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Meine Herren,

Wenn auch das Ansehen der Romer ais eines Culturvolkes 
neuerlich etwas sank, stets wird ihr Heerwesen ungetheilte 
Bewunderung erwecken. Die Hellenen nannten ihr Heer 
nach dem Feldlager, die Makedonier nach der Aufstellung. 
Den Neulateinern ist Heer bewaffnete Macht, den Deutschen 
fiel am Heer, wie es scheint, die Vereinigung der Krieger 
zu gemeinsamem Zug in’s Auge. Die Romer dagegen 
nannten, wie schon Gibbon bemerkt, ihr Heer nach der 
Uebung1. Das griechische Gymnasium erstrebte vor Allem 
harmonische Ausbildung des Einzelnen ohne bestimmten 
praktischen Zweck; unablassiges methodisches Drillen der 
Mannschaft, ein Marsfeld, sind schon deshalb wesentlich 
rómische Einriphtungen, weil Krieg der natiirliche Zustand 
des rómischen Gemeinwesens war.

Von Barbarenmassen iiber den Haufen gerannt, ver- 
schwanden fiir ein Jahrtausend geregelte Heere von der 
Weltbiihne, und die gróssten Streitfragen der Menschheit, 
Christenthum oder Islam, wurden, wie einst vor Ilios der 
Zank einiger Clans um ein schones Weib, durch abenteuer- 
lichen Einzelkampf entschieden. Mit dem Erwachen antiker 
Cultur an der Schwelle der Neuzeit trat die Truppemibung 
wieder in ihr Recht. Heute zweifelt Niemand, dass unter 
einigermaassen gleichen Umstanden das besser geschulte 

1*
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Heer siegt. Schwerlich aber gebiihrte je einem Heere 
mehr ais dem preussisch - deutschen der Name Exercitus. 
Vor einer Versammlung von Aerzten dieses Heeres ist es 
daher vielleicht niclit unangemessen, einmal die Uebung 
selber physiologisch etwas genauer zu betrachten. Nicht 
nur kann sich dabei die eine oder andere niitzliche Regel 
ergeben, sondern dieser Gegenstand yerdient auch iiberhaupt 
einen 1’latz auf der Tagesordnung der Wissenschaft.

Muthmaassliche
Bedeutung der 

Uebung fur die 
Phylogenie.

Knabenhafte Ausschreitungen haben in weiten Kreisen 
die DARWiN’sche Lebre so in Verruf gebracht, dass ich nicht 
ohne Bedenken mich hier auf dereń Standpunkt stelle. 
Und doch, gleichviel welcher Weltanschauung man huldige, 
der Wissenschaft, welche die Welt begreifen will, wird man 
nicht verwehren, zunachst sich die Welt begreiflich vorzu- 
stellen; da sie, nach Hrn. Helmholtz’ einleuchtender Be- 
merkung, von dieser Voraussetzung ausgehen muss, soli 
nicht ihr Beginnen sich von vorn herein widersprechen2. 
Nur mechanisches Begreifen ist Wissenschaft; wo Super- 
naturalismus sich einmischt, hórt Wissenschaft auf. Wie 
also der Jurist das Recht findet, unbekummert um Billig- 
keit und mildernde Umstande, so denkt der Naturforscher 
mechanisch, unbekummert um alterheilige Ueberzeugungen, 
iiber die seine Schliisse fortschreiten; diese Schliisse mit 
jenen Ueberzeugungen zu versbhnen, ist nicht seines Amtes.

Aber noch mehr. Die CuviER’sche Lehre von den 
wiederholten Schópfungen, welche wiederholten Kataklysmen 
unterlagen, verlor jede Berechtigung, seit Lyell zeigte, 
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dass die Geologie ohne allgemeine Kataklysmen auskommt, 
und Darwin hinzufiigte, dass Species sich umwandeln. 
Nun konnte man der scliaffenden Allmacht verniinftiger- 
weise nur noch die Action zuschreiben, in die vorher un- 
belebte Natur einen ersten Lebenskeim geworfen zu haben. 
Ist es dann aber nicht einfacher und jener Allmacht wiirdiger, 
sich zu denken, dass sie sogleich die Materie mit dem 
Vermbgen schuf, unter bestimmten Verhaltnissen, ohne neue 
Beihiilfe, Lebendiges aus sich entstehen zu lassen?

Dies war Leibniz’ Auffassung, womit gesagt ist, dass 
auch der Vorsichtigste sich nicht davor zu scheuen braucht. 
Danach also hat Naturforschung die Aufgabe, zu zeigen, 
wie dem Unorganischen rein mechanisch Lebendiges ent- 
sprang, und wie aus diesem zweifellos einfachsten Lebendigen 
rein mechanisch die heutige organische Natur ward.

Gelange es, das Schema der Descendenztheorie mit 
wirklichem Inhalt zu fiillen, so wiissten wir, wie wahrend 
unermesslicher Zeitraume und durch zahllose Geschlechter 
hindurch die Reihe der Lebewesen sich nach gewissen Nor- 
men entfaltete, die uns ais Gesetze der Organisation erschei- 
nen. Aber damit ware das Problem erst zur Halfte gelóst.

Die Lebewesen sind in sich zweckmassig und den 
ausseren Lebensbedingungen angepasst; sie waren dies 
jederzeit; indem sie mit iliren Umgebungen sich umgestal- 
teten, passten sie sich jedoch nicht bloss neuen Bedin- 
gungen an, sondern sie vervollkommneten sich auch in 
unserem menschlich betrachtenden Sinne. Von diesem 
Standpunkt aus erscheint also die organische Natur nicht 
bloss ais Maschine, sondern auch ais Selbstvervollkomm- 
nungsmaschine.
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Uebung der
Muskeln.

Diese zweite Halfte des Problems verlangt zu ilirer 
Lósung den Nachweis, dass das Zweckmassige mechanisch 
entstand, und der einzige bisher dazu gemachte, nicht ganz 
aussichtslose Versuch ist die Selectionstheorie. Leider stbsst 
auch diese Theorie, sobald sie aus dem frei dahin schwe- 
benden Luftball allgemeiner Móglichkeiten auf der Wirk- 
lichkeit festen Boden den Fuss zu setzen trachtet, auf 
fast uniiberwindliche Schwierigkeiten. Nichts ist leichter, 
ais die Lehre von der natiirlichen und geschlechtlichen 
Zuchtwahl zu verspotten. Um so eifriger wird der Sucher 
nach Wahrheit jedes Mittel ergreifen, welches. zur Losung 
der Aufgabe irgend beitragen kann. Ist es nun niclit 
ein vielversprechendes Zusammentreffen, dass vermóge 
der Uebung hóhere Lebewesen Selbstvervollkommnungs- 
maschinen darstellen, wie wir eine in der Gesammtheit 
der Lebewesen erkannten3?

Von diesen hochsten Fernen der Naturforschung, welche 
die eigentliche Metaphysik unserer Tage sind, versetzen Sie 
sich mit mir in eine Schmiede. Der Bursche, welcher heute 
zuerst den Hammer scliwingt, ermiidet rasch trotz seiner 
stattlich angelegten Musculatur, er gerath in Schweiss, und 
indem er aus des Meisters Hand ein Hufeisen nimmt, ver- 
brennt er sich die Finger. Ein paar Jahre spater bringt 
er, ohne zu schwitzen, das Kunststiick aus der mechanischen 
Warmetheorie fertig, kaltes Eisen gliihend zu schmieden, 
auch scheut er nicht mehr die Beriihrung heissen Metalls. 
Was ist vorgegangen?

Zunachst haben des Burschen Arme an Umfang,
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dereń Muskeln im Zustand hóchster Verkiirzung an Span- 
nung zugenommen. Hatten wir die Armmuskeln zu Anfang 
der Lehrzeit wagen kónnen und konnten es jetzt, so fan- 
den wir eine Gewichtszunahme; wie denn nach Eduard 
Weber die Musculatur der rechten Kórperseite schwerer 
wiegt ais die der linken4. Die Muskeln sind also die voll- 
kommensten Kraftmaschinen nicht nur insofern sie den bei 
ihrer Thatigkeit verbrauchten Stoff am vollstandigsten aus- 
nutzen; nicht nur insofern nach Hrn. Heidenhain ihre Kraft 
im einzelnen Falle mit der ihnen zugemutheten Leistung 
wachst5; sondern sie sind vor allen Maschinen von Men- 
schenhand auch dadurch noch ausgezeichnet, dass sie durch 
haufige Arbeitsleistung starker und fiir fernere Leistungen 
ausdauernder werden. Dass die Wirkung der Uebung auf 
die Muskeln eine unmittelbare und brtliche sei, nicht durch 
giinstigen Einfluss der kórperlichen Anstrengung auf den Ge- 
sammtorganismus vermittelt werde, bedarf nicht des Beweises. 
Schon die Griechentadelten das Missverhaltniss, bis zu welchem 
Faustkampfer allein ihre Arme, Wettlaufer ihre Beine ausbil- 
deten, wozu unsere Klopffechter und Ballettanzer ein Seiten- 
stiick liefern. Unter Umstanden tritt der brtliche Erfolg der 
Uebung sogar verderblich fiir das Ganze auf, wenn es namlich 
der Herzmuskel ist, der wegen iibermassiger Widerstande 
im einen oder anderen Kreislauf hypertrophirt.

Nur zu gut weiss andererseits der Chirurg, dass die 
Muskeln eines ankylotischen, verrenkten oder durch Ver- 
band festgestellten Gelenkes atrophiren, ebenso Muskeln, 
dereń Nerven durchschnitten oder sonst gelahmt sind. Die 
Rolle ist bekannt, welche letztere Thatsache, von den alte- 
ren Physiologen falsch gedeutet, in der Frage nach der 
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sogenannten HALLER’schen Muskelirritabilitat spielte, bis 
John Reid, — zu einer Zeit, wo in England Versuche an 
lebenden Thieren noch nicht verboten waren, — die ihrer 
natiirlichen Innervation beraubten Muskeln dadurch leistungs- 
faliig zu erhalten lelirte, dass sie in hinreichend kurzeń 
Zwischenraumen elektrisch geiibt werden6: eine Erfahrung, 
welche in Chirurgie und Neuropathologie wichtige Anwen- 
dung fand.

Auch in der Breite der Gesundheit verkiimmern nicht 
gebrauchte Muskeln; sie werden blass und unkraftig, wie 
die Ohrmuskeln der meisten Menschen. Zu allgemein in- 
dess ward Rbthe der Muskeln auf gróssere Starkę in Folgę 
haufiger Anstrengung bezogen. Hr. Ranvier zeigte, dass 
bei Kaninchen und Rochen rothe und blasse Muskeln natur- 
gemass nebeneinander vorkommen, die sich durch ihren 
Bau und den zeitlichen Verlauf ihrer Verkiirzung unter- 
scheiden, ohne dass man behaupten kbnnte, dass die einen 
mehr ais die anderen arbeiten, und ohne dass sich bisher 
ein Nutzen dieser Einrichtung angeben liess7.

Mikroskopische Von der mikroskopischen Beschaffenheit geiibter und 
und chemische ge(ibter Muskeln weiss man wenig. Im Gegensatz zu

geiihterMuskein. den Muskeln des Mastviehes haben die des Arbeitsviehes 
dickere Primitivbundel und groberes Sarkolemm, welches 
letztere dereń geringeren Nahrwerth bedingt. Nach Hrn. 
Virchow’s Terminologie liat also nutritive Reizung statt- 
gefunden8. In den durch Nichtgebrauch schwindenden Mus
keln stellt sich dagegen, wie bei der progressiven Atrophie, 
fettige Metamorphose ein, vor der aber den Herzmuskel 
bekanntlich seine unablassige Thatigkeit nicht schutzt.
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Die Muskelzusammenziehung begleiten chemische Ver- 
iinderungen. Das Blut fliesst dunkler aus tetanischen ais 
aus ruhenden Muskeln; sie verbrauchen mehr Sauerstoff 
und bilden mehr Kohlensaure. Eine Lackmus dauernd 
róthende Saure, wahrscheinlich die rechtsdrehende Fleisch- 
milchsaure, wird in ihnen frei. Ihr Wassergehalt und die 
Menge durcli Alkohol ausziehbarer Stoffe nimmt zu, wahrend 
die Menge der durch Wasser ausziehbaren Stoffe abnimmt, 
was vermuthlich daher riihrt, dass bei der Zusammen- 
ziehung Glykogen verbraucht wird9. Der Eiweissgehalt bleibt 
innerhalb der Fehlergrenzen derselbe, doch erscheinen reich- 
licher die ais Fleischbasen bekannten Abkómmlinge der 
Eiweissstoffe. Der bis zuletzt hart arbeitende Muskel, das 
Herz, ward deshalb dem Chemiker eine Fundgrube soleher 
Kórper, und das Fleisch eines geschossenen Fuchses erwies 
sich Liebig zehnmal reicher an Kreatin, ais das eines ge- 
fangen gehaltenen10.

Leider sind wir noch weit davon entfernt, den Zusammen- 
hang dieser verschiedenen Vorgange und ihren Bezug auf 
die Muskelverkurzung, d. h. auf die Umlagerung der isotro- 
pen und anisotropen Substanzen in der Muskelfaser, die 
mechanische, thermische und elektrische Kraftewandlung zu 
verstehen. Wir wissen nur, dass es um Steigerung und 
Veranderung eines schon wahrend der Ruhe vor sich ge- 
henden Stoffwechsels, insbesondere um Oxydation stick- 
stofffreier Substanzen sich handelt, wobei neben mecha- 
nischer Arbeitsleistung Warme scheinbar unzweckmassig 
entsteht. Schon die ruhenden Muskeln sind ein Hauptsitz der 
Athmung und Warmebildung im Thierkórper. Der Muskel 
yerhalt sich sehr ahnlich der im Schuppen dienstbereit stehen- 
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den Reserve-Locomotive, welche schon fortwahrend einige 
Kohle yerbrennt, jeden Augenblick vor einen Zug gespannt 
oder einem verungliickten zuHiilfe gesandt werden kann, dann 
aber mit ihrer Kraftentfaltung auch grbsseren Stoffyerbrauch 
und Warmeyerlust yerbindet. Ludwig und Sadler zeigten 
sodann, dass, abgesehen von mechanischen Hindernissen, 
durch die Gefasse des arbeitenden Muskels das Blut leichter 
und reichlicher fliesst11. Dies hat nicht bloss den Sinn, dass 
neuer Brennstoff reichlicher zugefuhrt, sondern auch den, 
dass gleichsam die Asche vom Rost des Muskelherdes ge- 
kehrt wird, da, nach Iłrn. Johannes Ranke’s12 von Herm inn 
Roeber13 weitergefuhrter Entdeckung, die bei der Muskel- 
thatigkeit gebildete Saure die mechanische und elektrische 
Leistungsfahigkeit des Muskels herabsetzt, ihn chemisch er- 
miidet, wie wir zu sagen pfiegen, ohne uns doch eine andere 
ais chemische Ermiidung des Muskels denken zu kónnen.

Noch weniger, ais von dem chemischen Mechanismus 
der Muskelverkiirzung, haben wir eine Vorstellung von dem, 
was bei der Kraftigung des Muskels durch Uebung chemisch 
geschieht, wie er durch erhóhte Oxydation arbeitsfahiger 
werde, warum er durch Ausbleiben der bei der Thatigkeit 
in ihm yorgehenden Veranderungen yerkummere. Am 
natfirlichsten scheint es sich zu denken, dass diese Wirkungen 
allein yom yermehrten und yerminderten Blutzufluss bei 
Thatigkeit und Ruhe herriihren; doch bietet dieser selber 
noch des Dunklen yiel mehr dar, ais dass es nicht sehr ge- 
wagt ware, die Frage schon jetzt in diesem Sinne zu ent- 
scheiden. Die mannigfachen Abarten des Muskelfleisches, 
welche unser Geschmack fein unterscheidet, wirft Chemie 
meist noch in Einen Topf, und die alte, in der Wissenschaft 
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hergebrachte Angabe, dass Englisches Parkwild fade 
schmecke, wird sie noch lange unerklart lassen14.

Eine subjective Erfahrung ist schliesslich hier noch zu 
erwahnen. Der ermiidete Muskel, so lange er durch Uebung 
starker wird, schmerzt mehrere Tage lang beim Gebrauch 
und bei Druck seines Bauches. Auch der schon ein- oder 
mehreremal bis zur Immunitat gegen Anstrengung einge- 
iibte, oder wie wir es nennen, durchturnte Muskel schmerzt, 
wenn er nach langerem Miissiggang wieder zur Arbeit an- 
gehalten wird, wie man beim Beginn einer Reise zu Fuss 
oder Ross erfahrt. Wer nach liingerer Unterbrechung beim 
Turnen keine Muskelschmerzen mehr bekommt, schreitet 
auch nicht mehr fort. Nach epileptischen Krampfen 
schmerzen die Muskeln. Wenn man den Sehnen-, Gelenk- 
und Hautnerven und den VATER-PACiNi’schen Korperchen 
den Muskelsinn zuzuschreiben versucht, ist doch wohl nicht 
daran zu denken, dass sie die Schmerzen im Tetanus und 
der Trichinose uberbringen. Ueber die pathischen Nerven, 
welche diese Schmerzen vermitteln, sind wir trotz der 
SACHS’schen Arbeit nicht im Klaren. Gleichviel wo und 
wie sie enden, sie leiten wohl auch die Muskelschmerzen 
nach Anstrengung.

Die Vervollkommnung der Muskeln durch Uebung, wie 
wenig wir auch davon wissen, steht von Alters her fest, und 
ist vergleichsweise noch am besten gekannt, daher sie ge- 
eignet scheint, ais Paradigma fur ahnliche Vorgiinge an 
anderen Geweben zu dienen. In der That ist jetzt die 
Frage, ob neben den ąuergestreiften Muskeln andere 
Gewebe sich durch haufige Ausiibung ihres Berufes im 
thierischen Haushalt fur diesen Beruf tiichtiger machen.
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Uebung der 
glatten Muskeln.

Nach Obigem kónnen wir auch an Stelle dieser Frage mit 
einiger Berechtigung die manchmal leichter zu beant- 
wortende setzen, ob noch andere Gewebe durch Nichtaus- 
iibung ihres Berufes schwinden.

Fur Kraftigung glatter Muskeln durch Uebung felilt ein 
physiologischer Beweis. Trotz fortwahrender Uebung nimmt 
die Anpassung des Auges fur die Nahe von Kindheit an mit 
zunehmendem Alter nach bestimmtem Gesetz ab, woraus 
aber nicht folgt, dass nicht der BRt5cKE’sche Muskel an- 
fangs noch an Kraft zunimmt, da diese Zunalime durch wach- 
sende Unnachgiebigkeit der Gewebe und verminderte 
Elasticitat der Krystalllinse iibercompensirt sein kann. Die 
Angabe, dass Menschen schlecht in die Nahe selien, welche 
ihr Lebensberuf wenig dazu veranlasst, deutet darauf, dass 
Nichtgebrauch den BRUCKE’schen Muskel schwacht. Der 
Uterus hat zur Uebung keine Gelegenheit, da er nur in lan- 
gen Pausen thatig wird, und dazu jedesmal zum Theil neue 
Fasern erhalt. Von den Bewegungen des Muskelmagens 
der Vógel, der fibrigens schon den Uebergang zu der quer- 
gestreiften Muskeln bildet, wissen wir nichts. Dagegen 
lassen pathologische Thatsachen, wie Hypertrophie der 
Blasen- und Pylorusmusculatur bei iibermassigen Widerstan- 
den, keinen Zweifel daran, dass glatte Muskeln sich wie 
quergestreifte durch Arbeit starken. So erhalt Hrn. 
Rosenthal’s Vermutliung eine empirische Grundlage, wo- 
nach die durch kalte Bader und Waschungen gewahrte Immu- 
nitat gegen Erkaltungen auf Uebung der glatten Muskeln 
der Haut und ihrer Gefasse beruht, welche mit Herabsetzung 
des Abkiihlungscoefficienten des Kórpers in der Kalte betraut 

♦
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sind. Kalte Waschungen und Bader sind Turnen der glatten 
Hautmuskeln15.

Der jungę Schmied, von welchem vorher die Rede war, 
hatte durch Uebung neben grbsserer Starkę seiner Arm- 
muskeln noch einen anderen Vortheil erworben: er ver- 
brannte sich nicht mehr.

Jedermann weiss, dass an Hautstellen, welche haufig 
Druck, Reibung, Beriihrung heisser Gegenstande oder 
atzender Fliissigkeiten ausgesetzt werden, die Oberhaut 
wuchert. Handhaben von allerlei Werkzeug und Gerath, 
Rudera, Turnen am Reck und Barren fiihren zu Schwie- 
len yorziiglich an der Volarflache der Kbpfchen der Mittel- 
handknochen; Glasblasen zu solchen an der Volarflache der 
Greiffinger. DenSchwielen gelien oft wiederholtBlasen vorauf. 
An Stelle der Schwiele tritt auch unter dem Druck des Schuh- 
werks die ais Hiihnerauge bekannte Form der Oberhaut- 
wucherung. Schwiele und Hiihnerauge sind histologisch ge- 
nau erforscht, doch wissen wir nicht einmal sicher, warum 
hier die niitzliche Schwiele, da der schadliche Leichdorn 
entsteht, geschweige dass wir eine Theorie dieser Vorgange 
besassen. Sie fallen unter denBegriff dessen, wasHr. Virchow 
formatiye Reizung der Zellcomplexe nennt, und wie die 
nutritive Reizung ais Folgę einer allgemeinen und grund- 
legenden Eigenschaft der Elementarorganismen ansielit. 
Vermehrte Stoffzufuhr, zunachst bedingt durch yermehrten 
Blutzufluss, findet auch hier statt. Da an eine wis a fronte 
nicht wohl zu denken ist, bleibt Gefasserweiterung der einzige 
noch mbgliche Schritt zum Verstandniss, und damit sind wir 
an eine yerschlossene Pforte gelangt, yor welcher schon 

Uebung des 
Horngewebes.
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manch anderes Problem lagert: bei der Frage, wodurch 
Entziindung und Gefasslahmung sieli unterscheiden. Unser 
Fali zeichnet sich aber dadurch aus, dass die durch Schwielen 
geschiitzte Haut, wie der geiibte Muskel, nunmehr bei 
gleicher Gelegenheit bessere Dienste leistet. Die Schwiele 
stellt im einzelnen Fali eine Vervollkommnung des Greif- 
organes dar. Auch an Muskeln kommt formatiye Reizung 
vor: der Inhalt der Primitiybiindel wird durch órtlichen Reiz 
zur Nucleation angeregt, doch scheint die vortheilhafte 
Reizung des Muskels durch Uebung zunachst allein, oder 
doch vorzugsweise, nutritiyer Art zu sein16.

Wie die Haut sich órtlich durch Schwielen gegen hau- 
fige Beriihrung lieisser Korper schiitzt, so passt sie sich dem 
Sonnenbrand durch Erythem und eine darauf folgende Veran- 
derung an, welche mit Pigmententwickelung einhergeht, 
obschon das Pigment die Absorption der Strahlen be- 
giinstigt. Vielleicht hangt dies damit zusammen, dass es 
bei Thieren vortheilhaft ist, wenn die belichtete Seite 
sich dunkel farbt, daher, wie Hr. Moseley an Bord 
des „Challenger“ beobachtete, bei Echeneis remora sogar 
der Bauch dunkel, der Riicken heli ward17. Anders ais 
Sonnenstrahlung wirkt merkwiirdigerweise auf die Haut die 
Strahlung kiinstlicher Warmequellen von yerhaltnissmassig 
niedriger Temperatur, welche arm an brechbareren Strahlen 
sind. Feuerarbeiter sind blass; es ware zu versuchen, ob 
das elektrische Licht das Sonnenlicht, wie in seiner Wirkung 
auf die Pflanzen, auch in der auf die Haut ersetze.

Durch unzureichenden Gebrauch werden Horngebilde fiir 
ihre Function untiichtig. Ein merkwiirdiges Beispiel davon 
ist das Auswachsen der Hufe von Pferden und der Klauen 
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von Rindern auf dem weichen Torfboden der Falklands- 
inseln nach Darwin18. Auf trockenem steinigen Boden 
erhartet dagegen der Pferdehuf, wie schon Xenophon in 
seiner „Schule des Cavalleristen“ lehrt19, daher auf solchem 
Grund erzogene Fiillen keines Beschlages bediirfen20.

Der sogenannten Reitknochen, des Exercirknochens, der Uebung derBin- 
in Folgę der neuen Bewaffnung und des veranderten Exercir- dcsubstanzen- 
Reglements z war nicht seltener ward, aber von links nach 
rechts wanderte, wiirde hier ais einer Art innerer Schwiele 
zu gedenken sein, dereń Entstehung der Osteoblastentheorie 
eine besondere Aufgabe bietet21. Schwerlich bringen diese 
Knochen ihrem Trager einen Vortheil, also zahlen sie nicht 
zu den Fiillen von Selbstvervollkommnung durch Uebung. 
Es ware zu weit hergeholt, und in ein zu dunkles Gebiet 
gegriffen, wollte ich hier mehr thun ais daran erinnern, dass 
Ludwig Fick aus der Uebung wahrend des Foetallebens 
und der ersten Lebenszeit glaubte die zweckmassige Form 
der Gelenke ableiten zu kónnen22. Ob der herrliche, 
von Hrn. Hermann Meyer entdeckte, von Hrn. Julius

Wolff weiter erforschte Bau der schwammigen Knochen- 
substanz in den Epiphysen vielleicht auf nutritiver und 
formativer Reizung in den Richtungen gróssten Druckes und 
Zuges beruht23? Den schadlichen Einfluss mangelhaften Ge- 
brauches zeigt uns auf diesem Gebiet das Auswachsen der 
Nagethierzahne bei zu weichem Futter oder nach Trigemi- 
nus-Durchschneidung.

In eigenthiimlicher Art, mehr mechanisch ais chemisch 
und physiologisch, tritt Selbstvervollkommnung durch Uebung
an anderen Gliedern der Reihe der Bindesubstanzen auf.
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Uebung der 
Driisen.

Die Bewegungen der Knochen in den Gelenken werden 
durch Uebung ausgiebiger; die Beweglichmachung ver- 
steifter Gelenke durch Uebung gehórt zu den dankbareren 
Aufgaben der Orthopaedie. Die ungewóhnliche Gelenkig- 
keit sogenannter Kautschukmanner erklart Hr. Henke durch 
Nachgeben der Bander, Knochenschwund an den Hemmungs- 
flachen, kleineren Krummungsradius der Schleifungsflachen, 
vorzugsweise aber durch Verlangerung der Fleischfasern auf 
Kosten der Sehnen24. Vielleicht hat sich auch in ihren Ge- 
lenkbandern elastisches Gewebe entwickelt. Ob dies Gewebe 
selber in den Stimmbandern durch Uebung an Schwingbarkeit 
gewinne, bleibt dahingestellt.

Wollen wir vollstandig sein, so reiht sich hier die 
freilich durch gróssere Gefahr secundarer Blutungen er- 
kaufte Leichtigkeit an, mit welcher bei Melirgebarenden die 
Austreibung der Frucht erfolgt. Ais Selbstvervollkommnung, 
obschon einem anderen Gebiet angehórig, erscheint auch 
der Nachwehen auslósende, bei ihnen verstarkte Reflex von 
der Brust auf den Uterus.

Noch ein Gewebe erhóht durch Uebung seine Leistungs- 
fahigkeit, das der Driisen. Von den Geschlechtsdriisen 
wenigstens, Milchdriise und Hoden, ist bekannt, dass sie 
jahre-, ja lebenslang ruhen kónnen, wobei ihr Gewebe einer 
starken Ruckbildung unterliegt, wie dies auch bei Thieren 
schon normal in den brunstfreien Zeitraumen der Fali ist. 
Umgekehrt werden durch passenden Wechsel von Ruhe und 
Thatigkeit die Geschlechtsdriisen zu einem erstaunlichen Grade 
von Production gebracht, wofiir die Beschiiler in den Ge- 
sttiten, die Milchkiihe, Schafe und Ziegen den Beweis liefern.
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Wird die Brustdriise nicht mehr durch Saugen, das Euter durch 
Melken in Uebung erhalten, so versiegen sie und versinken 
in Ruhe bis zu neuer sympathischer Erregung vom Uterus 
aus. Von den Verdauungssafte absondernden Driisen lasst 
sich nicht unmittelbar Dasselbe nachweisen, doch ist kaum 
zu bezweifeln, dass ein taglich durch ein paar gute Mahl- 
zeiten erregtes Verdauungsrohr mit seinen drtisigen Anhan- 
gen iiber gróssere Mengen Speichel, Galie, Magen-, Pan- 
kreas- und Darmsaft verfiigt, ais das eines' Biissers. Die 
Niere des getibten Biertrinkers gestattet unglaublichen 
Fliissigkeitsmengen den Durchgang. Liest man endlich in 
den Sittenschilderungen des vorigen Jahrhunderts von den 
fortwahrenden Thranengiissen der empfindsamen Manner und 
Frauen jener Zeit, so erwehrt man sich schwer der Ver- 
muthung, dass dereń Thranendriisen sich durch Uebung 
zu solcher Leistung aufschwangen. Ueber den Mechanis- 
mus der Selbstvervollkommnung der Driisen durch Uebung 
sind wir unwissend in dem Maasse wie iiber den Abson- 
derungsvorgang selber. Da fast in jeder Driise dieser durch 
die Nerven eingeleitete Vorgang ein anderer ist, hier das 
Secretionsepithel wuchert, dort fettig zerfallt, dort unver- 
andert fortbesteht, aber Stoffe einnimmt und ausgiebt, oder 
sie veriindernd durch sich hindurch lasst: so erscheint die 
Aufgabe doppelt verwickelt, und doppelt diirftig die Aus- 
k-unft, dass es zuletzt sich doch wieder nur um gesteigerte 
Stoffzufuhr und haufigere Innervation handele.

Der Begriff der Uebung, wie wir sie bisher betrachte- Uebungim Er- 
ten, geht so allmahlich iiber in den der Gewohnung an oft trageu v-Glf,en- 
wiederholte Schadlichkeiten, dass ich versucht bin, auch

2* 
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die Fahigkeit des Organismus, sich im Ertragen von Giften 
zu iiben, hier anzureihen. Ohne es soweit zu bringen wie 
Kónig Mithridates, sind doch viel Menschen durch Uebung 
vergleichsweise immun gegen Alkohol, Nicotin, die Opium- 
Alkaloide; die Norddeutschen nur zu sehr gegen das Pet- 
TENKOFER’sche Menschengift (Anthropotoxin miki) in schlecht 
geliifteten Versammlungsraumen, Eisenbahn-Coupes u. s. w., 
gegen welches die Kaminvolker, besonders die Englander, so 
empfindlich sind. Selbstvervollkommnung freilich wird man 
diese Abhartung kaum noch nennen.

Uebung des 
Nervensystems. 
Die Leibesubun- 
gen sind nicht 
bloss Muskel-, 
sondern auch 
Nerven-Gym- 

nastik.

Vielleicht, meine Herren, erwarten Sie langst mit un- 
geduldigem Befremden, dass ich auf den Gegenstand zu 
sprechen komme, an welchen Sie zu allererst dachten, ais 
sie hórten, dass mein Vortrag von der Uebung handeln 
solle. Unter Uebung versteht man gewóhnlich das oftere 
Wiederholen einer mehr oder minder verwickelten Leistung
des Kórpers unter Mitwirkung des Geistes, oder auch einer 
solchen des Geistes allein, zu dem Zweck, dass sie besser
gelinge. Aber nicht absichtslos verschob ich bis hierher 
die Besprechung dieser Art von Uebung, weil sie namlich 
von den im Vorigen erwalinten Arten ganz verschieden ist, 
obschon diese mit ihr verbunden sein kónnen. Dieser grund- 
legende Unterschied ward bisher nicht gehbrig beachtet. In 
den physiologischen Lehrbuchern sucht man meist vergebens 
nach Belehrung iiber Uebung ; kommt sie vor, so sind 
meist damit nur die sogenannten Leibesiibungen gemeint, 
und werden ais Uebungen allein des Muskelsystems hinge- 
stellt; daher nicht zu verwundem ist, dass arztliche Laien,
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Turnlehrer und Schulmanner, sogar Aerzte allgemein dasselbe 
glauben.

Doch kann man leicht das Irrige dieser Meinung zeigen 
und beweisen, dass Leibesiibungen wie Turnen, Fechten, 
Schwimmen, Reiten, Tanzen, Schlittschuhlaufen vielmehr 
Uebungen des Centralnervensystems, des Hirnes und Riicken- 
markes sind. Freilich gehórt zu diesen Bewegungen ein 
gewisser Grad von Muskelkraft. Aber man kann sich einen 
Menschen denken mit Muskeln wie der Farnesisclie Hercules, 
und doch unfahig zu stehen und zu gehen, geschweige ver- 
wickeltere Bewegungen auszufuhren. Dazu braucht man 
ihm bloss in der Vorstellung das Vermogen zu nehmen, seine 
Bewegungen zweckmassig zu ordnen und zusammenwirken 
zu lassen, ihn beispielsweise nur zu chloroformiren oder ihn 
zu berauschen wie Polyphem.

So wird klar, wenn es des Beweises bedurfte, dass 
jede Leistung unseres Kbrpers ais eines Bewegungsapparates 
nicht minder, ja noch mehr auf dem richtigen Zusammen
wirken der Muskeln beruht, ais auf der Kraft ihrer Ver- 
kiirzung. Um eine zusaminengesetzte Bewegung, bei
spielsweise einen Sprung, auszufuhren, miissen die Muskeln 
in der richtigen Reihenfolge zu wirken anfangen, und die 
Energie jedes einzelnen (im HELMHOLTz’schen Sinne) muss 
nach einem gewissen Gesetz anschwellen, anhalten, nach- 
lassen, damit das Ergebniss richtige Lagę der Glieder und 
richtige Geschwindigkeit des Schwerpunktes in richtiger 
Richtung sei. Von der Art, wie wir der Energie der Mus
keln einen bestimmten zeitliclien Verlauf ertheilen, wissen 
wir noch wenig, da die bisherigen Untersuchungen uns 
einigermaassen erst iiber Zuckungen nach verschwindend 
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Uebung in 
Ilemmung von 
Mitbeweguug 

und Mitabson- 
derung sich 

aussernd.

kurzer Reizung und iiber Tetanus belehrten. Obschon es 
gerade in diesen beiden aussersten Ftillen nicht eintrifft, hat 
man doch Grund anzunehmen, dass in der Regel der nor- 
male Muskel dem Nerven piinktlich gehorcht, und dass sein 
Contractionszustand in jedemAugenblick durch denErregungs- 
zustand desNervenin einem kurz vorhergehenden Augenblick 
bestimmt wird. Ba nun die Nerven selber nur die aus den 
motorischen Ganglienzellen kommenden Impulse iiberbringen, 
so leuchtet ein, dass der eigentliche Mechanismus der zusammen- 
gesetzten Bewegungen im Centralnervensystem seinenSitz hat, 
und dass folglich Uebung in solchen Bewegungen im Wesent- 
lichen nichts ist, ais Uebung des Centralnervensystems. Dies 
besitzt die unschatzbare Eigenschaft, dass Bewegungsreihen 
(um es so zu nennen), welche haufig in ihm nach bestimm- 
tem Gesetz abliefen, leicht in derselben Ordnung, ebenso an- 
und abschwellend und in einander verschlungen wiederkehren, 
sobald ein darauf gerichteter, ais einheitlich empfundener 
Willensimpuls es verlangt. Alle oben aufgezahlten kórper- 
lichen Uebungen sind also nicht bloss Muskelgymnastik, 
sondern auch, und sogar vorzugsweise, Nervengymnastik, 
wenn wir der Kurze halber unter Nerven das ganze Nerven- 
system yerstehen.

Johannes Muller, dessen Auseinandersetzungen im 
zweiten Bandę des „Flandbuches der Pliysiologie11 mir noch 
immer ais das Beste erscheinen, was iiber Bewegungslehre 
gesclirieben ward, hatte diese Doppelnatur der Leibes- 
iibungen wohl schon erkannt, doch betont er sie nicht 
genug. Dafur macht er, wie ich glaube zuerst, eine Bemer- 
kung, welche die Wahrheit unserer Behauptung schlagend 
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bekraftigt: dass namlich die Vervollkommnung in Leibes- 
tibungen oft fast ebenso in Beseitigung unzweckmassiger 
Mitbewegungen besteht, wie in Gelaufigmachung der nótliigen 
Bewegungen25. Man sehe den kraftigen Knaben, der zuerst 
an der Leiter mit den Handen emporklimmt. Obschon es 
ilim nichts ntitzt, zappelt er bei jedem Griff der Arme mit 
den Beinen. Nach einigen Wochen bałt er Hiift-, Knie- 
und Fussgelenk der fest aneinander geschlossenen Beine 
schon gestreckt. In der Unterdriickung der Mitbewegungen 
liegt, uns unbewusst, ein Merkmal der wohlgefalligen Erschei- 
nung des ausexercirten Soldaten, des gewandten Turners, ja 
des gebildeten Mannes; mit ihrer Entfesselung beginnt Chorea. 
Vom Mechanismus der Hemmung von Mitbewegungen wissen 
wir nichts, doch leuchtet ein, dass, wo in Folgę der Uebung 
Muskeln in Ruhe bleiben, die Frucht der Uebung nicht 
dereń Kraftigung war.

Bei fortgesetzten grossen Anstrengungen, Bergsteigen, 
Dauerlauf fangt das Ilerz an schneller und starker zu 
schlagen, und es entsteht das Gefiihl der Athemnoth, man 
kommt, wie man sagt, ausser Athem; nach Joh. Muller, 
weil das Ilerz in Mitbeweguńg geratli26, nach einer mir von 
Traube miindlich mitgetheilten Vermuthung, weil es durch 
die in den arbeitenden Muskeln im Uebermaass entstandene 
Kohlensaure gereizt wird. Wie dem auch sei, Uebung 
vermindert diese Palpitationen. Sollte dies mittels des Nervus 
vagus gescliehen?

Auch das Schwitzen durch Anstrengung lasst sich ais 
Mitabsonderung auffassen, wie die vermehrte Speichelabson- 
derung beim Sprechen und leeren Kauen, und das geringere 
Schwitzen unseres gelernten Schmiedes ware dann Unter- 
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driickung dieser einer Mitbewegung vergleichbaren Mitabson- 
derung durch Uebung. Freilich sind Herzklopfen und Schwitzen 
unwillkurlich, und es ist sehr fraglich, ob wir Hemmung 
durch Uebung auch auf solche Yorgange iibertragen diirfen.

Uebung der Bei den meisten zusammengesetzten Bewegungen kommt
Smne em 1’heii ne^en jer Beherrschung der Muskeln durch das motorische 
der Leibesubuu-

gen. Nervensystem noch etwas Anderes in Betracht. Auge, Druck- 
und Muskelsinn, (da durch Hrn. Bagiński die halbcirkel- 
fórmigen Canale des Ohrlabyrinths ihrer statischen Function 
wieder entsetzt sind)z7, und schliesslich die Seele miissen be- 
reit sein zur Auffassung der Kórperstellung in jedem Augen- 
blick, damit die Claviatur der Muskeln richtig angeschlagen 
werde, wie dies beim Fechten, Billardspielen, Seiltanzen, 
Voltigiren auf bewegtem Pferde, Hinabspringen an einem 
Bergabhange deutlich hervortritt. Also nicht bloss das 
motorische, auch das sensible Nervensystem und die seelischen 
Functionen sind der Uebung fahig und bediirftig; wodurch 
die Bedeutung der Muskeln fur die Gymnastik abermals 
tiefer zu stehen kommt.

Alle Kunstfer-
tigkeiten beru- 
hen auf Uebung 
von Ganglieu- 

zellen.

Was hier von gróberen Kórperbewegungen gesagt ist, 
gilt ebenso von allen Handfertigkeiten, der hbchsten wie 
der niedrigsten Art. Obschon ein Liszt, ein Rubinstein 
nicht ohne eiserne Armmusculatur denkbar sind, und so-
gar die Fiihrung von Joachim’s Bogen wahrend einer 
Symphonie vielen Kilogrammmetern entsprechen mag, steckt 
doch ihr Virtuosenthum in ihrem Centralnervensystem. Die 
Fertigkeit des Drechslers, Mechanikers, Uhrmachers; des 
Glasblasers und -schleifers; die Technik des Anatomen und
Wundarztes; Schreiben und Zeichnen; die weiblichen Hand- 
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arbeiten wie Nahen und Stricken, Hakeln und Klóppeln; 
endlich die kaum noch beachteten, und doch mehr oder 
minder ktinstlichen Verrichtungen des taglichen Lebens, An- 
und Auskleiden, Handhaben von Schwamm, Karani und 
Biirste, Messer und Gabel: was sind sie alle zuletzt ais 
erworbene Verkettungen zwischen den Actionen von Gang- 
lienzellen, welche, nachdem sie oft in bestimmter Reihen- 
folge abliefen, nunmehr mit bevorzugter Leichtigkeit in 
derselben Art von statten gelien, in einander greifend, 
pausirend und wieder einsetzend wie die Stimmen im kunst- 
voll fugirten Satz?

Ais Lessing fragte, ob Rafael, ohne Hande geboren, 
minder ein grosser Maler gewesen ware, alinte er diese 
Wahrheit. Ist es nótliig, hinzuzufiigen, dass fur alle Be
wegungen das Namliche gilt wie fiir die Hande, dass bei- 
spielsweise auch Uebung der Stimme auf nichts Anderem 
beruht. Sanger und Sangerin bediirfen nicht bloss gut schwin- 
gender Stimmbander, kraftiger Athem- und Kehlkopfmuskeln, 
wohlklingender Resonanz der Luftwege; an sich niitzt 
ihnen dies Alles nicht mehr ais dem Holzhacker ein 
Straduari; sondern eigentlich wurzelt ihr Talent in der grauen 
Substanz am Boden ihres vierten Ventrikels. Hier steckt 
schliesslich auch, freilich uoch hóherer Befehle gewiirtig, 
welche durch das hintere Drittel der linken dritten Stirnwin- 
dung ihren Weg nehmen, das Getriebe des Sprechmechanis- 
mus, wie Bulbarparalyse traurig lehrt.

Bei allen diesen Vorgangen ist sehr bezeichnend, dass 
je mehr eine zusammengesetzte Bewegung eingeiibt wurde, 
um so unbewusster wird die ihr vorstehende Thiitigkeit des 
Centralneryensystems. Zuletzt lasst diese sich nicht mehr 
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Uebung der 
Sinne fiir sieli.

unterscheiden von einem der durch die Natur selber ein- 
gesetzten nervosen Mechanismen, den unwillkiirlichen 
Reflex- und Mitbewegungen. Schon Erasmus Darwin (des 
beriihmten Darwin’s Grossvater) beerkt, dass wer drech- 
seln lerne, anfangs jede Bewegung der Hand wolle, bis end- 
lich diese Handlungen so Eins werden mit der Wirkung, dass 
sein Wille in der Schneide seines Meissels zu sitzen scheint, 
d. h. dass er ihr unbewusst die richtige Stellung ertheilt28.

Weiterhin zeigt sich Uebung am Nervensystem auch 
von aller Bewegung gelbst, indem sie dessen rein sensible 
Seite betrifft. Sie scharft und berichtigt musikalisches Gc- 
hór; Obertóne, ungenaue Intervalle, leise Dissonanzen macht 
meist erst sie hórbar. Mit der Uebung wachsen Ort- und 
Farbensinn der Netzhaut und Augenmaass; nach der empi- 
ristischen Theorie lelirt erst sie kórperlich sehen. Siclier 
lehrt sie die wunderbare Kunst raschen Lesens, fliichtige 
Phaenomene, wie den Ausschlag einer Magnetnadel, auffassen, 
Visir, Korn und Schwarzes der Scheibe zur Deckung brin- 
gen. Sie lehrt Nachbilder und allerlei subjective Erschei- 
nungen wahrnehmen, mikroskopische Bilder beim ersten Blick 
verstehen, die dem Anfanger ais flachenhaftes Wirrsal vor- 
schweben, wobei natiirlich schwer ist, die Grenze zu ziehen 
zwischen Uebung des Sinnes und jener Uebung des Urtheils 
iiber Gesichtseindriicke, welche uisus eruditus heisst. Wie 
Uebung unniitze Muskelbewegungen unterlassen lehrt, so lehrt 
sie unniitze Bilder yernachlassigen: die Doppelbilder der nicht 
im Horopter gelegenen Bildpunkte, beim Sehen durch optische 
Werkzeuge die Gesichtseindriicke des unbeschaftigten Auges. 
Doch scheint keine Uebung das Grundgesetz zu durclibrechen, 
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wonach wir Netzhautpunkten im indirecten Sehen unsere 
Aufmerksamkeit nur voriibergehend und mit einer gewissen 
Anstrengung zuzuwenden vermógen.

Obschon abgestumpft gegen iible Geriiche, wetteifert die 
Nase des Chemikers an Empfindlicbkeit mit der Spectral- 
analyse. Unter Weinkennern in Bordeaux ware es ver- 
letzend anzunelnnen, dass es sich um die Oertlichkeit eines 
Gewachses handeln konne, nur der Jahrgang steht in Frage. 
Nicht minder erziehbar sind Temperatur-, Druck- und Ort- 
sinn. Letzterer insbesondere durch den kleinsten Abstand 
gemessen, in welchem zwei Beriihrungen noch getrennt 
empfunden wTerden, scharft sich durch Uebung im Lauf 
weniger Tage: einer der Griinde, die sich einer rein ana- 
tomisclien Erklarung der Gefiihlskreise widersetzen.

Wie Uebung die Sinne verfeinert, so schadigt sie Nicht- 
iibung, und nicht bloss durch Verkummerung der Sinnesorgane. 
Nach Zerstórung des Auges', des Ohres bei neugeborenen 
Hiindchen sali Hr. Hermann Munk die von ihm erkannte 
Seh-, bezielilich Hórsphare der Grosshirnrinde in der Ent- 
wickelung zuriickbleiben29. Langjahrige Blindheit hat nach 
Huguenin Atrophie der Sehspharen zur Folgęsn.

Zwischen den ausseren Sinnen und dem inneren Sinn 
steht der auf Unterscheidung und Abschatzung des Nach- 
einander gerichtete Zeitsinn, eigentlich ein vergrbbertes 
Gehbr und Gesicht, da Schnecke und Netzhaut auch nichts 
thun, ais die schnellere oder minder schnelle Folgę von 
Impulsen unterscheiden. Der Zeitsinn ist in hohem Maass 
iibungsfahig, wie man im Umgang mit Astronomen und Uhr- 
machern erfahrt. Die neuere Chronoskopie hat die Móg- 

Uebung des 
Zeitsinnes.
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lichkeit gewahrt, die Erziehbarkeit des Nervensystems zu 
piinktlicher Folgeleistung genauer festzustellen. In Versuchen, 
wie sie zuerst Hr. Donders bahnbrechend anstellte, sinkt 
von Tag zu Tage bis zu einer freilich bald erreichten Grenze 
der Mittelwerth der Zeiten, welche derselbe Beobachter 
braucht, um nach gesehenem, gehórtem, empfundenem Signal 
eine bestimnite Ilandlung auszufiiliren31: im Kleinen derselbe 
Erfolg, dessen im Grossen der Exercirmeister sich freut, 
wenn auf sein Commando nur noch Ein Schall antwortet, 
kaum mehr in die Lange gezogen, ais um den doppelten 
Unterschied der Zeiten, dereń die Luftwelle von ihm zum 
naclisten und zum entferntesten Mann bedarf.

Uebung des Schliesslich ist auch der innere Sinn der Uebung zu-
mneren Smnes, ganglieli jer ja schon im Friiheren hiiufig sich einmischte. 
besonders des
Gedachtnisses. Vor Allem das Gedachtniss starkt sich durch Uebung bis zu 

einer gewissen Grenze und je nach der Beschaftigung in 
verschiedenen Richtungen. Hier sei aufbewahrt, dass, wie ich 
Schleiden erzahlen hbrte, Robert Brown schatzungsweise 
25000, Kunth nur 20000 Pfłanzenspeciesnamen wusste; wollte 
Kunth dereń mehr sich einpragen, so gingen ihm dafiir 
andere yerloren. Der Morpholog behalt Gestalten, der Mathe- 
matiker Formeln, wenn er auch vorzieht, sie neu zu ent- 
wickeln; der Philologe Sprachformen und Citate, der Schach- 
spieler Partien. Personen, dereń hohe Stellung im Leben es 
mit sich bringt, dass sie viel Gesichter leicht wiedererkennen 
miissen, leisten hierin Erstaunliches. Bei wechselnder Be
schaftigung wechselt bei demselben Mensclien die Richtung, 
so zu sagen, seines Gedachtnisses, wie ich an mir selber erfuhr. 
Auch den Einfluss der Uebung auf das Gedachtniss be-
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boachtete ich an mir. Faraday pflegte bekanntlich iiber sein 
schlechtes Gedachtniss zu klagen. Ais ich nun (si pana licet 
componere magnis) iiber ein Jahrzehend, wie er seinLeben lang, 
unabliissig mit qualitativen Versuchen beschaftigtgewesen war, 
bemerkte ich, dass mein friiher gutes Gediichtniss abnalim, 
unstreitig weil ich an jedem Tag, um in meiner Arbeit fort- 
zufahren, nur des Versuchsprotokolls von gestem bedurfte. 
Ais ich anfing, Vorlesungen zu halten, besserte sich wieder 
mein Gedachtniss.

Wie das Gedachtniss, wachst mit der Uebung und sinkt Uebung geisti- 

mit der Vernachlassigung die Befahigung fiir die verschie- ger rhi‘tlskelt 
densten geistigen Thatigkeiten. Wir hbren ja die Lehrer- 
yersammlungen genug dariiber hin- und herreden, dass die 
Schuljugend sich nicht bloss den Lehrstoff aneignen, sondern 
neben iliren ausseren Sinnen auch ihren inneren Sinn iiben 
und ihre geistigen Krafte handhaben lernen solle. Feldherr 
und Diplomat, Jurist und Arzt, Mathematiker und beschrei- 
bender Naturforscher, Schachspieler und Mechaniker: sie alle 
sind in ihren eigenthiimlichen Gedankenwegen geiibt. Bis in’s 
Gefiihlsleben erstreckt sich diese Wirkung der Uebung: wer 
wiirde zweifeln, dass ein Heine geiibt war, der Fluth 
seiner Empfindungen freien Lauf, sie gleichsam sich selber 
verstarken zu lassen, um aus dem Born halb absichtlich 
selbstgeschaffenen Wehs unsterbliche Klagen zu schopfen?

Es giebt in der Psychologie wenig dunklere Punkte ais 
die Verdoppelung unseres Ich bei solcher geistigen Uebung. 
Ein letztes unbegreifliches Etwas in uns tritt ais Subject 
einem anderen ebenso Unbegreiflichen ais Object entgegen, 
welches wir auch, eigentlich aber auch niclit sind, und 
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zwingt es zu peinlicher Anstrengung, wie es ein ander 
Mai sein leibliches Substrat zwingt, unter Muskelschmerzen 
und sonstiger Qual sich eine zusammengesetzte Bewegung 
einzuiiben. Wem die grundlegende Thatsache der Meta- 
physik gegenwartig ist, dass keine Anordnung und Bewe
gung von Materie das Bewusstsein auch nur in seiner 
einfachsten Form je wird erklaren kónnen, der wird die 
Forderung nicht einmal zu Ende denken, Vorgange dieser 
Art mechanisch zu begreifen.

Unterschied Dies geppgggf- bekanntlich nicht aus, dass wir sie,
zwischen Hirn-
iibung u.Uebung wenigstens in der Idee, bis zum Spiel der Uratome unserer 
derMuskelnund jetzigen Elemente durchschauen, etwa wie Hr. Clausius

’ vor unserem geistigen Auge die Molekeln in einer Gas- 
masse ihre Kreuz- und Querspriinge vollfiihren lasst; und 
Ein wichtiges Ergebniss kónnen wir sogar schon sicher vor- 
wegnehmen: eben den schon betonten, grundlegenden Unter
schied zwischen Uebung des Centralnervensystems und 
Uebung der Muskeln, der Bindesubstanzen u. s. w. Wahrend 
es bei diesen Geweben sich um nutritive und formative 
Reizung handelte, bedeutetbeim Centralnervensystem Uebung 
in erster Linie Gelaufigmachung gewisser Molecularbewegun- 
gen, theils durch Regulirung und angemessene Verstarkung 
der sie erzeugenden Impulse, theils durch Beseitigung ihnen 
urspriinglich entgegenstehender Hindernisse. Keinesweges 
soli damit gesagt sein, dass die gefassreiche graue Substanz 
nicht auch durch die ihr zustehende Thatigkeit nutritiv ge- 
reizt werde; Alles spricht dafiir, dass ohne angemessene 
Thatigkeit graue Substanz wie Muskel verkuminert. Aber 
jene Gelaufigmachung bestimmter Bewegungsformen mit
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einem bestimmten zeitlichen Verlauf ist das hier neu hinzu- 
tretende, fur Uebung des Centralnervensystems bezeichnende 
Moment.

Das leichtere Abrollen einer haufig wiederholten Mole- 
cularbewegung in den Ganglienzellen kann man sieli durch 
das Bild eines Wasserrinnsals oder einer Steinschurre ver- 
sinnlichen, in denen durch unaufhbrliches Hinabstiirzen des 
Wassers, des Schnees, der Steine in derselben urspriinglich 
grób angelegten Bahn diese schliesslich so ausgearbeitet und 
geglattet wurde, dass fortan Wasser, Schnee, Steine, sobald 
sie nur in’s Fallen geriethen, auf nahe congruenten Wegen, 
sicherer und schneller unten anlangen. Alle Maschinen ver- 
vollkommnen sich mit der Zeit durch Abschleifung kleiner 
Rauhigkeiten, so dass ihr Gang ein mehr gleichmassiger 
oder periodisch sich andernder wird. Da sie spater durch 
Abnutzung klapperig werden, haben sie scheinbar ein Alter 
der Entwickelung, eins der Bliithe und eins des Verfalls; 
und Tiede sprach von seinen Chronometern wie von 
Lebewesen mit zeitlichem Verlauf. Um die Gelaufigmachung 
der Molecularbewegungen in den Ganglienzellen dem 
Verstandniss naher zu bringen, pflegt man auch daran 
zu erinnern, dass der Ton einer Geige durch langeren Ge- 
brauch sich verschónt, wie umgekehrt nicht von Zeit zu 
Zeit gedehnter Kautschuk briichig wird. Das Lehrreiche 
dieser Gleichnisse liegt in ihrer Armseligkeit. Sie zeigt uns 
ganz das lioffnungslos Unzureichende unserer Einsicht gegen- 
iiber solchen Geheimnissen.

Einen besonders rathselhaften Fali von Uebung des Cen- 
tralnervensystems, der die yergleichsweise geringe Bedeutung

Gleichnisse zur
Yersinnlichang 
der Hirnmecha- 

nik bei der 
Uebung.
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Griinde wider 
Verwerthung 
der Uebung in 
der Phylogenie.

der Muskeliibung abermals in helles Lieht sefzt, theilte Hr. 
Fechner mit. Die AuDOYER’sche Schreiblehrmetbode besteht 
darin, dass der Schiller dieselben mit Bleistift yorgeschrie- 
benen Buchstaben wohl zwanzigmal hintereinander mit der 
Feder iiberscbreibt, und dass die Iland jedesmal mit einem 
gewissen Schwunge vom Ende des Schriftzuges im Bogen zu 
dessen Anfang zuriickkehrt, um ihn ohne Pause von Neuem zu 
iiberschreiben. Nunhat Ernst Heinrich Weber an seinenKin- 
dern beobachtet, dass mit der rechten Hand zugleich die linkę 
etwas schreiben lernte, aber sie schrieb wie im Spiegel32. Man 
yersteht nicht wie der rechte Hirntheil an Uebung gewann, 
ohne dass wahrend des Uebens sich die linkę Hand bewegte.

Aber gleichviel ob wir es yerstehen oder nicht, der 
Mensch also ist fahig, durch Uebung sich selber zu ver- 
yollkommnen. Seine Muskeln macht sie starker und aus- 
dauernder, seine Haut wappnet sie gegen allerlei Unbill, 
durch Uebung werden seine Glieder geschmeidiger, seine 
Driisen ausgiebiger. Sein Centralnervensystem befahigt sie 
zu den verwickeltesten Leistungen; sie scharft seine Sinne, 
und’ durch sie auf sich zuriickwirkend vermag selbst sein 
Geist die eigene Spannkraft und Gewandtheit zu erhóhen. 
Zu unserem Ausgangspunkt zuriickkehrend, fragen wir nun: 
Ist nicht dies eins der Mittel, vielleicht das vorziiglichste, 
wodurch die Gesammtheit der Lebewesen eine Selbstver- 
vollkomnmungsmaschine wird? Wie zum Krystall die ihn 
zusammensetzenden Theilchen gleicher Structur und physi- 
kalischer Beschaffenheit, wie zum Gesammtorganismus die 
Elementarorganismen, dereń Leben sein Leben ausmacht, 
so yerhalten sich zur gesammten organischen Natur die ein- 
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zelnen Lebewesen, d. h. Eigenschaften und Leistungen der 
Gesammtheit sind die Summę der Leistungen und Eigen
schaften des Einzelnen; und wenn das einzelne Lebewesen 
sich durch Uebung vervollkommnet, erklart dies nicht aus- 
reichend auch den Fortschritt der Gesammtheit? Wie 
einleuchtend diese Vorstellung scheine, bei naherer Priifung 
stósst sie auf ernste Schwierigkeiten.

Erstens sind nur die an sich schon hoch entwickelten 
Thiere iibungsfahig oder, was auf .dasselbe hinauslauft, er- 
ziehbar. Nach den allgemein yerbreiteten Genossen des 
Menschen, Pferd und Hund, ist das erziehbarste Thier wohl 
der Elephant. Den Umgang mit den Affen an Bord des 
»Rurik« fand Chamisso ungemein belehrend, „denn“ — 
wie Calderon von den Eseln sagę — „sie sind ja Men
schen fast“; und er machte die tiefe Bemerkung, dass sie 
es zu Allem bringen kónnten, fehlte ihnen nicht die Eigen- 
schaft, welche Newton fur einerlei mit dem Genie hielt: 
Ausdauer. Rauber mit Ausnahme des Cheetah’s (Felis jubata), 
Wiederkauer, Nager zeigen nur geringe Erziehbarkeit, doch 
halt Hr. Fritsch den Zugochsen am Cap fast fur kliiger 
ais das Pferd, und in Brasilien und Tiibet werden Schafe 
zum Lasttragen abgerichtet. Hbher stehen wieder unter den 
Vógeln die Papageien, Staare, Dompfaffen, Canarienvogel; 
der Falkę tritt dem Cheetah ais abrichtbarer Rauber zur Seite. 
Chamaeleonten, Schlangen, sogar Karpfen sind noch einiger- 
maassen erziehbar. Die Abrichtung der Flbhe ist wohl 
nur eine scheinbare, sie machen ihre Kiinste stets unter 
gleichem Zwang. Auf alle Falle zeigt die unermessliche 
Schaar der iibrigen Lebewesen keine Erziehbarkeit mehr, 
und zwar weil jedes Thier in seinem Kreise keiner Erziehung 

3 
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bedarf; was wir Instinct, Kunsttrieb nennen, gewahrt den 
Thieren ohne Bemiihung des einzelnen mehr ais alle 
Uebung yermochte. Welche Uebung konnte die Vogel 
wtirmere Nester bauen, sicherer den Siidweg finden, konnte 
Bienen ihre geometrische, Spinnen ihre mechanische Auf- 
gabe richtiger Ibsen lehren? Instinct und Perfectibilitat 
erganzen sich gleichsam in der aufsteigenden Thierreihe 
zu einer wachsenden Summę, so dass, je mehr Instinct 
zuriicktritt gegen Perfectibilitat, auf um so hóherer Stufe 
steht das Lebewesen.

Obschon zweitens die genannten Thiere, und immerhin 
noch viel andere, iibungsfahig und erziehbar sind, uben und 
vervollkommnen sich die Thiere doch nicht selber, sondern 
erst wenn der Mensch sie in seine Schule nimmt. Daher 
die Thiere um ihn her um so weniger erziehbar erscheinen, 
auf je tieferer Stufe er selber blieb. Hohere Menschen- 
rassen hatten die schónen Einhufer Zebra und Quagga ge- 
wiss gezahmt; der von Hannibal iiber die Alpen gefiihrte 
Elephant fiel mit dem nbrdlichen Afrika in Wildheit zuriick. 
Nur nutritiver und formativer Reizung entsprungene Vor- 
theile, welche ein Thier in der Wildniss erwiirbe, kamen 
also hier in Betracht, und diese miissten, um zur Vervoll- 
kommnung in einer Reihe von Geschlechtern zu fiihren, 
erblich sein.

Dies scheint nun aber drittens auch nicht zuzutreffen. 
Wie viel Generationen von Hunden man Schwanz und 
Ohren abhaue, Ohren und Schwanz kehren bei jedem Wurf 
wieder. Die Verstiimmelung, welche semitische Rassen seit 
hundert Menschenaltern an ihren mannlichen Kindern vor- 
nehmen, und welche der Islam einem grossen Theil der Be- 
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vólkerung der Alten Welt aufdriingte, biirgerte sich in der 
Natur ebenso wenig ein, wie die Folgen der Verletzung, 
welcher bei der ganzen Menschheit das Weib, um Mutter zu 
werden, jederzeit unterlag. Wenn nun kiinstliche Defecte nicht 
erblich sind, wie diirfen wir annehmen, dass jene kiinstlich 
erworbenen Veranderungen, die sich ais giinstige Folgen 
der Uebung einstellen, durch Ei und Samen sich auf die 
Nachkominen iibertragen?

Diesen Griinden lassen sich folgende Erwagungen Griinde fur Ver- 

enteegensetzen. Obsclion durch aussere Gewalt herbeige- yertllun8dei
° ° Uebung in der

fiihrte Verstummelungen nicht erblich sind, sehen wir doch phylogenie. 
unstreitig erworbene innere Veranderungen nur zu sicher 
sich vererben: das Heer der erblichen Krankheiten. Nachdem 
die Cellularpathologie bewies, dass die mannigfaltigsten erb- 
łichen Erkrankungen der Gewebe, die bósartigsten wie die 
harmlosesten Formen, sich innerhalb des einmal gegebenen 
Typus bewegen, scheint der Unterschied am Tage zu liegen, 
welcher eine kiinstliche Yerstiimmelung von einer auf Nicht- 
gebrauch beruhenden Riickbildung trennt, und verstandlich 
zu werden, warum bei zahmen Kaninchen, von denen viel 
Geschlecliter sich des Ohrenspitzens entschlagen konnten, 
die Ohrmuskeln schwinden und die Ohren schlaff herab- 
hangen; warum bei unterirdischen und bei Hbhlenthieren 
Auge und Sehsinnsubstanz verkummern. Wenn aber so 
die innerhalb des Typus der Art sich haltende Riickbildung 
durch fehlende Uebung erblich wird, kónnen auch auf 
nutritiver und formativer Reizung beruhende Bildungen, die 
ebenso nothwendig innerhalb des Typus der Art bleiben, 
sich vererben. Vollends scheint dies der Fali zu sein mit

3* 
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der Einarbeitung des Centralnervensystems in gewisse Be- 
wegungsformen, wovon das Scheuwerden der anfangs zu- 
traulichen Vogel auf friiher unbewolinten Inseln ein classisches 
Beispiel giebt.

Allerdings werden die Thiere in der Freiheit nicht, 
wie unter menschlicher Zucht, zu bestimmten, oft wiederholten 
Leistungen gezwungen; doch treiben Hunger und Liebe, Feinde, 
Kalte, Diirre u. d. m. sie ebenso zu haufiger Ausfiihrung 
bestimmter Handlungen. So konnte sich schliesslich die von 
uns Kunsttrieb genannte angeborene Meisterschaft stufenweise 
durch Uebung ausgebildet haben, um so leichter, ais mit Aus- 
tibung gelaufig gewordener Bewegungsreihen ein gewisses 
Behagen verbunden ist.

Wo dann der Kunsttrieb fur Erhaltung der Art alles 
Nóthige thut, ist fur weitere Vervollkommnung, oder fur 
Entwickelung nach neuen Richtungen hin, kein Raum mehr, 
und die Art bleibt auf der erlangten Stufe stehen, wie 
Bienen und Spinnen so lange der Mensch sie kennt. Man 
kann dreist behaupten, dass im Nervensystem dieser Thiere 
langst keine anderen Actionen von Ganglienzellen mehr 
móglich sind, ais die ihren besonderen, instinctmassigen 
Handlungen dienen. Wie die Fabrikarbeiterin aus New- 
castle-on-Tyne im Auswanderer - Bureau in New-York auf 
die Frage, welche Arbeit sie verstehe, antwortete: „Feilen 
packenU so erkaufen Thiere mit vollendetem Kunsttrieb ilire 
Meisterschaft durch eine Einseitigkeit, die, weil sie nichts 
mehr lernen kónnen, den Schein erweckt, ais hatten sie 
nie gelernt. Uebungsfahigkeit tritt in der Thierwelt erst 
hervor, wo Erhaltung des Einzelwesens und der Art durch 
aussere und innere Umstande so gesichert ist, dass das 
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Thier, um zu bestehen, nicht mehr gleichsam einseitig 
auszuwachsen braucht.

So stande uns denn frei, mit einigem Schein von Berech- 
tigung uns zu denken, dass die Starkę der Flug- und Grabe- 
muskeln, die verdickte Oberhaut an Handteller und Fusssohle, 
die Schwielen am Greifschwanz und dem Sitztheil der Affen, 
die Knochenvorspriinge zum Ansatz der Muskeln und ahnliche 
Dinge mehr, auf denvererbtenFolgennutritiver undformativer 
Reizung beruhen, wahrend die mannigfaltigsten angeborenen 
Kunstfertigkeiten sich auf vererbte Verkettung von Actionen 
der Ganglienzellen zuriickfiihren lassen; handle es sich um 
die Welle, welche der Gymnotenflosse oder den tausend 
Fiissen der Assel scheinbar rein mechanisch entlang lauft, 
oder um die kluge Geberde des franzosischen Hiihnerhundes, 
der ungelehrt, ohne Vorbild, im subtropischen Gestriipp die 
Eidechse steht, wie seine Eltern das Rebhuhn auf der 
Ebene von Saint-Denis33. Mit Hrn. Herbert Spencer34 in dem- 
selben Gedanken mich begegnend, den ich jedoch scharfer 
gefasst zu haben glaube, fiihrte ich bei friiherer Gelegen- 
heit aus, wie in solcher Vererbung anerzogener Fahig- 
keiten des Centralnervensystems móglicherweise die schliess- 
liche Versóhnung der grossen Gegensatze der Erkenntniss- 
theorie, der empiristischen und der nativistischen Ansicht, 
liege35.

Neben der Vervollkommnung durch Uebung aber wiirde, Aberneben 
um die Zweckmassigkeit der organischen Natur zu verstehen, Uehun" lst na_

° b tiirliche Zucht-
die Vervollkommnung durch natiirliche Zuchtwahl aus drei- wahi nic]1t zu 
fachem Grunde nicht zu entbehren sein. Erstens giebt es entbehren. 
zahllose Anpassungen, — ich nenne nur die sogenannten 
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sympathischen Farbungen —, fur welche die natiirliche 
Zuchtwahl, nicht die Uebung, eine Erklarung zu bieten 
scheint. Zweitens ermangeln die in ihrer Art nicht minder 
ais die Thiere zweckmassigen Pflanzen naturgemiiss der 
Uebung Einige auf nutritive und formative Reizung zuriick- 
zufiilirende, an die Schwielen erinnernde Erscheinungen im 
Pflanzenleben gehóren mehr dem Gebiet der Heilung und 
Wiederherstellung an, welches an diesem Punkte mit dem 
der Uebung nahe zusammenhangt. Endlich drittens bediirfen 
wir der natiirlichen Zuchtwahl, um die Entstehung der 
Uebungsfahigkeit selber zu erklaren.

In der That, die Niitzlichkeit der Uebung in ihren ver- 
schiedensten Gestalten ist an sich ein tiefes Problem. Wollen 
wir nicht zugeben, was wir wissenschaftlich nicht diirfen, 
dass Zweckmassiges anders ais mechanisch entstand, so mussen 
wir schliessen, dass im Kampf um’s Dasein die Lebewesen 
obsiegten, welche durch Ausiibung ihrer natiirlichen Ver- 
richtungen zufallig ihre Befahigung fiir diese Verriclitungen 
steigerten oder dies mehr ais andere thaten, und dass die 
so begiinstigten Wesen diese ihre gltickliche Gabe auf ihre 
Nachkommenschaft zu fernerer Steigerung iibertrugen. So 
entstand eine iibungsfahige Thierwelt; so schuf sich die 
natiirliche Zuchtwahl selber in der Uebung ein wichtiges 
Hiilfsmittel; endlich so ward die Gesammtheit der Lebe
wesen, gleich dem Einzelnen, zur Selbstvervollkommnungs- 
mascliine.

Hr. Ewald Hering ward gleichfalls zur Annalime ge- 
fiihrt, „dass auch solche Eigenschaften eines Organismus sich 
„auf seine Nachkommen iibertragen kónnen, welche er selbst 



39

„nicht ererbt, sondern erst unter den besonderen Verhalt- 
„nissen, unter denen er lebte, sich angeeignet hat, und dass 
„infolge dessen jedes organische Wesen dem Keime, der sich 
„von ihm trennt, ein kleines Erbe mitgibt, welches im in- 
„dividuellen Leben des miitterlichen Organismus erworben 
„und hinzugelegt wurde zum grossen Erbgute des ganzen 
„Geschlechts."36 Je vollkommener diese Auffassung sich mit 
der eben entwickelten deckt, um so mehr beklage ich, Hrn. 
Heeing nicht folgen zu kónnen, wenn er die Fahigkeit der 
Lebewesen, erworbene Eigenschaften zu vererben, ais ein 
Grundvermógen der organischen Materie hinstellt, und dies 
ais „Reproductionsvermógen“ fur einerlei mit dem Gedacht- 
niss erklart. Die mannigfachen Vorgange, auf denen die 
verschiedenen Arten der Uebung beruhen, zum Ausdruck 
eines Grundvermógens zu machen, erscheint mir mehr ais 
verdunkelnde, denn ais lichtbringende Verallgemeinerung. 
Zwischen Vererbung erworbener kórperlicher Eigenschaften 
und dem Gedachtniss findet lir. Heeing das tertium compa- 
rationis in der Reproduction. Ich sehe aber keine Aehnlich- 
keit zwischen dem leichteren Abrollen eines bestimmten 
Molecularvorganges in Ganglienzellen des Einzelwesens, — 
was Gedachtniss ist —, und der Wiederkehr im Erzeugten 
einer im Erzeuger von aussen her bewirkten Molecularanord- 
nung, — was Vererbung erworbener Eigenschaften ware; 
und sahe ich sie, so tratę sie fur mich zuruck gegen den 
Unterschied, dass, wie der Name sagt, Gedachtniss nur den- 
kenden Wesen zukommt. Hrn. Heeing’s unbewusstes Ge
dachtniss ist ein Seitenstiick zu den Ideen, welchen man 
seit Platon, zum Schaden fur die Wissenschaft, gestal- 
tende Kraft in der „gross’ und kleinen Welt“ beimaass, 
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oder zur Lebenskraft, vor dereń Blick alle Rathsel der Physik 
und Chemie offen liegen sollten. Das unbewusste Gedacht
niss wird mir auch dadurch nicht annehmbarer, dass Hr. 
Haeckel sich seiner eifrig bemachtigte und ihm eine wich- 
tige Rolle in seiner Plastidultheorie ertheilte37.

Schwierigkeit Fur um so bedenklicher halte ich gerade hier das Spiel 
^die Vererbung grun(j]ogen Analogien, ais schliesslich nicht stark genug 
genschaften zu betont werden kann, dass das Vererben erworbener Eigen- 

begreifen. schaften, welches wir uns oben mit Darwin, Herbert 
Spencer, Hering und vielen Anderen ais unter gewissen 
Bedingungen móglich und wirklich dachten, bei naherer 
Ueberlegung sich ais vollig unbegreiflich herausstellt.

Zwar verdanken wir der mechanischen Gastheorie 
richtigere Vorstellungen iiber Kleinheit und Zahl der Mo- 
lekeln, und die Zahl der in Ei und Samenfaden mbg- 
lichen Anordnungen wuchs dadurch in’s Ungemessene. Denkt 
man sich den Kopf eines Samenfadens so gross wie den 
„Great Eastern“, und diesen Raum ganz erfiillt mit Rader- 
werk so fein wie das der kleinsten Damenuhr, so giebt 
dies Bild noch lange keine Vorstellung von der letzten 
Gliederung der Materie. So wird klar, dass im Kopf eines 
Samenfadens Raum und Gelegenheit ist fur die unendlich 
viel Anordnungen und verschiedenen Bewegungen von Mo- 
lekeln, auf denen zuletzt die unendlich viel Typen und 
Eigenschaften beruhen, welche jenes scheinbar so einfache 
Gebilde iibertragt.

Dass elterliche Dyskrasien sich durch das Blut den 
Keimen in Hoden und Eierstock mittheilen, kann man sich 
dann allenfalls noch yorstellen. Aber nun sei eine Ganglien- 
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zellen-Gruppe im Gehirn so zu sagen auf eine bestimmte 
Molekel-Tanzfigur eingespielt. Das Blut kann dadurcli nicht 
verandert sein. Folglich miissen die Faden des Plexus 
spermaticus internus auf die Samenzellen in den Samencanal- 
chen, die Eizellen in den nachwachsenden GRAAF’schen Blas- 
chen so wirken, dass bei der Entwickelung jene Einiibung sich 
am Ei, am Samenfaden auspragt, und dass sie nach Jahren 
in der entsprechenden Ganglienzellen-Gruppe des aus jenem 
Ei, oder unter Mitwirkung jenes Samenfadens gewordenen 
Menschen oder Thieres das leichtere ZustandekommOn jener 
selben Molekel-Tanzfigur nach sich zieht. Wie der Plexus 
spermaticus internus, der noch dazu mit dem Gehirn nur in 
der lockersten Yerbindung steht, dies fertig bringen soli, 
ist unerfindlich. Das Versehen der Schwangeren ist fast 
ebenso wahrscheinlich. Nicht giinstiger stehen die Dinge 
fur die auf nutritiver und formativer Reizung beruhenden 
Arten der Uebung.

Wie schon angedeutet, scheint es, ais konne man sich, 
um die Vererbung erworbener Eigenschaften zu begrunden, 
auf das Beispiel erblicher Krankheiten berufen, von denen 
unsere Progenitoren aller Wahrscheinlichkeit nach frei 
waren, welche also erst die hóher entwickelte Menschheit 
heimsuchten, und dereń Vererbung folglich der Vererbung 
erworbener Eigenschaften gleich kamę. Doch ist noch frag- 
lich, ob der erste epileptische Anfall, die erste Migraine 
auf Schadlichkeiten beruhten, welche einen gesunden Er- 
wachsenen trafen, und ob nicht yielmehr die Anlage dazu 
im Ei oder in den Samenfaden entstand, aus denen jener 
Mensch ward. Hr. Brown-Siśquard glaubt Meerschwein- 
chen erbliche Epilepsie gemacht zu haben38. Bis zur Be- 
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statigung dieser Angabe bleibt, wollen wir ehrlicłi sein, 
die Vererbung erworbener Eigenschaften eine lediglich den 
zu erklarenden Thatsachen entnommene, und noch dazu 
in sich ganz dunkle Hypothese, welche auch durch Hrn. 
Darwin’s „Pangenesis11 nur zweifelhaftes Licht erhalt39.

Praktische Fol- Ich glaube jetzt, meine Herren, den Ausspruch gerecht- 
gerungen aus fertjgt zu haben, durch welchen ich meine Absicht, von der 

der Lehre von . # ...
der Uebung. Uebung zu reden, bei Ilinen einfiihrte, dass namlich ihr ein 

Platz auf der Tagesordnung der Wissenschaft gebiihre; doch 
brauche ich wohl kaum noch ausdriicklich zu sagen, wie 
weit ich von der Meinung entfernt bin, zur Erledigung des 
Gegenstandes etwas Wesentliches beigebracht zu haben. 
Nur soviel halte ich fiir erreicht, dass die etwaige phylogene- 
tische Rolle der Uebung und der Gang der zu liefernden 
Beweise hier scharfer bestimmt ist, ais es 'wohl sonst in den 
Darstellungen der DARWiN’sclien Lehre der Fali zu sein 
pflegt. In dem unermessliclien, nach Umsturz der zoolo- 
gisch-palaeontologischen Glaubenslehre durch Darwin der 
Forscliung erbffneten Felde, dessen Urbarmachung die Pflug- 
schar vieler Generationen beschaftigen wird, haben wir einen 
Punkt deutlicher bezeichnet, wo dringende Arbeit fiir sie ist. 
Dagegen diirfte fiir die Beurtheilung einiger die Uebung be- 
treffenden praktischen Fragen im Vorigen schon jetzt ein 
sicherer Grund gelegt sein.

Das Deutsche Ueber die Wichtigkeit der Leibesiibung fiir die moderne 
Tumen. Culturmenschheit sind Alle einig. Mit den ritterlichen 

Waffenspielen des Mittelalters, an denen sich iibrigens stets 
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nur eine verschwindend kleine Minderzahl betlieiligte, war 
die kórperliche Erziehung mehr und mehr in Verfall ge- 
rathen. Jean-Jacques Rousseau gab durch seinen Er- 
ziehungsroman den Anstoss zu einer Bewegung, welche be- 
sonders in Deutschland rasch um sich griff, und, getragen 
durch die nationalen und kriegerischen Strebungen des Be- 
freiungskampfes, in das Deutsche Turnen auslief40.

Ein halbes Jahrliundert lang hatte man bei uns Leibes- 
iibungen in dieser Form getrieben, da wurden Zweifel gegen 
dereń Zweckmassigkeit erhoben. Dem Deutschen Turnen 
setzte man eine theoretisch ersonnene Form der Leibes- 
iibung, das sogenannte Schwedische Turnen, emphatisch 
Gymnastik sich nennend, entgegen, dereń Grundgedanke war, 
die Uebungen auf móglichst einfache, wenngleich mannig- 
faltige Bewegungen zu beschranken. Indem solche Bewe- 
gungen Widerstiinden entgegen ausgefuhrt wurden, sollte 
methodische Starkung aller einzelnen Muskeln, und das wahr- 
hafte Ideał eines athletischen Muskelsystems erreicht werden.

Noch von einem anderen Standpunkt aus hórt man die 
Zweckmassigkeit des Deutschen Turnens beanstanden. Die 
europaische Nation, welche in kbrperlicher Ausbildung vor- 
ansteht und auf kórperliche Tiichtigkeit stets den gróssten 
Werth legte, die Englander, haben bis auf die neuere Zeit 
nichts dem Deutschen Turnen Aehnliches gekannt. Wah
rend der franzósischen Revolution und des Kaiserreiches 
noch mehr ais sonst vom Festland geschieden, wurden sie von 
der durch Rousseau angebahnten Bewegung wenig beriihrt. 
Am wenigsten konnten Jahn’s etwas deutsch-chauvinistisch 

Das Schwedi
sche Turnen.

Der Englische 
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gefarbte Bestrebungen dort Eingang finden. Aber die Eng- 
lander bedurften des Turnens auch weniger ais die Nationen 
des Festlandes. Dank dem Landleben der begiiterten Klassen 
und dem gemeinsamen Aufwachsen der mannlichen Jugend 
in offentlichen Anstalten hatte sich bei ihnen eine Anzahl 
nationaler Spiele und Wettkampfe, Reiten, Rudern, Ball- 
spiel in mehreren Formen ausgebildet, welche in der Man- 
nigfaltigkeit der dabei yorkommenden Bewegungen erfah- 
rungsmassig eine vorzugliche Schulung gewahren: wie die 
Thaten der englischen Bergsteiger, denen jiingst der Chim
borazo erlag, genugsam beweisen. Die leidenschaftliche Theil- 
nalime weit und breit in Sir Charles Dilke’s „Grósserem 
Britannien“ an dem jahrlichen Wettkampf zwischen den dunkel- 
blauen Oxforder und den hellblauen Cambridger Ruderern auf 
der Themse kann nur mit der Begeisterung der Hellenen fur 
ihre nationalen Kampfspiele verglichen werden, und stachelt 
die Jugend zu hbchster Anspannung an.

Hier haben wir das andere Extrem. Das zoct’ s£o£/jv 
praktische Volk yerschmaht unsere fur seinen Geschmack 
auch noch zu theoretischen Leibesiibungen; die Englander 
yerstanden wenigstens friiher gar nicht, wenn man auf die 
Frage, welchen Sport denn wir treiben, ihnen einen Begriff 
von unseren Gerathubungen beizubringen suchte.

Vorzuge Beurtheilt man, mit unserer Einsicht in das Wesen der
des Deutschen Leibesiibung, dereń drei Formen, das Deutsche Turnen, das 

Turnens.
Schwedische Turnen und den Englischen Sport, so ergiebt 
sich zunachst der yollige Unwerth der zweiten Form fiir die 
kórperliche Ausbildung einer gesunden Jugend. Wir fanden, 
dass Leibesiibung nicht allein, wie es bei oberflachlicher Be- 
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trachtung scheint, Uebung der Muskeln, sondern ebenso 
sehr, ja noch mehr, Uebung der grauen Substanz des 
Centralnervensystems ist. Mit dieser einfachen Bemerkung 
ist das Schwedische Turnen physiologisch gerichtet. Muskeln 
kann es kraftigen, aber zusammengesetzte Bewegungen ge- 
laufig zu machen vermag es nicht. Ja im aussersten theore- 
tischen Fali ist eine kórperliche Erziehung denkbar, wobei 
die einzelnen Muskeln eines Caspar Hauser durch Gym- 
nastik zu Lówenstarke entwickelt wiirden, ohne dass das 
Opfer solchen Experiments auch nur gehen lernte. Nur zu 
arztlichem Gebrauch, um die Wirksamkeit einzelner Muskel- 
gruppen (denn willkiirlich kónnen sehr wenig Muskeln ein- 
zeln zusammengezogen werden) zu erhalten oder herzustellen, 
ist das Schwedische Turnen gut.

Was den verhaltnissmassigen Werth des Deutschen Tur- 
nens und des Englischen Sports betrifft, so entspricht offen- 
bar letzterer mehr noch ais ersteres den sich aus unserer 
physiologischen Zergliederung ergebenden Forderungen. 
Ware das Endziel Meisterschaft im Laufen, Springen, Klet- 
tern; im Tanzen, Fechten, Reiten; im Schwimmen, Rudern, 
Schlittschuhlaufen, so kónnte ja nichts rathsamer sein, ais 
gleich die nbthigen Verkettungen selber in den Actionen der 
Ganglienzellen einzuiiben, ohne sich bei den praktisch nicht 
verwendbaren Vor- und Zwischenstufen des Deutschen Turnens 
aufzuhalten.

Allein das Deutsche Turnen bietet nicht nur den 
Vortheil, dass es mit den geringsten ausseren Veranstaltungen, 
unabhangig von oft unerfullbaren ausseren Bedingungen, einer 
beliebigen Anzalil von Zbglingen jeden Alters und Stan- 
des Gelegenheit zur Uebung giebt. Es hat fiir sich nicht nur 
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den sittlichen Ernst einer Bemiihung, welche die Selbst- 
vervollkommnung ohne unmittelbaren praktischen Nutzen 
sich ais ideales Ziel vorsetzt, worin wir ja auch die Ueber- 
legenheit der im Deutschen Gymnasium erstrebten geistigen 
Erziehung sehen. Sondern die sinnreiche, durch eine lange 
Erfahrung bewahrte und gelauterte Auswahl der Deutschen 
Uebungen hat auch unbestreitbar eine grossere Gleichmassig- 
keit der kórperlichen Ausbildung zur Folgę, ais sie da er- 
reicht werden kann, wo, wie in England, der Einzelne, 
seinen zufallig hestimmten Neignngen folgend, sich mit ehr- 
geiziger Leidenschaft beliebig auf Rudern oder Reiten, auf 
Ballspiel oder Bergsteigen legt. Der nach deutscher Art 
durchturnte jugendliche Leib hat den ungemeinen Gewinn, 
dass er, wie ein tiichtig geschulter Mathematiker mit Me- 
thoden fur jedes Problem, mit bereiten Bewegungsformen 
fur jede Kórperlage versehen ist. Beispielsweise lasse man 
den englischen und den deutschen Knaben auf einer Balin 
mit Hindernissen bei einem Zaun anlangen. Gewiss wird der 
Englander irgendwie hiniiber klettern. Je nach der Hohe 
des Zaunes springt oder klimmt und stemmt der Deutsche 
in den Stiitz und macht eine Wende. Und nichts verhindert 
den Deutschen Turner, von seiner mehr theoretischen Ein- 
fibung zu beliebigen praktisch unmittelbar verwerthbaren 
Uebungsformen fortzuschreiten, in denen er, da er lernen 
lernte, bald die durch seine natiirliche Anlage ihm yergónnte 
Fertigkeit erlangt, wie uns gesagt wird, dass der Gymnasiast 
es im Laboratorium bald dem Realschiiler gleichthut.

Nach alledem kann kein Zweifel sein: das Deutsche 
Turnen in seinem weisen Gemisch von Theorie und Praxis 
erscheint ais die gliicklichste, ja ais endgiiltige Lósung der
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grossen seit Rousseau die Padagogik beschaftigenden Auf- 
gabe. Eine Wahrheit, die nach kurzer Bewólkung jetzt auch 
wohl kaum noch bestritten wird, dereń physiologischen Grund 
aber erst Wenige verstanden. *

Uebrigens bemerke ich, dass ich die sogenannten Ord- 
nungsiibungen hier nicht mit zum Deutschen Turnen rechne, 
welche, ais Voriibung zum Eserciren iiberschatzt und eine 
Faulbank fiir unzulangliche Turnlehrer, meiner Meinung nach 
in den Kindergarten gehoren.

In der Kenntniss der Gesetze der Uebung wurde seit 
Milo’s von Kroton beriihmtem Esperimont mit dem Kalb- 
chen kaum ein Fortschritt gemacht. Doch verdanken wir 
dem Schópfer der Psychophysik auch den Anfang der hier 
móglichen Untersuchung. Hr. Fechner hat zwei Monate 
lang taglich ein Paar 9’/2 Pfund schwere Hanteln nach dem 
Takt eines Secundenzahlers aus der gesenkten Lagę der 
Arme iiber den Kopf erhoben, gesenkt und wieder er- 
hoben, bis Ermiidung ihn aufzuhoren zwang. Die Curve, 
dereń Ordinaten die tagliche Zahl der Hebungen angaben, ist 
in doppelter Beziehung lehrreich. Erstens schien anfangs die 
Uebung nicht zu fruchten, dann plotzlich trat ihr Erfolg 
hervor, doch wurde bald ein Grenzwerth erreicht. Aehnlich 
ging es Volkmann bei Sinneniibung. Zweitens steigt Ilrn. 
Fechner’s Uebungscurve nicht stetig, sondern sageformig 
an, weil bald Ermiidung, bald wachsende Uebung iiberwiegt41. 
Erfahrungen, welche bei Beurtheilung der an Rekruten zu 
stellenden Anforderungen niitzlich sein kijnnen.

Fecjiner’s 
Gesetze der 

Uebung.
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Wie der Einzelne, meine Herren, sind auch ganze 
Vólker iibungsfahig und erziehbar; und auch hier bringt es 
urspriinglich scheinbar hohere Begabung oft nicht so weit, 
wie ausdauernde Uebung. Die harte, zahe norddeutsche 
Vollsart gleicht dem wenig versprechenden, nur durch hart- 

nackige Arbeit bezwungenen Lande, das wir bauen. Unter 
den Vblkern ist das Preussische der self-made Man. Aber 
doch nicht ohne eine von der Gunst des Geschicks ihm 
gesandte Hiilfe hat es sich „gemacht.“ Vielmehr es 
wurde gemacht, erzogen, geiibt, durch die in der Welt- 
geschichte einzige, in Kaiser Wilhelm gipfelnde Reihe seiner 
Fiirsten. Der heutige Gedenktag erinnert an eine der zahl- 
losen Thaten weiser Fiirsorge, dereń segensreichen Friichten 
wir in dieser Stadt, in diesem Staat iiberall begegnen. Diese 
Anstalt, geschaffen ais Preussen noch die durch das Hin- 
scheiden eines unvergleichlichen Ilerrschergenies bedenklich 
verwaiste Kleinmacht war, ist mit dem Staat an Bedeutung 
und an Sicherheit der Ziele gewachsen, und jetzt die Pflanz- 
schule der Aerzte fiir den weitaus grbssten Theil des 
preussisch-deutschen Heeres und fiir die Kaiserlich deutsche 
Kriegsflotte. Ob Schiiler oder Lehrer, jeder von uns fiihlt, 
wie mit dieser gehobenen Stellung der Schule seine Ver- 
pflichtung wuchs, durch unabliissige gewissenhafte Uebung 
sich selber fiir die Zwecke des Gesammtwohls zu vervoll- 
kommnen.
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