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A r t h u r  H o n e g g e r ( 1 8 9 2 -  1 9 5 5 ) s c h r i e b ü b e r  s e i n e s i n f o n i s c h e K o m p o s i t i o n „ P a z i f i c  2 3 1 “  
( 1 9 2 3 ) , d i e  „ v e r s t ä n d l i c h  f ü r  M a s s e n " u n d  „ k ü n s t l e r i s c h  f e s s e l n d“  s e i n  s o l l e :  „  W a s i c h  i m  
P a c i f i c  z u  s c h i l d e r n v e r s u c h t h a b e , i s t  n i c h t d i e  N a c h a h m u n g d e r  G e r ä u s c h e d e r  L o k o m o t i

v e , s o n d e r n d i e  W i e d e r g a b e e i n e s v i s u e l l e n  E i n d r u c k s u n d  e i n e s p s y c h i s c h e n W o h l b e f i n d e n s 
d u r c h  e i n e m u s i k a l i s c h e K o n s t r u k t i o n . D i e s e W i e d e r g a b e g e h t v o n  s a c h l i c h e r  B e o b a c h t u n g 
a u s : d a s r u h i g e  A t m e n d e r  s t i l l s t e h e n d e n M a s c h i n e , d i e  A n s t r e n g u n g b e i m  S t a r t , d i e  a l l 

m ä h l i c h e S t e i g e r u n g d e r G e s c h w i n d i g k e i t b i s z u m  l y r i s c h e n Z u s t a n d , z u m  G e w a l t i g - 
P a t h e t i s c h e n e i n e s E i s e n b a h n z u g e s , d e r  m i t  s e i n e m 3 0 0 - T o n n e n g e w i c h t m i t  e i n e r  S t u n d e n

g e s c h w i n d i g k e i t v o n  1 2 0  K i l o m e t e r n d u r c h  d i e N a c h t r a s t . A l s  V o r w u r f w ä h l t e i c h  e i n e L o 

k o m o t i v e  v o m  T y p  P a c i f i c  2 3 1 , f ü r  s c h w e r e S c h n e l l z ü g e .2

*

G ö t h e b e h a u p t e t m i t  R e c h t, d a ß  e i n  B u c h w e n i g  e i n e n M e n s c h e n ä n d e r e ; a b e r -  s e t z ' i c h  
d a z u -  w o h l d i e  B ü c h e r , z u m a l d  i  e  M e n s c h e n . D e n n w e r  e n t b i n d e t  a m  E n d e d i e  f l ü c h t i g e n 
G e i s t e r - W e l t e n d e r  Z e i t e n a l s  m e i s t e n s d i e  B ü c h e r w e l t ( u n d  u m g e k e h r t ) , o b g l e i c h d i e  W i r 

k u n g  d e r  T h e i l e a u f  T h e i l e , z u m a l b e i d e m  A n t a g o n i s m u s u n t e r e i n a n d e r u n s i c h t b a r b l e i b e n 
m u ß ? -  E b e n s o  s c h e i n t d a s S i m u l t a n - ( n i c h t b l o s d a s S u k z e s s i v - ) P u b l i k u m  i m  G a n z e n e i n e n 
g e n i a l i s c h e n S i n n  z u  h a b e n , d e n  m a n i n  d e r  M e h r h e i t  d e r  E i n z e l n e n n i c h t m e r k l i c h  n a c h z u

w e i s e n v e r m ö c h t e. . . J e a n P a u l3

Von den neun Musentöchtem des Zeus war Kalliope die ranghöchste, zuständig 
für  epische Dichtung, Philosophie, Rhetorik und Wissenschaften. Mit  der ihr  
nächstentsprossenen Schwester Klio,  der Muse für  Geschichte, mag es manchen 
Disput gegeben haben, zumal, wenn sie noch die vor allem für  Astronomie zu
ständige Schwester Urania einbezogen. Gemeinsam suchten sie dann solche Er
denbewohner, die zum einen am Fortschritt  und am Schicksal ihrer  Mitmenschen 
teilzunehmen sowohl fähig als auch bereit waren, zum anderen sich als genügend 
talentiert erwiesen, darüber in irgendeiner der künstlerischen Sprachen Aussagen 
zu treffen. Diese Auserwählten wurden geküßt, und wenn die Plastik oder Male
rei ihre Sprache war, dann entstanden Skulpturen oder Freskos; war das Wort  ihr
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k ü n s t le r i s c h e s G e s ta l tu n g s m i t te l , s o k a m e n T r a g ö d ie n , K o m ö d ie n o d e r F a b e ln 

h e r v o r .

O b m i t  B i ld n e r e i , W o r t , G e s t i k , M im ik  o d e r  T o n -  m i t  w e lc h e n f o rm a le n M i t te ln  

u n d in  w e lc h e m J a h rh u n d e r t a u c h im m e r : T a f e l - u n d W a n d b i ld , R e l ie f u n d P la

s t i k , R o m a n u n d G e d ic h t , T a n z u n d T h e a te r , L ie d  u n d O rc h e s te rw e r k u s w . s in d 

M ö g l i c h k e i te n f ü r  m e n s c h l i c h e A u s s a g e n .

Kunst und Wissenschaft, These

D e r Z u s a m m e n h a n g v o n W is s e n s c h a f te n u n d K ü n s te n is t in  d e n M u s e n 

„ p e r s o n i f i z ie r t“ . M i t  d e m R o l le n s p ie l b e s c h re ib t d e r a n t i k e M y th o s e in e W e c h

s e lw i r k u n g  v o n w is s e n s c h a f t l i c h e r , te c h n is c h e r u n d k ü n s t le r i s c h e r A n e ig n u n g d e r 

W e l t , d ie a ls e in h e i t l i c h e r E rk e n n tn is p r o z e ß v e r s ta n d e n w i rd .

D e r in  d ie s e r H in s ic h t h e u te m e is t u n k la r g e b r a u c h te K u l tu rb e g r i f f  d a r f d e m n a c h  

n ic h t a u f d ie K ü n s te r e d u z ie r t w e rd e n ; W is s e n s c h a f t k o n s t i tu i e r t ih n  in  g le ic h e m  

M a ß e .

W is s e n s c h a f t u n d T e c h n ik e in e rs e i t s , K ü n s te a n d e re r s e i t s -  u n d z w a r a l le ( a ls o  

s e lb s tv e r s tä n d l i c h d ie L i te r a tu r e in s c h l ie ß e n d ; d ie h ä u f ig a n z u t r e f f e n d e F o r m u l ie

r u n g v o n 'K u n s t u n d L i te ra tu r ' e n th ä l t e in e T a u to lo g ie ) s in d w e s e n t l i c h e F o r m e n  

d e r A n e ig n u n g d ie s e r W e l t , u n s e re „ W e l tb i ld n e r“  j e  a u f i h r e b e s o n d e re W e is e .

Z w is c h e n ih n e n f in d e t n a tu r g e m ä ß e in s tä n d ig e r , w e n n a u c h m e h r o d e r w e n ig e r 

s ta r k e r A u s ta u s c h s ta t t ( o b s ic h d e s s e n d e r E in z e ln e b e w u ß t is t o d e r n ic h t ) , d e r 

e in z e i t l i c h e r A b la u f i s t . K o m m u n ik a t io n is t A u fn a h m e , V e r a r b e i tu n g u n d W e i 

te r g a b e v o n I n fo r m a t io n e n , u n d d ie s e r V o rg a n g h a t o b je k t i v e u n d s u b je k t i v e  

S e i te n , r a t io n a le u n d e m o t io n a le , in h a l t l i c h e u n d f o rm a le . D a s V e rh ä l tn is v o n 

W is s e n s c h a f t u n d K u n s t , d a s L i te ra tu r e in s c h l ie ß t , w i rd  a ls o d u r c h P r o z e s s e d e s 

K o m m u n iz ie r e n s u n d d e r s u b je k t i v e n V e r a rb e i tu n g ( in te l le k tu e l l u n d e m o t io n e l l ,  

i n h a l t l i c h u n d f o r m a l ) d ie s e s A n e ig n u n g s p ro z e s s e s g e k e n n z e ic h n e t .

F o lg e n d e T h e s e w i r d  p o s tu l ie r t : O b je k t d e r W is s e n s c h a f t i s t a l le s E x is t ie r e n d e , 

e in s c h l ie ß l i c h d e s M e n s c h e n s e lb s t , W is s e n s c h a f t p r o d u z ie r t s p e z ia l i s ie r te , d u r c h  

p r o b le m s p e z i f i s c h e in g e g r e n z te , „ d is z ip l in ie r te“  M e th o d e n e r w o r b e n e E rk e n n t

n is .

O b je k t d e r K u n s t i s t d ie I n te rp r e ta t io n , w ie  e b e n d ie s e r V o r g a n g d e s E r k e n n e n s  

s o w ie d a s E r k a n n te , d a s F a k tu m u n d d ie e r k a n n te n Z u s a m m e n h ä n g e s e lb s t ih r e r -
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s e i ts a u f d e n s u c h e n d e n M e n s c h e n z u rü c k w i r k e n , m i t  a n d e re n W o r te n : d a s R e g i

s t r ie r e n u n d G e s ta l te n d e r A r t  u n d W e is e , w  i  e d e r M e n s c h s e in e e ig e n e A u s e in

a n d e rs e tz u n g m i t a l le m E x is t ie re n d e n , e in s c h l ie ß l i c h s ic h s e lb s t ( s o w ie s e in e r 

d a r a u s a b g e le i te te n P h a n ta s ie n , V e rm u tu n g e n , U to p ie n u s w .) e r le b t u n d v e r a r

b e i te t -  d a s G a n z e g e s e h e n , a n g e e ig n e t u n d v e r m i t te l t d u rc h d ie I n d iv id u a l i tä t d e s 

K ü n s t le rs .

A n  v ie le n e in s c h lä g ig e n U n te rs u c h u n g e n z u m  Z u s a m m e n h a n g v o n W is s e n s c h a f t 

u n d T e c h n ik in  d e r M a le r e i o d e r in  d e r L i te ra tu r o d e r in  a n d e r e n B e r e ic h e n f ä l l t  

a l le rd in g s in s o fe rn E in s e i t ig k e i t a u f , d a ß e h e r e in i l l u s t r ie re n d e r N a c h w e is v o n  

th e m a t is ie r te m A u fg r e i f e n e in z e ln e r E r g e b n is s e a u s W is s e n s c h a f t u n d T e c h n ik in  

W e r k e n d e r M a le r e i o d e r L i te ra tu r g e z e ig t w e rd e n s o l l , a n s ta t t , d a ß d e re n g n o 

s e o lo g is c h e n  s o w ie in h a l t l i c h e n u n d f o r m a le n W e c h s e lb e z ie h u n g e r ö r te r t w e r d e n .

D ie  G e s c h ic h te d e r K u n s t ( a ls o a u c h d e r L i te r a tu r ) z e ig t , d a ß d a s N iv e a u u n d d ie 

I n te n s i tä t j e n e r A u s e in a n d e r s e tz u n g d e s M e n s c h e n m i t  N a tu r u n d G e s e l l s c h a f t z u  

a l le n Z e i te n g e s ta l te t w u rd e n . W ie a u f m e rk s a m d e r je w e i l ig e K ü n s t le r d ie s e P r o

z e s s e b e o b a c h te te u n d s ic h d a m i t a u s e in a n d e rz u s e tz e n b e r e i t w a r -  im  G e g e n s a tz 

z u e in e m T a r t p o u r T a r t o d e r im  G la s p e r le n s p ie l , w ie d ie s H e r m a n n H e s s e b e

s c h r ie b - , o b d e r K ü n s t le r p o l i t i s c h e n S in n b e s a ß u n d o b e r W e s e n t l i c h e s v o n  

U n w e s e n t l i c h e m u n te r s c h e id e n k o n n te , u n d s c h l ie ß l i c h , w ie ta le n t ie r t u n d w ie  

g e k o n n t e r s e in k ü n s t le r is c h e s M e d iu m  f ü r  e in e A u s s a g e e in z u s e tz e n v e r m o c h te , 

a l le s d ie s s p ie g e l t s i c h im  k ü n s t le r i s c h e n W e r k  w id e r .

Probleme der Untersuchung4

D a s A n l ie g e n , A s p e k te n d ie s e r W e c h s e lw i r k u n g im  l i te ra r i s c h e n M e t ie r e in e s  

J a h r h u n d e r ts n a c h z u s p ü r e n , i s t k o m p l i z ie r t ; e in ig e P r o b le m e s in d f o lg e n d e :

D ie G e s a m t le is tu n g v o n W is s e n s c h a f t u n d T e c h n ik w ä re d e m G e s a m tm a s s iv d e r 

L i te ra tu r g e g e n ü b e r z u s te l le n , u n d d e r e n U n te r s u c h u n g e r f o rd e r t m in d e s te n s d r e i

f a c h e s H e ra n g e h e n :

Z u m  e in e n is t d ie R e f le x io n v o n N a tu r w is s e n s c h a f t u n d T e c h n ik in  d e r l i te ra r i

s c h e n A u s s a g e a u fz u f in d e n , d ie -  s o f e rn v o r h a n d e n -  im  a l lg e m e in e n r e la t i v z u

g ä n g l i c h i s t , w e n n a u c h o f t  n u r in  in d i r e k te r u n d v e r s c h lü s s e l te r F o r m .

A b e r w ie  -  z u m  z w e i te n -  i s t d ie u m g e k e h r te E in f lu ß n a h m e z u u n te r s u c h e n ? G ib t  

e s a u c h H in w e is e , d a ß k ü n s t le r i s c h e A rb e i te n ih r e r s e i t s w is s e n s c h a f t l i c h e U n te r

s u c h u n g e n b e w i r k t h ä t te n ? E rg a b e n s ic h s t i l i s t i s c h e V e rä n d e r u n g e n b e i d e r F o r -
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m u l ie r u n g w is s e n s c h a f t l i c h e r R e s u l ta te ? S in d F a c h te r m in i je a u s d e r L i te r a tu r 

h e rv o r g e g a n g e n ? A u f  e in ig e A s p e k te s o lc h e r R ü c k w i rk u n g e n w i r d  e in z u g e h e n 

s e in , w e n n g le ic h L e s s in g v e rm e r k te :

U n s e r e s c h ö n e n G e is te r s in d s e l te n G e le h r te u n d u n s e re G e le h r te s e l te n s c h ö n e 

G e is te r . J e n e w o l le n g a r n ic h t le s e n , g a r n ic h t n a c h s c h la g e n , g a r n ic h t s a m m e ln ; 

k u r z , g a r n ic h t a r b e i te n : u n d d ie s e w o l le n n ic h ts a ls d a s . J e n e n m a n g e l t e s a m  

S to f fe , u n d d ie s e n a n d e r  G e s c h ic k l i c h k e i t , ih r e m  S to f f e e in e G e s ta l t z u e r te i le n .5

D e r d r i t te , m e th o d is c h s c h w ie r ig s te A s p e k t s o lc h e r U n te rs u c h u n g e n b e t r ä f e d ie 

F r a g e n a c h d e m G e s a m tb i ld d ie s e r W e c h s e lw i r k u n g , d e m q u a l i ta t i v N e u a r t ig e n , 

d a s s ic h im  Z e i tg e is t d e r E p o c h e d a r s te l l t , -  „ d a s is t im  G r u n d d e r H e r re n e ig n e r 

G e is t , in  d e m d ie Z e i te n s ic h b e s p ie g e ln“ 6 . . .

W ie v e rh a l te n s ic h d ie N a tu rw is s e n s c h a f te n , d ie s ic h g e r a d e im  1 9 . J a h r h u n d e r t 

v o n e in ig e n B e v o r m u n d u n g e n b e f r e i te n , z u r L i te ra tu r -  d ie s im  G e g e n s a tz z u d e n 

G e is te s - o d e r g a r d e n K u n s tw is s e n s c h a f te n b e z ie h u n g s w e is e z u je n e n e b e n n e u

e n ts te h e n d e n , t r a n s d is z ip l in ä r e n W is s e n s c h a f ts g e b ie te n w ie V ö lk e rk u n d e o d e r 

P o l i tö k o n o m ie ?

W is s e n s c h a f t l i c h e u n d te c h n is c h e R e s u l ta te , S c h r i f t s te l le r u n d G e le h r te w u r d e n 

( d a m a ls w ie h e u te ) u n te r s c h ie d l i c h b e k a n n t u n d s e i te n s d e r Ö f f e n t l i c h k e i t a u f g e

n o m m e n u n d b e w e r te t . A b e r w e lc h e W e r tu n g s u n te r s c h ie d e s te l l te n s ic h in z w i

s c h e n in  d e r  h e u t ig e n  B e t r a c h tu n g u n d B e u r te i lu n g h e ra u s ? W e lc h e R o l le s p ie le n 

u n te r s c h ie d l i c h e h is to r is c h e N u a n c e n d e s l i te r a r is c h e n Z e i tg e s c h m a c k s ? W ie la s

s e n s ic h U n te rs c h ie d e in  d e r B e u r te i lu n g v o n R e s u l ta te n in  W is s e n s c h a f t u n d L i 

te r a tu r z w is c h e n d a m a ls u n d h e u te f e s ts te l le n ?

D ie  A r t  u n d W e is e d e r  A u fn a h m e v o n W is s e n s c h a f t u n d T e c h n ik in  d ie L i te ra tu r 

k o n n te u n te r s c h ie d l i c h v o n s ta t te n g e h e n : e n tw e d e r m e h r f o r m a l o d e r m e h r in 

h a l t l i c h g e p r ä g t , m i t te ls T i te lg e b u n g o d e r T h e m e n w a h l o d e r d u r c h  n u r g e le g e n t l i

c h e s E in f le c h te n e n ts p r e c h e n d e r S a c h v e r h a l te , in  s t i l i s t i s c h e r F o r m , d u r c h G e

s ta l tu n g v o n B io g r a p h ie n , E re ig n is s e n , c h r o n o lo g is c h e n o d e r p h i lo s o p h is c h e n 

Z u s a m m e n h ä n g e n  u s w .

T r a te n d a b e i a l lg e m e in e , v o n d e r I n d iv id u a l i tä t d e s S c h r i f t s te l le r s w e i tg e h e n d 

u n a b h ä n g ig e , z e i tb e d in g te D o m in a n z e n a u f ? . . .

E in g r e n z u n g e n d e r P r o b le m a t ik s in d e in e rs e i ts u n e r lä ß l ic h , a n d e r e r s e i ts u n m ö g

l i c h . D a s h ie r v o r g e s te l l te T h e m a  b e z ie h t s ic h s ic h a u f d ie d e u ts c h s p ra c h ig e L i te 

r a tu r u n d d a s 1 9 . J a h r h u n d e r t ; s e lb s tv e r s tä n d l ic h k a n n je d o c h v o n d e r in te r k u l tu -
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re llen W echse lw irkung m it der L iteratu r, W issenschaft und T echn ik in F rank

re ich , E ng land und anderen L ändern genere ll n ich t abgesehen w erden .

Wissenschaft im 19. Jahrhundert in Deutschland

A n läß lich der 59 . N atu rfo rscherversam m lung im  Jah re 1886 in B erlin beze ich - 

ne te W erner v . S iem ens das 19 . Jah rhundert tre ffend a ls das der N atu rw issen

schaften . N atu rw issenschaftliche und techn ische F achgeb iete hatten sich w e ite r

en tw ickelt, herausgeb ildet, d if fe renz ie rt, a ls D iszip linen verse lbständ ig t oder a ls 

neue Q uerschn ittsgeb ie te zusam m engesch lossen .

Im  Ü berb lick betrach tet, w aren in d iesem S äku lum haup tsäch lich e tw a fo lgende 

P rob lem bereiche bearbe itet w o rden : E lek tr iz itä t und M agnetism us (K . F . G auß , 

W . W eber), o rgan ische C hem ie und D üngem itte l (J. L ieb ig ), Z e lltheo rie (T h . 

S chw ann , M . S ch le iden ), W ärm eleh re und S innesphysio log ie (R . M eyer, H . 

H e lm ho ltz ), Z ah len - und M engen theo rie und G eom etrie (K . F . G auss, G . C an to r, 

B . R iem ann) w eite rh in O p tik und A stronom ie , K eim theo rie und In fek tionsleh re , 

verg leichende A natom ie , M orpho log ie , E rdgesch ich te , E n tw ick lungs- und A b

stam m ungstheo rie .

D ie E rgebn isse der F o rtsch ritte in  W issenschaft und T echn ik begannen deu tlicher 

in  E rscheinung zu rücken . S ie w urden sich tbar m it der D u rchsetzung und V er

b re itung von Im p fansta lten und B litzab leite rn (beides bere its se it dem 18 . Jah r

hundert), im pon ierten m it der V erw endung von neuen oder veränderten M ateria

lien be i B rücken -, G las- und Industr iebau ten , be i der E in füh rung von P etro leum -, 

G as- und e lek trischer B e leuch tung , be im A u fkom m en von D am pfsch iff  und E i

senbahn , T e leg raph ie und F o tog raph ie , tra ten a ls S cho rnste ine , Q ualm w o lken 

und a ls V erd rah tung der G roßstad tstraßen in E rscheinung , erw iesen sich a ls lu 

k rativ be i der E rf indung von D ynam it und D ynam om asch ine , w u rden unüberhö r

bar du rch M asch inen - und F ah rzeug lärm , und sie verb lü fften be i der E n tdeckung 

der tie f e ind ringenden , scheinbar „gar a lles du rchb lickenden“  x -S trah len - a ls 

g rand iosem S ch lußpunk t des Jah rhunderts.

Im  B ereich der ge istesw issenschaftlichen F o rschung en tfa lteten sich L ingu istik , 

P ädagog ik oder auch P sycho log ie a ls zunehm end se lbständ ige F achgeb iete . D ie  

inzw ischen zah lre ichen und w eltw eit ausgedehn ten E xped itionen und E roberun

gen sow ie d ie w achsende A kzep tanz g roßer Z usam m enhänge und e ines w issen

schaftlichen W eltb ildes bee in f luß ten d ie E n tstehung von transd iszip linären W is

senschaften w ie V ö lkerkunde, A rchäo log ie , verg le ichender S prachw issenchaft
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und anderen, heute etablierten Forschungsgebieten. A ndere Fächer, w ie die Che

m ie, eroberten endlich ihre disziplinäre E igenständigkeit, die B iologie profilierte 

sich unter dieser seit Ende des Jahrhunderts nunm ehr geltenden Fachbezeich
nung.

D ie im Zusam m enhang m it den Prozessen der D ifferenzierung und Integration 

w echselseitig sow ie m it den H um aniora ausgetragenen Prioritäts- sow ie Prestige

käm pfe w irkten sich (erstens) auf die Institutionalisierung aus, auf die G ründung 

von Instituten, Zeitschriften, G esellschaften, sie beeinflußten (zweitens) den 

Status und das Prestige von B ildungseinrichtungen w ie G ym nasien und Real

schulen, U niversitäten und Polytechnika, und sie prägten sow ie präzisierten 

(drittens) die Form ung neuer Berufsbilder. U nd um gekehrt w urden die Beziehun

gen zw ischen N atur- und G eistesw issenschaften sow ie die E inzelw issenschaften 

für sich ihrerseits von all diesen Faktoren beeinflußt.

Literatur  des 19. Jahrhunderts

In der L iteratur des beginnenden 19. Jahrhunderts w ar die K lassik ausgeprägt - 

m it Jean Paul, J. W . v. G oethe und F. Schiller; stark w irkten noch die E inflüsse 

der A ufklärung und von Sturm und D rang nach. A ls G egenbew egung setzte die 

Rom antik ein, so m it J. v. E ichendorffs und L . U hlands G edichten, m it den von 

der A ntike beeinflußten Elegien von F. H ölderlin, m it naturbeobachtender N o- 

vellistik bei A . Stifter und Spielarten des Phantastischen bei E. T. A . H offm ann 

und L. T ieck; N ovalis' Blaue Blume w urde zum Sinnbild rom antischer Poesie. 

H istorisch-traditionsorientierte sow ie volks- und völkerkundliche Sam m lungen 

und Rom ane erschlossen neue Q uellen - bearbeitet durch C. Brentano, A . v. A r

nim , J. und W . G rim m , ebenso die Ü bersetzungen aus dem Indischen, dem G rie

chischen, dem A ltenglischen - durch Chr. M . W ieland, F. Rückert, A . W . v. 

Schlegel und anderen. Rom antisch stille, jedoch auch realistische sow ie m ysti

sche W eitsicht gestaltete Th. Storm . D ie Berichte von A . v. Cham isso und Th. 

Fontane repräsentierten die neue G attung der Reiseliteratur. B ildungs- und Erzie

hungsrom ane von G . K eller bis W . Raabe boten K onzepte für die individuelle 

Persönlichkeitsentw icklung sow ie generelle Lebensentwürfe. H . H eine schrieb 

sarkastisch-schm erzliche und zarte G edichte, historische und politisch-kritische 

Reiseberichte. D ie neue Realistik des V orm ärz setzte sich m it G . H erwegh, G . 

Büchner und anderen durch. Soziale und regionale Problem e w urden von A . v. 

D roste-Hülshoff sow ie w eiteren D ichtem aus dem w estfalischen K reise gestaltet; 

sozialkritische A useinandersetzungen m it dem Elend der Landarbeiter schrieb F.
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R e u te r , G . F r e y ta g g r i f f  M o t i v a t io n s f fa g e n a u s d e m m o d e r n e n K a u fm a n n s le b e n 

u n d P r o b le m e w i r ts c h a f t l i c h e r K o n k u r r e n z a u f .

D e r e r w ä h n te N e u h e i ts g r a d v o n R e is e l i te ra tu r o d e r B i ld u n g s r o m a n e n u s w . m e in t 

e in e n e u e , b e z ie h u n g s w e is e a n d e re A k z e n tu ie ru n g in h a l t l ic h e r u n d f o r m a le r 

A s p e k te ; L e h r g e d ic h te , A b e n te u r e r -R o m a n e u s w . w a re n v o r a n g e g a n g e n , d a s 

Narrenschiff, d e r Simplicissimus, Lienhard und Gertrud u n d a n d e r e .

V o n  d e n g e n a n n te n N a m e n p a ß t k e in e r n u r in  e in e s d e r R a s te r , d ie G re n z e n s in d 

f l i e ß e n d , u n d v ie le A u to re n u n d S t r ö m u n g e n b le ib e n u n g e n a n n t .

D ie s g i l t  s e lb s tv e r s tä n d l i c h a n a lo g f ü r  N a m e n , R e s u l ta te , E n tw ic k lu n g e n u n d E r

e ig n is s e in  W is s e n s c h a f t  u n d T e c h n ik .

Gesamtansicht

D e m  h e u t ig e n B e t r a c h te r , d e m N a tu r w is s e n s c h a f te n u n d T e c h n ik a l lg e g e n w ä r t ig 

s in d , d e r m i t d e r K e n n tn is n a h m e ih r e r A u s w i rk u n g e n h e ra n w ä c h s t , e r s c h e in e n s ie 

a ls l i te ra r i s c h e r  G e g e n s ta n d , a ls p r o b le m a t is ie r e n d e r D e n k a n s to ß in  d e r  d e u ts c h e n 

L i te ra tu r d e s 1 9 . J a h rh u n d e r ts in s g e s a m t e h e r u n te r re p r ä s e n t ie r t z u s e in . Z w a r 

f in d e n s ic h v ie l f ä l t i g e A u s e in a n d e rs e tz u n g e n , je d o c h v o r w ie g e n d in d i re k te r A r t .  

E in e k o n k r e te T h e m a t is ie ru n g e r fo lg t r e la t i v s e l te n , d a s g i l t  a u c h f ü r  B io g r a p h i

e n . D in g e w ie G a s l i c h t o d e r C h lo ro f o rm w e rd e n a l le n fa l l s e r w ä h n t , u n d s e lb s t 

ü b e r s p e k ta k u lä r e E re ig n is s e w ie d ie L o k o m o t iv e ä u ß e r t s ic h m a n c h e r S c h r i f t

s te l le r s o g a r d e r „ e rs te n R e ih e“  n u r v e r h a l te n , d ä m o n is ie r e n d , ü b e r h e b l i c h o d e r  

g a r n ic h t . A u c h w e n n b e d a c h t w i rd , e s k ö n n e d ie s d ie A u s w i r k u n g d e s in  d e r R e

g e l a u f t re te n d e n k ü r z e re n o d e r lä n g e re n Z e i tv e r s a tz e s in  d e r A n e ig n u n g u n d G e

s ta l tu n g b e s t im m te r E r e ig n is s e s e in , e n ts te h t d o c h in s g e s a m t d e r E in d ru c k , a ls 

s e ie n P r o b le m e d e r W is s e n s c h a f t n ic h t a ls l i te r a tu r r e le v a n t e m p f u n d e n w o r d e n , 

a ls s e i d ie T e c h n ik m a n c h e m d e r g r o ß e n d e u ts c h e n S c h r i f t s te l le r n ic h t s a lo n f ä h ig 

e rs c h ie n e n . T e c h n ik r ie c h t n a c h M a s c h in e n ö l u n d M ö r te l .

A u c h z e i t l i c h z u r ü c k l ie g e n d e E r f in d u n g e n u n d N e u e r u n g e n w ie  B l i t z a b le i te r o d e r  

P o c k e n im p fu n g ta u c h e n in  d e r L i te ra tu r k a u m a u f . I n  e in e r R ä ts e ls a m m lu n g , d ie 

a u c h d ie l i te r a r i s c h g e fa ß te n R ä ts e l d e s 1 9 . J a h rh u n d e r ts u m f a ß t ,7 f a n d s ic h a u ß e r 

z a h l r e ic h e n B e is p ie le n , b e i d e n e n d ie L ö s u n g e n q u a s i a l l tä g l i c h e T e c h n ik g e g e n

s tä n d e w ie „ U h r , T u rm u h r“  u s w . o d e r p h i lo s o p h is c h v e r s ta n d e n e B e g r i f f e w ie  

„ W e l ta l l “  w a r e n , n u r e in e in z ig e s B e is p ie l , in  d e m e in e te c h n is c h e E in r i c h tu n g z u 

e r r a te n w a r , n ä m l ic h d e r B l i t z a b le i te r ; d ie s e s R ä ts e l -  in  G e s ta l t e in e s d r e is t ro p h i -
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gen Gedichtes mit der Metapher Der Jäger stammt von Carl Töpfer (1792 - 
1871).

Der Naturbegriff im Weltbild veränderte sich in diesem Jahrhundert tiefgreifend, 
dennoch erscheinen in der Literatur Naturwissenschaften und Technik nur wie 
Spezialfälle eines allgemeinen Verhältnisses zur Natur. Dementsprechend erfolgt 
die Aneignung eines Naturbegriffes in verschiedenen Spielarten, als Zuwendung 
zur Folklore, zur Geschichte, zu sozialen Problemen, zur Phantasie und sogar zur 
Mystik. Für die besonderen Gebiete der naturwissenschaftlichen Auseinanderset
zung war nur bei einem Teil der Schriftsteller und Dichter Interesse und Sach
kenntnis vorhanden.

Umgekehrt verfugten aber die Gelehrten in den meisten Fällen über beträchtliche 
literarische, sprachliche und historische Kenntnisse sowie entsprechendes Inter
esse. Darüber hinaus war deren literarische Erwartungshaltung anscheinend der
maßen tradiert und zeitgemäß geprägt, daß sie selbst gar nicht erst annahmen, 
ihre eigene Forschungs- und Lehrtätigkeit in der Literatur wiederzufinden. Und 
vielleicht wollten sie das nicht einmal, da Naturwissenschaft und Technik für sie 
selbst zwar mehr oder weniger interessante Lebensbereiche darstellten, die je
doch mit „schöner Literatur“  scheinbar kaum oder nicht in Beziehung standen, 
zumindest da wohl nichts zu suchen hatten ...

Die Gründe für diese Sachverhalte und Haltungen waren verschiedener Art. Er
stens wirkte sich der Stand der Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik 
im Zusammenhang mit der Entfaltung von Handel, Gewerbe, städtischen Lebens 
und industrieller Produktionsweise aus. Erst im Verlaufe des 19. Jahrhunderts 
wurde deren Aufschwung deutlich spürbar und sichtbar.

England war in dieser Entwicklung um etwa zwei Jahrhunderte vorangegangen, 
Frankreich um eines. Im England der industriellen Revolution rauchten längst die 
Schlote, gab es erste Prozesse wegen Umweltverschmutzung, und auch in Frank
reich war die Entfaltung bürgerlicher Macht vorangeschritten. Demgemäß setzte 
sich die Literatur dieser Länder bereits seit langem mit diesen Problemen ausein
ander.

Zweitens wurde die eher zögerliche Aufnahme von Naturwissenschaften und 
Technik in die deutsche Literatur durch die föderalistische Zersplitterung 
Deutschlands verursacht. Bis zum Beginn der letzten Dezennien des 19. Jahrhun
derts gab es beispielsweise kein Wissenschafts- und Technikzentrum wie etwa in 
England und Frankreich, von dem starke Impulse ausgehen konnten. Allerdings 
hatten sich in Deutschland statt dessen eine ganze Reihe kleinerer Wissenschafts-
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Z e n t r e n h e r a u s g e b i l d e t . E s w i r k te  s i c h a b e r e r s t g e g e n E n d e d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s 

a u s , d a ß d a d u r c h d a s S p e k t r u m d e r A u s b i l d u n g e r w e i t e r t u n d e in e b r e i t e s o z io l o

g i s c h e B a s i s f ü r  e in k ü n f t i g e s K l im a  s c h n e l l e r u n d s ta r k e r W is s e n s c h a f t s a k z e p

ta n z q u a l i f i z i e r t w u r d e . N a c h d e r R e i c h s g r ü n d u n g e r s ta r k te B e r l i n  a l s W is s e n

s c h a f t s - u n d I n d u s t r i e s ta n d o r t , u n d i n  d e r L i t e r a tu r e r f o l g te e in e s p ü r b a r e F o k u s

s i e r u n g a u f P r o b le m e v o n  W is s e n s c h a f t u n d T e c h n i k .

D r i t t e n s h a t t e n s i c h n a tü r l i c h d ie d e u ts c h e n B i l d u n g s - u n d E r z ie h u n g s s t r u k tu r e n 

a u f d a s B i l d  d e r L i t e r a tu r a u s g e w i r k t . B i s  i n  d a s le t z te D r i t t e l  d e s 1 9 . J a h r h u n

d e r t s d o m in ie r t e n a n d e n U n iv e r s i t ä te n d ie G e is te s w is s e n s c h a f t e n , s ie p r ä g te n 

v o r w ie g e n d d ie f ü r  d a s g e i s t i g e L e b e n z u s tä n d ig e n M in i s te r i a l b e a m te n ; d ie B e

s c h ä f t i g u n g m i t  N a tu r w i s s e n s c h a f t e n k o n z e n t r i e r t e s i c h a u f w e n ig e S tu d ie n f ä

c h e r . D ie  a l l g e m e in e G e is te s w e l t w u r d e d u r c h d ie M ü h e n d e s F o r s c h e n s in  u n z u

r e i c h e n d e n L a b o r a to r i e n , d e s M e s s e n s in  z u e n g e n R ä u m e n , d e r u m s tä n d l i c h e n 

B e s c h a f f u n g v o n c h e m is c h e n P r ä p a r a te n u n d te c h n i s c h e n H i l f s m i t t e l n i c h t b e

s o n d e r s b e r ü h r t . I n  d e r L i t e ra tu r v e r d e u t l i c h te s i c h d ie D o m in a n z d e s d e n k l a s s i

s c h e n H u m a n io r a v e r p f l i c h te te n B i l d u n g s p r o f i l s j e n e r Z e i t .

V ie r t e n s i s t im  Z u s a m m e n h a n g m i t  d e r B e t r a c h tu n g d e r p o l i t i s c h e n u n d w i r t 

s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e in  D e u ts c h la n d u n ü b e r s e h b a r , d a ß s i c h d ie D i s k u s s io n 

g r o ß e r z e n t r a l e r F r a g e n d e r Z e i t s p e z ie l l h i e r i n  e ig e n a r t i g e n W e is e d a r s te l l t e . 

W ic h t i g s te S c h w e r p u n k te d e r K ä m p f e u n d D is p u te w a r e n R e l i g i o n s k r i t i k , S o

z i a l k r i t i k ,  E n tw i c k lu n g s le h r e u n d N a t i o n a lg e f u h l . A b e r  e s g a b im  1 9 . J a h r h u n d e r t 

w o h l n i c h t j e n e V e r e in i g u n g v o n K u n s t u n d W is s e n s c h a f t e n in  d e r p o l i t i s c h e n 

A u s e in a n d e r s e t z u n g w ie z u v o r im  1 8 . J a h r h u n d e r t d e r F r a n z o s e n ( D e s c a r te s , 

F o n te n e l l e , V o l t a i r e ) m i t s e in e r g e i s t i g e n „ E n td e c k u n g“  d e r E n g lä n d e r , d e r 

E m a n z ip a t i o n v o n d e n ,  A l t e n “ , d e r R e l i g i o n s - u n d G e s e l l s c h a f t s k r i t i k . D ie  d e u t

s c h e A u s e in a n d e r s e t z u n g m i t d e m ( e n g l i s c h e n ) E m p i r i s m u s u n d d e m  

( f r a n z ö s i s c h e n ) R a t i o n a l i s m u s , d ie V e r m i t t lu n g u n d V e re in i g u n g b e id e r b e i K a n t 

u n te r d e m P r ü f s i e g e l d e r k r i t i s c h e n V e r n u n f t , M a te r i a l i s m u s u n d M o n i s m u s d e r 

W is s e n s c h a f t l e r , d ie P o le m ik e n u m  d e n D a r w in i s m u s - a l l e s d a s v e r l ä u f t in  

D e u ts c h la n d z ie m l i c h k o n s e r v a t i v . E s w u n d e r t n i c h t , d a ß u n d in  w e l c h e m A u s

m a ß e in  d e r K u n s t z u g le i c h m i t  d e m k la s s i s c h e n I d e a l a u c h d e r p l a to n i s c h e I d e a

l i s m u s f o r t l e b t . D e r G e g e n s a tz v o n s a k r a l u n d p r o f a n , d ie F r a g e , w e l c h e e r h a b e

n e n G e g e n s tä n d e k u n s tw ü r d ig s in d , b e h e r r s c h t a u c h a l s p o l i t i s c h e G r ö ß e n o r d

n u n g d a s k la s s i s c h - h u m a n is t i s c h e B i l d u n g s p r o f i l s o w ie F o r s c h u n g u n d L e h r e in  

d e n G e i s te s w is s e n s c h a f t e n .

N o c h 1 7 9 5 , a n d e r S c h w e l l e z u m  1 9 . J a h r h u n d e r t , l e h r te F r i e d r i c h S c h i l le r p l a to

n i s c h e s g e n ia l i s c h - i d e a le s D e n k e n u n d h o c h m ü t i g e A b k e h r v o r  d e m  N ie d e re n :
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Wie verwahrt sich aber der Künstler vor den Verderbnissen seiner Zeit, die ihn 
von allen Seiten umfangen? Wenn er ihr Urteil verachtet. Er blicke aufwärts nach 
seiner Würde und dem Gesetz, nicht niederwärts nach dem Glück und dem Be
dürfnis. Gleich frei von der eitlen Geschäftigkeit, die in den flüchtigen Augenblick 
gern ihre Spur drücken möchte, und von dem ungeduldigen Schwärmergeist, der 
auf die dürftige Geburt der Zeit den Maßstab des Unbedingten anwendet, über
lasse er dem Verstände, der hier einheimisch ist, die Sphäre des 
Wirklichen; er aber strebe, aus dem Bunde des Möglichen mit dem 
Notwendigen das Ideal zu erzeugen. Dieses präge er aus in Täuschung und 
Wahrheit, präge es in die Spiele seiner Einbildungskraft und in den Emst seiner 
Taten, präge es aus in allen sinnlichen und geistigen Formen und werfe es schwei
gend in die unendliche Zeit.8

Bei solcher Flucht ins Idealische besteht der Gegensatz von körperlicher und gei
stiger Arbeit, von höherer und niederer Bildung als realer sozialer Standesunter
schied und Standesausweis, der Gegensatz des Edlen zum (All)gemeinen. Später 
spricht daraufhin der Bürger von Erwerbsarbeit und brotloser Kunst...

Die staatsplatonischen Züge der Aufklärung in der Suche nach dem Edlen in der 
Prinzenerziehung usw. werden im zwischenzeitlichen Rationalismus der Spätauf
klärung zurückgedrängt und schließlich von der Frühromantik zusammen mit der 
Verarbeitung der Kriterien der deutschen Klassik neu aufgegriffen, jedoch umge
deutet und mit bislang scheinbar völlig Gegensätzlichem vereinbart.

Der Persönlichkeit des Dichters werden nunmehr neuartige Freiheiten zugespro
chen, zugleich erfolgt die Zuwendung zu realer Natur- und Weltbetrachtung, zur 
Erforschung eigener Wurzeln im Volkstümlichen und in der Geschichte. Die im 
18. Jahrhundert verbreiteten Formen literarisch verschlüsselter Belehrung wie 
Fabeln und Tierepos, in denen die individualisierte Ansprache des Lesers zugun
sten hehrer allgemeiner, unpersönlicher Aufrufe verdrängt worden war, verlieren 
an Funktion und Publikum.

Der Entwicklungsgedanke hatte sich - prinzipiell - durchgesetzt und wurde in 
seiner Anwendbarkeit auf soziale Bereiche geprüft, vor allem in Gestalt sozial- 
darwinistischer Hypothesen und entsprechender literarisch-fiktiver Interpretatio
nen.

Mit dem Erstarken wirtschaftlicher und politischer bürgerlicher Macht in 
Deutschland bahnte sich in zunehmendem Maße öffentliche Aufgeschlossenheit 
für Naturbetrachtung an, als Naturwissenschaften und Technik sich entfalteten 
und auch optisch in Erscheinung traten, als der künftige Leser und Interessent für 
naturwissenschaftlich und technisch motivierte Literatur mit dem Bildungsbür-
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gertum heranwuchs und das Analphabetentum zurückging. Der allgemein zu
nehmende Sinn für das Realistische bewirkte allerdings auch eine spezielle ro
mantische Gegenreaktion in Form der Abkehr vom Diesseitigen und Faßbaren - 
eine auch in anderen Epochen in jeweils modifizierter Form beobachtbare Er
scheinung literarischen Ausdrucks.

Eine bedeutsame Basis für die Entwicklung des Interesses an naturwissenschaft
lichen und technischen Problemen erstarkte insbesondere in geistig-kulturellen 
Grenzbereichen. Bereits seit dem 17. und 18. Jahrhundert hatte sich auf einer Art 
diagonal-disziplinärer Schiene die stärkere Verflechtung natur- und geisteswis
senschaftlicher sowie anderer kultureller Interessen vollzogen, sogar bereits in
stitutionalisiert und zwar über die Herausbildung der bereits genannten Quer
schnittswissenschaften wie Archäologie, Ethnographie, Linguistik oder verglei
chende Anatomie, die zuerst in der Reiseliteratur und in Bildungsromanen ver
mittelte Aufnahme fanden. Hier vollzogen sich auch erste Umsetzungen von 
Entwicklungs- und Sozialtheorien.

Die Querschnittswissenschaften, deren besondere Funktion im Wissenschafts
ganzen bei der Durchsetzung der Entwicklungs- und anderer großer Theorien der 
Epoche mehr herausgestellt werden sollte, hatten auf Grund der vielschichtigen 
Inhalte zwar längere Zeit um ihre disziplinäre Eigenständigkeit zu kämpfen, ver
fügten jedoch über eine umfangreiche Lobby und fanden bald auch wachsendes 
populäres Interesse, da ihre Akteure und ihr Publikum naturgemäß vielen Interes
sengruppen entstammten. Es scheint, als ob insbesondere von hier aus die literari
sche Umsetzung entsprechende Impulse empfing und weiterreichte.

Naturbegriff  und Motivation

Das Verhältnis zum Naturbegriff war ein „Schlüsselindikator“ für Wissenserwerb 
und dessen literarische Gestaltung im 19. Jahrhundert, grundsätzlich weit wirk
samer als punktuelle Ereignisse aus der Reihe wissenschaftlicher oder technischer 
Resultate. Schon seit dem 18. Jahrhundert hatte sich das allgemeine Verhältnis 
zur Natur als Erkenntnisobjekt verändert. Mit geschärftem Blick für „kritische“ 
und „praktische Vernunft“ sowie mit Entdeckungen und öffentlich augenfälligen 
Erfindungen in der Technik stellte sich eine neue Position für objektive Weltbe
trachtung heraus.

Hatte man im 18. Jahrhundert eine reduktionistisch-mechanische Deutung des 
Organischen aus den Gesetzen der anorganischen Natur versucht, aus dem „Geist
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der Zahl“ , so unternahmen es Naturwissenschaft und romantische Naturphiloso
phie nunmehr, die anorganische Natur von der organischen aus zu deuten, vor 
allem aber, große Zusammenhänge alles Seienden zu erkennen, beispielsweise im 
Pantheismus, der zugleich zum späteren szientistischen Wissenschaftskult als 
Religionsersatz überleitete. Die Naturphilosophie versuchte, naturwissenschaftli
che und allgemeine Probleme in ihrer Wechselbeziehung zu erklären. J. G. Fich
tes Wissenschaftslehre, seine Betonung des die Welt der Objekte reflektierenden 
absoluten Ich, sowie insbesondere F. W. J. v. Schellings Ideen zur Philosophie 
der Natur beeinflußten das Denken von Gelehrten und Dichtem in oft zwiespälti
ger Weise. - Die Durchsetzung des Entwicklungsgedanken vollzieht sich in un
terschiedlichen, teilweise ganz gegensätzlichen Auffassungen und auf den ver
schiedensten Gebieten, von der Erdgeschichte bis zur Ökonomie und Politik. Die 
Metamorphose der Pflanzen, Fakten und Funde der Geologie usw. wurden als 
natürlich gegebene Sachverhalte aufgenommen, nicht mehr als Launen der Natur, 
und in ihrem Werden und ihren Beziehungen geordnet und systematisiert. Dar
wins Theorie von der Entwicklung der Arten und der Abstammung des Menschen 
wurde zu einem zentralen Streitpunkt und repräsentierte die Suche nach einem 
einheitlichen wissenschaftlichen Weltbild. Sie fand insbesondere durch populär
wissenschaftliche Schriften Verbreitung, und in die Geisteswissenschaften wurde 
sie durch Erziehungs- und historische Romane eingeführt.

In der Literatur ist eine starke Naturbejahung fast durchgehendes Motiv. Teilwei
se führte sie zu Schwärmerei und Weltflucht, zu einer Neubelebung religiöser 
Bedürfnisse, die eine Gegenbewegung zur Aufklärung des 18. Jahrhunderts be
deutete; teilweise suchte sie ihre Erfüllung in der Zuwendung zu Sagen und My
then und Ritterromantik, mit denen ethische Motive gestaltet wurden. Auch hier
an wird die Vielschichtigkeit der Frühromantik erkennbar.

Aus der zunehmenden Akzeptanz der Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert re
sultierte die immer stärkere Durchsetzung des Materialismus und Monismus, po
pulär und literarisch insbesondere durch Emst Haeckel und andere gestaltet.

Der Wissenschaftsoptimismus des 19. Jahrhunderts führte zu literarischer Glori
fizierung, aber auch zu einer Mystifizierung der Wissenschaft, die geeignet war, 
dem Volke Respekt einzuflößen, weniger meist, sie einander zu nähern. Wissen
schaftspessimismus war in der Literatur entweder mit Gesellschaftskritik oder 
ebenfalls mit einer Mystifizierung, oft jedoch in nihilistischem Sinne verbunden. 
Materialistische Gesellschaftstheorien gegen Ende des Jahrhunderts versuchten, 
Bildung, Wissenschaft und künstlerische Widerspiegelung in kulturpolitischen 
Konzeptionen zusammenzuführen.
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Innovationen

D ie W isse n sc h a f t d e s 1 9 . Ja h rh u n d e rts w a r e b en so w ie d ie L ite ra tu r d u rc h e in e  

K o m m u n ik a tio n sk r ise g e k e n n ze ich n e t.

D ie z u n e h m e n d e D if fe re n z ie ru n g d e r W isse n sch a fte n im  1 9 . Ja h rh u n d e rt h a tte  

z u m e in e n z u in n e rw isse n sch a f t l ich e n In fo rm atio n sd e f iz ite n , z u m a n d e re n z u 

V ers tän d n isb a rr ie re n z w isc h en d e n G ele h rte n u n d d e r Ö ffen tl ich k e it g e fü h rt.  

H in z u k a m , d a ß b e trä c h tl ic h e T e ile d e r B e v ö lk eru n g n o c h le seu n k u n d ig w aren , 

d a ß L ite ra tu rre z ep tio n fak tisc h n u r b e g ren z t e rfo lg en k o n n te . M a ssen in fo rm atio n 

g e sch a h v ie lfac h n o c h m itte ls ö f fen tl ic h e r A u sru fe r . In z u n e h m en d e m M a ß e 

w u rd e n u n m e h r B ild u n g ü b e r d ie v o rh a n d en e n M ö g lic h k e ite n v o n S c h u le n o d e r 

p r iv a ten S a lo n s h in a u s d u rc h ö f fe n tl ic h z u g ä n g lich e u n d a llg em e in v e rs tä n d lic h e 

V o rträg e w ie e tw a d ie H u m b o ld tsc h e n V o rle su n g en in  B e r l in v o m Ja h re 1 8 2 8 

o d e r d u rch V o rfü h ru n g e n in  S te rn w a rte n v e rb re ite t so w ie d u rch je d erm a n n z u

g ä n g lich e A u ss te l lu n g e n , a u s d e n en sp ä ter M u se e n u n d Z o o g ä rte n h e rv o rg in g e n , 

z u  A n fan g d e s Ja h rh u n d erts in  lä n d lic h e n G e b ie ten m itu n te r a u c h n o c h m itte ls z u 

k o m m e n tie ren d e r B ild ta fe ln a u f M ä rk ten (d er B ä n k e lsä n g er v o n d a m als ta t im  

G ru n d e d a s g le ic h e w ie d e r P o s te rv o rtrag e n d e v o n h e u te !) .

D ie P ro ze sse d e r U rb a n is ie ru n g im  1 9 . Ja h rh u n d e rt b ra ch te n d ie v e rs tä rk te E n t

w ick lu n g v o n G ew erb e , V erk e h rsw e se n , B e le u ch tu n g s te c h n ik u n d S c h u le n m it 

s ic h , g in g e n e in h e r m it e in er V erk ü rz u n g d e s A rb e its tag e s (v o n c a . 1 5 o d e r 1 6 a u f 

e tw a 1 0 -1 1 A rb e itss tu n d e n ) so w ie e in e r V e rr in g e ru n g d e s A n a lp h a b e ten tu m s. 

W isse n sch a ft l ic h es S c h rif t tu m u n d sc h ö n g e is tig e L ite ra tu r k o n n te n in  s te ig e n d e m 

M a ß e d u rch d a s L a ie n p u b lik u m e rsc h lo sse n w erd en . U m  d ie se Z e it d ran g a u c h 

d ie A rb e itsw e lt a ls T h e m a in  d ie d e u tsc h e L ite ra tu r e in .

D ie G e leh rten b e m ü h te n s ic h ih re rse its v ie lfa c h sc h o n se it d e r A u fk lä ru n g , g e g en 

d ie b is la n g  tra d ie rte e l i tä re S e lb s ta u sg ren z u n g d e r W issen sc h a ft a n zu g e h e n , e r in

n e r t se i a n d a s W irk en b e re its v o n C h r. T h o m a s iu s . D u rc h d e n v e rs tä rk ten E in sa tz 

d e r d e u tsc h e n S p rac h e v e r lo r d a s L a te in isc h e a ls g re n zü b e rsch re iten d e s V e rs tä n

d ig u n g sm it te l a n B e d e u tu n g , u n d d ie so z io lo g isc h e B a s is fü r d e n Z u g an g z u B il 

d u n g , W issen sc h a f te n u n d K ü n s te n w u rd e e rw e ite r t, d u rc h d ie E in ric h tu n g v o n 

S tu d ie n k u rse n fü r G e w erb e tre ib e n d e rü c k te n ö f fe n tl ich e s L eb e n u n d G e leh rten

w e lt g e g en se it ig n ä h er, g in g e n in e in a n d er ü b e r. S o w u rd e n in  F o rsc h u n g , L e h re 

u n d W isse n sch a f tsp u b liz is t ik d e r in n e rw isse n sch a f t lic h e In fo rm a tio n sau s ta u sc h 

u n d d e r Z u g an g z u r W issen sc h a ft z w a r z u n ä ch s t e r le ic h te r t u n d a u c h fü r d ie L ite 

ra tu r e rw e ite r t, sp ä te r a b e r - m it z u n e h m en d e r G lo b a lis ie ru n g d e r W issen sc h a f t -
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d ie Prob lem e des E rm angelns einer in ternationalen H ilfssprache, eines gem ein

sam en kom m unikativen N enners neu prob lem atisiert.

G enau an der B erührungsste lle von N aturw issenschaft und L iteratur entw ickelte 

das 19. Jahrhundert e ine R eihe bedeutender innovativer V eränderungen, d ie das 

V erhältn is von N aturw issenschaft, T echn ik und L iteratur zueinander in neuem 

L ich te erscheinen ließ. D abei zeig t sich , daß es durchaus n ich t nur um d ie E in

flußnahm e von W issenschaft und T echn ik auf d ie L iteratur g ing, sondern daß 

auch ein Ideen-, S tilistik - und Prax istransfer in  um gekehrter R ich tung sow ie dar

über h inaus in B ereiche des V erlagsw esens, der P ro fessionalisierung bestim m ter 

journalistischer N eigungen usw ., stattfand, und von denen nur ein ige kurz ge

nannt seien; auch h ier bedeutet d ie R eihenfo lge in der A ufzäh lung keinerle i B e

w ertung:

Zum einen p ro filierte sich ein neuer B eru f, a ls in  verstärk tem M aße von Spezia li

sten geschriebene Feu ille tons w issenschaftlichen Inhaltes in Z eitschriften , M or- 

genb lättem , Sonntagsbeilagen usw . ersch ienen, so etw a in der Gartenlaube, dem  

Morgenblatt für gebildete Leser oder der Augsburger Allgemeinen Zeitung. E s 

pro fessionalisierten sich h ier d ie m odernen W issenschaftsjoum alisten . G leichzei

tig entstanden auch spezie lle Period ika: So gab beisp ie lsw eise L udw ig B örne 

(L öb B aruch, 1786 - 1837) von 1818 - 1821 Die Waage, eine Zeitschrift für Bür
gerleben, Wissenschaft und Kunst heraus, - darüber h inaus engag ierte er sich m it 

seinen Briefen aus Paris gegen eine vereinseitig t rom antische und für e ine m ehr 

rationalistische W eitsich t.

Zum zweiten entstand im  R ahm en des Schrifttum s der G elehrten , im  w ahrsten 

W ortsinne durch deren Federführung - e ine neue L iteraturgattung, und zw ar d ie 

popu lärw issenschaftliche L iteratur. A lexander v . H um bold ts Kosmos (1845) ge

hörte dazu, ebenso Johann H einrich M ädlers Der Wunderbau des Weltalls (1841) 

oder K arl V ogts Köhlerglaube und Wissenschaft (1854). Innerhalb d ieser neuen 

G attung b ildete sich eine besonders in teressante spezie lle Sp ie lart heraus, d ie so

genannte „W issenschafts-B riefste llere i“ . D as bekannteste B eisp ie l h ierfü r dürften 

Justus L ieb igs Chemische Briefe (in B uchform ab 1844) darste llen , auch C arl 

V ogts Physiologische Briefe und andere einsch läg ige Pub likationen fanden große 

V erbreitung. D ie G elehrten hatten h ier d ie insbesondere in der schöngeistigen 

L iteratur des 18. Jahrhundert belieb te Form des B rief-R om ans, vor a llem bekannt 

durch G oethes Werther, übernom m en und für d ie allgem einverständ liche G e

sta ltung w issenschaftlicher Inhalte m odifiz iert. D ie w issenschaftliche B rief- 

L iteratur fand in deutschen L anden und über deren G renzen h inaus große V er

breitung. S ie ste llt w oh l das eindrucksvo llste B eisp iel fü r w issenschaftlich- und
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schöngeistig-literarische W echselw irkung dar, zum al sich dies auch in der 

sprachlichen G estaltung zeigte.

Eben diese sprachlich-form ale, die w echselseitige stilistische E influßnahm e von 

N aturw issenschaften und L iteratur ist als dritte Innovation zu nennen. In der 

schöngeistigen L iteratur w irkte sich dies als eine A rt von „neuer Sachlichkeit“  

und O bjektiv ität in der Q ualität der Erzähltechnik aus, in der populärw issen

schaftlichen L iteratur durch stilistisch gute, verständliche und dennoch w issen

schaftlich seriöse D arlegung. N icht um sonst hoben Jacob und W ilhelm G rim m im  

Jahre 1854 im  V orw ort ihres D eutschen W örterbuches hervor, daß die C hem ie in 

L iebigs M unde „sprachgew altig“  w erde.9

E ine vierte Innovation bestand in der zunehm end w issenschaftlich-objektiven 

U ntersuchung der G edanken- und G efühlsw elt und der Prozesse des Schöpferi

schen. D as Interesse für indiv iduelle Persönlichkeitsb ildung, Psychologie und 

Pädagogik spiegelte d ie H erausbildung neuer G renzw issenschaften w ider.

Zu denken gibt H . v. K leist, der auf d ie W echselw irkung von G efühlslogik, be

w ußt vollzogener gedanklicher Logik und einer spezifischen inneren Logik beim 

F inden des sprachlichen A usdrucks hinw eist und diesen V orgängen O bjektiv ität 

beim ißt:

D ie R eihen der V orstellungen und ihrer B ezeichnungen gehen nebeneinander fort, 

und die G em ütsakte, für eins und das andere, kongruieren. D ie Sprache ist alsdann 

keine Fessel, etwa w ie ein H em m schuh an dem R ade des G eistes, sondern w ie ein 

zw eites, m it ihm parallel fortlaufendes, R ad an seiner A chse. E tw as ganz anderes 

ist es, w enn der G eist schon, vor aller R ede, m it dem G edanken fertig ist. D enn 

dann m uß er bei seiner bloßen A usdrückung Zurückbleiben, und dies G eschäft, 

w eit entfernt, ihn zu erregen hat v ielm ehr keine andere W irkung, als ihn von sei

ner Erregung abzuspannen. W enn daher eine V orstellung verworren ausgedrückt 

w ird, so fo lgt der Schluß noch gar n icht, daß sie auch verworren gedacht w orden 

sei; v ielm ehr könnte es leicht sein, daß die am verw orrenst ausgedrückten grade 
am deutlichsten gedacht w erden.10

D ie fünfte Innovation bestand in der H erausbildung eines neuartigen Typs von 

Inform ationsliteratur. Im  R ahm en der im m er m ehr beliebten w issenschaftspopu

larisierenden L iteratur bildete sich eine spezielle Erscheinungsform allgem ein 

verständlich geschriebener belehrender L iteratur heraus, und zw ar durch naturge

schichtliche Ü bersichts- und N achschlagew erke sow ie auch die kom m entierten 

und reich bebilderten V olkskalender, d ie große V erbreitung fanden.
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Z u n en n en s in d b e isp ie lsw e ise B reh m s Illmtrirtes Thierleben (1 8 6 3 b is 1 8 6 9 ), 

w e ite rh in d ie K o n v ersa tio n slex ik a v o n B ro ck h aus, M ey er (1 84 0 b is 1 8 5 5 ) u .a .

P ro m in en te u n d sti l is tisch b eg ab te G e leh rte s te llten s ich a ls W issen sch a ftsp ro p a

g an d is ten in  d en D ien st d e r V o lk sb ild u n g . S ie b estätig ten d ie S ch w ie r ig k eit, p o

p u lä r u n d zu g le ich w issen sch a ftl ich se riös zu sch re ib en u n d w an d ten s ich g eg en 

e litäres V eräch tlich m ach en d iese r A rt  u n d v o n L ite ra tu r eb en so w ie g eg en O b er

f läch lich k eit d e r D arste llu n g u n d d ad u rch V erfä lsch un g v o n W issensch a ft u n d 

T ech n ik .

E in e sechste In n o va tion rep räsen tie rten d ie p re isw erten , b ro sch ie rten B u chp ro

d u k tio n en , V o lk sau sg ab en m it u m fassen d em lite ra r isch em P ro g ram m in b ezu g 

au f W issensch aft u n d T ech n ik so w ie sch ön g eis tig e L iteratu r. D iese B än d ch en , 

w ie s ie b e isp ie lsw eise v o m R ec lam v erlag se it 1 8 6 7 an g eb o ten w u rd en , b ed eu te

ten e in e g en ere ll n eu e M ark tfo rm lite ra risch en M assen an g eb o ts ü b erh au p t.

O b es w o h l au ch a ls e in e In n o va tio n , d ie s ieb en te , zu b ezeich n en is t, w en n d ie 

g en o rm te F ab rik p ro d u k tio n - ze itv e rsetz t fü r d en M assen k o n su m - au ch fo rm ie

rend e , d e fo rm ie ren d e , n o rm ierend e u n d u n n o rm ale A u sw irk u n g en in  d e r T riv ia l 

l i te ra tu r e rzeu g t: w en ig e G efü h lssch ab lo n en , b il l ig e A u sfü h ru n g , S ich g eh en las- 

sen , H eu len , S tam p fen , M assen h y ste rie? D ie T riv ia lli te ra tu r, eh ed em e litä r v e r

sp o tte t, m ach t n u n d ie „ed le“  K u n st a rm u n d u n p o p u lä r.

E in e achte In n o v a tio n w ar d e r A u fsch w u ng d er S c ien ce-F ic tion -L ite ra tu r. D iese  

v e ra rb e ite t n a tu rw issen sch a ftl ich e u n d tech n isch e , p h ilo so ph isch e, p äd ag o g isch e , 

so z ia le u n d an d ere P ro b lem e in  p h an tastisch er, rea lis tisch ex trap o lie ren d er, v ie l

fach iro n isch er V erb räm u ng . D ie b ed eu tsam sten u n d b ek an n testen V ertre te r d ie

se r L itera tu r k am en au s d en p o lit isch , in d u str ie ll u n d n a tu rw issen sch aftl ich

tech n isch fo rtg esch ritten en L än d ern E n g lan d u n d F ran k re ich - a lso k an n d ie v o r

l ieg en d e P ro b lem sk izze s ich d o ch n ich t au ssch ließ lich au f d ie d eu tsch e L ite ra tu r 

b eg ren zen . D er sk u rr ile u n d w e itb lick en d e , ü b erau s m o d ern e Jo n a th an S w ift 

(1 6 6 7 - 1 7 4 5 ) d a rf  m it se in em Gulliver a ls V o rläu fe r g e lten , u n d u n ü b erseh b ar 

tru g d ie fran zö s isch e L itera tu r zu r p h an tastisch en D isk u ss io n m en sch lich er P ro

b lem e u n d e th isch er W erte b e i, a llen v o ran d er g e is tv o lle H o n o re B a lzac (1 79 9 - 

1 8 5 0 ) m it se in em R o m an Chagrinleder. P h y s ik a lisch e u n d ch em isch e S ach ver

h a lte , P ro b lem e v o n N atu rk on stan ten u n d S to ffü m w an d lu n g w u rd en in teg rer B e

s tan d te il d er H an d lu n g u n d d er A rg u m en ta tio n . D ie g en ia le S c ien ce-fic tio n - 

L ite ra tu r v o n Ju les V ern e (1 8 2 8 - 1 9 0 5 ) en ts tan d in  Z u sam m en h an g m it se in e r 

w issen sch a fts jo u m a lis tisch en T ä tig k e it, so d aß er (Zwanzigtausend Meilen unter 
dem Meer, 1 8 7 8 )1 1 e in e r d e r e rs ten M e is te r d es a ls in n o v a tiv e N eu eru n g e rw äh n

ten n eu en  B eru fes w u rd e.
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Robert Louis Balfour Stevenson (1850 - 1894) them atisierte physisch

psychologische Experim ente zwecks Persönlichkeitsm anipulation in Dr. Jekyll 
und Mr. Hyde (1889).

D as große Them a von W issenschafts- und Sozialutopien griff  der A m erikaner 

Edward Bellam y (1850 - 1898) m it Ein Rückblick vom Jahre 2000 auf das Jahr 
1887 (1888) auf, und ihm antw ortete der Engländer W illiam  M orris (1834 - 

1896) m it einer Technikkritik : Die Kunde von Nirgendwo (1922). A n der 

Schwelle zum 20. Jahrhundert sind unbedingt der Engländer H erbert G eorge 

W ells (1866 - 1946) m it Die Zeitmaschine (1904) und, w enn auch zw ei D ezenni

en später, in der Reihe der A m erikaner M ark Twain (Sam uel Langhom e C le

m ens, 1835 - 1910) m it der Satire Ein Yankee an König Artus' Hof (1923) zu 

nennen.

In der deutschen L iteratur w ar diese w ahrlich brisante G estaltungsm öglichkeit  

zunächst noch nicht bodenständig. Erst gegen Ende des 19. Jahrhundert w urde sie 

aufgegriffen, als sich W issenschafts- und Technikoptim ism us ausbreiteten und 

das Bestreben nach G estaltung der m it der Ergründung des bisher N ichtsichtba

ren, m it x-Strahlen, T iefenpsychologie, M ikroskopen und Teleskopen verbunde

nen Problem e sich verstärkte. So schrieb Curd Lassw itz nicht nur eine Geschichte 
der Atomistik vom Mittelalter bis Newton (1890), sondern auch den Rom an Auf 
zwei Planeten}2

Eine neunte Innovation besteht in der H erausbildung neuartiger w issenschafts- 

und literaturtheoretischer sow ie historischer Problem e, die sich auf die A rt und 

W eise der A kzeptanz von W issenschaft und Technik in der L iteratur und im  W is

senschaftsverständnis beziehen. D afür ein Beispiel:

Bei der literarischen und publizistischen V erarbeitung w issenschaftlicher und 

technischer Ereignisse ist eine zeitliche V erzögerung naturgem äß - m an könnte 

von einem Gesetz der Zeitverschiebung sprechen -, sie ist jedoch bei den einzel

nen Schriftstellern unterschiedlich lang: H einrich H eine reagierte in seinen Pari

ser Berichten w ie ein Seism ograph, Jean Paul erörterte A ktuelles aus W issen

schaft und Technik jew eils gleich im  nächsten Rom an, w odurch dies als literari

scher G egenstand also nach längstens drei Jahren zugänglich w ar. M eist - ja so

gar fast in der Regel - vergingen aber bis zu zw ei M enschenalter, bis eine Erfin

dung oder eine Entdeckung in literarisch verarbeiteter Form erschien, bis aus dem 

„D ing  an sich“  ein „D ing  für uns“  w urde, um m it Engels zu sprechen.13 D ann 

konnte Sir Charles D arw in bei Felix K rull  w iederbegrüßt und Das Kapital im  

D reigroschenrom an gefunden w erden. D ie Funktionsw eise des Telegraphen w ar 

seit M itte der 30er Jahre bekannt. E twa 65 Jahre später gestaltet Theodor Fontane
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im  Stechlin an läß lich eines harm losen T ischgespräches, w ie der T elegraph in  

den K öpfen „ funktion ierte“ , a ls e ine A ussage darüber, w ie der M ensch d ie A u

ßenw elt zu seiner Innenw elt gem acht hat, w ie d iese W elten m ite inander korre

spond ieren.14

„A ber erst um zw ö lf kam W oldem ars T elegram m . E s ist das m it dem T elegraph ie

ren so lche Sache, m anches w ird besser, aber m anches w ird auch sch lech ter, und 

d ie fe inere S itte le idet nun schon ganz gew iß . Schon d ie Form , d ie A bfassung . 

K ürze so ll e ine T ugend sein , aber sich kurz fassen heiß t m eistens auch , sich g rob 

fassen. Jede Spur von V erb ind lichkeit fa llt  fo rt, und das W ort 'H err' ist be isp ie ls

w eise gar n ich t m ehr anzu treffen. Ich hatte m al e inen F reund , der ganz ernsthaft 

versicherte : 'D er häß lichste M ops sei der schönste '; so läß t sich je tz t be inahe sa

gen , 'das gröbste T elegram m ist das fe inste'. W en igstens das in seiner A rt  

vo llendetste.

Jeder, der w ieder e ine neue Fün fp fenn igerspam is herausdok tert, ist e ine G en ie.

... Ja, H err S tech lin , a lles Z eichen der Z eit. U nd ganz besonders bezeichnend , 

daß gerade das W ort 'H err', w ie S ie schon hervorzuheben d ie G üte hatten , so gu t 

w ie abgeschafft ist. 'H err' ist U nsinn gew orden , 'H err' paßt den H erren n ich t 

m ehr - ich m eine natü rlich d ie , d ie je tz t d ie W elt reg ieren w o llen . A ber es 

ist auch danach . A lle  d iese N euigkeiten , an denen sich le ider auch der S taat bete i

lig t, w as sind sie? B egünstigungen der U nbotm äß igkeit, a lso W asser au f d ie 

M üh len der Sozia ldem okratie . W eiter n ich ts. U nd n iem and da, der L ust und 

K raft hätte , d ies W asser abzustellen . A ber tro tzdem , H err von S tech lin - ich  

w ürde n ich t w idersprechen , w enn m ich das T atsäch liche n icht dazu 

zw änge -, tro tzdem geht es n ich t ohne T elegraph ie, gerade h ier in  

unserer E insam keit. U nd dabei das beständ ige Schw anken der K urse. 

N am entlich  auch in  der M üh len- und B rettschneidebranche ...

V ersteh t sich , lieber G underm ann. W as ich da gesagt habe ... W enn ich das G e

gen te il gesag t hätte , w äre es ebenso rich tig . D er T eu fe l is n ich so schw arz, w ie er 

gem alt w ird , und d ie T elegraph ie auch n ich t. Schließ lich ist es doch w as G roßes, 

d iese N atu rw issenschaften , d ieser e lek trische S trom , tipp , tipp , tipp , und w enn uns 

daran läge (aber uns lieg t n ich ts daran), so könn ten w ir  den K aiser von C h ina w is

sen lassen , daß w ir  h ier versam m elt s ind und  se iner gedach t haben . U nd dabei d ie

se m erkw ürd igen V ersch iebungen in Z eit und S tunde. B einahe kom isch . 

A ls A nno siebz ig d ie Pariser Sep tem berrevo lu tion ausbrach , w ußte m an 's in  A m e

rika d rüben um ein paar S tunden früher, a ls d ie R evo lu tion überhaup t da w ar ...“  

„G ew iß, H err von S tech lin“ , sag te C zako , „E rstlich aus re iner G ourm and ise, dann  

aber auch aus Forschertrieb oder Fortschrittsbedürfn is. M an w ill  doch an dem , 

w as gerade g ilt oder überhaup t M enschheitsen tw ick lung bedeutet, 

auch seinerse its nach M ög lichkeit te ilnehm en, und da steh t denn F ischnahrung
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jetzt obenan. Fische sollen außerdem viel Phosphor enthalten, und Phosphor, so 
heißt es, macht 'helle'...."

Ist dieser zeitliche Versatz auch in der Literatur anderer Länder anzutreffen, mo

difiziert beispielsweise in der von Frankreich oder England ? Welche historischen 

Strukturen werden wirksam?

Literari sche Verarbeitung

Die Verarbeitung der politischen, naturwissenschaftlichen und technischen Aus

einandersetzungen führte zu gewaltiger Auffassungsvielfalt, vielfach direkt, viel

fach indirekt literarisch formuliert, eingebettet in die allgemeine und in die indi

viduelle Regelung des Verhältnisses zur Natur und zur Gesellschaft.

Der folgende chronologische Abriß muß naturgemäß lückenhaft bleiben; es wird 

versucht, einige der wichtigsten Vertreter der deutschen Literatur auf ihre Aus

einandersetzung mit den Wissenschaften hin zu behandeln.

Jean Paul Friedrich Richter (1763 - 1825) eröffnete das 19. Jahrhundert mit den 

Flegeljahren (1804) und dem Titan (1801/02), beide Werke waren dem Anliegen 

nach Bildungsromane. Er zeichnete das Bild der „allkräftig “  gebildeten Persön

lichkeit, das Ideal eines politisch orientierten und reformbereiten Menschen, - 

aber nicht das eines umtriebigen und anpassungsbereiten Bürgers. Zugleich ver

arbeitete er eine Reihe von hochaktuellen wissenschaftlichen Debatten, jeweils 

sogleich in seinem „Zettelkasten“  vermerkt, so über Magnetismus, Astronomie, 

Zündstoffe und Medizin. In der skurrilen Erzählung Katzenbergers Bad-reise 
(1809) spielt beispielsweise die vergleichende Anatomie eine Rolle. Und als er 

die Anfertigung eines Diamanten als Aufhänger für eine komische Geschichte 

nahm, griff  er authentische Chemikerdiskussionen auf. Es war, obgleich eine 

„komische Geschichte“  genannt, gewiß mehr als ein Spaß, wenn er Argumente 

aus der aktuellen chemischen Forschung als literarisches Gestaltungselement ein

setzte: In Der Komet, oder Nikolaus Marggraf schrieb er:

Um indes chemischen Laien - besonders weiblichen Geschlechts - in einer so 
wichtigen Sache doch einiges Licht mehr zu geben, als der Apotheker angezündet, 
hab' ich über das Verhältnis zwischen Kohle und Diamant mit unsäglicher achttä
giger Mühe (denn Chemie versteh' ich nicht) folgende chemischen Tabellen ent
worfen ... (es folgen chemische Formeln)

Nach Biot und Arago besteht jeder Diamant aus Kohlenstoff und Wasserstoff. 
Verbrennt jener, so bildet der Kohlenstoff mit dem Oxygene kohlensaures Gas
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und der W asserstoff m it dem Oxygene W asser, w ie folgendes Schema zeigt: ... (es 
folgen chemische Formeln)

Nur wollte im Diamanten der W asserstoff und folglich bei dem Verbrennen das 
W asser sich noch nicht finden lassen; aber vermuthet ist der Stoff längst geworden 
aus des Steins großer Brechkraft des Lichts.

W enn ich jetzo dazu setze, daß nach Peppy's und A llen's Versuchen die Kohle 
soviel Oxygen zur Verbrennung bedarf als der D iamant - denn es gehen 28, 46 
Kohle oder D iamant m it 71, 54 Oxygen 100 Theile kohlensaures Gas (fixe Luft), 
so sieht schon ein scheidekünstlerischer Laie, daß diese Versuche ungemein mit 
den M arggraf sehen übereintreffen, hingegen mit denen von Biot und Arago weit 
weniger. D ie Zeit muß freilich zwischen Beiden entscheiden; nur nimmt sie sich 
immer so gar viel Zeit zu A llem.15

Jean Pauls W erk würde insgesamt schon längst eine eigene Studie zur Reflexion 

von W issenschaft, Technik und von Politik rechtfertigen.

Heinrich v. K leists (1777 - 1811) Novelle Michael Kohlhaas (1808), das Schau

spiel Prinz Friedrich von Homburg und weitere Arbeiten erörtern W iderspruch 

und Zusammenhang von Pflichtgefühl und individueller M oral, ergreifen den 

Leser durch ihren sozialen Realismus. K leist hatte ein paar Semester M athematik 

und Physik studiert und sich auch m it Chemie beschäftigt, doch überwog ihm das 

Bedürfnis, sich künstlerisch auszudrücken (sie „sprechen mir von A lkalien und 
Säuren, indessen mir ein allgewaltiges Bedürfnis die Lippe trocknet.“ 16). Seine 

literarische Aussage offenbart nunmehr sein historisches, philosophisches und 

w issenschaftliches W eltbild und -Verständnis:

W as gilt  es in diesem Kriege ? ... Eine Gemeinschaft gilt es, die den Leibniz und 
Gutenberg geboren hat; in welcher ein Guericke den Luftkreis wog, Tschimhausen 

den Glanz der Sonne lenkte und Kepler der Gestirne Bahn verzeichnete; eine Ge
meinschaft, die große Namen, wie der Lenz Blumen, aufzuweisen hat; die den 
Hutten und Sickingen, Luther und M elanchthon, Joseph und Friedrich auferzog; in 
welcher Dürer und Cranach, die Verherrlicher der Tempel, gelebt, und K lopstock 
den Triumph des Erlösers gesungen hat. Eine Gemeinschaft m ithin gilt es, die 
dem ganzen M enschengeschlecht angehört; ...17

In diesem Zitat scheint die Reihenfolge der Aufzählung, die Einordnung des Ein

zelnen in ein Ganzes, des Potentaten in die Gemeinschaft, die ihn „geboren hat 

und auferzogen“, die Gestaltung des Verhältnisses von Teil und Ganzem bemer

kenswert. Um seine Ansprechpartner zu erreichen, muß sich Kleist auf D inge 

stützen, die ihnen bereits bekannt sind und in und mit ihnen bereits Gestalt 

geworden sind. A lso nutzt er das Bild, das die W issenschaft gibt, und das in
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ih n en zu r B ild u n g w u rd e. In  K le is ts W erk s te llt s ich e tw as fü r se in e Z e it N eu es 

d a r, d as a ls L o g ik  d e r M o ra l b eze ich n e t w erd en k an n , e in e L o g ik  d es H an d e ln s, 

d as s ich n ich t au s d em G etrieb en se in v o n d äm o n isch en M äch ten , au s M ach tg ier 

o d e r au s d em W a lten d es S ch ick sa ls o d er au s d e r V eran tw o rtu n g v o r d e r G o tthe it 

e rg ib t, so n d ern au s d em in n eren S ch w erp u n k t d e r P ersö n lich k e it, au s d er V er

an tw o rtu n g v o r s ich se lb st, au s d e r S e lb stach tu n g . K le is t g eh t h ie r d e r R o m an tik  

v o ran m it ih rer S e lb stb e fre iu n g d es in n eren M en sch en , d em se in e in n ere W elt 

eb en so w ah r is t w ie d ie äu ß ere. D ies is t d ie V ers teh en sb rü ck e fü r d as N atu rg e

fü h l d e r m e is ten R o m an tik er, d as d ie N a tu rseh n su ch t, d ie p h an tastisch e N atu r 

eb en so w ie d ie e rk ann te N atu rg esetz lich k e it u n d o b jek tiv e N a tu rb eo b ach tu n g in  

s ich v e re in t.

D ie D ich te r d e r B e fre iu n g sk rieg e, u n ter ih n en E m st M o ritz  A m d t (1 7 6 9 - 1 8 6 0 ), 

T h eo d o r K ö rn er (1 7 9 1 - 1 8 1 3 ) u n d F r ied rich R ü ck ert (1 7 8 8 - 1 8 6 6 ) so llen w en ig

s ten s g en an n t se in ; a ls R u fe r n a tio na len S e lb stb ew u ß tse in s u n d p o lit isch en E n g a

g em en ts b ee in f lu ß ten sie m aß g eb lich d as g e is tig e P ro fi l ih rer Z eit. R ü ck erts  

sch w ärm erisch e G ed ich te s in d b ekan n t, eb en fa lls se in e N ach d ich tu n gen au s d em 

C h in es isch en u n d d em In d isch en u m 1 8 2 8 , e in B e itrag a lso zu r V ö lk e rk u n d e . 

N ach h altig b ee in flu ß ten d ie B rü d er S ch leg e l u n d w eite re P ersö n lich k eiten d as 

d eu tsch e G e is tes leb en .

Jo h an n W o lfg an g G o e th es (1 7 4 9 - 1 8 3 2 ) In teresse fü r N atu rw issen sch a ften , fü r 

C h em ie , B o tan ik , M in e ra lo g ie, M e teo ro lo g ie, O p tik u n d T ech n ik is t b ek an n t u n d  

in  v ie len B än d en d o k u m en tie rt; v o n 1 8 1 7 - 1 8 2 4 g ab e r zeh n F o lg en d er R e ih e  

Zur Naturwissenschaft überhaupt h e rau s. In  se in er ro m an h a ften N o v e lle Wahl
verwandtschaften v o n 1 8 0 9 an a lo g is ie rte e r ch em isch e A ff in itä t  u n d P ro b lem e 

m en sch lich er P a rtn e rsch a ftsb ez ieh un g en .

M it  se in em Faust (T e il I  1 8 0 8 , T e il I I  1 8 3 2 ), e in em W erk d es 1 9 . Jah rh u n d erts , 

in sb eson d ere m it d em S ch lu ß d es 2 . T e iles , d o k u m en tie rt e r se in e b ew u ß te A u s

e in an d erse tzu n g m it w issen sch a ftl ich en u n d in g en ieu r-tech n isch en P ro b lem en  

u n d d e ren F u n k tio n fü r m en sch lich e  L eb en serfü llu n g . G o e th e w ar se lb s t C h e f d e r 

W eg e- u n d W asserb au b au d irek tio n im  H erzo g tu m S ach sen -W e im ar-E isen ach , 

in te ress ie rt an d en D eich b au ten in  F r ies lan d , am H a fen b au im  N ied er-E lb eg eb ie t, 

an d e r A u stro ck n u n g w estp reu ß isch er S ü m p fe , in te ress ie rt an d en U rsach en d er 

S tu rm flu tb ed ro h u n g v o n K ü sten lan d sch a ften , fü r K an a lp ro jek te zw isch en R h e in 

u n d D o n au u n d am S u ez. G o e th e realis ie rte m it F au st I I  w ah rlich d ie W ech se l

w irk u n g zw isch en T ech n ik u n d L itera tu r.1 8 D ie L esersch a ft reag ie rte v ie lfä lt ig : 

e rsch reck t o b e in es ab so lu tis tisch en H errsch a ftsan sp ru ch s ü b er d ie E rde o d er 

sk ep tisch sp ö ttisch w ie D u B o is-R ey m o n d : w ieso d iese L e is tun g , w o b ei s ich k e in  

h o llän d isch er W asserb au m e is te r e tw as B eso n d eres d en k e , d er h ö ch ste A u g en -
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blick sein solle ... Oder: stünde die Frage, ob das technische Großprojekt des Ein
satzes von Menschenmassen bei der Sumpfdrainage den Kampf des Menschen 
gegen Naturelemente zwecks gemeinschaftlichen Friedens durch Landgewinn 
symbolisiert, also: den gemeinsamen Kampf der Menschen statt deren Kampf 
untereinander? Insgesamt überwiegen in der Tat in der Faust-Rezeption Techni
koptimismus und eine Heroisierung des Ingenieurs.

Josef Eichendorffs Naturstimmung in seinen herrlichen Gedichten, in seinem 
Entwicklungsroman Ahnung und Gegenwart (1815) sowie in der Erzählung Aus 
dem Leben eines Taugenichts (1826) wird durch ein „Hineintragen von Stim
mungen“ quasi vermenschlicht. Ihm geht es um Zuwendung und moralischen 
Gewinn durch Naturgenuß, nicht um bewußten Erkenntnisgewinn. Seine Lyrik  
hat den Heimatsinn, seine Sprache die Ausdrucksfahigkeit bereichert.

Adalbert v. Chamisso (1781 - 1838), seit 1819 Kustos am botanischen Garten zu 
Berlin, war Wissenschafts- und technikbegeistert {Das Dampfroß). Seine Mär
chennovelle Peter Schlemihl (1814) spiegelte Auseinandersetzungen mit Welt
schmerz, Dämonik und Realisitik wider. Mit  seinem Buch Reise um die Welt 
(1821, vollständig 1836), das seine Weltumsegelung mit einer russischen 
Schiffsexpedition beschrieb, trug er in bedeutendem Maße zur deutschen Reise
literatur bei.

Als völkerkundlich engagierter und seinerzeit viel gelesener Reiseschriftsteller ist 
hier etwas später im Jahrhundert auch Friedrich Gerstäcker (1816 - 1872), u.a. 
mit Regulatoren des Arkansas (1845) zu nennen, als einer der Schöpfer des Ge
sellschaftsromans auch Karl Leberecht Immermann (1796 - 1840) mit Epigonen.

Die romantischen und skurrilen Romane von Emst Theodor Wilhelm (Amadeus) 
Hofmann (1776 - 1822) enthalten eine beträchtliche Reihe von Anspielungen auf 
mechanische Kunstfertigkeiten, auf technische Kulturgeschichte und verblüffen 
durch Verschmelzungen von Realem und Dämonischem.

In keiner Literaturgeschichte ist Th. Th. Mügge (1806 - 1881) zu finden, der in 
Afraja die unerhörte Unterdrückung der Samen und Lappen beschrieb, woran 
sich die politischen Möglichkeiten völkerkundlicher Literatur zeigen konnten.

Nach der Julirevolution in Frankreich 1830 entfaltete sich in Deutschland die an
tifeudale liberale Opposition, die ihren Ausdruck 1832 im Hambacher Fest fand; 
in diesem Zusammenhang erfolgte eine Politisierung der Literatur:

Der hochbegabte Ludwig Büchner (1813 - 1837), der nur 24 Jahre alt wurde, aber 
in die Weltliteratur eingegangen ist, wandte sich an alle, die „wie Dünger auf
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dem Acker“  liegen. Büchner hatte Experim entalvorlesungen beim Chem iker L ie

big gehört; in seinen Schriften setzt er prononciert und w iederholt chem ische 

Kenntnisse ein. So schreibt er im Woyzeck 1835/36 über ernährungsphysiologi

sche Experim ente zum tiefernsten Zwecke literarisch-sozialkritischer A rgum en

tation. Bei Büchner gehen Anerkennung der W issenschaft und W arnung vor 

m enschenverachtender Anwendung konform .

Durch die Stabilisierung bürgerlicher M acht und bürgerlichen Denkens kam es 

zur Auflösung des B iederm eier und im bewußten Kontrast zur K lassik zu einer 

Neustrukturierung der rom antischen Ästhetik. D ieser Prozeß ging m it Erfindun

gen und Entdeckungen einher, von denen m an - aus heutiger Sicht - erwartet 

hätte, daß sie im  deutschen Anteil an der W eltliteratur stärker reflektiert würden.

1833 bauten Gauß und W eber in Göttingen den ersten Telegraphen, - und eine 

der relativ wenigen literarischen Antworten darauf, die unm ittelbar erfolgten, gab 

der D ichter und Journalist Karl Gutzkow (1811 - 1878), der ab 1837 in Ham burg 

das L iteraturblatt: Der Telegraph für Deutschland publizierte. Das öffentliche 

Interesse daran trat aber erst m it der allgem einen Nutzbarkeit des Telegraphen 

ein, die literarische Aneignung, gestaltet in Fontanes Stechlin, erfolgte erst gegen 

Ende des Jahrhunderts.

Dam pfschiffe, B litzableiter, E lektrom otoren - sie tauchen in der schöngeistigen 

L iteratur faktisch nicht oder nur kaum auf. Über die Spektralanalyse wurde keine 

Geschichte geschrieben - aber sie m achte Geschichte!

A ls ein besonderes Beispiel soll das Phänom en Lokom otive hervorgehoben wer

den: Das erste Dam pfroß schnaubte im Jahre 1835 von Nürnberg nach Fürth, 

1837 über 116 K ilom eter von Leipzig nach Dresden, und das war doch w irklich 

spektakulär. Tatsächlich beeindruckte diese M aschine die Zeitgenossen zutiefst. 

Von den Schriftstellern wurde sie bewundert, gefürchtet, bespöttelt, doch nur 

vereinzelt literarisch verarbeitet.

Goethe hatte den zu seinen Lebzeiten schon absehbaren Eisenbahnbau begeistert 

als einigendes, zusam m enführendes Elem ent gerühm t, wenn er ihn auch selbst 

nicht m ehr erlebte. Peter Rosegger (1843 - 1918) m achte sich im Waldbauernbub 
auf das liebenswürdigste über Ängste und Bauernschläue des Publikum s ob des 

„Ungeheuers m it angehängten Häusern“  lustig.

Der weitblickende Heinrich Heine (1797 - 1856) setzte sich in zweierlei H insicht 

m it diesem technischen Novum auseinander: Zum einen beleuchtete er anläßlich 

erster E isenbahnkatastrophen die Aktiengeschäfte und Bankspekulationen, worin
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U n f ä l l e  b e i  d e r  E i n f ü h r u n g  t e c h n i s c h e r N e u e r u n g e n v o n  v o r n h e r e i n k a l k u l i e r t  

w a r e n . Z u m  z w e i t e n  p h i l o s o p h i e r t e e r  1 8 4 3  ü b e r n a c h h a l t i g e V e r ä n d e r u n g e n i m  

E p o c h e n e m p f i n d e n , d i e  d u r c h  d i e  E i n f ü h r u n g  d e s B a h n t r a n s p o r t e s z u s t a n d e k ä

m e n , s o g a r d i e  E l e m e n t a r b e g r i f f e v o n  Z e i t  u n d  R a u m  s e i e n  s c h w a n k e n d g e w o r

d e n : . . .

D i e  E r ö f f n u n g  d e r  b e i d e n  n e u e n  E i s e n b a h n e n , w o v o n  d i e  e i n e  n a c h  O r l e a n s , d i e  

a n d e r e n a c h  R o u e n  f ü h r t ,  v e r u r s a c h t h i e r  e i n e  E r s c h ü t t e r u n g , d i e  j e d e r  m i t e m p f i n 

d e t , w e n n  e r  n i c h t  e t w a  a u f  e i n e m  s o z i a l e n  I s o l i e r s c h e m e l s t e h t . D i e  g a n z e B e v ö l 

k e r u n g  v o n  P a r i s b i l d e t  i n  d i e s e m  A u g e n b l i c k  g l e i c h s a m  e i n e  K e t t e , w o  e i n e r d e m  

a n d e r e n d e n  e l e k t r i s c h e n S c h l a g  m i t t e i l t .  W ä h r e n d a b e r d i e  g r o ß e M e n g e  v e r d u t z t 

u n d  b e t ä u b t d i e  ä u ß e r e E r s c h e i n u n g d e r  g r o ß e n B e w e g u n g s m ä c h t e a n s t a r r t , e r f a ß t  

d e n  D e n k e r e i n  u n h e i m l i c h e s G r a u e n , w i e  w i r  e s  i m m e r  e m p f i n d e n , w e n n  d a s  

U n g e h e u e r s t e , d a s U n e r h ö r t e s t e g e s c h i e h t , d e s s e n F o l g e n  u n a b s e h b a r 

u n d  u n b e r e c h e n b a r s i n d . W i r  m e r k e n  b l o ß , d a ß  u n s e r e g a n z e E x i s t e n z i n  n e u e 

G l e i s e  f o r t g e r i s s e n , f o r t g e s c h l e u d e r t w i r d ,  d a ß  n e u e V e r h ä l t n i s s e , F r e u d e n u n d  

D r a n g s a l e u n s  e r w a r t e n , u n d  d a s U n b e k a n n t e ü b t  s e i n e n s c h a u e r l i c h e n R e i z , v e r 

l o c k e n d  u n d  z u g l e i c h  b e ä n g s t i g e n d . S o  m u ß  u n s e r e n V ä t e r n  z u m u t e g e w e s e n s e i n , 

a l s  A m e r i k a  e n t d e c k t w u r d e , a l s  d i e  E r f i n d u n g  d e s P u l v e r s s i c h  d u r c h  i h r e  e r s t e n  

S c h ü s s e a n k ü n d i g t e , a l s  d i e  B u c h d r u c k e r e i d i e  e r s t e n A u s h ä n g e b o g e n d e s g ö t t l i 

c h e n  W o r t e s i n  d i e  W e l t  s c h i c k t e . D i e  E i s e n b a h n e n s i n d  w i e d e r e i n  s o l 

c h e s p r o v i d e n t i e l l e s E r e i g n i s , d a s d e r  M e n s c h h e i t e i n e n  n e u e n U m 

s c h w u n g g i b t ,  d a s d i e  F a r b e u n d  d i e  G e s t a l t d e s L e b e n s v e r ä n d e r t ; e s  

b e g i n n t e i n  n e u e r A b s c h n i t t i n  d e r  W e l t g e s c h i c h t e , u n d  u n s e r e G e n e r a t i 

o n  d a r f  s i c h  r ü h m e n , d a ß  s i e  d a b e i g e w e s e n . W e l c h e  V e r ä n d e r u n g e n m ü s s e n j e t z t  

e i n t r e t e n i n  u n s r e r A n s c h a u u n g s w e i s e u n d  i n  u n s e m  V o r s t e l l u n g e n !  S o g a r d i e  

E l e m e n t a r b e g r i f f e v o n  Z e i t  u n d  R a u m  s i n d  s c h w a n k e n d g e w o r d e n . 

D u r c h  d i e  E i s e n b a h n e n w i r d  d e r  R a u m  g e t ö t e t , u n d  e s  b l e i b t  u n s  n u r  

n o c h  d i e  Z e i t  ü b r i g .  H ä t t e n  w i r n u r  G e l d  g e n u g , u m  a u c h  l e t z t e r e a n s t ä n d i g z u  

t ö t e n  !  I n  v i e r t h a l b  S t u n d e n r e i s t m a n  j e t z t  n a c h  O r l e a n s , i n  e b e n s o v i e l S t u n d e n  

n a c h  R o u e n . W a s w i r d  d a s e r s t g e b e n , w e n n  d i e  L i n i e n  n a c h  B e l g i e n  u n d  

D e u t s c h l a n d a u s g e f ü h r t u n d  m i t  d e n  d o r t i g e n  B a h n e n v e r b u n d e n s e i n  w e r d e n  !  

M i r  i s t ,  a l s  k ä m e n  d i e  B e r g e  u n d  W ä l d e r a l l e r  L ä n d e r a u f  P a r i s  a n g e r ü c k t . I c h  r i e 

c h e  s c h o n  d e n  D u f t  d e r  d e u t s c h e n L i n d e n ; v o r  m e i n e r T ü r e  b r a n d e t d i e  N o r d s e e .

E s  h a b e n s i c h  n i c h t  b l o ß  f ü r  d i e  A u s f ü h r u n g  d e r  N o r d e i s e n b a h n , s o n d e r n a u c h  f ü r  

d i e  A n l a g e  v i e l e r  a n d e r n L i n i e n  g r o ß e G e s e l l s c h a f t e n g e b i l d e t , d i e  d a s P u b l i k u m  

i n  g e d r u c k t e n Z i r k u l a r e n  z u r  T e i l n a h m e a u f f o r d e m . J e d e v e r s e n d e t e i n e n  P r o 

s p e k t s , a n  d e s s e n S p i t z e  i n  g r o ß e n Z a h l e n  d a s K a p i t a l  p a r a d i e r t , d a s d i e  K o s t e n  

d e r  U n t e r n e h m u n g d e c k e n  w i r d . 1 9

T h e o d o r F o n t a n e ( 1 8 1 9  -  1 8 9 8 ) b e g r ü ß t e g a n z  a u s d r ü c k l i c h u n d  t e c h n i k f f o h  d i e  

L o k o m o t i v e  a l s  S i e g  ü b e r  d i e  E l e m e n t e .
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Justinus Kerner (1786 - 1862), an Spiritism us interessiert, viel in Kontakten m it 

D ichterfreunden und Gelehrten, däm onisiert sie: „Fahr zu, o M ensch! Treib's auf 

die Spitze, vom Dam pfschiff bis zum Schiff der Luft ! Flieg m it dem Aar, flieg 

m it dem B litze ! Kom m st weiter nicht, als bis zur Gruft“  (1852).

Ansonsten wurde die Lokom otive in der L iteratur kaum reflektiert, dagegen in 

der heute m eist vergessenen L iteratur der „zweiten Reihe“  überschwenglich um

dichtet, anim alisiert. Darüber hinaus erschienen allerdings auch vielerlei literari

sche kleine Karikaturen.

V ielfach äußerte sich die Zuwendung zur Natur in liebevollen Details und in 

heim atverbundenen D ichtungen. Annette v. D roste-Hülshoff (1797 - 1848) berei

cherte die rom antische und die realistische Literatur. In der Erzählung Die Ju
denbuche (1842) geht es um Dorfleben, Jagd- und Holzfrevel.

Lebensbejahende und liebenswerte Poesie ist auch der Lyrik  von Eduard M örike 

(1804 - 1875) zu danken - beide können als Gestalter des Lebensgefühls und der 

Lebensinhalte in ländlicher Um gebung gelten, das von naturkundlichen oder 

technische Debatten jedoch nur m ittelbar geprägt wurde.

Friedrich Christian Hebbel (1813 - 1863) gestaltete historische, Volks- und Fa

m ilienthem en. Um 1843 entstand das bekannte Trauerspiel Maria Magdalena.

Ein M usterbeispiel für w issenschaftsverständige und interessierte und künstle

risch hochwertige L iteratur bietet Adalbert Stifter (1805 - 1868), der selbst na

turw issenschaftliche, m ineralogische, m eteorologische und physikalische Studien 

betrieben hatte. Bei ihm w ird die Natur zum Handlungsträger; ihm sind die Na

turw issenschaften ein Argum ent neuer, zukunftsorientierter W eitsicht: „W ir  ar

beiten an einem besonderen Gewicht der W eltuhr ... an den Naturw issenschaften. 

W ir können jetzt noch nicht ahnen, was die Pflege dieses Gewichtes für einen 

Einfluß haben wird auf die Um gestaltung der W elt und des Lebens.“  

(Nachsom m er 1857). Für Stifter sind Schönheit der Forschung, m agnetische Ge

w itter, das Sam m eln von Steinen, Pflanzen und das Erkennen ihrer Gesetzm äßig

keiten sowohl M otiv  als auch Inhalt sachkundig und literarisch eindrucksvoll ge

stalteter Erzählungen (Bunte Steine 1853). In seiner L iebesgeschichte Der Con
dor (Studien 1844/50) w ird eine Ballonfahrt geschildert und zwar m it so genauen 

sphärischen Beobachtungen, einschließlich einer erklärenden Fußnote Stifters für 

N ichtphysiker, daß m ehr als 120 Jahre später ein Autor in der BASF-Zeitschrift 

dieser Erzählung den Bericht von Gagarins erstem W eltraum flug im Jahre 1961 

gegenüberstellte und eine hohe Übereinstim m ung sowohl der w issenschaftlichen 

Beobachtung als auch des em otionellen Engagem ents fand.20
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H e in r ic h H e in e (1 7 9 7 - 1 8 5 6 ) , e in e d e r v ie ls e i t ig s te n D ic h te rp e rs ö n l ic h k e i te n , 

w a r L y rik e r, R e a l is t , p o l i t is c h e r I ro n ik e r (D eu ts c h la n d , e in W in te rm ä rc h e n , 

1 8 4 4 ) . E r a rg u m e n t ie r te fü r d ie E in h e i t v o n K u n s t u n d P o l i t ik , - d ie s m it s a t i r i

s c h e n u n d h is to r is c h e n R e is e b i ld e m ( I ta l ie n is c h e R e is e , H a rz re is e ) , je d o c h m it  

in s g e s a m t re la t iv w e n ig e n Ä u ß e ru n g e n z u p u n k tu e l le n E re ig n is s e n in  W is s e n

s c h a f t u n d T e c h n ik , w e n n g le ic h d a s Z i ta t a u f s e in e w a c h e A n te i ln a h m e a n a l le m  

G e s ch e h e n h in w e is t . H e in e w a r b e is p ie ls w e is e e in e r je n e r S c h ri f ts te l le r , d ie d a s 

W e rd en e in e r n e u e n Q u e rs ch n i t ts d is z ip l in , d e r W ir ts ch a f ts w is s e n s ch a ft , l i te ra

r is c h g e s ta l te te , in d e m e r d ie ö k o n o m is c h en u n d p o l i t is c h e n S tru k tu ren d e r N u t

z u n g w is s e n s c h a ft l ic h - te c h n isc h e r M ö g l ic h k e i te n b e o b a c h te te u n d in s e in e  

S c h r i f te n e in b e z o g (a n a lo g z u d e m A n l ie g e n , d a s H o n o re B a lz a c m it s e in e n g ro

ß e n , d a s G e tr ie b e d e r M a rk tw ir ts c h a f t d u rc h le u c h te n d en s o z ia lk r i t is c h e n R o m a

n e n (Verlorene Illusionen, 1 8 4 6 ) g e s ta l te te ) .

S ie h t m a n v o n k la s s i f lk a to r is c h e n D e b a tte n u m d ie Z u o rd n u n g o d e r je w e i l ig e 

E in g re n z u n g v o n s c h ö n g e is t ig e r , w is s e n sc h a f t l ic h e r , p h i lo s o p h is c h e r , h is to r is c h e r 

o d e r p o l i t is c h e r L i te ra tu r a b , m ü ß te n u n te r d e m G e s ic h ts p u n k t d e r V e ra rb e i tu n g 

v o n W is s e n s c h a f t u n d T ec h n ik ih re r Z e i t d ie w is s en s c h a f ts th e o re t is c h en S c h r i f

te n v o n G . W . F r ie d r ic h H e g e l (1 7 7 0 - 1 8 3 1 ) in  d ie B e tra c h tu n g e in b e z o g e n u n d 

m ü ß te d e n g e s e l ls c h a f ts th e o re t is c h e n u n d ö k o n o m is c h en S c h r if te n v o n K a rl  

M a rx (1 8 1 8 - 1 8 8 3 ) u n d F r ie d r ic h E n g e ls (1 8 2 0 - 1 8 9 5 ) b e trä c h t l ic h e A u fm e rk

s a m k e it g e w id m e t w e rd e n .

D e m M ü n c h n e r K re is m it E m a n u e l G e ib e l (1 8 1 5 - 1 8 8 4 ) , A d o l f  F r ie d r ic h G ra f 

v o n S c h a c k (1 8 1 5 - 1 8 9 4 ) P a u l H e y s e (1 8 3 0 - 1 9 1 4 ) u n d a n d e re n P e rs ö n l ic h k e i

te n , d ie K ö n ig  M a x I I .  u m  s ic h v e rs a m m e lt h a tte , g e h ö r te n z w a r a u c h J u s tu s L ie 

b ig u n d a n d e re w is s e n s c h a fts k o m p e te n te P e rs ö n l ic h k e i te n a n ; d e n n o ch e n ts ta n

d e n h ie r v o rw ie g e n d ly r is c h -h is to r is c h e S c h r i f te n , k o m m e n n a tu rw is s e n s c h a f t l i

c h e o d e r te c h n is c h e P ro b le m e n ic h t z u v o rd e rg rü n d ig e r G e s ta l tu n g . J o s e p h V ik 

to r v . S c h e f fe ls (1 8 2 6 - 1 8 8 6 ) Ekkehard u n d G e s ä n g e ü b e r S tu d e n te n h e r r l ic h k e i t 

s in d in  d ie s e m Z u s a m m e n h a n g z u n e n n e n .

D ie N e o ro m a n t ik , b e e in f lu ß t d u rc h S c h o p e n h a u e r , fa n d in  R ic h a rd W a g n e rs 

(1 8 1 3 - 1 8 8 3 ) O p e m d ra m e n ih re n H ö h e p u n k t. W a g n e r e rs treb te u n d re a l is ie r te 

e in e n e u a rt ig e V e rs c h m e lz u n g v o n M u s ik  u n d D ra m a , d ie s m it  v o rw ie g e n d h is to

r is c h en T h e m e n , fu ß e n d a u f a l td e u ts c h e n M y th e n , n ic h t o d e r a l le n fa l ls in d ire k t in  

K o n fro n ta t io n m it  d e r w is s e n s c h a f t l ich e n o d e r te c h n is c h e n G e g e n w a rt .

G o tt f r ie d K e l le r / S c h w e iz : (1 8 1 9 - 1 8 9 0 ) is t m it s e in e m B i ld u n g s ro m a n Der 
Grüne Heinrich (1 8 5 4 ) z u n e n n e n , w o r in e r d a s L e n k e n a u f n ü tz l ic h e L e b e n s

b a h n e n b e s c h re ib t .
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E s w u rd e b e re i ts a u f d ie B e d e u tu n g d ie se r L i te ra tu r fü r d ie D u rc h se tzu n g v o n  

S o z ia lp ä d a g o g ik (v g l . d ie in s t i tu t io n e i le n u n d l i te ra r is c h e n E in f lü sse , d ie v o n Jo

h a n n H e in r ic h P e s ta lo z z i a u sg in g en ) u n d P sy c h o lo g ie a ls W isse n sc h a fte n so w ie  

a u f d ie D isk u ss io n d e s E n tw ic k lu n g sg e d a n k e n s in  B e z u g a u f d a s m e n sc h l ic h e 

In d iv id u u m h in g e w ie se n . A n a lo g z u d e n N a tu rw isse n sc h a f te n fa n d in  d ie se n F ä

c h e rn e in e sp e z i f isc h g e is te sw isse n sc h a ft l ic h e A u se in a n d e rse tz u n g m it E n tw ic k

lu n g s th eo r ien s ta t t .

F r i tz R e u te r (1 8 1 0 - 1 8 7 4 ) , w eg e n Je n e n se r b u rsc h e n sc h a f t l ich e r V e rb in d u n g e n 

in  B e r l in a ls 2 4 jä h r ig e r z u m T o d e v e ru r te i l t , z u 3 0 Ja h ren H a f t b e g n ad ig t , n a c h 

e in ig e n Ja h ren G e fä n g n is je d o c h e n t lasse n , b e sc h r ie b in  se in en so z ia lk r i t is c h en 

R o m a n en d a s M i l ie u  u n d E le n d d e r L a n d a rb e i te r, in sb e so n d e re in  Kein Hüsung. 
In  Ut mine Stromtid b e zo g e r la u n ig u n d iro n isc h , so w o h l b e i lä u f ig a ls a u c h e x - 

p ress is v e rb is d ie P ro z e sse d e s V o rd r in g e n s d e r W isse n sc h a ft in  d a s d ö r f l ic h e  

L e b e n u n d in  d ie L a n d w ir ts c h a f t in  se h r v ie l fä l t ig e r W e ise e in . D ie se in e rz e i t o f 

fen b a r  fa s t b r isa n te A u sw irk u n g L ieb ig sc h e r S c h ri f ten in  d ö r f l ic h e n D isk u ss io n e n 

ta u c h t m e h r fa c h a u f :

U n d e T id  m a k te ü m  d e se D re ih h e rü m g ro te S c h r it te n in  d e L a n d w irts c h a ft ; d e n n 

d e P ro fe sso r L ie b ig h a d d fo r d e H e rrn L a n d lü d ' e n g a n z e n tfam te s B a u k 

sc h re w e n , d a t k r im m e lt u n w im m e lt v u l l  K a h le n u n Z a p e te r u n d S w e w e l... 't  w a s 

re in ta u m V e rrü c k tw a rd e n ! - A e w e r w a t n u e n b e te n h ö g e r 'ru t u n d e F in g e rn in  

d e W isse n sc h a fte n s t ip p e n w u l l,  d a t sc h a f f te s ik  d a t B a u k a n , u n d e n n sa tt d a t d o r 

u n le s ' u n le s ', b e t e m d e K o p p ro k en w ü rd ...2 1 .

T h e o d o r F o n ta n e (1 8 1 9 - 1 8 9 8 ) , d e r A u to r v o n S it te n - u n d G rü n d e rz e i t ro m a n e n 

(Effi Briest) , v o n R e ise sc h i ld e ru n g en a u s d e n Ja h ren z w isc h en 1 8 6 2 - 1 8 8 2 so w ie  

v o n a k r ib is c h en k u l tu rh is to r is c h e n S tu d ie n ü b e r d ie M a rk  B ra n d e n b u rg , m u ß u n

b e d in g t a ls e in d e r N a tu r k u n d ig e r B e o b ac h te r u n d a ls e in T e c h n ik o p t im is t 

g e n an n t w e rd e n .

E s d a rf n ic h t d a ra u f v e rz ic h te t w e rd e n , a u ch W ilh e lm  R a a b e s (1 8 3 1 - 1 9 1 0 ) k a u

z ig e u n d in  je d e r H in s ic h t v ie lse i t ig e R o m a n e z u m in d e s t z u e rw ä h n e n , d e n Abu 
Telfan u n d v ie le a n d e re .

T h e o d o r S to rm s (1 8 1 7 - 1 8 8 8 ) e ig e n tü m lic h e E rzä h lu n g Der Schimmelreiter 
(1 8 8 8 ) g e s ta l te t d a s w ich t ig e T h e m a A b e rg la u b e n im  Z e ita l te r d e r N a tu rw isse n

sc h a f te n . E r b e sc h re ib t , w ie S p u k a ls S y m b o l g i l t  u n d w ie d ie K a ta s tro p h e a ls 

S ie g d e r v e rd rä n g te n N a tu r g e w er te t w ird , w ie te c h n isc h e s B e re ch n e n u n d d a s 

R e ch n e n m it d e m I r re a le n in  K o n f ro n ta t io n g e zw u n g en w e rd e n . S o k a n n S to rm 

a ls e in V o r lä u fe r d e r m o d e rn e n „ M y s te ry -G esc h ich te n“  g e l te n , w e n n g le ic h e r fü r
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sich in  A nsp ruch nehm en darf, se in lite ra risch -künstle r isches A n liegen in  gü ltiger 

W eise ge löst zu haben ...

M it  der P rob lem atik der A tom d iskussion ha t s ich im  19 . Jah rhundert kaum e iner 

der deu tschen S ch rif ts te ller ause inandergese tzt. D er bere its genann te C u rd L ass

w itz : (1848 - 1910 ) schu f e inen lite rarischen Z ugang und b lieb m it d iesem A n lie 

gen fast a lle in .

W ilhe lm  B usch : (1832 - 1908 ), der pessim istische P h ilosoph , der M a le r, Z eichner 

und D ich ter, geh t versie rt m it na tu rkund lichen B eobach tungen um , von denen 

aber le ider fast nu r d ie un te rha ltsam en V arian ten bekann t w u rden . E ines se iner 

G ed ich te se i a ls B e itrag zu r D iskussion um d ie R ea litä t von A tom en oder von 

M ik roben z itiert:22

D ie he iß ge lieb ten und v ie l um str ittenen R om ane von K arl M ay (1842 - 1912 ) 

m üssen jeden fa lls a ls B e itrag zu r vö lkerkund lichen R e ise- und A ben teuerlite ra tu r 

gerechnet w erden. U nabhäng ig davon , w ie ih r Z ustandekom m en , ih r w ah rhe itl i- 

cher und ih r l ite ra rischer G ehalt zu beu rte ilen is t, haben s ie F ernw eh und P han ta

s ie gew eck t sow ie M o tiva tionen gep räg t...

D as E nde des 19 . Jah rhunderts is t du rch neo rom an tische L y rik ,  na tu ralis tische 

D ram atik  und  E p ik sow ie S ym bo lism us gekennzeichnet.

E s w ären noch e in R e ihe von P ersön lichkeiten w ie R ichard D ehm el, G ustav 

F rey tag , A rno H o lz, H ugo v . H o fm annstha l, H erm ann L öns, R a iner M aria R ilke , 

C h ris tian M orgenste rn und andere zu nennen , ebenso au f H erm ann H esse , G er- 

hart H auptm ann und T hom as M ann e inzugehen , - doch ih r W irken re ich te b is  

w e it in  das 20 . Jah rhundert, gehö rt w oh l vo r a llem d iesem an .

E xp liz ite w issenschaftsrez ip ierende L ite ra tu rtite l tre ten in  der deu tschen  L itera tu r 

verstä rk t jedoch erst im  V erlau fe des 20 . Jah rhunderts stä rker in E rsche inung .

Die Kleinsten:

Sag Atome, sage Stäubchen.
Sind sie auch unendlich klein, 
haben sie doch ihre Leibchen 
und die Neigung dazusein.
Haben sie auch keine Köpfchen, 
sind sie doch voll Eigensinn.
Trotzig spricht das Zwerggeschöpfchen: 
Ich will  sein, so wie ich bin.

Suche nur sie zu bezwingen, 
stark und findig wie du bist.
Solch ein Ding hat seine Schwingen, 
seine Kraft  und seine List.
Kannst du auch aus ihnen schmieden 
deine Rüstung als Despot, 
schließlich wirst  du doch ermüden, 
und dann heißt es: er ist tot.
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Hermann Sudermann war einer der wenigen, in deren Werk auch einmal univer
sitäre Beziehungen gestaltet werden; im Roman Der tolle Professor (1926) geht 
er unter anderem auf das Wirken von Ministerialdirektor F. Althoff  ein. Thomas 
Mann schrieb Literaturgeschichte mit Der Zauberberg, zu nennen sind Bernhard 
Kellermanns Der Tunnel, Karl Aloys Schenzingers Anilin u.a., wesentlich später 
entstanden Brechts Galilei, des Schweizers Dürrenmatt Die Physiker oder des 
Isländers Laxness Atomstation sowie des Polen Lems Science-fiction- 
Erzählungen. In diesem Jahrhundert kommt es zu einer als neuartig zu bezeich
nenden Qualität und Quantität der wissenschafts- und technikrezipierenden Lite
ratur, und dennoch vollzieht sich der literarische Aneignungsprozeß offenbar 
auch heute mit dem eingangs genannten Zeitverzug: Wo ist der Computerroman?

Z u s a m m e n f a s s u n g

Literatur vermittelt die psychologische und soziale Aneignung von Forschung 
und Entwicklung, den Einfluß von Wissenschaft und Technik auf die Gesell
schaft. Die Wechselwirkung von Literatur und Wissenschaft offenbart sich in 
Sinnfindungsüberlegungen, in der Stilistik, der Sprache selbst, in Handlungs- und 
Entscheidungsmotivation und nicht zuletzt in gegenseitigen Ideenimpulsen. 
Sichtbare Auswirkungen der Beziehungen zwischen literarischer Geisteswelt und 
konzeptionellen sowie institutioneilen Bereichen von Wissenschaft und Technik 
stellen sich in den genannten Innovationen und deren Folgewirkungen dar.

E r w e i t e r t e  F a s s u n g d e s V o r t r a g s  a n l ä ß l i c h  d e r  T a g u n g  d e r  F a c h g r u p p e G e s c h i c h t e d e r  
C h e m i e  d e r  G e s e l l s c h a f t D e u t s c h e r C h e m i k e r  v o m  1 1 . - 1 3 . 3 . 1 9 9 9 i n  F r e i b e r g / S a . , g e h a l

t e n  a m  1 1 . 3 . 1 9 9 9 . I n  v e r ä n d e r t e r  F o r m  w i r d  d e r  B e i t r a g  v o r a u s s i c h t l i c h  2 0 0 0 i m  J a h r b u c h  
d e r  G e s e l l s c h a f t f ü r  W i s s e n s c h a f t s f o r s c h u n g e r s c h e i n e n .

2  Z i t i e r t  n a c h  M i l o s  S a f r a n e k , T e x t  d e r  S c h a l l p l a t t e n t a s c h e v o n  1 9 6 3 .

3  J e a n  P a u l , Komischer Anhang zum Titan. Zweites Bändchen. Einladungs-Zirkulare an ein 

neues kritisches Unter-Fraisgericht über Philosophen und Dichter, B e r l i n  1 8 0 0 , S . 1 8  f .

4  I n s b e s o n d e r e G e s p r ä c h e n m i t  H e r r n  H e r m a n n  W o l f / L e i p z i g  v e r d a n k e i c h  w i c h t i g e  H i n 

w e i s e u n d  v i e l e  I m p u l s e .

5  L e s s i n g , G o t t h o l d  E p h r a i m ,  „ B r i e f e ,  d i e  n e u e s t e L i t t e r a t u r  b e t r e f f e n d “ ,  5 2 . B r i e f ,  2 3 . A u 

g u s t 1 7 5 9 , G. E. Lessings ausgewählte Werke in sechs Bänden, 5 . B d . , S t u t t g a r t  o . J .  ( J .  G . 
C o t t a ' s c h e B u c h h a n d l u n g  N a c h f . ) , S . 1 4 1 .

6  J o h a n n  W o l f g a n g  v . G o e t h e , „ F a u s t “ , Goethes Werke in sechs Bänden, L e i p z i g  1 9 1 0 , 

l . B d . ,  S . 2 3 2  f .

7  S c h u p p , V o l k e r  ( H g . ) ,  Deutsches Rätselbuch, S t u t t g a r t  1 9 8 9 .
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8 Friedrich Schiller, „Über die ästhetische Erziehung des M enschen, in einer Reihe von 

Briefen. Neunter Brief4, Schillers sämmtliche Werke in zwölf Bänden, 12. Band. Leipzig o. 

J. (Philipp Reclam jun.), S. 18 - 19. (Hervorhebung R. Z.)

9 Grimm , Jacob und W ilhelm , Deutsches Wörterbuch, Leipzig ab 1854, 1. Band, S. XXXI.

10 Heinrich v.K leist, „Über die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Reden“, 

Kleists Werke in zwei Bänden, Band 1: Schriften zur Kunst und L iteratur, Berlin/W eim ar 

1965, S. 322.

11 Vgl. A rthur B. Evans und Ron M iller,  „Jules Verne - ein verkannter V isionär“ , Spektrum 
der Wissenschaft, Oktober 1997, S. 88 - 93.

12 Curd Lasswitz, Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton, W eim ar 1890; sow ie: 

Auf zwei Planeten, W eimar2 1898, Nachdruck 1984.

13 Friedrich Engels, „Ludw ig  Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philoso

phie“ , (1888) Karl Marx, Friedrich Engels. Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Berlin 

1972, Bd. 4, S. 278.

14 Theodor Fontane, Romane, Berlin, 2. Aufl.1990, Der Stechlin (1899), Drittes Kapitel, S. 

508 - 518 (Hervorhebungen R. Z.).

15 Jean Paul, „Der Kom et, oder N ikolaus M arggraf. Eine kom ische Geschichte. (1820). 

Nachschrift des guten Rezepts zu ächten D iamanten“ , Jean Pauls Werke. Vierundzwanzig
ster bis sechsundzwanzigster Theil, Berlin o. J. (Gustav Hempel), S. 212-213.

16 Z itiert nach Helm ut Brandt, Einleitung zu Kleists Werke in zwei Bänden, Berlin/W eim ar 

1965, S. X II.

17 Heinrich v. K leist, „Politische Schriften“ , Kleists Werke in zwei Bänden, Berlin/W eim ar 

1965, l.Bd.,S. 312.

18 Vgl. Harro Segeberg, „„Technikers Faust-Erklärung“ . Über ein D ialogangebot der techni

schen Kultur“ , Technikgeschichte, Bd. 49, 1982, N r. S. 177 - 264.

19 Heinrich Heine, Lutezia. Berichte über Politik, Kunst und Volksleben, Leipzig 1959 (Insel- 

Verlag), S. 226 - 227 (LVn, Paris, 5. M ai 1843), (Hervorhebungen R.Z).

20 Paul A . Z im m erm ann, „Intuition  und Phantasie beim Entdecken und Erfinden“ , Die BASF. 
14, 1964, H . 4, H . 4, S. 189- 195.

21 Fritz Reuter, Ut mine Stromtid, hg. v. Kurt Batt, Rostock 1971, Kap. 10, S.172 ff.

22 W ilhelm Busch: „D ie  K leinsten“ , Zwiefach sind die Phantasien. Gedichte, Leipzig 1988, 

S. 217.
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