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Vorwort. 

DaB diese Arbeit auBer vielleicht der zusammenhangen
den Darstellung einiger bisher wenig beachteter Erscheinungen 
den Fachgenossen wesentlich Neues bieten kann, dad nicht 
erwartet werden. Aber die uns Technikern durch ihre Be
schaftigung mit dem Erfinderrecht nahestehenden Juristen 
werden darin einige Auffassungen vertreten finden, in denen 
ich von dem abweiche, was sie bisher vorgetragen haben. 
Wenn ihre Analysen des Erfindungsbegriffs noch nicht be
friedigt haben, so trifft die Schuld sicher weit weniger sie 
selbst, als vielmehr die Techniker. Denn die Juristen haben 
stets ihr Bestes gegeben, aber da ihre Erkenntnisquellen im 
wesentlichen auf H6rensagen und die Forderungen der Rechts
praxis beschrankt bleiben muBten, so ist ihre Arbeit not
wendig ein logisches Gerippe geblieben und sie selbst haben 
es ja an Aufforderungen an die Techniker nicht fehlen lassen, 
nunmehr aus ihrer Welt der Werkstatten, der Hiitten und 
Gruben das Leben hineinzutragen. Die wenigen Techniker, 
die dieser Einladung gefolgt sind, haben indessen kaum etwas 
Neues gebracht, wohl hauptsachlich deshalb, wei! sie geglaubt 
haben, auf demselben Wege weiterzukommen, den jene schon 
gebahnt hatten, anstatt die Frage aus ihrer eigenen Stellung 
heraus anzugreifen. So schien mir der Versuch nicht aus
sichtslos, einmal die doch in Wirklichkeit nur sekundare 
Frage der Patentfahigkeit aus der Betrachtung des Erfindungs
begriffs vollstandig auszuscheiden, und dasjenige systematisch 
zusammenzustellen, was wir unmittelbar aus dem Leben 
lernen k6nnen. 



IV Vorwort. 

Wenn ich als Einleitung einen kurzen Bericht iiber die 
Resultate der bisherigen Untersuchungen gegeben und meine 
Auffassungen dazu in einen gewissen Gegensatz gestellt habe, 
so haben mich dabei zwei Beweggriinde geleitet. Einmal 
diirften die Dinge, die sich iiber Erfindung und Erfinder 
sagen lassen, auch fUr weitere Kreise von Interesse sein als 
diejenigen, die sich berufsmaBig damit zu beschaftigen haben, 
und fiir so1che Leser schien es wiinschenswert, daB sie in 
die Bedeutung und den Stand der Frage eingefiihrt wiirden. 
Zweitens war ich mir bewuBt, daB ich mit der Zergliederung 
des natiirlich Praexistierenden in der Erfindung neuen Boden 
betreten miisse und ich empfand daher das rhetorische Be
diirfnis, diese nach meiner Ansicht bisher nicht geniigend 
beachtete Seite der Frage etwas starker zu betonen, als sonst 
vielleicht gerechtfertigt ware. 

Sollte also hier und da in der Darstellungsform ein An
Rug von Polemik empfunden werden, so wollen mir das die 
J uristen zugute halten und meine Versicherung gelten lassen, 
daB ich dasjenige, was sich an meinen Ausfiihrungen als 
brauchbar erweisen sollte, als einen Baustein meine, den ich 
ihnen zum EinfUgen in das von ihnen bereits aufgefiihrte 
stattliche Gebaude darbringe, nicht als ein GeschoB, mit 
dem ich es zerstoren mochte. 

Potsdam, im Juni 1906. 

Der Verfasser. 
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Erstes Kapitel. 

Was ist Erfindung? 
Words, words, words! 

Hamlet. 

Als James Watt seine Erfinderlaufbahn begann, fand er 
in der Dampfmaschine ein Werkzeug vor, das noch ausschlieB
lich dazu diente, die Bergwerke trocken zu pumpen, und das 
so unvollkommen arbeitete, daB der Mehrertrag an Kohlen, 
den man mit seiner Hilfe fardern konnte, zum groBen Teil 
von der Kesselfeuerung verschlungen wurde. Er begann mit 
der Verbesserung des Bestehenden und machte in verhaltnis
maBig kurzer Zeit so gewaltige Fortschritte, daB sich sehr 
bald die Frage einstellte, ob man nicht die neue Arbeitsquelle 
auch in anderen Betrieben mit Nutzen verwenden kannte. Am 
dringendsten bedurften die Muller der Hilfe, denn man ar
beitete damals in England nur mit Wassermuhlen, und wenn 
die Flusse gefroren waren, muBten die Muller feiern. Die Ver
bindung des Dampfzylinders mit der Pumpe hatte sich sehr 
einfach und naturlich ergeben, denn der eine lieferte und die 
andere forderte eine hin und her gehende Bewegung. Die 
Muhle aber wollte gedreht sein, und es galt also, zwischen 
den Dampfzylinder und den Muhlstein einen Mechanismus ein
zuschalten, der die hin- und hergehende Bewegung, die der 
Dampfzylinder erzeugte, in die Drehbewegung des Muhl
steins zu ubersetzen vermachte. Fur uns Nachgeborene, die 
wir bestandig an Lokomotiven, an F ahrradern, an Nahmaschinen 
und vielen anderen Vorrichtungen, die zu unserem taglichen 
Leben gehOren, das Kurbelgetriebe diese Aufgabe 1asen sehen, 
ist es schwer, sich in eine Zeit zu versetzen, in der diese Lasung 
nicht als eine selbstverstandliche von vornherein mit gedacht 
wurde, wenn man uberhaupt Dampfzylinder und Maschinen-

A. du Bois-Reymond, Erfindung. 1 



2 Was ist Eriindung? 

welle dachte. Dnd in der Tat ebenso selbstverstandlich er
schien die Anwendung dieses seit dem fruhesten Mittelalter, 
vielleicht schon seit dem Altertum bekannten Getriebes dem 
maschinentechnisch geschulten Geiste Watts. Ais er aber an 
die AusfUhrung der Losung gehen wollte, stieB er an ein un
erwartetes Hindernis. Ein findiger Spekulant hatte sich die 
Kombination Dampfzylinder plus Kurbelgetriebe patentieren 
lassen in der Hoffnung, entweder selbst den Dampfmaschinen
bau fur andere als Wasserhaltungszwecke zu monopolisieren 
oder aber zum mindesten von Watt eine Lizenzgebuhr zu er
pressen. Watt soIl dazu geauBert haben, die Anwendung des 
Kurbelgetriebes sei ebensowenig eine Erfindung, wie wenn 
einer ein Brotmesser nahme, urn Kase zu schneiden, aber seine 
Geschaftspolitik entsprach nicht dieser Auffassung von der 
Sache. Hatte er seine Ansicht zur Geltung bringen wollen, 
so hatte er auf dem Wege eines Prozesses die Rechtsbestandig
keit des Patents anfechten und dem Richter beweisen mussen, 
daB es fur einen Gegenstand erteilt sei, der moglicherweise 
neu sei, jedenfalls aber keine Erfindung, und daB es daher 
nichtig sei. Ais echtem Ingenieur erschien es ihm aber sehr 
vielleichter, sich in der Werkstatt mit Stahl und Eisen, Dampf 
und Feuer herumzuschlagen, als vor Gericht mit einem spitz
findigen Gegner. Er erfand einen anderen Mechanismus, der 
yom theoretisch mechanischen Standpunkte im wesentlichen 
dasselbe ist wie das Kurbelgetriebe und daher auch ungefahr 
dasselbe leistet, der aber in der praktischen AusfUhrung so 
erheblich davon abweicht, daB eine Patentverletzung wohl 
noch schwerer zu beweisen gewesen ware, als die Nichtigkeit 
jenes Patents. Dnd so finden wir denn aIle seine Maschinen 
aus jener Zeit an Stelle der heute allgemein gebrauchlichen 
Kurbel mit dem merkwurdigen Planetenraderwerk ausgestattet, 
dessen Anwendung fUr die Losung dieser Aufgabe jedem, der 
die Geschichte seiner Entstehung nicht kennt, ein Lacheln 
des Erstaunens uber die wunderlichen Dmwege des Erfinder
geistes abnotigt. 

Das Merkwurdigste aber an diesem Vorgange ist, daB seit-

Mit dem Brotmesser Kiise schneiden, Anhang (r). 
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dem ein J ahrhundert vergangen ist, ein J ahrhundert, in dem 
die Erfindung in einem beispiellosen Siegeszuge die ganze 
Welt erobert und sich zu der groBten der GroBmachte auf
geschwungen hat, und daB wir heute ebensowenig, wie damals 
J ames Watt und seine Konkurrenten, selbst dem konkreten. 
Falle von auBen ansehen konnen, ob er eine Erfindung ist oder 
nicht, geschweige denn daB wir in der Lage waren, aus all
gemeinen Gesichtspunkten heraus eine fiir die praktischen Be
diirfnisse des gewerblichen Lebens giiltige Begriffsbestimmung 
zu entwickeln. 

Liegt es daran, daB wir in dem stiirmischen Wettlauf der 
wirtschaftlichen Entwickelung keine Zeit gefunden haben, 
einen Aussichtspunkt zu gewinnen und einmal Umschau zu 
halten, daB wir im Drange der praktischen Arbeit das Interesse 
fiir die theoretische Zergliederung des Geleisteten eingebiiBt 
haben? Nein, daran liegt es nicht. Weder handelt es sich 
heute bei der Erorterung des Begriffs der Erfindung um eine 
philosophische oder juristische Haarspalterei, der die arbeitende 
Praxis keinen Geschmack abgewinnen konnte, noch hat es an 
scharfsinnigen Versuchen zur Losung der Frage gefehlt. Von 
wie groBer praktischer Bedeutung fiir den gewerbetreibenden 
Teil der Menschheit und damit fiir die ganze Menschheit die 
Frage ist, leuchtet vielleicht am besten aus der Tatsache her
vor, daB heute in Deutschland allein jahrlich mehr als zwanzig
tausend Patente angemeldet werden, und daB bei jeder Er
teilung oder Zuriickweisung eines Patents vornehmlich diese 
Frage fiir den konkreten Gegenstand entschieden werden muB, 
auf den die Patentanmeldung gerichtet ist. Daher wird gerade 
von denen, die selbst an der praktischen Arbeit schaffen, das 
Bediirfnis nach der Beantwortung der Frage am schwersten 
empfunden, und von ihnen geht immer wieder das Verlangen 
aus, sie besser geklart zu sehen. 

Denn in ahnlicher Lage, wie am Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts James Watt, befinden sich heuteltaglich Hun
derte von Fabrikanten. Sie haben irgend eine Maschine, 
ein Gerat, ein Erzeugnis den tBediirfnissen des Marktes 
entsprechend umgestaltet und entwickelt, und noch ehe 
sie die Arbeit so weit gefordert haben, daB sie damit her-

1* 



4 Was ist Erfindung? 

vortreten k6nnen, erfahren sie, daB ein anderer den An
spruch erhebt, auf denselben Gegenstand ein Patent zu 
erhalten, und sind also gezwungen, wenn sie ihre Arbeit 
nicht preisgeben wollen, ein richterliches Erkenntnis dariiber 
herbeizufiihren, ob der Gegenstand patenWi.hig ist oder nicht. 
Wertn beide Parteien ihre Interessen mit Hartnackigkeit ver
folgen, kann sich ein solcher ProzeB selbst bei dem einfachen 
und verhaItnismaBig raschen Verfahren vor unserem Patent
amte J ahr und Tag hinziehen, und die Entscheidung hangt 
endlich von dem "Ermessen des Richters" ab, das heiBt, 
wenn das Fiir und Wider sich einigermaBen die Wage halt, 
kann kein Mensch, die Mitglieder des entscheidenden Kolle
giums eingeschlossen, vorher erraten, wie das Urteil lauten 
wird. Inzwischen ist die Technik fortgeschritten und es 
kommt oft genug vor, daB eine solche Neuerung bereits 
veraltet ist, wenn der gliickliche Erfinder endlich die amt
liche Bestatigung in Handen hat, daB seine Arbeit 
wirklich eine Erfindung, n1i.mlich "im Sinne des Gesetzes" 
ist. Hatten wir also die Wiinschelrute, die dreimal auf
klopft, wenn eine Erfindung angetroffen wird, so wiirde ein 
ungeheurer Wust von Akten, Verhandlungen, Demonstra
tionen und Kosten erspart werden. 

Urn nun eine Vorstellung davon zu erhalten, in welcher 
Weise die Rechtsgelehrten und Richter diese Aufgabe an
fassen, miissen wir etwas weiter ausholen und einen', wenn 
auch fliichtigen Riickblick auf die Geschichte und Entstehung 
der Patente iiberhaupt werfen. 

Schon im friihen Mittelalter taucht hier und da die 
Empfindung auf, daB gewerblich bedeutende Erfindungen 
der Gesellschaft sehr fiihlbaren Nutzen bringen, und daB 
daher die Gesellschaft ein starkes Interesse habe, die Ent
stehung von Erfindungen zu begiinstigen und das Wachs
tum gemachter Erfindungen zu pflegen. Die erste dieser 
SchluBfolgerungen fiihrt zu dem Wunsche, den Erfinder un
mittelbar zu belohnen, die zweite zu dem Versuch, ihn ent
weder durch direkte Geldspenden in seinen Arbeiten zu 
unterstiitzen, oder in der Weise, daB man ihn durch Ver
leihung von Sonderrechten vor seiner Konkurrenz schiitzt. 



Parlamentsakte yom Jahre 1623. 5 

Aber diese Versuche bleiben zunachst ein gelegentliches un
sicheres Tappen. Man ist sich in jedem Falle bewuBt, daB 
man unter besonderen Umstanden, sei es durch ein Sonder
gesetz, sei es durch einen landesherrlichen ErlaB einen Aus
nahmezustand schafft, und diese Versuche haben sich schlieB~ 
lich auch nicht etwa dermaBen bewahrt, daB der Wunsch 
entstanden ware, sie zur Grundlage eines allgemeingiiltigen 
Rechtes zu machen. Vielmehr sind es gerade die Dbel
stande und MiBbrauche, die sich aus einer solchen Praxis 
ergaben, die endlich zu dem Schritt gefiihrt haben, der als 
die Geburt des modernen Patentwesens bezeichnet werden 
kann, der englischen Parlamentsakte vom Jahre 1623. 

Es kann dem Leser nicht zugemutet werden, sich durch 
den Wust von mittelalterlichem Formelkram hindurchzu
arbeiten, aus dem dieses Gesetz besteht. Es genugt die 
Mitteilung, daB das Gesetz mit einem Satze anHingt, der 
aus vierhundert und einigen fiinfzig Worten besteht und 
fUr den, der ihn lesen mag, die ganze Geschichte und das, 
was wir heute die Motive des Gesetzes nennen, enthalt. 
Der Inhalt dieses Satzmonstrums ist eine beinahe lei den
schaftliche und trotz des byzantinischen Schmuckwerks recht 
peremptorische Apostrophe an den Konig, von der Erteilung 
von Monopolen und Privilegien an Hoflieferanten und 
sonstige Glinstlinge fiir alle Zukunft ganzlich abzusehen 
und anzuerkennen, daB alle derartigen Sonderrechte, die etwa 
zur Zeit des Erlasses noch bestehen sol1ten, von nun an auf
gehoben sein sol1en. In einem zweiten Satz von allerdings 
nur wenig liber hundertundfiinfzig Worten ist dann das 
neue Patentgesetz ausgedrlickt, in dem bereits das Wesen der 
Institution so vollstandig dargelegt ist, daB die ganze Ent
wickelung der nahezu dreihundert Jahre bis heute kaum etwas 
Wesentliches hat hinzutun konnen. Nach diesem Gesetz soIl 
jeder Blirger dasRecht auf ein Patent haben, sofern er der 
erste und wahre Erfinder of any new manufactures ist. 
Ein solches Patent so11 nicht Hinger als vierzehn Jahre, ge
rechnet vom Tage der Erteilung an, in Kraft bleiben 
und die Wirkung haben, daB der Inhaber innerhalb des 
K6nigreiches ausschlieBlich befugt sein solI, den Gegenstand 
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des Patents auszuiiben oder herzustellen. Von dies em all
gemeinen Recht sollen aber ausgenommen sein soIche Gegen
stande, die gegen die bestehenden Gesetze verstoBen oder 
sonst dem Handel oder der W ohlfahrt des Landes sch1id
lich sind. 

Die Privilegien und Monopole waren allmahlich ein Aus
kunftsmittel der Konige geworden, sich unabhangig von dem 
Histigen Zwange des Bewilligungsrechtes der Volksvertretung 
Geldmittel zu verschaffen. Sie erteilten einem Bewerber 
oder Giinstling das ausschlieBliche Recht, beispielsweise den 
Markt von London oder auch das ganze Konigreich mit 
irgend einem Konsumartikel zu versorgen. Di man vorher 
den erreichbaren Absatz kannte, so war die Erwerbung eines 
solchen Monopols ein ganz sicheres Geschaft. Der Monopol
inhaber muBte dabei verdienen, und es konnte ihm sehr gut 
zugemutet werden, dem Konige entweder eine erhebliche 
Summe dafiir zu zahlen oder ihm eine laufende Abgabe zu 
versprechen. Die Konsumenten [hatten nicht notwendig 
darunter lei den miissen, denn wenn;' der Monopolinhaber 
gewissenhaft arbeitete, konnte er, auf die Freiheit vom Kon
kurrenzdruck und die Sicherheit seines Absatzes vertrauend, 
besser und moglicherweise sogar billiger liefern, als der . der 
freien Konkurrenz gegeniiberstehende Produzent. 

Tatsachlich geschah das aber keineswegs, sondern'l" die 
Monopole wurden riicksichtslos dazu ausgebeutet, den hilf
losen Konsumenten zur A bnahme der argsten Schundware 
und der schamlosesten VerfaIschungen zu zwingen. . Ais einer 
der bosesten Falle derartigen MiBbrauchs wird ein Monopol 
zitiert, das von Jacob 1. an Sir Giles Mompesson und Sir 
Francis Mitchell fiir die Herstellung und den Vertrieb von 
goldenen und silbernen Spitzen erteilt wurde. Sie sollen 
ihr Vorrecht auf das grobste miBbraucht haben, indem sie 
aus Kupfer und anderen unedlen Metallen F1ilschungen fabri
zierten und verkauften, bis schlieBlich so viele Klagen und 
Beschwerden laut wurden; [daB ihnen der ProzeB gemacht 
und das Privilegium fiir nichtig erklart wurde. 

MiBbrauch der Monopole, Anhang (2). 
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Aber selbst bei gewissenhafter und loyaler Handhabung 
von seiten des Monopolinhabers muBten immer die tibrigen 
Produzenten oder Lieferanten unter dem Monopol leiden, 
denen einfach gewaltsam das Geschaft aus den Handen ge
nommen oder mindestens versperrt wurde. 

Es war nun keineswegs, wie es vielleicht scheinen 
mochte, eine halbe MaBregel, daB das Gesetz vor dem new 
manufacture Halt machte. Das Wort hat einen doppelten 
Sinn; es bedeutet einmal ein Herstellungsverfahren und zwei
tens das Produkt eines Herstellungsverfahrens. Hierin liegt 
schon ein Unterschied gegentiber den abgeschafften Mono
polen, denn diese hatten sich auch auf die einfache Lieferung 
von Waren bezogen. Die Lieferung oder die gewerbliche 
Ausbeutung eines new manufacture bedingt aber dem Wesen 
der Sache nach eine produktive Tatigkeit des Lieferanten. 
Der zweite und wichtigere Unterschied ist dann, daB auch 
nicht jedes manufacture einen Anspruch auf ein Patent be
dingen soIl, sondern nur ein new manufacture, denn die
jenige produktive Tatigkeit, die neu ist, das heiBt, die vor 
dem Erfinder noch niemand ausgetibt hat, kann auch offen
bar niemand Konkurrenz machen oder wenigstens nur 
denen, die schlechtere Ware derselben Art auf den Markt 
bringen, und wenn die Erzeugnisse dieser neuen Tatigkeit 
selbst schlechte Ware sind, oder wenn daftir unverschamte 
Preise gefordert werden, so wird niemand dadurch benach
teiligt, daB er darauf verzichtet, sie zu kaufen. Denn eben
sogut wie die Menschen vor der Erfindung ohne die Erzeug
nisse des neuen Verfahrens gelebt haben, konnen sie auch 
nachher leben. Es ist also der N atur der Sache nach aus
geschlossen, daB durch die Monopolisierung eines new 
manufacture irgend jemand in seinem tatsachlichen oder 
potentiellen Vermogensbesitz geschadigt werden konnte, und 
es gelang in gliicklichster Weise dadurch, daB man die gesetz
lichen Patente im Gegensatz zu den willktirlichen Monopolen 
auf solche Produkte und Produktionsweisen beschrankte, die 
neu waren, aIle guten Seiten jener Institution auszunutzen, 
ohne ihre Mangel und Schaden mit hertiberzunehmen. 

Aus dieser Genesis des Erfindungspatents ergibt sich 
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das Wesen des praktischen Problems, die Frage nach der 
Patentfahigkeit oder Nichtpatentfahigkeit einer Erfindung 
zu beantworten. Der formelle Ausdruck aber, in den das 
Problem gekleidet wird, wird in der Folge nicht dem Gesetz 
und auch nicht der logischen Analyse der gerichtlichen 
Praxis entnommen, sondern dem unklaren RechtsbewuBtsein 
des Volkes. Diese Form der Fragestellung geht dann in 
die spater entstehenden Patentgesetze anderer Lander tiber 
und btirgert sich allmahlich dermaBen ein, daB sie heute 
noch immer die wissenschaftliche Literatur teilweise beherrscht 
und vielleicht in nicht ganz geringem MaBe dazu beitragt, 
eine gewisse Unklarheit auch in der Praxis der Recht
sprechung zu konservieren. 

Das Patent, wie es aus den willktirlichen landesherrlichen 
Monopolen und Privilegien hervorgegangen war, ist ein Ver
trag zwischen der Gesellschaft und dem Erfinder. Der Er
finder gibt seine Erfindung bis zu einem gewissen Grade 
der Gesellschaft preis, indem er sie sofort veroffentlicht und 
darein willigt, daB sie nach Ablauf gewisser, gesetzlich fest
gestellter, endlicher Fristen vollstandig in den Besitz der 
Allgemeinheit tibergehe. Die Gesellschaft unternimmt es 
dagegen, innerhalb dieser Fristen den Erfinder vor seiner 
Konkurrenz zu schtitzen und ihm dadurch die Moglichkeit 
zu gewahren, aus seiner Erfindung einen weit groBeren Gewinn 
zu ziehen, als wenn er ohne auBere Hilfe den Kampf mit 
der Konkurrenz aufnehmen und durchfUhren mtiBte. 

Die Gesellschaft hat nun naturgemaB an einem solchen 
Vertrage nur insoweit ein Interesse, als sie sich von der 
Einftihrung der Erfindung einen Nutzen oder eine Berei
cherung verspricht, und von diesem Gesichtspunkt aus
gehend sind es drei verschiedene Motive, welche die Patent
erteilung seitens der Gesellschaft rechtfertigen. Erstens 
muB sie dem Erfinder, der ihr etwas bietet, eine Kon
zession machen oder, krasser ausgedrtickt, einen Kaufpreis 
zahlen, denn sonst wtirde sie Gefahr laufen, daB er seine 
Erfindung einfach fUr sich behielte oder vielleicht auch 

Unklarheit in der Rechtsprechung, Anhang (3). 
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damit in das Ausland zoge. Zweitens muB sie darauf be
dacht sein, das Angebot an Erfindungen moglichst zu stei
gem, und das geschieht, indem sie dem Erfinder ein mog
lichst vorteilhaftes Geschaft sichert, also auf Erfindungen 
eine Belohnung aussetzt. Endlich gibt es eine sehr groBe 
Anzahl von Erfindungen, die iiberhaupt nicht so weit prak
tisch ausgebildet werden konnen, daB sie Nutzen abwerfen, 
wenn sie nicht durch ein Patent geschiitzt sind. 

Nehmen wir beispielsweise eine Erfindung wie die Stahl
feder. Sie kann nur dann gegen die Gansefeder aufkommen, 
wenn sie bei gleicher Leistung billiger ist. Sie kann nur 
dann billig erzeugt werden, wenn sie in groBen Mengen er
zeugt wird. Zur Massenerzeugung miissen Fabrikanlagen 
erbaut und organisiert, Fabrikationsmaschinen erdacht, er
baut, erprobt und ausgebildet werden. Der Erfinder steht 
dieser Aufgabe als Neuling gegeniiber. Es kann nicht aus
bleiben, daB er auf dem miihseligen Wege zum Erfolg viele 
Fehltritte machen und viele Umwege gehen wird, und wenn 
er schlieBlich am Ziele ist, wird seine Anlage das Doppelte, 
das Dreifache, ja oft das Zehnfache von dem gekostet haben, 
was sie kosten wiirde, wenn sie von vornherein in der Ge
stalt gebaut worden ware, die sie auf Grund seiner Er
fahrungen und Versuche endlich angenommen hat. Er bringt 
nun seine Stahlfedern auf den Markt, und die Gansefeder
lieferanten beginnen den Druck seiner Konkurrenz zu fiihlen. 
Sofort suchen sie nach einem Ausweg, der sich in der freien 
N achahmung bietet. Da es erfahrungsmaBig auf die Dauer 
unmoglich ist, eine groBere Einrichtung geheimzuhalten, 
wird seine Anlage kopiert, und wahrend er genotigt ist, das 
ganze fUr Experimente verausgabte Kapital neben dem 
reinen Anlage- und Betriebskapital zu verzinsen, faUt diese 
Last fUr die Nachahmer fort, denen es dadurch leicht wird, 
ihn dermaBen zu unterbieten, daB sein Betrieb untergehen 
muB. Der erfahrene Geschaftsmann wird diese Entwicke
lung in den meisten Fallen voraussehen konnen und wird 
von vornherein davon absehen, sich auf ein solches Geschaf 

Erfindung der Stahlfeder, Anhang (4). 
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einzulassen, wenn ihm nicht der Patentschutz die Moglich
keit sichert, seine Aufwendungen flir die Ausbildung der 
Erfindung ungestort herauszuwirtschaften. 

Solche Erfindungen, die in der Praxis eher die Regel 
als die Ausnahme bilden, wurden also ebenfalls der Ge
sellschaft verloren gehen, wenn sie sich nicht ihrer Pflege 
annahme. 

Wir haben erst gesehen, daB die N euheit des manu
facture eine wesentliche Bedingung daflir ist, daB ihr 
Schutz durch Patente der Gesellschaft zum Nutzen und 
nicht zum Schaden gereiche. Da die Gesellschaft den Ver
trag mit dem Erfinder, den das Patent darsteIlt, nur dann 
wird abschlieBen konnen, wenn sie Nutzen davon hat, so 
hat sie zunachst die N euheit gefordert. 1m Laufe der Ent
wickelung des Erfindungs- und Patentwesens hat sich aber 
gezeigt, daB die bloBe Forderung der Neuheit nicht aus
reichte, denn es haben sich FaIle ergeben, bei denen die Er
teilung des Patentschutzes offenbar zum Schaden der Ge
seIlschaft beigetragen hat. Die Erteilung des Patents auf 
das Kurbelgetriebe hat nur die Wirkung gehabt, daB der 
wirkliche Wohltater der GeseIlschaft, James Watt, ganz un
notige Kosten und Arbeit hat aufwenden mussen, um jenes 
Patent zu umgehen. Dieser Teil seiner Arbeitskraft ist der 
Gesellschaft entzogen worden, und an Stelle einer voll
kommneren Maschine hat sich die Gesellschaft bis zum Er
loschen jenes Patents mit einer unvoIlkommneren behelfen 
mussen. 

Will also die Gesellschaft nicht den materieIlen Boden, 
auf dem sie ihren Vert rag aufgebaut hat, unter den FuBen 
verlieren, so muB sie noch eine weitere Unterscheidung ein
flihren, sie muB in jedem FaIle untersuchen, ob die zur 
Patentierung angemeldete Erfindung auBer ihrer Neuheit 
auch ihrem sachlichen Inhalt nach die Bedingung erfullt, 
daB ihre Patentierung der Gesellsehaft Nutzen versprieht 
oder nieht. Diese neue Unterscheidung formuliert das 
ReehtsbewuBtsein der beteiligten Kreise, indem es fur den 
gesetzlieh aufgesteIlten Begriff des "any manufacture" den 
Begriff "invention" setzt. 
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Die englische Rechtsprechung folgt dieser Entwickelung 
nur auBerst langsam. Der Berufsjurist und insbesondere 
der Richter hat sich bewuBt geschult, von dem unklaren 
Rechtsgefiihl oder RechtsbewuBtsein zu abstrahieren, von 
dem er nicht ohne Grund annimmt, daB es von unzahligen 
unbestimmten und unkontrollierbaren Einfliissen abhangt, 
und statt dessen auf den W ortlaut und den Geist der Ge
setze und alteren Entscheidungen zurUckzugehen, denn nur 
so ist eine kontinuierliche und konsequente Entwickelung 
des Rechts moglich. Wo diese Methode zu greifbaren 
Widerspriichen mit den Bediirfnissen des Lebens fiihrt, findet 
sie darin ein Korrektiv, daB; die Gesetzgebung eingreifen 
kann, indem sie die obsolet gewordenen Gesetze aufhebt und 
neue schafft, die dann in derselben Weise durch die Praxis 
ausgestaltet und vervollkommnet werden. So findet sich in 
den Entscheidungen aus jener Zeit zwar gelegentlich das 
Wort invention gebraucht, aber nicht in dem Sinne, in 
dem es in dem oben angezogenen Ausspruch von James 
Watt gebraucht ist, sondern in einem Sinne, den wir heute 
durch die W orte "Gegenstand der Patentanmeldung" wieder
geben wiirden. Die Frage, die erortert wird, ist also nicht 
die, welche Watt [stelIt: 1st der Gegenstand der Patent
anmeldung eine Erfindung? sondern sie lautet: 1st die Er
findung rein! manufacture?, wobei "Erfindung" eben fiir 
"Gegenstand der Patentanmeldung" steht. Diese Unter
scheidung laBt zwei verschiedene Deutungen zu. Entweder 
ist invention (der weitere, manufacture der engere Begriff, 
oder beide Begriffe decken sich nur teilweise. Dann gibt 
es also invention, die nicht manufacture ist, und manufac
ture, die nicht invention ist, und nach der durch Watt re
prasentierten Auffassung sollen Patente nur fiir diejeni.gen 
manufactures erteilt werden, die gleichzeitig inventions sind. 
r: In Watts Zeit falIt nun der ErlaB des Patentgesetzes 
der neugegriindeten Vereinigten Staaten von N ordamerika, 
und in diesem Gesetz finden wir diese Difierentiierung des 
manufacture wieder. Der Paragraph 4886 des amerikanischen 
Gesetzes lautet: 

"Any person who has invented or discovered any new 
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and useful art, machine, manufacture or composition of 
matter, or any new and useful improvements thereof, not 
known or used by others in this country and not patented 
or described in any printed publication in this or any 
foreign country, before his invention or discovery thereof, 
and not in public use or on sale for more than two years 
prior to his application, unless the same is proved to have 
been abandoned, may upon payment of the fees required 
by law, and other due proceedings had, obtain a patent 
therefor. " 

An Stelle von manufacture des englischen Gesetzes ist 
hier art, machine, manufacture or composition of matter or 
improvements thereof getreten. Dies ist aber weder eine 
Erweiterung noch Einschrankung des in England giiltigen Be
griffs, sondern nur eine erklarende Spezialisierung. In der 
englischen Rechtsprechung tauchen in der ersten Zeit ver
schiedene Zweifel auf, ob Verfahren, besonders auch chemische, 
als manufactures anzusehen sind und es mag sein, daB die 
amerikanischen Gesetzgeber diese Zweifel von vornherein be
seitigen wollten, ohne etwas begrifflich Neues in das Gesetz 
hineinzutragen. DaB in dem Gesetz der Ausdruck inven
tion vorkommt, ist auch keine N euerung, denn das Wort 
steht hier im Sinne der Erfindungstatigkeit, nicht im Sinne 
der Erfindung als Ergebnis der Erfindungstatigkeit, es sagt 
also nichts anderes, als "invented" in der Einleitung des 
Paragraphen oder als "the first and true inventor", das schon 
im englischen Gesetz von r623 vorkommt. 

Aber die Unterscheidung des Wattschen RechtsbewuBt
seins, welche diejenigen manufactures von der Patentierung 
ausgeschlossen sehen will, die nicht gleichzeitig inventions 
sind, kommt hier zum Ausdruck in dem Worte "useful", das 
sich als zweite Forderung der Gesellschaft der Forderung der 
bloB en Neuheit hinzugesellt hat. Nicht als ob sich der Sinn 
dieses Ausdrucks wirklich mit dem Watts chen RechtsbewuBt
sein deckte, im Gegenteil, beide gehen von diametral einander 
gegeniiberstehenden Standpunkten aus, aber beide nahern sich 
einem gemeinsamen Entwickelungsziel. Watt als Erfinder 
und Patentnehmer betrachtet das Patent ausschlieBlich als 
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Belohnung einer erfinderischenLeistung, und da er die Leistung, 
die Anwendbarkeit des bekannten Kurbelgetriebes auf die 
bekannte Dampfmaschine zu finden, auBerordentlich niedrig 
anschHigt, so emp6rt es sein Gerechtigkeitsgefiihl, daB fiir 
eine solche Lumperei ein Patent gegeben wird, die er nie 
unternommen haben wiirde anzumelden, weil er damit nicht 
geglaubt hatte, das Recht auf die staatliche Belohnung verdient 
zu haben. Dem amerikanischen Gesetzgeber dagegen steht die 
Belohnung des Erfinders in zweiter Reihe. Ihm ist darum zu 
tun, daB die Patentierung auf solche Erfindungen beschrankt 
werde, deren Monopolisierung dem Gemeinwesen niitzlich sein 
wird, und er glaubt dieser Forderung geniigen zu k6nnen, 
indem er einfach die Niitzlichkeit der manufacture usw. als 
Erfordernis fiir die Patentfahigkeit gesetzlich vorschreibt. 

Eine gewisse Einschrankung des Problems wird hier
durch zweifeIlos erreicht werden, denn es k6nnen sofort 
alle diejenigen manufactures von der Patentierung aus
geschlossen werden, von denen der Anmelder nicht nach
weisen kann, daB sie niitzlich sind. Aber andererseits wird 
man erkennen, daB damit der eigentlichen L6sung der 
Schwierigkeit kaum naher gekommen wird. Ausgeschlossen 
werden die Zweifel namlich dadurch nur fiir solche Falle, 
in denen der Mangel an Niitzlichkeit offenbar ist. Die
jenigen FaIle dagegen, welche an der Grenze zwischen Niitz
lichkeit und Schadlichkeit stehen, werden sich ebensowenig 
an der Hand dieses Gesetzes mit Sicherheit erkennen lassen, 
wie an der Hand des allgemeiner gefaBten englischen Ge
setzes. Priifen wir zum Beispiel gleich an unserm Paradigma 
die Brauchbarkeit der amerikanischen Vorschrift, so finden 
wir, daB sie v611ig versagt, denn daB das Kurbelgetriebe nicht 
niitzlich sei, wird niemand behaupten wollen. Also wiirde 
Watts Konkurrent in den Vereinigten Staaten wahrschein
lich ebensowohl sein Patent erhalten und behauptet haben, 
wie in England. Hier bleibt in der Tat die Kunst der 
Rechtsgelehrten stehen, und es kann vielleicht als ein auBe
res Zeichen hiervon angesehen werden, daB weder England 
noch die Vereinigten IStaaten an den Teilen ihrer Gesetze, die 
sich auf diesen Punkt beziehen, bis heute etwas geandert haben. 
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Nicht so die europaischen Festlandsstaaten, deren In
dustrie erst verhaltnismaBig spat soweit entwickelt Xwar, daB 
sie auf die Einflihrung einer gesetzlichen Regelung des Pa
tentwesens hindrangte. 

Der nachste in der Reihe ist Frankreich. Vor der Re
volution hatte ein strenges Zunftwesen f' geherrscht, ~das 

den Erfindungen und noch mehr dem natiirlichen Urheber
recht des Erfinders grundsatzlich abgeneigt war. Innerhalb 
der Zunft soUte niemand vor den anderen Zunftgenossen 
Vorrechte genieBen und man betrachtete daher die Er
findungen der Zunftmitglieder als Eigentum der Zunft. Fiel 
eine Erfindung in ein Grenzgebiet zwischen den Arbeits
feldern zweier oder mehrerer Ziinfte, so gab es langwierige 
Streitigkeiten und Prozesse. Auf diesem Boden konnte sich 
kein Erfinderrecht entwickeln und wir finden daher die ersten 
Anlaufe dazu erst im Jahre 1789, als die Gewerbefreiheit 
erklart worden war. Das erste Patentgesetz wurde im Jahre 
1791 erlassen und lehnt sich noch eng an das englische Vor
bild an. In der Folge erfahrt es zahlreiche Wandlungen und 
entwickelt sich schlieBlich zu dem Patentgesetz des J ahres 
1844, das mit ganz unbedeutenden Anderungen noch heute 
in Kraft ist. 

Die Paragraphen, die uns interessieren, haben folgenden 
Wortlaut: 

"Art. I er Toute nouvelle decouverte ou invention dans tous 
les genres d'industrie confere a son auteur, sous les conditions 
et pour Ie temps ci-apres determines, Ie droit exc1usif d'ex
ploiter a son profit ladite 'fdecouverte ou invention. 

"Art. 2. Seront considerees comme inventions ou decou
vertes nouvelles: 

"L'invention de nouveaux produits industriels; 
"L'invention de nouveaux moyens ou l'application nou

velle de moyens connus, pour l'obtention d'un resultat ou d'un 
produit industriel." 

Und endlich:' 
"Art. 3I. N e sera pas reputee nouvelle toute decouverte, 

invention ou application qui, en France ou a l'etranger, et 
Zunftwesen, Anhang (5). 
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anterieurement a la date du depot de la demande, aura re~u 
un~ pUblicite suffisante pour pouvoir etre executee." 

Zunachst sehen wir, daB die franzosischen Gesetzgeber 
hier den Amerikanern gefolgt sind, indem sie unter die paten~ 
tierbaren Gegenstande nicht nur die Erfindungen, sondern 
auch Entdeckungen klassifizieren. Dieser Zusatz scheint aber 
nur einer unklaren Besorgnis entsprungen zu sein, etwas unge
sagt zu lassen, das andere fruher zu sagen fur notig erachtet 
haben, denn tatsachlich geht schon aus dem Wortlaut dieser 
Paragraphen selbst hervor, daB die beiden Worte hier als 
Synonym a behandelt werden. 1m Artikel I stehen sie in der 
Einleitung nebeneinander, aber die spezifizierende Definition 
enthaIt nur das eine, "invention". Auch aus dem Wesen 
der Sache ergibt sich die Notwendigkeit dieser Auffassung. 
Die gewerbliche Anwendung einer technischen Entdeckung 
ist eben eine Erfindung, und da das ganze Patentwesen auf 
weiter nichts abzielt, als die Einschrankung der gewerblichen 
Anwendung zugunsten des Erfinders, so sind offenbar nur 
diejenigen Entdeckungen patentierbar, die gleichzeitig auch 
Erfindungen sind. 

Rier aber finden wir zum erstenmal in einem Gesetz 
das Wort "invention" als zusammenfassenden Begriff der 
patentierbaren Materie gebraucht. Die englische und amerika
nische Rechtsprechung waren allerdings nicht etwa auf dem 
Standpunkt stehen geblieben, daB sie den Patent schutz tat
sachlich, wie es der Wortlaut ihrer Gesetze zu fordern scheint, 
auf das manufacture, die korperliche Darstellung der Er
findung beschrankt hatten. Vielmehr war es auch da schon 
der rein geistige Inhalt, der Erfindungsgedanke, der wirklich 
geschutzt wurde. Der Unterschied ist bedeutsam, denn jedes 
korperliche Erzeugnis ist mit allerhand ZufaIligkeiten : der: 
Konstruktion lund der Ausfiihrung behaftet, die nicht not
wendig mit der eigentlichen Erfindung etwas zu tun haben, 
deren Verkorperung das Erzeugnis oder das Verfahren ist .. 
Es ist zum Beispiel ein gar nicht seltener Fall, daB die ersten 
Ausfiihrungen einer neuen Erfindung so unvollkommen sind, 
daB sie uberhaupt geradezu unbrauchbar erscheinen und des
halb nur einen ungenugenden oder gar keinen Absatz finden; 
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Es liegt aber die M6glichkeit vor, daB der Erfinder, indem 
er selbst mehr Erfahrungen sammelt oder vielleicht noch zu
satzliche Erfindungen macht, allmahlich seine Fabrikate der
maBen verbessert, daB sie schlieBlich einen bedeutenden Fort
schritt darstellen. Ware ihm in einem solchen Fall anfangs 
nur das Erzeugnis geschiitzt gewesen, so hatte ein anderer 
den Erfindungsgedanken aufgreifen und mit seiner Hilfe viel
leicht schneller als der erste Erfinder jene Verbesserungen 
ausfiihren k6nnen, und hatte damit den eigentlichen Urheber 
der neuen Idee vom Markte verdrangt. 

Die Erfindung also, nicht die k6rperliche Ausfiihrung 
der Erfindung muB geschiitzt werden, denn die Erfindung 
umfaBt aIle m6glichen Ausfiihrungsformen. Der Geist des 
Patentwesens fordert die Reindarstellung des Begriffs im 
Gegensatz zur materiellen Verwirklichung einer Ausfiihrungs
form. Diesen Unterschied aus der englischen und amerika
nischen J udikatur richtig abstrahiert und ihm durch die Ein
fiihrung des Wortes "invention" in das Gesetz Aqsdruck 
geliehen zu haben, ist das Verdienst der franz6sischen Gesetz
geber. DaB im folgenden Absatz des zitierten Paragraphen 
das Wort "invention" wieder durch die W orte "produits 
industriels" usw. definiert ist, tut dieser Auffassung keinen 
Abbruch, denn es ist ausdriicklich vermieden zu sagen: Eine 
neue Erfindung ist ein neues Industrie-Erzeugnis; gesagt ist 
vielmehr: Eine neue Erfindung ist die Erfindung eines neuen 
Industrie-Erzeugnisses, neuen Mittels usw. 

Noch in einem anderen Punkte ergibt die Formulierung 
des franz6sischen Gesetzes einen bedeutsamen Fortschritt in 
der Feststellung des Erfindungsbegriffs. Wenn der Richter 
hiernach gen6tigt ist, von dem k6rperlichen manufacture 
zu abstrahieren und lediglich zu untersuchen, ob der Gegen
stand der Patentanmeldung eine Erfindung ist oder nicht, 
so darf er diese Frage doch nicht in dem Sinne stellen, wie 
sie einst James Watt stellte und beantwortete. Es steht 
nicht kurzab im Gesetz: Erfindungen sind patentierbar, es 
steht da: Neue Erfindungen sind patentierbar, und die Neu
heit im Sinne des Gesetzes ist sehr wesentlich anders defi
niert, als im englischen und amerikanischen Gesetz. 
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N eu ist hier nicht mehr alles, was nicht vor dem Tage 
der Einreichung des Patentgesuches in veroffentlichten Druck
schriften beschrieben oder im Inlande offenkundig angewendet 
war, sondern neu ist nur das, was weder im Inlande noch 
im Auslande aura refu une publicite sujjisante pour pou-
voir etre execute. . 

Folgen wir also dem franzosischen Gesetz, so konnen 
wir alle Erfindungen in vier Klassen teilen. Wir denken sie 
uns zu diesem Zweck chronologisch in eine Reihe geordnet: 
Zuerst kommen die Erfindungen, die wir die "absolut nicht 
neuen" nennen wollen, namlich alle diejenigen, welche 
bis zum gegenwartigen Zeitpunkt beschrieben oder benutzt 
sind und zwar so beschrieben, daB der Inhalt der Be
schreibung oder dasjenige, was benutzt ist, sich voll
kommen mit der Erfindung deckt, damit identisch ist. AIs
dann folgt die zweite Klasse der Erfindungen, welche wir 
die "gesetzlich nicht neuen" nennen wollen. Das sind aIle die
jenigen, welche sich zwar nicht vollkommen mit dem decken, 
was schon beschrieben oder benutzt ist, die aber doch ont 
refU une publicite sujfisante pour pouvoir etre executees. 

Die dritte Klasse sind diejenigen, welche zwar nahe
rungsweise beschrieben, in der veroffentlichten Literatur an
gedeutet, aber doch noch nicht derart beschrieben sind, daB sie 
danach benutzt werden konnten. Diese wollen wir die "ge
setzlich neuen" nennen. Endlich die vierte Klasse sind die
jenigen, welche uberhaupt nicht beschrieben oder benutzt 
sind, die "absolut neuen" Erfindungen. 

Die erste Klasse ist weitaus die zahlreichste von allen, 
aber sie hat fUr die gegenwartige Untersuchung wenig Inter
esse, weil die darunter fallenden Erfindungen an einem groben, 
rein auBerlichen Zeichen stets eindeutig zu erkennen sind; 
sie macht fUr die Rechtsprechung keinerlei Schwierigkeit. 
Wenn jemand heute den magnetischen KompaB oder das 
Barometer zum Patent anmelden wollte, so wurde der sach
verstandige Beamte, der mit der Patenterteilung betraut ist, 
sofort wissen, wie er uber den Fall zu entscheiden hat, und 
es wurde ihm ein leichtes sein, seine Entscheidung zu be
grunden. 

A. du Bo;s.Reymond, Erfindung. 2 
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Kaum mehr Schwierigkeiten macht die vierte Klasse 
der absolut neuen Erfindungen. Wenn man eben tiberhaupt 
keinerlei Vorveroffentlichungen nachweisen kann, die auch 
nur einen Anklang an die angemeldete Erfindung enthalten, 
so besteht auch kein Zweifel dariiber, daB die Erfindung 
neu ist. Aber selbst wenn diese Klasse Schwierigkeiten 
machte, wiirde sie doch fiir die praktische Rechtsprechung 
nur von sehr untergeordnetem Interesse sein, weil die Zahl 
solcher absolut neuer Erfindungen ganz auBerordentlich klein 
ist. Es ist bisher keine Statistik tiber diejenigen Patentan
meldungen veroffentlicht worden, welche von den priifenden 
Beamten ohne jede Beanstandung zur Patentierung zuge
lassen werden; aber ich glaube, man schatzt die Zahl hoch, 
wenn man annimmt, daB sie ftinf Prozent aller Anmeldungen 
erreicht. Diese Zahl wiirde aber nicht nur die absolut neuen 
Erfindungen umfassen, sondern auch alle diejenigen, welche 
unzweifelhaft in die dritte Klasse der gesetzlich neuen zu 
rechnen sind. 

Die zweite und dritte Klasse dagegen bilden das Schmer
zenskind der Patentrechtsgelehrten. Es ist die fast aus
nahmslose Regel, daB der Anmeldungsgegenstand in der ver
offentlichten Literatur wenigstens andeutungsweise beschrieben 
ist und der Richter solI nun beurteilen, ob die dadurch 
dargestellte Publizitat eine publicite suffisante ist oder nicht. 

Diese Unterscheidung zwischen absoluter und partieller 
Neuheit findet sich weder im englischen noch im ameri
kanischen Gesetz. Wohl aber ist zur Zeit der Entstehung 
des franzosischen Gesetzes diese Unterscheidung bereits durch
aus klar in den Entscheidungen beider Lander ausgebildet. 
Die englischen Richter haben schon seit geraumer Zeit keines
wegs jede noch so geringfiigige Abanderung eines bekannten 
manufacture als ausreichende Unterlage fiir eine Patent
erteilung angesehen, sondern in jedem einzelnen FaIle sorg
faltig untersucht, ob der Grad der Neuheit auch ein solcher 
sei, daB sie als bestehend gesetzlich anzuerkennen sei. 
Aber das franzosische Gesetz scheidet zum ersten Male 
dieses Merkmal der geniigenden Abweichung von dem Be
kannten aus dem Erfindungsbegriff selbst aus und kleidet es 
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in klare W orte. Das praktisch richtig arbeitende, aber weniger 
durchsichtig analysierende angelsachsische Rechtsgefiihl hatte 
den Begriff der N euheit als etwas Unteilbares, Starres ange
sehen, indem es nur die absolute N euheit kannte oder be
achtete und hatte statt dessen den Begriff des manufacture 
in zwei U nterabteilungen zerlegt, namlich so1che manufac
tures, die zwar neu aber keine Erfindungen seien und daher, 
trotzdem sie die Erfordernisse des Gesetzes dem W ortlaut 
nach erfiillen, nicht patentierbar seien und so1che neuen 
manufactures, die gleichzeitig Erfindungen und daher an
gemessene Gegenstande fiir die Patentierung seien. Der fran
zasische Gesetzgeber dagegen nimmt an, daB beide Unter
abteilungen sich von einander nur durch den Grad der Neu
heit unterscheiden. Er unterscheidet zwischen der Handlung 
des Erfindens, we1che die Neuheit des Erfundenen bedingt 
und dem Resultat des Erfindens, der Erfindung, die er 
von der Neuheit begrifflich unabhangig denkt. Folgerichtig 
hat er sich daher nicht damit begniigt, als Gegenstand des 
Patentes die bloBe Erfindung hinzustellen, sondern er hat 
auBerdem die N euheit gefordert. Andererseits aber hat er 
keineswegs die Forderung der Praxis iibersehen, die ver
langt, daB ein gewisser, nicht ganz geringer Grad von Neu
heit bestehen miisse, wenn man die Patentierbarkeit an
erkennen solI, und er hat demnach den Neuheitsbegriff so 
weit eingeschrankt, daB eben dadurch die nicht geniigen d 
neuen Erfindungen ausgeschlossen werden. 

Die sachliche Unterlage der Begriffe, mit denen operiert 
wird, ist also dieselbe geblieben, die Operation ist auch 
dieselbe geblieben und demnach ist auch das Problem un
verandert. Es ist seiner Lasung nur insofern naht::r geriickt, 
als es aller Verschwommenheit in der Formulierung ent~ 

kleidet, als es klarer und weniger mehrdeutig ausgedriickt 
worden ist. Die Wiinschelrute, nach der wir ausschauten, 
urn zu erfahren, ob ein Anmeldungsgegenstand eine Er
findung sei oder nicht, ist dadurch nicht gefunden, aber 
der franzasische Richter sucht sie nicht mehr, urn sich 
sagen zu lassen, was eine Erfindung ist, sondern nur noch, urn 
sich sagen zu lassen, ob eine Erfindung, die ihm vorliegt, ge-

2* 
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setzlich neu ist oder nicht. Damit ist dem Begriff der Er
findung eine beschranktere Stellung im Patentwesen an
gewiesen, er hat die Eigenschaft der Geistererscheinung ver
loren, die alle sehen, die aber keiner dem andern zeigen 
kann, weil er immer nur das Gebilde seiner eigenen Phantasie 
vor sich hat, dessen Beschreibung im Geiste des Andern 
stets auch eine andere Vorstellung auslost. 

Die nun folgenden drei J ahrzehnte bis zum Erlass des 
deutschen Patentgesetzes im Jahre 1877 sind fruchtbar an 
Patentgesetzen, aber arm an Ereignissen, die fur die Er
kenntnis des Erfindungsbegriffes von Bedeutung waren. Fast 
alle Lander, die uberhaupt ein geordnetes Staatswesen haben, 
folgen dem Beispiel Englands, der Vereinigten Staaten und 
Frankreichs und die neu geschaffenen Gesetze sind samtlich 
mehr oder weniger treue Kopien der vorhandenen Vorbilder. 
Dabei neigen die angelsachsischen Volker dem System des 
Mutterlandes oder der Vereinigten Staaten zu, wahrend die 
lateinischen Volker im wesentlichen Frankreich zum Muster 
nehmen. In Deutschland bildet die politische Zerrissenheit 
und der stark ausgepragte Individualismus lange ein Hindernis, 
das dem Drucke der kraftvoll aufstrebenden Industrie er
folgreich widersteht, bis endlich durch die Griindung des 
neuen Reiches fur die einheitliche Regelung und Ausgestaltung 
auch dieses wie so vieler anderer Rechtsgebiete der Weg 
geebnet wird. 

So war der deutsche Gesetzgeber in der vorteilhaften 
Lage, auf einer grundlich durchgearbeiteten Rechtspraxis 
des Auslandes weiterzubauen, an der so viele unter ganz 
verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Verhhltnissen 
lebende und aus verschiedenen Rassen zusammengesetzte 
VOlker mitgearbeitet hatten, daB man wohl imstande war, 
die allen gemeinsamen Grundzuge von individuellen Eigen
artigkeiten zu scheiden. Dieser Umstand war aber auch 
schon vielen der Vorganger Deutschlands zugute gekommen; 
was in hoherem Grade dem deutschen Patentgesetz eine 
gewisse epochemachende Bedeutung verliehen hat, ist die 
Zeit industriellen und politischen Aufschwungs, in der es 
geboren wurde. Je mehr Anteil eine Nation an der Ver-
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sorgung des Weltmarktes mit Industrie-Erzeugnissen nimmt, 
desto mehr zwingt sie die Erfinder alier ubrigen Lander, 
auch bei ihr fiir ihre Erfindungen Schutz zu suchen, weil 
das Heimatspatent nur die Konkurrenz der Heimat aus
schlieBt. Auf der anderen Seite erforderte das uberaus 
rasche und kraftige Anwachsen der deutschen Industrie im 
Inlande eine entsprechende Entwickelung und Durchbildung 
der mit dem Erwerbsleben verkniipften Rechtsgebiete und 
so konnte es nicht fehlen, daB die deutschen Rechtsgelehrten 
und Richter sich mit besonderer Liebe der neu erwachsenden 
Aufgabe annahmen und in wenigen Jahren eine Fach· 
literatur und eine Sammlung von Entscheidungen schufen, 
die an Umfang, Vielseitigkeit und Griindlichkeit der Ver· 
tiefung in die Materie uniibertroffen dasteht. 

Soweit der Erfindungsbegriff in Betracht kommt, schlieBt 
sich Deutschland eng an die franzosische Formulierung an. 
Die betreffenden Stelien des deutschen Gesetzes lauten: 

"Patente werden erteilt fUr neue Erfindungen, welche 
eine gewerbliche Verwertung gestatten," und: 

"Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit 
der auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in 
offentlichen Druckschriften bereits derart beschrieben, oder 
im Inlande bereits so offenkundig benutzt ist, daB danach 
die Benutzung durch andere Sachverstandige moglich er· 
scheint." 

Auch Deutschland beschrankt also nicht den Patent· 
schutz, wie die angelsachsischen Lander, auf neue gewerb· 
liche Erzeugnisse und Erzeugungsmittel, sondern erstreckt 
ihn auf Erfindungen. Fur die Bestimmung des Begriffs der 
Erfindung scheint auBerdem zu folgen, daB der Gesetz
geber, ebenso wie der franzosische, angenommen hat, daB 
die Neuheit kein Merkmal der Erfindung selbst ist. Auch 
der Begriff der gesetzlichen N euheit im Gegensatz zur 
absoluten ist dem franzosischen Gesetz entlehnt. Man hat 
aber versucht, in diesem Punkt die Entscheidungen dadurch 
zu erleichtern, daB man sich nicht darauf beschrankt hat, 
allgemein von einer ausreichenden Offentlichkeit zu sprechen. 
sondern hat bestimmte Merkmale der Offentlichkeit auf-
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gezahlt, deren Nichtvorhandensein von vornherein ein 
sicheres Kriterium fiir die Beurteilung des Neuheitscharakters 
gewahren soll. Auch ist der Begriff selbst erweitert. Offen
kundige Benutzung soIl nur dann eine Erfindung von der 
Patentierung ausschlieBen, wenn sie im Inlande geschehen 
ist. Eine formelle Einschrankung dagegen enthalt der Aus
druck "andere Sachverstandige", denn damit ist aus
gesprochen, daB eine Offentlichkeit, die zwar fiir den un
geschulten, allgemeinen, gesunden Menschenverstand vielleicht 
noch nicht ausreichen wiirde, dennoch zur Verurteilung der 
Erfindung fiihren soIl, wenn es nur fUr einen Sachverstandigen 
moglich ist, nach der veroffentlichten Beschreibung oder 
Benutzung den Gegenstand der Erfindung zu konstruieren. 
Diese Einschrankung ist aber nur scheinbar, denn wenn 
beispielsweise eine Erfindung zwar vorbenutzt ware, es ware 
aber nachgewiesen, daB nur so1che Personen davon Kenntnis 
erhalten hatten, die nach ihrer Veranlagung und Ausbildung 
auBerstande waren, die Erfindung zu verstehen, geschweige 
denn nachzubilden, so wiirde das auch schon nach dem 
franzosischen Gesetz eben keine publicite sutfisante sein. 
Da die Bestimmung "sutfisante pour pouvoir etre executee" 
keine Personenbezeichnung enthaIt, schlieBt sie alle Per
sonen und somit auch die Sachverstandigen ein. Immerhin 
ist durch diese Spezialisierung die praktische Rechtsprechung 
erleichtert, denn es ist der Weg gewiesen, um durch Ent
scheidungen ganze Klassen von Menschen als Sachverstandige 
oder Nichtsachverstandige zu kennzeichnen, so dass in 
vielen Fallen von vornherein iiber diesen Punkt nicht zu 
diskutieren sein wiirde. 

Aber die eigentliche Schwierigkeit ist nicht beseitigt 
und es ist auch kein Versuch gemacht, sie zu beseitigen. 
Selbst wenn man weiB, wer sachverstandig ist, so weiB man 
darum noch nicht, ob die Veroffentlichung derart ist, daB 
danach die Benutzung moglich erscheint, und hier haben wir 
also den alten Streit zwischen Watt und Steed sachlich un
verandert, wenn auch begrifflich prazisiert. Hier hat also im 
praktischen Falle der Richter immer noch nach freiem Er
messen zu urteilen, und hier hat die wissenschaftliche 
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Forschung einzusetzen, wenn sie das freie Ermessen des 
Richters einschranken will. 

Wahrend wir aber schon zu erkennen glaubten, daB 
diese praktische Frage eigentlich nichts mehr mit dem Be
griff der Erfindung selbst zu tun hat, wird es sich zeigen, 
daB die Versuche, sei es der Lasung der Aufgabe naher zu 
kommen, sei es auch nur ihr Wesen zu erartern, in Bezug 
auf diese Punkte eine retrograde Richtung annehmen, die 
bis in die neueste Zeit fortdauert. Die Anfange dieser Ent
wickelung lassen sich bis in die ersten Kommentare zum 
deutschen Patentgesetz zurtickverfolgen, die zu einer Zeit 
entstehen, in der den Kommentatoren noch keinerlei prak
tische Entscheidungen zu Gebote stehen, und die QueUe 
ist vielleicht zum Teil in der charakteristisch juristischen 
Denkweise zu suchen, die tiberall eine gewisse Scheu er
kennen laBt, dem eigenen, auf bloBem, allgemeinem ge
sunden Menschenverstand beruhenden Urteil zuviel zu ver
trauen und es daher vorzieht, nach einer maglichst mecha
nischen Methode den Stoff bis ins einzelne zu zergliedern 
und auch nicht das Kleinste als selbstverstandlich anzu
sehen. Dadurch wird man der Gefahr entgehen, das Recht 
durch die Unklarheiten und Inkonsequenzen des ungeschulten 
Rechtsgefiihls zu korrumpieren, aber man verfallt leicht in 
den entgegengesetzten Fehler, der rein logischen Methode 
zuviel zuzumuten und Gebaude aufzufiihren, die kein sicheres 
Fundament haben und daher tiber kurz oder lang vor 
den Forderungen des Lebens fallen mtissen. Am graBten 
ist diese Gefahr auf solchen Gebieten, die nach ihrem sach
lichen Inhalte dem Bildungsgebiete des J uristen fern liegen, 
die er nicht aus praktischer Anschauung kennt. 

So wird denn ausgeftihrt, daB der erste Paragraph des 
deutschen Patentgesetzes fiir die Patentfahigkeit drei ver
schiedene Bedingungen aufstelle, namlich erstens, daB der 
Gegenstand des Patents eine Erfindung sei, zweitens, daB 
die Erfindung neu sei und drittens, daB sie eine gewerb
liche Verwertung gestatte. 

Drei Bedingungen der PatenWihigkeit, Anhang (6). 
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Der Laie, der die Worte liest: "Patente werden erteilt 
fiir neue Erfindungen, welche eine gewerbliche Verwertung 
gestatten", wird schwerlich auf diese Einteilung verfallen. 
Es wird ihm einleuchtend scheinen, daB das Gesetz die 
Erfiillung zweier Bedingungen fordert, namlich der Neuheit 
und der gewerblichen Verwertbarkeit. DaB Patente nur fiir 
Erfindungen erteilt werden, wird er fiir selbstverstandlich 
ansehen, er wird empfinden, daB soviel schon in dem Worte 
"Patente" liegt, das in seinen Gedanken begrifflich mit "Er~ 
findung" eng verwachsen ist. Da er auBerdem glaubt, daB 
ihm der Begriff Erfindung gelaufig ist, so wird er gar 
nicht auf den Gedanken kommen, daf3 ein Bediirfnis vor~ 
liegen kannte, diesem Punkte besondere Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. 

Beide werden recht uud beide werden unrecht haben. 
Es ist klar, daB, wenn das Gesetz sagt, daB Patente 

flir Erfindungen erteilt werden, man nicht annehmen dad, 
daB ein Patent fiir eine Kirche, fiir ein Gedicht, fiir einen 
Schmetterling oder fiir eine N ordpolexpedition erteilt werden 
kanne, also ist zweifellos eine Bedingung fiir die Erteilung 
eines Patentes, daB eine Erfindung vorhanden sei, also hat 
der Jurist mit seiner Analyse recht. Stellt man aber die 
drei Bedingungen: Erfindung, N euheit und gewerbliche Ver~ 
wertbarkeit unvermittelt nebeneinander, so bezeichnet man 
sie dadurch mindestens auf3erlich als gleichwertig, und das 
ist jedenfalls falsch. Erstens besteht nicht nur grammatisch, 
sondern auch rein sachlich eine unzertrennliche Abhangigkeit 
zwischen dem Begriffe der Erfindung und den beiden Be~ 
griffen der Neuheit und der gewerblichen Verwertbarkeit. 
Es ware sinnlos, die beiden Unterbegriffe absolut und vom 
Erfindungsbegriffe losgetrennt verstehen zu wollen. Die Neu
heit eines Rockes ist etwas ganz anderes, als die N euheit 
einer Erfindung, und die gewerbliche Verwertbarkeit eines 
Grundstiickes, eines Flusses, eines Haustieres deckt sich 
ebensowenig mit der gewerblichen Verwertbarkeit einer Er
findung. 

Zweitens aber sind die' drei Begriffe auch dann keines
wegs gleichwertig, wenn man sie daraufhin untersucht, ob 
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ihr Vorhandensein oder Nichtvorhandensein in jedem 
praktischen FaIle mit gro:l3erer oder geringerer Sieherheit 
erkannt werden kann. Ob uberhaupt eine Erfindung vor
liegt oder nicht, wird kaum jemals oder wenigstens nur in 
einer verschwindenden Minderzahl alIer FaIle zweifelhaft 
sein konnen; ob die vorliegende Erfindung gewerblich ver
wertbar ist, wird in einem kleinen Prozentsatze alIer FaIle 
besonders zu diskutieren sein, aber daB eine nennenswerte 
praktische Schwierigkeit der Entscheidung dieser Frage be
stehe, wird niemand behaupten; ob die vorliegende Erfindung 
neu ist, das heiBt neu im Sinne des Gesetzes, also weder derart 
beschrieben, noch derart benutzt, daB danach die Benutzung 
durch andere Sachverstandige moglich erscheint, ist uber
haupt nieht an der Hand irgendwelcher mechanischen Regel 
zu entscheiden. Diese Frage zu beantworten ist notwendig 
Aufgabe des subjektiven riehterlichen Ermessens. Eine 
Empfindung davon, daB man mit dieser Konstruktion dreier 
gleiehwertiger Bedingungen der Grammatik und dem ge
meinen Sinne des Gesetzes etwas Gewalt antut, ist indessen 
nicht ausgeblieben, aber man beruhigte wohl sein Gewissen 
mit dem Gedanken, daB diese Konstruktion sieh viel besser 
der dem J uristen besonders kongenialen Methode der Be
arbeitung des praktischen Problems anpaBt. 

Das praktische Problem ist folgendes: 1st der Gegen
stand einer gegebenen Patentanmeldung patentierbar oder 
ist er es nicht? Man wird also damit anfangen mussen, zu 
untersuchen, was Gegenstand der Anmeldung ist. Der 
Praktiker wurde vielIeicht geneigt sein, zu diesem Zwecke 
die Beschreibung zu lesen, sich moglichst eingehend in den 
Gegenstand zu vertiefen, den Gedankengang des Erfinders, 
so gut wie er kann, nachzudenken und sich so zunachst 
ganz unbefangen ein moglichst voIlstandiges und richtiges 
Bild von dem Erfindungsgegenstand zu konstruieren. Der 
reine Logiker empfindet aber eine gewisse Scheu, sich auf 
das schlupfrige Gebiet des sachlichen Studiums hinauszu
wagen, denn er sagt sieh, daB, selbst wenn es ihm gelingen 

Ob eine Erfindung vorliegt oder nicht -, Anhang (7). 
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sollte, so weit in die Materie einzudringen, daB er glaubt, 
sie zu beherrschen, moglicherweise dieser Eindruck ein ganz 
falscher sein konnte, moglicherweise ihm nachher mit Recht 
gesagt werden ki:innte, er habe diesen oder jenen Neben
umstand vi:illig iibersehen, er habe Wichtiges und Unwich
tiges quantitativ falsch eingeschatzt und sei so zu einem 
ganz verkehrten Bilde gelangt. Er sucht also das Vertiefen 
in das Sachliche solange wie mi:iglich von sich abzuschieben 
und sich zunachst auf dem sicheren Grunde der rein 10-
gischen Methode dem Kerne der Untersuchung zu nahern. 

Er laBt die unsichere Erfindungsfrage vorlaufig ganz bei
seite und sagt sich: Gegenstand des Patentes kann unter 
keinen Umstanden etwas Nichtneues sein. Zerlegen wir also 
das Vorgebrachte und scheiden wir alles Nichtneue aus. Nicht 
neu ist die Dampfmaschine, nicht neu ist Kurbel und Pleuel
stange. Was bleibt iibrig? Die Verbindung von beiden. So
weit scheint unsere Gedankenfolge unangreifbar, und wenn 
sie unangreifbar ist, so wird die Methode noch mindestens um 
einen Schritt weiterhelfen, ehe wir zum freien Ermessen 
greifen miissen. Wenn es richtig ist, daB der Gegenstand des 
Patentes jedenfalls nichts Nichtneues sein kann, - und das 
steht ja doch im Gesetz - dann ist also das, was nach Aus
scheidung des Nichtneuen noch iibrig bleibt, der Gegenstand 
der Anmeldung und es bleibt folgerichtig nur die Frage iibrig: 
1st dieser Gegenstand eine Erfindung oder nicht? 

Wenn man dieses Ergebnis 'bei Lichte besieht, so gelangt 
man zu dem Gestandnis, daB es der alten Formel von James 
Watt so ahn1ich sieht, wie ein Ei dem anderen. Das also ist 
die Frucht der Entwickelung eines J ahrhunderts. Wir miissen 
denjenigen, als deren Reprasentanten wir James Watt erwahlt 
haben, zugute halten, daB sie nicht geniigend juristisch ge
schult waren, um eine wirklich klare Zergliederung und logisch 
strenge Darstellung des Stoffs zu geben, und bemerken nun 
auf der anderen Seite, daB es dem geschulten J uristen auch 
keineswegs sofort gelingt, sich soweit in die naturwissenschaft
liche und gar in die technische Denkweise einzuleben, daB er 
mit Sicherheit imstande ware, aus einer so schwierigen und 
verwickelten Materie die richtigen Pramissen auszuscheiden, 
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welche die unerHiBliche Vorbedingung fur die Anwendbarkeit 
des Rustzeuges der reinen Logik sind, wenn sie nicht auf Ab
wege fuhren solI. 

Falsch ist zweife110s die Pramisse, daB der Gegenstand 
der Aruneldung niehts Nichtneues sein konne, zum mindesten 
in der absoluten Form und Bedeutung, in der sie n~ch diesem 
Schema angewendet wurde. Der Gegenstand des Patents solI 
vor allen anderen Dingen eine Erfindung sein, und eine Er
findung kann allerdings absolut neu sein und wird dann niehts 
Nichtneues umfassen, aber solche Fane konnen fur diese Be
trachtung fuglich ganz ausscheiden, well solche Erfindungen 
in der Regel nieht vorkommen. 1st aber die ~rfindung, die 
den Gegenstand des Patents bildet, nicht absolut neu, so um
faBt sie immer und notwendigerweise Niehtneues. Man kann 
also den Gegenstand der Anmeldung nicht rein darste11en, in
dem man das Niehtneue ausscheidet und zusieht, was ubrig 
bleibt. Eine Dampfmaschine ist eben kein Additionsexempe1, 
das sich sauberlich in seine Summanden zerlegen HiBt. Es 
ist auch eine Tauschung, wenn man etwa glaubt, daB man 
den Begriff der Verbindung einer Dampfmaschine mit einem 
Kurbelgetriebe abgelost von dem Kurbelgetriebe und der 
Dampfmaschine denken konne. Man kann wohl allgemein 
den Begriff der Verbindung zweier an sieh bekannter Maschinen
telle rein dargestellt denken, aber Gegenstand des Patents 
ist hier nieht dieser Begriff, sondern ein spezieller Fall davon. 
welcher eben die Dampfmaschine und das Kurbe1getriebe, 
also das Nichtneue als unabtrennbare, integrierende Bestand
teile enthalt. Also der Gegenstand der Anmeldung ist aus 
Neuem und Nichtneuem zusammehgesetzt und untrennbar 
vermischt. Scheidet man gewaltsam das Nichtneue aus, so 
hat man eben nieht mehr den Gegenstand der Anme1dung, 
sondern etwas Unvollstandiges, in den meisten Fallen ganz 
Undenkbares ausgeschieden. Nimmt man aber den Gegen
stand der Anmeldung vollstandig, also die neue Verbindung 
der nicht neuen Dampfmaschine mit dem nichtneuen Kurbel
getriebe, so kann gar kein Zweifel mehr bestehen, daB dieser 

Eine Dampfmaschine ist kein Additionsexempel, Anhang (8). 



28 Was ist Erfindung? 

Gegenstand eine Erfindung ist, denn wie sollten wohl die un
zweifelhafte Erfindung der Dampfmaschine und die gleichfalls 
unzweifelhafte Erfindung des Kurbelgetriebes auf einmal 
ihren Erfindungscharakter veriieren, bloB dadurch, daB sie 
kombiniert werden? 

Und nun sehen wir, wie der erste Sundenfall fortzeugend 
Bases gebiert. Das Bestreben, sich zunachst nicht von, dem 
Boden der logischen Methode zu entfernen, verfuhrt den 
Juristen dazu, dem Wortlaut und Inhalt des Gesetzes selbst 
Gewalt anzutun. Er hat sich unbemerkt dazu drangen lassen, 
an Stelle des Begriffes der gesetzlichen Nichtneuheit, den das 
Gesetz mit klaren Worten definiert, den Begriff der absoluten 
Nichtneuheit zu setzen, der nur noch in den Gesetzen angel
sachsischer Observanz vorkommt. Die Bestimmung des "der
art, daB danach die Benutzung durch andere Sachverstandige 
moglich erscheint", ist einfach fallen gelassen oder richtiger, 
diese Bestimmung ist von dem Begriff der Erfindung auf
gesogen worden. 

Hjerbei ist aber zu beach ten , daB die eine oder andere 
logische Form, in die das Problem gekleidet wird, auf die 
Losung des Problems selbst nur von geringem EinfluB ist. 
Ob man das freie richterliche Ermessen an einer oder der 
anderen Stelle der Gedank~nfolge einfugt, ist fur das End
ergebnis im einzelnen Falle im Grunde genommen gleich
giiltig. Abschatzen, ob zu dem Schritte yom Bekannten zum 
Anmeldungsgegenstand ein "Geistesblitz", eine "erfinderische 
Tatigkeit" im Gegensatz zur "handwerksmaBigen Gepflogen
heit" oder der "fachmannischen MaBnahme" und was der 
gebrauchlichen Umschreibungen mehr sein mogen, erforder
lich war, oder abschatzen, ob nicht die Benutzung der an
gemeldeten Erfindung nach den veroffentlichten Beschrei
bungen oder Vorbenutzungen durch einen Sachverstandigen 
moglich war, kommt im wesentlichen auf dasselbe hinaus, 
sobald es sich eben urn denselben Gegenstand und urn die
selben Veroffentlichungen handelt. In jedem Falle ist es 
mehr das Gefiihl und der Takt des Richters, als der logisch 

Absolute Nichtneuheit an Stelle der gesetzlichen, Anhang (9). 
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zergliedernde Verstand, der entscheiden muB. In der Praxis 
wird es darauf ankommen, dies Gefiihl derart zu schulen, 
daB allmahlich eine gewisse Konstanz der Rechtsprechung 
erzielt wird. Es geniigt allerdings nicht, bloB Konstanz zu 
erzielen, sondern es ist auch notig, daB die Grenze zwischen 
patentfahigen und nicht patentfiihigen Erfindungen so gezogen 
werde, daB die Institution der Erfindungspatente den erreich 
bar groBten Segen stiftet und dieser Aufgabe kann wieder 
nicht durch Befolgung gewisser Regeln oder durch Beriick
sichtigung theoretisch aufgesteUter Postulate geniigt werden, 
sondern nur durch eine langdauernde und allmahlich einem 
Gleichgewichtszustand zustrebende Wechselwirkung zwischen 
der entscheidenden Behorde und den interessierten Kreisen 
des Publikums. 

Dieser Vorgang spielt sich ungefahr folgendermaBen abo 
Das beteiligte Publikum spaltet sich im allgemeinen in zwei 
Parteien, von denen die eine fiir eine "milde" und die andere 
fiir eine "strenge" Praxis in der Beurteilung der Patent~ 
fahigkeit der angemeldeten Erfindungen eintritt, das heiBt, 
die Verteidiger der milden Praxis wiinschen, daB mog
lichst viele Patente fiir verhaltnismaBig auch noch so 
unbedeutende N euerungen erteilt werden und die Vertreter der 
strengen Praxis, daB fiir geringfiigige N euerungen eine mog
lichst weitgehende Freiheit bestehe, daB der Patentschutz 
nur dann verliehen werde, wenn ein bedeutender technischer 
Fortschritt vorliegt. Es scheint, daB die Verhaltnisse der 
Industrie es mit sich bringen, daB die erstere Partei sich 
hauptsachlich aus den Reihen der Mechaniker, die letztere aus 
den Reihen der Chemiker rekrutiert. Da man im GroBen und 
Ganzen wird annehmen diirfen, daB die Industriellen selbst 
am besten wissen, wo sie der Schuh driickt, so wird es 
zunachst die Aufgabe des Patentamts sein, nach Moglichkeit 
die Mitte zwischen diesen widerstreitenden Wiinschen zu 
treffen. Zeigt sich dann nach einer gewissen Zeit, in welcher 
die Praxis des Patentamts ungeHihr konstant geblieben ist, 
daB die Klagen der einen oder der anderen Partei wachsen, 
so muB das Patentamt allmahlich seine Praxis in dem Sinne 
andern, wie er von der klagenden Partei verlangt wird, und 
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wenn es dabei tiber das Ziel hinausschieBt, so wird die Gegen· 
partei sehr schnell mit Gegenklagen auftreten, durch die dann 
das Patentamt wieder in eine mittlere Bahn zurtickgedrangt 
wird. DaB die Entwickelung, die sich so ergibt, einem Zustand 
zudrangen konnte, in we1chem einseitig die Interessen der 
Produzenten im Gegensatz zu den Konsumenten bevorzugt 
werden, ist auf dem Gebiet der Erfindungen kaum zu be
fiirchten, denn es handelt sich nicht urn die Versorgung des 
Publikums mit notwendigen Gebrauchsgegenstanden, sondern 
immer nur urn die Anbringung von neuen Erzeugnissen, 
bei denen eine Dberteuerung nur dem Produzenten schaden 
kann. 

Es gibt nun fiir die Strenge oder Milde des Patentamts in 
der Beurteilung des Neuheitsgrades einen recht guten MaBstab, 
namlich das Verhaltnis zwischen der Gesamtzahl der An
meldungen zu der Gesamtzahl der Erteilungen. Man wird an
nehmen diiden, daB die Qualitat der angemeldeten Erfindungen 
ungefi:ihr konstant sein wird, wenn man eine hinreichend groBe 
Zahl, oder, was dasselbe ist, einen hinreichend langen Zeitab
schnitt der Betrachtung zugrunde legt. Gefalscht wird das Ergeb
nis nur durch die absolut neuen und nicht neuen Erfindungen, 
die sich unter den Anmeldungen befinden. Da aber ihre Zahl 
verschwindend klein ist, so wird es statthaft sein, ihren Ein
fluB zu vernachlassigen. Berechnet man diesen Prozentsatz 
nach den amtlichen Veroffentlichungen des deutschen Patent
amts, so erhalt man die hierneben dargestellte Dbersicht. 

Die dargestellten Werte sind insofern nicht ganz richtig, 
als immer nur die Zahlen der Anmeldungen und derjenigen 
Erteilungen angegeben sind, die in denselben Zeitabschnitt 
fallen. Da nun zwischen Anmeldung und Erteilung eines 
Patents immer einige Monate vergehen, so beziehen sich die 
Erteilungen eines J ahres auch immer zum groBten Teil auf 
die Anmeldungen des Vorjahres, und da ferner die Frequenz 
der Anmeldungen von J ahr zu J ahr wachst, so kommt immer 
ein etwas zu niedriger Prozentsatz heraus, wenn man einfach 
den Quotienten zwischen Erteilungen und Anmeldungen eines 
gegebenen J ahres darstellt. Da aber einmal dieser Fehler 
nicht groB ist und zweitens auch dadurch die Schwankungen 
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in der Strenge nicht beeinfluBt werden, so k6nnen wir ihn 
ftiglich vernachHissigen. 

Der geschilderte Vorgang zeigt sich deutlich an dieser 
Kurve. In die Jahre 1889 und 1898 fallen die Maxima der 
Strenge, die sich durch Minima der Patenterteilungen 
zu erkennen geben. Dazwischen liegt 1892 ein Maximum 
der Erteilungen, demgemaB also ein Minimum der Strenge. 
Ein zweites solches Maximum durchlauft die Kurve im 
Jahre 1900 und, indem wir zur Gegenwart vorrticken, stellt 
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sich von neuem ein Minimum ein, das wir soeben zu tiber
schreiten im Begriff sind. 

Wenn nun diese Entwickelung zwar im allgemeinen als 
normal bezeichnet werden kann, und sofern man annehmen 
darf, daB sie einem annahernd konstanten Mittelwert zu
strebt, auch als gesund, so ist die Entwickelung der ersten 
Jahre des Patentgesetzes, wie sie durch diese Kurve aus
gedrtickt wird, entschieden abnorm. 1m Laufe von sieben 
J ahren fa11t der Prozentsatz der Erteilungen von 76 bis auf 
einen Wert, der zwischen 35 und 40 schwankt. Diese ersten 

Annahernd konstanter Mittelwert, Anhang (ro). 
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sieben Jahre konnen aber als die Lehrjahre der prufenden 
Beamten angesehen werden, in denen sie teils mit stetig 
wachsender Vollstandigkeit die Veroffentlichungen aufdecken, 
die der Erteilung von Patenten auf die angemeldeten Er
findungen im Wege stehen, teils aber auch den Begriff der 
gesetzlichen N euheit allmahlich durchdringen, vertiefen und 
verarbeiten, so daB seine Auslegung zunachst eine Entwicke
lung im Sinne bestandig zunehmender Strenge erfahrt. Diese 
Entwickelung ist, qUalitativ betrachtet, zweifellos auch gesund. 
Es wird namlich im allgemeinen anfangs die Neigung be
stehen, die angemeldeten Erfindungen zu hoch einzuschatzen, 
weil der Richter im Falle des Zweifels naturgemaB fiirchten 
wird, daB es ihm begegnen konnte, eine Erfindung zu ver
werfen und dadurch in ihrer Entwickelung zu hemmen, von 
der sich vielleicht spater in der Praxis herausstellt, daB sie 
wirklich von hervorragender Bedeutung gewesen ist. Solche 
Falle sind nicht gerade haufig, aber wo sie vorkommen, 
erregen sie viel boses Blut, und es erscheint besser, hundert 
praktisch wertlose Erfindungen zu patentieren, als eine so1che 
seltene Perle zu zertreten. Indem nun die Erfahrung und 
die daraus entstehende Sicherheit des Urteils wachst, wachst 
naturgemaB auch die Zuversicht der Richter und sie scheuen 
sich nicht mehr, strenger zu urteilen, wenn ein so1ches Ur
teil ihrer Dberzeugung entspricht. 

In das BewuBtsein des Publikums aber dringt die Kennt
nis dieses allmahlichen Fortschreitens nicht in Form des 
Gefuhls zunehmender Rechtssicherheit ein, sondern in Form 
oft bitterer, praktischer Erfahrungen. Ein Erfinder hat in 
einem J ahr ein Patent bekommen und wird im folgenden 
Jahre in einem seiner Meinung nach und auch vielleicht in 
Wirklichkeit ganz analogen Fall belehrt, daB der Gegenstand 
seiner Anmeldung aus den und den Grunden nicht als patent
fahig anzusehen sei. Der umgekehrte Fall muB notwendig 
in der ersten Zeit auch gelegentlich aufgetreten sein, denn da 
die Abteilungen des Patentamts gegenseitig von ihren Ent
scheidungen bei der starken Belastung mit Arbeit unmoglich 
im einzelnen Kenntnis nehmen konnen, werden sich Ver
schiedenheiten in der Abmessung des Neuheitsbegriffs erst 
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verhaltnismaJ3ig langsam ausgleichen lassen. So entwickelt 
sich in diesen ersten sieben J ahren der Praxis des deut
schen Patentamts ein steigender Unwille des beteiligten 
Publikums, ein Gefiihl unertraglicher Rechtsunsicherheit, die 
dadurch verschuldet sei, daB bei der Erteilung von Patenten 
dem freien Ermessen der priifenden Beamten ein zu weiter 
Spielraum gelassen sei. Da nun das Problem der Recht
findung im Erteilungsverfahren sowohl in der amtlichen 
Sprache, wie in der Sprache und den Ausftihrungen fast 
aller Kommentatoren stets mit dem Problem identifiziert 
wird, zu erkennen, ob der Anmeldungsgegenstand eine "Er
findung" sei oder nicht, so wird der Ruf nach einer klaren 
und allgemein verstandlichen Definition des Begriffs der Er
findung immer lauter und verkntipft sich mit dem Verlangen, 
daB eine solche Definition in den Wortlaut des Gesetzes 
aufgenommen werde, damit man aus dem Gesetz seIber im 
voraus mit Sicherheit herauslesen kanne, ob irgend ein Gegen
stand von der Patentierung auszuschlieBen sei oder nicht. 
Andere Klagen, teils tiber die Geschaftsordnung des Amts, 
teils tiber angebliche und wirkliche Mangel des Patent
gesetzes kommen hinzu und eine Anzahl von einfluBreichen 
Vereinen bemachtigt sich der Leitung der Bewegung und 
organisiert eine planmaBige Agitation ftir die Reform des 
Patentgesetzes. Die Regierung sieht sich veranlaBt, die 
Forderungen zu prtifen und sich ihre Befriedigung zur Auf
gabe zu machen und beginnt diese Arbeit, indem sie eine 
Kommission der namhaftesten Sachverstandigen des Reichs 
zusammenruft und tiber eine Anzahl der wichtigsten Fragen 
beraten laBt, und gleich die erste dieser Fragen lautet: 

"Hat das Fehlen einer gesetzlichen Begriffsbestimmung 
der Erfindung erhebliche praktische Nachteile mit sich ge
bracht und lassen sich diese durch die Aufnahme einer 
Begriffsbestimmung in das Gesetz verhiiten? Wenn ja, welche 
Definition ware dann in Vorschlag zu bringen?" 

Hierdurch wurde also mit der ganzen Autoritat einer 
von hachster Stelle ausgehenden amtlichen Kundgebung die 
bisherige Praxis kodifiziert, welche das subjektive Ermessen 
des Richters aus dem Neuheitsbegriff, in dem er nach dem 

A. du Bois-Reymond, Erfindung. 3 
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Wortlaut des Gesetzes stand, heraus und in den Erfindungs
begriff hinein interpretiert hatte. Was bisher nur in den 
Kommentaren und den Entscheidungen mehr zwischen als 
auf den Zeilen gestanden hatte, wurde jetzt zur bestimmt 
vorgezeichneten Richtschnur der gesetzgebenden Korper
schaften erhoben. 

Die Wirkung tritt deutlich in der Fachliteratur jener 
Zeit hervor. Wahrend vor der Einberufung der Enquete
Kommission einzelne Kommentatoren und Rechtstheoretiker 
mehr der Vollstandigkeit der Erorterung halber, als in dem 
Glauben, damit eine praktische Richtschnur fiir die Recht
sprechung zu schaffen, Definitionen des Erfindungsbegriffs 
vorgeschlagen hatten, fiihlte sich jetzt jeder, welcher der 
Reform des Patentgesetzes tatiges Interesse entgegenbrachte, 
berufen, sein Scherflein zu der Losung der groBen Frage 
beizutragen. Wir finden, daB nicht nur diejenigen Mitglieder 
der Kommission selbst, welche die erste Frage zu bejahen 
geneigt waren, sondern auch zahlreiche auBerhalb stehende 
Freiwillige mit Definitionen hervortreten, so daB schon die 
groBe Zahl und die Buntscheckigkeit der vorgeschlagenen 
Formulierungen den Verdacht erwecken muB, daB irgend 
ein Radikalfehler die ganze Bewegung beherrscht. Denn 
wenn eine groBe Anzahl von geschulten und sachverstandigen 
Denkern ein und denselben Begriff definieren, sollte man 
doch fiiglich erwarten diirfen, daB sie alle oder zum groBten 
Teil zu ungefahr derselben Formulierung gelangen sollten. 

Eine Empfindung hiervon bemachtigt sich denn auch 
eines jeden Schriftstellers, der sich mit dieser Periode befaBt 
und der Fehler wird hier und da gesucht und in verschie
dener Weise gekennzeichnet. Die Auffassung, die hier an
gedeutet worden ist, daB es falsch sei, die Begriffe der Er
findung und der Neuheit miteinander zu verquicken, hat 
bisher wenig Anhanger gefunden. Sie scheint sich aber 
neuerdings in der Formulierung Geltung zu verschaffen, daB 
man den Fehler in einer Verwechselung der Begriffe des Er
ftndens mit dem Begriffe des Erfundenen sucht, Begriffe, die 
beide dem Sprachgebrauch nach von dem Worte Erfindung 
gedeckt seien. Wie weit diese Auffassung das Richtige trifft, 
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wird der Leser an der Hand einer Auswahl dieser Definitionen 
selbst ermessen konnen. 

Wir dlirfen erwarten, am vollstandigsten die Anschauungen 
jener Zeit liber den Erfindungsbegriff in dem Bericht der 
Enquete-Kommission selbst wiedergespiegelt zu finden, da ihr 
ein ungewohnlich reiches Material bei seiner Abfassung zur 
VerfUgung stand. Dort wird ausgefUhrt: 

"Es gibt fUr den Begriff der Erfindung kein objektives 
Kriterium, welches flir die Subsumption aller Spezialfalle 
einen festen Anhalt gewahrte. Zutreffend ist in der Enquete 
jener Begriff mit demjenigen eines Kunstwerks verglichen 
worden. Man ist einverstanden, daB nicht jede geringfUgige 
Neuerung in den Formen, in den Konstruktionen, in dem 
Verfahren, in der Wirkung eine Erfindung involviert. Viel
mehr ist es das MaB des Abweichens von dem Bekannten, von 
welchem die Anerkennung des Vorhandenseins einer Erfindung 
abhangig gemacht werden muB. Das ist aber ein Moment 
ideeller N atur, welches sich nicht nach irgend einem mechani
schen MaBstabe, sondern nur nach dem vernlinftigen, die 
Umstande des Einzelfalles zusammenfassenden Ermessen be
stimmen laBt. Die dafiir wohl substituierten Ausdriicke: Er
findungsgedanke im Gegensatz zur bloB en Anwendung ge
werbsmaBiger Geschicklichkeit, zu bloB konstruktiven Ande
rungen usw. enthalten nur Umschreibungen, Gesichtspunkte, 
welche eine bestimmte Richtung bezeichnen, deren Anwend
barkeit aber, wie die der Analogien im Einzelfalle, stets von 
einem durch richtigen Takt geleiteten Abwagen abhangig zu 
machen ist." 

Also als Hauptmerkmal des Erfindungsbegriffes erscheint 
der Enquete-Kommission das MaB des Abweichens vom Be
kannten oder mit dem von uns gewahlten Ausdruck be
zeichnet, die gesetzliche Neuheit. Die Enquete-Kommission 
hat ganz richtig festgestellt, wo die Schwierigkeit in der Ab
messung der Patentfahigkeit zu suchen ist, aber indem sie 
davon ausgeht, daB die Neuheit eine inharente Eigenschaft 
der Erfindung selbst sei, behandelt sie mit einer Selbstver-

Enquete-Kommission, Anhang (II). 
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standlichkeit, als ob 'keine andere Auffassung maglich ware, 
das Problem so, als ob Neuheit und Erfindung Synonyma seien. 

Genau derselben Auffassung begegnen wir denn auch fast 
ausnahmslos in denjenigen Definitionen, die in der Fach
literatur am meisten zitiert werden. 

Klostermann (1877): "Erfindung ist ein Geisteserzeugnis, 
welches entweder in einem neuen Gegenstande des Gebrauchs 
oder in einem neuen H ilfsmittel zur Herstellung von Ge
brauchsgegenstanden besteht." 

Dambach (r877): "Erfindung ist die Schaffung und Her
vorbringung eines neuen, noch nicht vorhandenen Gegenstandes 
oder Produktionsmittels zu materiellen Gebrauchszwecken." 

Quenstedt (r880): "Erfindung ist die Ermittelung eines 
Verfahrens, wodurch die Herstellung eines Gebrauchsgegen
standes mit weniger oder anderer, als der bisher notwendigen 
Arbeit oder eines bisher ganz oder teilweise nicht bekannten 
Gebrauchsgegenstandes ermoglicht wird." 

Reuleaux (r886): "Erfindung ist eine Einrichtung oder 
ein Erzeugnis auf gewerblichem Gebiete, welches beziiglich 
eines Stoffes oder eines Werkzeuges oder eines Verfahrens 
oder der Zusammensetzung der zur technischen Wirkung ver
einigten Teile von bestehenden Einrichtungen und Erzeug
nissen durch weitergehende Wirkung abweicht." 

Hartig (r886): "Erfindung ist die Lasung eines tech
nischen Problems, die nach ihrem technologischen BegrifJe neu 
und nach der Art ihrer Verwirklichung in mindestens einer 
Ausfiihrungsform vollstandig dargelegt ist." 

Knoop (r886): "Erfindungen sind gewerblich verwertbare 
Erzeugnisse und Verfahren, durch welche eine neue technische 
Wirkung oder eine bekannte technische Wirkung aUf neue Weise 
angestrebt wird." 

Staub (r888): "Erfindung ist die auf Erkenntnis beruhende 
Erzeugung einer neuen Wirkung der Naturkrafte." 

In allen diesen Zitaten findet sich immer wieder diese 
Verquickung des Erfindungsbegriffs mit dem Neuheitsbegriff. 
Um dem Leser zu Hilfe zu kommen, sind diejenigen Worte 
in den einzelnen Zitaten, die den Neuheitsbegriff enthalten, 
durch Kursivschrift kenntlich gemacht worden. Die gegebene 
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Liste k6nnte noch bedeutend vermehrt werden und der Ein
druck der Hilflosigkeit, den sie macht, wurde alsdann noch 
versHirkt werden. 

In der Rechtspraxis findet derselbe Gedanke einen ahn
lichen Ausdruck. Besonders das Reichsgericht zeigt die 
Neigung, in seinen Entscheidungen Regeln von allgemeiner 
Tragweite auszusprechen und sie dann auf den gerade vor
liegenden konkreten Gegenstand anzuwenden, und auch in 
den Reichsgerichtsentscheidungen finden sich bei solchen 
Gelegenheiten in der Regel die Begriffe der Neuheit und der 
Erfindung einfach als Synonyma gebraucht. Es sei hier nur 
eine Stelle von vielen im Wortlaut wiedergegeben, in welcher 
der Verfasser viermal abwechselnd die beiden W orte fur 
dieselbe Sache braucht. Die Trennung in vier Absatze und 
die Kursivschrift findet sich im Urtext nicht. 

"Auf dem Gebiete der mechanischen Industrie gibt es 
eine ganze Anzahl von Fallen, in denen es anzuerkennen ist, 
daB die Anwendung eines bekannten Verfahrens auf einen 
Fall, auf welchen dasselbe bis dahin nicht angewendet wurde, 
eine uberraschende Erfindung darstellt. 

"Man darf also patentrechtlich nicht schlechthin und 
allgemein den Satz aussprechen, daB ein Verfahren darum 
nicht neu sei, weil es bereits in Anwendung auf andere 
Fane bekannt gewesen sei. 

"Wendet man diese Gedanken auf das Gebiet der chemi
schen Industrie an, so ist freilich der Satz zu beanstanden, 
daB in jeder Herstellung eines neuen chemischen K6rpers unter 
Anwendung einer bekannten Methode, zumal wenn diese Me
thode bereits auf analoge Fane angewendet, fur diese erfunden 
und ver6ffentlicht ist, eine Erfindung zu erblicken sei. 

"Wenn aber der Chemiker durchAnwendung der Methode 
auf einen Fall, auf welch en sie noch nicht angewendet ist, 
neue Bahnen erschlieBt, so hat er patentrechtlich ein neues 
Verfahren erfunden." 

Wahrend die wissenschaftlichen Arbeiten das Gesetz ver
leugnen, muB sich die Praxis damit abfinden und man gelangt 

Neuheit und Erfindung Synonyma, Anhang (12). 
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zu der Regel, daB beide Prtifungen auf das V orhandensein 
von Erfindung und auf das Vorhandensein von Neuheit 
uno actu zu erfolgen hatten. Damit wird allerdings tiber 
die oben dargestellte Analyse des Priifungsverfahrens der 
Stab gebrochen, aber daB positiv etwas Besseres an deren 
Stelle gesetzt ware, laBt sich nicht erkennen. Die neueste 
Literatur nimmt dementsprechend teilweise eine nur zu
sammenfassende und historisch berichtende Haltung ein, 
teilweise sucht sie nach einer Erklarung ftir den resignierten 
Standpunkt, den die siegesgewissen Fehlgriffe der Vorganger 
ihr aufgen6tigt haben. 

So schreibt Seligsohn in der zweiten Auflage seines 
Kommentars zum Patentgesetz, 1901: 

"Bei dieser Relativitat des Erfindungsbegriffes ist es un
m6glich, ihn in eine allgemeine Formel zu bannen; vielmehr 
kann allein die Praxis im einzelnen Falle die Grenze ziehen, 
we1che ihn von der patentunfahigen N euerung scheidet. Man 
wird deshalb der BehOrde, welche bei der Patenterteilung 
tiber den Erfindungscharakter zu befinden hat, eine gewisse 
Freiheit bei ihrer Entsch.eidung zugestehen mtissen. 

"Will man dies Moment in der Definition beriicksichtigen, 
so verzichtet man damit auf eine eigentliche Definition. Man 
k6nnte dann allenfalls eine Erfindung im Sinne des Patent
gesetzes umschreiben als eine durch Benutzung der N atur
krafte hergestellte Sch6pfung, welche gegenitber dem bisherigen 
Z ustande einen wesentlichen F ortschritt darstellt und ein mensch
liches Bedtirfnis befriedigt." 

Ein Zweiter, der noch in der letzten Zeit mit einer 
Definition hervortritt, obgleich auch er in einer FuBnote aus
ftihrt, daB Definitionen in der Rechtswissenschaft im all
gemeinen nicht den praktischen N utzen haben k6nnen, den 
die Agitatoren fUr die Reform des Patentgesetzes davon er
hoff ten, ist Kohler, der in seinem Handbuch des Deutschen 
Patentrechts (Zweite Auflage, 1900) folgendes ausftihrt: 

"Der Begriff der Erfindung umfaBt ein Doppeltes: 1. die 
Tatsache des Erfindens, 2. das Resultat des Erfindens, das 

uno actu, Anhang (13). 
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Erfundene. Die vielen Streitigkeiten iiber den Erfindungs· 
begriff beruhen zum Teil auf der Verwechselung dieser beiden 
Seiten des Problems, welche beide durch den Begriff Erfindung 
gedeckt sind. 1m folgenden solI zuniichst von der Erfindung 
als dem Erfundenen die Rede sein; spiiter ist auf den Vor
gang des Erfindens selbst einzugehen. 

"Erfindung im objektiven Sinn ist eine zum technischen 
Ausdruck gebrachte Ideensch6pfung des Menschengeistes, die 
der N atur eine neue Seite abgewinnt und hierbei mit Erfolg 
darauf abzielt, durch Beniitzung von N aturkriiften mensch
liche Postulate zu erfiillen." 

Auch Seligsohn hebt an anderer Stelle den Unterschied 
zwischen dem Erfinden und dem Erfundenen hervor, die beide 
im Begriff der Erfindung sprachlich verquickt sind und in 
dieser Trennung diirfen wir einen Fortschritt begriiBen. 
Wiihrend man aber hiitte erwarten diirfen, daB die Erkennt
nis dieses Unterschiedes dazu fiihren sollte, daB man nun 
zuniichst den Versuch machen wiirde, den einen Begriff ge
trennt von dem anderen zu erkliiren, sehen wir, daB beide 
Autoren ihre Definitionsformeln in so unbestimmte Worte 
gekleidet haben, daB. wieder beide Begriffe der Tiitigkeit des 
Erfindens und des Resultats jener Tiitigkeit untrennbar darin 
enthalten sind. Auch Sch6pfung umfaBt die Tiitigkeit des 
Schaffens und das Erschaffene, und die Wahl cler verbalen 
Form zur niiheren Bestimmung der Sch6pfung verstiirkt den 
Eindruck, daB trotz der vorausgehenden Ableugnung hier 
wieder nur das Erfinden an Stelle des Erfundenen definiert wird. 

Die durch Kursivschrift hervorgehobenen Worte in der 
Kohlerschen Formel haben aber, abgesehen davon, daB sie 
den N euheitsbegriff ausdriicken, noch eine weitere Bedeutung, 
die, im Lichte der nachfolgenden Betrachtungen gesehen, er
kennen lassen wird, daB Kohler eine wichtige Eigenschaft 
des Erfindungsbegriffs hier wenigstens angedeutet hat, die 
in den sonstigen Definitionsformeln mit einer Ausnahme nicht 
mit gleicher Deutlichkeit zum Ausdruck gekommen ist. Diese 
Ausnahme ist die Definition von Gareis (I877), die in der 

Gareis, Anhang (14). 
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vorstehenden Liste iibergangen worden ist, weil sie an dieser 
Stelle mit der Kohlerschen Formel zusammengesteIlt werden 
soIlte. Sie lautet: 

"Erfindung ist Entdeckung einer vorher noch nicht be
kannten T atsache, daB durch eine konkrete technische Ein
wirkung auf einen Stoff der AuBenwelt ein der Wiederholung 
an sich unterziehbarer Erfolg erzielt wird." 

Gareis sagt also unverhohlen, daB Erfindung die Auffindung 
von etwas Vorhandenem, der "bisher unbekannten Tatsache" 
ist, und Kohler nimmt nach nunmehr dreiundzwanzig J ahren 
denselben Gedanken, der anderwarts viel Anfechtung erfahren 
hat, wieder auf, indem er durch das Erfinden der Natur, 
also der objektiv vorhandenen AuBenwelt, eine neue Seite 
abgewinnen laBt. Neu kann hier nichts anderes bedeuten, 
als vorher noch nicht bekannt, denn Kohler tauscht sich 
natiirlich nicht dariiber, daB wir im gewohnlichen Sinne die 
Natur weder mit neuen noch mit alten Seiten ausgestattet 
denken konnen, da die Annahme ihrer Konstanz eine not
wendige Voraussetzung alles N aturerkennens ist. 

Das Streben der beiden zitierten neueren Autoren, nicht 
mehr, wie ihre Vorganger, eine praktische Regel fiir die Recht
sprechung, sondern nur das Resultat einer wissenschaftlichen 
Erkenntnis des definierten Begriffs in ihrer Formel auszu
driicken, konnte als eine bedeutungsvoIle N euerung in der 
Methode angesprochen werden, wenn man es so auffassen 
woIlte, als hatten sie sich gesagt, die praktische Aufgabe zer
fiele in zwei Unteraufgaben, namlich erstens zu definieren, 
was Erfindung an sich ist, und zweitens eine praktische Regel 
aufzusteIlen, durch die der definierte Begriff in jedem einzelnen 
FaIle als solcher und kein anderer erkannt werden konne. 
Die gleichzeitige Losung beider Seiten der Aufgabe sei den 
Vorgangern miBgliickt, es ware also zu versuchen, ob man 
nicht weiter kommt, indem man zunachst die Rechtspraxis 
ganz aus dem Spiel laBt und nur das Wesen des Begriffs 
mogHchst voIlstandig zu umschreiben sucht. Sei erst diese 
Aufgabe gelost, so werde sich mit weit groBerer Sicherheit, 

Anderwarts vie! Anfechtung, Anhang (IS). 
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als a priori zu erreichen sei, erkennen lassen, entweder, daB 
und warum die zweite Aufgabe unlosbar ist, oder aber in 
welcher Richtung weitergearbeitet werden musse, um nun 
auch der Losung der zweiten Aufgabe naher zu kommen. 
Die Worte, mit denen Seligsohn seine Formel einfUhrt und 
die ersten Worte der Kohlerschen Formel, "Erfindung im 
objektiven Sinne", lassen sich in diesem Sinne lesen. Aber aus 
dem Zusammenhang und besonders, wenn man die Formeln 
selbst daraufhin pruft, wird man vielmehr zu der Auffassung 
gelangen, daB beide Autoren damit nur einen resignierten 
Standpunkt in dem Sinne einnehmen, daB sie an eine Definition 
des Erfindungsbegriffs eben keine praktischen Hoffnungen 
geknupft sehen wollen. 

Die so skizzierte Entwickelung des Erfindungsbegriffs hat 
die Rechtsgelehrten in eine ganz eigenttimliche Lage gedrangt. 
Auf der einen Seite haben sie mit der Tatsache zu rechnen, 
daB aIle in der Gesetzgebung schopferisch auftretenden Volker 
es fur notwendig erachtet haben, aIs vornehmste Bedingung 
fur die Patentfahigkeit von dem Gegenstand der Anmeldung 
neben dem Charakter der Erfindung auch den Charakter der 
Neuheit zu verlangen. Auf der anderen Seite fuhrt sie die 
Analyse des Erfindungsbegriffs zu der Auffassung, daB Neu
heit bereits als ein integrierendes Merkmal im Begriff Er
findung enthalten sei. Dieser Zustand ist offenbar mit den 
Forderungen der gemeinen Logik nicht ohne weiteres verein
bar, und es fragte sich also, welcher Ausweg gefunden werden 
konne, um den Widerspruch zu beseitigen. 

Das Nachstliegende war vielleicht, sich darauf zu be
sinnen, daB der Gesetzgeber nicht unfehlbar ist, und anzu
nehmen, daB er eine Tautologie in die Gesetzesformulierung 
aufgenommen habe. Dagegen ist an und fUr sich nichts ein
zuwenden, aber wenn man die Formulierung des Gesetzes 
fur falsch erklart, muB man bereit sein, eine andere an ihre 
Stelle zu setzen, und es entsteht die Aufgabe, eine Formu
lierung zu finden, die nicht allein die abstrakte Logik be
friedigt, sondern auch den Forderungen der praktischen Recht
sprechung genugt. Mit anderen Worten, es ist die Frage, 
ob nicht fur die praktische Rechtsprechung erhebliche Dbel-
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stande entstehen wiirden, wenn die Neuheitsforderung aus 
dem Gesetz gestrichen wiirde. Sobald man den Versuch macht, 
zeigt es sich in der Tat, daB die praktischen und auch die 
logischen Schwierigkeiten eher wachsen, als abnehmen. Es 
ist eine notwendige Forderung der Rechtspraxis, daB der Neu
heitsbegriff beschrankt sei, denn sonst wiirden sich die Dis
kussionen iiber die Neuheitsfrage in der Mehrzahl der kon
kreten Falle ins Uferlose verlieren. Setzt man aber voraus, 
daB Neuheit allgemein ein integrierendes Merkmal des Er
findungsbegriffs ist, so wiirde man nicht selten in der Praxis 
auf Falle stoBen, die zwar der allgemeinen Neuheit ent
behren, die gesetzlich beschrankte Neuheit aber besitzen, und 
es wiirde die schwierige Frage entstehen, ob solche Falle 
patentierbar sind oder nicht. Patentiert man sie, so paten
tiert man etwas, das keine Erfindung ist, patentiert man sie 
nicht, so hebt man damit praktisch die gesetzliche Be
schrankung der N euheit auf. 

Ein anderer Ausweg ist vielen gangbarer erschienen. 
Setzt man voraus, daB der allgemeine Begriff der Neuheit 
mehrere wesensungleiche Unterbegriffe enthalt, so ist die 
Annahme zulassig, daB der Gesetzgeber bei der Benutzung 
des Wortes "Erfindung" eine Unterart der Neuheit meint, 
und bei der Benutzung des Wortes "neu" eine andere 
Unterart der Neuheit. Alsdann ware der Widerspruch ge
hoben. 

Man kann nun ungezwungen den allgemeinen N euheits
begriff in die Unterbegriffe der subjektiven Neuheit und der 
objektiven Neuheit zerlegen. Wer etwas erfindet, fiir den 
ist notwendigerweise das Erfundene subjektiv neu, denn sonst 
hatte er es eben nicht erfunden, sondern nur dem Wissens
schatz der Allgemeinheit oder anderer entnommen. Das Ge
setz dagegen kann sich mit dieser subjektiven Neuheit nicht 
begniigen, denn es kommt bestandig vor, daB von neuem 
erfunden wird, was ohne Kenntnis des Erfinders bereits ver-
6ffentlicht war. Folglich muB das Gesetz auBer der subjek
tiven Neuheit, die der Erfindungsbegriff involviert, noch ob
jektive Neuheit als eine weitere Bedingung fUr [die Patent
fahigkeit verlangen. 
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Hiergegen wird von anderer Seite folgendes eingewendet. 
Ware diese Theorie richtig, so wiirde das Gesetz erstens im
plicite subjektive Neuheit als integrierendes Merkmal der 
Erfindung und zweitens explicite objektive N euheit fordem. 
Das tut aber das Gesetz nicht. Es ist dem Gesetz ganz 
gleichgiiltig. woher der Anmelder die Erfindung genommen 
hat, ob er sie erfunden hat, ob sie iiberhaupt erfunden worden 
ist oder nicht. Wiirde jemand einen Papyrus ausgraben und 
darin eine Erfindung lesen, so wiirde er ohne weiteres dafiir 
ein Patent erhalten, auch dann, wenn er aus dem Ursprung 
seiner Erfindung gar kein HeW machte. J a selbst wenn er 
die Erfindung durch offenkundige Ausfiihrungen im Auslande 
kennen gelemt hatte, wiirde er das Patent erhalten. Wer 
also den Neuheitsbegriff so teilt, kommt vor dasselbe Dilemma. 
Er patentiert entweder, was keine Erfindung ist, oder er 
weigert sich, eine Erfindung zu patentieren, die nach dem 
klaren W ortlaut des Gesetzes neu ist. 

Man hat daher nach anderweitigen Unterteilungen des 
N euheitsbegriffs gesucht und ist so weit gegangen, nicht weniger 
als vier Unterarten der N euheit aufzustellen. Aber wenn es 
mit Hilfe so1cher Unterscheidungen auch gelingt, den Wort
laut des Gesetzes und die Praxis der Rechtsprechung mit 
den Forderungen der Logik einigermaBen zu vereinigen, so 
konnen sie andererseits dem Vorwurf nicht entgehen, gar zu 
subtil zu erscheinen. Es leuchtet ein, daB es recht unwahr· 
scheinlich ist, daB der Gesetzgeber, der im Jahre I844 das 
franzosische Patentgesetz formulierte und der Gesetzgeber, 
der im Jahre I877 das deutsche Patentgesetz nachbildete und 
im Jahre I886 revidierte, solche Kunstprodukte der spateren 
Auslegung vorausgeahnt habe. Er hat verhaltnismaBig naiv 
formuliert und glaubte der Logik zu geniigen. Will man ihn 
also richtig verstehen, so wiirde nichts iibrig bleiben, als eine 
Erkliirung fiir den Erfindungsbegriff zu finden, durch die er 
der Neuheit entkleidet wird, und hier stoBen die Rechts
gelehrten auf eine andere Klippe. Kurz umschrieben laBt 
sich die Schwierigkeit folgendermaBen kennzeichnen. 

Einwand von anderer Seite, Anhang (16). 
Vier Unterarten der Neuheit, Anhang (17). 
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Man ist dariiber einig; daB die Erfindung sich als eine 
Schopfung des Menschengeistes darstellt. Charakteristisch 
fUr das Geschaffene ist es aber, daB es erst mit dem 
Schopfungsakt seinen Anfang nimmt. Vor dem Zeitpunkt 
des Schopfungsakts existiert es nicht. N ach diesem Zeit
punkt existiert es. Der SchOpfungsakt ist der Zeit unter
worfen, folglich ist aud], das Geschaffene, die Erfindung der 
Zeit unterworfen. Wollte man sie unabhangig von der Zeit 
denken, so ware man genotigt, sie entweder auch vor dem 
SchOpfungsakt fiir existent zu erklaren und dann verschwindet 
der Schopfungsakt als solcher, oder man ware genotigt etwas 
zu denken, das nicht existiert. Die Auffassung, daB die Er
findung ohne N euheit gedacht werden konne, wird daher nur 
von sehr wenigen Schriftstellern und immer mit einer ge
wissen Schiichternheit vorgetragen. 

Scheinbar ganz unabhangig von den in Deutschland ver
offentlichten Versuchen dieses Problem zu losen, hat sich 
endlich ein amerikanischer Rechtsgelehrter, Robinson, damit 
beschaftigt. In der Einleitung seines dreibandigen Werkes, 
in dem das Patentrecht der Vereinigten Staaten behandelt 
wird, fiihrt er aus, daB die von ihm niedergelegten Satze 
nicht seine eigenen Konstruktionen seien, sondern daB er 
sie durch ein kritisches Studium aller Entscheidungen aus 
diesen abstrahiert habe, und er gelangt zu ungefahr folgender 
Auffassung. 

Auch ffir ihn involviert der Erfindungsakt stets schop
ferische Geistestatigkeit. Er setzt sich aus drei verschie
denen Tatigkeiten zusammen, namlich der Perzeption, der 
Konzeption und der Konstruktion. Unter Perzeption ver
steht Robin~on das Aufnehmen des Bekannten, die geistige 
Assimilierung a1les dessen, was auBer dem Erfinder auch 
jeder andere durch einen einfachen Lernakt zu erwerben im
stande ware. 

Unter Konzeption versteht er das Erkennen einer durch 
die Perzeption nicht offenbarten physischen Moglichkeit, 
irgend ~in technisches Problem zu losen. Unter Konstruk-

Robinson. Anhang (18). 
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tion versteht er die Aufstellung der physischen Bedingungen, 
unter denen die Lasung zustande kommt. 

Diejenige Konstruktion, welche einen integrierenden Be
standteil jedes wahren Erfindungsakts darstellt, unterscheidet 
sich aber in nichts von der Konstruktion eines bekannten 
Werkzeugs oder Verfahrens. Der einfache Konstrukteur, der 
sein ReiBbrett zur Hand nimmt, und eine Taschenuhr oder 
eine Dampfmaschine entwirft, tut weiter nichts, als daB er 
natigenfalls mit kritischer Auswahl aus dem Schatz des Be
kannten, ihm Dberlieferten schapft und die ausgewahlten 
Elemente in bekannter Anordnung zusammenstellt. Diese 
Tatigkeit setzt sich nur aus Perzeption und Konstruktion 
zusammen. 

Der Erfinder dagegen begniigt sich nicht mit dem Er
gebnis, das sich durch Zusammenstellung bloB perzipierter 
Elemente erreichen laBt. Er fiigt zu den perzipierten Ele
menten noch andere hinzu, die er selbst konzipiert hat und 
konstruiert aus dem Gemisch beider die Erfindung. 

Der Akt der Konstruktion ist aber in beiden Fallen 
identisch. Beide Konstruktionen unterscheiden sich nur durch 
das Material, das dabei verarbeitet wird. 

Die beiden Tatigkeiten der Perzeption und der Kon
zeption miissen also der Tatigkeit der Konstruktion vor
ausgehen, und insofern die letztere nicht maglich ware, 
wenn das Konzipierte nicht den von der N atur gege
benen Eigenschaften der bearbeiteten Materie entsprache, 
diese Eigenschaften aber vor dem Akt der Konzeption durch 
den Erfinder unbekannt sind, konstituieren die Akte der 
Perzeption und der Konzeption zusammen einen Entdeckungs
akt. J ede Erfindung involviert also eine vorhergehende Ent
deckung der von Natur gegebenen Maglichkeiten, die alsdann 
durch die Konstruktion so geleitet werden, daB die Lasung 
des Problems zustande kommt. 

Als das Ergebnis der Lasung eines technischen Problems 
gilt Robinson die Befriedigung irgend eines menschlichen 
Bediirfnisses. Das Vorhandensein dieses Bediirfnisses geht 
daher dem Erfindungsakt ebenfalls voraus, es ist mindestens 
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einer Anzahl von Mitgliedern der Gesellschaft bekannt, denn 
sonst wiirde es nicht als Bediirfnis empfunden werden und 
somit auch kein Bediirfnis sein. Das Erkennen des Bediirf
nisses subsumiert sich also der Tatigkeit der Perzeption. 

Denkt man aber das Bediirfnis, so denkt man notwen
dig auch dessen ideale Losung. Sie ist einfach die Anti
these des Bediirfnisses. Man kann nicht das menschliche 
Bediirfnis zu fliegen denken, ohne sich vorzustellen, daB 
Menschen in der einen oder anderen Form f1ogen. Also 
auch die ideale Wirkung oder der Zweck der Erfindung sub
sumiert sich dem Begriffe der Perzeption. 

Endlich die physische Wirkung der Erfindung, also urn 
bei dem gewahlten Beispiel zu bleiben, das durch eine er
fundene Flugmaschine tatsachlich erreichte Fliegen ist auch 
unabhangig von der Geistestatigkeit des Erfinders, denn es 
ist einfach eine naturgesetzliche Konsequenz einer tech
nischen Ausfiihrung der auf Perzeption und Konzeption 
aufgebauten Konstruktion. Also auch die tatsachliche Wir
kung der Erfindung gehOrt nicht zu dem Begriff des Er
fundenen. 

Hiernach gelangt Robinson zu einer Definition des Be
griffes des Erfundenen, welche in deutscher Sprache etwa 
folgendermaBen wiedergegeben werden kann: 

"Scheiden wir also aus dem Erfindungsbegriff aus 
erstens das Naturgesetz oder die Naturkraft, durch deren 
Anwendung die Erfindung ermoglicht wird, ferner die Lei
stung, welche ihr Ergebnis ist, ,und endlich ihre physische 
Wirkung, so sehen wir, daB das vollstandige Resultat des 
Erfindungsakts die Idee eines Mittels ist, die sich in irgend 
einem Werkzeug oder Verfahren verkorpert und mit dem 
zugehorigen Objekt zusammengebracht fahig ist, gewisse 
Leistungen auszufiihren und dadurch am Objekt gewisse 
Wirkungen hervorzurufen." 

Diese Theorie laBt an Subtilitat der Analyse und an 
Konsequenz nichts zu wiinschen iibrig. Man kann sich aber 
schwer des Eindrucks erwehren, daB der Erfindungsbegriff, 
nachdem wir ihn in seinen letzten Schlupfwinkel verfolgt 
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haben, unter unseren Randen zu einem Nichts zerronnen 
zu sein scheint. Es ist doch recht zweifelhaft, ob es Denker 
gibt, die sich eine wirkliche Vorstellung von der Robinson
schen abstrakten L6sungsidee bilden k6nnen, wenn sie ehr
lich jeden Erdenrest davon abgestreift haben, und wenn sie 
es k6nnen, ob sie imstande sind, mit einem so1chen Schemen 
mit irgend einem greifbaren Nutzen zu operieren. 



Zweites Rapitel. 

Das Inventat. 
Non ha l' ottimo artista aIcun concetto, 
Ch' un marmo solo in se non circoscriva. 

Michel Angelo. 

Die Frage: Was ist Erfindung? HiBt zwei Auslegungen 
zu. Sie ist einmal gleichbedeutend mit der Frage: Was ver
steht der Sprachgebrauch unter dem Worte Erfindung? 
Und zweitens mit der Frage: Was sind die gemeinsamen 
und kennzeichnenden Eigenschaften aller derjenigen objek
tiven Dinge, die mit dem Worte Erfindung bezeichnet werden? 
Will man also eine Antwort suchen, so muB man sich zuerst 
dartiber klar werden, welcher von beiden Auslegungen man 
den Vorzug geben will. Die beiden Fragen decken sich durch
aus nicht. Die eine verweist auf eine philologische, die andere 
auf eine technologische Untersuchung. 

lndem das Yolk die Sprache bildete, fand es eine Gruppe 
von Erscheinungen vor, die in irgend einem Sinne, sei es 
nach ihrer Entstehung sei es nach ihren Wirkungen, sei es nach 
anderen Eigenschaften, gleichartig zu sein schienen und es bildete 
ftir diese Gruppe ein gemeinsames Wort, das Wort Erfindung. 
1m Lauf der Zeit wuchs die Zahl der Mitglieder der Gruppe, es 
bildeten sich verwandte Erscheinungen und der tagliche Ge
brauch des Wortes gewann ganz a1lmahlich eine Abgrenzung, 
die gerade so scharf war, daB sie den Bediirfnissen der be
treffenden Zeit gentigte. Diese Entwickelung war vollstandig be
friedigend, bis das Recht anfing, sich des Begriffes zu bemach
tigen. Der Gesetzgeber hatte keine Besorgnis irgendwelcher 
Zweifel empfunden, als erdasWort anwendete, denn seineigenes 
Sprachgefiihl sagte ihm, daB jedermann wisse, was eine Er
findung sei, aber sobald nun der Richter auf zweifelhafte 
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Faile stieB, muBte er mit Recht' fragen, was der Sprachge
brauch unter dem Worte eigentlich verstehe, denn das Gesetz 
war von der GeseIlschaft und fiir die Gesellschaft gemacht 
und jedes Mitglied der Gesellschaft hatte offenbar ein Recht, 
nach der Bedeutung des Wortes gerichtet zu werden. 

Nun wird der Sprachgebrauch unter die Lupe genommen, 
und was ist das Ergebnis? Die Wurzel des Wortes Erfindung 
weist auf die Tatigkeit hin, der das Erfundene seine Ent
stehung verdankt. Durch die Tatigkeit der Erzeugung einer 
Erfindung hat das sprachbildende Yolk den Gegenstand der 
Erfindung selbst bezeichnet. Offenbar kann man also nicht zu 
einer Erkenntnis dessen vordringen, was so bezeichnet ist, 
wenn man nicht erst die Erzeugungstatigkeit erforscht hat. 
Bei diesem Versuch, sich dem Ziel zu nahern, wird aber eins 
iibersehen. J ede menschliche Tatigkeit, die sich mit materiellen 
Dingen befaBt, wird notwendig durch die Eigenartigkeiten 
des Arbeitsstoffes beeinfluBt. Der Bildhauer arbeitet anders, 
wenn er sein Werk aus Holz, anders wenn er es aus Marmor 
formt. Die Formgebung ist nicht allein eine Folge der MeiBel
fiihrung, sondern die MeiBelfiihrung muB sich dem Material 
anpassen und die Formgebung muB wieder von beiden ab
hangen, und derjenige, welcher die MeiBelfiihrung zum Aus
gang seines Studiums von dem ganzen Vorgange nehmen 
wollte, ohne vorher etwas von der Natur des Stoffes zu wissen, 
den der MeiBel formen solI, wiirde notwendig zu einem schiefen 
Bilde gelangen. 

Nicht anders ist es mit der Erfindung. Es ist richtig, 
daB der Rechtsgelehrte gehalten ist, von dem Sprachgebrauch 
auszugehen, wenn er erkennen will, wie er in jedem Falle zu 
richten hat. Aber ebenso richtig ist es, daB der Sprach
gebrauch ihn in die Irre fnhren muB, wenn er nach rein sach
licher Erkenntnis strebt, denn der Sprachgebrauch zwingt ihn, 
das Erfundene durch das Erfinden zu definieren, und das Era 
finden kann wieder nur an der Hand des Erfundenen ver
standen werden. 

Will man aus diesem Kreise heraus, so muB man damit 
anfangen, daB man von dem Rechtsbegriff der Erfindung 
v611ig absieht und sich der anderen Auffassung der Frage zu-

A. du Bois-Reymond. Erfindung. 4 
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wendet. Man lasse den Sprachgebrauch ganz aus dem Spie 
und studiere die Erfindung an den realen Erfindungen, die 
uns auf allen Seiten umgeben. Hat man erst die Natur des 
Rohstoffes ergriindet, den der Erfinder verarbeitet, so wird 
seine Tatigkeit auch in einem anderen und klareren Lichte 
erscheinen. 

Aber ist es nicht eine Tauschung, daB es moglich sein 
solI, sich auf so einfache Weise aus dem Gam des Sprach
gebrauchs zu befreien? Woher wissen wir denn, welche Gegen
stande wir zu untersuchen haben anders als dadurch, daB sie 
nach dem Sprachgebrauch unter den Begriff der Erfindung 
subsumiert werden? 1st also der Sprachgebrauch kein klassischer 
Zeuge dafiir, daB das, was wir untersuchen sollen, wirklich 
eine Erfindung ist, woran soIl sie dann erkannt werden? Denn 
es ist klar, daB die Liste gemeinsamer Eigenschaften, die wir 
Definition nennen, ganz anders ausfallen muB, je nachdem 
man die Gruppe von Gegenstanden begrenzt, deren gemein
same Eigenschaften man aufzahlt. 

In Wirklichkeit bringt aber diese Gefahr ihr eigenes 
Gegenmittel mit sich. Man kann ohne Furcht, auf einem 
Umwege wieder unter die Herrschaft des Sprachgebrauchs 
gebeugt zu werden, eine Naherungsmethode anwenden, die, 
wenn nicht sofort, doch mit Sicherheit im Lauf der Unter
suchung den EinfluB des Sprachgebrauchs auf ein beliebig 
kleines MaB zuriickdrangt. Man akzeptiert zunachst den vom 
Sprachgebrauch vorgeschriebenen Umfang der Erscheinungs
gruppe und untersucht, ob es gelingen will, eine Liste von 
Eigenschaften aufzustellen, die allen Mitgliedern der Gruppe 
gemeinsam sind und keiner auBerhalb der sprachgebrauch
lichen Grenzen der Gruppe liegenden Erscheinung zukommen. 
Dann sind zwei FaIle moglich. Entweder es gelingt ohne 
weiteres eine solche Liste aufzustellell, dann ware damit die 
Aufgabe gelost und es ware gleichzeitig erwiesen, daB der 
Sprachgebrauch in diesem Falle das Richtige getroffen hat. 
Oder aber die Gruppe, die sich durch Aufstellen einer 
Liste von gemeinsamen Eigenschaften bilden HiBt, deckt sich 
nur partiell mit der sprachgebrauchlichen Begrenzung. Fiige 
ich eine Eigenschaft zur Liste hinzu, so wird meine Gruppe 
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enger, als die sprachgebdiuchliche, nehme ich eine Eigen
schaft hinweg, so wird sie weiter. Dann habe ich zwei reale 
Dinge definiert, die beide nicht mit dem identisch sind, was 
der Sprachgebrauch ausdrucken wollte und habe gleichzeitig 
iestgestellt, daB die sprachgebrauchliche Begrenzung eine 
fiieBende ist, welche indessen die durch meine Definitionen 
gekennzeichnete obere und untere Linie nicht uberschreitet. 
Es wird schwerlich gelingen, die Gesellschaft zu bewegen, 
von dem derart als fehlerhaft erkannten Sprachgebrauch ab
zulassen, aber zweierlei kann gelingen: Fur die Wissenschaft 
kann man ein neues Kunstwort oder nach Bedarf mehrere 
einfiihren, welche der Definition genugen und auch die Recht
sprechung oder das Gesetz kann sich die Definition zu eigen 
machen und den Sprachgebrauch "im Sinne des Gesetzes" 
erweitert oder beschrankt auslegen, je nachdem die an
genommene Definition das verlangt. 

Fur die Zwecke einer Abhandlung der Eigenschaften des 
Erfindungsbegriffes ist es aber auch noch von einem anderen 
Gesichtspunkt gesehen wunschenswert, vorlaufig das sprach
lich allgemein gebrauchliche Wort Erfindung zu umgehen. 
Es ist schon erkannt worden, daB der sprachliche Begriff in 
mehrere Unterbegriffe zerfallt. Wurde man also das all
gemeine Wort anwenden, so wurde man damit niemals den 
betreffenden Unterbegriff ausdrucken k6nnen, der gerade 
gemeint ist, sondern es wurde immer unbestimmt bleiben, 
welchen man meint oder ob man sie nicht aIle meint. 

Solcher Unterbegriffe sind nun schon zwei gebildet und 
allgemein anerkannt worden:' Tatigkeit des Erfindens und 
Resultat des Erfindens. Indem wir also das bisher Ge
wonnene zunachst akzeptieren und zu verwerten suchen, 
werden wir vorHiufig zwei neue Worte zu bilden haben. Ob 
sie im Lichte der nachfolgenden begrifflichen Untersuchung 
dieselbe Bedeutung werden beibehalten k6nnen, wird sich 
zeigen. 

Es bieten sich die Worte: Invention und Inventat. 
Die Invention ist der Akt des Erfindens. Worin er 

besteht, ob er ein rein geistiger, ein rein k6rperlicher Akt 
ist oder eine Vermischung von beiden, ob das geistige 

4* 
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E1ement oder das korperliche darin iiberwiegt und wie die 
relativen Werte beider Elemente zu einander einzuschatzen 
sind, das sind Fragen, die zu erortern sein werden, wenn 
nach dem aufgestellten Plan das Wesen des Rohstoffes 
--erforscht sein wird, mit dem der Erfindungsakt sich befaBt. 

Das Inventat ist dieser Rohstoff. 1st vorlaufig ange
nommen worden, daB der zweite Unterbegriff des allge
meinen Erfindungsbegriffes das Resultat des Erfindens sei, 
so ist das nur geschehen, um zunachst den alteren For
schungen auf diesem Gebiet zu folgen. Ob aber diese Ein
teilung der aufgestellten Forderung geniigen kann, daB die 
Erkenntnis des Inventats tiber das Wesen der Invention 
aufklaren solI, wird erst zu untersuchen sein. 

Die Erfindung verhalt sich nicht etwa wie ein Gedicht
stoff, dem keine anderen Schranken gesetzt sind, als die, 
we1che die geistigen Fahigkeiten seines Urhebers vorzeichnen. 
Sie bewegt sich niemals auf r€(in geistigem Gebiet, sondern 
ist an die Materie gebunden, deren Bearbeitung in der 
einen oder anderen Form ihre Aufgabe und ihr Zweck ist. 
Wollte man die Theorie und Praxis des Begriffs "SchuB', 
entwickeln, so konnte man auch so unterscheiden, daB man 
sagte: Der SchuB zerfallt in die Tatigkeit des SchieBens 
und in das Resultat des SchieBens. Dann besteht die Tatig
keit des SchieBens darin, so abzudriicken, daB der Rase 
getroffen wird, und das Resultat des SchieBens darin, daB 
der Rase tot ist. Damit aber beides zustande kommt, 
muB erst ein Rase da sein. Die Wichtigkeit seiner Rolle 
bei dem ganzen V organg wird niemand bestreiten. Dies 
Element des Rasen hat aber in der gegebenen Einteilung 
des Begriffes noch keinen Platz gefunden und gerade die 
Natur des Rasen wird man verstehen miissen, wenn man 
in die Theorie des RasenschieBens eindringen will. 1st er 
erst tot, das heiBt, ist das Resultat des SchieBens vollendet, 
so wird man wenig oder nichts mehr aus diesem Resultat 
fUr die Erkenntnis des SchieBaktes lernen k6nnen. 

Also nicht das Resultat des SchieBens interessiert in 
erster Linie, sondern das, was der Rase selbst ist, namlich 
das Objekt des SchieBens. Wie der SchieBakt ist auch der 
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Erfindungsakt ein transitiver Akt, also wird man annehme n 
diirfen, daB auch der Erfindungsakt ein Objekt fordert, das 
im ganzen Vorgang eine ebenso wichtige Rolle spielt, wie 
der Rase beim SchuB. Das Objekt der Invention, nicht 
das Resultat der Invention soIl daher im folgenden mit 
dem Kunstworte "Inventat" bezeichnet werden. Seine 
Eigenschaften miissen aufgesucht und erortert werden. 

Wenn jemand feierlich die Behauptung aufstellen wollte, 
die Planeten hatten schon vor Newton der Gravitation ge
horcht, so wiirde er sich dem Vorwurf aussetzen, daB er 
sich mit einer so selbstverstandlichen Behauptung lacherlich 
mache. Wiirde derselbe Mann aber behaupten, daB die 
Dynamomaschine schon vor Werner Siemens existiert habe, 
so wiirde er sich zweifellos dem entgegengesetzten Vorwurf 
aussetzen, ein Paradoxon aufgestellt zu haben. Und doch 
ist beides richtig verstanden, dieselbe Behauptung. Das 
wird einleuchten, sobald wir den Mann seine. zweite Be
hauptung in eine etwas andere Form kleiden lassen. 

N ehmen wir an, Archimedes oder Leonardo da Vinci 
oder auch Wieland der Schmied hatte Eisen, Kupfer, Glimmer 
und anderes Isolationsmaterial und was sonst dazu gehort, 
in denselben Formen und in derselben Anordnung zusammen
gestellt, wie es heute die Fabrikanten von Dynamomaschinen 
tun und hatte das Ding in Drehung versetzt, und fragen 
wir: Wiirde es dann wohl Strom gegeben haben? Wie 
wiirde dann die Antwort lauten? Ich glaube, es fande sich 
niemand, der daran zweifelte. Denn die Frage verneinen, 
hieBe die Konstanz der Natur verneinen, die wir eben im 
Falle der Gravitation fiir selbstverstandlich erklart haben. 

Wenn heute durch irgend eine Katastrophe samtliche 
Dynamomaschinen der Welt vernichtet wiirden, wiirde 
damit die Dynamomaschine als solche vernichtet sein? 
Keineswegs. In allen Fabriken, Rochschulen, Lehrbiichern 
wiirden zahllose Zeichnungen und Beschreibungen ubrig 
bleiben, nach denen es ein Leichtes sein wiirde, den ver
lorenen Bestand an Dynamomaschinen binnen kurzem wieder 
herzustellen. Wenn aber durch eine zweite Katastrophe 
auch alle diese Plane und Beschreibungen vernichtet wiirden? 
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Dann wurde dennoch die Dynamomaschine in den Kopfen 
einer groBen Zahl von Technikem und Gelehrten fortleben 
und es wurde auch ohne Zeichnungen diesen ein Leichtes 
sein, den Bestand wieder herzustellen. 

Was ist also eigentlich die Dynamomaschine? 
Die Gesamtzahl ihrer korperlichen Repriisentanten, der 

in Eisen und Kupfer und Isolationsmasse ausgefUhr:ten 
Exemplare ist sie nicht, denn diese konnen zerstort werden, 
ohne daB sie untergeht. Die Pliine und Beschreibungen 
erst recht nicht, denn sie sind nur Symbole fUr die prak
tischen AusfUhrungen. Nachdem wir auch diese Symbole 
zerstort haben, bleibt also nichts ubrig, als erstens die 
naturlichen Eigenschaften des Eisens, des Kupfers und des 
Isolationsmaterials, die darin bestehen, daB sie in bestimmten 
Formen und in bestimmter Anordnung zusammengestellt, eine 
Dynamo-Maschine bilden und zweitens die Kenntnis dieser 
Eigenschaften des Materials in den Kopfen einer Anzahl von 
Menschen. 

Die Eigenschaften jener Korper sind konstant und un
abhiingig von der Zeit, nur die Kenntnis dieser Eigen
schaften ist zu einer bestimmten Zeit erworben worden. Sie 
vergeht fUr das Individuum mit dem Untergang des Indi
viduums und kann nur durch Dberlieferung fortgepflanzt 
werden. 

Nicht anders ist es aber mit der Gravitation. Sie ist 
eine Eigenschaft der Materie, die von der Zeit unab
hiingig zu denken ist, die vor Newton gewesen ist und 
nach uns sein wird, deren Kenntnis wir aber nicht vor 
Newton besessen haben und deren Kenntnis mit uns zu
grunde gehen wurde, wenn wir nicht dafur Sorge triigen, 
sie unseren Kindem zu uberliefem. Die Kenntnis, die wir 
iiberliefem, ist aber nicht die Gravitation seIber und die 
Kenntnis der Dynamomaschine, die unsere Techniker be
sitzen, ist ebensowenig die Dynamomaschine seIber. Was 
sie konstituiert, ist demnach das einzige Dbrigbleibende, die 
natiirlichen Eigenschaften der Materie, welche ihre Herstellung 
ermoglichen. 

Offenbar ist diese Betrachtung nicht von dem Beispiel 
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abhiingig, an dem sie durchgefiihrt worden ist. Was von 
der Dynamomaschine gesagt worden ist, kann man mit 
genau demselben Rechte von dem Hintedadergeschiitz, der 
Druckerpresse, dem KompaB, der Lokomotive, kurz von 
jeder beliebigen Erfindung sagen. Soweit also die bisher 
er6rterten Eigenschaften des Inventats in Frage kommen, 
unterscheidet es sich iiberhaupt nicht von einer beliebigen 
naturwissenschaftlichen Entdeckung. Gerade hieraus folgt 
aber, daB die er6rterten Eigenschaften des Inventats dessen 
Wesen nicht ersch6pfen k6nnen, denn sonst ware nicht ver
standlich, warum wir die Behauptung dieser Eigenschaften 
im einen Fall als Gemeinplatz, im anderen Fall als Paradoxon 
ansprechen. Auf diesen Unterschied kommt es aber zunachst 
nicht an. Als wesentliches Resultat der Betrachtung ist 
zu verzeichnen, daB wir eine positive Eigenschaft des 
Inventats festgestellt haben, die iibrigen Eigenschaften bis 
zur erschOpfenden Vervollstandigung der Definition auf
zusuchen, wird eine weitere Aufgabe sein. 

Das Inventat ist von der Zeit unabhangig. AIle Er
findungen, deren Wirkungen wir heute genieBen, haben zu 
allen Zeiten bestanden. Alle Erfindungen, die unsere friihe
sten Vorfahren gemacht haben und die heute vielleicht liingst 
vergessen sind, bestehen trotzdem noch heute, und was viel
leicht noch viel paradoxer klingen mag, alle Erfindungen, die 
unsere NachkOJ;nmen machen werden, bestehen schon heute. 
Wem diese Satze, in so krasser Form aufgestellt, nicht ein
leuchten wollen, der braucht nur an konkrete Falle zu denken 
und er wird finden, daB die aufgestellten Satze nur aus der 
durch Erfahrung gewonnenen aligemeinen Dberzeugung von 
dem Wesen der Dinge, nur aus der Erfahrung selbst, ab
geleitet sind. Niemand empfindet die Angabe als paradox, 
daB die Chinesen schon einige hundert Jahre vor Berthold 
Schwarz das SchieBpulver besessen haben. Aber diese Angabe 
impliziert offenbar die Praexistenz des Inventats, denn da die 
chinesische K ultur von der europaischen bis in die neueste Zeit 
vollstandig getrennt war, so war zu jener Zeit der Zustand fiir 
Europa in Bezug auf das SchieBpulver genau derselbe, wie etwa 
zur Zeit Friedrichs des GroBen oder Caesars mit Bezug auf die 
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Dynamomaschine, und doch fiihrt in diesem Fane die Ge
schichte der Chinesen den Beweis von der sogar konkreten 
Existenz des SchieBpulvers zu jener Zeit. 

Wenn unsere Geigenbauer nach dem Geheimnis der 
Straduario und Amati suchen, geschieht das etwa, obgleich 
sie die Moglichkeit annehmen, daB Tannenholz und Darm
saiten heute andere physikalische Eigenschaften hatten, als 
vor dreihundert J ahren ? Keineswegs. Sie sind der Dber
zeugung, daB auch wir konnen, was jene gekonnt haben, 
wenn wir nur den richtigen Weg finden. Die Hypothese, 
daB zur Herstellung einer solchen Geige eben gehort, daB 
sie dreihundert Jahre gespielt werde, macht dies Beispiel 
nicht weniger zutreffend, denn diejenigen, welche das Ge
heimnis suchen, tun es offenbar in dem Glauben, daB es 
nicht im bloB en Alter, sondern in einer anderen heute noch 
ebenso wie damals gilltigen technischen Moglichkeit zu 
suchen ist. Dieser Glaube ist aber nichts anderes als der 
Glaube an die Postexistenz des Inventats. Beide Falle 
zusammengenommen implizieren die Dberzeugung von der 
Unabhangigkeit des Inventats von der Zeit. 

Es ergibt sich also als ein Kennzeichen des Begriffs 
Inventat, daB er zu gewissen konstanten Eigenschaften der 
Materie in naher Beziehung steht, andererseits aber ergibt 
sich, daB er mit der Summe dieser Eigenschaften oder 
auch mit dem abstrakten Begriff dieser Eigenschaften nicht 
identisch sein kann. Es lassen sich allerdings zahlreiche 
Beispiele finden, die man mit gleichem Recht als wissen
schaftliche Entdeckungen, wie als technische Erfindungen 
bezeichnen kann. Es sind das im GroBen und Ganzen 
alle diejenigen Erfindungen, die darin bestehen, daB eine 
zunachst rein wissenschaftliche Erkenntnis fur technische 
Zwecke verwertet wird. Vorzugsweise fallen solche Falle 
unter diese Kategorie, bei denen die Anwendung der neu 
entdeckten wissenschaftlichen Erkenntnis keine neuen tech
nischen Mittel erfordert, so daB die Art und Weise ihrer 
Dbersetzung in das praktische Leben fur den Techniker 
ohne weiteres als selbstverstandlich erscheint. 

Ein solches Beispiel bildet etwa der KompaB. Hat 
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man einmal wissenschaftlich ermittelt, daB der Magnet von 
der Erde nach bestimmten Gesetzen gerichtet wird, so 
kann man unmittelbar denselben Apparat, mit dessen Hilfe 
diese Erkenntnis gewonnen worden ist, an Bord eines Schiffes 
bringen und danach steuern. Die Erkenntnis des Erd
magnetismus und seiner richtenden Kraft ist in Bezug auf 
die Erfi.ndung des Schiffskompasses das Inventat, sie ist 
aber gleichzeitig eine rein wissenschaftliche N aturerkenntnis. 

Ahnlich verhalt es sich mit der groBen Zahl von 
chemischen Erfi.ndungen, die in der technischen Anwen
dung irgendweIcher neu entdeckten Reaktion bestehen. Auch 
in diesen Fallen deckt sich der Begriff des Inventats mit 
dem Begriff der wissenschaftlichen Erkenntnis. 

Etwas anders, aber auch nah verwandt, sind soIche 
FaIle, in denen der erfundene Apparat nicht allein dazu 
gedient hat, urn die wissenschaftliche Entdeckung zu machen, 
sondern auch, nachdem sie gemacht ist, keinen anderen 
Zweck erfiillt, als die entdeckte N aturerscheinung fortlaufend 
zu studieren. So beispielsweise das Barometer. Als Torri
celli sein Quecksilberrohr umkehrte und die Leere entstehen 
sah, hatte er den Luftdruck entdeckt und hatte gleichzeitig 
das Werkzeug zum Messen des Luftdrucks erfunden. Es 
war nur eine geistige und k6rperliche Handlung und doch 
klassifi.zieren wir sie verschieden, je nachdem wir den Vor
gang von verschiedenen Seiten betrachten. 

Aber m6gen diese Beispiele, die das Grenzgebiet zwischen 
der reinen N aturerscheinung und dem Inventat bev6lkern, auch 
noch so zahlreich sein, einerseits sind sie doch der Gesamt
zahl der Erfi.ndungen und Entdeckungen gegenuber weitaus 
in der Minderzahl, andererseits sind gerade sie es, die wir 
vE'rmeiden mussen, wenn wir nach den Merkmalen suchen, die 
beide Begriffe unterscheiden. Das Inventat wird sich uns 
reiner darsteIlen in Beispielen, bei denen Erfi.ndung v6llig 
abgetrennt von wissenschaftlicher Entdeckung auftritt und 
gleichermaBen werden wir mehr Nutzen fur die Erkenntnis 
des Inventats aus der Betrachtung soIcher Naturerscheinungen 
ziehen, diE' nichts mit Erfi.ndung zu tun haben. Das Vor
handensein gewisser Merkmale auf der einen Seite, das 
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Fehlen derselben Merkmale auf der anderen Seite muB sich 
aus dieser Betrachtung mit Sicherheit ergeben und muB uns 
dadurch auf diese Merkmale als integrierende Bestandteile 
unseres Begriffes hinweisen. 

Von dem Gravitationsgesetz sind wir ausgegangen. 
Demgegeniiber stellten wir die Dynamomaschine. Das Bei
spiel ist aber nicht rein genug, denn die Dynamomaschine 
beruht auf der Erkenntnis der Moglichkeit der Selbsterregung, 
die sehr wohl als eine rein wissenschaftliche angesprochen 
werden kann. Wir werden daher besser ein Beispiel aus dem 
Higlichen Leben nehmen, etwa die Erfindung des Regenschirms. 
Leider ist, wie nur zu oft, auch in diesem Fall versaumt worden, 
den Urheber dieses niitzlichen Werkzeugs rechtzeitig unter die 
Gotter zu versetzen und wir konnen uns daher nur durch all
gemeine Wahrscheinlichkeits- und Analogieschliisse leiten 
lassen, indem wir uns den Werdegang des Regenschirmes zu 
vergegenwartigen suchen. Soviel steht aber fest, sowohl die 
Eigenschaften des Holzes - oder war es vielleicht Bambus -
aus dem die Stabe des ersten Schirms gemacht wurden, wie des 
Gewebes, mit dem er bespannt wurde, waren zur Zeit seiner 
Erfindung schon Allgemeingut der Naturerkenntnis und der 
Technik. Der Erfinder tat nichts weiter, als daB er diese 
bekannten Eigenschaften in zweckmaBiger Weise kombinierte. 
Trotzdem gehorte die Erkenntnis dieser Eigenschaften, also 
der Steifigkeit der Stabe und der Regendichtigkeit des Ober
zugstoffes dazu, um diese Kombination auszufiihren. Ein 
Teil der Handlung, deren Resultat der Regenschirm ist, war 
also nicht von dem Erfinder, sondern von seinen Vorfahren 
gemacht worden. Dadurch unterscheidet sich seine Tatigkeit 
wesentIich von der Toricellis, welcher selbst sowohl die zu
grunde liegende Naturerscheinung, wie die Kombination der 
Mittel zu deren Erforschung auffand. Trotzdem bezeichnen 
wir unbedenklich sowohl das Barometer wie den Schirm als 
eine Erfindung und dessen unbekannten Urheber als seinen 
Erfinder. 

Es zeigt sich also, daB der Akt des Erfindens zwar die 
Entdeckung bis dahin unbekannter Naturerscheinungen ein
begreifen kann, aber nicht notwendig einbegreift. Auf der 
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allderen Seite zeigt sich aber auch, daB das Objekt dieses 
Akts, das gesuchte Inventat, die N aturerscheinungen oder 
richtiger die zugrunde liegenden Eigenschaften der Materie, 
also im einen Fall die Endlichkeit des Luftdrucks, im anderen 
Fall die Steifigkeit der Stabe und die Regendichtigkeit des 
Dberzugstoffes einbegreift. Diese muBte namlich der Er
finder erkennen, um seine Erfindung zustande zu bringen. 

Es bleibt also als Ergebnis ubrig, daB das Vorbekannt
sein oder Unbekanntsein der zugrunde liegenden Eigen
schaften der Materie keinen Anteil an dem Wesen des Inven
tats hat. Vielmehr muB es eine andere Eigenschaft dieser 
Eigenschaften der Materie sein, die fur das Wesen des In
ventats bestimmend ist. Teilen wir hiernach aIle Eigenschaften 
aller Materie ein, so k6nnen wir sie in zwei Klassen zerfallend 
denken, die wir als inventatbildende und nichtinventat
bildende bezeichnen k6nnen. Als ein Beispiel einer inventat
bildenden Gruppe von Eigenschaften haben wir die Steifig
keit der Schirmstabe und die Regendichtigkeit des Ueber
zugstoffes erkannt, als ein Beispiel einer nichtinventat
bildenden Eigenschaftengruppe haben wir die Gravitation 
erkannt, als ein Beispiel, das beiden Klassen gemeinsam ist, 
die Endlichkeit des Luftdrucks. 

Es liegt nun ohne wei teres auf der Oberflache, daB der 
Begriff der Erfindung stets zu der menschlichen Gesellschaft 
in einer ganz bestimmten Beziehung steht. Die Erfindung 
solI immer rein menschlichen, also vom Standpunkt der ganzen 
Menschheit betrachtet, subjektiven Zwecken dienen. Also 
ist es naheliegend, anzunehmen, daB von diesem wichtigen, 
wenn nicht wichtigsten Merkmal des Erfindungsbegriffs auch 
im Objekt des Erfindens, im Inventat, ein Anteil steckt und 
diese Annahme erweist sich als fruchtbar, sob aId wir sie auf 
den entwickelten Gedankengang anwenden. 

Es findet sich namlich, daB wir ohne weiteres die Be
ziehung zum Menschen als Unterscheidungsmerkmal fur die 
Klassifizierung der Eigenschaften der Materie einsetzen k6nnen 
und eine scharfe und klare Grenze zwischen inventat
bildenden und nichtinventatbildenden Eigenschaften-Kom
binationen erhalten. Die inventatbildenden Eigenschaften 
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miissen so beschaffen sein, daB ihre Kombination ein mensch
liches Postulat erfullt. Der Schirm dient uns dazu, ,uns vor 
dem Regen zu schutzen, das Barometer, den Luftdruck zu 
messen, die Gravitation ist eine reine Erkenntnis. 

Das Inventat ist also nicht die Endlichkeit des Luft
drucks und auch nicht die Steifigkeit der Stabe und die 
Regendichtigkeit des Oberzugstoffes, sondem das Inventat ist 
die Eigenschaft dieser Eigenschaften der Materie, daB sie 
die Moglichkeit gewahren, in solche Kombinationen gebracht 
zu werden, welche ein menschliches Bedurfnis befriedigen. 

Aufgabe einer besonderen Betrachtung wird es sein mussen, 
zu. ermitteln, ob das menschliche Bediirfnis etwas Absolutes, 
Konstantes ist oder ob es einer Entwickelung unterworfen ist, 
und von welchen Faktoren diese Entwickelung abhangt. Fur 
denAugenblick mag es genugen, es als eine konstanteSumme von 
Eigenschaften der Menschheit aufzufassen, die in demselben 
Grade absolut ist, wie zum Beispiel die Harten der Metalle, 
die mittlere Lufttemperatur an der Erdoberflache oder der
gleichen. Diese Eigenschaft oder diese Summe von Eigen
schaften der Menschheit bildet die Grundlage fur eine ganz 
bestimmte und endliche, wenn auch sehr groBe und ver
wickelte Gruppe von Bedingungen, von denen stets einige er
fullt sein mussen, damit eine Gruppe von Eigenschaften der 
Materie irgend ein menschliches Postulat erfiillt. Die An
zahl der Menschen ist endlich. Die Anzahl alIer Eigenschaf
ten alIer Menschen ist ebenfalIs endlich. Aus der Summe 
oder aus beliebigen Teilsummen dieser Eigenschaften leiten 
sich die Bedingungsgruppen ab, die erfullt sein mussen, damit 
ein menschliches Bedurfnis befriedigt werde. Folglich ist 
auch die Zahl dieser Bedingungen oder Bedingungsgruppen 
endlich. 

Man konnte sich also eine konkrete Liste denken, in der 
alIe diese Bedingungen und Bedingungsgruppen namentlich auf
gefUhrt waren. Eine solche Liste wurde sehr lang und fUr 
unser Fassungsvermogen wenig ubersichtlich sein, aber sie 
wurde ein Ende haben. Es ist wichtig, sich mit dieser Vor
stellung vertraut zu machen, denn sie impliziert, daB die 
Summe von Bedingungen, wenigstens fur den Zeitpunkt, fur 
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.den die Liste riehtig und vollshindig ist, etwas Konstantes 
und Absolutes ist. Wird das aber zugegeben, so kommt 
man notwendig auch zu dem SchluB, auf den es hier an
kommt, namlich daB die Erfiillung einer solchen Bedingungs
gruppe eine natiirliche Eigenschaft jener Gruppe von Eigen
schaften der Materie ist, deren Kombination zur Erfiillung 
des Bediirfnisses fiihrt, mithin eine natiirliche Eigenschaft 
der Materie selbst. 

In gleicher Weise kann man nun eine zweite Liste zu
sammengestellt denken, in der alle Eigenschaften oder Eigen
schaften-Kombinationen der Materie aufgezahlt sind. Dann 
haben wir also zwei ungeheuer groBe, aber endliche Gruppen, 
auf der einen Seite die Gruppe, welche alle Eigenschaften der 
Materie umfaBt, auf der anderenSeite die Gruppe, welche alle die 
bediirfnisbildenden Eigenschaften der Menschen umfaBt. 1m 
Inventat treten Einzelgruppen aus beiden Gesamtgruppen in 
eine Wechselbeziehung zu einander, aber absolut betrachtet, 
haben beide Gruppen nichts mit einander zu schaffen. 

Unsere Bediirfnisse, richtiger vielleicht unsere Wiinsche, 
sind fast v6llig unabhangig von den Eigenschaften der Materie. 
J a, wenn wir unseren subjektiven Empfindungen vertrauen 
diirfen, so stehen sie sogar meistens in einem gewissen Gegen
satz dazu. Wie leicht wiinscht man sich an einen anderen Ort, 
wiinscht man sieh, daB man ein Haus oder einen Berg ver
setzen k6nnte, wiinscht man sich eine Unterhaltung mit den 
Marsbewohnern oder einen N achmittagsausflug iiber die be
nachbarten Provinzen, und wie miihselig und umstandlich ist 
nicht die materielle Erfiillung solcher Wiinsche, wenn sie 
iiberhaupt gelingt! Man spricht mit Recht davon, daB der 
Erfinder der Natur ihre Geheimnisse abringt und doch sehen 
wir gerade in unserer Zeit, wie dasjenige, was bei den Vatern 
noch als das non Plus ultra des Fortschritts galt, bei den 
S6hnen schon eine elementare Formel geworden ist, die in 
allen Schulen gelehrt wird. Was gestern noch ein Helmholtz 
auf wunderlich verschlungenen Umwegen mit unsaglicher, 
peinlich exakter Arbeit errechnete oder herausexperimentierte, 
das finden wir morgen als Spielzeug auf dem Weihnachts
markt wieder. Die Schwierigkeit des Erwerbes, das Ringen 
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urn die verborgenen Schatze ist plotzlich in ein Nichts zu· 
sammengeschmolzen, nachdem einmal der richtige Weg zu 
ihnen gefunden und beschritten worden war. Worin besteht 
.also dieser Widerstand, den die N atur dem Erfinder ent· 
.gegensetzt, der ihm ein starker Baum ist, den er mit ein
zelnen Axthieben miihselig fallen muB und jedem Nachfolger 
nur ein diinnes Rohr, das er mit dem Finger abknickt? Die 
Erscheinung wird ohne weiteres verstandlich, wenn man das 
Zusammenwirken der beiden oben entwickelten Faktoren ins 
.Auge faBt, die gewaltige, fiir unser menschliches Fassungs
vermogen praktisch unendliche GroBe der beiden Gruppen, 
~Eigenschaften qer Materie und menschliche Bediirfnisse auf 
der einen Seite und die vollige, natiirliche Unabhangigkeit 
der beiden Gruppen von einander auf der anderen Seite. 1st 
·die Losung einmal gefunden, so ist ihre Erkenntnis und ihre 
.Anwendung meist ganz einfach, aber bevor man sie gefunden 
.hat, ist sie die Nadel im Heuschober. 

Gabe es eine bestimmte hinreichend einfache Beziehung 
zwischen der Bediirfnisgruppe und der Moglichkeitengruppe, 
.so ware es ein Rechenexempel, Erfindungen zu machen. Man 
brauchte sich nur irgend ein Bediirfnis auszuwahlen und durch 
·.die Operationen, die jene Beziehung vorschriebe, diejenigen 
Mitglieder der Moglichkeiten-Gruppe aufzusuchen, deren Kom
bination das Bediirfnis befriedigt. Statt dessen existiert 
.keine solche Beziehung. Man kann sagen: Die Natur hat 
nicht das allergeringste Interesse daran, unsere Bediirf
nisse zu befriedigen. Die Natur geht einfach ihren Weg. 
:Sie hat die Materie mit gewissen Eigenschaften ausgestat~ 
iet 'und sie laBt die Welt nach ihren Regeln ablaufen, 
wie eine Uhr ablauft. Wie jene Tag und Nacht die Zeit 
-verkiindet, ohne davon beriihrt zu werden, ob die Haus
bewohner ein Interesse daran haben oder auch nur sie ab
..zulesen verstehen, so stehen durch alle Zeiten die Eigen
schaften der Materie zur Verfiigung fiir den, der sie benutzen 
will oder kann, so gut wie fiir den, der nichts davon 
versteht oder dem sie gleichgiiltig sind. Dies ist ein 
'Fall, in dem es berechtigt erscheint, von Zufall zu 
:sprechen. Es ist reiner, blinder Zufall, ob ein Mitglied 
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der Eigenschaftengruppe zu einem Mitglied der Bediirfnis
gruppe paBt oder nicht. 

Man kann sich die Beziehung zwischen den durch die 
Eigenschaften der Materie gegebenen natiirlichen Moglich
keiten und den durch die Eigenschaften der Menschen und 
ihren jeweiligen sozialen Zustand gegebenen menschlichen 
Postulaten durch folgendes Gleichnis veranschaulichen. 
Denken wir uns einen sehr groBen Bogen Papier mit un
zahligen groBeren und kleineren Nadelstichen durchlochert, 
die unregelmaBig verstreut sind, etwa wie die Sterne am 
Himmel. J ede Gruppe von Lochern soU ihrer GroBe und 
gegenseitigen SteUung nach irgend eine Kombination von 
Eigenschaften der Materie vorsteUen. Auf einem zweiten 
Bogen Papier soUen dann in gleicher Weise die mensch
lichen Eigenschaften durch entsprechend anders angeordnete 
Locher dargestellt sein, so daB auf diesem Bogen jede Gruppe 
von Lochern nach SteUung und GroBe dasjenige mensch
liche Bediirfnis graphisch veranschaulicht, welches die Folge 
jener Eigenschaften-Kombination ist. 

Die Aufgabe, die der Erfinder lost, besteht darin, daB 
er die beiden Bogen aufeinander legt und so gegeneinander 
verschiebt, daB er eine moglichst voUstandige Deckung zwischen 
einer Eigenschaftengruppe der Materie und einer Eigenschaften
gruppe der Menschen herbeifiihrt, also mit anderen Worten, 
zwischen einer technischen Moglichkeit und einem mensch
lichen Postulat. 

Es wird viele Gruppen materieUer Eigenschaften geben, 
die iiberhaupt auf dem Bediirfnisbogen kein Widerpart fin
den. Das sind die nichtinventatbildenden Eigenschaften der 
Natur, deren Erkenntnis ausschlieBlich Aufgabe der wissen
schaftlichen Forschung ist. Es wird hier und da eine Gruppe 
im ersten Bogen geben, die im zweiten eine gute oder leid
liche Deckung findet. Das sind die wertvollen Erfindungen. 
Es wird eine sehr groBe Zahl von Gruppen geben, die mit 
Bediirfnisgruppen zusatnmengebracht etwas Licht durch
scheinen lassen, aber bei denen von einer guten Deckung 
nicht die Rede ist. Das ist die groBe Zahl von mittel
maBigen Erfindungen. Es wird endlich aber auch eine ge-
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wisse Anzahl von Lochgruppen in dem Bedtirfnisbogen geben, 
die im Moglichkeitsbogen tiberhaupt kein Widerpart finden. 
Das sind die unlosbaren Aufgaben, die unerftillten und uner
fiillbaren Wtinsche der Menschen, ftir die in der Schopfung 
kein Kraut gewachsen ist. 

Das Schema, das wir so aus dem allgemeinen Wesen 
unserer Welt abstrahiert haben, laBt sich also in die Formel 
zusammenfassen: Diejenigen Kombinationen von Eigenschaften 
der Materie, welche technische Moglichkeiten konstituieren, 
gehen neben denjenigen Kombinationen von Eigenschaften 
der Menschen, welche deren Bedtirfnisse konstituieren, vollig 
unabhangig einher und jedes Inventat ist eine rein zu
fallige Koinzidenz einer technischen Moglichkeit mit einem 
menschlichen Postulat. 

Die Invention ist die Entdeckung eines solchen Inven
tates. 

1m Rtickblick auf die bisherige Literatur tiber den Er
findungsbegriff ist schon angedeutet worden, daB besonders 
in alterer Zeit eine gewisse Unsicherheit tiber die Frage hervor
trat, ob Entdeckung immer ein notwendiger Bestandteil der 
Erfindung sei. In den alteren Gesetzen sind beide als 
Synonyma gebraucht. Spatere Forscher glaubten dann er
kannt zu haben, daB Erfindung sehr wohl ohne Entdeckung 
bestehen konne, indem ihnen solche Falle vorschwebten, wie 
die Erfindung des Regenschirms, bei der die gesamte tech
nische und naturwissenschaftliche Kenntnis, die notig war, 
dem Erfinder schon fertig zu Gebote stand. 

An der Hand des entwickelten Schemas konnen wir 
nun ohne wei teres dies en Zwiespalt aufklaren. Wahrend 
Robinson noch annimmt, daB zur Erfindung notwendig Ent
deckung der von Natur gegebenen Moglichkeiten gehort, 
wahrend Kohler sich mit einem unbestimmten Ausdruck tiber 
die Schwierigkeit hinweghilft, indem er davon spricht, daB der 
Erfinder der N atur eine neue Seite abgewinnt, erkennen wir 
jetzt, daB zur Erfindung zwar immer Entdeckung gehort, 
aber nicht die Entdeckung der nattirlichen Losungsmoglich
keit selbst, sondern vielmehr die Entdeckung einer Koinzi
denz zwischen der vielleicht schon bekannten technischen 
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Moglichkeit und dem in den meisten Flillen ebenfalls be
kannten menschlichen Postulat. 

Definieren wir also, wie wir es getan haben, das Inven
tat als diese Koinzidenz, so ist in der Tat Erfindung im 
Sinne von Invention immer die Entdeckung eines Inventats. 
Es wird nicht die Naturerscheinung entdeckt, sondern deren 
mehr oder minder vollkommene Deckung mit unseren prak
tischen Lebensbediirfnissen. Andererseits wird aber das 
Wesen des Erfindungsbegriffs keineswegs verschoben, wenn 
wir ihm auch solche Falle subsumieren, in denen die koin
zidierende materielle Eigenschaftengruppe ebenfalls zuerst 
entdeckt werden muB, bevor ihre Koinzidenz erkannt wird. 
J a, es ist nicht einmal notig, wie zum Beispiel Robinson 
annimmt, daB auch das menschliche Bediirfnis vorbekannt 
sei. Auch das kann Gegenstand einer besonderen Entdeckung 
sein, denn die Bediirfnisse sind ohne Zahl, die wir heute erst 
als eine Folge der Entwickelung der Technik empfinden, von 
denen aber unsere Vater noch nichts gewuBt haben. In 
solchem Fall also involviert die Tatigkeit der Invention nicht 
bloB eine, sondern sogar drei Entdeckungen, namlich erstens 
die Entdeckung der technischen Moglichkeit, zweitens die 
Entdeckung des menschlichen Bediirfnisses und endlich drittens 
die Entdeckung der Koinzidenz zwischen beiden. 

Der Regenschirm war unser Beispiel fiir die erste Gruppe. 
Die Dynamomaschine ist ein Vertreter der zweiten, denn die 
natiirliche Moglichkeit der Selbstetregung muBte erst ent
deckt werden, um das bekannte Bediirfnis der Umsetzung 
mechanischer Leistung in elektrische zu befriedigen. Das 
Barometer fallt unter die dritte Gruppe, denn sowohl die 
Moglichkeit, wie das Bediirfnis, den Luftdruck zu messen, 
wurden beide erst von Torricelli entdeckt. 

Diese Unabhangigkeit der menschlichen Bediirfnisse von 
den vorhandenen Moglichkeiten, diese ZufaIligkeit ihrer ge
legentlichen und partiellen Deckung ist eine der interessante
sten Seiten des Erfindungsbegriffes, die merkwiirdigerweise 
bisher vollig iibersehen worden zu sein scheint. Da wird immer 
davon gesprochen, daB die Erfindungen Schopfungen des 
Menschengeistes seien. Das Wort erweckt in uns die Vor-

A. du Bois·Reymond, Erfindung. 5 
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ste11ung von der biblischen Sch6pfung und das soIl es auch. 
Die es gebrauchen, wollen damit ihrer Anerkennung der 
Leistungen der Erfinder, ihrer Bewunderung fur sie einen ge
buhrenden Ausdruck leihen. Diese Anerkennung ist auch 
wohl verdient, aber der Ausdruck ist mindestens irreleitend, 
wenn er die Tatigkeit des Erfinders kennzeichnen soIl. Mit 
Recht sprechen wir von einem Gedicht als der SchOpfung 
des Dichtergeistes, denn er schafft es frei aus sich und aus 
sich allein heraus. Es ist ein reiner Ausdruck seines Genies, 
denn den einzigen Zwang der Form hat er sich selbst nach 
freier Wahl auferlegt. Aber der Schaffung eines Gedichts 
vergleicht sich das Erfinden nicht. Wollen wir vielmehr einen 
Vergleich durchfuhren, so vergleicht es sich sehr gut dem 
Auffinden eines Reims. Denn gerade so wie die Natur blind 
und interesselos rein zufallige Koinzidenzen zwischen den 
technischen M6glichkeiten und den menschlichen Postulaten 
schafft, so schafft auch die Sprache ohne jede Rucksicht auf 
den Sinn der Worte die Reime. Das Gedicht fordert aber 
Worte bestimmter Bedeutung und des Dichters Aufgabe ist 
es, die Koinzidenzen zwischen den vorhandenen Reimen und 
den Forderungen des Sinnes aufzusuchen. 

Mit gutem Recht auch k6nnen wir noch sagen, das 
StraBburger Munster sei eine Sch6pfung Erwin von Stein
bachs, denn in der Formgebung, in der Wahl der Abmessungen, 
in der Durchbildung und Vervollkommnung des Stils liegt 
das eigentliche Werk, einem Gebiet, auf dem der Baumeister 
nahezu ebenso frei ist, wie der Dichter. 

Aber ehe man von der Expansionsdampfmaschine als 
von einer Sch6pfung Watts spricht, sol1te man sich vergegen
wartigen, daB die beste Dampfmaschine ungefahr 86 Prozent 
der verbrannten Kohle nutzlos vergeudet. Was wurde man 
wohl von einem Baumeister sagen, der bei der Ausfuhrung 
eines Wirtschaftsgebaudes eine ahnliche Verschwendung mit 
der verfiigbaren Bodenflache triebe? Diese Verschwendung 
falIt naturlich nicht Watt zur Last. Um zu wurdigen, was 
er getan hat, muB man vielmehr berucksichtigen, wieviel 
Kohlen fur gleiche Leistungen die alte Newcomen-Maschine 
vor ihm verschwendete. Aber so vollkommen auch die mo-
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derne Dampfmaschine erscheint, wenn man ihre Leistungen 
mit denen ihrer Vorganger aus dem Ende des achtzehnten 
J ahrhunderts vergleicht, so unvollkommen ist wirklich hier 
die Deckung zwischen unserem Postulat und der von der 
Natur gewahrten Moglichkeit. Die Schatze, welche die Natur 
bot, hat Watt mit einer erstaunlichen Vollstandigkeit ge
fordert, aber schaffen im eigentlichen Sinne konnte er nichts. 

Dberhaupt neigen wir dazu, bei der Beurteilung von 
Erfindungen immer von dem Zustand auszugehen, der vor 
ihrer Entstehung herrschte. Wir gelangen so sicher zu einer 
gerechten Schatzung der Verdienste des Erfinders, aber wir 
erhalten ein ganz falsches Bild von der Vollkommenheit der 
technischen Losungen nach absolutem MaBstabe gemessen, 
das heiBt von der Vollkommenheit der Deckung zwischen 
der gefundenen technischen Moglichkeit und dem Postulat, 
das sie befriedigen soUte. 

Wir haben das Bedtirfnis, unsere Mitmenschen umzu
bringen. Kann es etwas Vollkommeneres geben, als das mo
derne Rohrrticklaufgeschtitz, mit dessen Hilfe ein einziger 
Kanonier von seinem Sitze aus, ohne nennenswerte An
strengung auf eine Entfernung von einigen Kilometern einer 
ganzen Kompagnie eine kleine Holle bereiten kann? So 
fragen wir, indem wir unwillktirlich in Gedanken den mtih
samen Entwickelungsgang des modernen Geschtitzes durch
messen und die letzte Errungenschaft mit den ersten schwer
falligen, guBeisernen oder ehernen V orderladerrohren des 
Mittelalters vergleichen. 

Aber reiBen wir uns einmal von den Fesseln der Wirk
lichkeit los, so macht es uns gar keine Schwierigkeit, Voll
.kommeneres zu denken. Wie herrlich ware es, wenn unsere 
Geschtitze, anstatt zwanzig Kilometer zutragen, gestatten 
wtirden, von CoIn bis Paris zu schieBen und wenn die Feuer
wirkung, anstatt sich auf das Durchlochern einiger Gebaude 
zu beschranken, darin besttinde, daB ganz Paris mit allen 
.seinen Einwohnern durch einen SchuB in einen einzigen 
Trtimmerhaufen verwandelt wtirde. Gabe es eine so voll
kommene Deckung, so ware ein Krieg zwischen Deutschland 
-und Frankreich unmoglich und wir konnten unsere Landes-

5* 
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verteidigung darauf beschranken, ein solches Geschiitz schuB
bereit aufzustellen, und statt unserer Armee einen tiichtigen 
Kanonier zu unterhalten. 

Aber wir kleben noch immer an dem Erdenrest. Ware 
das Geschiitz wirklich gut, so wiirde es nach dem Marchen
motiv arbeiten: "AIle K6pfe 'runter, nur meiner nicht!" Es 
wiirde etwa alle Nichtkombattanten und ihren Besitz, soweit 
er nicht Kriegskontrebande ist, schonen und wiirde alles 
andere vernichten. Ferner ist nicht einzusehen, warum wir 
unser Bediirfnis auf die Entfernung CoIn-Paris beschranken 
sollten und so fort. K urz wir sehen, daB das moderne Ge
schiitz nur ein sehr minderwertiger Ersatz fUr eine wirkliche 
Befriedigung unseres Mordbediirfnisses ist. 

So das Telephon: Vergleichen wir es mit den Verkehrs
mitteln auch nur aus der Zeit unserer GroBvater, so erscheint 
es als das non Plus ultra der VoIlkommenheit, aber doch ist 
es eben nur ein gewaltiger Fortschritt. Warum k6nnen wir 
nicht mit London, geschweige denn mit New York oder 
Sydney sprechen? Warum muB man das Ding an das Ohr 
klemmen und die Anwesenden bitten, keinen Larm zu machen, 
damit man iiberhaupt verstehen kann? Warum ist es manch
mal so schwer, eine Verbindung zu bekommen, oder bei Ge
witter gar unmoglich? Und wenn wir nach Frankreich oder 
nach RuBland oder nach Italien sprechen, warum iibersetzt 
es nicht selbsttatig in die betreffenden Sprachen? Also auch 
das Telephon deckt durchaus nicht unser Bediirfnis, son
dern nur einen Teil davon. 

So die Eisenbahnen, so die Druckerpresse, so das Fahr
rad, so die Schreibmaschine. Man mag die Liste beliebig 
verlangern, iiberall bleiben nicht nur unbedeutende Reste, 
sondern sehr greifbare und oft wirtschaftlich sehr bedeutende 
Teilbediirfnisse unbefriedigt. 

Wollen wir einigermaBen vollkommene Deckungen finden, 
so miissen wir schon unsere Anforderungen etwas beschei
dener bemessen. Wo wir einfache, unbedeutende Bediirfnisse 
aus dem taglichen Leben nehmen, finden wir sie oft sehr 
vollkommen befriedigt. Mit welcher erstaunlichen Ausdauer tut 
zum Beispiel nicht ein gutes Taschenmesser seinen bescheidenen 
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aber unendlich vielseitigen Dienst. Wie vortrefflich sind die 
meisten Handwerkszeuge jedes seiner besonderen Aufgabe an
gepaBt, der sie vollkommen gentigen, wenn man nur die 
Aufgabe eng genug faBt. Aber auch hier tritt die Ohn
macht des Geistes hervor, etwas zu schaffen im eigentlichen 
Sinne. Am Hobel, an der Sage, am MeiBel, am Hammer, 
an der Zange, am Bohrer haben Tausende von Generationen 
ihren Scharfsinn getibt, so daB man tiberzeugt sein darf, 
daB alles, was an Verbesserungen an dies en Werkzeugen zu 
schaffen war, auch geschafft worden ist, und doch haben 
aIle ihre sehr greifbaren Unvollkommenheiten. Sie zerbrechen, 
sie verschleiBen, stumpfen ab, werden bei Dberanstrengungen 
heiB und verlieren ihre Harte, sie rosten, die Holzteile ver
quellen. Waren sie wirklich Schopfungen des Geistes und 
nicht vielmehr Schopfungen der N atur, die der Geist nur 
unter Tausenden von weniger guten Formen als die besten 
ausgesucht hat, sie wtirden aIle diese Unvollkommenheiten 
Hingst nicht mehr aufweisen, nachdem sie einmal als solche 
erkannt waren. 

Wo wir hinschauen mogen, immer begegnet uns dieselbe 
Erscheinung, die immer wieder auf dieselbe einfache An
nahme hinweist, daB die Natur eben nicht nach unseren 
Wtinschen schafft, sondern nach ihren eigenen Gesetzen, so 
daB das Geschaffene sich nur gelegentlich und immer nur 
teilweise mit unseren Bedtirfnissen deckt. 

Auch die letzte Klasse in der oben aufgestellten Liste 
der verschiedenen Deckungsmoglichkeiten fehlt im Leben 
keineswegs, der Fall, in dem nur ein Postulat vorhanden ist, 
aber keine Losungsmoglichkeit von der N atur daftir geboten 
wird. Wir brauchen gar nicht in die Marchenwelt hintiber~ 
zugreifen und uns an die Tarnkappe, die Wtinschelrute oder 
den Kntittel-aus-dem-Sack' zu erinnern; noch im nicht all
zufernen Mittelalter spielen solche Falle im taglichen Ernst 
des Wirtschaftslebens eine hervorragende Rolle. 

Vielleicht an erster Stelle ware zu nennen die Aufgabe, 
Gold aus Blei zu machen. DaB es nicht an Geistern gefehlt 
hat, die imstande gewesen waren, das erlosende Verfahren 
zu schaffen, beweist zur Genuge die groBe Zahl von glan 
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zenden Entdeckungen, die dem Suchen nach diesem Geheim
nis entspFungen sind. Die allerneuesten AusHiufer der che
mischen Wissenschaft, deren Anfange auf diese Arbeiten 
zuruckgehen, lassen ja die Auffassung zu, daB die ge
suchte Koinzidenz vielleicht doch nur noch verborgen und 
nicht eine bloBe Chimare ist. Aber die Alchemisten ver
folgten ihre Forschungen aus rein subjektiven Gesichtspunkten 
heraus. Sie trieb einzig das eigene Bedurfnis nach Gold, 
und die Erfahrung bis heute wenigstens lehrt, daB fUr dieses 
Bedurfnis keine Moglichkeitenkoinzidenz vorhanden ist. 

Reute ist das Interesse an diesem Problem fast vollig 
erloschen, wohl hauptsachlich ~deshalb, weil es seine wirt
schaftliche Bedeutung zum gr6Bten Teil eingebuBt hat. Urn 
so groBer ist das Interesse an einem ahnlich unge16sten 
Problem, das ebenso alt ist, dem lenkbaren Luftschiff. 
Der Fall liegt ahnlich. Die neuesten Arbeiten, auf diesem 
Gebiet deuten ebenfalls auf die Wahrscheinlichkeit hin, daB 
die gesuchte Koinzidenz vorhanden ist, aber die Wahr
scheinlichkeit ist heute noch keine GewiBheit. Die bisherige 
Kenntnis von der Mechanik des Vogelflugs gestattet den 
SchluB, daB sich Maschinen bauen lassen, welche die Auf
gabe 16sen wurden, aber dieser SchluB hat vorlaufig keine 
andere praktische Bedeutung als die, daB wir es als wissen
schaftlich berechtigt ansehen duden, nach L6sungen zu suchen. 

Anders steht es mit dem perpetuum mobile. Es bildet 
einen ganz reinen Fall, denn daB hier die Koinzidenz wirk
lich vollstandig fehIt, laBt sich aus dem Dogma von der 
Erhaltung der Energie zwingend ableiten. Nur der Glaube 
an die Richtigkeit dieses Dogmas hat das Interesse an der 
L6sung der Aufgabe unterdruckt, denn' seine wirtschaftliche 
Bedeutung ware heute weit groBer als je in einer fruheren 
Zeit. Und dafUr, daB dieses Bedudnis auch tatsachlich 
empfunden wird, ist ein sicheres Zeichen die bekannte Er
scheinung, daB die Zahl der noch jahrlich hervortretenden 
Losungsversuche keineswegs gering ist und daB diese Ver
suche durchaus nicht in der Mehrzahl der Falle bloB von 
N arren und Geisteskranken ausgehen, sondern meist eben 
nur von solchen, deren Schulbildung nicht ausreicht, urn sie 
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zu dem Verstandnis des Unmoglichkeitsbeweises durchdringen 
zu lassen. 

Ebenso steht es mit der Quadratur des Zirkels, nur daB 
ihre wirtschaftliche Bedeutung heute verschwunden ist, aber 
fUr die Zeit, in der das Bediirfnis noch existierte, gehort 
dieser Fall in unsere Liste. 

Wem diese Beispiele nicht behagen, weil sie in eine 
Zeit zuriickreichen, in der die naturwissenschaftliche Welt
anschauung noch gar zu sehr in den Kinderschuhen steckte, 
der sehe sich in der allerneuesten Technik urn und er wird 
Beispiele genug fiir das Fehlen von Koinzidenzen finden. 

Seit dem Entstehen der Eisenbahnen qualen sich die 
Erfinder damit ab, einen wirklich guten SchienenstoB zu 
schaffen. Da die Schienen im J ahreswechsel ziemlich groBe 
Temperaturschwankungen durchmachen, so miissen ihre Enden 
frei gelassen werden, sich einander zu nahern und von einander 
zu entfernen. Andererseits sollen sie aber der plotzlich auf 
sie wirkenden Belastung des dariiberfahrenden Zuges eine 
gleiche Starrheit entgegensetzen, wie die iibrigen Teile der 
Schiene, und diese beiden Bedingungen scheinen mit einander 
in einem unvereinbaren Widerspruch zu stehen. Man fangt 
jetzt mehr und mehr an, das Problem als hoffnungslos auf
zugeben und sucht es dadurch zu umgehen, daB man die 
Wagen so lang baut, daB der StoB beim Dberfahren der 
Schienenenden moglichst wenig empfunden wird. 

Das Problem der vollstandigen oder wenigstens naherungs
weise vollstandigen Umsetzung von Warme in mechanische 
Arbeit ist ferner ein typisches Beispiel dieser Kategorie. 
Die besten Dampfmaschinen ergeben unter den giinstigsten 
Bedingungen ungefahr 17 Prozent derjenigen mechanischen 
Leistung, welche der Warmemenge aquivalent ist, die 
durch Verbrennung von Heizstoffen darin erzeugt wird. 
Die ungeheure Wichtigkeit, die jedem, auch dem kleinsten 
Fortschritt auf diesem Gebiet zukommt, ist genugsam aller 
Welt bekannt, denn er bedeutet ja Ersparnis an Kohlen. 
Seit die Dampfmaschine in das Gewerbe eingefiihrt worden 
ist, sind nunmehr iiber hundert Jahre vergangen und man 
hat die Erfahrungen, die man an ihr gewonnen hatte, bei der 
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Ausbildung zahlreicher anderer Typen von Warmemotoren 
verwerten konnen. Bei den Motoren mit innerer Verbrennung 
ist es in der Tat gelungen, den Wirkungsgrad bis auf 25 Prozent 
oder auch wohl ein wenig hoher zu steigern. Aber darliber 
hat man bisher nicht hinausgekonnt. 

Seit der Erfindung der Dynamomaschine tritt dasselbe 
Problem auch noch in einer anderen Form auf. Da die 
Dynamomaschine ein Mittel darstellt, die im elektrischen 
Strom verkorperte Leistung fast vollsHindig in mechanische 
umzusetzen, so wlirde die Verwandlung von vVarme in elek
trischen Strom dieselben Dienste leisten. Mit Hilfe der 
sogenannten Thermosaulen kann man auch unmittelbar Warme 
in elektrischen Strom verwandeln, aber auch der Wirkungs
grad der besten Thermosaulen erhebt sich nicht liber IS Pro
zent. Andererseits gelingt es, die Verbrennungsenergie zahl
reicher Korper in elektrolytischen Zellen fast vollstandig in 
Form von nutzbarem elektrischen Strom wiederzugewinnen, 
aber merkwlirdigerweise sind das stets Korper, wie zum Bei
spiel das Zink, die viel zu teuer sind, urn gewerbsmaBig als 
Brennmaterial in Frage zu kommen. 

Es ist kein zwingender Grund bekannt, der die Annahme 
unzulassig erscheinen lieBe, daB hier nur der richtige Weg 
bisher noch verborgen geblieben ist und tiber kurz oder lang 
noch gefunden werden kann. Da aber der tierische Organis
mus seine mechanische Leistung auch im wesentlichen durch 
Verbrennung von Kohle bestreitet und auch keinen erheb
lich hoheren Wirkungsgrad erzielt, ist man vorlaufig jeden
falls berechtigt, von einem Fehlen der gesuchten Koinzidenz 
zu sprechen. 

Klarer liegt das Fehlen der Koinzidenz zutage bei dem 
Problem der Unipolarmaschine mit hintereinandergeschalteten 
Spulen. Die Losung der Aufgabe der Verwandlung mecha
nischer Leistung in elektrische, die den Ausgangspunkt unserer 
ganzen Starkstrom-Elektrotechnik bildet, beruht darauf, daB 
in einem geschlossenen Drahtring ein Strom entsteht, wenn 
man ihn in einem magnetischen Felde urn eine Axe dreht, 

Wirkungsgrad des tierischen Organismus, Anhang (I9). 
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die in der Ebene des Ringes liegt. Wird der Ring an einer 
Stelle aufgeschnitten, und werden die beiden so gewonnenen 
freien Enden an die beiden freien Enden eines auBerhalb 
des magnetischen Feldes in Ruhe befindlichen zweiten Drahtes 
angelegt, so verHiuft der Strom durch diesen auBeren 
Draht und kann hier zu beliebigen Dienstleistungen benutzt 
werden. Der Strom aber, den man auf diese Weise erhalt, 
ist stets ein Wechselstrom, und stellt man sich die Aufgabe, 
im auBeren Stromkreis Gleichstrom zu erhalten, so muB man 
zwischen die Enden des ruhenden und des rotierenden Ringes 
einen Kommutator einschalten, der nach jeder halben Um
drehung die bertihrenden Enden mit einander vertauscht. 

Um die Wirkung der Einrichtung zu erh6hen, kann man 
endlich eine beliebig groBe Anzahl von solchen Ringen gleich
zeitig in einem Felde umlaufen lassen und ihre samtlichen 
Enden mit dem Kommutator verbinden. Man erhalt dann 
im auBeren Stromkreis einen nahezu konstanten Strom von 
einer Spannung, welche die Summe aller elektromotorischer 
Krafte ist, die in jedem einzelnen der umlaufenden Ringe 
durch seine Bewegung im Felde erzeugt werden. Das ist in 
groBen Ziigen die heute allgemein gebrauchliche Gleichstrom
maschine. 

Nun bringt die Einrichtung des Kommutators allerhand 
Betriebsschwierigkeiten und Ubelstande mit sich und es lag 
daher der Gedanke nahe, an Stelle der Drehung um eine 
senkrecht zum magnetischen Felde gerichtete Axe eine andere 
Bewegung zu setzen, die nicht Wechselstr6me, sondem un
mittelbar Gleichstrom liefem wiirde. Gelange das, so k6nnte 
man offenbar den Kommutator mit allen seinen Ubelstanden 
vermeiden. Nun hatte Faraday gezeigt, daB in der Tat eine 
solche Bewegung m6glich ist. Sie laBt sich kurz so beschreiben, 
daB man anstatt eines Ringes ein geradliniges Leiterstiick 
um eine dazu senkrechte Achse rotieren lallt, welche zu der 
Richtung des magnetischen Feldes parallel steht. Die beiden 
Enden des rotierenden Leiterstiickes. k6nnen dann mit Hilfe 
von schleifenden Kontakten durch einen beliebigen ruhenden 
Stromkreis geschlossen werden. In diesem Stromkreis ent
steht dann Gleichstrom und die Maschine wiirde sehr vie! 
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vollkommener sein, als die gewohnliche Kommutatormaschine, 
wenn sich noch die eine Bedingung erfullen lieBe, daB man, 
ebenso wie bei jener, mehrere so1che Leiterteile gleichzeitig 
in demselben Felde rotieren lassen und ihre einzelnen elektro
motorischen Krafte summieren konnte. 

Da laBt uns aber die N atur plotzlich im Stich und das 
Beispiel ist ein reiner Fall des totalen Fehlens der gesuchten 
Koinzidenz, denn es laBt sich beweisen, daB eine so1che 
Schaltung unmoglich ist. Die Lehrbucher ubergehen dies en 
Beweis gewohnlich, und das ist vielleicht ein Grund dafur, 
daB noch heutzutage fast jeder angehende Elektrotechniker 
in irgend einem Stadium seiner Ausbildung eine Unipolar
maschine erflndet. J edenfalls ist diese Erscheinung wieder 
ein Zeichen dafur, daB ein Bedurfnis danach empfunden wird. 

Hier haben wir also ein typisches Beispiel der vollig 
fehlenden Deckungzwischen den naturlichen Moglichkeiten 
und einem sehr fuhlbaren und durchaus ernsthaften, wirt
schaftlich bedeutenden Bedurfnis und gleichzeitig den mathe
matischen Beweis, daB das Glied zur Vervollstandigung der 
Losung in der Natur fehlt. Wieder ist es nicht der Geist, 
an dem es mangelt, denn setzten wir einen Newton oder 
einen Helmholtz an das Problem, so wurde die einzige Wir
kung sein, daB sie wahrscheinlich schneller als andere die 
Unmoglichkeit der Erfiillung erkennen wurden. 

Nicht anders steht es mit der Aufgabe, einen Wechsel
strom-Gleichstrom-Induktions-Transformator ohne' bewegte 
Teile herzustellen. Die sekundare elektromotorische Kraft 
in einem Induktions-Transformator ist proportional der Ande
rung des magnetischen Feldes. Urn im sekundaren Kreise 
einen Gleichstrom zu erhalten, muBte die sekundare elektro
motorische Kraft, mithin auch die Anderung [des Feldes 
konstant sein. Eine konstante Anderung des Feldes konnte 
aber nur dadurch zustande kommen, daB es bestandig ab
nimmt oder zunimmt. Beides ist nicht moglich, denn die 
bestandige Abnahme wurde sofort dazu fuhren, daB es gleich 
Null wird, und die bestandige Zunahme flndet ebenso schnell 
eine Grenze in der Sattigung. 

Es ware noch ein dritter Weg denkbar, namlich daB 
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das Feld von Null bis in die Nahe der Sattigung linear zu
nahme, dann sprungweise auf Null zUriickgingeund dann 
wieder ebenso zunahme und so fort. Diese Losungsmoglich
keit ist aber nur in Gedanken zu konstruieren, denn der 
plotzliche Abfall des Feldes von dem Zustand der Sattigung 
bis auf Null wiirde eine entsprechende plotzliche Umkehrung 
und Steigerung der induzierten elektromotorischen Kraft zur 
Folge haben und je schneller der Sprung ausgefiihrt wiirde, 
desto groBer wiirde diese Abweichung von dem erstrebten 
Resultat der Konstanz der induzierten Spannung ausfallen 
miissen. Also wieder eine uniibersteigliche Schranke, welche 
durch die natiirlichen Eigenschaften der Materie der Be
friedigung eines sehr stark empfundenen menschlichen Be
diirfnisses vorgeschoben ist. 

In Wirklichkeit besteht in einem ganz anderen als dem 
oben erwahnten Sinne eine Analogie zwischen der mensch
lichen Erfindung und der natiirlichen Sch6pfung. Indem 
namlich die Natur allmahlich die h6heren Organismen aus 
den niederen entwickelt, ist auch sie darauf angewiesen, sich 
an die Mittel zu halten, die ihre eigene urspriingliche Ord
nung darbietet. Daher die vielfach bemerkten Unvollkommen
heiten der SchOpfung. Zur Veranschaulichung diene ein Bei
spiel. In der Technik ist die drehbare Welle und das zu
gehorige Lager eines derjenigen Elemente, die vielleicht am 
allerhaufigsten vorkommen. In der ganzen natiirlichen 
Schopfung findet sich kein einziges Organ, das eine fort
gesetzte Umdrehung urn sich selbst gestattet. DaB bei dem 
Aufbau der auBerordentlich verwickelten Mechanismen, welche 
die hoheren Tiere darstellen, ein Bediirfnis fiir die Verwendung 
dieses Maschinenelements nicht vorlage, wird kein Mechaniker 
behaupten wollen. Der Grund fiir sein Fehlen diirfte viel
mehr in dem Umstand zu suchen sein, daB es eine Grund
bedingung fiir die Lebensfahigkeit eines natiirlichen Organis
mus ist, daB er alle seine Teile aus sich selbst heraus ernahren 
konne. Ein frei drehbarer Teil kann aber mit den iibrigen 
Teilen der Maschine keine Verbindung haben, also muB die 
N atur auf seine Anwendung verzichten.. 

Entspricht nun die Beziehung zwischen den Postulaten 
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und den Losungsmoglichkeiten, die wir angenommen haben, 
der Wirklichkeit, so mtissen sich noch anders geartete Faile 
ergeben, als die betrachteten. Zunachst wird es offenbar 
eine groBe Seltenheit sein, wenn sich zwischen den Stern
bildern auf dem Moglichkeitenbogen und denen auf dem 
Bediirfnisbogen nur eine Deckung vorfindet. Es wird viel
mehr die Regel sein, daB ftir jedes Bedtirfnissternbild eine 
ganze Reihe von Moglichkeitssternbildern aufzufinden ist, die 
einen ziemlich kontinuierlichen Dbergang darsteilen von der 
besten vorhandenen Deckung bis zu volligem Fehlen von 
Deckung. Ferner wird es gelegentlich vorkommen, daB in 
einer solchen Reihe groBe Lticken sind, daB also zum Bei
spiel eine gute Deckung zu finden ist, dann aber die nachst
beste weit dahinter zuriicksteht. Da ferner die Bedtirfnisse 
in der Regel nicht so einfacher N atur sind, daB sie sich 
durch ein einziges Schema ausdrticken lassen, sondern nur 
durch eine ganze Gruppe von figtirlich verwandten Stern
bildern, so wird ein Individuum der Reihe von Moglichkeits
sternbildern, die man von einem der Bedtirfnissternbilder 
ausgehend aufsteilt, ftir ein Individuum der Gruppe von Be
diirfnissternbildern beispielsweise nor die drittbeste Deckung 
sein, dagegen ftir ein anderes Individuum der Gruppe etwa 
die beste. 

So1che und verwandte Erscheinungen finden wir nun 
im Leben in der Tat tiberail vertreten. N ehmen wir eine 
einfache Erfindung wie das Seil. Die verschiedenen Seilarten 
unterscheiden sich hauptsachlich durch das Material, aus 
dem sie bestehen, Hanf, Manila,' Baumwoile, Jute, Stroh, 
Draht und dergleichen. Wahlen wir irgend ein B,edtirfnis 
aus, dem ein Seil gentigt, also etwa die Want eines Boot
masts, so wird eine Seilart die vollkommenste Losung der 
Aufgabe darstellen, ein Seil aus verzinktem Stahldraht. 
Seile aus Eisendraht, verzinkt und unverzinkt, aus Messing
draht, aus Kupfer- und Bronzedraht, Seile aus Hanf, geteert 
und ungeteert, alle werden mehr oder weniger das Bedtirfnis 
decken, j edes folgende etwas weniger gut als die vorigen, 
vorausgesetzt, daB wir richtig geordnet haben. Sobald wir 
aber das Bedtirfnis modifizieren, also zu einem anderen Stern-
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bild der Gruppe iibergehen, urn bei unserem Gleichnis zu 
bleiben, stellt sich die Rangordnung urn. Die N achfrage sei 
zum Beispiel jetzt nach dem besten Seil fiir die Schoot. 
Sie muB sehr biegsam sein, urn gut durch die B10cke zu 
laufen, sie mag immerhin dehnbar sein, denn sie wird ja fort
wahrend verlangert und verkiirzt, aber sie muB weich in der 
Hand liegen. Es tritt also hier ein Seil aus Baumwolle an 
die Spitze der Reihe und zwar vorzugsweise ein gekloppeltes, 
damit es sich nicht verkriimmt, wenn es naB wird, und die 
Drahtseile, die bei der Want zu oberst standen, sind an das 
auBerste Ende der Reihe unter die ganz minderwertigen 
Deckungen verbannt. 

N ehmen wir die Aufgabe, einem Menschen zu ermog
lichen, auf einen hoheren Standort zu gelangen. Die Technik 
bietet viele und mannigfache Moglichkeiten: Die Rampe, 
die Treppe, den Kletterbaum mit und ohne Sprossen, die 
Leiter, die Strickleiter, das einfache Kletterseil, die ver
schiedenen mehr oder weniger vollkommenen Fahrstiihle der 
Bergleute bis hinauf zum elektrischen Lift des Hotels. J e 
nachdem wir die Bediirfnisse spezialisieren, wird wieder die 
Deckungsordnung wechseln: Der Hidalgo, der zur Angebeteten 
auf den Balkon will, wird eine Strickleiter vorziehen, der 
Yankee, der im zweiundzwanzigsten Stock eines Wolken
kratzers Geschafte machen will, den elektrischen Aufzug. 

Die Falle, in denen auffallende Liicken in der Moglich
keitenreihe vorkommen, sind besonders interessant. In der 
Photographie wird eine Reihe von Korpern angewendet, 
welche die Eigenschaft haben, durch die Einwirkung des 
Lichts verandert zu werden: Das Bromsilber, das Chlor
silber, das Platinchloriir, das Eisenoxydammoniak, die 
Chromgelatine, und noch manche andere. Weit ab von 
allen diesen Korpern steht in Bezug auf seine Lichtempfind· 
lichkeit das Bromsilber und dieses Salz bildet daher zurzeit 
die einzige Losung des Problems, kurz belichtete Aufnahmen 
zu machen. An Forschern fehlt es nicht, die tagtaglich jeden 
Winkel durchstobern, urn Besseres oder nur Ahnliches zu 
finden. Unmoglich scheint es nicht, daB ihre Bemiihungen 
Erfolg haben konnten, denn die Netzhaut des Auges enthalt 
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einen Stoff, der an Lichtempfindlichkeit noch weit moor 
leistet. Aber bis jetzt ist ailes Suchen vergeblich und das 
Bromsilber behauptet seinen isolierten Platz. Fehlte diese 
Verbindung in der Natur oder fehlte sie auf unserem 
Planeten, so waren wir noch wie unsere Eltern auf die 
nassen Chlorsilbernegative angewiesen, welche die auBerste 
Kunst des Berufsphotographen forderten und das Opfer des 
Portratisten dazu verurteilten, zehn bis zwanzig Sekunden 
still zu sitzen. 

Ahnlich verhaIt es sich mit dem Bleisuperoxyd, dem 
wirksamen Korper auf den Platten des elektrischen Akku~ 
mulators. Wahrend es eine groBe Zahl von Verbindungen 
,gibt, welche die Eigenschaft haben, sich unter der Ein~ 

wirkung eines elektrischen Stroms zu bilden und sich dann 
-freiwillig wieder unter Abgabe eines elektrischen Stroms zu 
zersetzen, so daB sie sich "laden" und "entladen" lassen, 
ist dennoch die Technik bis heute auf diesen Korper an~ 
,gewiesen, obgleich er die schwersten Mangel aufweist. Der 
Bleiakkumulator ist ubermaBig schwer, so daB er zum 
Beispiel fur den Betrieb von StraBenbahnwagen kaum ver
wendbar erscheint. Das Bleisuperoxyd hat eine so morsche 
:Struktur, daB es schon unter der Einwirkung ubergroBer 
Entladungsstrome zerfillt und so fort. Aber alle anderen 
Verbindungen, die etwa in Frage kommen, zeigen weitaus 
;groBere Dbelstande, so daB nach nunmehr etwa zwanzig
jahrigen praktischen Versuchen die Dberzeugung sich allmah
lich Bahn bricht, daB fur dieses Bediirfnis die N atur auBer 
dieser einen nur wesentlich schlechtere Deckungen geschaf
-fen hat. 

Ein Bedurfnis ist so alt, daB seine erste Befriedigung 
-a1s der Dbergang von der Affenzeit zum Urmenschen gelten 
kann, und ist doch so neu, daB es heute kaum irgend eine 
Verrichtung, sei es der Gewerbe, sei es des taglichen Lebens 
. .gibt, bei der es nicht eine wesentliche Rolle spielte, die Er
zeugung kunstlicher Warme. Trotzdem die Chemie aile 
Winkel des Erdballs durchstobert hat, hat sich bis heute 
-keine andere Losung gefunden, als die Oxydation von 
.Kohle. Wenn die Arbeiterkolonie am Eigergletscher ohne 
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Kohlen arbeitet, indem der elektrische Strom, den die 
Lutschine im Lauterbrunner Tal erzeugt, ihre Stuben heizt, 
den Schnee schmilzt, um ihnen Trinkwasser zu gewahren, 
ihre Speisen kocht, ihnen bei der Arbeit leuchtet und ihre 
Maschinen treibt, so ist das eben nur eine Ausnahme, denn 
eine Lutschine hat nicht jeder anzuspannen. 

Gerade die Chemie bietet die pragnantesten Beispiele 
dieser Art, aber auch auf anderen Gebieten sind sie zu 
finden. In der Elektrotechnik spielen die magnetischen 
Eigenschaften der Karper eine wichtige Rolle und die 
auBerordentlich hohe magnetische Permeabilitat des Eisens 
ermaglicht uberhaupt erst den Bau unserer elektrischen 
Maschinen und Apparate. Von den paramagnetischen 
Karpern kommt das Nickel dem Eisen noch am nachsten, 
aber wenn wir darauf angewiesen waren, unsere Dynamo
maschinen aus Nickel zu bauen, so kannte jedenfalls der 
Schweizer Bauer kein elektrisches Licht in seiner Kathe 
brennen. 

In der reinen Mechanik sind die Beispiele versteckter. 
Ein typischer Fall ist die Kugelgestalt der optischen Glaser. 
Damit man namlich durch Schleifen eine bestimmte Flache 
mit Genauigkeit herstellen kanne, muB die Bedingung er
filllt sein, daB man das Schleifwerkzeug von jedem be
liebigen Punkte der Flache ausgehend nach zwei Richtungen 
verschieben kann, ohne daB es die Flache verlaBt, und von 
allen Rotationsfiachen genugt nur die Kugelfiache dieser 
Bedingung. Wenn also die Optiker alle Linsen stets aus 
Kugeloberfiachenstucken zusammensetzen, so geschieht das 
keineswegs, well die Kugeloberflachen die optisch gunstigsten 
'sind, sondern einfach weil sie mussen. Ratte die N atur 
nicht gliicklicherweise wenigstens die Radien freigelassen, 
:so wurde das Mikroskop, das dioptrische Fernrohr und das 
photographische Objektiv nicht existieren. 

Alle diese Beispiele beweisen nun' aber nur eins, namlich 
daB das Schema des Inventats, das wir zunachst aus den 
allgemeinsten und einfachsten Eigenschaften unserer Welt 

Kugelgestalt der optischen Glaser, Anhang (20). 
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abgeleitet haben, iiberall da anwendbar ist, wo Erfindung 
im Leben auftritt. Sie beweisen aber nicht, daB Erfindung 
und Inventat dasselbe ist, denn die allgemeine Anwendbar
keit wiirde auch dann stattfinden, wenn der Inventatbegriff 
ein groBeres Gebiet von Erscheinungen umfaBte als der 
Erfindungsbegriff. Diese Seite der Frage ist also noch 
nachzupriifen und wir bewegen uns damit im Rahmen des 
eingangs aufgestellten Arbeitsplans, denn diese Untersuchung 
kommt einfach darauf hinaus, dass wir jetzt zum Sprach
gebrauch zuriickkehren, den wir am Anfang dieses Kapitels 
verlassen haben, und den Umfang unseres kiinstlichen Be
griffs mit dem Umfang des sprachgebdiuchlichen Begriffs 
der Erfindung vergleichen. 

Wir sehen sofort, daB in der Tat der Inventatbegriff, 
wenigstens in der Allgemeinheit, wie wir ihn zunachst auf
gestellt haben, zu weit gefaBt ist, denn eine Koinzidenz 
zwischen einer natiirlichen Moglichkeit und einem mensch
lichen Postulat ist zum Beispiel auch der Seeweg nach Ost
indien. 

Es fragt sich, ob es gelingt, klare Unterscheidungs
merkmale aufzufinden zwischen derartigen Entdeckungen 
und derjenigen Art von Entdeckung, die wir Invention ge
nannt haben. Soweit dies etwa nicht der Fall sein sollte, 
wiirde sich darin ein Mangel des Sprachgebrauchs doku
mentieren, da er ja dann, ohne dafiir einen ausreichenden 
Grund zu haben, im einen Fall das eine, im anderen Fall 
das andere Wort vorschriebe. Gelingt es aber, eine sach
liche Unterscheidung aufzustellen, so haben wir einfach 
unsere Definition entsprechend zu beschranken und bringen' 
sie dadurch zur volligen Deckung mit dem Sprachgebrauch. 

. Eine Wesensungleichheit zwischen beiden Arten der 
Entdeckung ist leicht zu sehen und der Sprachgebrauch 
scheint sie richtig erkannt zu haben. 1m einen Fall handelt 
es sich urn konstante Eigenschaften, im anderen Fall nur 
urn eine zufallige Anordnung der Materie. Die fiir unsere 
Erkenntnis notwendige Annahme der Konstanz der Natur 
wird in keiner Weise beriihrt, wenn wir uns eine Land
briicke zwischen Afrika und Siidamerika bestehend und 
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somit den Seeweg nach Ostindien gesperrt denken. J a die 
Geologen lehren uns sogar, daB eine solche Landbriicke 
einst bestanden hat. Die Moglichkeit, durch Umfahren von 
Afrika nach Ostindien zu gelangen, ist also nur eine Folge 
einer zuHilligen, ja einer voriibergehenden Anordnung der 
Materie. Vasco de Gama hat nicht ein fiir alle Zeiten 
giiltiges Naturgesetz den Zwecken des Handels und der 
Schiffahrt dienstbar gemacht, wie etwa der Erfinder des 
Kompasses, sondern er hat nur eine Gelegenheit erkundet. 

N och deutlicher und gleichzeitig subtiler wird diese 
Unterscheidung, wenn wir einen Fall wie etwa den folgenden 
konstruieren. Bei der Insel Bornholm kommen sehr starke 
ortliche Abweichungen der MiBweisung vor. Wiirde jemand 
ein System ausarbeiten, durch Anschiittungen von Eisenerzen 
an den benachbarten Kiisten oder auf dem Meeresgrunde 
diese UnregelmaBigkeiten auszugleichen, so daB die Schiffe bei 
Bornholm unbekiimmert nach ihrem KompaB steuern konn
ten, so wiirde der Sprachgebrauch ganz scharf unterscheiden. 
Soweit ein bestimmt definierbares System der Schiittungen 
in Frage kame, das unabhangig von den topographischen 
Eigentiimlichkeiten dieser Gegend anwendbar ware, wiirde 
man von einer Erfindung sprechen. Soweit es sich aber etwa 
nur darum handeln wiirde, unter Benutzung der gerade bei 
Bornholm vorkommenden UnregelmaBigkeiten der MiBweisung 
und der Konfiguration der umliegenden Kiisten und des 
Meeresgrundes die postulierte Kompensation auszufiihren, 
wiirde man nicht von einer Erfindung, sondern lediglich von 
einem Bauwerk, einer Leistung der Ingenieurkunst und der
gleichen sprechen. Und diese sprachgebrauchliche Unter
scheidung entspricht vollkommen unserer Annahme, denn 
soweit das allgemeine System der Kompensation in Frage 
kame, beruht die Moglichkelt, das Postulat einer bequemen 
und sicheren Navigation zu erfiillen, ausschlieBlich auf kon
stanten Eigenschaften der Materie, . namlich im wesentlichen 
auf der Eigenschaft des Eisens, die magnetischen Kraftlinien 
abzulenken und dem Gesetz, daB diese Wirkung umgekehrt 
proportional dem Quadrat der Entfemung der Eisenmassen 
ist. Soweit aber die besondere Art der Anwendung dieser 

A. du Bois-Reymond, Erfindung. 6 
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Eigenschaften des Eisens auBer Frage ware und nur die Kon
figuration des Ufers in Betracht kame, ware keine Erfindung 
im Spiel, wei! diese Konfiguration zwar allgemein lauch eine 
Eigenschaft der Materie ist, aber nicht eine konstante, son
dem nur eine zufallige, gerade jener Gegend eigentiimliche. 
Wir miiBten unserer Weltanschauung Zwang antun, urn den 
Magnetismus des Eisens flir einen speziellen Fall wegzudenken, 
aber unsere Weltanschauung wird nicht davon beriihrt, wenn 
wir uns etwa Bomholm wegdenken oder die Annahme machen, 
daB es keine besonderen magnetischen Ablenkungen verursacht. 

In diesem Sinne miissen wir also unsere Definition ein
schranken und wir k6nnen das am leichtesten tun, indem wir 
eine Unterdefinition des Begriffes der natiirlichen M6glichkeit 
einfiihren, also etwa die natiirliche M6glichkeit flir unseren 
Erfindungsbegriff definieren als eine auf konstanten Eigen
schaften der Materie beruhende M6glichkeit. 

In der Tatigkeit der Invention ist in Wirklichkeit gar 
kein Unterschied zu finden, ob sie sich nun auf konstante 
oder 6rtlich oder zeitlich beschrankte natiirliche M6glichkeiten 
bezieht. Aber indem das Yolk den Sprachgebrauch aus
bildete, der den Erfindungsbegriff auf diejenigen Inventate 
beschrankt, die auf konstanten Eigenschaften der Materie 
beruhen, wurde es doch von einem ganz richtigen Gefiihl 
geleitet. Betrachtet man namlich die Konstruktionen, denen 
die verschiedenen natiirlichen M6glichkeiten zugrunde liegen, 
so ergibt sich, daB solche Konstruktionen, die auf zeitlich 
oder raumlich beschrankte Inventate aufgebaut sind, sich 
nicht beliebig wiederholen lassen, sondem eben nur in der 
Zeit und dem Ort ausfiihrbar sind, in denen die Bedingungen 
daflir vorhanden sind. Sie kommen daher nur einem be
schrankten Teil der Menschheit zugute, wahrend die Kenntnis 
eines auf konstanten Eigenschaften der Materie beruhenden 
Inventats ein ewiges Gut der Menschheit ist. Der Sprach
gebrauch schatzt also mit Recht das konstante Inventat 
h6her ein als das zeitlich oder 6rtlich begrenzte. 

Dabei zeigt sich nun aber ein sehr merkwiirdiger Wider
spruch. So streng der Sprachgebrauch unterscheidet, wo 
es sich urn das Wesen der natiirlichen M6glichkeit handelt, 
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<lie dem Inventat zugrunde liegt, so nachsichtig ist er 
in der Behandlung der Bediirfnisse, die das Inventat be
iriedigt. 

Wir sind von der Auffassung ausgegangen, daB jedes 
Bediirfnis eine Konsequenz einer Gruppe von menschlichen 
Eigenschaften sei, und sind dadurch zu der vorlaufigen An
.nahme gelangt, daB die Gesamtheit der Bediirfnisse etwas 
Konstantes ist. Dies konnte aber nur mit dem Vorbehalt 
geschehen, spater die Annahme selbst aus ihrem Zusammen
.hange abgelost nachzupriifen. 

Ware die Voraussetzung richtig, daB die Bediirfnisse 
·unmittelbare Konsequenzen der menschlichen Eigenschaften 
:sind, so wiirde ihre Konstanz offenbar nur durch etwaige 
Anderungen der menschlichen Eigenschaften selbst beschrankt 
werden, und da, soweit wir die Entwickelung des Menschen 
:riickwarts verfolgen konnen, seine Eigenschaften sich nur 
sehr wenig und auBerst langsam verandert haben, so miiBte 
.eine entsprechend langsame und geringe Anderung seiner 
Bediirfnisse zu beobachten sein. 

Dies ist wirklich der Fall fiir solche Bediirfnisse, die 
tatsachlich ausschlieBlich und unmittelbar auf den mensch
:lichen Eigenschaften beruhen. Das ist aber ein sehr kleiner 
.Prozentsatz aller menschlichen Bediirfnisse. Man muB nach 
.Beispielen suchen und findet dann allerdings die erwartete 
Konstanz. Unter diese Klasse ist zunachst alles zu rechnen, 
·was zu des Leibes N ahrung und N otdurft gehort; die Er
findung des Kochens, des Bratens, der Brotbereitung mit 
dem notigen Geschirr, die Erfindung des Hauses, des Bettes; 
ferner solche Erfindungen, die zu unserem Korperbau in 
-nKherer Beziehung stehen, wie die Erfindung der Treppe, 
des Stuhles, des Tisches; endlich solche Erfindungen, die 
unseren natiirlichen Lebensbedingungen geniigen, wie die 
·des Heizofens in seinen mannigfachen Formen, der Kleidung 
-und so fort. 

Diese fliichtig aufgestellte Liste zeigt uns schon, daB es 
;sich hier in der Tat urn Inventate handelt, deren Kenntnis 
bei allen Volkern bis weit in die prahistorischen Zeiten 

.hineinragt und deren Ausbildung auch bis in die neuste 
6* 
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Zeit wenig oder gar nicht iiber das hinausgegangen ist, was 
uns schon aus jenen Urzeiten her iiberliefert ist. Aber wie 
lang sich auch die Liste bei einiger weiterer Forschung aus
dehnen und ins einzelne verzweigen lieBe, auch das erkennt 
man sofort, daB gegeniiber der groBen Menge unserer tat
sachlichen Bediirfnisse, und wenn man von den ersten Zeiten 
der Waldmenschen-Existenz absehen will, gegeniiber der 
groBen Menge der Bediirfnisse aller Zeiten diese Liste der 
konstanten Bediirfnisse auBerordentlich arm ausfillt. 

Dementsprechend ist denn auch die groBe Menge der 
menschlichen Bediirfnisse nichts weniger als konstant, sondem 
sie befindet sich in einem Zustande fortwahrender Ent
wickelung. Denn die Bediirfnisse sind nicht unmittelbare 
Folgen bloB der rein natiirlichen Eigenschaften des Menschen, 
sondem sie sind in viel hOherem Grade Folgen seines Kultur
zustandes, seiner Erziehung, seiner sozialen Stellung, seiner 
personlichen Lebensgewohnheiten, seines Wohnorts, kurz einer 
Unzahl von auBeren Umstanden, die bestandigem Wechsel 
unterworfen sind. 

Haben wir nun einerseits gefunden, dass wir den 
Erfindungsbegriff zu weit auslegen, wenn wir ibn auf die 
Verwertung zuf1illiger oder ortlicher Anordnungen der Materie 
ausdehnen, im Gegensatz zu deren konstanten Eigenschaften, 
so finden wir nun, daB eine ahnliche Beschrankung in Bezug 
auf die Bediirfnisse, denen die Erfindung dient, nicht er
forderlich ist. Wenn wir von Robinson Crusoe lesen, daB 
er sich eine Topferscheibe konstruierte, so wird der Sprach
gebrauch nicht anstehen, diesen Vorgang als eine Erfindung 
zu qualifizieren, obgleich die Koinzidenz zwischen der tech
nischen Moglichkeit, die sich ihm bot, und seinem Bediirfnis 
nach einem KochgefaB sich den Umstanden des Falles ge
maB nur auf ein einziges Individuum bezog. Hier konnte 
man hochstens einwenden, daB dieselbe Topferscheibe auch 
unz1ihligen Generationen von anderen Menschen· Nutzen ge
bracht hatte und gebracht hat, und dass man natiirlich 
nicht fiir einen so eigentiimlichen Fall eine besondere 
Begriffsbezeichnung von der Sprache fordem kann. 

Aber nehmen wir etwa die Bediirfnisse einer Polar-
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expedition, die Erfindung einer besonderen Lampe, um 
Schnee aufzutauen, wie sie Nansen auf seiner Schlittenreise 
durch Gronland brauchte, oder dergleichen, so haben wir das 
Bediirfnis auf eine ganz kleine Zahl von Menschen und auf 
eine ganz kurze und bestimmt begrenzte Zeit ihres Lebens 
beschranki, ohne daB dadurch der Erfindungsbegriff beriihrt 
wiirde. 

Ganz dasselbe ist mehr oder weniger deutlich ausgepragt 
iiberall zu beobachten. Eine Einrichtung, welche die Arbeiter 
gewisser Berufszweige gegen spezifische Berufskrankheiten 
schiitzt, kommt nur dieser beschrankten Gruppe zugute und 
kann darum doch eine Erfindung sein. Eine Erfindung, die 
sich auf das Seewesen bezieht, hat keinen oder nur einen 
ganz indirekten N utzen fiir die groBe Mehrzahl der Menschen, 
die ihr Leben auf dem Lande zubringen, und so fort. 

In ahnlicher Weise, wie durch die Lebensweise, differen
tiieren sich auch die Bediirfnisse nach der natiirlichen Um
gebung, in welcher der Mensch lebt. Ein Segelschlitten wiirde 
in Afrika nicht verkauflich sein und eine Lowenfalle nicht 
in Island. Viel groBer sind aber die Unterschiede in den 
Bediirfnissen, und zwar sowohl ihrer Art, wie ihrer Zahl 
nach, welche die Zeit hervorbringt. Fiir den wilden Australier 
oder fiir seinen iilteren Vetter, den Schweizer Pfahlbauer oder 
den franzosischen Hohlenmenschen ist ein gutes Steinmesser 
ein Schatz, ein Vermogen. Der moderne Kulturmensch 
weiB nichts Besseres damit anzufangen, als es in seinen 
Museen auszustellen. Pfeil und Bogen, noch in der Kultur
welt des Mittelalters eine ernste Waffe, existiert heute nur 
noch als Spielzeug. So der Wurfspeer, so das Blasrohr, so 
das Kanoe, so fast jedes Stiick aus jener Kulturperiode. 
Vergleicht man die Bediirfnisse eines solchen Wilden auf 
der anderen Seite mit denen eines anthropomorphen Affen, 
so findet man, daB dieser ihm darin viel naher steht, als der 
Kulturmensch. 

LaBt man nun aber einen solchen Australier in einem 
Kulturlande aufwachsen, so mag er in mancher Beziehung 
intellektuell hinter der Durchschnittsjugend des Landes 
zurUckbleiben, in Bezug auf die Mannigfaltigkeit seiner Be-
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diirfnisse wird er es ihr leicht gleichtun. J a, er braucht 
dazu kaum eine besondere Erziehung, schon :nach kurzer 
Zeit des Aufenthaltes wird er unzahlige Dinge zu gebrauchen 
und zu wiinschen gelernt haben, die ihm in seinem Urzustande 
v611ig gleichgiiltig waren. ' 

Also hier haben wir eine Entwickelung der Bediirfnisse, 
die nicht auf einer entsprechenden Entwickelung der mensch
lichen Eigenschaften beruht und auch nicht auf seiner natiir
lichen Umgebung, denn der alte H6hlenmensch und der 
moderne Kulturmensch sind beide Einwohner desselben 
Frankreichs. Diese Entwickelung beruht vielmehr auf der 
Entwickelung der· sogenannten Kultur, und. die Kultur, 
wenigstens die materielle Kultur, auf die es hier ankommt, 
ist nichts weiter, als der im Laufe der Zeit aufgespeicherte 
Schatz von Erfindungen, die Kenntnis einer gewissen Zahl 
von Inventaten. 

Die Gesamtheit der Bediirfnisse, oder man k6nnte 
sagen, das Bediirfnisniveau ist also eine Funktion ~vorauf
gegangener Erfindungen. Die Befriedigung alterer Be
diirfnisse hat nicht Sattigung erzeugt, sondern das Gegen
teil. Aus jedem Bediirfnis, das befriedigt wurde, ist eine 
groBe Zahl von neuen Bediirfnissen erwachsen. 

Diese Erscheinung beruht offenbar zum Teil auf rein 
psychologischen Eigentiimlichkeiten des Menschen. Es ist 
zwar richtig, daB der Geist in seinen Wiinschen von der 
Erfiillungsm6glichkeit unabhangig ist, aber diese Unabhangig
keit ist in verschiedener Weise beschrankt. Zweifellos 
wiinschen wir erfiillbare Dinge sehr viel intensiver als un
erfiillbare. Nur der Glaube an die M6glichkeit des Erfolges 
kann uns zu Taten spornen, die auf Befriedigung irgend 
eines Wunsches abzielen. Die Entwickelung der Erfindung 
oder der Technik riickt aber fortwahrend Dinge in den Be
reich des M6g1ichen, . die der voraufgehenden, weniger ent
wickelten Kulturperiode noch als v611ig unerreichbar er
schienen, und mit der Nahe des Verlangten wachst die Sehn
sucht, es zu besitzen. 

N och viel fruchtbarer als dieser Vorgang lin der Er
zeugung von Bediirfnissen ist die Erweiterung der allgemeinen 
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Anschauungen und die Vermehrung der Kenntnisse, die 
durch das Zusammenwirken der Gesamtheit der Erfindungen 
erzeugt wird. Unsere Phantasie klebt eben in weit hoherem 
Grade an der Scholle, als man sich gewohnlich klar macht. 
Will man sich von einem zukiinftigen materiellen Kultur
zustande ein Bild machen, so kann man niemals weit iiber 
dasjenige hinaus, was man selbst gesehen oder durch Dber
lieferung gelernt hat. Man kann sich nur solche Dinge mit 
einiger Bestimmtheit vorstellen, we1che innerhalb des Be
reichs der bisherigen Erfahrungen liegen. Will man dariiber 
hinaus, so ist man im wesentlichen darauf angewiesen, das 
Erfahrene zu vergroBern, zu verkleinern oder zu verzerren. 
Homer und Herodot hatten ihre Phantasie anstrengen mogen 
soviel sie wollten, nie hatten sie sich von dem Getriebe 
einer modernen GroBstadt eine Vorstellung bilden k6nnen. 
Mag Caesar ein noch so groBes strategisches Genie und 
nebenbei kein schlechter Ingenieur gewesen sein, ein Magazin
gewehr oder gar einen Torpedo auch nur als ein Marchen 
zu traumen, ware ihm kaum gelungen. Jules Verne muB 
zur Durchfiihrung seiner Phantasien die grobsten VerstoBe 
gegen die allgemeinen Naturgesetze zu Hilfe nehmen, und 
doch wie armlich fallen sie bei alledem noch aus, wenn 
man sie mit der Wirklichkeit vergleicht! Wir konnen uns 
eben von der Wirklichkeit nicht annahernd so weit ent
fernen, wie die Wirklichkeit sich im Laufe der Zeit von sich 
selbst entfernt. 

Der Einwohner des Kulturlandes dagegen wachst "mit 
allen den Dingen auf, die zu seiner Kulturperiode ge
horen, erhalt also durch seine Erziehung Kenntnis von der 
ungeheuren Masse von Vorarbeit, die seine Vorfahren in 
langer Reihe seit der prahistorischen Zeit geleistet und 
iiberliefert haben, und die bloBe Kenntnis dieser so ent
wickelten Lebensbedingungen gebiert eine Unzahl von Be
diirfnissen, auf we1che die Mitglieder einer weniger ent
wickelten Kulturperiode iiberhaupt gar nicht verfallen konnen. 
Wie sollte Odysseus darauf kommen, sich einen Fiillfederhalter 
zu wiinschen, da er nicht schreiben konnte, oder gar eine 
Druckerpresse? Archimedes hatte gewiB stets einen Rechen-
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schieber bei sich getragen, wenn er im neunzehnten J ahr
hundert gel(;bt hatte, aber wie konnte er ihn sich wlinschen, 
da er die logarithm en liberhaupt nicht kannte? Columbus 
hatte ein weit groBeres objektives Bedlirfnis nach einer 
photographischen Kamera, als irgend ein spaterer Ent
deckungsreisender, aber er empfand es nicht, denn zu seiner 
Zeit hatte noch niemand die Vorstellung, daB es gelingen 
konnte, das fllichtige Bild fUr die Augen anderer festzu
halten. 

Zu diesen subjektiven Momenten gesellen sich noch 
einige objektive. Wir haben schon gesehen, daB es durch
aus nichts Ungewohnliches ist, daB der Erfinder selbst erst 
das Bedlirfnis entdeckt, das er durch seine Erfindung be
friedigt. Diese Entstehungsweise der Bedlirfnisse muB also 
ohne weiteres zu ihrer Vermehrung infolge der Vermehrung 
der Erfindu:J.gen flihren. Als ein Beispiel einer. solchen Er
findung haben wir weiter oben das Barometer besprochen. 
Dem Schemfl genligt vielleicht noch besser das berlichtigte 
Cri-cri. Ehe es bekannt wurde, haben die wenigsten daran 
gedacht, daB es sie befriedigen wlirde, ein knackendes Ge
rausch zu n1achen. Dberhaupt gehoren die meisten neuen 
Spielzeuge unter diese Kategorie, wenn man nicht etwa all
gemein ein Bedlirfnis nach neuen Spielzeugen annehmen 
will. Unter diese Kategorie konnen auch solche Erfindungen 
gerechnet werden, die eine erhebliche Preisherabsetzung 
irgend eines Produkts herbeifUhren, das bisher wegen seiner 
Kostbarkeit wenig oder gar nicht verwendet wurde, so zum 
Beispiel die Erfindung, Aluminium im elektrischen Of en darzu
stellen. Hier baben die Erfinder und U nternehmer sich bekannt
lich arg verJJechnet, indem sie einen groBen Bedarf fUr Alumi
nium voraussetzten, der spater nicht eintrat. So muBte das 
Aluminium betteln gehen, und die Produzenten zogen form
lich systematisch auf die Suche nach Bedlirfnissen dafiir. 
Nicht viel ~nders ging es mit dem Calciumcarbid, und der 
Erfolg beider Kampagnen ist gewesen, daB fUr diese Er
zeugnisse eine ganze Reihe von Bedlirfnissen schlieBlich ent
standen ist,1 die man vor ihrer Zeit nicht kannte. 

Diese Efrfindungen also haben Bedlirfnisse erzeugt. 
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Und noch in anderer Weise gebaren viele Erfindungen 
durch ihre bloBe Verwendung neue Bediirfnisse. Bell erfand 
zunachst bloB das Telephon. Kaum aber wurde dessen Ge
brauch fiir den offentlichen Verkehr eingefiihrt, so entstand 
eine Unzahl von Unterbediirfnissen. Eine der ersten Friichte 
war das Mikrophon. Dann muBten besondere Schalter, 
Stopsel-Kontakte, Kondensatoren, Drosselspulen, Blitzableiter, 
Schaltungssysteme, Ruf- und Dberwachungsvorrichtungen, 
Te1ephonkabe1, bis hinab zum Pupinschen D1impfungssystem 
erfunden werden, urn die mannigfachen Unterbediirfnisse 
zu befriedigen, welche die Haupterfindung nach sieh gezogen 
hatte. Diese Erscheinung ist so haufig, daB sie geradezu als 
die Regel angesehen werden kann. Die Erfindung riemen
loser Schlittschuhe verlangte einen besonders gearteten 
Stiefel. Die Erfindung der Trockenplatte zog die Erfindung 
der Handkamera mit ihrem mannigfachen Zubehor nach 
sieh, die Erfindung der Schreibmaschine gebar das Farb
band, den Konzepthalter, die Radierschablone und so fort. 

Wieder :eine andere Art der Vermehrung unserer Be
diirfnisse durch die Erfindung selbst besteht darin, daB 
deren partielle· Befriedigung unsere Lebensgewohnheiten 
derart andert, daB die Befriedigung des vorher vorhandenen 
Bediirfnisses wieder aufgehoben wird. Oder aber es ent
steht durch die partielle Befriedigung eines Bediirfnisses 
Verwohnung, so daB die Sehnsucht nach vollkommenerer Be
friedigung erst dadurch ausgelost wird. 

Beide Abarten dieses Prinzips werden gut durch die 
Emwickelung der kiinstlichen Beleuchtung veranschaulicht. 
Wahrend durch die J ahrtausende bis zum Ende des acht
zehnten J ahrhunderts die Menschheit auf qualmende, offen 
brennende Ollampchen, auf Kienspane, PechfackelnJ und 
Kerzen angewiesen war, setzt urn diese Zeit eine Reihe 
von Erfindungen ein, die mit dem Argandschen Rundbrenner 
und dem glasemen Lampenschlot beginnt, und die ganze 
Gastechnik, Riibol- und Petroleumlampentechnik, das elek
trische Licht, die Gliihstriimpfe, bis hinab zu den neusten, 
zum Teil noch im Werden begriffenen Auslaufem der Be
leuchtungskunst durchmiBt. Die erste Folge dieser Ent-
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wickelung ist eine Veranderung der Lebensgewohnheiten. 
Die Menschen, wenigstens die Stadtbewohner, beginnen 
spater aufzustehen und spater zu Bett zu gehen. Dadurch 
wird also die Befriedigung des Bediirfnisses, welche durch 
die ersten Argandlampen erreicht war, wieder fast volI
standig aufgehoben, denn da man bei einer solchen Ver
anderung der Tageseinteilung einen groBeren Teil seiner Zeit 
bei kiinstlichem Lichte zubringt, so muB 'notgedrungen das 
Verlangen nach weiteren Verbesserungen jenes Beleuchtungs
mittels wachsen, das, mit seinen Vorgangern verglichen, ein 
groBer Fortschritt war, aber, mit dem Tageslichte verglichen, 
das man dafiir opferte, noch recht erbarmlich erscheinen 
muJ3te. Indem dann aber die Technik sich beeilt, diesen 
Bedarf von neuem zu decken, tritt fast unmittelbar der 
zweite Faktor ,ein, die Verwohnung. Gerade auf diesem 
Gebiete ist die Erscheinung besonders gut ausgepragt, weil 
namlich selbst die beste kiinstliche Beleuchtung mit gutem 
Tageslichte kaum wetteifern kann. Da wir aber noch immer 
das Tageslicht als das natiirliche, als dasjenige empfinden, 
das uns eigentlich zukommt, so nehmen wir jede Verbesserung 
des kiinstlichen Lichtes etwa mit dem Gefiihle eines Mannes 
entgegen, dem jemand eine Schuld bezahlt, und der vorige 
Zustand, bei dem wir vor kurzem noch ganz zufrieden zu 
sein glaubten, erscheint uns sofort als eine unertragliche 
Entbehrung. Unseren Vatern schien ein Schwalbenschwanz
brenner schon eine sehr luxuriose LichtquelIe, urn dabei zu 
arbeiten. Wir mogen denselben Brenner kaum noch als 
Flurbeleuchtung in unseren Hausern dulden, und auf der 
StraJ3e ist er iiberall durch den Auerstrumpf verdrangt. 

Es ergibt sich also, daB die Forderung der Konstanz, 
die der Sprachgebrauch ffir die Grundlagen der Losungs
moglichkeit aufstelIt, wenn er den Erfindungscharakter des 
Inventats anerkennen solI, fUr die Bediirfnisse nicht besteht. 
Damit Erfindung vorhanden sei, ist es nur notig, daJ3 irgend 
ein menschliches Bediirfnis durch eine natiirliche Moglichkeit 
befriedigt werde. Es braucht aber weder ein Bediirfnis 
zu sein, das von allen Menschen empfunden wird, noch ein 
Bediirfnis, das eine langere Lebensdauer besitzt. Die Quanti-
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tat und Intensitat des Bedurfnisses sind zwar bestimmend 
fiir die Anerkennung, die wir dem Erfinder fUr dessen Be
friedigung zollen, aber unsere Begriffsbestimmung bleibt 
davon unberuhrt. 

Und gerade diese Freiheit, die uns der Sprachgebrauch 
in Bezug auf die Bedurfnisse gewahrt, bringt unser Schema 
damit in vol1igen Einklang. Wir hatten angenommen, daB 
die Zahl der menschlichen Bedurfnisse endlich ist, und daB 
sie sich daher in eine endliche, wenn auch sehr umfang
reiche Liste ordnen lassen. Diese Annahme ist nun offen
bar ,in der Allgemeinheit, in der wir sie gemacht haben, 
unrichtig. Richtig ist, daB die Bedurfnisse eine Funktion 
der menschlichen Eigenschaften sind, und richtig ist auch, 
daB die Zahl der menschlichen Eigenschaften endlich ist. 
Aber bei der Erzeugung der Bedurfnisse paaren sich Gruppen 
der menschlichen Eigenschaften mit einer Unzahl von auBeren 
Faktoren, die einer dauernden Entwickelung und daher be
bestandigem Wechsel unterworfen sind. Bedurfnisse, die 
heute der Mehrzahl nahezu als <Lebensbedingungen er
scheinen, sind morgen vergessen und durch neue ersetzt 
und uberwuchert, von denen heute noch niemand etwas 
weiB. MuBten wir also unser Schema so konstruieren, daB 
es diese Entwickelung ausdruckte und darstellte, so hatten 
wir uns eine unerfillibare Aufgabe gestellt. So aber steht 
es uns frei, soweit die Bedurfnisse im Erfindungsbegriffe 
figurieren, unsere Betrachtung auf einen Zeitpunkt zu be
schranken. Fiir jeden einzelnen Zeitpunkt ist auch der 
Kulturzustand eine endliche GroBe, mithin fUr diesen Zeit
punkt die Zahl der Bediirfnisse endlich und durch unser 
Schema darstellbar. 

Wie reimt sich nun aber gerade die Annahme, auf der 
das Schema aufgebaut ist, das Fehlen des Kausalnexus 
zwischen BedUrfnissen und naturlichen Moglichkeiten mit der 
erorterten Entwickelung und Erzeugung der Bedurfnisse 
durch die voraufgehenden Erfindungen? Wird, wie wir ge
sehen haben, die groBe Mehrzahl der Bedurfnisse durch das 
Zusammenwirken der Gesamtheit voraufgehender Erfindungen 
erzeugt, so sind sie zweifellos auch eine Funktion der natur-
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lichen Moglichkeiten, die einen integrierenden Bestandteil 
jener Erfindungen bilden. 

Trotzdem liegt hierin kein Widerspruch. Die Annahme 
von der Unabhangigkeit der Bediirfnisse ist eben nicht so zu 
verstehen, als ob die menschlichen Bediirfnisse iiberhaupt 
jedes Kausalzusammenhanges mit der materiellen Welt auBer 
uns entbehrten, sondern nur so, daB dieser Kausalzusammen
hang ihnen mit Bezug auf ganz bestimmte Eigenschaften
gruppen der materiellen Welt abgehe, namlich immer die
jenigen, auf welchen die Moglichkeiten beruhen, das betreffende 
Bediirfnis zu befriedigen. In Bezug auf diese natiirlichen 
Moglichkeiten haben wir aber auch gar keine Abhangigkeit 
nachgewiesen. Wenn wir beispielsweise gesehen haben, daB 
die Moglichkeit, RiiMl auf einem rohrenfOrmigen Docht in 
einem Glasschlot zu brennen, das Bediirfnis nach noch besseren 
Beleuchtungswerkzeugen ausgelost hat, so folgt daraus eben 
nicht ein Kausalnexus zwischen diesem Bediirfnis und den 
Mitteln zu seiner Befriedigung, namlich den N achfolgern der 
Argandlampe, der Moderateurlampe, der Petroleumlampe, 
der Gasbrenner usw. Nur in Bezug auf diese beiden Fak
toren ist aber unsere Annahme gemacht .worden, und die Ab
hangigkeit der Bediirfnisse von den alteren Erfindungen gibt 
also keine Veranlassung, die Annahme zu verwerfen oder ab
zuandern. Sie deckt sich vollkommen mit den Erschei
nungen des Lebens auf der einen und mit dem Sprach
gebrauch auf der anderen Seite. 

Und noch in einem anderen Sinne ist die Erkenntnis 
von der Abhangigkeit der Bediirfnisse von dem Kultur
zustand geeignet, unsere Auffassung zu vertiefen. Offenbar 
existiert fiir uns Menschen die Welt nur so weit wir sie 
kennen, und diejenigen Eigenschaften der AuBenwelt, welche 
technisch verwendbare Moglichkeiten konstituieren, sind 
praktisch sogar noch viel mehr eingeschrankt. Wir kon
nen beispielsweise nur solches Material verwenden, dessen 
wir habhaft werden konnen oder auch, wenn wir es bereits 
haben, dessen Verarbeitung zu irgend welchen bestimmten 
Zwecken durch die uns zu Gebote stehenden Mittel moglich 
ist. Diese Mittel nun unterliegen einer ganz ahnlichen Ent-
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wickelung, wie die Bediirfnisse. Die Verwendung von Alu
minium war zwar immer natiirlich moglich, es war auch seit 
langer Zeit bekannt, aber es konnte doch erst tatsachlich ver
wendet werden, nachdem vorher der elektrische Of en erfunden 
worden war, der seine Darstellung in geniigenden Mengen und 
geniigend wohlfeil ermoglichte. Urn den elektrischen Of en zu 
erfinden, muBte wieder eine lange Reihe von Erfindungen 
voraufgehen: Galvani muBte den elektrischen Strom ent
decken, Davy den Lichtbogen, Siemens das Prinzip der Selbst
erregung, Pacinotti muBte seine Ringwickelung erfinden und 
Gramme muBte Pacinottis Ring mit der Siemensschen Selbst
erregung kombinieren. Und das sind nur die groBen Etappen 
auf dem langen Wege, den mehrere Generationen von 
Forschern und Erfindern in tausend Einzelheiten durchmessen 
muBten, bis die heutige billige Aluminium-Darstellung er
reicht war. 

WeIche vortrefflichen Dienste hatten nicht Caesar bei 
der Unterjochung der Veneter oder der Belgier ein paar 
Dampfboote geleistet. Aber hatte sie ihm ein Gott geschenkt, 
hatte er ihm selbst eine vollstandige Gebrauchsanweisung mit
gegeben, die Freude hatte doch nicht lange gedauert. Schon 
beim erst en Zusammenbruch der Maschinen, bei der ersten 
Beschadigung der AuBenhaut, waren die damaligen Ingenieure 
vollig hilflos gewesen. Wenn sie auch genial genug gewesen 
waren, urn die richtigen Methoden zu ersinnen - das notige 
Material zu beschaffen, die notigen Mittel der Bearbeitung aus
zubilden, erfordert eben die Arbeit von Generationen, die durch 
keine GeistesgroBe zu ersetzen ist. Noch sein spaterer Nach
folger, Napoleon 1., dem tatsachlich eins der ersten Dampf
boote angeboten worden ist, hat nichts damit anfangen 
konnen. Und als fiinfzig Jahre spater BruneI den "Great 
Eastern" baute, machte er damit ein geschaftliches Fiasko, 
nicht, weil so groBe Schiffe aus allgemeinep natiirlichen 
Griinden ein Unding sind, sondern bloB weil die Technik des 
Schiffbaues und des Schiffsmaschinenbaues noch nicht genug 
entwickelt war, urn sich an soIche Aufgaben mit Erfolg heran
wagen zu konnen. Heute ist der "Great Eastern" bekanntlich 
schon mehrfach und mit glanzendem Erfolge an GroBe iiber 
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holt. Damit also das Inventat des Dampfbootes nicht bloB 
potentiell, sondern auch aktuell existierte, muBte eine groBe 
Anzahl von Vor-Inventaten erst gefunden werden. 

Es zeigt sich demnach auch fUr die technischen Moglich
keiten, die im Inventat figurieren, eine Entwickelung, eine Ab
hangigkeit von dem materiellen Kulturzustand, von den vorauf
gehenden Inventaten. Dieses Ergebnis ist aber auch nicht 
im Widerspruch mit dem Satz, den wir eingangs aufgestellt 
haben, daB das Inventat von der Zeit unabhangig seL Es 
gibt uns nur die ErkIarung dafiir, warum uns dieser Satz, 
als wir ihn fanden, zunachst als ein Paradoxon anmutete. 
Die N atur selbst hatte namlich auch Caesar nicht das geringste 
Hindernis in den Weg gelegt, etwa schon damals die Creuzot
schen Werke zu errichten und seinen Dampfer darin aus
bessern zu lassen. Was ihm fehlte, waren die Kenntnisse und 
insofern es einem Menschen oder auch einer Generation von 
Menschen nicht gegeben ist, die Arbeit von vielen Genera
tionen zu leisten, so fehlte eben diese Vorarbeit. Fiir den 
Arbeiter, der im praktischen Leben steht, kommt es aber ganz 
auf dasselbe hinaus, ob etwa die Natur iiberhaupt keinen 
harteren K6rper erzeugt, als den Diamant, urn einen Bohr
kopf zu besetzen, oder ob tatsachlich ein solcher Korper 
potentiell existiert, aber bisher noch nicht gefunden oder dar
gestellt ist oder billig genug dargestellt werden kann. Nur 
die tatsachlichen Erfindungen und nur die praktische Mog
lichkeit, technische Probleme zu losen, haben wir aber vor 
Augen und daher machen wir uns nicht klar, daB die pot en
tiellen Inventate ihnen in Bezug auf ihre objektive Existenz 
vollig gleichberechtigt sind, jedenfalls in demselben MaBe, 
wie die unentdeckten naturwissenschaftlichen Wahrheiten den 
bereits entdeckten. 

Eines Falles einer scheinbaren Ausnahme von dieser 
Regel ist aber hier zu gedenken. Ais Auer von Welsbach 
,die Entdeckung machte, daB die sogenannten "seltenen 
Erden" sich zur Verarbeitung :fiiir die jetzt allgemein ein
gefiihrten Gliihstriimpfe eignen, waren jene Erden wirklich 
selten. Wenn ihr Preis so hoch geblieben ware, wie er da
mals war, oder dem wachsenden Bedarf entsprechend, gar noch 
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gestiegen ware, so ist es sehr zweifelh,aft, ob der Gliihstrumpf 
im wirtschaftlichen Sinne iiberhaupt eine brauchbare Er
findung geworden ware. Aber die sonst so sprode Natur 
zeigte sich einmal willfahrig und es geschah das Wunder, 
daB trotz des auBerordentlich stark anwachsenden Bedarfs, 
der Preis der seltenen Erden von J ahr zu J ahr stetig fiel, und 
heute gehoren sie iiberhaupt nicht mehr zu den Korpern, 
die man selten nennt. Da sie bis dahin nur flir Laboratorien 
und wissenschaftliche Kabinette Interesse gehabt hatten, war 
die Tatsache unentdeckt geblieben, daB es an vielen Stellen 
der Erdoberflache reiche Lager von aem sogenannten Monazit 
gibt, dem Mineral aus dem sie gewonnen werden. J etzt 
winkten auf einmal dem Finder reiche Pramien, und so wurden 
jene Lager schnell bekannt. 

In Wirklichkeit ist iibrigens der praktische Erfinder 
meist noch weit mehr in der Auswahl aus den Moglichkeiten, 
die ihm die Natur und die Technik bieten, beschrankt als 
durch die Grenzen seiner Kenntnis. Die Ostseefischer be
festigen ihre Focksegel am Stag ihrer Boote mit eigentiim
lichen Hornringen, die ganz so aussehen, als waren sie etwa 
unter den Resten der Schweizer Pfahlbauten oder in den 
Danischen Kjockenmoddingern zutage gekommen. Sie sind 
einfach dadurch erzeugt, daB der hohle Teil eines Rinder
homes mit der Sage durchgeschnitten ist. Diese Losung ist 
gewiB nicht die technisch vollkommenste, die dem Fischer 
maglich ware, denn es stehen ihm ja die Markte hoch kul
tivierter Hafenstadte zur Verfiigung. Aber die Lasung ist 
unter den Umstanden, unter denen er nun einmal lebt, die 
wirtschaftlich weitaus vollkommenste, denn der Kuhhornring 
kostet ihn nichts. J edesmal, wenn im Heimatsdorf ein Rind 
geschlachtet wird oder £alIt, gibt es Ringe genug, um ein 
Boot damit auszustatten. 

Dieselben Fischer gebrauchen zum AU$spannen ihrer 
Netze halzerne Anker, die aus vier Baumasten mit spitz
winklig angewachsenen Zacken bestehen. Sie sind mit Tau 
oder Bast so zusammengebunden, daB die vier Zacken nach 
allen Seiten auseinanderspreizen und die Fluken bilden. 
Zwischen die Aste wird ein Stein eingeklemmt, der dem 
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Ganzen die notige Schwere verleiht. Daneben. sieht man 
neuerdings auch nicht selten eiserne Draggen in Gebrauch, 
ein Beweis, daB die holzernen nicht etwa bloB aus Anhang
lichkeit an die Sitten der Vater beibehalten werden, sondern 
eben unter den gegebenen VerhaItnissen einfach die wirt
schaftlich vollkommenste Losung der Aufgabe darstellen. 

A.hnliche hOlzerne Anker, aber mit nur einer Fluke, sind 
nach Wallace bei den Malayen in Gebrauch. 

Bei den Bauem im Berner Oberland sieht man haufig 
an den Tliren der Sennhlitten und Viehstalle eiserne Tlir
angeln mit merkwiirdig ausgezackten Randem. Wer nilier 
zusieht, erkennt, daB es die Enden von alten Baumsagen 
sind, die einfach durchbohrt und an die Tlir angenagelt 
worden sind. Daneben finden sich auch Tiirangeln, die aus 
Holz geschnitzt sind. Die Baumsagen selbst werden von 
den Fabrikanten in den Stadten erzeugt und eingefiihrt, und 
die Bauern miissen sie bezahlen, weil sie ihnen ein notwen
diges Lebensbediirfnis sind. Hat eine solche Sage aus
gedient, so ist sie altes Eisen und wiirde als solches den 
Rlicktransport nach der Stadt nicht bezahlt machen. Braucht 
man aber eine Tiirangel, so miiBte man sie entweder beim 
Schmied bestellen, oder miihsam aus Holz schnitzen, das alte 
Sageblatt dagegen "hat man". 

Dieses Prinzip beherrscht indessen keineswegs bloB solche 
Bevolkerungskreise, die in ihren Hilfsmitteln so beschrankt 
sind, wie Fischer und Bauem, sondern es gilt a1lgemein in 
der ganzen Technik. In den wenigsten Fallen darf der Er
finder nach der technisch vollkommensten Losung seines 
Problems suchen, sondern er sucht und muB suchen nach 
einer passenden Mitte zwischen der technisch vollkommensten 
und der billigsten Losung, mit einem Wort nach der ge
werblich oder wirtschaftlich vollkommensten Losung. 

So ist zum Beispiel von allen Metallen das Silber der 
beste Leiter des elektrischen Stroms. Wiirden also die tech
nisch vollkommensten Losungsformen elektrischer Apparate 
und Maschinen an Stelle der wirtschaftlich vollkommensten 

Holzerne Anker bei den Malayen, Anhang (21). 
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ausgefiihrt, so wiirde man sie mit Silberdraht anstatt mit 
Kupferdraht bewickeln. Tatsachlich wird Silber aus diesem 
Grunde bei einzelnen MeBinstrumenten fUr besondere Zwecke 
angewendet, bei denen der Vorteil der groBeren Leitungs
fahigkeit die Mehrkosten iiberwiegt, die bei den wenigen, 
an und fiir sich sehr kostbaren Instrumenten nicht ins Ge
wicht fallen. 

Bei Telegraphendrahten dagegen verwendet man sogar 
meist Eisen, einen sechs- bis achtmal schlechteren Leiter 
als Kupfer, denn in dies em Fall spielt ein anderer wirt
schaftlicher Faktor noch eine wichtige Rolle. Die billigste, 
wenn auch durchaus nicht in allen Fallen technisch voll
kommenste Telegraphenleitung ist namlich die Luftleitung. 
J e mehr Stiitzen man braucht, um den Draht isoliert auf
zuhangen, desto teurer wird die Leitung. J e groBer die 
Zugfestigkeit des Drahtes ist, desto weniger Stiitzen braucht 
man. Eisendraht und besonders Stahldraht besitzen aber 
eine groBere Zugfestigkeit· als Kupferdraht. Man schlagt 
also zwei Fliegen mit einer Klappe, indem man Eisendraht 
oder Stahldraht verwendet, denn man spart an der Leitung 
und an den Stiitzen. 

Wollen wir auch diesen Gesichtspunkt in unsere Formel 
aufnehmen, so miissen wir die natiirliche Moglichkeit durch 
die wirtschaftliche ersetzen, und wenn <;lie Formel dann auch 
nicht mehr allgemein den Begriff der Erfindung umfaBt, 
so umfaBt sie doch alle diejenigen Erfindungen, die uns 
materiell interessieren, denen unser gegenwartiger Gesell
schaftszustand seine Entstehung und sein Leben verdankt, 
namlich alle brauchbaren, alle erfolgreichen Erfindungen. 

A. du Bo;s-Reymond. Erftndung. 7 



Drittes Rapitel. 

Die I n v e n t ion. 
Ne1 murare la pratica insegna 
quelJo che si ha da seguire. 

Brunelleschi. 

Der Teilbegriff des Inventats, den wir im vorigen Kapitel 
entwickelt haben, hat uns in der Erkenntnis yom We sen der 
Erfindung um einen guten Schritt vorwiirtsgebracht, aber 
wo bleibt bei dieser Theorie die ganze Romantik der Er
findung ? W 0 steckt der Geist, der darin doch eine so be
deutende Rolle spielt, daB wir ihn gewohnlich sogar als den 
alleinigen SchOpfer der Erfindungen gepriesen sehen? Durfen ' 
wir unseren bisherigen Resultaten trauen, so muB er sich in 
dem Rest vorfinden, dessen lintersuchung wir uns vorbehalten 
haben, in der Invention. Dnd in der Tat, wenn wir uns im 
Leben umsehen, finden wir dies aUenthalben bestiitigt. N ur 
in den schon bekannten Erfindungen, die alItiiglich ge
worden sind, tritt uns das Inventat rein entgegen, und da 
finden wir es denn auch aller Romantik seiner ersten Ent
deckungsgeschichte fast vollig entkleidet. Wer denkt bei dem 
Anblick einer Gaslaterne an den wunderlichen Murdoch, der 
auf seinen niichtlichen Ritten eine Schweinsblase voU Leucht
gas mit sich fiihrte, um sich damit den Weg zu erhellen? 
Wer denkt bei einer Fahrt auf der Stadtbahn an den Wett
lauf der Lokomotiven bei Rainhill oder, wenn er auf die 
Wanduhr blickt, an den jungen Galilei, der im Dom zu Pisa 
an seinem Pulse die Schwingungsdauer der pendelnden Kron
leuchter maB? 

Begriff des Inventats, Anhang (22). 
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Aber auch die Invention, scheint es, laBt sich auf ein 
ahnlich diirftiges Schema zuriickfiihren. Von Edison wird 
erzahlt, daB er einst einen Karper von bestimmten Eigen
schaften haben woUte, aber keinen solchen Karper kannte. 
Er gab einer Chemikalienhandlung den Auftrag, ihm sofort 
von allen Korpern je eine Probe zu liefern, und stellte einen 
'Chemiker an, sie der Reihe nach zu untersuchen und ihm 
·den zu bringen, der die verlangten Eigenschaften aufwiese. 

Das ist das Schema. Existiert der Korper nicht in der 
Schopfung, so kann auch das groBte Erfindergenie ihn nicht 
herbeischaffen. 1st er aber vorhanden, so bedarf es des 
Geistes iiberhaupt nicht. Man braucht nur aIle Korper in 
eine Reihe zu ordnen und systematisch durchzuprobieren, 
so muB er sich finden. Hochstens kame der Geist als ein
Tache Denkmaschine in Frage. Anstatt die verschiedenen 
Moglichkeiten korperlich durchzunehmen, kann man sie sich 
auch nach dem Gedachtnis vergegenwartigen. Findet sich 
keine Deckung, so geht man einen Schritt weiter, indem man 
mehrere bekannte Moglichkeiten kombiniert, und fiihrt auch 
das noch nicht zum Ziel, so nimmt man etwa einige be
kannte Moglichkeiten zusammen, denen noch ein unbekanntes 
Glied fehlt, urn eine gute Deckung zu gewahren, und unter
sucht, ob nicht vielleicht auch dieses Glied in Wirklichkeit 
vorhanden und nur bisher der Forschung entgangen ist. 

Aber Edison fand den gesuchten Korper nicht, und die 
Erfindungsmaschine, die wir nach seinem Vorbilde konstruieren 
konnen, diirfte ebensowenig leisten, beide aus demselben 
Grunde. Die Unrichtigkeit der Methode selbst ist nicht daran 
-schuld. Sie ist die notwendige Konsequenz aus unangreif
baren Pramissen. Aber es laBt sich auch mathematisch be
weisen, daB man ohne Hilfe des Geistes aIle moglichen Biicher 
:schreiben konnte, einfach indem man das Alphabet permu
tiert - wohl bemerkt, wenn unser Leben lang genug ware. 

Hier muB ;llso der Geist eingreifen und muB mit Hilfe 
·einer vollkommneren Methode oder vielleicht auch ohne jede 
greifbare, bewuBte Methode einen Weg finden, der schneller 
zum Ziele fiihrt. DaB er es kann, erkennen wir an den 
Friichten. Wie er es macht, konnen wir bis zu einem ge-

7* 
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wissen Grade beschreiben; es zu begreifen, hieBe einen der 
wunderbarsten, wenn nicht den wunderbarsten Teil der 
Mechanik unseres Gehirns entditseln. 

Helmholtz schildert die Gedankenoperationen, die ihn 
zurl Lasung mathematisch physikalischer Probleme gefUhrt 
haben, mit den Worten: 

,,1ch muBte mich vergleichen einem Bergsteiger, der, 
ohne den Weg zu kennen, langsam und muhselig hinauf
klimmt, oft umkehren muB, weil er nicht weiter kann, bald 
durch Dberlegung, bald durch Zufall neue Wegspuren ent
deckt, die ihn wieder ein Stuck vorwartsleiten, und endlich, 
wenn er sein Ziel erreicht, zu seiner Beschamung einen k6nig
lichen Weg findet, auf dem er hatte herauffahren k6nnen, 
wenn er gescheit genug gewesen ware, den richtigen An
fang zu finden." 

Und wohl hieran anknupfend Max Eyth: 
"Wenn j edoch ein Erfinder die Schilderung liest, die 

Helmholtz von der Art und Weise seiner Geistesarbeit giebt, 
- dem halb unbewuBten Spiel der Phantasie, dem sprung
weisen Erfassen einer Wahrheit, einer Tatsache, die den 
Augenblick zuvor seinem Sinne v6l1ig fern lag, so wird er 
mit Erstaunen gewahr, daB in beiden Fallen dieselbe be
wegende Kraft, ja dieselbe Arbeitsweise des Geistes zum 
Ziele gefiihrt hat." 

An anderer Stelle giebt Eyth selbst eine so zutreffende 
Schilderung dieser Denkvorgange, daB wir nicht besser tun 
k6nnen, als sie im Wortlaut hierher zu setzen. 

"Sicher ist indessen, daB muhevolles Denken allein Er
findungen nicht hervorbringt. Wie sie im Geiste entstehen, 
wird uns fUr immer ein Ratsel bleiben, gerade so, wie sich 
das dichterische Schaffen in jene Tiefen nicht verfolgen laBt, 
in denen sich sein U rsprung verliert. Oft ist es ein Ge
dankenblitz, der auBer allem Zusammenhang mit der Um
gebung und selbst der augenblicklichen Geistesarbeit steht 
und p16tzlich wie ein freudiges Aufflammen die ganze Seele 

Helmholtz, Anhang (23). 
Max Eyth, Anhang (24). 
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erfaBt. Manchmal entzundet sich dieser Funke an der 
scheinbar zufa1ligen Beobachtung auBerer Erscheinungen, die 
der fortwahrend sich bewegende Geist in oft groteske Ver
bindungen bringt, aus welchen ihm pl6tzlich eine neue tat
sachliche M6glichkeit entgegentritt, manchmal ist es auch 
nur das Spiel der Gedanken selbst, das derartige Kombina
tionen herbeifuhrt. Aber wahrend dieselben in jedem Ge
hirn fortwahrend erscheinen und vergehen, sind es nur aus
nahmsweise veranlagte :Menschen, die imstande sind, das 
voruberfliegende Schattenbild festzuhalten und seine Be
deutung zu erkennen. Manchmal endlich tritt auch ein Mann 
an ein Problem heran mit der bewuBten Absicht, dies oder 
jenes erfinden zu wollen. Es gibt in der Welt der wissen
schaftlichen und praktischen Technik zahllose Hilfsmittel, 
die in der verschiedensten Weise kombiniert werden k6nnen, 
um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In dieser mit dem 
untibersehbaren . Reichtum vorangegangenen Schaffens ge
fullten Schatzkammer sucht der Erfinder nach den ihm passend 
erscheinenden Werkzeugen, mag aber erfolglos monatelang 
suchen. Er ist in der Lage des arbeitsamen Poeten, auf 
des sen Stundenplan wir die Bestimmung :finden: Mittwoch 
und~Samstag von II bis 12 Uhr: Dichten. yerse wird dieser 
Herr wohl zustande bringen, Gedichte nie; sinnreiche Kon
struktionen werden jenem vielleicht gelingen, Erfindungen 
wird er auf diese Weise nicht machen. Erfinder dieser Art 
sind die Handwerker des Geistes, achtbare und pers6nlich 
meist erfolgreichere Leute als die anderen. Nur diese andern 
aber sind seine Kunstler, seine Poeten, seine wahren Er
finder. Nicht, \daB sich nicht beide, der Arbeiter und der 
Erfinder, in einer Person vereinigen k6nnten. Aber tage
und wochenlang wird der Arbeiter, den Kopf zwischen den 
Handen, vor dem ungel6sten Problem sitzen, bis pl6tzlich 
- und wenn es sich um eine wahre Erfindung handelt, zu
meist aus einer Richtung, von der er nicht getraumt hat 
- der Gedankenblitz durch das wirre Gewebe seines Sinnes 
schlagt und die L6sung vor seinem Geiste steht, im wesent
lichen fertig und vollkommen. Das ist wirkliches Erfinden 
- sein erster Akt." 
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Diese Art Geistesarbeit ist jedem geHiufig, der sich. 
wenn auch nur gelegentlich und in bescheidenem MaBe, mit 
Erfinden befaBt hat, denn der Akt hat auBerdem die merk
wlirdige Eigenschaft, daB er fast in gleicher Weise verHiuft. 
ob es sich nun urn groBe oder kleine Dinge handelt, und daB 
auch der Erfinder seIber tiber die GroBe seines Fundes meist 
in der wunderlichsten Tauschung befangen ist und daher 
tiber das Ausbrliten eines Sperlings fast das gleiche Ent
zticken ftihlt, wie wenn es ein Pfau ware. 

Es lohnt sich nun wohl, die einzelnen Denkoperationen, 
die diesen ersten Akt des Erfindens ausmachen, etwas nilier 
ins Auge zu fassen. Es zeigt sich namlich, daB diese Geistes
arbeit in zwei deutlich trennbare Vorgange zerfillt, das rein 
intuitive Erfassen einer Idee, den Geistesblitz, den wir ab
sichtlich nicht herbeiftihren konnen, und dessen eigentlicher 
Verlauf sich vollig unserem BewuBtsein entzieht und daher 
einer verstandesmaBigen Zergliederung und Betrachtung auch 
ganz unzuganglich ist, und das Nachprlifen und Durcharbeiten 
der einmal erfaBten Idee, einen Vorgang, den wir am besten 
dadurch beschreiben k6nnen, daB wir ihn Experimentieren 
in der Vorstellung nennen. 

Selbst in seiner einfachsten und alltaglichsten Form 
ist der erste Vorgang v6llig dunkel. Kenne ich eine Anzahl 
Mittel, unter denen eines ein gegebenes Bedlirfnis befriedigt, 
so erscheint es zunachst ganz selbstverstandlich, daB ich 
sofort und ohne subjektiv fiihlbare Gedankenarbeit das rich
tige Mittel aus dem Vorrat herausgreife. Es kostet mich 
vielmehr eine gewisse bewuBte Anstrengung, es tiberhaupt 
von dem Wunsche, das Bedtirfnis zu befriedigen, getrennt zu 
denken. Befinde ich mich etwa in einem Gebaude, das 
einen sichtbaren Ausgang hat, und will hinaus, so gehe ich 
eben ohne Besinnung auf den Ausgang zu und mache mir 
durchaus nicht klar, daB mir auch noch eine groBe Anzahl 
von weniger guten Losungen zur Verfligung steht, die ich 
bereits verworfen habe, sobald ich tiberhaupt den Wunsch 
denke, hinauszukommen. Ich k6nnte namlich von meinem 
Standorte aus auch in jeder beliebigen anderen Richtung 
aufbrechen und auf ein~m mehr oder weniger gekrtimmten 
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oder eckigen Wege zur Tiir gelangen. Der Vorgang, der 
ubersprungen worden ist, besteht also darin, daB alle diese 
Wege wenigstens in der Vorstellung zunachst durchprobiert 
werden, und daB der beste alsdann ausgewahlt wird. 

Wir brauchen gar nicht allzuweit in der Entwickelungs
reihe der Gehirne herabzusteigen, urn ein solches umstand
liches Verfahren auch in der Praxis noch vorzufinden. Wird 
eine Katze in einen Behalter eingesperrt, dessen Ausgang 
nicht auf den ersten Blick zu ubersehen ist, so ist die erste 
AuBerung ihres Freiheitsdranges, daB sie einfach sinnlos 
herumtobt, bis sie durch zufalliges AnstoBen an die Tur 
diese 6ffnet. Der Katze ist das Mittel bekannt, gegen die 
Wande zu laufen, urn sich zu befreien, es geht aber uber 
ihren Horizont, unter den verschiedenen Wegen mit Bedacht 
den einfachsten auszuwahlen, und sie probiert daher blind
lings alle durch, bis sie den richtigen gefunden hat. Die 
Fahigkeit, diesen umstandlichen ProzeB zu uberspringen, ist 
im Lauf der Entwicke1ung von dem Intelligenzstadium der 
Katze bis zu dem des Menschen erworben worden, und die 
Entwickelung ist sogar noch einen groBen Schritt weiter ge
gangen, denn dasselbe Dberspringen des UnzweckmaBigen 
ubt der Mensch gleich unbewuBt in Bezug auf noch weit ver
wickeltere Probleme aus, als es das Offnen einer Tur ist. 
Aber steigern wir die Schwierigkeit des Problems, so kommen 
wir stets an eine Grenze, bei der das Denkverfahren des 
Menschen sich unter dasse1be Schema bringen laBt, welches 
dasjenige der Katze beschreibt. 

Wir riicken damit in das Gebiet des geistigen Experi
mentierens ein. Der Geist vergegenwartigt sich in der Vor
stellung nach der Reihe eine Anzahl von Mitteln, deren Wir
kung mutmaBlich die gewunschte sein wird. Er wendet sie 
in der Vorstellung an und beobachtet innerlich die Wirkung. 
Der Vorgang wird hierbei schon lange nicht mehr so schnell 
und unbewuBt verlaufen. Der Erfinder wird dem Mittel, 
das sich seinem N achdenken als erste Idee bietet, vielleicht 
noch keineswegs sogleich ansehen, ob es brauchbar ist oder 
nicht. Haufig wird jedes einzelne im Geiste vollzogene Ex
periment langes und angestrengtes N achdenken erfordern, 
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und ist das Problem schwierig, o:1.er ergeben sich im Laufe 
des Experiments uniibersehbare Faktoren, so wird es sich 
iiberhaupt nicht im Geiste ganz durchfiihren lassen. Die 
Fahigkeit, in dieser Weise im Geiste zu experimentieren, 
ist in erster Linie von der personlichen Veranlagung des 
Erfinders abhangig und kann bei jedem Individuum auBer
dem in hohem Grade durch die Erziehung und Ausbildung 
gesteigert werden. Diese Fahigkeit besteht darin, daB der 
erfindende Geist erst ens einen moglichst groBen Vorrat an 
Kenntnissen besitzt, zweitens diesen Vorrat in so geord
netem, iibersichtlichem Zustande im Gedachtnis aufbewahrt, 
daB er mit Leichtigkeit die notige Auswahl treffen kann, 
und endlich, daB er mit dem schwer definierbaren ',Talent des 
Ideenreichtums gesegnet ist, das ihm dazu verhilft, schnell 
viele und gliickliche Kombinationen zu denken. 

Aber charakteristisch ist und bleibt fiir diese Gedanken
arbeit, daB sie nicht frei ist, sondern immer nur dann den 
Arbeiter fordert, wenn er sich streng an die Wirklichkeit 
halt und genau empfindet, sob aId er die Grenze des Er
lernten, des Erfahrenen iiberschreitet. 1m vorigen Kapitel 
ist das Inventat mit einem Reim verglichen worden, und 
dieser Vergleich ist sehr lehrreich. Unsere Erziehung ist 
ja heutzutage so spezialisiert, daB der Laie in technischen 
Dingen sich sehr schwer eine Vorstellung: von dieser 
Gebundenheit an das Reale bilden kann, daB ihm die oft 
iiberraschenden Kombinationen des Erfinders als reine 
Resultate eines genialen Gedankenspiels erscheinen. Aber 
Reimen hat jeder einmal versucht, und der Grad der Un
freiheit, den der Reim vorschreibt, ist dem Grade der Un
freiheit des erfinderisch technischen Denkens auBerordentlich 
ahnlich. Fiir jedes einzelne SchluBwort eines Verses stehen 
meist mehrere verschieden ausklingende Syrionyma zur Ver
fiigung., Jeder Vers kann auBerdem umgestellt werden, so 
daB man andere Worte an seinen SchluB bringt. Endlich 
kann auch der Sinn, der ausgedriickt werden soIl, bis zu 
einem gewissen Grade abgeandert werden, ohne dem Gedicht 
zu schaden. So konnen durch verschiedene Zusammen
stellung von Elementen die verschiedenen Mittel verandert 
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werden, um sie dem Bedurfnis anzupassen, und so kann 
schlieBlich auch immer das Bedurfnis bis zu einem gewissen 
Grade modifiziert werden, um es den vorhandenen Mitteln 
anzupassen. 

Und doch ist in beiden Fallen unter dem Vorhandenen 
das Riehtige zu finden nicht Sache eines mittelmaBigen 
Geistes: 

Was sich zu suchen bestimmt und zu finden im Reich der Gedanken, 
Leise dem ahnenden Sinn m5cht' es die Sprache vertraun; 
Heimlich winken die Laute sich zu, mit verstohlener Sehnsucht, 
Aber der Dichter allein merkt's und erweckt den Akkord. 

Sobald- wir nun die Schwierigkeit des Problems noch 
weiter erh6hen bis uber diejenige Grenze hinaus, innerhalb 
derer es dem Erfinder m6glieh ist, durch rein geistige Opera
tionen nachzuprufen, ob seine Eingebungen, seine Geistes
blitze sieh noch auf dem Boden der Wirklichkeit bewegen, 
oder ihn etwa schon verlassen haben, uberschreiten wir auch 
sofort das Gebiet der reinen Geistestatigkeit im Erfinden 
und gehen zum k6rperlichen Experiment uber. Man muB 
sich aber nicht vorstellen, daB bei der wirkliehen Entwicke
lung irgend einer Erfindung der Erfinder nun in der Weise 
vorgehen kann, daB er erst das Stadium der rein geistigen 
Vorarbeit durchmacht und dann unvermittelt zum verifi
zierenden k6rperlichen Experiment schreitet. Zwischen beiden 
Gebieten liegt vielmehr ein DbergangsprozeB, der in der aus
ubenden Technik von der allergr6Bten Bedeutung ist, das 
Zeichnen und das Rechnen. Beide geh6ren keineswegs bloB 
in das Gebiet des handwerksmaBigen Konstruierens. Das 
Zeiehnen, das der Erfinder ubt, um zu einer Erfindung zu 
gelangen, ist niehts weniger als handwerksmaBig. Es ist nur 
ein vervollkommnetes geistiges Experimentieren. Ich kann 
mir einen komplizierten Maschinenteil in seinen Beziehungen 
zu anderen Teilen im Geiste nicht mehr sieher vorstellen, 
deshalb zeiehne ieh ihn auf, bringe ihn auf dem Papier, also 
k6rperlich sichtbar, in seine verschiedenen Stellungen und 
in seine verschiedenen Beziehungen zu seinen Nachbarteilen 
und finde so heraus, ob er sich den verlangten Bedingungen 
mgt, oder ob er und n6tigenfalls auch seine N achbarteile 
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noch umgestaltet oder vielleicht ganz verworfen und neu 
geformt werden mussen. Wird eine solche Zeichnung be
gonnen, so weiB der Erfinder oft, ja meistens gar nicht, 
was er zeichnen wird. Bei jedem folgenden Teil, den er 
hinzufiigt, ist er in der Auswahl unfreier, als beim vorher
gehenden, denn jeder folgende muB sich samtlichen schon 
vorhandenen anpassen. Erst wenn sich die Unmoglichkeit 
ergibt, einen folgenden Teil zu finden, der sich den schon 
vorhandenen fiigt, wird er daran gehen, das bereits gefun
dene zu verwerfen und noch einmal mit Rucksicht auf die 
erst nicht erkannte Schwierigkeit von neuem aufzubauen. 
Auch im Zeichnen se1bst gibt es viele Zwischenstufen zwischen 
der erst en rohen Handskizze bis zur vollendet ausgefuhrten 
Konstruktionszeichnung, die einer korperlichen Ausfiihrung 
schon fast gleichkommt. 

Dem Zeichnen gesellt sich das Rechnen. Sind die Pra
missen gegeben, so ist Rechnen allerdings ein rein handwerks
maBiger ProzeB. Es ist dann reine Logik, durch die Werk
zeuge fruherer SchluBfolgerungen, die in Gestalt von fertigen 
Formeln auftreten, unterstutzt und vereinfacht. Aber der 
Erfinder muB sich die Pramissen selbst erst machen. Fur 
die Pleuelstange der Dampfmaschine muB er etwa den idealen 
Begriff einer starren massenlosen Linie set zen , Reibungs
widerstande behandelt er, als ob sie nicht vorhanden waren, 
Warmeverluste schatzt er willkurlich ein und durch eine 
Reihe von solchen Schematisierungen gelangt er schlieBlich 
dazu, daB sein Problem hinreichend einfach geworden ist, 
urn der Rechnung zuganglich zu sein. Sind die Verein
fachungen aber so gewahlt, daB sie das Resultat wesentlich 
beeinflussen, so gelangt er durch die Rechnung zu einem 
ganz falschen Bilde. Also auch hier, auf dem scheinbar un
freisten Gebiet der Geistestatigkeit, ist in Wirklichkeit seiner 
Genialitat noch ein weiter Spielraum gelassen und anderer
seits besteht die Genialitat nicht in der Anwendung ziigel
loser Phantasie, sondern gerade darin, 'daB er in der Frei
heit das richtige MaB zu treffen weiB, daB er seine Pra
missen eben nicht willkurlich wahlt, sondern so, daB sie 
der Wirklichkeit entsprechen, daB das daraus erschlossene 
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Resultat eben falls noch innerhalb der Grenzen technischer 
Genauigkeit ein wirkliches ist. 

Kennt man die Abmessungen und die Form eines Schiffes 
und hat man sich vorgesetzt, daB es mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit laufen soll, so kann man auf Grund vor
handener Messungen und Formeln sehr gut ausrechnen, wie 
dick die Schraubenwelle angenommen werden muB, urn die 
verlangte Arbeit zu leisten. Fahrt aber nachher das Schiff 
tiber das Meer, so wird bei jeder gr6Beren Welle das Heck 
aus dem Wasser gehoben. Die Maschine, die pl6tzlich keinen 
Widerstand zu tiberwinden hat, rast einen Augenblick herum, 
urn im nachsten, wenn die Schraube wieder untergetaucht 
ist, ebenso pl6tzlich den vollen Widerstand zu :linden. Da
bei treten Belastungen der Schraubenwelle auf, we1che die 
aus dem bloBen Widerstand in ruhiger Fahrt abgeleiteten 
weit tiberschreiten k6nnen, und wenn diese Krafte nicht 
richtig geschatzt worden sind, so bricht die Welle und das 
Schiff gerat in die gr6Bte Gefahr. 

Die qualitativen M6glichkeiten, das heiBt die M6glich
keiten, bestimmte Teile in bestimmter Anordnung zusammen
arbeiten zu lassen, hangen aber stets in hohem MaBe von den 
quantitativen M6glichkeiten ab, das heiBt von den zulassigen 
oder erforderlichen Abmessungen der einzelnen Teile. Daher 
mtissen Rechnen und Zeichnen zusammengehen und beide 
mtissen mit einer starken Zugabe reiner Geistesarbeit, reiner 
Intuition gesalzen sein, wenn sie tiberhaupt durchflihrbar sein 
sollen, und die Richtigkeit und Brauchbarkeit ihrer Ergeb
nisse hangen in erster Linie davon ab, wie weit es dem Er
finder gelingt, durch seine Intuition die Grenzen des Be
kannten zu erweitern und auf der anderen Seite die Grenzen 
der Wirklichkeit innezuhalten. 

Und noch einem anderen Zweck dienen Zeichnung und 
Rechnung, sobald es sich urn eine etwas verwickeltere An
ordnung handelt, die nicht sofort im Ganzen in der Vor
stellung iibersehen werden kann. Durch die Zeichnung wird 
immer der bisher bearbeitete Teil festgelegt, so daB der 
Geist nun v611ig frei wird, sich mit dem folgenden zu be
schaftigen. Schon hierbei tritt fast regelmaBig eine typische 
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Erscheinung auf, die sich alsdann, wenn zum eigentlichen 
Experiment geschritten wird, noch einmal und bis zur voll
standigen Entwickelung der Erfindung meist noch ofter 
wiederholt. Sei die Gesamtaufgabe, die sich der Erfinder 
gestellt hat, etwa die Konstruktion einer Pendeluhr. Die 
leitende Idee ist, ein Rad mit einer konstanten Kraft an
zutreiben und so mit einem Pendel in Beziehung zu bringen, 
daB es einerseits dem Pendel gerade so viel Kraft abgibt, 
um es in gleichmaBiger Schwingung zu erhalten und anderer
seits durch das Pendel soviel gehemmt wird, daB seine Um
drehungsgeschwindigkeit sich nach den Pendelschwingungen 
regulieren muB. 

Es ergeben sich nun sofort eine ganze Reihe von Unter
aufgaben, die alle einzeln gelost werden mussen, um das 
Ganze zu verwirklichen. Das Pendel muB einen moglichst 
leichten Stab haben, der aber starr ist und wenig oder gar 
nicht mit der Lufttemperatur seine Lange andert. ~Das 

Schwunggewicht muB auf der Stange verschiebbar sein, da
mit man die Schwingungsdauer regulieren kann. Das ganze 
Pendel muB moglichst reibungslos aufgehangt werden. Es 
muB ein Mechanismus ersonnen werden, der es zu dem Rade 
in die verlangte Beziehung bringt. Fur das Rad muB ein 
geeigneter Antrieb gefunden werden und so fort. 

AIle diese Aufgaben zu losen, ist naturlich mehr oder 
minder schwierig, und in der Vorstellung des Erfinders bildet 
sich gewohnlich ganz von selbst eine bestimmte Rangordnung 
der Schwierigkeiten aus. Das ist nicht so aufzufassen, als 
ob er mit vollem BewuBtsein abschatzen muBte, welche 
Unteraufgabe die schwierigste ist, welche die nachstschwierige 
und so fort und nun nach der gewahlten Reihenfolge die 
einzelnen Aufgaben durchnahme, bis er sie alle gelost hat. 
In der Regel wird der Vorgang vielmehr ungefahr so ver
laufen. Es leuchtet ein, daB das Ganze scheitern muB, 
wenn die Losung eines Gliedes in der Kette miBlingen sollte, 
und deshalb hat beim Beginn der Arbeit diejenige Unter
aufgabe stets das meiste Interesse fur den Erfinder, deren 
Losung ihm zurzeit als die schwierigste erscheint. Die Be.,. 
deutung aller anderen schrumpft sogar haufig in seiner Vor.., 
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stellung zu einem Nichts zusammen und er hat das Gefiihl, 
als ob er schon gewonnen haben wfude, wenn er nur erst 
den schwierigsten Punkt iiberwunden hatte. Kaum aber ist 
dies gelungen, so stellen sich sofort die iibrig bleibenden 
Schwierigkeiten wieder in eine ahnliche Rangordnung und 
wieder tiirmt sich die erste hoch auf und verdeckt eine 
zeitlang alle folgenden, denn sie verhalten' sich ganz ahnlich 
wie korperliche Gegenstande in der Perspektive, je mehr man 
sich ihnen nahert, desto groBer erscheinen sie. 

Nun ereignet es sich nicht selten, daB die Losung irgend 
einer der Unteraufgaben nach dem zuerst aufgestellten Pro
gramm durchaus nicht gelingt. Anfangs, als sie noch fern 
und klein erschien, hat man das unbestimmte BewuBtsein 
gehabt, daB sie sich ungefahr so und so losen lassen wiirde. 
Hat man aber die Vorberge iiberwunden und kommt ihr 
naher, so sieht man, daB die Fernsicht iiber allerhand uniiber
steigbare Einzelheiten hinweggetauscht hat. Auf einmal stockt 
die ganze Arbeit, die schon im besten Fortschreiten zu sein 
schien, und die Losung gelingtdann manchmal gerade durch 
diese perspektivische Verschiebung. Denn nicht allein der 
Weg, der noch zu gehen ist, sondem auch die Strecke, die 
wir schon zuriickgelegt haben, ist jetzt zusammengeschrumpft 
und nur das augenblicklich vor uns liegende ist groB und 
deutlich. Wir gehen also an diese Einzelaufgabe, als ob die 
iibrigen, auch die gelosten, nicht vorhanden waren, und dann 
findet sich vielleicht eine Losung, die zwar diese Unteraufgabe 
sehr gut befriedigt, von der wir aber gleich sehen, daB sie sich 
dem bisher gefundenen durchaus nicht angliedem laBt. Wir 
miissen also umkehren und die bisherige Arbeit mit Riieksicht 
auf die neue Losung revidieren, und dabei ergibt sich dann 
oft genug, daB wir fUr die ersten Losungen viel bessere finden. 

1st auf diese Weise das Ganze vorgearbeitet, so kann 
das eigentliche Experiment beginnen, das heiBt die korper
liehe Ausfiihrung der erfundenen Einrichtung und ihre Er
probung. Man darf sich allerdings nicht vorstellen, daB die 
Entstehung jeder Erfindung pedantisch nach dem hier ent
wickelten Schema verlauft. Die Regel ist vielmehr, daB die 
reine Gedankenarbeit mit Zeichnen, Rechnen und Experiment 
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sowohl zeitlich wie sachlich untrennbar verquickt ist. Die 
Methode muB sich jedem Fall besonders anpassen und je 
nach der personlichen Veranlagung und den Lebensumstanden 
des Erfinders, sowie dem Wesen seines Arbeitsstoffes oft sehr 
verschiedene Formen annehmen, wenn sie zum Ziele fUhren solI. 
So wird zum Beispiel im Arbeitsfelde des Chemikers Zeichnen 
und Rechnen eine verhaltnismaBig geringe Rolle spit'len 
und das Experiment ubernimmt hier sogar nicht selten 
die Fuhrung des Geistes. Der StoBer muB erst an die Decke 
fiiegen, damit Berthold Schwarz das Pulver erfinden kann. 

Das Experiment des erfindenden Technikers scheint auf 
den ersten Blick von dem Experiment des Naturforschers 
wesentlich verschieden zu sein. Der Naturforscher stellt 
seine Versuchsbedingungen her und beobachtet dann das Er
gebnis und es ist ihm meist gleich wichtig, ob es nun seinen 
Erwartungen entspricht oder nicht. Fur ihn gilt als Regel, 
daB er sich geradezu zu huten hat, mit bestimmten Erwar
tungen an seinen Versuch heranzugehen, wei! die Vorein
genommenheit die Mutter aller Sinnestauschungen ist. Dem 
Erfinder aber ist der Erfolg alles. Er geht von ihm, das 
heiBt von der Vorstellung der Erfullung seiner Wunsche aus 
und aIle Versuchsbedingungen gelten ihm gleich, die nur 
diesen Erfolg zeitigen. Dieser also ist seine Pramisse, jene 
die Unbekannten, die er sucht. Dem auBeren Schema nach 
ware somit das Experiment des Erfinders die Umkehrung des 
wissenschaftlichen Experiments. Und doch, wie Eyth dar
auf hinweist, daB die Gedankenoperationen des Naturforschers 
und des Erfinders identisch sind, wird auch hier jeder, der 
beide Arten des Experimentierens geubt hat, wenn er sich 
daruber Rechenschaft ablegt, zu der Auffassung gelangen 
mussen, daB am eigentlichen Wesen des Vorganges kein 
Unterschied zu erkennen ist. Gerade weil der Erfinder vom 
Erfolge ausgehend die Mittel sucht, wird er doppelt seine Be
obachtungsorgane im Zaume halten mussen, urn nicht in Irr
turner zu verfallen und wird immer wieder mit einer gewissen 
Enttauschung wahrnehmen, daB die Natur fUr seine Wunsche 
kein Interesse hat, sondern nur fUr ihre eigenen Gesetze. 
'Ob ich also feststelle, daB der Feind geschlagen worden ist, 
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wei! ich mehr Bataillone zur Stell~ hatte, oder ob ich fest
stelle, daB ich mehr Bataillone zur Stelle schaffen muB, um 
den Feind zu schlagen, ist im Grunde nur eine verschiedene 
Form, denselben Vorgang zu beschreiben. Zwischen Helmholtz, 
der seinen Heuschnupfen versuchsweise mit Chinin behandelt, 
und Watt, der die kunstreichen Modelle baut, die wir im Museum 
zu South Kensington bewundern, ist also nur der ganz auBerliche 
Unterschied, daB Helmholtz mit gleichem Interesse den Erfolg 
oder den MiBerfolg seines Versuches verzeichnet und der 
Nachwelt iiberliefert, wahrend Watt das erfolglose Modell ver
wirft und auf Grund der gewonnenen Erfahrungen ein 
neues baut. 

Die technischen Aufgaben selbst unterscheiden sich von 
ein~der insofern, als manche durch reines Nachdenken, 
durch Zeichnung und Rechnung ihrer Losung erheblich naher 
gebracht werden konnen, wei! die Bedingungen ihres Zustande
kommens eingehender bekannt und einfacher, dem Verstand
nis zuganglicher sind. Aber ganz zu entbehren ist das Experi
ment selbst in den einfachsten Fallen nicht, wei! die kleinste 
A.nderung am Bekannten stets die Pramissen andert, so daB 
der Arbeiter nie ganz sicher vor Dberraschungen sein kann. 

Wenn also schon Zeichnung und Rechnung eine fort
laufende Kontrolle dafiir bildeten, ob unsere Phantasie sich 
nicht etwa an irgend einer wichtigen Stelle von der Wirklich
keit entfernt hatte, so wirkt die korperliche Ausfiihrung in 
noch weit hoherem MaBe in diesem Sinne. Wieder ergeben 
sich Schwierigkeiten, die entweder iibersehen, oder wenn das 
nicht, doch zunachst beiseite gestellt worden waren, wei! 
der Erfinder sie fiir unbedeutend hielt und die nun, in der 
Nahe betrachtet, an Bedeutung a11e bisherigen zu iiberragen 
scheinen. Auch bei der experimentellen Ausfiihrung muB 
man se~r oft, ahnlich wie beim Rechnen, von Vereinfachungen \ 
ausgehen, weil es zu teuer oder zu miihsam oder sonst un
ausfiihrbar sein wiirde, jeden Tell gleich in der GroBe, aus 
dem Material und in der Qualitat herzustellen, wie er eigent
lich gedacht ist. Bei solchen Vereinfachungen lauft man 
aber wieder Gefahr, daB man sie nicht richtig wahlt, daB man 
gewartig sein muB, daB die Schliisse, die aus dem Benehmen 
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des dadurch erhaltenen Modells gezogen werden, fiir die end
giiltige Ausfiihrung nicht bindend sein werden. 

Und die korperliche Ausfiihrung bringt nicht nur im 
Punkte der Kontrolle iiber die willkiirlichen Annahmen, die 
gemacht werden muBten, sondern auch in einem anderen 
Punkte gewohnlich unerwartete AufkHirungen und Berich
tigungen, einem Punkte, von dem. man meinen soUte, daB 
er schon durch die Zeichnung stets endgiiltig zu erledigen 
sein wiirde, namlich in der Form und den Abmessungen 
der einzelnen Teile. Und das ist richtig nicht aliein, soweit 
der bloBe Zweck des Teils in Frage kommt, sondern viel
leicht noch mehr in Bezug auf seine SchOnheit. Es ist so 
oft betont wor,den, daB es legitim sei, bei Maschinen von 
Sch6nheit zu sprechen, und so oft entwickelt worden, worin 
diese SchOnheit technischer Gebilde besteht, daB es wohl 
iiberfliissig sein diirfte, dariiber noch Worte zu verlieren. 
Genug, daB der Techniker von einiger Schulung stets einen 
ganz ausgepragten Formengeschmack entwickelt, der be
wirkt, daB ihm eine Form immer nur dann auch gefillig 
erscheint, wenn sie, wie er sagt, "durchkonstruiert" ist. Nun 
wird der konstruierende Techniker gerade wie der bildende 
K iinstler stets in hoherem oder geringerem Grade von 
seinem Material beherrscht. Gewisse Formen und An
ordnungen ergeben sich scheinbar von selbst auf dem Papier, 
die sich dann in Holz und Stahl, in Messing und Glas oder 
was es sonst sein mag, manchmal ganz ungeschickt aus
nehmen. Werden sie also ausgefiihrt, so miissen oft genug 
Hammer und Feile das vollig umgestalten, was der Blei
stift schon meinte, recht gemacht zu haben. 

Ein interessantes Beispiel hiervon ist die uns tief ein
gewurzelte Neigung, in rechten Winkeln und geraden Linien 
zu bauen. Dafiir, daB es moglich ist, ohne gerade Linien 
und rechte Winkel zu konstruieren, haben wir einen iiber
zeugenden Beweis in der N atur , die bestandig die ver
wickeltesten und kunstvollsten Organismen schafft, ohne je 
einen rechten Winkel oder eine gerade Linie anzuwenden. 

SchOnheit technischer Gebilde, Anhang (25). 
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Aber sogar dafiir, daB die rechten Winkel und die geraden 
Linien in der technischen Konstruktion durchaus nicht die 
vollkommensten Formen darstellen, haben wir einen kaum 
weniger iiberzeugenden Beweis darin, daB nahezu alle tech
nischen Gebilde, die ohne wesentliche Umgestaltung ein 
hohes Alter erreicht haben, allmahlich alle rechten Winkel 
und geraden Linien abgestreift haben und in ihren Formen 
organischen Gebilden ahnlich geworden sind. 

Eine solche Konstruktion ist zum Beispiel die Kutsche. 
Die einzigen Ebenen, geraden Linien und rechten Winkel, die 
eine elegante Kutsche aufweist, finden sich an den Fenstern. 
Gekriimmte Glasscheiben zu schleifen, wiirde iibermaBig 
teuer und iiberdies technisch ungiinstig sein, denn solche 
Scheiben wiirden das Bild der AuBenwelt verzerren. Die 
parallelen und geradlinigen Seiten der Fenster sind aber 
einfach eine geometrische Folge der ebenen Scheiben, denn 
der Fensterrahmen muB auf und ab gleiten k6nnen, und eine 
solche Fiihrung ist nur geradlinig auszufiihren, wenn man 
an die Ebene gebunden ist. 

Ein ahnliches Beispiel ist das Boot, ebenfalls seit 
prahistorischer Zeit durchkonstruiert. Auch hier finden wir 
lauter Kurven und schiefe Winkel mit wenigen Ausnahmen. 
Bezeichnend fiir diese Erscheinung ist, daB es selbst einem 
geiibten Zeichner meist nicht gelingt, Kutschen und Boote 
aus dem Gedachtnis zu zeichnen. Hat er den Gegenstand 
nicht besonders studiert, so verfaIlt er unwillkiirlich der uns 
angeborenen oder anerzogenen Neigung, gerade Linien und 
rechte Winkel anzuwenden, und es will daher nicht gelingen, 
dem Dinge ein natiirliches Aussehen zu geben. 

Man k6nnte geneigt sein, diese Vorliebe unseres Geistes 
fiir gerade Linien und rechte Winkel darauf zuriickzufiihren, 
daB der technische Zeichner immer mit der ReiBschiene 
und dem rechtwinkligen Dreieck arbeitet. Aber wir diirfen 
nicht vergessen, daB diese Werkzeuge ja erst in diese 
Form gebracht worden sind, um das Zeichnen von ge
raden Linien und rechten Winkeln zu erleichtern. Waren 
wir Bienen, so wiirden wir vielleicht dieselbe Vorliebe fiir 
den Winkel von 1200 haben, und dann wiirden wir eben 

A. du Bois-Reymond, Erfindung. 8 
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unsere ReiBschienen und Zeichendreiecke entsprechend ge
staltet haben. 

Unsere Vorliebe muB also einen tieferen Grund haben, 
und nach Analogie der Bienen ist sie vielleicht aus den 
technischen Erfordernissen der iiltesten der bildenden Kiinste, 
der Architektur, abzuleiten. Die Natur konstruiert, wie ge
sagt, ohne gerade Linien und rechte Winkel, aber in der 
Natur spielt ein idealer rechter Winkel eine sehr wichtige 
Rolle, namlich der Winkel, den die Richtung der Schwere 
mit dem Horizont einschlieBt. Solange nun die Volker so 
leicht bauen, daB die Wirkung der Schwere auf ihre Ge
baude gegeniiber der Wirkung des Winddrucks verschwindet, 
finden wir, wie in der N atur, lauter krumme und schiefe 
Konstruktionen. Aus natiirlich krummen Staben wird ein 
rundes Zelt zusammengesetzt. Das Werkzeug wilder Volker, 
die noch in solchen Zelten leben, ist vollends immer schief 
und krumm. Sobald nun das Bauen in Stein auf tritt, also 
der Winddruck gegen die Schwere als zerstorendes Agens 
verschwindet, erscheint iiberall die Gerade und der rechte 
Winkel. Zuerst werden unbearbeitete Steine aufeinander
gehauft. In GrundriB schmiegt sich solches Gemauer noch 
ganz naiv den Kriimmungen des Gelandes an, aber im Auf
riB muB es der Richtung der Schwere angepaBt werden, 
sonst wiirde es umfallen. Hier also lernt das Auge zuerst 
Gefallen an der Geraden zu finden, und derselbe Zwang 
fiihrt zum rechten Winkel, denn wenn in der Konstruktion 
nicht seitliche Komponenten der Schwere auftreten sollen, 
muB auch die Oberkante wagerecht gemacht werden. Wird 
das Mauerwerk vClllkommener, so geht damit die Vervoll
kommenung der Rechtwinkligkeit Hand in Hand. Zunachst 
tritt das polygonale Mauerwerk auf. Der ganze UmriB des 
Bauwerks ist nun schon vollstiindig rechtwinklig geworden, 
nur die einzelnen Steine sind noch unregelmiiBig und schief. 
AUmahlich erkennt man dann, daB auch jetzt noch im 
Innern der Mauer infolge der schiefen Fl1ichen seitliche 
Schiibe auftreten, und da man noch keinen Mortel verwendet, 
ist es von nicht geringer Wichtigkeit, sie durch die Form 
der Bausteine auszuschlieBen. So gelangt man endlich zu 
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dem parallelepipedischen Quader. Denkt man sich diese 
Entwickelung durch viele Generationen allmahlich erwachsend, 
so erscheint es nicht gezwungen, anzunehmen, daB an den 
Gebauden sich dieser dem Menschen eigentiimliche Sinn fiir 
das Gerade und Rechtwinklige ausgebildet hat, der uns nun 
so beherrscht, daB wir diese Formen unbewuBt auch zunachst 
iii- solche Gebilde hineintragen, bei denen sie unschan und 
,geradezu unzweckmaBig sind . 
. ' . Sicher ist, daB, wenn die Richtung der Schwere nicht 

vertikal, sondern etwa wie die des Magnetismus normal 
,zur Ober£1ache verliefe, unsere Gebaude auf einem Berg
abhange schief stehen miiBten und auf einer runden Kuppe 
sich sogar wie ein korinthisches Kapitell kelchartig mit ge
kriimmten Wanden nach oben erweitern wiirden. Unserem 
tatsachlichen, auf den vertikalen VerIauf der Lotlinien ein
gestellten technischen Gefiihl erscheint eine 'solche Vor
stellung unertraglich geschmacklos. Aber einen Architekten, 
der in der angenommenen Welt mit krummen Lotlinien 
.aufgewachsen ware, wiirde unsere Baukunst gewiB als sehr 
.diirftig und pedantisch anmuten. 

Ein Beispiel fiir diese Form der Unfreiheit unseres Geistes 
bilden die modernen schmiedeeisernen Briicken. Bei den alteren 
Bauwerken dieser Art, wie zum Beispiel bei der COIner Rhein
briieke, sind die Erbauer noch bei den hergebrachten geraden 
Linien und rechten Winkeln stehen geblieben, und erst die 
wiederholten Ausfiihrungen solcher Briicken haben allmahlich 
'befreiend gewirkt. 

Im modernen Kunstgewerbe macht sich in jiingster Zeit 
-eine Erseheinung breit, die auch hierher gehOrt. In ihrem 
Drange, originell zu sein, entfernen sich die Kiinstler absicht
lich von den hergebrachten Formen. Die "miide Linie" be
herrscht das Mabel, den Kronleuehter oder gar die Fassade 
des Hauses. Aber die gesuchte Wirkung bleibt aus, denn 
'hier ist das Verlassen des Geradlinigen und Rechtwinkligen 
nieht auf das Prinzip der technischen Vervollkommnung, der 

Ubergang vom polygonalen zum paraUelepipedischen Quader, An· 
:hang (26). 

8* 
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ZweckmaBigkeit aufgebaut. Es ist nicht ein erhohtes "Dureh
konstruieren", sondern ein AusfluB reiner Willkiir, der von 
der N atur nicht gegengezeichnet worden ist. 

Aueh die relativen Werte der geistigen Vorarbeit auf der 
einen und des korperliehen Experiments auf der anderen 
Seite verhalten sich in den versehiedenen Gebieten, auf denen 
der Erfindergeist tatig ist, sehr versehieden. Der Chemiker 
kann mit Hilfe seiner Formeln die quantitativen Beziehungen, 
die in seinem Verfahren eine Rolle spielen, fast immer mit 
groBer Sicherheit voraussagen, wahrend die qualitativen Be
ziehungen, also zum Beispiel die Frage, ob ein Gas in eine 
pulverformige Masse eindringen wird, die Frage, ob ein Of en
futter auf die Dauer einer hohen Temperatur widerstehen wird 
und dergleichen, nur durch das Experiment mit Sicherheit zu 
beantworten sind. In der Welt der Meehanik maehen um
gekehrt die quantitativen Fragen meist die groBere Sehwierig
keit. Steht zum Beispiel der Erfinder vor einer solchen 
Aufgabe, wie die Konstruktion des Drahtspeichenrades, so 
kann er mit mathematischer Sicherheit sagen, daB ein 
solches Rad qualitativ moglich sein [muB. Er kann aber 
auch mit beinahe gleicher GewiBheit voraussehen, daB das 
erste und vielleicht eine ganze Reihe der erst en Rader, 
die er nach diesem Plane baut, nieht die giinstigsten Ab
messungen haben werden. Denn die Anzahl der Speichen, 
die anzuwenden sind, die Starke der einzelnen Speiche fiir 
ein gegebenes Material, die Starke der FeIge, alles das sind 
Fragen, die sich vollstandig der Vorausberechnung entziehen, 
weil einerseits die gebrauchlichen Beanspruehungsformeln der 
Masehinenbautechnik fUr einen Apparat wie das Fahrrad ganz 
unbrauchbar sind, und weil andererseits die GroBen der auf
tretenden Krafte beimj Dberfahren von Hindernissen ungemein 
schwer oder gar nicht annahernd richtig zu schatzen sind. 

Wenn auBer den rein teehnisehen auch wirtsehaftliche 
Faktoren beriicksichtigt werden miissen, sind Irrtiimer noeh 
viel schwerer zu vermeiden. 1m Jahre r882 berechnete 
William Siemens die Bedingungen, die zu erfiillen sein wiir-

William Siemens' Berechnung, Anhang (27). 
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den, wenn man London mit Rilfe von elektrischen Gltih
lampen beleuchten wollte. Er kam zu dem Ergebnis, daB 
man die Stadt in nicht weniger als I40 Distrikte von je 
einer Viertel-Quadratmeile einteilen miiBte, von denen jeder 
seine eigene Zentrale hatte. Als mittlere Entfernung der 
Lampen von den Zentralen erhielt er danach 350 Meter 
und als Durchmesser der Kupferkabel, die verlegt werden 
miiBten, 8 Zoll oder 20 Zentimeter! Dabei nahm er an, daB 
nur ein Viertel des tatsachlichen Bedarfs an Licht durch 
die Elektrizitatswerke gedeckt werden sollte, die iibrigen 
drei Viertel nach wie vor durch Gas. Seine Rechnung ist 
in allen Einzelheiten unanfechtbar, wenn man die Pramissen 
zugiebt, aber er konnte nicht voraussehen, daB die prakti
sche Ausfiihrung schon der ersten groBeren elektrischen Be
leuchtungsanlagen zu del' Erfindung des Dreileitersystems 
und der Transformatoren fiihren wiirde, durch deren An
wendung so groBe Ersparnisse an Kupfer moglich wuden, 
daB man neun Jahre spater bei Gelegenheit der Frankfurter 
Ausstellung roo Pferdekrafte tiber eine Strecke von I75 Kilo
meter iibertragen konnte und im folgenden Jahre eine An
lage baute, die ganz Frankfurt von einem Punkt aus mit 
Licht versorgte. 

Rier also muB das Experiment kontrollierend eingreifen, 
erst durch die korperliche Ausfiihrung selbst wird eine Reihe 
von Unteraufgaben gestellt und gleichzeitig gelost, die ent
weder vorher nicht zu stellen und zu 16sen waren, weil man 
die Bedingungen nicht kannte, die ihnen zugrunde liegen, 
oder die einfach iibersehen wurden, weil man falsche Verall
gemeinerungen gemacht hat. 

Von Ampere wird erzahlt, er habe seine Gesetze iiber 
die Anziehung und AbstoBung elektrischer Strome am Schreib
tisch gefunden und habe, nachdem ein Assistent die Ver
suchsanordnungen hergestellt und ihn dazu gerufen habe, urn 
die experimentelle Bestatigung des Vorausgesagten zu sehen, 
geantwortet, das interessiere ihn nicht, denn er habe gar nicht 
an der Richtigkeit seiner Resultate gezweifelt. Eine solche 
Geistesverfassung hat etwas Reroisches, aber nur unter der 
Bedingung, daB das Vorausgesagte auch zutrifit, und als 
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Regel kann man getrost das Gegenteil annehmen. Ware das 
aber auch nicht der Fall, so bliebe die Notwendigkeit und 
der Wert dem Versuch trotzdem, denn in der Mehrzahl der 
Falle dient er eben dazu, die Unbekannten, die man bei der 
vorausgehenden Berechnung willkiirlich eingeschatzt hat, zu 
bestimmen. 

1st also die Konzeption der Erfindungsidee, urn mit 
Eyth zu sprechen, der erste Akt der Invention, so kann 
man die innere Durcharbeitung mit Hilfe von Rechnung und 
Zeichnung als den zweiten Akt bezeichnen, und mit der Aus
fiihrung beginnt der dritte Akt, das Leben der Erfindung. 

Dieser Vergleich ist etwas mehr als ein bloBes Bild. 
Raben wir im vorigen Kapitel gefunden, daB eine Erfindung 
keine Sch6pfung im landlaufigen Sinne ist, und daB sie eben 
darin sich wesentlich von dem Kunstwerk unterscheidet, so 
stoBen wir jetzt bei der Verfolgung ihres Werdeganges auf 
einen neuen durchgreifenden Unterschied, der auf derselben 
Wesensverschiedenheit beruht. Hat (ein Maler den letzten 
Pinselstrich get an, ein Bildhauer die Feile weggelegt, ein 
Dichter oder Komponist sein Manuskript zum Drucker ge
schickt, so ist das Kunstwerk fertig. Es lebt nur insofern, 
als es ist, nicht im Sinne eines organischen Lebens. Es kann 
wohl Schicksale haben, es kann untergehen, aber das kann 
jeder Stein und jeder Wassertropfen auch. Seine Existenz 
ist die Existenz der Form, die der Kiinstler fum gegeben 
hat, und jede Anderung der Form, die daran durch spatere 
Reproduktionen, Restaurationen und dergleichen vorgenom
men wird, kommt einer partiellen Zerst6rung gleich. Wir 
empfinden sie geradezu als Sakrileg und folgerichtig messen 
wir den Wert jeder Kopie, die Spatere erzeugen, ausschlieB
lich nach dem Grade der Ahnlichkeit mit dem Original. 

Ganz anders die Erfindung. Sie hat nun Fleisch und 
Bein angenommen und lebt, aber ob sie lebensfahig ist, wird 
sich erst zeigen. Die ersten Versuche in der Werkstatt, in 
der sie entstanden ist, gleichen ,der· Pflege des Sauglings. 
Solange aIle Gefahren der b6sen Welt durch liebevolle Hande 
von ihr fern gehalten werden, kann sie wohl "gehen". Haufig 
genug ist es schon ihr Tod, daB sie zu friih in die Hande 
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eines fremden Pflegers gegeben wird, dem die Eltemliebe 
abgeht. Aber im Gehen erstarkt sie allmahlich/ und wenn 
es gelingt, die Kinderkrankheiten zu iiberwinden, die wohl 
mehr oder weniger heftig auftreten, aber hOchst selten ganz 
ausbleiben, so kann sie endlich hinaus in die Fremde geschickt 
werden, und wenn sie lebensfahig ist, wird sie bald immer 
selbstandiger, .und nach einiger Zeit kann sie nicht allein der 
elterlichen Fiirsorge entraten, sondern entwickelt sich so rasch, 
daB ihr eigener Vater sie bald nicht wiedererkennen wiirde. 

Manchmal auch -dad er noch lange Jahre, nachdem er 
sein Kind in die Fremde geschickt hat, die schutzende Rand 
nicht davon abziehen. Ais die ersten Auerstriimpfe auf den 
Markt kamen, war es die Regel, daB der Monteur der Fa
brik die Lampe zusammenstellte, und der Besitzer durfte sie 
nicht einmal putzen, bei Verlust der Garantie. War etwas 
auBer Ordnung, so rief man die Fabrik, und diese lieB auch 
wohl regelmaBig bei ihren K unden nachsehen und nachhelfen. 
Reute kauft man sich ein Dutzend Striimpfe im Waren
hause, und jedes Dienstmadchen versteht sie selbst einzu
hangen und auszuwechseln. 

Ein anderes von den jiingsten Kindem der Technik, 
die Dampfturbine, befindet sich noch in diesem Enwickelungs
stadium, in dem eine Erfindung sich zwar schon einen an
erkannten Platz in der Offentlichkeit erkampft hat, aber doch 
noeh nieht ganz selbstandig geworden ist. Die Firma Brown, 
Boveri & Co. liefert ihre Parsons-Turbinen unter Plomben
versehluB und leistet nur so lange Gewahr, wie die Plomben 
unversehrt bleiben. 

Ist aber diese Kindheitsperiode iiberwunden, so beginnt 
erst eigentlich der dritte Akt des Erfindens, die selbstandige 
Entwickelung des neuen Weltbiirgers. Es wird erzahlt, 
daB die J apaner sich zuerst dadurch von der Beihilfe euro
paiseher Techniker frei zu machen versueht haben, daB sie 
sieh europaisehe Maschinen kauften und sie bis auf den 
letzten Schraubenkopf genau nachbauten. Um 'Wesentliches 
von Unwesentlichem zu unterseheiden, ware Verstandnis fiir 
den inneren Zusammenhang der Teile und fur die Theorie 
ihrer Wirkung n6tig gewesen. Das fehlte ihnen, nicht aber 
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die Fahigkeit, das Material zu bearbeiten, und das muBte 
ja geniigen, denn wenn die Kopie nur eine genaue Wieder
holung des Originals ist, so muB sie auch dasselbe leisten. 
So entstand die Bezeichnung der "japanischen Kopie", die 
in der Sprache der Industrie keineswegs eine Schmeichelei 
bedeutet. Wahrend also beim Kunstwerk Anstand und guter 
Geschmack dem Reproduzenten vorschreiben, sich so treu, 
wie er es kann, in allen Einzelheiten an das Original zu 
halten, erscheint die gleiche Handlungsweise beim Nach· 
bauen einer Erfindung als ein Akt der Illoyalitat gegen den 
Erfinder, wenn nicht als etwas noch viel Schlimmeres. Es 
kann geradezu als eine moralische Pfiicht des Nachahmers 
hingestellt werden, zum mindesten alles Unwesentliche an 
der Ausfiihrung der Erfindung umzugestalten, und er erwirbt 
sich urn so groBere Anerkennung, je weiter er vom Original 
abweicht, vorausgesetzt natiirlich, daB seine Abanderungen 
gleichzeitig Verbesserungen sind. Ein solches Nachbauen 
ist also streng genommen kein Kopieren im eigentlichen 
Sinne, sondern ein N acherfinden. Der erste und zweite Akt 
des Erfindens wiederholt sich mit Bezug auf die Abande
rungen an der ersten Erfindung, und dieselben Gesetze und 
Regeln, nach denen er bei der Haupterfindung verlief, be
herrschen ihn hler in genau derselben Weise. 

Wichtig fiir die Entwickelungstheorie der Erfindung ist 
dabei vor allen Dingen wieder die Unfreiheit der Nach
erfinder, ihr Gebundensein an die von der N atur dar
gebotenen Moglichkeiten. Denn diese Unfreiheit bedingt 
hier eine Erscheinung oder eine Gruppe yon Erscheinungen, 
die ganz ungezwungen auf den Ver:gleich mit den ent
wickelungstheoretischen V organgen IrJ. der organischen Welt 
hinweist. Es ergibt. sich bis in Einzelheiten hinein eine 
Analogie mit dem Wesen der Vererbung der Eigenschaften 
bei den Organism en, und die ahnlichen Bedingungen er
zeugen in der Welt der Industrie ahnliche Wirkungen. 

Urn zu einer richtigen Vorstellung iiber diese Vorgange 
zu gelangen, muB man sich zunachst klar machen, daB es 
sich nie urn eine einzelne Reproduktion durch einen einzelnen 
N acherfinder handelt. Eine eingefiihrte und lebensfahige 
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Erfindung ist eben dadurch, daB sie lebensfahig und ein
gefiihrt ist, in so und so vielen Exemplaren, je nach ihrem 
Wesen in Tausenden, Zehntausenden oder Hunderttausenden 
verbreitet und unter unseren heutigen Verhaltnissen auBer
dem noch in Dutzenden V0n Zeitschriften und Lehrbtichem 
beschrieben. Der ideale Nachahmer, der sie reproduziert, ist 
nicht ein einzelner Ktinstler, sondem die ganze Zunft der 
Techniker. Wollen wir also die .Ahnlichkeiten in der Ent
wickelungstheorie der Erfindungen und der Organism en 
aufsuchen, so dtirfen wir uns nicht auf einen einzelnen Fall 
der Nachahmung oder auch nur auf eine einzelne Kette 
von aufeinanderfolgenden N achahmungen beschranken, 
sondem wir mtissen uns eine kontinuierlich arbeitende Me
chanik der Reproduktion vorstellen, wie sie in der orga
nischen Welt durch die Fortpfianzung einer ganzen Art 
dargestellt wird. 

Die Eigenschaften dieses Reproduktionsapparates, das 
heiBt der Gesamtheit der Techniker, namlich ihr kollektives 
Erfindergenie, ihr FleiB, ihre technische Schulung und so 
fort, vertreten die Stelle der Existenzbedingungen, denen 
der Organismus ausgesetzt ist. Wird irgend eine Erfindung 
von fern her in ein Land gebracht, wo die notigen Lebens
bedingungen daftir vorhanden sind, etwa wie vor ungefahr 
dreiBig J ahren das Telephon aus Amerika in Deutschland 
eingeftihrt wurde, so findet sofort eine schnelle Verviel
faltigung statt. Dabei tritt anfangs starke Variation der 
Formen auf, und dann bildet sich allmiihlich ein mehr oder 
minder ausgepragter Typus aus oder auch mehrere, und 
diese entwickeln sich dauemd weiter, so daB das Telephon 
der neunziger Jahre anders aussieht, als das der achtziger 
und so fort. Man kann also diesen Vorgang als eine Reak
tion zwischen der Erfindung und der Technikerzunft auf
fassen, und wir finden, daB die organische Vererbung von 
Eigenschaften hier durch eine Mechanik ersetzt wird, die 
ganz analog wirkt, obgleich sie auf einem ganz anderen 
Wege zum Ziele gelangt. In der organischen Welt ist das 
Eltempaar oder die Generation von Eltempaaren selbst 
gleichzeitig das reproduzierende Agens und das Vorbild, 
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nach dem reproduziert wird. Die Ahnlichkeit der nach
folgenden Generation mit der vorhergehenden ist eine un
mittelbare, mechanische FoJge der Organisation der Eltern 
und der Lebenszweck, dem die nachfolgende Generation 
dienen soIl, spielt bei dem V organge ihrer Erzeugung 
keine Rolle. 

Bei der Reproduktion einer Erfindung ist es gerade 
umgekehrt. Der reproduzierende Techniker hat nicht das 
mindeste Interesse, etwas Ahnliches oder dasselbe zu bauen, 
wie sein Vorganger, im Gegenteil, wenn er k6nnte, wlirde 
er am liebsten einen ganz neuen Weg einschlagen. Da aber 
der Apparat, den er reproduzieren will, denselben Zweck er
fiillen solI, wie sein Vorganger, und da die Natur nur eine 
begrenzte Anzahl von Koinzidenzen zwischen diesem Ge
brauchszwecke und den technischen M6glichkeiten zur Ver
fiigung stellt, so muB er in allem Wesentlichen wohl oder 
libel seinem Vorbilde folgen. 

In allen unwesentlichen Punkten dagegen werden Vari
anten auftreten und zwar urn so mehr, je freier ihn die 
N atur im besonderen FaIle in Bezug auf den betreffenden 
Punkt gelassen hat. Da sind zunachst die vielen kleinen 
AuBerlichkeiten der Formgebung, der Art der Bearbeitung 
unbenutzter .Flachen, des Anstrichs und so fort, in denen 
er seinem individuellen Geschmacke meist ganz freien Lauf 
lassen kann. Beim Telephon zum Beispiel werden Stabmagnete, 
Hufeisenmagnete, Topfmagnete angewendet. Die Membran 
wird bald aus einer zusammenhangenden Eisenplatte gebildet, 
bald aus einem nicht magnetischen, leichter federnden Mate
riale, das einen Eisenanker tragt, bald ist sie eben, bald 
eingezogen gestaltet, wie das menschliche Trommelfell, bald 
ist sie kreisrund mit zentralen Magnetpolen, bald elliptisch 
mit den Polen in den Brennpunkten und dergleichen mehr. 
Die allgemeine Anordnung verleugnet aber ihre Herkunft 
niemals, und obwohl also die Elterngeneration selbst von 
der Mitwirkung an der Reproduktion vollstandig ausge
schlossen ist, behaupten sich ihre Grundformen durch viele 
Generationen hindurch mit genau derselben Ziihigkeit, wie 
wenn es sich urn eine wirkliche Vererbung handelte. Da 
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nun bei diesem Vorgange immer nur das Zweckentsprechende 
N achahmer findet, so muB ein bestandiges, regelmaBiges 
Aussterben der weniger brauchbaren Formen stattfinden, 
und .zwischen Vererbung und Variation wird eine richtige 
Artenbildung zustande kommen nicht anders als in der 
organischen Welt. 

Die Versuche, fiir die organische Welt Stammbaume 
der heute lebenden Formen aufzustelIen, scheitern bekannt
lich groBenteils an' der groBen Unvollstandigkeit unserer 
Kenntnis von den Zwischenformen, die untergegangen sind. 
In der Technik sind wir in einer sehr viel giinstigeren Lage, 
da sie viel jiinger ist, und da iiber diejenigen Emndungen, 
die im Laufe der Zeit verschwunden sind, genug iiberliefert 
ist, urn uns von ihrem Wesen Kunde zu geben. Es hat 
daher keine Schwierigkeit, Stammbaurne der Erfindungen auf
zustelIen, die aus den UrwaIdern der grauesten Vorzeit bis 
in unsere modernsten Fabriken reichen. 

Die aItesten Erfindungen hat der Urmensch mit niedriger 
stehenden Tieren gemeinsam. Schon der Elefant bricht 
einen Baumast ab, urn ~sich damit zu facheln, und alle 
hoheren Affen verstehen es, mit Steinen und Niissen zu 
werfen. Aber bei ihnen bilden diese Erfindungen nicht die 
Ahnen einer folgenden Entwickelungsreihe, sondern werden 
unverandert iiberliefert oder vielleicht richtiger von jeder 
folgenden Generation neu erfunden. Der Mensch aber, der 
einen Handstein aufhob lind zurn Aufbrechen einer NuB 
verwendete, machte dabei eine Erfindung, so einfach, daB 
sie auBerlich kaurn.zu bemerken war und sicher ohne selbst 
ihre Bedeutung zu ahnen. Aber sie war doch die groBte 
Erfindung I aller Zeiten, denn sie wurde die Mutter der 
ganzen Technik: Er benutzte denselben Stein zum zweiten 
und drittenmal und der Stein war damit von anderen 
Steinen unterschieden, er war zum Werkzeug geworden. 

Dieser erste Schritt zeugte unmittelbar einen zweiten. 
Da er immer wieder denselben Stein benutzte, urn seine 
Niisse zu spalten, so ward er gewahr, daB der Stein in 
einer bestimmten Stellung am besten in der Hand lag und 
daB die Wirkung des Schlages verschieden war, je nach der 
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Wahl des Punktes, mit dem er die NuB traf, daB es also 
nicht allein auf die Masse des Steines ankomme, sondern 
auch auf seine Form. So trieb ihn die Gewohnung an 
einen bestimmt geformten Stein zuerst dazu, bei der Aus
wahl eines neuen Steines besondere Aufmerksamkeit zu 
iiben, und die Bevorzugung gewisser Formen zeugte den 
Wunsch, wo sie solche nicht freiwillig darbot, die N atur zu 
korrigieren, einem beliebigen Fundstiick die verlangte Form 
kiinstlich zu geben. Lange ehe dieser Wunsch geboren 
wurde, wird der Mensch iiber die Mittel, ihn zu erfullen, 
nicht im Unklaren gewesen sein, denn wer nur auf dem 
Geron des Seestrandes oder eines FluBufers herumspielt, 
wird oft einen sproden Stein an einem zaheren zerspringen 
sehen und wird gewahr werden, daB der frisch gespaltene 
Stein neue und wertvolle Eigenschaften bekommen hat, 
denn er besitzt Kanten, mit denen man schaben und 
scl).neiden kann. 

So gesellte sich also zu den bisher bekannten Eigen
schaften, die ein Handstein haben muBte, urn wertvoll zu 
sein, eine dritte. Nicht mehr auf die GroBe und auf die 
Form kam es jetzt allein an, sondern auch auf die Struktur, 
denn manche Steine ergaben zertrummert brauchbare Spreng
stucke, andere nicht. Durch viele Generationen wurde der 
Vorgang mit unendlichen Variationen wiederholt, der MiB
erfolg merzte unnachsichtlich die unzweckmaBigen MaB
regeln aus und es bildete sich allmahlich die Technik aus, 
deren Resultate wir iiberall im Boden finden, das Formen 
von Feuersteinen und anderen naturlichen Glasarten durch 
Abspalten von Sprengstiicken. 

Der Handstein zeugte den Keil, den MeiBel, das Messer, 
die Sage. 

J ede folgende Generation von Steinspaltern wurde von 
den alteren Meistern unterwiesen oder ahmte auch halb un
bewuBt deren Handhabungen nacho Daher konnte von 
Generation zu Generation die Lehrzeit verkurzt werden und 
jeder folgende Meister gelangte im Lauf seiner Lebenszeit 
zu immer hoherer Vollkommenheit der Leistungen. So 
finden wir im Museum zu Kopenhagen Stucke von solcher 
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Zierlichkeit, daB sie viel zu kostbar und zerbrechlich sind, 
urn als wirkliche Gebrauchswerkzeuge gedient haben zu 
k6nnen, und in South Kensington die VerkHirung des Hand
steins, das N euseeHindische mere ponamu, von dem man 
kaum sagen kann, ob es noch eine vervollkommnete Keule 
oder schon ein primitives Schwert ist. 

Ebenso alt wie der Handstein ist als Werkzeug und 
als Waffe der Baumast. Auch hier wird einer langen Reihe 
von Fi:illen, in denen ein Zweig unter der Last des kleUern
den Urmenschen abbrach und ohne jeden Vorbedacht 
so fort verwendet wurde, urn dem Gegner damit auf den 
Kopf zu schlagen, zunachst die Aufbewahrung, dann eine 
Auswahl besonders vorteilhaft gestalteter Zweige folgen. 
Und an die bloBe Auswahl reiht sich die zielbewuBte Be
arbeitung. Hand in Hand mit dieser Entwickelung geht 
eine immer weiter gesteigerte Spezialisierung, die wieder 
ihrerseits eine Spezialisierung und Vermehrung der Lebens
bediirfnisse zur Folge hat. 

Der abgebrochene Ast erzeugt die Keule, die Lanze, 
den Spaten, den Bohrer. 

Diese Spezialisierung und die damit verbundene Diffe
rentiierung der Erfindungen fiihrt nun zu einer Erscheinung, 
die wieder die gr6Bte Ahnlichkeit mit analogen Vorgangen 
der organischen Welt darbietet. Zwei verschiedene Zweige 
der Technik entwickeln sich zunachst unabhangig von
einander, bis eines Tages ein Geistesheros ersteht, der sie 
beide gleich beherrscht und dem es daher selbstverstandlich 
erscheint, seine Erfahrungen yom einen Gebiet auf die Auf
gaben des anderen zu iibertragen. So erwachst aus der 
zufalligen Beobachtung einer Deckung zwischen einer tech
nischen M6glichkeit und einem vorhandenen Bediirfnis die 
erste Erfindung, die neuen M6glichkeiten, we1che die erste 
Erfindung gewahrt, wecken neue Bediirfnisse, aus den 
Variationen, we1che die Wiederholung der ersten Erfindung 
unter anderen Bedingungen ergibt, entstehen in Verbindung 
mit diesen neuen Bediirfnissen neue Erfindungen und die 
Spezialisierung und Differentiierung fiihrt zur Methode der 
Kombination, einer neuen QueUe weiterer Erfindungen und 
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damit weiterer Bediirfnisse. Die Kombination aber hat in 
dieser Entwickelungsmechanik eine eigentiimliche und neue 
Wirkung. Durch die einfache Auslese kann eine Erfindung 
immer nur bis zu einem gewissen Grade ausgebildet und 
variiert werden. Dann fangt das Gebiet an, steril zu 
werden. Bestimmte Formen werden allmahlich stereotyp 
und Neues wird nicht mehr hervorgebracht. Dieselbe Er
scheinung kann noch heute allenthalben beobachtet werden. 
Sie erklart sich wieder aus der Tatsache, daB die Auswahl 
,der technischen Moglichkeiten, weiche die N atur bietet, 
begrenzt ist. ' 

Aus Feuerstein kann man durch Abspalten von Spreng
'stiicken eine gewisse Anzahl von niitzlichen Formen er
zeugen, aber wenn diese Variationen erschopft sind, ist man 
am Ende. Wird nun aber die Feuersteintechnik mit einer 
iremden davon zunachst unabhangig entwickelten Technik 
,gekreuzt, so entsteht sofort und scheinbar von selbst eine 
,ganze Reihe von neuen Formen, neue technische Grund. 
satze werden erkannt und die ganze Entwickelung, die 
,durch die fortgesetzte Inzucht stagnierte, hat auf einmal 
'wieder frisches Blut. 

Eine der altesten solcher Kreuzungen ist die zwischen 
,der Handsteintechnik und der Baumasttechnik. Sie zeugte 
beim ersten Wurf den Hammer, das Beil, die Axt, die 
Kreuzhacke, die Picke und wie die verschiedenen, zu ver

:schiedenen Zeiten gangbaren Formen genannt werden mogen. 
Das Messer erhielt jetzt einen holzemen Griff, die Lanze 
und der Pfeil eine steinerne Spitze. 

1m iibrigen ging die Baumasttechnik ihren Weg. Alles 
'was es an Stocken, Staben, holzemen Haken, Zimmermanns-, 
'Tischler-, Bootbauer-, Stel1macher- und Korbfiechterarbeiten 
,gibt, entsprang daraus, unter anderem auch der Bogen und 
der ihm nahe verwandte Fitschelbohrer. Dieser bildete 
,die gangbarste Methode, das Feuer zu entziinden, eine 
,andere Methode entsprang der Feuersteintechnik, das Stein-
feuerzeug. 

Die erste technische Verwendung des Feuers kann einer 
",unmittelbaren Nachahmung der Naturvorgange entsprungen 
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sein. Der Blitz, der einen trockenen Wald in Brand steckte 
und dadurch die darin nistenden Tiere vemichtete, mag so 
zum ersten Koch geworden sein, und hatte erst einmal der 
Mensch die Kunst erworben, sich ein Feuer zu entzunden und 
zu unterhalten, so wurde er durch den steten Umgang mit 
der "roten Blume" ganz von selbst allmahlich immer ver
trauter damit. Der besiegte Stamm, der in der unzugang
lichen Bergh6hle kauernd die Einascherung seiner Wohn
statten mit ang~sehen hatte, fand nach dem Abzug des Fein
des zuriickkehrend die ihm vertrauten weichen und grauen 
Lehmwande seiner Hutten in eine steinharte, rote Masse ver
wandelt. So oder so ahnlich wird das Kochen das Ton
brennen gezeugt haben und die Ausbildung des Tonbrenn
of ens wird zu der Entdeckung gefiihrt haben, daB man aus 
gewissen Gesteinen durch das Feuer die Metalle ausschmelzen 
kann. Damit war der Keirn zu einem ganz neuen Zweige der 
Technik erwachsen, der fort an und bis in unsere Zeit ihre 
Fiihrung ubemehmen sollte, der Erzaufbereitung, der GieBerei 
und der Schmiedekunst. 

Die kombinierte Baumast- und Handsteintechnik hatten 
sich inzwischen unendlich mannigfach verzweigt. Kom
binationen tiber Kombinationen waren erwachsen, aber auch 
der Kombinationen ist schlieBlich ein Ende, wenn die Zahl 
der Elemente begrenzt ist, und so war die Technik ins Stocken 
geraten. Mit dem vorhandenen Material war kein nennens
werter Fortschritt mehr zu erzielen. 

"Toutes tes choses utites sont trouvees." 
Nun erscheinen die ersten Bronzewaffen auf dem Markt. 

Sie sind schwerer, als gleich groBe Steinwaffen und ihr Hieb 
ist daher wuchtiger. Sie haben eine ungeahnte Schade und 
GHitte. Man kann damit selbst auf Felsen zuhauen, ohne 
daB sie zerspringen und sie blitzen goldig in der Sonne! 

Bleiben wir beim Einfachsten, dem Hammer. 
Er hatte bisher als Werkzeug nur eine untergeordnete 

Rolle gespie1t. Vomehmlich diente er als Waffe und so hat 
er sich noch kaum von der Streitaxt und der Picke merklich 
differentiiert. Er tritt in zwei Formen auf. Zuerst scheute 
man vor der Schwierigkeit zurtick, den Kopf zu durchbohren 
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und zog es daher vor, in den Stiel ein Loch zu schneiden, 
das ihn aufnahm. Auch wird wohl der Stein, aus dem er be
stand, meist zu sprode gewesen sein, urn eine Bohrung zu 
vertragen. Aber wo man iiber weicheres und zugleich zaheres 
Material verfiigte, waren diese Schwierigkeiten weniger fiihl
bar und so finden wir durchbohrte Steinhammer neben vollen. 
Die neu hereinbrechende Bronzezeit raumt nun mit dies em 
Zwiespalt auf. Die ersten GieBer erkannten noch nicht, daB 
sie durch die Natur des neuen Arbeitsstoffes unendlich viel 
freier in der Formgebung ,geworden waren, sondem driickten 
zunachst einfach die alten Stein- und Tongerate im Sande ab 
und gossen ihr Erz in die gewonnene Hohlung. So aber 
fanden sie bald, daB es kaum mehr Miihe machte, dem 
Hammerkopf gleich beim GuB sein Loch zu geben, das ja 
beim Abformen eines durchbohrten Modells von selbst ent
stand, und beim Gebrauch ergab sich ebenso von selbst die 
Dberlegenheit des durchbohrten Kopfes. Denn nicht allein 
vertrug ein gerader Stiel hartere StoBe, sondem er war auch 
leichter zu beschaffen und zu ersetzen. Damit hatte also der 
Hammer endgiiltig die Form erreicht, die er im wesentlichen 
bis heute beibehalten hat. Aber in seine Tatigkeit brachte 
die Entwickelung der GieBerei ganz neues Leben. 

Das rohe GuBstiick bedurfte der weiteren Bearbeitung. 
Man fand, daB man es auch nach dem Erkalten noch bis zu 
einem gewissen Grade durch Biegen und Ausklopfen formen 
konnte und man fand, daB die roh gegossene Bronze durch 
Hammem gehartet werden konnte und so bedeutend an Ge
brauchswert gewann. Man fand, daB manche Metalle im 
halb erkalteten Zustande in weit hoherem Grade plastisch 
waren, als nach dem Erkalten und daB man sie in den plasti
schen Zustand zuriickfiihren konnte, indem man sie von 
neuem bis zur Rotglut erhitzte. 

Hier muBte nun iiberall der Hammer eingreifen, denn 
mit der Hand konnte man das heiBe Metall nicht beriihren 
und der unbewehrten Hand gebrach es auch an Kraft, den 
zahen Stoff zu kneten. Als Waffe also hatte er ziemlich ab-

Freiheit der Formgebung, Anhang (32). 
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gewirtschaftet, nachdem man gelernt hatte, eherne Schwerter 
zu machen, aber im Schmieden fand er einen neuen Beruf, 
der ihm eine weit ruhmreichere Zukunft versprach. Die Ab
zeichen des neuen Dienstes, die er jetzt erhalt, sind die Bahn 
und die Finne, die der Schmiedehammer sich treulich seit 
jener Zeit bis auf unsere Tage bewahrt hat. 

Beim Schmieden kommt es vor allen Dingen darauf an, 
daB die Arbeit schnell von statten geht, damit man "in einer 
Hitze" moglichst weit vorwarts komme. Der Schmied aber 
muBte das Arbeitsstlick mit der Linken festhalten und 
wenden und die Rechte allein blieb ihm zum Zuschlagen. 
Er konnte also keinen Hammer brauchen, der so groB war, 
daB er nicht bequem einhandig benutzt werden konnte. So
bald er aber einen Gesellen hinstellte, konnte der mit beiden 
Handen anfassen, er konnte einen viel schwereren Hammer 
fUhren. Dnd so zeugte der Handhammer den Zuschlag
hammer. 

Damit ging es dann wieder J ahrhunderte fort. In allen 
Schmieden wurde von den Gesellen zugeschlagen und es 
wurde zur selbstverstandlichen Dbung, daB der Meister nur 
das Werkstlick hielt und wendete und die Gesellen benutzte, 
wie man einen mechanischen Hammer benutzt. 

Inzwischen waren, wohl zunachst zum Zwecke des Korn
mahlens, Wind- und Wassermlihlen entstanden, und die 
Schmiede waren es vornehmlich, die zur Erbauung und Aus
besserung solcher Anlagen herangezogen wurden. So war 
wieder die Moglichkeit einer fruchtbaren Kombination vor
bereitet. Das Wasserrad wurde mit dem Zuschlaghammer 
gekreuzt und die Ehe ergab den Schwanzhammer. 

Der neue Bastard war diesmal weniger dazu bestimmt, 
der Vater eines weitverzweigten Geschlechts zu werden. Sein 
Verdienst bestand vielmehr vornehmlich darin, daB er die 
Leistung der Schmiedewerkstatt gewaltig steigerte und so an
regend auf andere Zweige der Technik, vornehmlich auf den 
Mlihlenbau und den sonstigen Maschinenbau wirkte. 

Er selbst dagegen pflanzte sich unverandert fort, bis ihm 
wieder eine neue Befruchtung von auBen zugetragen wurde. 
Diesmal war es die Dampfmaschine, die damals im Triumph 

A. du Bois-Reymond, Erfmdung. 9 
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die Welt durchzog und ihre Gaben rechts und links unter die 
stagnierenden Handwerke ausstreute. Die Geschichte dieser 
Kombination ist uns bis ins einzelne yom Erfinder selbst 
iiberliefert. James Nasmyth war es, an den man mit der An
frage herangetreten war, ob er fiir den Bau der "Great 
Britain" die Radwellen liefern wolle, eine Schmiedearbeit, 
die aile bis dahin ausgefiihrten an GroBe weit iibertraf. Kaum 
war ihm die Aufgabe gestellt, so stand auch schon die Losung 
vor seines Geistes Auge und ehe eine halbe Stunde vergangen 
war, hatte er den Dampfhammer aufgezeichnet, in aHem 
Wesentlichen ebenso, wie er noch heute bei Borsig und Krupp 
seine Riesenarbeit verrichtet. 

Aber noch eine kaum minder eingreifende Wandlung 
sollte er durchmachen, ehe er zu dem Werkzeug wurde, das 
heute die groBten Schmiedearbeiten ausfiihrt, und wieder 
durch die Zufiihrung neuen Blutes aus demselben fremden 
Geschlecht, niimlich dem der Pumpen, dem auch die Dampf
maschine entstammt. 

Die Kalabasse, mit der die Frauen das Wasser von der 
QueHe holten, war erst durch den Ziehbrunnen ersetzt worden, 
der auch bei uns noch gelegentlich, zum Beispiel auf der 
DorfstraBe in Hela vorkommt und ostlich von Wien im ganzen 
Orient allgemein ist. Der Ziehbrunnen zeugte die Saugpumpe, 
deren Kolben noch heute in England "Eimer" genannt wird. 
Die Saugpumpe zeugte die Druckpumpe und als die letzten 
SproBlinge dieses Geschlechts entstanden die Dampfmaschine 
und die hydraulische Presse, die nun mit dem Dampfhammer 
gepaart werden sollte. 

Der Dampfhammer ist beinahe ein halbes J ahrhundert 
jiinger als die hydraulische Presse und Nasmyth hiitte also 
auch damals schon unmittelbar zur Schmiedepresse iibergehen 
konnen, aber er hielt wohl noch an der alten Tradition fest, 
daB ein Hammer schlagen muB, und erst der neusten Zeit ist 
es daher vorbehalten gewesen, ihm die Stimme zu nehmen, 
die durch viele J ahrtausende die DorfstraBen belebt und 
schlieBlich, da das Riesenwachstum des neunzehnten J ahr-

Erste Zeichnung des Dampfhammers, Anhang (28). 
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hunderts iiber ihn kam, noch ein Menschenalter hindurch 
ganze Fabrikstadte mit ihrem Donner durchdrohnt hat. 

Das ist der Stammbaum des Hammergeschlechts vom 
Handstein bis zur hydraulischen Schmiedepresse. Wer kann 
sagen, welche Wandlungen ihm noch bevorstehen? 

Die Technikerzunft, die in ununterbrochener Arbeit im 
Laufe der J ahrtausende diese Entwickelung zuwege gebracht 
hat, setzt sich natiirlich ebenso wie jede andere zahlreiche 
Klasse von Menschen zusammen, n1imlich aus einer iiber
wiegenden Mehrheit von wenig oder mittelmaBig begabten 
Handwerkern, einer kleinen Minderzahl von Talenten und hier 
und dort einem vereinzelten Genie. Die fruchtbaren Kreu
zungen, welche die Etappen im Lebensgang der Erfindungen 
bilden, werden von einem Archimedes, einem Galilei, einem 
Watt und einem Siemens gemacht und die langen dazwischen
liegenden Perioden ruhiger Entwickelung von der groBen 
Masse der handwerksmaBig arbeitenden Gilden, deren Me
thode nicht diejenige ist, die uns Helmholtz und Eyth als die 
ihre schildern, sondern die der Katze, die hundertmal ohne 
jedes eigene Nachdenken das wiederholt, was sie gelernt 
hat. Ihnen muB daher jeder Fortschritt entweder durch 
die Wirkung der Vererbung und Variation von selbst zu
wachsen oder gar von auBen her aufgedrangt werden, bevor 
er verstanden wird und Wurzel faBt. 

Dieser Fortpflanzungsapparat wird geradezu von einem 
starken, entwickelungsfeindlichen Agens beherrscht, einer 
angeborenen Tendenz des naiven Menschen, die Formen, die 
ihm vom Vater iiberliefert sind, ohne jede Variation nach
zubilden und der nachsten Generation unverandert zu iiber
liefern. J e weniger technisch geschult und je naiver der 
Mensch, desto mehr steht er seinem eigenen Machwerk wie 
einem fremden Individuum gegeniiber, das unter seinen Handen 
entstanden ist, etwa wie seinem Kinde, das er zwar gezeugt, 
aber nicht gemacht hat. Wir brauchen dabei gar nicht an 
.die holzgeschnitzten Fetische der wilden und halbwilden 
Volker oder die Gotter- und Heiligenbilder spaterer Zeiten 
zu denken. J edes Kind, das erst im Begriff ist, irgend eine 
technische Verrichtung zu erlernen, sagt bestandig, das ist 

tl* 
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krumm "geworden", das ist zu lang oder zu kurz "geraten" 
oder so ahnlich. So ist dem alten HeIden sein Schwert ein 
mit eigener Individualitat begabtes Wesen, geradeso wie 
seine Frau oder sein Sohn oder sein Pferd. Daher gibt er 
ihm auch einen N amen, und diese Sitte hat sich bis in 
unsere Zeit bei so1chen technischen Erzeugnissen erhalten, 
bei denen auch unseren vervollkommneten Hilfsmitteln gegen
iiber das Geraten noch eine gewisse Rolle spielt, wie bei 
Schiffen und Hausern. 

Aber lange iiber die Zeit hinaus, in der der Mensch, den 
Ursprung seiner Besitztiimer vergessend, sie selbst wie lebende 
Wesen empfindet und verehrt, bleibt eine gewisse Pietat 
gegen die Form. Es ist etwas anderes als Mangel an eige
ner Phantasie und Erfindungsgabe, wenn der Sohn seinen 
Pflug, sein Boot, seinen Wagen genau so wiederbaut, wie 
sein Vater sie gebaut hat. Es wirkt in ihm ein positiver 
Trieb zur Beibehaltung des Hergebrachten. Kommt hinzu, 
daB die Bediirfnisse konstant bleiben, so erhalten sich 
so1che Formen mit Leichtigkeit v611ig unverandert durch J ahr
tausende. Des Ziehbrunnens auf der DorfstraBe von Hela 
ist schon gedacht worden, und man braucht sich bei der 
Fischer- und Bauernbev6lkerung, deren Beschaftigungsweise 
und Lebensbediirfnisse seit prahistorischer Zeit fast unver
andert geblieben sind, nur umzusehen, urn zahlreiche Bei
spiele derart zu finden. Bei Rostock vererbt sich eine be
stimmte Form von Booten, die dadurch merkwiirdig sind. 
daB sie einen dreikantigen eichenen Balken zum Kiel haben, 
dessen Dicke eher dem Giebel eines stattlichen Bauernhauses. 
als einem kleinen Boot angemessen zu sein scheint. Die 
Bootbauer selbst wissen kaurn iiber diese wunderliche Bau
art Auskunft zu geben. Sie meinen nur, daB das Boot so 
besser segelt, weil der schwere Kiel ihm den Ballast ersetzt. 
Aber wer wiirde selbst in den Zeiten Hermanns des Cherus
kers, als die Eichen nur das Fallen kosteten, darauf ver
fallen sein, Ballast aus Eichenholz zu bilden, da doch der 
Strand Steine genug allenthalben bietet. Der unf6rmige 
Kie1balken ist vielmehr ein unverkennbarer Dberrest eines 
alten Einbaumes, wie sich besonders auch daran erkennen laBt,. 
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daB ihm oben noch eine deutliche Hohlung gegeben wird. 
Vielleicht ist diese Bootform urspriinglich aus dem Binnen
lande an die See verpfianzt worden, und man hat gefunden, 
daB die iiberlieferten Einbaume nicht Bord genug hatten, urn 
den Seegang zu vertragen. Man hat also beiderseits eine 
Planke nach der anderen angefiigt, bis ein richtiges Boot 
ausgebildet war. Aber der Ahn steckt noch im Urenkel und 
erbt sich unverandert fort unmittelbar neben dem Rettungs
boot, das aus Aluminium gepreBt ist, und dem eleganten 
Segler, zu dessen Zusammensetzung alle Weltteile ihre Er
zeugnisse beigesteuert haben. 

Selbst dann, wenn die Kenntnis besserer Formen von 
auBen her eingefiihrt worden ist, setzt dieser Trieb einer 
Veranderung des Hergebrachten einen zahen Widerstand 
entgegen, ganz besonders wenn dem bloB en blinden Instinkt 
ein schein barer ZweckmaBigkeitsgrund zu Hilfe kommt. 
Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der erfolgreiche 
Gebrauch eines Werkzeugs eine gewisse korperliche Schulung 
voraussetzt. Bei Korperiibungen, die lediglich als Selbst
zweck betrieben werden, wie unsere Turniibungen, pfiegen 
fUr die verlangte Korperhaltung willkiirliche, meist aus asthe
tischen Gesichtspunkten abgeleitete Regeln vorgeschrieben 
zu werden. Sobald aber ein bestimmter mechanischer Zweck 
der Dbung untergelegt wird, wie etwa beim Radwettfahren, 
Wettrudem und dergleichen, treten die rein asthetischen 
Gesichtspunkte in den Hintergrund. Ein Renner, der als 
letzter durch das Ziel geht, wird wenig Beifall emten, wenn 
seine Haltung noch so "schon" ist. Der Radfahrer macht 
allen Haltungspuristen zum Trotz nach wie vor seinen 
Katzenbuckel, dessen ZweckmaBigkeit ihren guten physio
logischen Grund hat. Wahrend nun die Schonheit als etwas 
Selbstverstandliches gelten kann, das jeder sieht und beurteilt, 
liegen die zweckmaBigsten Korperhaltungen bei dergleichen 
Dbungen erfahrungsmaBig gar nicht an der Oberfiache, son
dem werden nur durch bestandig wiederholte Vergleichung 
der Leistungen sehr vieler Wettbewerber allmahlich ermittelt. 

Katzenbuckel des Radfahrers, Anhang (20). 
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Es ist daher nichts Seltenes, daB eine ganze BevOlkerung 
sich eine bestimmte Korperhaltung angewohnt, die, mit einer 
anderwarts gebrau~hlichen einmal in Wettbewerb gesteilt, zu 
einem leichten Siege der Fremden fiihren muB. So wiirde 
es wohl nicht schwer sein, den stehend und vorwarts gewandt 
rudernden N ationen zu demonstrieren, daB sie eine bessere 
Ausnutzung ihrer Korperkraft erzielen konnten, wenn sie 
sich riickwarts setzten. Ihre Haltung wird nur unter Be
dingungen, wie etwa in den Kanalen von Venedig, wirklich 
die beste sein, wo es dringend notig ist, auch vor sich zu 
sehen. Wiirden wir einen Gondolier oder einen steirischen 
Plattenfahrer in ein englisches Ruderboot setzen, so wiirde 
er nur mit Anstrengung und wahrscheinlich auch mit ge
ringerer Geschwindigkeit fahren konnen, als in seiner Platte 
oder Gondel. Er wiirde den auslachen, der ihm vorschlagen 
wollte, den Plattenbau aufzugeben und Ruderboote einzu
fiihren, und doch ist er im Irrturn. Er hat in einer bestim
ten Weise zu rudern gelernt, und jeder Rudermechanismus, 
der den Korperhaltungen und Korperbewegungen nicht 
entspricht, die er gewohnt ist, erscheint ihm daher von 
seinem subjektiven Standpunkte aus als unzweckmaBig. Also 
schon der Umstand ailein, daB er von Kindheit auf die Werk
zeuge seines Vaters benutzt hat, zwingt den Sohn spater 
dazu, seine eigenen Werkzeuge nach ihrem Muster zu bauen. 

Aber dasselbe Prinzip, das so der unveranderten Ver
erbung der Formen Vorschub leistet, bringt auf der anaeren 
Seite auch wieder eine gewisse Tendenz zur Variation her
vor. Man kann es als Regel aufstellen, daB aile Erfindungen, 
deren Gebrauch korperliche Ausbildung erfordert, von einem 
einzigen Erfinder niemals vollendet werden konnen. Denn 
solange der Apparat und seine Handhabung neu sind, kann 
der erste Erfinder niemals wissen, inwieweit er bloB seinen 
eigenen individuellen korperlichen. Eigentiimlichkeiten oder 
Angewohnungen :mgepaBt ist, anstatt dem Durchschnitt 
aller Gebraucher und deren wirklich zweckmaBigster Haltung, 
J1nd die Erfahrung lehrt allenthalben, daB es in solchem 
Falle nur notig ist, die Zahl der Gebraucher zu vergroBern, 
urn sofort Anderungen in der Ausfiihrungsform notig zu 
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machen und damit auch dem Prinzip der Variation zu 
ihrem Rechte zu verhelfen. 

So kommt also in diesen Zeiten der Stagnation eine 
natiirliche Auslese zustande, die ungemein langsam und stetig 
wirkt, und nach bekannten Gesetzen wird in geniigend langer 
Zeit mit Sicherheit die beste mogliche Ausfiihrungsform jede 
einzelne mogliche Variante iiberleben, und die Zwischen
formen werden ausgestorben sein. 

Hierbei tritt nun eine eigentiimliche Erscheinung auf, 
fiir die auch in der organischen Welt gewisse Analogien nicht 
fehlen. Die Zahl der iiberlebenden Typen ist nicht allein 
von den Faktoren der Fortpflanzung und von den auBeren 
Lebensbedingungen abhangig, sondern auch von der Zahl 
der praexistierenden Inventate. Demnach mussen dieselben 
auBeren Lebensbedingungen in verschiedenen Fallen sehr ver
schiedene Resultate erzeugen. Hat die N atur nur eine einzige 
beste Losung in petto, auBerdem aber eine ganze Reihe von 
weniger guten, aber leidlichen Losungen, so wird erst eine 
starke Variation der Losungstypen eintreten mussen, wei! 
die verschiedenen minder guten Varianten, die zuerst ge-' 
funden werden, sich im Kampf urn die Gunst der Gebraucher 
alle ungefahr die Wage halten. Aber diejenigen Formen, 
deren Entwickelungsrichtung nach jener besten Losung hin 
tendieren, werden ein kleines Dbergewicht haben. Die Va
rianten dieser Richtung werden sich also allmahlich immer 
groBere Beliebtheit erwerben und die Variation wird nach 
dieser Richtung von den Er:findern fortgesetzt werden, bis 
jener absolut beste Losungstypus schlieBlich herausgearbeitet 
ist. Dann wird die positive Entwickelung ein Ende haben 
und es folgt erst noch ein Stadium negativer Entwickelung, 
das in dem allmahlichen Aussterben der weniger gunstigen 
Variant en besteht und das dauert fort, bis schlieBlich der 
absolut beste Typus allein ubrig ist, und dann tritt ein kon
stanter Zustand ein, der so lange dauern muB, bis durch 
Kreuzung mit einem fremden Geschlecht oder durch Ent
deckung eines neuen Losungsprinzips ein neuer AnstoB zu 
weiterer Umgestaltung gegeben wird. 

Ein sehr typisches Beispiel einer so1chen Entwickelung 
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haben wir im Lauf des letzten Menschenalters zu beobachten 
Gelegenheit gehabt. Aus der Draisine der ersten Halfte des 
neunzehnten J ahrhunderts war in den fiinfziger J ahren das 
Zweirad dadurch entwickelt worden, daB man das Vorder
rad mit Tretkurbeln ausgestattet hatte. Nun war man bei 
der Draisine genotigt gewesen, den Sattel so niedrig zu legen, 
daB der Fahrer mit den FiiBen bis an den Boden reichen 
konnte, denn er muBte sich ja abstoBen konnen. Ein Neuerer 
hatte die fruchtbare Kreuzung der Draisine mit der Loko
motive vorgenommen, indem er deren Kurbelmechanismus 
darauf iibertrug, aber die Zunft klebte zunachst an jener un
giinstigen Sattelstellung fest. Erst langsam kommt man zu 
dem BewuBtsein, daB man jetzt frei geworden ist, dem 
Fahrer eine viel bess ere Korperhaltung zu geben und gleich
zeitig seine Geschwindigkeit zu steigern, indem man das 
Vorderrad vergroBert, und so beginnt eine rasche Variation 
in diesem Sinne. Das Vorderrad wachst von J ahr zu J ahr 
und das Hinterrad wird immer kleiner, und mit dem Beginn 
der achtziger Jahre ist man an der Grenze dieser Entwicke
lung angelangt, dem Vorderrade, das so groB ist, daB sein 
Radius, um die Kurbellange vermehrt, gleich der Beinlange 
des Fahrers ist, und dem Hinterrade, das so klein ist, daB 
es auch auf schlechteren Wegen eben noch gut mitlauft. 

Eine ganze Reihe von Untererfindungen ist notig, um 
diese extreme Ausbildung des vorhandenen Typus zu ermog
lichen. Stahl als Baumaterial hat das urspriingliche Holz 
aus allen Teilen verdrangt, die Speichen sind zu diinnen 
Drahten zusammengeschwunden, die tangential, anstatt wie 
friiher radial, an der Nabe angreifen. AIle Lager sind Kugel
lager geworden und die Felgen sind mit Gummireifen be
zogen. 

Durch diese Verbesserungen war nun aber der Gang der 
Maschine so leicht geworden, daB der Wunsch erwuchs, die 
Geschwindigkeitsiibersetzung zwischen Kurbel und Raddurch
messer, die hier durch die Beinlange begrenzt war, noch 
weiter zu steigern und alsbald tritt die Ketteniibersetzung 
auf. Zunachst bleibt man wieder bei der iiberlieferten Form. 
Die Vorderradgabel wird iiber das Vorderradlager hinaus nach 



Konvergenz der LOsungstypen. 137 

unten verHingert und die Kurbeln werden an den Enden der 
Gabel gelagert. 

Diese neue Befruchtung der Entwickelung erzeugt so
gleich wieder Variation. Zunachst ist der Radius des Vorder
rades von neuem freigegeben und wird sofort erheblich ver
kleinert, um die Gefahr des hohen Sitzes zu vermeiden und 
urn Gewicht zu sparen. Dann geht man dazu tiber, den An
trieb auf die Hinterradachse zu tibertragen, und demgemaB 
vergroBert sich dieses wieder, so daB die Maschine 
j ener Jahre von neuem ungefahr bei der Gestalt des Proto
typs, der alten Draisine angelangt ist. Aber die Gilde halt 
noch daran fest, das Rtickgrat der Maschine vom Kopf bis 
zurn Hinterradlager in Form eines einzigen starken Rohres 
zu bauen, wie das bei dem alten Hochrad sein muBte. Die 
Sattelsttitze und das KurbeIlager wurden von dies em Rtick
grad aus abgesteift und so ergab sich der eigenttimliche 
Kreuzrahmen der letzten achtziger Jahre. Von diesem bis 
zurn Schema des ParaIlelogrammrahmens war nur ein Schritt 
und es fand sich bald der Erfinder, der ihn machte. Diese 
ganze Entwickelung vom erst en Auftreten der Kettentiber
setzung bei Zweiradem bis zum ersten ParaIlelogrammrahmen 
liegt etwa zwischen den J ahren r886 und r890. 

Nun folgt eine Periode, etwa von r890 bis r896, in der 
auBer dem ParaIlelogrammrahmen noch andere Formen auf
treten und bald wieder verschwinden, und gleichzeitig aIle 
alteren Formen rasch aussterben. Der ParaIlelogrammrahmen 
selbst wird in dieser Zeit noch ziemlich stark variiert. Ins
besondere rtickt die hintere obere Ecke von J ahr zu J ahr 
in die Hohe und die vordere senkt sich dem Vorderrade 
folgend, dessen GroBe der des Hinterrades gleich gemacht 
wird. Endlich im Jahre r897 ist die SteIlung des oberen 
Rahmenrohres bis zur Wagerechten umgeandert und von nun 
an sehen wir die Rahmenform voIlstandig stagnieren. Sie 
ist heute noch dieselbe wie im J ahr r897 und es sind bis 
jetzt wenigstens keinerlei Anzeichen vorhanden, daB sie sich 
noch einmal andem wird. Der einzige pradestinierte beste 
Losungstypus ist eben gefunden und die Entwickelung hat 
ihr Ende erreicht. Nicht als ob etwa die Erfindertatigkeit 
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erlahmt ware, aber "in Rahmenformen ist nichts mehr zu 
machen" und die Erfinder wenden sich der Verbesserung der 
Zubehorteile zu. Das Kurbellager wird vervollkommnet, die 
Freilaufnabe wird eingefiihrt, die Riicktrittbremse wird, hin
zugefiigt, und wahrend ich dies schreibe, bereitet sich die 
Industrie vor, veranderliche Dbersetzungen auf den Markt 
zu bringen. 

Hier also vollendet sich die Entwickelung einer Erfindung 
in Form einer allmahlichen Konvergenz der Losungstypen, 
die schlieBlich einen solchen Grad erreicht, daB es bei Fahr
raddieben ein regelmaBiger Gebrauch werden konnte, die 
Teile mehrerer gestohlener Rader untereinander auszutauschen, 
ohne viel danach zu fragen, daB die einzelnen Individuen 
aus ganz verschiedenen Fabriken stammen. 

Dasselbe Prinzip muB umgekehrt zu einer Divergenz der 
Losungstypen fiihren, wenn die Zahl der natiirlich gegebenen 
gleich guten Inventate groB und kein einzelnes vorhanden 
ist, das die anderen wesentlich iibertrifft. 

Ein interessantes Beispiel eines solchen Falles bildet die 
Dynamomaschine. Das allgemeine Schema ist durch Paci
notti, Gramme und Hefner-Alteneck zu Anfang der siebziger 
Jahre festgelegt, aber der besonderen Form, in der das Schema 
verwirklicht wird, vornehmlich der Form des Feldmagnets 
sind von der N atur nur sehr weite Schranken vorgezeichnet. 
Da jede Fabrik, die sich in der nachsten Zeit mit der Her
stellung der neuen Maschine beschaftigt, originell sein will, 
wahlt sich jede ihr eigenes Feldsystem aus und sucht sich 
selbst und die Welt glauben zu machen, daB sie damit einen 
besonderen Vorteil vor den anderen voraus habe. Aber bald 
ergibt es sich, daB es nur darauf ankommt, innerhalb einer 
gegebenen allgemeinen Form die richtigen Abmessungen zu 
treffen, und nachdem ein Dutzend solcher Magnettypen durch
probiert und auf ihre besten Abmessungen gebracht sind, 
laufen sie friedlich nebeneinander her und wir haben heute 
noch fast ebensoviel Varianten, wie vor zwanzig Jahren. 

Ahnlich, aber nicht ganz so klar liegt der Fall der 
Dampfmaschine. Auch hier ist schon gegen das Ende des acht
zehnten J ahrhunderts das allgemeine Schema herausgearbeitet, 
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und es folgen nun Varianten auf Varianten der Anordnung 
von Rahmen, Zylinder und Schwungradwelle. Die Balancier
maschine eroffnet den Reigen, und daran schlieBt sich die 
Hammermaschine, die liegende Maschine mit ihren Abarten, 
der Bajonettmaschine und der Lokomobile, die Maschine 
mit oszillierenden Zylindern, die Dreikurbelmaschine. Bei 
den Mehrzylindermaschinen werden die Zylinder bald neben
einander aufgestellt, bald zur Tandemmaschine ausgebildet, 
und besonders mit dem Aufkommen der kleinen Schnellaufer 
ergeben sich noch viele verschiedene Anordnungen. 

Auch in diesem Fall finden wir nach einem J ahrhundert 
noch eine sehr groBe Zahl dieser Typen nebeneinander am 
Leben. Sogar der Balancier fristet noch auf den New Yorker 
Fahrbooten sein Dasein. Aber man kann das nicht, oder 
wenigstens ,nicht ausschlieBlich dem Umstande zuschreiben, 
daB aIle diese Formen einander vollig gleichwertig waren. 
Vielmehr ist das Anwendungsgebiet ein sehr groBes, und da 
einmal die Natur in diesem Fall eine sehr groBe Anzahl von 
Formen frei gegeben hat, so ftihrt die Vielheit der Schattie
rungen im Gebrauchszweck auch zu einer entsprechenden 
Divergenz der Losungstypen. 

1m allgemeinen wird Divergenz der Losungstypen dann 
eintreten, wenn der Gebrauchszweck nicht eng begrenzt ist. 
Nehmen wir ein Werkzeug, wie etwa das Boot, so finden 
wir, daB jeder Weltteil, jedes Land, jede Provinz, ja jedes 
Wasser seinen eigenen Typus hat. Aber das ist richtig nur, 
solange wir den Gebrauchszweck so allgemein fassen, daB 
hinreichende GleichmaBigkeit in der Vollkommenheit der 
gebotenen Deckungen erhalten wird. Werden dagegen Ge
brauchszweck und Gebrauchsbedingungen spezialisiert, so 
tritt auch soforteine entsprechende Konvergenz nach einer 
bestimmten best en Form hin auf. 

Eine solche Konvergenz mit der damit stets zusammen
gehenden Stagnation der Entwickelung finden wir zum Beispiel 
bei der venezianischen Gondel oder bei dem norwegischen 
Fjordboot. Beide sind das Resultat sehr eng spezialisierter 
Gebrauchsbedingungen. Aber die Gebrauchszwecke bei diesen 
Booten sind noch ziemlich vielseitig. Auf der Gondel solI 
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einmal eine Gesellschaft forestieri gefahren werden, einmal 
ein Fuder Heu, eine Ladung Wassermelonen oder Waren
kisten. Wird auch der Gebrauchszweck wirklich einseitig 
spezialisiert, so zeigt sich nicht allein eine rasche Konver
genz, sondern es entstehen sogar ganz dieselben Erschei
nungen, die beobachtet werden, wenn man bei der Ziichtung 
von Tieren die Auswahl ausschlieBlich nach einem einzigen 
Gesichtspunkt regelt. Wie ein Rennpferd zu nichts auf der 
Welt gut ist, als eine englische Meile in moglichst kurzer 
Zeit auf ebener Bahn zu durchlaufen, so ist auch eine rich
tige Rennjacht nur dazu brauchbar, ihrem Besitzer moglichst 
viele silberne Pokale zu verschaffen, und vollends ein Renn
ruderboot ist iiberhaupt kaum ein Boot, sondern nur noch 
ein Turngerat. Bei beiden hat die Entwickelung eine starke 
Konvergenz durchgemacht und hat ihre Grenze. und damit 
vollige Konstanz der Formen erreicht, ganz ahnlich wie 
beim Rennpferd, und bei beiden zeigen sich ahnliche Sym
ptome der spezialisierten Ziichtung, eine bis zur Karikatur 
getriebene Dberbildung einzelner Organe bei gleichzeitiger, 
an Unbrauchbarkeit grenzender Gebrechlichkeit der all
gemeinen Konstitution. 

Auch noch in einer anderen Beziehung findet eine sehr 
vollkommene Analogie zwischen der Entwickelung der Er
findungen und der der Organismen statt. Es ist in der or
ganischen Natur ein allgemeines Gesetz, daB die Ent
wickelung von sogenannten niedrigeren zu hoheren Formen 
fortschreitet, das heiBt von einfacher konstituierten Mechanis
men zu verwickelteren. Obgleich nun in der Technik im 
allgemeinen der Grundsatz gilt, daB die einfachste Losung 
eines Problems auch die vollkommenste ist, so trifft das 
doch eben nur unter der Bedingung zu, daB die einfachere 
Losungsmoglichkeit trotz ihrer Einfachheit dennoch eine 
gleich gute Deckung mit dem Bediirfnis gewahrt wie die 
verwickeltere. Sobald aber das Problem derart modifiziert 
wird, daB die einfachere Losung ihm nicht mehr bis zu 
demselben Grade geniigt, muB sich die relative Bewertung 
der Losungsformen umkehren. So ist fiir die Telephonie 
der an Pfahlen aufgehangte Luftdraht gewohnlich wesentlich 
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vollkommener, als das unterirdisch verlegte Kabel, das durch 
ein verwickeltes System von IsolationsmiUeln und Schutz
hiillen gegen die Bodeneinfliisse gesichert werden muB. So
bald aber der Ausbau des Leitungsnetzes so weit fortgeschriUen 
ist, daB die Blitzgefahr beginnt, erhebliche Verkehrsstorungen 
zu verursachen, wird man es dennoch vorziehen, zum unter
irdischen Kabel iiberzugehen, dessen hohere Kosten nun
mehr auch durch den vergroBerten Umsatz in Telephon
gebiihren gerechtfertigt sind. 

Da nun, wie wir gesehen haben, die Bediirfnisse in einer 
bestandigen Entwickelung und Ausbildung begriffen sind, 
so miissen die Erfindungen fortwahrend mit ihnen Schritt 
halt en, und die Losungsformen, die gestern noch den ein
facheren Bediirfnissen der Vater geniigten, miissen heute 
hoher organisierten weichen, die befahigt sind, auch den 
gesteigerten und verwickelteren Bediirfnissen der Sohne ge
recht zu werden. So sahen wir, wie sich der Handstein 
zum Dampfhammer und zur hydraulischen Schmiedepresse 
auswachst, und so sehen wir denselben Vorgang beinahe bei 
jederErfindung, die iiberhaupt einer Entwickelung fahig ist. 
Ganz ahnlich, wie die Natur von der Alge zum Eichbaum 
fortschreitet und vom LanzeUfischchen zum Saugetier, 
schreitet die Technik vom Federkiel zur Schreibmaschine 
fort, von der Nadel zur N ahmaschine oder von der BreUchen
weberei zum J acquardwebstuhl. 

Wenn nun eine Erfindung dadurch, daB sie Fleisch wird, 
sich von ihrem ersten Urheber loslost und ein eigenes Leben 
gewinnt, so werden wir fiiglich auch danach fragen diirfen, 
wie es mit ihrem Sterben bestellt ist. Zwar haben wir be
standig im Laufe unserer Erorterung von dem Aussterben 
der iiberholten Zwischenformen gesprochen, aber dieses Aus
sterben ist nicht der Tod der Erfindung, sobald wir davon 
absehen, die einzelne Ausfiihrungsform ins Auge zu fassen 
und unter den Begriff einer Erfindung, wie es offenbar ge
schehen muB, die ganze Gruppe von Losungsformen sub
sumieren, die allmahlich aus der ersten Losungsform ent
wickelt worden sind. Wenn das Hochrad verschwunden ist, 
urn dem Rover Platz zu machen, so diirfen wir nicht ver-
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gessen, daB es doch der direkte Vorfahr des Rovers ist, 
daB also auch dieser Vorfahr in seinem Enkel und Urenkel 
fortlebt. Freilich gibt diese Ausdrucksweise keine ganz richtige 
Vorstellung, denn nachdem der Rover aufgekommen war, 
muBte noch eine Reihe von J ahren vergehen, jn 'denen das 
Hochrad neben ihm fortlebte. Die altere Form hat also nicht 
im Tode einen schoneren N achfolger erzeugt, sondern sie 
hat sich bei Lebzeiten in ihrem eigenen Kinde einen Kon
kurrenten groBgezogen, der sie dann allmahlich verdrangt 
hat. Immerhin aber ist es ihr eigenes Kind, und das Ge:' 
schlecht hat also noch Samen. 

Aber auch fiir einen vollstandigen Tod ganzer Ge
schlechter fehlen die Falle nicht, und die Umstande, unter 
denen er beobachtet wird, bilden eine wichtige Erganzung 
des geschilderten Entwicklungsvorganges. 

Das Leben eines Inventats ist von drei Dingen ab
hangig: von dem Fortbestand des zugehOrigen Bediirfnisses, 
von der Moglichkeit der Beschaffung der materiellen 
Herstellungsbedingungen, wie des Herstellungsmaterials, der 
Herstellungswerkzeuge und dergleichen, und endlich von dem 
Fortbestand der Fahigkeit der Zunft, unter Benutzung dieser 
Hilfsmittel das Inventat zu reproduzieren. 

In ihrer Bestandigkeit verhalten sich diese Lebens
bedingungen sehr verschieden. Weitaus den starksten und 
schnellsten Schwankungen unterliegen die Bediirfnisse, denn 
sie befinden sich groBenteils in einem ebenso wechselvollen 
und vorwartsdrangenden Entwickelungszustande, wie die In
ventate seIber. Dies gilt, wie wir im vorigen Kapitel ge
sehen haben, vornehmlich von solchen Bediirfnissen, die erst 
durch das Vorhandensein voraufgehender Inventate ausgel6st 
sind. 1st das Mutterinventat das Resultat einer langeren 
konvergenten Entwickelung und stagniert daher, so erscheinen 
die daraus entspringenden Bediirfnisse als v611ig konstant 
und selbstverstandlich. Wird nun aber das Mutterinventat 
durch eine unerwartete Kreuzung p16tzlich wieder neu be
fruchtet und beginnt zu variieren, so miissen die daraus 
resultierenden Bediirfnisse entweder pl6tzlich verschwinden 
oder ebenfalls variieren, und die Unterinventate, die vielleicht 
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ein zahlreiches Geschlecht ftir sich darstellten, verfallen dem 
Schicksal des Aussterbens, obgleich sie selbst moglicherweise 
lauter gute Deckungen waren. 

So ergibt; die Dbung, Bier in verkorkten Flaschen 
zu vertreiben, das Bedtirfnis nach einem Korkzieher, und da 
viele ungefahr gleich gute Deckungen moglich sind, entsteht 
ein sehr schoner Fall von Divergenz der Losungstypen. Da 
gab es die einfache Schraube, die nur den Kork faBte, dann 
die Kombination einer Schraube mit einem scherenartigen 
Doppelhebel, der zum Ausheben des Korks diente, dann die 
Verbindung zweier Schrauben, von denen die eine in den 
Kork eingebohrt wurde, urn ihn zu fassen, die andere durch 
einfaches Weiterdrehen das Ausheben besorgte, dann endlich 
die einfache Schraube mit einem Anschlag, die selbst den 
Kork aushob, wenn sie weitergedreht wurde, und schlieBlich 
noch ein ganz anderes Konstruktionsprinzip, die zwei Klingen, 
die beiderseits zwischen Kork und Flaschenhals gesteckt 
wurden und gestatteten, den Kork herauszudrehen. Alle 
diese Variant en waren vor zwanzig J ahren in unzahligen Aus
ftihrungen und Ausstattungen verbreitet, und niemand kann 
sagen, wieviele neue Losungstypen vielleicht noch inzwischen 
hinzugekommen waren, wenn nicht damals das Prinzip auf
gekommen ware, einen Hebel oder Keil dadurch zu sperren, 
daB man ihn tiber einen toten Punkt hintiberdrtickt. Dieser 
Mechanismus wurde nun auf die Bierflasche angewendet 
und es entstand der sogenannte PatentverschluB, durch 
dessen Verbreitung mit einem Schlage das ganze Geschlecht 
der Korkzieher auf den Aussterbe-Etat gesetzt wurde. 

Der Vorgang kennzeichnet sich als eine Umgehung einer 
Aufgabe dadurch, daB man sie anders stellt, und ist eine 
nicht selten vorkommende und besonders interessante Form 
der Entwickelung. Man hatte die Aufgabe gestellt, den 
VerschluBteil durch Reibung im Flaschenhals festzuhalten, 
und hatte viel herumgesucht, urn Vervollkommnungen der 
Ausftihrungsform aufzufinden. So finden wir im Laboratorium 
den konischen Glasstopsel und den Gummistopsel dem Kork 

Aussterben des Korkziehers, Anhang (30). 
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vorgezogen, fiir Getranke aber neben dem Kork auch einen 
geteilten Stopsel· aus hartem Holz, zwischen dessen Teilen 
Gummischeibchen durch eine Schraube eingezwangt und nach 
allen Seiten derart auseinandergedriickt wurden, daB sie den 
Flaschenhals abschlossen. Fiir manche Mineralwasser hat 
sich eine Form erhalten, die aus einem Hartgummistopsel 
besteht, der in ein im Flaschenhals eingepreBtes Gewinde 
eingeschraubt wird. Fiir andere Wasser wird eine Glaskugel 
verwendet, die durch den Gasdruck von innen gegen einen 
einspringenden Rand der Flaschenmiindung gepreBt wird und 
mit Hilfe eines Gummiringes abdichtet. Aber alle diese Formen 
haben nie gegeniiber dem Kork selbst eine wesentliche Rolle 
gespielt. Fiir das Alltagliche, das Bier, war er eben das 
"praktischste", obwohl niemand dariiber im unklaren war, 
daB er schwere Mangel hatte. Vor allen Dingen war er un
dicht, dann war er nicht ohne Geschmack, und wenn man 
davon absehen will, daB die N otwendigkeit eines Korkziehers 
zweifellos als eine Unvollkommenheit anzusehen ist, hatte er 
auBerdem noch den Fehler, daB man die Flasche austrinken 
muBte, wenn sie einmal angebrochen war. 

Nun wurde die Aufgabe anders gestellt, und der Kork 
war umgangen. 

Als eine solche Umgehung kann auch die Erfindung der 
Feuerwaffen aufgefaBt werden. Das Prinzip des federnden 
Stabes als Wurfmittel hatte in der Armbrust und dem 
Bogen seine auBerste damals mogliche Ausbildung entwickelt 
und war nun dem Tode geweiht, als der Explosivstoff ent
deckt wurde, der in viel kleinerem Raume eine viel groBere 
Kraft aufspeichert. Diese Entdeckung hat zunachst nur 
der Armbrust und ihren nachsten Verwandten ein Ende be
reitet, aber indem sie sich weiterentwickelte, starben erst 
Schild und Panzer, und in neuerer Zeit sind Schwert und 
Lanze nur noch bei der Reiterei ernsthaft in Gebrauch, und 
die Apologien fiir die Existenzberechtigung der Reiter im 
modernen Kriege, die man jetzt taglich zu lesen bekommt, 
deuten darauf hin, daB auch ihre Tage gezahlt sind. 

In der neusten Zeit bereiten sich zwei solche Dber
gange vor, die noch kaum eingesetzt haben, aber, wenn nicht 
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alle Zeichen triigen, von dem jetzt schon lebenden Geschlecht 
wenigstens zum Teil noch mit Augen geschaut werden 
diirften: der Tod der Dampflokomotive, die durch den 
Elektromotor umgangen wird, und der Tod der Kolben
dampfmaschine, die durch die Turbine umgangen wird. 

Einen anderen besonders interessanten Fall dieses Prin
zips bilden die schwedischen Streichholzer, weil hier die 
Umgehung des Problems nur durch das Aufgeben eines an
fangs notwendig erscheinenden Vorteils gelingt und dann 
erkannt wird, daB der Vorteil nur ein eingebildeter war. 
Man stellte die Aufgabe, Streichholzer zu machen, die sich 
iiberall entziinden lieBen, und das einzige Inventat, das die 
Natur bot, bestand in der Benutzung von weiBem Phosphor. 
Der weiBe Phosphor hat aber die sehr unangenehme Eigen
schaft, daB er ein gefahrliches Gift ist. Nun war schon 
lange die ungiftige rote Form des Phosphors bekannt, aber 
es wollte nicht gelingen, mit rotem Phosphor brauchbare 
Streichholzkopfe zu machen, wei! er sich an der bloBen 
Luft nicht entziindet wie der weiBe Phosphor und in hohem 
Grade explosiv ist, wenn er mit einem Sauerstofftrager ge
mischt wird. So stand die Welt vor einem unge16sten Pro
blem, bis man auf den Gedanken kam, die Aufgabe ·umzu
drehen und so zu den sogenannten Sicherheitsziindholzern 
gelangte, bei denen der Phosphor nur als ReibfHiche benutzt 
wird, und der Kopf aus dem Sauerstofftrager allein her
gestellt ist. Die technische N otwendigkeit, die sich hier
bei ergab, daB die Entziindbarkeit des schwedischen Streich
holzes auf die praparierte Reibfiache beschrankt ist, wurde 
dem Publikum dadurch mundgerecht gemacht, daB man sie 
als ihre Haupttugend pries, und die Gewohnung an diese 
Eigentiimlichkeit der neuen Holzer fiihrte sehr schnell dazu, 
daB die urspriingliche Forderung der allgemeinen Entziind
barkeit und damit das Phosphorschwefelholz vollstandig 
verschwand. 

Fiir das Verlorengehen der F1:ihigkeit der Techniker
zunft, das Inventat herzustellen, bilden ein klassisches Bei
spiel die alten italienischen Geigen. Der Fall hat nur das 
miBliche, daB er nicht geniigend aufgeklart ist. Einmal 

A. du Bois-Reymond, Erfindung. 10 
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steht es nicht ganz fest, ob iiberhaupt irgend ein Geheimnis 
verloren gegangen ist, und wenn man dies annehmen will, 
sind die Ursachen fiir das Verschwinden der Kunst nicht 
bekannt. 

In gr6Berem MaBstabe kann ein Aussterben bekannter 
und eingefiihrter Inventate aus diesem Grunde im allge
meinen nur dann eintreten, wenn durch politische Ereignisse 
eine Umwalzung der sozialen Verhaltnisse eintritt. Das ist 
in historischer Zeit einmal geschehen, namlich in den J ahr
hunderten, in denen die Barbaren das r6mische Reich iiber
liefen. Die Herstellung von kunstvollen Einrichtungen er
fordert meist in viel hOherem Grade, als man sich das 
gew6hnHch klar macht, das Zusammenwirken von vielen 
Arbeitern. Die Bergleute, Holzhauer, Ackerbauer, Vieh
ziichter und Jager miissen die Rohstoffe f6rdern, die Kauf
leute und Seeleute miissen sie verteilen, und ist die Ware 
am Bestimmungsorte angekommen, so muB sie noch viele 
Haude durchlaufen, bis sie in Gestalt eines fertigen In
dustrie-Erzeugnisses in den Besitz des eigentlichen Gebrauchers 
gelangt. In einer Zeit nun, in der man die Tempel und 
Theater, die Bader und Schulen niederriB, urn Gothenmauern 
zu bauen, muBten aIle Betriebe stocken, die nicht ihren 
Anfang und ihr Ende im Innern der so befestigten Stadte
reste oder wenigstens in ihrer unmittelbaren Umgebung 
hatten. 1st keine Seide zu bekommen, so sind die Seiden
spinner und Seidenweber iiberfliissig. Sie niihren sich, wie 
sie k6nnen, und schon die nachste Generation hat die Dber
lieferung verloren. Ein Wiederankniipfen des einmal ab
gerissenen Fadens ist ungemein erschwert, ,weil bei der all
gemeinen Unsicherheit der Verkehr der Provinzen unterein
ander iiberall unterbunden ist. So halt sich von den schon 
hochentwickelten Kiinsten nur das, was zu des Leibes 
Nahrung und Notdurft unbedingt erforderlich ist, und da 
das Aussterben der Inventate das Aussterben aller derjenigen 
Bediirfnisse nach sich ziehen muB, die daraus erwachsen 
waren, so sinkt die allgemeine Lebenshaltung von Generation 
zu Generation, bis wieder ein Gleichgewichtszustand er
reicht ist, der so tief unter der friiheren H6he steht, daB 
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ein Auferstehen des Begrabenen weit auBerhalb der Grenzen 
jeder Moglichkeit liegt. 

So kommt es, daB der Orient, insbesondere die Mittel
meerHinder, die im Altertum die Wiege der Kultur und 
des Fortschrittes waren, uns als das Paradigm a einer un
heilbar stagnierenden Barbarei erscheinen, daB wir bei den 
N omadenstammen Palastinas und Agyptens und bei den 
Hirten Griechenlands und Kleinasiens Zustande vorfinden, 
die uns aus dem Alten Testament und aus den Dber
lieferungen iiber die vorhomerische Zeit vertraut erschei
nen. Und die J ahrhunderte dieses Stillstandes haben im 
Verein mit der mohammedanischen Raubregierung die per
s6nlichen Eigenschaften der Bev6lkerungen jener Lander 
wieder dermaBen zuriickgebildet, daB es der gr6Bten Energie, 
der gr6Bten Mittel und der h6chsten Intelligenz der heutigen 
leitenden Kulturv6lker bedarf, urn nur mit unsaglicher 
Miihe in langwieriger Arbeit allmahlich wieder eine Besse
rung der Zustande kiinstlich groBzuziehen. Aber schon 
zeigen die Erfolge der Franzosen in Algier und Tunis, der 
Englander in Agypten, daB die alten materiellen Bedingungen 
wirklich noch vorhanden sind, daB das Aussterben der In
ventate, we1che die alteKulturhervorgebrachthatte, und we1che 
sie trugen, nur dem Versagen des K6nnens der Techniker
ziinfte unter dem Drucke der politischen Verhaltnisse zuzu
schreiben ist. 

Unsere heutige Kultur hat eine Riickblldung aus ahn
lichen Ursachen nicht zu fiirchten. Tells ihre Dezentralisation, 
teils ihre Ausbreitung iiber die ganze Erdoberflache und die 
damit Hand in Hand gehende Vernichtung und Entkraftung 
der noch vorhandenen Vorrate an Barbaren-Rassen schiitzt 
sie davor. Steht ein Aussterben unseres Bestandes an Er
findungen bevor, so miiBte ihm die dritte Ursache zugrunde 
liegen, das Versagen der materiellen Lebensbedingungen der 
Inventate. Im Kleinen geben Beobachtungen, die wir taglich 
machen k6nnen, von solchem Aussterben Kunde. J edes aus 
Mangel an geniigend reichen Erzen verlassene Bergwerk, jede 
am abgeholzten Berghange verfaulende Sagemiihle ist ein 
Zeugnis davon. Aber hier stirbt die Erfindung nicht, sondern 

10'" 
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wird nur gezwungen, auszuwandern, um sich neue Nahrung 
zu suchen. Wohl aber ist eine Ursache zu erkennen, we1che 
in gar nicht allzu ferner Zeit den stolzen Siegeslauf der ganzen 
Technik aufhalten muB und aller Wahrscheinlichkeit nach 
eine Rtickbildung ihrer Entwickelung zur Folge haben wird, 
die vielleicht eben so langsam von statten gehen mag, wie 
das Erklimmen der Hohe, aber darum nicht minder sicher. 

J e mehr die Zahl der bekannten 1nventate wachst, desto 
mehr nimmt auch ihre gegenseitige Abhangigkeit vonein
ander zu. Man mag heute tiber eine gut ausgestattete Hand
werkstatt verftigen und selbst ein ausgebildeter Mechanikcr 
sein, so wird man doch oft genug ratIos vor der Aufgabe 
stehen, ein zerbrochenes Spielzeug seiner Kinder auszubessern. 
einfach weil bei dessen Erzeugung so viele heterogene Fak
toren zusammengewirkt haben, daB die Entstehungsbe
dingungen schlechterdings nicht wieder herzustellen sind. 1st 
also ein Regime erwachsen, unter dem die Erzeugung eines. 
jeden, noch so einfachen Gebrauchsgegenstandes eine Kette 
von verwickelten materiellen, kommerziellen und sozialen 
Einrichtungen voraussetzt, so gentigt es ofienbar, daB ein Ast 
dieses weitverzweigten Gewachses durchschnitten wird, damit 
alles verdorren muB, was daraus Nahrung zieht. Der moderne 
Aufschwung unserer Technik beginnt mit der Erfindung der 
Dampfmaschine, und wenn wir heute der Entstehung selbst 
des unscheinbarsten Gegenstandes unserer taglichen Um
gebung nachgehen, so kommen wir fast ausnahmslos an einen 
Punkt, wo die Dampfmaschine bei seinem Werden mitgewirkt 
hat. Die Menschenkraft und die Tierkraft, die bis zum Ende 
des achtzehnten J ahrhunderts fast ausschlieBlich die Hand
werke betrieben hatten, sind durch die elementaren Energie
quellen verdrangt. Wofern diese Energiequellen versiegen. 
muB sich die Technik wohl oder tibel bis auf einen Zustand 
zurtickbilden, der demj enigen im achtzehnten J ahrhundert 
vor Erfindung der Dampfmaschine ahnlich ist. 

Bei Laien in naturwissenschaftlichen Dingen findet man 
haufig die Au££assung vertreten, daB eben etwas anderes er
funden werden wird, wenn einmal die Kohienflotze erschopft 
sein werden, aber diese Ansicht entspringt demselben 1rrtum,. 
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der die Erfindungen fur Schopfungen des menschlichen 
Geistes halt. Auf diesem Planeten stehen uns drei element are 
Energiequellen zur Verfiigung, das taglich von der Sonne zu
stromende Licht, die Gezeiten und die Erdwarme. J ede 
einzelne von diesen Energiequellen ist unerschopflich reich, 
aber wenn das Geschirr zutn Anspannen fehlt, kann das 
starkste Pferd nicht ziehen. Die mechanische Leistung der 
Gezeiten ist iiber groBe Kiistenstrecken ausgebreitet, und· da 
die voIlkommenste Ferniibertragung von Arbeit r,ticht ohne 
Verluste ablauft, so wiirde man Riesenanlagen errichten 
mussen, urn schlieBlich immer nur verhaItnismaBig sehr kleine 
Leistungen an einem Punkte zusammenzubringen. Das direkte 
Sonnenlicht erzeugt die Wasserfalle und den Wind. Beide 
geben brauchbare Betriebsmittel ab, aber aIle Wind- und 
Wassermiihlen der Welt konnten heute schon nicht mehr die 
Industrie eines der groBen Kulturlander im Gange halt en und 
deren Bedarf ist taglich noch im Wachsen. Die Kohlen haben 
eben eine Eigentiimlichkeit, die meist iibersehen wird, auf 
der aber ihre ungeheure Dberlegenheit iiber aIle anderen Be
triebsmittel beruht: Sie reprasentieren nicht das Sonnenlicht, 
das wahrend der Zeit des Betriebes empfangen wird, sondern 
ihre Benutzung vergleicht sich dem Vorgang, daB man den 
ganzen Sommer hindurch eine Birne am Sonnenlichte reifen 
laBt und sie dann in drei Minuten verzehrt. Aonen hindurch 
sind die Walder erwachsen, die wir jetzt in wenigen J ahr
hunderten verpuffen. Fanden also selbst unsere Chemiker 
ein Verfahren, die im Sonnenlicht enthaltene Energie, ahnlich 
wie durch die Reduktion der Kohlensaure der Atmosphare 
in verwendbarer Form festzuhalten, so wiirden sie doch erst 
Aonen hindurch arbeiten miissen, urn fiir eine kurze Glanz
zeit die n6tigen Vorrate aufzustapeln. 

Ein Versuch, das natiirliche Temperaturgefalle zwischen 
dem feurigen Inneren der Erde und ihrer Oberfiache zum Be
triebe von Motoren zu verwenden, ist bisher nicht gemacht 
worden. Aber wenn man auch nur oberfiachlich die Mittel 
durchdenkt, durch die er etwa verwirklicht werden k6nnte, so 
stoBt man auf so ungeheure technische Schwierigkeiten, daB 
es schwer fant daran zu glauben, daB diese Energiequelle die 
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Kohlen jemals wird ersetzenkonnen. Aber immerhin, unmoglich 
ist es nicht, und wenn man voraussetzen will, daB die bisher 
bekannten Mittel der Zentralisierung der Produktion noch 
einer gewaltigen Ausbildung fiihig sind, so ware ein Kultur
zustand nicht undenkbar, bei dem ganze Lander in riesigen 
Zentralanlagen die Lebenswarme aus dem Bauch der Erde 
saugen und tiberall hin an die Bewohner verteilen. Qui vivra 
verra. 



Viertes Kapitel. 

Erfinder. 
And to me the least and the yonngest, what gift for 

the slaying of ease? 
Save the grief that remembers the past, and the fear 

that the future sees; 
And the hammer and fashioning·iron, and the living 

coal of fire; 
And the craft that createth a semblance, and fails 

of the hearts desire; 
And the toil that each dawning quickens, and the 

task that is never done; 
And tbe heart that longetb ever, nor will look to tbe 

deed that is won. 
Morris. 

Gilt es die Frage, was ein richtiger Erfinder ist, so ist 
die Antwort meist fertig: Ein optimistischer Schwarmer, der 
seine Zeit damit hinbringt, mit unzureichenden Mitteln seine 
Ideen zu verkorpern und den letzten Pfennig opfert, um 
immer von neuem Anstrengungen zu machen, die' verstockte 
Mitwelt zu ihrem eigenen Gluck zu bekehren. N ach einem 
Leben voller phantastischer Hoffnungen und grausamer 
Enttauschungen stirbt er in Armut, wahrend andere sich der 
Fruchte seiner Arbeit bemachtigt haben und reichen N utzen 
daraus ziehen. N ach seinem Tode wird er von der undank
baren Welt vergessen, we1che die Segnungen seines FleiBes 
gedankenlos hinnimmt und ihm kein anderes Denkmal setzt, 
als die pedantische Exhumierung seines N amens durch 
einige pietatvolle Schulmeister. Aber es ware ganz ver
kehrt, sich vorzustellen, daB dieser Typus im wirklichen 
Leben die Regel bildet oder auch nur haufig ist. Er ist 
zweifellos gelegentlich vorgekommen, und das Material zu 
so1chen Erfindern ist sicher auch in unseren Tagen noch 
ebensogut da, wie vor hundert J ahren, aber sie selbst haben 
das Beste dazu beigetragen, die gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Zustande dermaBen umzuwalzen, daB heute der 
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Boden nicht mehr vorhanden ist, auf dem soIche Schick
sale gedeihen. 

U nd auch dem Bilde darf man nicht trauen, das uns 
die sensationsliisternen Zeitungsschreiber der Tagespresse 
vorfiihren; von dem Weisen, der in einem von ihm selbst ge
schaffenen Tempel der Erfindung sitzt, umgeben von einer 
Schar von Jiingern, die im Laboratorium seine genialen 
Kombinationen mit der Prazision eines Uhrwerks in die 
Tat umsetzen, um in gemessenen Zeitabstanden die er
staunte Welt mit neuen Wundern zu begliicken und' dem der 
Finanzmann seine Millionen aufdrangt, wenn er nur die 
Gewogenheit hat, ihn in Audienz zu empfangen und sie ent
gegenzunehmen. Die WeIt sieht eben iiberall nur die her
vortretenden Extreme und hat die Neigung, einerseits die 
so gewonnenen Typen zu verallgemeinern, andererseits sie 
bis ins Wunderbare auszuschmiicken und bis ins Lacherliche 
zu verzerren. 

Wer heute im Beichtstuhl der Erfinder, dem Patent an
walts bureau, sitzt, sieht wohl aIle Abstufungen menschlichen 
Elends und menschlichen Gliickes an sich voriiberziehen, 
von dem schleichenden Bankrott, der sich jahrelang hin
schleppt und schlie.Blich in volligem Ruin endet, wenn es 
dem schwer Enttauschten nicht noch gelingt, irgendwo in 
einer bescheidenen Stellung unterzukriechen, bis hinauf zum 
Millionenerfolg, der dem genialen U rheber scheinbar miihe
los zufallt und ihn in kurzer Zeit unter die GroBen der Erde 
versetzt. Aber er sieht auch, daB diese FaIle die seltenen 
Ausnahmen sind, daB die Riesenmasse von gesunder und 
tiichtiger Arbeit, die heute von technischen Erfindern ge
leistet wird, zum weitaus groBten Teil aus den Werkstatten 
der stetig und fleiBig auf wirtschaftlich festgefUgter Grund
lage vorwartsstrebenden Denker stammt. W ohl bietet die 
Technik und das Wirtschaftsleben unserer Tage fUr den 
Phantast en viel mehr Stoff als vor hundert J ahren, aber 
die wissenschaftlichen Kenntnisse sind so verbreitet und 
werden, jedem zuganglich, in Hochschulen, Patentamtern 

Erfinder in der Tagespresse, Anhang (3I). 
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und anderen offentlichen Anstalten so sachlich und streng 
verwaltet, daB der Phantast sich in sehr kurzer Zeit die 
Horner ablaufen oder zugrunde gehen muB. Auf der an
deren Seite sind heute die wirtschaftlichen Einrichtungen 
so vervollkommnet und das Verstandnis fiir den Wert guter 
Erfindungen ist so allgemein geworden, daB es dem Be
sitzer einer wirklich brauchbaren Erfindung heute niemals 
schwer fallen kann, sie an den Mann zu bringen, wenn er 
mit etwas Verst and und Ausdauer zu Werke geht. Denn 
jede groBe Bank, jede bedeutendere Fabrik, jedes Kriegs
und Marine-Ministerium, jede Eisenbahnverwaltung, jede 
Transportgesellschaft und Bergwerksunternehmung gibt 
heute alljahrlich Hunderttausende aus, nur um neue Er
fin dung en anzukaufen und zu entwickeln. 

Sind also auf der einen Seite die extremen: Typen unter 
den Erfindern, die uns aus der Geschichte der Anfange 
der Technik vertraut sind, heute verschwunden, oder sind 
die extremen Typen von heute ganz andere, als' damals, so 
ist auf der anderen Seite ein neues Agens in der Produktion 
von Erfindungen in die Welt gekommen, das im Mittelalter 
nicht bekannt oder wenigstens nur ganz embryonal vor
handen war. Das ist die riesengroBe Zahl von Alltagser
find ern, die in ununterbrochener, stiller Arbeit hier einen 
Stein und dort einen Block zusammentragen und dem 
groBen Bau der Technik einfligen. DaB es weder die Hoch
schulen, noch die Banken sind, welche diese groBe, neue 
Zunft erzeugt haben, liegt auf der Hand. Denn beide sind 
wenigstens in ihrer heutigen Vollkommenheit offenbar erst 
Folgen der modernen Entwickelung der Industrie, und in 
den Landern, in denen die Industrie im modernen Sinne 
sich am friihesten entfaltet hat, in England und in den Ver
einigten Staaten ist systematischer technischer U nterricht 
iiberhaupt erst ein Produkt der allerneuesten Zeit. DaB 
andererseits rein natiirliche auBere Einfliisse dies en Um
schwung in der Konstitution der Menschheit hervorgebracht 
hatten, ist nicht anzunehmen, denn sonst ware es nicht zu 
verstehen, daB die allgemeine Technik eine Reihe von 
J ahrtausenden hindurch fast unverandert stillgestanden und 
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nun mit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts plotzlich 
einen so reiBenden Aufschwung genommen hat. 

Damit aber Erfindungen wurden, muBten offenbar erst 
Erfinder sein. Wenn wir also aus diesem fehlerhaften 
Kreis heraus wollen, mtissen wir versuchen, eine Mechani1i 
aufzudecken, die aus einer Wechselwirkung zwischen den 
Erfindungen und den Erfindern etwas wie eine geome
trische Progression abzuleiten gestattet. Wenn wir zeigen 
konnen, daB nicht nur die Erfinder Erfindungen machen, 
sondern umgekehrt auch die Erfindungen wieder Erfinder 
hervorbringen, so ware die Erscheinung erklart. Man 
wiirde dann verstehen konnen, daB ein Kulturzustand, in 
dem zunachst nur sehr wenige Erfindungen hier und da in 
groBen Zeitabstanden von einzelnen genial veranlagten In
dividuen hervorgebracht werden, auch eine. sehr lange Zeit 
hindurch nahezu oder ganz unverandert bleiben kann, wei! 
in einem solchen Kulturzustand der Erfinder eine zu seltene 
und daher seiner Umgebung fremde und unkongeniale Er
scheinung ist. Einerseits vermogen namlich die wenigen 
und verstreut auftretenden Erfindungen auch nur wenige 
Erfinder zu erwecken, und zweitens gehort eine viel starkere 
Anregung dazu, einen Alltagsmenschen zu bewegen, etwas 
Ungewohnliches zu unternehmen, als etwas Gewohntes. Also 
werden gleich starke Anregungen weit weniger Erfinder 
erwecken, als in einem Kulturzustand, in dem das Erfinden 
etwas Alltagliches und anerkannt Verdienstvolles ist. 
Kriege, Seuchen und Hierarchien tun das ihrige hinzu, 
urn die Entwickelung der Technik zuriickzuhalten. 

1st aber erst einmal die Frequenz der Erfindungspro
duktion tiber ein gewisses MaB fortgeschritten, so konnen 
sich die Wirkungen der einzelnen Erfindungen im Er
wecken von neuen Erfindern gegenseitig verstarken. Mit 
der Zahl der Erfinder, die erweckt werden, wird aber wieder 
die Frequenz der Erfindungsproduktion erhoht, und so er· 
halten wir die verlangte geometrische Progression, die, ein
mal in Gang gebracht, aIle vorhandenen entwickelungsfeind-

Geometrische Progression, Anhang (32). 



Geometrische Progression der Technik. 155 

lichen Einfltisse siegreich tiberwindet und nicht eher zum 
Stillstand kommen kann, bis sie etwa aus sich selbst heraus 
Verhliltnisse geschaffen hat, die ein Absterben oder eine 
Riickwartsentwickelung der Technik bedingen. 

Die Beweggriinde, von denen gewohnlich angenommen 
wird, daB sie dem Trieb zum Erfinden zugrunde liegen, hat 
Eyth wiederholt besprochen. Er beginnt mit dem Philo
sophen Friedrich Kapp, der ein instinktives Streben des 
Menschen annimmt, "seine angeborenen korperlichen 
Eigenschaften, die Starke des Armes, die Kraft des Faust
schlages, die Schlirf,e des Gebisses durch geborgte Hilfs
mittel zu verstarken oder, wie er es nennt, diese korperlichen 
Eigenschaften in die AuBenwelt zu projizieren. N attirlich 
versagt diese Erkllirung sehr bald, selbst bei den ein
fachsten Erfindungen der Vorzeit, wie der des F,eueran. 
ziindens oder von Pfeil zu Bogen. Fiir die Erfindungen 
unserer Tage ist sie vollig wertlos". 

W enn nach dem Sprichwort Not erfinderisch machte, 
"so mtiBten Eskimos und Feuerllinder, welche die Not des 
Lebens am schwersten drtickt, die erfindungsreichsten 
Volker sein. Wir wissen, daB das Gegenteil der Fall ist". 

Als dritte Erklarung des Entstehens nennt er das Be
diirfnis. Aber auch das halt vor seiner Kritik nicht stand, 
denn er erinnert daran, welche Vorurteile und eingebildeten 
Hindernisse erst beseitigt werden muBten, urn beispiels
weise die Eisenbahnen einzufiihren, die heute "ein Be
diirfnis der Zeit in einem Grade sind, der von keinem 
zweiten Lebenselement der Gegenwart iibertroffen wird". 

"Ein groBer Erfinder solI des weiteren der Zufall sein." 
Das klassische Beispiel dafiir ist "die Erzahlung von Bert
hold Schwarz und dem SchieBpulver. Aber war es Zufall, 
daB der suchende Monch Kohle, Salpeter und Schwefel 
mischte, wie vermutlich hundert andere Stoffe zuvor? -
Nein, es war der Trieb des Forschers, der im Menschengeist 
und auf dem wei ten Erdenrund nur im Menschengeist 
steckt. War es Zufall, daB die Mischung explodierte? --

Beweggriinde zum Erfinden nach Eyth, Anhang (33). 
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Nein, es war ein chemischer Vorgang, der mit Naturnot
wendigkeit erfolgen muBte. War es Zufall, daB sich die 
kleine Katastrophe zu einer Erfindung auswuc):ls, die eine 
U mwalzung in der Weltgeschichte, den Ubergang yom 
Mittelalter in die N euzeit, anbahnen half? - - N ein, es 
war wieder der menschliche Geist, der das Ereignis weiter 
verfolgte und in seine Dienste zwang." 

"Endlich soll der Spieltrieb dem Menschen Erfin
dungen zufiihren. Auch Tiere haben diesen Spieltrieb und 
nie etwas erfunden." - - -

So kommt er zu dem SchluB: "N ein ! N icht das Be
streben, seine angeborenen Eigenschaften ,in die AuBen
welt zu projizieren', nicht die Not, nicht das Bediirfnis, 
nicht der Zufall, nicht der Spieltrieb haben den Menschen 
zum Erfinder gemacht; es ist der schopferische Drang des 
Geistes, die Lust am Zeugen, die Freucle am Erschaffen". 

Wir sehen also Eyth zu einem rein negativen Ergebnis 
gelangen. Er kommt auf denselben Punkt zuriick, von dem 
wir ausgegangen sind: Damit Erfindungen wurden, muBten 
erst Erfinder sein. Oder mit anderen Worten, er verweist 
die U ntersuchung in das Gebiet der inneren Entwicklungs
geschichte des Tieres "Mensch". Und damit hat er sicher 
recht, denn Tier und Mensch befanden sich in der U rzeit 
unter gleichen auBeren Lebensbedingungen und in cler 
gleichen Umgebung. Wenn also unter den Menschen Er
finder auftauchen, so miissen dafiir innere, biologische U r
sachen gesucht werden, die bei den Tieren nicht vorhanden 
waren. Aber diese U ntersuchung muB dem We sen der 
Sache nach mit mehr oder weniger oberflachlichen Hypo
thesen arbeiten, und das Resultat wird daher auch immer 
nur sehr allgemein und entsprechend wenig befriedigend 
sein konnen. 

Man kann aber die Frage anders stellen. Wir haben 
we iter oben die Unterschiede betont, die zwischen Erfinden 
und Dichten bestehen. In einem Punkte aber verhalten sich 
beide Kiinste auBerordentlich ahnlich. Es gibt einzelne 
gottbegnadete Dichter, deren Werke zu der ganzen Mensch· 
he it nicht nur ihrer Zeit, sondern aller Zeiten sprechen. Es 
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gibt eine viel groBere Anzahl von begabten und £IeiBigen 
Arbeitern der Dichtkunst, die Vortreffliches leisten und 
sich die Anerkennung ihrer Zeitgenossen erwerben. Auch 
sie nennt man noch unbeanstandet Dichter. Aber damit 
ist die wirkliche Produktion an Gedichten auch nicht an
nahernd erschopfend beschrieben, denn jeder geistig reg
same Mensch von genugender literarischer Bildung macht 
gelegentlich ein Gedicht, wenn er verliebt ist, oder wenn 
er irgend ein Fest verherrlichen will. Und gerade so geht 
es mit dem Erfinden. Es wird sehr wenig Leute geben 
unter denen, die sich uberhaupt mit technischen Arbeiten 
befassen, die nicht in ihrem Leben irgend eine Erfindung 
gemacht haben, und obwohl sie sich ebensowenig Erfinder 
nennen oder nennen lassen, wie die Verfasser eines Ge
legenheitsgedichtes darum gleich Dichter sein wollen, so 
sind sie doch wenigstens in Bezug auf die Erfindung, die 
sie gemacht haben, unzweifelhaft Erfinder. Wenn nun fUr 
,virkliche Erfinder - "wirklich" im analogen Sinne ver
standen, wie wenn man von wirklichen Dichtern spricht, -
die Eythschen AusfUhrungen auch fUr unsere heutigen Zu
stande durchaus zutreffen, so konnen wir doch eine viel 
bestimmtere Antwort geben, wenn wir statt dessen fragen, 
welche auBeren Ein£Iusse es sind, die den Laien dazu an
regen, aus dem ruhigen Gang seines Alltaglebens heraus
zutreten und sich auf einmal mit Erfinden zu befassen. 

Und wir brauchen die Frage nicht einmal so einzu
schranken. Die groBe Menge der tatsachlichen Erfin
dung en werden gar nicht von den groBen Erfindern ge
macht. Diese p£Iegen sich viel mehr durch die Qualitat, 
als durch die Quantitat ihrer Leistungen auszuzeichnen~ 
Zwischen diesen und den Laien steht aber die groBe Zahl 
von geschulten Technikern und praktischen Arbeitern, die
zwar keine hervorragenden Genies sind, aber tuchtige. 
Kenntnisse besitzen und sie mit Intelligenz anzuwenden ver
stehen. Diese Leute werden zum groBten Teil nicht aner
kennen, daB ihr Beruf das Erfinden ist. Wohl aber sind 
sie diejenigen, die zum Erfinden berufen sind, wenn die Um
stande es erfordern, daB etwas erfunden werde. Diese also, 
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und die Laien bilden zusammen die groBe Klasse der Ge
legenheitserfinder, und fiir sie ist Eyths Betrachtung nur 
bedingt richtig. Allerdings die Einfliisse, die er nennt, 
miissen auch fiir unsere Fragestellung groBtenteils von der 
Hand gewiesen werden, und wir brauchen nur auf das zu
riickzugreifen, waS in den voraufgehenden Kapiteln abge
handelt worden ist, urn fiir die Nichtigkeit dieser land
liiufigen Auffassungen ganz triftige Erkliirungen zu finden. 

Damit eine Erfindung zustande komme, muB auBer 
dem Erfinder auch immer ein natiirlich gegebenes Inventat 
vorhanden sein, also wird die Not den Menschen vergeblich 
zum Erfinden spornen, denn was sie etwa mit der einen 
Hand gibt, das nimmt sie gleichzeitig mit der anderen. 
1m Lande der Eskimos ist eben nicht allein Not an allen 
moglichen Lebensbediirfnissen, sondern es ist vor allen 
Dingen auch objektive Not an allen Mitteln, die Be
diirfnisse, die etwa erkannt werden, zu befriedigen. Es 
ist keineswegs ausgemacht, daB die Eskimos als Rasse 
schlechte Erfinder sind, aber in Gronland ist die Zahl der 
natiirlichen Moglichkeiten mit Kajak, Umiak, Harpune, 
Hundeschlitten und Tranliimpchen ungefiihr erschopft. 
Sicher konnte zum Beispiel einem guten Teil der Lebensnot 
der Eskimos durch Einfiihrung eines gut en Of ens abge
holfen werden; aber womit soUte man ihn heizen? Das
selbe trifft allerdings nicht fUr die groBstiidtischen Armen 
der Kulturliinder zu, die oft ebenso groBe Lebensnot zu 
dulden haben, wie Eskimos oder Feuerliinder. Aber auch 
ihnen raubt die Not gleichzeitig die Moglichkeit, Erfin
dungen zu produzieren, indem sie ihnen aIle Mittel entzieht, 
ihre Ideen ins Werk zu setzen. 

Die Vorstellung, daB der Zufall bei der Produktion 
von Erfindungen jemals eine nennenswerte Rolle spiele, 
ist vielleieht noeh oberfliichlicher. Es ist im vorigen 
Kapitel darauf hingewiesen worden, daB man bei der U nter
sue hung der Entstehung von Erfindungen nieht den ein
zein en Erfindungsakt ins Auge fassen darf, sondern die Ar
beit der ganzen Erfinderzunft. Sob aid man das aber tut, 
kommt man notwendig zu dem Ergebnis, daB es beim Er-
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finden einfach keinen Zufall gibt. Wohl mag der einzelne 
Erfinder selbst den Eindruck haben, daB der Zufall ihm zu 
dieser oder jener fruchtbringenden Entdeckung verholfen 
hat. Aber sob aid man sich vergegenwartigt, daB an demo 
selben Problem nicht nur er arbeitet, sondern zur selben 
Zeit oder nahezu zur selben Zeit eine groBe Anzahl von 
anderen Erfindern, so erkennt man, daB man durchaus be
rechtigt ist, anzunehmen, daB sicher ein anderer die Er
findung binnen kurzem gemacht haben wiirde, wenn dem 
ersten nicht gerade der Zufall begegnet ware, der ihn dazu 
gefiihrt hat. Will man also von Zufall sprechen, so kann 
man hochstens sagen, daB es Zufall ist, daB gerade dieser 
Erfinder und nicht einer der anderen das gewinnende Los 
gezogen hat. DaB diese Auffassung richtig ist, beweist 
unter anderem auch die allgemein bekannte Tatsache, daB 
beinahe aIle Erfindungen von Belang an verschiedenen 
Orten und von mehreren Erfindern zu gleicher oder an
nahernd gleicher Zeit gemacht werden, ein U mstand, der 
bekanntlich den national gesinnten Historiographen die an
genehme Moglichkeit gewahrt, den U rsprung aIler bedeu
tenden Erfindungen einem Landsmann zuzuschreiben. 

Mit den Bediirfnissen dagegen verhalt es sich etwas 
anders. Die Auffassung, daB die Bediirfnisse das Erfinden 
so1cher Einrichtungen und Verfahren anregen, die zu ihrer 
Befriedigung dienen, laBt sich nicht so ohne weiteres von 
der Hand weisen. Eyths Argument ist, wie gesagt, nur auf 
die groBen Erfinder zugeschnitten, und wenn wir ihm folgen 
wollen, so werden wir eben unter groBen Erfindern solche 
zu verstehen haben, die nicht allein befahigt sind, bedeu
tende Erfindungen zu machen, sondern auch diejenigen 
Eigenschaften besitzen, die dazu gehoren, urn der Mitwelt 
zu beweisen, daB sie ihre Erfindungen notig hat. Damit 
aber 1aBt sich die Frage nach dem etwaigen EinfluB der 
Bediirfnisse nicht abtun; denn die Tatsache ist unbestreit
bar, daB es auch zahllose Erfindungen gibt, die bei ihrem Be
kanntwerden einfach ein allgemein oder auch nur in dem be
treffenden Fach gefiihltes Bediirfnis befriedigt haben, und 
die ohne vieles Zutun des Erfinders sofort von den Fachge-
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nossen aufgelwmmen, penutzt und weiterentwickelt wurden. 
Die Produzenten solcher Erfindungen sind zweifellos auch 
Erfinder, und man kann sogar aus einem solchen Tat
bestand nicht einmal mit Sicherheit erkennen, ob sie nicht 
ebenso groBe Erfinder sind, wie diejenigen, die ein halbes 
Leben hindurch mit den schwierigsten Verhaltnissen und 
den wunderlichsten Vorurteilen siegreich gekampft haben_ 
Denn wo kein Widerstand ist, kann auch kein Kampf sein, 
wenn der Kampfer noch so gut gerustet ist. LaBt sich also, 
wie in dies em FaIle, das Vorhandensein der Rustung nur 
aus dem Erfolg eines Kampfes nachweisen, so muB hier 
die Methode versagen, und wir werden uns nach einer 
anderen Quelle umsehen mussen, aus der wir bestimmtere 
Zeugnisse sch6pfen k6nnen. 

Eine solche Quelle bietet das Patentwesen. Wer heut
zutage eine Erfindung gemacht zu haben glaubt, aus der 
wirtschaftlicher N utzen zu ziehen ist, meldet ein Patent 
an, wenigstens ist das die Regel. In den Patentamtern 
also werden nahezu aIle Erfindungen niedergelegt, und 
da Patente nur fUr neue Erfindungen erteilt werden, 
so wird gleichzeitig die Entstehungszeit jeder Erfindung 
durch den Anmeldungstag aktenmaBig festgestellt. Er
gibt also die Statistik der Patentiimter, daB die Fre
quenz der Anmeldungen uber gr6Bere Zeitraume hin 
nicht konstant ist oder nicht gleichmaBig wachst oder 
abHillt; zeigen sich also zeitweise auffallende Schwankungen 
in der Frequenz, so mussen dafur auBere U rsachen vor
handen sein, und es laBt sich erwarten, daB eine Verfolgung 
del' Entwickelungsgeschichte des betreffenden Gebiets, in 
dem sich die Schwankung gezeigt hat, das Wesen diesel' 
U rsachen aufdecken wird. Weiter wird eine N eben
einanderstellung einer Reihe von solchen Fallen die ge
meinschaftlichen Merkmale der betreffenden U rsachen 
offenbaren, und so k6nnen wir dahin gelangen, eine allge
meingultige Regel fUr die Beziehung zwischen der Wirkung 
der Erweckung von Erfindern und ihren auBeren U rsachen 
aufzustellen. 

In dies em Sinne wertvolles Material hat das Deutsche 
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Patentamt veroffentlicht, indem es einen zusammenhan
genden Bericht tiber seine gesamte Geschaftstatigkeit in 
den Jahren von 1891 bis 1900 herausgegeben hat. Darin 
haben die einzelnen flir die verschiedenen Gebiete der 
Technik bestellten Beamten eine Reihe von knappen 
Skizzen niedergelegt, in den en sie die Fortschritte der 
Technik, jeder flir sein Fach, so schildern, wie sie sich im 
Spiegel der eingereichten Patentanmeldungen darstellen. 
Es gentigt, aus diesen Berichten einige bezeichnende Stell en 
auszuheben, urn sofort zu erkennen, daB in der Tat nicht 
allein bestimmte auBere U rsachen flir die Erweckung von 
Erfindern nachweisbar sind, sondern daB auch wirklich die 
von uns zunachst hypothetisch angenommene Beziehung 
zwischen dem Bekanntwerden vorhergehender Erfindungen 
und der Erweckung neuer Erfinder besteht. 

So Ie sen wir in dem Bericht tiber das Eisen
htittenwesen: 

"N achdem das Entphosphorungsverfahren erfunden 
war, war die damals wesentlichste Frage flir die deutsche 
Eisenindustrie, als deren Lebensbedingung die Entphospho
rung des Roheisens mit Recht gaIt, gelost. Es kommt da
her jetzt eine anfangs sehr sttirmische, dann sich allma.hlich 
beruhigende, endlich -eine fast stille Zeit flir Klasse 18." 

Von der magnetischen Erzaufbereitung wird gesagt, 
daB sie viele Jahre hindurch nur geringe Bedeutung ge
wonnen habe, und dann fa.hrt der Berichterstatter fort: 

"Die Sachlage anderte sich, als Wetherill durch das 
Patent 92212 vom 3. Ma.rz 1896 das Anwendungsgebiet der 
magnetischen Aufbereitung auBerordentlich erweiterte. Bis 
dahin hatte man nur wenige Erze auf magnetischem Wege 
anzureichern verst and en . . . Wetherill dagegen zeigte, daB 
durch starke Konzentration des magnetischen Feldes zahl
reiche andere Mineralien ... , nicht nur, was bereits frtiher 
bekannt war, im MaBstab des wissenschaftlichen Ver
suchs, sondern betriebsma.Big aufzubereiten sind. Die 
Folge dieser Erfindung war ein plotzliches starkes An-

Geschiiftstatigkeit des deutschen Patentamts, Anhang (34). 
A. du Bois-Reymond, EIfindung. 11 
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wachsen der Anmeldungszahl, wobei sich indessen, im 
Gegensatz zu den Erfahrungen in anderen Klassen, der Pro
zentsatz der Erteilungen auf der Hohe hielt, eine Folge 
davon, daB die Anmelder nach wie vor in der Hauptsache 
Fachleute waren." 

Von dem sogenannten Mercerisieren von Baumwolle, 
das heiBt einem Verfahren, durch welches der Faser ein 
seidenahnlicher, dauerhafter Glanz verliehen wird, heiBt es: 

"Das Verfahren war bald allgemein bekannt und es 
wurde - meistens in etwas abgeanderter Gestalt - mit 
iiberraschender Schnelligkeit in allen Landern, welche 
Baumwollindustrie besitzen, eingefiihrt. Dem ersten Patent 
folgte eine wahre Flut von Patentanmeldungen, welche 
zum groBen Teil Abanderungen der Arbeitsweise, zum Teil 
besondere Vorrichtungen und Maschinen zur Ausfiihrung 
des Verfahrens betrafen." 

Ferner unter "Bekleidungsindustrie" : 
"Klasse 3 wird stark von Sport- und Modestromungen 

beeinfluBt. So hat besonders das Radfahren in den letzten 
vier bis fUnf J ahren zu einer Reihe von Patenten auf be
sonders gestaltete oder eingerichtete Hosen und Kleider, 
sowie Hosenklemmen fUr Radfahrer und Radfahrerinnen 
Veranlassung gegeben, ebenso die Mode des Tragens von 
Blusen in den jiingsten Jahren auf Vorrichtungen zum lu
sammenhalten von Rock und Bluse." 

1m Bericht iiber Elektrotechnik endlich findet sich 
folgende Stelle: 

"In der U nterklasse 2 If, elektrische Beleuchtung, hat 
sich die lahl der Anmeldungen in einem Jahre, von 1897 
bis 1898, plotzlich nahezu verdoppelt. Ein erheblicher Teil 
dieser Mehranmeldungen entfallt auf die durch die Erfin
dung von N ernst neu belebte Bestrebung zur Verbesserung 
der Gliihlampe." 

Diese litate lieBen sich noch erheblich vermehren, 
aber die angefUhrten werden geniigen, urn erkennen zu 
lassen, daB man drei Klassen von Erfindern unterscheiden 
kann. Die Erfinder der ersten Klasse sind diejenigen, 
welche Eyth vorschweben, die original en Geister, die keines 
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sichtbaren auBeren AnstoBes bediirfen, um Erfindungen zu 
produzieren, und die der Technik ganz neue Bahnen er
offnen, in den zitierten Berichten also ein Thomas, 
Wetherill, N ernst und andere. N ach dem von uns aufge
stellten Schema waren also diese Erfinder erster. Klasse 
solche, welche die Fahigkeit besitzen, nicht allein die Koin
zidenzen zwischen den Erfiillungsmoglichkeiten und den 
Postulaten zu entdecken, sondern auch die Moglichkeiten 
und die Postulate seIber. Daher bildet die Auffindung der 
Postulate seIber einen Teil ihrer Erfindungsarbeit, und es 
ist selbstverstandlich, daB sie den AnstoB zu dieser Arbeit 
nicht aus ihr selbst schopfen konnen. 

In die zweite Klasse stell en wir diejenigen, welche das 
Patentamt Fachleute nennt. Das sind also Ingenieure und 
Techniker aller Art, welche in dem Industriezweig, in dem 
sie arbeiten, mehr oder weniger vollstandige und griindliche 
Kenntnisse und Erfahrungen besitzen, meist auch praktisch 
mit den Vorgangen in stete Beriihrung gekommen sind, 
die ihrer erfinderischen Arbeit zugrunde liegen und sie 
daher aus eigener Anschauung kennen. Diese Leute 
kennen auch meist sehr gut die Bediirfnisse ihres Fachs, 
und trotzdem sehen wir aus den zitierten Stellen, daB fUr sie 
das Erfinden nicht eine ganz spontane LebensauBerung ist, 
die sich von innen heraus, aus dem eigenen Schaffensdrang 
ihres Geistes, entwickelt. Denn wir Iesen zum Beispiel 
gleich im ersten Zitat, daB die Thomassche Erfindung der 
Entphosphorung des Eisens der Erfindertatigkeit auf 
diesem Gebiet einen gewaltigen AnstoB gegeben hat, ob
gleich hier ausschlieBlich Fachleute als Erfinder auftreten. 
Diese Ingenieure, Techniker, Meister und Arbeiter besitzen 
also die notigen Fahigkeiten und die notigen Kenntnisse, 
um nicht nur Erfindungen iiberhaupt, sondern wirklich 
brauchbare und gute Erfindungen zu machen, aber es fehlt 
ihnen gerade jener inn ere Impuls, welcher sie veranlassen 
konnte, stets ihren Blick tiber die Grenzen des Bestehenden 
hinaus zu rich ten und in den Geheimnissen des U nbe
kannten zu forschen, bis sie einen noch' unentdeckten Schatz 
hloBgelegt haben. Sie wtirden ruhig fortfahren, schlecht 

11* 
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und recht ihren Dienst zu tun, wenn sie nicht durch iiuBere 
Ereignisse aufgeriittelt wiirden. 

Und diese iiuBeren Ereignisse finden wir in den Be
richten deutlich gekennzeichnet; immer ist es irgend eine 
Tat der Erfinder erster Klasse, welche die Erfinder zweiter 
Klasse zum Handeln bringt. Man k()nnte diese Erscheinung 
als eine .AuBerung eines allgemeinen N achahmungstriebes 
auffassen, aber sie liiBt eine viel sachlichere Deutung zu. 
Da die praktische Ausgestaltung jedes bedeutenderen In
ventats stets eine Unzahl von Unterinventaten fordert, ja, 
da selbst fiir die Grundform des Hauptinventats in der 
Regel nicht gleich anfangs der vollkommenste technische 
Ausdruck gefunden wird, so erzeugt das Bekanntwerden 
eines jeden solchen Hauptinventats eine groBe Zahl von 
neuen Bediirfnissen, und diese Bediirfnisse unterscheiden 
sich sehr wesentlich von den dauernden Bediirfnissen, die 
jedes Fach aufweist und die jedem Fachmann bekannt 
sind. Gerade die Tatsache, daB diese dauernden Bediirf
nisse allgemein bekannt sind, hat unmittelbar zur Folge ge
habt, daB auch seit ihrem ersten Bekanntwerden Versuche 
zu ihrer Befriedigung gemacht worden sind. Die also noch 
als Bediirfnisse bestehen, sind sicher schon ein dutzendmal 
aufgenommen und herumgedreht worden, und es hat sich 
gezeigt, daB entweder iiberhaupt bei dem gegenwiirtigen 
Stand der Technik keine deckende Moglichkeit dafiir vor
hand en ist, oder sie liegt so versteckt, daB erst ein aus
nahmsweise begabter Geist die Aufgabe aufgreifen miiBte, 
damit die Losung gefunden wird. So sind also aIle die un
gelosten Aufgaben beschaffen, die dem Fachmann eben 
durch seine Eigenschaft als Fachmann bekannt sind. 

Durch die Auffindung und Veroffentlichung eines. 
neuen Inventats werden aber fiir jeden, der Augen hat zu 
sehen, alle die neuen Bediirfnisse mit veroffentlicht, die 
unmittelbare Folgen dieses Inventats sind. Und daB diese 
Bediirfnisse unbefriedigt sind, beruht nicht darauf, daB 
ein Dutzend friiherer Erfinder sich vergeblich daran ver
sucht hat, sondern im Gegenteil darauf, daB sich noch keiner: 
daran versucht hat. Sehr oft liegt bei solchen Aufgaben die: 
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Lasung ganz offen auf der OberfHiche, so daB sie fast als 
selbstverstandliche Folge der Aufgabe erscheint. Daher 
braucht unser Erfinder zweiter Klasse an der Maglichkeit 
nicht zu verzweifeln, fUr solche Aufgaben Lasungen zu 
finden, sondern wenn er nur tapfer zugreift, ist ihm der Erfolg 
beinahe sicher, und daher entsteht sofort ein Wettrennen 
der beteiligten Kreise darum, wer zuerst die fettesten Bissen 
aus der frisch aufgetragenen Suppe herausfischen wird. 

Wir gelangen also zu der Auffassung, daB wir die Be
durfnisse differentieren mussen, daB es zwei Arten von Be
durfnissen gibt, von denen die eine allerdings dem Erfinder 
zweiter Klasse nicht Verlockungen genug bietet, um ihn aus 
seiner Ruhe aufzuwecken, obgleich er sie taglich vor Augen 
hat, und von denen die andere diese Eigenschaft in hohem 
Grade besitzt. Wenn wir ein Bild aus der Chemie entlehnen 
durfen, so machten wir jene wirksamen Bedurfnisse als 
solche bezeichnen, die sich in statu nascendi befinden, denn 
ahnlich, wie die Karper in statu nascendi heftiger reagieren, 
so auch die erst nascierenden Bedurfnisse. J e alter ein 
Bedurfnis ist, desto mehr verliert es an Reiz fUr die Er
finder, wei! die Dauer seines Bekanntseins ein sicheres 
MaB fUr die Schwierigkeit seiner Befriedigung darstellt. 
Da nun der Fall zwar nich't gerade zu den Ausnahmen ge
hart, aber doch auch keineswegs die Regel bildet, daB ein 
nascierendes Bedurfnis gleich seine Lasung mit sich bringt, 
das heiBt, so beschaffen ist, daB der Fachmann es eigentlich 
nur zu sehen braucht, um auch schon die Losung mit zu 
sehen, so kann man verstehen, daB die Intensitat der Wirk
samkeit im Erwecken von Erfindern, oder um ein Kunst
wort dafUr zu pragen, die erfindererweckende Kraft des 
Bedurfnisses von dem Augenblick seiner Entstehung an 
nach einem mehr oder minder bestimmten Gesetz ver
laufen muB. 

Verbreitet wird zunachst nicht unmittelbar die Kenntnis 
des Bedurfnisses selbst, sondern nur die Kenntnis des 
Hauptinventats, aus dem es entspringt. J eder, dem die 
neue Kunde zugetragen wird, verarbeitet sie im Geiste und 
verfallt so von selbst auf die Erkenntnis des Bediirfnisses. 
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Das scheint ihm eine eigene Entdeckung zu sein, und ist 
es auch subjektiv, denn es kommt ihm nicht zum BewuBt
sein, daB gleichzeitig viele andere, die auch soeben das 
Hauptinventat kennen gelernt haben, dieselben Schliisse 
aus dieser Kenntnis ziehen. Er glaubt also, ein ganz jung
friiuliches Bediirfnis fiir sich allein, zu haben, und wird da
durch stark angeregt, sich schleunigst die Friichte aus 
dessen Losung zu sichern. Indem sich also die Kenntnis 
des Hauptinventats lawinenartig ausbreitet, nimmt ebenso 
lawinenartig die Zahl der eingehenden Patentanmeldungen 
auf Losungen des Vnterbediirfnisses zu, und der erste Teil 
einer Kurve, welche die Abhiingigkeit der erfinderer
weckenden Kraft des Bediirfnisses von seinem Alter aus
driicken wiirde, wiire ein steil aufsteigender Ast. 

Nun wollen wir annehmen, daB unser Bediirfnis nicht 
eins von den en sein solI, die sich beim ersten Anlauf losen 
lassen. Es bleibt also trotz der Hiiufung von Losungsver
suchen als solches bestehen, und nun tritt ein neuer Faktor 
hinzu, urn den Verlauf der Kurve zu beeinflussen. Die Be
diirfnisse seIber werden, wie gesagt, in der Regel nicht be
kannt gemacht, sondern nur die Inventate, und zwar ver
breitet sich die Kenntnis der Inventate nicht allein durch 
deren korperliche Vervielfiiltigung, sondern auch durch die 
Veroffentlichung der Patentanmeldungen, in denen sie be
schrieben sind. Das ist deshalb besonders von Bedeutung, 
wei! die Veroffentlichung von Beschreibungen nicht allein 
meist viel schneller von statten geht, als das korperliche 
Herstellen und Verbreiten, sondern auch weil das Papier ge
duldig ist und gestattet, daB nicht bloB die ausfiihrbaren 
Erfindungen verbreitet werden, sondern auch aIle die Ver
suche, die eben auf dem geduldigen Papier ganz gut aus
sehen, die aber der Feuerprobe einer korperlichen Aus
fiihrung nicht standhalten wiirden. Vnter denjenigen, 
welchen also das Hauptinventat noch als eine neue Kunde 
zugetragen wird, gibt es jetzt schon eine ganze Anzahl von 
solchen, die damit zugleich das Bediirfnis nach dem V nter
invent at kennen lernen, und zwar wieder nicht in der Form 
einer einfachen Mitteilung des Bediirfnisses seIber, son-
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dem in der Form des einen oder anderen der bereits ge
machten Losungsversuche. Diese Leute miissen also 
schon zahere N aturen sein, damit das Bediirfnis, das in 
dieser Form zu ihrer Kenntnis gelangt, fUr sie noch einen 
geniigenden Reiz hat, sich daran zu versuchen. Etliche 
finden sich wohl noch; denn obgleich sie sehen, daB das 
Bediirfnis schon nicht mehr ganz jungfraulich ist, erkennen 
sie doch auch, daB die bisherigen Losungsversuche wenig 
oder keine Aussicht auf Erfolg bieten. Sie also gesellen 
sich noch zu den en, die weniger vollstandig informiert, 
das Bediirfnis iiberhaupt noch fUr jungfraulich halten. 
Aber schon wird auf diese Weise eine Abnahme in der 
Steilheit des Ansteigens der Kurve zustande kommen. Der 
Prozentsatz dieser vollstandiger U nterrichteten nimmt nun 
von Tag zu Tag zu und damit die Steilheit der Kurve ab, 
bis sie ein Maximum iiberschreitet und nun zu fallen 
beginnt. 

Es folgt eine Periode, in der die Unterinventate all
mahlich anfangen, auf den Markt zu kommen, und die 
Kenntnis, daB das Bediirfnis nicht mehr jungfraulich ist, 
sich entsprechend verbreitet und bald allgemein wird. 
Wenn aber die natiirlichen Bedingungen so liegen, daB 
einerseits Raum fiir eine Divergenz der Losungstypen vor
handen ist, andererseits die veroffentlichten U nterinventate 
samtlich keine recht befriedigenden Deckungen darstellen, 
so wird sich immer noch eine ganze Reihe von Er
findem einstellen, die einerseits die U nvollkommenheit der 
Deckungen sehen, andererseits findig genug sind, urn von 
den zahlreichen natiirlichen Moglichkeiten, die noch un
erprobt sind, die eine oder andere zu erkennen. Fiir diese 
wird also die Aufgabe immer noch Reiz genug haben, urn 
sie zu einem neuen Versuch zu spornen. Aber mit jedem 
solchen neuen Versuch, der bekannt wird, nimmt die Zahl 
der unerprobten Moglichkeiten ab, und damit die An
ziehungskraft unseres Bediirfnisses, nur pflegt dieser Ab
fall nicht so schnell zu verlaufen, wie der Anstieg, weil die 
Erkenntnis von der U nzuliinglichkeit der versuchten Lo
sungen sich erst mit dem Gebrauche allmahlich Bahn 
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bricht. Die zweite Periode der Abhangigkeit wird also 
durch einen verhaltnismaBig langsam absteigenden Ast der 
Kurve dargestellt. 

Sind dann endlich aIle naherliegenden technischen 
Moglichkeiten durchprobiert und besteht das Bediirfnis 
immer noch als solches, das heiBt, hat sich keine Losung 
gefunden, die es ganz ausreichend befriedigt, so schlieBt 
sich an diese beiden ersten Perioden noch eine dritte. Das 
Bediirfnis ist jetzt aus dem status nascendi vollstandig 
herausgetreten und ist in die Reihe der bekannten Bediirf
nisse eingeriickt. Die Losungsversuche folgen sich nur 
noch in sehr viel weiteren Zwischenraumen, und ihre Fre
quenz nimmt fast gar nicht mehr abo Die Kurve nahert 
sich asymptotisch der N ullinie oder einer Konstanten. 

Dieser Vorgang ist also gemeint, wenn zum Beispiel 
der Verfasser des erst en der zitierten Berichte sagt, daB 
nach der Erfindung des Thomasschen Entphosphorungs
verfahrens "eine anfangs sehr stiirmische, dann sich all
mahlich beruhigende, endlich eine fast stille Zeit flir 
Klasse 18" eingetreteri sei. Er hat deutlich die drei 
Perioden empfunden und in diesen wenigen Wort en 
treffend geschildert, und die Wahl des Wortes "daher", 
mit dem er seine Schilderung ankniipft, laBt auch er
kennen, daB er diese Erscheinung auf Grund anderweitig 
gemachter Erfahrungen als die gesetzmaBige Folge davon 
anspricht, daB das Hauptinventat bekannt geworden ist. 

Wenn wir nun mit dieser Auffassung, daB es die nas
cierenden Bediirfnisse sind, die Erfinder erwecken, das 
richtige getroffen haben, so muB dieselbe Erscheinung 
iiberall auftreten, wo neue Bediirfnisse entstehen, also auch 
in den Fallen, in denen die U rsache der Entstehung nicht 
ein vorhergehendes Inventat ist. Und in der Tat finden 
sich auch hierfiir eine Reihe von Beispielen. 

So lesen wir unter "SchuBwaffen": 
"Da das Laienelement sich mit den Gegenstanden 

dieser Klasse weniger beschaftigt, weil zum Verstandnis 
und zur Darstellung der Vorgange durchgebildete Tech
niker gehoren, war der Prozentsatz der Erteilungen ver-
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hiiltnismaJ3ig hoch. Erst die oben erwiihnten Kriege 
brachten eine in dieser Klasse ungewahnlich hohe Zahl 
von Laienanmeldungen, zum Beispiel auf Patronengiirtel, 
so daB mit der Zahl der Anmeldungen der Prozentsatz der 
Erteilungen in letzter Zeit fiel." 

U nter "Landwirtschaft": 
"In Klasse 45 hat der jeweilige Ausfall der Ernte eines 

J ahres einen oft klar erkennbaren EinfluB darauf, in 
welcher Richtung sich die Erfindungen vorwiegend be
wegen. So lieBen nasse Jahre das Augenmerki auf Trocken
vorrichtungen fUr Getreide, reichere Ernten, welche nicht 
nur den Mangel an Arbeitern, sondern auch an Miih
maschinen in vielen Gegenden fUhlbar machten, auf Gras
miihmaschinen fallen, welche auch zum Getreidemiihen 
durch besonders anzubringende Ablegevorrichtungen ge
eignet gemacht werden." 

1m einen Fall ist es der Burenkrieg, welcher zum 
erstenmal die Wirkungen des modernen Infanteriegewehrs 
in der Praxis zur Gehung bringt und dadurch neue Be
diirfnisse schafft; im andern Fall ist es die J ahreswitterung, 
welche dem Landwirt iiber die Existenz gewisser unbe
friedigter Bediirfnisse die Augen affnet und den Erfinder 
in ihm weckt. 

Unter "Befarderungswesen" findet sich folgende 
Stelle: 

"Platzliche Ereignisse, die Verluste an Menschenleben 
nach sich ziehen und durch die Presse zur Kenntnis der 
ganzen Welt gelangen, erregen die Gemiiter und rufen Er
findungen ingroBer Zahl wach. So liefen nach dem U n
fall in Offenbach zahlreiche Patentgesuche ein auf dem 
Gebiet der Sicherung der Ziige und der Zugdeckung, so
wie auf dem Gebiet des Wagenbaues zur Verhiitung des 
Festklemmens der Tiiren und zur Erleichterung des Ent
kommens der Reisenden aus dem Innern der Wagen. Die 
Zahl der ersteren stieg in einem Monat allein auf 48." 

Und in demselben Bericht unter "Schiffbau und 
Seewesen" : 

"Bei dem Bekanntwerden dieser und jener Miingel, bei 
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Unfiillen) verbunden mit Verlusten an Menschenleben, 
finden sich sofort die Erfinder mit ihren Vorschliigen ein, 
ohne daB sie sich immer urn die Bedingungen, die zu er
fUllen sind, bekiimmert hiitten. So entstehen auch hier 
vielfach Erfindungen, die sich bei niiherer Priifung als 
schon bekannt erweisen oder iiberhaupt den angestrebten 
Zweck nicht erreichen lassen." 

Endlich unter "Transporteinrichtungen": 
"Das plotzliche Anwachsen der Anmeldungen im Jahre 

1896 und damit verbunden der geringe Prozentsatz der 
Erteilungen erkliirt sich aus dem Umstand, daB zu jener 
Zeit die groBen Stiidte mit der staubfreien Miillabfuhr 
begannen. An der Losung dieser Aufgabe, die an sich neu 
war, beteiligten sich die breitesten Schichten der Bevol
kerung; Erfahrungen standen nicht zu Gebote, und so ent
standen viele Erfindungen, die der Priifung nicht wider
stehen konnten. Nur eine verhiiltnismiiBig geringe Zahl 
hat es zur Patentierung gebracht, und eine noch geringere 
hat sich am Leben erhalten konnen. Zur Zeit ist ein Still
stand auf diesem Erfindungsgebiet eingetreten, da die 
groBen Stiidte sich zu diesem oder jenem System bekannt 
haben und zur EinfUhrung von N euerungen nicht mehr 
die Hand bieten wollen." 

Also jedes Ereignis, sei es ein Krieg, ein nasses Jahr, 
ein Ungliicksfall auf der Eisenbahn oder auf See, oder die 
Einfiihrung der staubfreien Miillabfuhr, das nur die Eigen
schaft hat, eine groBere Anzahl von Menschen glauben 
zu machen, daB irgend ein unbearbeitetes Bediirfnis vor
hand en sei, geniigt, urn Erfinder in groBer Zahl zu er
wecken. Es geniigt, wie gesagt, daB die Menschen an das 
Bediirfnis und an seine Jungfriiulichkeit glauben, und in 
diesem Punkt unterscheiden sich nun die Erfinder zweiter 
und dritter Klasse. Die Erfinder dritter Klasse sind die
jenigen, die das Patentamt Laien nennt. Sie sind fiir den 
priifenden Beamten immer daran zu erkennen, daB sie 
sich entweder nicht geniigend iiber dasjenige unterrichtet 
haben, was bereits auf dem betreffenden Gebiete vorbe
kannt ist, oder auch daB die Mittel, die sie zur Befriedi-
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gung des Bediirfnisses angeben, unzureichend erscheinen. 
Sie sind also in der Mehrzahl der FiiIle nur subjektive Er
finder, aber gerade aus diesem Grunde noch viel sti"irker, 
als die Fachleute durch Tagesereignisse zu beeinflussen. 
Aus diesem Grunde auch wirken auf die Erfinder dritter 
Klasse immer nur solche Ereignisse, die einiges offent
liches Aufsehen machen. Ein Ereignis, wie die Erfindung 
des Entphosphorungsverfahrens, gelangt eben nur zur 
Kenntnis der Fachleute. Daher spielt bei den Laien die 
Auffindung von Hauptinventaten eine weit geringere Rolle 
als bei den Erfindern zweiter Klasse, niimlich nur dann, 
wenn sie dem Wesen der Sache nach in weiten Kreisen 
bekannt werden. So bemerkt zum Beispiel der Bericht
erstatter fUr "Gesundheitspflege": "AIs Tummelplatz fiir 
Laienerfindungen sind noch die Siiuglingsflaschen zu ere 
wiihnen". Hier ist also das Hauptinventat das Soxhletsche 
Sterilisierungsverfahren, welches jede Mutter und jedes 
Kindermiidchen nicht allein kennen lernt, sondern auch 
praktisch ausiiben muB. 

Bei der AnfUhrung der Stellen aus den Berichten sind 
die zahlenmiiBigen Belege, aus denen die einzelnen Be
richterstatter ihre Schliisse ziehen, weggelassen worden, 
um den Leser nicht zu ermtiden, und weil in der Wirklich
keit der geschilderte Verlauf der Abhiingigkeit der er
findererweckenden Kraft eines Bedtirfnisses von seinem 
Alter auch nicht immer so rein auf tritt, daB man aus den 
Zahlen der Patentanmeldungen ohne niihere Kenntnis der 
begleitenden U mstiinde etwas Bestimmtes herauslesen 
konnte. Es lassen sich aber Beispiele finden, bei denen 
der Vorgang so typisch verliiuft, daB seine zahlenmiiBige 
Darstellung auch im Rahmen der gegenwiirtigen U nter
suchung lohnend erscheint. 

1m Jahre 1894 hatte Moissan gezeigt, daB man im 
elektrischen Of en durch Zusammenschmelzen von Kalk und 
Kohle Calciumkarbid herstellen konne, und noch im selben 
und in dem folgenden Jahre hatten ein Franzose, Bullier, 

Moissan, Bullier, Willson, Anhang (35). 
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und ein Amerikaner, Willson, Patente auf dieses Verfahren 
genommen. Beide muss en fUglich nach unserem Schema 
als Erfinder zweiter Klasse bezeichnet werden, denn sie 
griffen nur die Resultate von Moissans Arbeit auf und 
suchten sie gewerblich zu verwerten. In der Tat hat denn 
auch die Willsonsche Anmeldung nicht zu einer Patent
erteilung gefUhrt, und das Bulliersche Patent ist bald nach 
der Erteilung fUr nichtig erklart worden. Aber hier er
ganzen sie die Tatigkeit des Erfinders erster Klasse, denn 
Moissan hatte seine Arbeiten zunachst nur als wissenschaft
liche Entdeckung gemeint und publiziert, und erst ihre Ver
suche, Calciumkarbid gewerbsmaBig herzustellen und fUr 
die Zwecke der Beleuchtung technisch zu verwenden, 
machten die Moissansche Erfindung in so weiten Kreisen 
bekannt, daB die nun folgende Entwickelung ausgelost 
werden konnte. 

Dieses Hauptinventat der Karbid-Darstellung erzeugt 
namlich unmittelbar ein neues Bedurfnis, den Acetylen
entwickeler. Die Aufgabe, die er zu erfUllen hat, ist auBer
ordentlich einfach, es muB nur Karbid mit Wasser zu
sammengebracht werden und das gebildete Acetylen auf
gefangen und entweder aufgespeichert oder sofort zu einem 
Brenner geleitet werden. Auf den ersten Blick wurde es 
scheinen, als ob nichts leichter sein konnte, und so viel ist 
richtig, daB die auBerordentliche Einfachheit der Aufgabe 
eine entsprechend groBe Mannigfaltigkeit der speziellen 
Losungen zulaBt. Es hat sich aber gezeigt, daB bei der 
praktischen AusfUhrung eine ganze Reihe von Schwierig
keiten auf tritt, die von vornherein nicht leicht zu uber
sehen sind. Die Bildung des Acetylens ist mit einer be
deutenden Warmeentwickelung verbunden; es muB von 
einer Beimischung von Luft moglichst freigehalten werden; 
die Entwickelung hort nicht auf, wenn man den Wasser
zufluB absperrt, weil das im Entwickelungsraum zuruck
bleibende Wasser immer noch eine zeitlang nachwirkt; die 
Entfernung des verbrauchten Karbids ist mit Schwierig
keiten verknupft, weil'sie immer nur geschehen kann, nach
dem der Entwickelungsraum geoffnet worden ist. Kurz, 
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es zeigt sich, daB diese bei ihrer Stellung scheinbar schon 
geloste Aufgabe nicht allein nicht leicht zu Iosen ist, 
sondern vielleicht sogar zu den Aufgaben gehort, die uber
haupt nicht in dem Sinne zu losen sind, wie sie erst ge
stellt werden. 

So sind also in diesem Fall mit besonderer Voll
kommenheit alle die Bedingungen erfullt, die den geschil
derten Vorgang erzeugen mussen, und der tatsachliche Ver
lauf ist entsprechend ungewohnlich rein und typisch. 

Auf Seite 175 sind die lahlen der Patent- und Gebrauchs
musteranmeldungen auf AcetyIenentwickeIer fUr jedes 
VierteIjahr als Ordinaten einer Kurve eingetragen, die in 
den nun folgenden J ahren von dem deutschen Patentamt 
veroffentlicht worden sind. Diese lahlen stellen aber noch 
nicht einmal ein ganz richtiges MaB fUr die erfinderer
weckende Kraft des Moissanschen Hauptinventats dar, 
sondern das Bild wird durch zwei Faktoren gefalscht. Die 
Patentanmeldungen haben namlich bereits aIle die amtliche 
Prufung durchgemacht, und es sind daher einerseits die
jenigen ausgeschieden worden, welche von vornherein un
sinnig waren, und zweitens diejenigen, welche nachweislich 
schon vorbekannt oder schon einmal angemeldet waren. 
Besonders der Prozentsatz der letzteren muB aber zu
nehmen, indem die lahl der vorhandenen Anmeldungen 
wachst, also wird die Kurve der veroffentlichten Anmel
dungen von Anfang an etwas und dann zunehmend hinter 
der Kurve der eingereichten Anmeldungen zuriickbleiben. 
Durch diesen Faktor wird also namentlich der abfallende 
Ast der Kurve steiler gemacht, als er sein wiirde, wenn die 
lahlen der wirklich eingereichten Patentanmeldungen 
hatten berucksichtigt werden konnen. 

AuBerdem darf man annehmen, daB die lahl der tat
sachlich eingereichten Patentanmeldungen selbst auch nicht 
ein ganz richtiges Bild von der lahl der erweckten Erfinder 
darstellt, weil manche Erfinder sich nicht zu einer Patent
anmeldung entschlieBen, und weil auch manche Patentanmel
dung dadurch zuriickgehalten wird, daB der Erfinder durch 
den Rat eines erfahreneren Freundes oder eines Anwalts,. 
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den er konsultiert, iiber die voraussichtliche gewerbliche 
Nutzlosigkeit der beabsichtigten Ausgabe rechtzeitig auf
geklart wird. Dergleichen, und andere Einfl:iisse iiberdecken 
haufig ~n den Verzeichnissen der Patentamter die auBere 
Erscheinung der Entwickelung einer Erfindung dermaBen, 
daB jede Spur von GesetzmaBigkeit verschwindet. Aber 
im vorliegenden Fall sind eben die in unserem Schema be
riicksichtigten Faktoren so stark, daB das erhaltene Bild 
entsprechend einseitig ausgepragt ist. 

Es zeigt sich yom Jahre 1895 an, also unmittelbar 
nach dem Bekanntwerden des Bullierschen Patents, ein 
rasches Ansteigen der Kurve, die im Herbst des J ahres 
1898 ihr Maximum mit 128 veroffentlichten Anmeldungen 
erreicht, und dann ein etwas langsamerer AbfaH bis etwa 
zum Jahre 1902. Hier kann die dritte Periode als erreicht 
angesehen werden, in der sich die Kurve bis in die letzten 
Jahre hinein asymptotisch einer Konstanten nahert. 

Nun ist neben der Kurve, welche die Frequenz der 
veroffentlichten Patentanmeldungen darstellt, noch eine 
zweite Kurve mit einer punktierten Linie in das Diagramm 
eingetragen, welche die Veranderung der Kurse der Aktien 
der AuergeseUschaft fUr denselben Zeitraum darstellt, und 
man sieht, daB ihr rasches Ansteigen und ihre groBte 
Hausse kurz vor das Ansteigen und das Maximum 
der Frequenz der Patentanmeldungen auf Acetylen-Ent
wickeler faUt. Obgleich diese zeitliche Beziehung der 
beiden Vorgange aUein natiirlich kein Beweis fUr ihre 
gegenseitige Abhangigkeit von einander ist, so spricht doch 
vieles dafiir, eine solche gegenseitige Abhangigkeit anzu· 
nehmen. Es ist namlich auch diese Erscheinung keines
wegs aUeinstehend, sondern es zeigt sich darin der Aus
.druck einer Regel, die ganz besonders in solchen Fallen 
fast immer beobachtet wird, in denen auch die Erfinder 
Idritter Klasse mitwirken. 

Wenn wir namlich einen kausalen Zusammenhang 
.zwischen den Bediirfnissen in statu nascendi und der Er
weckung von Erfindern nachzuweisen versucht haben, so 
ist das doch nicht so zu verstehen, als ob die Bediirfnisse 
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unmittelbar Erfinder zeugten. Da namlich unter unseren 
heutigen verwickelten gesellschaftlichen Verhaltnissen die 
Bediirfnisse von denen selbst, die sich ihre Befriedigung 
zur Aufgabe machen, nur in Ausnahmefallen am eigenen 
Leibe empfunden werden, so muB zwischen den Bediirf
nissen und dem durch sie ausgelOsten Trieb, sie zu befrie
digen, noch ein Bindeglied bestehen. Denn wenn man auch 
zu Gunsten der Menschheit gerne anerkennen mag, daB'das 
reine Motiv der Begliickung des Nachsten fUr manche ein 
Sporn zu angestrengter Arbeit ist, so wird doch zugegeben 
werden, daB dieses Motiv wenigstens in der Industrie nur 
ganz ausnahmsweise auftritt und dann meist keine oder nur 
sehr mittelmaBige Erfolge zu verzeichnen hat. Das ge
suchte Bindeglied ist vielmehr die Hoffnung auf Gewinn. 
Immer ist es erst der gewerbliche Erfolg des Erfinders 
erster Klasse, welcher die Erfinder zweiter und dritter 
Klasse aufriittelt. Eine Erfindung mag noch so geistvoll 
und noch so originell sein, so wird sie doch keine nennens
werte lahl von N acherfindern erwecken, solange nicht ein 
auBerer Erfolg zu verzeichnen ist, und sie kann andererseits 
als erfinderische Leistung so unbedeutend sein, wie sie will, 
bringt sie nur Reichtum und Ehre, so wird sie sofort von 
der groBen lahl derer aufgenommen und verfolgt werden, 
die zwar nicht genug OriginaIitat besitzen, um eigene Wege 
zu gehen, sich aber Fahigkeiten genug zutrauen, an einem 
einmal gewiesenen Weg die Blumen zu finden. 

N och zwei litate mogen hier folgen, die dieses Prinzip 
sehr anschaulich beleuchten. Von den StraBenbahnen 
heiBt es: 

"Der elektrische Betrieb brachte eine groBere Anzahl 
von U nfallen mit sich, und eine Hochflut von Vorschlagen 
zur Verhiitung dieser entstand. Hierzu kam, daB Preise auf 
die beste Losung ausgesetzt wurden, wodurch die Erfinder
tatigkeit aufs hochste angeregt wurde. Nicht weniger 
als 48 Anmeldungen gingen in einem Monat fUr Klasse 21 d 
ein, von denen die meisten sich auf Schutzvorrichtungen 
bezogen." 

Hier also haben wir als Hauptinventat den elektrischen 
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Betrieb von StraBenbahnen. Seine Einfiihrung erzeugt 
das Bediirfnis nach Schutzvorrichtungen, und dem Loser 
der Aufgabe winkt nicht allein ein reicher Gewinn, der 
etwa aus der Lieferung einer groBen Zahl von Schutzvor
richtungen zu erzielen ware, sondern es ist auch noch ein 
Preis ausgesetzt, und der Erfolg ist die Erweckung einer 
U nzahl von Erfindern, die sonst nicht daran gedacht haben 
wiirden, Schutzvorrichtungen fiir StraBenbahnwagen zu 
konstruieren. 

Der zweite Fall zeigt die negative Wirkung desselben 
Prinzips. Der Berichterstatter fUr Beleuchtungswesen 
sagt: 

"Auffallend zuriickgetreten ist die erfinderische Tatig
keit bei der weiteren Vervollkommnung der gewohnlichen 
Petroleumlampe, obwohl die Nachfrage nach Petroleum
Tisch- und Hangelampen noch immer vorhanden und 
keineswegs anzunehmen ist, daB diese Lampen ihren besten 
Wirkungsgrad bereits erreicht haben. Die wenigen Pa
tente, welche auf H~rstellung unverbrennlicher Dochte und 
auf Sicherheitsvordchtungen zum Verhiiten von Explo
sionen beim U mfallen der Lampen genommen wurden, haben 
keine Bedeutung erlangt. Dieser Stillstand ist zweifellos 
dem schnellen Umsichgreifen der Gasgliihlichtbeleuchtung 
und dem U mstand zuzuschreiben, daB von seiten der Er
finder die Petroleumlampe ohne Gliihstrumpf, wie der Ar
gand- oder Schnittbrenner, als ein veraltetes Gerat ange
sehen wird, bei des sen Vervollkommnung auf Erlangung 
wertvoller Patente nicht zu r,echnen ist. Es liegt hier also 
der Fall vor, daB der vom Erfinder auf einem verwandten 
Gebiet erhoffte Gewinn eine Einschrankung der erfinde
rischen Tatigkeit auf einem weniger aussichtsvollen Ge
biet herbeigefUhrt hat." 

Der Berichterstatter erkennt also das Vorhandensein 
eines objektiven Bedi.i.rfnisses fUr die Verbesserung der 
Petroleumlampe. Das ist zwar schon ein altes Bediirfnis, 
und man wird daher von vornherein nicht auf viele 
Losungsversuche zu rechnen haben. Er glaubt aber zu 
sehen, daB die Frequenz abnorm zuriickgeblieben ist, und 

A. du Bois-Reymond, Erfindung. 12 
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schreibt diese Erscheinung dem Umstand zu, daB die Er
finder, durch die Erfolge der Auergesellschaft geblendet, 
tiberhaupt fUr die einfache Petroleumlampe kein Interesse 
haben. 

Dieselbe Erscheinung im positiven Sinne sehen wir 
nun hier in unserer Kurve ausgedruckt. Es kommt zu den 
aufregenden Kursen der Auer-Aktien noch hinzu, daB in 
das Jahr 1897 die Veroffentlichung des Nernst-Patentes 
fallt, tiber dessen wirtschaftlichen Erfolg die fabelhaftesten 
Dinge verbreitet wurden, so daB sogar der Vorschlag auf
tauchen konnte, der Staat solIe Professoren, die in den 
Staatsanstalten Erfindungen machen, an dem Gewinn be
steuern, den sie daraus lOsen. Diese Konjunktur erregt 
in einer groBen Anzahl von Leuten die halbklare Vor
stellung, daB jede neue Beleuchtung, die erscheint, not
wendig auch eine Goldquelle sein mtisse, aus der man nur 
zu schopfen brauche, urn reiche Ernte zu halten. So er
langte die Karbidindustrie ihre erstaunliche Popularitat, 
die durch die tatsachlichen Erfahrungen der nachsten Jahre 
beinahe ebenso schnell zum Verschwinden gebracht 
worden ist. 

Der Fall ist besonders interessant, wei! fast aIle 
Voraussetzungen, auf welche die gesteigerte Frequenz der 
Erfindungen aufgebaut ist, auf Tauschungen beruhen. Das 
einzige, was standhalt, ist der auBerordentliche gewerb
liche und technische Erfolg des Auerlichts. Dabei ist zu 
beachten, /daB die Auersche Erfindung seit ihrer Paten
tierung volle zehn Jahre der stiIlen Entwickelung hatte 
durchmachen mussen, bevor es zur Grundung einer ge
werblichen Gesellschaft kommen konnte, und wie viele 
Jahre von Studien und Experimenten noch voraufge
gangen waren, davon schweigt die Geschichte. Aber 
die Gewinne, die N ernst tatsachlich fur seine Erfindung 
erzielt hatte, waren von· der Fama ins MaBlose vergroBert, 
und der maBige gewerbliche Erfolg, dessen sich seine an 
sich hochst interessante Erfindung jetzt erfreut, ist nur 

Nernst-Patent, Anhang (36). 
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der seltenen Zahigkeit und den ungewohnlich reichen 
Mitteln zu danken, mit denen die Allgemeine Elektrizitats
gesellschaft die Erfindung sieben Jahre hindurch verfolgt 
und ausgebildet hat. Die Karbid- und Acetylenbeleuchtung 
endlich hat trotz der groBen Aufmerksamkeit, die ihr infolge 
der gunstigen Konjunktur zugewendet worden ist, alle Er
wartungen enttauscht, und es scheint heute mehr als je 
zweifelhaft, ob sie sich uberhaupt einen ebenbtirtigen Platz 
unter den alteren Beleuchtungsarten erringen kann. 

Aber gerade deshalb ist dieser Fall auch typisch, denn 
Tauschungen solcher Art in der Entwickelungsgeschichte 
der Erfindungen nicht nur bei Laien, sondern auch bei 
Fachleuten, sind auBerordentlich haufig. Es laBt sich an 
vielen Beispielen zeigen, daB auch die bedeutendsten und 
erfolgreichsten Erfinder zur Zeit, da ihre Erfindungen noch 
neu sind, eine ganz falsche Schatzung von ihrem Wert 
haben. So hat zum Beispiel gerade Auer von Welsbach 
dasjenige seiner Patente freiwillig verfallen lassen, 
dessen er allein bedurft hatte, um den Markt dauernd 
zu beherrschen. Der verhaltnismaBig schnelle AbfaH der 
Kurskurve in den J ahren 1898 und 1899 ist wesentlich dem 
Umstand zuzuschreiben, daB diese Tatsache durch Patent
prozesse aufgedeckt wurde, so daB trotz des machtig an
steigenden Bedarfs an Gasgliihlicht die Auer-Gesellschaft 
sich nicht auf der errungenen Rohe halten konnte, da nun 
eine ganze Schar von N achahmern sich in das Geschaft 
eindrangte. Wenn dergleichen also den fiihrenden Fach
leuten begegnet, um wie viel leichter werden Laien einer 
Tauschung unterliegen mussen tiber Dinge und Verhalt
nisse, tiber die sie oft nur vom Rorensagen unterrichtet 
sind. 

Die N eigung, sich Tauschungen aller Art hinzugeben, 
wird auBerdem noch durch einen eigenttimlichen psycho
logischen Vorgang wesentlich untersttitzt. Vielleicht nur 
mit Ausnahme von solchen, die schon eine lang ere Er
finderlaufbahn hinter sich haben, geraten aIle, die. eine 

Auers verfallenes Patent, Anhang (37). 
12* 
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Erfindung konzipiert haben, von der sie glauben, daB sie 
sich gewerblich verwerten laBt, je nach ihrer N aturanlage in 
hoherem oder geringerem Grade in einen Geisteszustand, 
der sich mit nichts so gut vergleichen laBt, wie mit dem 
Zustand eines Verliebten. Genau wie den Verliebten ver
folgt den Erfinder der eine Gedanke bei Tage und bei 
Nacht, und er vermag ihm ohne Unterbrechung nachzu
sinnen, ohne je zu ermiiden. 1m Gegenteil, der Gedanke 
an die Erfindung erzeugt ein eigenes GliicksgefUhl, das ihn 
bestandig dazu spornt, zu ihm zuriickzukehren, wenn er 
durch auBere Umstande eine Zeitlang gezwungen war, sich 
mit anderen Dingen zu beschaftigen. Genau wie ein Ver
liebter verliert er jedes MaB in der Schatzung des Wertes 
seiner Erfindung, sieht er nur ihre Tugenden und iibersieht 
er geflissentlich ihre Schattenseiten. Genau wie ein Ver
liebter wird er von Eifersucht ergriffen, wenn er wahr
nimmt, daB andere demselben Gedanken auf der Spur 
sind, und kann es doch nicht fassen, daB sie vielleicht viel 
wiirdigere Bewerber urn die Gunst des Erfolges sind, als 
er. Ihre Arbeiten erscheinen ihm verachtlich, borniert und 
lacherlich. Und wenn er Zahigkeit genug besitzt, urn bis 
zur AusfUhrung seiner Idee durchzudringen, so kann ihn 
oft der klarste Augenschein nicht von der Aussichtslosig
keit seiner Werbung iiberzeugen. Mag ihm die N atur eine 
noch so schroffe Ablehnung entgegenbringen, er sieht darin 
nur Sprodigkeit. U nd wenn endlich der MiBerfolg 
selbst fUr sein nachsichtiges Urteil nicht mehr zu ver
kennen ist, tritt oft ein Riickschlag ein, der zu einer ahn
lichen Ubertreibung in der Geringschatzung fUhrt, wie er 
sie vorher in der Uberschatzung geiibt hat. Diese hart
nackige Uberzeugung, die den Erfinder treibt, unentwegt 
dem einzigen Ziele nachzujagen, obgleich jeder ruhiger 
Urteilende die vollige Aussichtslosigkeit der Arbeit zu sehen 
glaubt, ist auch schon manches Mal das Geheimnis des 
endlichen Erfolges gewesen, aber wo der Erfindungsge
danke auf falschen Beobachtungen beruht oder wo sich 
schlieBlich dem Vordringen eine unvorhergesehene Schwie
rigkeit in den Weg stellt, fUr welche die N atur keine 
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Losung bietet, da ist sie auch ebenso oft sein Verderben, 
wenn nicht rechtzeitig Ernuchterung eintritt. 

In dies em Zustand der technischen Verliebtheit sind 
auch die geistigen Funktionen des Erfinders besonders 
lebhaft und geschiirft und mit einer Leichtigkeit, die oft 
Slein eigenes Erstaunen erregt, findet er zahllose Kombi· 
nation en, die ihm aIle neu und geistreich zu sein schein en, 
und arbeitet sich in die VorsteIlung hinein, daB er jeder 
Schwierigkeit gewachsen sei, da er ja in seinem Ideenreich
tum nur zu schopfen brauche, um sicher das eine cider das 
andere Mittel zu finden. U nd nicht nur er unterliegt dieser 
Tiiuschung. Auch aIlgemein in der Beurteilung der er
finderischen Fiihigkeiten eines Menschen wird der Eigen
schaft des Ideenreichtums die HauptroIle im Charakter des 
Erfinders zugeschrieben. Denn da wir im Leben an an
deren fast immer nur den Erfolg sehen, so verknupft sich 
die Wirkung des Erfolges mit dieser gliinzenden und her
vortretenden Geisteseigenschaft, und wir werden unwill
kiirlich zu der Auffassung gefiihrt, daB die eine aus der 
anderen folgt. Zu einer richtigen Einschiitzung der fur 
den Erfolg im Erfinden ma8gebenden Geisteseigen
schaften kann man aber so nicht gelangen, sondern man 
muBte dazu die gesamte Erfinderzunft, also die vielen er
folglosen Erfinder ebensowohl, wie die wenig en erfolg
reichen, nebeneinander steIlen, und die Eigenschaften auf
suchen, die sie unterscheiden und vernunftigerweise mit 
dem Erfolg auf der einen und dem MiBerfolg auf der 
anderen Seite in kausalen Zusammenhang gebracht werden 
konnen. : 

Wir haben im erst en Kapitel Robinsons Theorie der 
Erfindung kennen gelernt und gesehen, daB die geistigen 
Funktionen, die das Erfinden ausmachen, sich in Perzep
tion, Konzeption und Konstruktion einteilen lassen. Dabei 
unterscheiden sich die Perzeption und die Konstruktion, 
sofern sie von jeder Konzeption reinlich getrennt werden, 
uberhaupt nicht von Perzeption und Konstruktion auf 
anderen Gebieten, die Perzeption des Erfinders nicht von 
der Perzeption des wissenschaftlichen F orschers und die 
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Konstruktion des Erfinders nicht von del' Konstruktion des 
einfach konstruktiv arbeitenden Ingenieurs. Demnach 
wiirde in der Konzeption eigentlich das Wesen der Er
findung wurzeln, und diejenigen Geisteseigenschaften, von 
denen die Fahigkeit zu konzipieren abhangt, wiirden fUr den 
Erfolg im Erfinden den Ausschlag geben. Mit anderen 
Worten, der ideenreichste Erfinder wiirde auch del' erfolg
reichste sein. Robinson selbst hat fUr solche Spekulationen 
allerdings keinen Raum, aber der SchluB drangt sich auf 
und entspricht eben auch so gut den allgemeinen Erschei
nungen, die jeder am Leben wahrzunehmen meint, daB 
Zweifel liber seine Richtigkeit gar nicht aufkommen. Aber 
die Unsicherheit einer solchen Urteilsbildung liegt auf der 
Hand, denn die personlichen Erfahrungen eines einzelnen 
sind entweder eine rein zufallig ausgewahlte Stichprobe aus 
der Gesamtzahl der Falle, oder aber, was noch gefahrlicher 
ist, die Auswahl ist durch irgendwelche U mstande beein
fluBt, die mit dem Resultat der U ntersuchung nichts zu tun 
haben und es ,daher falschen. 

Aber hier kann wieder die Statistik der Patentamter 
helfen, und da begegnet uns eine Erscheinung, die sich so 
deutlich vordrangt, daB sie gar nicht zu iibersehen ist, die 
sich in allen Landern mit der groBten GleichmaBigkeit 
wiederholt und sich iiber die ganze Zeit, in der iiberhaupt 
Aufzeichnungen vorliegen, vollig unverandert erhalt. Das 
ist die ungeheure Uberproduktion an Ideen. Wer in den 
Patentregistern blattert und sich nach dem, was er liest, 
eine Vorstellung davon zu bilden sucht, auf welche Weise 
die Erfinderzunft die technischen Fortschritte zustande 
bringt, der wird wohl daran erinnert, wie im Frlihjahr unter 
einem bliihenden Baum der Boden im weiten Umkreise mit 
Bllitenstaub, wie mit Schnee, bedeckt ist. Denn wie die 
Natur Milliarden von Bliitenstaub-Zellen erzeugt und aus
streut, urn wenige H underte von Bliiten zu befruchten, so 
flilIen in den Bibliotheken der Patentamter Wagenladungen 
von dicken Banden die GestelIe, und jeder Band ist von der 

Dberproduktion an Ideen, Anhang (38). 
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ersten bis zur letzten Seite mit knappen Darstellungen von 
Erfindungsideen angefUIlt. U nd doch konnen wir Bande 
auf Bande durchsehen, ehe wir ,einmal auf. einen Gegenstand 
treffen, den wir aus der Technik, aus dem wirklichen Leben 
kennen. Sie aIle sind also wie der Bliitenstaub zur Erde 
gefallen und verkommen, und nur eine in Hunderten ist 
imstande gewesen, das Wachstum von wirklichen Frlichten 
einzuleiten. Dieser kleine Prozentsatz der fruchtbringenden 
Ideen wlirde aber noch urn ein Vielfaches zu verkleinern 
sein, wenn wir nicht darauf angewiesen waren, nur die 
Erfindungsideen zu zahlen, die bei den Patentamtern 
angemeldet werden. Die tatsachliche Produktion ist viel 
groBer, aber sie entzieht sich nicht allein der Zahlung, 
sondern sogar zum allergroBten Teil liberhaupt der 
Beobachtung. Nur dann und wann, durch zufalliges 
Zusammentreffen von besonderen Umstanden gelingt es, 
ein so1ches fllichtiges Bild festzuhalten, in dem sich das 
Sprudeln der ungehemmten erfinderischen Konzeption 
offenbart, und man kann daher nur aus solchen gelegent
lichen AuBerungen der halb Unmlindigen liber den Umfang 
dieser Produktion eine vage Vorstellung gewinnen. 

Urn indessen dem Leser die Moglichkeit zu gewahren, 
sich selbst von dem einen Begriff zu bilden, was gemeint 
ist, sei es erlaubt, ein so1ches Beispiel hier wiederzugeben, 
das zwar vom untersten Ende der Erfinder-Rangordnung 
herstammt und vielleicht mehr den Stempel einer Karikatur 
als den einesernsten Zeugnisses tragt, aber da es eben 
einfach aus dem Leben abgeschrieben ist, doch darau£ 
Anspruch machen darf, einen Einblick in das Leben zu 
gewahren. 

Das Folgende ist ein Brief einer Erfinderin an einen 
Anwalt. N ach einigen einleitenden Worten liber den Zweck 
ihres Schreibens fahrt die Verfasserin fort: 

"So habe ich erstens einen Plan fUr eine transportable 
Wasserleitung fUr Schlafzimmer, die ohne jede Baulichkeit 
und ohne jede Extramontur, liberall, in jedem Haus und in 
jedem Zimmer sofort anzubringen ist, wo eine solche sonst 
nicht anzubringen ware, weil nicht immer das Schlafzimmer 
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direkte Verbindung mit der Kiiche hat, betreffs AnschluB 
an die Wasserleitung. Durch betreffende Neuerung Hillt 
das lastige Heben der plump en, schwerfalligen Wasser
kannen weg, die schwachliche und altere Personen nicht 
ungefahrdet heben konnen, und urn das Bequem-Praktische 
mit dem Schonen zu verbinden, mochte ich betreffenden 
Artikel fiir feinere Hauslichkeiten zugleich als elegante 
Zimmerzierde konstruieren lassen, in Form einer Frauen
figur, deren Oberkorper abgehoben werden kann, zum 
Zweck eines Extra-Einsatzes als Bassin. Das geeignetste 
Material dazu ist Alumin, das mit einem dazu passenden 
Lack, wie PorzelIan aussehend, iiberzogen werden soIl, und 
zwar, daB das Gewand nach morgenlandischer Art in losen 
Falten, cr~mefarben, mit Rosenknospen besetzt, aussieht, 
auch wasserblau mit Goldsternen kann das Kleid der 
Wasserkonigin sein, oder meergriin mit Wasserrosen, je 
nach Belieben oder Geschmack, oder der Zimmerdekoration 
entsprechend. Der Kopf der Figur soIl hohl gearbeitet 
werden, urn einen kleinen Blumentopf einzulassen, be
wachsen mit lebendem oder kiinstlichem, sogenanntem 
Frauenhaar. Am Busen solI das Kleid ebenfalls eine kleine 
Hohlung zur Aufnahme eines kleinen Buketts tragen. Die 
eine Hand solI einen kleinen Korb halt en fiir Seife und 
Zahnbiirste. Die andere Hand solI ein Glas oder Kelch 
halt en, resp. ein Seerosenblatt als Kelch geformt, wo das 
Wasser durch den Blumenstengel in den Blatterkelch sich 
ergieBt, wenn die Trinkwasserleitung durch den Arm mit 
dem Oberkorper verbunden wird, wo dadurch dann auch 
keine Karaffe im Zimmer mehr notig ist. Die Schuhspitzen 
sollen die Hahne bilden, die durch Herausziehen als 
kleine Wasserrosen sich offnen, wo oben durch Umdrehen 
der angebrachten Schleife dann Wasser flieBt. Die beiden 
Hahne sowie der Wasserraum miissen betreffs bequemer 
Reinigung zum Aufklappen gearbeitet werden, wie zum Bei
spiel ein Zigarrenetui. Dieses Wasserwerk oder diese Wasch
tisch-Einrichtung muB, wie selbstverstandlich, in der Mitte 
auf dem iiblichen Waschtischgehause angebracht werden. 
Fiir Hauslichkeiten, die betreffs des Kostenpunktes auf 
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moglichste Einfachheit angewiesen sind, kann eine einfache 
vasenartige Kanne, ohne Einsatz mit nur einem Hahn, 
hergestellt werden, oben kann das TrinkgefaB als Decke1 
dienen, damit das Wasser staubfrei bleibt, alles aus Alumin 
betreffs ,unzer brechlich'. 

"Urn nun fernerem Ungliick vorzubeugen, gibt es eine 
Totalabhilfe durch Fabrikation feuerfester Mobel, die, wenn 
aus Alumin fabriziert, manch andere Vorteile bieten. Sie 
sind durch ihre leichte Transportfahigkeit praktischer, 
antiinsektisch und konnen ohne Lotung fabriziert werden, 
und zwar zum Auseinandernehmen beim U mzug oder' be
schrankten Wohnraumen. Selbstverstandlich miiBte dieses 
Material mit einem dazu passenden Lack oder Politur, wie 
Holz aussehend, behandelt werden. Nun handelt es sich 
darum, ob fUr den Anfang Alumin nicht teurer ist als Holz, 
und dann mochte ich dem Widerwillen Rechnung trag en 
betreffs der Wahl dieses ungewohnlichen Materials, wenn 
das aber nicht gelingt, dann miissen wir bedenken, wie viel 
teurer und ungewohnlicher ist der Seelenschmerz so vieler 
Hinterbliebener, die ihr ganzes Leben hindurch ihre im 
Feuer umgekommenen Angehorigen beweinen. Dieser rnein 
anderer Vorschlag, aIle unsere Lieblingsmobel ,immun 
gegen Feuer zu machen', ist ein chemisches Verfahren, 
und wenn das sich nicht bewahrt, danD, muB ein widerstands
fahiges Holz gefunden werden, wie zum Beispiel Seine Durch
laucht der Fiirst Bismarck gerauschloses Holz zum StraBen
pflaster erfunden hat. Hat man ein solches geeignetes Ma
terial gefunden, dann bietet sich ein groBes Feld zur Ver
wertung bei den zukiinftigen Hauserbauten, wo samtliche 
Holzpartieen, aus feuerfestem Material genommen, einen 
vollstandig gefahrlosen Bau bilden, worin jeder ruhig 
schlafen kann. Ware diese Vorsicht langst Mode gewesen, 
dann hatte so mancher seine Angehorigen und sein Hab und 
Gut noch. U nd nun habe ich die Idee fUr eine selbst
spielende Violine, die durch einen im Innern des Instru
mentes eingefiigten Mechanismus mit der Bewegung des 
Spiels von auBen derartig in Verbindung steht, daB jeder 
ohne Studium spielen kann; zweifellos wiirden Musikfreunde 
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eher solchem Kunstwerk den Vorzug geben, statt einer 
leierhaften Musikdose. Dann habe ich eine N euerung an 
Nahmaschinen, die, um Krankheiten vorzubeugen, durch 
ein einfaches Raderwerk das schadliche Treten unnotig 
macht. Dann habe ich die Idee fUr ein praktisches System 
ftir ein Taschenfeuerzeug. Ferner den Plan eines selbst
tatigen Apparates zum Ausziehen und Anziehen der Stiefel, 
in jeder beliebigen Form zu fabrizieren, wie zum Beispiel als 
H und, dessen Vorderpfoten mit dem erforderlichen inneren 
Mechanismus derart korrespondieren, daB sie die Bewegung 
bewerkstelligen, die Stiefel vorzuschieben und zuruckzu
ziehen. Dann habe ich die Idee einer TeItower-Ruben-Putz
maschine, die zwar schwierig herzustellen ist und dann 
wahrscheinlich durch ein einfacheres Mittel mal verdrangt 
werden wird; es ist das ein chemisches Praparat, worin die 
Ruben eine gewisse Zeit liegen bleiben, bis die unbrauchbare 
AuBendecke sich 16st, wonach sie nur mit klarem Wasser 
gewaschen werden brauchen. Damit ware eine ungeheure 
Ersparnis der Zeit erzielt. N och habe ich mehrere Ideen, 
doch ist dieses fUr den Anfang wohl genug." 

Hier also haben wir reine Konzeption in Fulle. Die 
Schreiberin ist offenbar unfahig, uberhaupt zwischen Auf
gaben und Losungen zu unterscheiden, es fehIt ihr ganzlich 
an Ubersicht uber die Grenzen des technisch oder gar 
wirtschaftlich Ausfuhrbaren, sie hat auch nur eine ganz 
schiefe und unbestimmte Vorstellung von der N atur der 
Bedurfnisse, die sie durch ihre Erfindungen befriedigen 
will. Aber eine Eigensch<l:ft besitzt sie in hohem Grade, 
Ideenreichtum. DaB ihre Perzeptionsfahigkeit fast voll
standig verkummert ist, hat ihre Konzeptionsfahigkeit nicht 
nur nicht gehemmt, sondern sogar sichtlich beflugelt, denn 
keinerlei Fesseln der Erkenntnis der Wirklichkeitsgrenzen 
beengen sie. 

Der Fall zeigt also eins. Kann niemand ein erfolg
reicher Erfinder sein, ohne die Fahigkeit der Konzeption 
zu besitzen, so ist doch das Angebot an bloBer Konzeption 
unendlich viel groBer als das von erfolgreicher Perzeption. 
U nd nicht allein viel seltener ist die Fahigkeit, richtig zu 
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perzipieren; die Arbeit des Perzipierens selbst ist auch viel 
miihseliger. Wenn man das Perzipieren nur als Aufnehmen 
des Bekannten bestimmt, also als Lemen, so brauchen wir 
bloB daran zu denken, welch en Zeitaufwand, welche 
dauemde Anstrengung es kostet, auch nul' ein Handwerk 
zu lernen, geschweige denn im technischen Wissen soweit 
vorzudringen, daB man in irgend einem groBeren Gebiet 
wirklich einen annahemd erschopfenden Uberblick iiber das 
Bekannte besitzt. Wer diese Arbeit nicht geleistet' hat, wird 
wohl vermoge bloBer, mehr oder minder geistreicher Kon
zeption Erfindungen machen konnen, abel' wenn er unter 
der unendlichen Menge von Kombinationen, die sich seinem 
Geiste bieten, eine von denen trifft, die gleichzeitig in del' 
N atur ihr Gegenstiick that, das heiBt ausfiihrbar ist, so wird 
das ein Fall sein, als ob er abends durch eine belebte StraBe 
ginge und einen vollen Geldbeutel fande, der am Morgen 
verloren worden ware. Nun ist aber Perzeption keineswegs 
bloB ein Lemen dessen, was andere schon gewuBt haben 
oder wissen, sondem weit wichtiger ist fiir den Erfinder 
diejcnige Perzeption, we1che nul' durch Beobachtung aus
geiibt werden kann. Richtige Beobachtung von Vorgangen 
in N atur und Technik ist abel' eine hochst seltene 
Fahigkeit, die keineswegs dem Durchschnittsmenschen 
gegeben ist und auch von dem Begabteren in den meisten 
Fallen erst ·durch lange und gewissenhafte Schulung er
worben werden muB. 

Ais Helmholtz ein Knabe war, solI er gemeinschaftlich 
miteinigen Mitschiilem den Auf trag erhalten haben, 
moglichst genau an einer Vhr, die in einiger Entfemung 
in einem Garten aufgestellt war, die Zeit abzulesen. Die 
anderen Knaben liefen nach der Vhr und brachten so 
schnell wie moglich ihre Ablesung zuriick. Helmholtz iiber
schlug, wie viel Zeit fUr den Riickweg anzusetzen sei, und 
addierte diesen Betrag zu seiner Ablesung. Das gibt uns ein 
Beispiel iiber-legener Perzeption und zeigt zugleich, daB 
Beobachten, selbst des einfachsten Vorganges, nichts 
weniger als eine mechanische Tatigkeit ist. 

Die Schwierigkeit der Perzeption steigert sich aber 
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noch in beliebigem Grade, wenn die Beobachtung erst 
dadurch moglich wird, daB der Beobachter sich die Ver
suchsbedingungen selbst herstellen muB, mit anderen 
Worten, wenn die richtige Beobachtung die richtige 
Anstellung eines Experiments fordert. Dann liegt oft genug 
in der Ausftihrung einer einzigen Beobachtung, also in dem 
Akt der Perzeption, allein eine Tat, die den Beobachter 
zum Genie stempelt. Aber mag erein noch so groBes Genie 
sein, immer werden wir noch dies mit Sicherheit erkennen. 
J eder einzelne Perzeptionsakt, sei er ein bloBer Lernakt, sei 
er eine Beobachtung, wird unendlich viel miihevoller sein, 
als die bloBe Konzeption, die ihn begleitet und erganzt, 
wenn er sich zu einer Erfindung auswachsen solI. Selbst 
das einfachste Experiment kann stundenlange Arbeit 
erfordern, und manches Experiment erfordert Jahre. Die 
Beweglichkeit des Geistes ist dagegen so ungeheuer viel 
groBer, als die Beweglichkeit des korperlichen Versuchs, 
der Rechnung, der Zeichnung, daB man sich diese 
Funktionen nur nebeneinander zu vergegenwartigen braucht, 
urn zu der Auffassung zu gelangen, daB die Fahigkeit 
richtiger Perzeption die ungleich hohere und seltenere 
Fahigkeit ist. 

Man kann den Weg, den der Erfindergeist durch
wandern muB, urn bis zu seiner Erfindung zu gelangen, als 
eine zusammenhangende Kette von Perzeptionen und Kon
zeptionen beschreiben. Die Perzeptionen sind diejenigen 
Teile der Erfindung, welche bereits ausprobiert sind, sei es 
durch friihere Forscher, sei es durch den Erfinder selbst, 
die Konzeptionen bilden die verbindenden Briicken zwischen 
dies en Teilen. Damit die Erfindung brauchbar sei, miissen 
auch sie der Wirklichkeit entsprechen. Sieht man von 
dieser Bedingung der Verifizierung ihrer praktischen Aus
fiihrbarkeit ab, so ist es ganz leicht, selbst die weitesten 
Abgriinde zwischen den Perzeptionen zu iiberbriicken. Jules 
Verne kommt nie urn Mittel in Verlegenheit, seine HeIden 
sicher durch die schwierigsten Situationen hindurchzu
ftihren, weil er sich damit begniigen darf, es auf dem Papier 
zu tun. In der Wirklichkeit aber wird offenbar der 
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Erfinder im Vorteil sein, dessen Perzeption die klc~insten 
Lucken ubrig laBt, denn je kleiner die Lucke zwischen zwei 
sicher perzipierten Teilen der Erfindung ist, desto weniger 
konzipierbare 'Uberbriickungen werden sich dem Geist 
bieten, und desto wahrscheinlicher ist es also, daB eine von 
ihnen die richtige ist, das heiBt, diejenige, die auch objektiv 
eine Losurigsmoglichkeit und womoglich die beste darstellt. 
Da nun ein mit uberlegener Perzeptionsfahigkeit aus
gestatteter Geist aus den vorhandenen Indizien weit mehr 
lernen wird, als ein weniger begabter, so werden fur ihn 
auch diese Lucken urn so kleiner sein. Vielleicht sind sie 
uberhaupt ausgefuIIt, und die Losung erscheint ihm schon 
auf Grund weniger Beobachtungen selbstverstandlich, bis 
zu der ein anderer sich erst durch eine Reihe von Fehl
griffen hintappen muB. 

Wenn diese Betrachtung das Richtige trifft, und wenn 
es ferner richtig ist, was wir dieser Betrachtung voraus
geschickt und weiter oben durch eine Reihe von Beispielen 
zu zeigen versucht haben, daB namlich die Perzeption des 
Erfinders sich dem Wesen nach in nichts von der Perzeption 
des wissenschaftlichen Forschers unterscheidet, so muBten 
auch diejenigen Geister zugleich die groBten Erfinder sein, 
die an Perzeptionsfahigkeit am hochsten uber ihre Mit
menschen emporragen, also zum Beispiel ein Newton oder 
ein Helmholtz. 

Aber obgleich das nur sehr bedingt zutrifft, ist damit 
doch nicht gesagt, daB wir die gewonnene Auffassung 
deshalb verwerfen muBten. Wir haben als Erfinder erster 
Klasse diejenigen Erfinder bezeichnet, deren erfinderische 
Arbeit aus innerem Forschungs- und Schaffensdrange 
herauswachst und keines auBeren AnstoBes bedarf, um 
Fruchte zu treiben, und dieselbe Fahigkeit der Initiative 
werden wir auch den groBen Forschern zuschreiben durfen. 
Wenn wir also sehen, daB solche Geister fUr gewohnlich 
keine oder nur wenige Erfindungen hervorbringen, so 
werden wir fuglich nach einem inneren Grunde suchen 
mussen. DaB ihre Perzeptionsfahigk'eit diejenige der 
ubrigen Menschen gewaltig ubertrifft, ist ohne weiteres aus 
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ihren Taten zu erkennen. Wir haben ferner gesehen, daB 
wir die Fahigkeit zu konzipieren auch schon bei auBer
ordentlich viel tieferstehenden Geistern in hohem Grade 
ausgebildet finden. Wenn also Newton und Helmholtz 
keine groBen Erfinder gewesen sind, so muB sich in ihrer 
Geisteskonstitution noch eine dritte Eigenschaft vorfinden, 
die ihre Fiihigkeit, zu erfinden, neutralisiert hat, oder es 
muB ihnen eine Eigenschaft fehlen, die gerade die groBen 
Erfinder auszeichnet. Da wir ja doch in: Wirklichkeit immer 
nur mit den Wirkungen dieser Eigenschaften operieren, die 
wir allein wahrnehmen konnen, so ist es ziemlich gleich
gultig, wie wir die Erscheinung in Worte kleiden. Wir 
haben aber gesehen, daB jedenfalls bei den Erfindern 
zweiter und dritter Klasse die Erfindung immer nach Brot 
geht, und darin werden wir wohl auch hier den Schliissel 
del' Frage zu suchen haben. Das technische Arbeiten mag 
sich noch so sehr vergeistigen, es mag in seinen Ausliiufern 
den hochsten Leistungen del' reinen Wissenschaft immerhin 
nahe kommen, so wird man doch als greifbares liel der 
Arbeit immer nur den gewerblichen Gewinn bezeichnen 
konnen. Auch im Handel begegnen wir ja demselben lwie
spalt; auch der Chef eines groBen Hauses arbeitet nicht 
eigentlich um Geld, denn er hat vie! mehr, als er verzehren 
kann oder mag, aber aIle seine Handlungen sind doch nur 
darauf angelegt, Geld zu verdienen. U nd diese Erwerbs
ader steckt auch immer im groBen Erfinder, und wo sie 
fehlt, wird sich daher auch eine andere Richtung in dem 
Streb en zeigen. DaB die Fahigkeit, Erfindungen erst en 
Ranges zu produzieren, gerade den groBen Forschern nicht 
abgeht, beweisen die Erfindungen, die sie machen, sobald 
sich ein liel oder ein Problem einstellt, das genugende An
ziehungskraft fUr sie bietet. Gilt es den Augenhintergrund 
zu untersuchen, so wird Helmholtz uber N acht zum Erfinder 
und schenkt der Welt den Augenspiegel, und gilt es die 
Beobachtung der Gestirne zu verbessern, so gerat Newton 
nicht in Verlegenheit, sondern macht sich an die Kon
struktion seines Spiegelteleskops. Um aber in der Technik 
heutzutage unmittelbar Fortschritte zu produzieren, muB 
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der Erfinder notwendig selbst im Gewerbe stehen und sich 
flir den Gewerbebetrieb interessieren. 

Etwas anders liegt es schon mit den Chemikern. Die 
meisten bedeutenden Chemiker sind auch als Erfinder auf
getreten. So hat Hofmann die Anilinfarben entdeckt, Baeyer 
die Synthese des Indigo, Tiemann das Vanillin. Aber gerade 
in der Chemie ist wissenschaftliche Entdeckung von ge
werblicher Erfindung oft nur in der Art der Verfolgung der 
Entdeckungen unterschieden, und der Entdecker kann die 
gewerbliche Ausbeutung seiner Arbeiten auch sehr wohl 
anderen iiberlassen, ohne selbst ganz auf die materiellen 
Frtichte zu verzichten. HandeIt es sich aber um Erfin
dungen, wie zum Beispiel den Bunsenbrenner oder die Ber
zeliuslampe, so begegnen wir auch hier genau derselben Er· 
scheinung. Nur den Zwecken der Forschung zuliebe hat 
der Forscher erfunden, und er verschenkt seine Erfindung, 
weil sie ihn als solche, das heiBt als Mittel zur Ausbildung 
oder Vervollkommnung eines Gewerbes tiberhaupt nicht 
interessiert. Bei anderen auch findet sich dieses Interesse 
flir das Gewerbe bis zu einem gewissen Grade ausgebildet, 
wie zum Beispiel bei Lord Kelvin, und die Produktion von 
zahlreichen Erfindungen ist die Folge. 

Wir sehen also, am Konnen fehIt es den Meistern 
der Perzeption durchaus nicht, sondern nur am Trieb 
und flir ihre Mitmenschen ist das sicher die groBere 
Wohltat, denn die Erfindungen bleiben doch nicht aus. 
Es ergibt sich vielmehr, daB so auf einem Umwege 
auch auf dem Gebiet der rein technischen Erfindung 
5chlieBlich die Ernte viel reicher ausfallt, als es moglich 
ware, wenn sich die geborenen Forscher neben ihrer wissen-
5chaftlichen Arbeit auch mit Erfinden abgeben wollten. 
Denn eben weil die Erfindung zu allererst auf Erkenntnis 
beruht, wahrend die Konzeption des eigentlichen Erfin
dungsgedankens sich aus solcher Erkenntnis nicht selten 
ganz von selbst einfach durch Stellung der Aufgabe ergibt, 
50 ist es notwendig, daB die Erkenntnis erst errungen und 
vertieft werde, damit die daraus entspringenden Erfindungen 
folgen konnen. Wtirden also diejenigen Geister, die von 
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N atur befiihigt sind, das Wissen zu erweitern, ihre Zeit 
darauf verwenden, den technischen Anwendungen ihrer 
Entdeckungen nachzugehen, so wiirden sie sieher weniger 
Entdeckungen machen, und es konnten daher auch nur 
weniger Erfindungen zustande kommen. So bildet sich aber 
von selbst eine Art Arbeitsteilung aus. Der Forscher treibt 
den Stollen geradeaus in den Fels der Erkenntnis, und die 
Edelsteine und Erze, die sich etwa zeigen, sind ihm 
ebensoviele Spezies, nieht mehr und nicht weniger 
interessant, als die Gangart, in der sie eingesprengt liegen. 
Und ihm auf dem FuBe folgt der Erfinder voll siehtenden 
Verstiindnisses fUr die Schiitze, die jener freigelegt hat, und 
voll Eifer, sie der Mitwelt zugiinglich zu machen. So findet 
man fast immer auf den Spur en des groBen Forschers den 
bedeutenden Erfinder. So folgt Siemens in den Spuren von 
Faraday, so Bell in den Spuren von Helmholtz, so Marconi 
in den Spuren von Hertz. 

"Die wahren Weisen fragen, wie sich die Sache verhalte 
in 'sich selbst und zu andern Dingen, unbekiimmert urn den 
N utzen, das heiBt urn die Anwendung auf das Bekannte 
und zum Leben Notwendige, welche ganz andere Geister, 
scharfsinnige, lebenslustige, technisch geiibte und gewandte 
schon finden werden." (Goethe.) 

Fiir unsere Charakteristik des Erfinders ergibt sieh, 
daB seine Begabung fUr reine Perzeption nicht so groB 
zu sein braucht, wie die des Forschers, denn es geniigt 
meist, daB er das Licht sieht, das jene entziinden. Notig 
ist aber, daB sein Interesse fUr das Konnen groBer sei, als 
fUr das Wissen, und notig ist vor allen Dingen, daB er Ver
stiindnis fUr das Gewerbe besitze und von Liebe dazu erfiillt 
sei. Denn eine Erfindung ist nicht gemacht, wie eine 
wissenschaftliche Entdeckung, wenn sie publiziert ist. Sie 
hat kein Leben, bevor sie nicht so weit durchgebildet ist, 
daB sie auf dem Markt mit anderen Erfindungen den Wett
kampf aufnehmen kann, und sie hat keinen Samen, solange 
sie noch so zart ist, daB sie nicht von jedem anderen mit 
gleichem Erfolge nachgebaut werden kann. Solche Aus
bildung und EinfUhrung einer Erfindung erfordert aber 
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Kampfe; Kampfe mit den Vorurteilen der Menge, Kampfe 
mit dem widerspenstigen Material und Kampfe mit den 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Diese wirtschaftliche, 
technische und diplomatische Arbeit ist stets weit schwie
riger, als die Arbeit des eigentlichen Erfindens selbst, und 
daher sehen wir denn auch, daB die hervorragenden Er
finder immer auch hervorragende Geschaftsleute sind. Der 
reine Techniker mag ein Meister in seiner Art sein, mag als 
Berechner von Schiffen, von Briicken, von Dampf
maschinen oder von photographischen Objektiven seines
gleichen nicht im Lande haben, trotzdem wird er dem 
Wesen der Sache nach meist in abhangiger Stellung 
bleiben, und wenn er nicht das Gliick hat, unter einem ver
standnisvollen Chef zu dienen, so wird er nicht diejenige 
Unterstiitzung finden, deren seine Arbeiten bediirften, urn 
so, wie sic es vielleicht verdienen, zur Geltung zu kommen. 

Also geschaftliche Begabung muB sich mit einem 
hohen, wenn auch nicht dem hochsten, Grade von Perzep
tionsfahigkeit in einem Geiste zusammenfinden, damit er 
imstande sei, die oberst en Sprossen auf der Stufenleiter des 
Erfinderruhms zu erklimmen. Watt, N asmyth, Stephenson, 
Krupp, Siemens sind durchaus nicht allein technische, 
sondern vor allen Dingen auch geschaftliche Genies, und 
die Bedeutung ihrer technischen Begabung im Vergleich zu 
ihrer geschaftlichen fUr ihren wirtschaftlichen Erfolg tritt 
immer mehr in den Hintergrund, je mehr sich ihr wirt
schaftlicher Erfolg auswachst. Denn je groBer die Mittel 
werden, iiber die sie geschaftlich verfUgen konnen, urn so 
leichter wird es ihnen, rein technisch begabte: Talente. heran
zuziehen und durch ihre Dienste die eigenen technischen 
Fahigkeiten zu erganzen. 

Die Erkenntnis dieser Moglichkeit hat in neuerer Zeit 
wieder zu einer gewissen Schwerpunktsverschiebung als 
Folge einer erneuten Arbeitsteilung geftihrt. 1st ein rein 
finanziell fahiger Mann imstande, eine groBe technische 
Anstalt zu leiten, indem er die erforderIichen technischen 
Leistungen durch angestellte, rein technisch befahigte 
Krafte aufbringen IaBt, so muB es offenbar moglich sein, 

A. du Bois-Reymond, Erfindung. 13 
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das ganze Entwickelungsstadium zu iiberspringen, in dem 
der Erfinder gleichzeitig selbst die gewerbliche Ausbildung 
seiner Erfindungen durchfiihren IhuB, indem man von vorn
herein ein geniigend groBes Kapital aufbringt, um eine Er
findung gleich in einem MaBstab zu verwerten, zu dem der 
Erfinder selbst vielleicht erst nach einem halben Leben 
miihevoller Arbeit gelangen konnte. AuBerdem wird da
durch moglich, eine groBe Zahl guter Erfindungen vor der 
wirtschaftlichen Verkiimmerung zu retten, deren U rheber 
nicht die seltene Gabe besitzen, das technische mit dem 
geschaftlichen Talent zu vereinigen. 

So sehen wir heute, daB bestandig reine Finanzleute 
sich mit Erfindern vereinigen, um deren Erfindungen aus
zunutzen. J a, viele groBe Banken halten dauernd ein Konto 
zum Ankauf und zur Entwickelung von Erfindungen offen. 
GroBe Summen werden auf diese Weise allerdings auch oft 
fUr Ideen ausgegeben, von denen sich nachtraglich heraus
stellt, daB sie ganz wertlos sind, aber wenn solche U nter
nehmungen mit U msicht und Ausdauer und vor allen 
Dingen mit den unerschopflichen Mitteln eines groBen 
Bankinstituts fortgesetzt werden, so sehlagt doeh immer von 
Zeit zu Zeit eine Erfindung ein und gestattet dann meist, 
aIle Verluste einer langeren unfruehtbaren Periode abzu
sehreiben. Das Verfahren besteht dann gewohnlieh darin, 
daB zur Herstellung und Verbreitung der Erfindung plan
maBig eine Gesellschaft gegriindet wird, an welcher der 
Erfinder als teehniseher Direktor oder als Aufsichtsrat oder 
auch als consulting engineer teilnimmt. Auf diese Weise 
gelingt es also, ihn fast vollstandig von der rein wirtsehaft
lichen Arbeit zu entlasten, und wenn er seine Saehe riehtig 
zu fUhren weiB, wird es ihm trotzdem moglich sein, seine 
Unabhangigkeit und seine Gleichberechtigung mit den kauf
mannischen Leitern des U nternehmens zu bewahren. 

Dureh dieses System ist im Laufe der letzten fUnfzig 
Jahre allmahlieh ein neuer Stand erwaehsen, der in den 
Vereinigten Staaten schon seit langerer Zeit viele Mitglieder 
zahlt und diesseits des Ozeans aueh in nicht mehr ganz 
vereinzelten Fallen auf tritt, der Stand des Berufserfinders. 
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Wird namlich die Arbeitsteilung um noch einen Schritt 
weiter getrieben, so gelangt man dazu, auch mit dem regel
maBigen Betrieb, sobald er erst handwerksmaBig geworden 
ist, den Erfinder nicht mehr zu belasten. Denn je groBere 
Genialitat dieser in der Produktion von Erfindungen besitzt, 
um so weniger wird er geneigt sein, sich zum technischen 
Verwaltungsbeamten herzugeben, und wird auch flir einen 
solchen Beruf in den meisten Fallen um so weniger 
begabt sein. 

Der wirtschaftliche Betrieb des U nternehmens pflegt 
durch diese Arbeitsteilung zu gewinnen. Fiir den Erfinder 
liegt aber zweifellos eine Gefahr in einer solchen einseitigen 
Pflege seines Talentes. Zunachst bestehen seine Einnahmen 
zumeist in vereinzelten groBen Gewinnen, die sich iiber un
regelmaBige Zeitraume verteilen. Da er fiir den systema
tischen Aufbau eines Vermogens wenig begabt ist - denn 
sonst wiirde er es ja vorziehen, im regelmaBigen Betriebe 
zu bleiben -, so entwickelt sich leicht bei ihm eine starke 
Spielerneigung, und wir finden daher haufig, daB die Lauf
bahn solcher Leute zwischen UberfluB und Bankrott 
pendelt. Aber das ist vielleicht das kleinere Ubel. Um 
mit Erfolg zu erfinden, muB der Erfinder erstens' rechtzeitig 
vor die Aufgaben gestellt werden, die aktuel1 UIt<:~ womoglich 
erst in statu nascendi sind, und' um solche Aufgaben zu 
los en, muB seine Perzeption der verfiigbaren technischen 
Mittel auf dem laufenden erhalten bleiben. Beide Be
dingungen aber lassen sich mit einiger Vollkommenheit nur 
erflillen, wenn er mit dem regelrechten Betriebe in steter 
Fiihlung bleibt, und davon gerade schlieBt ihn das System 
aus, dem er sein Dasein verdankt. Wenn ihm also nicht 
auBergewohnliche Fahigkeiten iiber diese Klippe hinweg
helfen, so versagt seine Produktivitat und damit die Grund
lage seiner Existenz. So findet man, daB! der Berufserfinder 
es nur dann zu nennenswerten und dauernden Erfolgen 
bringt, wenn er die MaBigung besitzt, sich streng zu 
spezialisieren und die geschaftliche Gewandtheit, mit den 
Betriebsunternehmungen, die er ins Leben ruft, in fort
gesetzter Verb in dung zu bleiben. 

13* 
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Vielleicht das bekannteste Beispiel eines solchen 
Verfalls der Produktivitat ist Edison. Zwar bauen sich 
schon seine J ugenderfolge viel mehr auf ein auBerge
wohnliches MaB von wirtschaftlichem Wagemut auf, als auf 
irgend welche wirklich bedeutenden Erfindungen. Aber das 
voUige Versagen seiner Muse, seitdem er angefangen hat, 
ausschlieBlich im Erfinden seinen Beruf zu erblicken, zeigt, 
daB del' Erfinder eben in der Zuriickgezogenheit nicht 
gedeiht. 

Will man indessen den Versuch machen, aus solchen 
allgemeinen Beobachtungen an einzelnen Fallen die 
auBeren Lebensbedingungen abzuleiten, unter den en die 
Produktivitat des Erfinders sich am freiesten und voll
kommensten zu entfalten vermag, so stoBt man auf uniiber
windliche Schwierigkeiten. Denn nicht nur ford ern ver
schiedenartige Erfindungen ganz verschiedene auBere Ent
stehungsbedingungen, sondern auch ganz verschiedenartige 
Veranlagung und Vorbildung. Man denke etwa an die 
Titanenarbeit des Werkmeisters George Stephenson und 
dane ben an den genialen Griff des Arztes Dunlop, der fUr 
seinen Sohn den hohien Gummireifen konstruierte und da
durch das Zweirad zum Modespielzeug der ganzen Welt 
und, nachdem die Modewelle voriibergezogen ist, zu einem 
bleibend unentbehrlichen Verkehrswerkzeug gemacht hat. 
Das sind zwei erfolgreiche Erfinder auf technologisch ganz 
nah verwandten Gebieten, aber beide nach Lebens
umstanden, Veraniagung und Vorbildung grundver
schieden. U nd wieder ganz andere Entstehungsbedin
gungen ifordert eine Arbeit wie die des Turiner Phy
sikers Ferraris, del' aus der Analogie del' kreisformigen 
Polarisation des Lichtes die Moglichkeit ableitete, ein 
rotierendes Magnetfeld mit Hilfe zweier Wechselstrome 
darzustellen, und durch ein paar elegante Laboratoriums
versuche die mod erne Ferniibertragung elektrischer Arbeits
leistung begriindete. Die drei FaIle stell en extreme Typen 
vor, den mit genialem FleiB arbeitenden Autodidakten, den 
Dilettanten, del' das groBe Los zieht, und den Gelehrten, 
der aus seiner Wissenschaft heraus ein grundiegendes 
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Prinzip entwickelt. Aus so heterogenen Erscheinungen ist 
aber kaum eine gemeinsame Regel abzuleiten, die nicht 
gleichzeitig so allgemein ware, daB sie eigentlich nichts 
beschreibt. 

Bestimmtere Angaben liefert auch hier wieder die 
Statistik.' Wenn man die Annahme zulaBt, daB in einer 
gegebenen Anzahl von Patentanmeldungen durchschnittlich 
auch ein bestimmter Prozentsatz von brauchbaren Er
findungen enthalten ist, dann bildet die Zahl der Patent
anmeldungen in einem gegebenen Zeitabschnitt ein MaB 
£iir die Produktion eines Volkes an Erfindungen. Ganz 
allgemein zulassig wird die Annahme jedenfalls nicht sein, 
denn wenn zum Beispiel ein Yolk begabter aber weniger 
produktiv ist, als ein anderes, so wird das £leiBigere Yolk 
zwar mehr Patentanmeldungen einreichen, wird aber trotz
dem vielleicht weniger wirkliche erfinderische Leistungen 
aufzuweisen haben als das begabtere. 

Aber inwieweit die ZuIassigkeit der Annahme etwa 
einzuschranken ist, wird mit viel groBerer Sicherheit zu 
erortern sein, wenn erst die Ergebnisse vorliegen, die sich 
daraus ableiten lassen, und mit diesem Vorbehalt ist es 
jedenfalls unbedenklich, sie vorlaufig zugrunde zu legen. 

Da die Produktionen zweier VOlker von ubrigem, 
gleicher kollektiver Begabung und von gleichem FleiB sich 
verhalten werden wie die Volkszahlen, so wurde der erste 
Schritt darin zu bestehen haben, daB man £iir die einzelnen 
VOlker die zugehorigen Produktionen auf gleiche Volks
zahlen reduziert. Man erhalt so £iir jedes Yolk eine Zahl, 
die wir die absolute Produktivitat des Volkes nennen wollen, 
das ist also die Anzahl von Patentanmeldungen, die von 
beispielsweise je 100000 Einwohnern des betreffenden 
Landes im Laufe eines J ahl'es eingereicht werden. In der 
folgenden Tabelle sind £iir die Volker, die in der erst en 
Spalte aufgezahlt sind, in der zweiten Spalte die Volkszahlen 
in Hunderttausenden angegeben und in der vierten Spalte 
die Zahlen der im Jahre 1900 eingereichten Patentanmel
dungen. Die funfte Spalte enthaIt die Quotienten aus dies~n 
beiden Zahlen, die absoluten Produktivitaten. In diesen 
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Vergleichende Ubersicht der erllnderischen Produktivitat 
verschiedener Lander. 

I. II II. 11 m. II IV. II v. II VI. VII. II VIII. 

II I I II 
IMi:lcl 

p. Analpha-

Land b 
a 

vergliehen mit ge-\ be- belen auf 
e a - fun- reeh· Rekrulen b 

den net % 

keine 
U. S. A. 763 380 22900 30 angenommen: - 100 100 Angabe 

Schweden 51 324 900 18 Maine 324 98 50 0,08 
Minnesota 
Arkansas 
Louisiana 
Mississippi 
Alabama 
Georgia 

Norwegen 22 405 262 12 Nebraska 405 37 43 keine 
Kansas Angabe 
Maine 
Minnesota 

England 416 94 15300 37 Massachusetts 94 37 31 3,7 
Rhode Island (Braut-

leute) 
Deu tschland 564 lOS 14800 26 Connecticut 106 25 24 0,07 

New Jersey 
Rhode Island 

Diinemark 26 133 493 20 New York 135 19 23 0,20 
Connecticut 

Frankreich 390 126 7020 18 New York 126 18 20 4,6 
Connecticut 
New Jersey 

Schweiz 33 120 596 18 Connecticut 119 17 19 2,0 
New Jersey 

Belgien 67 
71 II 

1390 21 IIRheinprovinz 71 18 13 TO,I 

Reuss iilt. L. 
Kgr. Sachsen 

Osterreich 262 lI5 2155 8 Connecticut lI9 8 8 23,8 
New Jersey 

Spanien 180 180 699 4 Illinois 180 7 6 keine 
Delaware Angabe 
Maryland 
Ohio 

Ungarn 192 140 770 4 New York 142 5 5 28,1 

Italien 287 100 1030 3 New Jersey 100 3 3 33,8 
Rhode Island 

Anhang (39). 
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Schliissel zu der Tabelle. 
b = Zahl der Einwohner in Hunderttausenden. 
e = Mittlere Entfernung benachbarter Einwohner in der 

Landesoberfiache in Metern. 
a = Zahl der von Einwohnern im Jahre 1900 eingereichten 

Pa ten tanmeldnngen. 

i = Zahl der im Jahre 1900 von je 100000 Einwohnern einge. 

reichten Patentanmeldungen, "absolute Produktivitat". 
ps gefunden = Quotient aus der absoluten Produktivitat des Landes mit 

der mittleren absoluten Produktivitat der Vergleichs· 
liinder, "spezifische Produktivitat". 

ps berechnet = i e·c, worin c eine Konstante ist, deren Wert durch die 

Annahme bedingt wird, daB die spezifische Produktivi
tat der Vereinigten Staaten 100 sei, sowie durch den 
MaBstab, in dem e ausgedruckt ist. Fur e in Metern 
ist c = 0,88. 

Wert en sind also alle Einflusse enthalten, welche uberhaupt 
auf die erfinderische Produktivitat wirken, sei es fordernd, 
sei es hemmend. Unter diesen Einflussen werden im all· 
gemeinen diejenigen am: auffallendsten in ihren Wirkungen 
sein, welche nur vorubergehend auftreten, wie Kriege, 
politische Umwalzungen, Seuchen, Hungersnote und der
gleichen, weil der daraus resultierende Ruckgang in der 
Zahl der jahrlichen Patentanmeldungen unmittelbar durch 
Vergleichung der Produktionen mehrerer auf einander 
folgender Jahre erkannt werden kann. Aber diese Einflusse 
interessieren uns hier in geringerem Grade als die dauernd 
wirkenden, eben weil sie vorubergehend sind und daher fUr 
die Charakteristik der Erfinderzunft im allgemeinen nur 
geringe Wichtigkeit haben. U nsere Aufgabe laBt sich viel
mehr ungefahr so fassen, daB wir versuchen mussen, die 
dauernden Einfliisse, wie etwa den der politischen Kon
stitution, der Religion, der wirtschaftlichen Lage eines 
Volkes, der geographischen Lage und Beschaffenheit des 
Landes, seines Klimas und dergleichen zu untersuchen. 
Gelingt es, einerseits das Vorhandensein solcher Wirkungen 
auf die Produktivitat nachzuweisen, andererseits die 
einzelnen im praktischen Fall einander iiberdetkenden Wir-
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kung en zu isolieren, so wurde als letztes Agens fUr die 
erfinderische Produktion das personliche Talent des Volkes, 
also eine physiologische oder ethnologische Eigenschaft der 
darin vertretenen Rassenmischung ubrig bleiben. Aller
dings darf hierbei nicht ubersehen werden, daB man bei 
statistischen Untersuchungen solcher Art immer nur zu 
Durchschnittswerten gelangen kann. Wenn wir also hier 
von dem Erfindertalent eines V01kes sprechen und auf dem 
vorgezeichneten Wege etwa zu dem Ergebnis ge1angen, 
daB die Erfindertalente zweier Volker gleich groB sind, 
so kann trotzdem ein groBer U nterschied zwischen beiden 
Vo1kern bestehen, denn das eine kann unter einer groBen 
Masse unproduktiven Yolks einige wenige sehr leistungs
fiihige Erfinder besitzen, wahrend bei dem anderen Erfinder 
von wesentlich geringerer personlicher Leistungsfahigkeit 
einen hohen Prozentsatz der Gesamtbevolkerung aus
machen. 

Wir haben nun we iter oben gesehen, daB die erfin
derische Produktivitat der Menschen im allgemeinen nicht 
eine spontane LebensauBerung ist, sondern in hohem Grade 
durch Anregungen von auBen ausgelost wird, und da solche 
Anregungen zum groBten Tei1 von den Mitmenschen aus
gehen, so wird man annehmen durfen, daB sie am haufigsten 
in den Uindern an den einzelnen Einwohner herantreten 
werden, in welchen der lebhafteste Verkehr zwischen den 
Einwohnern untereinander stattfindet. Der Verkehr der 
Menschen untereinander wird aber unter sonst gleichen 
Verhaltnissen um so mehr erleichtert und daher um so 
lebhafter sein, je naher die Bewohner eines Landes 
aneinander sitzen, oder mit anderen Worten, je dichter 
das Land bevolkert ist. Diese Lebensbedingung des V01kes 
hat vor den anderen, die aufgezahlt worden sind, den 
Vorzug, daB sie ihrem Wesen nach durch eine Zah1 aus
gedruckt wird, und wir durfen daher hoffen, daB ihr 
EinfluB sich auch 1eichter als andere durch eine rech
nerische Behandlung is01ieren laBt. In die dritte Spalte 
der Tabelle sind desha1b die Dichtigkeiten der Bevolkerung 
jedes Landes eingetragen, und zwar nicht unmittelbar, 
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sondern in derjenigen Form, die flir den gegenseitigen Ver
kehr der Einwohner untereinander in Betracht kommen 
wlirde, namlich in Form der mittleren Entfernung zweier 
N achbarn. Das ist so zu verstehen, daB wir uns das Land 
als Ebene vorstellen und ann ehmen, daB alle Bewohner in 
gleichen Abstanden von ihren nachsten Nachbarn liber das 
ganze Land verteilt waren. Diese mittlere Entfernung der 
N achbarn h,t dann umgekehrt proportional der Quadrat
wurzel aus der Dichtigkeitszahl, die erhalten wird, wenn 
man die Volk'szahl durch den Flacheninhalt des Landes 
dividiert. 

In welchem Sinne und in welch em Grade die Entfer
nung der N achbarn auf die erfinderische Produktivitat 
wirkt, HiBt sich nun in jedem einzelnen Fall direkt er
mitteln. Wenn man namlich zwei Lander miteinander ver
gleicht, deren Bevolkerungsdichtigkeiten gleich sind, flir 
die also auch der mittlere Abstand zweier N achbarn gleich 
ist, und flir welche die absolute Produktivitat bekannt ist, 
so wird flir das Verhaltnis der beiden absoluten Produk
tivitaten dieser beiden Lander der EinfluB der Entfernung 
der N achbarn ausfallen. N ennen wir die Produktivitats
zahl, die sich ergeben wlirde, wenn der EinfluB der N ach
barn aufeinander flir aIle' VOlker gleich ware, die "spe
zifische Produktivitat", so ist flir zwei VOlker, deren'Dichtig
keit gleich ist, das Verhaltnis der absoluten Produktivitaten 
gleich dem Verhaltnis der spezifischen Produktivitaten. 
Wenn man also flir jedes Land ein Vergleichsland find en 
kann, das die gleiche BevOlkerungsdichtigkeit besitzt, und 
dessen absolute Produktivitat bekannt ist, so kann man 
durch eine Reihe von solchen Vergleichen flir jedes Land 
eine Verhaltniszahl bestimmen, welche die spezifische Pro
duktivitat relativ zu den librigen Landern ausdrlickt. 

Flir diese Methode eignen sich nun sehr gut die Ver
einigten Staaten. Die Bevolkerung ist liber das ganze Land 
ungefahr gleichmaBig zusammengesetzt und ist liber einige 
vierzig Staaten mit Dichtigkeiten verteilt, die zwischen 0,5 
und 132 Einwohnern pro Quadratkilometer ziemlich kon
tinuierlich variieren. AuBerdem lassen sich flir die 
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einzelnen Staaten die absoluten Produktivitaten aus den 
amtlichen Veroffentlichungen mit geniigender Genauigkeit 
ableiten. In der sechsten Spalte der Tabelle ist min diese 
Bestimmung der Verhaltniszahlen fUr die spezifischen Pro
duktivitaten durchgefUhrt, und zwar ist in jedem FaIle eine 
moglichst groBe Gruppe von Staaten herangezogen worden, 
urn die Resultate nach Moglichkeit von Zufalligkeiten zu 
befreien. Bei der Auswahl der Vergleichsstaaten ist in der 
Weisp. verfahren worden, daB in der Reihe alIer Staaten, 
die sich ergibt, wenn sie nach ihrer Dichtigkeit geordnet 
werden, von demjenigen ausgehend, dessen Dichtigkeit der 
des untersuchten Landes am nachsten kommt, auf und ab
steig end so viele Staaten hinzugenommen worden sind, daB 
das Mittel aus den vertretenen Dichtigkeiten gleich der 
Dichtigkeit des untersuchten Landes ist. Die Verhaltnis
zahlen, die in der siebenten Spalte unter "gefunden" er
scheinen, sind die Quotienten aus den absoluten Produkti
vitaten des betreffenden Landes und den mittleren absoluten 
Produktivitaten der zugehorigen Gruppe von Vergleichs
staaten. Die danebenstehenden Zahlen der siebenten Spalte, 
die als "berechnet" bezeichnet sind, sind die Produkte aus 
den Wert en der dritten und der fiinften Spalte, also die 
absoluten Produktivitaten, multipliziert mit den Entfer
nungen der N achbarn und einer Konstanten, die so aus
gewahlt ist, daB der er haltene Wert fUr die Vereinigten 
Staaten gleich roo wird. 

Die rechte und linke Seite der siebenten SpaIte stellen 
also die Ergebnisse zweier verschiedener Methoden dar, 
die spezifischen Produktivitaten der Volker zu ermitteln, 
oder mit anderen Worten, ihre absoluten Produktivitaten 
von dem EinfluB der Bevolkerungsdichtigkeit zu befreien, 
und die ziemlich gute Ubereinstimmung der gefundenen, und 
berechneten Werte kann als eine Bestatigung fUr die 
Richtigkeit der Annahmen angesehen werden, aus denen 
die beiden Methoden abgeleitet sind. Die erste Methode 
setzt voraus, daB die spezifischen Produktivitaten der Ein
wohner aller Staaten Nordamerikas gleich sind, und die 
zweite Methode setzt voraus, daB cler EinfluB, den die 
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Dichtigkeit der Bevolkerung eines Landes auf die erfinde
rische Produktivitat seiner Einwohner ausiibt, der mittleren 
Entfernung zweier N achbarn umgekehrt proportional ist. 
Von beiden Voraussetzungen kann man mit groBer Wahr
scheinlichkeit vorhersagen, daB sie jedenfalls nicht all
gemein gelten werden. Wir haben schon bei der Erorterung 
der erfindererweckenden Kraft der Bediirfnisse gesehen, 
daB die Produktion an Erfindungen in jedem enger be
grenzten Gebiet der Technik stets starken Schwankungen 
unterworfen ist. AuBerdem ist aber auch dauernd die 
Produktion fiir verschiedene Gebiete sehr verschieden. In 
Deutschland zum Beispiel sind im Jahre 1900 in der Elektro
technik mehr als 1500 Patentanmeldungen eingereicht 
worden und im Gebiet der Korbflechterei nur 5. Das sind 
die Enden der Reihe, und dazwischen stufen sich die neun
undachtzig Klassen, in die das deutsche Patentamt die 
Technik einteilt, ziemlich gleichmaBig abo In Frankreich 
stehen 1902, dem ersten Jahre, fiir das eingehendere lahlen
angaben veroffentlicht sind, Fuhrwerke und Fahrrader mit 
506 Anmeldungen an der Spitze; es folgen Motoren ver
schiedener Art mit 483 und dann Automobilismus mit 425; 
am untersten Ende der Reihe stehen lahler fiir Fuhrwerke 
mit 8 Anmeldungen, und dazwischen verteilen sich die 
iibrigen 90 Klassen. Da nun die Gruppen der Vergleichs
staaten ohne jede andere Riicksicht, ausschlie.Blich nach 
ihrer Bevolkerungsdichtigkeit, ausgewahlt werden miissen, 
wenn man es vermeiden will, Willkiir in die U ntersuchung 
hineinzutragen, so kann man es treffen, daB in der aus
gewahlten Gruppe zufallig irgend ein Berufszweig stark 
iiberwiegt, und die Folge kann dann sein, daB eine ganz 
abnorme Produktivitat erscheint. Diese Gefahr wird um 
so groBer sein, je diinner die betreffende Staatengruppe 
bevolkert ist, denn eine dichte Bevolkerung wird in ge
ringerem Grade als eine diinnere von den unmittelbaren Hilfs
quellen des Landes abhangen und wird sich daher weniger 
spezialisieren. So find en wir beispielsweise unter den ge
fundenen Wert en eine auffallend hohe lahl fUr die 
spezifische Produktivitat von Schweden, und wenn man 
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ihrer Entstehung nachgeht, so ergibt sich, daB sie offenbar 
aus einer abnormen Spezialisierung der Bewohner der be
treffenden Vergleichsstaaten-Gruppe folgt, denn wenn man 
die Reziproken der mittleren Entfernungen der N achbarn 
fUr siimtliche nordamerikanischen Staaten aIs Abszissen und 
ihre absoluten Produktivitiiten als Ordinaten einer Kurve 
auftriigt, so erhiilt man in der U mgegend der Entfernung 
300 Meter ein deutlich ausgepragtes Minimum. Eine ver
haltnismaBig starke Abweichung zwischen der gefundenen 
und der berechneten spezifischen Produktivitat findet sich 
auch bei Belgien. Fur die auBerordentlich hohe Be
volkerungsdichtigkeit von Belgien, 230 Menschen auf den 
Quadratkilometer, findet sich kein Beispiel in den Ver
einigten Staaten, und es sind daher zur Vervollstandigung 
der Tabelle die am dichtesten bevolkerten Teile Deutsch
lands zum Vergleich herangezogen worden. Fur Deutsch
land trifft aber die Voraussetzung, daB die spezifische 
Produktivitat fUr aIle Bundesstaaten gleich sei, noch 
weniger zu als fUr die Vereinigten Staaten. 

Die groBe Abweichung, die sich bei Belgien findet, 
legt auBerdem die Vermutung nahe, daB sich hier zwei 
verschiedene Einflusse verstarken, und diese Annahme 
gewinnt an Boden, wenn man beachtet, daB auch fur andere 
Lander mit hohen BevOlkerungsdichtigkeiten, wie England 
und Deutschland, die berechneten Zahlen niedriger aus
fallen, als die gefundenen. Dasselbe trifft auch fUr Italien 
zu, wenn man die angegebenen Werte bis auf die erste 
Dezimale vervollstandigt, denn es ergibt sich dann fUr den 
gefundenen Wert 3,5 und fUr den berechneten 2,8. Diese 
Erscheinung wurde sich erklaren, wenn man annimmt, daB 
die Funktion, nach welcher der EinfluB der mittleren Ent
fernung der N achbarn auf die Produktivitat wirkt, keine 
lineare ist, sondern daB der EinfluB langsamer zunimmt 
als die Annaherung der N achbarn. Diese Annahme be
statigt sich ferner, wenn man die Regel auf ein Gebiet an
wendet, in dem extreme Verhaltnisse stattfinden. In Berlin 
zum Beispiel wohnen 28500 Menschen auf dem Quadrat
kilometer. Ihr mittlerer Abstand in der Ebene ist daher 
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nur 6,4 Meter. Die absolute Produktivitat der Berliner 
ist 125. Das wiirde also eine berechnete spezifische 
Produktivitat von nur 7 ergeben. Es ist nun schon an und 
fiir sich unwahrscheinlich, daB die spezifische Produktivitat' 
der Berliner besonders niedrig sei, aber selbst wenn sie 
wirklich unter dem Durchschnitt des iibrigen Deutschlands 
liegen sollte, so wird sie jedenfalls nicht so tief liegen. 
Diese Erscheinung ist aber gerade als eine Bestatigung 
unserer urspriinglichen Annahme anzusehen, denn wir 
haben die GroBe der mittleren Entfernung der N achbarn 
iiberhaupt nur eingefiihrt, indem wir von der Betrachtung 
ausgingen, daB der Verkehr zwischen N achbarn sich pro
portional ihrer mittleren Entfernung von einander steigert. 
Riickt man aber die Menschen so nahe an einander, wie es 
-in einer GroBstadt geschieht, dann fangen sie an, sich 
raumlich iibereinanderzuschichten, indem sie in drei-, 
vier-, fiinfstOckigen und hoheren Hausern wohnen, und die 
Bewohner verschiedener Stockwerke desselben Hauses sind, 
soweit der gegenseitige Verkehr in Betracht kommt, nicht 
naher an einander als Nachbarn in einem Dorf. Die Ent
fernung zweier Bewohner von N achbarhausern muB sogar 
in beiden Hausern bis auf die StraBe hinunter gemessen 
werden. Die planimetrische Annaherung, die wir hier als 
MaB der Erleichterung des' gegenseitigen Verkehrs benutzt 
haben, wird also nur so lange brauchbare Werte liefern 
konnen, bis eine gewisse Dichtigkeit der Bevolkerung er
reicht ist. AUerdings nehmen kiinstliche Mittel, wie Eisen
bahnen, StraBenbahnen und andere Ge£ahrte, Telegraphen 
und Telephone einen zunehmenden Anteil an der Ver
mittelung des Verkehrs, wenn die BevOlkerungsdichtigkeit 
zunimmt, aber auch diese Mittel vermogen eben nicht mehr 
Schritt zu halt en, wenn groBstadtische Verhaltnisse erreicht 
werden oder auch nur anfangen zu iiberwiegen. Die ver
haltnismaBig sehr gute Ubereinstimmung der iibrigen be
rechneten und gefundenen Werte fiir die spezifischen Pro
duktivitaten ist also so zu verstehen, daB die beiden An
nahmen, aus denen sie abgeleitet sind, innerhalb derjenigen 
Grenzen der Bevolkerungsdichtigkeit, zwischen denen wir 
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uns hier bewegen, noch zulassig erscheinen. Die ge
fundenen Zahlenwerte selbst wiirden sich voraussichtlich 
noch etwas andern, wenn wir in der Lage waren, die 

. Methode iiber eine groBere Reihe von Jahren auszudehnen, 
aber man wird kaum fehlgehen, wenn man annimmt, daB 
die Rangordnung, die durch die Zahlen aufgestellt wird, 
nicht wesentlich verandert werden diirfte. 

Wenn wir nun die anderen Einfliisse ins Auge fassen, 
von denen angenommen werden kann, daB sie auf die er
finderische Produktivitat wirken, so wiirde man geneigt 
sein, zunachst an die Verschiedenheiten der Patentgesetz
gebung in den verschiedenen Landern zu denken. Wenn 
infolge der Eigentiimlichkeiten der Gesetzgebung in einem 
Lande eine Patentanmeldung etwas anderes bedeutete, als 
in einem anderen Lande, so wiirden sich offen bar die 
Zahlen der Patentanmeldungen in den verschiedenen 
Landern nicht miteinander vergleichen lassen. Dies trifft 
zweifellos fUr die erteilten Patente selbst ZU, und es sind 
eben deshalb Patentanmeldungen und nicht Patente der 
Betrachtung zugrunde gelegt worden, aber die Zahl der 
Patentanmeldungen wird kaum anders als etwa durch zwei 
Faktoren verandert werden. Das sind einmal die Gebiihren, 
die bei der Anmeldung zu entrichten sind, und zweitens die 
Bestimmungen iiber die Priifung der Anmeldungen, durch 
welche die Erlangung von Patenten erschwert wird, und die 
daher abschreckend wirken konnen. Die U nterschiede in 
den Anmeldungsgebiihren sind zwar nicht ganz unbe
deutend, aber die Hohe der Gebiihren halt sich iiberall in 
so maBigen Grenzen und steht so weit auBer Verhaltnis zu 
dem Werte einer guten Erfindung, daB die hohe Meinung, 
die jeder Anmelder zunachst von seiner eigenen Erfindung 
hat, in der iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle dies en Ein
fluB vollstandig iiberdeckt. Die Lander, in denen technisch 
gepriift wird, in denen also moglicherweise die Furcht vor 
der Schwierigkeit der Patenterlangung manche Erfinder 
abschrecken konnte, sind die Vereinigten Staaten, die skan
dinavischen Lander, Deutschland und Osterreich. Ware 
also dieser EinfluB von praktischer Bedeutung, so miiBten 
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diese Lander scheinbar hinter den iibrigen zuriickbleiben. 
Wie man sieht, ist ungefahr das Gegenteil der Fall. 

Ein Land dagegen, das zweifellos infolge seiner Gesetz
gebung hier in einem zu ungiinstigen Licht erscheint, ist die 
Schweiz. Die Schweiz ist das einzige von allen Patente 
erteilenden Landern, welches den Patent schutz auf 
mechanische Einrichtungen beschrankt und somit unter 
anderem samtliche chemische Verfahren ausschlieBt, und 
die Schweizer melden daher keine Patente auf aIle die
jenigen Erfindungen an, die sich auf Verfahren beziehen. 
Wie groB der Fehler ist, der hierdurch in die Angaben 
hineingetragen wird, ist nicht ganz leicht zu schatz en. Man 
wird aber wohl nicht weit fehlgehen, wenn man annimmt, 
daB aIle chemischen Patente wegfallen. Allerdings wird 
unter Chemie eine nicht ganz geringe Zahl von: Erfindungen 
klassifiziert, die mechanische Einrichtungen, wie Zentri
fugen, Schmelzofen, Mischvorrichtungen und dergleichen 
betreffen, und daher auch in der Schweiz patentierbar sind. 
DafUr gibt es aber auch in anderen Gebieten viele Er
findungen, die reine Verfahren betreffen und daher aus
geschlossen sind. In Frankreich fallen auf den Titel 
"Arts Chimiques" rund zehn Prozent aller Patentanmel
dungen. Wenn man also annehmen will, daB dieser Prozent
satz auch fiir die Schweiz etwa zutreffen wiirde, so wiirden 
sich die Produktivitatszahlen entsprechend erhohen, und 
Frankreich wiirde in der Rangordnung urn eine Stufe 
heruntersteigen und der Schweiz seinen Platz einzuraumen 
haben. 

Betrachtet man nun die Zahlen fUr die spezifische 
Produktivitat, so fallt in erster Linie die auBerordentlich 
hohe Stellung auf, die sich fUr Schweden und N orwegen 
ergeben hat, und die verhaltnismaBig tiefe Stellung eines 
in der Industrie so hervorragenden Landes wie Belgien. 
Auffallend ist auch der tiefe Stand Osterreichs und die ver
haltnismaBig hohe SteHung Spaniens. Diese Erscheinungen 
erklaren sich jedenfalls zum Teil durch die Voraus
setzungen, auf welche die hier vorgetragene U ntersuchungs
methode aufgebau! ist. N ennt man erfinderische Pro-
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duktion die Anzahl der jahrlieh angemeldeten Patente, so 
hat man einen rein quantitativen MaBstab angelegt, der 
nichts iiber die Qualitat der angemeldeten Erfindungen aus
sagt. Eine Hosenklammer fUr Radfahrer nimmt hier den
selben Rang ein, wie das Pupinsehe Dampfungsverfahren 
fUr Telephonleitungen. Auf der anderen Seite ist die Pro
duktivitat, die wir hier ermitteln, stets die kollektive Pro
duktivitat des ganzen Volkes. Beteiligt sieh also aus lrgend 
we1chen Griinden ein erheblieher Prozentsatz der Bevol
kerung iiberhaupt nicht an der Arbeit des Erfindens, so 
wird dadureh unsere Produktivitatszahl heruntergedriiekt, 
ohne daB deshalb gerade gesagt ware, daB das eigent
liehe Talent zum Erfinden fehIt. Man wird also naeh Ein
fliissen zu sue hen haben, we1che die Beteiligung an der 
Erfinderarbeit auf eine verhaltnismaBig kleine Zahl von Ein
wohnern eines Landes einsehrankt, um eine Erklarung fUr 
niedrige Produktivitatszahlen zu gewinnen, und umgekehrt. 

N aheliegend ware es etwa in diesem Zusammenhang, 
an den Prozentsatz von Frauen in den untersuehten Landern 
zu denken. Die meisten Patentamter veroffentlichen unter 
ihren sonstigen statistisehen Mitteilungen iiberhaupt nichts 
iiber das Verhaltnis der Frauen zu den Mannern als Er
finder. Nur in der Official Gazette, der amtliehen Publi
kat ion der Vereinigten Staaten, findet sich einmal die N otiz, 
daB im Lauf des Jahrhunderts von 1795 bis 1895 ein 
Promille alIer Patente an Frauen erteilt worden sei. In 
dem Bericht des Comptroller General des englisehen Patent
amtes fUr 1900 dagegen findet sieh die Angabe, daB im 
Lauf dieses J ahres rund zwei Prozent alIer Patentanmel
dungen von Frauen herstammen. Hieraus kann man also 
einerseits sehen, daB die Frequenz der Frauen unter den 
Erfindern sieh im Lauf des Jahrhunderts mehr als ver
zwanzigfaeht hat, wenn man in Bezug auf dies en Punkt 
englisehe und amerikanisehe Verhiiltnisse als ungefahr 
gleichartig ansehen darf, aber andererseits ist auch der 
gegenwartige Prozentsatz noch so gering, daB er fUr die 
Genauigkeiten, die hier in Frage kommen, vernaehlassigt 
werden kann. Ware der Prozentsatz in anderen Uindern 
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wesentlich hoher, so ware er wohl von den Statistikern 
beachtet und verzeichnet worden. Fallen also die Frauen 
als Erfinder aus, so werden offenbar diejenigen Lander 
nach unserer Methode zu hohe spezifische Produktivitaten 
zeigen, bei denen verhaltnismaBig weniger Frauen auf eine 
gegebene Anzahl von Mannern kommen, und umgekehrt. 
Geht man aber diesen Zahlen nach, so ergibt sich, daB ihr 
EinfluB zu klein ist, urn hier erheblich ins Gewicht zu fallen. 
Die groBten Abnormitaten find en sich in Danemark, das auf 
1000 Manner II 50 Frauen zahlt, und in den Vereinigten 
Staat en, wo auf 1000 Manner nur 950 Frauen kommen. 
Die beiden anderen Skandinavier, Schweden und N or
wegen, haben 1060 Frauen auf je 1000 Manner, England 
1050, Deutschland 1030, Frankreich nur 1014. Wenn also 
auch durch die Berticksichtigung dieses Faktors die Werte 
der Produktivitatszahlen sich etwas verschieben wtirden, so 
wtirde die allgemeine Rangordnung doch kaum gestort 
werden. Hochstens wtirde Danemark mit seinen fUnfzehn 
Prozent FrauentiberschuB urn eine Stelle aufrticken und 
demnach tiber Deutschland rangieren. 

Ein weiterer EinfluB, durch den die Produktivitats
zahlen verschoben werden konnen, muB durch die Be
schaffenheit des Landes ausgetibt werden. Wenn ein Land, 
wie Skandinavien und die Schweiz, zum Teil vergletschert 
ist, oder wie die Vereinigten Staaten Tausende von Quadrat
meilen unbewohnter Steppen und Heiden besitzt, so wird die 
Entfernung der N achbarn zu groB erscheinen, denn tat
sachlich wird nicht das ganze Land fUr die Bevolkerungs
dichtigkeit in Betracht kommen, sondern nur die bewohnten 
Teile, und in dies en wird die Bevolkerung wirklich viel 
dichter sitzen, als wenn man sie tiber die ganze bewohnte 
und unbewohnte Flache gleichmaBig verteilt denkt. Dieser 
Faktor wird also in dem Sinne wirken, daB die Lander, die 
groBere unbewohnbare Flachen enthalten, in der Rang
ordnung eine hohere Stelle einnehmen, als ihnen eigentlich 
zukorrimt. 

Der Versuch, diesen EinfluB rechnerisch zu isolieren, 
stoBt zunachst auf die Schwierigkeit, fUr die verschiedenen 
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Lander vergleichbare Angaben uber den Prozentsatz an 
unbewohnbarem Boden zu el'halten. Sodann aber wirken 
unbewohnbal'e Strecken auf den Verkehr del' Anwohner je 
nach ihrer Beschaffenheit so verschieden, daB ihr Flachen
inhalt ,l{ein brauchbares MaB fur diese Wirkung abgeben 
kann. So kann ein See, obgleich er selbst unbewohnbar ist, 
doch den Verkehr der Anwohner geradezu begunstigen. 
Steppen werden den Verkehr verhaltnismaBig wenig 
hindern, zumal wenn sie von Eisenbahnen durchzogen sind, 
und Gletscher, die zwar an sich immer ein Verkehrs
hindernis bilden, k6nnen bei gleichem Flacheninhalt je 
nach ihrer Gestalt und ihrer Lage zu den benachbarten 
Landstl'ichen in ganz verschiedenem Grade wirken. Aber 
ein obel'flachlichel' Uberschlag, der sich leicht anstellen 
bBt, scheint zu zeigen, daB auch dieser Faktor die ge
fundene Rangordnung nicht wesentlich umstellt. Insbe
sondere behaupten Schweden und N orwegen ihren Platz. 

Ein EinfluB, dessen Wirkung sic her nicht ganz unbe
deutend sein kann, istdas Klima des Landes. Man kann 
das schon an den Schwankungen der Produktivitat in 
den verschiedenen J ahreszeiten erkennen. In der Kurve, 
Seite I75, we1che die Frequenz der Anmeldungen auf Ace
tylen-Entwickeler ausdruckt, sind diejenigen Ordinaten ein
punktiert, die den Sommermonaten, von J uli bis September 
jedes Jahres, entsprechen, und man sieht ganz deutlich, daB 
in dies en Zeiten die Produktion immer ganz erheblich gegen 
die ubrigen J ahreszeiten zuruckbleibt. Aber es ist Sache 
der allgemeinen Erfahrung, daB fUr intensive Arbeit jeder 
Art ein gemaBigtes Klima wenigstens den westeuropaischen 
Rassen am zutraglichsten ist, und fUr den Vergleich der 
hauptsachlichsten Industrielander Europas und der Ver
einigten Staaten von N ordamerika und die Ermittelung 
der besten Bedingungen fur die Entwickelung einer hohen 
erfinderischen Produktivitat faUt dieser EinfluB so 
ziemlich aus. 

Danach k6nnen also die ermittelten Werte der siebenten 
Spalte als im wesentlichen zutreffend angesehen werden. 
Sie bedeuten, um zu wiederholen, daB die erfinderischen 
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Produktivitaten der aufgefiihrten Volker sich danach ab
stufen wlirden, wenn sie auf gleiche Dichtigkeit gebracht 
wiirden. In diesen Zahlen driicken sich also auBer 
der kollektiven natiirlichen Veranlagung dieser Volker auch 
aIle anderen etwa vorhandenen Einfliisse noch aus, die in 
der voraufgehenden Betrachtung unberiicksichtigt gelassen 
worden sind. Auf die relative natiirliche Begabung der ver
schiedenen Volker wird weiter unten noch dnzugehen sein, 
aber gerade die Bevolkerung der Vereinigten Staaten, die 
an der Spitze der Reihe stehen, ist ein Gemisch aus allen 
europaischen N ationen, und man sollte daher als wahr
scheinlich ansehen konnen, daB ihre Begabung ein Mittel 
aus den verschiedenen europaischen Begabungen darstellt. 
Allerdings findet bei jeder Kolonisation eine gewisse Aus
lese unter dem Stamm des Mutterlandes statt, denn die 
seBhafteren und weniger unternehmungslustigen Elemente 
ziehen es vor, zu Hause zu bleiben. Aber daB durch diese 
U rsache allein ein so erdriickendes Ubergewicht zustande 
kommen sollte, wie es hier erscheint, ist schwer zu 
glauben. Es liegt naher, nach einem EinfluB zu suchen, 
der trotz nicht allzu groBer U nterschiede in der natiirlichen 
Veranlagung zum Erfinden diesen groBen U nterschied in 
der erfinderischen Produktivitat hervorbringen kann. 

Wir haben nun am Beispiel des Acetylen-Entwickelers 
nachzuweisen versucht, daB als Hauptagens bei der Er
weckung von Erfindern die Hoffnung auf Gewinn anzu
sehen ist, und wenn man von dies em Gesichtspunkt aus 
etwa die Schilderungen von der Lebenshaltung und der 
ganzen sozialen Stellung der industriellen Arbeiter der 
am hochsten entwickelten Industriegebiete Deutschlands, 
die Carl Fischer und William Bromme veroffentlicht 
haben, mit denen vergleicht, die Miinsterberg und 
West von der Lage der Industriearbeiter in den Ver
einigten Staaten entwerfen, so laBt sich verstehen, daB die 
wirtschaftlichen Verhaltnisse in dem einen Lande in hohem 
Grade dazu angetan sind, die erfinderische Produktivitat 

Fischer, Bromme, Miinsterberg, West, Anhang (40). 
14* 
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auf das auBerste zu steigern, im anderen Lande sie 
ungefahr in demselben Grade zuriickzuhalten. Gerade 
West hebt sehr bestimmt den groBen Unterschied in der 
Behandlung der Akkordarbeit hiiben, und driiben hervor 
und fiihrt die wirtschaftlichen Erfolge der Amerikaner ge
wiB zum groBen Teil mit Recht darauf zuriick, daB'dort das 
System der willkiirlichen Verkiirzung der Akkordsatze un
bekannt sei oder wenigstens lange nicht in dem MaBe 
geiibt werde, wie bei uns.. Die Schilderungen des Herrn 
Bromme bestatigen in zahlreichen Einzelheiten seine Aus
fUhrungen, und die Mitteilungen des Herrn Miinsterberg 
iiber die Arbeiterorganisationen der Vereinigten Staaten 
geben uns einen Schliissel zur Aufdeckung der U rsachen 
dieser diametral entgegengesetzten Lohnungssysteme und 
ihrer Wirkung auf die erfinderische Produktivitat. 

Wo mit einem stetig iiberfiillten Arbeitsmarkt ge
rechnet werden kann, und die mangelhafte Ausbildung der 
Intelligenz und des SelbstbewuBtseins der Arbeiter deren 
ZusammenschluB zu wirklich machtigen Organisationen er
folgreich verhindert, ist es das nachstIiegende und ein
fachste Auskunftsmittel des U nternehmers jeder un
giinstigen Marktlage gegeniiber, die Lohne herabzusetzen, 
und die Wirkung auf die erfinderische Produktivitat des 
Landes ist eine dreifache. 

Die erste Wirkung ist ohne weiteres die Konsequenz 
des Systems. Wenn die einzige Folge jeder Verbesserung 
der Produktionsmittel, die der Arbeiter empfindet, darin 
besteht, daB seine Akkordsatze verkiirzt werden, so wiirde 
er Selbstmord begehen, wenn er sich abmiihen wollte, solche 
Verbesserungen zu erfinden, und in neunundneunzig Fallen 
aus hundert wird er sich hiiten, diejenigen Erfindungsideen 
iiberhaupt bekannt werden zu lassen, die be~ ;def; bestandigen 
Beschaftigung mit den Arbeitsmaschinen doch nicht aus
zubleiben pflegen. 

In zweiter Linie muB das System der Akkordver
kiirzung zu einer allgemeinen Herabdriickung der Lebens
haltung der Arbeiter fUhren, und in einer groBen Zahl von 
tiichtigen Kopfen wird dadurch jede Moglichkeit der 
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gelstIgen Leistung einfach durch N ahrungssorgen er· 
stickt. Die Erfahrung zeigt denn auch, daB der Arbeiter 
als Erfinder bei uns in Deutschland und iiberhaupt auf dem 
europaischen Kontinent keine nennenswerte Rolle spielt. 

Aber endlich wirkt das System auch auf die Produk· 
tivitat der U nternehmer selbst in demselben Sinne. Sie 
aIle mit Ausnahme der wenigen Erfinder erster Klasse 
bediirfen des AnstoBes, um Erfinder zu werden, und wenn 
sich fUr ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten immer die 
bequeme Ausflucht bietet, die Akkordschraube noch etwas 
weiter anzuziehen, so haben sie es nicht notig, auf Ver· 
besserungen ihrer Hilfsmittel zu sinnen, oder gar sie mit 
hohen Kosten und vielem Zeitaufwand einzufiihren und 
auszuprobieren. 

N ach demselben Schema, aber im entgegengesetzten 
Sinne, wirkt die Organisation der industriellen U nter· 
nehmungen der Vereinigten Staaten. Die Macht der Ar
beitervereine bietet iiberall dem U nternehmer einen un· 
iiberwindlichen Widerstand, wo er etwa versucht sein sollte, 
dem Druck seiner Konkurrenz oder einer ungiinstigen 
Marktlage durch Lohnkiirzungen auszuweichen. Daher 
bleibt ihm kein anderes Mittel iibrig als die Vervollkomm· 
nung der Betriebsmittel. Nur dadurch, daB man die Auf· 
gabe lost, mit Hilfe einer kleineren Zahl von Arbeitern 
dasselbe zu leisten, was vorher mit Hilfe einer groBeren 
geleistet wurde, kann man die U nkosten vermindern, ohne 
die Arbeiter selbst schlechter zu stellen. Der amerikanische 
U nternehmer muB also erfinden, wenn er nicht bankrott 
werden will. Da nun offenbar mehr erfunden wird, wenn 
mehr Kopfe sich mit den vorliegenden Aufgaben beschaf
tigen, so ist er auch gezwungen, seinen Betrieb so einzu· 
richten, daB fUr jeden, der daran mitarbeitet, die hochsten 
Pramien auf erfinderische Beitrage zum Besten des Be· 
triebes stehen. Er wird also jeden Verbesserungsvorschlag, 
der ihm von seinen Angestellten zugetragen wird, dankbar 
aufnehmen und wird sorgfaltig darauf bedacht sein, zu 
verhindern, daB seine Leute ihre Ideen fUr sich behalten, 
oder gar dem nachsten Konkurrenten zutragen. U nter· 
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stutzt wird dieser EinfluB durch die amerikanische Gesetz
gebung, welche vorschreibt, daB nur dem wahren Erfinder 
in Person ein Patent auf seine Erfindung erteilt werden 
darf, so daB der Unternehmer, selbst wenn er wollte, gar 
nicht in der Lage ist, sich die Erfindungen seiner Ange
stellten anzueignen, ohne mit ihnen zu paktieren. Dem
gegenuber gilt es bei uns noch zum Teil als Recht, daB 
alle Erfindungen technischer Angestellter einfach dem 
U nternehmer gehoren. 

Urn die Bedeutung der Lebenslage der arbeitenden 
Klassen der verschiedenen Lander fur deren erfinderische 
Produktivitat auch zahlenmaBig zu zeigen, ist noch eine 
achte Spalte zu der Tabelle hinzugefligt worden, in welche 
die Prozentsatze der Analphabeten eingetr,agen sind, die 
bei der Rekrutenaushebung oder bei EheschlieBungen fest
gestellt werden. Man sieht, daB die Rangordnung, die sich 
nach dies en Zahlen ergeben wurde, ungefahr mit der nach 
den spezifischen Produktivitaten zusammenfallt. Besonders 
der tiefe Stand Belgiens findet hier sein Gegenstuck und 
ebenso der Italiens. Auch die Skandinavier behaupten hier 
wieder ihren Platz. Fur die Vereinigten Staat en ist leider 
keine bestimmte Angabe ermittelt worden, aber ihre Volks
schulen sind anerkannt mustergtiltig. Englands Proletariat 
steht in der Schulbildung verhaltnismaBig tief, und wenn 
England trotzdem den erst en Platz unter den Hauptin
dustrielandern Europas einnimmt, so erkHirt sich das ohne 
weiteres ZUll. Teil aus der allgemein gunstigen wirtschaft
lichen L,age seiner Arbeiter, zum Teil aus dem Umstand, 
daB Englands Industrie nicht nur das groBte Alter, sondern 
auch die ruhmreichste Vergangenheit unter denen alIer 
Lander der Welt hinter sich hat, so daB hier die Tradition 
die mangelhafte Volksbildung wettmacht. 

Fassen wir also zusammen, was aus dieser U nter
suchung zu lernen ist, so gelangen wir zu folgender Auf
fassung. In erster Linie ubt die Bevolkerungsdichtigkeit 
einen fordernden EinfluB auf die erfinderische Produk
tivitat aus. Aber dieser EinfluB ist kein unmittelbarer, 
sondern er wirkt nur dadurch, daB er den Verkehr zwischen 
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den Einwohnern des Landes erleiehtert, und er ist im 
wesentlichen proportional der Erleichterung des Verkehrs. 
In zweiter Linie ist zu erkennen, daB die Produktivitat 
immer da am groBten ist, wo die Industrie am voll
kommensten entwiekelt ist. Also wird man nach Mog
lichkeit alle Hindernisse zu beseitigen haben, die sich 
etwa der Entwiekelung der Industrie in den Weg 
stellen. Bei gleicher tatsachlicher Dichtigkeit der Be. 
vOlkerung wird man also die erfinderische Produktivitat 
des Volkes steigern, wenn man die Verkehrsmittel ver
vollkommnet und billiger macht. Ferner steigt der Ge-. 
samtwert der Produktivitat wiederum proportional dem 
Prozentsatz der BevOlkerung, welcher sieh an der erfindy-
rischen Arbeit beteiligt, und da die industriellen Arbeiter 
diejenigen sind, welche vor allen anderen berufen sind, 
Verbesserungen aufzufinden oder die Aufmerksamkeit auf 
Verbesserungsmoglichkeiten zu lenken, so wird die Pflege 
der Intelligenz und der wirtschaftlichen Lage der in
dustriellen Arbeiter auch unmittelbar die erfinderische 
Produktivitat des Volkes fordern. J ede Verbessf?rung der 
Volksschulen wird hier reiche Zinsen fiir das Land ein
bringen. Die vollstandigere Heranziehung der Arbeiter
klasse zum Mitwirken an der Erfindertatigkeit kann ferner 
zweifellos durch solche MaBnahmen der Gesetzgebung er
heblich gefordert werden, die darauf abzielen, das Eigen
tumsrecht des Erfinders an seinem geistigen Erzeugnis auch 
seinem Arbeitgeber gegeniiber sieher zu stellen, aber eine 
Geschaftstaktik wie das System der Akkordverkiirzung wird 
man schwerlieh durch Gesetze ausrotten konnen. Dagegen 
hilft nur die wachsende Einsieht der U nternehmer selbst 
und das allmahliehe Erstarken der Arbeiterorganisationen. 
Man sieht jedenfalls aus den gegebenen Zahlen ganz 
deutlich, daB diejenigen Lander, in denen die Arbeiter das 
groBte MaB von Freiheit und Ansehen genieBen, weit 
hohere Produktivitatszahlen err eichen, als diejenigen, in 
denen noch ein schwerer politischer und wirtschaftlieher 
Druck auf ihnen lastet. 

EinfluB der Verkehrsmittel auf die Produktivitat. Anhang (41). 
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Alle diese Betrachtungen beweisen nun aber keines
wegs, daB nicht trotzdem vielleicht gerade die Italiener 
die begabtesten unter den westlichen KulturvOlkern sind, 
denn sie beziehen sich eben ausschlieBlich auf die Erfinder 
der zweiten und dritten Klasse. Die Erfinder der ersten 
Klasse kommen in diesen Zahlen schon deshalb nicht zur 
Geltung, weil sie naturgemaB nur einen ganz kleinen 
Prozentsatz der Gesamtbevolkerung ausmachen. AuBerdem 
lassen sich ihre Leistungen nicht, wie es hier zunachst ge
schehen ist, einfach nach ihrer Quantitat mess en, und fur 
die Wurdigung der Qualitat der Leistungen ist die Voraus
setzung, auf welche die ganze U ntersuchung aufgebaut ist, 
offenbar unzulassig. Anstatt anzunehmen, daB in einer ge
gebenen Zahl von Patentanmeldungen immer ein gewisser 
Prozentsatz von gut en Erfindungen steckt, ware es vielmehr 
etwa die Aufgabe, den Prozentsatz zu ermitteln, den in 
jedem Lande die bedeutenden Erfindungen unter den ein
gereichten Patentanmeldungen darstellen, um darin ein MaB 
fUr die relative erfinderische Begabung jener Lander zu 
gewinnen. Eine solche Methode wird nun vielleicht in 
spaterer Zeit durchfUhrbar sein, wenn einmal exakte An~ 
gaben uber langere Zeiten vorliegen. Heute aber muB' man 
sich noch mit einem viel oberflachlicheren Verfahren 
begnugen, weil eine Erfindung immer erst, sozusagen 
historisch werden muB, damit man ihren Wert oder U nwert 
mit einiger Sicherheit abwagen kann. In einer groBeren 
Anzahl von Kulturlandern und zum Teil gerade in den 
wichtigsten ist aber die Patentgesetzgebung noch zu jung, 
um in diesem Sinne Brauchbares zu liefern. Es muB daher 
der Versuch gemacht werden, auch ohne die Hilfe der 
amtlichen Patentstatistik zu einigermaBen ,exakten Angaben 
zu gelangen, und dies kann auf folgendem Wege gelingen. 

Es ist vor kurzem eine Geschichtstabelle aller natur
wissenschaftlichen Entdeckungen, und Erfindungen von 
einiger Bedeutung erschienen. Allerdings macht dieses 
Buch keinen Unterschied zwischen beiden, aber einerseits 

Geschichtstabelle der Entdeckungen, Anhang (42). 
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haben wir schon gesehen, daB die Art der naturlichen Ver
anlagung, die ihre Produktion fordert, fUr beide Formen 
von geistiger Leistung ziemlich dieselbe ist, und zweitens 
haben wir erkannt, daB nahezu aIle naturwissenschaft
lichen Entdeckungen mittelbar Erfindungen hervorrufen, 
und konnen daher ohne Bedenken annehmen, daB ein Yolk, 
das in beiden hervorragt, auch fUr die eine von beiden 
begabt ist. Es ist also nur notig, eine soIche Geschichts
tabelle durchzuzahlen und zu verzeichnen, wie viele N amen 
jede Nationbeigesteuert hat. Diese Methode kann etwa 
als eine U mkehrung der ersten angesehen werden. Dort 
haben wir versucht, die GroBe des vorhandenen Talents 
durch die lahl der Anmeldungen auszudrucken, hier legen 
wir eine gewisse GroBe des Talents zugrunde und ermitteln 
die lahl der vorhandenen Talente. 

lwei Bemerkungen mussen vorausgeschickt werden, 
beY~r die Tabelle, die so erhalten wird, im einzelnen be
trachtet werden kann. Die lahlen der letzten leile sind 
offenbar wesentlich unzuverlassiger als die ubrigen. Die 
Verfasser des Buches haben bei der ersten Auflage eine so 
groBe Arbeit des Sammelns und Sichtens bewaltigen 
mussen, daB es ihnen unmoglich gewesen ist, auf allen 
Gebieten die Spezialliteratur heranzuziehen. Die Fort
schritte der letzten 25 Jahre sind aber noch nicht in die 
Lehrbucher ubergegangen, und ihre Verzeichnung muBte 
daher schon aus diesem Grunde unvollstandig werden. 
Dann aber wird auch fUr diese neuesten Arbeiten die Kritik 
noch sehr unsicher ausgefallen sein, weil man eben den 
Erfindungen, die noch keine genugend lange Geschichte 
hinter sich haben, nicht mit derselben Bestimmtheit ihre 
weitere Entwickelung und daher auch nicht ihre wahre 
Bedeutung ansehen kann. Deshalb wird man gut tun, die 
letzte leile uberhaupt aus der Betrachtung ausscheiden 
zu lassen. 

An zweiter Stelle ist zu bemerken, daB das Uber
gewicht, das Deutschland durch diese lahlen zugesprochen 
wird, offenbar zu groB erscheint. Allerdings ist die mit 
"Deutschland" bezeichnete Spalte nicht auf das heutige 
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Deutsche Reich beschrankt, sondern umfaBt auch Oster
reich. DaB Deutschland in der naturwissenschaftlichen 
Forschung und in der Produktion von Erfindungen tat
sachlich zurzeit aIle anderen N ationen iibertrifft, wird an 
und fUr sich wohl nicht falsch sein, aber es sind ohne 
weiteres Griinde dafUr zu erkennen, daB deutsche Verfasser 
eines solchen Buches trotz bewuBter U nparteilichkeit dazu 
neigen miissen, eine groBe Zahl von Erfindungen und Ent
deckungen Deutschen zuzuschreiben, die moglicherweise 
richtiger anderen N ationen zukommen sollten. Das ergibt 
sich dadurch, daB als Quellen vornehmlich deutsche Biicher 
benutzt werden, die bekanntlich oft genug der nationalen 
Eitelkeit zuliebe manche Erfindungen Deutschen zu
schreiben, die von auslandischen entsprechenden Werken 
mit derselben Bestimmtheit Auslandern zugesprochen 
werden. AuBerdem verzeichnen aber die Lehrbiicher auch 
einen groBeren Prozentsatz der Leistungen der eigenen 
Nation, so daB bei der iiberwiegenden Benutzung deutscher 
Quellen ein groBerer Anteil an auslandischen Leistungen 
iibersehen wird als an deutschen. 

Aber wenn wir das Resultat annehmen, daB Deutsch
land zurzeit an der Spitze marschiert, so sehen wir gleich, 
daB dies nicht immer der Fall gewesen ist. Um vergleich
bare Werte abzulesen, muB man immer nur die Zeilen ins 
Auge fassen, denn die Zahlen der Kolumnen beziehen sich 
auf verschieden lange Zeitabschnitte. In jeder Zeile aber 
bedeutet die groBte Zahl, daB zu der Zeit, der die Zeile 
entspricht, das Land, dem die groBere Zahl angehort, allen 
anderen voraus ist. Diese Maximalzahlen sind der Ober
sichtlichkeit halber fett gedruckt, und man kann so mit 
einem Blick iibersehen, wie die Meisterschaft im Lauf der 
Geschichte gewandert ist. Zu Beginn der christlichen Ara 
stehen die Griechen und Romer noch an del' Spitze, und die 
Griechen iibertreffen die Romer erheblich. Mit dem Unter
gang der romischen Herrschaft treten dann die Araber die 
Erbschaft der Griechen an und behalten durch fUnf J ahr
hunderte die Fiihrung, namlich bis in die Zeit der Renais
sance. Dann treten die Italiener ein und behaupten bis 
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an das Ende des fiinfzehnten J ahrhunderts unbestritten den 
ersten Rang. Hier werden sie von den Deutschen abgelost, 
denen aber die Englander und die Franzosen so nah auf den 
Fersen sind, daB der kleine Rangunterschied zwischen 
diesen drei fiihrenden N ationen auch durch Zufalle der 
Verzeichnung verursacht sein kann. 

Sehr merkwiirdig ist es, wie wenig die Wirkung des 
DreiBigjahrigen Krieges sich auBert. Wahrend seiner 
ganzen Dauer halt sich Deutschland iiberhaupt ziemlich un
verandert auf der Hohe. Erst seine N achwirkungen er
zeugen einen bemerkbaren Riickgang, durch den es 
wahrend des achtzehnten J ahrhunderts an die zweite Stelle 
geriickt wird, so .daB es nicht vor dem Beginn des neun
zehnten J ahrhunderts seinen friiheren Rang wieder be
haupten kann. Es zeigt sich an dieser Erscheinung, daB 
wir es hier eben nicht mit den Leistungen der groBen Masse 
der Durchschnittserfinder zu tun haben, die in hohem Grade 
von der wirtschaftlichen Prosperitat des Landes abhangen, 
sondern mit den Arbeiten der Erfinder erster Klasse, 
einzelner besonders begabter Forscher, die personlich die 
allergeringsten Anspriiche an das Leben stellen und keines 
auBeren AnstoBes bediirfen, um Entdeckungen nach
zugehen. England und Frankreich zeigen eine stetig bis 
in die N euzeit steigende Produktion an Erfindern. 

Am FuB jeder Spalte ist die Summe aus den Zahlen der 
ganzen Spalte gezogen, und die folgenden Volker sind nach 
den Wert en dieser Summe geordnet. An der Spitze stehen 
die Vereinigten Staaten mit 141 Namen. Das ist eine 
beachtenswerte Leistung angesichts des U mstands, daB sie 
erst um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts iiberhaupt 
in den Wettkampf eingetreten sind. Wahrend wir aber ge
sehen haben, daB ihre spezifische Produktivitat an Patent
anmeldungen die aller anderen Lander weit hinter sich IaBt, 
werden sie in der Produktion an wirklichen Erfindern auch 
noch in der neuesten Zeit von den fiihrenden europiiischen 
Nationen erheblich iibertroffen. Es kann das als eine Be
statigung der Auffassung angesehen werden, die auf Grund 
der ersten Untersuchung gewonnen worden ist, daB ihre 
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hohe Produktivitat vornehmlich den Leistungen uer unteren 
Bevolkerungsschichten zuzuschreiben sei. Die flihrenden 
Geister unter ihren Erfindern erreichen dagegen nicht einen 
gleich hohen Durchschnittsgrad an wissenschaftlicher 
Bildung wie diejenigen Europas, und da griindliche wissen
schaftliche Schulung bei der hohen Entwickelung der 
Technik von Jahr zu Jahr in zunehmendem MaBe eine un
erlaBliche Vorbedingung flir die Fahigkeit der Erzeugung 
bahnbrechender Entdeckungen ist, so sind sie tatsachlich 
zurzeit noch weniger befahigt, als die Europaer, grund
legende und originale Erfindungen zu machen. Anderer
seits findet die we it vollkommenere Ausbildung des Prinzips 
der wirtschaftlichen Anspornung zum Erfinden in diesen 
lahlen keinen Ausdruck. So finden wir denn kaum eine 
einzige von den wirklich groBen Erfindungen, auf denen 
un sere heutige materielle Kultur aufgebaut ist, unter dem 
N amen eines Amerikaners gebucht. Ihre Erfindungen 
tragen ein ganz bestimmtes Geprage. Sie sind meist Ver
besserungen europaischer Ideen und erwecken haufig den 
Eindruck, als waren sie ungemein fleiBige Arbeiten von 
Dilettanten. So figuriert beispielsweise in L. Darmstaedters 
und R. du Bois-Reymonds Geschichtstabelle die Nah
maschine, die bekanntlich bei uns erst von Amerika aus ein
geflihrt worden ist, dreimal als Erfindung verschiedener 
Europaer, bevor sie in Amerika endlich diejenige praktische 
Durchbildung erhalt, die sie erst zu einem brauchbaren 
Werkzeug erhoben hat. Der Amerikaner war also 
weniger originell als die europaischen Erfinder, aber er hat 
mit eiserner lahigkeit an seiner Maschine so lange ge
bessert, bis er sein liel erreicht hatte. Diese Art der Arbeit 
ist zweifellos ebenso verdienstvoll oder oft auch viel ver
dienstvoller, als die der original en Kopfe, die zwar neue 
Wege weisen, aber ihre Ideen nicht ausreichend durchzu
bilden vermogen. Aber Erfindungen dieser Art erfahren 
nicht die gleiche Wiirdigung in den Lehrbiichern, und viele 
von ihnen mogen daher den Verfassern des Buches iiber
haupt entgangen sein. 

Die Skandinavier stehen auch hier wieder in der 
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vordersten Reihe, ein Zeichen, daB fUr die Bildung der 
hohen spezifischen ProduktivWit, die wir flir sie gefunden 
haben, naturliche Begabung nicht zum wenigsten beitragt. 
Unmittelbar hinter ihnen erscheinen hier die Schweizer, 
eine Bestatigung fUr unsere Annahme, daB wir sie nach 
der erst en Methode infolge der Eigentumlichkeit ihres 
Patentgesetzes zu tief eingeschatzt hatten. 

Dann folgen Holland und RuBland, die beide in der 
erst en U ntersuchung ubergangen werden muBten, wei! 
Holland kein Patentgesetz besitzt und wei! in RuBland die 
Patenterteilung noch nach so primitiven Methoden vor sich 
geht, daB sie nicht mit denen der anderen Lander ver
gleichbar erschien. Spanien verdankt seine Stellung nur 
seiner ehemaligen Elute im sechzehnten Jahrhundert, in dem 
es noch ein nahezu ebenburtiger Konkurrent der fuhren
den Kulturlander war. Denn auch wenn man in Betracht 
zieht, daB die letzten Zahlen der Kolumne mit 4 multipliziert 
werden miissen, urn mit den Zahlen der Elutezeit verglichen 
zu werden, weil sie sich ja nur auf je fUnfundzwanzig Jahre 
beziehen, ist immer noch ein starker Abfall zu erkennen. 
Es ist danach mit Spanien bedeutend schlechter bestellt 
als mit Italien, das im neunzehnten Jahrhundert wieder bei
nahe ebenso viele N amen aufweist wie in der Zeit der 
Renaissance. Der Riesenfortschritt der jetzt flihrenden 
Volker zieht eben auch die an und fur sich zum Zuruck
bleiben pradisponierten VOlker in Mitleidenschaft. 

Belgien tritt erst sehr spat in den Wettkampf ein und 
muBte in der N euzeit eine hohere Stelle erhalten, als ihm 
auf Grund der Gesamtsummen am FuBe der Spalten zu
kommt, da es in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts 
sowohl Holland wie RuBland ubertrifft, aber eine tiefe 
Stellung fallt ihm auch unter Berucksichtigung dieses Um
standes zu, eine Erscheinung, die nach den vorausgehenden 
Ausflihrungen der ungunstigen Lage seines Proletariats zu
zuschreiben sein durfte. In allerneuester Zeit erscheint auch 
Japan auf dem Kampfplatz. 

Diese beiden Untersuchungen scheinen also zu zeigen, 
daB bei den Skandinaviern aIle diejenigen erfinderer-
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weckenden Einfliisse am vollkommensten vereinigt sind, die 
von der Bevolkerung selbst abhangen, vortreffliche Schul
bildung, das groBte MaB von politischer Freiheit und 
Gleichheit, verbunden mit einer hohen natiirlichen Be
gabung. Wenn sie gegeniiber den anderen fiihrenden 
Kulturvolkern nicht mehr hervortreten, als es tatsachlich 
der Fall ist, so diirfte das auf die ungiinstigen klimatischen 
Verhaltnisse ihres Landes zuriickzufiihren sein, die sowohl 
einer wesentlichen Erhohung der BevOlkerungsdichtigkeit 
wie einem erheblichen Aufschwung ihrer Industrie uniiber
windliche Hindernisse in den Weg stell en. 

Unter den tatsachlich flihrenden Volkern zeigen die 
Vereinigten Staaten und Deutschland die interessantesten 
Erscheinungen. Deutschland verdankt seinen erst en Rang 
ohne Zweifel vornehmlich der musterhaften Ausbildung 
seines hoheren wissenschaftlichen U nterrichts, aber in der 
spezifischen Produktivitat wird es von den Vereinigten 
Staat en vollstandig in den Schatten gestellt. Dieses eigen
tiimliche gegenseitige Verhaltnis der beiden Lander ge
stattet eine ziemlich sichere Prognose flir die nachste Zu
kunft. Damit beide Lander einander ebenbiirtig werden, 
miiBte Deutschland seine spezifische Produk;tivitat, Amerika 
seinen Prozentsatz an Erfindern erster Klasse erhohen. 
Deutschlands Fortschritte in dies em Sinne werden mit dem 
Wachstum der politis chen Miindigkeit seiner arbeitenden 
Klassen, Amerikas mit der Vervollkommnung und Verb rei
tung der hoheren Schulbildung Schritt halten. Welchem 
von beiden Volkern die Meisterschaft bleiben wird, wird da
von abhangen, welcher von beiden Entwickelungsvorgangen 
schneller und welcher langsamer fortschreitet. 
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Fiinftes Kapitel. 

Wirkungen der Erfindung. 
Es sprach der Geist: Sieh auf! Die Luft umblaute 
Rio unermeBlich Mahl, soweit ich schaute, 
Da sprangen reich die Brunnen auf des Lebens, 
Da streckte keine Schale sich vergebens, 
Da lag das ganze Yolk auf vollen Garben, 
Kein Platz war leer und keiner durfte darben. 

C. F. Meyer. 

Der Ausdruck "Kampf urns Dasein" gibt den Sinn des 
Darwinschen "struggle for existence" nur unvollkommen wieder. 
Struggle ist Streben, Ringen, setzt aber nicht notwendig einen 
Gegner voraus; Kampf dagegen erweckt die Vorstellung von 

. der Vemichtung oder mindestens der Schadigung des Besiegten, 
und diese Bedeutung findet im Ringen urn das Dasein zwar 
ihre Stelle, deckt sich aber nicht ersch6pfend mit dessen 
W esen~ Die Triebfeder ist immer nur die Vermehrung der 
Volkszahlen unter dem Druck der nattirlichen Fortpfianzung, 
und jede Auffindung eines Mittels, diesem Fortpfianzungsdruck 
auszuweichen, ist ein Sieg im Ringen urn das Dasein. Wenn 
also beispielsweise der Urmensch dadurch, daB er sich be
kleidet, die Fahigkeit erlangt hat, einem Klima zu trotzen, . 
dem sein nackter Bruder unterliegen wtirde, so hat er tiber 
ihn einen Sieg errungen, ohne ihm etwas zu Leide zu tun. 
Dieser Zwiespalt im Wesen des Ringens urn das Dasein 
zwischendenjenigen Mitteln, die zum Ziele fUhren, ohne den 
Mitmenschen zu schadigen, und denen, die nach dem Schema 
arbeiten: 6te-toi que je m'y mette! zieht sich von den ersten 
Zeiten, da das Tier Mensch wurde, bis in unsere Tage durch 
die ganze Entwickelungsgeschichte der materiellen Kultur. 
Sein Ursprung laBt sich auf die Zeit zurtickfUhren, als in den 
Kampf urns Dasein das Prinzip des Besitzes eingefUhrt wurde, 
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die Konvention, nach welcher der Reichere dem Armeren 
gegeniiber als iiberlegen gilt, unabhangig davon, ob ihre per
sonlichen Eigenschaften dieses gegenseitige Machtverhaltnis 
rechtfertigen. Diese Anerkennung des Besitzrechts ist der 
erste Schritt zur Abschaffung des bewaffneten Kampfes von 
Mann gegen Mann um das Futter und um die Weiber. 

Die altesten Bereicherungsmethoden allerdings sind von 
jenem Kampf iiberhaupt nicht zu unterscheiden, aber sie 
tragen in sich ein ihrem eigenen Wesen entgegengesetztes 
Prinzip. Der personliche Raub entwickelt sich zum Krieg 
und der Krieg verlangt eine Organisation und wird dadurch 
zum Vater des Staates. Der Einzelne muB auf seine person
lichen Anspriiche gegen den Nachsten zugunsten der All
gemeinheit gutwillig verzichten und wird dadurch mittelbar 
yom Kriege selbst zum Frieden erzogen. 

Aber der Krieg seIber ist unter allen bekannten Mitte1n 
der Bereicherung das unvollkommenste. Allerdings dad man 
in der Beurteilung seines Wertes oder Unwertes ethische Ge
sichtspunkte nicht gelten lassen. Ihnen mag man heute mehr 
oder Minder praktisches Gewicht beimessen, soweit sich aber 
aus den Anfangen der geschichtlichen Dberlieferung und den 
Ergebnissen der anthropologischen Forschung die wahren Be
weggriinde fiir das allmahliche Dberwiegen der Arbeit und 
des Handels iiber den Krieg als Bereicherungsmittel erkennen 
lassen, kommen fUr jene Zeiten ganz andere Unvollkommen
heiten in Betracht. 

Der Krieg kann niemals die Gesamtmenge der Subsistenz
.mittel vermehren, sondem sie immer nur vermindem. Daher hat 
ein dauemder Kriegszustand stets eine allgemeine V erarmung der 
ganzen beteiligten Menschheit zur Folge und die Bereicherung, 
die er im besten Falle bewirkt, ist durch die Menge der Habe 
des besiegten Volkes begrenzt und demnaeh um so enger be
grenzt, je armer die Volker iiberhaupt sind. Der Krieg kann 
also seinem eigenen Zweek nur dadureh gerecht werden, daB 
er bestandig zeitlich oder ortlieh unterbrochen wird, damit 
die Volker sich davon erholen und neue Reichtiimer anhaufen 
konnen, die einen emeuten Krieg erst wieder lohnend er
scheinen lassen. Das ist auch richtig fUr Kriege, deren Zweck 
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nicht bloB der Raub von beweglicher Habe, sondern eine Ge
bietserweiterung ist, denn ohne zwischen die Kriege Zeiten 
der Ruhe einzuschalten, kann auch das siegreiche Yolk seines 
eroberten Besitzes nicht froh werden. 

Auch als Mittel zur Aufnahme des Fortpflanzungsdrucks 
ist der Krieg aus demse1ben Grunde ebenso unvollkommen, 
wie er direkt wirkend ist. Zwar schafft er durch Abtotung 
der Krieger Platz fur die heranwachsende J ugend, aber immer 
nur auf Kosten der Kriegstiichtigkeit des Stammes. 

Um den Wert eines Verfahrens fUr die Verminderung 
des Foitpflanzungsdrucks richtig abzuschatzen, muB man sich 
klar machen, daB es sich dabei immer nur um ganze Volker 
handeln kann. Der Einzelne kann sich unter den Volks
genossen emporarbeiten und schnell zu vo1liger Freiheit von 
Nahrungssorgen gelangen, ohne daB damit der allgemeine Zu
stand des Volkes um ein Haar gebessert wird. Er kann das 
auch in einer Zeit, in der sich die durchschnittliche Lebens
haltung des Volkes, dem er angehort, bemerkbar verschlech
tert. Fur das Yolk aber kommt nicht eine einzige Generation 
in Betracht, sondern stets ein langerer Zeitraum, denn das 
Leben eines gesunden Volkes umfaBt so viele Generationen, 
daB jede einzelne im Vergleich damit immer nur als eine 
kurze Episode gelten kann. Um also den Wert des Mittels 
zu schatzen, muB man es in Gedanken so lange dauernd an
wenden, bis mehrere Generationen Zeit gehabt haben, seine 
Wirkungen zu verspuren, oder mit anderen Worten, bis seine 
Wirksamkeit auf die Vermehrung seIber sich hat bemerkbar 
machen konnen. So wird zum Beispiel eine Gebietserweite
rung in einfachster und direktester Weise der lebenden Gene
ration Erleichterung verschaffen, aber die unmittelbare Folge 
ist eine erhohte Vermehrung und nach sehr wenigen Gene
rationen wird der Zustand wieder genau derselbe sein, wie 
vorher. Als dauerndes Verfahren ist daher die einfache Ge
bietserweiterung sehr unvollkommen, denn wenn auch die 
ganze bewohnbare Erdoberflache dem Yolk zur Verfugung 
stande, so wiirde sie in einer Zeit bevolkert werden, die gegen 
die Lebensdauer des Menschengeschlechts als verschwindend 
klein anzusehen ist, wie dies tatsachlich einmal geschehen 

A. du Bois-Reymond, Erfinduug. ' 15 
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sein muB. Unter gewohnlichen Verhaltnissen aber, selbst in 
den ersten Anfangen der historischen Zeit, war eine Gebiets
erweiterung immer nur moglich durch Verdrangung der Ein
wohner des eroberten Landes, und da eine solche Verdrangung 
nur ausnahmsweise eine vollstandige Ausrottung darstellte, 
so haben Gebietserweiterungen immer nur auf sehr kurze Zeit 
wirkliche Erleichterungen verschafft. 

Das, was aufgesucht werden muB, wenn man ein so1ches 
Verfahren beurteilen will, sind also die Grenzen seiner An
wendbarkeit und die Grenzen seiner Leistungsfahigkeit. So 
ist zum Beispiel der allmahliche Dbergang von der J agd zur Vieh
zucht und von der Viehzucht zum Ackerbau ein auBerordentlich 
viel wirksameres Mittel, als die Eroberung neuer Gebiete, 
denn die Bewirtschaftung des Landes ist einer fast unbegrenz
ten Steigerung in der Intensitat fahig. Eine gute Vorstellung 
von den Leistungen dieses Verfahrens gewahrt die interessante 
Angabe, daB heute in den Vereinigten Staaten ungefahr eben
soviele Indianer leben soIlen, wie zur Zeit, als die "Mayflower" 
landete, obgleich diese Zahl in den ganz kleinen Reservationen 
zusammengedrangt ist und damals den ganzen Kontinent 
bewohnte. 

Betrachtet man von diesem Gesichtspunkte aus den 
Handel, so laBt er sich in zwei deutlich verschiedene Ent
wickelungsstufen einteilen, zwischen denen in der Wirklichkeit 
natiirlich aIle moglichen Dbergange stattfinden mogen. Der 
Handel, den ein zivilisierteres, also besser organisiertes und 
daher machtigeres Yolk mit einem Volke treibt, das sich noch 
im Urzustande befindet, ist die primitivere Form, dem ein
fachen Raubkriege noch sehr nahe verwandt. Die Einfuhr
artikel, die gewonnen werden, sind Sklaven und die Roh
produkte des ausgebeuteten Landes, fiir die in wertlosen 
Gegenleistungen gezahlt wird, wei! die Verkaufer sie nicht zu 
schatzen verstehen oder die auch einfach geraubt werden. 
Solange unausgebeutete Gebiete zur Verfiigung stehen, kann 
das so arbeitende Yolk eine dauernde Verbesserung seiner 
Lage hersteIlen, aber das Verfahren hat noch deutlich den 

Zahl der Indianer, Anhang (43). 
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Charakter des Raubbaus, denn es ist einfach durch die GroBe 
der Vorrate an Ausfuhrware in dem bearbeiteten Gebiete be~ 
grenzt. AuBerdem aber hat das Vedahren auch die Tendenz, 
sich in kurzer Zeit selbst zu untergraben, denn diese Art der 
Ausbeutung eines Landes fiihrt zur Kolonisation, und nach 
einigen Generationen tritt die Kolonie als selbststandiger Staat 
mit allen Fahigkeiten und Kenntnissen des Mutterlandes in 
den Wettbewerb ein. 

So fiihrt der Raubhandel ganz von selbst zur zweiten 
und hoheren Stufe, dem Tauschhandel, das ist dem Handel 
zwischen zwei ebenbiirtigen Nationen. Da in beiden der 
Fortpflanzungsdruck ihrer als gleich angenommenen Kultur
stufe entsprechend ungefahr derselbe ist, so wiirde es zu
nachst scheinen, als miiBte es unmoglich sein, daB sie sich 
einfach durch den Austausch ihrer Subsistenzmittel gegenseitig 
eine Erleichterung verschaffen konnten, aber wenn sie ver
schiedene Rohprodukte liefem, ist die Moglichkeit offenbar. 
Schweden schickt beispielsweise Eisen nach I tali en und I talien 
Apfelsinen nach Schweden. Wenn das System vollkommen 
arbeitet, werden beide Volker dadurch so gestellt, als ob ihnen 
beiden aIle Subsistenzmittel beider Linder zur Verfiigung 
standen. Die Grenze der Leistungsfahigkeit des Verfahrens 
liegt bei der Grenze der Ausfuhrfahigkeit des armeren Landes. 
Ist also die Menge der Apfelsinenwerteinheiten, die I talien 
erzeugen kann, kleiner als die Menge der Eisenwerteinheiten, 
die Schweden erzeugen kann, so kann Italien nicht mehr 
Eisen bekommen, als es zu kaufen vermag, und Schweden 
muB seine Eisenproduktion entsprechend einschranken. Also 
auch dieses Mittel ist verhaltnismaBig unvollkommen. Aller~ 

dings kann seine Leistungsfahigkeit dadurch erhoht werden, 
daB der Handel auf mehrere Lander und auf eine groBe Zahl 
von verschiedenen Handelsartikeln ausgedehnt wird, aber so
lange man an dem reinen Handel, das heiBt dem bloBen Aus
tausch vorhandener Waren festhalt, ist er im Prinzip mit einem 
Zustand erschopft, in dem aIle miteinander handeltreibenden 
Volker aller Rohprodukte teilhaftig sind, die in allen Landem 
vorkommen. Ihre Rangordnung, nach dem Reichtum be
messen, richtet sich nach dem Wert ihrer Ausfuhr, denn da-

15* 
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nach bestimmt sich, wieviel jedes Land von den anderen 
kaufen kann. 

Eine ungeheure Erhohung der Leistungsfahigkeit des 
Handels tritt nun ein, sobald die Bearbeitung der Rohprodukte 
hinzugenommen wird. Man kann allerdings die Arbeit auch 
einfach als eine Ware klassifizieren, und soweit deren Austausch 
allein in Frage kommt, wird sie dadurch auch geniigend de
finiert. Aber sobald man die Produktion der Waren ins Auge 
faBt, die nicht mehr bloBe Rohstoffe, sondern Industrie-Erzeug
nisse sind, zeigt sich ein ganz neues Prinzip. Gleiche Art der 
Arbeit vorausgesetzt, ist ihre Menge nur begrenzt durch die 
Zahl der Arbeiter, und da ja die Moglichkeit einerVermehrung 
der Volkszahlen gerade als MaBstab fiir den Grad der Voll
kommenheit des betrachteten Systems gewahlt worden ist, so 
scheint mit der Einfiihrung der Industrie das Ideal erreicht 
zu sein. J e mehr sich die Bevolkerung vermehrt, um so mehr 
Arbeit kann sie leisten, also um so mehr Waren kann sie 
produzieren. Es ware also dem Fortpflanzungsdruck jeder 
Widerstand entzogen und es miiBte eine unbegrenzte Erhohung 
der Bevolkerungsdichtigkeiten die Folge sein. Die Pramisse 
ist richtig, q,ber zur Erzeugung von Waren geh6rt nicht allein 
Arbeit, sondern man braucht auch Rohstoffe, die durch die 
Arbeit in Industrie-Erzeugnisse umgewandelt werden sollen, 
und die Produktion an Rohstoffen ist begrenzt. Allerdings 
IaBt sie sich durch den Handel erganzen, wie wenn die Eng
lander rohe Baumwolle aus ihren Kolonien nach Manchester 
und Birmingham einfiihren und dort verspinnen und ver
weben, und die allmahliche Ausgestaltung des gegenseitigen 
Ineinanderarbeitens von Industrie und Handel fiihrt bald zu 
einer so verwickelten Organisation, daB sich immer wieder 
neue Kombinationen bieten, die hier und da eine Steigerung 
der Gesamtleistungen zulassen. Diese Entwickelung ist eine 
langsame und ziemlich stetige, wei! die Produktionsverhaltnisse 
der Ausfuhrlander sich nur allmahlich mit der Steigerung der 
Bodenkultur, der ErschlieBung von neuen oder dem Verarmen 
von alten Bergwerken und dergleichen andern. Gleichzeitigund 
Hand in Hand damit gehen politische Verschiebungen der 
Machtverhaltnisse, die nicht unmittelbar mit den wirtschaft-
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lichen Erfolgen zusammenhangen. Diese Verschiebungen be
ruhen auf der inneren individuellen Entwickelung der Volker, 
und beide Entwickelungen, sowohl die wirtschaftliche, wie die 
rein politische, halten ungefahr mit einander Schritt, so daB 
die Geschichte ein wechselndes Bild gewahrt, in dem einmal 
die eine und dann die andere Form des Aufbliihens iiberwiegt, 
ohne daB die eine oder die andere je ein bedeutendes Dber
gewicht zeigt. Wo dem Handel und der lndustrie besonders 
giinstige Bedingungen geboten sind, pragen sie dem betreffenden 
Volk einen vorwiegend kommerziellen Charakter auf, wie bei 
den Phonikiern, den Karthagern, den Venezianern, den Hol
landern und den Englandern. Charakteristisch fiir diesen 
Kulturgrad ist die griechische Geschichte, in der sich das 
kommerzielle Prinzip vertreten durch die lonier unter der 
Fiihrung Athens mit dem politischen unter der Fuhrung 
Spartas ungefahr die Wage halt, und charakteristisch ist auch 
fur jene Zeiten das schlieBliche Dberwiegen des politischen 
Prinzips nicht nur im Kampf um die Hegemonie im lnnern, 
sondern auch im Zusammenbruch gegeniiber den Hauptver
tretern des politisch kriegerischen Systems, den Romern. 

Aber sachlich verandert ist an den Grundbedingungen der 
Existenz der Volker auch bis zum Ende des achtzehnten J ahr
hunderts nichts Wesentliches, und bis in diese Zeit hinein sehen 

• wir daher abwechselnd die wirtschaftlichen Verschiebungen 
durch die politischen bestimmt, und umgekehrt, ohne daB 
sich sagen lieBe, daB in ihrem gegenseitigen Verhaltnis zu 
einander das eine oder das andere Prinzip merklich dauernd 
iiberwiegt. 

Nun hat aber von den Urzeiten an auBer Eroberungs
krieg, Handel und lndustrie noch ein viertes Agens bestandig 
an der Entwickelung der materiellen Kultur mitgewirkt, die 
Erfindung. Sie bildet den Ausgangspunkt fUr jede Art von 
lndustrie, und ein Beharrungszustand zwischen Krieg, Handel 
und lndustrie ist nur denkbar, wenn die Erfindung vollstan
dig stagniert. Denn wenn man sich einen solchen Beharrungs
zustand konstruierte, so wiirde er darin bestehen, daB alle 
Volker alle Rohstoffe teils aus ihren eigenen Gebieten, teils 
durch den Handel von auswarts beziehen, deren sie unter den 
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betreffenden politischen VerhaItnissen und Transportbedingun
gen habhaft werden konnen und sie dauernd nach den Methoden 
verarbeiten, die sie von ihren Vat ern erlernt haben. Sobald 
aber durch die Einfiihrung neuer Erfindungen in die Industrie 
neue Bearbeitungsmethoden entwickelt werden, steigert sich 
dadurch die Leistungsfahigkeit des betreffenden Volkes, und 
das Gleichgewicht ist gestort. Aber bis zum Ende des acht
zehnten J ahrhunderts befindet sich die Entwickelung der Er
findungen noch in dem Zustande, der am Anfang des vorigen 
Kapitels skizziert worden ist, in dem sie so vereinzelt auf
treten, daB die erfindererweckende Kraft jeder neuen Erfin
dung nur auf wenige Individuen wirken kann, die etwa zu
faIlig mit ihr in Beriihrung kommen, und daher teils ortlich 
beschrankt bleibt, teils nach kurzer Zeit wieder erstirbt, weil 
fiir die Fortentwickelung in dem betreffenden Gebiete die 
Lebensbedingungen noch nicht vorhanden. sind. So schreiten 
also die Veranderungen der Industrien seIber noch viel lang
samer fort, als die Verschiebungen, die Handel und politische 
Entwickelungen in die Produktion und den Transport der 
Rohstoffe hineintragen, und der materielle Kulturzustand 
scheint daher zu stagnieren und seine Bedeutung fiir die Ver
anderungen der Machtverhaltnisse der Volker zu einander 
tritt gegen die politischen Verschiebungen in den Hintergrund. 

In das Ende des achtzehnten und den Anfang des neunzehn
ten J ahrhunderts f1il1t nun jene Dbergangszeit, in der die gegen
seitige Steigerung der erfindererweckenden Kraft der neuen Er
findungen und der Produktion von Erfindungen durch die neu 
erweckten Erfinder so weit fortgeschritten ist, daB die der 
Entwickelung der Technik feindlich gegeniiberstehenden Ein
fliisse siegreich iiberwunden werden. Insbesondere zwei Er
findungen greifen storend in das Gleichgewicht von Industrie 
und Handel ein: die Dampfmaschine und der elektrische 
Telegraph. Die Dampfmaschine wirkt einmal befruchtend 
auf samtliche Handwerke, indem sie die verfiigbaren Kraft
aufwendungen mit einem Schlage ins ungeheure vermehrt und 
zweitens vielleicht in noch hoherem Grade, indem sie, auf das 
Transportwesen angewendet, die hemmende Wirkung der Ent
fernungen bis auf ein vergleichsweise verschwindend kleines 



Erfindung. 231 

MaB einschrankt. Der elektrische Telegraph erganzt diese 
Wirkung durch Schaffung eines Nachrichtendienstes, der fast 
vollsUindig von Raum und Zeit unabhangig geworden ist. 
Mit der bloBen Erfindung dieser neuen Hilfsmittel war es 
aber noch nicht getan. Damit der Dampf seine· volle Wir
kung auf den Warentransport ausiiben konnte, muBte erst 
die Welt mit Schienenstrangen iiberzogen und der Ozean mit 
Dampfschiffen bevolkert werden, und damit man sich des 
elektrischen Telegraphen mit Erfolg bedienen konnte, muBte 
erst das Netz von Leitungen erbaut und von Unterseekabeln 
verlegt werden, an dem wir noch heute arbeiten. Daher tritt 
eine wesentliche Anderung des Gleichgewichts der wirksamen 
Krafte auch nur allmahlich ein, und die folgende Epoche setzt 
erst etwa urn die Mitte des neunzehnten J ahrhunderts mit 
so1cher Kraft ein, daB ihre Wirkungen bemerkbar werden. 

Diese Wirkungen lassen sich etwa durch folgendes Schema 
beschreiben. Die Menge der Arbeit, die ein Yolk leisten 
kann, ist einmal abhangig von der Zahl der Arbeiter und 
zweitens von der Menge der Rohstoffe, die es zu verarbeiten 
bekommen kann. Die Zahl der Arbeiter ist zwar unbegrenzt, 
denn je mehr lohnende Beschaftigung zur Verfiigung steht, 
desto mehr wachst in ganz kurzer Zeit die Volkszahl unter 
dem Druck der Fortpfianzung, aber die Menge der Rohstoffe 
ist begrenzt durch die HilfsqueUen des eigenen Landes und 
durch die Transportmittel. J e entfernter die Produktionsstatte 
der Rohstoffe ist, desto teurer sind sie, und die Begrenzung 
der Bereicherungsfahigkeit der einzelnen Volker ist daher 
zwar durch ihre Ausfuhr ausgedriickt, aber die Ausfuhr ist 
nicht das primum agens in der Begrenzung der Bereicherungs
fahigkeit. Das primum agens sind vielmehr die Transport
verhaltnisse, denn ein Yolk, das weiter von der Produktions
statte der Rohstoffe entfernt sitzt, als ein anderes, kann mit 
diesem in der Verarbeitung der betreffenden Rohstoffe nicht 
erfolgreich konkurrieren. Durch die ungeheure Verbesserung 
der Transportmittel, die der Dampf und der elektrische Tele
graph in das Wirtschaftsgetriebe der Welt eingefiihrt haben, 
ist nun auf einmal ein Zustand angenahert, dessen ideale 
Grenze beschrieben werden kann, indem man sagt, daB allen 
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Volkern alie Rohstoffe der Welt zu praktisch gleichen Preisen 
vor der Tiir stehen. Aile konnen jetzt gleich leicht aus dem 
unendlich reichen Behiilter des Weltmarktes schOpfen. 

Scheinbar ist dadurch wieder das Ideal erreicht, daB die 
Volker in die Lage versetzt werden, dem Fortpflanzungsdruck 
frei auszuweichen, ohne sich gegenseitig zu bekiimpfen, denn sie 
konnen nun auf einmal ihre Produktion beliebig steigern, indem 
sie einfach mehr und mehr Arbeiter zur Verwandlung der 
Rohstoffe in Industrie-Erzeugnisse heranziehen. 1st das rich
tig, so miiBten wir von jener Zeit an eine geometrische Steige
rung der Volkszahlen alier derjenigen Volker beobachten, die 
an den Segnungen der neuen Verkehrsmittel teilhaben, denn 
die natiirliche Vermehrung arbeitet nach einer geometrischen 
Progression, sobald der Gegendruck durch die Begrenzung 
der Subsistenzmittel aufgehoben wird. Und eben das sehen wir. 
Werden die Bevolkerungszahlen der westlichen Kulturvolker 
als Ordinaten, die Zeit als Abszisse einer Kurve aufgetragen, 
so finden wir urn die Mitte des neunzehnten J ahrhunderts 
eine scharfe Biegung nach oben und unmittelbar anschlieBend 
einen stetigen Zuwachs der jiihrlichen Steigerung. Erst in 
den siebziger J ahren beginnt der jiihrliche Zuwachs wieder 
abzunehmen, und die Kurve niihert sich daher allmiihlich einer 
Konstanten, und erreicht sie in unseren Tagen tatsiichlich in 
manchen Landern, wie zum Beispiel in Frankreich. Es muB 
also wiederum ein Agens eingetreten sein, das den Fortgang 
des Prozesses hemmend beeinfluBt oder, mit anderen Worten, 
das die Bereicherungsmoglichkeit begrenzt, die aus dem Prin
zip des Handels und der Industrie auch unter der Voraus
setzung idealer Transportmittel zu schOpfen ist. 

Wir sehen aber eins. Mit jedem J ahr beginnen die rein 
politischen Machtverschiebungen mehr und mehr hinter den 
wirtschaftlichen zuriickzubleiben oder, was dasselbe ist, von 
ihnen beherrscht zu werden, und die Konkurrenz der Volker 
untereinander spitzt sich immer mehr und mehr auf ein ein
ziges Ziel zu: den Streit urn die Miirkte. Zu Beginn dieser 
neuen Epoche, als auf einmal der Weltmarkt allen Volkern 

We1tmarkt, Anhang (44). 
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eroffnet wurde, stand ihnen allen nicht bloB ein Einkaufs
markt, sondern auch ein Ausfuhrmarkt von nahezu uner
schopflicher Aufnahmefahigkeit zu Gebote, weil die Volker, 
die sich an dieser Entwickelung beteiligten, nur einen klein en 
Teil der Gesamtbevolkerung der Erde darstellten, und weil 
die neue Bewegung auch nur von einem Teil dieser Volker 
konsequent aufgenommen und ausgebeutet wurde. Aber die 
Folgen des Systems seIber fiihrten auf doppelte Weise dazu, 
diesem Zustande in kurzer Zeit ein Ende zu machen. Da 
die Produktionsfahigkeit einer Industrie jetzt nur noch von 
der Zahl der Mitarbeiter abhing und diese sich reiBend ver
mehrte, war sie praktisch unbegrenzt, und die Geschwindig
keit, mit welcher der vorhandene Bedarf an irgend einem 
Industrie-Erzeugnis gedeckt werden konnte, iibertraf daher 
urn ein vielfaches das Wachstum des Bedarfs. Wenn heute 
die Konkurrenz der Englander, der Franzosen und der Ameri
kaner in der Produktion von Dynamomaschinen ausgeschaltet 
wiirde, so wiirde Deutschland allein in wenigen J ahren mit 
Leichtigkeit imstande sein, den Weltbedarf zu decken. Noch 
mehr ist das der Fall, wenn es sich urn ein Erzeugnis handelt, 
das nicht in dem MaBe wie das gewahlte Beispiel zu seiner 
Produktion geschulter Arbeiter bedarf. In allen Fallen aber 
wiirde die Schwierigkeit, schnell genug die geniigende Zahl 
von Arbeitskraften zu beschaffen, das alleinige verzogernde 
Agens sein. Wird also einer solchen Entwickelung nur Zeit 
gegeben, einige Generationen von neuen Arbeitern heran
wachsen zu lassen, so findet sie iiberhaupt kein Hindernis. 

In anderer Weise aber wird die Aufnahmefahigkeit der 
Miirkte dadurch erstickt, daB mit dem Aufbliihen irgend einer 
Industrie in einem Lande sofort der Wetteifer der iibrigen 
Lander herausgefordert wird, es dem ersten gleichzutun. 
Es fiillen sich also nicht allein die Markte, die sie bieten, 
sehr schnell an, sondern sie nehmen nun ihrerseits ebenfalls 
die betreffende Industrie auf und treten in die Reihen der 
Konkurrenten ein. Dies ist der Vorgang, den wir im taufe 
der letzten Generation besonders rein in Japan beobachtet 
haben, und in China scheint sich eine ahnliche Entwickelung 
vorzubereiten. Bei der blinden J agd nach neuen Markten wird 
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iibersehen, daB der ganzen Bewegung die X)"bervolkerungs
frage zugrunde liegt. Gerade volkreiche Hinder mit alter, 
aber stagnierender Kultur der Einfuhr zu erschlieBen, ist 
besonders verlockend, weil hier die Waren meist nur an
geboten zu werden brauchen und nieht das Bediirfnis .danach 
erst miihsam entwiekelt werden muB, und weil ein volkreiehes 
Land weit mehr Waren verbraucht, als ein diinn bewohntes. 
Sobald aber solche Volker einmal aus ihrer Lethargie er
wachen, werden sie zu weit gefahrlieheren Konkurrenten als 
etwa die eigenen Kolonien, wei! ihre Diehtigkeit ihnen die 
Moglichkeit gewahrt, fast ohne jede A.nderung ihrer Lebens
bedingungen aus der Rolle des passiven Verbrauchers zu der 
des aktiven Produzenten iiberzugehen. Dann aber gesellt 
sieh zu der rein wirtschaftlichen Gefahr, die auf diese Weise 
heraufbeschworen worden ist, auch noch die des vermehrten 
Bevolkerungsdrucks, der die Folge davon sein muB, wenn 
ein weniger dieht sitzendes Yolk mit einem diehter sitzenden 
in Verkehr gerat. 

Die Leistungsfahigkeit der Industrie, der die Rohstoffe 
in beliebiger Menge zur Verfiigung stehen, ist also ebenfaUs 
nieht unbegrenzt, und der Raum, den sie schafft, wird 
schnell durch den Fortpflanzungsdruck ausgefiillt, denn kein 
Land kann mehr Ware erzeugen, als es verkaufen kann, und 
die Aufnahmefahigkeit der Markte ist daher das MaB fiir 
die Bereieherung der modernen Industriestaaten. Indem die 
Miirkte sich sattigen, wird der Wettstreit immer heftiger und 
noch dadurch verscharft, daB sowohl die Fabrikanlagen, 
wie die Bevolkerungszahlen der produzierenden Lander seIber 
sieh dem kurz vorher noch verhaltnismaBig freien Markte 
angepaBt hatten. Das ist der Zustand, in dem wir augen
blicklich leben. J edes Yolk macht alle nur erdenklichen An
strengungen, sieh der Konkurrenz der iibrigen zu erwehren. 
Durch Schutzzolle, Grenzsperren und dergleichen kiinstliehe 
Mittel und Mittelchen versucht man wenigstens das eigene 
Land seiner Industrie als Markt zu erhalten, durch Be
schriinkung der Einwanderung sucht man der zunehmenden 

Chinesische Ge£ahr, Anhang (45). 
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Dbervolkerung zu steuern und durch gewaltige :Kriegs
riistungen sucht man die anderen von einem ernsthaften Zu ... 
sammenstoB abzuschrecken. Wo einmal durch irgendwelche 
Umstande das Gleichgewicht gestort wird, kommt es zu 
blutigen Kriegen, und wenn der Frieden zuriickkehrt, ist es 
wieder das eine Ziel, den besiegten Gegner aus einem mog
lichst groBen Teil seiner Markte herauszuverhandeln und die 
eine Klage, daB sich die iibrigen Volker, die bei dem Kampf 
die Zuschauer spielen durften, inzwischen in den nicht direkt 
umstrittenen Markten festgesetzt haben. 

leder, der dieses Schauspiel miterlebt, muB sich angst
lich fragen, was das Ende sein wird. Es kann zwar nicht 
die Aufgabe dieser Untersuchung sein, die kiinftige Ent
wickelung der Weltgeschichte vorherzusagen, aber indem wir 
die Wirkungen der technischen Erfindungen bis in die Gegen
wart hinein zu analysieren suchen, finden wir, daB sie bisher 
von allerhand anderen Wirkungen begleitet und iiberwuchert 
sind. Wir miissen uns also einen hypothetischen Kultur
zustand konstruieren, in dem sie reiner hervortreten wfuden, 
und indem wir das tun, werden wir bemerken, daB wir gerade 
diejenigen Voraussetzungen zu machen haben, deren zu
kiinftiges Eintreffen eine notwendige Folge der jetzt wirk
samen Krafte zu sein scheint. 

Es scheint ganz unvermeidlich, daB das Prinzip der 
Eroberung noch jungfraulicher Markte in verhaltnismaBig 
wenigen J ahren abgewirtschaftet haben wird. Die leitenden 
Politiker pflegen ziemlich iibereinstimmend zu prophezeien, 
daB vorher ein allgemeiner Weltkrieg entbrennen wird, aber 
wenn auch ein solches Ereignis einige, vielleicht unerwartete 
Machtverschiebungen nach sich ziehen kann, so kann es doch 
die allgemeine Fortentwickelung der wirtschaftlichen Kultur 
kaum wesentlich beeinflussen oder auch nur aufhalten, denn 
die wirtschaftliche Entwickelung schreltet jetzt so schnell 
vorwarts, daB nach Wiederherstellung des Friedens der ur
spriingliche Zustand sich nach ganz kurzer Zeit wieder aus
bilden muB. Urn also mit Hi1fe von Kriegen ein System zu 
konstruieren, das dauernd Abhilfe schaffen wiirde, miiBte 
man fortlaufend periodische Kriege voraussetzen, die s(] 
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schnen auf einander folgen, daB die friedlichen Zwischenzeiten 
nicht geniigen, um die Zerstorungen auszubessern. Das ware 
also in das Moderne iibersetzt, eine Neubelebung des Kultur
zustandes der Steinzeit. 

Dabei ist alIerdings ein Umstand auBer acht gelassen 
worden. Handel, Industrie und Erfindung stehen miteinander 
in einem inneren Zusammenhang und einem Gegenseitigkeits
verhaltnis derart, daB jede von diesen Bereicherungsmethoden 
die beiden anderen zur notwendigen, natiirlichen Voraussetzung 
hat. Ob sie alIe oder ob die eine oder andere von ihnen auch 
den Krieg zu ihrer natiirlichen Erganzung notig haben, ist 
eine offene Frage. Die Erfahrung spricht insofern dafiir, 
als bisher die Kriege nicht aufgehort haben und heute, bei 
einem Aufschwunge von Handel und Industrie, der die 
hOchsten Bliite-Epochen alIer Zeiten in den Schatten stellt, ein 
notwendigeres Dbel zu sein scheinen, als je zuvor. Trotzdem 
hat man von jeher gerade den Handel und die Industrie als 
kriegsfeindliche Bereicherungsmethoden gepriesen. Langere 
Dauer friedlicher Zeiten hat alIerdings die VOlker, die sie 
genossen, stets untiichtig gemacht, und man mag daher 
vielIeicht nicht ohne Grund der Ansicht huldigen, daB der 
Krieg als Zuchtrute fiir das Gedeihen der Menschheit not
wendig ist, ahnlich wie korperliche Strapazen fiir den ein
zelnen; aber man wird nicht behaupten, daB er in irgend 
einer Form fiir den Handel und die Industrie wirklich for
derlich sei. Es laBt sich aber auch deutlich erkennen, 
daB weder Handel noch Industrie ausschlieBlich friedliche 
Tendenzen erzeugen. Beide fordern alIerdings den Frieden 
fiir ihr Fortbestehen und miissen daher in den Volkern, die 
sie vornehmlich ausiiben, fortwahrend den Wunsch wach
halten, Kriege zu vermeiden, aber sie befordern auch gleich
zeitig die entgegengesetzten Neigungen, denn sie schaffen 
bestandig Rivalitaten zwischen benachbarten Handel und 
Industrie treibenden Volkern. Der Raubhandel setzt die Be
kriegung der unzivilisierten Volker voraus, mit denen er be
trieben wird, und schafft Rivalitaten zwischen konkurrieren
den Kolonialmachten. Der Tauschhandel nahert die Volker 
einander, die ihn treiben, aber da er niemals rein auf tritt, 
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sondern in der Wirklichkeit immer verwickeltere Beziehungen 
zwischen mehr als zwei Volkern erzeugt, so erregt er Kon
kurrenz urn die Kolonien und urn die Markte. Die Kon
kurrenz urn die Markte wird, wie wir gesehen haben, durch 
die konsequente Ausiibung der Industrie noch verscharft. 
Daher wird die Beantwortung der Frage, ob Handel und 
Industrie die Menschen zurn Frieden oder zum Kriege ge
neigter machen, in jedem Falle davon abhiingen, we1che 
Krafte in den vom Handel und der Industrie geschaffenen 
Beziehungen gerade die starkeren sind. 

Es ist natiirlich unmoglich, die Industrie in ihrer Wirkung 
vom Handel ganz getrennt zu betrachten, und noch weniger 
kann man von der Erfindung als einem Prinzip fiir sich 
reden. Wohl aber kann man von dem Dberwiegen des einen 
oder anderen Prinzips in einem Kulturzustand sprechen. So 
iiberwiegt im ganzen Altertum und im Mittelalter bis in den 
Anfang des neunzehnten J ahrhunderts der Handel. Von dem 
Zeitpunkt an aber, da die Transportmittel geniigend vervoll
kommnet sind, urn zu verhindem, daB die Benutzung der 
Rohstoffe ein Monopol derjenigen Volker ist, die zuf1illig 
nahe genug an den Produktionsstatten sitzen, urn sie billig 
zu bekommen, erlangt sofort die Arbeit als Ware ein so1ches 
Dbergewicht, daB von nun an von einer entschiedenen Hege
monie der Industrie iiber den Handel gesprochen werden 
kann. Die friedliche Tendenz der Industrie iiberwiegt, so
lange sich Markte fUr den Absatz ihrer Erzeugnisse finden, 
aber sobald die Markte anfangen sich zu sattigen, fiihrt auch 
ihre Hegemonie zum Kriege, wie wir das gerade in unseren 
Tagen erleben. 

Wird nun ein Zustand vorausgesetzt, in dem aIle Miirkte 
vollstandig gefiillt sind, so miiBte zunachst die Industrie 
stagnieren, denn sie konnte nur noch gerade so viel pro
duzieren, daB diej enigen Waren bestandig ersetzt werden, 
welche durch den Gebrauch abgenutzt oder zerstort werden. 
Die Bevolkerungszunahmen miiBten dann aufhoren, und die 
rein politischen Interessen miiBten allmahlich wieder an
fangen, die wirtschaftlichen in den Hintergrund zu drangen. 

Nun aber haben wir gesehen, daB die Produktion an 
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Erfindungen nach einer geometrischen Progression wachst. 
Dnd jede Erfindung, die sich industriell verwerten laBt, 
schafft so fort fiir den Erfinder einen neuen Markt, der immer 
so lange neue VergroBerungen des Industriegebietes gestattet, 
dem die Erfindung angehort, bis die N achfrage wieder be
friedigt ist. Deckt die Erfindung ein dauetndes Bediirfnis, 
so kann sich diese Erweiterung des betreffenden Industrie
gebietes dauernd in der GroBe erhalten, welche das be
treffende Bediirfnis fordert. Anstatt also das Eintreten 
eines vollstandigen, allgemeinen Stillstandes anzunehmen, 
werden wir schlieBen konnen, daB die allmahliche Sattigung 
aller Markte, der wir entgegengehen, zu einer Hegemonie 
der Erfindung als Bereicherungsprinzip fiihrt. Dasjenige 
Yolk, welches die meisten Erfindungen hervorbringt, wird 
dann die groBte Bevolkerungszunahme zu verzeichnen haben, 
und die iibrigen Volker werden zu seinen Schuldnern werden. 

Diese Bereicherungsmethode hat nun vor den anderen 
gerade diejenigen Vollkommenheiten voraus, die wir bei jenen 
vergeblich gesucht haben. Sie ist zunachst in ihren Leistungen 
ganz unbegrenzt. AUerdings kann man von Industrie
Artikeln nicht leben. Wiirde also das Angebot an Lebens
mi tteln versagen, so wiirde damit die weitere Vermehrung 
ein Ende haben miissen, aber diese Moglichkeit ist gar nicht 
zu fUrchten. Erstens ist die Erdoberflache nur teilweise fUr 
die fiihrenden Rassen bewohnbar, und der Ertrag des Tropen
giirtels an Lebensmitteln konnte schon mit den heute be
kannten Verfahren der Bewirtschaftung noch fast beliebig 
gesteigert werden. Dann aber kann man mit sehr groBer 
Wahrscheinlichkeit annehmen, daB die Ernahrungschemie 
noch groBe Fortschritte machen wird, so daB die weitere 
Vermehrung des vorhandenen Schatzes an Erfindungen nicht 
allein Verkaufsmarkte, sondern auch Einkaufsmarkte sich 
seIber zu schaffen imstande ist. 

Endlich hat die Erfindung, als Bereicherungsmethode 
betrachtet, noch die merkwiirdige Eigenschaft, daB sie den 
Erfinder bereichert, ohne seine Mitmenschen armer zu machen. 
Schon an dem Beispiel der Erfindung der Kleidung haben 
wir das gesehen und das Prinzip ist auf beinahe jede Er-
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findung anzuwenden. Die Erfindung bereichert also, ohne 
gleichzeitig Konkurrenzdruck zu schaffen, sie schafft fast 
ausnahmslos auf einige Zeit eine Erleichterung des Kon
kurrenzdruckes, und wenn sie dann rechtzeitig durch andere 
Erfindungen abgelost wird, muB eine fortdauernde Auf
nahme des Fortpflanzungsdruckes die Wirkung einer Hege
monie der Erfindung sein. Dnd das gilt schon von kleinen 
und unbedeutenden Erfindungen, deren Ergebnis nur ist, 
daB sie etwa irgend ein neues Industrie-Erzeugnis in 
die Welt bringen. Denken wir aber an groBe Erfindungen, 
wie zum Beispiel das Telephon, so ist die Wirkung eine noch 
viel weitertragende. Nicht allein eine sehr groBe Zahl von 
Fabriken ist in allen Industrielandern entstanden, die Hundert
tausende von Arbeitern mit dem Bau von Telephonen und 
dem unendlich mannigfaltigen Zubehor beschaftigen, sondern 
alle groBeren Staaten halt en jetzt ganze Heere von Beamten, 
die den Telephondienst versehen, und obgleich die Erfindung 
nun schon tiber dreiBig Jahre alt ist, ist die Zahl der Men
schen, die daraus ihre Nahrung ziehen, noch stetig im 
Wachsen. Das Telephon ist eine amerikanische Erfindung, 
und wir sehen, daB sie nicht bloB Amerika bereichert hat, 
wie etwa die Ausbildung einer spezifisch amerikanischen 
Industrie oder einer amerikanischen Handelsverbindung es 
getan haben wtirde, sondern auch alle tibrigen Staaten gleich
zeitig und in annahernd gleichem Grade. 

Wird also einmal ein Zustand erreicht, in dem alle 
Markte der ganzen Welt dermaBen gesattigt sind, daB es nicht 
mehr lohnend erscheint, sich darum zu streiten, dann wird 
als einzige Methode zur Aufnahme des Fortpflanzungsdrucks 
die Produktion neuer Erfindungen tibrig bleiben und diese 
Methode wird die Wirkung haben, die friedlichen Beziehungen 
zwischen den N ationen bestandig zu nahren und zu ent
wickeln und doch dabei keine Rivalitaten zwischen ihnen zu 
verursachen. Dasselbe Prinzip ist, wie gesagt, schon wirk
sam, seitdem das Tier Mensch geworden ist, und seine Wirk
samkeit hat bis in unsere Tage zugenommen, aber es konnte 
nicht zur Hegemonie tiber die Prinzipien des Handels und 
der Industrie gelangen, weil diese in den zahlreichen noch 
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vorhandenen jungfraulichen Markten und Kolonialgebieten 
noch immer genug Nahrung fanden, urn aus sich selbst her
aus zu gedeihen. Aber muB man nicht annehmen, daB die 
eigentliche Hegemonie der Erfindung stets als Phantom der Zu
kunft vor uns her riicken wird? Denn wenn j ede neue Erfindung 
immer wieder neue Markte schafft, so kann offen bar niemals eine 
wirkliche Verstopfung der Markte eintreten, und der Krieg um 
die Markte wurde demnach nur in perpetuum erklart sein. 
Dieser Widerspruch beruht aber nur auf der Wahl desselben 
Ausdrucks fUr zwei verschiedene Dinge. Wenn heute der Ko
lonialpolitiker neue Markte erschlieBt, so ist das wortlich zu 
verstehen, denn er macht ein Gebiet, das bisher unzuganglich 
war, zuganglich oder er verwandelt ein Gebiet, das bisher 
eine Wuste und daher bedurfnislos war, in ein Kulturland, 
das Bedurfnisse hat und fur ihre Befriedigung zahlt. Wenn 
aber Graham Bell das Telephonerfindet, so verwandelt er die 
ganze Kulturwelt in einen Markt fur ein Bedurfnis, das sie 
vorher nicht gekannt hat und fur dessen Befriedigung sie 
zahlen kann, ohne selbst armer zu werden, weil sie durch die 
Benutzung des Telephon$ in den Stand gesetzt wird, mehr 
Werteinheiten fur sich zu gewinnen, als sie dafur zahlt. 

Heute geht nun diese Art von Gewinnung neuer Markte 
mit der hier und da in der Welt noch moglichen buchstab
lichen ErschlieBung neuer Markte Hand in Hand und die 
vollige ErschlieBung der ganzen Erdoberflache, die jetzt 
schon fast vollendet ist, wird dadurch nicht verzogert, son
dem es werden nur die Erstickungserscheinungen gemildert, 
die sonst ohne Zweifel dadurch erzeugt werden wiirden. 
Der Unterschied zwischen dem Zustand von heute und dem 
hypothetischen Zustand, den wir konstruieren, ist also nur 
der, daB heute noch neben der Erfindung als Bereiche
rungsmittel der Volker, der Eroberungskrieg, der weitere Aus
bau der Verkehrsmittel, die Auffindung neuer Bergwerke und 
dergleichen einhergeht, wahrend die konstruierte Kultur als 
einziges Bereicherungsmittel die Erfindung kennen wurde. Ob 
eine solche Kultur jemals in voller Reinheit entwickelt werden 
wird, kann man naturlich nicht wissen. Aber da wir gesehen 
haben, daB alle anderen Methoden, dem Fortpflanzungsdruck 
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auszuweichen, urn so schneller an die Grenzen ihrer Leistungs
Hihigkeit gelangen, je konsequenter sie durchgefiihrt werden, 
wahrend der Bereicherung der Kulturvolker durch fortgesetzte 
Produktion von Erfindungen iiberhaupt keine sichtbaren Gren
zen gesteckt sind, daB sie vielmehr urn so schneller fort
schreitet, je intensiver sie ausgenutzt wird, so scheint es nicht 
zu gewagt, anzunehmen, daB wir einem Kulturzustand ent
gegengehen, der dem von uns konstruierten sehr nahe kommt. 

Ein Einwand gegen diese Hypothese ist aus der Ge
schichte zu schopfen. Seitdem die nordischen Volker die 
Herrlichkeit des romischen Reiches iiber den Haufen geworfen 
und angefangen haben, sich aus seinen Triimmern ihre eigene 
neue Kultur aufzubauen, ist mehr oder minder deutlich zu 
erkennen, daB die Welt immer irgend einer leitenden Idee 
nachjagt, die dann der betreffenden Zeit ihr Geprage auf
driickt. In der ersten Zeit traumen sie von einer Wiederauf
rich tung des romischen Reiches, dann traumen sie von einer 
Eroberung des Heiligen Landes und der Aufrichtung einer all
gemeinen Kirche. Dann bricht die Renaissance und die Re
formation herein, und nachdem sich die protestantischen und 
katholischen Volker blutig auseinandergesetzt haben, kommt 
die Zeit des Ringens um die politische Macht, erst zwischen 
den Konigen untereinander und dann zwischen den Volkern 
und den Konigen. Endlich wird mit der Mitte des neunzehnten 
J ahrhunderts die politische Epoche durch das technische Zeit
alter abgelost. Es wiirde also nichts naher liegen, als auch diese 
neueste Richtung nur als eine weitere Phase der inneren Ent
wickelung der Volker anzusehen, die sich bald ausleben und 
dann irgend einer anderen Zeitstromung Platz machen wird. 
Dnd in der Tat kann man wohl schon heute in der Literatur 
und in der allgemeinen Geschmacksrichtung der Menschen ein 
gewisses Abwenden von dem Hauptgegenstand des Interesses 
der sechziger und siebziger Jahre des vorigen J ahrhunderts, 
der naturwissenschaftlichen Erkenntnis und der technischen 
Erfindung bemerken. 

Aber wer so urteilen wollte, wiirde eins iibersehen. AIle 
die friiheren geistigen Stromungen, die einander ablosend 
die Kulturwelt beherrscht haben, waren eben nur rein 
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geistige Stromungen und konnten daher ebenso verschwinden, 
wie sie gekommen waren, nicht ohne Wirkungen zu hinter
lassen, aber im wesentlichen rein geistige Wirkungen hinter
lassend. Die technische Epoche aber hat gewaltige ma
terielle Umwalzungen erzeugt. Sie hat, das ist die Haupt
sache, die Bevolkerung der Kulturlander verdoppelt und in 
den Kolonialgebieten, die den bewohnbaren Teil der Erdober
flache bedecken, groBe neue Bevolkerungen ins Leben ge
rufen. Diese Bevolkerungen verdanken ihr Dasein der An
wendung der technischen Erfindungen, und wollte sich daher 
die Menschheit von dieser Richtung wieder abwenden und sie 
zum alten Eisen werfen, so miiBten sofort die Volksmassen 
Hungers sterben, die im VerhaItnis zu dem Zustand vor Ein
tritt des technischen Zeitalters iiberzahlig sind. Das Ende 
des technischen Zeitalters kann also nicht ein einfaches Dber
gehen zur Tagesordnung mehr sein, wie etwa das Ende der 
Epoche der Kreuzziige oder der Reformation, sondern es kann 
nur durch materielle Hindernisse herbeigefiihrt werden, wie 
zum Beispiel die ErschOpfung der Kohlengruben oder der
gleichen. 

Aber ein weiterer Fortschritt in der eingeschlagenen ;Rich
tung ware allerdings durch die N otwendigkeit der Ernahrung 
der vorhandenen Bevolkerungen nicht bedingt. Gegen die 
Annahme, daB es damit in einem ahnlichen Sturmschritt 
weiter vorwarts gehen sollte, wie heute, und auch nur bis auf 
den oben angedeuteten, hypothetischen Zustand der Hege
monie der Erfindung als Bereicherungsmittel fiihren sollte, 
lieBe sich auch noch eine andere Erfahrungstatsache anfiihren. 
AIle Volker haben in ihrer Entwickelung eine gewisse Analogie 
zu dem Leben des einzelnen Individuums gezeigt, eine Periode 
der Kindheit, der Bliite und des Niedergangs. Wenn also die 
Bliitezeit der gegenwartig fiihrenden Volker sich in ihrer Fahig
keit zeigt, groBe technische Fortschritte zu machen, so ware 
zu schlieBen, daB der notwendig folgende Niedergang sich auch 
in einem Verfall der technischen Leistungsfiihigkeit zuerst offen
baren wiirde. 

Zweierlei Betrachtungen aber miissen das Gewicht dieses 
Einwandes wesentlich vermindern. Es ist sehr fraglich, ob 
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das Schema der Kindheit, der Eltite und des Niederganges 
hier tiberhaupt ohne weiteres anwendbar ist. Ein allgemeiner 
Niedergang der ganzen Menschheit hat bisher nicht stattge
funden, vielmehr zeigen aIle etwas sorgfaltigeren Unter
suchungen tiber diese Frage, die zu allen Zeit en besprochen 
worden ist, das Gegenteil. Wenn also bei einzelnen Volkern 
tatsachlich ein Verfall eingetreten ist, so muB man sich das 
ungefahr so vorstellen, wie wenn an einem sonst gesunden 
Baum einzelne Aste abgestorben sind. Nun wird es schon 
nicht zulassig sein, die ganze Familie der westlichen Kultur
volker als eine Rasse zu behandeln, aber selbst wenn man das 
tun will, ist es sehr zweifelhaft, ob man ftir die Beantwortung 
der Frage der groBeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit 
ihres bevorstehenden Niederganges wirklich geschichtliche Er
fahrungen zur Verftigung hat. Denn keine einzige geschicht
liche Epoche, und soweit sich erkennen laBt, auch keine vor
geschichtliche, hat eine so tiefgreifende Umgestaltung alier 
materiellen Lebensbedingungen gesehen, wie sie in unseren 
Tagen durch die technischen Erfindungen herbeigeftihrt wor
den ist. Die Einwirkung plotzlich und stark veranderter 
Lebensbedingungen auf die biologische Entwickelung einer 
Spezies ist aber nur in vereinzelten Fallen und sehr unvoll
kommen beobachtet worden. Sie wtirde danach darin be
stehen, daB die Spezies entweder ziemlich schnell ausstirbt 
oder sich entsprechend schnell vermehrt. Der letztere Fall 
zum Beispiel hat sich bei der Einftihrung der Kaninchen in 
Australien, der Sperlinge und der Pferde in Amerika ergeben. 
Ob bei einer solchen Vermehrung irgendwelche wesentlichen An
derungen in der allgemeinen Konstitution der Spezies vor 
sich gehen, istzweifelhaft. Die Wahrscheinliehkeit spricht 
aber daftir, daB solche Anderungen, falls sie tiberhaupt ein
treten, nicht Verschlechterungen der Rasse sein werden, jeden
falls nicht Verschlechterungen im Sinne einer Vermin de rung 
ihrer Lebensfahigkeit, denn eine solche Annahme ware im 
geraden Widerspruch mit der Erfahrung der starken Ver
mehrung. Da wir nun bei den Kulturvolkern in unseren 
Tagen als einziges sieher feststellbares Symptom der Einwir
kung der Erfindungen eine ahnlich reiBende Vermehrung 
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wahrnehmen, so ist jedenfalls die Moglichkeit nicht von der 
Hand zu weisen, daB dieser neue EinfluB eine Verjiingung 
der Rasse und somit eine Steigerung ihrer Lebensfahigkeit 
zur Folge haben konnte. 

Damit ist es nicht im Widerspruch, wenn angeblich 
gerade in neuester Zeit N ervosiHit, Dberarbeitung oder wie 
man solche Berufskrankheiten sonst nennen mag, in steigen
dem MaBe urn sich greifen sollen. Diese Behauptungen sind 
an und fiir sich nicht viel wert, weil sie sich meist nur auf 
einzelne Falle stiitzen, mit denen der Beobachter zufallig in 
Beriihrung gekommen ist, und von der Statistik nicht ge
niigend bestatigt werden. Aber wenn wir uns die Frage vor
legen, welche Erscheinungen wir beobachten wiirden, wenn 
wir eine Spezies p16tzlich stark veranderten Lebensbedingungen 
aussetzen, so ware die Antwort kaum zweifelhaft. Die An
passung, das heiBt die positive Umanderung der Konstitution 
der Rasse im Sinne einer besseren Ausriistung fUr die neuen Exi
stenzbedingungen, kann erst eintreten, wenn durch eine Reihe 
von Generationen eine Auslese stattgefunden hat. Die Aus
lese ist also dasjenige was vorangeht, ihre Wirkung kann erst 
nachfolgen, und die Auslese besteht in nichts anderem, als daB 
die schwachen und fiir die neuen Lebensbedingungen weniger 
tauglichen Individuen friihzeitig zugrunde gehen. Beob
achtet man also wirklich eine Zunahme eines solchen friih
zeitigen Zugrundegehens schwachlicherer Naturen, so ist man 
ebenso berechtigt, auf eine kommende Verbesserung der Rasse 
zu schlieBen, wie auf das Gegenteil. 

Mag uns nun aber ein Niedergang bevorstehen oder ein 
weiterer Aufschwung, soviel ist gewiB, daB solche Verande
rungen in der Konstitution der Menschheit erst merkbar 
werden konnen, wenn eine langere Reihe von Generationen Zeit 
gehabt haben wird, die Wirkungen jener Auslese durch wieder
holte Vererbung anzuhaufen. Wie wir nun gesehen haben, zeigt 
wenigstens die Erfahrung von heute, daB der Fortschritt der 
Technik und insbesondere die Produktion von Erfindungen 
nach einer geometrischenProgression wachst. Wenn er aberauch 
nur seine heutige Geschwindigkeit beibehalten wiirde oder wenn 
er selbst in der Lebenszeit der folgenden Generationen merk-
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lich langsamer wiirde, so kann doch das natiirliche Altern der 
Volker iiberhaupt nicht annahernd damit Schritt halten. Man 
ware also durchaus berechtigt, in einer Betrachtung, in der 
die Entwickelung der Technik das Hauptagens ist, die biolo
gische Entwickelung der daran beteiligten Volker einfach als 
vergleichsweise stillstehend zu betrachten. Man braucht ja 
nur um das Alter einer einzigen Generation zuriickzugreifen, 
um zum Beispiel die Karte von Afrika noch vollig leer zu 
finden. Aber ehe das heute lebende Geschlecht abgetreten sein 
wird, wird Afrika von einer Kiiste zur anderen von Schienen
wegen und Telegraphendrahten durchzogen sein und die dann 
folgende Generation wird von Kairo nach Kapstadt ebenso 
schnell und sicher iiber Land reisen, wie man heute von New 
York nach San Francisco reist. Was sind aber zwei bis drei 
Generationen gegen das Leben der VOlker? Sie zahlen etwa 
so, wie die Jahre im Leben eines Menschen. 

Diirfen wir also auch nur voraussetzen, daB noch auf 
einige Generationen hinaus die verschiedenen heute auf 
einandcr wirkenden Krafte sich nicht wesentlich verandern 
werden, so ist an einen kommenden Stillstand auch nach der 
vollstandigen Sattigung aller noch freien Markte nicht zu 
denken. Denn, bestiinde auch die Neigung, ihn eintreten zu 
lassen, etwa wei! die Menschheit des ewigen Hastens miide 
wiirde, so wiirde sofort der Fortpfianzungsdruck, der bis dahin 
weniger fiihlbar gewesen ware, wei! er keinen starken Wider
stand gefunden hatte, von neuem einsetzen und zu weiteren 
Anstrengungen spornen. Und wenn jene Sattigung der Markte 
einmal eingetreten ist, dann ist kein anderes Mittel mehr 
iibrig, diesem Druck auszuweichen, als die standige Produktion 
neuer Erfindungen. Schon heute kann man iiberall da, wo 
ahnliche Bedingungen ortlich oder voriibergehend eintreten, 
beobachten, wie die Industrie in diesem Mittel stets ihre Zu
fiucht sucht. Immer, wenn eine Depression im Gewerbe ein
tritt, kann man wahrnehmen, daB, lange bevor der neue Auf
schwung einsetzt, alIe Fabrikanten sich abmiihen, neue Er
findungen auszubilden, um ihre stagnierenden Geschafte 
wenigstens im Gange zu halten. Denn eine Handelsdepression 
wirkt in demselben Sinne, wie eine Vermehrung der Bevol-



246 Wirkungen der Erfindung. 

kerung, die durch die wirtschaftliche Lage des Landes nicht 
gerechtfertigt ist. Sie macht eine Anzahl Arbeiter brotlos 
und zwingt sie, solange die Not dauert, ihre Lebenshaltung 
herabzusetzen. 

Der Unternehmer allerdings wird in den wenigsten Fallen 
durch die Riicksicht auf den Stand der Arbeitslosigkeit im 
Volke zu Anstrengungen getrieben. Zum Teil freilich deckt 
sich sein Interesse unmittelbar mit dem der Arbeiter, weil er 
sich fii~ die Ausnutzung der fetten Jahre geriistet halten muB, 
die nach der Dberwindung jeder Depression zu foigen pflegen, 
und daher bestrebt sein muB, sich den Stamm seiner ein
gearbeiteten Leute zu erhalten. In erster Linie aber driickt 
ihn die Sorge um die Verzinsung des Kapitals, das er in Fabrik
gebauden, Bergwerken, Hiittenbetrieben, Maschinen, Eisen·· 
bahnen und Schiffen angeIegt hat. Ihm wiirde deshalb auch ein 
Mittel willkommen sein, das nicht gleichzeitig die Zahl der 
lohnend beschaftigten Arbeitskrafte vermehrt. Wenn wir also ais 
Regel annehmen wollen, daB die Einfiihrung neuer Erfindungen 
immer eine Vermehrung der lohnend beschaftigten Arbeits
krafte im Gefoige hat, so miissen wir versuchen, uns davon 
Rechenschaft zu geben, auf weIche Weise eine soIche Wirkung 
zustande kommen kann, ohne daB der Urheber der Erfindung 
selbst ein Interesse daran hat, ihr Vorschub zu leisten oder 
sie iiberhaupt zu beriicksichtigen. 

Der Erfindung des Telephons ist schon in dem Sinne ge
dacht worden, daB es auBerordentlich erweiterte Ernahrungs
m6glichkeiten geschaffen hat, so daB nach seiner Einfiihrung 
eine viel gr6Bere Zahl von Menschen dasselbe Land bewohnen 
kann, aus dem vorher nur eine kieinere Zahl ihren Unterhalt 
zog. Und dieselbe Erscheinung ergibt sich auch ohne weiteres 
iiberall bei der Einfiihrung eines wirklich neuen Industrie
Erzeugnisses. Wird zum Beispiel eine soIche Erfindung hera us
gebracht wie das Fahrrad, so sehen wir zunachst eine groBe 
Anzahl von ganz neuen Fabriken entstehen, die sich alle mit 
Arbeitern fiillen. Darum haben aber die bereits vorhandenen 
Fabriken nicht etwa weniger zu tun. 1m Gegenteil, aIle 
Maschinenfabriken werden angespannt, um die neuen Fahrrad
werke mit den n6tigen Werkzeugen auszuriisten, das Bau-
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gewerbe bekommt zu tun, um die erforderlichen Werkstatten 
zu errichten, die Stahl- und Gummiwerke miissen ihre Pro
duktion erhOhen, um das Material zu liefern und die Verkehrs
anstalten werden durch den Versandt des Materials und der 
neuen Ware starker als bisher in Anspruch genommen. Und 
das sind nur die VergroBerungen, die unmittelbar aus der 
Einfiihrung der Erfindung entspringen. Damit haben aber 
Hunderttausende von Arbeitern in allen den Li:indern, die 
sich an der Produktion der neuen Erfindung beteiligen, 
Raum zum Leben erhalten und alle diese Leute haben Be
diirfnisse und bilden also selbst wieder einen Markt fUr Ver
brauchsgegenstande aller Art und ermoglichen dadurch allen 
anderen Betrieben, die sich mit der Befriedigung dieser Be
diirfnisse beschaftigen, sich ebenfalls zu vergroBern. 

Aber solche Erfindungen, wie das Telephon und das 
Fahrrad, sind selten giinstige Ausnahmen. Das Bestreben der 
Unternehmer, dem Konkurrenzdrucke auszuweichen, auBert 
sich vor allen Dingen gerade in jener Klasse von Erfindungen, 
fiir die in den Vereinigten Staaten der Ausdruck labour saving 
devices eingefiihrt worden ist. Dabei handelt es sich keines
wegs darum, etwa Arbeit zu ersparen, sondern "labour" steht 
hier in demselben iibertragenen Sinne, wie wenn wir von 
"Arbeitsmarkt" sprechen, das heiBt fUr Arbeitskrafte. Diese 
will der Fabrikant ersparen, er ist darauf bedacht, mit einer 
kleineren Anzahl von Arbeitern dieselben Leistungen zu 
erreichen, die bei seinen bisherigen Betriebseinrichtungen 
eine groBere Zahl forderten. Hier also scheint das Interesse 
und das Bestreben der Unternehmer mit dem Interesse des 
Volkes im geraden Widerspruche zu stehen. Damit ist denn 
auch die Erscheinung in vollem Einklange, die aus der Ge
schichte der Industrie genugsam bekannt ist und die jeder, 
der diese Dinge verfolgt, in dem einen oder anderen Falle im 
Leben zu beobachten Gelegenheit hat, die Erscheinung, 
daB die Arbeiter, wo sie sich stark genug fiihlen, sei es 
durch offen en Aufruhr und Gewalttatigkeiten, sei es durch 
allerhand Mittel des passiven Widerstandes, sich der Ein
fiihrung solcher Maschinen widersetzen. Und doch ist dieser 
Widerspruch der Interessen nur scheinbar. N ehmen wir ein 
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konkretes Beispiel eines typischen labour saving device, wie 
den Ersatz der gewahnlichen Universaldrehbank durch die 
selbsWitig arbeitende Revolverbank, so ist es allerdings leicht, 
sich ein Rechenexempel zusammenzustellen, das eine bedeu
tende Herabsetzung der beschaftigten Arbeiterzahl ergibt. 
Eine Revolverbank wird etwa das Dreifache von dem leisten, 
was ein geschulter Dreher schaffen kann, der an einer Uni
versaldrehbank arbeitet, in giinstigen Fallen noch bedeutend 
mehr. AuBerdem genugt zur Dberwachung von drei Revolver
banken meist ein einziger Mann, der nicht einmal ein ge
schulter Dreher zu sein braucht. Schafft also ein Fabrikant 
neun gewohnliche Banke ab und stellt daflir drei Revolver
banke ein, so kann er neun Dreher entlassen und braucht 
dafur nur einen ungelernten Arbeitsmann einzustellen, ohne 
daB seine Produktion sich verandert hat. Ziehen wir also 
yom Standpunkte des Landes die Bilanz, so finden wir, daB 
durch diese Erfindung acht Leute brotlos geworden sind. 

Ein solches Exempel ist aber eben nur ein willkurliches 
Schema, das auf Vereinfachungen beruht, die sich bei 
naherer Betrachtung des wirklichen Lebens als unzulassig 
erweisen. Die Revolverbank kostet das Doppelte oder Drei
fache des Preises einer gewohnlichen Drehbank. Der Unter
nehmer erspart also nicht den ganzen Arbeitslohn der ent
lassen en acht Arbeiter, sondern nur einen Teil davon. Wir 
haben nun allerdings angenommen, daB er durch den Ein
tausch von Revolverbanken fUr gewohnliche Banke genau 
deren bisherige Produktion ersetzt hat, aber die Produktion 
einer Fabrik ist nicht durch die Anzahl der Maschinen be
stimmt, die in ihren Werkstatten stehen, sondern durch die 
Lage des Marktes, die fortwahrenden Schwankungen unter
worfen ist. Es wird sich also nur zufallig und auf kurze 
Zeit eine so vollkommene Deckung ergeben konnen, und da 
die Revolverbanke in ihrer Produktion starrer sind als Uni
versalbanke, das heiBt weniger vielseitig, so wird er darauf 
bedacht sein mussen, das hahere Anlagekapital auch voll
kommener zu verzinsen als bisher. Nun hat er durch die 
Abschaffung der neun gewohnlichen Banke, fUr die nur drei 
Revolverbanke eingestellt worden sind, Platz fur sechs Banke 
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frei gemacht und dieser Platz repdisentiert ein wei teres 
Kapital, das er verzinsen konnte, wenn er imstande ware, 
fiir die neun gewohnlichen Banke lauter Revolverbanke ein
zustellen. Urn das zu erreichen, miiBte er aber seine Pro· 
duktion verdrcifachen, und dazu giht ihm die Herabsetzung 
seiner Produktionskosten die Moglichkeit, denn er kann j a 
nun den Verkaufspreis vermindern, da er hoffen darf, daB 
ihm alsdann ein Teil der Auftrage zuflieBen wird, die vor· 
her seiner Konkurrenz zugute kamen. Nun ist aber der 
Erfinder und Fabrikant der Revolverbank in der Regel mit 
dem Gebraucher nicht eine Person. Er also hat ein Interesse 
daran, daB moglichst viele Gebraucher seine Erfindung ver
wenden und er wird daher alles aufbieten, urn zu erreichen, 
daB nicht allein unser erster Fabrikant der Vortcile seiner 
Erfindung teilhaftig wird, sondern moglichst viele. Er wird 
daher seine Anstrengungen darauf rich ten , der Konkurrenz 
unseres erstcn Unternehmers ebenfalls das Einstellen von 
Revolverbanken nach Moglichkeit zu erleichtern, und da sie 
vielleicht schon die Wirkungen der Preisherabsetzung ver
spiiren, die der erste Fabrikant hat eintreten lassen, so 
werden sie dem Lieferanten der Banke auf halbem Wege 
entgegenkommen. So wird also dessen Produktion und 
damit sein Betrieb vergroOert und schon aus diesem Grunde 
kann sich die Bilanz nicht ganz so ungiinstig stellen , wie 
es erst den Anschein hatte. 

Die Folge des ganzen Vorgangs endlich ist eine bedeutende 
Herabsetzung der Preise fiir alle diejenigen Artikel, die sich 
auf Revolverbanken herstellen lassen, denn alle Fabrikanten 
solcher Artikel sind gezwungen, mit ihren Preisen so weit 
herunterzugehen , daB sie eben noch unter Beriicksichtigung 
alier in ihren Betrieben mitspielender Faktoren eine ge
niigende Verzinsung ihres Kapitals erzielen. Eine solche 
EnnaBigung der Preise irgend cines Verbrauchsgegenstandes 
oder einer Gruppe von Verbrauchsgegenstanden Whrt nun 
zu ' einer VergroBerung des Verbrauchs, und die Frage, ob 
die Bevolkerungsbilanz positiv oder negativ ausfallen wird, 
wird demnach davon abhangen, ob diese ErhOhung des Ver
braucIlS so graB wird, daB sie den Ausfall an den Arbeits-
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kdiften wieder wett macht, welche die Produktion fordert. 
Denn wtirde, um bei den Zahlen unseres Beispiels zu bleiben, die 
Nachfrage nach Dreherei-Erzeugnissen verneunfacht, so wtirden 
auch bei Verwendung von Revolverbanken wieder ebenso
viele Arbeiter mit ihrer Herstellung beschaftigt werden 
konnen wie vorher bei Verwendung der gewohnlichen Banke. 
Dabei wtirde dann der ganze Zuwachs unberiicksichtigt ge
lassen sein, der durch die Preisherabsetzung ailer sonstigen 
Industrie-Erzeugnisse herbeigefiihrt werden muB, von denen 
die Dreherei-Artikel Teile sind. Die Bilanz wird also schon 
auf Null gebracht sein, ehe wirklich eine Verneunfachung 
des Verbrauchs der Dreherei-Artikel allein erreicht ist. 

Bei der Frage, in welchem MaBe sich der Verbrauch 
eines Artikels hebt, wenn sein Preis zuriickgeht, spielt nun 
ein Prinzip mit, das ganz allgemein bewirkt, daB die Nach
frage nicht proportional der PreisermaBigung wachst, sondern 
nach einer hoheren Potenz davon. Diese Wirkung beruht 
auf der ungleichen Verteilung des Reichturns. Von den 
34 Millionen PreuBen, ,die heute leben, konnen nur wenig 
tiber vier Millionen iiberhaupt zur Einkommensteuer heran
gezogen werden, weil das J ahreseinkommen der iibrigen den 
Betrag von 900 Mark nicht erreicht. Rechnet man die An
gehOrigen der Besteuerten hinzu, so erreichen sie die Zahl 
von etwas iiber I3 Millionen, das ist also noch nicht die 
Halfte der Bevolkerung. Bei jeder Steuerstufe, urn die 
man herabsteigt, vermehrt sich die Zahl der entsprechend 
Eingeschatzten ungefahr proportional dem Quadrat des 
Jahreseinkommens. Nun werden nur solche Handels
artikel von allen Bewohnern des Landes gekauft, welche fiir 
die Erhaltung des Lebens bei den gerade herrschenden Zu
standen auch von dem Armsten fiir durchaus notwendig ge
halten werden. J eder andere Handelsartikel wird seine be
stimmte Verwendungsgrenze haben miissen. So werden 
Automobile, Dampfyachten und ahnliche Luxusgegenstande 
nur bei den Allerreichsten vorkommen, Uhren, OperngucJ.{er, 
Kameras, elektrische Lampen und so fort werden je nach 
ihrer groBeren oder geringeren Vollkommenheit mehr oder 
weniger tief in der Vermogensskala herabsteigen. Silberne 
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L6ffel und Gabeln werden sich noch in erheblichen Mengen 
bei dem Mittelstande vorfinden. Porzellan wird dort noch 
allgemein sein, aber bei den iirmeren Familien nur noch in 
einzelnen Stiicken vorkommen, und die Armsten werden sich 
statt dessen mit emailliertem Blechgeschirr und mit irdenen 
T6pfen und Schiisseln behelfen. 

Wenn nun durch eine Verbesserung der Herstellung 
irgend ein Bedarfsartikel nur urn wenige Prozente billiger 
wird, oder wenn ein bis dahin verwendeter Artikel durch 

• einen billigeren verdrangt wird, so wird sein Verbrauch nicht 
im Verhiiltnis der PreisermiiBigung wachsen, sondern die 
Verwendungsgrenze wird im Verhiiltnis der PreisermiiBigung 
in der Verm6gensskala herunterriicken, und da die Anzahl 
der Mitglieder jeder niichstfolgenden Verm6gensstufe auBer
ordentlich vielgroBer ist, als die der niichsth6heren, so wird 
der Verbrauch auch diesem Zuwachs an hinreichend kauf
kriiftigen Personen entsprechend steigen. Es kann sich also 
beispielsweise leicht ergeben, daB eine Preisverminderung urn 
zehn Prozent eine Verdoppelung oder Verdreifachung des 
Verbrauchs nach sich zieht. Wird also auch diejenige Zahl 
von Arbeitern brotlos, die bisher den teureren Artikel her
stellte, so wird sie nicht nur durch eine gleiche Zahl von 
anderen Arbeitern ersetzt, die den billigeren Artikel er
zeugen, sondern die Herstellung des billigeren Artikels kann 
nach kurzer Zeit eine gr6Bere Anzahl von Arbeitern er
niihren, als der teurere vorher erniihrte, und auBerdem wird 
die Lebenshaltung der groBen Zahl von Mitgliedern der 
niichsttieferen Steuerstufe verbessert worden sein, die ja 
jetzt eines Vorteils teilhaftig geworden sind, den vorher nur 
noch eben die Mitg!ieder der niichsth6heren Steuerstufe sich 
g6nnen durften. 

Dieser letztere Punkt ist von besonderer Wichtigkeit. 
Alle die vorausgehenden Betrachtungen niimlich iiber die 
verschiedenen M6glichkeiten, dem Fortpflanzungsdruck aus
zuweichen, haben die stillschweigende Annahme zur Voraus
setzung, daB die durchschnittliche Lebenshaltung der Menschen 
sich nicht andert. Werden aber einem Volke, besonders nach 
einer Zeit des Wachstums der Bev6lkerungszahl, die Mittel 
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zur weiteren Aufnahme des Fortpflanzungsdruckes entzogen, 
so wird notwendig die N eigung erzeugt, die Lebenshaltung 
zu verschlechtern. Das Yolk wird sich in so1chen Zeiten 
einem Zustande nahern, wie wir ihn in der hOchsten Aus
bildung bei den Chinesen kennen, deren Bedurfnislosigkeit 
die der heutigen Europaer um das zwei- bis dreifache uber
trifft. Wir sehen nun, daB die Wirkung der Einfiihrung 
neuer Erfindungen nicht damit erschopft ist, daB unter sonst 
gleichbleibenden Verhaltnissen fUr eine groBere Bevolkerungs
zahl Raum geschaffen wird, sondern dies geschieht unter 
gleichzeitiger Rebung der Lebenshaltung gerade des armeren 
Teiles der Bevolkerung. Wir brauchen uns keineswegs den 
groBen Unvollkommenheiten unseres heutigen Wirtschafts
systems zu verschlieBen und werden doch anerkennen mussen, 
daB selbst die Armsten heute materielle und kulturelle Vor
teile genieBen konnen, die noch vor einem J ahrhundert zum 
TeiI den Reichsten verschlossen waren. Raben also die 
modernen Erfindungen ein Wirtschaftssystem erzeugt, das 
zunachst eine Unterdruckung groBer Bevolkerungsschichten 
geschaffen hat, wie sie friihere Zeiten kaum in groBerem 
Umfange gekannt haben, so tragt andererseits auch jede neue 
Erfindung zur Emanzipation der Bedriickten bei, indem sie 
ihnen Mittel zur Befriedigung ihrer vorhandenen und selbst 
neuer Bedurfnisse in erreichbare Nahe riickt und damit die 
Gesamtheit ihrer Bediirfnisse vermehrt. Denn nur durch 
Selbsthilfe kann eine wirksame Emanzipation der Bedruckten 
zustande kommen, und zur Selbsthilfe bedarf es, als eines 
Ansporns, vor allem der Empfindung und des BewuBtseins 
der Bedruckung, die wieder am wirksamsten durch Erregung 
neuer Bediirfnisse erweckt werden. Darin liegt also noch 
eine weitere Vollkommenheit der Erfindung als Bereicherungs
mittel der Volker, daB sie der N eigung, durch Verschlechterung 
der Lebenshaltung dem Fortpflanzungsdrucke auszuweichen, 
bestandig entgegenarbeitet. 

Dasselbe Prinzip bestimmt natiirlich nicht nur den Ver
brauchszuwachs an so1chen Gegenstanden, die der Privat-

Neigung die Lebenshaltung zu verschlechtern, Anhang (46). 
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mann fiir seinen Hausbedarf anschafft, sondern es beherrscht 
in noch hoherem Grade die Geschafte. Denn der Geschafts
mann wird in seinen Anschaffungen ausschlieBlich von der 
Riicksicht auf die Kosten geleitet, und jede Anschaffung ist 
fiir ihn selbstverstandlich, so bald er sich eine gen iigende 
Verzinsung davon versprechen kann. Handelt es sich also 
urn einen Gegenstand, der nicht dem unmittelbaren Gebrauche 
durch den Privatmann dient, sondern der VervoIlkommnung 
der Geschaftsbetriebe, so kann die PreisermaBigung eine noch 
weit groBere Steigerung der Aktiva der Bevolkerungsbilanz 
herbeifiihren. Durch die Einfiihrung der Revolverbanke in 
die Maschinenfabriken werden aIle Maschinen billiger. Eine 
groBe Anzahl von Gescha.£ten, die vorher mit unvollkommneren 
Hilfsmitteln auskommen muBten, werden instand gesetzt, 
ihre Betriebe lohnender zu gestalten und daher wieder die
jenigen Waren, die sie erzeugen, billiger anzubieten, und der 
Verbrauch aller dieser ganz verschiedenartigen Waren wachst 
wieder nach einem entsprechend erhohten MaBstabe. 

N ach demselben Gesetz wird die Bevolkerungsbilanz aus
nahmslos positiv ausfallen miissen, wenn die Erfindung einer 
besseren oder wohlfeileren Einrichtung das Aussterben einer 
weniger guten oder teuereren zur Folge hat. DerVerdrangung 
der Bierkorke durch den modernen FlaschenverschluB ist 
im dritten Kapitel in diesem Sinne gedacht worden. DaB 
durch die Einfiihrung dieser Erfindung die Korkfabriken einen 
sehr erheblichen Ausfall gehabt haben miissen, liegt auf der 
Hand, aber auf der anderen Seite werden wir uns der inter
essanten Bemerkung von Gohre erinnern, daB diese Er
findung mehr fUr die Bekampfung des Alkoholismus getan 
habe, als alles Predigen, weil sie es dem Arbeiter ermoglicht, 
die Bierflasche halb auszutrinken und den Rest fiir die 
folgende Mahlzeit aufzusparen, wahrend er sonst darauf an
gewiesen war, Schnaps zu trinken, den er in hinreichend 
klein en Portionen kaufen konnte. Obgleich also durch die 
neue Erfindung der eigentliche Handelsartikel, das Bier, in 
dies em Falle gar nicht billiger geworden ist, ist seine Ver-

Bemerkung von G6hre, Anhang (47). 
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wendungsgrenze nach unten verschoben worden, und die un
geheure Verbreitung des modernen Bierflaschenverschlusses 
HiBt kaum einen Zweifel bestehen, daB mit dessen Herstellung 
jetzt erheblich mehr Leute beschaftigt werden, als friiher in 
den Korkfabriken. Dem Lande also ist fiir die brotlosen 
Korkarbeiter ein reichlicher Ersatz erwachsen. 

Einen ahnlichen Fall bilden die Setzmaschinen. Man 
konnte noch vor wenigen J ahren die Drucker dariiber klagen 
horen, daB die Setzer der Einfiihrung von Setzmaschinen 
einen hartnackigen Widerstand entgegenstellten, weil der 
Arbeiter an einer Setzmaschine ungefahr drei- bis viermal 
soviel Satz in der Stunde fertig bringt, wie ein Handsetzer. 
Aber wenn man es auch den Setzern nicht verdenken kann, 
daB sie versuchten, sich diese Konkurrenz vom Leibe zu 
halten, so war ihre Politik doch kurzsichtig, denn schon 
heute kann man wahrnehmen, daB die groBere W ohlfeilheit 
von Drucksachen deren Verbrauch auBerordentlich gesteigert 
hat, und von Beteiligten wird versichert, daB gerade in den 
Landern, in denen das Handsetzen fast nur noch fiir Spezial
arbeiten angewendet wird, fUr die sich Setzmaschinen nicht 
eignen, tatsachlich jetzt schon mehr Leute mit der Bedienung 
von Setzmaschinen beschaftigt werden, als vorher mit der 
Hand setzten. Und das Land selbst gewinnt dabei nicht 
nur an der Vermehrung der Setzer, sondern alle iibrigen 
Arbeiter, die bei der Erzeugung und Verbreitung von Druck
sachen beteiligt sind, haben sich in gleichem MaBe vermehren 
konnen. 

Formlich iiberraschend ist diese Wirkung der Einfiihrung 
neuer Erfindungen in manchen Fallen, in denen die Produk
tion gerade desjenigen Artikels vergroBert wird, den die Er
nndung zu verdrangen bestimmt scheint. Bekannt ist es, 
daB fast alle Chausseen in PreuBen erst nach Einfiihrung der 
Eisenbahnen erbaut worden sind und die Vermehrung der 
Kanale in Deutschland in unseren Tagen ist ein weiterer 
Schritt in dieser Richtung. Aber das klassische Beispiel fiir 
diese Art der Wirkung der Erfindungen ist die Steigerung 
des Gasverbrauches durch die Fortschritte der elektrischen 
Beleuchtung. Als zu Anfang der achtziger Jahre die Aufmerk-
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samkeit des Publikums durch eine Reihe von Ausstellungen 
auf die schnell wachsenden Erfolge der elektrischen Beleuch
tungstechnik hingelenkt worden war, und unter den Aktio
naren der Gaswerke beinahe eine Panik zu entstehen drohte, 
trat William Siemens dieser Stromung entgegen, indem er 
vorhersagte, daB die Gasbeleuchtung nicht nur neben der 
elektrischen ihren Platz behaupten, sondern ihren Arbeits
bereich in Zukunft sogar noch bedeutend erweitern wiirde. 
Damals mogen seine W orte den, Gasmannern wie ein bloBer 
trostlicher Zuspruch geklungen haben, den der Sieger dem 
Besiegten gern gonnen kann, aber obwohl die folgenden zehn 
Jahre zeigten, daB er die Geschwindigkeit des kommenden 
Fortschritts der Elektrotechnik betrachtlich unterschatzt hatte, 
erfiillte sich seine Prophezeihung Wort fUr Wort fUr das Gas. 
Der Konkurrenzdruck hatte J ahrzehnte hindurch gefehlt, der 
notig war, um die Gastechniker aufzuriitteln und dazu anzu
spornen, Verbesserungen der Gasbeleuchtung einzufUhren, 
welche durch die Fortschritte der Wissenschaft und der all
gemeinen Technik Hingst vorbereitet waren. Einer der Briider 
der Familie Siemens selbst war es, der in jener Zeit die 
Regenerativlampe einfUhrte, und noch ehe die groBeren 
Stadte sich Elektrizitatswerke erbaut hatten, sah man iiberall 
in den StraBen und Hausern das Auerlicht erscheinen. In 
den letzten J ahren endlich hat dessen Dberlegenheit iiber das 
elektrische Gliihlicht wieder im umgekehrten Sinne eine ahn
Hche Reaktion auf das elektrische Licht ausgeiibt. Durch die 
Verbreitung des Auerstrumpfs ist die Aufmerkamkeit der 
Techniker auf die Tatsache gelenkt worden, daB es zahlreiche 
Korper gibt, die bei WeiBglut mehr Licht ausstrahlen als 
Kohle. Den Reigen eroffnet die N ernstlampe und die ein
fache Kohle ist heute schon fast iiberall aus den Bogenlampen 
verschwunden, um der mit Metallsalzen impragnierten Kohle 
Platz zu machen, und in der Gliihlampe beginnen Osmium, 
Tantal und andere Metalle sie zu ersetzen. Dieser Wett
streit kann noch lange so fortgehen, ohne daB die Betei
ligten zu fUrchten brauchen, daB sie sich gegenseitig das 

William Siemens tiber die Zunahme des Gasverbrauchs, Anhang (48). 
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Brot aus dem Munde nehmen werden, denn das Auge, dem 
das Tageslicht das Natiirliche ist, wird nie durch irgend eine 
noch so vollkommene kiinstliche Beleuchtung vollstandig be
friedigt werden. 

Raben wir also schon im vorigen Kapitel erkannt, daB 
eine Wechselbeziehung zwischen der Bevolkerungsdichtigkeit 
und der Produktion von Erfindungen besteht, so konnen wir 
jetzt das Bild vervollstandigen. Die Erfindung ist die Mutter 
aUer Industrie. Sie begriindet sie nicht allein, sondem sie ist 
auch unablassig an ihrem Fortbestand und an ihrer Erweite
rung tatig. Die Industrie aber stellt der Erfindung fort
wahrend neue Aufgaben und die nascierenden Aufgaben er
wecken die Erfinder. Die Industrie fordert einerseits ein 
nahes Zusammenwohnen der Menschen und ermoglicht an
dererseits die Emahrung einer viel dichteren Bevolkerung, als 
ohne sie durchfiihrbar sein wiirde. Durch die Annaherung 
der Menschen an einander wird aber wieder die erfinderer
weckende Kraft der Industrie gesteigert und eine Steigerung 
in der Produktion von neuen Erfindungen und damit eine 
weitere Steigerung der Industrie ist die Folge. Diese eigentiim
liche Verkettung der verschiedenen wirksamen Faktoren der
art, daB sie in Bezug auf ihr gegenseitiges KausalverhaItnis 
alle miteinander vertauscht werden konnen, ist die QueUe 
jener Erscheinung der geometrischen Progression der Kultur, 
auf die im Laufe dieser Untersuchung wiederholt hingewiesen 
worden ist. 

Wenn wir nun erkannt zu haben glauben, daB die Wir
kung der Einfiihrung neuer technischer Erfindungen am Ende 
fast ausnahmslos eine positive Bevolkerungsbilanz ergibt, so 
haben wir zugleich gesehen, daB dieser Vorgang keineswegs 
immer so verlauft, daB er von Anfang an von den beteiligten 
Kreisen der Bevolkerung als ein Segen empfunden wird. 
Selbst das schlieBliche Ergebnis braucht durchaus nicht allen 
Individuen Vorteile gebracht zu haben, wenn es auch das 
Yolk im ganzen gefOrdert hat, denn setzen wir zum Beispiel 
voraus, daB die Einfiihrung des Flaschenverschlusses den Ab
satz der Korkfabriken dauemd vermindert hat, so sind eben 
die betroffenen Korkarbeiter damit dauemd brotlos gew.orden 
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und aile diejenigen, die nicht Beweglichkeit genug besessen 
haben, rechtzeitig umzusatteln, sind wirtschaftlich ruiniert 
und miissen zugrunde gehen. J e intensiver und konsequenter 
daher in einem Lande die Erfindung als Bereicherungsver
fahren ausgenutzt wird, desto haufiger muB eine solche Aus
schaltungeinzelner Gruppen der Arbeiterbevolkerung ein
treten und die Folge muB auf die Dauer sein, daB ailmiihlich 
in der ganzen Bevolkerung diejenigen Elemente ausgemustert 
und dem Untergang preisgegeben werden, welche nicht die 
Fahigkeitbesitzen, ohne viel Besinnen von einer Art des Be
triebes zur andem uberzugehen. Bei der Umwandlung einer 
Pferdebahn in eine elektrisch betriebene wird unter hundert 
Kutschem immer eine gewisse Zahl von solchen Leuten ge
funden werden, die schlechterdings nicht zur Anlemung als 
Maschinisten taugen, und von diesen wieder wird ein gewisser 
Prozentsatz auBerstande sein, sich einen anderen Dienst zu 
verschaffen, wenn ihre Beschaftigung als Pferdebahnkutscher 
aufhOrt. Dje anderen aber, die Anpassungsfiihigkeit genug 
besitzen, sind die Sieger im Kampf ums Dasein und diese 
Qualitat der Anpassungsfahigkeit an irgend eine beliebige Art 
der Arbeit, die sich gerade bietet, ist daher diejenige, welche 
durch die neuen Lebensverh1iltnisse am starksten herangebildet 
wird. Das ist eine von den Ursachen fur die viel beachtete 
und beklagte Erscheinung des Aussterbens der eigentlichen 
Handwerker. Wenn ein Mann, um zu leben, imstande sein 
muB, heute Korke zu schneiden und morgen Drahtbugel zu 
pressen, so kann er sich offenbar nicht fur so verschiedenartige 
Beschaftigungen durch,. eine mehrjahrige Lehrzeit ausbilden. 
Die wirkliche Ausbildung zu irgend einem Handwerk wird ihn 
vielmehr notwendig spezialisieren und wird ihn gerade da
durch weniger tauglich machen, den Anforderungen des Lebens 
zu genugen, sobald der Absatz des besonderen Handwerks, 
das er gelemt hat, durch das Aufkommen irgend einer neuen 
Erfindung nachliiBt. 

Auf der anrleren Seite sind die Untemehmer gezwungen, 
gerade dieser selben Richtung der Entwickelung Vorschub zu 
leisten. J ede neue Erfindung von groBerer Bedeutung ver
langt fUr ihre Ausbeutung eine groBe Zahl von neuen Ar-

A. du Bois-Reymond. Erfindung. 17 
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beitern. Geht ihre Einflihrung so langsam vorwarts, daB die 
natlirliche Vermehrung durch die Fortpflanzung oder der Zu
zug von auBerhalb dieses Bedlirfnis decken kann, so entsteht 
keine Schwierigkeit, die neuen Werkstatten zu ftillen. In der 
Regel aber wird heute schon vielfach und in steigendem 
MaBe die ganze neue Anlage flir die mehr oder minder sicher 
errechnete Erhohung des Absatzes projektiert, und wenn also 
nicht zufallig die Grlindung des neuen Unternehmens mit 
einer Zeit der Arbeitslosigkeit zusammenfallt, so wird nicht 
die kleinste von den Schwierigkeiten, die der Unternehmer zu 
liberwinden hat, darin bestehen, die notigen Arbeitskrafte zu 
gewinnen. Er also wird einen Vorteil im Kampf ums Dasein 
erzielen, wenn es ihm gelingt, seine Einrichtungen von vorn
herein so zu treffen, daB sein wirtschaftlicher Erfolg moglichst 
wenig von der Schulung der Arbeiter abhangt, die er ein
stellt. Er wird mit anderen Worten alle seine neuen Einrich
tungen darauf zuzuschneiden haben, daB sie von ungelernten 
Arbeitsleuten bedient werden k6nnen und doch dasselbe 
leisten, wie die alteren Einrichtungen, deren Produktion noch 
in weit hoherem Grade von der Geschicklichkeit der Arbeiter 
abhing. Er gewinnt dabei in mehr als einer Hinsicht. Einer
seits wird der ungelernte Arbeitsmann. im allgemeinen nicht 
einen ebenso hohen Lohn beanspruchen k6nnen wie der Hand
werker und andererseits wird gewohnlich die Qualitat der Ar
beit erhoht, mindestens aber die GleichmaBigkeit der Qualitat. 

Indem also zuerst nur mit der Absicht, die teureren 
Merischenkrafte durch billigere Maschinenkrafte zu ersetzen, 
die Art der Produktion allmahlich umgestaltet wird, hat diese 
Umgestaltung noch eine andere Wirkung, die sich sehr bald 
zum Selbstzweck entwickelt, namlich die Steigerung der Ge
nauigkeit in der Herstellung der einzelnen Teile der produzierten 
Ware. Man vergegenwartige sich zum Beispiel die Herstellung 
eines Magazingewehrs. Es hat vielleicht einige flinfzig Teile. 
Der Blichsenmacher alten Stils schmiedete sich erst jeden 
einzelnen Teil vor, feilte ihn dann vor. bohrte, fraste, drehte 
je nach Bedarf und paBte schlieBlich alle Teile derart an ein
ander, daB sie ein vollstandiges Gewehr bildeten. Der erste 
Schritt der einfachen Arbeitsteilung bestand darin, daB jedem 
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Arbeiter nur die Herstellung je eines bestimmten Teils anver
traut wurde, so .daB er sich auf diesen besonders einarbeiten 
konnte. Er arbeitete seinen Teil noch verhaltnismaBig roh 
vor und am Ende kamen alle Teile bei dem Monteur zu
sammen, der sie dann erst fertig machte und zusammenpaBte. 
Es kam aber bei dieser Art der Arbeit nicht darauf an, daB 
man einen Teil aus einem so1chen Gewehr herausnehmen und 
in ein. anderes einsetzen konnte, denn es muBte doch jedes 
besonders gepaBt werden. Nun tritt an die Stelle des einzelnen 
Teilproduzenten die Maschine und sofort ergibt sich, daB die 
Herstellung auf der Maschine nicht teurer ausfaIlt, wenn man 
sie von vornherein dafiir einrichtet, daB alle produzierten Teile 
so gleichmaBig sind, daB sie unter einander ausgetauscht werden 
konnen. Das ergibt zunachst eine groBe Ersparnis in der Mon
tage, die nun fast ganz· darauf zurlickgeflihrt werden kann, daB 
eben einfach die fertigen Teile zusammengestellt werden. Dann 
aber ergibt sich ein weiterer groBer Vorteil imHandel, denn wenn 
ein Tell zerbrochen oder sonst schadhaft geworden ist, kann man 
ohne weiteres einen Ersatzteil nachliefern. Der Verbraucher 
oder der Handler kann sich sogar mit Vorteil einen Vorrat 
von den Ersatzteilen hinlegen, die erfahrungsmaBighaufiger 
verbraucht werden, ufid kann sie dann einfligen, sobald sich 
das Bedlirfnis ergibt. 

Die Methode, nach der diese Art der Fabrikation aus
geflihrt wird, besteht darin, daB auBer den Produktions
maschinen gleich beim Beginn der Produktion eine groBe ;\n
zahl von sehr genauen und subtilen MeBvorrichtungen her
gestellt oder angeschafft wird und daB von jedem wesentlichen 
MaB eines jeden Teils durch sorgfaltige Versuche festgestellt 
wird, welches die obere un~ untere noch zulassige Abweichung 
von der eigentlich angestrebten GroBe ist. Bei der Ablieferung 
der einzelnen Teile gelangen sie dann nicht gleich zur Mon
tage, sondern dur~hlaufen vorher noch eine Kontrollstation, 
in der alle diejenigen ausgemustert werden, deren Abmessungen 
die vorgeschriebenen GrenzmaBe liber- oder unterschreiten. 
Flir manche Teile, die einerseits in groBen Mengen hergestellt 
werden mlissen, andererseits einegroBe Genauigkeit fordern, 
wie zum Beispiel flir die Kugeln der Kugellager von Fahr-

17'" 
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radern, wird auch wieder das N achmessen und das Ausmustern 
der miBlungenen Stucke von Maschinen besorgt. 

Und diese Methode fiihrt nun ganz von selbst noch 
einen Schritt weiter. Wahrend man zuerst einen Vorteil 
darin fand, die verschiedenen Stucke derart unter die ein
zelnen Arbeiter zu verteilen, daB jeder nur solche herzustellen 
hatte, fur die er besonders durch Dbung oder personliche 
Begabung beHihigt war, gestattet diese groBe Genauigkeit 
der Herstellung, daB man jetzt ohne Schwierigkeit die ganze 
Produktion teilen kann. Es ist heute gar nichts Seltenes, 
daB man die schwereren Teile irgend einer Maschine mog
lichst am Orte des Verbrauchs, also beispielsweise in Deutsch-
and, herstellt, aber gewisse Teile, fur die etwa besonderes 

. Material oder besondere Einrichtungen und dergleichen er
forderlich sind, im Auslande, wie etwa in den Vereinigten 
Staaten. Diese Teile, deren Transport keine Schwierigkeit 
macht, werden dann nach Deutschland verschifft und an 
Ort und Stelle in die halbfertigen Maschinen eingesetzt. So
bald ein Unternehmer seinen ganzen Betrieb auf die Her
stellung eines bestimmten Teiles oder einer bestimmten Klasse 
von Teilen, wie also zum Beispiel der Stahlkugeln fur Fahr
rader, zuschneiden kann, kann er die Produktion wesentlich 
billiger und vorteilhafter gestalten als derjenige Unternehmer, 
del' diese Fabrikation als einen vielleicht nebensachlichen 
Teil seines Betriebes fUhren muB. Er hat auch den Vor
teil, daB er gleichzeiiig fur eine groBere Anzahl von Fabri
kanten del' ubrigen Teile arbeiten und dadurch den fUr die 
Herstellung eines besonderen Teiles zugeschnittenen Betrieb 
groBer und somit lohnender gestalten kann. 

Wir sehen also, daB der Kampf ums Dasein der Ent
wickelung der Maschinen gerade die entgegengesetzte Rich
tung vorschreibt, wie del' der Menschen. Wahrend diese 
sich bestandig despezialisieren muss en , um sich den For
derungen des modernen Lebens anzupassen, muss en die 
Maschinen immer mehr und mehr spezialisiert werden. Und 
eben dadurch, daB sie spezialisiert werden, gewahren sie auf 
del' anderen Seite den Arbeitern die Moglichkeit, sich zu 
despezialisieren. Vor vierzig J ahren muBte ein Arbeiter 
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notgedrungen ein geschulter Dreher sein, wenn er in einer 
Maschinenfabrik Dreherei-Artikel anfertigen wollte, heute kann 
jeder aufgeweckte Junge drei bis vier selbsWitige Revolver
banke iiberwachen und findet seinen Unterhalt, auch wenn 
er kein eigentliches Handwerk gelernt hat, wenn er nur die 
einzige erforderliche Qualitat in geniigend hohem Grade be
sitzt, Anstelligkeit. So also ist die Wirkung der Herrschaft 
der Erfindung eine doppelte, einmal in negativem Sinne 
durch Abtotung der zu starren Elemente unter der Be
volkerung, und zweitens in positivem Sinne durch Ge
wahrung der Moglichkeit des Lebens an alle diejenigen, 
welche ein offenes Auge und guten Willen haben. 

Eine ethische Bewertung dieser Veranderung ist nicht 
ganz leicht. Es scheint, daB die Wirkung des so vervoll
kommneten maschinellen Fabrikbetriebes das Menschen
material nach zwei einander entgegengesetzten Richtungen 
umbildet, und es hangt wohl hauptsachlich von der natiir
lichen Veranlagung des einzelnen ab, ob er sich nach der 
einen oder der anderen Richtung entwickeln wird. Auf der 
einen Seite sinkt der Mensch selbst zur Maschine herab, in:" 
dem er ohne jedes eigene Verstandnis durch die langen 
Arbeitsstunden immer dieselbe Verrichtung wiederholt. Diese 
Klasse von Arbeitern ist bei uns noch haufig, weil die 
Arbeitslohne niedrig sind, aber in den Vereinigten Staaten 
und auch in England ist man in hoherem Grade als bei 
uns darauf bedacht, alle Verrichtungen, die rein mecha
nischer N atur sind, auch wirklich durch Maschinen ausfiihren 
zu lassen, und je konseqnenter diese Entwickelung durch
gefiihrt wird, urn so mehr wird damit jene wenig menschen-. 
wiirdige Art der Ausnutzung der Arbeiter verschwinden 
miissen. Fiir die Vereinigten Staaten ist die andere Klasse 
schon jetzt typisch, fehlt aber auch bei uns keineswegs 
ganz. Die richtige Bedienung einer Maschine erfordert 
namlich verhaltnismaBig hohe intellektuelle Funktionen, 
sie verlangt im allgemeinen ein Wissen und N achdenken, 
welches iiber das bei den gewohnlicheren Handwerken an
gewendete oft wesentlich hinausgeht. Sie fordert aber 
weniger Konnen im Sinne von angelernter Handgeschicklich-
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keit. Der Arbeiter, der den Gang einer solchen Maschine 
iiberwacht, erhebt sich also durch diesen Dienst geistig iiber 
den gew6hnlichen Handwerker, dem er es allerdings k6rper
lich, das heiBt in der Handproduktion, nicht mehr gleichtun 
konnte. Wahrend ein Handsetzer jahrelang iiben muBte, 
ehe er den Rang eines Gehilfen behaupten konnte, kann 
sich der Maschinensetzer, der ja nur eine der Schreibmaschine 
ahnliche Klaviatur zu bedienen braucht, in wenigen Wochen 
ausbilden. Aber wenn er den verwickelten Mechanismus nicht 
verstehen lemt, den bei diesen Maschinen zum Beispiel die 
Forderung der ZeilenausschlieBung bedingt, so wird er bei 
jedem Ven;ehen ratIos sein, und die resultierenden Fehler 
k6nnen leicht mehr Zeitverlust veranlassen, als die Benutzung 
der Maschine erspart hat. 

Gerade fiir das geistige Verstandnis der Maschinen leisten 
diese nun selbst der Despezialisierung des Arbeiters Vorschub, 
denn die Zahl der elementaren Mechanismen, aus denen sich 
auch die verwickeltesten Maschinen aufbauen, ist verhiiltnis
maBig beschrankt. Viele verschiedene Handhabungen aber, 
deren richtige Ausfiihrung langjahrige Dbung erfordert, kann 
ein einzelner nicht lemen. 

Daraus folgt natiirlich nicht, daB auch unter dem 
modemen Regime nicht derjenige Arbeiter vor den anderen 
Vorteil gewinnen kann, der sich trotzdem zu spezialisieren 
vermag. Er wird eben die Maschinen, die in seinem Arbeits
feld gebraucht werden, um so vollstandiger verstehen und die 
verarbeiteten Rohstoffe um so griindlicher kennen lemen. 
Aber wenn er geringe personliche Fahigkeiten besitzt, wird 
er in bestandiger Gefahr schweben, durch das Aussterben 
oder die Umgestaltung der Betriebe, die ihn beschaftigen, 
brotlos zu werden, und ist er ein begabter Mensch, so wird er 
eben dadurch, daB er den hoheren intellektuellen Forderungen 
des Maschinenbetriebes gerecht zu werden imstande ist, sich 
bald iiber den Stand des einfachen Arbeiters erheben. 

Und diese Tendenz zur Despezialisierung erstreckt sich 
nicht nur auf die Arbeiter, sondem auch auf den Handel. 
Das grundsatzlich despezialisierte Warenhaus oder Export
geschaft ist ein charakteristisches Erzeugnis der Neuzeit und 
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verdankt seinen Vorsprung vor dem kleinen Spezialgeschaft 
zum groBen Teil dieser moderoen Produktionsart, welche 
durch die Hegemonie der Erfindung ausgebildet worden ist. 
Solange namlich das Verkaufsgeschaft seine Waren von dem 
einze1nen Handwerker bezieht, wird deren Qualitat haupt
sachlich von der groBeren oder geringeren Geschicklichkeit 
abhangen, mit welcher der 1nhaber seine Quellen aufzusuchen 
und seine Verbindungen zu pflegen weiB, und diese indivi
duellen Eigenschaften des einzelhen Kaufmanns werden auf 
der einen Seite die bloB zahlenmaBig wirkenden V orteile des 
groBeren Betriebes gegeniiber dem .kleineren aufwiegen. Auf 
der anderen Seite aber wird er nieht imstande sein, mit vielen 
verschiedenen Produzent.en erfolgreich gute Verbindmigen 
aufrechtzuerhalten, weil dazu vor allen Dingen auch eine 
genaue personliche Kenntnis der betreffenden Produkte ge
hort, die eben Spezialisierung erfordert. 1st aber die Pro
duktion derart organisiert, daB die Qualitat der Ware nicht 
mehr von dem Geschick des Arbeiters, sondern nur noch 
von der Art der verwendeten Maschinen abhangt, und ist die 
Erzeugung der Produktionsmaschinen selbst durch die ge
schilderte Organisation des Maschinenbaues und durch die 
nivellierende Wirkung der Publikationsmittel und die dadurch 
verscharfte Konkurrenz fast vollstandig uniformiert, so ver
schwinden dementsprechend die qualitativen Unterschiede 
der Ware, und die Tatigkeit des Handlers ist nicht mehr eine 
auswahlende, sondern nur noch eine verbreitende. Besitzt 
er daher gegeniiber seiner Konkurrenz hervorragende person
liche Eigenschaften, so werden sich diese jetzt darin auBern, 
daB er die veraltete Spezialisierung aufgibt, und sieh im 
Gegenteil darauf verlegt, seinen Betrieb derart zu despeziali
sieren, daB er mogliehst jedem Kaufer gerade das bieten 
kann, was er haben will, und sieh andererseits selbst davor 
siehert, daB er durch die Entwertung einer einzelnen Ware 
infolge von neuen Erfindungen je einen groBeren Schaden 
erleiden kann. 

Da es nun, wie wir gesehen haben, das Ziel jedes 
Erfinders ist, neue Markte zu schaffen oder, wenn er sich 
dieses Zieles nicht bewuBt sein sollte, jedenfalls immer die 
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Wirkung seiner erfinderischen Arbeit, so ergibt sich ganz 
von selbst, daB er sich nicht damit begniigt, die Erfindung 
im eigenen Lande zu verbreiten, sondern den Versuch macht, 
sie nach Moglichkeit in allen Landern einzufiihren, in denen 
eine Nachfrage danach besteht, oder in denen er eine so1che 
N achfrage erwecken zu konnen hofft. Dazu gehort vor allen 
Dingen, wie schon im ersten Kapitel erortert worden ist, 
daB die erste gewerbliche Entwickelung der neuen Erfindung 
durch Patente geschiitzt werde. Die Patentgesetzgebungen 
aber haben sich iiberall zunachst auf nationalem Boden 
entwickelt und tragen daher auch heute noch zum Tell dieser 
iiber die politischen Grenzen hinausreichenden Tendenz der 
Erfindertatigkeit wenig Rechnung. Sie begiinstigen durch 
allerhand Bestimmungen einseitig den Inlander gegeniiber 
dem Auslander. Bei uns hat dieser Nationalismus theoreti
sierender Politiker, unterstiitzt durch die geschaftliche Kurz
sichtigkeit solcher Industrieller, die es bequem fanden, von 
der geistigen Arbeit des Auslandes zu leben, sogar lange Zeit 
hindurch iiberhaupt die gesetzmaBige Anerkennung des Er
finderrechts zuriickgehalten, so daB noch vor dreiBig J ahren 
Werner Siemens AniaB fand, iiber dies en schreienden Mangel 
an einfacher Moral und Gerechtigkeit laute Klagen zu auBern. 
Aber dem Druck der realen VerhaItnisse gegeniiber halten, 
wie auf allen anderen Gebieten, so auch hier die politischen 
MaBnahmen nicht stand, und so sehen wir denn, daB alle 
Patentgesetze im Laufe der Jahre eine Entwickelung in dem 
Sinne durchmachen, daB allm~hlich die Bestimmungen ab
gestoBen werden, die darauf abzielten, den Ausliindern die 
Einbiirgerung ihrer Erfindungen unter dem Schutze der na
tionalen Gesetze zu erschweren. Einzelne riickschrittliche 
Bewegungen, die sich hier und da zeigen, wie neuerdings 
in England, konnen die wesentliche Tendenz dieser Bewegung 
nicht dauernd beeinflussen. Sie verfehlen entweder die Wir
kung, die man von ihnen erwartet, oder sie bringen dem Lande, 
das sie einfiihrt, mehr Schaden als Nutzen und miissen daher 
bald wieder verschwindell. 

Werner Siemens liber Mangel an geschiiftlicher Moral, Anhang (49). 
Riickschrittliche Gesetzgebung in England, Anhang (50). 
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Ein groBer Schritt vorwarts in dieser Richtung ist der 
AbschluB des Unionsvertrages gewesen, dessen Hauptbestim
mung ist, daB dem Erfinder ein J ahr lang die Prioritat seiner 
Erfindung in allen U nions-Landern gehort, nachdem er sie im 
Heimatlande zur Patentierung angemeldet hat. Ihn herbeige
fuhrt zu haben, wird noch in den spatesten Zeiten einen Ruhmes
titel der franzosischen Nation bilden, der dadurch nicht ge
schmalert, sondern eher vergroBert wird, daB die Volker daflir 
noch nicht reif waren. Denn das MiBtrauen, das der groBe Krieg 
zwischen den Nachbarn gesat hatte, hat noch flinfundzwanzig 
Jahre hindurch Deutschland abgehalten, beizutreten, und die 
Lucke, die das Fehlen des drittgroBten Industriestaates in dem 
neuen System offen gelassen hatte, hat dessen praktische Bedeu
tung zunachst fast vollstandig aufgehoben. Aber vor der stetig 
wachsenden Macht des Erfindungswesens zerbrockeln allmah
lich die willkurlichen nationalen Schranken, und vor drei 
J ahren hat sich endlich auch Deutschlands Beitritt vollzogen. 
Von dem groBen Publikum, das durch die glanzenderen Vor
gange der Tagespolitik in Atem gehalten wurde, ist dies Er
eignis kaum beachtet worden, aber in der Schatzung spaterer 
Geschlechter wird es aIle politischen Kampfe und Umwal
zungen unserer Tage uberdauern. 

Da nun die Erzeugung der Waren heute schon fast aus
schlieBlich durch die Maschinen charakterisiert wird, die dabei 
verwendet werden, gerade die Produktionsmaschinen aber noch 
weit mehr als andere Erzeugnisse der Industrie von dem 
Prinzip der Erfindung beherrscht werden, und dieses Prinzip, 
wie wir sehen, dazu flihrt, daB jede Neuerung unter dem 
Schutze der internationalen Patentgesetzgebung fast gleich
zeitig in allen Kulturlandern angeboten wird, so folgt eine 
allgemeine internationale Uniformierung alIer Bedarfsgegen
stande. Schon heute kann man durch die ganze Welt reisen 
und wird mit der Laterne such en mussen, urn hier und da 
noch eine Ware zu finden, die als spezifisches Landesprodukt 
gelten kann, wenigstens als ein soIches, das man nicht in 
besserer Qualitat und gr6Berer Auswahl in den Warenhausern 
der Hauptstadte kaufen kann. 

Mit der Uniformierung der Waren geht eine entsprechende 
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Uniformierung der Bediirfnisse Hand in Hand, denn die Lebens
bediirfnisse richten sich nach ihrer Erfiillungsmoglichkeit. 
Die leitenden Industrievolker, die einander schon durch nahe 
Rassenverwandtschaft an und fiir sich sehr ahnlich sind, 
nehmen daher in steigendem MaBe gleiche Lebensgewohn
heiten an und entwickeln immer engere Beziehungen zu 
einander, und in alle Lander, die sie kolonisieren, tragen sie 
ihre so uniformierten Sitten und Gewohnheiten hinein. Die 
Volker aber, welche dieser Entwickelung passiv gegeniiber
stehen, zerfallen in zwei deutlich verschiedene Kategorien. 
Die einen, wie die Inder und die Chines en, sind Epigonen 
einer Kultur, die viel alter ist, als die europaische, die aber 
fast voHstandig stagniert. Die anderen sind die Barbaren
volker, deren selbstandige Kulturentwickelung auf einer ganz 
niedrigen Stufe stehen geblieben ist, wie die afrikanischen und 
australischen Wilden und andere. Die ersteren widerstehen 
hartnackig und fast iiberall mit Erfolg den Einfliissen der 
europaischen Kultur, die sie h6chstens auBerlich beleckt; aber 
sie miissen es sich gefallen lassen, in eine abhangige und un
selbststandige SteHung gedrangt zu werden. Die Barbarenrassen 
sterben reiBend schnell aus, wo sie nicht kiinstlich aus senti
mentalen Beweggriinden erhalten werden, wie die Rothaute 
in N ordamerika. 

Und aussterben miissen auch viele Tierarten vor dem 
Siegeszuge der Erfindung. Der Bison Nordamerikas, der noch 
vor fiinfzig J ahren in vielen Millionen die Steppen Nord
.amerikas bev61kerte, ist bis auf eine kleine kiinstlich erhal
tene Herde im Yellowstone Park dem Hinterlader zum Opfer 
gefaHen, und das Quagga ist in derselben Zeit vollstandig yom 
Erdboden verschwunden. Die groBen Waltiere verdanken 
ihre vorlaufige Rettung nur der Auffindung der Petroleum
lager, die ihren Fang unwirtschaftlich gemacht hat, und die 
Elefanten waren in kurzer Zeit dem Untergange geweiht, wenn 
ihnen nicht rechtzeitig strenge Schutzgesetze zu Hilfe kamen. 
Ebenso schwinden die Urwalder immer mehr dahin, wo man 
irgend hofft, durch Abholzung kultivierbares Land zu gewinnen, 
und jede Generation arbeitet fleiBig und mit wachsendem Er
folge daran, ihren Kindem die Erdoberflache in einem materiell 
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ergiebigeren Zustande, aber der meisten ihrer nattirliehen 
Seh6nheiten entkleidet, zu hinterlassen. Was tausehen wir 
dagegen ein? Die M6gliehkeit, eine von J ahr zu J ahr steigende 
Zahl von "KuIturmensehen" am Leben zu erhaIten. Die 
Mensehheit kann von GlUck sagen, daB das Klima und die 
Bodenbesehaffenheit eines groBen Teiles der ErdoberfHiehe 
diesem unaufhaltsamen Waehstum erfolgreieh widersteht, 
sonst wtirden unsere N aehkommen statt der Baume nur noeh 
Sehlote und Telegraphenstangen kennen, statt der Fltisse nur 
noeh Fraehtkanale und statt· der Berge nur noeh die Halden 
der Htittenabfalle. Und aueh so noeh dtirfte die Zeit nicht 
allzufern sein, in der auf dem Inlandeis von Gr6nland der 
groBstadtisehe Sommergast sein ZeIt aufsehlagen und der 
N egerfUrst seinen Hofstaat von dem Einkommen bestreiten 
wird, das er aus dem Verkaufe von Konzessionen fUr Sana
torien an amerikanisehe Gesellsehaften zieht. 



Anhang. 
Randbemerkungen und Quellennachweis. 

(r) Seite 2. 

So berichten die meisten Lehrbiicher iiber den Vorgang. Vergl. 
Matschoss, Geschichte der Dampfmaschine. Berlin, Julius Springer, 
r901. Tatsachlich muB er sich wesentlich anders zugetragen 
haben. 

Patents for Inventions. Abridgments of SPecifications relating to 
the Steam-Engine. Part. I, A. D. 1618-1859. Seite 69 u. ff. 

Nach dieser amtlichen Publikation scheint es sich weniger urn 
die bloBe Umsetzung der oszillatorischen in die rotierende Be
wegung gehandelt zu haben, als vielmehr urn die Aufgabe, diese 
Umsetzung ohne Benutzung eines Schwungrades durchzufiihren. 
Watt erklart in Briefen an Boulton und an seinen Sohn, die dort 
abgedruckt sind, daB er selbst zuerst das Kurbelgetriebe fUr 
diesen Zweck angewendet habe und daB einer seiner Arbeiter, ein 
gewisser Cartwright, von dem er mit Genugtuung mitteilt, daB 
er spater gehangt worden sei, sein Geheimnis an einen Miihlen
besitzer namens Wasbrough verraten habe. Der Ingenieur jener 
Miihle, ein gewisser Steed, habe darauf sofort ein Patent auf das 
Kurbelgetriebe angemeldet und erhalten, und er, Watt, habe es 
nicht fiir angezeigt gehalten, gerichtlich gegen ihn vorzugehen, 
weil ein erfolgreicher Einspruch nur die Wirkung gehabt haben 
wiirde, daB die Erfindung Allgemeingut geworden ware. Er be
merkt ausdriicklich, daB die Modifikationen des Kurbelgetriebes, 
die er selbst anmeldete, urn das Steedsche Patent zu umgehen, 
auf demselben mechanischen Princip beruhten, daB es aber seinen 
Konkurrenten nie eingefallen ware, sie anzufechten. Obrigens 
meint er, der wahre Erfinder des Kurbelgetriebes sei derjenige 
gewesen, der zuerst die FuBdrehbank damit ausgestattet habe, 
nur leider habe man es damals versaumt, ihn unter die Gatter 
zu versetzen. 

Als merkwiirdig wird ferner erwahnt, daB eine sorgfiiltige Durch
forschung der Register des Britischen Patentamts ergeben habe, 
daB es iiberhaupt kein Patent gibt, das auf den Namen Steed 
angemeldet oder erteilt worden ist. 

Dagegen existiert aus dem Jahre 1780 ein Patent von einem 
gewissen Pickard, einem Knopfmacher in Birmingham, in dem 
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das Kurbelgetriebe in Verbindung mit einem Zahndiderpaar 
beschrieben und beansprucht ist. Das graBere Zahnrad soIl ver
mittelst der Kurbel von einer Dampfmaschine angetrieben wer
den. Die Zahnezahl des zweiten Zahnrades, welches in das erste 
eingreift, ist nur halb so groB, wie die des ersten und sein Um
fang ist mit einem Gewicht ausgestattet, das dazu dienen soIl, 
der Dampfmaschine iiber die toten Punkte wegzuhelfen. Pickard 
zielt also auch offenbar nur darauf ab, das Schwungrad zu ver
meiden. 

(2) Seite 6. 
Edmunds, Lewis, The Law and Practice oj Letters Patent jor 

Inventions. London 1890. Stevens & Son. Seite 7. 

(3) Seite 8. 
Dr. R. Wirth, Das MaB der Erfindungshahe, Zeitschrift des 

Deutschen Vereins fiir den Schutz des gewerblichen Eigentums. 
Berlin, Carl Heymann. 1906, NO.3. 

Der Verfasser hat sich die Erarterung gerade der hier beriihr
ten Unklarheiten der Rechtsprechung zur Aufgabe gemacht und 
behandelt sie mit der ihm eigenen, musterhaften Scharfe und 
Griindlichkei t. 

(4) Seite 9. 
Die Stahlfeder ist hier nur als Illustration einer allgemeinen 

Regel gewahlt, die sich durch konkrete, historische Beispiele 
schwer belegen laBt, weil man nachtraglich nicht wissen kann, 
wie sich eine Erfindung in einem Lande ohne Patentschutz ent
wickelt haben wiirde, wenn sie geschiitzt gewesen ware. Auf der 
anderen Seite kann man auch nicht wissen, ob eine Erfindung, 
die unter einem Schutzsystem groB geworden ist, sich nicht mag
licherweise auch ohne Patente Bahn gebrochen haben wiirde. 

Tatsachlich ist die Entwickelung der Stahlfeder ein viel lang
samerer und miihsamerer PrazeB gewesen. 1m South Kensington 
Museum in London sind drei bis vier verschiedene Entwickelungs
formen ausgesteIlt, und aus der begleitenden Erklarung ist zu er
sehen, daB die alteste Form bis auf das Jahr 1780 und einen 
gewissen Harrison in Birmingl'tam zuriickgeht. Er bog Stahl
blechstreifen zu einem Rohr zusammen und bildete so den Schlitz. 
Noch 1803 wurden solche Federn in London fiir fiinf Shilling 
das Stiick verkauft, aber der Preis ging bald auf Sixpence zu
riick. In graBerem MaBstabe in Aufnahme gekommen ist die 
Stahlfeder erst infolge weiterer Verbesserungen, die Perry im 
Jahre 1830 patentiert wurden. 

(5) Seite 14· 
Recueil General de la Legislation et des Traites concernant la 

Propriete Industrielle, Berne, Bureau international de la propriete 
industrielle, 1896. 

France, Seite 262 u. ff. 
(6) Seite 23. 

In den Kommentaren aus dem Jahre 1877 findet sich bei Rosen
thal und bei Dambach diese Dreiteilung, Klostermann vermeidet 
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sie, aber bei Berger tritt sie noch 1884 und bei Davidson gar 
1898 auf. 

Dr. J. Rosenthal, Das Deutsche Patentgesetz vom 25. Mai 
1877. Erlangen, Palm & Enke 1877, S. 41. 

Dambach, Das Patentgesetz fiir das Deutsche Reich. Berlin, 
Enslin, 1877, S. 2. 

T. Ph. Berger, Patentgesetz. Berlin und Leipzig, J. Gutten
tag, 1884, S. I. 

Davidson, Die Reichsgesetze zum Schutze von Industrie, Handel 
und Gewerbe. GieBen, Rickersche Verlagsbuchhandlung, 1898 
(Zweite Auflage), S. 95. • 

Dr. R. Klostermann, Das Patentgesetz fiir das deutsche Reich 
vom 25. Mai 1877. Berlin, Franz Vahlen, 1877. 

(7) Seite 25· 
H. Robolski, Theorie und Praxis des deutschen Patentrechtes. 

Berlin, Walther & Apolant, 1890. Seite 5. 
"Nur wenn es sich urn eine Kombination von Naturkraften zu 

einem technischen Resultate handelt, urn ein konkretes tech
nisches Gebilde, welches mit bestimmten auBeren Mitteln einem 
bestimmten technischen Zwecke dient, ist dies Erfordernis erfiillt. 
Es scheiden also aus Anmeldungen, welche Entdeckungen, Lehr
satze, neue Methoden des Ackerbaus oder des Bergbaus, Plane 
fiir Unternehmungen auf dem Gebiete des Handels, medizinische 
oder chirurgische Heilverfahren, dem Gesetze vom I I. J anuar 
1876 unterstehende Muster und Modelle betreffen usw." 

(8) Seite 27. 
Diese Art der Analyse des Anmeldungsgegenstandes ist iibrigens 

'nicht nur sachlich unhaltbar, sondern auch mit der sonstigen 
Rechtspraxis im Erteilungsverfahren im Widerspruch, die aus
driicklich bloBe Summierungen von bekannten Summanden von 
der Patentierung al,1sschlieBt. 

Robolski, Theorie und Praxis des deutschen Patentrechtes, 
Seite 9. 

"SchlieBlich ist auch nicht patentfahig die Summierung zweier 
oder mehrerer Organe oder "Prozesse zu einer Gesamtheit, so
fern das Ganze lediglich die Arbeit der Einzelteile wiederholt." 

Die Amerikaner haben fiir die Unterscheidung zwischen bloBer 
Summierung und organischer Verbindung der Elemente einer 
Erfindung den Kunstausdruck Aggregation im Gegensatz zur 
Combination eingefiihrt. 

(9) Seite 28. 
Robolski, Theorie und Praxis des deutschen Patentrechtes, 

Seite 28: 
"Zunachst soIl eine Erfindung nicht als neu gelten, wenn sie 

zur Zeit der Anmeldung in offentlichen Druckschriften beschrie
ben war." 

Derselbe, Das Patentgesetz vom 7. April 1891. Berlin, Carl 
Heymann, 1893. 

Seite 3. Unter der 'Oberschrift "Inhalt des Gesetzes": 
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"Patente werden erteilt fUr neue Er:fi.ndungen, welche eine ge
werbliche Verwertung gestatten. Ob eine Er:fi.ndung im Sinne 
des Gesetzes vorliegt, entscheidet das Patentamt. Neu ist die 
Er:fi.ndung, wenn sie zur Zeit der Anmeldung weder in offent
lichen Druckschriften aus den letzten hundert Jahren beschrieben, 
noch im Inlande offenkundig benutzt ist." 

In der zweiten Auflage des Kommentars (1901) hat er dann 
statt der Worte: "Ob eine Er:fi.ndung im Sinne des Gesetzes vor
liegt ... " die Worte gesetzt: "Ob eine patentfahige Erfindung 
im Sinne des Gesetzes vorliegt . . .", dagegen die Erweiterung 
des Nichtneuheitsbegriffs beibehalten. 

Auf seine Auffassung dieses Punktes wirft eine andere Stelle 
in "Theorie und Praxis des Patentrechtes", Seite 35, einiges 
Licht. Dort wird der Begriff der Offenkundigkeit im Sinne des 
Paragraphen 2 des Patentgesetzes erlautert und ausgefUhrt: 

;,§ 2 des Patentgesetzes verlangt ferner, daB die Benutzung 
eine derartige ist, daB der Sachverstandige imstande ist, die Er
findung weiter zu benutzen. Was die Deutlichkeit und Voll
standigkeit der Beschreibung und Zeichnung in der Druckschrift. 
das ist die Offensichtlichkeit und Dbersichtlichkeit der Mechanis
men, Konstruktionen, des Arbeitsganges, der Prozeduren und der 
verwendeten Materialien bei der Benutzung. Die Benutzung 
einer Maschine ist offenkundig, wenn niemand der Zutritt zu 
derselben verwehrt wird; dagegen fehlt das Moment der Moglich
keit der Weiterbenutzung, wenn die Maschine so schnell rotiert, 
daB das Auge die besonderen Eigentiimlichkeiten derselben nicht 
fassen und festhalten kann." 

Hiernach scheint Robolski zwischen zwei Fallen zu unter
scheiden, namlich einmal dem Fall, daB die vorveroffentlichte 
Beschreibung zwar an und fiir sich so klar und verstandlich ist, 
daB ein Sachverstandiger danach den beschriebenen Gegenstand 
benutzen konnte, daB aber der beschriebene Gegenstand sich 
nicht genau mit dem Gegenstand der Anmeldung deckt, und 
zweitens dem Fall, daB der Verfasser der veroffentlichten Druck
schrift zwar den Gegenstand der Anmeldung kannte und be
schreiben wollte, daB er sich aber aus irgend einem Grunde nicht 
so verstandlich ausgedriickt hat, daB ein Sachverstandiger beim 
Lesen der Beschreibung den Anmeldungsgegenstand erkennen 
kann. Er bezieht die Worte des § 2 "derart beschrieben, daB 
danach die Benutzung durch andere Sachverstandige moglich er
scheint", nur auf den zweiten Fall und denkt sich den ersten 
Fall durch das Wort "Er:fi.ndung" im § I umfaBt. Daher er
scheint es ibm zulassig, in dieser absichtIich skizzenhaften Inhalts
angabe die Relativitatsklausel aus dem Nichtneuheitsbegriff weg
zulassen, wei! erfahrungsgemaB das Vorkommen des zweiten 
Falles zu den seltenen Ausnahmen gehort. Andererseits emp:fi.ndet 
er das Bediirfnis, dem Wort "Er:fi.ndung" das Epitheton "patent
fahige" hinzuzufUgen, das fiir aUe FaIle jede mogliche Auslegung 
der Relativitatsklausel des § 2 deckt. 

Dagegen ware yom Standpunkte der logischen Strenge nichts 
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einzuwenden. Robolski scheint aber zu iibersehen, daB auch dem 
Gesetzgeber, wenigstens dem von 1891, gegenwartig gewesen sein 
muB, daB der zweite Fall eine seltene Ausnahme, der erste da
gegen die fast ausnahmslose Regel darstellt und daB daher eine 
solche Auslegung der Relativitatsklausel des § 2 zum mindesten 
gezwungen erscheint. 

(10) Seite 3 I. 
Hier ist nur die der Beobachtung leicht zugangliche Erschei

nung beriicksichtigt, daB die Judikatur des Patentamts von der 
Stimmung der beteiligten Kreise des Publikums beeinfluBt wird. 
(Vergl. unter anderem die Verhandlungen des Kongresses fiir 
gewerblichen Rechtsschutz in Frankfurt am Main. 14. bis 16. 
Mai 1900, Seite 9 u. ff.) 

Es ist aber sehr wahrscheinlich, daB auch die Stimmung des 
Publikums durch die Judikatur des Patentamts beeinfluBt wird, 
und wenn das der Fall ist, ware es moglich, daB sich zwischen 
diesen Faktoren iiberhaupt kein Gleichgewichtszustand von selbst 
einstellt. Es wiirde dann eine Erscheinung entstehen ahnlich 
dem Gang einer Dampfmaschine mit astatischem Regulator. 

Alsdann ware es Aufgabe des Patentamts, den EinfluB der 
offentlichen Stimmung auf die Judikatur im einen oder anderen 
Sinne allmahlich soweit einzuschranken, daB ein Gleichgewichts
zustand erzielt wird. In den Vereinigten Staaten, wo die Praxis 
des Priifungsverfahrens viel alter ist als bei uns, ist ein solcher 
Zustand erreicht. Der Prozentsatz der Erteilungen bewegt sich 
dort mit ganz kleinen Schwankungen um den Wert 60 herum. 

(11) Seite 35. 
Bericht der Enquete-Kommission zur Revision des Patent

gesetzes und Stenographische Berichte iiber die Verhandlungen 
in Betreff der Revision des Patentgesetzes yom 27. Mai 1877. 
Berlin 1887, R. v. Decker. 

(12) Seite 37. 
Reichsgerichtsentscheidung yom 20. Marz 1889 betreffend die 

Nichtigkeit des Patents 28753, abgedruckt im Patentblatt 1889, 
Seite 209 u. ff. 

(13) Seite 38. 
Robolski, Theorie und Praxis des Patentrechts. Seite 27. 
"In Wirklichkeit lautet, so fern der Gegenstand der Anmeldung 

uberhaupt unter Patentschutz gestellt werden kann, die Frage 
nicht, ob eine Erfindung vorhanden, und sodann ob diese Erfin
dung neu sei, sondern, ob die Anmeldung eine ,neue Erfindung' 
zum Gegenstand habe. 

"Die Priifung auf das ,objektive Unbekanntsein' und das ,An
derssein' erfolgt also uno actu." 

(14) Seite 39. 
Dr. Carl Gareis, Das Deutsche Patentgesetz yom 25. Mai 1877, 

Berlin, Carl Heymann I877, Seite 27. 
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(15) Seite 40. 
Dr. Hermann Staub, "Was ist Erfindung?" Patentblatt 1888, 

NO.3, Seite 35 u. ff. 
(16) Seite 43. 

Oscar Schanze, Das Recht der Erfindungen lind der Muster. 
Leipzig, RoBbergsche Hofbuchhandlung, 1899. 

Derselbe, Beitriige zur Lehre der Patentfiihigkeit. Glasers An
nalen 1903. 

Schanzes Einwand gegen die von Kohler und anderen vertre
tene Theorie von der subjektiven und objektiven Neuheit er
scheint nur verstiindlich, wenn man voraussetzt, daB er von der 
Annahme ausgeht, daB Anmelder und Erfinder immer dieselbe 

. Person seien. Da dies aber in Deutschland wenigstens nicht der 
Fall ist, so kann man offenbar auch aus der Tatsache, daB ein 
Gegenstand patentiert wird, ohne daB er fiir den Anmelder sub
jektiv neu ist, nicht schlieBen, daB er auch fiir den Erfinder zur 
Zeit des Erfindungsakts nicht subjektiv neu gewesen sei. Schanze 
spricht hypothetisch von der Moglichkeit, daB eine Erfindung 
auch fertig vom Himmel gefallen sein konnte, aber wenn man 
diese Moglichkeit mit Riicksicht auf die Seltenheit eines solchen 
Vorkommnisses aus der Diskussion ausscheiden will, ist in der 
Tat nicht recht einzusehen, wie eine Erfindung ohne subjektive 
Neuheit fiir den Erfinder zu stande kommensoll. Wenn also 
Kohler damit zufrieden ist, seinen Erfindungsbegriff mit bloB 
subjektiver Neuheit auszustatten, so entfernt er allerdings mit 
Erfolg die scheinbare Tautologie aus dem Gesetz. Eine andere 
Frage ist es, ob Kohler wirklich ausschlieBlich an subjektive Neu
heit denkt, wenn er davon spricht, daB die Geistesschopfung der 
Natur eine neue Seite abgewinnt. Wenn er das meinte, hiitte er 
doch wOhl gesagt: ,;eine dem Erfinder neue Seite". 

(17) Seite 43. 
Schanze, Das Recht der Erfindungen und Muster, Seite 327 

wird der Neuheitsbegriff eingeteilt in: I. Eigenartigkeit, 2. Ur
spriinglichkeit, 3. Neuheit, 4. Jugend. 

(18) Seite 44. 
Robinson, William C., The Law of Patents foy Useful In

ventions. Boston, Little, Brown & Co., 1890. Vorwort, Seite IV. 

(19) Seite 72. 
Zuntz und Hagemann, Untersuchungen liber den Stoffwechsel 

des Pferdes bei Ruhe und Arbeit. Berlin 1899. S.414: 
"Fiir die Theorie der Stoffwechselvorgange im Muskel ist das 

aus unseren Arbeitsversuchen im Verein mit der Messung der 
Herz- und Atemarbeit abgeleitete Ergebnis von Bedeutung, daB 
38,3 % der umgesetzten chemischen Energie als mechanische 
Arbeit auftreten konnen." 

"Wegen der Herz- und Atemarbeit, welche mit jeder Muskel
arbeit ihrer GroBe entsprechend wiichst, kommen beim ganzen 
Tier im giinstigsten Falle nur etwa 34 Ofo zum Vorschein." 

A. du Bois-Reymond. Erfindllll8. 18 
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Hier ist also der ganze Betrag als Nutzarbeit mitgezablt, den 
man bei einem mechanischen Motor unter Leerlaufarbeit ver
rechnen wiirde. Die tatsacbliche Nutzleistung wird sich demnach 
selbst unter giinstigen Umstanden wesentlich niedriger stellen. 

(20) Seite 79. 
Die angegebene Bedingung ist auch fiir die Ebene und den 

Zylinder erfiillt, aber die Ebene kann als ein Grenzfall der 
Kugelflache angesehen werden und der Zylinder spielt in der 
praktischen Optik nur eine untergeordnete Rolle. Zylinderflachen 
werden bei BrillengHisern zur Korrektion astigmatischer Augen 
verwendet, bei denen iibrigens die verlangte Genauigkeit sehr 
viel geringer ist als bei Objektiven optischer Instrumente. Tie£e 
glaserne Parabolspiegel werden seit einer Reihe von J ahren von 
der Firma Schuckert & Co. in Niirnberg fiir Scheinwerfer nach 
einem geheimen Verfahren hergestellt, aber auch hier ist die ge
forderte Genauigkeit sehr gering, well die Lichtquelle nicht punkt
fOrmig ist, sondern eine recht erhebliche GroBe hat. 

Neuerdings hat man mehrfach die ganz groBen Objektive astro
nomischer Fernrohre, zum Beispiel das in Potsdam, durch strich
weise angewendete Handpolitur empirisch korrigiert, so daB die 
Flache tatsachlich von Zone zu Zone verschiedene Radien auf
weist, aber ein solches Verfahren laBt sich nur bei auBerordent
lich kleinen Abweichungen von der Kugelgestalt anwenden und 
ist auch nur bei den allergroBten Instrumenten ausfiihrbar, bei 
denen die Flache des Polierwerkzeuges im Vergleich zum Radius 
der Linse klein ist. 

(21) Seite 96. 
Wallace, The Malay Archipelago, London, Macmillan & Co. 

(22) Seite 98. 
Bei allen bisherigen Versuchen, den Begriff der Erfindung zu 

definieren, und zwar sowobl bei allen denen, die im ersten Kapitel 
besonders besprochen worden sind, wie auch bei der nicht ganz 
geringen Zahl von denen, die iibergangen werden muBten, fallt 
eins auf. Diese Versuche entspringen fast ohne Ausnahme dem 
Wunsch, eine Formel zu schaffen, die es ermoglichen wiirde, 
sicherer als an der Hand des bloBen Gesetzes das Vorhandensein 
einer Erfindung zu erkennen oder doch wenigstens dem Leser 
einen deutlicheren Begriff von dem Wesen der Erfindung zu ver
schaffen, als es der bloBe Wortlaut des Gesetzes vermag. Es 
ware also doch naheliegend gewesen, versuchsweise die gefundene 
Formel an Stelle des Worles "Erfindung" in das Gesetz ein
zufiigen, denn wenn die Formel etwas taugt, so darf man fiiglich 
erwarten, daB dadurch das Gesetz verstandlicher werden miiBte. 
Dieser Versuch ist aber niemals gemacht worden. , 

Die Methode, die hier gewahlt worden ist, um zu einer Begriffs
bestimmung zu gelangen, geht ausdriicklich von dem Verzicht 
aus, eine solche Formel aufzustellen, und befaBt sich mit Vor
bedacht ausschlieBlich mit demjenigen, was an den vorhandenen, 
uns im Leben umgebenden, konkreten Erfindungen beobachtet 



Anhang. 275 

werden kann. Die Rechtsprechung aber, das ist die lebendige 
Handhabung des Gesetzes, hat es auch nur mit den konkreten 
Erfindungen und mit den sie begleitenden Erscheinungen des 
wirklichen Lebens zu tun. 1st also unsere Formel richtig aus 
dem Leben abgeleitet worden, so muB sie auch der Bedingung 
geniigen, daB sie in das Gesetz oder in das System der praktischen 
Rechtsprechung ungezwungen eingefiigt werden kann, und wenn 
von einem solchen Versuch auch kein wesentlicher Nutzen fiir 
die Rechtsprechung zu erwarten ist, so ist er doch als eine Probe 
auf das Exempel anzusehen, das heiBt die Moglichkeit, die Formel 
in das Gesetz einzufUgen, ohne mit der Rechtsprechung in Wider
spruch zu geraten, wiirde ein Indicium fiir die Richtigkeit ihrer 
Ableitung darstellen. In diesem Sinne ist der Versuch lehrreich. 

Das Wort Erfindung umfaBt mehrere Begriffe, namlich den 
Begriff "Tatigkeit des Erfindens" und den Begriff "Resultat des 
Erfindens". Wir haben noch einen dritten Uriterbegriff hinzu
gefUgt, das Objekt des Erfindens. Dieses "Umfassen" kann aber 
unmoglich so verstanden werden, als ob das Wort Erfindung an 
jeder Stelle, wo es angewendet wird, immer aIle drei Begriffe 
gleichzeitig ausdriickte. Vielmehr hat das Yolk beim Entwickeln 
des Wortes die drei Begriffe iiberhaupt nicht unterschieden, son
dern wenn es irgend einen der drei Begriffe vor sich hatte, ein
fach das Wort angewendet, ohne sich darum zu kiimmern, welcher 
Unterbegriff zu bezeichnen sei. 

Wenn wir sagen: Er ist durch Erfindung reich geworden, meinen 
wir in der hier eingefUhrten Kunstsprache: Er ist durch Inven
tion reich geworden. 

Wenn wir sagen: Die Lokomotive ist eine Erfindung, so meinen 
wir ein Inventat. 

Wenn wir sagen: Der moderne Kulturzustand beruht auf den 
technischen Erfindungen, so meinen wir auf den Resultaten des 
Erfindens, das heiBt auf der Kenntnis von Inventaten. 

Also auch im Gesetz bedeutet das Wort Erfindung nicht dreier
lei verschiedene Begriffe, sondern entweder den ersten oder den 
zweiten oder den dritten. Den zweiten Begriff, den' des Inventats, 
konnen wir nun ohne weiteres an Stelle von "Erfindung" einsetzen 
und finden, daB einerseits der Sinn des Gesetzes, wie ihn die Praxis 
ausgebildet hat, urn kein Haar geaudert wird und daB auBerdem 
der scheinbare Zwiespalt. den es enthielt, alsdann verschwindet. 

Patente werden erteilt fiir neue Inventate, welche eine gewerb
liche Verwertung gestatten - oder wenn wir fUr das Kunstwort 
wieder die Formel einfiihren: 

Patente werden erteilt fUr neue Koinzidenzen zwischen natiir
lichen Moglichkeiten und menschlichen Postulaten, welche eine 
gewerbliche Verwertung gestatten. 

Hierbei faUt nur das Wort '"neu" auf, dessen Gebrauch in 
dies em Zusammenhang ungenau sein wiirde, weil die objektive 
Neuheit der Koinzidenz yom Gesetz nicht gefordert wird, son
dern nur deren Unbekanntsein. Das Wort "neu" muB also durch 
die Worte "bisher unbekannte" ersetzt werden, und man erhalt: 

18* 
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Patente werden erteilt fUr bisher unbekannte Koinzidenzen 
zwischen natiirlichen Moglichkeiten und menschlichen Postulaten, 
welche eine gewerbliche Verwertung gestatten. 

Wie man sieht, ist die Tautologie eliminiert, die soviel Kopf
zerbrechen gemacht hat, denn das Inventat ist von der Zeit 
unabhiingig und der Begriff der Invention, von dem schon 
Schanze mit vollem Recht lehrt, daB sein Vorhandensein kein 
Postulat der Patentfiihigkeit sei, ist samt dem ihm inhiirenten 
Neuheitsbegriff ausgeschieden. 

Die Aufgabe des Vorpriifers im Patentamt ist dadurch natiir
lich nicht ge16st, aber immerhin gekliirt. Er hat nicht, wie Ro
bolski noch will, uno actu auf Erfindungscharakter und auf Neu
heit zu priifen, sondern, ob ein Inventat vorliegt oder nicht, wird 
er fast ausnahmslos ohne weiteres erkennen, und seine Priifung 
hat sich auf die Frage zu beschriinken, ob das vorliegende In
ventat vor dem Tage der Anmeldung unbekannt war oder nicht. 

DemgemiiB konnen wir ebenfalls im Paragraph 2 das mehr
deutige Wort "Erfindung" durch das eindeutige Wort "Inventat" 
ersetzen: 

"Ein Inventat gilt als unbekannt, wenn es vor dem Tage der 
auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung u'.s. f." 

Die Aufgabe, die sich die Enquete-Kommission von r886 ge
stellt hatte, wiire somit auf die viel engere Aufgabe der niiheren 
Bestimmung des Unbekanntseins zuriickgefUhrt, und da diese 
Aufgabe in der Zwischenzeit durch die praktische Rechtsprechung 
wenn nicht vollstiindig gelost, so doch ihrer Losung wesentlich 
niiher gebracht worden ist, kann es nur noch interessieren, auch 
die von der Praxis auf diesem Gebiete aufgestellten Regeln an 
der Hand unserer Formel zu analysieren. 

Es gilt heute ohne wei teres als unbekannt jedes Inventat, dessen 
technische Moglichkeit oder dessen menschliches Postulat vor dem 
Anmeldungstage nicht bekannt war. Als unbekannt gilt aber 
auch das Inventat, wenn zwar die technische Moglichkeit und das 
menschIiche Postulat bekannt waren, aber durch die Anwendung 
dieser Moglichkeit auf dieses Postulat eine vollkommenere Be
friedigung des letzteren erhalten wird, als durch die bisher darauf 
angewendetenMoglichkeiten. 1st dagegen eineMoglichkeit bekannt, 
die einen Teil eines bekannten Postulats befriedigt und eine 
andere Moglichkeit ebenfalls bekannt, die einen anderen Teil des
selben Postulats befriedigt, so gilt die Zusammenstellung beider 
MogIichkeiten dann nicht als unbekannt, wenn sie nichts weiter 
zur Folge hat, als eben die Befriedigung jener beiden Teile des 
Postulats. Sie gilt aber als unbekannt, wenn durch die gleich
zeitige oder auch die konsekutive Befriedigung der beiden Teile 
des Postulats beide oder ein Teil vollkommener befriedigt wird, 
als im Fall der getrennten Befriedigung. 

(23) Seite roo. 
Hermann von Helmholtz, Erinnerungen, Tischrede gehalten bei 

der Feier des 70. Geburtstages, Vortriige und Reden. Braun
schweig, Vieweg & Sohn, 1896. 
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(24) Seite 100. 
Max Eyth, Lebendige Krafte. Berlin, Julius Springer, I905. 

"Zur Philosophie des Erfindens", S. 255 und 262 ff. 
(25) Seite II2. 

Max Eyth, Lebendige Krafte. "Poesie und Technik." 
(26) Seite II5. 

Schon Ludwig RoB hat darauf hingewiesen, daB angesiehts der 
tatsachliehen Befunde die Annahme einer zeitliehen Aufeinander
folge von polygonalem und rechtwinkligem Quaderbau nicht 
haltbar sei. So sagt er zum Beispiel (Reisen auf den grieehisehen 
Inseln. Cotta 1840, Bd. I, Seite 60): 

"Eines dieser Mauerstiicke - wie es scheint der Dnterbau 
eines offentliehen Gebaudes - zeigt wieder den ofter bemerkten 
sehroffen Dbergang von polygoniseher zu vollig rechtwinkliger 
Konstruktion, in der Weise, welche keinem Zweifel Raum laBt, 
daB derselbe Baumeister hier in einem und demselben Monument 
beide Konstruktionsarten gleichzeitig anwandte." 

Nachdem die neuesten Entdeckungen, besonders in Knossos, 
gelehrt haben, daB die hoch entwickelte kretische Kultur und 
Baukunst jedenfalls durch Jahrtausende auf demselben Boden 
gebliiht hatte und untergegangen war, auf dem spater die grie
ehischen Bauwerke entstanden sind. kann man urn so weniger 
an der Vorstellung festhalten, daB ein wirldicher Entwickelungs
iibergang zwischen diesen verschiedenen elementaren Mauerkon
struktionen erst von den Griechen d urchgefUhrt worden sein 
konnte. Dnd auch noch heutigentags kann man gerade in 
Grieehenland die verschiedenen Konstruktionsformen nebenein
ander sehen. Die Weinbergsmauer ist eine Masse von roh auf
einander geschichteten unbehauenen Steinen, bei der nur die 
Seiten vertikal sind und der Scheitel horizontal. An Bahnhofs
gebauden und Seheunen kommt besonders haufig die polygonische 
Form vor, bei der allerdings im Gegensatz zu den antiken 
Resten jetzt stets Mortel verwendet ist, und die Kirchen und 
modernen Praehtbauten zeigen rechtwinklige Quader. 

Das beweist aber nur, daB die alteren Formen sich fUr Zwecke, 
fUr die sie aueh heute noeh die besten Losungen darstellen, neben 
den vollkommeneren gehalten haben, wahrend gerade die rohe 
Weinbergsmauer sich so. deutlich als das Prototyp der Mauer iiber
haupt darstellt und anderseits der Schritt von dieser zur poly
gonisehen ein so naheliegender ist, daB im allgemeinen die Ord
nung der drei Konstruktionenin eine chronologisehe Entwieke
lungsreihe trotzdem ihre Bereehtigung behalt. Wir miissen diese 
Entwiekelung nur eben nicht in die Anfange der griechischen 
Kultur, sondern etwa in die Anfange der agyptisehen oder baby
lonischen verlegen. 

(27) Seite 116. 
The Scientific Works of C. William Siemens. London, John 

Murray, 1889, Vol. III., p. 366. 
Eroffnungsrede an die Society of Arts im Jahre I882. Siemens 

sagt auf Seite 378: 
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"The extension of a district beyond the quarter of a square mile 
limit, would necessitate an establishment of- unwieldy dimensions, 
and the total cost of electric conductors per unit area would be 
materially increased; but independently of the consideration of cost, 
great public inconvenience would arise in consequence of the number 
and dimensions of the electric conductors, which would no longer 
be accommodated in narrow channels placed below the kerbstones, 
but would necessitate the construction of costly subways - veri
table cava electrica." 

(28) Seite 130. 
James Nasmyth, London, John Murray, 1883, Seite 241 ent

halt ein Facsimile der Skizze des ersten Dampfhammers aus dem 
Jahre 1839. Das Original dieses Blattes ist im South Kensington 
Museum in London ausgestellt. 

(29) Seite 133. 
W. Berg, R. du Bois-Reymond und L. Zuntz; 'Ober die Arbeits

leistung beim Radfahren; Arch. f. Anatomie und Physiologie 
Suppl. S. 47. 

(30) Seite 143. 
DaB trotz der fast allgemeinen Aufnahme des neuen Verschlusses 

eine gewisse Zahl von Korkziehern in der Kiiche und in der 
Weinstube noch ihr Leben fristet, ist im wesentliehen dadurch 
begriindet, daB gerade bei dem Vertrieb von Lebensmitteln die 
Aufmachung in viel hoherem Grade der Sitte unterworfen ist als 
der ZweckmaBigkeit. Es wiirde uns ja als ein' nicht geringes 
Sakrileg erseheinen, wenn ein Wirt es wagen wollte, nns einen 
guten Wein in einer Flasche von anderer als der durch die 'Ober
lieferung geheiligten Form vorzusetzen. 

(31) Seite 152. 
Alexander Moszkowski geiBelt diese Form der Reklame sehr 

treffend in den Lnstigen Blattern (1903 No. 39) mit folgendem 
scherzhaften Interview. 

Thomas A. Edison. 
Kaum war es bekannt geworden, daB Edison kiirzlich die Eigen

schaften der X-Strahlen - trotz Rontgen - entdeekt hatte, als 
wir unseren Berichterstatter beauftragten, den Zauberer von 
Menloe Park iiber seine neusten Wundertaten zu befragen. 

Edison erklarte, es sei ihm gelungen, nicht nur in den X-Strahlen, 
sondern in den Strahlen iiberhaupt zwei sehr wichtige Elemente 
nachzuweisen, namlieh Warme und Licht. Dnd dies - so fuhr 
er fort - hat mich sofort zu praktischen Folgerungen angeregt. 
Ieh bin namlieh auf die Idee gekommen, allerhand Strahlungen 
fiir die innere Einriehtung menschlicher Wohnhauser zu benutzen. 
Stellen Sie sieh vor, daB ich ein Mittel gefunden habe, die ein
zelnen Wohnraume selbst im hartesten Winter automatisch zu 
erwarmen! 

Der Journalist: Wie maehen Sie das? 
Edison: Sehr ingenios, ich errichte in einer Eeke des Zimmers 

ein kleines Bauwerk aus Kacheln, das inwendig geheizt werden 
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kann. Sobald dies geschehen, verbreitet sich eine angenehme 
Temperatur durch den ganzen Raum. 

Der Journalist: Aber das ist ja ein O£en! 
Edison: Der Name tut nichts zur Sache, obschon ich die Er

findung wahrscheinlich den Edisonschen WiLrme-Akkumulator 
nennen werde. Nun habe ich mir gesagt: wo WiLrme ist, muB 
auch Licht sein. Sie werden zugeben, daB ein aus Steinen her
gestelltes Haus inwendig finster ist. Wie uberlistet man die 
Natur? wie bewirkt man es, daB die Stuben hell werden? 

Der Journalist: Vielleicht durch Fenster. . 
Edison: Nennen Sie es, wie Sie wollen. Auf die Idee kommt 

alles an: ich lasse in den Mauern viereckige Offnungen, die ich 
mit Holzrahmen verkleide, und das Problem ist gelost. Um den 
Zutritt des Windes zu verhindern, verschlieBe ich diese Rahmen-

Der Journalist: Mit Glas! 
Edison: Ah, davon haben Sie schon gehort? Wie schnell doch 

meine<Neuerungen bekannt werden! Ja, mit Glas, das ich eigens 
hierzu erfunden habe. Naturlich lasse ich es patentieren, damit 
meine muhevoll errungenen Resultate nicht von der Konkurrenz 
fortgeschnappt werden. 

(32) Seite 154. 
Lyell, Antiquity of Man, London, John Murray, 1863, p. 377 u. f. 
"To a European who looks down from a< great eminence on the 

products of the humble arts of the aborigines of aU times and coun
tries, the knives and arrows of the Red Indian of North America, 
the hatchets of the native A ustralian, the tools found in the ancient 
Swiss lake-dwellings, or those of the Danish kitchen-middens and 
of St. Acheul, seem nearly all alike in rudeness, and very uniform 
in general character. The slowness of the progress of the arts of 
savage life is manifested by the fact, that the earlier instruments 
of bronze were modelled on the exact plan of the stone tools of the 
preceding age, although such shapes would never have been chosen, 
had metals been known from the ·first. The reluctance or incapacity 
of savage tribes to adopt new inventions, has been shown in the 
East, by their continuing to this day to use the same stone imple
ments as their ancestors, after that mighty empires. where the use 
of metals in the arts was welt known, had flourished for three 
thousand years in their neighbourhood. 

" We see in our own times, that the rate of progress in the arts 
and sciences proceeds in a geometrical ratio as knowledge increases, 
and so, when we carry back our retrospect into the past, we must 
be prepared to find the signs of retardation augmenting in a like 
geometrical ratio; so that the progress of a thousand years at a 
remote period, may correspond to that of a century in modern 
times, and in ages still more remote Man would more and more 
resemble the brutes in that attribute which causes one generation 
exactly to imitate in all its ways the generation which preceded it. 

"The extent to which even a considerably advanced state of civili
sation may become fixed and stereotyped for ages, is the wonder 
of Europeans who travel in the East. One of my friends declared 
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to me, that whenever the natives expressed to him a wish ,that he 
might live a thousand years', the idea struck him as by no means 
extravagant, seeing that if he were doomed to sojourn for ever among 
them, he could only hope to exchange in ten centuries as many 
ideas, and to witness as much progress, as he could do at home in 
half a century." 

(33) Seite I55· 
Max von Eyth, Wort und Werkzeug, Deutsche Monatsschrift 

fur das gesamte Leben der Gegenwart, Mai-Juli I905. Berlin, 
Alexander Duncker. 

Derselbe, Lebendige Kriifte, "Zur Philosophie des Erftndens". 
Berlin, Julius Springer, I905. 

(34) Seite I6L 
Die Geschiiftstiitigkeit des Kaiserlichen Patentamts, Ergiinzungs

band zum Blatt fUr Patent-, Muster- und Zeichenwesen. Berlin, 
Carl Heymann, I902. 

(35) Seite I7L 
Comptes Rendues, Tome lI8, I904, p. 50L 
Bullier, D. R. P. 77 I68. 
Willson, Patentanmeldung, W. I0662. 

(36) Seite I78. 
D. R. P. I04872. 

(37) Seite I79. 
Der praktische Erfolg des Auerlichts beruht auf der Verwen

dung von Thoroxyd, dem eine kleine 'Menge Ceroxyd beigemischt 
ist. Reines Thoroxyd gluht bei der Temperatur der gew6hnlichen 
Gasflamme nur dunkelrot und die Leuchtkraft nimmt mit der 
Menge des beigemischten Ceroxyds schnell zu und erreicht ein 
Maximum wenn ein Mischungsverhiiltnis von einem Teil Ceroxyd 
auf 99 Teile Thoroxyd angeniihert wird. Auer hatte diese Be
obachtung einer Patentanmeldung zugrunde gelegt, lieB aber den 
wesentIichen Anspruch fallen, nachdem seine Anmeldung von dem 
Vorpriifer des Patentamts beanstandet worden war. Er erhielt 
dagegen ein Patent auf einen Gliihstrumpf aus "Thoroxyd" kurz
weg, und dies Patent wurde von der Konkurrenz auf dem Wege der 
Nichtigkeitsldage angefochten, weil er selbst unter anderen nach
gewiesen ,hatte, daB reines Thoroxyd keine brauchbaren Gliih
k6rper liefert. Gleichzeitig war ein ProzeE anhiingig, den er 
gegen seine Konkurrenz wegen Verletzung jenes Patents an
gestrengt hatte. 

Das Reichsgericht fiiIIte ein wahrhaft salomonisches Urteil. 
Auf der einen Seite wurde die Nichtigkeitsklage abgewiesen, weil 
zur Zeit der Anmeldung des Patents die Darstellung von reinem 
Thoroxyd noch nicht gelungen war, sondern der K6rper, den man 
damals als "Thoroxyd" bezeichnet hatte, stets Beimengungen von 
Ceroxyd enthielt. Auf der anderen Seite wurde aber auch die 
Verletzungsklage abgewiesen, weil jene Substanz, die man damals 
als Thoroxyd bezeichnet hatte, nur bis zu ungefiihr 0,08 Ofo Cer-
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oxyd enthalten hatte, die technisch wertvollen Eigenschaften der 
einprozentigen Mischung aber ganz andere seien, so daB auch 
die Mischung selbst yom patentrechtlichen Standpunkt aus als 
eine andere Mischung anzusehen seL Auer von Welsbach behielt 
also sein Patent, aber die Konkurrenz durfte fortfahren, seine 
Gliihkorper nachzumachen. 

Reichsgericht 1. Ziv.-Sen., Entscheidungen yom 7. November 
1895, 14. Juli 1896 und 2. Juli 1898. 

(38) Seite 183. 
Man findet nicht selten in der Fachliteratur Klagen iiber diese 

Verschwendung wertvoller geistiger Arbeit, und es wird gewohn
Hch den Einrichtungen der Patentamter die Schuld an dem Unter
gang oder der Verkiimmerung der groBen Mehrzahl der Erfin
dungsideen beigemessen. Wenn wir uns aber der vielen auffallen
den Ahnlichkeiten zwischen der Entwickelung der Erfindungen 
und der natiirlichen Organismen erinnern, auf die im dritten 
Kapitel hingewiesen worden ist, werden wir vielmehr geneigt 
sein, in dieser Erscheinung einen weiteren Fall einer solchen 
Analogie zu erblicken. Die Patentamter diirften dabei im wesent
lichen nur die Wirkung haben, die Erscheinung der Beobachtung 
zuganglich zu machen. Das Bild der natiirlichen Befruchtung 
ist hier nicht bloB gewahlt worden, um die Erscheinung zu schil
dern, sondern mit der Absicht, die Aufmerksamkeit des Lesers 
auf die bestehende Analogie mit der Materialverschwendung in 
der organischen Welt hinzulenken. 

(39) Seite 198. 
Die Zahlen der zweiten, dritten und achten Spalte sind nach 

den Angaben in Otto Hiibners Geographisch-Statistischen Tabellen. 
1902, Frankfurt a. M., Heinrich Keller, berechnet, die .absoluten 
Produktivitaten der Vergleichsstaaten nach denen der Official 
Gazette fiir I900 und dem Erganzungsband zum Blatt fiir Patent-, 
Muster- und Zeichenwesen. 

Die Zahlen der vierten Spalte verdanke ich groBtenteils den 
liebenswiirdigen Bemiihungen der Herren E. Bede in Briissel, 
Brandon in Paris, Alfred J. Bryn in Christiania, A. Clarke in 
Madrid, Max Georgii in Washington, Hofman-Bang in Kopen
hagen, Oliver Imray in London, Victor Karmin in Wien, Kele
men in Budapest, A. Ritter in Basel, Ernst Svanquist in Stock
holm und Secondo Torta in Turin. 

Diejenigen Zahlen, die bisher in die amtlichen Veroffentlichungen 
nicht iibergegangen sind, konnten nur durch personliche Anfragen 
dieser Herren bei den betreffenden Behorden ermittelt werden. 
Ihnen allen spreche ich an dieser Stelle meinen Dank fUr ihre 
freundliche und erfolgreiche Hilfe aus. 

Ich nehme diese Gelegenheit wahr, um mit Bedauern festzu
stellen, daB die statistischen Verofientlichungen der Patentamter 
fast aller Lander auBerst liickenhaft sind. Besonders macht sich 
in denjenigen Landern, die auf Grund einer amtlichen Priifung 
der Neuheit des Anmeldungsgegenstandes Patente erteilen, die 
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Neigung bemerkbar, die Zahlenangaben auf erteilte Patente zu 
beschranken, anstatt sie systematisch auf Patentanmeldungen 
auszudehnen. Solche Angaben sind daher mit denen anderer 
Lander iiberhaupt nicht zu vergleichen. Man ist darauf an
gewiesen, das subjektive Element der Neuheitspriifung auf Grund 
allgemeiner Angaben iiber das Verhaltnis der Erteilu}lgen zu den 
Anmeldungen zu eliminieren, eine Methode, die natiirlich unter 
Umstanden zu erheblichen Irrtiimern fiihren kann. AuBerdem 
werden in vielen Landern die Anmeldungen, die von Inliindern 
und von Ausliindern stammen, nicht getrennt aufgefUhrt. 

(40) Seite 21 r. 
Carl Fischer, Denkwiirdigkeiten und Erinnerungen eines Arbei

ters. Jena, Eugen Diederichs, I903. 
William Bromme, Lebensgeschichte eines modernen Fabrik

arbeiters. Jena, Eugen Diederichs, I905. 
Hugo Miinsterberg, Die Amerikaner. Berlin, Mittler & Sohn, 

190 4. 

Jul. H. West, Hie Europa, hie Amerika! Berlin, F. Siemen
roth, 1904. 

Vergl. auch: 
Werner Sombart, Studien zur Entwickelungsgeschichte des 

nordamerikanischen Proletariats. Archiv fiir Sozialwissenschaft 
und Sozialpotitik, XXI. Tiibingen, J. C. B. Mohr, 1905. 

(4I) Seite 215. 
Die Kilometerzahl des schwedischen Eisenbahnnetzes im Ver

gleich zur Volkszahl ist die groBte in Europa, die Kilometerzahl 
der Telephonleitungen mit der Volkszahl verglichen iibertrifft 
iiberhaupt diejenigen aller Liinder der Welt, das Telegraphen
und Postwesen ist mustergiltig. Sveriges land och folk, heraus
gegeben von Gustav Sundbiirg. Stockholm I90r. 

(42) Seite 2I6. 
1.. Darmstaedter und R. du Bois-Reymond, 4000 Jahre Pionier

Arbeit in den exakten Wissenschaften, Berlin, J. A. Stargardt, I904. 
Herr Dr. Darmstaedter hat sich in der liebenswiirdigsten Weise 

der groBen Miihe unterzogen, fUr mich die Zahlungen auszufiihren, 
die in dieser Tabelle zusammengestellt sind. 

(43) Seite 226. 
Nach welchen Gesichtspunkten die Bevolkerung fiir die Zeit 

der Landung der "Mayflower" geschatzt ist, entzieht sich der 
Nachpriifung des Verfassers. Fiir 190Q gibt Hiibners Tabelle die 
Zahl der Indianer auf 270000 an. Denkt man sich diese gleich
miiBig iiber das Land verteilt, so wiirde auf jeden Menschen ein 
Gebiet von rund sechs Kilometer im Geviert kommen und in 
einem Gebiet von der GroBe der Mark Brandenburg wiirde ein 
Stamm von rund IIOO Seelen leben. Fiir eine Bevolkerung, die 
sich ausschlieBlich von der Jagd niihrt, diirfte eine solche Dichtig
keit ungefiihr angemessen sein. 



Anhang. 283 

(44) Seite 232. 
Denselben Gedanken spricht der englische Gelehrte und Politiker 

Lyon Playfair sehr treffend in einer Rede aus, die er an seine 
Wiihler in Leeds um das Jahr 1870 gehalten hat: Wemyss Reid, 
Memoirs and Correspondence 0/ Lyon Play/air, London, Cassel 
& Co .• 1899, Seite 438: 

"The economical applications 0/ science in the vast improvements 
0/ the telegraph, the railroads, and the steamships have changed the 
whole system 0/ commerce. The effect 0/ this has been to destroy 
local markets, and to consolidate all into one market - the world. 
1/ our landlords and farmers want to know the names 0/ the three per
sons who have knocked out the bottom of our old agricultural system. 
I can tell them. Their names are Wheatstone, Sir Henry Bessemer, 
and Dr. Joule. The first, by telegraphy. has changed the whole 
system by which exchanges are made; the second, by his improve
ments in steel, has altered profoundly the transportation of commo
dities by sea and by land; and the third, by his discovery of the 
mechanical equivalent of heat. has led to great economy of coal in 
compound engines." 

(45) Seite 234· 
August Forel, Die sexuelle Frage. Miinchen, Ernst Reinhardt, 

1905. Seite 520. 
"Inwiefern die mongolische Rasse, eventuell auch die jiidische, 

den indogermanischen KulturvOlkern sich beimiscllen kann, ohne 
sie zugleich langsam und friedlich zu verdriingen und zu ver
nichten, ist eine weitere Frage. die ich zwar stellen kann. aber 
nicht zu beantworten im stande bin. Wiirde es sich nur um die 
Japaner handeln, so hiitte es keine Schwierigkeit; besonders 
die Chinesen und einige andere Mongolen bilden aber fiir den 
Bestand unserer weiBen Rasse eine Gefahr, die nur ein Blinder 
verkennen kann, indem sie mit zwei- oder dreimal geringerer 
Nahrung und geringerem Luftraum leben und vorlieb nehmen, 
dabei sogar mindestens doppelt soviel Nachkommenschaft und 
mehr Arbeit erzeugen als wir." 

(46) Seite 252. 
Forel. Die sexuelle Frage, Seite 455. 
"Mit Bezug auf die Bevolkerungsquantitiit stehen sich diametral 

entgegengesetzte Ansichten einander gegeniiber. Gewisse Men
schen sehen das Heil des Volkes in einer unbegrenzten Vermeh
rung und glauben mit Bebel, man konne durch richtige Ausnutzung 
aller Ecken und Enden der Erde noch eine ungemessene Zahl 
Menschen mit deren Produkten erniihren. Dieses sonderbare 
chinesische Ideal, das die ganze Erdoberfiiiche in ein mit Mist 
gediingtes Kartoffel- und Getreidefeld umwandeln mochte, um 
darauf sozusagen eine Art merischlicher Kaninchenzucht anzulegen, 
will uns nicht einleuchten. Dbrigens steht in hohem Grade zu 
befiirchten, daB, wenn die Chinesen geniigend zivilisiert sein 
werden, um sich den anderen Volkern beizumischen, sie ohne 
unsere Hilfe den Erdball in einen menschlichen Kaninchenstall 
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umwandeln werden, wenn wir uns nicht rechtzeitig dagegen vor
sehen." 

(47) Seite 253. 
Paul G6hre, Drei Monate Fabrikarbeiter, Leipzig, Fr. Wilh. 

Grunow, 189I, Seite 30. 

(48) Seite 255. 
William Siemens, Antrittsrede Society ot Arts, I882, siehe An

hang (27). 
"It should be born in mind, however, that any great technical 

advance is necessarily the work of time and serious labour, and 
that when accomplished, it is generally found that, so far from 
injuring existing industries, it calls additional ones into existence, 
to supply new demands, and thus gives rise to an increase in the 
sum total of our resources. It is, therefore, reasonable to expect 
that, side by side with the introduction of the new illuminant, gas 
lighting will go on improving and extending, although the advantages 
of electric light for many applications, such as the lighting of public 
halls and warehouses, of our drawing-rooms and dining-rooms and 
passenger steamers, our docks and harbours, are so evident, that its 
advent may be looked upon as a matter ot certainty." 

(49) Seite 264. 
Werner Siemens, Wissenschaftliche und technische Arbeiten. 

Berlin, Julius Springer, 189I, Band II. Denkschrift betreflend 
die Notwendigkeit eines Patentgesetzes fUr das Deutsche Reich. 
Seite 561 u. fl. 

(50) Seite 264. 
An Act to amend the Law with reference to Applications for 

patents and Compulsory Licences, and other matters connected 
therewith. (I8th December I902.) 
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