
1V. Literatur rind Xritik. 

Die Naturwissenschafien der letzten funfzig Jahre und ilir 
Einfluss auf das Menschenleben. In Briefen an GehiI- 
dete aller Stande von Prof. Dr. rned. K l e n c k e ,  Mit- 
gliede der Kaiserl. Leopoldinischen Akadcmie d c r  
Nalurforscher etc. Leipzig, Eduard Kummer.  48%. 
8. VIII und 323 S. 

Die Naturwissenschaften sind vorzugsweise erst seit dern Rcpinn 
dieses Jahrhunderts eine allgernein wirlcende geistige Macht gewurderi, 
wihrend  sie friiher, in sich abgeschlosuen, nur den Mannern drs 
Faehes zuyanglich waren nnd nur in vereinzelten Kesultaten zur Ketint- 
niss eines weiteren Kreises gelanglen. M i t  dieser griisseren Ausbrei- 
r u n g  naturwissensr:haftlicher Renntnisse musste aurh eine veriinderle 
Methode der Forsrhung und Darstellung Hand i n  Iland gelicn; die 
Speculation musste zuriiclrgedrangt, die Erl(enntniss und Anwentlnng 
von Thatsachen zur Hauptaufgabe pemaclit werdcn. So ist cs denn 
unstreitig ein hiichst zeitgemiisses Unterneliinen, die Bedentung dcr 
he u t ige n R'a tn  r w i s s  en s c ha ft d u r c h ei n e S c h i I d t s  r n ne i h r er vor c ii I i  c h s I en 
Errnngenschaften u n d  ihrer Wirltungen auf die Mrnschheit den Gehil- 
deten aller Stande ltlar zu machen, die Aufgahe eine unifassendr, 
aber belahnende. 

In der  Einleitung zu seinen Briefen spricht e r  sich ausluhrlich 
iiber den veranderten Charalrter der Naturwisserirchaft dieses Jahr- 
hunderts BUS. Die bedeutenti vermehrte Zilhl der  Forscher untl Leh- 
rer ,  die zahllosen, iiusserst wichtigen Anwendungen auf das Leben, 
die regere 'I'heilnahme, nicht nur  der unrnittelbar Betheiligten, sondern 
aller Gebildeten an den Leistnngen der Wissenschaft, die Beseitigung 
althergebrachter Vorurtheile, welche die Entwiclcelung der  Wissen- 
schaft beeintrachtigen - alles dies setzt der  Verf. einfach und ltlar 
aoseinander. Doch geht  er zu weit, wenn er (S 28) hehauplet, dass 
erst ,,dieses halhe Jahrhundert die ziierst richtige lllethode der  Er- 
kenntniss und ErklBrnng der  Naturlriirper und ihrer Eigenschaften 
verwirlrlichtu habe. HBtte der  Verf. nur an die grossen Rlknner frii- 
herer Jahrhunderte gedacht, welche e r  in seinem Buche narnentlich 
anfuhrt, an Aristoteles, Coyernikus, Kepler, Galilei, Newton u. A., so 
wiirde er vor seinem Ausspruche zuriicbgeschreckt sein. In i  Gegen- 
theile waren die friiheren Jahrhunderte wolil recht eigentlich fiihig, 
den Triumph des Genius zu zeipen, wahrend unsere heutige Zeit mit 
ihren prdsseren Hiilfsmitteln der  Forschung, ihren gcebneten Bahnen 
in fast allen Zweigen der  Wissenschaft eine griissere Zahl  von J u n -  
gern heranzieht, die aber  urn so mehr Miihe haben, sich zu der Ori- 
ginalitat und Tiefe jener  grossen Miinner anfzuschwingen. Das Stre- 
ben unserer Zeit nach thatsachlicher Erlilarung der Naturerscheinungen 
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Icann ehen so leicht in Verflachung ausarten, als die lheoretisirende 
Methode friiherer Zeiten zu unbegriindeten und i n  sich witlerspre- 
chenden Hypothesen vielfach verfiihrte. I)er Einfluss der Natur- 
erkenntniss auf  die Sittlichlreit iiherhaupt wird vom Verf. ausfiihrlich 
besprochen, ihre Anwendung anf die Bildung der Jugend angefiihrt. 

Der erste Brief des Verf. ist vorzugsweise einer hi-storischen 
Uebersicht des Entwiclrelungseanges der  Naturwissenschalten bestimtnt. 
Znerst wird der Geist der  Zeiten und VBllrer, insafern er sich a u f  
Erkenntniss der Natur bezieht, irn Allgemeinen geschildert ; dann wer- 
den die ansgezeichneten Pers6nlichkeiten, welche ncue Epochen der 
Wissenschaft Iiervorriefen, slrizzirt. Wir e rhhren ,  warutn Acpypter 
nnd Chinesen nur  vereinxelte Thatsachen des Naturwissens auflassten, 
warnm die Griechen i m  Allgemeinen sich von d c r  wissenschaftlichen 
Erforsvlinng der Natur ahwandten, weshalb die Riitner oline lehendige 
‘l’hei I n a h m e h li  e be n ,  w a ru  m d a s Christ e n t  Ii n i n  i n  seiner En t w i c li el n ng 
drr  Natnrforschung feindlich sein mnsste, wie i n  Asicn, Aegypten die 
Wissenschaften eine Zufluchtsstiitte fandeii, uni erst spiit nach dem 
Abcndliinde zuruclizuliehren und von bcschilrllichen Miinchen gepflegt 
z u  werden, wie niit de r  Entdecknng Amerika’s eine neue Aera be- 
gann, wie mit den Universitiiten neue l’flaprstatten der Wissenschiif‘len 
erwuchsen,  und die einzelnen Facher des Naturwissens sich endlicsh 
imtner mehr sonderten und selbststandip machten. Als Coryphiien 
unserer Wissenschaft schildert uns der  Verf. zuerst Aristotcles, den 
Vater  der  Naturheschreihung, den Stifter einer zahlraichen, thatigen 
Schule; dann, indern er einen weiten Sprung iiher das Nittelalter h iu -  
weg marht trnd ntir den altcn Geographrn Clandius l’lolomkus ails 
derii zweiten Jahrhundcrt nach Christi Geburt i n  diesem Zeitraume 
nennt, fiihrt e r  nns  zu den grossan Astronomen Copernilius, Tycho 
de Bralre ond l iepler.  Inrlein r r  sich wiedcr zur  Naturliesclireihiing 
wendet, chaiakterisirt er Linni! und im Voriihergchen U~rffi~ti ; endlich 
nennt e r  a l s  die Bcgriiiider d r r  neneren Raturwiissenschaft Cuviw, 
den Heros der verpleichenden Anatomie, iind Alexander v. ffumboldt, 
den w issen st: h a ftl I c h e n E n  t d eclc er fe r 11 er We I t t Ii ei I e. Er svh i  I d ert den 
Kanipf, welchen die nnue, niichtern beohachtende und experimenlirende 
Kichtunp der  Naturwissenschaft itn Anfange dieses Jahrhunderts niit 
der  natrirphilosopbiPchrn Schule ausznfechten halte; wie inan  endlich 
das Versliindniss des Lehens der  Gesrhiipfe selhst zur  Aiifgahe der 
Naturforsvhung machte, somil ein genetisches Princip forderte und in 
dieser Riclitung niit Erfolg vorschritt. 

f h  zweite Kriel‘ hcschiftigt sicli mit dent Rinllusse der  nenrren 
Natnrwissenschaft anf  das Jlenschenlehen. 1)ass wirltlich eine allge- 
meine Theilnahme der  Rlenschen an den Leistnapen n n d  Fortschritten 
derselhen vorhanden sei, lehrt am besten d r r  Erfolg zahlreicher po- 
pularer Vortrage iiher Gegenstiinde der Natnrwissenschaft, an ‘deren 
Spitze der Verf .  jenc heriihmten, im Winter 1827-28 ZII Rerlin von 
Numholdt gehaltenen Vorlesungen stellt. Dieser gldnzende Erfolg er- 
lrlart sich aher ehen so sehr  ails der  hildenden Wirlrung der  neueren 
Naturwissenschaft fur den  Geist iiherhaiipt, als a u s  ihrem Einflusse 
auf den materiellen Wohlstand des Menschen. Jeder Gebildete will 
die neue geistige Rlacht dieses Jahrhunderts, so vie1 er vermag, Iten- 
nen lernen Wird cr i n  seinen Erwartungen nicht getiuscht werden ; 
wird die angestaunte Weltrnacht einer strengeren Kritik Stand halten? 
Aier begegnen wir  einem auffallenden Vorurtheile des Verf. Er behaup- 
tet (S. 79), dass die Grundprincipien und wesentlichen Anschauungen 



Literatur. 199 

der  gegeiiwiirtigen Naturwissenschaft niemals urngestossen werden Itiin- 
nen, weil sie sich a u f  Thatsachen stutzen. Beweist nicht die Geschichte 
d e r  Naturwissenschaft am auffallendsten, dass eine Menge unrichtiger 
Beobachtungen gemacht werden, theils aus  Ungenauiglteit, theils wegen 
unzureichender Hillfsmittel, vorzugsweise aber  unter der Fiihrung einer 
bereits fertigen Theorie? Ware  unsere heutige Wissensohaft uher sal- 
chen Irrthum ahsolut erhahen? Wir  l lngnen zwar nicht, dass unsern 
wissensehaftlichen Resultate durch Genauigkeit alle friiheren weit iiher- 
treffen, dass vermehrte controlirende Forsehungen, unterstiitzt durch 
die so sehr vervollliommneten Hiilfsmittel, die besten Rurgen drr 
objectiven Wahrheit sind. Gesetzt aher  selbst, die beohachtctcn That- 
sachen waren alle vollltommen richtig, ist es auch unsere Erltlarnngs- 
weise, unsere Combination der  wirltenden Ursachen? Sind wir  docti 
zu dem Gestandniss gezwungen, dass, trotz so herrlicher und reicher 
Errungenschaften des menschLchen Scharfsinns a u f  diesern tiehieta, 
noch Iieine einzige Naturltrafi genannt werden Itann, deren Feld als 
theoretisch abgeschlossen betrachtet werden durfte. Wir ItiinnPn also 
die Leistungen der  Raturwissenschaft nicht mil denen der  Geonietrie, 
der  Algebra vergleichen; w e r  e twas  fur alle Zeiten unverriickt Vest- 
stehendes und Gewisses erltennen will, mag solche Disciplinen anf- 
suchen. Wird aber  darum die Kenntniss der  Leistungen der  heutigen 
Naturwissenschaft. eine iiherfliissige, uninteressante werden;  wird es 
nicht vielmehr fur den gebildeten Geist ein Bediirfniss und eine Wonne 
sein, sich in das kraftige Lehen einer i n  voller Enlwirkelung hegrif- 
fenen Wissensspbiire zu sturzen? - Die bildende Wirltung dcr R’atur 
auf den menschlichen Geist beginnt mit dern Naturgenusse. Vonr 
Allgemeineren schreitet er zur Anschauung und Bewunderung des 
Einzelnen, der  Blnme, des Insekts for t ;  seine Ahnungen von dern 
gesetzmassigen Znsamrnenhange der  Erschrinungen wrrden  711 For- 
derungen der  Vernunft nach bestimmter Erlienntniss. Zerstiirt lelztere 
nicht den eigentlichen Naturgenuss? Mur fiir dcnjenigen, der  sich a u f  
einern beschrdnkten Standpuncte der  Forschung halt; a w e r  niicli der  
hoheren Kenntniss des Naturganzen und der  Wellgesetre strehtu, dern 
gewahrt  seine Thatigkeit in irgend einem Zweige der Naturl’orschung 
ngewiss einen grosstirtigeren Eindrucltu, als dem noch hindlichen Re- 
ohachter derselben. hlit diesen Worlen tlumholdt’s weist d c r  Verf. 
alle diejenigen zuruck, welche in der  Naturforschung eine prosrischa 
Zerstorerin das Naturgennsses sehen. 

Der Verf. wendet sich zu einer andern Seife der  bildenden l i rn f t  
der  Naturwissenschaft. Die Experimente derselben filhren den Rlen- 
schen cur handelnden Thatsiichlichlteit, sie enfreissen i h n  einer bloss 
speculativen Yassivitat. Dies gilt nicht hloss von den Individnen, es 
gilt von ganzen Viilliern, die sich industrieller l‘h8tiglteit zuwenden. 
Bei dieser Gelegenheit betrachtet der  Verf. die Wirliung der K a t u r -  
wissenschaft auf die arbeitenden Classen der  Gcsellschaft nnd ihre  
Pllanzstatten fur dieselben, die Gewerbeschulen. E r  erBrtert griind- 
lich, wie letztere einzig dem Technilter seine wissenschaftliche Bildnng 
gehen Ironnen, wie  sie ihn vor Unmoralitat schiiizen und sein mate- 
rielles Wohl fordern. Dann spricht e r  von der  Naturwissenschaft als 
Zerstorerin des Aberglaubens, van den Kampfen, welche sie in frii- 
heren Zeiten mit der  Theologie, im Anfange dieses Jahrhunrlerts init 
d e r  romantischen Poesie zu bestehen hat te ;  darauf wendet e r  sich zn 
ihrem positiven Einflusse anf  die Kunst, hesonders auf Dichllrunst und 
Malereid Er zeigt, wie  sie althergebrachte Vorurbbeile des Gebildelen 



Literatur. 

wie  des Ungebildeten, 2. B. von Wind und Wetter, zerslijrt, wie sie 
den Aherglwuhen und die Unwissenheit irn Handwerlte nnd in] hiir- 
gerlichen Leben beseitigt, urrd schliesst rnit der Betra~:htung, w i e  auch 
die strenge Nolhwendiglieit der  Katurgesetze auf  hiihere Vernunft- 
sweclre hinweise. 

Uer Verf. wendet sich n u n  zur Besprechung der hervorrapend- 
sten Leislungen der  Naturwissenschaft dieses Jahrhunderts, welches 
a h  der eigenlliche Zeitraum des Wissens von der  Natur anzusehen 
ist. Iin ndchstfr~lperiden dritten Br ide  hespricht er die Grundsltae, 
auf welche alle jetaigen Forschungen sich stutzen, die sninil die feste 
Basis unserer heutigen UntcrPuchungsnielhode der R'aturgegenstiinde 
abgeben. Zuerst e r k l l r t  er  den Begrilf: Stoll', in Iasslicher ond  irn 
Allgeirieinen z,u billigeiider W'eise, dann die Theorie de r  Alnnie, dano 
ltornrnt er auf die Gestalt, zun ichst  i n  der unorganischen Natur.  Er  
giebt die chemischen und physilcalischcn Bedingungen dcr  Gestaltung 
an, die Grsetze des Isoriinrpliistntis u n d  der  Isornerie. Bei de r  in  den, 
g a nzen W er It e d ar pel e y tc o ria t u r w is se 11 sc ha  ftl ic. hen A us  11 i  Id u rig d e s  Ver f. 
u n d  seiner sichtiichen Achtung vor dein lesenden Publicurn ist es uns 
urn so melir aufgefdllen, dasa er in den aufgefuhrten Beispielen fGr 
diese lebzteren beiden Gesetze sich so grosse Nachliissigkeiten hat zu 
Schulden linrnnien lassen. S. 135 heisst es zur Erlrlirung des Iso- 
moryhismus: nSobald gewisse Elenientarstolfe, wie z. B. Rlangan, 
Chroin und Eisen insofern rnit einander verwandt sind, als sie auf 
andere Stoffe eine gleiche oder Bhnliche Wirkung Lussern, wenn sie 
ferner init gleichen Quantitiitcn Sauerstoff oder  Schwel'cl sich verhin- 
den, oder endlich, wenn s i  e u, (1. h .  die Oxyde, ainit glcichcr S i u r e  
in Verbindung treten& u. S. w. rBlan  verbindet Eisen 
init Alaun (!) und m a n  wird denselhen Krystall der Form nach erhal- 
ten,  IS ob man Mwngan oder Chroni mil Alabn (!) verbunden hatte. 
Diese Form wird auch dieselhe hleihen, wenn Iiali, h'atron oder Am- 
innniak mi t  Al:iun verbunilen (!) und zur I~rystallisalion gehraclit wer- 
den u A u f  derselhen Seite lesen wir ztir Erlrlirung des Gesetzes der 
Isoinerie Folgendes: ,Andere LagerungsverhBltnisse derselben Ele- 
mentarstofk bilden ganz verschiedene Korpei, wie icli das schon vor- 
hin hei Holz und Starlte andeutete, ein ltlein wenig Wasser niehr 
oder weniger in derselhen Comhinationa (das ist nicht niehr Isornerie!) 
gestiiltet sogleich einen neuen K6rper.u Ferner wendet sich der Verf. 
zn der  Ahhfingiglieit der Gestal t  yon der  Stoffcornbination bei der 
Pflanze und beirn 'l'hiere u n d  bringt hieruber eine Auswatil der inter- 
essantesten Thatsachen. Dann eriirtert er  den Regriff des cheinischen 
Elenients, der analytischeo und synthetischen Chernie, und gieht die 
Hauptgesetze der Verbindung der  Eleinente unter einander an. Hier 
stossen wir aber wieder auf zahlreiche Fehler. Zunachst verinissen 
wir a u f  S. 116 die Angabe, dass Kalk  aus Calcium und Sauerstoff 
bestehe. Ferner heisst es a u f  S.  147: ,,Die Wissenschaft hat den 
Lehrsatz iiber jeglichen Zweifel erhohen, dass alle unorganischen KBr- 
per binar, die  organischen aher ternar oder quaternar verhunden sind.ci 
Lassen wir  ersteres Gesetz nach Berzelius und Uavy gelten, so miis- 
sen wir letzlerern die zahlreichen Ausnahmen, welche organische Stoffe 
von ebenfalls hinarer Zusanimensetzung bilden, entgegenstellen ; ich 
erinnere nur a n  die Gruppe der Kohlenwasserstoffe. Hat doch B e r -  
z el i  u s  die Theorie der  hinaren Verhindungsweise auch fur  die orga- 
nische Chernie durchzufihren gesucht; und sollte auch die Beweis- 
fiihrung viele Mangel in sich tragen, so durfen wir doch nicht die 
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entgegengesetzte Anschauungsn eise zu der Form eines apodilctischcn 
Lehrsatzes erhehen, da wir widersprechende Thatsachen Irennen. Gleich 
darauf lesen w i r :  sIn der unorganischen Natur ltonnen sich immcr 
nur zwei Elemente zu e i  n e m  Korper rind dieser wieder init e i  n e in 
aus z w e  i Grundstoffen hervorgegangenen Kiirper vereinigen. Diesrs 
Gesetz ist durchgreifend und erleidet lceine einzige Ausnahnir,a w i h -  
rend doch Chlorhydrat, ~~mt i ioniumarna lg~t~i  u. s. w .  Vrrhindnngen eincs 
Elements niit einerrt Kiirper zweiter Ordnung sind. Die E~gerisc.liiiltsn 
der  Elemente theilt der Verf. i n  Eigenschaften der Er.ictit~inuiigsf~,riii 
und der Thatiglieit. I n  ersterer Beziehnng unterscheiiiet er S. 118 : 
sglanzende, nicht glanzende, feste, flussige und luflfiirtnige Elementea, 
ohne die Principien der Unterabtheilung irgrnd nanihafl zn  inachei;. 
Bei dieser Gelegenheit behanptet er vom Aminoniurn, es ltiinne frsle 
Form annehmen. Zu den Nichtmetallen rechnt:t e r r  rErdeu (?I; allc 
Metalle sind nach ihrn ursprunglich fest, u n d  naiv fuhrt er  gleicli 
darauf das Queclcsilber mit an. Unter den Lesonders wichtigen Eigen- 
schaften der Elernente nennt er sodann die specilische Scliwere, cine 
Eigenschaft, welche sich nicht unter die vorgcnannlen Kati:gorieri 
bringen IGsat, die sich niithin als unznreichend ergeben. U;traul  h a n -  
delt er die chemisclie Verwandtschaft dcr Elemente a b  ; ohgleich er 
richtig anfuhrt, dass sie sich nur in einer Anziehiing derselben he- 
thatige, so sagt er doch an derseltten Stelle (S. 152):  ,isoliald die- 
selben in Bertlhrung gebracht werden, so erwanhen blitzschnell eigen- 
thiimliche Krafie in ihnen, welohe die Elemenle enlweder  anziehen 
und in ihren Eigenschaften verSndern, oder ahstossenw. Urlirigens ist 
der  den Affiriitatsgesetzen gewidniete Artilcel ausfiihrlich uiid gnt ge- 
schrieben. Die Aendernng des Aggregatznstandes durch die Wavinc 
wird M a r  auseinander geselzt, die Porositiit i n  ihrcr Wichtigkeit fur 
Wissenschaft und Leben dargestellt. Hierbei mussen wir aLer wieder 
eine Ungenauigkeit riigen. PES ist Thatsache, dass 
alle elastisch flussigen liiirper die schlechtesten W'lrmcleiter sind, in -  
dem sie empfangene Warme anhalten und nirht dnrch sich fortstrah- 
len lassenu. Belcanntlich gehen die Wlrmeslralilen mit ungeheurer 
Gesc h w in d iglc ei t d u rc  h die Gas art  en hind n r c h , oh n e e r 5%' a r mr n d a u F 
sie einzuwirhen ; dapegen I e i  t e n die Gase im r u h e  n t l  e n Znstandc 
die Warme selir schlecht, was der  Verf. hier auszudriiclten beahsich- 
tigte. Ferner  spricht der Verf. uher Licht, Elektricit5t und Magne- 
tismus, obwnhl nur  andeutend. Der Vihrationshypothrse zur Erlclii- 
rung der Lichterscheinnngen gedenkt e r  e twas ansfuhrlicher, hehanptct 
aher  zu viel, indem er S. 175 sagt, dass sie alle Lichtphinotnene volllconi- 
men zu erltliren vermoge. Hahen doch die grossen Physilcer, welche sich 
mit der mathematischen Begrundung dieser Theorie beschiifiigten, sclhst 
eingestanden, dass nicht alle Schwieriglteiten heseitigt seien, unpeach- 
le t  des langen Zeilraurnes, seit welchern sclion an der Aoshildung 
dieser Theorie gearbeitet wird. Auch lrann dies um so weniger be- 
fremden, da nicht einmal das Feld der  Thatsachen abgeschlossen ist .  
Wir verstehen den Verf. nicht, wenn er S. 172 sagt, er  wolle ndie 
allgemeinen Anschauungen, welchen die wissenschaftliche Erkenntniss 
der  Natur als Grundlagen weiterer Folgerungen lieutzutage huldigt, 
mit z w e  i H y p o  t h e s  e n beschliessen, welche freilich das  Wesen der 
Sache nicht vor Angen legen, wohl aber  im Stande sind, alle Erschei- 
nungen derselben zu erklarena. Welches ist die zweite Ilypothese? 
Die Emanationshypothese, welclie e r  selbst als ungenugend darstellt? 
Oder die Yibrationshypothese in ihrer Anwendung auf Eielrtricitat und 
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Magnetismus? Von dieser sagt uns aher  sein Buch selbst gar nichts 
Naheres. ,Weiter  fahrt er fort: DObgleich die gegenwlr t ige Natur- 
wissenschaft sich riihrnen darf ,  in den verflossenen funfzig Jahren 
alle iiberliefert erhaltenen Hypothesen beseitigtu (wahrscheinlich auch 
die Vibrdlionshypothese!) sund an deren Stelle sinnliche Beobachtun- 
gen aufgepflauzt zu hahen, (!) die sich durch logische Fortentwicke- 
lung unter deiii Einflusse der  Verstandesthltig!reit fruchtbar erweisen, 
so spielcn doch in die Erscheinungswelt auch Kriifte hinein, deren 
Erscheinungen wir  aber  nur in ihren physikalischrn, chemisehen und 
organisclien Gesetzen wahrzunehmen vermogen, ohne im Stande zu 
w i n ,  die Ursache in ihrem W e s e n  zu erkl6ren.r Mtichte doch der  
Verf. der Widerspriiche, in denen er hier befdngen ist, sich bewusst 
geworden sein ! Allerdings ent,fernt die Wissenschaft Theorien, welche 
a pviori oder a posteriori unhaltbar werden;  aher  die Theorie uber- 
haupt zu verhsnnen und das geheiniste Leben der  Natur wirlrlich 
sinnlich anauschauen, wird sie nie vermiigen, da dies eine innere Un- 
miiglichlteit ist. Abgesehen von der Mangelhwftigkeit unserer Sinne, 
werden die letzten Enden der  Natur iinmar iin Gedanlren liegen. Uer 
Verf. beschliesst seinen Aufsatz iiher die Grunds3tze der  ljetzigen 
Naturforschung mit der  Betrachtung der  Lebenskraft 

Die ausgezeichneten Leistnngen der  neueren Naturwissenschaft 
w u rd en e r mog I ic ht d n rc h tl ie Ve r v all lr o m m n  u n g d er H iil rs w er  It zeuge, 
mit denen sicli der  vierte Brief besch~l'tigt. Sie bediirfen alter der 
lrundigen und vom walirhaften Wissenseifer geleiteten Band, urn fruchi- 
bar zn werden;  diese Wahrheit lronnte der  Verf. gebildeten Lesern 
in einer edleren Form vorfiihren, aIs es S. 180 geschehen ist. E r  
wiihlt zur nlheren Betrachtung drei der  wichtigston Instrumenle: die 
Wage, das Milcroslrop und das  Teleslcop, die ihrn zu einer ausfiihr- 
lichen und lehrreichen Ahtiandlung Gelrgt:nheit gehen. 

Der Verf. wendet sicli nun zu den wiciitigeren Leistungen der 
Naturwissenschaft dieses Jahrhunderts in ihren einzelnen Ilauptzweigen. 
Der fiinfte Brief ist der  Chemie, der  sechste der Physik, der  siehente 
der  Yhysiologie und der  achte und letzte vorziiglich tler Geologie 
gewidmet. Die specielle Betrachtung der  neueren Lristungen i n  der  
Cheniie erofI'net der  Verf. mit der  Betrachtung des Laboratoriums in 
seiner modernen Gestalt; dann classificirt e r  die Stoffe der unorgani- 
schen und organischen Natur, die verschiedenen Erscheinungsweisen 
der  chemischen Affinitat, und heleht seine 1)arstellung durch die Schil- 
dernng zahlreicher Einzelnheitcn, besonders i\nwendnngen. Als Bei- 
spiel fur  die Erl'orschnng der  Zusarnrnensetzung eines Kiirpers w ~ h l t  
er das Kochsalz, dessen qualitative Untersochnng e r  mit aller m6g- 
lichen Ausfiihrliclreit angiebt. Wir miissen jedoch a m  Ende anf die 
blosse Versicherung des Autors hin glanben, dass Chlor nnd Natrium 
wirlrlich die heiden einzigen Bestandtheile dcs Korhsalzes sind, was 
er leicht zu viilliger Evidenz gebrarlit hahen wiirde, wenn er  zuletzt 
auch eine quantitative Untersuchang angestellt liatte Ueher die Eigen- 
schaften des Kochsalzes noch eine Bemerlrung. Der Verf. sag1 S.223: 
nlTnd wie zwischen jedern Snlze und seinem Wasser ein inneres che- 
misches BBndniss ohwaltet, indeni jeder  Krystall zu seiner Gestalt ein 
ail sich cheinisch gehucdenes Quantum Krystallwassrr fordert, ohne 
dessen Gegenwart e r  zerfallen muss, so zeigt nns dir%ses Gesetz auch 
das Kochsalz; BS verwittert und zerffillt in cin nndurchsichtiges Pul- 
ver, sobald sein Krystallwasser verdiinstet ist.a Belianntlich enthalten 
viele Salze lrein Krystallwasuer, und das Kochsalz ist eines yon ihnen i 
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es enthi l t  aber  merhanisch eingeschlossenes Wasser, das  brim Erwiir- 
men die Krystalle zersprengt und iimherschleudert. Ausserdem Iiann 
er durch einen Gehalt von Chlorriragnesiurn zerfliessen oder  feucht 
werden. Auch nennt der Verf. anf S.228 das Kochsalz uchlorsaures 
Na tr i  u II~ a st;t t t  C h In r na tri u m . 

Der sechste Brief schildert einige Haiiptmomente der neueren Phy- 
silr. Der Dampfinaschine, als eines allbekannten Instruments, getlcrilct 
der  Verf. iiur voriibergehend ; ausfiihrlich dagepen hcschBFtigt r r  sich 
mit dam Elelctromagiietisinus, dern e r  unhegreiflkher Weise (S. 23%) 
die Eigenschaft einer nwedcr  an Zeit noch Ranm gehundenen (!) he- 
wegenden Praftu beilegt. Die erste Entdecliung der Einwirkung des 
galvanischen Sc.hliessuiigstlrahles a u f  die Blagnctnadel dirrch Oersted 
(nicht Oer*tedt, wie wir  i m  Burlie finden), das von i h m  hier:iiis n h -  
geleitete Gesetz, die Mapnetisirung des weichen EisenG diirr-ti den gal- 
vanischen Strom, die Grundlage d e r  elelctroningrietisclieii l‘rli~grn~ihie, 
die Gesetze der Intensitst des Alapnetisinus w c r d e n  srhr  verstiiriillicli 
anseinander geselzt, darauf die Rlagneto- ilielctricitiit rrwiihiit, dio l n -  
duct io ns - E I e k t ricitii t d a pege n w I e d e r  a n s  fii I1 r l  ic h er i i  r t ert , n:i m i i  c Ii e rs 1 
das Grundphiinomen, dann die Gcsetre  der  Intensitkt drr errvgleri 
Striime und die Mittel, einen continuirlichen SLrom herzustellcn, pe- 
schildert. Endlich wird die elektro - niagnetische Kotntionsm;~..cliinc: 
ausfiihrlich beschrieben. Ganz Iiurz gedenlct der  Verf. des Rotations- 
magnetismus und der  Wagnetisirung des Lichtes. Nnn wendet  sich 
der  Verf. zur Meteorologie: er  spricht iiher Huniboldt’s Isothermen, 
Isochinienen nntl Isotheren, iiher die Ursacherr der  lcliniatisrhen Ver- 
schiedenheiten und ihren Einfluss auf  die Vegetation. S. 251 s;i@ vr,  
dass alle isothermischen Linien von \Yesten nnch Osten eine iricrlc- 
liche Senlcring zeigen. Dies ist allerdings von Europa aus  gegen Asieri 
der Fall; von Europa gegen Ameriks zu, also in unigeliehrter Ilich- 
tung, findet aber  das gleiche Verhalten statt. Dann theilt tier Vt,rf. 
Dove’s Gesetz der  Winrltfrehnng nnd dessen Erkkiriing n i i l  ; endlicli 
spricht er iiher den Feuchtiglieitsgehalt der Luft, u n d  specie11 iilier 
die Bestimmiing des Thanpunctes, iiber Hagelhildung urid die viclen 
mangelhaften Theoricn derselhen, und iiber Niillner’s nciieste l<rl<lii-  
rung, an welche sich die des Gewitters i iherhanpt anschliesst. I)rri 
Sc h 1 uss d e r p h y s i  It a I is ch en Re Ira ch t u n gen bi 1 d e 1 die BPSC h rei h II II  g t l  cr  
von Foucault iinternoinmenen nnd von Garthe wicderholten Versnche, 
die Rotation der  Erde urn ihre Axe niittelst der Yentlels(:hwingongpn 
anschaulich zu machen; vorher  aber  wird das Pendel a l s  B l a i l s s  der 
Zeit, des Erdradius und als Wage der  Erde und anderer lliiiimels- 
korper  betrachtet. Bemerlct muss werden, dass wenn wir die Zeit  
mittelst der  Anzahl der  Sohritte eines geiihten Fussgingers nirssen, 
eine Pendelschwingung i n  Betracht gezogen wird, die nicht von tler 
Schwere der  Erde ahhiingt, wie der Verf. S. 269, vielleicht nus Uehcr- 
eilung, anpielit. 

Die Wiltheilungen iilier die Physiolopie der  Neuzeit eriiffnet der  
Verf.  mit der  Betrachtung, wie die Anschannngsweise der \\‘issen- 
schaft eine giinzlich veranderte gcworden i s t ,  wie Cliemie u n d  hltltro- 
slcopie eine Entwickelungsgeschichte der  einzelnen Gewehe rind Orgaiic 
der  Pflanze und des Thieres, wie  dieser Gesrhiipfe selhst, errntigliclit 
haben. Als Element aller Organe hat sich die  Zelle, im vcgetahili- 
sehen wie  animalischen Organismus, erwiesen, die hohere oder nie- 
dere Stufe der  Ausbildung der  Pflanze und des Thieres hcingt aber 
wieder nur yon der Entwickelung der  einzeloen Zellen und ihrem 
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Verhalten zu einander ab. Wenden wir  uns zuviirderst zu den Pflan- 
Zen, so finden wir, dass die Pflanzenzelle sich in einer Fliissigkeit 
bildet, welche Zuclrer, Gitrnini und Sclileim enthalt, indem Schleim- 
tlieilchen sich z u  einem Kerne zuaammenlegen, an dessen Oberflache 
sich Gallerte ausscheidet uiid die Zellenmernbran bildet. Diese fiillt 
sich rriit i~liissiglceit a n ,  die von aussen durch Endosiiiose zugefiihrt 
wi rd ,  aus welcher sich allrniilig feste Secrete absetzen, womit das 
Leben der  Zelle inehr rind mehr erlischt. Ausser den Zellen tindeii 
wir i n  der Pflanze noch Intercellulilrrauriie, die haufig eigenlhumliche 
Siifte enthalten, und Luftgefasse, aber lreine Saftadern, wie man fruher 
glaiibte. Besonders wicbtig fur die Ernahrung der  Pflanze sind die 
sogenannten Carrrbialzellen, langgestreckte Zellen, von Biindeln von 
Luftgefhsen hegleitet, deren Anordniing in den drei grossen Pflanzen- 
gruppen eine verschiedene ist. Ferner  spricht der  Verf. uber Bau 
und Functionen zusarnrnengesetzter Gewebe, wie die Spaltdffnungen 
der  BIatter, die Blattknospen und Bliithen. Zit den Thiercn uber- 
gehend, beschiiftigt er sich ziterst init den eharakteristischen Unter- 
schieden derselbeii von den Pflanzen, wofur  endlicli nur die Ernah- 
rung von i n n e r e n  Oberfliiohen aus uhrig bleibt; dann betrachtet er 
die Bestandtheile des Thicrkijrpers in cheinischer Hinsicht, und zeigt, 
dass dieser sie vorbereitet von den Pflanzen erhalt; dann die chenii- 
schen Processe irn Thierlehen, deren Hanptunterschied von denen des 
vegetahilischen Organismus i n  dern Material des Athinungsprocesses 
und in der Auswalil der  zur  Ernahrung dienenden Stoffe hesteht. 
Ferner  betrachtet er das  Bildungblehen dcs Thierknrpers iiherhaupt ; 
zeigt, wie  alle Zellenbildurig a u s  einer eiwrissartigen (irflissigkeit 
( P l a s i n a )  berinnt, die zugleich alle Organe di:s Thierleil,es erfiillt, 
a i h r e n d  das Gefiisssysteru, w o  es vorhanden ist, dazu dirnt, um das 
Blutwasser i n  alle 'I'heile des ICiirpers zu leiten, welches durch Exos- 
mose aus den Adern austritt, und nrii mittelst der  BlutkBrperchen i n  
der  Lunge Sauersloff aus der  Luft anfzunehrncn u n d  dicsen speter an 
die Organe abzugeben. Endlich zeigt der  Verf., welrher  wichtigen 
Anwendungen auf das lenschenleben unser heutiges pliysiologisches 
Wissen fiihig ist, indem er ganze Volker nach de r  Wahl ihrer Nah- 
rungsmittel beurtheil!. 

Mit Recht nennt der  Verf. die Eritwiclielungsgesclii~h!e unsers 
Erdhodens, welcher der letzte Brief hauptsiichlicb gewidiiiet ist, eine 
ganz neue Wissenschnft. Werner, obgleich er our  in  seinem nach- 
sten Uirilcreise Studien geinaclit hatte,  begriiiidete znerst die Geologie 
empirisch und schuf ein eigenes System drrselben ; hald erweiterte 
s i rh  der  Urnltreis der  geognostischen Kenntnisse durch die grossen 
Reisen beruhmter Naturforscher, durch die Studien der  vergleichenden 
Anatomir, welche mit Rotanik und Zoologie, durch die chemischen 
Forschungen, welche mit der  Mineralogie Hand in lland gingen, und 
forderte die Wiederaufnahrne alterer Ansichten, die j e tz t  thatsachlich 
begriindet werden lronnten und \I'erner's Theorie brsrhr lnkten.  Aus 
der  Vergleichung der Gesteinsmassen der Erde in  verschiedenen Welt- 
theilen ergab sich eine wesentliche IJebereinstirnmring derselhen, iin 
Unterschiede von der  organischen Scbiipfung, welche gegenwiirtig a u f  
diesem Grund and Boden existirt und nach Breite, Iliihe, Feuchtigkeit 
der  Atmosphire u. s. w.  sich ausserst verschiedenartig zeigt. Es ist 
der Wissenschaft miiglich gewordrn,  eine Geschirhte der Ausbildung 
unsers Erdlrorpers zu schreiben, ein Bild der Veriiriderungen aufzu- 
stellen, die ihre Oberflache im Laufe unbestiinmter langer Zeiten erlit- 
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ten hat. Der Verf. zeichnet uns einen solchcn Grundriss, den1 wir  
bis auf wenige Ausnahmen unsern Beifall schenlten. Zu diesen gehiirt 
die Behauptung (S. 302), dass adie am schwersten sc,hrnelzharen Ver- 
bindungen, wie  kieselsaure Thonerde, I\l;igneaiathonscliief~r, sich in  
feinblattrigen Krystallen aus dem Dunstlcreis (!) niedergeschlagen nnd 
auf der  kiihleren Oherflache des Erdlterns angesetzt hahena. Die 
Atmosphare lronnte uiir Stotfe enthalten, die hei hoher 'I'emperatiir 
fluchtig sind; von solchen Bestandtheilen enihalten die beiden ange- 
fiihrten Verhindungen lteinen einzigen. r)er Verf. denltt hesontlers a n  
Kohlensaure, schweflige Saure, Wassergas u .  s. w , die sich allrn~hlig 
aus der  AtmosphRre aiisschieden rind init mineralischen Stoll'en ver- 
banden. Aiif S. 303 schildert der Verf. die zweite Schicht rlor Erd- 
kruste, die Grauwqclie, a ls  versteiuerungsleer, wahrend sie virlinrhr 
in allen ihren Unterahtfreilungen verstrinerungsfuhrend, als die lltrste 
der  Gebirgsarten, welche orgarlische Reste einschliessen, zu hezeich- 
nen ist. Auf S. 308 spricht er von den Slieletten vou Seefiscben, die 
sich im rothen (hunten) Sandstein rneist in  geliruuriuter Lage linden, 
was auf einen gewaltsarnen Tad, wahrscheinlich durch  KupIrrdatnpTc, 
die das heisse Wasser durchdrangen, schliessen lasse. Diese in  Kupl'er- 
lties unigewandelten Fische finden sich iin hituminiisen Mergelschiefer 
des Zechsteins, den der  Verf. a u f  S. 306 nnd 307 erwahnt, u n d  sie 
haben wahrscheinlich ihren Tad gefunden, indem eine Eisen- u n d  
Kupfervitriol enthaltende Lauge sie iiherfluthete. - A n  die Guschichte 
unsers Erdltiirpers schliesat der Verf. eine liurze Betrachtung der 
neueren Astronornie an. Sie charakterisirt sirh haupts~chl ich durch 
Entdeckungen vermittelst des verhesserten l'elesliops: Aiil'linrlung 
vieler neuer Planeten, genanere Kenntniss ihrer physischen Besrhaffen- 
heit, neue Ansichten von den Fixsternen, gegriindet auf die trans- 
latorisehe Bewegung der Sonne uud die Rotation der  farbigen Dop- 
pelsterne. 

Am Schlnsse seiner Briefe macht uns der Verf. Hoffnung z u  einer 
Fortsetzung derselben. Bei seinem Reichthum naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse und seinem unbestreitbaren l'alente zu popularer Darstel- 
luvg kann ein solrhes Werlt nnr eine Bereicherung unserer Literatur 
genannt werden, nnd urn so mehr, wenn er es nicht vernaclil8isigt, 
demselben die letzte Peile zuzuwenden, die  dem hier beurtheilten 
Werlre sichtlich mangelt. 

Die aussere Ausstattung des Buches ist lobenswerth; doch finden 
sich viele Drocltfehler, von denen rnanche stiirend, sogar sinnentstel- 
lend sind. Wir hegnugen uns rnit der  Angabe der wichtigeren. S. 62 
Z. 18 lesen wir  ,>Zamae statt  nGamaa, S 89 Z. 17  fehlt ,rerr hinter 
nhefassena, S. 136 Z. 23 steht norganischeu statt runorganische~,  S. 170 
Z. 3 v. u. fehlt aund pflanzlichenr hinter nthierischena, S. 173 2 6 
v. u fehlt >>,Jleilencc hinter  illil ill ion en^, S. 199 2. 18 heisst es 1~1710m 
statt r1610n, S. 252 Z 18 ,)Sonnenwarinei( statt >bSommerwarmea, 
S. 253 Z. 18 nSiidostwinde(c statt rSudwestwinden, Z. 23 fehlt rBeia  
vor  ngrosser Winter l ra l te~~,  Z. 4 v. u. steht nIsland8' statt nEnglanda, 
S. 261 Z. 3 v. u. und S. 265 Z. 1 awasserstoffreichena statt ~rwasser-  
gasreichenr, S. 285 Z. I ist der  Nehensatz nwelche i n  der  neueren 
Botanilr eiu Resultat milrrosliopischer Forschung sind. hinter oEnt- 
decltnngenu zu stellen, S. 301 Z. 17 steht 2,060,000 statt 3,060,000, 
S. 302 Z. I 4  ~52,337 Fuss oder 2; deutsche Meilen statt ~22,337 Fuss 
oder  1 deutsche Meileu, S. 316 Z. 22 rDalmatiensa statt rSlrandina- 
riensa. Dr. H. B l e y .  




