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Benierkungen iiber Geschichte der Geologie uiid daraus 
resiiltierende Leliren. 

Von 3Iax Semper (Aachen). 

Die Gesclhchtsschreibnng der Geologie ist bisher fast ganz anf 
clem Standpnnkt der Chronistik stelien geblieben nnd hat sich meist 
begnhgt znsainmenznstellen, wie im Lanfe der Zeiten die Probleme 
imd ihre Losnngen gelautet haben. Ans solchem Bericht konnen 
ftir die fortschreitende Forschung nnr wenig nntzbare Lehren re- 
snltieren. Chronistik ist aber fiir die jMenschheitsgeschichte Avie fur 
die Wissenschaftsgeschichte nnr eine Vorstnfe. Die eigentliche Anf- 
gabe Avird erst bei analytischer Behandlnng in Angriff genommen, 
die begreiflich zn machen sncht, Aveshalb eine Zeit die gerade ihr 
eigenen Probleme behandelte nnd Aveshalb sie bei der Behandlnng 
die ihr eigenen Wege einschlng. 

Solche Untersnchnngen haben in den exakten Natimvissenschaften 
sich als Beitrage znr Methodologie Oder Erkenntniskritik ntitzlich er- 
Aviesen. Man hat nach Aiihti.ltspnnkten gesncht nnd solche gefnnden, 
inn den Wert der Methoden zn schatzen, nni das Verhaltnis ZAvischen 
den Avissenschaftlichen Begriffen nnd der AAdrklichen Natnr zn priifen, 
also den Wirklichkeitsgehalt in den Avissenschaftlichen Begriffen 
zu bestimmen. Anch die Geschichte der Geologie Avird nach den 
Untersnchiings-METHODEN der Vergangenheit zn fragen haben, nnd 
da, A\de allgemein bekannt, der Gedankengang in den abgeschlossenen 
Veroffentlichnngen meist so dargestellt AAdrd, Avie er am klarsten nnd 
schnellsten znm liehandelten Problem nnd znr Losnng fiihrt, nicht 
aber in all den UniAvegen, in denen er sich Avahrend der Arbeit 
beAvegte, so fordert es nnr Avenig, wenn historische Untersnchnngen 
an die abgeschlossenen Arbeiten geknhpft sind. Wir branchen Adel- 
mehr Kenntnis der Avirklichen GedankeiiAvege, Kenntnis der Vor- 
notizen, der ZAvischenstufen, der Sammlnngen nsAA^, also eine 
ganze Anzahl nnerlasslicher Qnellen. die nnr in Ansnahmefallen er- 
halten sind. In grosser Vollstandie’keit sind sie erhalten Amn Goethe. 
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mid wegeii dieses Ziistandes der Qiiellen kann Goethe als Objekt 
einer Stiidie liber Gescliichte der Geologie den Vorrang behaupten 
Tor vieleu anderen, die an nnd fiir sich Grosseres anf dem Gebiet 
der Geologic geleistet haben. 

Freilicb wird znvor erwiesen werden iniissen, dass Goethe's 

geologisclie Forschnngen inehr sind als fliichtiger Dilettantismns oline 
Ernst nnd Folge. Entscheidend ist dabei wolil in erster Linie das 
Urteil der Zeitgenossen, y. Teebra’s, Werner's, y. Hoff's, Graf 

Sternberg's n. a., also Yon ^lannern, die sick diu'cli Dichterrnlim 
nnd soziale Stellnng nicht batten Yerblenden lassen, mid Goethe's 

Anschaiiiingen ebenso wenig diskntiert batten, vrie die Pbysiker die 
Farbenlebre, wenn die geologiscben Lebren scbon dainals als Yer- 
feblt zii erkennen gewesen waren. Wir neigen dazn, bei Benrteilting 
Goethe's seine Tbeorien, bei der Werner's, L. yon Buch's dagegen 
die Einzelbeobacbtiingen in den Vordergrmid zn riicken: wir Yer- 
gessen, dass Goethe's Tbeorien tins nicbt fremdartiger sind als die 
seiner Zeitgenossen, mid dass seine Beobacbtungen an Sorgfalt nnd 
Genaiiia'keit binter keinen anderen znriickziistelien brancben. Es 
konimt bei der Benrteilting einer wissenscbaftlicben Leistmig weder 
anf den Inbalt des Kesnltats nocb anf die scbnlebildende Xacb- 
wirkiing an, sondern anf die Strenge mid Geschlossenheit des 
Gedankenganges, anf geistige Selbstandigkeit n. dergl. So kann 
erst anf Grnnd einer allseitigen Darstelltmg genrteilt werden: die 
bislier Yorbandenen Yerfiigten nicbt liber das Yollstandige Material 
mid bier erfabren bei Yorwiegend kritiscben Zielen die Irrtlimer 
einseitige Betonnng. Dalier ware, wenn die Antoritat der Zeitgenossen 
nicbt genligen sollte, das Urteil zii siispendieren. 

Mancbes miter Goethe's Anscbannngen wirkt nmi alerdings, 
in seiner Irrtmnliclikeit fast nngebenerlicb, z. B. die Vorstellnng, 
dass Pnddingstein zn den Porpliyren geliore, dass Porpbyr, gewisse 
Breccien, besonders des Eotliegenden, nnd Pnddingstein anf ein nnd 
dieselbe Weise, dtncb cbeniiscbe Ansscbeidiing ans einem wassrigen 
Magma, entstanden seien. In anderen Fallen Yertrat er dagegen An- 
sicbten, die zwar in seiner Zeit nicbt Yollig fremd waren, aber docb 
erst sebr Yiel spater allgemeine Anerkennnng fanden nnd danials 
flir katini diskntierbar galten. So spracb er ans, nnabbangig you 

Yenetz mid migefabr gleicbzeitig mit ibm, dass die erratiscben 
Blocke der Scbweiz anf eine Eiszeit nnd anf Gletscbertransport 
binwiesen. 

Solcbe nnd eine anosse Anzabl abnlicber Falle leaen die Fraae 
nabe. ob die Gegenwart nnr die Forscbiingswege Yerfolgt, anf 
denen Goethe zli ricbtigen Eesnltaten gelangte, Oder ob ancb die 
Feblerqnellen nocb weitertiiessen. 

Bei naberer Betracbtmig erkennt man, dass eine Ansicbt tm- 
mogbcb allein darnm als ricbtig angesetzt werden kann, well sie 
mit der lientigen Meinnng libereinstinimt, Trotzdem ist es ans- 
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geschlossen, dass Porphyr und Puddingstein jemals wieder als gleich- 
artige Bildungen zusammengestellt werden konnen, weil jetzt die 
mikroskopierende Petrographie sofort zeigt, dass die felsitiscdie 
Grundmasse des Porphyrs etwas ganz anderes ist, als das ausseGich 
sonst oft sehr ahnelnde Bindemittel des Puddingsteins. Ebenso ist 
ausgesclilossen, dass man zu Wekner zurtickkehre und eine Basalt- 
saule als Kristall auffasse, denn sie ist keine optisch einheitliche 
Substanz. Werner nannte in ausschliesslicher Kenntnis morpho- 
logischer Merkinale alles Xatiirliche „Kristall“, wenn es von regel- 

massigen ebenen Flachen begrenzt war. 
In diesen beiden Beispielen zeigt sich, dass wir dann sicker 

von einem Fortschritt der Erkenntnis reden konnen, wenn die Yer- 
anderung der Lehrmeinung hervorgebracht ist durch Anwendung 
eines neuen Beobachtungsmittels, oder in allgemeinerer Forineh 
ein neuerer Lehrbegriff besitzt nur dann sicker einen kokeren 
Wirklickkeitsgekalt, wenn ikm eine qualitativ neue Erkenntnis zu- 
grunde liegt. Yermekrt man dagegen die Erkenntnis nur quantitative 
indem man etwa Basaltsaulen kristallograpkisck inisst, so wiirde 
man nack aller Erfakrung nur zur Aufstellung aspnmetriscker Kristall- 
systeme, niemals zur Fberzeugung gelangen, dass die Basaltsaule 
kein Kristall sei. Wir erkalten dadurck die erkenntnistkeoretiscke 
Berecktigung, einer ganzen Anzakl von keutigen Ansckauungen mit 
Sickerkeit kokeren Wakrkeitsgekalt zuzusckreiben und sie gegentiber 
denen der GoEXHE’schen Zeit als definitive Y^akrheit kinzustellen. 

In alien geogenetiscken Yorstellungen von damals ist der Zeit 
als geologischem Faktor nur eine sekr geringe Eolle zugewiesen. 
L^berall kielt man sick bei der Kekonstruktion der Urgestalt ganz 
nahe an die gegenwartig bestehende. Der Erosion, der Yei’witterung 
traute man nur ganz oberflacklicke Wirkungen zu; und sak man 
sick gedrangt, mit starkeren, tiefer greifenden Yeranderungen zu 
recknen, so sckloss man auf die Einwirkung macktiger, rasck 
wirkender Faktoren, niemals auf langdauernde Kumulation langsamer 
Prozesse. 

Diese Eigentumlickkeit bleibt besteken bis ungefakr zum Auf- 
treten Lyell’s, und erst gleickzeitig mit der Erkenntnis, dass die 
Gebirge zu verschiedenen Zeiten entstanden seien, nickt alle gleick¬ 
zeitig mit dem Festwerden des Erdkerns, erst dann ward man sick 
der Bedeutung der langsam wirkenden Krafte bewusst. Im Prinzij> 
kielt sckon 1762 Fuchsel und spater Goethe den Standpunkt inne, 
da man nur die keute nock tatigen Krafte kenne, dilrfe man in der 
Geologie mit keinen andern recknen. Audi katte man mit Buffon 

die zur Yerftigung stekende Zeit auf etwa 100000 Jakre ausgedeknt 
aber die zur Erklarung kerangezogenen Krafte sind samtlick ganz 

unbeobacktete, rein gedankenmassige LOiersteigungen der gegen¬ 
wartig tatigen, und die Yorstellungen steken ganz unter dem Einfluss 
der bibliscken Lekre, nack der die Erde vor ungefakr 6000 Jakren 
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genaiien Einzelbeobach- 
Beobaclitung’ berulienden Theorie, 

in 6 Tagen aus clem Chaos in ihren hentigen Znstancl iibergesprnngen 
ware. Die Frage, was denn eigentlich die Zeit zwischen den rascdi 
Yornbergehenden Wirknngen ausfhlle, wire! tiberhaupt nicht gestellt. 
Der Zeitbegriff ist also nicht wirksam geworden; erst die erkannte 
Fngleichzeitigkeit der Gebirgserhebnngen macht die Erdentstehnng 
wirklich zn einer Geschichte, zwingt den Zeitbegriff in den Vorder- 
grnnd zii schieben nnd verhilft so dazn, Entstehnng der Erde nnd 
Gestaltnng der hentigen Erdoberfiache anseinanderznhalten. 

Es tritt hier der Eintinss einer langliberlieferten Denkgewohnheit 
hervor, der Gewohnheit, init der mosaischen Schopfnngslehre zu 
arbeiten. Sie hatte die Probleme gefarbt, das Denken gerichtet, 
so class die nene Erkenntnis nicht eindringen konnte nnd erst als 
cliese anf einein nenen Erfahrnngsgebiet tatig geworden war, konnte 
sie nicht mehr iibersehen nnd znr Seite geschoben werden. 

Die Denkgewohnheit als Fehlerqnelle zeigt sich bei Goethe 

hberans dentlich, well sehr wesentliche Teile seines Systems gestaltet 
sind dnrch das Znsammenwirken von sehr 
tnngen mit einer anf nngenaner 
die selbstverstandliche Denkgewohnheit geworden war. 

Man hat bei jeder wissenschaftlichen Untersnehnng zwei Be- 
obachtnngsreihen zn nnterscheiden. Anf Grnncl der ersten Eeihe 
wircl eine Theorie abstrahiert, die moglicherweise eine Erklarnng 
der Erscheinnng geben konnte. In der zweiten Beobachtmigsreihe 
werden claim weitere Tatsachen vom Standpnnkt clieser Theorie 
betrachtet, nm cliese zn prlifen, zn widerlegen ocler welter ans- 
znbanen. Dass eine Theorie znr Denkgewohnheit geworden sei, 
besagt also, class der Forschencle ganz nnterlasst, die Beobachtimgen 
der ersten Eeihe zn kontrollieren, nnd nicht fragt, ob sich ans 
ihnen nicht anch eine anclere Theorie abstrahieren liesse. Anf cliese 
AYeise hatte die Yorstellnng, dass der Granit das alteste aller be- 
kannten Gesteine nnd die Oberllache cles eigentlichen Erdkerns sei, 
zn Goethe’s Zeiten dnrehans die Geltnng einer festgestellten Tatsache 
gewonnen. Sie bernhte anf Beobachtimgen hber die allgemeinen 
Lagernngsverhaltnisse der grosseren Yorkonmmisse. Mit clieser 
Grnnclanschannno’ beobachtete imn Goethe im Harz Granitintrnsionen, 
die kleine Partien cles Nebengesteins abgesprengt nnd nmschlossen 
batten. Anf Tatsachen von clieser Grossenordnnng war aber in der 
ersten Beobachtmigsreihe nicht Elicksicht genornmen; als Goethe 

die Spezialbeobachtimgen mit der anf das allgemeine beziiglichen 
Theorie znsammenschweisste, kam er trotz feinerer Beobachtimg 
weiter vom AYege ab, als seine Zeitgenossen, die anch in der zweiten 
Beobachtnngsreihe nnr allgemeine, grosse Zlige verwerteten. 

Er konnte nach der ganzen Art cles Anftretens nicht zweifeln. 
dass der Granit als nichterstarrte iMasse in das Nebengestein gedrnngen 
war. Erst eine spatere, qnalitativ-nene Erkenntnis, class nanilich 
das Xeliengestein, ein Cnlmschiefer, an clieser Stelle metaniorphosiert 
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ist, sichert die Vorstellung, dass der Granit als plutonisclies Magma 
in den Schiefer eingedrungen sei. Goethe l)esass diese Kenntnis 
niclit, konnte sicli also vorstellen, dass granitisches und ein anderes 
sog. Urgesteinsmagma an ihren Bertllirungsfiachen sich etwas ver- 
niischt liatten. Er musste sogar zu dieser Vorstellung gelangen, weil 
er die Berechtignng der Tlieorie ilber das Alter des Granits gar niclit 
in Frage zog. Es ergab sich ihm als Schlnss, dass erstens die 
,,Solideszenz“ der jungeren Urgebirge schon begonnen babe, ehe die 
des Granits ganz zum Abscliluss gekommen war, und zweitens, da 
er diese Urgebirgsarten samtlich irgendwo im Kontakt init Gremit 
fand, dass sie untereinander gleich alt seien, einer einzigen Zeit- 
stufe angehorten, die dem ,,Flotzgebirge“ voranging. 

Dass die Beobachtungen zweiter Reihe scharfer waren als die 
der ersten, macht sich als Fehlerquelle bei Goethe in allerlei Vari- 
anten bemerkbar. Zugleich aber zeigt sich, dass er niemals durch 
Beobachtungen der zweiten, unter dem Einfluss einer Theorie stehenden 
Reihe auf Ungenauigkeiten und Missverstandnisse in den Beobachtungen 
der ersten, zur Theorie fiihrenden Reihe aufmerksam wurde. 

Die Geologic ist ja bei der Kontrolle ihrer Schliisse wesentlich 
ungiinstiger daran, als z. B. die exakten Wissenschaften, weil ihre 
Lehren samtlich sehr bald den Kreis der direkten Beobachtungs- 
inoglichkeit tlberschreiten. Man bemerkt die Unsicherheit aller geo- 
logischen Theorie durchaus nicht nur bei ferner liegenden Problemen, 
wie etwa den Existenzbedingungen der Steinkohlenflora, sondern 
direkte Beobachtung versagt schon bei den Vorstellungen ilber Ge- 
steinsfaltung. Hier mllssen indirekte Beobachtungen eintreten, Beob¬ 
achtungen an Vorgangen sehr viel kleinerer Grossenordnung, wie 
Faltung von zahflussigen Gipsmassen, die nachher durch eine aner- 
kannt unverzulassige logische Operation, durch Extrapolation mit der 
geologischen Wirklichkeit verglichen werden. 

Wie sehr diese irre filhren kann, zeigt sich ebenfalls in ver- 
schiedenen Fallen bei Goethe, doch ist es kaum erforderlich, bei so 
bekannten Dingen langer zu verweilen. 

Als wichtiges Kriterium tilr die Richtigkeit einer Theorie gilt 
der Erfolg; man glaubt sie zu stlitzen, indem man mit ihrer Hilfe 
neue Gesichtspunkte entwickelt, unbekannte Zusammenhange aufdeckt. 
Diese Meinung bedarf jedoch einer wesentlichen Einschrankung. 

Durch eingehende, sehr sorgfaltig vorgenommene Untersuchung 
giaubte Goethe festgestellt zu haben, dass die Risse und Spriinge 
im Granit ganz bestimmte Richtungen innehalten. Auch Werner 

hielt iibrigens den Granit tur geschichtet. Wie dieser die Basalt- 
saulen, so fasste Goethe die durch die Spriinge begrenzten Granit- 
massen als Kristalle auf, und dehnte, da er dieselbe Regelmassigkeit 
der Spriinge bei alien Gesteinen, auch bei den ,,Breccien“ des Rot- 
liegenden zu linden giaubte, diese Theorie der ,,Felsgestaltung durch 
Kristallisation“ auf alle Gesteine aus. Nun bemerkte er aber nicht 

Geologische Rundschau. II. 19 
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ilur im kleinen, soiidern aiicli im grossen, im Ban von Thuringen 
eine Eegelmassigkeit, die im Parallelismus der Achsen von Harz und 
Thuringer AYald, im parallelen Streichen der Gauge im Kupferschiefer 
von Mansfeld imd Schweina hervortrat, fenier darin, class die 
Erzgange der Klanstaler Gegend sick in dentliclie Riclitungssysteme 
grnppieren. Es bot also die Anwendnng des Kristallbegriffs fnr eine 
ganze Anzalil bis dahin ratselliafter Ersclieinnngen eine ziisammen- 
fassende nnd sclieinbar gliickliche Erklarnng. 

Nun nimmt aber, wie Goethe es ausdriickt, Haterie, die frei 
ihre Gestalt aiisbilden kann, entweder die Form eines ebentiachigen 
Kristalls oder die einer Kugel an. Filr letzteres zengten die Fliissig- 
keiten, Wassertropfen oder Quecksilber, dann aber auch feste Classen, 
wie Markasitkngeln im Boden der Champagne, Kngeln ans Kristallen 
von Knpferlasnr ans den Knottenerzen von Chessy nnd ansser anderem 
schliesslich — eine Beobachtnng, die sonderbarerweise hanfig als 
besonders fein geruhmt wire! — Absondernngen in Opodeldoc. Dnrch 
diese Erv-eiternng des Kristallbegriffs eroffneten sich weitere Ans- 
blicke. Znnachst ward verstandlich, weshalb Basalt, aber ancli 
Granit znweilen schalig-kngelig begrenzt anftritt; es ward ancli 
moglich die kngeligen Gerolle des Pnddingsteins den Kristallen im 
Porpliyr gleichznsetzen. 

Beobachtnngen liber den Porpliyr im Thliringer Y^alcl, besonders 
liber Porpliyrtnffe bei Ilmenan, flihrten welter. Diese Tnffe wnrden 
als ,,TiTininierporpliyr‘'‘ bezeiclinet, nnd Goethe erklarte ilin als 
,,einen in seineni Werden gestdrten Porpliyr“. Eine Erklarnng flir 
diese Stoning faiid er erst spater in Beobaclitimgen ganz anderer Art: 

,,Derjenige, welclier bei clem Yersncli, das Qnecksilber gefrieren 
zn maclien die Glasrohre in der Hand liielt, flililte in clem Angen- 
blick, als das Metall seinen fllissigen Znstand verlor, eine plotzliclie 
Ersclilitternng, nnd eine ganz alinliclie Ersclieinnng tiiidet beiin Fest- 
werclen des Phosphors statt“. 

Darans begrlindet sich flir Goethe die Vorstellnng, ,,alle Soli- 
deszenz sei mit Ersclilitternng verbnnclen“; die claflir beigebrachten 
Belege, besonders eine Znsaninienstellnng geschliffener Platten von 
Granit, Alabaster, Achaten nnd Breccien, wirken in der Tat snggestiv. 
Diese im kleinen ,,beobachtete“ Ersclieinnng ward nnn ins Grosse 
libertragen, schien dann zniii Yerstandnis der allerverschieclensten 
Probleme zn flihren, ernioglichte ancli, den Kristallisationsgedanken 
bei der Erklarnng der angeblich regelniassig begrenzten Felsmassen, 
einem inzwischen sehr prekar geworclenen Pnnkt des Systems, ans- 
znschalten. 

Da nnn ,,TiTinimerporphyr“ von nianchem Kotliegenden nicht 
zn nnterscheiclen war, so war ancli dieses als dnrch ,,Solideszenz 
mit Ersclilitternng^ entstanclen zn clenken, weiterhin jede ahnlich be- 
schaffene Breccie; als nnzweifelhafte Konglonierate blieben nnr die 
jungsten Allnvionen librig. Hinzn kaiii als abschliessende, bestatigende 
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Beobachtung, dass, wie Goethe sagt, Analoga von Urbreccien noch 
miter unseren Angeii entstehen, wenii anf einem Fluss Eisschollen zii- 
sammentrieren und dadurch ein Zertriimmertes dnrcli ein Eindeinittel 
von gleicher Beschaffenlieit wieder zuin Ganzen wird. Demnacti 
konnte ein iin einzelnen bei der Solideszenz gestortes Gestein, wie 
das Kotliegende, als gauzes docli wieder die regelniassigen Ab- 
sonderungsflaclien zeigen, wie andere nngestort verfestigte Gesteine. 

Die ersten Spnren dieses Gedankenganges zeigen sicli 1783. 
Zinn Abschlnss iind znr Veroffentlichnng kain er 1824 mid zwar in 
deni einzigen rein tlieoretisch gericliteten Aiilsatz, den Goethe selbst 
heraiisgegeben hat. Er mass also deni Gedanken grosse Wiclitigkeit 
bei mid liielt ilin flir allseitig siclier gestellt. Alexander v. Humboldt 

und Werner, iiiit denen er darilber diskiitierte, wiissten ebensowenig 
wie spater v. Hoff etwas Entsclieidendes dagegen einzuwenden, ob- 
wohl sie nicht zustimmten. Werner steiierte sogar aus seiner 
reicheren Erfalirmig einiges zur Stlitze von Goethe’s Meinmig bei. 

Die Frage, ob die sog. Urbreccien sclieinbare Oder wirkliclie 
Trmnmergesteine seien, muss also danials tatsaclilicli ein diskntables 
Problem gewesen sein, das nicht entscheidend ant'gelost werden 
konnte. Wenn man iiiit dieser Voraiissetznng das gauze hier sehr 

unvollstandig angefiihrte Tatsachenmaterial betrachtet, so benierkt 
man eine geradezu verhangnisvolle Strenge der Logik, die iiach- 
einander miter den Einfluss Jeder niir moglichen Fehlerqiielle tritt, 

ohne ein einziges Mai benierken zn konnen, dass der Weg iiiimer 
welter in die Irre fiihrt. Dann aber beweist dieses Beispiel, deni 
sich noch andere, weniger krasse an die Seite stellen lassen, dass 
Pruchtbarkeit einer Anschaiimigsweise, Mannigfaltigkeit der Tat- 
sachen, die sich ihr einordnen, fiir sich allein noch keineswegs deren 
Eichtigkeit und grbsseren Wirklichkeitsgehalt verbhrgt. 

Wenn historische Untersuchiingen die Fehlerqiielle iinr charak- 
terisierten, so gewaune man dadurch noch keine Lehren fiir die 
moderne Forschung, denn wir erflihren nicht, wo und woran in 
unseren Anschauungen ihr Einfluss zu erkennen ware. Dazu ver- 
hilft indessen eine weitere Beobachtung, dass nainlich tiberall, wo 

spater qualitativ neue Erkenntnis die Anschauungen unigestaltet hat, 
frtiher Schliisse von einem eigentunilichen, unverkennbar charakteri- 
stischen Inhalt standen, oder doch hatten stehen miissen, wenn der 
Gedankengang nicht abgebrochen ware, ehe sie zutage treten 
konnten. 

Der Basalt wurde als Sedimentgestein aufgefasst, well er 
kristallisierte Substanzen enthalt, selbst in Saulen kristallisiert und 
den Lagerungsverhaltnissen nach von dein darunter liegenden Flotz- 
gebirge genetisch nicht zu trennen sein sollte. Da man nur 
Kristallisation aus wassriger Losung kannte und keinen Grund liatte, 
den Saulen Kristallcharakter abzustreiten, so war gegen die ersten 
Puiikte dieser Argumentation Werner’s iiichts Entscheidendes ein- 
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zuwenden. Xun ist aber aiiffallig, dass ^veder Werner noch einer 
seiner Anhanger sich mit der Frage beschaftigt zii haben scheint, 
wie denn die pliysikalisch-cliemischen Vorgange bei der neptuni- 
stischen Basaltentstehnng gewesen sein sollten. Die einzig mogliche 
Vorstellung war die von Goethe in einem seiner Entwtirfe kurz 
bemerkte einer „Riickkehrenden Urformation“. War der Basalt, der 
in seiner ganzen Beschaffenheit den Urgesteinen naher stand als 
denen des Flotzgebirges, ans Wasser abgeschieden, so miisste man 
annehmen, dass das Avassrige lieisse Chaos, ans dem man die Ur- 
gesteine abgeschieden dachte, wiedergekehrt sei, nachdeni wahrend 
der Zeit der Flotzformatiouen sich die Verhaltnisse der Meere all- 
mahlich denen der Gegenwart angenahert hatten. Man begniigte 
sich indessen mit dem Schliiss auf neptunistische Entstehnng; alles 
weitere blieb nngefragt, als ob man sich gedacht hatte : Wir konnen 
nicht wissen, wie die Beschaffenheit des Meeres war, in dem der 
Basalt sich niederschlng, also ware es leere Spekulation, dartiber 
nachzudenken; es genhgt anch vollkommen, wenn man weiss, dass 
der Basalt ein Sedimentgestein ist. Werner meinte aiisserdem, 
wer daran zweifle, sei unaufrichtig nnd kenne weder die Tatsachen 
noch die Literatur. Einen ahnlichen Klang vernimmt man zuweilen 
anch in heiitigen Polemiken, darf daraus aber doch noch nicht 
schliessen, dass der so wie Werner Redende anch wie Werner fhr 
eine falsche Theorie eintrate. 

Goethe sucht meistens seine Vorstellungen bis zu Ende aus- 
zudenken und die Frage nach den Ursachen zu beantworten. Er 
musste annehmen, dass Granit, Gneis, Porphyr bei ihrer kristallinen 
Struktur aus wasseriger Losung abgeschieden seien. Andere Beob- 
achtungen ZAvangen dazu, diesem IJrchaos zugleich hohe Temperaturen 
zuzuschreiben, und so ward er zu der Frage gedrangt, wie dennoch 

das Wasser tropfbar fliissiges Losungsmittel bleiben konnte, weshalb 
es nicht A^erdampfte. Er erklarte es sich damit, dass das urzeitliche 
Feuer offenbar keine solche Feindschaft mit dem Wasser gehabt 
habe als das gegenwartige. Diese Aussage tritt jedoch nicht als 
Annahme, sondern als ein auf festen Pramissen ruhender Schluss 
auf. Zu durchaus ahnlichen Schllissen ware anch Werner gelangt, 
wenn er die Frage nach den naheren Umstanden bei der „Ruck- 
kehrenden Urformation“ aufgeworfen hatte. Er hatte ebenfalls den 
Vorgangen in der geologischen Vorzeit, also dem Pbibekannten, 
Eigenschaften zuschreiben mtlssen, die in Widerspruch stehen zu 
dem, was tiber die analogen Falle der Gegenwart bekannt ist, oder 
aber den betr Vorgang als ganz unerklarlich und uiiAmrstellbar be- 
zeichnen konnen. Wo je durch Hinzutritt qualitatW-neuer Erkenntnis 
eine altere Theorie berichtigt wurde, da ist anch immer ein Schluss 
dieses Inhalts damit hinweggeraumt Avorden, und es hat sich gezeigt, 
dass er sich nur infolge eines Irrtums in der Auffassung der Tat- 
sacheu, eines missgebildeten wissenschaftlichen Begriffs eingestellt 
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hatte. Andererseits flihrte jede spater als falsch erkannte Theorie 
mit Notwendigkeit zu einem Schluss dieses Inhalts, wenn er auch 
zuweilen durch vorzeitiges Abbreclien des Gedankengangs verschleiert 
werden konnte. Man muss also in derartigen Endergebnissen hberall 
Symptoine ftir falsche Vorstellungen sehen. 

Ein ahnlich verwertbares Kriterium fiir falsch hergestellte Ver- 
bindungen zwischen den Tatsachen ergibt sich aus der Bedentnng, 
welche in Goethe’s System den Verwerfungen zugewiesen ist. Er 
kannte deren eine grosse Anzahl, namlich die Rlicken im Kupfer- 
schiefer, nnterschied sie aber nicht von den Flexnren und schloss 
deshalb, dass die steilen und vertikalen erzfuhrenden Partien ebenso 
wie das Flotz durch chemischen Niederschlag entstanden seien, etwa 
so wie eine Kristallkruste sich auf dem gestaffelten Boden eines Ge- 
fasses absetzt. Die scharfeckig-staffelartige Beschaffenheit des 
Untergrundes wurde aus dem Gesetz der Felsgestaltung, also frtiher 
durch Kristallisation, spater durch Solideszenz mit Erschtitterung 
erklart. Nun war ihm aber bekannt, dass an den Gangen der 
Saalfelder Gegend das Gebirge auf der einen Seite des Gangs tiefer 
stand als auf der andern; ebenso, dass im Saaletal die Trias- 
schichten auf den beiden Ufern des Flusses verschiedenes Niveau 
innehielten, und es ergab sich keine andere Erklarung, als eben 
die durch eine Verwerfung. Aber diese Verwerfungen wurden 

keineswegs mit den Eucken des Kupferschiefers in Verbindung ge- 
bracht, denn diese hatten ja eine triftige Erklarung schon gefunden, 
schienen also etwas ganz anderes zu sein. So blieben die anerkannten 
Verwerfungen als unabhangige Erscheinung stehen; da aber solche 
Falle im ganzen selten und bedeutungslos zn sein schienen, so legte 
man auch in der Theorie wenig Nachdruck auf sie und uberliess es 
der Folgezeit, sie zu erklaren. Man erwartete, dass im damals 
noch unbekannten bei weitergefiihrtem Studium die zugehorigen Er- 
scheinungen und deren Ursachen sich linden wurden. 

Vereinzelt stehende Tatsachen, die ihrer ganzen Beschaffenheit 
nach einem grosseren Zusammenhang angehoren miissten, legen 
demnach die Frage nahe, ob denn wirklich das Zugehorige nur im 

Unbekannten zu suchen sei. Man kann sie sogar als klaren Be- 
weis daftir betrachten, dass irgendwo im Bekannten Zusammenhange 
falsch hergestellt sind, denn kaum je hat die Zukunft den 
Wechsel, den man in dieser Weise auf ihre Entdeckungen ausgestellt 
hatte, ohne wesentliche Anderungen eingelost. 

Das Lehrgebaude der Geologie und Palaontologie ist nun leider 
ziemlich reich an solchen Symptomen fiir irrige Vorstellungen. Sie 
linden sich aber durchaus nicht nur in den ferner liegenden theore- 
tischen Gebieten, die der Vorsichtige schon ohnehin ungern betritt, 
sondern, zwar versteckter, auch auf solchen Feldern wissenschaft- 
licher Arbeit, die als fester empirischer Boden gelten. Man kann be- 
obachten, dass mancherForscher, je grosser seine personlicheErfahrung 
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wird, desto melir sich straiibt, rein theoretische Fragen zu beliandeln. 
Er bleibt mit Bewiisstsein in der Xahe seiner Beobachtnngen, ahnlich 
Trie Werner verfnhr, in Fragen des Vnlkanismus zn seinem Ungliick, 
dagegen mit Vorteil in der Frage der Urbreccien. 

Als er die Griindzitge seines geognostisclien Systems entwarf. 
reclinete er Trie sein Vorganger Fuchsel nnd Trie nngefahr gleicli- 
zeitig Goethe mit einem nnr einmaligen, nnnnterbrochenen Sinken 
des Meeresspiegels. In spaterer Zeit anderte Werner seine Lelire 
nm, da er ans den Lagernngsverhaltnissen der Ubergangsgebirge, 
ans dem Auftreten von Konglomeraten nnd anderen Beobachtimgen 
schloss, class mehrfaches Steigen das immer Tveitergehende Sinken 
des Meeresspiegels unterbrochen babe. Die Frsaclie dieses Steigens 
blieb nnerforscht. In einer Darstellnng, die Steffens, ein Freund 
Schelling’s nnd Schiller Werner’s um 1800 gab, sind die Schivan- 
knngen der Meere als eine Art von rhythmischer Pulsation, eine 
Folge von Kontraktion nnd Expansion anfgefasst, dock ireist diese]’ 
Gedanke wohl eher anf den Einflnss Schelltng’s. Siclier ist, dass 
Werner nicht an Beiregnngen des Festen dachte. Er bezahlte also 
mit einem ziemlicli liohen Preis, namlich mit einer Einbnsse an Ge- 
schlossenheit nnd Klarheit, fiir die Anfnahme dieser richtig gedenteten 
Beobachtnng in sein Lehrgebande. Die Fnerklarlichkeit des be- 
hanpteten Vorgangs blieb bei ihm imansgesprochen im verborgenen. 
Goethe nalnn aber daran Anstoss nnd snchte dnrcli seine Porphyr- 
nnd Breccien-Theorie der Schwierigkeit zn entgehen. Deshalb treten 
bei ihm die Wirknngen der Grnudirrthmer fur nns dentlicher anf. 
nnd es Trare wohl allgemein als Vorteil zu bezeichnen, wenn sie 
sich anch in nnseren Vorstellnngen mogiichst bald nnd pragnant 
dokninentieren wtirden. 

Ausserdem ist es in der Geologie gar nicht mogiich, sich anf 
die Wiedergabe von Beobachtimgen zu beschranken. Jedes Protil 
enthalt eine grosse Anzahl von Angaben, die anf Schlhssen, anf dem 
ZnsammenTTirken von Beobachtimgen nnd theoretischen Elemeuten 
bernhen. Die Darstellnng pflegt in einem nnd demselben Protil in 
verschiedener Tiefe abznbrechen, znerst dort, iro sich verschieden 
fallende Vervmrfnngen drangen, nnd am spatesten bei einer als nn- 
verworfenes oder wenig verivorfenes Faltensystem anfgefassteii 
Tektonik. Es Trerden eben die Verhaltnisse der Obertlache so weit 
bis in die Tiefe fortgesetzt, bis ZTrischen den einzelnen Anspriichen 
an die Gestaltnng Widersprhche auftreten. Genaner: die Darstellnng 
bricht etTras friiher ab, als sie sich eintinden. Das Protil nnn weiter 
fortznsetzen nnd die A^orsteliimg bis zn Ende zn denken, nicht etwa 
schematisch, sondern mit Rlicksicht anf den konkreten Fall, ist nicht 
erfordert, sondern konnte als faknltatives Theoretisieren bezeichnet 
werclen, nnd man hat einige Mhhe, sich des Eindrncks zn erwehren, 
class das Theoretisieren immer genan dann faknltativ Trircl, Trenii 
die ScliTrierigkeiten auftreten. Man konnte clock als Vorstellimg zu 
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cntwickeln suelien, wie z. B. die Verwerfungen sicli in die Tiefe 
fortsetzen. Ein Teil mag' mehr oder weniger senkrecht Bis ,,in die 
ewige Teufe“ hinabgelieii. Aber dem Ganzen der Stoning liegt eine 
Horizontalverscliiebnng zugrunde; ans den Verhaltnissen Skan- 
dinaviens lasst sicli entnelnnen, dass diese Horizontalversclnebnng 
sich oberlialb der inagmatischen Zone an Spalten vollzieht, wenn 
anders wir in Skandinavien wirklicli ein bis aiif die tiefsten Wurzeln 
abradiertes Gebirge vor nns haben. Solclie tiache Gberschiebnngen 
waren dann iiberall im Grunde der Gebirge anznnelimen, nnd ein 

Tell der Verwerfnngsspalten mtisste in die Uberschiebnngsspalten 
innbiegen. 

Allerdings konnte man solche Darstellnng nicht fiir Beobachtung, 
sondern nnr fllr eine Vorstellnng ansgeben. Jedoch ware das nnr 
ein Vorteil, da die nnabgeschlossenen Profile anch niclits anderes 
sind. Vorteilhaft fiir den Fortschritt der Erkenntnis ware es ancli 
wenn die doch immerhin mogliclie Einwirknng von Fehlerqnellen 
rasch bemerkbar wiirde; dazn aber bietet sich bei abgeschlossenen 
Vorstelliingen haiifigere Gelegenheit als bei nnabgeschlossenen, die 
ineist der kritischen Prilfnng keine Handhabe bieten. 

Eine wahre Mnsterkarte von Symptomen fiir irrtihnliche Schlnss- 
reihen findet sich in der palaontologischen Systematik nnd ganz be- 

sonders, wenn man dem hentigen System phyletischen Charakter 
beilegt. 

Bemerkenswert ist z. B. der Stand der Frage oach den Ur- 

sachen nnd Triebkraften der Deszendenz, dnrch deren Beantwortnng 
die Vorstellnng erst abgeschlossen wiirde. Es fehlt nicht an Anhalts- 
pimkten, die wohl bei der Losung berncksichtigt werden miissen 
imd anch zu einer ganzen Anzahl von Losnngsversiichen gedient haben, 
aber jeder von ihnen ist noch im ganz Problematischen stecken ge- 
blieben nnd strandet an Unvorstellbarkeiten. Das erhellt schon 
allein ans den stets wieder anftanchenden vitalistischen Theorien. 
Wie seinerzeit Steffens die Uberflntnngen dnrch Kontraktion 
nnd Expansion des Meerwassers erlantern wollte, so gibt der 
Vitalismns einfach dem Problem einen Namen, bezeichnet es mit 
einein AVort, als sei es damit zngleich begriffen nnd gelost. Nach- 
dem man jahrzehntelang in eifrigem Bemhhen nach empirischen 

Gestaltnngskraften gesncht hatte, wirkt dieses Znilickgreifen anf 
transszendente Ursachen wie eine Verzweillnngstat. In dei’ Lehre 
von der nathrlichen Znchtwahl kann man die wirkende Ursache 
freilich nnr solange zn halten glanben, als man die Vorgange ganz 
iin allgemeinen betrachtet; sie versagt, wenn ein bestimmter Einzel- 
fall anfgefasst werden soli. Weshalb sollten z. B. Spiriferina mit 
pnnktierter Schale besser fiir den Kainpf nms Dasein ansgerhstet 
gewesen sein, als Spirifer mit faseriger Schale? Aber anch der 

Lamarckismns versagt viel ofter, als er sich anwenden lasst. Wie 
soil es beispielsweise ans den Existenzbedingnngen nnd dergl. zn 
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erklitren sein, wenn im rheinischen Devon bei konstant bleibenden 
Lebensvcrhaltnissen sicli divergente Keilieu ans einer einzigen Form 
entwickeln und alle den angestainmten Wobnplatz beibehaltenV 
\yollte man einvidern, dass nnsere Beobaelitnngen nicht weit genug 
reielieu, inn iiber solclie Fragen zn entscheiden, so diirfte auch 
dieser Einivmf etwas vorsiclitiger zn formnlieren sein; wir kbnnen 
solclie Fraii’en nicht beantworten, aber ob ans ^laugel an Keimt- 
nissen, oder weil die Wissenschaft init Xaturbeobachtung ein Problem 
losen will, das in dieser Form in der Xatnr gar nicht existiert, das 
steht dahin. 

Fiir letzteres spricht das Anftreteu von Annahmen, dass die 
Xaturkrafte in der Vorzeit anders beschaffen a’ewesen seien oder 
doch anders znsammengewirkt hiitten als jetzt. So wird das Er- 
loschen der Keptilien, das Anfblhhen des Sangetierstammes durch 
einen Kliniaweehsel zn Beginn des Tertiars oder zn Ende der 
Kreide erklart nnd daraiis geschlossen, dass die Klimazonen- 
schaffenden Faktoren bis dahin gehemmt gewesen sein mhssten. 
Zwar tritt dieser Schlnss anch in anderen Beobachtnngs- nnd Gedanken- 
reihen aiif, ist aber anch dort nnr die Folge friiher liegender theo- 
retischer Annahmen, die samtlich ebenso gut anders ansfallen 
kbnnten. 

Weit haiiliger ist das zweite der oben geuannteu Irrtiims- 
symptome anzutreffen: alleinstehende Formeip die ihrer ganzen 
Beschaffenheit nach mit andern ziisammenhangen mlissen nnd zn 
deren Verstiindnis an ziikiiiiftige Fnnde appelliert wird. 

Es gibt nnstreitig Falle, in denen diese Appellation berechtigt 
ist. Sie hat sich bewahrt bei den Proboscidiern. In anderen 

Fallen ist es aber sehr zweifelhaft, ob man sich dabei bernhigen 
darf, z. B. bei den Clynienien, einer kleinen Grnppe, die nnr in 
einem einzigen Merkmal, der Page des Sipho hbereinstimmt, in der 
Beschaffenheit der Loben, in der Schalenverziernng aber ganz 
Heterogenes enthalt. Hire SYStematische Stellnng erinnert darnm an 
die der nnverkennbaren Verwerfnngen in Goethe’s geologischem 
System nnd wird wesentlich dadnrch hervorgebracht, dass man bei 
den Ammonoideen der Page des Sipho eine viel grossere 
systematische nnd phyletische Bedentnng beilegt als bei den 
X a n t i 10 i d e e n. 

Betrachtet man die bisher anfgestellten Stammbanme der 
Gattnngen nnd Arten, so springt fast hberall dasselbe Merkmal her- 
vor. Eine Ansnahme bilden nnr solclie, die anf ganz enge Zeit- 
ranme nnd ganz nahestehende Formen beschrankt sind. Sonst gilt da 
ein Anssprnch Goethe's: 

Was man nicht weiss, das eben branchte man, 
PMd was man weiss, kann man nicht branchen. 
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Findet sicli einmal eine Form, die zunachst als Zwischenform 
betrachtet wurde, so wird sie nach eingeliendem Stadium meistens 
anf einen Nebenast gesetzt, der dann meist mit dieser Form beginnt 
und mit ihr ausstirbt. Wenn zwei Entwickelungsreihen zusammen- 
laufen,-so steht an der Verbindungsstelle entweder ein Fragezeichen 
Oder gar nichts. Die iiberzeugende Kraft solcher Darstellungen ist 
sehr gering, und sicher hat man gemeint, wesentlich metir leisten zu 
konnen, als man den Abstammungsgedanken in die Palaontologie 
einfuhrte. 

Die Geschichte liefert nun zahlreiche Beispiele dafiir, dass 
irrige Anschauungen sich scheinbar fruchtbar erwiesen. Daher liegt 
auch kein Beweis fur den phyletischen Wert des heutigen Systems 
darin, dass die Anwendung des Abstammungsgedankens sich vielfach 
in ihm produktiv gezeigt hat, oder darin, dass sich manche Stamm- 
reihen darin aufstellen liessen. Es ist auch keineswegs wahrscheinlich, 
dass die Fehlerquellen, deren Mitwirkung sich aus deutlichen Sym- 
ptomen verrat, sich durch relativ geringfiigige Anderungen aus- 
schliessen lassen, vielmehr verbarg sich bei den notorisch irrtiim- 
lichen unter den alteren geologischen Vorstellungen der eigentliche 
Fehler, der dem Ganzen die Richtung gab, fast immer in den Grund- 
lagen, den Denkgewohnheiten; er war also auch immer nur durch 
fundamental abweichende Anordnung der Tatsachen und prinzipiell 
geanderte Behandlungsweise zu beseitigen. 

Der liickenhaften L'berlieferung kommt nun freilich in diesen 
Fragen ebenfalls grosse Bedeutung zu, doch darf man den Wert 

dieses sog. Arguments vom Nicht-Wissen wohl auch nicht iiber- 
schatzen, denn der Hinweis auf den Umfang des Nicht-Gewussten 
ware am Platz, wenn dadurch tiberhaupt die Aufstellung von Stamm- 
baumen verhindert werden sollte, verleiht aber keine Stiitze fiir eine 

bestimmte Auffassung dessen, was man zu wissen glaubt. Dass 
aber die oben angedeuteten Eigentiimlichkeiten der tiblichen Vor- 
stellung vom Weg der Deszendenz wenigstens teilweise Irrtums- 
symptome sind, geht schon daraus hervor, dass sich die Fehlerquelle, 
Oder doch eine sehr wesentliche unter ihnen, klar erkennen lasst in 
der Denkgewohnheit. 

Dabei ist es immer noch leichter, sich von der Gewohnung an 
das tiberlieferte System freizumachen, als von der Gewohnung an 
die iiberlieferte Arbeitsweise, denn diese wirkt vollig im Unbeachteten. 

Das theoretische Element bei der Charakteristik von Arten und 
hoheren Systemgruppen, die Bewertung der L'bereinstimmungen und 
Unterschiede der Merkmale, wird jetzt nicht von einer irgendwie 
begrtindeten Vorstellung vom Wert der Merkmale, sondern vom Takt, 
von der Gbung im Vornehmen solcher Trennungen geleitet. Der 

Takt urteilt von Fall zu Fall, d. h. hochst wahrscheinlich jedesmal 
anders. Dass aber tiberhaupt eine solche Bewertung vorgenommen 
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wil’d, steht ganz im Hintergrimd des Bewiisstseins mid so scheint 
es, als ob Beobaclitung ganz allein tatig ware, und als ob nicht 
Schliisse mid Begriffe, sonderii Tatsaclien festgestellt wiirdeii. 

Xim ist es wolil mizweifelhaft, dass die verscliiedenen Merkmale 
nicht alle den gleiclien pliyletisclien Wert liaben, ebenso unzweifelliaft 
aber, dass bei einer durcli Ziifall geleiteten, regellosen Art der Be- 
wertiing aucli niir diirch Ziifali dieser pliyletisclie Wert getroffen 
werden kaiiii. Die Aufgabe ist, diesen iiatiirliclien phyletisclien Wert 
der Merkmale im System zmii Ansdrnck zii bringen; es gibt aber 
keine direkten Beobaclitmigen, keine selbstandige Erkenntnisqnelle, 
init deren Hilfe sicli eine Art von Skala zur objektiven Bewertmig 
der Merkmale abstraliieren liesse, vielmelir konnen wir dariiber mir 
Hypotliesen aiifstellen. Wirkt aber eine solclie anerkanntermassen bei 
der Cliarakteristik der Arten, Gattmigen u. s. w. mit, so scheinen der 
Denkgewohnlieit die Tatsaclien mid Beobaclitmigen ziigiinsten einer 
Theorie vergewaltigt, walirend in Wirklichkeit iiiir eiii migericlitetes 
mid mibewusstes tlieoretisclies Element durcli ein bewusstes und 
bestimmt gericlitetes ersetzt wurde. Dalier halt die gegebene Denk- 
gewohnung jede Stammreihe, die auf einer wirklich phyletisch 
gerichteten Systembildung beruht, von vornherein fiir mierhorten Irr- 
tuni, walirend umgekehrt die im ublichen Rahnien bleibenden Stamni- 
reihen einen Wirklichkeitsgehalt geborgt erhalten, der ihnen keines- 
wegs zukommt. 

Das System also, wie es entsteht bei der gewohnten Arbeits- 
Aveise, die das theoretische Element bei der Bildung systematischer 
Begriffe unkontrolliert arbeiten lasst, dieses anscheinend nur-be- 
obachtend gewonnene System, konnte nur durcli eine lange Ver- 
kettung glticklicher Zufalle den Stanimbaum der Organismen wieder- 
gebeii. Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass eine Hypothese 
zur phyletisclien Bewertmig der Merkmale gleicli imii vornherein 
uberall das Eichtige trifft. Es bleibt iiichts iibrig, als die Vor- 
stellung, zu der man mit einer gegebenen H^^othese gelangt, als 
Yorstellung nach alien Seiten auszubauen, und dann nach Kriterien 
zur Beivertung des Wirklichkeitsgehalts auszuschauen, bereit, die 
Vorstellung von Grund aus unizugestalten, wenn Irrtumssymptome 
irgendwelcher Art sich kundgeben. Die Wissenschaftsgeschichte ist 
weder das einzige noch aucli wohl iiiimer das beste Mittel, uni solclie 
Symptome aufzutinden und zu charakterisieren, aber zur Mithilfe 
scheint sie docli befahigt. 

Es ist nicht die Absicht, in diesen ,,Benierkungen‘‘ das Tlieina 
erschopfend zu behandeln, sondern nur, es an Beispielen in seiner 
Beschaffenheit und seinen Anwendungen zu erlautern. Eine dieser 
Anwendungen, die sich auf die Form wissenschaftlicher Lehren be- 
zieht, mag den Schluss bildeii: Schon manches IMal wurde flir un- 
unistossliche Tatsache gehalten, ivas nach einiger Zeit sich als ein 
auf irrtunilichen Praniissen ruhender Schluss herausstellte, umtiel 
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und spurlos verschwand. So lebrt die Geschiclite das AVort ,,im- 
innstossliche Tatsache“ zu ubersetzen init ,,umstoss]iclier Scliluss‘‘ 
Wenn unumstossliche Tatsachen gegen das Ignoriertwerdeii geschiitzt 
werden sollen, so ist ein gewisses Pathos am Platz, denn es gilt einer 
Sadie. Jedoch in Verbindung mit nmstossliclien Schlhssen wirkt 
Pathos befremdlicli, und wenn die Lehren der Geschiclite es ans der 
Avissenschaftlichen Polemik ganz verschwinden niachten, so ware auch 

das eine Art von Vorteil. 
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