
280 Vierter Zeitraum von 1852 bis zur Gegenwart.

Wd T rMs chl er, Jfte&amp;amp;en bie Rankische Schule tritt in ber neuesten Zeit eine
nnbere, bie bie wirtschäftliche Entwicklung in. ben Vordergrund stellt sLam-
precht). Die neue^Istorische Methobe brachte auch u. a. bie Kunst"

. Rechts- unb Sprackq^schichtezu hoher Blüte.
Am wenigsten günstig war bie bem Wirklichen zugewanbte Richtung

Tie Philosophie- bes neuzeitlichen Geisteslebens ber spekulativen übersinnlicben PbiJo-
Dagegen vermehrten bie großen FortschrittTdermedizinischen Wissen¬

schaften, namentlich der Vbvsiologie^ unsere Kenntnts von ben Sinnes-
en Un^ ®ee^entätigkeiten so bebeutenb, baß baraus befotibere Zweige

ber Philosophie, bie ph^slo^g-i-sche-und- bie experimentelle Psychologie
entstauben MMündt). Zu gleicher Zeit aber verleiteten die stannensw^ten
Entbeckungeu ber Naturwissenschaften viele Forscher bazu, alles Organische uub
|CTE°Bi^L&amp;amp;lillejB,ücfiuführen unb in den Seelentätigkeiten nur
GeMnsunktionen zu sehen. Werke wie Mole^ttL. ^Kreislauf, des

Le^ns'', Büchners ..Kraft und Stoff", vor allen Höckels an bie Forschungen
bes Engländers Darwin sich anlehnende „Natürki'che'^IchöpsuugSgeschichte"

\™auTia' tourben ^ den weitesten Kreisen gelesen unb verbreiteten die Dre 5es Mate-
rtaltsmus. der die unmittelbare Erkennbarkeit ber Außenwelt dnrch Sinnes-
wahrnehmung für möglich und das Vorhanbenfein einer übersinnlichen Welt für
unmöglich hält. Gegenüber biefer nicht nur von ben Sozialisten eifrig ver¬
sündigten Lehre macht sich in ber jüngsten Gegenwart wieber ein stärkeres Be-
bürsniy nach tieferer philosophischer Erkenntnis, nach einer einheitlichen
^llanschaung geltend, bie nur burch ein Zurückgreifen auf bie großen
„Idealisten" zn gewinnen sein wird.

2. Literatur, Kunst und Kirche. Unübersehbar wie die Fortschritte ber
Die Literatur. Wissenschaften im 19. Jahrhnnbert finb bie Erzeugnisse ber Literatur geworden,

selbst wenn man nur bie sog. „Schöne Literatur" ins Auge saßt. Nachdem
das „junge Deutschland (f. S. 228 Anm. 2) ber Romantik ein Ende uub bie
Poesie zum Tummelplatze ber politischen Kämpfe und der Tagesmeinungen ge-
macht hatte, trat an bie Stelle des Idealismus auch in der Literatur ber

Realismus. Realismus, ber bie Zersetzung nach jeber Richtung hin wiberspiegelt, ber
infolge bes ungeheueren wirtschaftlichen Aufschwunges bie kaum errungene
deutsche Kultur verfiel. Freilich ragen wenn auch nicht größte, so boch große
Dichtergestalten in biese Periobe hinein %56fl. Geibel, Keller. Storm.

auch hat ber zunehmende Wirklichkeitssinn echte Talente
nur g es örb ert(£ il i nt a n e. Rofegggr), aber das Gesuchte unb

1) Als der Begründer der „modernen Weltanschauung" gilt A. Schopenhauer,
dessen paradoxe Lehre einer Abkehr von der Welt als der schlechtesten aller Welten
(Pessimismus) von der breiten Masse der „Gebildeten" bewundernd aufgenommen
wurde, weil sie ihrer Haltlosigkeit gegenüber der Flut neuer Entdeckungen und Pro-
bleme die bequemste Stütze zu geben schien. Nicht weniger mißverstanden als er
wurde der „modernste" Denker, Friedrich Nietzsche, der, mehr eine prophetische
Künstlernatur als ein Philosoph, durch seine mit zerstörender Leidenschaftlichkeit unter-
nommene „Umwertung aller Werte" großen Schaden anrichtet, aber doch gegenüber
der erschlaffenden Charakterschwäche unserer Zeit an die Möglichkeit einer Aufwärts-
führung der Menschheit durch übergroße Tat menschen („Übermenschen") alauben
lehren möchte.


