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I. Se^rDerfaffuttfl

Doríd)tíle.

©rbiiiaiin«: £)en ^ugcn.

(ï'DlUtgi'(i|d)CÏ 9iclÍ(fÍ0ilê=Ulttcn’Íd)t, 2 St. to. $ibïifd)e ®efd)id)te bed alten Seftamentd 
gelefen unb toiebererjöfdt nad) ißreufj. — ®ad erfte §auptftüd, Kirdjenlieber unb paffenbe Sprüdte 
gefeint.

Scutfdj, 10 St. to. ®ie Geifdjtebenen SSortarten im Slffgemetnen; ®eclination bed Subftan= 
tied unb 3ltfectiod, Conjugation bed $er6umd ntünblid) unb fdjriftlid) unb bei Saßbilbungen geübt; 
ortl)cgrapl)ifd)e Hebungen. — Sefeübungen aud (Clemen’d íefebud). ®er 3nf>alt tourbe befprod)en unb 
bad ©elefene tviebererjäljlt. — ®eclaniiereu.

9ïcd)ttetl, 6 St. to. ®ie vier Specied in unbenannten unb benannten 3al)len münblidj unb 
fdjriftlid) geübt. — Kopfred)uen.

SCDífľúpIjic, 2 St. to. ®ie æorbegriffe jur ©eograpfue aud bent erften Curfud von æoigt’d 
Seitfaben tourben burdjgenontnten, bie Räuber aller Srbtpeile mit befonberer 23erüdfidjtigung Curopad 
an ber Karte eingeübt.

Sdjrciben, 4 St. to. Hebungen nad) æorfdiriften an bei Sßanbtafel von bei $anb 
bed ietyrerd.

3cid)ltCll, 2 St. to. greied tpaiibjeidjnen nad) 5Büf)ter’d „Șunbert ŠBorfegebfättern."
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МДОпІе.

Segra. Orbinariug: ճօէււՑ A. fperr Dr. ®ú[f. — (Sotuë В. фегг iôriïrtmann.

©tWttßCÜfdjcr 9teligion§Uttterri(f)t, З St. го. Viblifdce ©efekte bež 31. S. nad) fßreuß; 
Vihelfunbe ; baž erfte unb jroeite .fpauptftücf gelernt, baž erfte erf(ärt; Śirdjenlieber unb Vibeífprüdje.

Seutfdj, 4 St- го. Hebungen int Sefen unb ©eclamieren. S2)rtt>DgrapȘifdȘe Hebungen, ©ie 
Seifte bon ben Sportarten unb Sattheiten im Ulnfdjlnß an ben ÎateinifdȘen Unterricht. Schriftlich ež 
mb nutnblidcež Síad^erjähíen gefefener unb borgetragener Stoffe.

Sotchi, 8 St. го. ©ie ©eclination ber regelmäßigen Subftantioe unb Slbfectibe. ©ie ©enuž» 
regeln. — Sum. — ©až regelmäßige Verbum mit älužnahnte ber Deponentia. — ©ie regelmäßige 
Komparation. Hebungen im Heberfeßen nad) Scheele § 1—25. ©ptemporalien uub ©percitien.

flîcdjltClt, 5 St. ro. SBieberholitng ber oier Speciež in unbenannten ßal)len. ©ie oier Speciež 
in benannten Bahlen. Bedred)nung. Belegung ber Ba^en 'n ihre ©runbfactoren. Vorübungen 
jum Vrndjrecbnen. Slbbition unb Subtraction ungleidjnamiger, fRefolbiren benannter Vrüdje.

©COßritplfic, 2 St. ro. ©er erfte Kurf už oon Voigťž Seitfaben rourbe eingeübt, bie (ßro= 
oinjen te. fßreußenS tourben gelernt.

©cfdjidjtc, 1 St. ro. ®ried)ifd)e ©ötter unb Jeroen.
9lütltrßCfd)id)tC, 2 St. ro. 3m Sommer Votanil — mit befonberer 9lüdfid)t auf bie toid)= 

tigften einheimifchen polgárién — unb ^Mineralien. 3m SBinter : UeberfidȘt bež STȘrevveicȘg, fpecieHer 
ăBirbelthiere.

śdfreibcit, 3 St. ro. ©eutfdje unb lateinifd)c Sdjrift. Biffin.
BcidfltClt, 2 St. ro. ©ie gerabe Sinie, Bufammenfte^unS berfelben ©infadje gerablinige

figuren, nad) Vorbildern an ber SPanbtafel.

ԶսէՈԽ. Drbtnarhtê: Kötiië A. £)err Dr. (ilaafj. — Kbtuê В. бретг jSdjultyc.

©öangcitfdjcr 9MißionSimtcrrtd)t, 3 St. ro. ©ie biblifdje @efcf>icȘte bež 9Î. ©. nach ^reuß ; 
©eographie oon (ßaläftina. ©až djriftlidje fíirdjeujahr. ©ie brei erften ^auptftücfe. ©er erfte 3lr= 
titel ertlärt. Sprüd)e unb Sirdjenlieber.

©Clltfd), 4 St. ro. Sefen mit SPort- unb Sad)erf(ärung. 9íad)erjählen. Satleljre. @ram= 
matif (Sßräpofitionen unb 3nterpunction) unb ortȘograp^ifdȘe Hebungen, ©eclamieren.

ßfltctn, 6 St. to. ^Repetition unb Srroeiterung bež $enfumž bon Septa. Pronomina, Numeralia, 
Verba Slnomala, bom Асе. с. Inf. nub Abi. abs„ eingeübt an münblidjen unb fdjriftlidjen Ueber= 
fe^ungen. ©pereiden unb ©ptemporalien. -[Memorieren bon Votabeln. Ueberfeßung in Sdjeele’ž 
Uebungžbud).

Sraitíőfifd), 5 St. to. -ßlöh ©lementargramm. Sect. 1—60. ©perciticn unb Kptemporalien.
3lcd)ltClt, 4 St. ro. Vrud)red)nung, ©ecimalbrüdje, einfadje Ütegei be tri unb BinGredjnung. 

Sopfredjnen. Sßödjentlidj eine fRedjenarbeit.
®С0дГП|)1)ІС, 2 St. то. Voigt Kitrfuž I. repetiert, Kurf už II. eingeübt.
©CfdjtdjtC, 1 St. to. ^Repetition bež (penfumž ber Septa. Krählungen auž ber alten 

©efd)id)te.
Ślaturgefdjidjte, 2 St. го. Зт Sommer Votanif mit befonberer Verüdfiditigung ber in ben 

©ärten oerbreitetften ißflanjen. ©inübung bež Sinnéifcben Spftemž. 3m Sßinter SBieberl)oíitng bež 
©hierreid)ž nad) Seuniž ; fd)riftíid;e Vefd)reibung einzelner 9íaturforper.

SdfľCibCll, 2 St. to. ©eutfche unb (ateinifepe Sdjrift. Sdjônfdjreiben.
Bíidjntlt, 2 St. ro. älufriffe bon ©egenftänben, bie bon ebenen glädjen eingefdjloffen roerben, 

einfache ©mámente.
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öttartrt. DibtnartuS: Ճօէս8 A. jperr jSdjmiN. — ճօէսՏ В. jpcrr £)berle^rer $"ol)mri)cr.

Ë’üaitgclifdjer 9leltgion§lttttcrrid)t, 2 St. го. Siblifdje ®efd)id)te nad) ÿreuf;. ©infüprung 
in feie peilige Sdjrift felbft bürd) Onpaltdangabe feer einzelnen $üd)er unb Sefen größerer Slbfcpnitte 
and benf eiben. Sind Sutijer’d S'atecpidmud rourfeen feie beiben erften fpauptftüde roieberpolt, bie übrigen 
gelernt unb feer jroeite SIrtifel erflärt. Memorieren con Sibelfprüdjen unb Sircbenliebern.

©CHtfd), 3 St. го. Seetüre in §opf unb ißaulfief, im S(nfd)luß baran bie Sepre con ben 
Sägen unb Saptpeilen. Ortb)ograț>ȘifcȘe Hebungen; Sluffäge. ©eclamieren,

8ntcin, 6 St. ro. ®rammatif 3 St. ^Repetition unb ©rroeiterung ber gormenlepre, befcn= 
berd bie Sepre com Verbum (cap. 45—70); aug ber Sputa; mehrere ber roieptigften Siegeln über 
ben ©ebrattd) ber ©afiid unb Mc bi ; ©pereiden unb Sptemporalien. — Sectüre 3 St. äßeHer’d 
(perobot, audgeroäplte gabeln bed Phaedrus.

gfttltjüfifd), 5 St. ro. Seetüre 2 St. ißlög ©lementargrammatif, Eingang; paffenbe Stüde 
memoriert. — ©rammatif 3 St. ißlog Sect. 61—105. ©pereitien, ©ptemporalien. gragen in 
franjöfifd)er Spradje gefteilt unb beantwortet.

âRtitljeniiitif, 6 St. ro.
a. ißraftifd)cd Siedeten, 2 St. ¿ufammengefegte Siegel be tri, ßind=, Siabatt=, Setten- 

unb ®efeÚfd)aftdrcd)nung ; päudlid)e Arbeiten roöd)ent(id).
b. Slritpmetiï, 2 St. ¿ßieberpolinig ber Speorie ber ©ecimalbrüdje, abgefürjted Siedmen, 

Anfänge ber $ud)ftabeured)uung unb ber Sîcdfnung mit algebráidén ßaplen.
c. ©come trie, 2 St. ro. $on ben Sßinfcln unb ‘’ßarallellinien, ©ougruen; ber ©reiede nad, 

Mepler’d ©(ementar.-SJîatpematiE § 1—47.
$Сіі(П'(ЦіІ)ІС, 2 ®t- to- Slud Sâoigt’d brittem ©urfud ber allgemeine ©beii unb ©uropa. Siepe= 

tition bed ©urfud II. Hebungen im Rartențeicpnen.
©Cjdjidjk, 2 ®t. ro. Sllte ®efd)id)te.
9iiltui'()cfd)id)tc, 2 St. ro. Om Sommer: Sotanif nach bent fünftlidjen ißflanjenft)fíeme mit 

S3erüdfid)tigung feer natürlidjen gamilien. Om SBittter: SSirbeUofe Spiere unb ¿ßieberpolung ber 
Sffiirbeltpiere.

SdjrciĎCtt, 2 St. ro. ©eutfdje unb lateinifdje Sèprift. ßiffern.
3tidjnctt, 2 St. ro. Ornamente unb antife ©efäße.

Gertid, Orbinartuê: Sötu6 A. Äperr Oberlehrer Jittrkc. 
Sbtiiê В. gterr Oberlehrer Dr. $ranbt.

(Sünilflcltidjcr 'Jlcüßionâunterrirl)t, 2 St. ro. ®aë Seben Зе fu nad) Marcu« unb bie 
9lpoftefgefd)iď)te getefen. Sind bem ÎutȘerifdjen ^ated)iSmitê mürben erfíärt ber 3te Slrtifel, baž 3te, 
4te unb 5te §auptftüd. Memorieren von íöibetfprüdten unb Štrdjenítebern.

^Clltfd), 3 St. ro. Bettiire in $opf unb ißautfief; repetition ber Sapíepre ; Anleitung junt 
£>i«ponieren; Hebungen int freien unb recitierenben æortrage. — 9Jíonattid; einSluffap. — 3lnfang«= 
griinbe ber Metrit. — Memorieren von ®ebid)ten.

őíltCtlT, 5 St. to. Bettiire 3 St. Nepos : ճօէսՏ A. Agesilaus, Hannibal. ®ö tuž B. Miltiades, 
Alcibiades, Dion. Caesar bell. Gall, Sötuß A. lib. VI. Sötuß В. lib. I. Phaedrus. — @ram= 
matif շ ®t. repetition ber ßormenfepre. Sputa; ber Safuë nad) SiberthMeiring § 380—547, 
641—697, eingeübt an Meiring'ß Uebungêbud). (Sptemporalien unb @;ercitien.

tylíróyififd), 4 St. ro. ©rannnatif 2 St. repetition bed Surfit« ber Quarta; ißiöp Sdjuí= 
gramntatif Sect. 1—23. (Sțercitien unb Sptentporalien. Memorieren einzelner Stüde. Sectüre 2 St. 
ro. in ißlöp lectures choisies; leid)te Spred)übungen im 9lnfd)íu§ an bie Sectüre.

(É'ltßlifd), 4 St. to. ©rammatif unb Sectüre nad) Mate Spí. I. Sect. 1 — 54; im Minter 
1 St. Sectüre von Walter Scott: Tales of a Grandfather c. I. II. Spercitien unb ©ptemporatien. 
Srtpograppifcpe dictate. Memorieren von ®ebid)ten. Seid)te Sprechübungen im 3lnfd)htp an 
bie Sectüre.
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9Jîittt)Cittûtif, 6 ®t. го.
a. 9Iritty m etif unb 3Î e d; n e ո, 4 St. SBiebertyolung bed Penfumd Bon Quarta. Slbbieren, 

Muítiplicieren, Potenzieren, Subtrahieren unb 3)ißibieren Bon algebraifd^en Bátyién unb 
33rud);atylen ; Stuöjietyen Bon Duar>rat= unb Subifrourjetn, ©leictyungen oed erften (Śrabed.

b. ® eometrie, 2 St. to. Planimetrie nacty Metyler, Bon Anfang an roiebertyolt unb bann 
bid § 113 inel. (§ 90—98 epei.) burctygenommeu. ЗаЬ^'е'Фе <Sonftructiond=3lufgaben. 
Sille 14 Zage eine 9tectyenarbeit.

®CO(țTllpl)ie, 2 St. ro. ®ie politifdje (Seograptyie ber Sauber ©uropad nad; Poigt’d Seitfabeu 
Surd IV. burctygenommen; bie betreffenben Slbfctynitte and Surfud III. roűrben roiebertyolt, bedgt. ber 
allgemeine Żtyeil. Uebungen im harten,zeidjnen nad; Porbilbern ;n §aufe, and bem ©ebädftniffe in 
ber klaffe.

©cfdjidjte, 2 St. ro. Zeutfdje unb Pranbenburgifd)=Preußif(tye ©efdjidjte.
9iiitin'nc|d)td)tc, 2 St. ro. 3m Sommer : Familien bed natürlichen Pfianjenftyftemd. 3m 

SB inter : Mineralogie, erläutert an templaren. ^rtyftaHograptyie.
BcidjHCit, 2 St. ГО. а. gr е ie d anbjei d) n en : ©enturen unb audnatymdtoeife aud) fd?at= 

tiert audgefütyrte З^фпипдеп. b. Sinearjeidjnen: pianimetrifctye Aufgaben, bereu Söfung auf 
Säßen aud allen Żtyeilen ber ebenen (Beometrie berutyt. Elemente ber Perfpectiße.

ltntcr=íSecunba. SDibinartuž : £>err jSdjumann.

(Sbanflclifc^cr 9íelÍQÍonêuntmÍtí)t, 2 St. го. ©až Seben 3efu nad) ben Spnoptitern. 
SBibelfunbe ber gefcpicptlicpen 93üdjer bež El. ճ. — ©ie alte Sirdjengefcpidjte bid յո Sari b. ®r.

©Clltfd), 3 St. ro. Einleitung jnnt ©imponieren; Sluffäpe; Seetüre unb Erläuterung Sd)iüer= 
fdfer ©ebidjte, fetoie ber ©ramen ăRaria Stuart unb Eöaűenftein. grete æortrâge im Eliifdjluf; an 
bte Sectüre. Ueberfidjt ber gormen ber ©idjttunft.

ßiltcilt, 4 St. ГО. a. Sectüre 2 St. Caesar bell. civ. I. 1—62. Ovid. Metam. V. 341—571, 
642 տցշլ. b. ©rammati! 2 St, Extemporalien unb ©perci tien jur Einübung ber Sputa; naep 
Siberti=Wîeiring Sap. 82—103.

gľíltl^Ôftfd], 4 St. ГО. а. Seetüre 2 St. Michaud, Première Croisade ed. Goebel ; Verträge 
über ben 3npaít bež ©elefenen. b. ©rammatif 2 St. ißlöp II. lect. 24—46. Epercitien unb 
Eptemporalien. ÜScfabeln unb fßprafen. Seichtere Stellen au8 bent Eiiglifdjen überfept.

©nglifd), 3 St. ГО. а. Seetüre 1 St. and Herrig’s first English Reading-book. 9Jcemorier= 
Übungen. Spredmbungen im Slnfdjlujf an bie Seetüre. — b. ©rammati! 2 St. fßlate ©p. II. 
lect. 1—16 unb 27—34. ©pereiden unb Extemporalien.

3)ïat()cnintil, 5 St. ro.
a. Slritpmetif, 2 St. jelenjen mit negativen unb gebratenen Exponenten, ©leiepungen 

mit mepreren Unbekannten, quabratifdje ©leidjungen, Sogaritpmen, aritpmetifèpe unb geome= 
trifcpe Welpen.

b. ©eometrie, 3 St. Sreižbercdjnung, parmonifèpe ©peilung, bie merfroürbigen fünfte՛bed 
©reiedd. Slufgaben nadj Sieber unb Süpmann § 1—21. ©rigonometrie nacp fDîepler 
§ 162—176. Eitle 14 ©age eine päudlitpe Elrbeit.

©COgi’HpíjiC, 1 St ro. Elußereuropäifdje Erbtpeile mit befonberer fRüdficpt auf Entbedung, 
Sevötferung, . fprobucte unb æerleprdberpâïtiiiffe. ^Repetition bon Europa epei, ©eutfcpïanb nacp $oigt 
Eurf. III. IV. 3ur Prüfung bed ©elernten rourben con ben Sdiilleni Sartén aud bem ®ebädjt= 
niff e gejeidjnet.

©efdjidjte, 2 St. ro. Eilte ©efdjidjte.
9liitiini)iffcitfd)aftcn, 6 St. го.
а. fRaturgefcpicpte, 2 St. EBieberpoïung ber bref Sîaturreièpe; im Sommer: SBotanit mit 

9îüdfid)t auf bie roidjtigften epotifdjen ißflanjen unb bie fßflanjengeograppie; im Eßinter: 
SBieberpoíung ber bDíineraíieir mit befonberer ^Betonung iprer djemifdjen ßufammenfepung.
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b. SȘemie, 2 St. ®ie Slequibatentgefețșe. Sinfiifyrung in bie Зфрепфеогіе. Sauerftoff, 
SBafferftoff, Stirfftoff, Sdjtoefeí.

c. է f t f, 2 St. to. SDte íefyre nom 3KagnetiSmu8 nnb ber Síectricität. SDie berfdjiebenen 
¿thermometer.

Зеіфпсп, 2 St. to. a. freies ^anbjeidjnen : Sonturen unb fdjattiert auSgefüfyrte ßeid)= 
nungen auf toeißem unb farbigem ißapier mit Steifeber, fdjtoarjer unb toeißer treibe unb farbigen 
Stiften, b. 8inearjeidjnen: ©eometrifdje Sonftruction ber Ŕegetfdjnitte unb ber in ber Sedjnif 
unb Saufunft деЬгаифІіфеп Sumen. ißerfpectieifd^eS ¿еіфпеп bon ebenen glädjen begrenzter Síäume.

;Obcr:<seciîitba» £)rbtnarhi§ : £)crr ÿrofeffor Dr. JBail.

(S’bitltgcltflljer 9leügiotlêuttictrii)t, 2 St. to. ®a§ Seben 3efu nad) ben nier ©vattgeïien.— 
tie Propheten. — tie mittlere Sirdjengefdjidjte unb repetitionen auS ber ätteren.

tcutfdj, 3 St. to. Einleitung jum ttëponieren, Sluffäße, freie Vorträge. Seetüre: taS 
ribelungentieb unb Sieber EBaltperê non ber ESogeltoeibe im Driginal (^opf unb ißaulfied 11. 2), 
Hermann nnb torotljea, ûuliuê Safar. -— Ueberfidjt ber (Gattungen ber tidjtlunft mit groben.

ßateitt, 4 ©t. to. а. Seetüre: Cicero Laelius, orat. pro Archia poeta. — b. ©ramma til': 
3Robu8teȘre. ©pereiden unb ©ptemporalien.

granjöfifd), 4 St. to. а. Seetüre 2 St. Ségur: Histoire de la grande Armée. ¡Obligator 
rifdje •ßrioatlectüre au8 ißlöß Manuel. — b. ©rammatit 2 St. nach fßlöß II. lect. 46—70. 
©pereiden, ©ptemporalien, Verträge unb fonftige Sprechübungen.

(Sngltfd), 3 St. to. а. Seetüre 1 St. W. Irving, The Life and Voyages of Ch. Columbus.— 
Sbligatorifdje -ßrivatlectüre: Bourcicault, Used up. — b. ©rammatif 2 St. fßlate II. leet. 17—25 
unb 35—50. Verträge unb fonftige Sprechübungen, ©pereiden unb ©ptemporalien.

yjiutljcinatif, 5 St. in.
a. Elritljmetif, 2 St. théorie ber quabratifd)en ©leidjungen. tas imaginare. ElritȘ= 

metifdje unb geometrice reifen, 2infe8=ßin8= unb SRentenredfnung. ©ombiiiationSlehre, 
binomifcher Sehrfaß für ganze pofitive Opponenten. Kettenbrücke, biophantifdje ©leidjungen.

b. ©eometrie, 3 St. Elufgaben nad) Sieber unb SiiȘmaun § 18—37, 54—63, 82—-90, 
135—136. ElnfaugSgrünbe ber neueren ©eometrie. EBieberljolung unb æeenbigung ber 
ebenen trigonometrie, treiedêberedjnung, Stereometrie nad) SDMjler § 193—232 mit EIuS- 
fdjluf; ber Sörperftumpfe. — Eide 14 tage eine Ijäuölidje EIrbeit.

®СОдгіЦ)І)іс, 1 St. to. Elußereuropäifdje ©rbtheile mit befonberer 9lücffidjt auf ©ntbedung, 
Sevölferung, ißrobutte unb ESerlehrSverbältniffe. ^Repetition von Centraleuropa nad) ESoigt 
©որք. III. IV. Sartenjeidjnen au8 bent ©ebäd)tiiiffe.

©Cfdjidjte, 2 St. to. ©efdjidjte bež fÖíittelalterS.
9liitinnnffcnfd)aftcit, 6 St. ю.
a. 9îaturgefd)id)te, 2 St. Elnatomie unb fßhbf^^S^ ber ißflanjen, tljiere unb SRenfdjen, 

erläutert burd) Elbbilbungeit unb Präparate. Eöieberljolung btr brei Sîaturreidje.
b. ©hemie, 2 St. Elbfdjluß ber SRetalloibe mitßugritnbelegung ber tppentheorie. Elufgaben.
c. fßhpfit, 2 St. 3)led)aniE ber feften Körper. Elufgaben.
3Ctd)licit, 2 St. to. а. f reies £> anbհ eidjnen: toie in Unter=Secunba. — b. Sinear= 

jeidjnen: ©eometrifdje iprojectionêleljre ber geraben unb trummen Sinien, ber ebenen unb gekämmten 
glädjen unb ber von földjén begrenzten Sörper. ißerfpectivifdjeS ßeidjnen von gekämmten glädjen 
begrenzter Släume.

I
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érintő, Drbtnariug : L0tr director.

©öangelifdjer ^eligtonsiltttcntdjt 2 St. to, Einleitung in b. ȘR. ճ. — Sei- ©alaterbrief 
in SSerbinbung mit bem 3acobu8briefe, elfter 3ol)anni8= unb fRömerbrief. Steuere Яігфепде?фіфІе 
unb fRepeti tienen au8 ber alten unb mittleren.

Sciltfd), 3 St. to. tidponierübungen. SluffâÇe. Vorträge, lecture : ©ötped Зр^ідепіе, 
Sbafefpeare’8 Stomeo, ©otped Sieber. @efcbid)te ber beutfdjen Static nabSiteratur tien 1517—1805.

Ötltcin, 2 St. Livius XXIII, unb XXIV. Vergil. Aen. II. unb III. ^Repetitionen au8 ber 
©rammatif.

Çytntl,’)üfi|d), 4 St. to. Seetüre 2 St. Racine : Phèdre. — Montesquieu: Considérations 
XII.—XVI. ¿bligatorifdfe Pricatlectüre and piöß Manuel. — ©rammatil 2 St. nad) Plötz Nouv. 
Grammaire Frâng. Ueberfețjungen au8 piöp, Hebungen jur fraujöfifcpen Spntap. Éyercitien au8 
£>opf unb Paulfied 3)eutfcȘe8 Sefebucb II.| 2. Extemporalien SRünblid)e8 Ueberfepen au8 bem Eng= 
liftben. Verträge unb anbere Sprcdjübungen. Sluffäpe.

6'itglifd), 3 St. to. Seetüre 2 St. Macaulay: Essay on Milton. Shakspere what you will.— 
Pricatlectüre au8 Macaulay: History I. $b. — ©rammatif 1 St. SPieberpolung beß gefammten 
grammatifdjen Eurfud nad; piate II. Epercitien aus ^topf unb paulfied. Extemporalien, lieber*  
fepen au8 bem gran^ôfifcpen. Vorträge unb fonftige Sprechübungen, Sluffâțșe.

SJtatlfciiintit, 5 St. m.
a. Sir i Ip nt etil, 2 St. Speorie ber ®íeid)itngen, quabratiftbe, reciprole, fubifd)e unb biqua= 

bratifd)e ©Іеіфипдеп.
b. @eometric, 3 St. Slnalptifdje ©eometrie, namentlicȘ SBepanblung ber Äegelfcpnitte. 

Sőfttng con Stufgaben au8 ber Trigonometrie, Stereometrie unb planimetrie. Sille 3 ЭВофеп 
eine Ь&и8Ііфе Slrbeit.

©Cligrtlýljte, I St. to. Ogemeine сегдІеіфепЬе unb ntatbematifd)e ©eograppie. iRepetitionen.
®cfď)id)te, 2 St. to. Steuere ®efd)id)te. ÍRepeti tienen.
gtaturiuiffenfdjnft, 6 St. o.
a. P b l) f i t, 4 St ЗЯефапіІ unb Dptiľ, Ьигф Experimente erläutert. SBieberpolung ber 

Úfuftif, roie ber Sebre con ber SBärme, com SRagnetidmud unb con ber Electricität. 
Slufgaben.

b. Ebemie, 2 St. tie Scbtoermetalíe. SPieberpolungen. Slufgaben.
3cíd)ltCll, 3 St. to. a. freies ІрапЬ^еіфпеп, toie in Secunba. b. Sinearjei фп en

®eometrifd)e Projectiondlepre ber էսրՓքՓաէէօ ebener unb gekrümmter §1афеп unb ber con 
folcben begrenzten Körper. Sebre con ber Уеіеифіипд ber §1афеп unb Sörper unb con ben 
^Reflexen. ©еотей^фе Eonftruction ber Sdjatten; ba8 %ufd)en ber Зеіфпиидеп. 3Rafd)inen= 
unb ІВаи-'Зеіфпипдеп.

Stltgeu. 1. Sejta. Śtemitnifi ber 9! o ten, SSocalifierung ; leiste Kreffübungen. Sieber unb 
(Sforăie. 2. II. ălbtfyeilung. Gilbung ber îonleiter. Tonleiter in ben Derfdjiebenen Sa*eff=3nter=  
Dallen. Sieber auê (Srt’8 Siebertran^. I. 3. I. 2lbtfyei(ung. iR^tȘmif^e Uebungen, Ükcorboerbinbungen. 
danone, gn>ei=, brei- unb oierftimmige Singübungen. Sieber auë iß eter Stein £>eft L 4. Selecta, 
größere oierftimmige ГОеШіфе unb geiftlicȘe @ֆօր= unb Solo=dom)>ofitionen.

Junten, im Sommer іоёфепПіф $toeimal, im SBinter in 2 SlbtȘ. je ïoëcfyentiidj einmal. — 
ZurnleȘrer S d) uber t.
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Jdjiniiffef werben non ben ^d)íi(ern gefirandjf:

3n s43rÍKlíX : Rottenberg, Rilfdbud; für ben ecangelifd;en 9Zeligiondunterrid;t. — Ropf unb ^aulfiect, 
£>eutfd;ed Sefebud; II. 2. abil;. — <Siberti=Weiring’d latcinifdje ©rammatif". VergiL Aeneis. — 
— Plötz, Manuel. Plötz, Nouvelle Grammaire française. iplöh, Hebungen jur franj. Spntay. 
— Macaulay Essays unb History of England I. ^late, ճ՚ոցէ. ©ramm a ti f IL — ŽBoigt’8 
Seitfaben beim geograppifdjen Unterricht. — Sitiad con Śpboic. — 951;1;քէէ ton Roppe. — 
Stickler, (Slementar=9)Zatl;ematif, ©anotner, anali; tifd;e ©eometrie, Sieber & Süpmann, geometrifd;e 
Aufgaben. — ®auß, Sogaritpmentafeln. — 9Züborff, Sternie.

Յո Secuitöa : Rottenberg, Rilfdbud; für ben ecaiigelifcben 9îeligion8unterrid;t.— Ropf unb fßaulfiect, 
2)eutfd;e8 Sefebud; II. 2. abtp. — <Siberti=2Reiring’S lateinifd;e ©rammatif. Weiring, Uebungd= 
bud) I. — Caesar bell, civ., Sallust., Ovid. Metam, ed. Siebelis. — фІ0£, ©djuígrannnatif. 
Plötz, Manuel, (£)¿LL) Michaud Premiere Croisade ed. Goebel (für U.=11.). — 'filate, ©ngí. 
©ramm. IL — Washington Irving : Columbus (für D.=11.) — Sd;üy, ©t;arafterbi(ber IV.— 
Weeg: Pearls of English and American Poets. — SSoigt, ©runbri^ ber alten ®efd;id;te. — 
ŽBoigťd Seitfaben beim geograpl;ifd;en Unterridit.— atlad con <ЗрЬоП). — fßphfd con Яорре.— 
SJleljler, ©[ementar=9Jíatl;ematif, Śieber & Sül;mann, geometr. aufgaben. ©auf;, Kafeln. — 
9Züborff, ©l;emie.

3n 2ci՝tid ". Ropf unb 'paulfted, $>eutfd;ed Sefebud; II. 1. Slbtb. — <Siberti=9Jieiring’d lateinifdje 
©rammatil. Weiring, llebungdbud; I. Caesar de bello Gallico. Phaedrus ed. Huschig. — 
fßlöfj, Sdjulgrammatif. Plötz, Lectures choisies. — фіаіе, (Sngl. ©ramm. I. Scott, Tales 
of a Grandfather. — SJoigt, ©runbrig ber tSranbenburg-.ißreuj;. ®efd;id;te. ®efd)id;td=
tabellen con Dr. Rirfd). — Sloigt’d Seitfaben beim geograp^ifcȘen Unterricht. atlad con
©photo. — SeuniS, Seitfaben für 9Zaturgefd;id;te III. — Wepler’d @lementar=Wathematif. 
Rarmd, aritpmctifcpe aufgaben.

Յո ԶսորէՈ : ißreufj, bibíifdje ®efd;id;ten. — Ropf unb ÿaulfied, SDeutfcped Sefebud; I. 3. abtp. — 
®iberti=9Jieiring’s lateinifdje ©rammatil, Weiring, llebungdbud; I. äßeHer’8 Rerobot. Cornel. 
Ncpos. — fßlöis, @lementar=©rammatif. — D. 3äger, Rilfdbud; für ben erften Unterricht in 
ber alten ®efd;id)te. ®efd;id;tgtabetten con Dr. Rirfd). $oigt’8 Seitfaben beim geograppifdjen 
Unterricht, átlag con Spboto. — Seunig, Seitfaben für 9iaturgefd;id;te II. — 9WeI;ler’g 
@lementar=Watpematil. aritl;metifd;e aufgaben non Rarmd.

3n Quinta : ißreug, biblifdje ©efd;id;ten. — Ropf unb ißaulfied, ®eutfd;ed Sefebud; I. 2. ЗШр. — 
«Sdjeele, $orfd;ule ju ben lateinifdjen Slaffilern. — ֆէօք, ®lementar=@rammatif I. — æoigt’d 
Seitfaben beim geograpl;ifd;en Unterrid;t. atlad con Spboto. — ©efd;id;tdtabellen con 
Dr. Rirfd;. — Sémiid, Seitfaben für 9Zaturgefd;id;te I. II.

Յո Serta : ißreufj, biblifdje ®efd;id)ten. — Ropf unb ÿaulfied, ®eutfd;c8 Sefebud; I. 1. Ածէք). — 
®d;eele, æorfd;uie ju ben lateinifdjen Ãíaffifern. •—- Sloigťd Seitfaben beim geograppifepen 
Unterricht.

Յո ber SJoridjUlc: ißreuf;, biblifd;e ®cfd;id;ten. — Sienten, 2)eutfd;ed Sefebuch. æoigt’8 Seitfaben 
beim geographifd;en Unterricht.

§ür ben ©efttttgunterridjt: 3)ie ®[;°іа^теІооіеп, l;eraudgegeben bei ©röning. — @rl unb ®raef, 
Sieberfranj I. Speil in ber $orfd;ule, VI. unb 2. ®ingabtl;eilung. — ÿeter Stein, audtoapl 
con ©efängen für gemifd;ten Spor, 1. Reft für bie erfte Singabtpeilung.

Söir bitten bringenb, bei Sleubcfdjiiffuttg ber ßcijrbiidjcr jebesmal bie neuefte Auflage 
berfclbctt ju wählen.

շ
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IL SSembnuttgen ber Szőrben.

1. SRai 2. 1874. — 3)iin.=fRefcr. 22. April. ©aS fßrov.=Sd).=KoH. fann geftatten, baß ver= 
fudjSWeife oie Sel)rftunben foviel a(8 mßglid) auf ben Vormittag jufammengelegt werben.

2. Octbr. 13. SRag. 5. Octbr. —■ Кіпгіфйшд be8 9?еІідіоп6ипІеггіф18 für diejenigen ifraeli= 
tifien ®d)liter, weídje fid) freiwillig jur îfyeiïnafymc an bemfelben gemeldet haben.

3. 9îobbr. 15. — №n.=9îefcr. 29. Octbr. ipr.=Sd).=Koli. 7. 9îob. griipere SdRtler ïjëi^erer 
£el)ranftalten, Weld)e fid) VeljufS ¿ulaffttng jur fßorteépéefat)iiricf)=fßrüfung burd) ein (Seamen 
ben 9ładweid i()rer 9îeife fur фгііпа laut К.=О. 5. 9Rai 1870, Kirc.=Vfg. 28. Octbr. 1871 
erwerben wollen, Dürfen fid) baju nur nad) Ablauf berfelben ¿eit utelben, weldje fie auf ber 
Sdjule baju gebraust haben würben, um die ißriina ju erreichen. Յո außerorbentti^en gälten 
tann ba8 ißror>.=<Sd).=Q>otl. ein halbes 3al)r biefer ¿eit ertaffen.

4. Зап. 26. 1875. — $Rin.=fRefcr. 17. Зап. fprob.=Sd).«Koll. 19. Зап. ©ie für bie fßrobinj 
Preußen vom Staate anertannten fatțwlifd)en geiertage find : 1) @pipț)aniag 6. Зап. 2) 9Rariä 
^Reinigung 2. gebr. 3) SRariä Verfünbigung 25. SRärj. 4) gronleidjnam. 5) iß eter unb 
ÿaitl 29. 3uni. 6) Allerheiligen 1. 9tobbr. 7) Wíarŕä Kmpfängniß 8. ¡Decbr. gür diefe 
Sage unb für bie beiben erften iïRorgenftunben beS 3lfd)ermittwod)8 unb bed AHerfeelentage8 
bie fati)olfd)en <3d)üíer, faű8 bérén Kltern reff). Vormünber biefen 2Sunfd) ju ertennen geben, 
rwnt Unterrid)te ju entbinben, finb bie ©irectoren ermüd)tigt.

5. gebr. 12. — f>ro».=®d).=(5oll. 29. Зап. tritt ben (Srimbfüften für eine gleid)iuäßige Kin= 
rid)tung ber (Senfuren unb AbgangSjeugniffe, über welche fid) bie borjährige ©lrecłoren=Konfe= 
renj berftänbigt l)at, bei unb beftimmt, baß diefelbeii bei ber geftftellung unb Ausfertigung ber 
Kenfuren unb AbgangSjeugniffe an ben ©pmnafien unb 9icalfd)ulcn ber fßrovinj ißreußen ge= 
nau ju befolgen, bie mitgetheilten gormulare bon bent nädjften Termine an jur Anwenbung ju 
bringen finb.

6. gebr. 20. — 9Rin.=9îefcr. 2. gebr. ;Ргоѵ.-ЭфиІ=КоІІ. 17. gebr. Auf bag @efudj be8 
VorftanbeS ber beutfdjen аііфгороІоді{феп ©efeUfdjaft, junt ¿Wcde einer genauen еИ)поІоді)'феп 
Krforfd)ung ber gegenwärtigen Vevölferung ©cutfdjlanbS eine geordnete lleberficȘt über bie 
garbe ber Augen, ber Șaare unb ber tpaut ber Sd)ü(er in gaitj ©eutfdilanb ju erhalten, wirb 
eine földje einmalige КгфеЬнпд nad) einem mitgetheilten S ¿berna angeorbnet.

III. (^rjrontf.

3m Sehrer-tSoKegium h«t in biefem 3ahre Ьигф ben Austritt eines 3)iitgliebeS, Wie eS eine 
fReilje bon 3ahren hmburd) nufere Anftalt betroffen h&t feine Veränderung ftattgefunben, aber burd) 
längere fd)Were Selben, burd) viclfadje fürjere Krfranfungeu, namentlid) in golge bon Krtältungen 
unb fjjalSbefdjWerben, Ьигф militairifdje Hebungen ift ber regelmäßige, ftätige Unterrid)t in überaus 
großem Umfange behinbert, bie Kraft ber SRitglieber unfereS auf ba8 fnappfte befetten Kollegiums in 
fel)r hohem SRaße burd) Vertretungen angeftrengt worben. ©en April unb 9Jiai 1874 I)inburd) raufte 
паф einem proviforifd)en Stundenpläne unterrichtet Werben, ba gleidjjeitig bie Șerrett Oberlehrer 
Sol) me per gefährlid) erfranft, bie Herren Dr. ® i cf e unb b. ©фаетеп jur ©ienftleiftung bei 
il)ren ^Regimentern eingejogen waren. Kaum waren bie Kollegen wieber in Sdiätigfeit getreten, als 
fid) bie 9iotI)Wenbigfeit hcrauSftellte, §errn Oberlehrer Kod) ju beurlauben, um iljni eine Ьигфдгеі= 
fente unb anhaltenbe аі^Кіфе ^Behandlung ntöglid) ju тафеп. ¿War gewährten uns in ber Vertre^ 
tung feiner widrigen UiiterridjtSfädjer bie Herren S. A. K. Dr. gifфег unb be gontelioe für 
einige ЗВофеп in jufanimen 9 St. w. iljre $ilfe, unb id) fage bett fierren für ihre ^еипЬІіфе Ve= 
reitwiűigfeit Ijiemit meinen Ьег;1іфеп ©ant, ba aber ber für ^errn Oberlehrer Kod) gewonnene Stelle 
Vertreter, £>err Dr. Steiner, erft am 21. Septbr. eintrat, fo blieb Ьоф ber ^auptfadje паф bie 
Aushilfe in ber ¿eit bon fpfingften bis ЗА'іфаеІі ben Kräften ber vorljanbenen SeȘrer auferlegt. So 
ift es benn gefommen, baß in bem vergangenen Sd)iiljahre eine volle unb planmäßige ©h^'S^ &Ker 
Kollegen nur in ad)t vereinjelten Жофеп ftattgefunben Șat, таІ)гІіф, ein hartes ©efcbici für Sdjüler 
unb Seljrer!
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Sagegen ijt ber @efunbí)eit§¿uftanb unferer ®djü(er im ®anjen ein guter getoefen. Sie perien 
fielen in bent abgelaufenen ©djuljatyre in bie gefe^licȘ borgefd^riebene £eit; einzelne Feiertage toaren 
ber §ronleidmam§=, 3o^anniS=, $)iartin8= unb 8aftnacf)t8tag, außerbem ber 2. September, an toetdjem 
and) unfcre Slnftalt bad beutf$e 9îationalfeft feierlich beging.

Sag gemeinfame Surnfeft für bie Sdjüler ber brei höheren Sebranftalten fanb in qetoobnter 
Sßeife am 8. 3uli im 3äfd>fentl;ate ftatt.

IV. ăi(*rnicl)rung  ber Scprmittel.

gür bie Sd)Ulbi6üütí)cf finb außer bon ßortfepungen früher genannter SBerte eine Slnjaljl 
neuer unb alter SJüdjer angefauft morben.

Sur ben Unterricht in ben 9íntliriDÍffcnfd)aftcn mürben Änh’8 botanifcije ŽBanbtafeln, 11 aud- 
geftopfte æogel, eine гсіфе Sammlung von 134 Mineralien in frönen Stüdcn aud greiberg, ver= 
fdjiebene Ërgänjungen bed ț>l;i)ftfalifc^cn unb bed dmmifdjen ©abinetd augefdjafft.

®ie Unterrichtsmittel für Srfjrcibcit, Scïlïjnctl, MntljClltlltif unb ÓłeOflrnplfic finb juin 
erneuert unb erm eitert morben.

Sin ©ef dienten erpiclt bie Sd;ule von ben sperren SSerfaffern ober Verlegern verfdpebene ®ram= 
niatilen, Seitfaben, §ilfdbüdjer zc.; von bem hohen Minifterium: Sib. 91 iebel, ©efdjidjte bed ißreuß. 
Sönigdlmufed, 2 S3be., unb 3^հո Satire and ber ©efdjicpte ber ЗП;пІ)еггеп bed ißreuß. Sönigdhaufed ; 
von §errn Major v. Sanben: le Moniteur universel 1859, 1866, 1867; burd) £)errn 93ernapd 
in jpeíbelherg: Course of Study unb Annual Report of the Board of St. Louis Public Schools 
1868—73 incl. 6 vol.; von iperrn V. granting—ßalvba: fed;d aitdgeftopfte, jum SI)eil fellene 
SSögel; von unferm (Soliegen ßerrn Sdjulpe, ben Schülern Slmort aud II., Schmer, Siep, 
Sdjmarj and III., Soring aud V., Krämer unb SBolff II. aud VI. verfdjiebene ©egenftänbe 
für bie joologifdien unb mineralogifd)cn Sammlungen, von ber fpanblung a 11;f c & Sohn: Säme= 
reten für ben botanifdjen ©arten. 3d) fage ben ©efdjenlgehern meinen heften Sani für bicfe (Srmei= 
terung unferer Unterridjtdmittel.

V.

®ie <8al;í ber <Sd)iiíer betrug ani Scbíuffe bež borigen (SdjuljaljreS bor SDftern 1874 
406 in ber 9íealfd)u(e, 55 in ber $orfd)uI=S(affe, alfo 461 in ber ganjen Slnftalt. Slní ©diluffe
ber je britten äöodje nom Slnfanțje be8 ©emefterg loaren in biefent üiilge:

I. 0. II. U. II. Illa. Illb. IVa. IVb. Va. Vb. Via. VIb. ©umma E. «Summa.
im Sommer : 23 19 37 36 36 39 40 46 46 52 47 421 41 462
im äßinter : 18 18 30 36 35 38 40 47 46 53 46 407 50 457
fint jetit: 17 17 26 35 34 37 40 44 44 52 46 392 47 439

®abon toaren :
Sonngel. SatȘoi. äërael. — (žinbetntifdje. SluStoärtige.

int Sommer : 427 16 19 — 385 77
int Pointer : 421 15 21 — 381 76
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VL ®ie Abiturienten Prüfung.

51 nt 20. gebt. c. fyíit unter bem æorfifye beg £>crrn-ßroBinjiakScfyulratfyS Dr. S (fyr a b er unb 
in (Segenioart bež £terrn ®tabt=<ã(fyuíratfyg Dr. Sofad alg fßatronat8=6ommiffarg bie £>fter=fßrüfung 
ftattgefunben.

3it tfyren fdjriftÜdfCll Arbeiten fyaben bte Abiturienten fotgenbe Zfyemata erfyalten:
im ®eutfdjcn: SSiberftanb finbcn, — SBiberftanb leiften, — SBehfyeS ucn beiben — 9îüfyt bir 

am meiften?
im tyranåÖfifd)Ctt : Bin Bțercitium: Athaulf, roi des Visigoths.
im ВЭДІіфСП : The Spanisch War of Sucession.

in ter fDlnthematit:
(geometrie: Turd) einen fßuntt auf ber großen Aje einer ßffifyfe in ber Bntfernung c 

вот SKittelpunft finb Sefynen gezogen. äßeltfyeS ift ber geometriftfye Ort für bie SDÎitten 
berfelben ? t

Trigonometrie: ՋՏօո einem Treiede ift gegeben bie Tifferenj ber burd) bte £>öfye auf ber 
(Srunblinie abgefd)uittenen Segmente, p—զ = 133,72, bie Tifferen) ber §öfye unb beS 
Fabius beS inbefcfyriebenen Greifes hc — (> — 494,38, unb ein SBintel an ber ®runb» 
linie = 76 о 3՛ 22."

Stereometrie: 9Ы einem geraten feget fotí ein concentrifcber (Splinter fo auögefdjnitten

roerben, baÿ ber Síjlinber mit bem baraufftÇenben fiemen bež großen

Regek ift.

9llgebra: 2 x3 — 3 xy2 — 4 (x + y)
2 y3 — 3 x2y := 4 (x 4- y)

in ben 9laturiviffcnfd)úften :
1. Sin ÎDÎeteorftein, ber im ¿erfpriugen feine nad) oben ober unten gefjenbe Bewegung 

tyatte, fällt 8" fpäter, alž man ibn in bet Suft jerpla^en Ijörte, jur Srbe. 3n meiner 
ýôlje jerfprang er? (©efdjwinbigfeit bež S^allž v. = 330™ )

2. Յո einem SRotjre finb brei gleid)feitige tBiconnețlinfen, bereu jebe 6cm- 33renn= 
tocite bat, fo gefaßt, baß jebe eon ber x>orl)ergel)ent>en um 1™- entfernt ift; ber £>urdj= 
meffer jeber Stufe beträgt 2,4cm- а. ՋՏօ liegt ber SSereinigungžpunft für ein parallel 
mit ber Sipe einfaKenbež Straljlenbünbel ? b. Жіе groß ift ber Qurdjmeffer bež auž ber 
erften Sinfe aužtreteuben Strafylenfegeíž an ber Stelle, an ber er bie jtoeite Sinfe trifft?
c. 2öie groß ift ber 3)urd)meffer bež auž ber jtoeiten Sinfe aužtreteuben Stral)lenfegelž 
an ber Stelle, an ber er bie britte Sinfe trifft ? d. Unter toeldjem äßintel fenéiben fid) 
im ŠBereinigungžpunfte jrnei biametral gegenüberftel)cnbe fRanbftraljlen bež Sidjtfegelž?

Sfjemie: @ž folien 5 Kgr. faípeterfaurež Rupferoppb bargeftelít roerben auž Rupfer unb Sal= 
peterfäure. a. SSiemel Ralifalpeter ift erforberlid), um bie nötige Salpeterfäure ju 
liefern ? b. Жіевіеі Kgr. Sd)ießpult>er ließe fid) mit £>ilfe berfelben Quantität Salpeter 
barfteüen? с. ЗВіевіеІ Rônigžtoaffer son ber gewöfynlidjen ßufammenfeßung fönnte mit 
§ilfe berfelben Quantität getoonnen werben? 9lt. Cu =z 63,4 ; К = 39.

ÍDíit bem ßeugniffe ber {Reife werben entlaffen:

1. Hermann Sin bemann, 20*/շ 3. alt, 9*/շ 3. auf ber Sdjule, 2 3. in I., «Soljn eines
SBaarentjänblerS Șicfelbft, mibrnet fid) cem Saufaýe.

2. Hermann Sraemer, 18 3. alt, 5 3. auf ber «Sdjule, 2 3. in L, ®o^n eines Zele=
graphen&eamten in ®irfd)au, wibmet fid) ber Telegraphie.
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3. fßaul grofdj, 19З/4 Ջ. alt, 11 3. auf ber Sdjuíe, 2 3. in L, Sol)ii eine? Derftorbenen
drawers l)iefelbft, toibmet fid) bem ÍBeamtenftanbe.

4. 9? id) arb ^oljnfelbt, 183Д 3. alt, 10 3. auf ber Sdmíe, 2 3. in I., Solin eineë®ut&
befiÇerS in Duebenau, roibmet fid) bem SBaufacbe.

5. 50?aț Leutenberg, 22 3. alt, 8 З. auf ber Sdjule, 3 3. in I, Soljn eines ®d)u|=
mad)ermeifterS Șiefeibft, roibmet fid) bem ißoftbienfte.

6. 3ofepl) 9J?afurferoiȘ, 23 3. alt, 10 3. auf ber Schule, 2 3. in I., <Sol)u eines oer=
ftorbenen Kaufmanns l)iefelbft, roibmet fid) bem %aufad)e.

7. 3oȘanneS 5D?aul, 17*/շ  3. alt, 7 Յ. auf ber Sdjule, 2 3. in I., @ol)U eines W?arine=
ŚecretairS t)iefelbft, roibmet fid) bem -ßoftbienfte.

8. 91 nbelf ®d)utibt,~ 19*/շ  3. alt, 2*/շ  3. auf ber Schule, 2 3. in I., <3ol)u eines Lgl.
@ifenbaI)nmeifterS l)iefelbft, roiomet ficȘ Dem ¿aufadfe.
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Leutenberg, SJîaul, Scbmibt unb ®d)ornad baS тйпЬІіфе Sțamen erlaffen. — ® dfntibt 
erhielt baS ¿eugniß ber Steife mit bem fßräbifate: DOrjÜgltd), Sraemer, pofynfelbt, SJfaul unb 
®d)ornad mit bem fßräbilate: gut, bie übrigen mit bem ^rabílate: genügen!) beftanben.
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Bas Gemüt.

Eine psychologische Skizze.

Dem Menschen als höchstem Naturorganismus ist, wie er die Fähigkeiten der übrigen 

Organismen in sich zu höherer Einheit zusammenfaßt, so auch besonders die Anlage ver
liehen, die gesamte Außenwelt geistig zu erfassen und zu durchdringen. Die Welt der 
Erscheinungen, die objective Realität erkenntnismäßig zu verstehen, sein praktisches Ver
halten nach vernunftgemäßen Gesetzen, die seine innere Freiheit constituieren, dieser Ob- 
jectivität gegenüber zu regeln und endlich Welt und Menschenleben in ihrer reinsten Wesen
heit und klarsten Form nachzubilden und im Abbilde zu genießen, das ist die unendliche 
Aufgabe des Menschengeschlechts, welche dasselbe im Laufe der Geschichte zu verwirk
lichen bestrebt ist.

In allen drei hier angeführten Fällen handelt es sich um zwei Factoren: um das 
Subject, welches sich in diese dreifache Beziehung setzt und das Object dieser Beziehungen. 
Die Art, wie Subject und Object sich jedesmal zu einander verhalten, wird demnach die 
specifischen Unterschiede der erwähnten Gebiete ergeben müssen. — Bringt das Subject 
teils vermöge der äußeren Wahrnehmung die Welt der äußern Objecte, teils vermöge der 
Innern seine eignen seelischen Vorgänge derart sich zum Bewustsein, daß es lediglich 
auf die Wahrheit, d. b. auf „die Übereinstimmung des Denkinhalts mit derjenigen 
Realität, welche gedacht wird“ (Ueberweg Logik § 6) Rücksicht nimmt, so ist diese seine 
Tätigkeit eine erkenntnismäßige, allein das Erkennen bezweckende, welche durch die lo
gischen Normen geregelt wird. Greift dagegen das Subject in die objective Realität ein, 
um dieselbe zu verändern und durch Verändrung seinen Zwecken dienstbar zu machen, 
so bewegt sich dasselbe auf dem praktischen Gebiete, welches von der Ethik seine Ge
setze empfängt. Bei dem dritten psychischen Acte, welcher uns genauer beschäftigen 
soll, stellt sich das Subject zu seinem Objecte so, daß es die durch dasselbe empfangene 
Affection weder in sich zum reinen Begriff erhebt, um es zu erkennen, noch auch wollend 
und handelnd auf dasselbe einwirkt, sondern daß das Subject nur inne wird, daß es 
durch die von dem Objecte empfangene Affection in seinen Lebensbedingungen gehemmt 
oder gefördert werde. Diesen dritten einfachsten und ursprünglichsten seelischen Vor
gang nennen wir das Fühlen.
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Verfolgen wir die Entstehung des Gefühls bis an seinen Ursprung, so führt uns diese 
Untersuchung erst durch physikalische und physiologische Betrachtungen, welche nichts 
weniger als abgeschlossen sind, auf die rein psychischen Vorgänge. Als die Vermittler 
zwischen der Außenwelt und unserem Innern sind die Sinnesorgane zu betrachten, welche 
durch Bewegungen im Zwischenräume von den Objecten her afficiert werden und diese 
Affectionen den Nerven zuleiten. Bieten diese Vorgänge, welche hier nur eine kurze Er
wähnung finden können, der Forschung noch ein weites Feld, so führt uns auf ein voll- 
kommnes Rätsel die Frage, in welcher Weise der Nervenreiz sich in bewuste Empfindung 
umsetze. Nur die allgemeine Bestimmung dürfen wir festhalten, daß die Empfindungen, 
welche durch äußere Wahrnehmung zu Stande kommen und daher sinnliche genannt 
werden, „unmittelbare Reactionen der psychischen Kräfte gegen äußere Reize sind“*)  
(Ueberweg Psychologie als ungedrucktes Collég § 16.) Ist demnach die Empfindung im 
allgemeinen das Bewustsein des Subjects von irgend einer erlittenen Affection, so lautet 
die Definition des Gefühls als eines Unterbegriffs der Empfindung, daß das Gefühl der
jenige auf Grund empfangener Affectionen entstandene Seelenzustand sei, welcher von 
dem unmittelbaren Bewustsein der Wesensförderung oder Hemmung begleitet werde. 
Jene Förderung bezeichnen wir als Lust, diese Hemmung als Unlust: denn Schmerz wäre 
zu enge.**)  Fühlen, Denken und Wollen haben in der Empfindung ihre gemeinschaftliche 
psychologische Basis, aber während bei den letzteren Functionen das empfundene Reale 
mit vollem Bewustsein von der Empfindung selbst geschieden und als Object der Er
kenntnis und des Wollens veräußerlicht wird, so ist im Gefühle dieser Scheidungsproceß 
noch nicht vor sich gegangen oder doch momentan nicht berücksichtigt, sondern es tritt 
nur ein rein subjectiver Zustand in’s unmittelbare Bewustsein.

*) Die Frage, ob das psychische Gefühl und die organische Empfindung identische Erscheinungen sind oder 
ob sich dieselben wie Ursache und Wirkung zu einander verhalten, al tériért die hier angestellten rein empirisch
psychologischen Untersuchungen nicht, (cf. darüber Frese in Laehrs’ Zeitschrift für Psychiatrie Bd. 27 p. 59 ff. 
Wendt, „Vorlesungen über Menschen- und Tierseele II. p. 20 ff. und dessen Physiologische Psychologie.1*)

**) Kant definiert die Lust in der Vorrede zur praktischen Vernunft als „die Vorstellung der Überein
stimmung des Gegenstandes oder der Handlung mit den subjectiven Bedingungen des Lebens“, woraus sich die 
Unlust von selbst ergiebt.

Beziehen wir somit im Gefühle alles auf „das Bestehen und die Entwicklung unseres 
Gesammtlebens oder der einzelnen Seiten und Organe desselben, indem die Fördrungen 
mit Lust, die Hemmungen und Störungen mit Unlust und Schmerz empfunden werden“, 
(Ueberweg Logik § 57) so leuchtet ein, daß das Gefühl die Mitte hält zwischen Sinn
lichem und Geistigem, daß es sich zwar ganz aus dem rein Stofflichen gesondert, aber 
noch nicht zum rein Geistigen erhoben hat. Ein treffendes Beispiel zur Erläuterung bietet 
die Musik als diejenige Kunst, welche am unmittelbarsten und reinsten auf das Gefühl 
wirkt. Beim Anhören eines reinen Musikstückes ohne Worte baut sich in uns ein Reich 
wachen Träumens, unendlichen Fühlens auf, wofür wir vergeblich nach Worten, d. h. 
nach Begriffen suchen. Aus einem rätselhaft tiefen Urgrunde der Menschenseele tauchen 
Gefühle auf, verdrängen sich, jagen sich, vermischen und verlieren sich, um in anderer 
Färbung wieder hervorzutreten; Gedanken blitzen aus der Mischung wol auf, aber ohne 
volle Klarheit und Consequenz. Es ist das Charakteristische dabei das Hin- und Her
wogen und Schwanken der Seele zwischen Lust und Unlust. — Aus der bisherigen Ent



3

Wicklung geht mit Notwendigkeit hervor, daß in jedem einzelnen Falle, in welchem das 
Subject sich zur Außenwelt in Beziehung setzt, das Fühlen gleichsam als die ursprüngliche 
Spürkraft der Seele den Weg eröffne, auf welchem dann Denken und Wollen sicheren 
Schrittes nachfolgen. Liegt doch diese Aufeinanderfolge in der Natur der Dinge über
haupt begründet: denn auch das Tier wird erst durch das Gefühl der Fördrung oder 
Hemmung seines Wesens zur Prüfung und zur Annahme oder Abwehr des betreffenden 
Objects bewogen.

Da im Gefühle das Object bereits ganz in die innere Wahrnehmung umgesetzt ist, 
so werden wir auf das Gebiet der innern Wahrnehmung geführt, deren Wahrheit d. h. 
logische Gewißheit auf der „Identität von Bewustsein und Dasein bei den Seelentätigkeiten“ 
beruht, (Ueberweg Logik § 40. 41.) während ihre Allgemeinheit durch einen Analogie
schluß erwiesen wird, wonach wir auf Grund des Satzes, daß „bei gleichen somatischen 
Erscheinungen eine gleiche psychische Realität anzunehmen sei,“ (Ueberweg 1. c. § 41) 
die seelische Wesensgleichheit bei allen menschlichen Individuen behaupten. Somit wäre 
die logische Basis d. h. die Allgemeinheit und Notwendigkeit des Fühlens gewonnen.

Wenn auch, wie vorhin schon bemerkt wurde, im Momente des intensivsten Fühlens 
der Begriff des Objects d. h. die Ursache des Gefühls von demselben ausgeschieden 
wird, weil dieselbe nicht in die volle Klarheit des Denkbewustseins tritt, so ist doch 
diese Ursache bei einer Untersuchung des Gefühls mit in Rücksicht zu ziehen, da ja 
vor und nachher die Seele das Wissen von dieser Ursache mehr oder weniger besitzt. 
Ursachen des Gefühls können „sowol leibliche wie psychische Tätigkeiten und Zustände“ 
sein, (Ueberweg 1. c. § 57) wonach sich die Einteilung der Gefühle in sinnliche und psy
chische ergibt. Das sinnliche Gefühl ist derjenige Zustand der Seele, welcher begleitet 
ist von dem Bewustsein der Förderung und Hemmung unsres Körpers oder eines Organs 
desselben, das psychische Gefühl derjenige Zustand, mit welchem sich das Bewustsein 
einer unserem psychischen Wesen zu Teil gewordnen Fördrung oder Hemmung verbindet. 
Die psychischen Gefühle werden sich an die intellectuellen, moralischen und ästhetischen 
Vermögensäußerungen als an ihre begleitenden Ursachen knüpfen.*)  Gehen wir auf 
diese Dreiteilung näher ein, so ist das Gefühl, welches mit einer vom Subjecte erworbnen 
Erkenntnis verbunden ist, derjenige Zustand der Seele, welcher begleitet wird von dem 
Bewustsein der Befriedigung des dem Subjecte innewohnenden Strebens nach Verwirk
lichung der Idee des Wahren. Mit einer moralischen Handlung ist ein Zustand ver
bunden, welcher das Bewustsein der Befriedigung des Strebens nach Betätigung der Idee 
des Guten im Geleite hat. Das Gefühl endlich, welches durch die ästhetische Natur- 
und Kunstbetrachtung erzeugt wird, ist derjenige Zustand der Seele, welcher von dem 
Bewustsein der Befriedigung des dem Subjecte innewohnenden Strebens nach Verwirk
lichung der Idee des Schönen begleitet ist. — Die scharfe Scheidung von sinnlichen und 
psychischen Gefühlen ist indessen in der Wirklichkeit nicht mit der erwähnten Schärfe 

*) Eine speziellere Einteilung könnte man aus der Aristotelischen Stufenordnung der charateristisehen 
Hauptvermögen aller Organismen herleiten, welche im Menschen wiederholt und durch eine neue Kraft, den 
vovg bereichert auftreten. Es sind diese das Ernährungs- oder organische Bildungsvermögen, das Empfinden, Be
gehren, die Ortsbewegung und die Vernunft. (Cf. Aristoteles Physik 1. I—IV. — TO TQtVtTlXOV, ,
■MVTjTiv.ov аіа&трсыоѵ und voririv.ov.')

1*
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durchgeführt; zuweilen werden sich in der Gefühlsursache beiderlei Elemente mischen, 
wie z. B. das Gefühl der Liebe, welches beide Geschlechter zusammenführt, diese Doppel
natur hat. Ursprünglich offenbar auf rein sinnlichem Grunde ruhend, hat dasselbe beim 
Menschen einen bedeutenden Grad geistiger Vertiefung erlangt.

Da somit an bestimmte Objecte sich bestimmte Gefühle knüpfen, so wird mit dem 
Werte jener Objecte auch zugleich der der Gefühle steigen und fallen. So tief die Ver
wirklichung des Gemeinen d. h. „alles dessen, was die Sinnlichkeit für sich hervorbringt“ 
(cf. Schiller Über das Pathetische p. 5) in ethischer Hinsicht unter der Betätigung des Edlen 
d. h. „alles dessen, was aus der Vernunft quillt“ steht, (cf. Schiller ibid.) so groß wird 
auch der Abstand der Gefühle sein, welche durch jene Gegensätze geweckt werden. 
Wenn es ferner unwiderruflich wahr ist, daß der erste Anlaß zur Wertschätzung der 
Güter durch den größeren oder geringeren Grad der begleitenden Lust- oder Unlust
gefühle hervorgerufen wird, so erscheint uns der Einfluß, welchen die Gefühle auf das 
Begehren ausüben d. h. ihre ethische Bedeutung durchaus nicht unwesentlich, wenn auch 
von den Stoikern bis zu Kant hinauf eine nicht unbeträchtliche Reihe von Denkern das 
Gefühl aus der Ethik hat verbannen wollen. Während nämlich die Stoiker nur behaupten, 
dass „die Lust ein zur Tätigkeit Hinzutretendes sei, das aber nicht ein Ziel unsres 
Strebens werden dürfe,“ (cf. Ueberw. Gesch. d. Phil. § 55) so weist Kant aus seinem 
Pflichtbegriff das Gefühl der Lust als ein mit demselben unverträgliches Element geradezu 
hinaus. Anders und naturgemäßer urteilt Aristoteles mit der Behauptung, daß „an die 
vernünftige oder tugendgemäße Tätigkeit sich die Lust als deren Blüte und naturgemäße 
Vollendung knüpfe,“ (cf. Ueberw. ib. § 50) und Kants übergroße Strenge mildert Schiller 
durch die Vereinigung des Pflichtbegriffs mit dem Lustgefühle zur Neigung, welche das 
Pflichtgemäße mit Lust vollführe. Aus diesen kurzen Andeutungen, welche im zweiten 
Abschnitt ihre Ausführung finden, erhellt die Wichtigkeit des Gefühls auf ethischem Ge
biete. — Daß dasselbe selbst auf dem großen Felde wissenschaftlicher Erkenntnis eine 
wenn auch bescheidene Rolle spiele, ergibt sich aus der bloßen Erfahrung, daß jede 
neugefundne Wahrheit, jedes neuerkannte Gesetz das Gefühl reinster, innigster Lust 
und Beglückung erwecke, ja daß das Forschen und Suchen selbst in der Hoffnung auf 
siegreiche Enthüllung der Wahrheit ein so intensives Gefühl der Befriedigung hervorrufe, 
daß davor die grösten Mühseligkeiten und Hindernisse in den Hintergrund treten. Muß 
doch häufig dieses Gefühl den einzigen Lohn für überstandene Mühen abgeben und ein 
dornenvolles Dasein erhellen. Der unmittelbare Grund dieses intellectuellen Lustgefühls 
liegt wiederum darin, daß das Subject sich einer Steigerung, einer Zunahme seines Ichs 
nach einer bestimmten Seite hin bewust wird. Sobald der Grund für einen bisher un
verstandenen Vorgang, der Beweis einer bisher ungelösten Tatsache uns einleuchtet, so 
überkommt uns sofort das freudige Gefühl, unser Selbst gefördert zu haben, eine Zunahme 
unsres geistigen Besitzes, unsrer geistigen Kräfte und damit unsres Gesamtvermögens 
erreicht zu haben, während der vergebliche Versuch und die Ungewißheit uns beunruhigen 
und demütigen. An naiven Menschen, zumal an Kindern sehen wir diese momentan auf
blitzende Freude über eine gewonnene Einsicht am reinsten hervortreten. Hinterher wird 
dieses ursprüngliche Gefühl noch erhöht und gesteigert werden können durch das Be- 
wustein des einzelnen, für die Gesamtheit gedacht und gestrebt zu haben und durch 
die Erwäguug, daß wir Menschen unsre sämtlichen Functionen nur dann erst mit Sicher
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heit auszuüben vermögen, wenn wir eine klare Einsicht in die Gesetzmäßigkeit des Natur
ganzen mit seinen innersten Motiven und Triebfedern gewonnen haben.*)

*) Es miisten hier bereits die ästhetischen Gefühle in gleicher Kürze angedeutet werden, indes ist aus 
Mangel an Raum dieses Gebiet erst im zweiten Abschnitt zu summarischer Besprechung gelangt.

Sämtliche Gefühle werden also entweder der Lust oder der Unlust untergeordnet 
sein, aber es treten wiederum nicht immer beide Gebiete jedesmal in voller Reinheit auf, 
sondern sie gehen häufig in einander über und vermischen sich zu einer dritten Gattung. 
Danach sind jene als reine, die letzteren als gemischte zu bezeichnen, welche wie z. B. 
die Gefühle des Erhabnen und des Elegischen in verschiedenster Nüancierung zwischen 
Lust und Unlust stehen. Während nämlich das Gefühl des Erhabnen den Menschen 
einerseits dadurch unter das gewöhnliche Maß seines Selbstbewustseins herabdrückt und 
demütigt, daß es ihm ein Object gegenüberstellt, welches einen mehr oder minder höheren 
Standpunct einnimmt, so erfüllt es ihn wiederum mit Lust, insofern er sich vermöge seiner 
inneni Freiheit zu diesem erhöhten Standpuncte zu erheben vermag. Ebenso weckt das 
Elegische den Schmerz durch den Gedanken an das, was man verloren hat, und zugleich 
die Freude darüber, daß man „doch einmal besaß, was so köstlich ist.“ In ähnlicher 
Weise ist der Zorn zwar meistens ein Unlustgefühl, aber er kann zu einem gemischten 
werden, wenn er zu dem gehobnen, heiligen Zorn gesteigert wird, der unsre edelsten 
Gesinnungen wach ruft gegen das Niedrige und Gemeine, gegen Heuchelei und Unwahr
heit jeder Art. Da mischt sich mit dem Unmut über das Gemeine die Freude, als Ver
treter der reinen Gesinnung, der ewigen Wahrheit zu handeln, welche doch zuletzt den 
Sieg davon tragen muß. Wie endlich die schärfsten Gegensätze von Lust und Schmerz 
in gewissen, allerdings ungewöhnlichen Stimmungen und Zuständen vereint oder doch 
fast gleichzeitig in demselben Individuum auftreten können, das hat wohl ein jeder in 
leidenschaftlicher Stimmung selbst erfahren, das haben vor allen die Dichter, welche der 
Geheimnisse des Menschenherzens walten, uns klar gelegt. Eine solche Stimmung drückt 
Clärchens Lied aus, (Egmont Act III.) wenn sie ihre Liebe „freudvoll und leidvoll“ zu
gleich nennt und ihre Stimmung „Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.“ In ähn
licher Weise spricht Faust von „schmerzlichstem Genuß, verliebtem Haß, erquickendem 
Verdruß“ und der liebeskranke Romeo (I„ 1) von „liebreichem Haß, streitsüchtger Liebe, 
von „schwermütgem Leichtsinn, ernster Tändelei.“ Oft genug muß in plötzlichem Um
schläge „Lust Leid, Leid Lust gebären“ und die Mischungen von Freude und Leid, von 
Lust und Schmerz sind so unendlich manigfaltig, wie die Abstufungen vom Hell zum 
Dunkel, sodaß sie des Versuches spotten, sie alle in feste Regeln zu fassen, nach be
stimmten Normen zu ordnen.

Was endlich die Stärke betrifft, mit welcher Gefühle in demselben S objecte auf
treten können, so ist dieselbe von mehreren Momenten abhängig und zwar in erster Reihe 
von der Intensität des Reizes, sodann von der Beziehung des Gefühls zu dem voran
gegangenen Zustande, welcher die Gefühlsgrundlage ausmacht und endlich von der durch 
Ideenassociation an den empfangenen Reiz sich anknüpfenden Erinnerung an frühere 
Gefühle. Da die Stärke des empfangenen Reizes variabel, das diesem Reize voran
gehende Gefühl aber ganz vom Zufall abhängig ist, und da endlich die Anzahl der 
Wiederholungen gleicher oder ähnlicher Gefühle ganz auf individueller Erfahrung beruht, 
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so ist grade diese Verschiedenartigkeit der Combinationen der Grund für die Erscheinung, 
daß dasselbe Object bei verschiednen Personen oft die verschiedensten Gefühle erregt, 
wie es denn auch bei derselben Person zu verschiedenen Zeiten verschiedenartig wirkt. 
Nur soviel ist sicher, daß in jedem einzelnen Fall aus den erwähnten drei Factoren die 
Gefühlsstärke bestimmt und erklärt werden kann. Dem Glücklichen erscheint ein geringer 
Körperschmerz unerträglich, während der mit allen Leiden überhäufte Unglückliche selbst 
die Ankündigung seines Endes mit Freuden aufnehmen kann. Die Befreiung vom Schmerze 
beglückt, während das Freisein von demselben an sich gleichgiltig ist, weil es garnicht 
empfunden wird. Beim Anblick einer Landschaft, beim An hören eines Musikstückes, ja 
eines Gedichtes, bei welchem letztem der Inhalt doch mit voller Bestimmtheit eine Gefühls
färbung ausprägt, sind dennoch die Gefühle der Genießenden oft genug ganz verschieden
artige. Wir würden vergeblich nach dem Schlüssel dieser Erscheinung suchen auf einem 
Gebiete, in welchem die Subjectivität bis zur regellosen Willkür zu gehen scheint, wenn 
wir nicht an den vorhin aufgestellten drei Momenten als Basis festhalten würden.

Doch scheinen folgende Sätze erfahrungsmäßig festzustehen. Je stäker der Reiz, 
desto stärker das Gefühl; je schwächer der Reiz, desto schwächer das Gefühl. Je stärker 
die Gefühlsgrundlage als Lust war, desto stärker macht sich das durch den Reiz nach 
der Seite der Unlust gewirkte Gefühl geltend. Denn wenn jemand aus einem großen 
Lustgefühle unvermittelt in ein großes Unlustgefühl geworfen wird, so ist der Kraftauf
wand, welcher die Ausgleichung herbeiführen soll, ein sehr bedeutender, die gesamte Um
stimmung unsres Ichs eine stark erschütternde, während bei dem Übergange von einer 
kleineren zu einer größeren Freude, von einem geringeren zu einem stärkeren Schmerze 
der Kraftaufwand geringer ist, mithin auch das Gefühl milder auftritt. Wenn umgekehrt 
auf ein sehr intensives Unlust- oder Schmerzgefühl ein starkes Gefühl der Lust oder 
Freude folgt, so ist die Gesamterschütterung eine ebenso bedeutende wie im vorigen 
Falle ; es wird daher das erste Resultat dieser Aufeinanderfolge häufig physisch wie 
psychisch als hemmend empfunden, bis mit der allmählichen Ausgleichung das Lustgefühl 
rein heraustritt, wie in hochgehender Brandung zwei mächtige Wogen von entgegenge
setzter Richtung aufeinanderprallen, und nach einem kurzen Augenblick intensivsten 
Ringens die Flut sich zu stiller Glätte verläuft. Je stärker ferner dasjenige frühere Ge
fühl war, an welches wir auf Grund der Ideenassociation durch das gegenwärtige erinnert 
werden, desto stärker wird auch das gegenwärtige sich geltend machen, selbst wenn der 
Reiz ein äußerst schwacher ist.*)  Wie gar oft wenige Töne eine liebgewordene Melodie 
mit voller Klarheit wachrufen, so weckt auch nicht selten ein einziges Wort, eine Miene 
ein mächtiges Gefühl, welches lange schlummerte. Diese Association vermag sogar Ob
jecte im Bewustsein mitzuerwecken, welche mit jenem früheren Gefühle gleichzeitig wahr
genommen wurden, ohne aber in Causalnexus mit demselben zu stehen, ja sie vermag 
sogar eine ganz willkürliche Übertragung des angenehmen oder unangenehmen Gefühls 
auf jenes Object zu bewirken, oft genug zum Nutzen oder Schaden des Subjects wie des 
Objects. Die Erfahrung, daß je öfter das Erinnerungsgefühl vorangegangen sei, desto 
stärker das momentane sein müsse, ist keineswegs allgemeingiltig, denn die Wiederholung 

*) Ueber diese Art der durch Association bewirkten Gefühle vgl. Job. Müller „Handbuch der Physio
logie des Menschen“ p. 543 ff., an welcher Stelle sich auch ein Auszug aus der Statik der Gemütsbewegungen 
Von Spinoza befindet.
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übt häufig genug auch auf diesem Gebiete ihre abschwächende Wirkung in Lust und 
Schmerz. Die Zeit stumpft die Freude ab und heilt den Schmerz. Nur wenn sich in 
das Lustgefühl das Begehren des betreffenden Objectes mischt, so wird das Gefühl zum 
Affect, der Wunsch zur Leidenschaft gesteigert. Diese wenigen Sätze mögen als Beispiele 
für obige theoretische Begründung der Gefühlsstärke dienen, aber nur mit dem vorsich
tigen Vorbehalt, daß sie durch eine Menge unberechenbarer Einwirkungen stets Modifica
tion en erleiden können.

Von der Stärke eines jeden Gefühls ist auch seine Dauer abhängig. „Ist die Nei
gung oder Leidenschaft eine tiefgewurzelte und wird dieselbe wider Erwarten plötzlich 
und unvorbereitet befriedigt oder verfehlt, so entsteht der starke Grad von Gefühl, den 
wir Affect nennen.“ (cf. Ueberweg Psychol. § 52.) Bei dieser plötzlichen Erregung und 
Anspannung des Gefühls tritt ein ebenso schneller Ablauf desselben ein, da der Grund 
desselben, die Erfüllung oder Versagung des mit Leidenschaft Erstrebten sofort entschieden 
ist, ja im Moment der Entscheidung der Affect aufleuchtet und ebenso schnell hinabsinkt 
und verschwindet. Der Affect wird also graduell als das stärkste, der Zeit nach als das 
kürzeste Gefühl zu bezeichnen sein, woraus wir den Grund dafür entnehmen, daß leiden
schaftliche Personen in ihren Gefühlen flüchtig und unbeständig zu sein pflegen. Ein 
weiterer Grund für die kurze Dauer des Affects liegt in den begleitenden körperlichen 
Zuständen, welche analog den psychischen gesteigert werden und eine so mächtige 
Spannung ebenfalls nur kurze Zeit zu ertragen vermögen. — Es kann hier nur die kurze 
Andeutung Platz finden, wie diese Affecte hemmend und fördernd auf das ethische und 
intellectuelle Gebiet wirken, wie sie besonders enge mit den Begehrungen und Leiden
schaften in Verknüpfung und Wechselwirkung stehn, wie sie endlich verschiedenartig 
entstehen und wirken je nach der Verschiedenartigkeit der Individualität, des Alters und 
der physiologischen Beschaffenheit innerhalb derselben Persönlichkeit. Sofern die Affecte 
vermöge ihrer großen Stärke energisch das Wollen beeinflussen und zwar, bevor das 
Denken die Situation klar erwogen hat, wirken sie schädlich auf unser Handeln ein.

Es war bisher nur die Rede von Gefühlen, welche eigenen Zuständen und Tätig
keiten entsprangen ; doch können auch die Gefühle andrer lebender Wesen, in erster 
Reihe andrer Menschen solche in uns hervorrufen, welche, wenn nicht identisch mit jenen, 
so doch ihnen ähnlich sind und je nach der Stärke der fremden Gefühle und dem eignen 
Interesse für dieselben stärker oder schwächer sein werden. Es sind dieses die sympa
thischen Gefühle, wobei der Begriff Sympathie als vox media das ои[ітгаауеіѵ und auy- 
yaiÿtiv in gleicher Weise umfaßt.*)  — Suchen wir nach der Ursache dieser Wirkung 
fremder Gefühle auf unser Inneres, so ist es iu psychologischer Hinsicht die Erfahrung, 
daß wir bei der Wahrnehmung fremdes Leidens und fremder Freude uns unwillkürlich an 
die Stelle der leidenden oder fröhlichen Person setzen vermöge eines notwendigen 
Actes der Einbildungskraft. Erfahren wir nämlich die Ursache des fremden Gefühls, so 
erinnern wir uns sofort mit voller Lebhaftigkeit der Wirkungen d. h. des eignen Gefühls, 
welches durch jene Ursache damals, als wir sie selbst erfuhren, in uns hervorgerufen 

*) Spinoza Ethik T. 3 : „Dadurch, dass wir uns vorstellen, dass ein uns ähnliches Ding, in Beziehung 
auf welches wir keine Gemütsbewegungen gehabt haben, von einer Gemütsbewegung erregt werde, werden wir 
von einer ähnlichen Gemütsbewegung erregt. Mitfreude, Mitleid. Denn diese Vorstellung hat im Gefolge die
jenige, dass wir selbst dieser Gemütsbewegung ausgesetzt sein können.“ —



ward. So zuckt unser Arm mit, wenn5 wir den eines andern von einem Schlage ge
troffen sehen, so spiegeln sich alle Empfindungen, welche der Erzähler vorträgt, in den 
gespannten Mienen der Zuhörer. Wie wahr ist nicht die schöne Scene in der Ilias 
(XXIV, 508), wie der unbeugsame Achill auf das schmerzgebeugte Haupt des Priamus 
schaut, der zu seinen Füßen des Sohnes Leichnam erficht, und wie sich in dem Starren 
die Trähne des Mitgefühls löst bei der Erinnerung an seinen greisen Vater, der bald auch 
des Sohnes frühes Verhängnis beklagen wird. —- Daß wir Gleiches oder doch Ähnliches 
wie derjenige, mit welchem wir fühlen, erfahren haben müssen, ist ajso eine notwendige 
Voraussetzung des Mitgefühls. Daher wird die Teilnamlosigkeit des Kindes an vielen 
traurigen und freudigen Vorgängen, welche seine nächsten Angehörigen berühren, erklärt- 
Die Ursache dieses Gefühls muß ferner derartig sein, daß sie den Mitfühlenden ebenfalls 
treffen kann ; daher dürfen die betreffenden Personen weder zu hoch, noch zu niedrig 
stehen. — Bei Göttern und Spitzbuben hört, wie Aristoteles sagt, das wahre Mitgefühl auf.

*) Cf. Griesinger 1. c. § 32. „Das Gemüt ist eine gewisse Verhaltungsweise des Ich, jenes festen, be
harrlichen Kerns unsrer Individualität, zu dem sich die Resultate unsrer ganzen psychischen Geschichte com- 
biniert haben.“

Wie wichtig die sympathischen Gefühle für die Ethik und Ästhetik sind, erhellt 
aus folgenden Andeutungen. Das Individuum wird erst dann zur ethischen Person, wenn 
es neben seinem berechtigten Egoismus den ebenso berechtigten Egoismus sämtlicher ne
ben ihm lebenden Individuen anerkennt. Dieser Ausgleich wird aber nur dadurch er
möglicht, daß es sich in deren Lage versetzt, daß es also auch mit ihnen mitfühlt. Das 
Mitgefühl ist das erste Zeichen des Interesses, welches sich für die Mitmenschen kund- 
giebt: wer fröhlich ist mit den Menschen und mit ihnen weint, dehnt diese Rücksichtnahme 
auch auf sein Handeln aus. Darum konnte Schopenhauer seine Ethik auf ein sympa
thisches Gefühl gründen, allerdings nach seiner nihilistischen Grundanschauung nur auf 
das negative Mitleid mit dem Leide, damit dadurch das Leid gelindert werde. In der 
Ästhetik finden die sympathischen Gefühle eine allgemeine Anwendung auf das ganze Ge
biet: denn da in jedem Kunstwerke, wie später zu erweisen ist, eine bestimmte Gefühls
stimmung zum Ausdruck gebracht wird, so müssen wir dem Künstler notwendig nach
empfinden, so muß dieses Mitgefühl uns den Kern und das Wesen des Werkes erschließen.

Wir gelangen endlich zu dem Puncte, welcher gleichsam die Summe aller bisherigen 
Betrachtungen zieht, nämlich zu der Gefühlsausbildung, welche durch „wiederholte An
regung und Verschmelzung gleichartiger einzelner Gefühle vor sich geht “ (Cf. Uebetw. 
1. c.) Dadurch wird eine Grundfarbe des Gefühls, eine andauernde Grundstimmung her
vorgerufen. Verfestigen sich diese Gefttblsstimmungen zu bleibender Richtung, wenn sie 
auch zuweilen Abweichungen erfahren und in ungewohnte Richtungen getrieben werden, 
so bilden sich die Gefühlsanlagen zu ausgeprägten Gefühlsdispositionen aus und werden 
im ausgebildeten Geinüte in ähnlicher Weise zusammengeschlossen, wie die ethischen 
Fertigkeiten im Charakter. *)  Diese Grundstimmungen werden in den verschiedenen 
Individuen im allgemeinen nach zwei Richtungen sich äußern, der mehr stetigen, ernsten 
und der mehr beweglichen, heitern ; insofern in dieselben ethische und selbst körperliche 
Dispositionen hinüberspielen, kann man die Temperamente hinzuziehen, welche seit 
Galens Vorgänge in der Vierzahl feststehen, aber keineswegs durch dieselbe erschöpft 
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werden. (Vgl. darüber die treffliche Charakteristik in Job. Müller’s Physiologie § 575 ff.) 
Die Bedeutung des Wortes Gemüt ist in unsrer Sprache schon frühe eine ähnliche ge
wesen, wie sie eben bestimmt worden, die ausgeprägte philosophische Bedeutung ist je
doch erst durch Kant festgestellt. Ahd. gimuati, mhd. gemuote, gemüete bedeutete „die 
Gesamtheit der Gedanken und Empfindungen, Sinn, Innres, Herz, daneben freilich auch 
Stimmung, Verlangen, Lust, Begehren, Gesuch “ (Cf. 0. Schade, Lexicon s. v.) Die 
gleiche Bedeutung von gimuati und muot führt auf die ähnliche Doppelbedeutung des 
griechischen ճ-iymg, welches in seiner häufigen Wiederholung den Homerischen Liedern 
eine so stimmungsvolle Gemütlichkeit verleiht.

Bei den Begriffen gemütlich und gemütlos müssen wir eine doppelte Bedeutung 
consintieren, einmal diejenige, welche nur auf die eigenen Zustände des Individuums Bezug 
hat und dann die zweite volkstümliche, welche die größere oder geringere Fähigkeit des 
Nachempfindens fremder Gefühle in sich schließt. Nach der Erklärung Joh. Müllers 
(Physiologie p. 549) ist gemütlos im ersteren Sinne derjenige, „dessen Geist für die Zustände 
der Lust und Unlust (und der Begehrung) wenig empfänglich ist und dessen Körper unfähig 
ist zu den organischen Veränderungen in Folge von Veränderungen des Selbstgefühls." 
Gemütlos im zweiten Sinne wird nach ihm derjenige genannt, „welcher zwar in Beziehung 
auf das eigne Selbst von Lust, Unlust (und Begierde) stark bewegt werden kann, aber 
unempfänglich ist für die Unlust und Lust der Mitmenschen und welcher daher das Selbst 
der Mitmenschen zum Teil nicht in sein eignes Selbst aufgenommen und das eigne Selbst 
durch diese Aufnahme erweitert hat. Der Gemütlose, wenn er Verstand hat, wird diese 
Verstandesfähigkeiten zu seinem Interesse vorzugsweise benutzen, der Gemütvolle wird bei 
größeren oder geringeren Verstapdesf ähigkeiten geneigt sein für das Wohl der Mit
menschen, und nicht blos aus Überlegung, sondern aus Mitleidenschaft und mit Lust und 
Unlust an andrer Wohl und Wehe.“ — Einer interessanten Doppelbeleuchtung andrer 
Art unterwirft Griesinger (Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten p. 55) 
beide Begriffe, indem er sie mit der Verstandestätigkeit in Beziehung setzt. „So erfreulich 
diese Eigenschaft (die Gemütlichkeit) ist, so bringt sie die Gefahr «mit, daß es gerne bei 
diesen dunklen Regungen, den Gefühlen, bleibt, daß diese nicht in ein klares Denken 
auseinandergehen, daß dieses sogar verlernt wird, und der Mensch nach bloßen Gefühlen, 
aus denen er nicht mehr heraus will, sein Handeln einrichtet und sein Leben gestaltet. 
Dies ist das im schlimmen Sinne Gemütliche “ — „Gemütlos wird der genannt, dessen 
Ich sehr schwer in der Weise der Lust oder des Schmerzes afficiert wird, entweder 
wegen großer Schwäche und Stumpfheit aller psychischen Processe (stumpfsinnige, sehr 
phlegmatische Menschen) oder weil sich beim Zusammenstöße des Ich mit dem jeweiligen 
Vorstellen sogleich deutliche Urteile in hellen Vorstellungen statt der dunklen Gefühle 
ergeben (Verstandesmenschen).“

Es bliebe noch die Bemerkung übrig, wie das Gemüt nicht blos in den verschiednen 
Persönlichkeiten und Ständen, sondern auch in den verschiednen Altersstufen derselben 
Person eine mehr oder minder bedeutende Stelle einnimmt, wie es in der Jugendzeit 
vorwiegend herrscht und mit zunehmender Reife durch die Verstandestätigkeit und durch 
Lebenserfahrungen unterdrückt wird, wie es dem weiblichen Geschlechte in höherem 
Grade eigen, als dem männlichen, wie es endlich in den verschiednen Zeitaltern der 
menschlichen Entwicklung und bei den verschiednen Nationen seine historische Rolle ge
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spielt habe, allein in dem engen Rahmen einer Skizze müssen oft Andeutungen die Stelle 
von Ausführungen vertreten.

Dieselben Momente sind es, welche die Gemütsbildung vollführen, welche auch in 
intellectuelle!- und ethischer Hinsicht maßgebend sind, nämlich Anlage und Erziehung, 
und alle drei Seiten müssen sich die Hand reichen zur harmonischen Ausbildung des 
Menschen. Es ist daher die Bildung des Gemüts ebenso sehr Pflicht der Menschheit, 
wie die Cultur des Gedankens und der Tat.

Durch unser ganzes Dasein schlingt sich das , Gemüt, und in seiner unendlich 
reichen, wechselvollen Tiefe spiegelt sich ein großer Teil unseres ureigensten Wesens. 
Folgen wir darum seinen Spuren nach den Hauptrichtungen, in welchen sich das mensch
liche Bewustsein manifestiert und zwar in derjenigen Ordnung, welche zugleich den 
Grad des Gemütsanteils kennzeichnet. Am wenigsten berührt sich die reine Erkenntnis, 
das theoretische Verstehen der Dinge mit der Gefühlstätigkeit ; denn bei diesem Bewust- 
seinsacte „verhalten sich die Vorstellungsmassen, die das Ich repräsentieren, zu dem eben 
im Bewustsein befindlichen Vorstellen als ruhige Zuschauer ; indem sie es appercipieren, 
werden sie nur schwach und langsam von ihm verändert, und wenn sich dabei auch 
dunkle Urteile über die Fördrung oder Hemmung des Ich ergeben (Lust oder Unlust), 
so sind diese von geringer Intensität.“ (Griesinger 1. c. § 30 ) Die Wahrheit steht rein 
und frei, kalt und klar über unsern Trieben und Empfindungen ; wer sich nicht von 
diesen Gewalten in seinem Innern frei zu machen weiß, wer nicht „sine ira ac studio“ 
die Wahrheit in Welt und Menschenleben sucht, dem verschleiert sie ihr Antlitz für 
immer. Darum genügen in dem Bereiche des Erkennens die kurzen Andeutungen, welche 
der erste Abschnitt darüber enthielt, (p. 4.) Weit einflußreicher gestaltet sich die Wir
kung des Gemüts im Gebiete des Handelns: denn sogleich mit dem ersten Keime des 
Handelns, dem Triebe, welcher zum Wollen führt, ist ein „tumultuarischer Auftritt“ in 
unsern gesamten Ichvorstellungen verknüpft, und das dunkle Gefühl ringt mächtig mit 
der klaren Herscherin Vernunft, ehe der ruhige Entschluß zur Tat aus dem wogenden 
Chaos hervortritt. Ganz und gar aber wird das dritte Gebiet, welches die ästhetischen 
Functionen im weitesten Sinne umfaßt, vom Gemüte beherrscht: denn hier ist dasselbe 
Ursache und Selbstzweck zugleich und greift nur in die vorgenannten Disciplinen hin
über, um dieselben als Mittel zu verwerten, nicht aber um sich von ihnen Gesetze dic- 
tieren zu lassen. Da unsre Betrachtungen somit auf die Ethik und Ästhetik beschränkt 
werden, so ist zunächst eine scharfe Sonderung beider Gebiete erforderlich. Diese führt 
Aristoteles aus, wenn er die тгцахгглт) und шнутію] (rs/in;) als coordiniert neben die 
&uoQT¡i;ixri stellt und die beiden ersteren Disciplinen so unterscheidet, daß in der praktischen 
die Tätigkeit selbst und die innere Begründung derselben die Hauptsache bilde, in der 
poietischen (ästhetischen oder künstlerischen) dagegen das dargestellte Werk an und für 
sich und ohne Rücksicht auf die Art, wie und weshalb es zu Stande gekommen sei. 
Darum beschäftigen uns in der Ethik in erster Reihe die Motive des Handelns, darum 
suchen wir hier in den innersten Heerd des Schaffens, den Willen selbst einzudringen.

Die Ethik betrachtet jedes Wesen im Zusammenhänge mit dem Weltganzen und 
zwar insofern es in der Ordnung der Welt seine ihm eigentümliche Aufgabe so zu erfüllen 
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hat, daß durch diese Erfüllung das Ganze in harmonischer Weise gefördert werde. Des
halb kann man mit Fug und Recht von einer Ethik des Weltalls reden, welche jedem 
Objecte seinen ihm zugehörigen Platz, seine ihm angemessene Aufgabe zuweist. Im eigent
lichen Sinne begreift aber die Ethik das menschliche Handeln unter sich find schreibt ein 
sittliches Handeln dem Menschen allein zu als dem einzigen Wesen, welches nachgewie
senermaßen mit vollem Bewustsein handelt. Jedes menschliche Individuum kann inner
halb der menschlichen Gesellschaft nur so leben, daß es „seinen speciellen Anteil an der 
Gesamtarbeit“ auf sich nimmt.“ (Ueberweg ungedr. Collég. Ethik § 20.) Diesen Anteil 
nennen wir Pflicht. Die Sphären der Pflicht bieten eine unendliche Manigfaltigkeit dar, 
da die immer höher gesteigerten Aufgaben und Ziele des Ganzen eine stetig vermehrte 
Zersplittrung der Einzelanteile, eine immer größere Teilung der Arbeit notwendig machen. 
Das Wesen der Pflicht aber bleibt abgesehen von Stand und Beruf bei allen Individuen 
dasselbe, sodaß eine allgemeine und notwendige Norm dafür aufgestellt werden kann. 
Diese Norm ist der § 7 der Nautischen Ethik, der kategorische Imperativ: Handle so, 
daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetz
gebung gelten könne.“

Die große Tat Kants, die Kritik der praktischen Vernunft, ist nur der Abschluß 
einer Anschauung, welche an den Pforten der neuen Zeit aufblitzte und in Luther und 
Shakspeare die mächtigsten Verkündiger fand — es ist dieses die Idee von der sittlichen 
Selbständigkeit und Selbstverantwortung des Individuums. Nach dieser Idee ist der 
Mensch ein Werk seiner selbsteignen Ausbildung, (soweit natürlich dieselbe nicht durch 
Anlage und Erziehung beschränkt und vorbereitet wird) welcher demgemäß sich selbst 
seine Zwecke und Ziele setzen und mit bewusten Willensacten diesen Zwecken zustreben 
kann. Er allein schafft sich selbst sein Schicksal und nimmt die Folgen seiner Taten 
auf sich allein. Damit ist die Bevormundung, welche im Altertum durch die Götter und 
das Schicksal in seiner durchaus unklaren Stellung zu den Göttern, im katholischen 
Mittelalter durch die totale Abhängigkeit von Priestersatzungen geübt wurde, beseitigt 
und der Mensch allein auf sich gestellt. Er ist nun nicht mehr ein Spielball eines un
begreiflichen Fatums oder aufgezwungner wechselnder Meinungen, sondern hat in sich 
ein festes Gefüge von Grundsätzen, welche durch die Vernunft mit der ewigen Welt
ordnung in Einklang gesetzt werden können und welche allmählich zu Überzeugungen 
gestärkt und im Charakter zusammengeschlossen werden. Den Beweis für die Richtig
keit dieser Grundsätze liefert ihm eben jenes Kantische oberste Princip. — Aber indem 
Kant auf diese Weise den Menschen zum Herrn seines Willens und Schicksals machte 
und dadurch die Person wahrhaft befreite, zwang er anderseits das warme, blühende 
Leben in eine kalte, harte Formel durch die Behauptung, daß Pflicht und Neigung inner
halb der Sittlichkeit absolut unvereinbar seien, daß mithin das Gefühl durch die Vernunft 
vollständig unterdrückt werden müsse.*)  Abgesehen davon, daß damit ein unerreich

*) In den Capiteln von der „Autonomie des Willens“, Lehrsatz IV. und von der „kritischen Aufhebung 
der Antinomie der practischen Vernunft“ macht Kant übrigens der Empirie das Zugeständnis, dass die Neigungen 
wenigstens zu den „affinierenden“, wenn auch nicht „bestimmenden Bewegursachen unseres Begehrens“ gehören, 
und dass an die Pflichtmässigkeit unseres Tuns sich „subjectiv zuletzt ein Gefühl der Zufriedenheit mit sich 
selbst“ knüpfen könne, ja dass es „selbst zur Pflicht gehöre, dieses moralische Gefühl zu cultivieren“, — allein 
diese Sätze, welche in die Anmerkung verwiesen sind, räumen zu wenig ein und stehen ganz unvermittelt neben 
seiner abstracten Pflichttheorie.

2*



bares Ideal unserer Sittlichkeit aufgestellt wurde, ist dieses Ideal gar nicht einmal wün
schenswert, da es etwas an sich Berechtigtes aus dem Kreise des Begehrenswerten ver- 
verbannt. — Schiller spricht das erlösende Wort aus (cf. „Anmut u. Würde“), wenn er 
im Anschluß an das Kantische System die Tugend „als eine Neigung zu der Pflicht“ 
definiert. Diese Vereinigung von Neigung und Pflicht ist nicht, wie Kant will, verwerf
lich, sondern sie ist die höhere Auflösung des Conflicts zur Harmonie.

Somit haben wir das für unsere Frage über den Anteil des Gemütes an der Sitt
lichkeit so wichtige Resultat gewonnen : Tugend und Glück beruhen auf der Harmonie 
von Vernunft und Gemüt.

Einem Gefühle verdankt der Mensch sogleich bei seinem Eintritt in das Leben die 
Erhaltung seines nackten hilflosen Daseins — der Mutterliebe, welche nicht ein Resultat 
der Vernunft und der Culturentwicklung, ja nicht einmal ein specifisches Eigentum der 
Menschheit, sondern einer der ursprünglichsten, weil notwendigsten Naturtriebe aller 
Creator ist: denn selbst in der Tierwelt sind Proben großartigster Aufopferung der Eltern 
für die Jungen nachweisbar. Das Gefühl ferner der Zuneigung zu Eltern und Erziehern 
muß in dem Kinde das noch mangelhafte Pflichtbewustsein ersetzen oder doch ergänzen, 
damit es vertrauensvoll Lehren in sich aufnehme, deren Wert für das gesamte spätere 
Leben berechnet ist und sich seiner momentanen Urteilsfähigkeit entzieht. Es tritt dann 
an den kaum Erwachsenen die schwerste Aufgabe, die Wahl des Berufs heran ; dieses 
wichtigste, unveräußerliche Recht des Individuums muß seiner Natur nach mit voller 
Selbständigkeit ohne jede Beeinflussung ausgeübt werden, und auch hier kann die bloße 
Vernunft allein nicht den sichern Weg finden, es muß die Neigung vernehmlich mitsprechen. 
Denn diejenige Tätigkeit, auf welche der Mensch durch seine Beanlagung hingewiesen wird, 
zieht er allen übrigen vor, diese übt er mit Lust und wendet ihr seine Neigung zu. 
Wird das Individuum in eine andre Richtung gezwungen, so erfüllt es seine Pflicht nur 
widerwillig, mangelhaft, fühlt sich selbst unglücklich und füllt in der menschlichen Gesell
schaft nicht die Sphäre aus, welche es bewältigen könnte, wenn alle Naturanlagen und 
Fähigkeiten zu freier Entfaltung kämen und mit Lust angestrengt würden. Die Vernunft 
und die milde Hand der täglichen Gewohnheit können zwar oft diesen Zwiespalt not
dürftig ausgleichen, aber zu wahrer Befriedigung und zu gröstmöglicher Vollkommenheit 
führt nur die Übereinstimmung von Beruf und Neigung. In noch höherem Maße spricht 
die Neigung in der Eheschließung mit und zwar so, daß die Neigung dabei als das 
treibende Element auftritt, während der Vernunft nur die Controle zufallt. Aber wir dürfen 
nicht allein bei den Hauptmomenten des Daseins verweilen, um Belege für die Macht 
des Gemütes zu suchen: das Kleingetriebe des täglichen Lebens, die unendlichen Be
ziehungen des Individuums zu seinesgleichen, welche die Summe des Lebens und 
Verkehrs ausmachen, sie bieten täglich und stündlich Fälle, in denen die persönliche 
Tüchtigkeit die vernünftige Erwägung durch den warmen Pulsschlag des Herzens unter
stützen muß, um nicht zu ermüden und zu erschlaffen und besonders um in Fällen der 
Not auch das Außergewöhnliche zu wagen. Es ist etwas Großes um die Pflicht- und 
Überzeugungstreue; mit ihr steht und fällt der Manneswert, aber wer wollte leugnen, 
daß die Begeistrung für Ideen, welche die Jünglingsjahre in so frische Farben taucht, 
den innersten Kern bildet von jener stillen, nachhaltigen Flamme, welche eben jener 
Überzeugungstreue, jener sittlichen Festigung der Mannesjahre Kraft und Wärme verleiht.
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Der Mann von Charakter hat „Kopf und Herz auf dem rechten Fleck,“ wie das Volk 
so trefflich sagt, und Lust und Liebe beflügeln nicht allein zu großen Taten, sondern 
überhaupt zu einem tüchtigen Wirken. Glücklich der einzelne, glücklich die Nation, 
welchè noch die ungebrochne Frische besitzen, für das, was die Vernunft vorschreibt, 
mit der Vollkraft nachhaltiger Begeistrung einzutreten — es ist das ein untrügliches 
Zeichen für Lebensfähigheit und Lebenswert.

So hat die Natur die bedeutendsten ethischen Momente mit zwingenden Trieben 
in unsrem Herzen festgeankert, der Vernunft aber die legislatorische Seite und die Über
wachung zugeteilt: — Vernunft und Gemüt in Harmonie führen zur wahren Sittlichkeit.

Wir gelangen über die Ethik hinaus zu dem letzten Gebiete, der Ästhetik, in welcher 
der Nachweis zu führen sein wird, wie hier einzig und allein das Gemüt herrscht und 
alle übrigen Seelenkräfte nur in seinem Dienste verwertet.

Was ist nun das Wesen der Kunst und des Kunstwerkes? — Da jedes Kunstwerk 
ein von Menschen dargestelltes Reales ist, so hat es mit allem Realen die Einheit von 
Stoff und Form gemein. Die erste Frage wäre also die, woher der Künstler seinen Stoff 
nehme. Dieselbe wird mit Notwendigkeit dahin beantwortet, daß die objective Realität 
ihm als Stoff dienen wird, mag er aus der Außenwelt sein Object wählen oder sich selbst 
und sein Inneres als Object veräußern und zur Erscheinung bringen. Daß auch die 
phantastischen Gebilde, welche einer anderen Welt anzugehören scheinen, nur scheinbar 
von der Wirklichkeit unabhängig sind und immerhin ihre Wurzeln in der realen 
Welt und eine Analogie mit derselben haben müssen, beweisen Aristoteles und Lessing 
zur Genüge. Somit hat alle Kunst als Stoff und Vorbild die Natur, d. h. die objective 
Realität, und ist Nachahmung, wie Plato und Aristoteles sie gefaßt haben. (Cf. Uebcrw. 
in Fichtes Zeitschr. N. F. Bd. 50.) — Fragen wir weiter, wie der Künstler das zweite 
Moment, die Form, behandle, so ergibt sich von vornherein, daß er nicht jedem Stoffe 
jede beliebige Form mitteilen wird, sondern einem jeden die ihm eigentümliche. Würden 
wir aber bei dieser Bestimmung stehen bleiben, so hätten wir für das Kunstwerk nichts 
mehr gewonnen, als was den Naturobjecten ebenfalls eignet. Das specifisch Wesentliche 
der Kunsttätigkeit ist aber, daß sie „dasjenige Gemeinsame, welches das Wesentliche 
der Einzelobjecte in sich faßt, die Idee, in einer sinnlichen Erscheinung darstellt.“ (Cf. 
Ueberw. 1. c.) So wären wir bei der Definition des obersten Begriffes angelangt, des 
Schönen, von dem jedes Kunstwerk sein Gesetz empfängt. Diese Definition Hegels,*)  
welche so bedeutend von der Kantischen abweicht, schließt dennoch die letztere keines
wegs aus, weil beide denselben Begriff von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus er
fassen. Während Kant nämlich auf Grund seiner philosophischen Gesamtanschauung 
das Schöne von dem subjectiven Eindrücke d. h. von seiner Wirkung aus erklärt, so 
sucht Hegel die Ursachen dieses Eindrucks im Kunstwerke selbst nachzuweisen. Auf 
diese Weise ergänzen sich beide Erklärungen vielmehr und müssen nebeneinander be
stehen. Daß übrigens Kant die Hegelsche Definition des Schönen bereits angebahnt hat, 
ersehen wir aus seiner Definition des Ideals, welches nach ihm „die Vorstellung eines 
einzelnen als einer Idee adäquaten Wesens“ ist. (Kant Krit. d. Սրէ. § 17.) Das Wesent- 

*) Auch Schopenhauer definiert die Kunst und damit das Schöne als „die reine Darstellung der Ideen in 
individuellen Gestalten.“

f
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liche eines Dinges constituiez zugleich dessen Stellung in und zu den übrigen Dingen, 
dessen Bedeutung für dieselben, die Sphäre, welche es in der Totalität auszufüllen be
stimmt ist. Und somit wird die Idee eines Dinges als dessen innere Bestimmung, als 
seine objective Zweckmäßigkeit zu fassen sein.

Das Kunstschöne wird demnach dasjenige seiner Idee entsprechende Einzelobject 
sein, welches vom Künstler hervorgebracht wird.

Die Natur vermag zwar auch in einzelnen ihrer Gebilde das Wesen der Gattung 
in hohem Grade zur Ausbildung zu bringen, sodaß dieselben als Typen ihrer Gattung 
gelten können, (Arist, poet. c. 9. ) aber in gleicher Reinheit wie die Kunst die Idee im 
Einzelobjecte zu verwirklichen vermag und will sie nicht auf Grund höherer Rücksichten, 
welche durch den Totalzusammenhang der Erscheinungen bedingt sind. In der unend
lichen Kette der Wirkungen, welche die Dinge auf einander ausüben, in dem großen 
Weltenkampfe tritt das Einzelobject in so unübersehbare Beziehungen zu anderen, daß 
bei dein fortwährenden Wechsel seines Zustandes auch Veränderungen seiner Form, seiner 
Erscheinung notwendig, daß Abweichungen von der ihm adäquaten Gestaltung unaus
bleiblich sind. Ein Felsblock krümmt den schlanken Wuchs der Tanne, die Wittrung 
zerreißt die glatte Rinde ; herbe Sorgen beugen den Nacken des Mannes, des Lebens 
Stürme durchfurchen sein Antlitz. In beiden mag der Kern, die innere Kraft nur um so 
mehr gefestigt sein, aber dem endlichen Menschengeiste verhüllen diese tausend Zufällig
keiten das Wesen der Dinge und die unzulängliche Erscheinung täuscht Auge und Urteil 
über den wahren Wert.

Diese Hülle zu heben, diese Gebrechen, Verkümmerungen und Verzerrungen iu der 
Körper- und Seelenwelt auszuscheiden und das Wesen in der Erscheinung für die mensch
liche Auffassung zur reinen Darstellung zu bringen, das ist das Kunstbestreben. *)  Den 
Begriff der Nachahmung haben wir also dahin zu modificieren, daß der Künstler die 
Idee des realen Objects oder Vorganges als solche heraushebe und sie in derjenigen 
Form zur Erscheinung bringe, welche mit Notwendigkeit dieser Idee gehört, d. h. nichts 
Wichtiges, wol aber alles Entbehrliche beseitigt. Diese Tätigkeit wird mit dem voll
kommen zutreffenden Begriffe der Idealisierung bezeichnet und von Aristoteles durch ein 
Beispiel aus der Malerei trefflich erläutert. Er fordert von jedem Künstler, daß er nicht 
einen genauen Abdruck der Wirklichkeit, wir würden sagen eine Photographie der Dinge 
liefre, sondern daß er wie ein guter Portraitmaler das Original „unbeschadet der Ähn
lichkeit verschönere.“

*) Man könnte gegen diese Behauptung den Einwand erheben, dass der Inhalt des Komischen grade aus 
dieser Abnormität der Dinge bestehe, allein das Komische hat nur einen relativen Wert und eine an lehnende 
Bedeutung durch seinen bewusten Gegensatz gegen das normale Sein, insofern durch die reine Darstellung des 
Unzulänglichen das Vollkommene hindurchleuchtet und die Nichtigkeit desselben unwillkürlich auf den absoluten 
Wert des Schönen hinweist.

Diese objective Feststellung des Wesens der Schönheit musté vorausgehen, damit 
darauf die Frage nach dem Anteil des Gemüts an dem künstlerischen Schaffen und Ge
nießen erledigt werden könne. Da es sich auf diesem Gebiete um das subjective Ver
halten des schaffenden Künstlers einerseits und um den subjectiven Eindruck des Kunst
werks auf die genießende Menschheit anderseits handelt, so werden wir uns hier im 
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Wesentlichen an Kants Grundgedanken im ersten Teile seiner „Kritik der Urteilskraft“ 
anlehnen können, weil ja sein ganzes System der Ästhetik auf dem Subjectivismus 
basiert.

Welche innre Kraft veranlaßt und treibt den Künstler zum Schaffen? — Wenn 
wir vom ersten Anstoß im Innern des Künstlers bis zur Vollendung seines Werkes alle 
wirkenden Momente durchlaufen, so erhalten wir die stufenweise Zergliederung der Ein
zelkräfte, welche zusammen den schaffenden Genius constituieren. Gibt das Kunstwerk 
das Wesen der Dinge in „adäquater Gestalt“, so wird ein tiefes intellectuelles Eindringen 
in dieses Wesentliche das erste Erfordernis sein, — allein eine hohe Intelligenz an sich 
macht nur den Denker. Tritt aber zu dieser Intelligenz ein doppeltes Gefühl hinzu, 
einmal das der innigen Freude darüber, daß diese Welt solche Vollkommenheiten birgt 
und zweitens die tiefe Wehmut, daß diese Vollkommenheiten so selten einen auch nur 
annäherungsweise entsprechenden Ausdruck finden, so resultiert aus beiden Gefühlen 
ein drittes, welches erst den künstlerischen Genius vom intellectuellen unterscheidet, 
die heiße Sehnsucht, diese Vereinigung in eignen Schöpfungen darzustellen, ein tiefes 
Erbarmen, diese Gebilde aus ihrer Unzulänglichkeit zu erlösen. Ein gesteigertes Seelen
leben also, ein mächtiges Empfinden, mit einem Worte: das Gemüt des Künstlers ist die 
treibende Kraft, ist der Anstoß zum Schaffen. Das Gemüt löst und befreit endlich in 
mächtigem Drange das dritte Moment des Genius : die Phantasie, welche nun für das im 
Innern wogende, noch formlose Keimen und Werden den wahren Ausdruck, die reine 
Form findet. In reichströmender Empfindung wird die Anregung zum Kunstgebilde em
pfangen und in glühender Begeistrung schafft die Phantasie das Prototyp desselben, 
indem sie die Idee in der innerlich angeschauten Form verkörpert. Dieses innere Phanta
siebild ist das Ideal, „die Vorstellung eines einzelnen als einer Idee adäquaten Wesens.“ 
(Kant, Kr. d. Սրէ. § 17.) Arbeitet sich dieses innre Bild zu voller Klarheit und Anschau
lichkeit heraus, so wird der Trieb, dasselbe zu veräußerlichen bis zu einer Höhe der 
Begeisterung gesteigert, welche die Ausführung als eine notwendige herbeiführt. Von der 
Reinheit und Tiefe des Ideals und der technischen Fertigkeit in der Ausführung hängt 
endlich die Vollkommenheit jedes Kunstwerks ab.

Intelligenz, Gefühl, Phantasie, Ideal und technische Vollendung sind also die stufen
weise aufsteigenden Vorbedingungen zum Kunstwerke, aber das Gefühl umschlingt sie 
alle und verklingt erst, wenn die letzte Hand an das fertige Gebilde gelegt ist. Von 
so mächtiger Wirkung ist das Gemüt bei diesen künstlerischen Schöpfungsacten, daß es 
selbst jener ihm so ferne stehenden intellectuellen Tätigkeit ein eigentümliches Gepräge 
verleiht. Denn die Intelligenz des Künstlers ist nicht die speculative des Forschers, 
sondern die allerursprünglichste, die intuitive des Naturmenschen, welche nicht abstra
hiert, zerlegt und Schlüsse zieht, sondern nur schaut, betrachtet und das betrachtete 
Object mit einem Wurfe und aus einem Gusse erfaßt und festhält. Hier kommt alles 
auf den ersten, vollen Gesamteindruck an, an dessen Zustandekommen Kopf und 
Herz gleichen Anteil haben. Die Ganzheit der echten Künstlernatur hat das Object 
in sich gesogen mit jener freien Unbefangenheit, welche Plan und Ausführung, die 
innere Structur und die überreiche Formenfülle zugleich erfaßt und in dieser Gabe 
der Anschauung ein letztes Unzerlegbares, Undefinierbares in sich trägt, das eben der 
individuellen Begabung, dem Genie eigen ist. So sah Goethe die Natur, so gab er sie 
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in seinen unerreichbaren Liedern wieder; uns bleibt mehr das Staunen, daß dieselben 
geworden, als die Erklärung, wie sie geworden. Es tritt diese unmittelbare künstlerische 
Intuition wie eine Naturgewalt auf; einig und geschlossen vordringend wie die Natur 
selbst trägt sie ein unbewustes Letztes, Dämonisches in sich, welches an sich unauflösbar 
nur an den Werken erscheint, denen es den Stempel der großen Eigenart aufdrückt.

Einblicke in die innerste schaffende Künstlertätigkeit gewährt uns eine Anzahl von 
Künstlern jeder Art in ihren Selbstbekenntnissen, gewähren uns vor allen die Dichter, 
von denen wir Goethe voranstellen, welcher in „Wahrheit und Dichtung“ uns Stimmungen 
enthüllt, die wol verallgemeinert und mehr oder weniger auf alles künstlerische Schaffen 
angewandt werden können. (W. u. D. I. p. 276. Kl". Ausg. ed. Gödeke.) „Und so begann 
diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich 
dasjenige, was mich erfreute oder quälte oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht 
zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowol meine Begriffe von 
den äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen. — Alles 
was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Confession.“ 
Und dann sucht er „nach seiner alten Weise abermals Hilfe bei der Dichtkunst und 
setzt die hergebrachte poetische Beichte wieder fort.“ (ibid. III. p. 74.) Als er seinen 
Götz schuf, quälte ihn die gänzlich zerrüttete Rechtspflege im „heiligen römischen Reich“ 
und er „benutzte die Dichtkunst zum Ausdruck dieser Gefühle.“ „Was von jener Sucht 
(nämlich die Rechtspflege einer scharfen Kritik zu unterwerfen) in mich gedrungen sein 
mochte, davon strebte ich mich kurz nachher im Götz von Berlichingen zu befreien.“ 
Nach der Vollendung des Werther fühlt er sich selbst „aus einem stürmischen Elemente 
gerettet und wie nach einer Generalbeichte wieder frei und froh und zu einem neuen 
Leben berechtigt.“ (Ibid. III. p. 139.) Ähnliche Aufschlüsse bieten Schillers Briefe, be
sonders diejenigen an Göthe und sonstige Aufzeichnungen echter und großer Künstler
naturen. Steht doch in diesem Puncte der Künstler auf gleichem Boden mit der übrigen 
Menschheit, nämlich auf dem eines allgemeinen psychologischen Gesetzes, wonach jedes 
stärkere Gefühl, sei es mit Lust, sei es mit Unlust verbunden, sich nach Äußerung 
drängt und zwar so, daß diese Äußerung immer und unter allen Umständen mit Lust 
verbunden ist. Streben doch nicht blos Lust und Freude nach Mitteilung, sondern auch 
der Schmerz will hinaus, will sich anderen ausklagen und das gedrückte Herz erleichtern. 
Jedes Gefühl will sich befreien, und wird dieser Drang nicht befriedigt, so empfinden 
wir eine peinliche Hemmung. Drückt der Affect des Schmerzes uns darnieder, preßt er 
unsre Brust zusammen, so droht das starke Lustgefühl unsre Brust zu sprengen, und 
beide durch diese volkstümlichen Metaphern vortrefflich ausgedrückten Zustände sind 
hemmend und lästig und wollen beseitigt sein. Das erkannte schon der Iliassänger, 
wenn er selbst einen Achill in jener bereits erwähnten Scene mit Priamus zusammen in 
Trähnen wohltuende Erleichterung, ja einen süßen Genuß finden läßt, (IL 24, 513 — 
ctvtctț) ётгеі òa yooio тетадтгето dio; Liyił-ł-euę?) und auch der Affect der Freude sucht 
zuweilen durch dieses stärkste Mittel Ausweg und Befreiung. Was so in aller Menschen
natur tiefbegründet ist, um wie vielmehr wird das nicht auf das Künstlergemüt Anwen
dung finden.

Aber einen noch weit bedeutenderen Anteil an der Kunst hat das Gemüt dadurch, 
daß es in das Kunstwerk selbst eingeht, daß es ein integrierender Teil desselben wird,
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daß es seinen vollen Ausdruck in dem Erzeugnis selbst findet. Denn diejenige Gefühls
stimmung, welche das zum Schaffen anregende Object in des Künstlers Seele erweckte, 
ebendieselbe muß auch in dem Werke deutlich erkennbar sein, weil das Auffinden und 
Erfassen dieser Stimmung einen wesentlichen Factor des Kunstgenusses bildet. Der Ur
sprung dieser Stimmung ist zwar in des Künstlers Gemüt zu suchen, ist aber keineswegs 
ein rein subjectiver : denn die Stimmung wird ja durch das affinierende Object hervor
gerufen und durch das Wesen desselben bedingt; er ist aber auch nicht als ein rein ob
jectiver zu bezeichnen: denn, wie wir gesehn haben, bewirken gleiche Objecte durchaus 
nicht immer und bei allen Individuen gleiche Gefühle. Es würde demnach die Gefahr 
regelloser Gefühlswillkür auch auf dem Gebiete der freien Nachbildung der Naturobjecte 
und Vorgänge unausbleiblich erscheinen. Und doch muß man an ein normales Kunst
werk die Forderung stellen, daß es die dem Inhalt entsprechende Gefühlsstimmung in 
sich trage, weil dieselbe in dem Begriffe dieses Inhalts notwendig mit eingeschlossen ist. 
Der scheinbare Zwiespalt muß also seine Lösung finden. Gehen wir zunächst auf Ob

jecte ein, welche für unsre Frage schwieriger erscheinen, nämlich auf diejenigen, welche 
die sogenannte leblose Natur dem Künstler bietet, so können wir erfahrungsmäßig be
haupten, daß bestimmte Zustände der landschaftlichen Natur, daß bestimmte Combina
tionen der verschiednen Naturobjecte durchschnittlich auch bestimmte Gefühle wecken, 
daß mit einem Worte in den einzelnen Naturzuständen ein bestimmter Stimmungs
charakter ausgeprägt sei. In diesem Sinne spricht man von einer trüben, düstern Stim
mung in der Natur ebenso wie von einer heitern, lachenden, von einer erhabnen, 
überwältigenden wie von einer lieblichen, anmutigen. Obwol den Naturgegenständen 
an sich diese Eigenschaften nicht zukommen, so wird doch die Wirkung auf die Ob
jecte übertragen und proläptisch als denselben anhaftend bezeichnet. Aber damit die
selben diese Wirkung üben können, muß eine bestimmte Disposition des Gemüts voraus
gesetzt werden, eine Disposition, die wir die normale nennen können. Es ist dazu 
nötig, daß aus dem empfangenden Gern fite alles das entfernt sei, was mit dem Ausdrucke 
des subjectiven Pathos bezeichnet werden kann. Diejenigen Gefühle, welche sich auf das 
rein subjective Dasein beziehen, welche in unserem eignen Busen stürmend das innere 
Gleichgewicht stören, müssen zur Euhe gebracht sein, damit eine normale Gefühlsdispo
sition dem neu aufzunehmenden Gefühle voran gehe, damit das Object rein und frei und 
ungetrübt auf das Subject wirke. — Hat das Subject nun zugleich mit der Erfassung 
der Idee des Objects das mit derselben verbundene Gefühl auf diesen Normalzustand des 
eignen Gemütes wirken lassen und vermag es dieses Gefühl in dem Resultate dieses 
Vorganges, dem Kunstwerke, festzuhalten, so wird letzteres auch eine Stimmung dar
bieten, welche jeder Betrachter als eine normale, weil auch in dem Wesen des darge
stellten Objectes liegende erkennen muß.

Man wende hier nicht ein, daß bisweilen der Künstler seine eigne Stimmung in 
bewusten absichtlichen Contrast zu der Naturstimmung setzt, wie das im Werther öfters 
geschieht: denn in diesem Falle ist das eigentliche Object der Darstellung eben sein 
Inures, welches veräußert wird, und die Natur dient nur als Beiwerk, als hervorhebende Folie.

Kommen Zustände oder Handlungen selbstfühlender Wesen zur Darstellung, so ist 
die Feststellung des Gefühlsausdrucks eine einfachere, weil dabei die obenbesprochnen 
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Gesetze der sympathischen Gefühle zur Geltung kommen, nach denen der Künstler das 
fremde Gefühl unbefangen als solches in sich aufnimmt und im Werke ebenso reproduciert.

Wie sehr dieser ganze Vorgang auf der allgemeinen Menschennatur beruhe, beweist 
der Umstand, daß die Menschheit durch Verkörperung der Gefühle, welche Fels und 
Meer, Flur und Hain, Tier und Pflanze und der. ewig wechselnde Himmel über dem 
allen in ihr anregten, in frühester Zeit jene phantasie- und formenreichen Urreligionen 
schuf, welche auf demselben Urgrunde des Menschengeistes ruhen wie die Kunst, ja 
welche selbst Kunstwerke genannt werden können. Und derselbe künstlerische Volks- 

* geist, welcher seine Naturempfindungen in Göttergestalten abklärte, er zeigt auch in 
. seinen großen Epen den angebornen Kunstsinn, sowohl in jenem [lyvrv âeiâe, welches an 

der Spitze des großen Liedes einen mächtigen Gefühlsaccord an schlägt, der dann die 
Ilias als Thema durchklingt, als auch in der ersten Nibelungenstrophe, welche alle die 
gewaltigen Ereignisse des Liedes im Lichte zweier Stimmungen überschaut: von fröuden 
hôcbgezîten, von weinen und von klagen.

Haben wir bisher in die innere Werkstätte des Schaffens zu schauen versucht, so 
bleibt uns schließlich übrig, den Eindruck des Geschaffenen zu schildern: denn liegt 
auch dem wahren Künstler als erster und meistens einziger Beweggrund der innere Trieb 
vor, in Folge dessen er mit Notwendigkeit sein Gebilde veräußert, ^so gibt er es durch 
diese Veräußerung doch der Menschheit zu eigen, und was vom Menschen gebildet, das 
spricht zum Menschen in Formen, Farben und Tönen.

Bei der Betrachtung von Kunstwerken kommen wiederum die oftgenannten beiden 
Factoren zur Geltung: das Subject, welches afficiert wird und das Object als die Ursache 
der Affection. Letzteres ist das Kunstwerk, und von den Sinnen sind es nur zwei, Auge 
und Ohr, welche für Werke der Kunst empfänglich sind, und zwar jenes als Vermittler 
der Räumlichkeit, dieses der Zeitlichkeit. Der psychologische Proceß, vermöge dessen 
diese Affection sich in das Gefühl umsetzt, ist in dem allgemeinen Teile entwickelt ; es 
wird jetzt die Aufgabe sein, das Gefühl, welches durch das Kunstschöne geweckt wird, 
in seine einzelnen Momente zu zerlegen, die in Wirklichkeit ungesondert und in inniger 
Mischung das volle und ganze Gefühl ausmachen. — Steht das Kunstwerk unter der 
Idee des Schönen, welches als das volle Aufgehen der Idee oder der inneren Zweck
mäßigkeit in dem Einzelobject erklärt ist, so wird als die erste Seite der Kunstwirkung 
das Gefühl der Wesensförderung zu bezeichnen sein, welches sich an die durch Betrach
tung unmittelbar hervorgerufne Erkenntnis dieser inneren Zweckmäßigkeit knüpft. Un
mittelbar heißt auch diese Erkenntnis, weil sie nicht durch den weiten Weg wissen
schaftlicher Methode, sondern auf die ursprünglichste Weise durch unmittelbare Sinnes- 
wahrnehmung vermittelt wird. Es ist also diese Erkenntnis derjenigen, welche der 
Künstler besitzen muß, vollkommen analog und nur graduell von derselben verschieden. 
Bringt ferner jedes Kunstwerk an und für sich eine Gefühlsäußerung zum Ausdruck, 
welche in dem betrachtenden Subjecte in gleicher Weise geweckt und zum Ablauf ge
bracht wird, und ist dieser Verlauf des Gefühls unter allen Umständen mit Lust ver
bunden, so ergiebt sich das zweite Moment der Kunstwirkung, nämlich das an die 
Gefühlsäußerung im Subjecte sich anschließende Wohlgefallen. — Also haben wir die 
Wirkung des Kunstschönen als ein durch unmittelbare Erkenntnis und durch Gefühls
äußerung hervorgebrachtes Wohlgefallen zu bestimmen. — Indessen folgt noch eine
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specifische Eigenschaft dieses Wohlgefallens ans folgender Betrachtung. Alle Kunst will 
nur ein Abbild der objectiver։ Realität, nicht diese selbst sein ; sie geht also auf den
Schein aus, wenn dieses Wort in dem Sinne des Gegensatzes zur bloßen Wirklichkeit
gebraucht wird : denn daß dieser Schein ein höheres Sein in sich birgt, ist schon vorhin 
erwiesen worden. Als ein Abbild der Wirklichkeit aber steht sie ganz außerhalb des
Zusammenhanges der Dinge, fern von ihren realen Wirkungen, unberührt von dem Cau-
salnexus der Totalität. Somit fallen die Zwecke und Interessen des Subjects, welches 
sich zu dem schönen Objecte in Beziehung setzt, weg; dasselbe kann niemals wie die 
Realität selbst Gegenstand unsres ethischen Verhaltens, unsres Wollens, Begehrens, Han
delns werden. Auf dieser Loslösung von allen ethischen Zwecken, auf dieser reinen 
Betrachtung beruht auch die seit Aristoteles’ Zeiten so hoch gepriesene mildernde, be
sänftigende, reinigende Macht der Kunst. Mögen auch die gewaltigsten Gefühlsausbrüche 
uns bis ins innerste Mark erschüttern, mögen alle Höhen und Tiefen der Leidenschaft 
aufgewühlt werden und fessellos dahinströmen, mag „uns der Menschheit ganzer Jammer 
erfassen," uns verläßt auch in der höchsten Miterregung nicht das Bewustsein, daß wir 
uns diesen Gestaltungen gegenüber betrachtend verhalten, daß wir rein und frei wie der 
Künstler, der sie schuf, emporgehoben sind in eine Sphäre, von der aus, wie Goethe 
sagt, „die verwirrten Irrgänge der Erde in Vogelperspective vor uns entwickelt daliegen." 
Wir neigen uns freiwillig in Liebe zu diesen Gestalten, teilen für die Zeit der Betrach
tung Lust und Schmerz mit ihnen, aber beide Gefühle sind ja durch diese Interesselosig
keit des reinen Scheines an sich idealisiert und deshalb frei von jedem Druck, von jedem 
Weh, das aus der Verstrickung mit der Wirklichkeit folgen könnte. Wir treten stets 
mit diesem Bewustsein an die Betrachtung des Schönen und darum wird seine Wirkung 
eine „uninteressierte“ sein.

Ergänzen wir nun die Bestimmung der Kunstwirkung durch diese Eigenschaft, so 
faßt sich dieselbe schließlich dahin zusammen, daß sie ein durch unmittelbare Erkenntnis 
und durch Gefühlsäußerung erzeugtes uninteressiertes Wohlgefallen ist.

Diese kurze Entwicklung, welche wir an der Hand der Kantischen Definition durch
laufen haben, sollte den Nachweis liefern von dem, was am Eingänge der ästhetischen 
Betrachtungen behauptet wurde, daß die Kunst durch Gefühle auf Gefühle wirke, daß 
also in ihr Ursache und Endzweck im Gemüt ruhe.

Es ist Aristoteles’ Verdienst, auf die Bedeutung dieser Frage für die Erziehung 
und das Staatsleben zum erstenmale hingewiesen zu haben, (polit. VIII. 2, 3, 5) wie er 
denn auch in seiner Definition der Tragödie deren Wirkung lediglich Gefühlen zuschreibt. 
In unsere Zeiten aber faßte Schiller mit dichterischer Begeistrung die Gesammtwirkung 
der Kunst grade auf den modernen Menschen in ihrer ganzen Tiefe auf. „Alle Kunst 
ist der Freude gewidmet, sagt er in der Einleitung zur Braut von Messina, und es gibt 
keine höhere und ernstere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken.“ —■ Und fürwahr, 
es ist etwas Großes um diese Gabe des Menschengeschlechtes, um diese reine Freude 
am Schönen, eben weil der Mensch dabei allen Zwecken entsagen muß und willig ent
sagt, während er doch sonst so sehr geneigt ist, den Grad seiner Befriedigung durch 
ein Object von der Nützlichkeit desselben abhängig zu machen. Beglückt zu werden 
durch das, was weder nützt noch schadet, ist darum das Zeichen eines Culturstandes, 
der alle egoistischen Absichten zu überwinden vermag und sich die Bahn geöffnet hat 
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zu edelster Bildung und Gesittung. In der Kunst manifestiert sich wie in Wissenschaft, 
in Volks- und Staatswirtschaft die Culturhöhe der Zeit; denn sie hält, wie Hamlet vom 
Schauspiel sagt, „der Natur den. Spiegel vor und zeigt dem Jahrhundert und Körper der 
Zeit den Ausdruck seiner Gestalt.“ Was also die Edelsten und Einsichtsvollsten ihrer 
Zeit gedacht und gefühlt haben, das nachzudenken und nachzufühlen wird unerläßliche 
Bedingung des Kunstgenusses sein, welcher darum sowohl Bildung voraussetzt, als auch 
die vorhandene erweitert. So befriedigt die Kunst zugleich Herz und Verstand und hebt 
das Individuum über seine Sonderinteressen hinaus zu der reinen Freude an dem, was 
alle interessieren soll, „zu jenen heitern Regionen, wo die reinen Formen wohnen.“

Und hier sind wir bei dem Gedanken angelangt, welcher von Schiller (cf. „Naive 
und sent. Dichtung,“ und „Briefe zur ästhet. Erziehung“) wiederholt als der wesentlichste 
innerhalb der Kunstwirkung ausgesprochen wird. Die Kunst erst macht uns durch ihre 
Einwirkung auf das Gemüt zu ganzen, einheitlichen, harmonischen Menschen. In jedem 
wahren Kunstwerke nämlich erschauen wir ein in sich geschloßnes, volJkommnes Ganze, 
während das Leben ein unabgeschloßnes und einseitiges Ringen nach Vollkommenheit 
ist. Nur das Bewustsein, mit Ernst nach jener zu streben, muß hier Ersatz bieten für 
den Mangel an Wirklichkeit. Was aber auch immer in dem einzelnen Menschen bei 
seiner einseitigen Werktagstätigkeit vernachlässigt wird, und meist ist es ja die Gemüts
anregung und Bildung, alles das findet seine Ergänzung in den kurzen, heitern Augen
blicken der Kunstbetrachtung. Verstand und Vernunft finden hier ihre blühende Schwester 
wieder, das Gemüt, welches wiedererwacht und den ganzen Menschen durchwärmt und 
begeistert. Darum entläßt uns der Genuß dieser vollkommnen Scheinwelt als ganze 
Menschen, frei und frisch zu neuem Handeln und Ringen. Denn zu allererst haben wir 
in der Wirklichkeit zu leben, zu handeln und zu wachen, daß die Tatkraft nicht durch 
die Gefühlsseite überwuchert werde, wie das zum Schaden der deutschen Nation im 
vorigen Jahrhundert geschah. Nur in den kurzen Momenten der Ruhe öffnen uns die 
Musen ihren Tempel, aus dem wir neugestärkt hinaustreten in das ernste Leben. „Die 
Kunst soll Begleiterin, nicht Leiterin des Lebens sein.“

Herm. Weidemann.


