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Die Liebe zu nationaleT Unab
hiingigkeit inJessen tvar zu staTk unJ lieu aich auf Jiese W ei~e nicht 
auarotien. Die SiiJamerikaner tvaren Jie elSlen. Jie aich gegen Jie 
reaJ(lionaren M a~sregeLn emporten; GriechenLand. Belgien. Spanien unJ 
zahlreiche andere Lander des europaischen F estlandes folgten. und das 
19. Jahrhunderi tvar vom Larm vieler Unabhangigkeitskriege erfiillt Seite 346 

Wah rend aber die V iilker 
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so verlor el doch seine alte Selbstiindigkeit - und das geliel ihm nicht 

Die Generation. die den 
Sieg der Eisenbahn uber Jie Postkutsche miterlebte. halte ein Zeit
olter des GLiickes und W oMstandes 1I0rausgesagt; die allgemeine Ein-
fiihrung des F abrikbetriebes aber erwies die Prophezeiung als falsch. 
MehreTe Auswege wurden beschritten, doch fiihrte keiner zum Zie/e 

Die WeLt haite aber noch eine andere Wandlung 
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haite deT Physiker endlich H andlungsfreiheit gewonnen unJ konnte 
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