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Eesultat

der am 5. August 1870 gesehlossenen Maturitats-

Priifung.

Em Zeugniss der Reife mit Auszeichnuug erhielten :

Droniberger Sebastian, aus Grades.

Hau8er Friedrich, aus Eottenbaeh in

Steieimark.

Kaiser Oswald, aus Gammersdorf.

Laschitzer Simon, aus Briickendorf.

Wang Jakob, aus Priedi.

Winkler Carl, aus Klagenfurt.

Ein Zeugniss der Reife:

Ehrlich Mathias, aus Uggowitz.

Einspieler Andreas, aus Suetschach.

Erdelt Hermann, aus Wiesenau.

Gartenauer Heinrich, aus Linz in Ober-

osterreich.

Gotzhaber Ignaz, aus Klagenfurt.

Greiner Simon, aus Globasnitz.

Jošt Kaspar, aus Arnoldstein.

Kaggl Johann, aus Gammersdorf.

Kahn Thomas, aus Semslach.

Lohwasser Carl, aus Klagenfurt.

Miklau Urban, aus Haimburg.

Neumann Friedrich , aus Liebenau in

Steiermark.

Payer Johann, aus Innsbruck in Tirol.

Eabitsch Friedrich, aus Glainach.

Eader Julius, aus Friesach.

Euckgaber Franz, aus St. Gertraud.

Schluder Mathias, von Klagenfurt.

Stiglleithner Josef, aus Wiener-Neustadt

in Niederosterreich.

Stocker Carl, aus Wolfsberg.

Tambor Max, aus Klagenfurt.

Tindl Eobert, aus Spital.

Tschebull Johann, aus Gutenstein.

Unterkreuter Wenzel, aus Zwickenberg.

Wutscher Ulrich, aus Eeideben.

Anmerkung. Das Eesultat der diessjabrigen Maturitatspriifung wird im Pro-

gramme des nachsten Jahres bekannt gegeben rverden.

B erichtigung. Durch Versehen hat sich Seite !2, Zeile 16 von oben ein

Fehler eingeschliohen. Es soli daselbst statt „vollkommenstenK „u n voll-

kommensten“ heissen.
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Zur psjchologisclien Wflrdigung

der Darwin’schen Descendenztlieorie

„.Jedes Thier erreicht hier, was es

in seiner Organisation erreicken soli,

der einzige Mensch erreicht’s nicht, eben

iveil sein Ziel so lioch, so weit, so un-

endlich ist“.

H e r d e r

(Ideen zur Pliilosophie der Geschichte

der Menschbeit.)

„Nur der Mensch allein

Vermag das Unmogliche,

Er unterscheidet,

W a h 1 e t und r i c h t e t,

Er kan n dem Augenblick

Dauer v e rl e i k e n;

Er allein darf

Den Guten lolmen,

Den Bosen s‘rafen“ etc.

G o th e.

Es ist fur den denkenden Menschen unlaugbar von tiefem

Interesse, der Stellung sicli bewusst zu werden, die er inmitten

einer untibersehbaren Menge organischer und unorganisclier Ge-

bilde einnimmt. Im Allgemeinen ist es ihm gelungcn, die Natur-

krafte und die Gesammtheit der Dinge seinen Zwecken dienst-

bar zu maclien, so iveit sie seinem Einflusse erreichbar waren.

Seine unbewaffhete hilflose Gestalt liat im Kampfe gegen weit

tibeidegene Streitkrafte gesiegt, und so weit die Geschichte un-

seres Gescldechtes zuruckreiclit, zeigt sie uns im Menschen den

Herren und Eigenthttmer der Erde.

Nun entsteht dieFrage: Ist diese Herrschaft eine urspriing-

liche, oder ist sie aus einer allmahlichen Entivicklung hervor-

gegangen? Ist sie eine in der Anlage eigenthumlicli gegebene und

begriindete, oder ist sie unter gilnstigen Bedingungen entstanden
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oder erkampft worden. Doch bezeiehnen wir sogleich den Kem der

Frage: Ist der Mensch, wie ihn die Geschiehte kennt, ein Grand-

typus in der Reihe der sichtbaren Wcsen, oder ein Produkt der

aonenlangen Wechselwirkung der chemischen und physikalischen

Naturkrafte? Die Tradition aller Volker behauptet das Erste,

die Raturforschung der neueren Zeit glaubt das Zwcite nach-

weisen zu konnen. — Und welche Boweggriinde konnen sie be-

stimmen, eine Ansicbt iiber den Ursprung der Dinge zu ver-

theidigen, die der angestammten Ueberzeugung unseres Ge-

scblecbtes widersprieht ? Wir wollen gern annehmen, dass sie

biebei nicbt so sehr von dem Drange geleitet werde , ererbter

Ueberlieferungen sich zu entlodigen, waren sie auch durch die

religiosen Anscbauungen der Volker gelieiligt; vielmelir wurzelt

unseres Eracbtens dieses Vorgelien in dem eigentliumlicben Zuge

des menscblichen Denkens, alles Gescbehen in der gebeimen

Werkstatte des Bewusstseins sowol, als in der Aussemvelt aus

natiirlichen Grunden zu begreifen, und die Mannigfaltigkeit in

der Welt der Erscheinungen auf eine concrete Einheit zuriick-

zufuhren. Eine grosseAnzabl unserer heutigen Naturforscher hul-

digt dieser Riclitung und schaart sieli um das Panier Charles

Dar\vin’s , der die Descendenz aller Arten der sichtbaren

Schopfung aus einer oder wenigen Urformen durch Zucbtwahl

und Kampf um’s Dasein vertbeidigt.

Ihm gegenuber stehen die Vertreter einer rubigeren und

besonneneren Naturphilosophie, welche bei aller Bevumderung, die

sie der scharfsinnigen Forscbung Darwin’s zollen, docb nicht

umbin konnen, auf die scbwankende Begriindung und auf die

unvermittelten Uebergange aufmerksam zu macben.

Seit Lyell’s „Grundziige der Geologie £i ist kein Werk er-

schienen, das eine so nachhaltige Bewegung in den natuiuvissen-

schaftlichen Forschungen hervorgerufen hatte, alsDarwin’s: „Ent-

stehung der Arten im Thier- und Pflanzenreich“.*) Darwin war

ttbrigens nicht der erste, der die Solidaritat der Arten zum Prin-

zip der Geogonie machte.

*) Danrin: „Entstebung der Arten durch natiirliche Auswanl oder Erhaltung

der vollkommenen Racen im Kampfe iun’s Dasein 11 . Stuttgart, bei Sc'nwei-

zerbart, 1863.
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Sckon Xenophanes, der Grilnder der eleatiscken Schule,

schloss aus den in den Steinbriicken von Smyrna und Syrakus

vorgefundenen Petrefakten auf verloren gegangene Urformen,

aus denen die gegemvartig vorhandenen ikren Ursprung ableiten

diirften. Nachdem dieser Gedanke Jahrtausende , geschlummert,

enveckte ihn der franzosische Naturforscher Pierre Antoine La-

marek (1744—1829), der durch geraume Zeit als Lehrer der

Zoologie am Pariser Pilanzengarten wirkte, und durcb seinen all-

gemein verbreiteten Ruf der neuen Idee das Interesse der Facli-

manner zuivendete. In seiner „Philosophie der Tbierlebre 11 (er-

scbien 1809) und in der „Geschichte der wirbellosen Thiere“ (er-

scbien 1815) spricbt er bereits offen die jetzt von Darwin adop-

tirte Ansicbt aus, dass die Arten nicbt unveranderlicb seien und

ein Fortschritt durch allmahliche Entwicklung der organiscben

Gebilde wahrend ungeheurer Zeitraume von der Urzelle bis zur

gegemvartigen Vollkommenbeit angenommen -vverden miisse. Die

Ursacben dieser fortscbrittlichen Entwicklung findet er in der

Uebung, Gevohnheit, Kreuzung u. s. w. Audi spielt bei ihm,

wie bei Darwin die Vererbung (Atavismus) schon eine ivichtige

Rolle.

Seine Ansicbt liber den Ursprung der Organismen tbeilte

Etienne Geoffroy St. Hilaire (1742—1844), ebenfalls durcb lan-

gere Zeit Professor am Jardin des Plantes. Die Grundidee, die

aus allen Werken Geoffroy’s deutlicb hervortritt und die er bis

an’s Ende seines Lebens eifrigst verfocbt, ist die, dass es in der

Organisation der Thiere nur einen allgemeinen Plan gebe, eine

Fundamentalform, die nur in ihrer weiteren Ausgliederung Mo-

dificationen aufzeige, damit die Untersckiede der Gattungen ber-

gestellt werden. Diese, von Geoffroy selbst dasPrinzip typischer

Einbeit in der Organisation benannte Ansicbt veranlasste einen

heftigen Streit zwiscben ihm und Cuvier, der auf Anregung

Geoffroy’s nacb Pariš berufen worden war, sich jedoch zum ent-

gegengesetzten Prinzip bekannte. Zur Begriindung seines Systems

wies er hin auf die Veranderungen der Atmospare hinsichtlicb

ibres Gehaltes an Wasser, Wžirme und Kohlensaure, velcbe die

Athmung, und durcb dieselbe die Gestalt und Eigenschaften der

organiscben Wesen allmablicb umandern konnten. Auch der

1*
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deutsche Naturphilosoph Lorenz Oken (1771—1851) schliesst

sich in seinern „Lehrbuch der Naturphilosophie“ dieser Richtung

an. Seine Theorie von der Entstehung aller organischen Wesen

aus dem „Urschleim“ ist zu bekannt, als dass sie hier des

Naheren erortert werden miisste. Indessen tindet die lieutige

Naturforschung es niclit wohl gethan, dass er in dunklen, orakel-

haften Redensarten einer iibernaturlichen Macht nocli allzuviel

Einfluss auf den Vorgang des Werdens gestatte.

Gothe, der mit Geschick und Glttck sich in anatomischen

Forschungen vorsuchte, durch die bedeutsame Entdeckung des

Zudschenkieferknochens im menschlichen Schadel die Anerken-

nung der Fachgelehrten erwarb, und sogar im letzten Jahre

seines Lebens noch Geistesfrische und Interesse genug besass,

seine anatomischen Schriften zu vervollstandigen, neigt sich der

Ansicht Geoffroy’s zu. Schon in seiner „Metamorphose derPflan-

zen 1' finden wir Anklange an die Abstammungstheorie, indem er

hier alle einzelnen Bestandtheile des pflanzlichen Organismus

aus dem Blatt als dem Grundorgan ableitet. Wir erkennen in

den genannten Gelehrten eben so viele Vorlaufer Darwin’s, und

ersehen aus den Grundziigen ihrer Naturanschauung, dass die

Idee Darwin’s keinesrvegs eine rvesentlich neue ist, cr bildete

nur fort, was er der Hauptsache nach fertig vorfand; aber in der

Fortbildung und Yerwerthung dieses Erbtheiles entwickelte Dar-

rvin eine seltene Genauigkeit in der Beobachtung der Natur,

einen immensen Scharfsinn in der Gliederung seines Systems,

und eine Klai’heit in der Darstellung seiner Gedanken, rvelche

diesern ausgezeichneten Denker fur alle Zukunft einen ehren-

vollen Platz in der Rcihe der Naturforscher sichern rverden.*)

Das Verstandniss dessen, was im Verlaufe dieser Abhand-

lung erortert werden soli, setzt zum mindesten eine gedrangte

Uebersicht der Grundzuge der Theorie voraus. Diese ist sehr

einfach und lasst sich trotz der scheinbaren Schwieriglceiten in

wenigen Worten fasslich darstellen. Alle organischen Gebilde

der Erde in ihren Gattungen, Arten und Unterarten sind aus

*) Vgl. Buchner: Sechs Vorlesungen iiber die Darwin’sclie Theorie etc. Leip¬

zig. Thomas. 1868.
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wenigen, vielleicht aus einer einzigen Urzelle hervorgegangen,

in welcher sie dem Keime nach verborgen waren. Die allmah-

liche Auseinanderentwicklung der organischen Lebevresen aus

dem Urkeime, und die Ausbildung der Organismenformen, wird

nach seiner Lehre durch das Zusammenwirken mehrerer Bedin-

gungen erreicht, deren hauptsachlich vi er als die wichtigsten

genannt werden. Es sind dies die Vererbung (Atavismus), die

Abweichungsfahigkeit (Variabilitat), die ausseren Le-

b ensb edingun g e n und die Lange der Zeit. Jeder Orga-

nismus bat die Fahigkeit und die Inclination, seine Eigenschaf-

ten auf seine Sprosslinge zu vererben. Im Ableger der Pflanze

finden sich die wesentlichen Merkmale des Mutterstammes. Je-

doch sind die Nachkommen organischer Wesen einander nicht

vollig gleich; sie bieten unter einander ein grosseres oder ge-

ringeres Mass von Eigenthiimlichkeiten, beziiglich welcher sie

sich von einander unterscheiden; es kommt ihnen also neben der

Vererbung auch die Fahigkeit zu, in bestimmten Merkmalen

von einander abzuweichen, zu variiren. Sind nun diese beiden

Fiihigkeiten in den Organismen durch mehrere Generationen

wirksam, so bilden sich innerhalb derselben Art Gruppen, wolche

im Wesentlichen mit der Art, aus welcher sie hervorgegangen,

durch Vererbung bestimmter Merkmale ubereinstimmen, in an-

deren Merkmalen sich von ihrer Stammart unterscheiden, man

nennt sie Spi el ar te n. Solche Spielarten werden im Laufe der

Zeit zu bleibenden selbststandigen Arten. In diesen neu ent-

standenen fixen Arten bilden sich durch Vererbung und Ab-

weichung allmahlich wieder Spielarten, die zu fixen Arten sich

auspragen u. s. w. Wenn nun mehrere auseinander hervorgegan-

gcne Arten in den Hauptztigen einander gleichen, so geben sie

einen Complex von Arten, den man Gattung nennt. Hiemit

kame allerdings einheitliche Gliederung in die mannigfaltigen

Arten der Thier- und Pflanzenwelt, und zu ihrem Ursprunge

zuruckschreitend kjime man auf \venige, vielleieht auf eine ein-

zige Stammform zuritck, aus welcher allmahlich die verschieden-

sten Arten, Gattungen, Stamme, Familien, Reiche durch Descen-

denz hervorgingen. Die Spielartenbildung kann bei Hausthieren

durch rationelle Auswahl der Individuen, welche zur Fortpflan-
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zung bestimmt sind, befordert -vverden (Zuc litwahl.). Darwin

selbst macbte sehr interessante ExperimentG an Tauben. In der

Natur sind es die ausseren Lebensbedingungen, von denen diese

Auswahl abhangt. In jedem lebenden Wesen wirkt der Trieb

der Selbsterhaltung; dieser drangt zur Aufsucbung der Nahrung,

welche zur Fristung des Daseins nothwendig ist. Da nun ein-

zelne Organismen in ungebeurer Progression sicb vermehren,

so wtirde, wenn alle lebensfahigen Keime erhalten blieben, die

Erde in klirzester Zeit ibnen weder Raum noch Nahrung genug

bieten konnen. Bei Fischen liefert ein einziger Wurf oft hundert-

tausend und noch mehr Eier. Was nun dieser ungeheuren

Fruchtbarkeit und Vermehrung hindernd in den Weg tritt, das

ist die Mitbewerbung der einzelnen Individuen unter einander

um ausreichende Nahrung, und der dadurch erzeugte Kampf

um’s D as ein ist theils ein aktiver, d. i. der Mitbewerber unter

einander, theils ein passiver, der gegen ungunstige klimatische

und elementare Einfitisse gefuhrt wird. In diesem Kampfe wer-

den jene Thiere siegen, deren Ausstattung hiefur eine gitnstigere

ist. Starke, List, Gewandtheit, Bewaffnung, die Fžihigkoit, auch

unter widrigen Naturverhaltnissen sich zu erhalten, vverden den

Aušsehlag geben, und zum Siege fiihren. Schwachere, zartere,

unbewaffnete, langsamere Organismen werden in diesem Kampfe

vernichtet. So ist die Natur ein grosses Schlaehtfeld, so heiter

und frisch auch ihre Ueppigkeit und Fiille zu verschiedencn

Zeiten des Jahres scheinen mag. Mit verschwenderischer Hand

streut sie eine Fluth von Keimen aus, aber eine ungeheuere An-

zahl derselben erreicht nio das Stadium der Eeife. Millionen

gehen fortwahrend auf die mannigfachste Weise zu Grunde. Da

nun in diesem Zerstorungs- und Vernichtungskampfe die gliick-

licher organisirten Individuen siegen, die schwaeheren aber unter-

liegen, so ist diese Descendenz ein Fortschreiten vom Unvoll-

kommenen zum Vollkommenen. Jene erhielten sich im Kampf

um’s Dasein und vererbten ihre siegesgewissen Eigenschaften

auf ihre Sprosslinge, in welchen diese Vorzuge sich ibdrten.

Allmahlich entwickelten sich immer kraftigere und hohere For-

men, bis hinauf zu den vollkommensten Thieren, den anthro-

poiden Affen. — Die Grundbedingung, von Avelcher das ganze
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System Danvins abhangt, die Voraussetzung, unter welcher allein

solche EnBvicklungen und durchgreifende Unrvvandlungen als

moglich gedacht werden konnen, ist die Lange der Zeit. Die

allmahliche Ausgliederung der organiscken Welt mit ihren

zakllosen Arten und Unterarten denkt sich der Sckopfer der

Hypothese nickt als ein Werk einiger Jahrtausende. Myriaden

von Jahren mussten verfiiesen, ehe der Urkeirn die erstaunliclie

Mannigfaltigkeit von Organismen in ihren Abstufungen, Reichen,

Familien, Gattungen, Arten, die insgesammt typisch in ihm ein-

geschlossen lagen, aus sich herausgestaltete; denn die vielen

Uebergange von einer organischen Form zur andern vollziehen

sich nur sehr langsam, und die Befestigung einer einzigen Spiel-

art zur constanten Species nimmt einen langeren Zeitverlauf in

Anspruch, als die gesammte Weltgeschichte ihn uns vorfuhrt.

Wir behalten uns vor, die wichtigsten Bedenken gegen

diese Theorie am Schlusse der vorliegenden Erorterung iiber-

sichtlich zu bemerken, wenn es der beschrankte Umfang, in dem

sie sich zu bewegen hat, erlaubt, und beeilen uns, unsere Auf-

merksamkeit dem Endergebniss dieser consequenten Ent\vicklung

zuzuwenden, weil es die heiligsten Interessen der Menschheit

bertihrt, und die bisher fur ursprlinglich gehaltene bevorzugte

Stellung unseres Geschlechtes gegenuber der es umgebenden

Welt in Frage stellt. Um dem Menschen in der Reihe der Or¬

ganismen die ihm gebiihrcnde Stellung zu zeigen, verweist uns

Danvin auf die Klasse der Simiaden. Diese Familie wird von

den Zoologen in die Gruppe der Catarhinen, oder Affen der

alten Welt, und in die Gruppe der Platyrhinen, Affen der neuen

Welt, eingetheilt. Der Mensch soli nun ohne Frage rueksichtlich

seiner Bezahnung, des Baues seiner Nasenlocher und noch in

einigen anderen Beziehungen zu der Abtheilung der Catarhinen

gehoren. Die anthropomorphen Affen, der Gorilla, Schimpanse,

Orang und Hylobates werden namlich von den meisten Zoologen

als eine besondere Gruppe von den iibrigen Affen getrennt, und

man diirfe also schliessen, dass irgend einaltes Individuum

dieser anthropomorphen Untergruppe dem Menschen Entstehung

und Dasein gegeben habe. Zu den begeistertsten Verthei-

digern dieser Weltanschauung gehoren die Englander Hux-
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lčy*j und Hooker **), unter den Deutscken tritt dor in Anfer-

tigung von Stainmbaumen unseres Gesclileclites unerschopfliehe

Professor Ernst Haeckel in Jena***) fur die Darvvinsche Tlieorie

offentlich in die Schranken.

Die Anstrengungen Karl Vogt’s und Ludwig Bucliner’s,f)

der Hypothese durck populare Vortrage aucli in jenen Kreisen

des Publikum,s Boden zu gewinnen, denen zur selbststilndigen

Orientirung Zeit und Gelegenheit fehlen, sincl zu bekannt, als

dass sie hier naher zu berucksichtigen waren. So lange Darwin

fiir sein Prinzip dcr systematischen Entivicklung nicht mehr als

Glauben fordert, ude er dies ausclrucklich in seinem Werke:

,,Ueber die Abstammung des Menschenw thut, bleibt es Jeder-

mann unvervvehrt, člen entgegen gesetzten Stancipankt einzuhal-

ten und zu vertreten; die Reprasentanten der antliropologischen

Psycbologie thun dies auch im ausgiebigsten Masse, indem sie

an der Hanci der psychologiscben Vergleichung auf den unge-

lieuren, clurch keinerlei Mittelstufen und Uebergange iiberbrtick-

ten Abstand zndschen thierischem und menschlicben Seelenleben

himveisen, und sicli nicht einverstanden erklaren mit den Ergeb-

nissen einer einseitigen Forschung, die aus der Aehnlichkeit or-

ganischer Bedingungen ohne weiters die Berechtigung ableitet,

die ganze unerschopfliehe Fiille geistigen Lebens als eine sich

von selbst verstehende Zugabe von untergeordneter Becleutung

mit in den Kauf zu nehmen. Dadurch wird uns aber auch k! ar,

wie es kommen konnte, dass gerade der Materialismus Darwin’s

Werk so enthusiastisch begrtisste, es wird aber auch begreiflieh,

wie Alle, ivelche eine tiefer begriindete Weltanschauung suchen,

Damvin’s Hypothese, insbesondere ihre psychologische Seite, un-

zureichend finden, und auf ihre diesfalligen Mangel hindeuten.

*) Huxley: Ueber die Stellung des Menschen in der Natur. Deutsch bei

Yieweg 1863.

**)Hooker: „Einleitung in die Tasmauiscbe Flora."

***) Ernst Haeckel: Generelle Morphologie der Organismen. Berlin, 1866. 2 Bde.

„ „ Natiirliche Schopfungsgeschiehte. Berlin 1868, bei Keimer.

t)Btichner: Sechs Vorlesungen liber die Darwin’sche Theorie liber die Ver-

ivandlung der Arten. Leipzig. Thomas. 1868.
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Hiemit ist auch der Standpunkt der folgenden Parallele gekcnn-

zeichnet, sie liat eben den Zweck, unter Anleitung der verglei-

chenden Seelenlehre etwas zur Veranschaulichung der

grossen Kluft beizutragen, welche den beschrank-

ten Wirkungskr eis tliierisclien Seelenlebens von

dem Sehopfung sgebiete des selb stb e wus sts en freien

Menschengeistes trennt. Wir finden in diesem that-

sacblicben Abstande beider Wirkungskrcise von

einander dem dauernden Anseben der Darwin’schen

Theorie ein so grosses Hinderniss entgegen stehen,

dass es durch Aufzeigung selbst der auffall endsten

organischen Aehnlichkeiten nicht beseitigt werden

dlirfte. So schliesst sicb denn die vorliegende Studie als Er-

ganzung der Abhandlung an, die der Verfasser in den Schul-

jahren 1863 und 1864 in den Programmen dieser Anstalt der

OetFentlichkeit iibergab.*)

Unter den vielen Gclehrten, welcbe mit reger Theilnahme

den Forscbungen Darwin’s folgten, gab es gewiss nicht wenige,

die mit einiger Spannung die Zeit envarteteii, wann sich dem

geistreichen Forscher die Gelegcnheit, darbieten werde, die psy-

chologische Seite seiner Theorie zu beriibren. Diese Zeit liess

lange auf sich warten. Meistens waren es organische, und bezug-

lich der Thierwelt mitunter sehr schatzbare osteologische und

anatomische Aufschltisse, welche der IVissbegierde dargeboten

wurden. In seiner letzten Schrift: .,Ueber die Abstammung des

Menschen“ iinden wir endlich die psychologische Frage beruck-

sichtigt, aber nur zwei Kapitel werden ihr gewidmet. Im zweiten

und dritten Kapitel unternimmt es Darv iii, die geistigen Krafte

von Mensch und Thier zu vergleichen, es geschieht dies in-

dessen keiuesvvegs in eingehender Weise. Es lialt eben schwer,

das Problem im Sinne der Theorie zu losen, und das dlirfte

wol der Grund sein; varum auch dic Anhanger Darwin’s diese

*) Gymnasialprogran)me der Jalire 1863 und 1864: Ueber die Dualitat der

Lebensgebiete im Menschen. Prog. d, J. 1863, S. 4. Note.
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Frage nur oberflachlich wiirdigen; Ernst Hackel thut sie in

seinem ziemlich umfangreicken Werke: ,,Haturlicke Schopfungs-

geschichte“ von Seite 545 angefangen in drei Blattern ab. Im

Werke Darwin’s treten gleich im Anfang drei Bebanptungen

auf, welche die psychische Differenz zwischen thierischem

und menschliehem Seelenleben erklaren sollen. Zuerst wird zu-

gestanden, der geistige Abstand zwischen Mensch und Thier,

selbst zwischen dem hochsten Thier und dem niedersten Men¬

schen, sei ein ungeheurer, aber sein Grund liege nicht in der

wesentlichen Verschiedenheit beider seelischen Substrate, sei

also nicht qualitativ, ein Unterschied dem Wesen nach, sondern

quantitativ, ein Gradunterschied. Eine zweite Behauptung lautet:

Der Abstand in den geistigen Fahigkeiten zwischen Thier und

Thier, z. B. zwischen einem der niedrigeren Fische und einem

der hoheren Affen ist gr5sser, als der Abstand zwischen Affe

und Mensch. Beide Abstande aber, zwischen dem niedersten und

hochsten Thier, wie zwischen dem sittlich geistig hochsten und

tiefsten Menschen, werden durch zahllose Abstufungen mit ein-

ander verbunden. Hackel kommt am Ende seiner Vergleichung

sogar zu dem merkwtirdigen Resultate, dass zwischen den hochst

entwickelten Thierseelen und den tiefst entwickelten Menschen-

seelen nur ein geringer quantitativer, aber kein qualitativer Un¬

terschied existire, gleich als ob es sich hier um den thatsachlich

vorhandenen Grad der Entwicklung und nicht vielmehr um die

Entwicklungsfahigkeit handle. Der dritte Satz \vird von

Darwin nur gelegentlich ausgesprochen: Die Erforschung, wie

die geistigen Fahigkeiten sich zuerst in den niedrigsten Orga-

nismen entwickelt haben, sei eine eben so hoffnungslose Arbeit

und Mtthe, als die, zu ergriiuden, wie das Leben zuerst entstan-

den sei; — dies seien Probleme, deren Losung einer sehr fernen

Zukunft vorbehalten werden miissen, 'vvenn sie je uberhaupt von

Menschen losbar seien.

Indessen reicht ein Blick auf alle die Giiter des humanen

und geselligen Lebens hin, die Entfernung wahrzunehinen, die

zvrischen dem Menschen und der iibrigen Welt des Lebendigen

liegt, eine Kluft, die uns unermesslich scheint, eben weil sie

noch nicht abgeschlossen ist, sondern sich von Jahrbundert zu
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Jahrhundert vergrossert. Anstatt im Menschen eine Thierseele

zu suchen, auf \velche, \vie anf einen Wildling unedlorer Art

ein edleres Pfropfreis, ein unterscheidender hoherer Trieb ge-

pflanzt Avare, konnen wir nicht umhin, im innersten Wesen des

Menschengeistes den zureichenden Grund zu suchen fur ali’ das

Grosse und Schone, das er geschaffen, an welchem die Thier-

Avelt blode und ohne Verstandniss vortibergeht; wir miissen in

ihm ein Wesen erkennen, dessen eigenthiimliche Natur schon

in den einfacbsten und niedrigsten Individuen unseres Geschlech-

tes ganz anders sich offenbart, als das Lebensprinzip des Thieres,

obgleich ikre volle Bedeutung, ja ihr Gegensatz gegen die Seele

des Thieres erst in den letzten Errungenschaften ihrer EntAviek-

lung und Cul tur deutlicher hervortritt. Wo liegt nun der Keim

dieser Grosse? Wo der Grund dieses Abstandes? Ganz abge-

sehen von der Wlirde, welche das Christenthum dem gottahn-

lichen Geiste des Menscben verleibt, liegen wicbtige Erklarungs-

griinde hieftir in seiner Natur.

Wir ftircbten keinen VVidersprueb, wenn Avir die Existenz

der Thierseele, als eines innerlichon immateriellen Prinzips zu-

gestehen, Avelches zu einem bestimmten Grade von Selbstgefuhl

und Be\vusstsein entwickelbar und der vom Organismus des

thierischen Leibes \Terschiedene Tragcr innerer phvsischer Yor-

gange und Zustande ist. Wenn Avir aber diese Zustande, so Aveit

sie beobacktet werden konnen, naher ins Auge fassen, so miissen

Avir gestehen, dass sie mit den Leistungen des intelligenten Men¬

schengeistes ATerglichen, nur Anfange, Kudimcnte sind, iiber

deren enge Granzen hinaus ein selbststandiger Fortschritt un-

moglich ist.

Zu den psychisehen Zustanden des Thieres gehort denn zu-

nachst und vor Allem die Empfindung. Im Thierreiche ist sie

jedoch nicht das beAvusste, intelligente, sondern das von einem

dunklen Selbstgefuhl durchleuchtete InneAverden eines sinnen-

fallig Gegebenen. Durch die Wechsehvirkung des thierischen In-

dividuums mit der Aussemvelt Avird das Lebensprinzip des thie¬

rischen Organismus angeregt zu einer, nur die aussern Formen

auffassenden Unterscheidung zAvischen dem eigenen Leibe und

den Dingen, die nicht dazu gehoren. Durch diese Unterscheidung
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wird dic Thierseele die lebendig gewordcne innerliclie Kraft des

leiblichen Organisinus, die eben dadurch befahigt wird, iiber den

Leib hinauszirvvirken, um sich der allgemeinen Beschaffenheit

der Aussenwelt und iliren Einfliissen zu bequemen, und ilmen

gegenuber sich zu behaupten. Diese Tbatsacbe ist aus dem Ver-

kehr mit der Thienvelt geschopft und es liegt in ihr bereits ein

nickt unbedeutendes Bedenken gegen ihre allmahliche Descen-

denz aus der Pflanzenwelt; denn wie es unerklarlick bleiben

wird, ude aus einem unorganiscken Stoffe, z. B. einem Mi¬

neral, von selbst audi nur der niederste pflanzliche Organismus

sicb berausbilden himne, so wird es ftir alle Zukunft unergrund-

licb bleiben, wie rein organische pflanzliche Gebilde durck aussere

Verhaltnisse und zufallige Formanderungen in beseelte, empfin-

dende und vorstellende Gebilde sich umgestalten konnten. Die

beiden Lebensprinzipien, das des rein vegetativen Pflanzenlebens

und des animalen Thierlebens wirken in der vollkommensten

Pflanze und dem unvollkommensten Thiere noeh immer ver-

sckieden genug, so dass ein Hervorgehen des Einen aus dem

Andern aller Wahrscheinlichkeit entbehrt. — Aber nicht nur ein

dunkles Unterscheiden des eigenen Leibes von der Aussemvelt

ist der Thierseele eigen, sondern auch ein Unterscheiden der

sinnenfalligen Umgebung in iliren Einzelheiten. Diese Unter-

schiede grllnden sich auf S i n n e s w a h rn e hm u n g. Offenbar sind

es nicht die Organe mit ihrer anatomiscken Struktur und phv-

siologischen Thatigkeit, welche sehen, horen, riechen, schmecken

u. s. w., sondern sie sind eben nur Organe, Mittel, kraft welcher

das psychische Prinzip udrksam ist, welches die Momente der

sinnlichen Anregung in die Einheit eines psyckischen Zustandes

zusammenschliesst. Schon die thierische Thatigkeit, die auf be-

stimmte Sinnesreize hin folgt, kann uns belehren, dass der ganze

Vorgang nicht durch physische, sondern durch psychische Aktion

geleitet werde. Pfiff, Knall, Ruf reizen beim Hunde ein und das-

selbe Nervensubstrat des Gehororgans, und doch wird der dres-

sirte Hund auf jedes dieser Signale eine andere Thatigkeit ent-

\vickeln. Das setzt Unterscheidung, und diese einen bestimmten

Grad von Bewusstsein voraus. Bewusstes Unterscheiden jedoch

ist kein Resultat phvsischer oder chemischer Verbindungen des



13

Stoffes. Es ist kein Grund vorhanden, zu leugnen, dass die Sin-

nesorgane der Thiere eineFunktion haben, die der menschliclien

ganz ahnlich ist, um so iveniger, als diese Organe bei den hiiher

entwickelten Tkieren nicht nur wesentlich dieselbe Einricbtung

haben wie beim Menschen, sondern auc-h im unmittelbaren Er-

folge ihrer Thatigkeit ganz den menschliclien gleichen. So gewiss

der Thierseele die Sinneswahrnehmung eignet, ebenso gewiss

resultirt aus der Beobachtung des Thierlebens die Thatsache,

dass einmal vorhanden gewesene Zustande aus der Thierseele

nicht spurlos scluvinden, nachdem die Objekte der sinnlichen

Anregung beseitigt vorden sind. Es bleibt dem Thiere wie dem

Menschen ein inneres Bild des Zustandes, der einmal organisch

in ihm angeregt wurde, und dieses Bild lcann zeitweilig verdun-

kelt, und — freilich nur auf aussere Anregung hin —• wieder

erhellt werden. Die Thierseele hat V o r s t e 11 u n g e n und R e-

produktionsfahigkeit. Wenn Thiere freudig der Person

sich nahern, die ihnen bisher das Futter gereicht, oder einen

Ort fliehen, an dem sie geztichtigt wurden, so ist dies offenbar

eine psjchische, nicht eine plivsische Kundgebung, denn iveder

Futter noch Zuchtigung wirken in dem Augenblicke unmittelbar

ein, sondern die mittelst der Wahrnehmung der Person und des

Ortes reproducirte Vorstellung vergangener Futterung und Ziich-

tigung. Auch Hass und Rachsucht der Thiere lassen sich aus

nichts anderem als aus der Reproduktion verdunkelter Vorstel-

lungen erklaren. Offenbar findet hier ein • Erinnern, ein Wieder-

erkennen des Beleidigers statt. Hiezu bedarf es eines anderen

psychischen Vermogens, des G e d a c h t n i s s e s, als der Faliig-

keit der unveranderten Reproduktion. Auch hat man nicht ohne

Grund auf das Spielen und Tramuen der Thiere hingeiviesen,

und aus diesen Vorgangen, welche den menschliclien ganz alm-

lich sind, auf das Vorhandensein unwillkurlich wirkender Ein-

bildungskraft geschlossen. Dass den Thieren Reproduktion

zukommt, erhellt aus keiner Thatsache klarer, als aus ihrer

Dressurfahigkeit, z. B. zum Nachsprechen von Worten oder zum

'Nachinachcn geivisser Kunststiicke. Mogen bei der Dressur auch

physische Mittel, Hunger und Schlage in Anwendung kommen,

ohne psychische Fahigkeit, ohne Gedachtniss, ohne Merken,
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Wiedererkennen u. s. w. ist ein Erfolg der Dressur niclit miig-

lich. So tlieilt das Thier mit dem Mensclien das Seelenleben der

niederen sinnlichen Region, und doch welch’ ein Unterschied sclion

in dieser Sphare ! —

So gewiss es ist, dass der Thierpsyche niclit blos Sinnes-

wahrnehmung, sondem aucb Vorstellung und Reproduktion eigen,

so geiviss mangelt sowol der Perception als auch dem ge-

M'onnenen Vorstellungsmateriale jene Klarheit, w(delie in das

Wesen der Erscheinungen eindringt; der ganze Vorstellungsver-

lauf ist niclit getragen und durcbleuclitet von hoherer Intelligenz,

das Thier ist niclit im Stande, seine Vorstellungen zu verallge-

meinern und in Gedanken umzubilden, die aus der Wahrneh-

mung geivonnenen Bilder behalten die Form bei, in der sie ur-

spriinglick cingetreten sind. Dieser Mangel bedingt eine namhafte

Beschrankung des tbierisclien Seelenlebens sclion auf dem sinnen-

falligen Erkenntnissgebiete. Die allgemeinen, nothwendigen Wahr-

heiten, die der menschliche Geist durch Abstraktion aus der

Empirie schopft, liegen ausser dem Bereiche der thierischen

Fassungskraft. — Die Wahrnelimung liefert der Thierseele Bil¬

der raumlich ausgedehnter Objekte, aber sie ist niclit im Stande,

von diesen Bildern des Raumlichen zum abstrakten Begriffe

des Ra umes und zur intelligenten Abschatzung seiner Dimen-

sionen sicli zu erheben. Der Mensch griindet auf die Idee der

raumlichen Ausdehnung eine umfassende Wissenschaft, die Geo-

metrie — sie liegt ausser dem Bereiche des thierischen Seelen¬

lebens. Die Thierseele nimmt einzelne, und Combinationen ein-

zelner gleichartiger Dinge ivalir, und doch hat sie sich nocli

nicht zum Begriffe der Zalil erhoben. Der Mensch griindet auf

diesen Begriff wieder eine umfassende und in ihrer Amvendung

fimchtbare Wissenschaft, die Arithmetik, und bestimmt an ihrer

Hand die Bewegungsgesetze und die Bahnen der Gestirne und

beurtheilt die Symmetrie des Weltalls. Dem Thiere ist die Wis-

senschaft der Arithmetik verschlossen. Die mannigfaltigsten Er-

eignisse gehen in zeitlicher Aufeinanderfolge am Thiere voriiber,

es nimmt sie wahr, es kann sich sogar gewohnen, diese Vor¬

stellungen in der Form des Nacheinander zu combiniren, und

nach dem Eintritte des ersten Ereignisses das ziveite zu envarten.
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Wenn z. B. der Hund semen Herrn Ilut uud Stock nelunen

sieht, so entwickelt er regsame Freudigkeit, er erwartet einen

Ausgang. Dessen ungeaclitet erhebt sicli das Tliier niemals zum

Begriffe der Zeit, es hat kein Verstandniss weder ftir die Id oe,

-vvelche den Ereignissen zu Grande liegt, nocli fiir den tieferen

pragmatischen Zusammenhang derselben. Der Mensch griindet

auf diese Ideen die Geschicbte seines Geschlechtes; er hat eine

Geschichte, dem gesammten Thierreiclie fehlt diese instrnktive

Wissenschaft.

So erhebt sich das menschliche Vorstelhmgsleben in der

sinnlichen Sphare unendlich hocli iiber das der Thienvelt, weil

es an der Intelligenz theilnimmt; die Anschaunng liefert hier

bloss das Materiale, ivelches die Intelligenz in liOheren Funk-

tionen veriverthet, indem sie die individuellen Bilder durch Ab-

straktion verallgemeinert und so ihr Wesen begrifflich fasst, um

aus der intelligenten Wechselbeziehung der Begriffe neue Wahr-

heiten abzuleiten, die aus der ursprunglichen Anschauung noch

keinesivegs einleuchten. Wenn ivir schon im Gebiete der Sinnes-

wahrnehmung einen so auffallenden Unterschied zivischen mensch-

lichem und thierischen Seelenleben gewahren, wenn wir erwagen,

wie grossartige Gedankengebaude der menschliche Geist auf

die Sinnesanschauung griindet, ivahrend die Thierseele in ihrem

Vorstelhmgsleben an die Aussenseite der Erscheinungen gefesselt

bleibt; so miissen wir gestehen, dass der Abstand schon auf

diesem Gebiete sehr gross ist Wer ihn laugnen ivollte, \viirde

die Elme einer Widerlegung nicht verdienen.

Wenden wir uns von der receptiven Anlage zu jenen Le-

bensauserungen und Thatigkeiten der Thiere, die wir instinktive

nennen, so ergiebt sich aus der Beobachtung dieser vielfach noch

dunklen Lebensseite der Thierwelt einerseits doch die Geiviss-

heit, dass es dem Thiere an einem psychischen Lebensgrunde

nicht fehlt, und dass in dieser Hinsicht zivischen ihm und dem

Menschen eine gewisse Venvandtschaft bestehe, indessen sind

auch hier die Unterschiede weit grosser, als sie uns erscheinen.

Unter Instinkt verstehen wir eine angeborne Geschicklich-

keit, ohne Anleitung Thatigkeiten zu entwickeln, die zur eigenen

individuellen, und zur Erhaltung der Gattung ziveckdienlich sind,
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oder ein zvreckm&ssiges Handeln ohne klares Bewusstseiu des

Zwecke's; obwol, wie Fortlage meint,*) diese Definition zu eng

sein diirfte, indem man ganz wohl unterscheiden konne zwisclien

angebornen und emorbenen Instinkten, zudem sei es Thatsache,

dass es auch irrende Instinkte gebe, weshalb es unstatthaft sei,

den Instinkt durchweg als zweckm;issig wirkende Kraft zu be-

zeichnen.**) Wenn Iibrigens die Erklarungen des Instinktes sich

nicht nur von einander unterscheiden, sondern sich vielfach wi-

dersprechen, je nach dem philosophischen Standpunkte des For-

schers, wenn Buffon ihn das Produkt der plastischen Naturkraft,

Treviranus die Darstellung praformirter geometrischer Figuren

im Gehirn, Addisson den constanten Antrieb des hochsten We-

sens nennen, so vertrauen wir eben auf den gesunden Instinkt

des Lesers und sind iiberzeugt, dass man sich in das eigentliche

Wesen dieser dunklen Seelenkraft viel leichter hineinempfinden

als dieselbe begrifflich definiren konne. Dass aber die Erkiarung

Darwin’s, der Instinltt sei nichts anderes, als ein Resultat der

Erfahrung, Ueberlegung und des Unterrichtes, mit der Erfahrung

nicht ubereinstimmt, ei’hellt schon aus der Thatsache, dass die

Biene sogleick nach dem AusschliVpfen aus der Puppe, sobald

sich ihre Flugel ausgebreitet haben, und ihr Korper trocken ist,

bevor sie noch eine Erfahrung machen, oder einen Unterricht

erhalten kanu, sogleich sich anschickt, Honig zu sammeln und

eine Zeile zu bauen, und sie macht diese eben so geschickt und

kunstgerecht, wie der alteste Einwohner des Stockes. So werden

Vogel, die in zarter Jugend aus dem Nest genommen, und in

der Gefangenschaft aufgezogen sind, unruhig, wenn die Zeit der

Wanderung in warmere Gegenden anrlickt, obwol sie dieselbe

niemals mitgemacht haben; und ganz junge unerfahrene Bussarde

und Frettchen zermalmen gleich beim ersten Begegnen der Viper

den Kopf, um sich vor dem Biss zu sichern, wahrend sie nicht

giftige Nattern an jeder Stelle des Leibes angi-eifen. Wenn

*) Fortlage : Aclit psycliologische Vortrage. Jena bei Mauke iS69. S. 36.

**) Eeimarus: Allgemeine Betrachtungen iiber die Triebe der Thiere. 1760.

S. 183. § 101. Vgl. Lotze: „Instinktt! in R. Wagner’s Handworterbuch

der Physiologie. 2 . Band. S. 192.
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jedoeh Pferde instinktmassig vor dem Gasthause stelien bleiben,

in welchem gewohnlich Einkehr gelialten wird, so ist dies viel-

mehr aus dem Gedachtniss und der Gewohnheit, als aus

dem Instinkt zu erklaren. Dem zufolge scheinen die Instinkt-

bewegungen der Thienvelt eine Mittelstufe zu sein, zwischen

iiberlegten Handlungen eines beseelten thatigen Wesens, undun-

freien Wirkungen von Ursachen, welcbe ursprtlnglicb in dem

Wesen liegen, und so betrachtet geben sie einerseits Zeugniss

ftir die Beseelung des Thieres, andererseits ftir den Mangel an

wahrer Intelligenz und freier Selbstbestimmung.*) — So wohl

uberlegt und verstandig solche Thatigkeiten in der Thierwelt

auch scheinen mogen, so erregen sie doch, wenn man sie naher

betrachtet, begriindeten Zweifel, ob das Thier uberhaupt mit

Verstand und Ueberlegung handle. Waren die Thatigkeiten des

Thieres Resultate hohei-en Geisteslebens, so miisste ihm eine Art

von Divination eigen sein, es miisste zukiinftige Ereignisse vor-

herwissen, fur welche in der Gegenwart keine Pramissen gegeben

sind. So grabt sich die weibliehe Larve des Hirschhornkafers

eine Plohle so gross, wie sie selbst ist, die mannliche Larve je-

doch eine noch einmal so grosse Hohle, obwol ihr Leib nicht

grosser ist, als der der weiblichen. Diese Anstalt ist deshalb

nothwendig, weil das ihm kunftig wachsende Geweih fast eben

so viel Raum einnehmen wird, als der Leib des Kafers. Dem

Thiere fehlt in der Gegenwart jeder Anhaltspunkt, auf dieses

kiinftige Ereigniss zu schliessen.

Premer ist wohl zu beachten, dass bei 1'hatigkeiten, welche

nach iiberlegten Planen erfolgen, die Art und Weise, wie sie

vollzogen werden, von Zeit zu Zeit sich andert. Es ist undenk-

bar, dass in der Methode durch aussere Thatigkeit zu-

sammengesetze Erzeugnisse hervorzubringen, sich nicht im Ver-

lauf der Zeit Aenderungen, Erleichterungen, Verbesserungen als

zweckmassig anempfehlen sollten. Bei allen Thatigkeiten des

Menschen, welche nach Iiberlegten Planen wirken, werden sie

von Zeit zu Zeit nothwendig. Wclch’ eine stufemveise Vervoll-

*) Vgl. Hagemann: „Mensch und Aife“ in der Zeitsclirift: Natur und Offen~

barung. 1870. Munster bei Aschcndorf,

2
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kommnung im Bau menschlicher IVohnungen von der primitiven

Behausung des Troglodyten bis zu den Palasten der Cultur-

volker! Welcbe Aenderungen in der Zubereitung des Nahrungs-

stoffes vom roben Naturprodukt bis zum Erzeugniss unserer mo-

dernen Kliche! Welche Uebergangspbasen in der Art sieh zu

kleiden und in der Bereitung der Stoffe! Die ThS.tigkeit.en

der Thier.e wickeln sich seit jeher in gleiclier

W e i s e ab; ihre Kunstprodukte haben immer

dasselbe Materiale und dieselbe F or m. Aende¬

rungen und Ve r b e sserungen ko m men nicht vor.

F o 'r m a n d e r u n g e n7 um aussere Hindernisse zu

u m g e h e n, verschwindenwieder 7 wo diese Hin¬

dernisse aufhoren. Wie der Biber und die Schwalbe vor

Jahrtausenden ihren Bau auffiihrten, so bauen sie noch heute7

wie die Spinno vor Jahrtausenden ihr Netz wob7 so webt sie es

noch heute, und wenn Haiuvin behauptet, die Bienen hatten ur-

spriinglich isolirte Zellen gebaut7 seien aber im Laufe der Zeit

zur Einsicht gekommen, dass beim Bau sechseckiger aneinander

gereihter Zellen ein bedeutendes Wachsersparniss stattfinde7 so

ist fiir eine solche Behauptung weder in der historischen, noch

in der fossilen Welt irgend ein realer Anhaltspunkt zu finden.

Merken wir ferner auf jene Sicherheit und Irrthumslosig-

keit7 von welcher das tkierische Handeln in der Begel getragen

und geleitet wird7 so kennzeichnet sich solches alsbald als ein

unfreies, instinktmassiges. Im menschlichen Handeln finden wir

diese Sicherheit und Gleiehmassigkeit nicht. Ueberall, wo der

Mensch seinem Berufe gemass handelt, legt er seinem Thun

einen wohl tiberlegten Plan zu Grunde und da ist es im gege-

benen Falle eben nicht immer gewiss7 ob die gewahlten Mittel

zur Erreichung des Zweckes sich eignen, ob der Erfolg der

Thatigkeit dem Plane entsprechen wird; in Folge dessen macht

sich ein Zweifeln und Schwanken bemerkbar7 "vvelches uns deut-

lich genug zeigt, dass wir uns auch fiir unser scheinbar instinkt¬

massiges Thun fiir verantvvortlich halten. Nichts gibt in so auffallender

Weise den Mangel an Verstandniss und planmassiger Ueber-

legung in den Handlungen der Thierwelt kund7 als die ganzliche

Beschranktheit des Thieres in allen Dingen, die nicht im Be-
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reiche des Instinktes liegen. So erkennt die Gluckhenne den

Sperber, wenn er auch noch so hocli in den Liiften schwebt,

sie lasst den Angstruf erschallen nnd versammelt ilire Kuchlein

unter ibren Fittichen; legt man ilir aber ein eiformig abgerun-

detes Stiick Kreide in’s Nest, so erkennt sie es nicbt und brlltet

darauf, wie auf ihren Eiern. Finken oder andere Viigel, deren

Nest mit den Jungen man in einen Kafig gesetzt hat, fiittem

dieselben in der Regel, aber nur so lange, als die Jungen im

freien Zustande der Fiitterung bediirfen; und docb miissten sie

bei einiger Ueberlegung einsehen, dass ibre arme Nachkommen-

sebaft im Gefangnisse, und desbalb ausser Stande ist, selbst

Futter zu suchen. ffo der Instinkt aufhort, da endet auch ibre

Elternliebe. Die Zweckmassigkeit des thierischen Handelns er-

scbeint uns nur wenig wunderbarer7 als die Aeusserungen des

vegetativen Prinzips in der Pflanzemvelt, und der Instinkt in

Verbindung mit Gedachtnissbildern erklart uns alle Handlungen

der Tbiere.

Es kann nicbt geleugnet werden, dass wir bei Beurtbeilung

der tliieriscben Thatigkeiten nur allzu gern einer Tauscbung uns

hingeben, welcbe dem klaren Erkennen der demselben zu

Grande liegenden psycbiscben Zustande bedeutende Schwierig-

keiten in den Weg legt. In dieser Angelegenbeit drangt sicb die

anthropomorpbistiscbe Auffassung solcber physiologischenVorgknge

mit einem fast unubemvindlichen Scbeine auf. Wir tragen in die

Tbierseele unsere eigenen Seelenzustande hinein. Wenn wir con-

stant auf Grand gewisser psychiscber Motive hin eine bestimmte

Tbatigkeit entwickeln, und wir beobacbten am Tbiere dieselbe

oder eine ahnlicho Tbatigkeit, so moinen wir, sie musse dieselben

Ursacben haben, sie musse durch dieselben Seelenzustande be-

wirkt worden sein, welcbe unsere abnlicben Thatigkeiten bestim-

men, obne zu bedenken, dass eine und dieselbe Wirkung aus

ganz verscbiedenen Ursacben abgeleitet werden kann. Es ist

schwer, von der Handlungsweise der Tbiere her diesen Scbein

zu vernichten; ibr gegens^itiges Verlialten an und fiir sich be-

trachtet, macht es uns vielleicht unmoglich, dasselbe auf seinen

wabren psychischen Werth zurtickzufubren.

2*
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Štatt vieler fiihre ich hier einen einzigen Fali an, den

Dr. Altani ans seiner eigenen Erfahrung mittheilt: „Auf dem

Glensd’armenmarkte zn Berlin šali ich mit verbundenen Fliigeln

einige Lerchen und ein Rothkehlchen in einem Kafig; die er-

steren hockten traurig, mit etwas gestraubtem Gefieder in einer

Ecke, das Rothkehlchen aber war in voller Thatigkeit. Es rannte

zum Futtemapfe, ergriff so viele Ameisenpuppen, als es mit

seinem Schnabel fassen konnte, und lief mit denselben zur nilcli-

sten Lercbe. Diose aber wiirdigte das sorglicbe Rothkehlchen

und sein Futter nieht eines Blickes. Kaum aber hatte das Roth¬

kehlchen der Lercbe das verschmahte Futter angeboten, als es

letzteres fallen liess und nach neuem Futter zum Napfe eilte,

wieder anbot, wieder himvarf, ivieder neues holte, um das Spiel

von Neuem zu beginnen.. So lange.ich dem interessanten Schau-

spiele zusah, so lange war das Rothkehlchen in voller Thatigkeit

und gar bald war der grosste Theil der Ameisenpuppen aus dem

Futterkastchen getragen, und lag zerstreut vor den einzelnen

Lerchen. Was war denn hier beim Rothkehlchen der Beweg-

grund, sich selbst kaum Nahrung zu gonnen (ich habe nicht ge-

sehen, dass es auch nur eine einzige Ameisenpuppe selbst ver-

zehrt hatte), und den andern Mitgefangenen diese zutragen,

etwa Mitleid und Liebe zu den jede Nahrung verschmahenden

Lerchen, ivelche sich das gleiche Futter auf ganz gleiche Weise

mit ganz gleicher Muhe nohmen konnten? Das Rothkehlchen

war von seinen Jungen weggefangen, der Trieb zu ftittern war

starker ervvacht, und vorhin stark bethatigt, aber noch nicht be-

friedigt; es musste deshalb weiter fiittern, obschon hier im Kafig

nichts zu ftittern war.“*)

So ist denn Alles, was bei den Instinkterscheinungen vor-

geht, ausser der Lebensempfindung und Sinneswahrnehmung,

welche den Trieb anregen, ein bloss organischer Vorgang, und

kommt auf Rechuung der physiologischen Eigenthumlichkeiten

des leiblichen Organs zu stehen. Es ivaltet hiebei kein beivuss-

tes Streben, noch findet eine iiberlegtfe Wahl statt; dieser Schein

besteht bloss fiir den Beobachter, der geneigt ist, fremde Zu-

*) Altum: „Der Vogel und sein Leben". Miinster, Ulemami, 1868, S. 147.
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standc voreilig nacli den eigenen zu beurtheilcn.*) Mag imraer-

hin der Naehahmungstrieb des Affen, das instinktm&ssige Wie-

derholen der am Menschen gesehenen Thatigkeiten und Bewe-

gungen um einige Grade bober stehen, als die blosse Abrich-

tungsfahigkeit, mag dieser Drang, sicb in das Thun des Menschen

hineinzuempfinden, noch so stark hervortreten, immer sind es

nur die sinnlich wahrnehmbaren Beivegungen und Handlungen,

die nachgeabmt werden, nie die mit Intelligenz gesetzten Zwecke

und Motive7 die als Grundlagc des aussern Tbuns erkannt wer-

den. Der Instinkt, eine Bewegung nachzuahmcn, betrifft immer

nur die Bewegung als solcbe, ein Aeusseres, niemals ein In-

neres, Geistiges. Jedes Wesen kann sicb nur insofern in ein an-

deres bineinempfinden, als fur dessen Eigenthtimlichkeit sein

eigenes Inncre erscblossen ist. Yon der inneren psychisehen Ent-

wickelbarkeit des Individuums bangt die Fabigkeit ab, sich in

fremde Individualitaten und Personlichkeiten hineinzuempfinden.

Je bober die Entwicklung, desto griisser der Umfang des sich

Hineinfindens in das Seelenleben Anderer.

Hiebei wird es jedoch immer auf die Anlage, welche im

Tbiere ftir die Entwicklung bereit liegt und auf ibre Tragweite

ankommen. Kein Thier kann die Seelentbatigkeiten des Men¬

schen einer intelligenten Recension unterwerfcn .— der Menscb

kann das tbierische Seelenleben zum Gegenstande seiner Studien

macben. — Wenn nacli Hamilton ein Chimpanse Feuer anzu-

machen und mit dem Munde anzublasen verstand, sicb Fische

rostete und seinen Reis gekocbt ass, so sind dies eingestandener-

massen Resultate der Dressur, von selbst bat noch kein Indi¬

viduum dieser Species ungeachtet des Nachahmungstriebes diesen

Grad der Cultur erreicht. So setzen sich, nacb Battel’s Mitthei-

lungen, die Pongo’s in Congo baulig Morgens an die von den

Negern verlassenen Lagerplatze, um sicb an den Kohlenresten

zu warmen, aber nie bat man gesehen, dass sie das noch glim-

mende Feuer durch herbeigeholtes Holz biitten zu unterhalten

*)Drbal: Empirisclie Psycliologie. Wien. Braumuller. 1868. S. 285. Vgl.

Lotze: Medicinische Psychologie. Leipzig. Weidmann. 1852, und Ulrici:

„Gott und Mensch“. Leipzig. Weigel. 1866.
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gewusst. So weit reicht eben ihr Instinkt nicbt, hiezu batte es

der Dressur bedurft. Schliesslicb muss nocli bemerkt werden, dass

der selbstbewusste freie Menscbengeist seme Triebe und instink¬

tiven Bestrebungen unter die Herrschaft des Selbstbevrasstseins

und der Vernunft zu stelien vermag, wabrcnd das Tbier in das

Triebleben verstrickt, von einer rationellen freien Selbstbestim-

mung und einer moraliscben Leitung seines Instinktiebens nicbt

die geringste Aeusserung von sicli gibt.

Mit der Frage, ob dem Tbiere auch bobere Intelligenz

und Ver stan d im engsten Sinne des VVortes zukomme, gelan-

gen wir an die Sclnvellc des eigentlicben Geisteslebens. Die An-

sicbten bierilber gipfeln nicbt selten in Extremen, wodurcb eine

ruhige Beobachtung und Abscbatzung der intelligenten Leistun-

gen des Tbieres in vorbinein beirrt und erscliwert wird. Wabrend

man auf der einen Seite dem Tbiere ein scharferes und ricb-

tigeres Combinationsvermogen zuspricht, als dem Menseben, stellt

man auf der andern Seite sein Tbun unbedingt In den Bereicb

des notbigenden Instinktes,- d.er, obne die Umstande zu erwagen,

und gegebene Verhaltnisse zu beniltzen, das Tbier zur blossen

Mascbine berabdrtlckt. Dass indessen die bober organisirte Tbier-

welt durcb eine Art Verstandestbatigkeit in ibrem Thun

geleitet werde; wird die unbefangene Beobacbtung nicbt leicbt

in Abrede stellen kSnnen.

Es ist keineswegs Wirkung des Instinktes, wenn Krahen,

Sperlinge und andere Vogel fliehen, sobald sie aucb Dur von

ferne den Jager mit dem Schiessgewebre gewabren; denn sie tbun

dies nicbt, wenn der unbewaffnete Wanderer oder der ptliigende

Landmann an ibnen vorbeikommt, sie lernen die Gefahr kennen

und unterscbeiden nach vorausgegangener Vergleichung durch

eine Art von Urtbeil zwiscben Personen, die ibnen gefahrlich werden

konnen, und andern, von denen sie nichts zu furcbten baben.

Um sie zu tauscben, verkleiden sich die Jager ofters und ver-

bergen die Waffe. Die Mexikaner verstecken beim Entenfange

ihre Ktipfe in Kilrbisse. So auf dem Flusse schwimmend konnen

sie in die Nahe der Entenschaar gelangen, obne dass diese. den

nahen Feind abnt. Hierauf zieben sie die Getauschten an den

Fussen in’s Wasser, welcbe, wenn sie Mensekenkaupter geseben
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hatten, gewiss entsehwommen oder aufgeflogen waren.*) Wo

immer Tauschung moglich gedaclit v/ird, da muss sich friiher

eine Art von Urtheil gebildet haben, das eben durch die Tauschung

als ein unrichtiges erkannt wird. Wenn Thierež wie Gremsen, Kra-

niche u. s. w. fahig sind, Yorsicbt zu tiben, indem. Einzelne als

ausgestellte Wacben der Sicherheit der Uebrigen dienen, um

eine herannahende Grefahr der ruhenden Schaar zu signalisiren,

wenn fcrner Tibere durch List und Verstellung herannahende.

Gefahren abzuwenden bemiiht sind, so ist daraus wieder zu er-

kennen, dass neben der instinktiven Triebkraft auch eine Seele

in ihnen thatig sei, welche uber den jeweilig gegenwartigen Zu-

stand hinauswirkt, und die Aussenwelt in ihren Beziehungen zum

eigenen leiblichen Wohlsein zu beurtheilen vermag. So wirdvon

der Grasmticke erzahlt/ dass sie bei Ankunft eines auf Erden

lebenden Feindes der Brat vom Neste herab und dicht uber

der Erde dahinflattert, langsam und zitternd, als ob sie verwun-

det oder am Fliigel verletzt ware, immer unmittelbar vor dem

Feinde bleibend. Indem dieser sie verfolgt, wird er vom Neste

weggeftihrt, worauf sie dann freudig sich in die Luft erhebt und

verschwindet.**) Wir konnten die Zahl der Beispiele leicht ver-

mehren, werden aber nicht leicht im Stande sein, unter den

vielen auch nur eines vorzufuhren, aus welchem sich auf ein

intelligentes geistiges Erfassen, auf ein b čgriffliches Ver-

stehen der Aussenwelt und ihrer Erscheinungen schliessen liesse.

In dem Allen bleibt das Thier, auch das vollkommenste, ein

Fremdling, und erreicht erfahrungsgemass nie das, was wir gei-

stige Miindigkeit und Selbststandigkeit nennen. Wiewol es sehr

Vieles wahrnimmt und vorstellt, so erkennt und schaut es die

Verhaltnisse und Beziehungen der Dinge nur traumartig, und

schon Cuvier brauehte den Ausdruck: „das Thier ist, wenn man

seine merkwiirdigen Instinkte und Triebe recht studirt, anzusehen

*) Ygl. Fortlage: Acht psychologische Vortrage. Jena bei Mauke 1869.

S. 242. Auch Bastian: „Der Mensch nnd seine Geschichte“. Leipzig. 1860.

S. 75 u. ff.

**) Fronschammer: „Christenthum und moderne Naturwissenschaft“. VVien.

Tendler. 1868. S. 157.
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als eine Art von Somnambule.“*) Gegeniiber den traumartigen

Associationen der Thierseele, die an die sinnenfallige Erschei-

nungswelt gekettet, keinen Schritt iiber ikre Grenzen zu tiran

im Stande ist, erhebt sich der Geist des Menschen zum logi-

scben Urtkeile und zum allgemeinen Begriffe ; der M en s c h

d e n k t.

Wir fassen bier diese Thatigkeit nicht als eine dureh aussere

Anregung bedingte, nach den Gesetzen der Association sich mit

Nothwendigkeit vollziehende Verkniipfung unveranderter Ge-

dachtnissbilder, ude sie dem Thiere keineswegs abgesprochen

werden kann, sondern als intelligente, s e Ib s tbewusste Kenn-

zeichnung unserer V o r st el 1 unge n hinsichtlich

ih res Inkaltes und ihrer inneren Beziehungen zu

einander. Eine solche vom Selbstbewusstsein getragene7 auf

das Wesen der Dinge sich grlindende Unterscheidung fehlt der

Thierwelt durchweg, dem Menschen allein ist sie eigen; sie ist

es, die ihn aus den engen Grenzen des thierischen Vorstellens

heraushebt und ihn auf die Bahn einer intellektuellen Fortent-

rvicklung stellt, die fur das Individuum zwar mit dem irdischen

Dasein sich abschliesst, tur die Gattung jedoch von amabseh-

barer Tragvveite ist. Die Thatigkeiten der Seele, welche zusam-

mengefasst den Denkakt ausmachen, sind Reflexion, bewusstes

Vergleichen, Unterscheiden, Verbinden und Trennen. Der Ver-

stand reflektirt auf eine Mehrheit von Vorstcllungen, vergleicht

sie rrnter sich und mit anderen, trennt die zufalligen verander-

lichen Merkmale von den constanten und gemeinsamen, scheidet

die ersteren aus7 verbindet die letzteren in die Einheit eines

Gedankens, und so entsteht der Begriif als die relativ identische

Einheit mehrerer unter sich gleichartiger Yorsteliungen. Moose,

Graser, Strauche, Baume bieten der vergleichenden und unter-

scheidenden Thatigkeit der Seele mannigfache Unterschiede, sie

haben jedoch das Gemeinsame der Organisation und des vege¬

tativen Lebens. Diese Merkmale zusammengefasst geben den Be-

griff der Pflanze. Wird nun ein Begriff oder eine Vorstellung

*) Karl Gust. Carus: „Psyclie oder zur Entwicklungsgescliiclite der Seele*.

Lahr bei Schauenburg. 1851. a. a. O.
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auf einen andern Begriff bezogen, und jener durch diesen un-

mittelbar bestimmt, so entsteht ein Urtheil, welches sonacb die

unmittelbare Bestimmung einer Vorstellung oder eines Begriffes

durcli einen Begriff ist; z. B. der Stein ist ein Mineral. Wird

ein Urtheil aus dem gegenseitigen Verhaltnisse zweier anderer

abgeleitet, durch welche es bedingt ist, so heisst diese Tliatig-

keit der Denkkraft Schliessen. Der Schluss ist daher ein ver-

mitteltes Urtheilen; z. B. alle Steine sind Mineralien, der

Granit ist ein Stein, also ist der Granit ein Mineral. DerMensch

denkt in allgemeinen BegrifFen, er erhcbt sich in der Abstraktion

liber den realen Boden des Individuellen und Empirischen, und

blickt aus dieser geistigen Hohe wie aus der Vogelschau herab

in das Chaos der sinnenfalligen Welt, ihre Gebilde nach wesent-

lichen Unterschieden ordnend und in sein geistiges Eigenthum

verwandelnd. So sehr man immer geneigt sein mag, der thieri-

schen Verstandestljatigkcit die weitgehendsten Zugestiindnisse zu

machen, so viel bleibt gewiss, dass der Thierseele die Abstr ak¬

ti ons fahigkeit und somit das begr iffliche D enke n fehle.

Das Thier sieht den Stein und das Wasser, aber nie gelangt es

zu den logischen Urtheilen: der Stein ist ein Mineral, das Was-

ser ist eine Verbindung von SauerstofF und WasserstolF. Fragen

wir um den Grund dieses fundamentalen Mangels, welcher die

Thierseele in den Krniš der sinnenfalligen Erscheinungen bannt,

und j eden freien intclligenten Aufschwung hindert, so finden wir

ihn in einem andern Mangel, im Mangel des Selbst-

beivusstseins. Ein Wesen, das sich selbst nickt g e i-

stig besitzt, kann auch Anderes nicht geistig in Be-

sitz nekmen. Wahrend des Unterscheidens der sinnenfalligen

Objecte von einander gelangt die vorstellende Seele allmahlich

zur Trennung des eigenen geistigen Selbst, nicht nur von der

eigenen Leiblichkeit und den eigenen wechselnden psycliischen

Zustanden, sondern auch von der objektiven Welt, sie findet

sich diesen Dingen gegeniiber als unterscheidendes Subjekt und

fasst dieselben als unterschiedenes Objekt auf. In dieser intelli-

genten Objektivirung der Aussenwelt gegeniiber dem eigenen

vorstellenden Selbst liegt der Ursprung der Ichvorstellung, die

Genesis des Selbstbewusstseins. Durch diesen Unterschied erfasst
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die unterscheidende Seele geistig ihr eigenes Wesen und besitzt

sich selbst, sie kann somit 'Anderes vergeistigen und seinem

idealen Gehalte naek in Besitz nehmen, d. i. nur ein selbst-

bewusstes Wesen ist der abstrakten Denkformen fahig. Denn

das Begreifen ist bekanntlich eine Art Vergeistigungsprocess, in

welchem von den Merkmalen der sinnenfalligen Erscbeinungen

abgeseben und ein abstrakt-geistiges Produkt, der Gedanke, ge-

bildet wird. Da nun das thierische Seelenleben in seinem ge-

sammten Empfinden und Vorstellen nur nach aussen gericbtet

ist und in der Welt der Erscbeinungen aufgeht; da die Thier-

seele nie in sich einkehrt, zu sicb komint, tiber ibr Wesen und

ibre Bestimmung nackdenkt, sicb z. B. eine tiber die Welt der

Erscbeinungen erbabene Lebensaufgabe stellt; so scbliessen wir

daraus, dass sie ibr eigenes psjcbiscbes Wesen nicbt begreift,

nicbt selbst bewusst ist, und weil sie sicb nicht als Icb, als per-

sonlicbes Individuum erkennt, sich also geistig nicht selbst be¬

sitzt, kann sie aucb Anderes nicbt geistig in Besitz nehmen, es-

gleiehsam in seine eigene geistige Matur ver\vandelnd, um es in

koheren Funktionen, im Urtbeilen rmd Scbliessen zu vervverthen.*)

Die scheinbaren Urtbeile der Thiere bleiben concrete, nacb den Asso-

ciationsgesetzen sicb vollziehende Combinationen von Gedacbtniss-

bildern, und iiberschreiten nie die Spbare ibres sinnlichen Lebens

und seiner Bedurfnisse. •—• Die Frage, auf welčhen Grand bin wir

uns fttr berechtigt halten, der Thierseele das begrifflicbe

Denken nicbt zuzuerkennen, fuhrt uns auf einen andern \vesent-

licben Unterscbied, beziebungsweise Vorzug des Menscben, die

Sp ra c hfahigkeit. Nur der Menscb besitzt das SprachvermS-

gen, kein Thier ist noch dazu gekommen, seine Vorstellungen und

Zustande durcb Worte zum Ausdruck zu bringen. Spracbe im

weitern Sinne ist der Inbegriff aller zum Zwecke der Mittheilung

von Vorstellungen dienenden Zeicben und Laute> durcb deren

Bildung wir ahnliche mit ihnen verkntipfte Vorstellungen in an¬

dern bewusstseinsfahigen Wesen hervorrufen wollen, im engeren

Sinne nennen wir das System artikulirter Laute (Worte) zum

*) Frohschammer: „Das Cbristentlium und die moderne Natunvissenschaft".

Wien. Tendler. 1868. S. 174.
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Zwecke der Mittheilung unserer Gedanken Sprache, und in die-

sem Sinne ist sie der aquivalente sinnliche Ausdruck des

abstrakten Denkens zum Zwecke der Mittheilung des letzteren

an andere denkende Wesen. Die Wortsprache ist leiblicherseits

bedingt durch die Spracliorgane und ihre Fahigkeit, den reinen

Laut verschiedenartig zu brechen und zu artikuliren, von psy-

chischer Seite durch ihren idealen Gehalt und den Mittheilungs-

trieb. Allerdings existirt im Thierreich cino Art von Mittheilung

durch Laute und Bewegungen, und diejenigen, tvelche dem

Thiere auch Sprache zuschreiben, und auch in dieser Beziehung

einen wesentlichen Unterschied nicht anerkennen wollen, hahen

Manches fur sich. Es gibt bekanntlich Thiere, welche mensch-

liehe Worte hervorzubringen vermogen, bei denen also die orga-

nische Bedingung vorhanden ist," wobei es allerdings aulFallt, dass

es gerade die Vogel sind, die zum Nachsprechen abgerichtet

werden konnen und nicht die nach Darwin’s Theorie dem Men-

schen zunachststehenden anthropoiden AfFen. Auch der Trieb

nach Mittheilung kann dem Thiere nicht abgesprochen werden;

allein was der Sprache, die dem Thiere durch Dressur aufge-

nothigt wird, fehlt, das ist das Verstandniss ihres idealen Ge-

haltes. Wirkliche Sprache ist doch nur da, wo ein geistiges Er-

fassen der Vorstellungen und Gredanken, deren Trager dasWort

ist, olnvaltet, und eben dieses Verstandniss mangelt dem spre-

chenden Papagei, dem Stahr und der Elster. Wo immer diese

Thiere im Naturzustande verbleihen, kommen sie liber die der

Species eigentkumlichen Laute nicht hinaus, und diese driicken

nur leibliche Zustande und instinktive Bestrebungen aus, ivobei

es sich immer nur um augenblickliche concrete Verhaltnisse, in¬

stinktiven Drang und physische Stimmungen, niemals um Be-

griffe handelt. Die Thiere kommen zu keiner BegrifFssprache,

weil sie nicht begrifflich denken. Wozu solite ihnen die Form

dienen, fur welcke doch in ihrem Seelenlehen kein Inhalt zu

linden ist. „Der Mensch ist ein singendes Geschopfli , sagt Wil-

helm v. Humboldt,*) „aber Begriffe mit den Tonen verbin-

dend. Einen einfachen physiologischen Mechanismus hat hier die

*) Wilh, y. Humboldt: Ueber die Kawisprache, a. a. 0.
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Gewalt der Seele ergriffen und zn ikren kokeren Zwecken aus-

gebildet; iiberkaupt ihrer Herrscbaft unterworfen. Sckweigen

lernen wir erst im Laufe des Lebens, nacbdem wir fruker spre-

cken gelernt“. Denk-. und Sprachfahigkeit erheben den Menscken

wesentlick liber die Thierwelt, denn sie vermitteln einenVorzug,

in dem er einzig und allein im sicktbaren Universum dastekt,

es ist dies der štete Fortsckritt in der C ul tur, der

Dr ang, dur ek F or s eku n g die Erkenntniss der

Dinge und ikrer V erkaltnisse zu k 1 a r e n und zu

erweitern; wakrend das tkieriseke Seelenleben

in den engen Kreis stationarer Bes ck r ankt k eit ein-

gescklossen, weder die Fakigkeit nock das Bed tir f-

niss aus sort, sick geistig s elb s ttkati g wei ter zu ent-

w i c k e 1 u. Alles Fortsekreiten im Erkennen wurzelt urspruugliek

in einem, der Seele immanenten Triebe, durck Vorstellen sick

zu betkatigen und da alles Seelenleben durck Vorstellen sick

aussert, kann dieser zur Natur der Seele gekorende Drang auch

der geistige Selbsterkaltungstrieb genannt werden. Der Vorstel-

lungstrieb spornt zu einer doppelten Thatigkeit, zuerst zur Ge-

winpung und Vermekrung der Vorstellungen, liberhaupt zurVer-

grosserung des Vorstellungskreises, sodann gibt er den Impuls,

die gewonnenen Vorstellungen auf einander zu bezieken, zu ver-

knlipfen und zu ver\vandten Gruppen zu ordnen. Dieser geisti-

gen Anlage inharirt wie allon Kraften und Fahigkeiten der Triob

der Selbstbethatigung. Im Kinde sekon aussert sick der Vorstel-

lungstrieb als Neugierde, die im reiferen Alter auf einer kokern

Stufe intelligenter Entwicklung zur Wissbegierde wird. Beide

untersckeiden sick dadurck von einander, dass die Neugierde

keinen Untersckied mackt zwiscken den Vorstellungen hinsickt-

lick ihres Werthes und ikrer Bedeutung, die Wissbegierde kin-

gegen nur nach soleken tracktet, die-allgemeinen Wertk kaben,

und zur Bericktigung, Erweiterung und Vertiefung unserer Er-

kenntnisse beitragen. Durck Hinzutritt der intellektuellen Ge-

flikle wird die Wissbegierde zum Forsckungsdrange gesteigert,

dem die muksam. errungene Stufe der Erkenntniss nicht geniigt,

so lange die letzten Griinde der Dinge dom geistigen Blicke

nickt blossgelegt sind. Wodurck wird dieser in’s Unendlicke
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Spraclie. Denn alles intelligente Fortsehreiten stiltzt sich auf die

Losung der Fragen: Was ist das Ding? In •vvelchen Beziehungen

steht es zu andern? Sind diese Fragen gelost, so handelt es sicli

noek mn cin Mittel, die gewonnenen Erkenntnisse zu fixiren.

Die erste Bedingung erfiillt das Denken, die zweite die Spraclie.

Die geivonnenen Forschungsresultate werden durch analytische

Defmitionsurtheile ihrem Inhalte nach geklftrt, verdeutlieht und

in ilireni Wesen erfasst. Das synthctisclie Urtheil; das sein Pra-

dikat nickt aus dem Inhalte des Subjektes nimmt7 zeigt die

mannigfaltigen Verhaltnisse der Dinge unter einander auf, und

eroffnet dem Forschungsdrange ein unhegrenztes Feld. In der

Spraclie verkorpert der menschliche Geist sofort die Ergehnisse

seines Denkens, damit sie durch Mittheilung und Uelberlieferung

zum Gemeingut der Gattung werden. So braucht der cinzelne

Mensch in seinem Wissen uicht jedesmal von vorne anzufangen,

sondern er tritt die Erbschaft des Denkens seiner Vorfahren an,

vermehrt den vorgefundenen Reichthum durch die Ilesultate

eigenen Forschens, durch eigene Erfindungen und Entdeckun-

gen. Dadurch wird der Strom der Ueberlieferung von Jahrhun-

dert zu Jahrhundert breiter und der Cultur-Standpunkt der

Menschheit von Geschlecht zu Geschlecht ein immer holierer.

Im Thierreiche herrscht ewige geistige Stagnation.

Auf dem Culturstandpunkt, den die Tliiere vor Jahrtausenden

einnahmen, steken sie noch heute. Hier giebt es weder

Fortschritt nocli Ruckschritt. Sie haben nichts gelernt und niehts

vergessen. Jedes Thier, sich selbst iiberlassen, ist mit eisernen

Banden an die eigenthtimliehe Lebensweise der Species gefes-

selt, der es als Exemplar angehort, es aussert auch weder eine

Fiikigkeit noch ein Bediirfniss, aus diesen engen Grenzen selbst-

thatig herauszutreten. Auch aus dem Zusammensein mit dem Men-

schen, dem sie dienen, dessen Thun und Lassen sie taglich zu

beobachten Gelegenheit haben, schopfen Hausthiere keinerlei

Materiale fur intellektuellen Fortschritt; und Fertigkeiten, die

ihnen die Dressur beigebracht, verschwinden nach und nach, so-

bald sie frei werden und unter ihres Gleichen kommen. Ničli t

einmal zum Gebrauch des Feuers sind sie gekommen, so wohl-
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tbatig auch Licht und Warme in langen Winternachten auf sie

einwirken.

Dieses Einerlei im Kreise des thierischen Seelenlebens,

dieser Mangel an Thaten und Begebenheiten von idealem Ge-

halte begriinden eben den Mangel eines gescbicbtlichen Bewusst-

seins; es ist dies ein Defekt, der die Tbiere alles geschicht-

licben Fortschrittes, aller geistigen Entfaltung und Fortbildung

unfahig macht, wahrend gerade die Menscbbeit durch ibr ge-

scbichtlicbes Bewusstsein die einformige Wiederholung eines er-

eignissarmen Daseins tlberwindet und allmahlich ein moralisches

Reich in der Geschiehte griindet, durch welches eine intellek-

tuelle und ethische Fortbildung des Einzelnen wie der gesamm-

ten Menschheit angebahnt wird. Wenig beweist dagegen die

Thatsache, dass es allerdings Volkerst&mme gibt, die der Tbier-

beit nabe stebend in intellektueller und moraliscber Hinsicht so

verkommen sind, dass sie ebenfalls Ton einer Gescbichte ihres

Lebens und Wirkens fast nichts wissen und von einer histori-

scben Fortbildung keine Špur zeigen; daraus folgt jedoch nicht,

dass ibnen die Anlage biezu feble, sondeim nur; dass der Man¬

gel an giinstigen Bedingungen die Weckung und zweckmftssige

Fortbildung derselben hinderte. Tbiere kommen zu keinem ge-

scbicbtlicben Bewusstsein, wenn auch die Verbaltnisse, unter

denen sie leben, sicb nocb so gtinstig gestalten, ebcn weil ibnen

die Anlage hiezu feblt. Ein Mangel, der sie wesentlich vom Men-

schen unterscbeidet.

Werfen wir nun einen Rlickblick auf die bisher beritbrten

psjcbiscben Funktionen beider Lebensgebiete, des tbieriscben und

des menschlichen, und envagen wir die nur in den Haupt-

momenten angedeuteten Unterscbiede zwischen beiden, so kenn-

zeichnet sich das meiischlielie Vorstellungsleben durch ein un-

gleicb hoberes Mass von Innerli cbkeit und inhaltlicher

Vertiefung, die bei der Thierseele auf ein Minimum sicb be-

scbrankt, da in ihr obne Reiz von Aussen fast keine Vorstel-

lungsthatigkeit sicb entwickelt. Dann was den Umfang dieser

Thatigkeit betrifft, so tiberschreitet das thierische. Seelenleben

niemals die Sphare des sinnlicben irdisehen Lebensberufes,

wahrend dem menschlichen Geiste in der Vernunft und
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imGewissen das Reich der iibersinniichenldeensich

ijffnet, welche in unbedingten unmittelbaren Forderungen sieli

an den Willen des Mensehen wenden, ihm schon auf Erden

eine von der thieriscben wesentlich verscbiedene Lebensaufgabe

stellen und im religiosen Glauben ein ausserzeitlich.es Leben,

eine iiberirdische Heimat in Aussicht stellen. Wir konnen uns

ttber diese Eegion geistigen Lebens um so kiirzer fassen, als

selbst die begeistertsten Tkierfreunde gesteben miissen, dass es

sich hier um ein Gebiet handle, welches der Tbierseele ganz-

lich verschlossen ist. Wir envahnen bier nur des ausfuhrlichen

alle Modifikationen psychischen Tbierlebens beriihrenden Buches,

ivelehes Prof. Seheitlin im Jabre 1840 veroffentlichte. So ideal

die Hohe ist, zu welcher dieser Freund der Thierwelt das thie-

riscke Lebensprinzip erhebt, soviel muss er doch notbgedrungen

zugestehen, dass die metaphysisch ideale Seite des Geisteslebens

ganz ausser dem Bereicbe des thierisehen Berufes liegt. Sittlicbe,

astbetische, religiose Bediirfnisse bat das Tbier nicht und ent-

behrt hiedurcb jene Giiter, ivelcbe dem Menscben einen iiber

die Grenzen des leiblicben Daseins binausreicbenden Werth, eine

iiberirdische Bedeutung geben. Auf dieser Hohe geistigen Le¬

bens ist erst der mOglichst vollkommenste Gegensatz erreicht,

der beide Lebens- und Wirkungskreise wesentlich auseinander

balt. Im menscblicben Selbstbewusstsein leucbtet die Idee der

Wahrheit und des Recbtes und verlangt mit apodiktiscber

Strenge Verwirklichung nicht nur im personlichen Verkebr, son-

dern auch im socialen Verein der Volker im Staatsverbande, so

verscbieden seine Formen sich gestalten mogen. Durch gegen-

seitige Rechte und Pflichten stellt sich uns die Menschbeit als

eine solidariscbe Einheit dar und erfasst ihre Culturaufgabe als

eine ideale. Die in der Vernunft erfasste Idee des Schbnen

entziindet das Genie des Kiinstlers zu produktiver Begeisterung,

und treibt es an, dieselbe in den mannigfaltigsten Formen aku-

stisch und plastiscb zu gestalten. Wer konnte sie alle nennen

die originellen SchOpfungcn in Bild und Ton, wie sie die Kunst-

geschicbte unseres Gescblecbtes uns vorfiibrt. Die denkende

Weltbetrachtung, die fur alles Bedingte und Veranderlicbe einen

absoluten ewigen Daseinsgrund fordert; die im Gewissen sich
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ankiindigenden Forderungen der Sittlichkeit, Avelche einen aussef

der Zeit stehenden Gesetzgeber vorausse.tzen, der zugleich das

Ideal absoluter Gtite und Gerechtigkeit ist, fuhren im hochsten

Stadium geistiger Entwieklung zum Gottesbewusstsein und

zur religiosen Idee; wir nennen sie das tiefe unmittelbare

Ergriffensein von einem allem wirklich Gewordenen zu Grunde

liegenden hochsten Gšttlichen. Allerdings herrscht beziiglich der

subjektiven Auffassung dieser Idee unter den Forschern alier

Zeiten eine namhafte Verschiedenheit; wer aber tiefer bliekt,

findet eine unerschutterliche Burgschaft darin, dass bei noch so

grosser Verschiedenheit Einzelner doch, wo wir grossere Zeit-

epochen iiberschauen; immer ein und dasselbe Resultat des Den-

kens in den grossten Geistern wieder auftaucht.*) Auf diesem

hochsten Standpunkte lenkt die liber die eigene Bestimmung

lclar gewordene Seele ihre geistige Bewegung nach dem reinen

Lichte hoherer Erkenntniss, die ganze Existenz des Menschen

hebt sich dadurch auf eine hohere Stufe geistiger Verklarung.**)

Dureh ihre Aveihende Macht veredelt die religiose Idee das in-

dividuelle und sociale Leben auf Erden.. Sie gibt dem Denken

des Menschen Licht und Kraft/ seinem Streben Uneigennutzig-

keit und Opfcrwilligkeit, sie reinigt die bausliche und offentliche

Sitte, sie bricht den Stolz; schtitzt und trostet den Gebeugten,

sie schlingt das Band der Brliderlichkeit und Liebe um Volker

und Geschlechter, sie heiligt die Gesetze, stiitzt die Staaten und

verbiirgt eine selbstbeAvusste selige Fortdauer jenseits des

Grabes.

Wie A^erhalt sich nun das Thier zu dlesen Gtitern? Keines,

auch nicht das vollkommen organisirte, aussert fur dieses Gebiet

irgend eine Empfanglichkeit oder ein Bediirfniss. Flir das Thier

sind die Ideen des Guten und Bosen; des Rechtes der Pflicht,

der idealen Schonheit und Sittlichkeit, die Ahnung eines hoch¬

sten Wesens und einer providentiellen Welterhaltung nicht vor-

*) Ygl. C. G. Čaru s: „Psyche“. Lalir bei Schauenburg. S. 18G.

Siehe desselben Verfassers: „YergleiGh®n<le Psychologie“. Wien. Brau-

muller. 1866. S. 308.

**) Julius Schallcr: „Leib und Seele“, Weimar. Bohlau. 1858. S. 206,
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handen, es lebt ohne Verlangen nacb Unsterblichkeit, ohne

Furcht vor der leibiicben Auflosung, obne bange Besorgniss bin-

sicbtlich eines jenseitigen Geschickes. Horen wir hieruber die

Aeusserungen Scheitlins, dem wol Niemand den Vorwurf maeben

kann, dass er den Wertb des tbierisehen Seelenlebens unter-

schatze.*) „Dem Tbiere mangelt das Bewssstsein eines harmoni-

schen Zusammenklingens aller Gesinnungen und Handlungen nacb

Einem Grundsatz, Einer Regel nnd Einem Gebote. Daruin merkt

das unerzogene Tbier vom untersten bis zum obersten nicbts

von einem Widersprucb seiner mordlustigsten raubsiichtigsten

Handlung mit einer sittlichen Regel, darum ist es keiner wabren

inneren Bescbamung durcb sich selbst, keiner Reue fahig.“ . . .

„Dem Tbiere scbwebt keine Idee von Heiligkeit oder sittlicher

Vollkommenbeit vor. Es bleibt hier Embrio, Saugling, Kind.“

. . . „Der Scbonbeitssinn mangelt dem Tbiere in dem Grade,

dass wi.r sagen miissen, es sei nocb eber ein Sittlicbkeits-, als

ein astbetiscbes Wesen. w .Mebt ein Tbier abnt etwas

Grosseres, Heiligeres, Macbtigeres, als der Menscb ist. Sie leben

alle irreligios, obne Gottesfurcht, ohne Gottesvertrauen und Got-

tesliebe. Alle sind gottlos von ihrer Seite ber. Nie geben sie mit

ibren Gedanken ttber sich selbst und ibren Zustand heraus, nie

fahren sie forschend in die Tiefe hinab, die auch unter ibren

Ftissen ist, nie steigen sie liber die Sterne, die auch sie nocb

seben mogen. Es ist kein metaphjsisches Bedurfhiss in ibnen.

Sie - scbeinen demna ch aller metapbysiscben Anlage und Fatur

ganz und unbedingt zu ermangeln; vergebens wollten wir Ca-

narienvogel und Storche, vergeblich Pudel und Elefanten be-

lehren, ibnen Religions-Kenntniss und Religions-Gefiibl bei-

bringen“.-

Wir konnten im Verlauf dieser Abbandlung nm' die her-

vorragendsten Unterscbiede in den Grundformen des thieidscben

und menschlichen Seelenlebens berubren, ohne in eine detaillirte

Erorterung ibrer Consequenzen einzugehen, glauben jedocb, dass

*) P. Scheitlin: „Versucli einer vollstandigen Thierseelenkunde". Stuttgart.

Cotta. 1840. 2 Bde. Zweiter Band S. 366 u. s. f.

Vgl. auch L. Rutimeyer; „Die Grenzen der Thiervvelt‘: , Basel. Hugo

Richter, 1868. S, 60,

i
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das hier Beigebrachte tur sich schon hinreiche, die Bedenken

zu rechtfertigen, welche gegen die Descendenz unseres Ge-

sehleehtes aus dem Thierreiche vom psychologischen Stand-

punkte aus obwalten. Zwar sind die physiologischen und andere

Schwierigkeiten, die der Hypothese entgegenstehen, auch noch

bei weitem nicbt beseitigt, und der geistreiche Forscber ist sicb

derselben zum Theil \vohl bewusst. Es wird immer eine miss-

liche Angelegenbeit bleiben, wenn eine Theorie im Gebiete der

Empirie ibre exakten Stutzpunkte und Argumente grosstentbeils

ausserbalb der gescbicbtlichen Zeit suchen rnuss, denn da, wo

gescbiebtlicbe Tbatsacben fehlen, tritt nur zu leicht die Pban-

tasie in ihre Rechte ein, die vom Gebiete der e x akt en For-

schung sorgfaltig ferngebalten werden solite. Demjenigen, der

sicb mit Darwin’s Theorie befreunden will, darf es auf einige Mil-

lionen Jahre mehr oder weniger nicbt ankommen. Die vorge-

scbicbtlicbe Welt bat in ihren Fossilien der Geologie ein viel

reicheres Beweismaterial geliefert, als es unsere Theorie fiir die

Descendenz der organischen Gebilde je zu hoffen hat. Ein wei-

teres Bedenken liegt offenbar im Mangel der Uebergangsformen

und vermittelnden Glieder zwiscben den einzelnen iixen Arten.

Ob die Vaidetaten, die man bisber fur Uebergangsstufen gehal-

ten bat, als solcbe sicb bewakren werden, ist nocb nicbt festgestellt.

„Schatzt man die jetzt bekannten Tbierspecies auf 200.000, die

aller wirldich vorbandenen etwa auf eine balbe Million, so be-

recbnet sicb die Anzabl der zu ihrer allmablicben Entwicklung

notbwendigen Zwiscbenglieder nacb Darwinistischer Annabme

auf Milliarden, und von diesen Milliarden ist uns keine Špur,

kein Knocben, kein Zahn, keine Schuppe, kein Muskel, kein

Stiickcben erbalten, sie sind versehwunden, obne das leiseste

Zeicben ihres Daseins binterlassen zu babenA) Zudem diirfte

es wol noch lange ein zwischen Pbysiologie und Psychologie

liegendes Ratbsel bleiben, wie das Lebensprinzip, das selbst in

der niedersten Pflanzenform ein empfindungsloses ist, in der

daraus hervorgegangenen Thierform ein empfindendes -vverden

*) Giebel: „Der Mensch, sein Korperbau, seine Lebenstbatigkeit und Ent-

vicklung. Leipzig. 1868,
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und Thier darin finden, dass jener die Empfindung fehlt, \vah-

rend sie den niedersten Thierformen in einem, wenn auch noch

so geringen Grade zukommt.

Mogen ubrigens die Ergebnisse kiinftiger Forscbung sich

nocb so giinstig fur die Hypothese gestalten, fur die psycholo-

gische Seite der Frage, inwiefern diese insbesondere den Unter-

scbied zwischen tbieriscbem und menschlichem Seelenleben be-

trifft, diirfte der Gewinn immer ein unbedeutender bleiben. Jeder

moglicbe Fund aus der vorgeschichtlichen Tbierwelt wird im

giinstigsten Falle' einen Schluss auf die Art der Bewegung und

Ernahrung des Individuums gestatten, ein sicberer Scbluss auf

bobere Intelligenz und etbiscbe Begabung lasst sicb aus osteo-

logiscben Combinationen sdnver ableiten, und so bleibt wenig

Hoffnung, dass eine spatere Zukunft die Unterscbiede mildern

und etwas Nambaftes zur Ausfullung der Kluft zwiscben beiden

Lebensspharen b.eitragen werde. Es ist kein Zweifel; dass die

Anatomie uberrascbende Aebnliebkeiten in der Struktur des

tbierischen rmd menscblicben Leibes nacbgewiesen bat; um so

greller und auffallender jedocb erscbeinen die psychiscben Un¬

terscbiede, je grosser jene Aebnliebkeiten sind. Wenn wir end-

lich nocb erwagen, dass uns fur ein kiinftiges selbsthatiges Fort-

sebreiten der Tbierwelt in Intelligenz und Gesittung keine Ga-

rantien geboten sind, wahrend wir die Menscbbeit auf der Bahn

selbsttbatiger Geistesarbeit von Jalirhundert zu Jahrhundert ibrem

ei-habenen Ziele zugeben seben, so lasst sich mit grosser Wahr-

scheinlichkeit erwarten, dass der Abstand zwischen beiden Le-

bensgebieten sieb nicbt nur nicht mindern, sondern yon Zeit zu

Zeit vergrossern werde. So ist die Ansicht, nach welcher der

Geist des Mensehen nicbt etvva eine bohere Potenz der Thier-

seele, sondern ein wesentlich Anderes ist, nocb immer hin-

reicbend begrtindet, und jener Mensch, weleber seine Lebens-

aufgabe gegenuber der Bestimmung der Thierwelt als eine wesent-

licb andere auffasst, befindet sich in keinem nackweisbaren Irrtbum.

Im Hinblick auf diese wesentlich andere Lebensaufgabe sebliessen

wir mit den Worten eines geistreichen Schriftstellers der Ge-

genwart: „Die Blicke aller sterbenden Gescbopfe richten sich



36

nach dem Orte;' wo ihre Nachkommenscbaft entstehen soli.

Der Schmetterling sinkt neben die Blume, auf welclier er seine

Eier niederlegte, der Vogel an den Fuss des Gestrauchs, dessen

Samenkorner er liebte, oder das sein Nest schirmte; das Beh

stirbt in seinen Felsen; •—■ als Symbol seiner eigenen Unsterb-

licbkeit stirbt der Menscb, das Hanpt und die Augen gegen

Himmel gerichtet‘£ .*)

Prof. Benno Sckeitz.

*) L. Aime-Martin: „Die Civilisation des Mensclieiigesciilechtes" etc. Leip¬

zig. Hoffmann. S. 518.



L e h r p 1 a n.

I. Classe.

1. R e ligi o n: Kurze Uebersicht der Glaubenslehren, nach dem Katechismus

von Dr. J. Schuster.

Wochentlich 2 Stunden. Suppl. jEugen Pierl.

2. Lateinjsche Sprache: Nach der kleinen lateinischen Sprachlehre von

Dr. Ferd. Schulz: Formenlehre der wichtigsten regelmassigen Flexionen,

eingeiibt in beiderseitigen Uebersetzungen aus dem lateinischen Lesebuch

von Jo h. Al e x. K ož ek: Memoriren der Vokabeln, schriftliche Praparation;

wochentlich eine Stunde fiir eine Composition.

Wochentlich 8 Stunden. Prof. Rupert Kummerer.

3. D e u ts c h e Sprache: Nach Gottfrted Gurcke’s deutscher Schulgrammatik.

Zusammengesetzter Satz, Formenlehre des Terbiim ■ 1 Stunde; orthogra-

phische Uebungen 1 Stunde; Lesen, Sprechen, Vortragen 1 Stunde. Auf-

satze. 1 Stunde; im 2. Semester 1 Aufsatz jedeWoche oder alle zwei Wochen

als hausliche Arbeit; Lekture aus Pfannerer’s Lesebuche, I. Band.

'VVochentlich 4 Stunden. Suppl. Anton TJmelc.

4. Geogr aphie u n d Geschickte: Topische Geograpliie der ganzen

Erde; Hauptpunkte der politischen Geograpliie, als Grundlage des geschicht-

lichen Dnterrichtes — nach Dr. V. F. K1 u n’s Leitfaden fiir dcn geogra-

phischen Unterricht an Mittelschulen; Ankniipfung biographischer Schil-

derungen als Vorbereitung - des historischen Dnterrichtes; Uebungen im

Kartenzeichnen.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

5. Mathema tik: Im 1. Semester 3 Stunden Rechnen; Erganzung zu den

4 Species und den Briichen: Decimalbriiche.

Im 2. Semester 2 Stunden Anschauungslehre: Linie, Winkel, Parallel-

Linien, Construktion von Dreiecken und Parallelogrammen, und dadurch

Veranschaulichung ihrer Haupteigenschaften; 1 Stunde Rechnen — nach

M o č n i k’s Lehrbuch der Arithmetik und der geometrischen Anschauungs-

lehre fiir Untergymnasien.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Severin Christen.

• 6. N a t ur g e s c h i c ht e: Zoologi e, im 1. Semester Saugethiere, im 2. Se¬

mester Insecten, Krustaceen etc. — nach A. Pokorny’s „Naturgeschichte

des Thierreiches“.

Woehentlich 2 Stunden. Prof. Severin Christen.
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II. Classe.

d. R e lig ion: Liturgik, oder Erklarung der gottesdienstlichen Handlungen

der kath. Kirche, nach Dr. Anton W a p p 1 e r.

Wochentlich 2 Stunden. Suppl. u. Classenvorst. JEugen Pierl.

2. Lateinische Spraehe: Im 1. Semester Formenlehre der selteneren

und unregelmassigen Flexionen; im 2. Semester Emveiterungen der syntak-

tischen Formen und die Lehre yom Acc. c. Inf. und die Ablativi absoluti;

Eintibung wie in der J. Classe: Memoriren, hausliches Prapariren

•— naeh Dr. F e r d. S e b u 1 z’s bleiner lateinischer Sprachlehre ; Lekture

aus J. A. E o ž e k’s Debungsbucb; monatlich 4 Schulpensen.

Wochentlich 8 Stunden. Suppl. Eugen Pierl.

3. Deutsche Spraehe: Grammatik nach Gottfried G u r c k e’s deutscher

Schulgrammatik. Satzverbindungen, Verkiirzungen etc., Formenlehre des

Komen, 1 Stunde ; Orthographie. Lesen, Sprechen, Vortragen, 2 Stunden. —

Lekture aus Dr. P f a n n e r e r’s Lesebuche II. Band; monatlich zwei Schul-

aufgaben.

Wochentlich 4 Stunden. Suppl. Eberhard Katz.

4. Geschichte und Geographie: Alte Geschichte bis 476 n. Ch. —

nach dem Lehrbuche der Welfgeschichte ftir Schulen im Auszuge von Th.

B. Welter; G e o gr a p hi e von Asien, Afrika, der Balkan-, italischen

und pyrenaiscken Halbinsel und von Frankreich — uach Dr. Klun; Uebun-

gen im Kartenzeichnen.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

5. Mat tematik: Im 1. Semester 2 Stunden Bechnen, 1 Stunde An-

schauungslehre; im 2. Semester 1 Stunde Kechnen, 2 Stunden Anschauungs-

lehre.

Rechnen: mehrnamige Zahlen, Proportion, Regeldetrie mit ihren verschie-

denen Anwendungen, Masskunde etc. nach Močnik.

Ansehauungslehre: Grossenbestimmung und Berechnung der drei- und mehr-

seitigen Figuren; Yerwandlung und Theilung der Dreiecke und Parallelo-

gramme; Aehnlichkeit der Dreiecke — nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Severin Ghristen.

6. Naturgeschichte: Im 1. Semester Vogel, Amphibien, Fische, nach A.

Pokorny, \yie oben; im 2. Semester Botanik nach Pokorny’s „Natur-

geschichte des Pflanzenreiches“.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Severin Clmsten.

III. Classe.

1. Religion: Religionsgeschichte des alten Bundes, verbunden mit der bib-

lischen Geographie — nach Carl BarthePs „bibl. Geschichte".

"VVochentlich 2 Stunden. Suppl. Eugen Pierl.

2. Lateinische Spraehe: 3 Stunden Grammatik, Casuslehre — nach

Dr. Ferd. Schulz’s kleiner lateinischen Sprachlehre; 3 Stunden Lekture
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„Historia antiqua" von E. H o f f m a n n, 5 Biiclier ; wochentlich ein Schul-

und ein Hauspensum.

AVochentlich C Stunden. Prof. u. Classenvorst. Norberi Lebinger.

3. Griechische Sprache: Regelmassige Formenlelire bis zur zweiten

Hauptconjugation — nacli der Schulgrammatik von Dr. Georg Curtius;

Uebersetzungen der Lesestiioke aus dem griechischen Elementarbuch von

Dr. Carl Schenkl; Memorjren, Prapariren; — im 2. Semester alle vier

Wochen eine Schulaufgabe und 2 Hausaufgaben.

AVochentlich 5 Stnnden. Prof. Ambros Pauler.

4. Deutsche Sprache: Zwei Stunden Lesen und Vortrag von memorirten

Gedichten und prosaischen Aufsatzen. Wiederholung der Grammatik. —

Lesebuch von Dr. Pfannerer; 1 Stunde Aufsatze; alle 14 Tage einAuf-

satz als hausliche Arbeit.

Wochentlich 3 Stunden. Suppl. Eberhard Katz.

5. Geschichte und Geograpkie: Im 1. Semester mittlere, im 2. Se¬

mester neuere Gescliichte bis 1740 — nach W e 11 e r’s „Lehrbuch der

Weltgeschichte im Ausznge" mit Hervorhebung der Hauptereignisse aus der

Geschichte des osterreichischen Staates; G e o gr a p h i e von Europa,

Amerika und Australien, verbunden mit einer Uebersicht der europaischen

Colonien in allen Welttheilen — nach Dr. Klun; Uebungen im Karten-

zeichnen.

AVochentlich 3 Stunden. Suppl. Eberhard Katz.

6 M a t h e m a t i k, vertheilt wie in der II. Classe.

Rechnen: 4 Species in Buchstaben, Klammern, Potenziren, Quadrat- und

Kubikvvurzeln, Permutationen, Combinationen — nach Močnik.

Anschauungslehre : der Kreis mit mannigfachen Constructionen in ihm und

um ihn, Inhalts- und Umfangsberechnung nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Severin Ghristen.

7. Nafurgeschichte: Mineralogie — nach A. Pokorny’s „Natur-

geschichte des Mineralreiches 11 .

Wochentlich 2 St. im 1. Sem. Prof. Severin Christen.

8. P h y s i k : Allgemeine Eigenschaften der Korper, Aggregat-Zustande, Grund-

stoffe, Warmelehre — nach dem Lehrbuche der Physik fur Untergymnasien,

von F. J. P i s k o.

Wochentlich 2 St. im 2. Sem. Prof, Ambros Pauler.

IV. Classe.

l.Religion: Religionsgeschichte des neuen Bundes, und kurze Geschichte

der Kirche bis auf unsere Zeit — nach der biblischen Geschichte von Carl

Bart h e 1.

AVochentlich 2 Stunden. Suppl. Eugen Pierl.

2 Lateinische Sprache: 2 Stunden Grammatik, Modus- und Tempus-

lehre — nach der kleinen lateinischen Sprachlelire von Dr. Ferd. Schulz,
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gegen Ende des 2. Semesters eine kurze Abhandlung tiber die lateinische

Prosodie; 4 Stunden Lektiire des Julius Caesar de bello gallico 1.—4.-

Buch, und zur Einiibung der Prosodie Garmina selecta von O vi d nach

Grysar; jede VVoche ein Haus- und Schulpensum.

VVochentlich 6 Stunden. Prof. Engelbert Pasler.

3. Griechische Sprache: Wiederholung der regelmassigen Forrnenlehre

in Verbindung mit den Unregelmassigkeiten beim Nomen und Yerbum; aus

der Syntax Gebraucb des Artikels, der Genera und Tempora des Verbi, nach

der griechischen Schulgrammatik von Dr. Georg Curtius; Uebersetzung aus

dem griechischen Elementarbuch von Dr. K. Schenkl; monatlichein Haus-

pensum und zwei Schul-Compositionen.

VVochentlich 4 Stunden. Suppl. Johann Ogris.

4. Deutsche Sprache, vrie in der HI. Classe: Grundzuge der deutschcn

Metrik und die Tropenlehre, Lesebuch von Pfannerer.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

5. Geschichte und Geographie :Im 1. Semester Sehluss der neueren

Geschichte — nach Welter’s Lehrbuch der Weltgeschichte; VViederholung

der gesammten Geographie — nach Dr. Klun; im 2. Semester: populare

Vaterlandskunde nach Dr. Klun und Dr. N euhauser, als Einleitung hiezu

eine kurze tabellarische Zusammenstellung der Hauptmomente der oster-

reichischen Geschichte. Uebungen im Kartenzeichnen.

VVochentlich 3 Stunden. Suppl. Eberhard Katz.

6. M a t h e m a t i k, vertheilt wie in der II. Classe.

Rechnen: Zusammengesetzte Verhaltnisse mit Amvendung, Gleichungen

des 1. Grades mit 1 Unbekannten — nach Močnik.

Anschauungslehre: Stereometrische Anschauungslehre, Lage von Linien

und Ebenen gegen einander, korperliche Winkel; Hauptarten der Korper,

ihre Gestalt und Grossenbestimmung — mit Beniitzung von Modellen.

Wochentlich 3 Stunden. Suppl. Anton Umek.

7. Physik: Gleichgewicht und Bewtgung, Akustik, Optik, Magnetismus, Elek-

trizitat, Hauptpunkte der Astronomie und physischen Geographie — nach

dem Lehrbuch der Physik lur Untergymnasien von F. J. Pisko.

"VVochentlich 3 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Ambros Pauler,

V. Classe.

1. Religion: Katholische Apologetik, nach P. A. Frind’s Lehrbuch.

VVochentlich 2 Stunden. Prof. Benno' Scheitz.

2. Lateinische Sprache: o Stunden Lekture aus Jul. C a e s ar de bello

civili I. Buch, Sallustii bellum Jugurthinum, und aus P. Ovidii Kaso-

nis Metamorph. ausgewahlte Stucke, ed C. J. Gr y s ar: 1 Stunde gram-

matisch-stilistische Uebungen nach Siipfle ; jede Woche ein Haus- und Schul¬

pensum.

VVochentlich 6 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Engelbert Pasler.
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3. Griechische Sprache: Lekture: Schenkl’s Chreštomathie aus Xeno-

phons Anabasis, Homers Uias I. u. II. Gesang (nach Hocheggers Auszug);

Praparation mit Memoriren der Vokabeln, Memoriren ausgewahlter Lese-

stucke; taglich ein kurzes Hauspensum und Einiibuug der Moduslehre nach

SchenkPs Uebungsbuch fiir Obergymnasien, wochentličh ein Schidpensum.

AVochentlich 5 Stunden. Prof. Rupert Kummerer.

4. Deutsche Sprache: Eine Stnnde Lekture und Erklarung einer Auswahl

von Musterstiicken aus der neueren Literatur, ausEgger’s „deutsches Lehr-

und Lesebuch fiir Obergymnasien“; 1 Stunde Besprechen der Aufgaben und

Zuriickgabe der corrigirten Aufsatze; alle 14 Tage ein Aufsatz als hšius-

liche Arbeit, alle 4 AVochen 1 Schulcomposition.

AVochentlich 2 Stunden. Prof Rudolf Sormann.

5. Geschichte und Geographie: Alte Geschichte bis zur Unterjochung

Griechenlands dureh die Romer — nach dem Lehrbuche der Geographie und

Geschichte von P ut z; Einleitung in die Geographie; Geographie von Asien,

Afrika und der Balkanhalbinsel — nach Dr. Klun.

AVochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

6. Mathematik: Algebra 2 Stunden. Zahlensystem, Begrilf der Addition,

Substraction etc. nebst Ableitung der negativen irrationalen, imaginaren

Grossen, die 4 Species in algebraischen Ausdriicken, Eigenschaft und Theil-

barkeit der Zahlen; vollstandige Lehre der Briiche; Proportionen und deren

Anwendung.

Geometrie 2 Stunden — Longimetrie und Planimetrie — nach Močnik.

AVochentlich 4 Stunden. Prof. Ambros Pauler.

7. N aturgeschichte: Im 1. Semester Mineralogie in enger Verbindung mit

Geognosie, nach Sigmund Fellocker’s „Anfangsgriinde der Mine¬

ralogie “.

Im 2. Semester Botanik in enger Verbindung mit Palaontologie und geo-

graphischer Verbreitung der Pfianzen, nach AVretschko’s Vorschule der

Botanik.

AVochentlich 2 Stunden. Director Dr. Johann Burger.

VI. Classe.

1. Religion: Die besondere katholische Glaubenslehre nach Dr. Martin’s

Lehrbuche.

AVochentlich 2 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

2. Lateinische Sprache: 5 Stunden Lekture: T. Livii Lib. I., II., XXI.

und XXII. nach C. J. Grysar; P. Virgilii Aen. Lib. I. und II. nach Em.

IIoffmann’s Epitome; 1 Stunde grammatisch-stilistische Uebungen — nach

Siipfle; — Pensa wie in der V. Classe.

AVochentlich 6 Stunden. Prof. EngeTbert Pasler.

3. Griechisčhe Sprache: Alle 8 Tage 1 Stunde grammatische Uebungen

- nach der Schulgrammatik von Dr. G. Curtius; Lekture SchenkPs
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Chrestomathie aus Xenophon’s Cyropaedie, Homer’s Ilias (nach Hoch-

eggers Auszug) XVIII. u. XIX. Gesang, Odysee, XIII., XIV. Ges.; Herodoti

de bello Persico Lib. 7. (nach Wilhelms Auszug); monatlich 2 Schulpensa-

Wochentlich 5 Stunden. Suppl. Johann Ogris.

4. Deutsche Sprache:. 2 Stunden Lekture und Erklarung einer Auswahl

aus dem Mittelhochdeutschen und aus der neuhochdeutschen Literatur mit

gedrangter Uebersicht des Literarhistorischen; Lesebiicher von Carl Wein-

hold und A. Egger II. Band; Aufsatze wie in der V. Classe.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Eainer Graf.

5. Geschichte und Geographie: Im 1. Semester romische Geschichte

bis zur Volkerwanderung; im 2. Semester mittlere Geschichte bis Papst

Gregor VII., mit besonderer Riicksichtnahme auf die Geschichte des oster-

reichischen Staates, nach Piitz; Geographie der italischen und pyrenaischen

Halbinsel, von Frankreich nnd Mitteleuropa — nach Dr. Klun.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

6. Mathematik, vertheilt wie in der II. Classe.

Algebra: Potenz, "VVurzel, Logarithmen, Gleichungen des L Grades mit

1 oder mehreren Unbekannten.

Geometrie: Stereometrie und Trigonometrie. Nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Ambros Pauler.

7. Naturgeschichte: Zoologie in enger Verbindung mit Palaontologie und

geographischer Verbreitung der Thiere, nach Dr, O. SchmidPs Leitfaden

der Zoologie.

'VVochentlich 2 Stunden. Dir. Dr. Johann Burger.

VIL Classe.

1. Religion: Die besondere katholische Sittenlekre — nach Dr. Martin’s

Lehrbuche.

W ochentlich 2 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Benno Scheitz.

2. Lateinische Sprache: 4 Stunden Lekture. Cicero’s Reden pro lege

Manilia, pro Marcello und in Catilinam, VirgiPs Aen. III, u. VI. Gesang

— nach F. Hoffmann’s Epitome; 1 Stunde grammatisch-stilistischeUebun-

gen — nach Supfle; alle 14 Tage ein Hauptpensum, alle 4 Wochen eine

Schul-Composition.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Rudolf Sarmami.

3. Griechische.Sprache: Lektiire Homer’s Odyssee I. und II. Gesang;

Herodot 6. Buck; Demosthenes Rede ftir den Kranz; Xenophon’s Memo-

rabilien nach SchenkPs Chrestomathie; wochentiich eine Stunde grammatische

Debungen, alle 2 Wochen eine Schul-Composition.

"VVoekentlioh 4 Stunden. Suppl. Johann Ogris.

4. Deutsche Sprache: 2 Stunden Literaturgeschichte des Zeitraumes nach

Schiller und Gothe bis zur Gegemvart; romantische, patriotische, schwa-

bische Dichterschule, Dichter neuerer Bestrebungen nach Inhalt und Form.
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moderne Zeitpoesie, religidse Dichtung; Lekture Mozart’s Lesebuch, II.

Band; Aufsatze wie in der Y. Classe.

Wochentlich 3 Stunden, Prof. Benno Scheitz.

5. Gesčhi cht e und Ge ogr ap hi e: Im 1. Semester mittlere Geschichte

bis zum Ausgange des Mittelalters; im 2. Semester neue Geschichte bis zum

Schluss des 17. Jahrhunderts — mit besonderer Rucksicht auf die Geschichte

des osterreichischen Staates — nach Piitz; Geographie von Schweden, Nor-

wegen und Russland, von Grossbritannien und Irland, von Amerika und

Australien, verbunden mit einer Uebersicht der europaischen Colonien in

allen Welttheilen — nach Dr. Klun.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

G. Mathematik, vertheilt wie in der II. Classe.

Algebra: Unbestimmfe Gleichungen des 1. Grades, quadratische Gleichun-

gen, Progressionen, Combinationslehre und binomischer Lehrsatz, Elemente

der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Geometrie: Anvvendung der Algebra auf die Geometrie, analjtische Geo-

metrie in der Ebene, nebst Kegelschnitten. Nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Carl Bobida.

7. Physik: Allgemeine Eigenschaften; chemische Verbindung; Gleichgewicht

und Bewegung; Wellenlehre und Akustik — nach Dr. Schabus „Grund-

ziige der Physik“.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Carl Bobida.

8. Philosophische Propadeutik: Allgemeine Logik — nach Dr. Gustav

Adolf Lindner: „Lehrbuch der Logik11 .

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

VIII. Classe.

1. Religion: Die Lehre von der Kirche und die Kirchengeschichte — nach

Dr. Jos. Fessler’s Geschichte der Kirche Christi.

Vochentlich 3 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

2. Lateinische Sprache: 4 Stunden Lekture. Tacit. Germania und

Annal I. Buch; Ilorat. ausgewahlte Oden, Briefe und Satiren (nach

Grysar’s Auswahl); 1 Stunde grammatisch-stilistische Uebungen nach

Siipfle; alle 14 Tage ein Hauspensum, zuweilen ein lateinischer Aufsatz

in Beziehung auf die Lekture, alle 4 Wochen eine Schul-Composition.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Budolf Sormann.

3. Griechische Sprache: Lekture Pia to n’s Apologie und Kriton nach

Ludwig; Sophokles Philoctet; Homer’s Odyss. IV. Gesang; Herodot

7. Buch; Grammatik und Pensen wie in der V. Classe.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Bupert Kummerer.

4. Deutsche Sprache: 2 Stunden Lekture, Schill er’s Wallenstein und

Gothe’s Torquato Tasso; 1 Stunde Besprechen der Aufgaben und Zurtick-
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gabe dor corrigirten Aufsatze. Alle 14 Tage odei' 3 Wochen ein Aufsatz als

hausliche Arbeit und eine Schul-Composition.

VVochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

5. Geschichte und Geographie: Im 1. Semester Schluss der neueren

Geschichte — nacb Piitz: Grundriss der Geschichte des osterreichischen

Kaiserstaates; im 2. Semester Kunde des osterreichischen Staates, d. h. ge-

nauere Kenntnisse der vesentlichsten erdkundlichen und statistischen Ver-

haltnisse dieses Staates — nach P. Schmitt: Statistik des osterr. Kaiserstaates.

"VVochentlich 3 Stunden. Prof. Rforbert Lebinger.

6. Mathematik: Uebungen in Losung mathematischer Problemej zusammen-

fassende Wiederholung des mathematischen Unterrichtes.

Wochentlich 1 Stunde. Prof. Carl Robida.

7. Physik: Magnetismus, Elektrizitat, Warme, Optik, Anfangsgrunde der

Astronomie und Meteorologie nach Dr. Sc h ah us „Grundziige der Physik“.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Carl Robida.

8. Philo s o phische Propadeutik: Lehrbuch der empirischen Psychologie

von Dr. Joh. v. Lichtenfels.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Renno Sclieitz.

Slovenische Spraclie.

Mit 4 Unterrichtscursen, wochentiich je 2 Lehrstunden.

I. C ur s fiir Slovenen der II. Classe und fur deutsche Anfanger aus verschie-

denen Classen.

Grammatik: Flexionslehre und das IVichtigste aus der Synfax, miindliche

und schriftliche Uebungen. Lekture: LeseStucke aus dem Sprach- nnd Lese-

buche von A. Janežič. 6- Auflage. Unterrichtssprache deutsch.

II. C u r s fiir Slovenen der III. und IV. Classe und gefibtere Nichtslovenen.

Grammatik: Formenlehre und Syntax ausftihrlichcrliVortbildiing. Lekture:

Lesestiicke aus der Grammatik und aus dem „Cvetnik“ von A. Janežič, alle

14 Tage eine Schulaufgabe. Unterrichtssprache deutsch mit slovenischer

Terminologie.

III. C ur s fiir Slovenen der V. und VI. Classe und jene Nichtslovenen, die den

II. Curs zuriickgelegt haben.

Grammatik : IViederholung der Syntax bei slovenischer Unterrichtssprache

(nach Slovenska slovnica von A. Janežič). Lekture aus dem „Cvetnik slov.

slovesnosti" von A. Janežič. Alle 14 Tage eine Schulaufgabe. Unterrichts¬

sprache slovenisch.

IV. Curs fiir Slovenen der VII. und VIII. Classe und geiibte Nichtslovenen.

Grammatik: das Wichtigste aus der altslaviscben Formenlehre und aus

der slovenischen Literaturgeschichte, auf Grundlage der Lekture. — Lekture

aus dem „Berilo za VIII. gimnazialni razred" von Dr. Miklošič. Erlaute-

rung einiger altslovenischen Lesestiicke. Alle 14 Tage eine Schulaufgabe.

Unterrichtssprache slovenisch. Suppl. Anton Umek.
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Freie Gegenstande.

1, K a 1 li gr a p h i e. Wochentlich 2 Stimden. Prof. Rudolf Sormann.

2.11 a 1 i e nische Sprache: Hach der Grammatik von A. J. v. Fornasari-

Verde. Woclientlich 5 Stunden. Prof. Rainer Graf.

3. F r an z 5 s i s c h e Sprache. Wochentlich 6 Stunden in 3 Abtheilungen.

In der i. tmd 2. Abtheilung nach der Grammatik von Dr. Emil Otto, in

der 3. Abtheilung nach der Grammaire von B o r e 1, als Lese-, Sprech- und

Uebungsbuch die Chrestomathie von Dr. Plotz, mit franzosischer Unter-

richtssprache. Lehrer Alexis Doutaz.

4. Zeichnen. Wochentlich 6 Stunden. Prof. Franz Hauser.

5. Gesang. Wochentlich 4 Stunden in 2 Abtheilungen.

Lehrer Alfred Khom.

8. G j'mn a s ti k. Wochentlich 6 Stunden in 2 Abtheilungen.

Lehrer Carl Meinhardt.

4. St en o g ra p h i e. Wochentlich 4 Stimden in 2 Abtheilungen.

Lehrer Anton Stanfel.

Zuwaclis an Lehrmitteln des Gymnasiums.

I. Werke, der G y m n a s i a 1 - B i hi i o t h e k gehorig-:

L C. Julii Caesaris Commentarii. Recognovit Emanuel Hoffmann. Wien,

C. Gerold 1861.

2. Marci Tullii Ciceronis Orationes XII, recognitas in usurn schola-

rum ed. Ant. Moebius. Hannover, Hahn. 1852.

3. Q. Horatii Flacci carmina selecta, ed. C. J. Grysar. Wien, C. Ge¬

rold. 1861.

4. T. Livii ab urbe condita librorum partes selectae ed. C. J. Grysar. Wien,

C. Gerold. ISTO.

5. GaiSallusti Crispi libri de Catilinte conjuratione et bello Jugur-

tliino, ed. R. Dietsch. Leipzig, Teubner 1870.

6. Cornelii Taciti libri qui supersunt. Recogn. C. Halni. Leipzig, Teub¬

ner. 1870.

7. P. Virgilii Maronis Aeneidos Epitome, ed. Emanuel Hoffmann. Wien,

C. Gerold. 1867.

8. Herodoti historiarum libri IX. Curavit H. R. Dietsch. Leipzig. Teubner

1869.

9. Homeri Iliadis Epitome. Ed. Fr. Hochegger. Wien, C. Gerokl. 1870.

10. Homeri Odyssea, ed. Guitielmus Dindoif. Leipzig, Teubner. 1869.

II. Platon’s Protagoras. Mit Einleitung und Anmerkungen von Ed. Jahfl

2. Aufl. Wien, C, Gerold. 1864,
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12. Xe n o p h o n t i s Commentarii Ree. Ludovicus Dindorfius. Leipzig, Teub-

ner 1869.

13. Dr. Maurus Pfannerer, deutsches Lesebuch fur die untern Classen

der Gymnasien. 1. Bd. Prag, Bellmann. 1866.

14. Gottfried Gurcke, deutsolie Schulgrammatik. 5. Aufl. Hamburg, Meiss-

ner. 1870.

15. Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in AVien. Neue Folge.

3. Bd. 1870. Wien, Alfred Holder. 1870.

16. A. Doležal, Schuhvandkarte der osterreichisck-ungarisehen Monarcbie.

Gotha, Perthes. 1870.

17. C. Raaz, AVandkarte von Europa, Photo-Lithographie. AVeimar, Kellner.

18. C. Raaz, "VVandkarte von Asien, Photo-Lithographie. AVeimar, Kellner.

19. Aleš Sandro Manzoni, i promessi sposi. Leipzig, Brockhaus. 1869.

20. Zeitschrift fur die osterreichischen Gymnasien. XXI. Jahrgang. Wien.

C. Gerold. 1870.

21. Mendelssohn, op. 42, 42-Psalm.

22. Lorenz Englmann, Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen

ins Lateinisehe. 1. Thl. 7. Aufl. Miinchen, Lindauer 1868.

23. A. H. H a r t w i g, Elemente der lateinischen Grammatik. 3. Aufl. Niirn-

berg, Korn. 1868.

24. Home r’s Ilias. Fur den Schulgebrauch erklart von J. la Roche. I. Band.

Berlin, Ebeiing und Plahn. 1870.

25. Alois E gg er, die Reformbestrebungcn auf dem Gebiete der deutschen

Rechtschreibung. AVien, Holder. 1870.^

26. Alois Neumann und Otto Gehlen, deutsches Lesebuch fur die erste

und zweite Classe der Gymnasien. 3. Aufl. AVien, Ferd. Meyer. 1871.

27. Dr. Emanuel Hannak, Lehrbuck der Geschichte des Alterthums fiir

die unteren Classen der Mittelschulen. AVien, Beck, 1870.

28. Mittkeilungnn des historischen Tereines fur Steiermark. 18. Heft. Graz,

Leuschner. 1870.

29. Beitrage zur Kunde steiermarkischer Geschichtsquellen. Herausgegeben

vom historischen Terein fiir Steiermark. 7. Jahrg. Graz, Leuschner. 1870.

30. Dr. J. G. B 6 h m, kleines logarithmisch-trigonometrisches Handbuch. 3. Aufl.

Innsbruck, Wagner. 1870.

31. J. Schramm, Anfangsgriinde der Geometrie. 1. und 2. Halfte AVien,

Beck, 1871.

32. P. Karl Robida. ATibrationstheorie der Elektrizitat. Klagenfurt, Leon.

1858.

33. Andreas Lielegg, erster Unterricht aus der Chemie in Mittelschulen.

AVien, Beck. 1871.

34. Dr. Carl Plot z, Schulgrammatik der franzosischen Sprache. 21. Aufl.

Berlin, Herbig. 1870.

35. Dr. Carl Plot z, Elementargrammatik des franzosischen Sprache, 7 Aufl.

Berlin, Herbig. 1870.
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36. Dr. Anton G i n d e 1 y, Lesebuch der allgemeinen Geschichte fiir die

unteren Classen der Mittelschulen. 3 Bde. 2. Aufl. Prag, Tempsky 1869.

37. Dr. Anton Gindely, Lehrbueh der allgemeinen Geschichte fiir Ober-

gymnasien. 3 Bde. 2. Aufl. Prag, Tempsky. 1868.

38. Dr. Franz Močnik, Lehr- und Uebungsbuch. der Arithmetik fiir Unter-

realschulen. 13. Aufl. Prag, Tempsky, 1870.

39. Dr. Franz Močnik, Anfangsgriinde der Geometrie in Verbindung mit

dem Zeiclmen. 14. Aufl. Prag, Tempsky. 1871.

40. Separatabdruck naturwissenschaftlicher Abhandlungen aus den Schriften des

zoologisck-botanischen Vereines in Wien. Wien, Ueberreuter. 1856.

41. Ernst Heeger, Albam mikroskopiscli-pliotographischer Darstellungen

aus dem Gebiete der Zoolcgie. Wien. Ueberreuter 1860.

Anmerkung. Nr. 1—21 wurden aus den Aufnabmstaxen beigeschafft, 22—41

sind Gratis-Exemplare.

Audi wurde ein Ha r mo ni um von J. u. P. Schiedmayer aus Stuttgart

fiir den Gesangsunterricht angekauft

II. Das naturhistoriscke Kabinet erhielt 393 Stiick Insekten, 3 Stuck

Crustaceen und 4 Stiick Strahlthiere als Geschenk, und 11 Stiick Insekten

wurden angekauft.

Fortsetzung des Ausznges aus den gesetzliclien, die

Gymnasial- Schiller betreffenden Bestimmungen.

Verordnung des Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom

8. Juni 1871, Z. 4275,

betreffend die Ertlieilung des Unterrichtes in den freien Lehr-

gegenstanden an den Mittelscbulen.

6. Die Zulassung zur Tbeilnabme am Unterrickte in einem freien Gegenstande

wird im Anfange eines j eden Semesters durch eine Anmeldung bei der Di-

rektion angesucht, welcbe bei Schiilern der Unterclassen eine Zustimmungs-

erklarung des Vaters oder seines gesetzlichen Vertreters voraussetzt.

Ueber die Annahme oder Zuriickweisung einer solchen Meldung ent-

scheidet der Lehrkorper, wobei ihm geivissenhafte Riicksichtnabme auf die Be-

fahigung des Schiilers, auf seinen Gesundheitszustand und vor Allem seine

Leistungen in den Obligatfachern zur Pflicht gemacht wird. In der Regel

sollen Schiiler der 1., 2. und 3. Classe zu keiner Betheiligung am Unterrichte

in einer modernen Sprache, Scktiler der 1. bis 4 Classe iiberbaupt zu keiner
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Betheiligung am Unterrichte liber Stenographie zugelassen werden. In der

Regel darf ein Schiller im Verlaufe Eines Jahres nur das Studium Einer mo-

dernen Sprache betreiben.

Durch die erwirkte Zulassung wird das freie Lehrfach fiir den betref-

fenden Schiller insoferne ein obligater Lehrgegenstand, als er dem Unterrichte

durch den betreffenden Semester beizmvohnen und sich allen Uebungen mit

ununterbrochenem Fleisse zu unterziehen hat.

Der Riicktritt eines Schiller« ivahrend des Semesters kann vom Lehr-

korper nur aus beriicksichtigungswiirdigen Griinden gestattet verden. Derselbe

ist vom Lehrkorper anzuordnen, sobald sich herausstellt, dass die Betheiligung

des Schiilers an dem Unterrichte in dem freien Gegenstande auf sein Fort-

schreiten in den Obligatfachern beeintrachtigend eimvirkt oder dass seine Ge-

sundheit in Folge dieser Betheiligung Schaden nehmen wiirde.

Das eigenmachtige Ausbleiben eines Schiilers von dem Unterrichte in

einem gevahlten freien Gegenstande wird bei Bestimmung der allgemeinen

Fleissclasse in Anrechnung gebracht.
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Rechnung

iiber den Fond des Studenten-Unterstiitzungs-Vereines im siebenten

Verwaltnngsjabre vom 24. Jani 1870 bis 24. Juni 1871.

E i n n a h m e n. g '

Kassarest vom Jahre 1870 ... 36 32

Beitrage ton Ehrenmitgliedern . . . . . . . ...... . 262 —

Beitrage der Studierenden . . ... . . . .... . . . 339 2

Von der karnt. Sparkassa fur arme und kranke Studierende -. . . 400 —

Interessen der Obligationen.. 14 56

Riickersatze vonVorschlissen. 95 247»

Reinertrag eines Concertes der Studierenden. . 76 28

Vom Herrn Inspector Loffler gewidmet.20 —

Aus dem Verlasse des Herrn Rečiscky, pro 1868—1871 .... 4 43

Ftir Verkauf von Professor Grafs „Venedig’s Feste" ..... 6 72

Summe . 1254 57Vs

A u s g a b e n. fl. kr.

FurBtičker. 53 61

DemBuckbinder.15 48

Filr Druckkosten . ..1460

Fur Porto. 2 —

Vorsckiisse. 154 37 l/a

Ftir kranke Studierende. 68 66

Kemuneration fur ded Schuldiener ... . . . . 5 —

In der Sparcassa angelegt.. . 100 —

An Studierende vertheilt am 31. Marž und 24. Juni, zusammen ■ 800 —

Summe . 1213 72V>

Verbleibt fiir .die nachstjabrige Verrechnung ......... 40 85

Vermogensstand

des Unte; stiifzungs - Vereines am Schlusse des siebenten Vervvaliungsjahres am

24. Jeni 1871.

1 Stuck Staatsobligat. von 1860 Ser. 17.900 Nr. 16.100 —

1 , , , » » 12.264 „6.100 -

1 „ Metalliques 5% von 1843 Nr. 152.120 100 —

1 „ karnt Grundentlastg.-Oblig. Nr. 149 50 —

Aktiv-Forderungen .. 231 80

AnBuchern. 422 10

Inventar. 24 20

Sparkassa-Einlags-Kapital (Biicliel Nr. 19.570).• • • 2064 56

An Bargeld.40 85_

Summe . 3133 51

Im Gegenlialt mit dem Vermogensstand am Scklusse des Vorjahres

pr. 2622 18_

zeigt sich eine Vermehrung des Vermogensum. 293 43

4
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StatistikdesGynmasiums.
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Anmerkung zur Statistik des Gymnasiums.

1. Das Benediktiner-Stift zu St. Paul in Karnten hat die Verpflichtung,

die Lehrer des Gymnasiums zu stellen und zu erhalten; nur der Direktor er-

halt dermalen die Besoldung und der Nebenlehrer tur den Schreibunterricht

eine systemisirte Beniuneration aus dem Studienfonde; die Lehrer der italieni-

schen und franzosisehen Sprache werden aus dem karat. Landesfonde bezahlt.

— Alle ubrigen auflaufenden Kosten fiir das Gymnasialgebaude treffen den

Studienfond, woraus audi das physikalische Cabinet mit jahrlich 105 fl., das

naturhistoriscbe Cabinet mit jahrlichen 52 fl. 50 kr. und die k. k. Studien-

Bibliothek mit jahrlichen 1000 fl. Oe. W. dotirt ist.

2. Die in beiden Semestern eingehobenen Schulgelder betragen

2702 fl. Oe. W.

3. Die eingegangenen Aufnahms taxen betragen 130 fl. 20 kr. Oe.W.

4. Die Lehrmittel bestehen:

a) aus der k. k. Studien-Bibliothek mit einem eigenen vreltlichen

Bibliothekar, enthaltend 33.G31 Bande;

b) aus einem physikalischen Cabinete;

c) aus einem naturhistorischen Cabinete;

d) aus einer besonderen Gymnasial-Bibliothek, welche aus den Sciien-

kungen und Aufnahmstaxen nach und nach gebildet wird;

e) aus einer Sammlung von Zeichnungs-Vorlagen und Gypsmodellen.

5. Nebengegenstii n de des Unterri chte s:

a) italienische Sprache, besucht von 39 Schiilern;

b) franzosische Sprache, besucht von 22 Schiilern;,

c) Zeiehnen, besucht von 38 Schiilern;

d) Gesang, besucht von 38 Schiilern;

e) Kalligraphie, besucht von 41 Schiilern;

f) Turnen, besucht von 60 Schiilern;

g) Stenographie, besucht von 31 Schiilern.
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Terzeicliniss

der

Gymnasialschuler nach ihrer Rangordmmg.

(Bei gebornen Karntnern ist das Vaterland nicht angegeben.)

I. Classe,

Schulpreise erhielten:

1. Maehatschki Felix, aus Klagenfurt.

2. Pirker Johann, aus St. Peter im

Katschthale.

Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Vorzug:

3. Eitter v. Steinberg Augnst, aus Un-

terloibl.

4. Kraut Anton, aus Peistritz.

5. Sallagar Franz, aus 1 uik.

6. Sitter Josef, aus St. Jakob.

7. Halle Peter, aus Suetschach. Kep.

Ein Zeugniss der ersten Classe:

8. Tesehmann Andreas, aus St. Veit.

9. Maier Johann, aus Mitterberg.

10. Fosrel Friedrich, aus Laibach in

Krain.

11. Domenig Josef, aus Feldkirchen.

12. Leiroutz Valentin, aus Gurniiz.

13. Mertlitsch Emil, aus Volki rmarkt

14. Erlach Franz, aus Kellerberg.

15. Repitsch Osrvald, aus VVntsehein. Rep.

16. Krainer Franz, aus Lind. Kep.

17. Oberressl Benjamin, aus Reisach. Rep.

18. Moser Jakob, aus Radweg. Rep.

19. Leon Johann, aus Klagenfurt. Rep.

20. Kogler Alois, aus St. Urban ob

Glanegg.

21. Safron Guido, aus Moosburg.

22. Poppr Rob., aus Dimaro in Tirol. Rep.

23. Eng!ert Ferdinand, aus Eisenkappel.

24. Nagel ViUor, aus V/ieuer-Neustadt

in Nir derosterreich.

25. Jandl Johann, aus Kreuh

26. Spitzer Johann, aus Kleinglodnitz.

27. B ,ron v. Kometer-Triibein Georg,

aus Seltenheim.

28. Karl Anton, aus St. Urban ob Glanegg.

29. Dietz Ferdinand, aus Klagenfurt.

30. Sehwar»l Valentin, aus St. Johann

am Briickl.

31. Bratuseh Richard, aus Seisenberg in

Krain.

32. Brandstatter Karl. aus Kotschach.

33. Wrann Eugen, aus Ofen in Ungarn.

34. Ratz Florian, aus Suetschach. Rep.

35. Strutz Josef, aus St. Michael.

36. Miiller Eduard, aus Trentsihin in

Ungarn.

37. Farlatti Franz, aus Klagenfurt.

Ein Abgangszeugniss mit der Eriaubniss

zur Wiederholungspriifung:

38. Krarehnisg Franz, aus St Veit.

39. Scherer Wilhelm, aus Pola in Istrien.

40. Reiner Ernst, aus Klagenfurt.

Ein Zeugniss der zweiten Klasse.

41. Stornig Alois, aus St. Jakob.

II. Classe.

Schulpreise erhielten:

1. Edelmann Franz, aus Klagenfurt.

2. Krauthauf Ernst, aus Klagenfurt.

Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Vorzug:

3. Holenia Josef, aus Bleiberg.

4. Martinak Eduard, aus AVarasdin in

Kroatien.

5. Palle Josef, aus Tangern bei Miilstatt.

6. Rapatz Josef, aus Portscbach am See.

7. Laker Karl, aus Gmiind.

8. Huber Josef, aus St. Josef bei

Ossiaeh.

9. Pichler Ludwig, aus Spiial.

10. Paeher Johann, aus Strassburg.

11. Huber Anton, aus St, Urban ob

Glanegg.
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Ein Zeugniss der ersten Ciasse:

12. Petschnigg Josef, aus Maria Elend.

13. Skorčič Josef, aus Laufen in Krain.

14. Rieder Heinrieh, aus Klagenfurt, Kep.

15. Holenia Romuald, aus Bleiberg.

16. Anderwald Josef, aus Obervellacli,

h ep

17. Dobernig Rupert, aus Diex.

18. Petutschnig Franz, aus Lendorf.

19. Bergmann Franz, aus Eberndorf.

20. Eichler Otto, aus Gottestbal.

21. Radar Johann, aus Klagenfurt.

22. Ropatsch Mathias, aus Maria Elend.

23. Humitsch Othmar, aus Millstatt.

24. Tarmanu Max, aus Klagenfurt.

25. Sorre Robert, aus Klagenfurt.

26. Egarter Franz aus Lieseregg.

27. Kropiunig Thomas aus Hundsdorf,

28. Muili Johann aus St. Veit.

29- Peprei Johann aus Sl. Stefan unter

Feuersberg, Rep.

30. Lidl Johann, aus Grades.

31. Krištof Franz, aus St. Jakob .bei

Rosegg.

32. Raffelsberger Max, aus Buchscheiden.

33. Puntsehart Thomas, aus St. Georgen

ara Sandhof.

34. v. Dietrich Eduard, aus Limmers-

dorf. Rep.

35. Ibounig Franz, aus Feistritz im Ro-

senthale.

36 Thummer Friedrich, aus Klagenfurt.

37. Lassnig Karl, aus Klagenfurt.

38. Lexer Karl, aus Klagenfurt.

39. R. v. Steinberg A!exander, aus Vil-

lach, Rep.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur Wiederholungsprijfung:

40. Kugy Paul, aus Villaeh.

41. v. Prandstetter Paul, aus Seebach

bei Villaeh.

Ein Zeugniss der dritten Ciasse;

42. Lessiak Andreas, aus Pdrtschach am See.

III. Ciasse.

Schuipreise erhielten:

1. Tyllian Johann, aus Ivameritseh.

2. Stelzl Johann, aus Ottmanach.

Ein Zeugniss der ersten Ciasse mit

Vorzug:

3. Kalcher Benedikt aus St, Blaseu in

Obersteier.

4. Stuhlpfarrer Georg, aus St. Loren-

zen in Obersteier.

5 Dresehnig Franz, aus Villaeh.

6. Spranger Johann, aus Klagenfurt.

7. Miiller Josef, aus Feldkirchen,

Ein Zeugniss der ersten Ciasse:

8. Klaus Friedrich, aus Kotschach.

9. Stocker Nikolaus, aus Wolch.

10. Aichelberg Alfons, aus Kotschach.

11 Polley Josef, aus Zigguln.

12. Mertlitsch Josef, aus Volkermarkt.

13. Petrides Heinrieh, aus Klagenfurt.

14. Bauer Carl, aus Venedig in Italien.

15. y. Ehrfeld Robert, aus Klagenfurt.

16. Pichler Johann, aus Heiligenblut.

17. Klaus Andreas, aus Ferlacl).

18. Trabusiner Anton, aus Lussnitz.

19. Huber Viktor, aus Greifenburg.

20. Steiner Heinrieh, aus Spital.

21. Miklautz Hugo, aus Portschach am

See.

22. Sablatnik Paul, aus Tellersdorf.

23. Bader Ignaz, aus Gradenegg.

24. Posch Josef, aus Klagenfurt.

25. Seeland Max, aus Lolling.

26. Miggiisch Carl, ans Wimmitz.

27. v. Dietrich Johann, aus Klagenfurt.

28. Tscherfitscli August, aus Hermann-

stadt in Siebenburgen.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur VViederholungsprtifung:

29. Ramusch Anton, aus Klagenfurt.

30. Tomaschitz Stefan, aus Mageregg.

31. Hribernig Hermann, aus Klagenfurt.

32. Kellner Mathias, aus Klagenfurt.

33. Streiclier Julius aus Klagenfurt.
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34. Hasslmaier Josef, ans Perau, 41 Menner Carl, aus Feldkirehen.

35. Kleinberger Julius, aus Hermagor. 42. Novak Franz, aus Eberndorf.

36. Rachoner Franz, aus Volkermarkt.

37. di Gaspero Mathias, aus Vil acb. Ungepriift blieben:

38. Naredi Josef, aus Klagenfurt.

39. de Verga Anton, aus Eisenkappel. 43. Kumpf Ernst, aus Klagenfurt.

40. Kaan Emil, aus Pressburg in Ungarn. 44. Liaunigg Johann, aus Greifenburg.

IV. Classe.

Schulpreise erhielten;

1. Modi Mariin, aus Mitterdorf.

2. Martinak Karl, aus Laibacli in Krain.

Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Vorzug:

3. Reich Franz, aus Wol!'sberg.

4. Moritsch Ernst, aus Villach.

6. Huber Friedrich, aus Eberstein.

6. Brič Simon, aus Dreženea im Kii-

stenlande.

7. Mully Scipio, aus Hallegg.

8. TJlbing Richard, aus Klagenfurt.

9. Stieh Hilarius aus Spital.

Ein Zeugniss der ersten Classe:

10. Mathes Anton, aus Arnoldstein.

11. Unterrainer Georg, aus Tresdorf.

12. Pleyer Josef, aus Hundsdorf.

13. Krištof Georg, aus Schwabegg.

14. Chlubna Karl aus WoIfsberg.

15. Cl.mentschitsch Arnold, aus Kla¬

genfurt.

16. Krauihauf Josef, aus Graz in Steier-

mark.

17. Lohvrasser Johann, aus Klagenfurt,

Rep.

18. v. Webern Franz, aus Liescha, Rep.

19. Glatzl Johann, aus Wolfsberg.

20. Miinzl Arnold, aus Klagenfurt.

21. Lamquet Peter, aus Gorz im Kii-

stenlande.

22. Hohn Karl, aus Marburg in Steier-

mark.

23. Drischler Gottlieb, aus Klagenfurt.

24. Warmuth Viktor, aus Klagenfurt.

25 Widmann Thomas, aus Lack, Rep.

26. Satter Johann, aus Marburg in

Steiermark.

27. Holeczek Anton, aus Klagenfurt.

28. Haller Johann, aus Klagenfurt.

29. Baron Wezlar v. Plankenstern Fried¬

rich, aus C lli in Steiermark.

30. Funt-chart Franz, aus Limraersach.

3t. Lassnig Simon, aus Gottesthal.

32. Jobst Julius, aus Volkermarkt. Rep.

33. Mirus Eduard, aus Laibach in Krain.

34. Ruckgaber Franz, aus Klagenfurt.

35. Wlatnig Ernst, aus Klagenfurt.

36. Spangaro Gustav, au< Klagenfurt.

37 Maidl, Johann, aus Klagenfurt.

38. Wallnofer Anton, aus Farchern.

39. Zwatz Eduard, aus Klagenfurt.

40. Cernkowitz Albert, aus Rohitsch in

Steiermark.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur Wiederholungspriifung:

41. Frohmwieser Lukas aus Pirk.

42. Weiss Eduard, aus Innsbruck in

Tirol.

43. Urschitz Hermann, aus Prandl in

Steiermark.

44. Samonig Franz, aus I atschach.

45. Mocher Josef, aus Sittersdorf.

46. Lampl Alexander, aus Spital.

47. Erlacher Eugen, aus Wolfsberg.

48. Moser Otto, aus Viktring.

V. Classe.

Schulpreise erhielten: 2. Kraiger Blasius. aus St. Stefan un-

1. Ritter v. Reicheubach Karl, aus ^erm Feuersberg.

Steyer in Oesterreicb.
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Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Vorzug:

3. Lorenz Adolf, aus Weidenau in

Oesterr.-Schlesien.

4. Krammer Thomas, aus Hortendorf.

5. Mully Roland, aus Hallegg.

6. Spitzer Mas, aus Kleinglodnitz.

7. Hierlander Mas, aus Gmiind.

Ein Zeugniss der ersten Ciasse:

8. Knapp Rudolf, aus Klagenfurt.

9. Prohaska Karl, aus Feldkirchen.

10. Pucher Karl, aus Bleiburg.

11. Poiey Eduard, aus Osterwitz.

12. Potočnik Engelbert, aus Volkermarkt.

13. Rainer Josef, aus Latratschen.

14. Edler v. Webenau Paul, aus Feld-

kirchen.

15. Inanger Johann, aus Mauthen.

16. Schulterer Josef, aus Hoffern.

17. Resch Peter, aus Wies in Steiermark.

18. Merzingcr Adolf, aus Bhiburg.

19. Siegl Ferdinand, aus Piacenza in

Italien.

20. Oberressl Mathias, aus Dellach im

Gailthale.

21. Rupper Josef, aus Klagenfurt.

22. Teppau Anton, aus Gamsenegg.

23. Angermann Franz, aus Klageufnrt.

24. Mayer Franz, aus Villaeh.

25. Rachoi Friedrich, aus Sachsenburg.

26. Ragy Karl, aus Marburg in Steier¬

mark.

27. Miklau Ju.ius, aus Bleiburg.

28. Zemann Ernst, aus Czernowitz in

der Bukowina.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur Wiederholungspriifung:

29. Messner Josef, aus Eiersdorf.

30. Hahn Ferdinand, aus Klagenfurt.

31. Riebler Alois, aus Kotsckaeh.

32. Archer Anton, aus Haarbach.

33. Wlatnigg Karl, aus Graz in Steier¬

mark.

34. Freiherr v. Aichlburg Franz, aus

Klagenfurt.

Ein Zeugniss der dritten Classe:

35. Kolleger Karl, aus Villaeh.

36. Matuska Alfred, aus Laienburg in

Oesterreicii.

VI. Classe.

Einen Schulpreis erhieit: Ein Zeugniss der ersten Classe:

1. Heiss Franz, aus Spittal.

Ein Zeugniss der ersten Klasse mit

Vorzug:

2. Scharnagl Albin, aus Treibach.

3. Wassermann Johann, aus Stollwitz.

4. Kummerer Johann, aus Bruck in

der Oberpfalz.

5. Brandsta ter Johann, aus Kotschach.

6. Roscher Johann, aus Gallizien in

Karaten.

7. Morokutti Anton, aus Damtschach.

8. Ludwig Heinrich, aus Feistrilz.

9. Reinhart Johann, aus Tseherniheim.

10. Fritz Gregor, aus Faak, Piarre

Maria Gail.

11. Lausegger Alois, aus Lippizbaeh.

12. v. Fradeneck, Viktor, aus Klagen¬

furt.

13. Matheuschitz Valentin, aus Reichers-

dorf.

14. Ritter v. Luschin Wilhelm, aus

Fiinfkirchen.

15. Kanduth Filipp, aus Uggotviz.

16. Buzzi AVilhelm, aus Klagenfurt.

17. Weinlander Georg, aus Klagenfurt.

18. Sixl Peter, aus Klagenfurt.

19. Schaclmer Josef, aus Hintenvinkel.
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20. Kock Franz, aus Wolch.

21. Fiirpass Alois, aus Friesaeb.

22. Sommer Carl, aus Klagenfurt.

23. Schlemitz Matthaus aus 'VVeiseJsdorf.

24. Moser Hubert, aus Vikiriug. ■

25. Tangi Ferdinand, aus St. Paul.

26. Aehatz Valentin, aus St. Andrši.

VIL

Schulpreise erhieiten:

1. Smolli Adolf, aus Hermagor.

2. Waldner Viktor, aus Dellach.

(gegen Ende des Schuljahres erkrankt.)

Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Vorzug:

3. Oblasser Raimund, aus Villach.

4. Neumaier Alexander, aus Obdaeh in

Steiermark.

5. Eisele Hugo, aus Villach.

Ein Zeugniss der ersten Classe:

6. Feldner Alois, aus Steinfeld.

7. Tarmann Martin, aus Maria Saal.

8. Daimer Gustav, aus Graz in Steier¬

mark.

9. Einspieler Thomas, aus Feistritz im

Rosenthale.

10. Hartiveger Adolf, aus Friesaeb.

11. Trost Karl, aus St. Leoukard im

Lavantthale.

12. Reitharek Karl, aus Neumarktl in

Krain.

13. Kerschbaum Jakob, ans Rosegg-.

14. Robbas Ignaz, aus Keutschach.

15. Pechlaner Arthur, aus Mistelbaeh in

NiederBsterreieh.

16. Prettner Ludwig, aus Fohnsdorf in

Steiermark.

.17. Udoutsch Franz, aus Salzburg an

der Salza.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur Wiederholungsprufung:

27. Jelly Paul, aus Klagenfurt.

28. Poschinger Franz, aus Rosenbach.

29. Kastner Paul, aus Ferlach.

30. Samiz Adolf, aus Eberndorf.

Classe.

18. Reiter Johann, aus Gnopnitz bel

Greifenburg.

19. Gorilschnig Simon, aus Hoflein bei

Keutschach.

20. Ritter v. Lusefin Rudolf, aus Fiinf-

kirchen in Ungarn.

21. Heiser Johann, aus Feldkirchen.

22. Einspieler Gregor, aus Suetsehach.

23. Egger Leopold, aus Ausserfragant.

24. Hutter Johann, aus Globasnitz.

25. Sueiina Anion, aus Ferlach.

26 Paeher Josef, aus Lolling.

27. Volautschnig- Johann, aus Proboi.

28. Lutsehounig Robert, aus Maria Rain.

29. Tobeitz Adolf, aus Treibacb.

30. Miki Johann, aus Schlatten.

31. Poschinger Jakob, aus Rosenbach.

32. Wittmann Alois, aus Klagenfurt.

33. Kumpf Ferdinand, aus Klagenfurt.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur VViederhoiungsprtifung:

34. Beiweiss \Volfgang, aus Portsehach

am Berg, Rep. .

35. Zewedin Karl, aus Guttaring.

Ein Zeugniss der zweiten Classe:

36. Deschmann Georg, aus Klagenfurt.

Ungepriifi blieben:

37. Baron v. Aichlburg Leopold, aus

Klagenfurt.

38. y. Hueber Josef, aus Klagenfurt.

39. Rainer Alois, atu Obermillstatt.
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