsigeu
Handdn uud zwar, was dieHauptsachewar, ohuo Be-
wusstsoin ~e.} Zwecks. Die Definition au sichwm'gauz
richtig; nur die ErMiirung licfs zu wuusciieu ubrig uud Hefs

die ganzc Théorie uicht hlofs aïs eino gewaltsame, sondarn
auch als eiue mit zahllosoQ widersprcclicudeu TItntsnchcu
nicht oder schwer vereiub&ro orscheinen. So konute es
uicht fehieu, duss dara.us ein cwiger Streit zwischen deu

Auhaugefn eiuer tûicologls<;ho!i uud deujeujgen ciucr nicht.
tcleologischeu Natur-Auschammg entstuhcn musstc, olme

dass ma.ti der Uuzuumglichkcitder leiteudeu (resichtspunkte

wegeu zu eiuem eutscheidoudeuRcstdtat gelangt waro. Scit-

dem aber die Angeborunheit ihro ausreicheude ErM&ruug
in der Erblichkeit oder Vercrbung a.HmaMich entstanduuer
Cewohubeiteu oder Autriebe gofunden hat, ist man auf
ciucu yollkommeu klareu Standpunkt gelangt*). Nur darf

*) Aust'iihriiuhot'cs ilber die M wichtigo Instinktft'aae, welche
hier nur me))t- bcitaufip tj(.'riihrt werd~-u konnte, tiudet Bic)i in des



man sich uicltt der falseheu VorsteHmg iungeben, als ob
die Angeboreuheit in dicserFrage alles crschopfe und als
oh mit ihr dio voilstHndigH Anteitung xu eiuon xwcc]!-

tnttfsigcn Haudelu otntu jcde Nebenrticksicht gcgebf.'u sci.
Deun es werdoa, wie es seheiut, keine Iducti oder fertigen
Vorstu)luT)gcu vererbt, souderu Nur die Antncbc, Xci~uugeu,
Aulagen oder Talente daxn, Withrend das iibrige, um darans
wit'kiieh zwechu&fsigo HaudIuDgen hen'orgchcn xu lassen,
teils durchErfahruug, tûits durchErzichunggescheheu
muss. Allerdings dai'f dabei nicht ubei'sehcu werden, dass
dcr Einfluss dor Angcboronheit oder des unbe~Tissten Hell-
schcns iu dcmsdbcnMafse zuuimmt, in welchem man tiefer
in der Tierreihe hluabstclgt, wHht'c'nd bei hëhercu und ver-
stiiiidigcrenTioren Erzichunguud Erfahrung eine oftgrussere,
wenigstous ebenso grofsc Rôtie spielcu, wie (lie angeborcnH
Aulago oder Neigung. Doc!t wollen wir uusre Memung an
cijugen nahc'licgcuden Boispielen zu critiuteru und zu be-
gritude!i suchcu.

Von dem Biber mmmt man an, dass demselben sein
merkwurdiger Bau- oder Euusttricb der Art augeboreu sei,

dass auch ganz juug vou der Mutter weggenommeneTiere,
bevor sic irgcnd eiue Anleitung ct'haItcD hUtten, einen regel-
rochteu Bibm'bau au&ufHhi'en imstande w~ren. Dièses ist
aller Walu'scheiuliehkeit tiach ganz unr!chtig, im Gegenteil
versichem uns die Bibei~ger uberemstimmend, dass die
juugeu Tiere uicht ~Ye~~ige~' nls drei Jalire hindurcli bei
deu Elteru bleiben und wahrend dieser Zeit von ihneu uuter-
wiesen werdeu. e!m sie sdbstandig ah Baukunstler agiereu.

Yet-fMMM Scht'ift: ..Ans dent Geistc~ebcu dcr Tipre", III. Aua.,
Seite 14 u. O~du.



Wohi umchcu jung eingcfangcuc Biber, wenn man ihucn
die nutigcu Materitdien rcicht, aUerhaud Bau- und Flecht-
versuche, indem der von dcu Elteru ererbte Bautrieb in
ihneu teheudig wird; abcr zu eiucm CirmHchen Bibcrbau
bringen nie es ohne Unterweisung oder Anleitung ebenso-
wenig, wio die sogen. Huhleubiber, welche da, wo sie vp)'-
einzeit zu leben gezwungen sind, statt ihrer beruhmtun Fluss-
bautcu sich damit begnugen, Hfihien in das Ufer zu grabcu
und dieselbon mit Astwerk ieu verrammoln. Aus glcicheiu
Grunde bauen junge Vogel scHechtpM Nestor, aïs ~tterc,
oder bauen junge Vogel, welche mau eiasam in Baucut
a.u&ieht, entwedergar keiue oder sehr unvolikommene Nester,
indem ihnen Erfahrung, I~bung oder Anleitung iehien; odur
sind Ultore Tiere, z. B. Fitchse schiauer, als junge, weil die
erzieherische Emwirkung des Labciis und der Erfahrung
sicli bci ihnen geltend zu macheu Zeit hatte. Indessen hat
sclion Georg Loroy, der grofse Tiorpsycholog des vorigen
Jabriiuuderts, die Bemerkun}! gemacht, dass in solchelt
Gegondeu, in denen die Fuciise viel gejagt werdou, die
juugen Tiere schon beim ersten HerYorkommeu auffatlendo
Verschiagenheit und Vorsicht an den Tag lugen, offenbar
weil sic die Aulage dazu von don durch Eri'ahrung :ingst-
Hch gowordeucu Eltern erorbt haben. Ganz das nilmliche
gilt vou der Furcht der Tiere v<w den Menschen ubcr-
haupt, welche Furcht nach den iibereinstimmendenBerichten
der Reisenden in menschenlecron Gegenden oder auf un-
bewohuten Eilanden urspriinglich ganz fehlt und dem Tiere
erst durch Er&bruug und Vererbmig der dadurch eut.
standenon Ângstlichkeit eingepr&gtworden ist. Das juuge,
der Eischale entschl!ipfte Hidin ist durchaus nicht, wie
viele meinen, ein fertiges, mit allen VorzUgen seines



Ge.sch!echtM ausgerUstetes Gcschopf, soudem muss das
Laufun, Saufcu, Aufpieken vou Kumeru u. s. w. eMt uutcr
Auicituug der Mutter nach und nach erleruoi. Ebcusn-
wenig ist es richtig, dass die der Eischutc eutschliipftujun~o
Ente oder Gans von selbst drts Wasser nu&uche, i)i welchem
sie sich soi'ort ais fertige Schwintmerinbewitbrc; die juuguu
Tici-cheu habeu im Gegeuteti aufaugs Furcht vor dem
WnssM- uud musscu, wio aHo Sctnviutmvogo!, das 8c)!wimmct),
Wassersaufeu,Au&ucheu der N~hi'tmg u. s. w. erst von dcu
Alteu gelehrt werden, wohci ihncn irciUch dm vou duu
Eltcru yci-pt-bte Aulago zu ~escu Lobensgcwohnhcitcn
auf das weseutlichstc zustattcu k~umt. Frau Ragu in
Schwcnu hat beobachtet, wie eiuo Taubeumutter iln-c
drei ebeu HUggo gcwot-deucu .RmgCM am Ra.udc clles
Wasserzubers mit grofsci' Muhe zun! ti-inket) anleitctc und
erzog~).

Der beriilimte Wandert.neb der Vogel ist gowiss eincr
der stih'ksten, wenn auch uur aUmitJilich eutstaudcnen Triche
der tierischcn Natur uud nmcilt sidt a.uch bm geffmgeu ge-
Iialteuen Zugvugein zur Zugzeit in hcftigstcr Weise und
ohue BewuMtsein des ~weckos geltend. Dcnnoch ist keiu
eiuzelner Vogel, der ciueu Zug uoc!i uiclit mitgemacht liat,
imstande, blofs uuter Anleitung seines Triebes eiue ~'irk-
liclie Wauderuug aazntreten; er bedarf dazu der Hûlfe.
Uutenveisuuguud Anleitung soiner crfahrenereu Mitgeschupfe.
Sogar bei anschcinend auf dor ticrischen Stufeuleiter su
tief stehendeu Geschûpfon, wie Ameisen und Bieuon, bei
denen der ererbte Trich zu ciner bestnamten, unter cmMidcr

*) Man vor;d. des Vert'MseM Scht-ift: ,Aus déni Cictstcstuben dcr
Tiet-e", III. Aufi., S. 30 u. H~d.

Ltt<iw. Bttohae)', MM~t 'terYcretbunK.



im Zusammcnhaug stchendeu Reiho von Handiuhgfn ihr

ganzes Dasein beherrscht und bestimmt, ist eine Erziehung
der Jungeu durck die ntteren Individucu durch zuverISssigc
Beobachter uachgcwiesen wordeu. Auch vei-teiten sich be-
kanuMich die vielfacben GescMftc der Gemcmschaft: iu
verscluedeuer Weise an die a.tteron und die jUngerel) I)i-

dividuen*).
In besonders bolehronder Weise zeigt sich das Ver.

Mltnis zwischeu erorbter Anlage und Ausbildung derselbcn
bei Tim'ea in solchon Fallea, wo das crzieherischo Zuthun
des Menschen mit in das Spiel kommt, und wo demnach
eine angebome, von den Eltern ei'erbte Neigung oder An-
lago durch Erziehung zu einor wh'Hichon Lobens-Gewohn-
heit odor Kunstfertigkeit wird. Hiorhor sind z. B. zu rochnen
das bereits erwaànte Stehen der Jagdhunde, welches teils
auf angeboi'nerGowonnheitoderAulage, teils auf Erziehung

berujit; die teils asgeborne, teils a,nerzogno Neigung der
SchSferhunde zum Umkl'eisen der Herde oder der Horhunde

zm' Wachsamkeit; die gleichenveise entstandone Neigung
der Bemhardmer- oder NeuAmdIauderhuade zur Rottung

von Menschenleben; die Neigung der Huhaerhunde, in das
Wasser zu gehen; die allmahliche Gewuhnung der europiU-
schen Jagdhunde an die Eigentiimiichkeiten der Peccari-
Jagd in Amerika, oder dor Windhunde an die in grofson
Haheu uber dem Meero auszunihrende HMe~agd in Mexiko;
die Gewehaung des Pferdes des spanischen Amerika an
den sogen. Passgang, oder des engUBchen Schafes an den
ihm anfangs verhassten Genuss der Steckrabe; die Erziehung
dressierter Pferde und der Haustiere uberhaupt zu be-

*) NKhores in des VerfasseM oben oitierter Schrift-.



stimmten Besctmftigungen oder Lobensgowohnheiten. Es
ist eine boka,uute Sache, dass alle abgerichtetenoder liingere
Zeit der Zucht des Meuschen untenvorfenen Tiere Juugo
hervorbringen, welche ihrer von den Eltern ererbteu Aulage
halber loichter erzogen werdeu kOnnen, als solche von un-
abgeric!ttoton, und dio Erzieher von Pfordcn '< B. wissen
sehr wohl, dass die Jungen von gut dressierten Pferdcn eine
viol grossore Gelehrigkeit a.!i den Tag legeu, als die NMh-
Jtummiiuge vou weniger gut oder gar nicht dressierten
Eltcrn. Bei den engtischen Benupferden eutscheidot Uber
dot'en Gâte ebensowohidie Abstammung von solcheu Tierea,
welcho sich boreits als tiichtige Renner ausgezelolinet haben,
wie dio Dressur oder Erziehung, und zwar so sehr, dass
man es Mr dor Miihe wert b!Ut, voiist~ndige Stammbiiume
diesor Ticre :mzufertigen und weiterzufuhren. EiuzciDo
euglische Reunpfct'de gttben Hunderten von Wcttrennen.
Siegern dcr nachfolgendcn Generationen das Leben, wofiir
Dni'win*) das Boispiel der ,,EMypse" und des ,,King
Herod" mit 3-400 Sieger-Naehkommen anfShrt. Das
HofgeHUgel war zur Zeit des Aristoteles noch so wild oder
zum Duvonaiegen geneigt, dass es nicht andors, als unter
ausgespanntemNetzwerk gehaltenwcrden konnte, wahrend os
heutzutage lediglich durch die mittoist Vererbung gcwonnene
Liebe zur Heimat festgehalten wird. Dm'ch dieselbe Liobe
getriobou findet dio Brieftaube ihre entfornte Heimat wieder,
BacMetn die Einwirkung kitastlicherErziehung die vou den
Eltem ererbte Anlage zur mOgtichsten Ausbildung ge-
bracht hat.

Solcher Beispiele, bei deuon allen es sich nicht um

*) A. 0.. II., S. 14.



ciue strikto Wahl zwischcu Angeborenhcit uud Anbildung
odor Aupassuug oder Erxichung, sondern uur um das mehr
oder weniger des einen oder des andent Momentcs in jodem
eiuzdneu Falle haudGit, kHunten nocli gnr vicie namhaft

gcmacht worden. Wir wissoi noch nicht genau, wic wpit
die Macht dcr Angeborenheit oder Vererbung in jedem

eiuzeincu Falle sich zu eratl'ecken oder ttuszudelmeu im-
staude ist; abcr soviel glaubcu wir als allgemeiues Résultat

aus dieson Uutersuchungcn bexcichue!! xu dtit'fen cm
Resultat von huchster Wichtigkeit Rit' die Tier- sowohi wie
Meuschf'npsychologle! dass a~es, was in dem geistigen

odcr seelischen Leben der Tiere nicht crHitrbar ist aus
Erfahruug, Erxiohung, Lclirc, Boispiel oder soust ans uatUr-
Hchoi oder nahctiegeuden Ursacheu wic z. B, aus dem bel
deu Tiei'cu im hëchsten Mafse ausgebildetcn Ceruchs-
sinn odcr Geruchstricb auf von den Eltern er-
eybten geistigeu Aulagcn, FHliigk<!itcn odci'LoboBS-
gcwohuhciten hcruht odcr berahcH muss. Dieses ist
aucli der einzige Sinn. in wolchem das früher soviel go-
brauchte und vieldentigc Wort ,.Insti!]kt" heutzutagc nocli

gettonimen werdeu ka.uu, u&mlioh als einer anmahlich
cntstaudenen, dtu'ch Vcrerbuug Meibend gowordeneu Natur-
Aalage oder élues auf gieiche '\Veiso entstandoneu, durcli
cmc gcwisse Disposition des Nervensystfms vennittelteu
Antriebes zu zweckm!Hsigem odcr wenigstcasauf En*eichung
cinés gewisseD Zicles gerichtetem Handeln. Jcde andere
El'Harung des Instinkts fûhrt zu heillosen Missvei'st&nd-

nissen und Unbegreifiichkeite!i. Auch darf dabei nicht

vergessen werdëu, dass es eiueu attgebornen lustinkt nur
msoweit giebt, aIs cr von den Eltern ererbt worden ist,
dass aber diese selhst deuselbeu zu irgend einer Zeit, wenn



auch crst nacli und nach, crworbou babcu mussoi, so
dass es cigcntUch augoborne Triebo oder lustiuktc iu ciucm

al!gemoiueren Sifme uborhaupt uicht gioht, soudcru dass
nUcs, was hierber gehôrt, im Ltmfe uuoudUch lauger Zeit-
rihuno von den VorMircu aHmahlich er~'orben und danu
weitervererbt wot'dcn ist. AngeboreNhcit ktuui duber

hcutxutage, cmoi'Jci in welebor Richtung si'j sich orstrecken

tua~, im notwcndigeuEiuMaug )nit der Eutwidduugs-T)iGOt'ie

nur uoch im Siuue :dtn)uldicinii', durch Vercrbung blelbetid
gHWût'dener Entstelmng getiommen werden.

Diese &ruudsatZG gelten auch in ganz gictchcr ~Veiso

t'iir die Instinkte der Menscheu-Natur odor fur die unbc-

wussten Autriobo dor Mensebenscele. 'Will nian uborhaupt

vou Instinkt rcdou, so mus~ man deuselbcn dem Meuscbun,

weun aucb in eiuem bescbj'Hukteren Sinne, geradesu zuge-
stehen, wie dcm Tiere was &ucb gegouwartig von allen
dor Erfabruug huldigondon Forscheru auf dicsem Gebieto
bereitwillig anerkilnut wird. ,,Wie bohi die dunkelhafte
Einbildung Ist~ sagt z. B. G. H. Schneider*), "duss
alle Handiuageu des Menschen zweckbewusste uud die der
Tiere nur instinktive seien, das beweist die Thatsache von
dem lustiukte, der don menschlichen Willensaufseruugen

zu Grunde liegt. Bei allen Haudiungen des Menschon zur
Scibstexistenz ~'io zur FortpHanzuug ist mohr oder weuiger

sogen. InBtiukt zu iinden". Der Nahrungs- und FortpHau-
xtmgstriob, der Erwerbstrieb, der Liebestneb, der Schutz-
oder Erhaltungstrieb, die Schamha.ftigkeit boi civilisierten

Nationen, die Mutterliebe, der Spiel- und Nachatuuungs-
trieb u. s. w. beruben allo mehr oder wonigor auf ererbten

") Der tierisohe Wille, 1880, S. 61.



Jnstinkteu oder Antriehen. ,,Bci der Wahl der Mittcl zur
Erreichung der Selbstexistenz und Art-Erhalhmg tritt dio
zwcckbewusstc GeistesthatigJœit in den Vordorgrund; die

Anregung aber zu irgend einer Wahl und Anwendung solclier
Mittol ist im unbewussten und zum gl'Hfst~u Teil aNgcbornen
Triebe, im Instinkte, gugebcn."

Einer der interessantesten und wichtigsten Instinkte
derMeuscheu-Nntur ist der morulische lu~mkt odcr die
angeborne Noigung des Kultm'-Meuschen zu moraHschem

Verbalten. Bekaunttich leiton die Moralisteu diese Neigung

aus einem allen Menscbcn an. und eingobornen sogen.
Sittengesetz oder Oewissen ab eino Theorie, welehe
in der Philosophie untor dom Namen dos kategorischcn
Imperativs rou Kant ber~hmt gcworden ist. An dieser
Tucono ist etwas 'Wahres, aber dennoch schliefst sie einen
doppelten Irrtum ein. Denn ersteus ist das Moralgesetz
nicht. wie jene Theoretiker nteineu, allen Menschen in
gleichor Weise und auch nicht apriorisch oder vor aller
Erfaimmg eingepflanzt; und zweitens enth&lt es keine be-
stimmten Regein oder Vorschnften daruber, wie zu handein
sei, sondern es besteht nur in einer moralischen Veran-
lagung, die, um zur wirkiicheu Moral zu werden, der vor-
hengen Erziehung und Ausbildung bedarf. *~Vir sind go-
wissermafsen moralisch organisiert, d. h. es gilt dieser
Satz nicht ?1' alle Menschen, sondern nur fur solclie, deren
Eltern und Voreltem withrond langer ZeitrUume in sittlich
nnd politisch geordneten GesolIschaits-Zustanden gelebt
haben. Aber diose Organisation oder Aniage erhebt sich
zur eigentlichen Moral erst durch Lehre, Boispiel, Erziehung
und weitere Ausbildlmg des sittlichen Gefuhis. Angeborene
MoraI-Vorschnften oder Moral'&esetze bestimmten Inhalts



giebt es ebensowenig, wie es angcbome umtheniatische

Axiomo oder angiome musikausche Melodieen oder wie

es angebome Idecn uberhaupt giebt. Dcnnoch giebt es
MoiRchen, welche mit oinor schr ausgesprochnen mathe-
maUschen oder musikalischon Begabnng zur Weit kommen
und nur einer vorhiMtnismaMg geringen Anleitung bedurfen,

um vo'zûgHcho Mathoniatiker odor Musikor zu werdcu.
CHcicherweisc mag es auch cine individuelle moralische
Veranlagung geben, welcho bei mit.fsigcr Auleituug moralisch
hoch organisiorte Menschen hervorbringt.

Dass es keine angobomen Moral-Vorschriftcu, kein
apnorisch a.u- und eingebornes Sittengesetz giebt, zcigt
eiu einfacher Blick auf wildo Vûlker, wie auf unsrc eignen
Kinder. UrvOlker ormangeln bekauntiic)i fast aller jener
Fonaen des sittlichon Gcfuills, welche bei civilisieiten
Nationon uach uud nacli eino so grofse Macht und Be-
deutung erlangt haben; sie wissen ebeusowcmg, wie unsere
europaiscben Einder, zwischcn don Begriffen Recht und
Unrecht, Bôs oder Gut zu unterscheiden, fiirchten nur die
Gewalt oder den Stârkeren und empfinden so wenig Gewissens-
bisse, dass ein von Missionai'en bckclu'ter Wilder sich dieses
ihm geschildei'te moralische Leiden nur als einen heftigen
Magenschmerz vorzastellen imstaudû war. Wahrheitsiiebe,
Ehrlichkeit, Dankbarkeit sind ihnen in der Regel ebenso
unbekannt, wie jone zarten GefUHe von Bannherzigkeit,
Mitleid, allgemeiner MetischcnUebe u. s. v., welche erst
ziomlich spat in der Geschiohte aufzutreten pflegen. Sollen
doch die Albanesen bis auf den heutigen Tag in ihrer
Sprache keine Ausdrucke für die BegnSo von Guto oder
Bosheit haben! Es verha.lt sich mit don moralischen Be-
griNen oder Bmpnndungen gerade so wie mit dem Sinne



iur Musik ndor fUr die Schunkciteu der Natur und uhn-
liches, welcher sich cbonfaHs erst uach und naoh unter dem
Einfluss der Vcrorbung zu seinor jetzigen Hoho und Be-
deutuug eutwickelt bat. Im Gcgensatxo dazu mussten die
witdeu und rohon Instinkte der menschlichen Natur aus
der Zeit der Tie)'!)eit oder des 'Urmenschen, wie Griinsam"
keit, Streit~ucht, Noiguug zu Bluhergiefsen, Mord, Gewalt.
thai u. s w., mehr uud mehr zurucktreten, habcn aber doch
imnterhin durch don tiefgt'eifeudea EMuss des Atavismus
noch Gewalt genug abrig behalten, um von Zeit zu Zeit
unter der Kulturdecke hervor bci Einxelnen wie bai Vôlkern
in eluzetneu crseitreckcnden Bdspielen, z. B. in Kriegs-
zeiten, wiedcr zum Durchbrticli zu kommeu. "Mau erstaunt
oft", sagt Ribot'"), ,,wio hochgebitdctc, in Zeiten des Friedens
snufLe, mcnschcu&'eundlicho und wohlwollende VOlkcr sich
beim Ausbrucho eines Krieges alleu mOglichen Ausschrei-
tungen hiugebcn; es rttht't dièses dalier, dass dor Eneg die
Ruckkchr zutn Zustaade der iiltou Wildheit ist und die
Uruatur dea Menschon, ~vie sie vor jeder Sittigung war,
mit ihrer heroischeu Kahnheit, ihl'em Eultus der Kraft und
und ihrcr grcnzeulosen Begohriichkeit wieder a.ufleben litsst.
Die CiviUsation ist, wie Cfn'lyle sagt, nur eiue Decke,
unter wolcher die wildo Menschen-Naturewig mit hollischem
Feuer fortzubreMnen vennag."

NamentUch hat man Gelcgenbcit, dièse atavistische
Rohheits-Ncigung bei AngchGrigen unsrer nioderon Staude
xu beobachten, bei deneu der Eiufluss fortschreitender Ge-
sittung sich nicht m dernsolban Mafse geltend zu maohen
imstande ist, wio in den hOheren Schichtender G-eseUschaA.

*) A. a. 0., S. 380.



Nui' die steto, von Generation zu Gencratiou fortgesetztp
Verorbung sittlicher Lebeus-GewolmIieiteu kann nach und
nacli jeueu Bestand und jencs Gleichinafs sittlichen Ge-
fiihis hcrvorbriugeu, \'ou wcichcmdie Existenz der heutigen
GeseUschaft ~Mittugt. So i~t das Mornigesetz nach und
nach zu cmem Nattirgesetz gcworden, weil es eine Dot-
wendige Folge der Natur der Dingo selbst ist, uud weil

eino tnenschlicho GescHscIiaft auf die Dauer ohue dasselbe

gar nicbt bestchen kOmite; es ist ubrigeus wechselud je
nach Lagc der Umst&nde, der Zeitcn, der Xatur der ein-
zelnen Vutker, geradeso wie auch menscMiche Satzungen
uber dieselben Gruudregctu da oder dort sehr verscliiedene
Formeu annehmen k!)nncu. Mau dcnke beispietsweise nur
au die bei Yersctuedenuu Volkeru uud zu vcrschiedenen
Zeiteu so Hbcrnus vet'schicdencNBegriffe über Blutschfmdc
oder <tbcr Ki~dermord. Der letztere kommt uns huute
als eine abscheulicha SUnde vor, w~hrend fast aUe Vulker
nachwcMhnr ohodom eiue Zcit hattcn, wo man Hm als etwas

ganz natUrliches ausah. Auch ist das lotztere jetzt noch der
Faïï bei fast nlleu NaturvOlkern, wohi haaptsilchtich ver-
autasst durch die Schwiorigkcit der Erwerbung des Lebeus-
uuterlialtes. Gewohnheit und Sitte stumpit aUmahlich selbst
das machtige Gefilbl der Mutter- oder ElteruJiebe so selir
dagegen a.b, dass die Eltern ihre eigneu Einder nicht
blofs toten, sondern aucli Yerzebreu~).

Das ehemals angonominencangeborno Sittengesctz oder
jcne innore ,,8timme des Gewissons", welche jedejM eiu-
zolnen Meuscheu in jedem einzelneu Falle auch oinie

") Man vergl. auch des VM'faMcrs Soht'ift: ,,Kra!t und Stoff",
t4. Aufi., S. 345 u. H~d.



soustige An!cttung vorschreibt, wie er zu Itaudelu habe, ist
selbst von dcn meisteu Philosophen heutzu~ge in das Ge.
hiet der MSrcheu verwiesen. Schopenhauer nennt es
geradezu eme ,,EinderschulGu-Mora)". Ein h!)ehst bczeich-
ueudcs Licht auf seine aUm~hliche Entstehung wifit dio
bei wilden Menschciist&mmeu gemachte Beobachtung, dass
die bei ihnen galtendon Moral-Vorschriften sich humer
nur auf den eignon Stamm beziohcn und innerbalb
desselben nur um d~wHIpa gehulten werden, weil eine
Nichtbeobacbtung dorselben die Existenz des eignon Stammes
gefilirden oder unmeglich macheu wui'dc, wahrend frem-
den StUmmeu gegcn&ber jede moralisdiG oder Rechtsriick-
sicht giiaxiich weg<aUt und jede Art von Grcuel oder
Schandthat nicht blofs erlaubt ist, sondem sogar fUr ver-
dienstlich gehalten und mit Ehren gelohnt wird. Der Begniî
einer allgemeinen ,,Mensclilichkci), eiues fiir alle geltenden
Mensclenreclrtes ist erst eine Enverbnng der kttltttrhistori-
schea Entwicklung der Neuzeit, obgleicli auch hentzutage
noch die Pberrestejener Uranschauung in dem boi internatio-
nalen Kliegen civilisierter Vôlker hervoi-treteuden National-
hass und Chauvinismus deutlich genug wahrzuMhmen sine!.

Somit kann das MuraJgesetx nicht auf einom Vertrag
bertilien, wie dio Rechtsiehrer behaupton) oder auf einer
angebornen Idee, wio die Moralisten wollen, sondem es
orscheint als ein echtes, durch den Zwang der Umstande
selbst het'beigef!ibrtes Nitturgesetz, ohne welches wie gesagt,
die menschliche GeseUschàft einfaoh eino Unmogliclikeit sein
oder gowesen sein wurde. Der Mensdi als 'rernQnAiges
Weson kann nur gesellig leben, und eine GeseUscha.6; ohne
MoraI-Pnnzipieu wurde sich, wio Ribot sagt, auf die Dauer
sowenig erhaJtenkônnen,wie Acephaten oder Hydrocophalen



leben uud sich fortpnanzeu konnen. Ohue Sittliclikeit keiue
Gesellschaft, und ohne CreseUschai't keiu Mensch!

Wendet man dieses auf die wichtige und so viel er-
orterte Frage von dor Freiheit des mcnschlichen
\Villens an, M begreift man sofort, dass der meuschliche
Wille nicht im Sinne der alten Moralsysteme als unbcdingt
6'ei, sondern als durch eiue Menge von Eiafiussen gobundeu
erscheint, uuter welchen EiniiUssen als oiner der wichtigsteu
der angeborno Charakter oder die von den Eltern und
Voreltcrn ererbte seelische Ncigung, in dieser oder jener
Weisc thatig zu sein oder zu f&hleu, zu denkeu und zu
handein, erscheint. E& bedarf dies kaum einer weiteren
AuseiuandeMetzuag, da es gewiss jeder eiMeIne Mensch
beroits hundert- und tausendmal au sieh seibst empfuuden

oder erfabren hat, welcheu bcherrscheudeu Einfiuss diese

ererbt~n oder augeboruen Neigungen auf sein ganzes Sein
und Wesen a.us&ben, und wie es in den meisteu FaHen

trotz aller Cbor!cguug als geradexn unmôglich ersclieint,
mit Erfolg gegen diesen inneren Zwang anzukâmpfen. Eine
augehorne Neigung zu Tragheit oder Molanoholie oder Leioht-

sinn oder Eitelkoit oder Hochmut oder Geiz oder Wollust
uder Trunksucht oder Gewaltthat u. s. w. ist in der Regel
durch keine Art von Wille oder Vorstellung zu bUndigen

oder ZDruckzuhatten, wahrend andrersoits VouhvoUen, Mit-
leid, KinderUebe, Gutmntigkeit, Gewissenttaitigkeit, Ge-
rechtigkeitssinn u. s. w. einen Menschen, der vielleicht nie-
jnals von Moralgesetzen atwas Yemommen hat, als echton
Moralisten ersoueinen lassen. Jeder Einzelne pûfgt in deu
meisten Fâlleu so zu handelu, wie es seinor angebornen
Natur und Neigung am meisten entspricht, und diese an-
gebornen Triebe und Neigungen unsrer Natur übeu in der



Regel eiucn Einnuss auf nnsre Eutschliofxungcn und Hand-
lungcu aus, im Vergleicli mit welclien aile audcru Beweg.
grunde, namentucit diejenigen der ReHoxiou, mehr oder
wcnigor in den Hintergrund treten. Der Jungimg oder
WolIUstige opfei't alles dom Liebestnob, der altère Mann
oder der Goizige dem Efwerbstrieb, der F&ule dem Ruhe-
bedurt'uis oder der Arbeitsscheu, der Ehrgeizigc dem Streben
nach AusxcicbuuNg, die Mutter der Liebe zu ihreu Km.
dern u. s. w.

,,DerMensch", sagt Ribot*), ,,welcherdie Denk- und
Geftihtsweiso seiner Vator erorbt hat, wird gotriebou, wie
sie zu wollen, und folglicli auch, wie sie zu handeln. Diese
Erbschaf!; von Aiitriehon und Ncigungeu Mdet fdr ihn oine
Jteihu hmerer EiufiHsse, in dorett Mitto er zwar lebt, welche
zu bcurtci!ou und aOtigeiifalls zu besiegen ihm jedoch die
Kraft itmewolmt." Aber "iu diesem unaufk!)r!icheuKampfe
zwischeu individueller und spezifischer Eigenai-t, zwischeu
Porson und Vererbung oder allgemeiner gesprochen
zwischenFreiheit und Verhungnis wird die Freiheit MuHger
bosiegt, als mau glauben sollte." Oder, wie es der bei-abmte
Physiolog Burdach bereits vor mehr als 60 Jahren aus.
gedrUckt hat~): ,,Die Abkunft hat auf unsern kurperliohen
imd geistigen Charakter mehr Einnuss, ab alle aufseren
matcriellon und psychischen EmwMnmgen."cI

Allerdings ist dabei nicht zu ubersehen, dass der indi-
viduelle Oharakter nicht allein und ausscMiefsHch aus An-
geborenheit oder Vererbung hervorgeut, sondem dass eben-
sowohi aufsere Lebensumstande, Erfnhrung, Erziehung,Bei-

"') A. a. 0., S. 374 u. O~d.*) A. a. 0.. 1. S. 511.



spid, Lebre, Umgaag u. s. w. mUchtig bilfteud und um-
u.uderud auf deuselben eluwirken; aber deunoch seheiuea
aHe dieso EiuHiissc au Kraft dem angobornen Trieb odcr
Charakter uachxustehcu. Augcbornc Leidenschait bcsic~t

utic Vot'ste!tungcu, but't auf kc!uc Vcnmnftgrundp uncl lilsst
jodc Riieksicht odcr Gefahi' vergcssen. Kcin Munich kanu

durch den blofseti WiUeii eluer <mgeborm;n Furchtsamkeit
oder Schrcckhaftigkcit Herr wcrdcu, mid crcrbtc Ângst-

Mchkeit odcr Schwache des Eutschiusscs kanu zum Murdcr
der ln'n'li(;hstuu Vursutxe und ThateH wcrdcu. Der Zorn-

miltliige bcgcht lui AÛ'ekt Haudhmgcu, dereu cr sich bci
l'ubiger Gomutsvct'fassuug se!bst fUr Yolikommcn uaÛHtig

inUt. Der Miticidigc' Oder Gutmutigo opfert sich selbst uud
sein eigcustcs lutcrcsse Mr auderc, wahreud der Htu'therxigc

solclicu Gefnhtou nicht den guringstcn Eiufiusfi auf s~ui

Handein gestattet. Der bei den civilisierten Natioucu nach
und nack durcli Sitte und Vererbung starlr gowoi'doucTrioh

zur Scham oder Schamhaftigkeit kann uusre gebildeten
Frauen uud Mndcheu zu vollkommenen Heroincn in Yer-
teidiguug ihrer Uusckuld oder Schamhaftigkeit nmoheu,

wilhrend bel manchen wilden Vulkern, die vollkommen
nackt gehen, keiue Spur ~on Scham oder gcscliloclitlicher

Schep vorhanden ist, und wahrcud selbst die gebildeteu
Nationcn des Altertums in dioser Hinsicht ganz andereu
und weit laxeren Anschauungeu huldigten, aïs wir. Tiere
pHegeu, wenu sic unter der Eîuwirkuug gewisser augeboruer
Triebe stehen, z. B. des Liebestriebcs, des Nahrtiugstnebes,
des Triebes dcr MutterUebe u. s. w., alle Gef&hr und Vor-
sicht vollstandig zu vergessen und sich bliud hinzuopfcm,

selbst wenn sic sonst zu den furcIitsamsteQ oder scheuesten
gehoren.



Alle HinitUuugen des McNKchcn uud der Tiere sind
bestimuit teils dureh ZweckYOl'stelIuuguu, teils durch die
Autriche der ~ugeborueu oder ercrbtcH Organisation. Et
existiert tlil.llcT itt1C11 niCltt ~htle Stren6C CirenZe ZlvlSChenfxistiert dabcr auch Utcht jeuc streuge &r'uxe zwischen
bewussteu uud unttewussten Antnebcn der Ticr- oder Mon.
scheaseele oder Kwischmi Instinkt uud VtHe, wolche die
ultere Psychologie annahm;uud die alte theologischeDoktriu,
dass das Tier mu' uacli lustinkt oder nach einem ihm eiu-
gepflanzten Tl'icb xu zweckm&(sigem Handeln ohne Bewusst-
sein des Zweckes, der Measch dagegcn nur aus û'eiem
WiUen haudie, ist ganz und gar uunchtig. Der Meusch
wlrd cbeuso durch WHlu und lustinkt geleitet, wie das
Tier, iiui' mit dem Unterschied. dass iu ihm mehr
Wille uud weniger Instinkt ist, atsinjeNem. Dei'Willee
ist daher uiemals absolut frei, da die ererbte Orga-
uisatiou ihm sein' bestimmte Sdiranken setzt uad atlfser
dieser Organisation noch eiue grofse Monge auderweiter
Umst~nde, dereu geHauereErSrteruag nicht in den Rahmen
diescr Arb~it gehM, hemmeud und beschruukend auf den-
selben (iinwirkon. Jodenfalls aber scheint in den Vererbuugs-
Gesctxen die ImupMchlichste Schranke zu licgen, welche
<lem freieu Willen gesetzt ist tmd welche die moralische
ludividualitat jedes oinzelnen Menschen nicht blofs als ein
Erzeuguis nufserer Lebeuseinwirkuugen, sondern noch mehr
als eiue notwendigo Fortsctïung der allmaMioh erworbeuen
moralischen Constitution eiuer gftuzeu Reihc vou Ilinter ihm
liegeuden Generationen erscheinen lasat. ,,Gerade so", sagt
Herbert Spencer, der geistreiche Tei'teidiger der psy-
chischen Evo!utious-Theorie m einemBriefatiStuartMill,
,Yie die BAum-Auschauungeiues lebenden Individuums die
Frucht und Erbschaft der von seinen Vori'a.hrcN langsam



orworbenen uud m der Organisation ihres Nerveusy stems
i'estgelegten Er&hruugen ist,, geradeso habeu die vou allen

vorangegaHgenen Generationen gemuchtenund entsprochende
BerTëse Dispositionen hervorrufeuden NiitzIichkcîts-Ert'ah-

mngen bei uns durch altmttMiche Vererbung und Auhimitmg
Aniasg znr Rntstehung gewisser Fiihigttpiten mora!isc!tpr
Anschauung oder gewisser GeHUde von Recht odcr Unrecht
gegeben, welche koiue ErM&rung in den Et'fahruugen iudi-
vidueller NUtzUch.keit xn nudcn imstande sind. ,,Wenn
die MeDSchen nicht durch die B~oi'tschntte ihrer Art und
durch die Erfahruugon iiber die Fcigen ilirer Ha.ndhmgen
nuch und nach zu Veral!gemeineruugen und znr AufsteUung

Yon moralischen Pnnzipicn gekoTnmen wilreti, und wenn
dièse PrinzipiGn nicht, vou Génération zu Génération durch
die Eltern an die Kindor îlberliefert, durch die O~eutticho
Meinung und die Religion sanktionieit worden wâreu.

wenu endlich unter dem Emnuss dieser muchtigen Ein-
mrkungen die Gewohnheiteu des Lebens sich nicht ge-
tindert hiitten und wenn die entsprechenden Gciuhie uicht

zu moralischen lustinkten geworden wUren, wenn, mit
eiuem Wci't, wir nicht zu moralisch organisierten
Wesen gewordon waren, so w:n'e nicht daran zu zweii'elu,
duss die Unterdruekung der starkcu uud bcstimmt; ausge-
driickteu GItmbensvorschrifteu sehr HNe Fotgen nach sich
ziehen musste." Deun, vie Ribot*) so vortreSlich sagt,
,,im Grunde unsrer Scele, Tci'gmbeu in den tiefsteu Tiefeu

unsres Wesens, liegen wilde Triebe, unstute Neigungen und
uogezahmte blutdurstige Begierden, welche zwar scMafeu,
aber nicht sterbeu wollen. Sie gleielien jenen rudimen-

*) A. a. 0., S. 263.



ttiren Organen, welcho ihre Bcstimmung laugst Hberlebt
haben, wolche a.bor an den GeschOpfen als Zeugeu lang-
sam fortschreitendcrEntwickluug der Lebensgestalten haften
gcblieben sind. Aber die Erbliehkeit fuhi-t jeno Instinkte
der Wildheit, wdohe die Menschlieit damats, als Rie frei in
deu Wuldem und auf den Gewassorn lebte, entwickelt hat,
gleichsam durch ein uns verboi-geres wundortichcs Spiel des
ZufuUs von Zeit zu Zeit wieder vor unsi'o Augen, wie um
uns den Weg, den wir zui-tickgcicgt habeu, zu verau-
schauUchen."

Hiei-mit ist zugloich der Weg augcdeutet oder vor.
gezeichaet, auf welehem die aUm:Mche moralischeVerediung
des Mcnschengeschlechts uud damit des cinzetnen MeuNchen
dm-ch ibt'tschrcitende Vei-tesserung des CInn'aJtters und dnrch
Vel-mehrung der unbswussten moraUscheu Antriebe der
MoNschenseelo oder des moraHschen lastiuJftts mOglich oder
denkbai- ist. Im Grunde ist dièse VcrcdluNgnur eine Fort-
setzung des EntwicMungsprozesses,wetcher den civilisierten
Menschcu aus dem rohen Urznstando der Monschheit bis
zu seiner heutigen Stufo geÛihi-t hat. Die fortwahrende
hochgradigo VerUndei-ung und Verbesseruug der sittlichon
Ideen uud Lebeusgewobuheiteu,welche wir iu der Geschichte
beobachten, ist aber gewiss nicht blofs in der Fortbildung
dieser Ideen selbst, sondern obeuso und vielleicht noch
mohr in der Vererbung sittlicher Antnebo oder Ankgeu
zu suchen. Denn da die Erblichkeitcine Macht ist, welche
nicht blofs erbiMt, sondern durch Ansammlung erworbener
seelischer F&higkeiten auch erschafft und somit den unsre
Handhmgon vor allem andoren bestimmenden Ohal'akter
nicht allein ibi'tpBanzt, sondern auch stetig umbildet, und
da die sittliche Vererbung nur eine einzelne Form oder



Unterabtcilung der seslischeu Vererbung iiberhaupt ist, so

kann es nicht anders sein, als dass die Ausbildung sympa-
titischer oder moraiischer Neigucgen in der mcuschlicheu

Bmst in demsdben Mafse zunimmt, in welchem die Ge-

sittung und Kultur ubcrhaupt wRehst, oder m wcichem dor

roho und zugoUose IndividuaUsmus des Uïmeuscheu durch

die Neigung zu geordneten gesoUschaMichen VfrhtUtmsscu

und die Liebe der Mitmenschcu abgestreift wird. lu der
That ist die Wandlung des sittlichen Geiuhis und der
moralischenAntnebe im Laui'e der JaMmndcrte und Jahr-
tauscnde eine so grofse gcwesen, dass wù' uns gegonwarttg

ntit unsrer zUrteron Empiindung in die rohe Dontc- und

Gefiililsweise von ehedem kaum mehr hineiDYersetxcnkûnue)),

obwohi ~Tr in der Entwicklung geselIschaitUcher und die

allgemeine MeMchonIiebe &)fderuder Anschaumjgon m)d

Neig~ulgen noch lange nicht dahin gelangt sind, wohm wir zu
gelangen bestimmt sind. Es wird vielleicht eine Zeit kommeu,

wolche auf die Zuetande dor Gegcnwart ungefahr mit don-

selben GefUMeu odor BmpËnduugen hinMickeu wird, mit

deaen wir jotzt auf die Zeiten des Mttelalters oder auf
noch Mhere uud rohoro Gesellscha&szustandozuruckblickeu,

eine Zeit, in welcher die Ton Comte so bezeichneten alt-

ruistischenNeigungen oder die Neigungen allgemeiner Mou-

sohealiebe deu jetzt noch herrschenden geselischaftiichcu

Egoismus Yollst&idig aus den Herzen der Meuschen ver-

dr&Qgeu werdeu.
Fi'eilich liilt um ~ieder a)tf unsern ursprUnglichen

Gedaskengang zurSckzukommen die hier besprocheno

Art der Ei'Llichkoit, wio die Erblichkeit ûberhaupt umd wio

alles in der Voit, anch ihi'e Kebraeite und kann in oin-

ze!nen Richtungen oder GeseUschaAiikIasson auch zu Ruck-
ï<odw.B(tchner,DIe Necht dor VeMrbung. 6



scimtt oder Entartung fiihreu wofiir ja borcits Beispiele
au~gefUhrt wurdou. Selhst Vëlker nud Nationon kuuucu
unter Umst&adon aui'solcho Weise absterbeu odor zu Gruude
golieu, obcnso wie dieses ja auch iu der physischen Welt
und in dor EntwicMungsgeschichteder Organismen so hauSg
vorkommt. Aber ebenso wie hier mussen solche Erschci-

nungen ausser dort, wo der im Weson der ErbMchkeit
wohibegriindete Ata~viumus mit im Spiele ist als Aus-
nulunen von der Regel betrachtet werden, welohe den Eut.
wickluugsgaag des grofson Gaitzen ebonsowenig aufhalten
oder behindern, wie die absterbenden Âste oder Toile oines
aufw!h'ts strebenden Baumes dessen Gesamt-Entwicklung
bellindem. Da übrigens die Entwicklung der Sittlidikeit
mit der Entwicklung der Intelligenz auf das engsto xu-
Bununenhangt odor eigcutlich zusammeDÛUlt, so mag die
Besprechung des Einflusses dor Vererbung auf den morali.
sclien Fortschntt hier a.bgebrochen und bczuglieh weiteror
Ausfiihrung auf die naohfolgendeH EWh'teruugon verwiesen
sein. Nur das mag noch bemorkt werden, dass die alte
und tiû&iunige theologische Doktrin von der Erbs&ude
sehr wohi zusammonstiBunt mit dom bereits oftor envahnteu
Einfluss a-taTistischer Reminiscenzen aus nSherer oder ont-
fernterer Vergangenheit, und zwar sowohi seelisoher wio loib-
licher Art.

Wichtiger noch, als die moralische Vererbung und
selbstverst&ndlich am wichtigsten unter alleu Arhm dor Ver-
erbmig erscheint die intellektuello Vererbung oder die
Vererbung von Denkverm6gon und Verstand im Zusammen-
hang mit Ged&ohtuis, Phantasie, Urteilskraft: u. s. w. Die
Mûglichkeit der intellektuellenVererbung ist von vornherein
bewiesen durch die bereits 6f!:er besprochene leichte Ver-



~t'bHchkeit Jer Gcisteskt'unHx'iten oder der krankhaftcu
Storungen dcn Deukvermugens. Warcn wir abc'r auch nicht
Mtt Besitze dieses Beweisndttds, so wUrdc schou die tUglifbe
Erfahrung daruber, dass der Intellekt von Eltom auf Kin-
der Sbergcht, keinen Zweifet lasscn. Fast bci a!Ioi grotscn
Coisteru der Geschichte odcr sonst geistig hervotTa~ndeu
Mimuem oder Fraucn ist man imstande geweseu, u.achzu-
wciscM, dass Bie gcistig bedeutendo Eltern hattt'n, oder dass
mindestens ciner von den beidcu Erzeugem geistig be-
deutend war, wenn auch der Ruf oder Kame, dcn sic gc-
sdnchtiich erlaugtcn, nicht im VerhiUtuis zu iIn'Gti Fithig-
Iteiten staud. Ist schon FSbigkeit uud Leistung utwas an
uud fur sich sehr t'erschiedenes, so stcht der Name, den
sich der Einzelmi dm'ch irgend cmc Ait der LGMtuug er-
wit'bt, durchaus nicht im gemdeu VerMItnis zu seiner
Leistungsfaidgkolt, und die nicistcn derEItcru bedeuten-
der Mcuschou, doren intctIektueUe Bodeutung mau erst
nachtr~glich et'tbt'scht hat, wiit'dcn wohi ewig unbekaunt
gebliebon soin, wenn nicht iuro Kludor, oder eines dorsolben,
die Stutc der BcrUhmtheiterstiegeu hMten. Es ist eiue schr
gebrUucUidje, aber vohl gam falsche ÂNuahme, dass das
Uenie, wie man zu sagon pNegt, "vom Hilumel fallu". Der-
artige ,,WuBder" kuimen heut~utago vor dem Richtoi'stahie
der Wisseuschaft nicht tnehr zugelassen werden. Imnipr

muss die Goburt eines Genies aïs Folge oder Ausdruck
cinés hesonders g&nstigcn Zusammcnh'c&ns von vorberciton'

·
den Dmstanden odor Bedingtmgau augesehon werden wenn
auch dicse Umstande nicht in jedem einzelnon Falle bekannt
werden oder bekannt gcworden sind.

Wir kônuen ubrigeHS dièse Cbertragang des Intellekts

von Eltern auf Kinder nicht borUhreu, ohne ciner Frage
6*



zu gedcnkco, welche bereits auf das violfachste erOrtert und
in sehr verschicdonemSinne hcautwortet cordon ist der
Frago nHmIich, ob die intellektuelle Erbschaft mehr vou
dom Vator oder mehr von der Mutter hen'Uhre? Ent-

gegen der, wie es soheint, natUrHchstou Anuahme hat bc-
kanutlich der Philosoph Schoponha-uar d!c bestimmte
Behauptung ausgesprochen, dass man den Intollekt von
der Mutter, dcu Willon dagogen mit Einschluas von
Charakter, Leidcuschaft, Neigung, Gefuhl u. s. w. vom
Vater ererbe. Wahrscheinlich hat ihm dabei das boruhmta
Beispiel Goethes vorgeschwebt, desscn Mutter, die be-
kannte "Frau Ra.t", cinc Frau Yon eminenter geistiger Be-
gabung war oder gewesen sein soll. Viellcicht dachto cr
auch an sciue eigno Mutter, die bekannte SchriftstoUcnu
Johauna Schopenhauer. In der That llisst sich uicht lougneU)
dass von oinor Anzahl gonialer M&tmer bekanut gewordeu
ist, dass sio von geistig bedeutonden Mûttem geboren wur-
dcn, withrend der Vater einen gloichen oder ahniichenAn-
spruch nicht orhoben kounte. So soll die Mutter Napo-
Icotis I., die bekannte Madamo Lii.titia., eine Frau von
grofscr Elugbeit und zugleich seltener Charakterstarko,
abcr auch von tyramuschem Sinn gewesen sein. Sic pHegte
iliren Gemahl auf dcn KriegszUgen der Eorsikaner gegen.
Genuesen und Franzoseti zu Pferde zu bcgleiten. Auch
die Mutter Newtons wird als eine Frau von cmmentem
Talent geschildort, wâhrend der Vator geistig gar nicht
hervorragend gewesen sein soll.

Indessen wtirde man einen grofaen Fehler begehen,

wenn man a-us dieson vercinzelten Beispielen cineu all-
gemem giUtigon Schiuss ziehen wollte, da auch eine nicht
geringe Monge von Beispielen namhaft gemacht werden



knnn, in welchen das Gogentoil stattfand und der IntcUekt
bedentcnder Manner nachweisbar von dom Vater geerbt
wurdc. So habou dio funfSQhno Anselme von Feuer-
bach, des bei'!ihmten und philosophisch begabton Erimina-
listeu, Ihre grofse Begubuug oSenbar alle vom Vator ge-
crbt. Der Suh)i AuHcIm GnyarL sich Buhm in der Midonden
Knnst, K. Wi!he!m desg!cichon ats Mitthematiker, Ed.
August als Jurist, Fr. Hemrich als Sprachgelohi'ter,
Ludwig endiich als Philosoph. Der groise iratMOsische
St~atsmaDn Mirabeau hatte in m~nniicher Linie bis zu
Grofsvater und Oheim geistig bodeutende Yor&Iu-en. Sein
eigner Sohn dagegen kam mehr auf seine Mutter heraus
uud taugto nichts. Der Vater des berHhmten Dichters
Ta.sso war ebenf&Us ein ziemlicu guter Dichter, und die
Vorerbung dieser Anlage auf den Sohn wurde durch don
Einfluss der Mutter noch gesteigeit. Auch Schillers Vater
war nach neuerdings darQber bekannt gewordenon Nach-
lichten ein geistig bedcutender tmd hoch vora.nlagtorMensch,
wurde aber durch medere Stellung und widrigo Lebens-
schicksale an der vollen Entfaltung seiner geistigen Kr~fte
gehindert. Der Vator des genialeu Entdeckers des Gesetzes
von dor Brha.ltnng der Kraft, Robert Mayer, war ein
sehr mtelligenterApotheker in Heilbronn, der viel exporimen-
tierte und chemisoh-physikalische Untersuchungon anstellte,
wahrend die Mutter als eine geistig unbedeutendeFrau ge-
schildert wird.

Im Allgemeinen wird man auch ohne sich nach
weiteren und ohne Zweifel Tielfach vorhandenen Beispielen
dieser Art umzusehen das Richtige trenen, wenn man
ajminunt, dass die Kinder in der Regel ein Gemisch
ans den geistigen und Charaktereigenschaften der beiden



Eltem darstellen, und dass die Sëhne im grofsen ganzcu,
wie man zu sageu pHegt und wio dieses ja auch die Mgtiche
Eriaht-uug lehi't, mehr auf die Vrtter, die Tôchter mptn-
a.ut' die Mutter her~uskommen. Doc]i hihigt dieses von
ciner solchen Monge zu~Uigcr NcbMmmst&mlc,wn: A~r,
Gesundheitszustand,goistige oder gemHtHche Stunmuug oder
Erregung oder sonstige Zust&nde der beiden Rrzengp)- im
Momente der Zeugung, Verlattf der Gravidittit u. s, w. ab,
dass sich allgemeinc Regein hiei-uber kaum nufstelle!! lassen.
Ditraus ei-Mart sich auch ohne Schwierigkeit, warum die-
selbcn Eltem emer Rcihc von Kmdet'n das Lebeu geben
kOnueu, welche unter etuander nach kôrperlicber wio geistiger
Aniage niitunter so grofse VcrschMdenheit zeigcu, o~gleicb
eiu sie gemeiusam verbindondes .B&nd der allgemeinen
Familien&huUchkdt selten zu vorkenuen ist. Je rnclir
tibrigens unter zwei Eltern dor eino Teil durch Kraft, &e.
sundhcit,Lebensenergie,ausgepr&gteCharakter- oder Goistes-
EIgeutUmUchkeitenden andern <iberragt und bchort'scht, um
80 meh' ist anz~tuchmen, dass, ce~s ~an'6M~ dio Kinder
in ihrcr korperlichen tmd goistigon Organisation diescm
Teile folgen werden. Die hiermit zusammonh&ngcndoFrage,
warum gewisse Eigentiimiichkeiten oder Anlagen der Eltem
auf einzelne Kinder Ubergehen, auf andero nicht, ist nicht
schwerer za beantworten, als die Frage, warum ge~8so
Krankheits-ANlugGn der Eltern oder eines der beiden Er-
zeuger in cîuzo]uenEindcru wiederkelu-ou, in anderti mcht.
Aus gloichen Zu&Uigkeiten oder aus dem verwischendcn
Einfluss der Kreuxnng bcantwortet sich die oft aufgoworfene
Frage, warum geistig bedeutendoEltem nicht immer geistig
bedeutende Kinder habeu. Umgekohrt kann das pl6tzliche
Auftrctcu von Gcnies in vorher unbeka.nut8n Familien zum



Teil wenigstoM aus AtaYisnuM oder RuckseMag erklS.rt

werden. Wie leicht kann es z. B. vorkommen, dass eine

géniale Anlage, sei es nun eine inteHektucHo oder kUnst-

lerischo, von einem Vater oder einer Matter nicht auf die

Kindor vererbt wird oder viehnehr nicht in ihncn zum Aus-
dinck kommt, weil der Einfluss der Gogenseite dièses nicht
zuUtsst. IndcsRan schiummert die Anlage in latentem oder
verborgenem Zustaude in ihnon und ihren Kindem so lange
weiter, bis sie in einom oder oinigen derselben mit einer
entsprechonden Anlage der Gegecseite zusamunentriSt und

nun Anlass oder Mëglichkeit findet, sich in vollem Glanze

zu entwickoht. Âhniiches 'gilt ûbrigons fUr alle der Ver-
or'bung uuterworfenen Anlagen jeder Art.

-ledeinfalls crstreckt sich die Macht der intellektuellen
oder geistigen Vercrbung nicht blofs auf sogen. grofse oder
hervorrageudeGeister, sondern gleicherweise auf alle Mon-
schen und hat zur notweudigenFolge, dass bei civilisierten
oder im Fortschntt begriScnen Volkcrn oine stote, laug-

same Steigerung des geistigeu Vcrmogeas oder der goistigon
E~'ii.fte stuttfindon muss, indem jede einzelne Generation

von der ihr vorangegangenen eino durch Chung, Er fahrung,
Erziehung und zuf&ilige Erworbnng etwas gesteigerte geistige
Anhge iiberkômmt und daboi gewissermafsen Zins auf
Kapital, Zins auf Zins geschiagen wird, so dass die Er-
ziehung selhst, eben in Folge dor gesteigerten Anlage, auf
dor eineu Seite cin immer leichteres Spiol bekommt, auf
der andern Seite ireilich bei gesteigerten Anspruchen aucli
mehr zu leisten hat als &*uher. Die Ursache fiir dièse
Steigerung des geistigen VermOgens kann auch hier wieder
allein in dem Organ des Geistes oder in dem Gehirn ge.
sucht werden, von welchem wir wissen, dass es durch an-



haltendeu Gebrauch und Tîbuug obonso wachst, erstarkt
und teistungsftthigcr wird, wic jedes andre Organ unsres
KSrpws, nnd dass es die Kraft hat, die auf solche Veise
criangto grOfsero Ania~e oder Letstungi~higkcit weite~u-
erbea. Es kOonten eiue Mengo von Beweison fiir diosen
Satz angafïihrt werden; wir wollen uns hier begnUgen mit
einem karzea Hinweis auf die bcka.anten Resultate der
iutcressanten Unteisuchungen von Prof. Broc a. in Paris,
wdoher sich die Muho genommon hat, nicht weniger als
384 ScMdel ans Grâbem der alten Panser Eirchhûfe auf
ibren Rauminhalt z)i untersuchon und donselben mit dem
durcbschmttlichec Rauminhalt der houtigen Pariser ScMdel
zu Yerg!eichou. Er fand dabei, dass der mittlere Raum-
inhalt dur Pariser SchMel im Lau& von uuge&hr 6 bis
7 Jahrhundorten um nicht weniger als 3S Kubik-Centimoter
zttgenommen hat; und forner, dass die aus PrivatgrUbern
des 19. Jahrhnuderts eainommenen Schadel (welche aiso
Personen Mherer Stânde angeh8rt< haben) dujchschnittlich
einen um mehr als 80 Kub&'CentimetergrSfseren Raum-
inhalt besit~en, als die SchUdel aus don gemeinschafHichen
Gruben, in deMn nur Angeltërige mederer StRnde beordigt
werden. Dasselbe Resultat ergiebt auch eine generelle
Vergleichtmg des Schâdelraums bei den gebildeten und un-
gebildetenKlassen der &eseUscha& selbst, sowie des durch-
scimittlichen Schâdeira-ums wilder und civilisierter VoUer,

so dass daraus mit Bestimmtheit gefolgert worden kann,
dass die GrSfse des Gelums unter dem Einfluss der Kultur
generationen- oder klassen- oder volkerweise zuïummt. ,,Wir
ha~en uns~, sagt Merten*), "diesen Vorga-ng so vor-

Die Vererbung von KrtmMieiten, Stuttgart t879, S. 4.



zustellen, dass ein intelligenter, mit einem grofsen Gehirn
versebener Mensch die Tendent zur Anbildung eines gleich
grofsen Gehims auf seinen Nachkommen vererbt, und dass
dicscr, vcrmOge seines schon grofseren Gehirns mtelUgeutor
geworden, wiedernm cmc um so bedouteDdere Tendenz zur
Gehirn-ycrgi'&fscrtmg auf seine Descendenz ubei'tragt. Dass
jedoch Jahrhunderto, wenn nicht Jahrtausende dazr gehSreii,
ehe dièse Vergrofserangen des Gehirns zu messbaren wer-
den, ist seibstverstandiich".

Aber jene Gelum-Verbcssarung beziehi sich nicht blofs,
wie der soeben angefiihrto Autor anzunehmen scheint, auf
die Grosse oder Masse des Organs, welche, wie aUgcmeiu
hier bcmerkt werden mag, im Grofsen und Ganzen nur
einen sehr imvoUkonununen oder unzuverlitssigen Mafsstab
flir geistigos Verni8gen abgiebt, sondem ebenso und wahr-
scheinlich noch weit mehr auf dessen innere Organisation,
namentlich auf die Bildudgund Entwicklung der den eigeut-
lichen Geiste<!tMtigkeite!i vorstehenden sogen. grauen Sub-
ata.nz, some auf die Steigeruug der Aniage oder Kraft
des Organs zur Aufnahme neuer Erfabrungen oder der
FunMons-Fahigkeit tiberhaupt. Der beruhmte englische
Philosoph Herbert Spencer, welcher ja zuerst den kuhnen
und iruchtbaren Gedanken ausspracl4 dass unsre gesamten
geistigen Yermôgeu nur aus einer allmahlichen Steigerung
und Suïumienmg zahlloser psycbischer, durch Wirkung und
Gegeuwu'knug hervorgebrachter Prozesse, von der untorste!].
Stttfe der EmpRndtuigsMtigkeit an&ngond, herrorgegangen
seien und sieh bis zu ihrer jetzigen Huhe entwickelt haben
m6gen, nennt das monschliche Gehirn ein orgamsiertes
Register von unendlichzaMreiohenErfahrungen, die wa.hrend
der Entwicklung des Lebens oder vielmehr wahrond der



Entwicklung jcner langen Reiho von Organismen aufge-

nommen wurdea, durch deren Aufeinanderfolge der mensch-
!iche Organismus nach und nach erreicht wnrden ist. Die
Wirkungen der gteichmiUsigsteu und Muiigsten dieser Er-
scheinuugen sind nach ihm atlmahlich vcrerbt wordon und
sind, Kapital und Zmsen, langsam bis zu der liohen Intelli-
genz gcstic~en, welche jetzt in dem Gehim des mensch-
lichen Eindes ,,latent" ist, d. h. im verborgenen oder un.
entwickcitenZustande dor Eindriicke ha.n't, welche dasselbe
zu seiner vollen Ausbildung zu bringen bestimmt sind. Es
ist derselbe groisartige Gedauke stufenweiser Erwerbung,
Vererbung und Entwicklung, welcher die ganze Descendenz-
lehre bebei-rscht, uud welcher hier auf das geistige Leben
angcwendet wird. Wie die Le!tre der Entwicklung, von
der Urzelle anfungcnd, das gesamte Weseu des Menschen

von der Weehselwlrkung des Organismus und seiner Um-
gebung w&hrend uuermessiicherZeitrilume ableitet, so l!tsst
diese geistvolle Theorie auch den menscHichen Verstand
selber aïs ein Résultat der Wechseiwirkung des Organismus
und seiner Umgebung wâhrend kosmischer Zeitstufen er-
scheinen. ,,So kommt es",re8unuertTyndaHm8einera,us-
gezeichnetenRede ûber Religion und Wissenschaft (1874), in
Cberemstimnnmgmit Spencer das Facit dieser Theorie, "so
kommt es, dass der Europaer zwischen 30 und 40 Kubikzoll
Gehirn mehr erbt, aïs der Papua, daher kommt es, dass
Fahigkeiten, ~'ie die der Musik, die bei manchen niedereu
Rassen kaum existiert, bei den hôheron mit der Geburt ver.
erbt werden kuïz, dass aus Wilden, die nicht imstande
sind, bis zur Zahl ihrer Finger zu Ztthlen, und die nur eine
Haupt- und Zeitwôrter enthtdtendeSprache reden, schliess-
lich unsre Newtons und Shakespeare~ entstehen."



Auch jene angcbomen Ideen 0(*.er Dcnkformen oder
Denkregein, von denen unsre spekulatiTen Philosophen so
viel zu reden wissen und von denen sie behaupten, dass sie

unsorm Goiste apriorisch, d. h. vor aller Erfahrung und
unabhS.agig von dersolben oingepSaazt seien wie z. B. die

sogen. Eant'schen Kateguncn, mûssen a!s Resultat der

geistigen Vererbung und jener unaufh&rlichen Wechsel-
wirkung angesehon werden, welche der menschlicho Ver-

stand seit undonklicher Zeit mit der Aussenwelt unter-
halten hat. Durch die miUIon0!i&che Wiederholung der-

selben Eindrücke, welche von jedem lehenden Wcsen in

jedem AngenbMcko seines wachcn Lebens empfunden wer-
den und welche durch absolut bestitndige und allgemeine

Beziehungcn zwischen Subjekt und Objekt hervorgcrufen

sind, muss notwendig nach und nach eine Art geistiger Ge-

wëhnung oder Dispositiou des Gehirns, in bestimmter Art
th&tig xu soin, erzeugt werden eine Disposition oder
Thiitigkeit, welche zuletxt so a-utomatiach wird, dass sie den

Anscheinemer von aller Erfahrung una,Mumgigen Angeboren-

heit erweckt. Oder mit andern Worten es muss zu-
letzt ein bestimmter Zustand des Gehirns und seiner Funk-

tionsweise erzeugt werden, der aïs das letzte Resultat fort-

gesetzterEntwicklung, Vererbung und Erfahrung des ganzen
Menschengeschleohts erscheint. So kann allerdings der ein-

zelne Mensch von dieseu ihm tiberkommenen Formen des
Denkens oder der Anschauung unmôglich sich frei maelien,

da er sie mit der Organisation seines Gehirns selbst uber-

nommen hat; aher dennoch sind dièse Formen nicht a.pno-

risch im Sinne der theoretischon Philosophie, d. h. nicht

vor aller Erfahrung, sondern nur apriolisch insoweit, ah
sie der Erfahrungdes Einzeinen vorangehen. Mit noch andem



Worten: Die angenommena Aprioritat der DenM'ormon ist
wahr fdr den einzcinen Menschen, aber m~'alir fur das
Geschlecht! Kant und seine NachMger haben den
grotsen und zu zaMoson In't!imom Aniass gebenden Fohler
begangen, dass sie den monschlichen Geist nur in seiner
vollendeten Entwicklung und nicht in seiner Entwicklung
selbst betrachtoten; sie imhmon die Gesetze des Denkens
a!s fertige Thatsachen hin, statt ihre Entstchung zu er-
gt'Unden und munentUch die Rolte der Erblichkeit boi Ent-
stohung der DenMormen in Betmcht zu ziehen. ,,BegnSe

vor aller Et-fahrung' sagt A. Wiossner*), "auf keinen
Grund zuritckt"ûhrbart3 Formen unsres AuSassens, kann

os obensowenig geben, wie Wirkungon ohne Ursachen.
Dass wir uus nicht orinnorn, wie wir zu den Begriffen

von Zeit, Raum und Kausalitut gekommen sind, Hcgt nur
darin, dass jener Erwerb dor Epocbe unsrer Be~vusstseins-
Bildung angohOrt nui' die Genesis des Erwerbs ist in

unsrer Eriùnorung erloschen."
Die von Kant und seine]) Nachfolgern angenommenc

Apnorit&t oder V oraussetzungslosigkeit gemsser Grund-
begriffe des Denkens kann sebr gut mit der ehemaligenund
jetzt ganziich verhssenen Pr~rmationstheone der sogen.
Evolutionisten in den organischen Naturwissenschaften ver-
glichen werden. Denn hier wie dort wird ein ursprtinglich
Fertiges und Feststehendes aïs vorhanden angenommen,
wahrend in VirHichiceit nur ciné jcdesmalige, durch die
VorgUnge der Vergangenheit bestimmte Entwicklung oder
NeuMdung aus den Urolementen stattnndet. Daher die
Theorie der sogen. Epigenese oder Nachbildung (Nach-

*) Das Atom, t876. S. 23.



xeuguBg) diejenige der Pritformation und der damit ver-
bundenen Evolution (AuswicMung) nunmchr vollstandig
abgelüst hat. Da mm aber Mechanismus und Logik das
nUmlicho sind, und da die Vemunf!: in der Natur auch die
Verumtft des Denkons ist, so ist Jcicht zu begreifen, dass

ganz dasselbe VerhUltuis auch f!lr die Entstehung der Dcnk-
formcn uud des Deukens selbst ma~sgebond sein muss.

~brigens dûrt'teu, wie es dem Vei-fasser schoint, die
Deo!dbnnea von Raum und Zeit aucli schon in der ntum-
lichen Ausdelinung des Doultorgans und in dem zeitlichen
Geschehen der GeMrnprozesse begrundet sein, so dass es
schon darum unserem Geiste unmogHch is~ sich in der
Vorstelluag von diescn Schra.nltcn frei zu machen, wH.hrend

seibstvei'stitndiich das Gesamt-Dasein aïs solches dicso
Scbrauken nicht zu kennen braucht.

Nach allem diesem halten ~'ir uns iur berechtigt, das
Denkgesetz geradcso wie das Moralgesetz fiir ein Natur-
gesetz und aïs Folge naturgesetziicher oder natu'~eschicht-
licher Entwicklung zu erkiaren. Die mensch!iche Yemunit
oder Geistestbiitigkeit ist nur der Spiegel, der das AU
zuruckwh'ft:, und das letzte Resultat jener bereits geschil-
derten Wecbseiwirkung zwischen dem Organismus und seiner
Umgebung wâhrend kosmischer Zeitrilume, in ununter-
brochenemZusammenhang gehalten durch das grofso Gesetz
der geistigen Vererbung.

Es braucht naeh allem Gosagten wohl kaum a.usdriick-

lich hervorgehoben zu werden, dass hiermit oder mit dem
Gesetz der intellektueUen Vererbung zugleich Aniass und
Gelegonboit f!lr einen endlosen geistigen Fortschritt der
MenscMieit gegeben ist, indem jede einzelne Generation die

von iln' gemachten geistigen Erfahrungen,Erwerbungenoder



die von ihr gowonnenen seelischcn Fertigkeiten, FUbig-
keiten u. s. w. gewissermatsen in der Organisation ihres
Gehirus festlegt und durch Voj'erbung dieses so ntodinziei'ten
oder in seiner Leistungsi~higkeit gesteigerten Orgaus ein
mehr und mehi' beftihigtes, zu stets hOlierer geistiger und
moralischor Entwicklung neigendes Geschlecht hervorbnagt.
Es vermehrt auf diese Weise die Vererbung die Intelligenz
iu jodem einzehcn Geschlecht und bpf&higt diosolbc zn
Noucn EntwicMungen auf dem Wege der nlImUhtichen Au-
sammlung von DenMertigkoiten und Denkfithigkeiten,

,,Dor Urmeasch", sagt Ribot in dieser Bczielmug*)
cbenso sokSn ais wahr, ,ohne Wissen und aUgomeine Vor-
stellungen, dem endlosen Sturme soiucr Begierdeu und seiner
Tnebc hingegeben, welche nichts aïs die m ihm entfesselten
Naturkrtifte waron, hat sich nur langsam zu seinom Ideale
crhobcn. Kunst, Dichtung, Wissenschaft, SMiebkeit, alle
diese erhabensten Oifeabaningen des Meuschengoistes, sind
gleichsameine zerbrechliche und kostbare, spiit entsprossne
und durch die lange Arbeit zahlloser Geschlechterbefruchtete
Pnanze; das Idea! hat sich nicht auf einmal und im

ganzen enthûllt; es entschleierte sich ganz aUmahlich.

Uud auf diesem la.ngsatnen Et'oboruugszuge versucht die
Measchheit alles abxustreifen, was ihr von Niedrigem noch
aukiebt, jene Urtriebe, die wohi noch ein Flecken von don
eraten Antnoben sind, jeden Augcnblick wieder zum Vor-
schein kommen, unzerstûrb&f, wenn auch schwRcher und
schwUcher, um uns nicht an euien Sundenfall, sondern

an den niedrigon Zustand zu erinnern, von dem vir aus-
gingen".

*) A. a. 0., S. 8KO.



So und auf diese Weise gehen Erblichkeit und Ent-
wicklung Haud in Hand, um nach stets hulterea Zieleu

zn strebeu. Entwicklung oder Verauderung ohne Erblich-

koit wurde alles dem Zufttll Hberlassen und ein heilloses

Chaos zur Folgc haben. Erblichkeit ohne EutwicMuug

wûrdo oine ondlosc Einf&rmigkcit erzeugcn. In der Ent-
wicklung mit ErMIchkeit dagegen begegnen wir emem&e-

sctz, welches Leben, Bewegung, Abwcchsiuag und Foi't-

schritt zur Dotwendigen Folge bat also gerade dasjenige,

was wir in Wirkiicbkeit iunerhalb des Ktdtui-fortscbntts vor
uns sehen. Wehe jedem Volke, welches diosen natiirHchen

Entwicklungs. und Fortschrittsprozcssgewaltsam untertricht!
Man denke an das unglUckticIie Spanien, welches seine

geistige und politische Entartunggrôfstenteils dem TJmstaude

verdaakt, dass durch die laagdauemdon Verfo!guugen der
Inquisition gerade die beston &'3istcr und Denker fort-
walu'end gewaltsam elimituert wurden, und dass damit die
nattirliche Entwicklung und Weiterbildung geistigen Lebens

durch Erwerbung und Vererbung UBmSg'ich gemacht wtu'de.

Aber man wahre sich auch denjenigen gegenuber, welche

nicht einseheu oder nicht einsehen wollen, dass und welche

scuSpfensche Kraft in diesem natûrtichcu, von der Ver-

erbung erworbener Fahigkeiten gestUtzten Ent\icklungsgang
liegt, und welche zwar nicht durch Gewaltmafsregeln, aber
doch durch ihr wisseaschaftiiches Ausehen demselben und
damit dem ewigen geistigen Fortschritt dur MenseMieit

einen Daaun entgegensetzen wollen! Niemand und sei

er in der Wissenschaft noch so hoch gestiegon kann zum
voraus sagen, was wir in der Zukunft wissen kOunen, und

was wir nicht wissen oder k8nuen werdon. ,,Wer," sagt
Arago, ,,mit Ausnahme der rein mathematischen Wissen-



schaften, das Wort unmôglich ausspricht, ermangeit aller
Vorsicht und Elugheit." Wenn in der Diluviaizoit einer
der damals lebenden Menschen crHRrt batte, man wMe
niemals dahin JLonunen, die Granzen der Erde kennen zu
lernen odor das Vesen des Blitzes und Donners zu ot'-
griinden oder den Ursprung der Winde zu erforschen,

so wurde eine solche BehMptang fur die damalige Zeit
gerade soviel Berechtigung gehabt haben, wie diejenige
eines Forschera der Gegenwart, man wOrde mentats da-
hin kommen, das YerhMtnis von Stoff und Era& oder
die Entstehung des Bewusstseins aus matenellen Beding-

ungen zu ert:ennen. Oder wenn um mSglichst nahe
Hegende Beispiele zu greifen im Anfange dièses Jahr-
hundorts, also vor nur 70 oder 80 J~hl'en, irgend Jemaud
erklart habon w<irde, wir wurden gegen das Ende oder in
der zweiten Hâifte desselben die ganze Erde mit Eisen-
bahnon und Damp&chiSen beiahl'en, oder wir wui'dea mit
Hilfe des Telegraphen in wenigen Augenbuchmeinen Welt-
teil mit dem andern sprechen lasson; oder wir wUrdea mit
Hilfe der Spektral-Analyse erfanren, welche Stoffe in der
Sonne oder in den entforntosten Fixsternen und Umebem
vorbrennen; oder wir wCrden Aufkl&rung darfiber gewinnen,
wio und auf welche Weise die Organismenwelt der Erde
und scMie&Iich der 'Meltbehen'schoade Mensch selbst mit
allen soinen enormen Krttften und F&Mgkeiten nach und
nach in sehr langen Zelti'aumen entstanden sei; oder wir

wiirden in den Stand gesetzt werden, die Geschwindigkeit
des Gedankens zu messen oder mit Hilfe des Phonographen
langst gesprochene Vorte von neuem crtôncn zu lasson;
odor wir wiirden mit Hilfe des Sonnenlichtes getreue Ab-
bilder von Personen und Gegenstâmdon in wenigen Augen-



blicken berstelleu; oder wir wurdeu auf weite Eutfernungen
durch die Hilfo omcr Schnur mit eiuander redeu oder mit
Hilfe zusammengepressterLuft die huchsten Gebirgsketten
durchbolirea u. s. w., so wurdo man ihu wohi Rir oinon
Nnrren erUNi't und bei Fortdauer seiner Narrheit in ein
In'enba.us gesteckt baben. Ebensowenig aber, wie dieses
damals mOgUob oder deu.kbar WtM', ebensowemg kann heut-
zutage jemand dem menscMicIien Wisson uud EOnueu be-
stimmte Grenzen aaweisen und sich unterfangen zu sageu:
Bis biei'ber und nicht wciterl Im Gegenteii kann kein
Mensch, auf theoretische Griimde gestutzt~ vorauswisseu, was
wir noch an der Hand des Gosetzes der Erwerbung und
Vererbung auf der Leiter des goistigen, mor&Iischen und
mat~nellon Fortschritts xu erreichea bestimmt sind. Jedeu-
i'alls ist soviel gewiss, dass durch jenes Gesetz oine geradeza
ondioso oder doch in keiner Weise zum voraus berechen-
bare C-elegenheit zum geistigen, wie materieUeu Fortschritt
gegeben ist Fast alle grofsen und schwiengonErkenntnis-
Probleme galten, wie HS-ckel bemerkt, den meisteu oder
allen Zeitgenossen so lange fiir unlosbar, so lange jeder
Weg zur Erkenntnis verschlossen schien, bis endiieh der
baimbrecbende Genius auftrat, desson Mares Auge den
nchtigen, bisher verborgenen Weg dcr Erkenntnis entdeckte.
Also lasse sich der moderne Eultunnenscb durch solche
Rufe voreiliger Grenzwachter der Wissenschaft nicht eut-
mutigeu, sondern strebe mutig und uubeirrt der Sonne der
Wahrheit, dem Siege des Lichtes entgegen1 Eeiu Ziel sei

ihm zu hoch, kein Licht zu blendend, keino Anstrenguug

zu grofs. Ein emziger Blick auf das giinziicb verUnderte

Wesen, welches aus ihm selbst oder semem Geschlecht im

Laufe der Jahrta.usende geworde!i ist, ~qder ein Vergleick
Lndw. BUchnor, Die MMht der VoMrhmt~ 7
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zwischon jcuem rohon uud tiurischen Urbild der ttcuschheit,
weiches, dem rouesteu Aberglaubeu ergebeu uud in steter
Augst \or deu CbennSchtcu der Xatur, mit duu Tiet'un des
Waldcs um seine :u'mseligc Existeux rang und dcut Kultur-
mcnseheu der Gegcnwart, Avcichcr die Erde behoi-rscht und
mit scincm Godanken die fcmstc!) HtktntG des Bimmuls
ausulisst, muss geuUgeu, um ihu bei keiner Austreugung
oder Aussicht YerzweiMu zu tasseu, und ihn Yeraulasscu,

statt des gauz mit Uurecht berUhmt gewordeueu “/$'«/'«-
&/MK~ das ,,Sc!'cMMA'" odor das Hac~cl'sche ,,7M~</M'<

~o~a/~«~ auf seine Fabnc zu sclireiben. Und zwar
alles dicsos um so mehr, aïs ja die Zeit der kulturelleu
Entwicklung des Meusclicngeschlechts un VergiGich mit der
hiutcr uns liegenden kulturloseti oder vorhistorisclicti Zeit
eiùe sehr Inu'ze, nur Uber eiuige Jtt!n'tau3ende sich er-
streckende ist und wir daraus wohi mit grofser Wahr-
scheinlichkeit schliessen ditrien, dass das Mcnschcngeschleuht

ats seiches bexugitch seiuor geistigeu Entwicklung nocit in
deu frilhesten Anfaagon sich bewegt uud bestimmt seiu
dii~e, im Laufe der in [UMrmessHcher Weite sicli vor uns
dulmcndeu Zukunft Ziele zu erreichen, an welche der
meuschlicite Geist zur Zeit noch uicht im Traume zu
denken wagt.*)

Allerdings ist der Fortschiitt aïs solcher und im Lichte
der Geschichte nicht so leicht z't begreifen, wie dieses dem

blofseu Wortiaute uach scheiuen mag. Fortschritte wechselu
in dor Geschichte bekanntlich mit so grofsen Rueksclirttten,

*) AMfMirHcharesObor das Du Bois-ReymouJ'schc J~o)'«!'iM«.'<
und die damit znsatnmenhSn~ende ,,Bew)Mstseinsfrage", wetohe so
violon Staub in der Presse aKi'gerShrt hat, tindet sich in des Ver-
i'UMor!! Buuli: ,,PhyMologiBche Bilder", IL Teit, 8. 190 u. flgde.



dass uicht weuige Ge~h)'te sieh nicht gescheut habcu, die
Existcnz des Fortschritts iibcrhaupt zu leugncn. Auch die
Vercrbung selhst fUhrt durchaus nicttt immer wie dièses
uach dem bisher Gesngten ûtischlichet'weiso aDgenommeu
werdeu kOnutc zum Fortschntt, sondern ebensowoht zum
Ruckseht'itt oder StUlstand, oder ka.uu dazu fuhreu, wie
dieses ja bereits bci Besprochung des moralisehen Fort-
schhtts ErwShnuug fand. Namcutlich setxcn die Deakwciscn
oder VorstclhtDgs-Antagcn, welche durch eine mehr nls
tauseudjubnge rne~ter.Ei'xiehuNgund Fnester-Herrschaft in
deu K&pfen so vieler MeDSchcu erzeugt uud durch Ver-
erbung. wle es schcint. bleibend gcworden sind, den Fort-
Rchnttcu ciner wissenscbaMichcu Weltanschauungund dem
Dnrcitbi'nch ciner besseren Erkeuntuis eiuou Widerstand
eutgcgcn, der mitnntcr den Eiudrucit votlstitudiger Uubesieg-
harkeit macht. Aber dieser scheinbare Widct-spruch ver-
schwiudct, sobald vir die Gcschichte menschlicher Eultur-
uud Geistes-EntwickItmg uicht aïs eine cinfnclle Bcihc,
wohei immcr das relativ Hûliere auf das relativ NIedei'e
folgt, soudom ats eine kompliziei'te Zusammensctzung aus
vieleu solchen Reihen bctrMhten. Die allgemeine Leugnuug
de& Fortschritts beruht auf demsulbea Missverstanduis,
welchem die DesceudetM-Theone oder die Entwickhmgslehre
dcr Orgauismen so oft anheimgefàllen ist uud fortwuhrcnd
anheim~Mt dem MissversMudnis namHch, dassEutwicklung
und Fortscimtt eiue gcrade und cinfaclie, von jedem cin-
zelnen Punkte aus leicht ubcrsehbare Reihe oder Stu&u-
i'olge darstellen n)usst€u. Dieses ist aber so wenig der Fa!
dass vie!mcl)reiue ganze Anzabi neben emuader fortiaufeuder
Reihen existiert, von doueu sich eine Hber die andere er-
hebt~ ahulich wie die neben und iibereinanderemporstreben-

7*



den Asie oder Zwcigo eines Baumes. Mau hat, um jenes
VcrMItnis von Rttckscbritt uud Fortschritt auszudrHckeu,
den letztcren unter dem Bild einer allmahlich od&r laug-
sam sich erbebendon SpiraUime oder einer in geueigter
Ebeao aufwarts steigeudcn Zich&ck.Liuie dai-xustelleu ver-
Rucht; nbet- weit besser dtirfte das Bild eines Baumes, wo-
bei die aufwMs strebenden Seitennste zwar au eiuer Mel
tiefercn Stello des Stammes ansetxon, als dort, wohm die
Spitzen tiefer golegener Âste jt-eiehen, aber schliesslich mit
iliren hôchstcn Spitzen sich weit Uber jeae erheben gaeignet
sein, die manuigfachcD Sonderbarkeiten und Unregelmitfsig-
keiten im allgemeinen Gange des Fortschritts zu ver-
smuMIdlichon. Frei!ich ist nicht zu Yerkcanea, dass auf
dicse Weise dor Fortschritt im grofsen und gauzen nur
sehr langfiam Yor sich geht; namentlich wenn wir uns bei-
gelien lassen, den Fortsoliritt dor Geschichte uud des Ge-
seUechts an der hu-zon Spanne unsres oigncn meNschHchen
Dascins zu mcssen. Aber was bedeutet der Begniï Zeit
im e~vigen Lauf dor Natur und G~schichte? Der Eiuzelne
ist diesom Lau& gegenüber nichts, das Geschlecht alles;
und Geschichte wio Natur bozoichnon jedeu ihrer Sehritte
nach Yorwarts, auch don kloinston, mit uDzahligen Leichen-
Mgein. Der einzelne Mensch geizt mit der Mnute, weil
er sein Ende sttindiich uud taglich vor sich sieht, aber un
Gange der 'WeltentwicMung sind MiUioncn Jahre uicht
mehr, als ftir uns oin Tag, eiue Stunde, eiue Miuute,
eine Sekunde. Wir kommen und gehen, ~vie Euitags-
niegen; der Weltgeist aber rauscht von Ewigkeiten zu
Ewigkeiten und kennt weder Ende, noch Aufang. Wir
aber, die wir Anfang und Endo kennen, sollen uns die
Mühe nicht verdriofsen lassen, das kleine Fetzchen der



Ewigkeit oder UneudUchkeit, das ~ir mit unsern Sinuen

und unserm Deukea zu ujnfassea imstande sind, nach
Ei'&ften kennen zu lernen, Darum diese UateMuchung
ûber eine der wichtigsteu Erscheinungen der biologischen
Wissenschaft!
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