
i iiiiiiin m i inimii n iiiiiiiiinimi iimin iiiiiimmi iniiniti i min n m i ii milini mn mim 1111 l:

I

fr

fr
frfrfrfri
j

j

i
y
v

fr
J

gfrfrfr

Jfrfrfr
frfr
fr
%fr
fr

fr
frfr
frfr
frfr
fr
K

Jahresbericht
des

zu Laibach
veröffentlicht

am Schlüsse des Schuljahres 1887
durch den Director

J o s e f Š u m a n .

I n h a l t .

1.) S lovenščina  n a  ljubljanskem  liceju. Spisal M . PleterSnik.
2.) W eite re  B em erkungen  zu einzelnen Stellen der P la ton ischen  A pologie 

des Sokrates.
3.) Schulnachrich ten . Vom Director.

Laibach 1887.
B u c h d r u c k e r e i  v o n  lg . v. K le in m a y r  & F e d . B a m b e rg .

Verlag des k. k. Obergymnasiums.

m  ....

SXOQQOOQOQOOOQOQOQOOQOQQQOQOQOQOQOOQOOOQOOOOOOOOOOQO
fillllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIHIlllllllllllllllllll .................... ... . .................................





Jahresbericht
des

k. k. Ober- Gymnasiums/

zu Laibach
veröffentlicht

am Schlüsse des Schuljahres 1887

durch den Director

Josef  Š u m a n .

I n h a l t .

.) S lovenščina na  ljubljanskem  liceju. Spisal 71/. Pleterinik.

.) W eitere  B em erkungen zu einzelnen Stellen der P la ton ischen  Apologie des Sokrates. 

.) Schulnachrichten. Vom Director.

Laibach 1887.
B u c l id r u c k e r e i  von  lg . v. K le in m a y r  & F e d . B a m b e rg . 

Verlag des k. k. Ober-Gymnasiums.





Slovenščina na ljubljanskem liceju.
(Po listinah shranjenih v gimnazijskem arhivu.)

L.  1815 je  M atevž R a v n ik a r, re k to r  ljub ljanskega  liceja, v poročilu  o 
nekem  abecedn iku  na zadnje om enil, da se razv ijan je slo v en sk eg a  jez ik a  in 
sp loh  narodne  om ike po  n o tran je-avstrijsk ih  deželah  ne bode n a  bo lje  obrn ilo , 
d o k le r se nc bodo  v g lavn ih  m estih  te h  dežel u stanov ile  učne sto lice za 
slovensk i jezik , po  k a te r ih  se bi m ogli bodoči duhovn ik i in u radn ik i v tem  
jeziku  do  d o b reg a  izobraziti. V saj za K ra n jsk o  d a  bi bila ta k a  s to lica , ki 
bi se dala  tu  z m alim i s tro šk i n a p ra v iti, v  v e rs tv en em  in km etijsko-gospo- 
d a rs tv en em  obziru neizm erna d o b ro ta . K ran jc i da zelo rad i č itajo  slovenske 
kn jige , k a r  je  iz te g a  razv id n o , d a  se v sak a  še ta k o  n ez n a tn a  kn jiga  slo
ven sk a  h itro  razp ro d a , to d a  k n jig  nim ajo  dosti in jih  ne b o d o  imeli, dok ler 
ne bo d o  ja v n a  učilišča zače la  sk rb e ti za o likano  slovensko  besedo  in s tem  
buditi k  sp isavanju .

T u d i o s ta la  šo lska rav n a te ljs tv a  so isto  ta k o  p o ro ča la  o p o treb n o sti 
s lovenskega  uka.

T a  po roč ila  so  im ela u g o d en  u sp e h , k a jti z najvišjim  od lokom  z 
18. d ecem bra  1. 1815 bila je  učna sto lica  za slovenščino  n a  ljub ljanskem  
liceju dovo ljena. Zdaj je  bilo le tre b a  še d o lo č iti, ali bi naj bil po u k  v 
slovenščini o b liga ten  ali n eob liga ten . P red ložilo  se je  višjej o b la sti, naj bi 
bil slovensk i uk  le za bogoslovce o b lig a te n ; k a jti da bi to  veljalo  tud i za 
d ru g e  d ijake licejske, n a  to  ted a j n ihče niti m islil ni. Iz gubern ija  so to re j 
povpraša li p ri o rd in arija tih  ljub ljanske, go riške  in trža šk e  škofije , kaj o te j 
stva ri m enijo  in želijo. Iz G orice so odgovorili, da je  u stan o v itev  slovenske 
učne sto lice vse hvale  v red n a  in da je  to  če ne p o tre b n a  vsaj zelo k o ris tn a  
nap rav a , in p rim orsk i bogoslovci na ljub ljanskem  liceju naj bi se te g a  uk a  
udeleževali, to d a  n ik a r ne siliti j ih ,  am p ak  učitelji naj jim  n a  srce g o v o r i, 
da b o d o  radovo ljn i se  g a  lotili. P o d p isan  je  p o d  to  iz javo : F ilip , šk o f go- 
riški (5. feb ruarija  1816).

T ržašk i o rd in arija t p a  je  izrekel, da je  učen je slovenščine bogoslovcem  
le sv e to v a ti («nur räth lich»), k er to  m alo  bogoslovcev , k a r  jih  je  iz tržašk e  
škofije, ta k o  že govori deželski jez ik , in to  d a  jim  zad o stu je  za dušno  pa- 
stirjevan je . Iz I s tre  d a  ta k ra t  ta k o  ni nič b o g o slo v cev , in ti b i ita k  bolj 
p o u k a  v h rv a tsk e m  ali ilirskem  jeziku p o treb o v a li; za to  d a  slovenščina  za 
b o g o slo v ce  iz trža šk e  škofije naj ne b ode  ob liga tna .

L ju b ljan sk i o rd in arija t p a  je  iz rekel, d a  se naj bogoslovci uče slo
venščine v  d ru g em  le tu , in da naj bo  p red m e t za vse ob liga ten .

T e  tr i izjave so bile izročene licejskem u re k to rs tv u  v p o ro čan je . 
R e k to rs tv o  sporazum evši se z osta lim i rav n a te ljs tv i je  od ločno  zav rg lo  raz
lo g e , s katerim i je  tržašk i o rd in arija t p o d k rep il svo je m n en je , češ d a  po



ta k ih  načelih  bi se dalo  zam e tav a ti vsako  izobraževanje po  m a tern em  jeziku 
in bi se  m ogel le tis t povzd ign iti na višjo s to p in jo , ki bi se naučil tu jeg a  
jezika . R ek lo  je  tu d i v svojem  p o ro č ilu , d a  bogoslovci «z večine» sam i 
želč, naj bi b ila  slovenščina o b liga ten  p re d m e t, in da je  sp loh  o b liga ten  
n auk  resnejši in k o ris tn e jš i; tudi da je  tržašk i o rd in arija t p re te sn e  m eje o d 
ločil slovenščin i, če je  Is tra n e  od nje izključil, k a jti njih go v o r se le m alo  
loči od  g o v o ra  n o tran je -av s tr ijsk ih  S lovencev. Z a to  n asv etu je  rek to rs tv o , 
naj b ode  slovenščina  bogoslovcem  v drugem  le tu  o b liga ten  p red m et, ven d ar 
s to  o la jšavo , da b o d o  tudi slabejši red i iz te g a  p red m e ta  za nadaljevan je  
učen ja  zadostovali.

Z daj s ta  se tržašk i in gorišk i o rd in a r ija t, d rug ič  za svoje m nenje 
p o v p rašan a , udala  te r  odobrila  rek to rje v  nasvet.

Z gubern ijsk im  ukazom  z 21. m aja  1816 je  bila u čn a  sto lica  za slo 
venščino  razp isan a  s 4 0 0  go ld . le tn e  p lače  za š tirik ra tn i po u k  na te d en ; 
p red m e t bi naj bil le za bogoslovce  d ru g eg a  le ta  o b lig a te n , k ak o r tudi za 
tis te  dijake, ki se m orajo  k m e tijsk eg a  u k a  udeleževa ti; vsem  drugim  je  bilo 
n a  izvoljo dano , udeleževati se g a  ali ne. U k azan o  je  bilo ob jed n em , naj 
se k o n k u rsn e  p reizkušn je vršijo  n a  D unaju , v G radcu , C elovcu in L jub ljan i, 
p ism ene izdelke p a  da im a ta  le re k to r  R av n ik a r in gubernij p reso ja ti.

V  C elovcu in G radcu  se n ihče ni og lasil za konkurs.
Izm ed k o n k u ren to v  je  bil od  cesa rja  po  naznanilu  cen tra ln e  dvorne 

kom isije s 24. feb ruarija  1817 F r. M etelko  za učite lja  slovenščine im enovan.
K m alu  p o tem  je  bilo na licejsk ih  v ra tih  nab ito  in po  ljub ljansk ih  listih 

razg lašeno  naznan ilo , d a  se b ode  16. ap rila  1817 ob p e tih  p o p o lu d n e  v 
učilnici d ru g eg a  b o g o slo v sk eg a  raz red a  začel po u k  slovenščine, k a te re g a  se 
udeležiti je  v sakem u dovoljeno , in om enjeno  je  b ilo  v razg lasu , d a  se bode 
p ri oddaji ja v n ih  služeb poseb n o  g ledalo  na tis te , ki bodo  znan je  sloven
sk eg a  jez ik a  izpričali.

R azun  27 bogoslovcev  d ru g eg a  le ta  vp isalo  se je  izm ed d ijakov  m odro- 
s lo v sk eg a  zavoda le 13, vseh  m odroslovcev  skupaj p a  je  bilo ob koncu 
tis te g a  šo lsk eg a  le ta  (1817) 118. A k o  pom islim o , da so  bili m odroslovci 
z večine le  K ran jc i, m oram o  re č i, da so se sp loh  m alo  brigali za m atern i, 
ozirom a deželski je z ik , če se jih  je  le deveti del og lasil za slovenski uk. 
R azun  b o g oslovcev  in m odroslovcev  s ta  se v tem  le tu  tud i dva d ijaka 
hu m an ite tn ih  raz red o v  udeleževala s lovenskega  u k a , ta k o  da jih  je  imel 
M etelko  v seh  skupaj za svo je ure zap isan ih  42.

P ouk  se je  sicer g lad k o  nadaljeval skozi celo d ru g o  po lle tje . M eseca 
n o v em b ra  p a  se pritož ijo  bogoslovci d ru g eg a  le ta , »da so  vsled  s lovenskega 
uk a  p reob ložen i z delom  na škodo  svojem u zdrav ju  in tud i na škodo  izob ra
ževan ju  za svoj s ta n , zlasti k e r večina njih še d ru g e  d ijake pouču je» . T o d a  
rav n a te ljs tv o  je  o tej p ritožb i po roča lo , da, če norm alci po  22 ur n a  teden  
v šoli v zd rž i, tudi bogoslovcev  20 u r na te d en  ne b ode  u g o n o b ilo ; n a  n jih  
p o s tra n sk o  p o u čev an je  p a  se v o d stv o  ne m ore o z ira ti; p rav  čudno  p a  se 
g lasi raz log , d a  bi udeležba p ri jav n em  p o u k u  v slovenščini m o g la  b iti na 
škodo  njih  izobraževanju  za p rihodn ji s tan . S icer p a  d a  je  ta  p rito žb a , k ak o r 
se je  v o d stv o  p re p riča lo , le po  n ek a te rih  p ro v zro čen a  in d a  je  ni to liko  
n em arn o s t za slovenščino, k o liko r m lad o stn a  lah k o m ise ln o st zakrivila. Z ato  
da se naj p rito žb a  zavrne.

G ubernij je  n a to  tako-le rešil p r ito ž b o : K er im ajo  bogoslovci vsled 
s lo v en sk eg a  uk a  le p o  je d n o  u ro  n a  te d en  več od d rug ih  bogoslovcev , in



s

k e r  la tin sk a  in g ršk a  filologija k ak o r tudi n au k  o odgoji ita k  jim  p reveč  
ne n ap en ja jo  dušn ih  m očij, kaže  n jih  p ro šn ja  za  zm an jšan je  štev ila  poučn ih  
ur le neh v a ln o  lah k o m ise ln o st in je  p re j kazn i v re d n a , n ego  da se usliši.

V e n d a r  p a  je  d v o rn a  kom isija  za n au k e  n as led n jeg a  le ta  vsled  te  p r i
to žb e  b o goslovcev  zn o v a  p o ro č ilo  od  ra v n a te ljs te v  za h te v a la , k ak o  je  s 
slov en šč in o , ali naj o s ta n e  o b lig a ten  p re d m e t ali ne. V sled  p o ro č il, k i so 
v istem  zm islu , k a k o r  p rv a , p rip o ro č a la  slovenšč ino , je  p o te m  kom isija 
iz rek la , d a  sm e o s ta ti s lovenščina  za  b o g o slo v ce  ta k o  d o lgo  ob liga tna , 
do k le r se tud i p a s tirs tv a  uče p o  slovensko . In  ta k o  je  o sta lo .

A li udeležba d ijakov  m o d ro slo v sk eg a  zav o d a  p ri s lovenskem  uku  je  
b ila  vedno  nezn a tn a . L . 1818 s ta  se g a  le 2 (izm ed 991h) u d e ležev a la , v 
nas ledn jih  tre h  le tih  in 1. 1836 celo nobeden . L . 1825, ko  je  M etelkova 
slovn ica p rišla  n a  sv e tlo , jih  je  bilo  10 (od 173Ü1), 1. 1826 12 (od 236Ü1),
1. 1829 13, 1. 1838 10, zadn je  1. 1849 10; to  so največ je  štev ilke , d ru g a  le ta  
jih  je  bilo od  i do  9.

P o sled n ja  le ta  (1845 do  1849) so  tud i bogoslovc i fran č išk an sk eg a  red a  
iz 4. le ta  p rih a ja li v slovenske u re.

Izm ed  ned ijak o v  so zap isan i m ed  udeleženci p ri s lovenskem  u k u : le ta  
1823 2 p o d čas tn ik a , 1. 1845 1 p o d častn ik , 1. 1846 1 n ad la jtn an t, 1 okrožni 
kom isar, 1. 1847 1 zdravnik , 1 u radn ik , 1 k o n ce p tn i p ra k tik a n t.

L . 1849. bil je  p o le g  n av a d n eg a  te ča ja  u stan o v ljen  še d rug i višji teča j, 
v  k a te rem  je  M etelko  tu d i sta ro s lo v en šč in o  učil. U deleževalo  se g a  je  25 
b o goslovcev  iz 3. in  4 . le ta  in 1 u radn ik . P re izkusiti se  jih  je  p a  dalo  konec 
d ruzega  se m estra  le 6.

L . 1850 so n eh a le  m odro slo v sk e  šo le in n a  n jih  m esto  s ta  stop ila  
7. in 8. raz red  g im nazijsk i, in M etelko  je  p re s to p il n a  gim nazijo .

M. Pleteršnik.



Weitere Bemerkungen zu einzelnen Stellen der 
Platonischen Apologie des Sokrates.

Im  A n sch lü sse  a n  die im  v o rjäh rig e n  P ro g ram m e des h iesigen  G y m 
nasium s v erö ffen tlich ten  B em erk u n g en  zum  T e x te  und  zur E rk lä ru n g  d er 
P la to n isch e n  A p o lo g ie  des S o k ra te s  fo lgen  h ie r n o ch  ein ige B em erkungen  
ähn licher A r t ,  d ie g le ichfalls d e r  w o h lw o llen d en  P rü fu n g  d e r  F a c h g e n o sse n  
em pfoh len  w erden .

P ag . 22 , A . del örj i f i iv  zrjv e/xijv n ldvrjv  Im ö e i± a i ä g m g  növovg zivag  
jzovovvzog, iva uoi y.al dviXeyy.xog rj fiavreia  yevoizo.

H ier b e m e rk t C ro n : «D ie A b s ic h t des S o k ra te s  bei se inen  B em ü h u n g en  
w a r , w ie er w ied e rh o lt v e r s ic h e r t , das  O rak el zu w id e r le g e n ; d e r  E rfo lg  
w ar ab e r  ein  so lc h e r , a ls w äre  seine A b s ic h t g e ra d e  die e n tg e g e n g e se tz te  
gew esen . K a i  d rü c k t a u s , d ass e r  n ic h t b loß  den  b e a b sic h tig te n  E rfo lg  
n ic h t e r re ic h te , so n d e rn  v ie lm eh r so g a r  das G eg en th e il sich  ergab .»  Ä h n 
liches b e m e rk t L u d w ig , indem  er  s c h re ib t : «D as R e s u lta t a lle r  B em ühungen , 
d as  O ra k e l zu w id e r le g e n , w ar im  G eg en th e ile  F e s ts te llu n g  d e r  W a h rh e it 
desselben . D ies R e su lta t w ird  in iron ischer U m k e h ru n g  des V erh ä ltn isse s  
als A b s ic h t (jiva) d a rg e s te llt.  K a i  s te ig e rn d  b eze ich n e t das  V e rh ä ltn is  des 
R e su lta te s  zu den  B estrebungen .»

D as S chw ierige  d e r S te lle  lie g t d a r in , d ass n ac h  d iesem  T e x te  d e r  
E rfo lg  a ls  ein fe r tig e r  und  d as U rth e il bezüglich  des O rak e ls  als ein a b 
gesch lo ssenes b eze ich n e t w ird. D as  is t n äm lich  ein S ta n d p u n k t, den  so n st 
S o k ra te s  n irg en d s einn im m t. A lle  üb rigen  S te llen , w elche h ie r  in B e tra c h t 
kom m en , s te llen  d as  U rth e il des S o k ra te s  bezüglich  des O ra k e lsp ru c h es  als 
ein n ic h t a b g e sc h lo sse n es , als ein un fertiges  d a r ,  w oraus d an n  d er fo rt
w äh ren d  e rn e u e rte  T rieb  n ac h  w e ite re r  F o rsc h u n g  resu ltie rt. E s  k om m en  
d iesbezüg lich  fo lgende S te llen  in B e tra c h t:

1.) P ag . 23, B. za v z ' ovv eyw (iiv ezi y.al vvv neguiov 'Crjzw y.al ig e w ü  
y.ara zov fteov, y.al ziuv aazcöv y.al zw v l-evwv av n v a  ouof.iai aocpov e iva i.

2 .) P ag . 29, D . y.al eaigjreg av e/xrcvew y.al olög ze w , ov li^  navoiofiai 
cpiloaoqxov y.al vu~iv n a g a v.e/.evouevog ze y.al . . .

3.) P ag . 30, E. og VLtäg fy tigo jv y.al nei& wv y.al ove id ituv eva f'xaozov 
ovöiv rravofiat zrjv ru ig a v  olrjv n a vza yo v  7tgogy.a&iC(ov.

4.) P ag . 37, E. fä v  ze ydg ity m  ozi zrp &ecji drcei&elv zo vzJ eazl y.al 
öia zo vz ' ädvvacov rjavyiav ciyeiv . . . P a g . 38, A . o de dve^izaa iog  ßiog ov 
Storung.

5.) P ag . 41 , B. y.al dr, zo fieyiazov, zovg ey.ei i^ezaC ovia y.al tgevvcövza 
oigrng zovg evzav&a didyeiv . . .
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A u s  d iesen  S te llen  g e h t h e rv o r , d ass S o k ra te s  sein U rth e il über die 
R ic h tig k e it  od er U n ric h tig k e it des O rak e lsp ru ch es  n ic h t fe rtig ste llt, so n d e rn  
au f dem  W e g e  d e r  E rfo rsch u n g  v e rh a rr t. J a  g e ra d e  d ieses S tre b e n , zu 
e rfah ren , ob  der S p ru c h  des O rak e ls  r ich tig  sei, s te llt e r  als T rieb fed e r  zu 
se iner naoav^Xsvaig  und  se iner P h ilo soph ie  d ar. D aru m  h a lte  ich  dafür, 
d ass  au ch  an  u n se re r S te lle  P la to n  aveleyy.xog n ic h t gesch rieb en  h abe . M it 
d iesem  einzigen W o rte  w äre  die ganze  Iron ie , w elche  S o k ra te s  so  ausneh 
m en d  e igen thüm lich  k le id e t, a u f  einm al v e rn ic h te t. E s  w äre  ab e r  auch  
kein  G ru n d  v o rh an d en , w arum  S o k ra te s  h ie r a u f  d e r  zw eiten  E ta p p e  se iner 
F o rsc h u n g sre ise n , die er sc h ild e rt, m it der M itth e ilu n g  des R e su lta te s  d e r
se lben  v o rg re ifen  soll. U n d  g e s e tz t ,  d ass P la to n  h ie r avekeyy.zog schrieb , 
w ie s tim m te  dazu das, w as er im  fo lgenden  S a tze  sa g t, w o es h e iß t: juezä  
yuq xo ig  n o h z ix o v g  ija I n i  xoig noir(tdg ■ . ■ ojg iv za v d a  e n  avzocpwQq) 
xazcrt.r}ip6(ievog k ia rzo v  dfza-d-eaxeQov eyieiviav ovra  ? D a rn a c h  w ürde S o k ra te s  
sozusagen  in einem  A th e m  sich  w idersp rechen . D as  is t n ic h t g laublich .

D esha lb  m eine ic h , d ass au ch  an  u n se re r S te lle  d e r  G ed an k e  e n t
h a lten  sein m ü sse , w elch er bei d e r E in fü h ru n g  zur e rs te n  R e ise -E ta p p e  auf- 
tr i t t .  D o rt h e iß t es p ag . 21, C: l l t to v  sixt xiva zw v öov.ovvcwv oocpwv e}vai, 
wg tv za v& a , t 'l  n tq  jxov , tXtylgiov zo uavxtlov y.ai dnotftavötv z(7> /(/ijo/to), ozi 
ovzooi ejuov aocpiozsQog ta z t ,  av d’ if-tt. eiprjo&a. E in  ähn licher G ed an k e  m uss 
au c h  an  u n se re r S te lle  e n th a lte n  sein. D esh a lb  m ö c h te  ich vorläufig  an 
C. F . H erm a n n s  C o n jec tu r xaV st.eyx.z6g , d ie e r  in d er P raefa tio  zu se iner 
A u sg ab e  I, ix  v e r th e id ig te , fe sth a lten . Ich  ü b erse tze  d em n ac h : Ich  m uss 
euch  sch o n  m eine I rr fa h r t darlegen , als ein A b e n te u re r , d e r gew isse M ühen 
n ic h t sch eu te , d am it m ir die W id e rleg u n g  des O ra k e lsp ru c h es  au ch  gelinge.

P ag . 24, A , B . za v z1 ta x iv  v /nv , w ävÖQeg Ldürjvaloi, zdlrjd-ij, xa i ijjüg  
ovze fiiy a  ovze aur/.Qiiv dnoy.Qvipdi-Uvog fydi Xtyio orS’ vnoazaÜMyLtvog. y.ai to i  
oilöa oyedov 0x1 zoig avzolg dney_&dvouai‘ n y.ai zeyu^Qiov oxi akrjdij keyu  y.ai 
ozi avzrj ia z iv  fj diaßokt] ft ifxfj y.ai za  a l u a  za v za  eazi. y.ai tä v  ze vüv adv 
ze av&ig Hrjzrjorjze za v za , ovziog evgijoeze.

D ie  aufgesch riebene  S te lle  is t m ir in  m eh rfach er B eziehung  un v er
s tänd lich . E rs te n s  is t m ir u n v ers tän d lich  die B eziehung von  zoig avzolg  
bei djceyddvouai im  S inne d e r  A u sleg u n g , w ie sie g ew öhn lich  an g en o m m en  
w ird. L u d w ig  z. B. e rk lä rt zoig avzolg  d u rch  zvi fit] äjtoxQvrzxeod-ai y.ai 
d n o oze iX aoüa t. Ä h n lic h  C ro n , indem  er  s c h re ib t: «durch eben  diese frei- 
m ü th ig en  Ä ußerungen .»  A lle in  d ass die W a h rh e it v e rh a ss t m a c h t, soll 
d essen  S o k ra te s  e rs t  h ie r inne w erden?  E r  sa g t d och  sch o n  im E in g ä n g e  
seiner R e d e  p ag . 17, B :  Ifxov dy-ovoeods n ä a a v  z t j v  a h r fte ia v , und  18, A :  
QrjxoQog . . . z d h f t r j  I tye iv . E b en so  sa g t e r  im  E in g ä n g e  zu d er E rö r te ru n g  
ü b er die vo rlieg en d e  F ra g e , w o h e r seine V erleu m d u n g  e n ts ta n d e n  sei, n äaav  
v fü v  zTiv d t i f t t ia v  sQbj. U n d  ähn lich  sa g t e r  au ch  h ie r am  E n d e  d ieser 
E rö r te ru n g , dass er den  R ic h te rn  die g an ze  W a h rh e it  sa g e , und  zw ar u n 
v erh o h len . W e n n  e r  nun  h inzufüg t, e r  w isse, d ass er eben  dad u rch  v e rh a ss t 
w e rd e , und  w enn  w ir den  A u sd ru ck  «eben dadurch»  a u f  das R ed en  der 
W a h rh e it  v o r den  R ic h te rn  bez iehen  so llten  —  iu ä g  ovze lutya ovze <nir/.oov 
d/roy.ovU'dutvog — , so  m ü ssten  w ir au ch  das d n ty ß d v io t ta i  so  beziehen. A lle s
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dieses w ürde dann  d a ra u f  h inauslaufen , d ass S o k ra te s , w eil er die W a h rh e it 
sa g t, weiß, d ass e r  sich  neuen  H ass  e rreg e  u n d  —  so se iner V eru rth e ilu n g  
e n tg eg e n g eh e . D as  k an n  n ic h t der S inn  d er S te lle  sein.

Z w eiten s is t m ir u n v ers tä n d lic h  die B eziehung  von  o v o r v.ai TexurjQiov. 
D ie E rk lä re r  u n d  Ü b erse tze r scheinen  o a u f  ä n ey ß a va o d a i  zu bez iehen  und  
d en  G em einp la tz  « W a h rh e it e rzeu g t H ass»  u m zu k eh ren , um  d a ra u fh in  
S o k ra te s  fo lg en d en  S ch luss ziehen zu la ssen : Ich  b in  g eh a ss t, das  is t auch  
d er B ew eis, d ass  ich die W a h rh e it rede. Indes n ic h t je d e r , d er du rch  seine 
R e d e  H ass  e r r e g t ,  re d e t desw eg en  die W a h rh e it. Ü berd ies w äre  in d ieser 
A rg u m e n ta tio n  ein Circulus.

E n d lic h  d r itte n s  is t m ir im ob ig en  T e x te  u n k la r die B eziehung  von
avrrj bei f> diaßolrj fj H . M üller ü b e rse tz t : «w as au c h  zum  B ew eise
d ien t, d ass  ich die W a h rh e it  sage, und  d ass es das  ist, w as m an  m ir fä lsch 
lich  n ac h sa g t, und  aus dem  an g e fü h rte n  G runde.»  W e n n  w ir d iese U eber- 
se tzu n g  p e rc ip ie re n , so soll d er H ass  g eg e n  S o k ra te s  bew eisen  fürs e rs te , 
dass er die W a h rh e it  sage, fü rs zw eite, d ass es d as  ist, w as se ine V erleu m 
d u n g  au sm ach t. W a s  is t nun  je n es  D as?  D er In h a lt se iner V erleu m d u n g ?  
Ü b er d iesen  In h a lt  nun  soll je tz t  d e r B ew eis g e b ra c h t w o rd en  se in , dass 
e r  r ich tig  a n g e g eb e n  w u rd e  ? W ie  so  u n d  zu w elchem  Z w ecke ? P ra n tl  üb er
s e tz t die frag liche  S te lle  so : «U nd d o ch  w eiß ich dabei so z iem lich , dass
ich m ich  h ied u rch  m it eben  je n e n  näm lich en  L e u te n  v erfe in d e , w orin  aber
zugleich  au ch  ein B ew eism itte l dafü r liegt, d ass ich  die W a h rh e it sag e  und  
d ass  w irk lich  so lcherle i die V erle u m d u n g  g eg e n  m ich  ist, und  w irk lich  so lches 
au c h  die U rsach e  derse lben .»  A u c h  d iese Ü b erse tzu n g  sch e in t den  g le ichen  
S inn  in  avrrj zu legen , eine B eziehung , die n ic h t befried ig t.

D iese drei B edenken  d ü rften  es als g e re c h tfe r tig t e rscheinen  lassen, 
w en n  eine neue  E rk lä ru n g  d e r  S te lle  v e rsu c h t w ird . Ich  g laube  die S te lle  
e rk lä re n  zu k ö n n e n , w enn  ich das W o r t  •/«/, w elches v o r  i ’m  avrrj iu t Iv rj 
ßiaßoXr, s te h t ,  e ink lam m ere. Ich  ü b erse tze  u n d  e rk lä re  d an n  die S te lle  so : 
D ieses ist, o M änner v o n  A th e n , die W a h rh e it  u n d  ich, ich  sag e  (tyio Xtyio) 
sie  eu c h , o h n e  e tw a s  W e se n tlic h es  o d er U n w esen tlich es  v o r  euch  zu v e r
heim lichen  o d e r zu v erschw eigen . U n d  fü rw ahr, ich  w eiß es fa s t bes tim m t, 
dass ich m ich  eben  d ad u rc h  (f'x ravrtjo i rrjg t^sraoaiog noXkai u ;r  d n ty d e ia i  
f.ioi yeyövaoi, p ag . 23, A ) v e rh a ss t m ache . W a s  au ch  ein B ew eis is t ,  dass 
ich  w ah r red e , is t d e r U m sta n d  (vgl. g riech . S p . v o n  K rü g e r  § 51, 13, 13), 
d ass das (ra v.ara n a v n o v  rtov (piforaocpovvtov jro o /ttg a  ra v ta )  m eine V erleu m 
d u n g  is t ,  und  die U rsa c h e n  sind  diese. U n d  m ö g e t ih r  d ieses je tz t  oder 
ein an d e resm a l u n te rsu c h en , ih r w e rd e t es so  finden.

Z ur E rk lä ru n g  füge ich n o ch  F o lg en d e s  hinzu. D e r  ganze  A b sc h n itt 
v o n  p a g . 20, C  b is 24, B  b e h a n d e lt die F ra g e , w o h er die V erleu m d u n g  des 
S o k ra te s  e n ts ta n d e n  sei. D iese  F ra g e  b e a n tw o r te t S o k ra te s , indem  er  s a g t:  
A u s  dem  H asse  g eg en  m ich  (vgl. p ag . 21, E ): v.al tvrav& a  zcr/.eiVw y.al a lln ig  
noXXoig niDiyßt'un v. E b en so  p ag . 2 3 , A :  tv- ravvijo i öri rrjg t&väaeojg, a> clvdqeg 
'si&rjvcäoi, noXXnl a b  ansyd-eiccl uni yeyövaai . . . oJgre n o l la g  diaßolctg a n  
avriöv ysyortrai. D an n  p ag . 23, C: svrevd-ev nvv 01 i n  avrcüv e^erallo^ievoi 
i-uoi öoyi'Covtai. D iese  D ars te llu n g  is t d em n ach  au c h  in unse rem  S chlüsse
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festzuhalten . E s is t som it festzuhalten , dass dem  S o k ra tes  aus n ic h ts  anderem  
als aus seinen U n te rsu c h u n g en  H ass  und  F e in d sch aften  zu theil g ew o rd en  
sind  und  dass d arau s  die V erleu m d u n g en  en ts ta n d en  sind.

E s  e n ts te h t nun  noch  die F ra g e ,  w elche V erleu m d u n g en ?  S o k ra tes  
fo rm uliert diese F ra g e  pag . 19, B ,  um  u n te r  B erufung  au f  je n e  R ich te r, 
w elche seinen G esp räch en  b e ig ew o h n t h a b e n , diese V erleum dungen  ganz 
einfach und  kurz als V erleu m d u n g en  zu bezeichnen  und  als eine F ic tion , 
der die W a h rh e it n ich t en tsp rich t. M ehr W o r te  v e rw en d e t d ann  S o k ra tes  
d arau f, um  die E n ts te h u n g  der F e in d sc h aft zu e rk lä re n , w oraus die V er
leum dungen  en ts tan d en .

N ach d em  er d iese E rk lä ru n g  um ständ lich  geg eb en  h a t te ,  k o m m t er 
noch  einm al dazu, die V erleu m d u n g  se lbst pag . 23, D  zu form ulieren . D iese 
F o rm u lie ru n g  is t m it der e rs ten  w esen tlich  g leich , indem  d o r t wie h ier die 
ober- und  un te rird ischen  U n te rsu c h u n g en  und  d er S a tz  zov rjzzio ’lnynv y.nsizzoj 
Tcoub' an g e fü h rt ist. D o rt is t a llo v g  didctoziov au sd rü ck lich , h ier nu r in- 
d irec t in den W o rte n  bzeiödv zig tQOjzy, 0 z i  itoiiöi’ v.cd o z i  duldov.iov e n t
h a lten . N eu e rsch e in t h ie r v.ai tteovg firj voyiteiv . Indes im plicite  is t dieser 
S a tz  auch  schon  in der e rs ten  F o rm u lie ru n g  e n th a lten , w en igs tens h a t  das 
dem  S o k ra te s  feindlich g es in n te  Publicum  aus den  früheren  S ä tzen  auch  
diesen als eine F o lg e ru n g  a b g e le ite t, ähn lich  wie d ieses v o n  S eite  des 
M eletos pag . 26 , D  d e r F a ll ist. N och  is t h e rv o rzu h eb en , d ass S o k ra tes  
G ew ich t d a ra u f  leg t, die V erleu m d u n g en  seiner G egner r ich tig  zu form ulieren . 
P ag . 19, C  su c h t er g e radezu  zu erw eisen, dass die g eg eb en e  F o rm ulierung  
rich tig  sei. A u ch  h ier g ib t er den G rund  an , w arum  gerad e  diese V er
leum dung  g eg en  ihn v o rg e b ra c h t w ird. E r  sa g t i'/ovai jiiv  ovdtv t iu t lv ,  
dXXa . . . zä  ‘/.cxctt ndvziov zoiv (piXoaocpovvccov n nnytiou  za v ra  Xtyovot. D es
halb  d ien t dem  S o k ra te s  in unserem  S ch lussa tze  d er U m sta n d , dass die 
V erleum dung  diesen In h a lt h a t, zum  Bew eise, dass seine A u sfü h ru n g en  au f 
W a h rh e it b e ruhen . W a s  ist a lso  d er B ew eis der W a h rh e it?  D er In h a lt der 
g eg e n  S o k ra te s  v o rg eb rac h ten  V erleu m d u n g : öci avzrj eaziv rj diaßoXrj fj utr/. 
U n ser S ch luss h a t  d em nach  fo lgende w esen tliche S ä tze : za v z ' eaziv z<j.Xqdtj, 
z o7t; avzolg d/i.syjldvnuai, avzrj eaziv r, dtaßolrj 1) tf.11y, cix a iz ia  za vra , ovzcog 
eiqrjoezE. H iebei w eist das d em o n stra tiv e  za v za  bei zä lr j9 rj und  bei a lz  tu, 
ebenso  avzrj bei diaßolrj und  ovcwg bei ev^rjotzs, w ie n ich t m inder zolg 
avzo'tg bei ujreyjldvouai (m an w ürde zolg avzolg znvzoig  erw arten) au f  die 
v o rau sg eh en d e  E rö r te ru n g  und  N achw eisung  zurück.

W a s das A sy n d e to n  0 v.ai z e tt^ g io v  b e trifft (vgl. K rü g e r, § 69, 32, 13), 
so ist d ieses aus  dem  engeren  A n sch lü sse  an  den S atz  za v r1 e o n v  vy.lv 
zdlrjdrj zu erk lären . A lles, w as inzw ischen liegt, t r i t t  vo r diesem  durch  das 
W o r t dlr]{}>] m ark ie rten  G ed an k en  zurück. D er S a tz  olda ayedov, özi zolg 
avzolg d 7i£yßdvouui h a t ohned ies keinen  än d e rn  Z w e c k , als den a llge
m einen  A u sd ru ck  za  v. z '  eaziv vu lv  dlrjVrj n och  einm al m it seinem  In h a lt 
auszufüllen , w obei die W o rte  olda oxedöv d e r D ars te llu n g  eine subjective 
F ä rb u n g  geben . D ann  k o m m t das TcXfijypfo»' zov dlrjOovg, w elches darin  
b e s te h t, dass die öiaßoXi) d ieses und  n ich ts  anderes zu tag e  fö rderte . D arum  
m eine ich, d ass sich die S ä tze  w w  eaziv vu lv  zalrj^rj und  o v.ai ze-j.f.irßior,
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ort alrjd fj Ityo j en g  zusam m enschließen  und  d ieser S a tz  zu jen em  ein 
A sy n d e to n  exp lica tivum  bilde. D er S a tz  y.cu za  al'zia  T a tra  f a zi ist ein 
H au p tsa tz , und  d aru m  diese W o rts te llu n g .

W a s  endlich  den  A n lass  zu r E in sc h a ltu n g  des /.al an b e lan g t, so w äre  
es n ic h t u n m ö g lich , dass d er äußerliche U m sta n d , dass zwei ozi-S ätze  u n 
m itte lb a r  au fe inander fo lgen , einen A b sch re ib e r  dazu v era n la ss t h a b e , die 
C on junction  vsü  irrth iim lich  einzusetzen, indem  er iibersah , dass die beiden  
o t i  versch iedene  F u n c tio n e n  haben .

P ag . 34, B, C. rd y a  6' av zig  vf.no v ayam M yoeiev  ävauvriofreig eavzbv, ei o 
fiev . . . tdeiförj . . . lyib d f oi'div aga zovzw v jvoirjaw. D iese S te lle  ü berse tz t
H . M üller, indem  er  sc h re ib t: < V ie lle ich t k ö n n te  es m anchen  von  euch 
v erd rießen , g e d ä ch te  er seines eigenen  B en eh m en s, dass ich, w äh ren d  er, 
du rch  eine g erin g e re  A n k la g e  als diese b ed ro h t, die R ic h te r  b a t  und  u n te r  
vielen T h rä n e n  a n f le h te , u n d , um  das g rö ß te  M itleid zu e rre g e n , seine 
K in d erch en  und  viele an d e re  se iner A n g eh ö rig e n  und  F re u n d e  herau f
b ra c h te , d ag e g en  n ich ts  von  dem  th u n  w erde.» Ä h n lich  ü b e rse tz t P ra n tl 
die W o rte  dmuvrja&eig tavzov , ei o in’r.

Ich  g laube, n uev k ö n n e  sich  n ich t a u f  m v io v  beziehen, sondern  n iitv  
beze ichne t h ie r eine en tfe rn te re  d r itte  P e r s o n , die als G eg en sa tz  zu fyo’i 
und  zu vfiiov zig  b eze ich n e t w erden  soll. E s  g e h t von  v o rn eh e rc in  n ich t 
g u t a n ,  die R ic h te r  als B eispiel für die zu R ich te n d e n  vorzuführen . D ie 
B eziehung  a u f  la v z o v , resp . a u f  v/iwv zig  w äre  w ahrschein lich  auch  m it 
avzng iitv  h e rv o rg eh o b e n  w orden . U n te r  o uev m ö c h te  ich d em nach  eine
e n tfe rn te re  d r itte  P erson  v ersteh en . S o k ra te s  will s a g e n : M ancher der
R ic h te r  d ü rfte  v ie lle ich t unw illig sein, w enn er s ieh t (vgl. K rü g e r § 65, 5, 14), 
dass i c h , w äh ren d  sich m an ch  an d e re r  in einem  viel gering füg igeren  Pro- 
cesse aufs B itten  v e r le g te , in m einem  so gefäh rlichen  F a lle  n ich ts  d er
g le ichen  th u e . So o utv .

W a s b e d e u te t ab e r clvaftnjoÜEtg eavzov ? B e d eu te t es n ic h t : S einer
persön lichen  W ü rd e  g ed en k en d  ? S o k ra te s  will s a g e n : V ielle ich t d ü rfte  m an
ch e r von  e u c h , indem  er  se iner M ach t und  W ü rd e  g e d e n k t, die e r  als 
R ic h te r  h a t, unw illig  se in , w enn e r  s ie h t, dass ich m ich in  m einem  F a lle  
n ich t dem iith ige  und  aufs B itten  v e r le g e , w äh ren d  so n s t d och  m anch  
an d e re r  in g e ring füg igeren  P ro cessen  M itleid zu erw ecken  su ch te  und  zu 
d iesem  Z w ecke seine K in d er u. dgl. v o rfü h rte . D ies k ö n n te , m ein t S o k ra tes , 
m anchen  R ic h te r  m issgünstig  stim m en  und  in Z o rn  v e rse tz e n , er k ö n n te  
sich  ii} se inem  S elb stgefüh le  als R ic h te r  be le id ig t fühlen und  m e in e n , ich 
sch ä tze  ihn gering . Allein ich u n te rlasse  e s , so lches zu th u n , e rk lä rt
S o k ra te s , ab e r  n ic h t aus E igensinn  o d er aus M issach tung . D ie W o rte  ovd’ 
!• (.lüg azifiä^on’ p ag . 24, E  scheinen  sich  d em n ach  geradezu  au f  unsere  W o rte  
dm iivrfi& eig eavzov  in d er an g eg eb en en  B ed eu tu n g  zu beziehen.

Pag. 37. B. ir tn t ia u l i ’og dt] l y  10 fUjdtva aöinelv tm Ü m v ötoj tiiu v tn v  ye 
ddr/.rtjeiv y.al y.az' h m vzo v  tqe'iv avzng, dbg d ilög  t iu l  zov v.cc/.ot -/.al xiur;atci!)ca 
zoiovzov zivog t f ta v z y -  z l  deioag; fj . . .

Hier scheint mir in der V erbindung ein Fehler zu stecken. Die V er
bindung würde in folgender W eise Zusagen: zuttjueodai zoiovzov zivog (/.tavziji.
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j'j d tio a g , uij 7id  9 <o to v to ,  o v  M th jv o g  (.101 c tu a c a i , o <PjUi ovv. etdtvai ovz ‘ 
el uyci-dbv o r t  ’ «t v.uv.ov l a n  v , « r t  i to v to v  
nvziov, Tovrov ztut:<jdutvog ;

Ich  will zuerst darzuste llen  versuchen , inw iefern  bei d ieser V erb in d u n g  
die G edanken fo lge gew inn t, und  d ann  die G ründe darlegen , w arum  ich m eine, 
dass in d e r g eg e n w ärtig e n  F o rm  des T e x te s  eine S tö ru n g  des S innes und 
Z u sam m en h an g es vo rlieg t.

S o k ra te s  h a t te  dem  b ek a n n te n  A n tra g e  des M eletos g eg en ü b er für sich 
den  A n tra g  a u f  S peisung  im P ry ta n e u m  g es te llt. U n d  d iesen  A n tra g  s te llte  
S o k ra te s  n ic h t aus E igensinn  aTvavdadiCofievog, so n d ern  a u f G rund  seiner 
Ü berzeugung , w elche dah in  g eh t, dass er für seine T h ä t ig k e it  keine S trafe , 
so n d e rn  eine B elo h n u n g  verd ien t. W ie er se lb st freiw illig n iem andem  ein 
U n re c h t th a t, so is t er w eit en tfe rn t, au ch  sich  ein U n re c h t zuzufügen und  
für sich ein  Ü bel in A n tra g  zu b ringen . E in  Ü bel is t d e r  K erk e r, die V e r
ban n u n g . D er T o d , den  M eletos b e a n tra g t, is t n ach  S o k ra te s  M einung, die 
e r pag . 40  n äh e r au s fü h rt, kein  Ü bel. D as S o k ra te s  über den  T o d  an d ers  
den k t, als die üb rigen  M enschen, h a t  er sch o n  p ag . 29, A ,  34, E  an g ed eu te t. 
N ach d em  S o k ra te s  nun  e rk lä rt h a tte , dass er auch  seiner P erso n  kein  Ü bel 
zuzufügen en tsch lossen  se i, fä h r t er d ann  fo lgenderm aßen  fo rt: O d er soll 
ich aus F u rc h t v o r d em , w as M eletos b e a n tra g t, von  dem  ich  n ic h t weiß, 
ob  es ein G ut o d er ein Ü bel se i, m ir s ta t t  dessen  e tw as  so lches w ählen , 
w ovon  ich w oh l weiß, d ass es ein Ü bel ist?  E tw a  den  K erk e r?  W a s  b rau ch e  
ich zu leben , w enn  ich im  K e rk e r  leben  soll als S clave d er E ilfm änner!

U m  es n o ch  einm al m it än d e rn  W o rte n  zu sagen , so e rk lä rt S o k ra te s : 
Ich  will für m ich kein  Ü bel in A n tra g  b r in g e n , o d er so ll ich , aus F u rc h t 
v o r  einem  v erm ein tlichen  Ü bel, m ir ein w irk liches Ü bel b ea n trag e n  ? S o k ra tes  
will sa g e n : W e d er den  K e rk e r  n och  die V e rb an n u n g  k an n  ich m ir zuer
k e n n e n ; v.ai }yio a u  ovv. ti& touai. h ta v th v  ovv v.av.ov ovSevog, ich  bin n ich t 
g e w ö h n t , m ich eines Ü bels w ürd ig  o d er schu ld ig  zu erkennen . S o  la u te t 
d e r S ch lu ssa tz  d er D ed u c tio n  pag . 3 8 , A . U n d  d ieser S ch lu ssa tz  fällt m it 
dem  A n fä n g e  der D ed u c tio n  zusam m en. D enn  die oben  an g e fü h rten  W o rte  
ojg ct£i6g s lfii rov v.av.ov v.al ziuij(ja(j‘/a t roiovxov nvog  liiavroi h ab e n  den 
g le ichen  In h a lt. W e n n  sich  nun  S o k ra te s  se inerse its die S p eisu n g  im  P ry 
tan eu m  z u e rk en n t, sein G eg n e r M eletos ab e r  für ihn  den  T o d  b e a n tra g t, 
so  hab en  die R ic h te r  a llerd ings n u r die W a h l zw ischen der S peisung  im 
P ry ta n e u m  und dem  T o d e . D ie g le iche W a h l h a t  d em n ach  d ann  auch  
S o k ra te s ,  von  seinem  S ta n d p u n k te  aus die S peisung  im  P ry ta n e u m  oder 
vom  S ta n d p u n k te  d e r G eg n er den  T o d . W e n n  er die S peisung  im P ry 
tan eu m  n ic h t b ek o m m t, so b le ib t ihm  nu r der T o d  übrig . D iese A lte r 
n a tiv e , resp . d e r infolge des S ch u ld ig sp ruches in A u ss ic h t s teh en d e  T heil 
der A lte rn a tiv e  is t für die F re u n d e  des S o k ra te s  und  für die gew öhnlichen  
M enschen  o hne  Zw eifel e tw as F ü rch te rlich es . S o k ra te s  so ll s te rb en ! D a 
k o n n te  es den A n sch e in  gew innen , als w äre  es v o rth e ilh a fte r, w enn  S o k ra tes  
n ich t v o n  der S peisung  im P ry ta n e u m  rede, sondern  sich eine andere, n ach  
d er gew öhn lichen  M einung  g erin g e re  S tra fe  w ä h le , e tw a  den  K e rk e r  o d er 
die V e rb a n n u n g , um  d er ä rg s te n , dem  T o d e , zu en tg eh en . D ieser Zu-
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m u th u n g  will nun  S o k ra te s  b eg eg n en  und  deshalb  sa g t e r ,  dass ihm  d er 
T o d  n ich t das Ä rg e re  se i, sondern  u m g e k e h rt d er K e rk e r  und  die V er
b an n u n g  sind für ihn  ä rg e r  als d e r T o d . E r  ste lle  d ah e r  n ich t den  A n tra g  
au f K e rk e r  o d er V e rb a n n u n g , so n d e rn  v o n  seinem  S ta n d p u n k te  aus den 
A n tra g  a u f  S peisung  im  P ry ta n e u m , o h n e  den  A n tra g  au f T o d  zu be
käm pfen . W e n n  infolge d ieses seines A n tra g e s  nun  d er A n tra g  a u f  T o d  
d u rch g eh en  s o l l , so verliere  S o k ra te s  dabei n ich ts . D enn  es trifft ihn  
e tw a s , w ovon  m an  n ic h t w eiß , ob  es ein Ü bel o d er ein G u t ist, es trifft 
ihn  e tw a s , w ovon  er se lb st v e r m u th e t , d ass es kein  Ü b e l , sondern  ein 
G u t ist. S o k ra te s  le h n t d ah e r in F o rm  einer F ra g e  u n te r  Z u rückw eisung  
d er F u rc h t v o r dem  T o d e  je d e  an d e re  S tra fe  als für ihn  u n an n e h m b a r ab 
und  v e rh a rr t  a u f  se inem  S ta n d p u n k te , dass e r  sich  kein  Ü bel zuerkennen  
w olle, d ah e r  nu r die S peisung  im P ry ta n e u m  od er den  T o d  w äh len  könne.

D as S tö re n d e  der V e rb in d u n g  in dem  b isherigen  T e x te  b e s te h t nun  
d a rin , dass sich  r t  öeloag; zuerst au ch  an  die v o rau sg e h en d e n  W o rte  an 
sch ließt. W a s soll S o k ra te s  fü rch ten  bei se inem  E n tsc h lü sse , sich  se lb s t 
kein  Ü bel zuerkennen  zu w o llen? E r  für seine P erso n  h a t te  sich  die S pei
su n g  im P ry ta n e u m  zu e rk an n t, n ich t aus E igensinn , sondern  aus Ü berzeugung , 
indem  er w eder an d e ren  noch  sich  se lb st ein U n re c h t zufügen  w ill; w as 
soll er hiebei fü rch ten ?  D ie F u rc h t  b eg in n t ers t, w ie es schein t, w enn  m an 
die W a h l zw ischen d ieser und  je n e r  S tra fe  zu treffen  h a t ,  sag en  w ir vom  
S ta n d p u n k te  d er gew öhn lichen  M enschen die W a h l zw ischen dem  T o d e  
und  d er V e rb an n u n g  oder dem  K erk er. N un  m ö c h ten  a lle rd in g s die g ew ö h n 
lichen M enschen  den  K e rk e r  o d er die V e rb an n u n g  lieber w äh len . F ü r  S o 
k ra te s  is t ab e r d e r T o d  keine S trafe . E s  ist a lso  nur d as  G efühl d e r g ew ö h n 
lichen  M enschen  su b stitu ie rt für die Ä u ß eru n g  d er F u rc h t v o r dem  T ode , 
die S o k ra te s  n ic h t k en n t. F ü r  S o k ra te s  b le ib t die A lte rn a tiv e  S peisung  im 
P ry ta n e u m  o d er T o d  au frech t, und  nu r die V e rb an n u n g  und d er K erk e r  
w erden  ab g e le h n t. D er T o d  w ird  n ic h t a b g e le h n t, so n d e rn  angenom m en , 
w enn  ihm  die S peisung  im P ry ta n e u m  n ic h t zu g esp ro ch en  w erden  soll. E s  
is t d a h e r  die V erb in d u n g  fre m d artig  und  stö ren d , w enn  es h e iß t: Ich  bin 
w eit en tfe rn t, m ir ein Ü bel zuzuerkennen  r i  öeiaag; W en n  w ir den  G edanken  
im ganzen  fe s th a lte n , w ie er en tw ick e lt w ird , w ird  d iese S tö ru n g  noch  
w ah rn eh m b are r. W ir  w ollen d esh alb  den G edanken  n och  einm al zusam m en
fassen.

F ü r  m eine W o h lth a te n , sa g t S o k ra tes , die ich  einem  je d e n  v o n  euch 
durch  m eine jrotQCtxelevois erw iesen, verd iene ich die S p eisu n g  im P ry tan eu m . 
Ich  sage d ieses n ic h t anavSaditiofiEvog, sondern  aus vo lle r Ü berzeugung . 
W ie ich  an d e ren  kein U n re c h t g e th a n , bin ich auch  w eit e n tfe rn t, m ir 
se lb st ein U n re c h t zu th u n  und  m ir ein Ü bel, d. i. eine S tra fe  zuzuerkennen  
r t öeiaag; W a s  h ab e  ich dabei zu fü rc h ten ?  W a s risk iere  ich h iebei? A lso  
n ic h t aus E igensinn  —  o d er aus M uthw illen  od er w ie m an  so n st das  W o rt 
anav^adiL outvog  überse tzen  will —  b e a n tra g e  ich keine S trafe , so n d e rn  eine 
B e lo h n u n g , näm lich  die S peisung  im P ry ta n eu m , t L öeiaag; F ra g t  m an h ier 
n ic h t m it R e c h t ,  w ieso  k o m m t denn  die F u rc h t  d ah e r?  Is t d ieser Z usatz 
h ier v ers tän d lich ?  Ich  finde ihn  n ic h t verstän d lich , so n d e rn  s tö ren d .
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Ja  n o ch  m ehr. G erad e  d er G ed an k e , w elch er ab g e w en d e t w erd en  soll, 
w ird  du rch  d iese V erb in d u n g , w ie es schein t, e rs t  rec h t e rw eck t. S o k ra te s  
ä u ß e rt sich, dass er den  A n tra g  a u f  S peisung  im  P ry ta n e u m  in vo llem  E rn s te  
ste lle  und  n ic h t e tw a  au s E igensinn  äivavSctöi'Co/uevog. W en n  m an nun  je n e  
S te lle  irtin to v  oYy.tov y.ai zrjg ävtißoXijoecog, au f  w elche sich S o k ra te s  se lb st 
b e ru f t, m it u n se re r S te lle  v e rg le ic h t, so e rsch e in t S o k ra te s  d o r t als ein 
v o lle n d e te r  M ann, v o llen d e t a ls  P h ilo so p h  und  als B ürger, und  die G ründe, 
w elche e r  d o r t g eg e n  die urnßö lrja ig  v o rb rin g t , s in d , m an  k ann  es un- 
gesch eu t sagen , se iner e rh a b en en  P erso n  w ürd ig . D iesen  S ta n d p u n k t w ü n sch t 
S o k ra te s  au ch  h ie r einzunehm en. D as is t es, w as er in ovv. <hcav3 adi'Cofisvog 
sag en  will. N un fragen  w ir, w elchen  E in d ru ck  m a c h t es , w enn S o k ra te s  
sag en  so ll: Ich  b e a n tra g e  die S peisung  im P ry ta n e u m  oiv. dnavÜudt'Coiuvog, 
dX'/.u ntjctioi-tivog  • i t  ä tu ja g ■ Ich  b e a n tra g e  die S p eisu n g  im P ry ta n eu m . 
W a s  k a n n  m ir g esch e h en ?  Bei d ieser V erb in d u n g  k an n  ich m ich des E in 
d ruckes n ic h t e rw e h re n , dass S o k ra te s  g e ra d e  d iesen  G ed an k en  e r s t  re c h t 
e rw ecken  w ü rd e , den  er ab w eh ren  w ollte . D a  ersch iene e r  j a ,  w enn ich 
n ic h t irre , w ie ein eigensinn iges K ind , w elches zum  T ro tz e  das G egen the il 
v o n  dem  s a g t ,  w as d e r V a te r  o d er die M u tte r o d er die V o rg e se tz te n  
w ollen.

D ieses Bild des S o k ra te s  w ill uns P la to n  sicherlich  n ic h t vo rfüh ren . 
D esh a lb  g laube  ich , d ass P la to n  das W o r t  deiactg n u r m it den fo lgenden  
W o rte n  in V erb in d u n g  g ese tz t h a t te ,  und  zw ar in d e r W eise , d ass  er S o k ra te s  
v o n  dessen  S ta n d p u n k te  aus die A b leh n u n g  einer je d e n  än d ern  S tra fe  durch  
die E rk lä ru n g  m o tiv ieren  lä ss t, dass e r  den  T o d  n ic h t fü rch te , so n d e rn  ihn 
an zunehm en  g e n e ig t sei, falls sein  A n tra g  u n b e rü c k sich tig t b leib t.

Zu d iesen inneren  G ründen  k o m m t n o c h , w ie es s c h e in t , die F o rm  
d er P erio d e  se lbst. In  d er b ish erig en  G esta ltu n g  des T e x te s  sind  kurze  
se lb stän d ig e  F ra g e n , die einen zu sam m enhängenden  G ed an k en  beh an d eln . 
S o  t i  deloug; d an n  iy /.irj m idco  . .  . d ann  w ieder a m  to v to v  örj "ho^iai . . . 
D e r  en th y m e m a tisc h e  S ch luss soll a b e r , w ie es schein t, zu sam m en h än g en d  
g e b ra c h t w erd en  (vgl. R e h d an z  zu D em o sth en e s  V , 25). D ie U m sch re ib u n g  
des T o d e s  als einer S a c h e , von  d er m an n ic h t w eiß , ob  sie ein G u t o d er 
ein  Ü bel is t , h a t  an  und  für sich sch o n  eine F o rm , w ie sie nu r für den 
e n th y m e m a tisc h e n  S ch luss g ew ä h lt sein  k an n . D as Ziel des en th y m em ati-  
sch en  S ch lusses is t die A b le h n u n g  d er unzw eifelhaften  Ü bel, w ie des K erk ers , 
d e r V erb an n u n g . D ie U m sch re ib u n g  des T o d e s  als eines zw eifelhaften  Ü bels 
b ild e t einen w esen tlich en  T h eil des E n th y m e m a  und  h a t  d em n ach  nu r h ier 
beim  E n th y m e m a  ih ren  P la tz . In  d e r v o rg esch lag en en  C o n jec tu r nun  is t 
die en th y m e m a tisc h e  V erb in d u n g  h e rg e s te llt und  die A b ru n d u n g  d er P eriode  
gew onnen , w obei das  W o r t  dy n ac h  dvcl t o v t o v  das P artic ip  öeiocxg sam m t 
seinem  A d n e x  beim  H au p tv e rb u m  in d e r  üb lichen  W eise  als S u p p lem en t 
n o ch  einm al h e rv o rh e b t. A n  diese so g e ru n d e te  P eriode  sch ließen  sich 
d ann  die S pecia lfragen  in le b h a fte r  F o rm  an. D as sind die G esich tsp u n k te , 
u n te r  w elchen  sich  die oben  p ro p o n ie r te  V erb in d u n g  em pfiehlt.

H iezu k o m m t n o ch  fo lgender U m sta n d . In  K rito n  p ag . 52, C is t zu 
le s e n : av dt: to te  fit.v tv.aXkiüjti'Cov wg ovx u ya v u x iü v , t i  öeoi ttdvuvc ti a t, u lk



H

flQov, wg eqnjoda, ttqo trg  (pvyrjs davorov  • vvv de ovz’ exslvovg zovg Xoyovg 
aioyuvsi, ovte fyiwv ziiiv vö(.iiov t-viQtirtt. D iese W o rte  im K rito n  sind aller 
W a h rsch e in lic h k e it n ac h  m it B eziehung  au f eine S te lle  in u n se re r  R e d e  so 
g e w ä h lt w orden . E s  e n ts te h t  nun  die F ra g e , w elche S te lle  in u n se re r R e d e  
k ö n n te  w o h l g em ein t sein. A u ß e r u n se re r  S te lle  k ö n n te  m an  an  p ag . 37, C  
d e n k e n , w o in den W o rte n  iroXkrj u iv t ' av (is cpiloif’oyja Vyoi ein ähn licher 
G ed an k e  en th a lte n  ist. Indes sc h e in t le tz te re  S te lle  doch  n ic h t den  e ig en t
lichen B e z ieh u n g sp u n k t zu e n th a lte n , w eil darin  d er G edanke  so d u rch 
g e fü h rt is t , d ass S o k ra te s  äloyiozog  e rsc h e in t, w enn  e r  ann im m t, dass ihn 
frem de L e u te  w erd en  leiden w o llen , w o ihn  die eigenen  M itb ü rg e r n ich t 
le iden k o n n te n . D arum  g laube  ich, d ass n u r unse re  S te lle  den B eziehungs
p u n k t b ild e t und  wslvorg rovg h>yovg en th ä lt, von  denen  im  K rito n  die R ed e  
is t und  m it w elchen  P la to n  den S o k ra te s  e rk lä ren  lä s s t, dass e r  den T o d  
lieber w ä h lte , als die V erb an n u n g . J a ,  es lä ss t sich geradezu  b eh a u p te n , 
d ass  es in d er g an zen  A p o lo g ie  keine an d e re  S te lle  g ib t, a ls  ge rad e  unsere  
S te l le , w elche d iesen  In h a lt h a t , w ie e r  im K rito n  h erv o rg eh o b en  w ird, 
indem  es heiß t, dass S o k ra te s  v o r den  R ic h te rn  sich  sch ö n  m ach te , als ob 
er es n ic h t unw illig  a u fn ä h m e , w enn  er s te rb e n  m ü ss te , so n d ern  den  T o d  
d er V erb an n u n g  vorzog . In  vo lle r R e ca p itu la tio n  m ü sste  cs a lle rd in g s h e iß en : 
D en  l o d  dem  K e rk e r  und  d er V erb a n n u n g  vo rzog . Indes im  K rito n  h an d e lte  
es sich  um  die F lu c h t, und  so w urde n u r das  W o r t  V erb a n n u n g  aus dem  
C o n tc x te  h erau sg en o m m en  und  das an d e re  W o r t  w eggelassen .

W e n n  es nun  w ahrsche in lich  ist, dass die b e rü h r te n  W o r te  im  K rito n  
au f unse re  S te lle  zu beziehen  sind, so is t es von  W ich tig k e it, die T e x tie ru n g  
u n se re r S te lle  m it R ü c k s ic h t a u f  das C ita t im  K rito n  zu prüfen . D as C ita t 
i]qov tvqü zijg qwyrjg dävaiov  im K rito n , w elche  F o rm  h a t es in der A p o lo g ie  
se lb s t?  O ffenbar en tsp re ch e n  in d e r  A p o lo g ie  dem  a n g e fü h rte n  C ita te  die 
W o r te  öeiaag (lij jidtho zovco o v  M th n n g  f i n i  zi(iäzai . . . a v ti z  ovnov öij 
ihoftat. . . . L esen  w ir diese W o r te  im Z u sam m en h än g e  so, dass w ir sie der 
rh e to risc h en  I' ra g e  en tk le id en  und  in den  In d ica tiv  tran sscrib ie ren , so  dü rften  
sie e tw a  so la u te n : uvil oizi'jaewg iv TtQvzavelqt, ov avvbg zi[uu/.iai rj davarov, 
ov M tlv(t6g [m  rt (tavat, ovy a'iooviiai ovre deaftov ovrs cpvyrjv . D ie S peisung  
im  P ry ta n e u m  o d er d er T o d , das  is t a lso  n ach  dem  in te rp re tie re n d en  C ita t 
aus K rito n  d er K ern  d ieser R e d e  nsgi ävvtTt(n'a£wg. D ie S p e isu n g  im P ry 
tan eu m  o d e r d er T o d  soll m ir w erden , so m u ss te  sich  S o k ra te s  n ach  dem  
C ita t im  K rito n  in d ieser R e d e  äußern . E in  D ritte s  g ib t es n ic h t , k ö n n te  
m an  im  S inne des S o k ra te s  h inzufügen , außer w enn  ihr, R ic h te r, e tw a  m it 
e iner M ine S ilbers o d er m it dem  G elde d er F re u n d e  zufrieden seid.

In  dem  v o rlieg en d en  T e x te  z i  dslaag; ij v erm isst m an  nun das a l te r 
n a tiv e  »y das W o r t O der, w elches h ie r geradezu  den A u ssc h lag  g ib t:  S peisung  
im P ry ta n e u m  o d er T o d . D am als, h e iß t es im K rito n , v o r den R ic h te rn  
m a c h te s t du dich  schön , als ob  du n ic h t unw illig  w ärest, w enn  du s te rb e n  
m usst. A n  u n se re r  S te lle  is t nun  das  unzw eifelhafte  Ü bel, w o ru n te r  g le ich  
d a ra u f  das  G efängn is und  die V erb an n u n g  sub su m iert w ird, a b g e le h n t. D as 
S ch ö n th u m  se lb s t, von  dem  im K rito n  die R e d e  ist, sch e in t nu r eine F ä r 
b u n g  in d er D ars te llu n g  zu sein. W ich tig  ab e r  b le ib t e s , d ass P la to n  den



S o k ra te s  im K rito n  b ek en n en  lä ss t, e r  sei zu se iner Z eit in der A p o lo g ie  
ü b er den  T o d , den  A n tra g  des M eletos n ich t unw illig  gew esen . A n  u n sere r 
S te lle  lesen  w ir a llerd ings n u r das W o r t dei'aag, w elches im Z u sam m enhange  
ü b e rse tz t b esag t, d ass S o k ra te s  den  T o d  n ich t fü rch te te . V ielle ich t zielt der 
ganze  C o m p lex  i-Y.a'khoni'Cov iog ovv. äyavaxToiv, ei dtot te tivam i, ae au f  das 
ov deSitvai top üävaTOv u n se re r  S telle . W ie  d ieses auch  sein m a g , so viel 
s te h t  fest, dass S o k ra te s  an u n sere r S te lle  den  K e rk e r  und  die V erb an n u n g  
zu G u n sten  des T o d es , w enn  m an  h ie r d ieses so sag en  darf, ab leh n t, dass 
e r also  h ie r nach  dem  C ita t im  K rito n  den  T o d  s ta t t  d er V erb an n u n g  w äh lt.

W a s  fo lg t nun  d arau s  für unsere  T e x tie ru n g ?  N u r die V erb indung  
v delaag ur] . . . sch e in t d iesen  S inn  zu b ie ten . D enn  so  h e iß t es im  Z usam 
m e n h ä n g e : O d er soll ich aus F u rc h t v o r dem  T o d e  m ir d en  K e rk e r  oder 
die V erb an n u n g  w äh len? S o k ra te s  sa g t d em n ac h : Ich  w erd e  m ir d och  n ich t 
aus F u rc h t  v o r dem  T o d e , den  M eletos b e a n tr a g t ,  den  K erk e r o d er die 
V e rb a n n u n g  w äh len . E s  w ird  also  bei d ieser T e x tie ru n g  die A n n ah m e  des 
A n tra g e s ,  w elchen  M eletos s te l l t ,  v o rau sg e se tz t und  u n te r  d ieser V o ra u s
se tzu n g  d er K e rk e r  und  die V e rb an n u n g  ab g e leh n t. D arin  is t so m it die 
A n n ah m e des T o d e s  w irk lich  en th a lten .

M an m ö c h te  freilich m e in en , dass d ieser G edanke  irgendw ie  d irec t 
und  ausd rück lich  au sg esp ro ch e n  sein k önn te . Indes m it R ü c k sic h t au f  die 
ganze  S itu a tio n , n ac h  w elcher d er A n tra g  des M ele to s , w elcher a u f  den 
T o d  lau te te , für S o k ra te s  und  die R ic h te r  m aß g eb en d  w ar, so dass sie m it 
ihm  rech n en  m u ss te n , g en ü g te  es für S o k ra te s  zu e rk lä re n , dass er den 
T o d  n ic h t fü rch te , und  diese E rk lä ru n g  k o m m t h ier einer ausdrück lichen  
A n n ah m e  des T o d es  g leich .

S o k ra te s  e rk lä rte  d e m n a c h , dass e r  die S peisung  im P ry ta n e u m  b e 
a n tra g e  und  füg te  d iesem  A n tra g e  die F ra g e  h inzu : O der soll ich aus F u rc h t 
v o r  dem , w as M eletos b e a n tra g t, m ir e tw a  den  K e rk e r  od er die V erb an n u n g  
w äh len?  Indem  er nun  die A b leh n u n g  d er W a h l des K e rk e rs  und  d er V e r
b an n u n g  n äh e r  au sfü h rt, so  b le ib t n u r die S peisung  im  P ry ta n e u m  und  der 
A n tra g  des M eletos au frech t, den  er n ich t zu fü rch ten  v o rg ib t. S o  is t bei 
d ieser L e su n g  d er T e x t  auch  von  dem  S ta n d p u n k te  des C ita tes  im  K rito n  
verständ lich .

D ieses sch e in t m inder d er F a ll zu sein bei der L esu n g  t l  deloag; 
lj firj. D a rn ac h  la u te t die E rö r te ru n g  so : Ich  b e a n tra g e , e rk lä rt S o k ra tes , 
die S peisung  im  P ry ta n eu m . W a s  h ab e  ich dabei o d er in folge dessen  zu 
fü rch ten ?  D ass ich das erleide, w as M eletos b e a n tra g t?  S oll ich s ta t t  dessen 
den  K erk e r  o d er die V erb a n n u n g  w äh len ?  H iebei e n ts te h t nun  folgende 
S chw ierigkeit. D er T o d  is t in d er F ra g e  v fii] m üh t) tovto, ov MeXrjiog 
fiot riuarat, form ell n ic h t als an g en o m m en  bezeichnet, w as n ach  dem  C ita te  
im  K rito n  d er F a ll sein soll. D e r T o d  is t nach  d ieser T e x tie ru n g  n u r als 
eine m ög liche F o lg e  des A n tra g e s  a u f  S peisung  im P ry ta n e u m  bezeichnet, 
indem  es h e iß t: W a s  h a b e  ich (infolge m eines A n tra g e s  a u f  S p eisu n g  im 
P ry tan eu m ) zu fü rch ten  ? F ü rw ah r, d ass ich das erleide, w as M eletos b ea n 
t r a g t?  E ine  Ä n d e ru n g  d e r  A n n a h m e  des g egnerischen  A n tra g e s  is t h iebei 
m it keinem  W o rte  bezeichnet. W o h l ab e r is t die A n n ah m e  des T o d es  m it
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b ez e ich n e t, w enn  detoug  m it t'liüftai v erbunden  w ird, w ie d ieses eben  in der 
B e sp rec h u n g  d er T e x tie ru n g  i] de/äug fiij d a rg e le g t w ard . W en n  je m an d  
einw enden  und  sag en  so llte , es sei die A n n ah m e  des T o d es  auch  bei der 
T e x tie ru n g  i l  deioag; rj in den  sp ä te ren  W o rte n  r l  iie dsi Ujv tv  deoi-ioJTrjoloi 
bezeichnet, so ist d a ra u f  zu a n tw o r te n , dass d am it nu r die A b leh n u n g  des 
K e rk e rs  m o tiv ie rt w ird, n ic h t ab e r  die A n n a h m e  des T o d e s  als des A lte r 
n a tiv a n tra g e s  neben  d er S p e isu n g  im P ry ta n eu m .

U m  die H a u p tg e s ic h tsp u n k te  nun  noch  einm al ausam m enzufassen, 
so  hab en  w ir nach  je n em  sicherlich  b ea ch ten sw erte n  C ita te  im K rito n  als 
den  K ern  d ieser R ed e  m o i t 7jg d v n r i [irjaedig zu e rk en n en  den  A n tra g  des 
S o k ra te s  a u f  S p e isu n g  im  P ry ta n e u m  o d er even tue ll die A n n ah m e  des A n 
tra g e s , w e lch er v o n  M eletos h e rrü h rt, d. i. die A n n ah m e  des T o d es . D ieser 
K e rn  ist w eitaus s ic h tb a re r  und  n ach d rü ck lich  au sg esp ro ch e n  bei d e r T e x 
tie ru n g  lj detoag fiij, w äh ren d  bei d e r L esu n g  t l  öelaag; tj d ieser G ed a n k en 
g a n g  z u rü c k tritt  und  u n ten  n u r nebenbei v o rd rin g t, ab e r  n ich t an  d er H au p t- 
ste ile  und  n ic h t m it dem  g le ichen  N ach d ru ck e . E b en so  w ich tig  sch ein t 
au c h  d er U m sta n d  zu sein, dass die W o r te  r l  öelaag, a u f  den  A n tra g  des 
S o k ra te s  zu rückbezogen , keinen  befried igenden  S inn geben .

A u s  diesen G rü n d en  m ö ch te  ich die T e x tie ru n g  rj öelaag in ’ b efü r
w o rten , und  b em erk e  nu r noch , d ass die Ä n d e ru n g  r l  aus j] au s  d e r G rap h ik  
d e r H an d sch riften  le ich t zu e rk lä ren  w ä r e ; ebenso  d a rn a ch  die E in sc h a ltu n g  
eines än d e rn  i .

P ag . 40 , C] D , E. x a i el ye firjöeula aYodrolg i a n v ,  äXV oiov vrrvog, 
e n tiö d v  zig v.aöevöiov ur/ö’ ovag utjdiv not}, 9-avfiaaiov y.eqöog av eYi] b davarog. 
eyio yaQ av o lfia i, ei [rivd fY.le£aiiEvov deo/] ravrijv rijv rvy.ra, Iv j] ovroj v .a it-  
öa^ttev, cügre urjö' bvaq iöetv, xa i rccg <()J.ag vr/.cag re v.ai fjfieQag rctg rov  
ßlov rov eavrov dvm ia.Q a!H vra [rai'ri] rrj rvnrl] öeoi [axei^afievov] eltreiv, 
nboug atieivnv x a i rjdiov rjfiegag -Kai vvxrag ravrrjg rijg vv/.rog ßeßlor/.ev Iv n ji 
eavrov ßl(i>, oluat uv [/</) ort iöiwrrp> rivd , u).).d rov fiiya v  ßaaiXea] evagi&- 
luyvovg av e ig en ’ avrbv ravrug  7TQog rag ukkag rjfitQag /.ui vvxrag. ei ovv 
roiovrov, b 0 uvarog to n ,  y.tQÖog i'yojye Xeyio• xa i yuQ ovöiv nXelaiv o näg  
ZQOvog (paiverui ovrw  öt] elvai ij fiia  vi'S.

A u f  den  h ie r ve rze ich n e ten  P assus k om m e ich nun  n o ch  einm al zurück. 
Ich  h a t te  im  vo rigen  Ja h re  a u f  den  P aralle lism us d e r  S u b jec te  im zw eiten  
T h e ile  d e r P eriode  au fm erksam  g e m a c h t und  die V e rm u th u n g  au sg esp ro ch en , 
dass die W o r te  fiij o n  iöuorijv r iv d , d l l d  rov fieyav ß u a tk ta  n eb en  dem  u r
sp rü n g lich en  S u b jec te  avrbv  bei evqeiv als ein jü n g e re r  Z usa tz  zu b e tra c h te n  
seien  und  n ic h t in den  T e x t  g eh ö ren . E s  finden sich  ab e r  auch  im  e rs te n  
T h e ile  d er P eriode, w ie ich v e rm u th e , E in sc h a ltu n g en  einer s p ä te m  H and . 
Ich  h ab e  d iese E in sc h a ltu n g en  an  ob igem  T e x te  d u rch  K lam m ern  b eze ich n e t 
und  will nun  v ersuchen , die h iem it au sg esp ro ch e n e  V e rm u th u n g  zu b eg ründen .

D e r  in  F ra g e  s te h en d e  P assu s b eg in n t m it d e r T h e s e : ei ro reOvdvai 
iirjöefiia uio&rjalg eariv, d l A’ olov vnvog . . 'iuvudtnov av y.eqöog eirj. M it 
dem  gle ichen  S atze  sch ließ t d e r P assu s : ei ovv roiovrov 0 Ddvurng eonv , 
y.eqöog sywye k.iyw. E s  t r i t t  n och  die E r lä u te ru n g  hinzu  v.ui yuq ovdev ukelw v  
ö icüg zQovog cpuivecai ovrio örj tlv u i ij fila  vv'£. W e n n  der T o d  ein A u fh ö re n



d er W a h rn e h m u n g  und  E m pfindung  und  wie ein ruh iger, trau m lo ser S ch la f 
ist, so w äre  er ein w u n d erb a re r  G ew inn. D ie  ganze Z eit sch e in t d em nach  
n ic h ts  w eite res  zu sein , a ls eine N a c h t m it einem  ru h ig e n , traum losen  
S chlafe. U n d  w ie so  is t d an n  d er T o d  ein G ew inn? D ie A n tw o rt au f 
diese F ra g e  g ib t d er m ittle re  T h e il des an g e fü h rte n  P a ssu s , in w elchem  
S o k ra te s  den  G ed an k en  in  fo lgender W eise  ausfüh rt. W en n  je m an d  eine 
so lche N ac h t, in d e r e r  so  sch läft, d ass e r  n ich t einm al einen T ra u m  sieh t, 
und  alle üb rigen  T a g e  und  N ä c h te  seines L eb e n s  in  V erg le ich  b ringen  und  
sagen  so ll, w ie viele T a g e  und  N ä c h te  er in seinem  L eb en  besser und  
a n g e n e h m e r zu g e b rach t h a b e , a ls  d iese N a c h t ,  so  w ürde er nach  m einer 
M einung , sa g t S o k ra te s ,  diese le ich t zäh lb a r finden im  V erg le ich  zu allen 
üb rigen  T a g e n  u n d  N äch ten .

N ach  d ieser A u se in an d e rse tzu n g  sind  d em nach  je n e  T a g e  und  N äc h te  
im m ensch lichen  L e b e n , w elche b esse r w ären  als die N a c h t m it einem  
ru h ig en  trau m lo sen  S ch lafe , le ich t zu zählen, d ag eg en  is t die Z ah l d e r än d ern  
T a g e  und  N ä c h te ,  w o es dem  M enschen  sc h lec h te r  g eh t, a ls in einer so l
chen  N ac h t, b ed e u te n d  g rößer. M it dem  E in tr it te  des T o d e s  h ö r t  also  die 
M ehrzah l d e r  sch lec h te re n  T a g e  und  N ä c h te  des L eb en s auf, u n d  es t r i t t  
je n e r  bessere  Z u stan d  ein, in w elchem  d er M ensch  n ac h  d ieser h ier d u rch 
g efü h rten  A n n ah m e  eines ru h ig e n , trau m lo sen  S ch lafes d au e rn d  gen ieß t. 
D er g le ichzeitige W eg fa ll ein iger w en igen  besseren  T a g e  und  N ä c h te  k o m m t 
dabei w eg en  d e r  g e rin g en  Z ah l derse lben  kaum  in B e trac h t. D aru m  also , 
w enn  d e r  T o d  w ie ein ruh iger, trau m lo ser S ch la f  ist, w äre  e r  ein G ew inn.

D ieser G ed an k e , d e r a n  und  für sich  k la r  is t ,  h a t  nun  in d e r ver- 
m u th e te n  T e x tie ru n g  seine e in fachste  F o rm . H iebei is t fe s tz u h a lten , dass 
d as  S u b jec t für die frag liche P erio d e  schon  in dem  v o rh e rg eh e n d en  S atze  
beze ichne t is t, im  S a tze  tite id d v  zig ytaS-evätov »trag fizjdev oqu. D ieses 
S u b jec t zig  k o n n te  in u n se re r P erio d e  um  so le ich te r u n te rd rü c k t w erden , 
als die W o rte , bei w elchen  es zu e rs t su p p lie r t w erden  m uss , fa s t die g le ichen  
s in d , w ie im  vo rigen  S atze . Z u e rs t la u te t d er S a tz : trreiddv n g  y.aDtvdwv 
firjä’ ovaq firjdev ogq, in u n se re r P eriode  h inw iederum : iv  ij ovtio y.azeäagOev 
tilgte firjd‘ om q  Ide'tv. In  u n se re r P erio d e  is t nun  aus dem  v o rh erg eh en d en  
S a tze  ein s te llv e rtre ten d e s  P ro n o m e n  su p p lie rb ar  und  zu supp lieren .

D ass d ieses so sei, h ievon  k an n  m an  sich  le ich t d ad u rc h  überzeugen , 
dass m an  in u n se re r P erio d e  die bezüg lichen  V e rb a  in die b es tim m te  F o rm  
um setz t. D an n  la u te t die P erio d e  a l s o : v.ai ei' ye (zh zedvdvai.) (iijdef.ua a ia -  
Orcrlg ia n v ,  a ).lJ olov vurvog, fn e iö d v  zig  y.a&svdcor [irjö’ nvctq infii-v o q ü , 

x'larfidaiov y.tQÖog av el'y n fbavazog. ei (ynn) xavxrjv zrjv vvy.za, ev z] nvrw  
Y.mtdctQÖev, wgre fitjd1 brctQ idelv, y.ai zag a l la g  rr/.zag ze w i  rutQag zag zov 
ßlov to v  m vzn v  d vzm a q a ^e ir i %ai eme~iv d to i, rcoactg . . . ßeßtor/.ev, evaqi!)- 
Iujzovg evQOt, av zavzag  nqog . . .

A u s  d ieser D ars te llu n g  d ü rfte  es k la r se in , dass m an w eder beim  
V o rd e rsa tz e  ei zavzrjv zijv vvnza . . . ävcinaqadeLzj n och  beim  R e la tiv sa tze  
h  fj y.azedaQÖev, n o ch  end lich  beim  N ac h sa tze  evgoi av ein S u b jec t verm isst, 
indem  das bei in e id d v  g e se tz te  zig  d es  v o ran g eh en d en  S a tzes  als S u b jec t 
u n se re r P eriode fo rtw irk t. In d e r Ü b erse tzu n g  m üssten  w ir die V e r tre tu n g
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so  a n d e u te n , d ass w ir ü b e rse tz ten : W e n n  das S te rb en  . . . w ie ein S ch la f 
is t ,  w obei irg en d  je m an d  so  e in sch lä ft, d ass er n ic h t einm al einen T ra u m  
s ie h t, so w äre  es ein w u n d erb a re r  G ew inn. D en n  w enn «er» verg le ichen  
u n d  sag en  soll, . . .  so  d ü rfte  e r  finden . . .  In  d e r A b h ä n g ig k e it von  olfiat 
n u n  k o n n te  d e r  V o rd e rsa tz  o hne  ein au sd rü ck lich es S u b jec t b leiben, im  N ac h 
sa tze  m u ss te  d asselbe  bei svqeJv av d u rch  das P ro n o m en  avzov beze ichne t 
w erden , um  so die V o rs te llu n g  e iner Id e n ti tä t  m it dem  S u b jec te  des reg ie
ren d e n  S atzes, d. i. m it dem  S u b jec te  von  nluai fernzuhalten .

E in  A b sch re ib e r  d er H a n d sc h rift d ü rfte  den  U m s ta n d , d ass das iig  
des v o rh e rg eh e n d en  S a tzes  als S u b jec t u n se re r P eriode  fo rtw irk t, übersehen  
h a b e n , und  wreil ihm  info lge dessen  ein S u b jec t schon  en tb eh rlic h  schien, 
so  m a g  er riva  č/.liiu /tevoii als R a n d b em erk u n g  h in zu g efü g t haben . G leich
zeitig  o d er sp ä te r  m ag  dim  h inzugekom m en  se in , um  so  den G an g  der 
C o n s tru c tio n  am  B eg in n e  zu m ark ieren . S obald  d iese W o rte  in den  T e x t  
g ek o m m en  w a re n , so w ar die F o lg e , dass m an  die n a tü rlich e  V erb in d u n g  
von  ravrriv rip1 vvz.rct, Iv fj m it rag ciXXctg vvv.xag re xa l vu loug  rag rov fllov 
rov eavrov  d u rch  '/.cd au fgab  und  dafü r d u rch  d ieses y.cd d ie P a rtic ip ia  riva  
fy.Xe£ä/.ievov . . . v.ai . . . ärrirtctQUÜtrra v erband . N eb stb e i m u ss te  zu ävvi- 
naQ aD tvia  in fo lge des W egfa lles des e rs te n  V erg le ich u n g sg lied es  d ieses h ier 
im  D ativ  h in zu g efü g t w erden . So m ag  zavirj i r  vvv.ri in  den  T e x t  g e 
k o m m en  sein. E n d lich  m u sste  die frem d artig e  V erb in d u n g  v o n  r/Xe^ä^evov  
■/.cd uvriJtaQa& ivra  bei e ln e lv  d u rch  a'/.eipdfievov v e rm itte lt w erden .

A u f  d iese W eise  w äre  die M ög lichkeit e iner E in sc h a ltu n g  zu erk lä ren . 
D ass  die W o rte  w irk lich  e in g esc h a lte t sind  und  den  Z u sam m en h an g  s tö ren , 
dü rfte  sich  aus fo lgender B e tra c h tu n g  ergeben , bdega /jsrav riva  ra vryv  rrtv 
vvzra  b e d e u te t w oh l e in e n , d e r sich  eine N a c h t au sw ä h lt o d er au sg ew äh lt 
h a tte . E s  e n ts te h t nun  die F ra g e , w ie k an n  diese A usw ah l g e d e u te t w erden . 
W en n  das S te rb e n  w ie ein S ch la f  is t ,  so  w äre  es ein G ew inn. So la u te t 
unse re  T h ese . W ie s tim m t zu d ieser T h e se  das r /j .t^ a a lk ti ravrrjv rrjv vvv.ta? 
V ersu ch en  wir.

W e n n  je m a n d  diese ruh ige  und trau m lo se  N a c h t sich  au sw äh len  so llte  
u n d  m it ih r a lle  übrigen  T a g e  und  N ä c h te  se ines L eb e n s  v e rg lic h e , um  
d an n  n ach  so rg sam er Ü b erle g u n g  {azeipdfisvov) zu s a g e n , w ie viele T a g e  
und  N ä c h te  er b esse r als diese N a c h t v e r le b t, so w ürde er w en ig  so lche  
finden im  V erg le ich  zu a llen  an d e ren  T a g e n  und  N äch ten . In diesem  F alle  
w äre  d e r T o d  ein G ew in n , d en n  e r  w äre  eine ruh ige  N ac h t. F ra g t  m an 
h ier n ich t m it R e c h t ,  w ie so k o m m t d en n  die A u sw ah l d ieser N a c h t in 
den  V o rd e rsa tz ?  E s  m uss d och  zu e rst c o n s ta tie r t w erden , dass eine so lche 
N a c h t e tw a s  B esseres und  ein G ew inn  sei, und  dann, w enn  d ieses co n s ta tie r t 
is t ,  dann  e rs t  k o m m t die A usw ah l. In  unserem  T e x te  w ird  ab e r  von  der 
A u sw ah l g esp ro ch en , b ev o r n och  d e r  S ch luss g ezo g en  ist, d ass eine so lche  
N a c h t ein G ew inn sei.

D em n ach  is t ivle^ctiiEvov h ie r s tö ren d . A n  d ieser T h a tsa c lie  w ird  sich 
kaum  e tw as  ändern , au ch  w enn m an  (/Xe^äaevov  s ta t t  m it «ausw ählen» in 
einer ab g e sc h w ä ch te n  B e d e u tu n g , allenfalls m it dem  A u sd ru ck e  «ins A u g e  
fassen» ü b e rse tze n  w ollte . D e r G ed an k e  e rfo rd e rt h ie r n u r die V erg le ich u n g
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einer ru h ig e n , trau m lo sen  N a c h t und  a ller übrigen  N ä c h te  und  T a g e  des 
L ebens. D iese  V erg le ichung  fü h rt zu dem  S atze , dass nu r w enige T a g e  u n d  
N ä c h te  b esser seien als eine so lche N ach t. U n d  d ieser S a tz  lä ss t so  die 
F o lg e ru n g  zu, dass d ann  d er T o d  ein G ew inn sei, denn  die ganze Z eit sei 
nu r eine einzige so lche N ac h t. D ie V erg le ich u n g  se lb s t und  n ich ts  anderes 
fü h rt h ie r die S ch lu ssfo lg eru n g  herbei. D esh a lb  e rsch e in t au ch  (jxeipduevov 
a ls überflüssig  und  s tö ren d , weil es von  d e r  V erg le ich u n g  ab len k t.

P ag . 41 , B, C. D ie P eriode  h ie r m ö c h te  ich in fo lgender W eise  inter- 
p u n g ie re n : y.al örj t o fiiytorov, rovg tyjTi i^exaCovva v.at iqtvviüvza ölgirtQ rovg 
h 'ic d t)a  ötctyeiv, xlg avziov aoefng foti y.al 1 Ig n i t im  ui-v, t a n  1Y o v —  fV i jiooo) 
(V uv n g ,  oj arÖQtg ö iv a a x a i , öe^atro l i tc a a u i  rov i m  T qoiccv äyayövta  rijv 
jroXXtjv otQttTiav rj ’O dvoosa fj ütovcpov tj —  üXXovg uvQiovg av rtg t in o i  v.at 
avÖQag y.al yvvaly.ag, rag iy .ü  d iaX fym D ai y.al gw eiva i x a i t'^tzä'Ceiv dj.irjyavov 
av th j  £vdai[tfmag.

D arn ac h  ist y.al fit] zo H tyim ov  eine A p p o sitio n  zum  fo lgenden  S atze, 
d essen  S u b jec t zu n äch st d u rch  den  Infin itivsatz rovg exel i'S_tzä'Covzu . . . 
öiciyeiv g eb ild e t und  u n te n  n ach  den E in sc h a ltu n g en  du rch  den  sy n o n y m e n  
A u sd ru ck  i£ trcxu iv  w ied e rh o lt w ird u n d  w ozu das P rä d ica t ä/xrfyavov av sl'rj 
evdaifioviag ist. D ie P erio d e  se lb st w ird zw eim al u n te rb ro ch e n , das einem al 
d u rch  die F ra g e  h i l  vromn, das an d erem al h inw iederum  diese F ra g e  se lb s t 
d u rch  den au ß e r d e r  C o n s tru c tio n  liegenden  Z usatz  aXknrg bis yvvaly.ag. 
L e tz te re r  Z usatz  b ie te t nun den  A n h a ltsp u n k t, um  d ara n  d as zu den  In 
finitiven zu co n s tru ie ren d e  R e la tiv u m  zu knüpfen . S o  k o m m t die A n ak o lu th ie  
w ieder ins G ele ise , indem  die Infin itive und  d a ru n te r  d as  g en a n n te  S yno- 
n y m u m  i^ezd'Cuv h ie r von  neuem  als S u b jec t a u f tr itt  und  den Ü b erg an g  
zum  I’räd ica te  chnr/avov av eirj avöaifjovlag v e rm itte lt.

In d er Ü b erse tzu n g  k ö n n te  m an diese V erb indung  beiläufig  so n ac h 
ah m en  : U n d  vo llends die H au p tsac h e , die Z eit zuzubringen , indem  m an die 
B ew o h n er d o r t , w ie die h ie r , au sfo rsch t und  p r ü f t , w er von  ihnen  w eise 
ist und  w er es nu r g la u b t,  ab e r  n ic h t is t ,  —- w ie viel g äb e  m an w oh l 
d a ru m , o R ic h te r ,  den  F ü h re r  des zah lre ichen  H ee res  v o r T ro ja  auszufor
schen  o d er O d y sseu s  od er S isy p h u s  o d er —  ta u sen d  an d e re  M änner und  
F ra u en  k ö n n te  m an  nennen , m it denen  G esp räch e  zu füh ren  und  in G esell
sch aft zu sein und  sie auszuforschen  eine un säg lich e  G lückseligkeit w äre.





Sehulnaehriehten.
I .  

Personalstand.
Am Schlüsse des II. Semesters 1887 bestand der Lehrkörper aus folgenden Mitgliedern:

A. Für die obligaten Lehrfächer.

N a m e  u n d  C h a r a k te r
Ordi- 

uariuB 
in der CI.

L e h r f a c h  u n d  C la s se
1  C 5 ^'S G:© 2  

UJ

I Jo se f Suman, Director —
Griechisch VIII. — Seit 9/ s 8 7  Deutsch 

VII.
5

reap.
8

2 Johann Vauru, Professor, 8 . Rangscl. III. a. Latein, Griechisch, Deutsch III. a. •4

3
Karl Ahn, Dr. der Philosophie, Pro

fessor, 8 .  Rangsclasse V. a. Latein VII. — Griechisch IV. a., V. a. 14

4
Jo se f Marn, Weltpriester, Professor, 

8 .  Rangscl., f. b. Consistorialrath —
Religionslehre in den b. 11. c. Abth. 

d. U.-G. — Exhortator. 1 6

5 Friedrich Žakelj, Prof., 8 .  Rangsclasse VI. a. Latein VI. a. — Griechisch VI. a., VII. '5

6 Anton Heinrich, Prof., Besitzer des 
goldenen Verdienstkreuzes m .d .K r.

V.b.
bis

n U  8 7

Geographie u. Geschichte IV. a., V. b., 
VII. — Deutsch V .b ., V I.b. Seit 
,3/ 4 8 7  krankheitshalber beurlaubt.

16

7 Valentin Kermauner, Professor — Krankheitshalber beurlaubt. —

8
Michael Wurner, Professor, Custos des 

phys. Cabinettes VII.
Mathematik IV. a., V .a., VII. — Physik 

IV. a., VII. 1 6

9
Maximilian Pleteränik, Prof., Mitgl. d. 

k. k. Landesschulrathes, 8 .  Rangscl. — Griechisch VIII. 5

1 0 M atthäus Vodušek, Professor Il.a .
Latein u. Deutsch II. a. — Slovenisch 

II. a . , IV. c. — Seit 9/ s S 7  slov. 
Freicurs I.

17
res[>.
*9

11
Vincenz B oritner , Professor, Custos 

des chemischen Cabinettes VIII. Mathematik IV. b . , VI. b .,  VIII. — 
Physik IV. b . und C., VIII. 17

12
Heinrich Gartenauer, Dr. phil. natur., 

Prof., Custos d. naturliist. Cabinettes —
Naturwissenschaften I .a . , H .a., III.a ., 

V. a., VI. a. — Mathematik I . a., II. a., 
III. a.

19

13
Emmerich Nedwed , Professor, k. k. 

Lieutenant a. D. —

Geographie u. Geschichte III. a., VI. a., 
VIII. —  Deutsch V I.a., VII. —  Vom 
ls/4 bis 9/s 87 Geographie und Ge
schichte VI. a., VII., VIII. —  Deutsch 
VI. a., VI. b., VII. Seit 9/& s 7 krank
heitshalber beurlaubt.

1 6
re«|>.
>9

1 4
Johann Suetina, W eltpriester, D r. d. 

Philosophie, Professor

Religionslehre im O. G. —  Propädeu
tik V II. , VIII. —  Exhortator für 
dqs Obergymnasium.

1 6

*
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N a m e  u n d  C h a r a k te r
Ordi
narius 

in der CI.
L e h r f a c h  u n d  G la sse

C 3
ü
gffi

i 5
Anton Kaspret, vvirkl. Gymnasiallehrer, 

Custos der geogr.-histor. Lehrmittel
sammlung

VI. b.

Geograph, u. Gesch. I I I .b., c., IV. b .,C., 
VI. b. — Slovenisch. F reicursl. — 
Vom 13/ 4 bis 9/5 87 Geograph, u. Ge
schichte IV. a., b., C., V.b., V I.b. — 
Slovenisch Freicurs I. — Seit 9/ s 87 
Geographie und Gesch. IV. a., b., c., 
VI. b., VII., VIII.

iS
resp. j 
21, 
22

i6 Anton Bartel, wirklicher Gymnasial
lehrer IV. b. Latein, Griechisch, Deutsch IV. b. — 

Slovenisch IV. b., VIII. 18

17

Alfons Paulin, wirklicher Gymnasial
lehrer, k. k. Oberlieut. i. d. Reserve, 
Custos der Gymnasial- und Unterstü
tzungsfonds - Bibliothek, Custos des 
k. k. botanischen Gartens

Seit 
■7, s 7 
V .b.

Naturwissenschaften I.b ., I I .c., III.b ., 
c., V.b., VI. b. — Mathematik I.b . 
— Geographie I.b .

18

18
Thomas Zupan y W eltpriester, Prof., 

f. b. Consistorialrath, Mitgl. d. k. k. 
L. Sch. R. u. d. Gemeinderathes (zur 
Dienstleistung zugewiesen)

—
Religionslehre i. d. a. Abth. d. U.-G. 

—  Slovenisch I .a., III. c., VI. a. — 
Exhortator für das Untergymnasium

16

19
Augustin Wester, Prof. (zur Dienst

leistung zugewiesen) —
Mathematik II.C., III. b., c., IV. c., V, b., 

VI. a. ' 9

20
Alexander Pucsko, suppl. Gymnasial

lehrer, k. k. Lieut. in der Land w., 
versieht die deutsche Schülerbiblio
thek

I. a. Latein I.a . — Deutsch I.a., V. a., VIII. iS

21 Johann Subic, suppl. Gymnasiallehrer —

Naturwissenschaften I. c., II. b. — Ma
thematik I.e., II.b . — Geographie 
I.e. — Slovenisch III.a . — Seit 
9/5 87 auch Geographie I.a.

16
resp.
19

22 J o se f Pichler, suppl. Gymnasiallehrer III. e. Latein III. c., V. a, — Griechisch III. c. 
— Slovenischer Freicurs II. *9

23 Laurenz Požar, Dr. der Philosophie, 
suppl. Gymnasiallehrer III. b. Latein, Griechisch III. b. — Slovenisch 

m .b .,  V I.b., VII. 18

24 Karl Sega, suppl. Gymnasiallehrer II. c.

Latein II.c. — Deutsch I.b ., II.c. — 
Slovenisch II. c. — Vom ,2/, 87 La
tein II.c. — Griechisch V .b. — Slo
venisch II. c. und seit 9/5 87 auch 
Geographie und Geschichte II. c.

18 
resp. 
>5,
19

25
Lukas Pintar, suppl. Gymnasiallehrer, 

versieht die slov. Schülerbibliothek IV. c. Latein, Griechisch, Deutsch IV. c. — 
Slovenisch V. b. 16

26 Ludwig Lederhas, suppl. Gymnasial
lehrer IV. a.

Latein IV. a., V. b. — Deutsch III. c. 
und seit 12/, 87 IV. a. — Slovenisch 
IV .a. bis ' 7 , 87.

18

27
Oskar Gratzy, Dr. d. Philos., suppl. 

Gymnasiallehrer, k. k. Lieutenant in 
der Reserve

—

Geographie und Geschichte I. a., II. a., 
b ., c., V .a. und seit u / t 87 auch 
Deutsch V .b. — Vom !,/5 87 Geogra
phie und Geschichte III.a ., V .a., b., 
V I.a. — Deutsch V .b., VI.b.

18
resp.
21,
23

28 Franz Nouak, suppl. Gymnasiallehrer I.b . Latein, Slovenisch I.b . — Griechisch 
VI. b. — Seit 9/5 87 Deutsch VI.b.

16
resp.
J9
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N a m e  u n d  C h a r a k te r Ordi- 
narius 

in (1er CI.
L e h r f a c h  u n d  C la s se

W
öc

he
nt

lJ
j 

St
un

de
n 

||

29
M atthäus Suhač, suppl. Gymnasial

lehrer, k. k. Lieutenant in der 
Landwehr

11. b.
L atein , Slovenisch II. b. — Deutsch 

II .b., III.b . und seit 9/6 87 auch 
Geographie und Geschichte II. b.

17
mp. 
21

30
Alois Tavčar, suppl. Gymnasiallehrer, 

k. k. Lieut. i. d. Res. I.e. Latein, Deutsch I.e. — Slovenisch 
I. C., V. a. 17

; 3 * 

32

Martin Petelin, Probecandidat u. suppl. 
Gymnasiallehrer (approb.) — Seit 12/, 87 Latein VI.b. — Deutsch 

I.b ., II. c. — Slovenisch IV. a. 17

Franz Orožen, suppl. Lehrer an der 
hiesigen Oberrealschule — Seit 13/ 4 87 Geographie u. Geschichte 

III.b ., c. 6

— Anton Skubic, Professor — Bis 87 Latein V l.b . — Griechisch 
V .b. — Deutsch IV. a. (•4)

B. Für die nichtobligaten Lehrfächer.
33. F ranzösische  Sprache für Schüler von der IV. Classe an, ä 2 St. w., I. u. II. Curs, 

lehrte Oberrealschulprofessor Emanuel Ritter v. Stäuber.
Italienische Sprache für Schüler von der IV. Classe an, 5 St. w., in 3 Cursen lehrte 

Prof. Dr. C. Ahn.
Stenographie  für Schüler von der V. Classe a n , 4 St. w ., in 2 Cursen lehrte bis

17 , 87 Prof. A. Heinrich. — Vom 13/4 87 lehrten diesen Gegenstand die suppl. Gymnasiallehrer
A. Pucsho und F. Novah.

34. Z eichnen für Schüler des ganzen Gymnasiums in 2 Cursen (4 Abth.), 4 St. w., lehrte 
der Oberrealschulprofessor Franz Globočnih.

K alligraphie für Schüler des Untergymnasiums in 2 Abth., 2 St. w., lehrte der 
suppl. Gymnasiallehrer L. Pintar.

35. G esang für Schüler des ganzen Gymnasiums in 4 A b th ., 5 St. w., lehrte der Dom
chorregent Anton Foerster.

36. T u rn en  für Schüler des ganzen Gymnasiums in 6 Abth., 6 St. w., lehrte der Turn
lehrer an der k. k. Lehrerbildungsanstalt Julius Schmidt.

A n m e r k u n g :  M usikalischen U nterrich t erhielten m ehrere G ym nasialschüler in der M usikschule der
philharm onischen Gesellschaft, der G lasbena M atica und im Collegium Aloysianum .

*
Botanischer Gärtner: Johann Rulitz.

*

Gymnasialdiener: Anton Franzi.
*

Hausm eister: Franz Bolle.

II.

Lehrverfassung.
Der Lectionsplan für die obligaten Lehrfächer schließt sich im wesentlichen an den all

gemeinen gesetzlichen Lehrplan (Min.-Vdg. v. 26. Mai 1884 Z. 10128) an. Speciell normiert der 
h. Min.-Erlass v. 20. Sept. 1873 Z. 8171 für das k. k. Staats - Obergymnasium in Laibach neben 
den acht Classen mit d e u t s c h e r  U n t e r r i c h t s s p r a c h e  für das Untergymnasium Parallel- 
Abtheilungen mit t h e i l w e i s e  s l o v e n i s c h e r  Unterrichtssprache.

Weiters wurde mit dem h. Unt.-Min.-Erlasse v. 18. März 1882 Z. 19277 ex 1881 bestimmt, 
dass das Slovenische als Muttersprache bei jenen Schülern, die von ihren Eltern als Slovenen

* *
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Vorgeführt werden, als obligat zu betrachten sei. Betreffend die slovenischen Abtheilungen am 
Untergymnasium wurden mit dem h. Unt.-Min.-Erlasse vom 22. Juli 1882 Z. 10820 nachstehende 
Normen erlassen:

aj In der I. und II. Classe ist das Slovenische Unterrichtssprache fiir alle Lehrgegen- 
stände mit theilweiser Ausnahme des deutschen Sprachfaches; auf letzteres entfallen 
4 wöch. Lehrstunden.

b) In der III. und IV. Classe ist das Deutsche die Unterrichtssprache für die Lehrgegen- 
stände «Deutsch> und «Griechisch». Bei den Übersetzungen aus Caesar in der IV. Classe 
kann neben der slovenischen auch die deutsche Sprache in Anwendung kommen. Wöch.
Stundenzahl für das Deutsche in der III. Classe 3, in der IV. Classe 4.

cj In den relativ-obligaten oder freien Lehrfächern ist die Unterrichtssprache (mit Ausnahme 
des Gesanges) die deutsche, die Terminologie überhaupt in beiden Sprachen zu geben.

I. Classe.
1.) R elig ionsleh re : Kathol. Katechismus. Vom Glauben, von den Geboten, Sacramenten 

und Sacramentalien.
2.) L a te in : Regelmäßige Formenlehre des Nomens und Verbums, Memorieren der Para

digmen und Vocabeln, lat.-deutsche und deutsch-lat., resp. lat.-slov. und slov.-lat. Übersetzungs
beispiele und häusliches Aufschreiben der in der Schule durchgenommenen Übersetzungen, später 
allwöchentlich 1 bis 2 kleine Aufgaben zum Übersetzen ins Lateinische Vom dritten Monate 
an wöchentlich eine Composition von einer halben Stunde.

3.) D eu tsch : (Abth. a.) Grammatik: Lehre vom einfachen, erweiterten und einfach zu
sammengesetzten Satze, regelmäßige Formenlehre, parallel mit dem lat. Unterricht. — Lesen, Sprech
übungen, Vortragen. — Orthograph. und gramm. Übungen, Aufsätze, zumeist Nacherzählungen; 
im II. Sem. alle 8 Tage eine Arbeit. — (Abth. b., c.) Formenlehre, Einübung derselben in beider
seitigen Übersetzungsbeispielen; orthogr. Dictate. — Lehre vom einfachen und bekleideten Satze.
— Lesen, Sprechen, Vortragen memorierter kurzer Lesestücke. — Alle 14 Tage eine schriftl. 
Hausarbeit (Sätze, Übersetzungen aus dem Sloven.; später kleine Erzählungen, vom Lehrer er
zählt und von den Schülern in der Schule nacherzählt).

4.) S lovenisch : (Abth. a.) Regelmäßige Formenlehre, slovenisch-deutsche und deutsch- 
slovenische Übersetzungsbeispiele, Memorieren von Vocabeln und Phrasen, häusl. Aufschreiben 
der Übersetzungen; im II. Sem. alle 14 Tage eine schriftliche Hausarbeit. — (Abth b., c.) 
Grammatik: regelmäßige Formenlehre, W iederholung der Lehre vom einfachen Satze; der ein
fach bekleidete und einfach zusammengesetzte Satz. — Lesen, Sprechen und Vortragen. — 
Orthogr.-grammatische schriftliche Übungen; alle 14 Tage ein schriftlicher Aufsatz. Aufgaben 
erzählenden und erzählend beschreibenden Inhaltes.

5.) G eographie: Fundamentalsätze der mathematischen Geographie, so weit als diese 
zum Verständnisse der Karten unentbehrlich sind und elementar erörtert werden können. Be
schreibung der Erdoberfläche nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und der allgemeinen Schei
dung nach Völkern und Staaten; Kartenlesen, Kartenzeichnen.

6.) M athem atik : A. A r i t h m e t i k :  Das dekadische Zahlensystem. Die vier Species mit 
ganzen unbenannten und benannten Zahlen. Das metrische Maß- und Gewichtssystem. Theilbar- 
keit der Zahlen, gemeine und Decimalbrüche. —  B . G e o m e t r i s c h e  A n s c h a u u n g s l e h r e :  Die 
Grundgebilde: Gerade, Kreis, Winkel und Parallelen. Das Dreieck mit Ausschluss der Con- 
gruenzsätze. Die fundamentalen Constructionsaufgaben. — Abwechselnd 1 Stunde Arithmetik, 
1 Stunde Geometrie.

7.) N atu rg esch ich te : T h i e r r e i c h :  (I. Sem.) Säugethiere, dann einige Formen aus der 
Abtheilung der Weich- und Strahlthiere. — (ü . Sem.) Gliederthiere mit Bevorzugung der Insecten.

II. Classe.

1.) R elig ion : Der Geist des kathol. Cultus, von kirchlichen Personen, Orden, Geräthen, 
Handlungen und Zeiten.

2.) L a te in : Ergänzung der regelmäßigen Formenlehre durch Hinzufügung der in der
I. Classe noch übergangenen Partien der Pronomina und Numeralia, und die wichtigsten Unregel
mäßigkeiten in der Flexion, eingeübt wie in der I. Classe; Erweiterung der syntaktischen Formen 
durch Hinzufiigung des Accus, cum Inf. und Abi. abs. Memorieren wie in der I. Classe, später 
häusliches Präparieren. Allwöchentlich eine Composition von einer halben Stunde, alle 14 Tage 
ein Pensum.

3.) D eu tsch : (Abth. a.) Grammatik: Der zusammengezogene und zusammengesetzte Satz. 
Praktische Übungen in der Interpunction. Lesen (mit sachlicher und sprachlicher Erklärung). —



Sprechen, Vortragen memorierter Gedichte und pros. Aufsätze. — Dictate zu orthographischen 
Zwecken und Aufsätze (Erzählungen und Beschreibungen mit erweitertem Stoff aus der Geographie 
und Naturgeschichte). Drei Arbeiten im Monate, abwechselnd Schul- und Hausarbeiten. — 
(Abth. b., c.) Derselbe Lehrstoff, modificiert nach den Vorkenntnissen der Schüler.

4.) S lovenisch : (Abth. a.) Übersichtliche W iederholung der Form enlehre, praktische 
W ortbildungslehre, Syntax. — Lesen, Sprechübungen. — Schriftliche Übungen. Alle 14 Tage 
ein häuslicher Aufsatz (zugleich als orthographische Übung). — (Abth. b., c.) Ergänzung der 
Formenlehre, ausführliche Behandlung des Verbs, Lehre vom zusammengesetzten und abgekürzten 
Satze (Interpunction). — Lesen, Vortragen, mündliche und schriftliche Übungen, Hausarbeiten 
wie in der I. Classe.

5.) G eographie  und G esch ich te: A . G e o g r a p h i e :  Fortführung der mathematischen 
Geographie, namentlich in Bezug auf die Verhältnisse verschiedener Breitenlagen. Specielle 
Geographie Afrika’s und Asiens in topographischer und physikalischer Hinsicht, mit Bezugnahme 
auf Klima und Vegetation, Verkehrsleben und Culturzustände der Völker. Allgemeine Übersicht 
Europa’s nach Umriss, Relief und Flüssen. Specielle Geographie von Süd- und Westeuropa 
(2 St. w.) — B . G e s c h i c h t e :  Übersichtliche Darstellung der Geschichte des Alterthums, haupt
sächlich der Griechen und Röm er, mit besonderer Berücksichtigung des biographischen und 
sagengeschichtlichen Elementes (2 St. w.)

6.) M athem atik : A . A r i t h m e t i k :  W iederholung und Durchübung der Bruchrechnung, ab 
gekürzte Multiplication und abgekürzte Division. Hauptsätze über Verhältnisse und Proportionen. 
Die einfache Regeldetri mit Anwendung der Proportionen und der Schlussrechnung. Das Wich
tigste aus der Maß- und Gewichtskunde. Die Procentrechnung. Die einfache Zins- und Discont- 
rechnung. — B . G e o m e t r i s c h e  A n s c h a u u n g s l e h r e :  Congruenz der Dreiecke nebst Anwen
dungen. Die wichtigsten Eigenschaften des Kreises, der Vierecke und Vielecke. Vertheilung wie 
in Classe I.

7.) N a tu rg esch ich te : (I. Sem.) T h i e r r e i c h ,  u .zw .: Vögel, R eptilien, Amphibien und 
Fische, in passender Auswahl. — (II. Sem.) P f l a n z e n r e i c h :  Beobachtung und Beschreibung 
einer Anzahl von Samenpflanzen verschiedener Ordnungen mit Einbeziehung einiger Sporenpflanzen.

III. Classe.

1.) R e lig ion : Geschichte der Offenbarungen Gottes im alten Bunde (bibl. Geschichte des 
alten Bundes von der Urgeschichte bis auf Christus).

2.) L a te in : Grammatik (3 St. w .): Lehre von der Congruenz, vom Gebrauche der Casus 
und der Präpositionen. — Lectiire (3 St. w.) aus Cornelius Nepos. — Präparation. Alle 14 Tage 
eine Composition von einer ganzen Stunde in der Schule und ein Pensum als Hausarbeit.

3.) G riech isch : Einübung der Formenlehre (incl. Accente), mit Übergehung einiger 
weniger Ausnahmen bis zu den Verben in [j.t. Memorieren der Vocabeln. Beiderseitige Über
setzungen aus dem Übungsbuche. Präparation. Im II. Sem. alle 14 Tage ein Pensum, alle vier 
Wochen eine Composition.

4.) D eu tsch : (Abth. a.) Gram matik: Systematischer Unterricht in der Form en- und 
Casuslehre mit Berücksichtigung der Bedeutungslehre. — Lectüre mit sachlichen und sprach
lichen Erklärungen und Anmerkungen, letztere insbesondere zu stilistischen Zwecken. Memorieren 
und Vortragen. Alle 14 Tage abwechselnd eine schriftliche Schul- und Hausarbeit (Erzählungen, 
Beschreibungen, Schilderungen). — (Abth. b., c.) Derselbe Lehrstoff, dazu (wenn thunlich) Über
setzungen schwierigerer Erzählungen aus dem Slovenischen.

5.) S loven isch : (Abth. a.) W iederholung und Ergänzung der Form enlehre; Abschluss 
derselben. Participialconstruction, Satzverbindungen, Fortsetzung der Wortbildung. — Lesen und 
Vorfragen memorierter Lesestücke. Alle 14 Tage eine schriftliche Hausarbeit (Übersetzung leichter 
Erzählungen und Beschreibungen aus dem Deutschen ins Slovenische und umgekehrt). — 
(Abth. b., c.) Casuslehre, Satzverbindungen, Perioden, Präpositionen, Tempus- und Moduslehre 

(W ortbildungslehre). — Lesen, Vortragen, schriftliche Arbeiten wie in der vorigen Classe (neben 
Reproductionsaufgaben auch solche von eigener, freier Bearbeitung, nach vorheriger Besprechung 
in der Schule).

6.) G eographie und G esch ich te: A . G e o g r a p h i e :  Übersichtliche Darstellung der ma
thematischen Geographie, namentlich in Bezug auf das Verhältnis der wirklichen Bewegungen 
zu den scheinbaren. Vergleichende specielle Geographie der in der II. Classe nicht behandelten 
Länder Europa’s, mit Ausschluss der österr,-ungar. Monarchie, in enger Beziehung zur Geschichte. 
Specielle Geographie Amerika’s und Australiens. — /?. G e s c h i c h t e :  Übersicht der Geschichte 
des Mittelalters und Recapitulation derselben mit Hervorhebung der charakteristischen Momente 
aus der Geschichte des betreffenden österr. Landes (Innerösterreich) und ihrer Beziehungen zu 
der Geschichte der übrigen Theile der Monarchie. (Abwechselnd 1 St. Geographie, I St. Geschichte.)
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7.) M athem atik : ^ . A r i t h m e t i k :  Das abgekürzte Rechnen mit unvollständigen Zahlen. 
Die vier Grnndoperationen in ganzen und gebrochenen a l l g e m e i n e n  Zahlen. Potenzieren. 
Ausziehen der Quadrat- und Cubikwurzel mit Anwendung der abgekürzten Division. — B. G e o 
m e t r i s c h e  A n s c h a u u n g s l e h r e : Längen- und Flächenmessung. Einfache Fälle der Verwand
lung und Theilung der Figuren. Die Lehrsätze der Flächengleichheit im rechtwinkligen Dreiecke 
mit mannigfachen Anwendungen auf Constructionen und Berechnungen. Das Wichtigste über die 
Ähnlichkeit geometrischer Gebilde. Construction und Beschreibung der Ellipse, Parabel und 
Hyperbel. Vertheilung wie in Classe I.

8.) N a tu rw issen sch aften : (I. Sem.) M i n e r a l o g i e :  Beobachtung und Beschreibung einer 
mäßigen Anzahl der wichtigen und verbreiteten Mineralien mit gelegentlicher Vorweisung der 
gewöhnlichsten Gesteinsfortnen. — (II. Sem.) P h y s i k :  Allgemeine und besondere Eigenschaften 
der Körper. Wärmelehre. — C h e m i e :  Chemische Grundbegriffe. Kurze Charakteristik der wich
tigsten Metalloide und einiger ihrer Verbindungen; Verbrennungsprocess.

IV. Classe.

1.) R elig ion : Biblische Geschichte des neuen Bundes (die Jugendgeschichte, das Leben 
und Leiden, die Auferstehung Jesu; seine Kirche, ihre Ausbreitung).

2.) L a te in : Grammatik: Eigenthümlichkeiten im Gebrauche der Nomina und Pronomina, 
Tempus- und Moduslehre nebst den Conjunctionen, Prosodie und Elemente der Metrik (2 St. w.)
— Lectüre von Caesar bell, gall., mit Präparation (4 St. w.) In der zweiten Hälfte des II. Sem. 
Einübung der Metrik nach Ovids Chrestomathie (2 St. w.) — Alle zwei oder drei Wochen eine 
Composition in der Schule, alle 14 Tage ein Pensum als Hausarbeit.

3.) G riechisch: Grammatik: Kurze W iederholung und Ergänzung der Formenlehre, des 
Nomens und Verbums. Verba in [xt und verba anomala. Im II. Sem. die Hauptpunkte der Syntax, 
Einübung an beiderseitigen Übersetzungsbeispielen. Memorieren der Vocabeln, Präparation. — 
Die schriftlichen Arbeiten wie im II. Sem. der III, Classe.

4.) D eu tsch : (Abth. a., b., c.) Grammatik: Systematischer Unterricht, Syntax des zusammen
gesetzten Satzes, die Periode. Grundzüge der Prosodik und Metrik. Lectüre, Memorieren, Vor
tragen und schriftliche Arbeiten wie in der III. Classe.

5.) S lo v en isch : Bildungsform der Verba; Wiederholung der Tempus- und Moduslehre, 
Periode, W ortbildung, Metrik, eingeübt an den Lesestücken. — Lectüre wie in der III. Classe; 
Vortragen, — Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit, darunter auch die gewöhnlichsten Geschäfts
aufsätze.

6.) G eographie und G esch ich te : (I. Sem.) Übersicht der Geschichte der Neuzeit mit 
steter Hervorhebung jener Begebenheiten und Persönlichkeiten, welche für die Geschichte des 
habsburgischen Gesammtstaates eine besondere Wichtigkeit besitzen. — (II. Sem.) Specielle 
Geographie der österr. - ungar. Monarchie mit Rücksicht auf die wichtigsten Thatsachen ihrer 
Geschichte und Hervorhebung des engeren Heimatlandes.

7.) M athem atik : A. A r i t h m e t i k :  Die zusammengesetzte Regeldetri, der Kettensatz, 
die Zinseszinsrechnung. Die Lehre von den Gleichungen mit einer und mehreren Unbekannten.
-— B. G e o m e t r i s c h e  A n s c h a u u n g s l e h r e :  Stereometrie. Gegenseitige Lage von Geraden 
und Ebenen. Körperliche Ecke. Hauptarten der Körper. Oberflächen-und Rauminhaltsberechnung. 
Vertheilung wie in der I. Classe. Zeitweise schriftliche Arbeiten in der Schule und zu Hause wie 
in allen Classen des Untergymnasiums.

8.) P h y s ik : Statik und Dynamik; Magnetismus und Elektricität; Akustik, Optik, strah
lende Wärme.

V. Classe.

1.) R e lig ion : Begriff und Nothwendigkeit der Religion, allgemeiner Theil der kathol. 
Religionslehre, vorchristliche Offenbarung, Lehre von der Kirche Christi.

2.) L a te in : Lectüre (im I. und theilweise auch im II. Sem.) aus Livius, u. zw. das I. und 
XXI. Buch. Im IL Sem. O vid , u. zw. eine Auswahl vornehmlich aus den Metamorphosen und 
den Fasti (5 St. w.) — Grammatisch-stilistische Übungen (1 St. w.) Alle vier Wochen eine Com
position in der Schule und ein Pensum als Hausarbeit.

3.) G riech isch : Lectüre im I. Sem .: Xenophon mit Auswahl. Im II. Sem .: Homers Ilias 
im Umfange von 2 bis 3 Büchern, daneben — eine Stunde wöchentlich — Fortsetzung der 
Lectüre aus Xenophon. Präparation, Memorieren der Vocabeln und einiger Stellen aus der Ilias.
— Grammatik (1 St. w.) zur Erweiterung und Befestigung des attischen Dialektes. Alle vier 
Wochen ein Pensum oder eine Composition.

4.) D eu tsch : Gram matik: Jede zweite Woche eine Stunde. Lautlehre, Umlaut, Brechung, 
A blaut, W ortbildung. — Lectüre nach dem Lesebuche mit Erkläi'ungen, die Charakteristik, die
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dem Schüler bisher bekannt gewordenen epischen, lyrischen und rein didaktischen Dichtungs
gattungen betreffend. Memorieren und Vortragen. Schriftliche Arbeiten wie in der III. Classe.

5.) S lo v e n isch : Lectüre von Musterstücken aus der neueren Literatur mit sachlicher und 
sprachlicher Erklärung. Übungen im V ortrag; ergänzende Bemerkungen zur Formenlehre. (Er
klärung der Tropen und F iguren , Ergänzung zur M etrik, epische Poesie und ihre Arten.) — 
Wenigstens alle vier Wochen eine schriftliche Arbeit.

6.) G esch ich te: Geschichte des Alterthums, vornehmlich der Griechen und Römer bis 
zur Unterwerfung Italiens, mit besonderer Hervorhebung der culturhistorischen Momente und 
mit fortwährender Berücksichtigung der Geographie.

7.) M athem atik : A. A r i t h m e t i k :  Wissenschaftliche Behandlung der vier ersten Rech
nungsoperationen. Allgemeine Eigenschaften und Theilbarkeit der Zahlen. Lehre von den 
Brüchen, Zahlensysteme, insbesondere das dekadische. Verhältnisse und Proportionen nebst deren 
Anwendung. Lehre von den Gleichungen des ersten Grades mit einer und mit mehreren Un
bekannten nebst Anwendung auf praktisch wichtige Aufgaben (2 St. w.) — B . G e o m e t r i e :  
Planimetrie in wissenschaftlicher Begründung (2 St. w.) — Zu jeder Conferenz eine Composition, 
zuweilen ein Pensum.

8.) N a tu rg esch ich te : (I. Sem.) M i n e r a l o g i e :  K rystallographie; systematische Betrach
tung der wichtigsten Mineralien hinsichtlich der physikalisch-chemischen und sonstigen beleh
renden Beziehungen. Berücksichtigung der gewöhnlichen Felsarten nebst einer kurzen entwick- 
lungsgeschichtlichen Skizze der Erde. -— (II. Sem.) B o t a n i k :  Charakterisierung der Gruppen 
und Ordnungen des Pflanzenreichs auf Grund des morphologischen und anatomischen Baues mit 
gelegentlicher Belehrung über Pflanzenphysiologie und Paläontologie.

VI. Classe.
1.) R elig ion : Christliche Glaubenslehre. (Gott an sich, im Verhältnisse zur W elt als 

Schöpfer, Erhalter und Regierer, Erlöser und Heiliger — Lehre von der G nade, den Sacra- 
menten, — als Vollender.)

2.) L a te in : Lectüre von Sallusts bell. Jugurth., Ciceros (I.) in Catilinam (Caesars bell, 
civ.); Vergils Eclog. und Georgica (mit Auswahl), Aeneis. Sonst wie in der V. Classe.

3.) G riechisch: Lectüre im I. Sem .: Ausgewählte Partien aus Homers Ilias im Umfange 
von 6 Büchern. Im II. Sem .: Herodot, Hauptpunkte aus der Geschichte der Perserkriege; daneben, 
namentlich im I. Sem., etwa alle 14 Tage 1 Stunde Lectüre aus Xenophon. — Grammatik und 
Pensum wie in der V. CI.

4.) D eu tsch : Grammatik: Alle 14 Tage 1 Stunde. Genealogie der germanischen Sprachen. 
Einführung in einige wichtigere Principien der Spraclibildung. — Lectüre und Erklärung von 
Musterstücken (Klopstock, W ieland, Lessing), zum größeren Tlieile nach dem Lesebuche, nebst 
Anmerkungen, auf Beobachtung und Charakterisierung der stilistischen Formen gerichtet. Privat- 
lectüre. — Geschichte der deutschen Nationalliteratur (von rein historischem Standpunkte) im 
Grundriss, von den Anfängen bis zur Sturm- und Drangperiode. — Von drei zu drei W ochen 
abwechselnd eine Schul- und eine Hausarbeit.

5.) S lovenisch : Fortsetzung der Lectiire im Anschluss an die V. Classe, mit sachl. und 
sprachl. Erklärung und ästhetischer Würdigung. Abschluss der epischen Poesie, lyrische Dichtung. 
Sonst wie in der V. CI.

6.) G esch ich te : Schluss der Geschichte der Römer und Geschichte des Mittelalters mit 
eingehender Behandlung der Geschichte des Papst- und Kaiserthumes, in gleicher Behandlungs
weise wie in der V. CI.

7.) M athem atik : A. A r i t h m e t i k :  Im I. Sem. die Lehre von den Potenzen, Wurzeln 
und Logarithmen. Im II. Sem. quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten und die Anwen
dung auf die Geometrie. — B . G e o m e t r i e :  Im  I. Sem. Stereometrie, im II. Sem. ebene T ri
gonometrie mit reichlichen Anwendungen. — Aufgaben wie in der V. C I.; Vertheilung wie 
in CI. I.

8.) N a tu rg esch ich te : Somatologie; Zoologie: Systematische Betrachtung der W irbelthiere 
und der wichtigeren Gruppen der wirbellosen Thiere, nach morphologisch-anatomisch und ent
wicklungsgeschichtlichen Grundsätzen mit gelegentlicher Berücksichtigung vorweltlicher Formen.

VII. Classe.
1.) R elig ion: Christkatholische Sittenlehre (allgemeine und besondere).
2.) L a te in : Lectüre von Cicero’s Reden und eines Dialoges; Fortsetzung der Lectüre 

von Vergils Aeneis. Sonst wie in der V. Classe.
3.) G riech isch : Lectüre von Demosthenes’ Staatsreden. Im II. Sem. auch ausgewählte 

Partien aus Homers Odyssee. — Grammatik und schriftliche Arbeiten wie in der V. CI.
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4 .) D eu tsch : Lectiire (7.11m Tlicile nach dem Lesebuche). Herder, Goethe, Schiller; An
merkungen wie in der VI. Classe. Privatlectüre. Redeübungen. Literaturgeschichte, ähnlich wie 
in der VI. Classe, bis zu Schillers Tode. Schriftliche Arbeiten wie in der VI. Classe.

5.) Slovenisch: Lectiire wie in der VI. Classe. — Dramatische Dichtung. — Altslove- 
nische Laut- und Formenlehre. — Übersicht der altslovenisclien Literatur. — Alle drei bis vier 
Wochen eine schriftliche Arbeit.

6.) G eschichte : Geschichte der Neuzeit mit besonderer Hervorhebung der durch die 
religiösen, politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen hervorgerufenen Veränderungen im 
Bildungsgänge der Culturvölker und mit fortwährender Berücksichtigung der Geographie.

7.) Mathematik: A. A r i th m e t ik :  Quadratische Gleichungen mit zwei Unbekannten und 
solche höhere Gleichungen, welche sich auf quadratische zurückführen lassen. Progressionen. 
Die Zinseszinsen- und Rentenrechnung. Kettenbrüche. Diophantische Gleichungen des ersten 
Grades, Combinationslehre mit Anwendungen. Binomischer Lehrsatz. — />. G e o m e t r ie :  Übungen 
im Auflösen von trigonometrischen Aufgaben und goniometrischen Gleichungen. Elemente der 
analytischen Geometrie in der Ebene mit Einschluss der Kegelschnittslinien. Schriftliche Arbeiten 
wie in der V. Classe. Vertheilung wie in der I. Classe.

S.) Physik: Allgemeine Eigenschaften der Körper. Statik und Dynamik fester, tropfbar- 
und ausdehnsam-fliissiger Körper, Wärmelehre. Chemie.

9.) Philosophische Propädeutik: Formale Logik.

vm. Claase.
1.) R eligion: Kirchengeschichte; Darstellung des innern und äußern Lebens der Kirche

Christi.
2.) Latein: Lectüre: Taciti Germania (Cap. I bis 27) " nd zusammenhängende größere 

Partien aus beiden oder einem seiner Hauptwerke. Horaz, Auswahl aus den Oden, Epoden, 
Satyren und Episteln. Sonst wie in der V. Classe.

3.) G riech isch : Lectüre im I. Sem .: Plato (Apologie und zwei kleinere Dialoge). Im
II. Sem.: ein Drama des Sophokles, darnach nach Thunlichkeit Fortsetzung der Lectüre aus der 
Odyssee. Grammatik und schriftliche Arbeiten wie in der V. Classe.

4.) D eutsch: Lectüre (zum Theil nach dem Lesebuche). Goethe, Schiller, Lessings Laokoon, 
Schillers Abhandlung «Über naive und sentimentalische Dichtung», mit Erklärungen und die stili
stischen Ergebnisse zusammenfassenden Anmerkungen. Privatlectüre. Redeübungen. Literatur
geschichte, ähnlich wie in der VI. CI., bis zu Goethe’s Tode. Schriftliche Arbeiten wie in der
VI. Classe.

5.) Slovenisch: Übersicht der mittleren und neueren slovenischen Literatur, verbunden 
mit sprachlichen und sachlichen Erklärungen der einschlägigen Musterstücke aus dem Lesebuche.
— Redeübungen. Schriftliche Arbeiten wie in der V. Classe.

6.) Geschichte: Im I. Sem.: Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie in ihrer 
weltgeschichtlichen Stellung; übersichtliche Darstellung der bedeutendsten Thatsachen aus der 
inneren Entwicklung des Kaiserstaates. — Im II. Sem .: Österreichisch-ungarische Vaterlands
kunde (2 St. w .) ; Recapitulation der Hauptmomente der griechischen und römischen Geschichte. 
(1 St. w.)

7.) Mathematik: Übungen an der Auflösung mathematischer Probleme. W iederholung 
der wichtigsten Partien des mathematischen Lehrstoffes. — Schriftliche Arbeiten wie in der
V. Classe.

8.) Physik: Magnetismus, E lektricität, W ellenlehre, Akustik, O ptik, Elemente der 
Astronomie.

9.) Philosophische Propädeutik: Empirische Psychologie.
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IV.

Absolvierte Lectüre in den classischen Sprachen.

III. a. 

III. b.

III. c.

IV. a. 

IV .b.

IV. c.

V .a.

V .b .

VI. a.

VI. b.

VII.

VIII.

V .a .

V .b .

V I.a.

a) Aus dem Lateinischen.
CI.: Cornelius Nepos: Milt., Them., Arist., Paus., Cimon, Lysand., Alcibiad., Thrasyb.,

Conon, Dion, Iphicrat., Chabrias, Timotheus, Epaminondas, Pelop. (Hannibal 
Privatlect.)

» Cornelius Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon, Lysander, Alcibiades,
Thrasybulus, Conon, Iphicrates, Chabrias, Timotheus, Epaminondas, Pelopidas, 
Agesilaus, Hannibal (theilw.)

» Cornelius Nepos: Praefatio, Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon, Lysander,
Thrasybulus, Conon, Iphicrates, Epaminondas, Pelopidas, Agesilaus, Phocion, 
Hamilcar, Hannibal (mit Auswahl).

» Caesar, bell. Gali. I., IV. (mit Auswahl), VII.
Ovid. Metam. I. (ed. Sedlmayer).

» Caesar, bell. Gali. lib. I., II., IV., V. 8— 23, VI. 9—25.
Ovid. (ed. Sedlmayer), Metam. I; Fasti III; Trist. I.

» Caesar, bell. Gail. (ed. Prammer) lib. I. (bellum Helveticum u. bellum Ariovisti); lib. V.
cap. I — 23 (altera expeditio Caesaris in Britanniam), cap. 24— 52 (bellum Ambio- 
rigis) als Privatlectüre; lib. VII. (bellum Vercingetorigis) cap. 1— 5 1 , das weitere 
curso risch.

Ovid. (ed. Sedlmayer) Met. I. (de quattuor generis humani aetatibus); Fast. III. (occasus 
Delphini), V. (Quirinalia).

» T . Livii lib. I., XXI. 1 — 12, 14— 16, 18, 21—24, 30— 32, 35— 39.
Ovid. Metam, (nach Sedlmayers Ausgabe): I, 2, 3, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 36 (Privat

lectüre); Fasti 3 (Privatl.), 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 18; Trist. 6 (Privatlectüre).
> Livius I., XXI. I — 30.

Ovid., Auswahl aus den Metamorphosen und Fasti (ed. Sedlmayer).
» Sallust. bell. Jugurth. (cap. 63—94 als Privatlectüre).

Vergil. Aeneid. lib. I., II. 1—437, III. (als Privatlectüre); Bucol. eclog. I., V.; Georg, 
lib. II. 136— 176, 458— 540.

Ciceron. orat. in Catil. I.
Caesar, bell, civil, lib. I. (mit Auswahl).

» Sallust. (ed. Scheindler) bell. Jugurth.
Vergil. Aeneid. lib. I., II .; Georg, lib. II. 136— 176, 458—54°  > 111- 47° —566;

Eclog. I., V.
Cicero (ed. Nolil) orat. I. in Catilinam.
Caesar, (ed. Dinter) de bell, civil, lib. I. cap. I —42.

3 Cicero in Catilin. L, ü .,  III. orat.
Cicero pro Milone cap. I — 27.
Virgil. Aeneid. VI., VII., VIII. u. IX. theilweise.

» Horaz Carm. I. I— 4, 7, 11, 12, 14, 18, 20—22, 24, 29, 31, 32, 34, 37, 38. II. 1,
3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, iS, 20. III. 1—4, 8, 9, 13, 21, 24, 30. IV. 2, 3, 7, 8,
14, 15; Carm. sec. Epod. 2, 7, 9, 13 ; Sat. I. I, 9, II. 6 ; Ep. I. 2, 16, II. 2.

Tacitus Germ. 1— 27, Annal. 1— 15, 72—81, II. 27—43, 53—61, 69—83, III. 1 — 19.

b) Aus dem Griechischen.
CI.: Xenophon Anabas. I ., II ., III., V., V II., VIII. Abtheilung nach der Chrestomathie 

von Schenkel.
Homeri Iliad. I., II., III.

* Xenophon (Chrestom.): Anabas. I., II., III., IV., V., V I.; Kyrop. I. (Privatlectüre).
Ilom eri Iliad. I., II.

» Homeri Iliad. III., IV. 66— 244, 442—451, V. 1 — 18, 38—222, 533— 606, VI. 52—476
(als Privatlectüre); VII. 4 4 —303; XVI. 1— 75, 105— 137, 156— 240, 299— 338,
574— 5 7 9 , 657— 722; XVIII. 1 — 137, 340 (als Privatlectüre); XXII. 1 — 161,
232— 463.

Ilerodots Perserkriege (nach H intner): I.— VIII., XII., XVIII., XIX., XXV.—XXIX., 
XXXVI., XLI., LIH., LVI.

Xenophon. Cyrop. (nach Schenkl): IX., X.
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V I.b. CI. Homeri Iliad.: III., IV., VI., VII., XVI. (XVIII. Privatlectiire).
Herodoti Hist. (ed. Hintner): I.— X., X II., X III., XVIII.—X X ., XXV.—XXIX., 

XXXVI,—XXXVIII., (X X X IX — XL. curs.), XLI.—X L IV ., L I., LIH .; Anhang: 
I.— III. (Privatlectiire).

Xenophon (Chrestom.): Comm. I., III., IV. (theilweise).
VII. » Demosthen. orat. in Philipp. I., II., de pace (als Privatlectiire), de Chersonneso.

Homer, Odyssee (I., II. als Privatlectiire), V., VI., VII., VIII., XIII. (theilweise).
VIII. » Homer, Odyssee IX., X .; Platon, Apologie, Kriton, Entliyphron; Sophokles, Antigone.

V.

T h e m a t a .

a) Zu den deutschen Aufsätzen im Obergymnasium.
V. a. Classe.

i.) Eine Mondnacht im Sommer. (Schilderung.) — 2. a) Erfahrung macht klug, bj Eine 
Burgruine. (Beschreibung.) — 3.) Uns alle zieht das Herz zum Vaterland. (Schillers «D. Carlos».)
— 4. a) Kriemhild und Gudrun. (Eine Parallele.) b) Der fleißige und der faule Schüler. —
5.) Die Vasallentreue in der deutschen Heldensage. — 6 . a) Die Zeit — ein Strom, bj Glück 
und Glas, wie bald bricht das. — 7. aj Gliederung der Vertheidigungsrede des Dachses. Reineke 
Fuchs I. G. bj Welche menschliche Lebensformen treten uns im I. und II. G. von Reineke Fuchs 
in der Verkleidung des Thierlebens entgegen? — 8. a-J Sales y Gomez’ Tod. b) Frühlings
freuden in Feld und Wald. — 9. a) Über den Nutzen der Pflanzen, b) Eine Circusscene in 
Rom. Frei nach: Ave Caesar, morituri te salutant! c) Früh übt sich, was ein Meister werden will. 
(Schillers «Teil.») —  10. aj Welche Vorzüge Österreichs hebt Anastasius Grün in seiner Hymne 
an Österreich hervor bj Die alte Römertugend in einzelnen Vertretern derselben.

V. b. Classe.
I . a) Meine Ferienreise, bj Meine Ferien, c) Mein Geburtsort. — 2.) Belzazar und das 

Glück von Edenhall. (Parellele.) — 3. a) Theseus. b) W anderung der griechischen Stämme.
c) Oedipus. — 4. aj Romulus als König in Rom. bj Die religiösen Einrichtungen des Numa 
Pompilius. cj Die Kriege des Tullus Hostilius. — 5-) N ulla dies sine littea. — 6. aj Themi- 
stokles; b) Cimon; c)  Aristides; dj Perikies. — T.aJ Mein Wohnzimmer, bj Das Gymnasial
gebäude. — 8.) Wie man in den Wald schreit, so schallt es zurück. — 9.) Die Prairie. —
10.) W elchen W ert haben die Künste für die Erziehung des Menschen? — 11.) Ist Wilhelm 
von Oranien oder Graf Egmont als Patriot höher zu schätzen?

VI. a. Classe.
1.) Die Ankunft der Burgunder zu Bechlarn. — 2.) Wie Sigurd den H ort gewann. — 

3. aj Gudrun in der nordischen, Kriemhilde in der neueren Fassung, b) Kriemhilde im Nibelun
genliede und die nordische Gudrun. — 4.) Siegfrieds letzte Jagd. — 5.) Luise (von Voss). —
6.) Ein Sonntag-Nachmittag der Meistersänger in Nürnberg. — 7.) Die Fahrten der Burgunder 
zum Isenstein. — 8.) W ie begründet Philo die Forderung: Jesus muss sterben? — 9.) Welche 
Stellung nimmt der Edelmann in Schillers «Wilhelm Teil» ein? — 10.) Mein Lieblingsgegen
stand. — 11.) Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeder sein Bild zeigt. (Goethe.)

VI. b. Classe.
I.) Ein Sonntag in meinem Geburtsorte. — 2. a) Der Kampf mit Brunhilde, bj Siegfrieds 

Jagd. — 3. aj Es ließe sich alles trefflich schlichten, — K önnt’ man die Sachen zweimal ver
richten. (Goethe.) bj Die Menschen fürchtet nur, wer sie nicht kennt, und wer sie vermeidet, 
wird sie bald verkennen. (Goethe.) — 4. aj Charakter des Metellus. (Nach Sallust.) bj Charakter 
des Marius. (Nach Sallust.) — 5. a) Was ist im ersten Acte des Teil Situationszeichnung, was 
ist Handlung? bj Der Charakter des T eil, soweit er aus dem ersten Acte ersichtlich ist. —
6.) Individualisierung einiger Sentenzen aus Teil. — 7- aJ Scenen beim Abgange eines Eisen-



bahnzuges. bj Gedanken beim letzten Schneefalle. — 8.) Major von Tellheim. (Versuch einer 
Charakteristik.) — 9.) Zweikampf zwischen Hiion und Amory. (Schilderung nach Wielands 
«O beron». — 10.) Der anbrechende Abend im Walde.

VU. Classe.

1.) Inhalt des ersten Gesanges von Wielands «Oberon». — 2. aj Welche praktischen 
Lebenserfahrungen erwarb sich Goethe in seinen Knabenjahren? bj Welche Bedeutung hatte die 
erste Erziehung im Elternhause für die Entwicklung des Dichters? c) Welche Bedeutung hatte 
die Geburtsstadt Goethe’s für die Entwicklung des Dichters? (Auf Grund der «Wahrheit und 
Dichtung».) — 3.) Gottscheds Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Literatur. (Auf 
Grund der Lectüre.) — 4.! Wie gab H erder den Forderungen des Sturmes und Dranges Aus
druck? — 5.) Charakteristik der Naturpoesie. (Auf Grund der Lectüre.) — 6.) Weislingens Ge
fangennahme und seine Haft auf Jaxthausen. — 7. aj Nehmet den heiligen Ernst in das Leben 
hinaus, denn der E rnst, der heilige, macht allein das Leben zur Ewigkeit! (Goethe.) b) Nur 
dem Ernst, den keine Mühe bleichet, — Rauscht der W ahrheit tief versteckter Born; — Nur 
des Meißels schwerem Schlag erweichet — Sich des Marmors sprödes Korn. (Schiller.) — 8.) Die 
dramatische Handlung in Goethe’s «Egmont» ist in eine einfache epische Erzählung umzugestalten.
— 9.) Im Schiller’schen Gedichte «Das eleusische Fest» haben die Strophen 1, 14, 27 einen 
eigenen, von dem der übrigen Strophen abweichenden Rhythmus. Die Strophe 27 hat bis auf 
drei Verse mit der Strophe 1 den gleichen W ortlaut. Wie lassen sich diese Erscheinungen aus 
dem Inhalte und der Composition des Gedichtes erklären? — 10.) Wie kommt Schiller in seiner 
Elegie «Der Spaziergang» zu dem am Schlüsse des Gedichtes ausgesprochenen Satze: «Und die 
Sonne Homers, siehe, sie lächelt auch uns»?

VIII. Classe.

i .a j  Zu welchen Erkenntnissen führt uns die Naturbetrachtung und das Naturstudium 
b j  denn es ist die Zeit von einem guten W erke nicht das Maß. (Goethe: «Torq. Tasso».)
— 2. a) Dein Schicksal ruht in deiner eigenen Brust. (Schiller: «Jungfrau von Orleans».) bj Über 
die Licht- und Schattenseiten des Ehrgeizes. —  3. aj Das Romantische in der Jungfrau von 
Orleans, bj In welchen Chorpartien der «Braut von Messina» nähert sich Schiller dem antiken 
Chore? — 4. aj Hermann. (Eine Charakteristik.) b) Wie manches wird gezeitigt durch die Zeit
— Zum wahren Preis und zur Vollkommenheit. (Shakespeare’s «Kaufmann von Venedig».) —
5.) Österreichs literarische Thätigkeit im 13. Jahrhundert mit der zeitgenössischen Deutschlands 
verglichen. — 6. aj Der W ahn ist kurz — die Reue ist lang, bj Lob der Standhaftigkeit. —
7. aj Marquis von Posa und Kaufmann Antonio als Vertreter idealer Freundschaft, bj Welche 
Ähnlichkeiten hinsichtlich der Charaktere und des mittelalterlichen Lebens lassen sich an Goethe’s 
«Götz» und Kleists «Käthchen von Heilbronn» nachweisen? — 8. a) Kopf macht den Herrn. 
(Schiller: «Iphig. in Aulis».) bj Österreich ein Hort der Kunst und Wissenschaft, cj Des Sokrates 
Erhabenheit in Platons «Apologie» und «Kriton». — 9. a) Du musst — leiden oder trium
phieren — Amboss oder Hammer sein. (Goethe.) b) Über den Einfluss der französischen Re
volution auf die deutsche Literatur bei besonderer Berücksichtigung Klopstocks, Goethe’s, 
Schillers. — 10.) Die Vaterlandsliebe, ein mächtiger Hebel zu Großthaten.

b) Zu den slovenischen Aufsätzen im Obergymnasium.
V .a. Classe.

1.) Pravljica iz domačega kraja. — 2.) Sebi seješ, sebi tudi žanješ. (Samogovor.) —
3.) Pričetek rimske države. (Po Liviju.) — 4.) Ogovor vojskovodje pred bojem. — 5.) Dvema 
pastirjema volk ložje ovco ukrade kot jednemu. (Razprava.) — 6.) Vitam m s tram peregrinationi 
similem esse. (Razprava). — 7. a) Deukalion in Pyrrha. (Po Ovidiju.) b) Da se resnica prav 
spozna, treba čuti dva zvona. (Razprava.) — 8.) Velikonočni običaji v domačem kraju. —
9.) Kar se mlademu človeku vsadi, to pri starem obrodi. — 10.) Vpliv punskih vojska na 
razvitek rimske države.

V.b. Classe.
1.) Enoličnosti se oko preveč nasiti, različnost je duša vsake lepša ve. (Krasicki.) —

2. a) Mestno življenje in bivanje na kmetih. (Vsporedna primerjava.) bj Vrnitev v domovino.
— 3* aJ Volim danas izgubiti glavu neg sramotu na sebi nositi. (Značaj junaka.) bj Slaboten
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sam slabost prisvaja vsemu. (Značaj pesimista.) — 4.) Zlato. — 5.) Bitka pri Salamini. —
6. a) Hanonov govor v Karthaginskem zboru. (Liv. X X I., 10.) b) Govor Alorkov v senatu 
Saguntinskem. (Liv. XX I,, 13.) — 7.) Prvo cvetje pomladi. (Opis.) — 8. a) Deukalion in 
Pyrrha. (Ovid. Met. I. 313 sl.) b) Nioba. (Ovid. Met. VI. 146 sl.) — 9.) Ljudski tribuni pri Rim
ljanih. — 10.) Kako hočem prihodnje počitnice porabiti.

VI. a. Cl&sse.

1.) Jesenski sprehod. (Popisovanje.) — 2.) Oix iüspaXe? nav ü'}o; h  t 5  fl-vrjTai fEvčt. (Raz
prava.) — 3.) W ohlleben zehrt, — W ohlreden ehrt, — W ohlwollen nährt, — Wohlthan er
nährt. Anastazij Grün. (Razprava.) — 4.) Epični in lirični pesnik. (Razlika in podobnost.) —
5.) Kakošne koristi mi je branje grških in latinskih klasikov. (Razprava.) — Zakaj naj se rad 
učim živih jezikov. (Razprava.) — 7.) A mi? — Pomnik postavimo mu tak, — Da slednji skuša 
biti mu enak! Simon Gregorčič. (Samogovor na grobu slavnega moža.) — 8.) Samogovor vo
jaka — stražnika na bojnem mrtvišči o polunoči. — 9.) Srčn6 mi planemo na boj — I11 zma- 
nemo sovražni roj — Poj6č sred bojnega viharja: — Bog živi dom , Bog živi carja! Simon 
Gregorčič. (Razprava.) — 10.) Součencu v slovo. (Nagovor.)

VI. b. Classe.

I.) V «Jaroslavu» navedite prispodobe in dokažite, da je pesen zložena v narodnem duhu.
— 2.) Sredstva za občevanje nekdaj in sedaj. — 3.) Concordia parvae res crescunt, discordia 
maxumae dilabuntur. (Sall. beli. Jug. X.) — 4.) Katere pesniške lepote posebno odlikujo spev 
«Četa»? (Smrt Sm ailage Čengijica.) — 5.) Glaukos in Diomedes ali važnost gostoljubnosti. —
6.) Kako zbira «harač» (davek) Smail-aga? (Po IV. spevu: Smrt Smail-age Čengijiča.) — 7.) Tudi 
molčanje je umetnost. — 8.) Vsakdo je svoje sreče kovač. (Pripovedka ali razprava.) — 9.) Zdaj 
klije tebi dvojni cvet, — Pomladni čas, čas mladih let. S. Jenko. — 10. a) F ini s coronat opus. 
(XpEi'a.) bj Hrast se omaja in hrib — zvestoba Slovencu ne gane. (Koseski, Slovenija caru 
Ferdinandu.)

VII. Classe.

I.) Včem obstoji važnost starega reka: yvü)9i  aau^v? — 2.) — . . Pattlumque morati 
Serius aut citius sedem properamus ad unam , Tcndimus huc ornnes, haec est domus ultima. (Ov. 
Met. X. 3 3 .)— 3.) O močna vez na dom človeka veže! Lažnjivi svet na tujem za te ni. (Xpsi'a. 
Viljem Tell. Schiller-Cegnar.) — 4.) Zemljepisne in zgodovinske razmere slovenskega naroda 
v IX. stoletji. —  5.) Opišite značaj Tellov. (Viljem Tell. Schiller-Cegnar.) — 6. a] Misli na 
pogorišči, b) Studia rebus adversis refugium ac solatium praebent. (Cicero.) — 7.) Kako je vpli
valo javno govorništvo na grški in rimski narod? — 8.) Medio tutissimus ibis. (Ov. Met. 137. 
Xptta.) — 9.) Vaje v staroslovenskej sklanji in spregi. — 10.) Rod bo samo, koj si mrtve 
štuje, — Na prošasti budučnost si snuje. (Preradovič.)

Vin. Classe.

I.) Oj budi svoj! Taj sviet ti nije pJlko — Ni raj ti nije; rodi trnom, cvietom; — Ti 
skupi pamet, upri zdrave ruke, — I budi sv o j! (Aug. Senoa.) — 2.) Urit enim fulgore suo, qui 
praegravat artes — In fra  se positas: exstinctus amabitur idem. (Hör. epist. II. 1, 13, 14.) —
3. aj Kake podobe slika Preširen v sonetih o skusbah svojega življenja? b) Izvirna balada. —
4.) Osnovni samoglasnik v staroslovenskih in dotičnih novoslovenskih glagolskih oblikah, iz
peljanih iz korena s e d  in sedanjikovega debla d a d.-— 5.) V mladosti vendar trdniše so mreže,
— Ki v njih drži nas upa moč golj’fiva. (Preširen.) — 6.) Podporniki in pokrovitelji sloven
skih pisateljev v protestantski dobi. —  7. a) Notranji razpori državi več škodujejo nego zunanji 
sovražniki, b) Na kateri zgodovinski čin se nanašajo besede: Bella gerant alti, tu  fe l ix  Austria 
nube. — 8.) Interdum vulgus rectum videt; est ubi peccet. (l£or. epist. II. I, 63.) — 9.) Opazke 
in oziri na slovensko slovstvo v Preširnovih sonetih. — 10.) Godna preskušnja: — Živeti vrli 
mož ne sme za se; — Iz bratov sreče njemu sreča klije, — In tuja solza mu meči srce. 
(S. Gregorčič.) (Kako se je to načelo človekoljubja gojilo v različnih dobah svetovne povestnice.)
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VI.

Freie Lehrgegenstände *
1.) Slovenische Sprache.

Mit h. Unter.-Minist.-Erlass vom 2. Juli 1885 Z. 11248 wurde für Schüler des Ober
gymnasiums, welche nicht der slovenisclien Nationalität angehören, ein separater Unterricht in 
der slovenischen Sprache bewilligt und in zwei Cursen ertheilt.

I. Curs (2 S t.w .): Formenlehre. Memorieren und Übersetzen ausgewählter Lesestücke. 
Monatlich eine schriftliche Arbeit. Besuch im I. Sem. 18 und im II. Sem. 15 Schüler.

II. Curs (2 St. w.): W iederholung der Formenlehre nach dem «Sloven. Sprach- und
Übungsbuch» von Dr. J. Sket. — Lectüre ausgewählter prosaischer und poetischer Lesestücke
aus «Slovensko berilo za V. in VI. razred srednjih šol» von Dr. J. Sket. — Memorieren und
Vortragen. Übersetzungen aus dem Deutschen ins Slovenische. Das Wichtigste aus der Geschichte 
der neuslov. Literatur. Monatlich eine schriftliche Arbeit. Besuch im I. Sem. 14 und im II. Sem. 
20 Schüler.

2.) Französische Sprache.
An diesem Unterrichte nahmen Schüler von der IV. Classe aufwärts in 2 Jahrescursen theil.
I. Curs (2 St. w.): Lautlehre. Formenlehre des Artikels und des Substantivs. Das Adjectiv. 

Das Numerale. Das Pronomen. Die zwei Hilfsverben und die drei regelmäßigen Conjugationen. 
Einübung der praktischen Regeln an beiderseitigen Übersetzungsbeispielen nach der Grammatik 
und nach dem Übungsbuche (U.-St.) von Prof. Dr. Filek Edler v. Wittinghausen. Besuch im
I. Sem. 47 und im II. Sem. 38 Schüler.

II. Curs (2 St. w.): Conjugation des Passivs. Die reflexiven und die unpersönlichen Verben. 
Conjugation der unregelmäßigen und der defectiven Verben. Das Adverb. Die Präpositionen. 
Die Conjunctionen. Das Nöthigste aus der Wortstellung. Zu Grunde wurde gelegt die Grammatik 
und das Übungsbuch für die Mittelstufe des französischen Unterrichtes von Prof. Dr. Filek Edler 
v. W ittinghausen Außerdem wurde gelesen das Theaterstück: L ’honneur et l’argent, von 
Ponsard. Besuch im I. Sem. 21 und im II. Sem. 17 Schüler.

3.) Italienische Sprache.
Der Unterricht in dieser Sprache wurde für die Schüler von der IV. Classe aufwärts in 

drei Jahrescursen ertheilt.
I. C urs (2 St. w .): Leseübungen. Einübung der Sprachregeln an beiderseitigen Über

setzungsbeispielen nach Musaffia’s ital. Sprachlehre (9. Auflage, Wien 1877) Nr. I — 125. Besuch 
im I. Sem. 42 und im II. Sem. 28 Schüler.

II. Curs (2 St. w .): Fortsetzung der Übungen nach demselben Lesebuche Nr. 118— 206, 
d. i. bis zum Schlüsse der Lehre von den irregulären Verben. Besuch im I. und im II. Sem. 
24 Schüler.

III. Curs (1 St.w .): Lectüre Manzoni, i  promesi sposi cap. I. bis V. Besuch im I. und im
II. Sem. io  Schüler.

4.) Stenographie.
D er Unterricht wurde in 2 Cursen zu 2 St. w. an Schüler von der V. Classe aufwärts ertheilt. 
An dem I. Curse nahmen im I. Sem. 61 und im II. Sem. 49 Schüler theil. L e h r s t o f f :  

Die W ortbildung oder die sogenannte Correspondenzschrift. — Lehrbuch: Gabelsbergers Steno
graphie von Prof. A. Heinrich.

An dem II. Curse betheiligten sich im I. Sem. 35 und im II. Sem. 29 Schüler. L e h r 
s t o f f :  Die Kürzungsarten (Etymologie), die W ortbildungskürzungen nach Redetheilen (Formen
lehre), praktische Ausbildung nach den syntaktischen Gesetzen (w an n  gekürzt wird), d. i. die 
Debattenschrift.

5.) Zeichnen.
Dieser Unterricht wurde in 2 Cursen je 2 St. w. mit je 2 Abth. an Schüler des ganzen 

Gymnasiums ertheilt. An dem I. Curse nahmen im ersten Semester 72 Schüler (besonders der

* Die A ngaben über die Schiilerzahl beziehen sich immer au f  den Sem esterschluss.
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I. Classe), im zweiten Semester 62 Schüler theil. — Lehrstoff: Ebene geometrische Figuren 
(auf der Tafel entworfen und erklärt), Combinationen daraus, Übergang in die Flachornamentik. 
Elemente der Perspective, praktische Anweisung an D raht und Körpermodellen, Ausführung von 
Seite der Schüler aus freier Hand mit Blei, Feder und Tusch.

II. C urs im ersten Semester 61, im zweiten Semester 60 Schüler. Lehrstoff: Fortsetzung 
der Ornamente nach Tafelzeichnungen, nach farblosen und polychromen M usterblättern, die 
menschliche und thierische Gestalt, Gedächtnis- und Perspectivübungen mit Anschluss an die 
Studien des menschlichen Kopfes in verschiedener Lage nach Tafelzeichnungen und Gips
modellen ; verschiedene graphische Manieren, Anweisung und Behandlung bei Deck- und Lazur- 
farben, Pinselführung.

6.) Kalligraphie.

An diesem Unterrichte nahmen jene Schüler der I., II. und III. Classe theil, welche vom 
L ehrkörper auf Antrag der Ordinarii dieser Classen dazu verpflichtet wurden, außerdem auch 
einige, die sich freiwillig dazu gemeldet hatten. Der Unterricht wurde in zwei Cursen (je eine 
Stunde wöchentlich) ertheilt und in beiden Cursen gleiche Übungen in der Current- und Schreib
schrift vorgenommen. Die Theilung in zwei Curse gründete sich nicht auf die Fortschritte der 
Schüler im Schönschreiben, sondern auf die Unterrichtssprache. Diese war in der ersten Ab
theilung (I. b. und c.) slovenisch, in der zweiten Abtheilung (I. a., II. a., b., c. und III, a., b., c.) 
deutsch. Im ersten Semester zählte der I. Curs 47, der II. Curs 45 Schüler, im zweiten Semester 
der I. Curs 40, der II. Curs 38 Schüler.

7.) Gesang.

Der Gesangsunterricht wurde in 5 St. w. in zwei Cursen ertheilt. I, Curs: 2 St. Knaben 
stimmen, 1 St. Männerstimmen; II. Curs: 1 St. Knabenchor, I. St. Männerchor. Im I. Curse wurde 
das Elementare der Gesangskunst mit histor. Rückblicken auf die Entwicklung der Tonkunst 
mit zahlreichen Beispielen ein- und mehrstimmig durchgenommen, u. zw. nach eigener Gesangs
schule, bis zum Abschlüsse der Dur-Tonarten unter Anwendung der Notenschrift und der Galin- 
Paris-Cheve’schen Ziffernmethode. — Im II. Curse wurden Lieder und Chöre geistlichen und 
weltlichen Inhaltes in lateinischer, deutscher und slovenischer Sprache geübt, daneben die Moll- 
Tonarten vorgetragen und das im I. C.urse Vorgenommene wiederholt. Besuch im I. Sem. 170, 
im II. Sem. 140 Schüler. Daneben erhielten die Zöglinge des f. b. Knabenseminars besonderen 
Gesangsunterricht zu Hause (3 St. w. Choral- und Figuralgesang, 2 St. Clavier).

8.) Turnunterricht.

An den Turnübungen betheiligten sich im I. Sem. 159, im II. Sem. 147 Schüler in sechs 
Abtheilungen mit 6 St. w.

I. und  II. Abth. je 1 St. w.: O r d n u n g s -  u n d  F 'r e i i ib u n g e n : Reihungen, Schwenkun
gen, Bewegungen des Körpers in einfachen Formen, Laufen. — G e r ä t  h ü b  u n g e n  an der Leiter, 
dem Barren und Bock, Freispringen, Schaukeln an den Ringen. — Spiele.

III. und  IV . A bth. je i S t .  w .: Die Ordnungsübungen der vorhergehenden Abtheilung; 
z u s a m m e n g e s e t z t e  Freiübungen. — G e r ä t h ü b u n g e n :  Barren: Reit- und Seitsitze, Fort
bewegung, auch mit Schwingen, Abspringen vor und hinter der H an d , Kreisen an den Holm 
enden. Leiter: Hangeln an den Holmen und Sprossen, Hangzucken. Pferd: Hocke, Flanke, 
Wende, Kehre, Kreise. Bock- und Freispringen. Beugehang an den Ringen. Am Reck: Knie
hang- und Felg-Auf- und Abschwünge.

V . und V I. A bth. je 1 St. w.: F r e i ü b u n g e n  mit Belastung. — G e r ä t h ü b u n g e n  in 
zusammengesetzten Formen mit Armwippen im Hang und Stütz. Pferd: Weiterentwicklung der 
Übungen der vorigen Stufe; Grätsch- und Diebssprünge; Hinter- und Längsspriinge. Reck: 
W eiterentwicklung, Felgen, Speichen, Abschwünge. Bock- und Freisprünge in die Höhe und Weite.
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Übersicht der Vertheilnng der obligaten Lehrfächer nach den einzelnen Classen 
und wöchentlichen Stunden.

Lehrgegenstand I. a. Lb.,e. 
ä

H .a. 11.1)., e. III.a. lll.b.,e. IV.a. IY.b.,e.
i

Y.a.,b.
ä

VI.a.,b.
h

VII. VIII. Zusammen

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3<>

Latein 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 5 5 118

Griechisch — — — — 5 S 4 4 S 5 4 S 56

Deutsch 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 62

Slovenisch 3* 3 3* 2 3* 3 3* 2 2 2 2 2 44

Geogr. u. Gesch. 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 62

Mathematik 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 55

Naturgesch. 2 2 2 2 2 2
— — 2 2 — —

26 (I. 8.)
20 (U.»)

Physik — — — — 2 2 3 3 — — 3 3
■ 5 (1. 8.)
21 (II.»)

Propädeutik 2 2 4

Zusammen 

* R elativ

25 |  25

ubligat.

26 25 j  27 j  27 28 28 27 27 j  27 27 47S

V I I .

Lehrmittel-Sammlungen.
i.)  Die G ym nasialbibliothek. Dieselbe stand als Lehrer- und Schülerbibliothek in der 

Obsorge des wirkl. Gymnasiallehrers A. P a u l  in.  Die deutsche Abtheilung der Schülerbibliothek 
versah Prof. E. N e d w e d  und nach dessen Erkrankung der suppl. Gymnasiallehrer A. P u c s k o ,  
die slovenische Abtheilung der suppl. Gymnasiallehrer L. P i n t a r .

Da die gesammte Bibliothek neu katalogisiert und aufgestellt wird, wurde im laufenden 
Schuljahre die Neuanschaffung zumeist nur auf die periodischen Zeitschriften und die in Fort
setzungen erscheinenden W erke beschränkt. Die Bibliothek erhielt folgenden Zuwachs:

I. L e h r e r b i b l i o t h e k :
a) Durch Schenkung'.

Vom h. k. k. Unterrichtsministerium: Skofiz, botanische Zeitschrift 1887. — Kirchmayer F., 
D iocleziano;

von der h. k. k. Landesregierung: Gesetz- und Verordnungsblatt für Krain 1887; 
von der k. k. Schulbücher-Verlags-Direction: Verhandlungen der Gymnasial-Enquete-Commission 

im Herbste 1870;
von den Verlagshandlungen: Kleinmayr & Bamberg in Laibach 2 W erke — Bergmann & Alt

mann in Wien 3 W erke — F. Tempsky in Prag 5 W erke — Karl Graeser in Wien 8 W erke
— G. D. Bädecker in Essen 1 W erk — Bibliographisches Institut in Leipzig 1 Werk.

bj Durch Tausch:

228 Programme österr.-ungar. Mittelschulen und anderer L ehranstalten, 32 Programme 
baierischer Gymnasien, 294 von preußisch-deutschen Mittelschulen; vom histor. Vereine für 
Steiermark: Mittheilungen des Vereines, 34. Heft, und Beiträge zur Kunde steiermärkischer Ge
schichtsquellen, 21. Jahrgang.

cj Durch Ankauf:
a.J Z e i t s c h r i f t e n :

Verordnungsblatt des hohen k. k. Unterrichtsministeriums für 1887 (2 Exempl.) — Zeit
schrift für die österr. Gymnasien (1887). — Zeitschrift für das Gymnasialwesen (1887). — Zeit*
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schrift für das Realschnlwesen (1887). — Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik 
(1887). — Jagič, Archiv für slavische Philologie. — Zarncke, Literarisches Centralblatt für 
Deutschland (1887).

ß) W e r k e :

Burgerstein, Die Gesundheitspflege in der Mittelschule. — Schütz, Sophokleische Studien.
— Ilu b er, Über Jugendschriften und Schülerbibliotheken. — Krek, Einleitung in die slavische 
Literaturgeschichte. — Wagner, Guthe’s Lehrbuch der Geographie. — Wagner, Geographisches 
Jahrbuch, X. und XI Band. — Mauer, Geographische Bilder, I. und II. Band. — Leunis, Sy
nopsis (Schluss). — Onken, Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen (Forts.) — Kirchhoflf, 
Länderkunde des Erdtheiles Europa, I. Theil.

y) G e o g r a p h i s c h - h i s t o r i s c h e  L e h r m i t t e l :

Specialkarte der Umgebung von Laibach. — K i e p e r t ,  Deutschland (physik.), Pyre- 
näische Halbinsel (physik. und polit.), Österreich-Ungarn (physik.), Russland (polit.)

I I . S c h ü l e r b i b l i o t h e k :
aj Durch Schenkung:

Von der M a t i c a  S l o v e n s k a :  40 von den von ihr herausgegebenen Werken. — Von 
den H erren: Prof. M a r n  1 Werk. — Prof. P a u l i n  4 Werke. — Prof. P l e t e r š n i k  1 Werk.
— Dr. P o ž a r  4 Werke. — Cafčtier M a r z o l i n i  1 Werk. — Comptoirist R. v. F r a n k e n
1 Werk. — Von den Schülern: Sextaner D e r m a s t i j a  2 Werke. — Primaner V i d i c  und Š e m 
r o v  je 1 Werk.

bj Durch A n ka u f :

Kluge, Geschichte der deutschen Nationalliteratur (4 Exempl.) — Die österr.-ungarische 
Monarchie (2 Exempl.) — Braun J., Jugendblätter 1887. — Vrtec 1885. — Vrtec 1886 (2 Expl.)

2.) F ü r  den Z eichenunterrich t wurden angeschafft: 6 Stück Gipsmodelle. — Kopf des 
Apollo von Belvedere in der Größe des Originals. — Venuskopf nach dem griechischen Original, 
welches im Jahre 1880 im Piraeus gefunden wurde. — Jonische Ordnung: Capital und Gebälk 
mit Basament. — Korinthische Ordnung: Capital und Gebälk mit Basament, 1. und 2. Serie.
— 27 Stück W andtafeln für den Zeichenunterricht.

3.) D as physikalische u n d  chem ische C abinet unter Obsorge der Professoren M. Wurner 
und V. Borštner erhielten aus dem Dotationstheile pro 1887 per fl. 227, 42,  von welchem Be
trage ein Theil zur Deckung verschiedener Reparaturen an physikalischen Apparaten verwendet 
wurde, noch folgenden Zuwachs: aj Seitendruckapparat, Verticalelektroskop, Verticalgalvanometer, 
Apparat für den Peltier’schen Versuch und verschiedene Verbrauchsgegenstände und Werkzeuge. 
bj 1 Spritzflasche mit Kautschukballon, 1 L öthkolben, 1 Satz hessischer Schmelztiegel, 4 Pinsel,
2 Bürsten zum Reinigen von G lasröhren, Sprengkohle, Schmirgel, 200 diverse chemische Prä
parate und Reagentien mit 133 Stück diversen Pulvergläsern und Stoppelflaschen.

4.) D as naturh isto rische  C abinet unter Obsorge des Prof. Dr. Gartenauer. Ein großer 
Theil der Dotation wurde zur Bezahlung der im Vorjahre angekauften Mikroskope und Modelle 
verwendet. Zuwachs aj durch Ankauf: eine Collection gestopfter Fische und Vögel, 2 Exem
plare von Schreibers W andtafeln zur Naturgeschichte (Säugethiere und Vögel); b) durch Schen
kung: Exotische Insecten vom Schüler E. v. Gerliczy der I.a ., Steckmuschel vom Schüler L. Armič 
der Lb . ,  Korallenstock vom Schüler J. Kersnik der I .b .,  frische Pflanzen der Triester Flora 
vom Schüler Režuha der H .a.

5.) D er k. k. bo tan ische  G arten unter Leitung des wirklichen Gymnasiallehrers A. Paulin 
und der Obsorge des botanischen Gärtners Joh. Rulitz. — Die Benützung desselben steht allen 
Lehranstalten zu, dem Publicum ist er an regenfreien Nachmittagen zugänglich. Die bisherige 
Studienfonds-Dotation zur Erhaltung desselben wurde auch im Schuljahre 1887 aus den Lehr
mittelbeiträgen der Gymnasialschüler bestritten. Außerdem leistet die Stadtgemeinde Laibach 
einen jährlichen Beitrag von 105 fl. Ferner hat auf Ansuchen der Leitung der hohe krainische 
Landtag zur Hebung des auch im Interesse des Landes erhaltenen Gartens für das Jahr 1887 
eine Subvention von 100 fl. bewilligt, wofür demselben der gebürende Dank hiermit aus
gesprochen wird. Durch diesen Zuschuss war es möglich, eine größere Anzahl von Pflanzen 
von ihren Standorten zu holen und in den Garten zu versetzen. Weitere Excursionen zu diesem 
Zwecke werden während der Ferialzeit unternommen werden. Eine bedeutende Anzahl von 
Pflanzenspecies wurde auch aus Samen gezogen, welche über Ersuchen der Leitung von den 
Directionen der botanischen Gärten in Berlin, Dresden, Pest, Prag und Upsala gefälligst über
lassen wurden, wofür denselben bestens gedankt sei. Der gesammte Zuwachs beläuft sich auf 
über 400 Species.

*
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In seiner äußern Anlage erfuhr der Garten insoferne eine Änderung, als mit der Grup
pierung der Pflanzen nach ihren natürlichen Verwandschaftsverhältnissen begonnen wurde. Für 
die Cultur der Alpenpflanzen, die bisher zumeist in Töpfen gezogen wurden, wurde ein größeres 
Alpinetum angelegt.

D ie  ö f f e n t l i c h e  S t u d i e n b i b l i o t h e k  mit einer jährlichen Dotation von 1200 fl. 
unter der Verwaltung des k. k. Custos Herrn Dr. Gottfried Muys steht unter den gesetzlichen 
Vorschriften sowohl dem Lehrkörper als auch den Schülern zur Benützung offen. Dieselbe ent* 
hielt am Schlüsse des Solarjahres 1886: 49724 Bände, 5213 H efte, 1885 B lätter, 420 Manu- 
scripte, 238 Landkarten.

D a s  L a n d  es m u s e u m  R u d o l f i n  u m mit sehr reichhaltigen Sammlungen aus allen drei 
Naturreichen, von Alterthümern und culturhistorischen Objecten, erweitert durch reichhaltige 
Pfahlbauten- und prähistorische Funde in Krain.
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V I I I .

Statistik der Schüler.
I C 1 a S s e

I. 1 II.1 III. IV. V.
I V I-

Summe

lj*:_ 1 b - L l
a. | k . | C- a. b.

1 C>| a. l b . c. a.
1 b '

a. | b . r> >

j 1 .) Zahl.
| Zu  Ende 1 8 8 5 /8 6 ..................
i Zu  A nfang 1 8 8 6 /8 7 ..............

W ährend d. Schulj. eingetr.

50*
46

64
77

67
76

22
40

39
54

44
49

30
19

38
37

36
38

37
27

34
34

27

32
36
56

52
62

30
36

41
42

62
63

42
52

751
840

3
Im ganzen also aufgenom men 

D a ru n te r :
46 77 76 4 1 54 49 20 37 38 27 34 32 56 62 36 42 63 52 842

1 Neu aufgenom men, und z w .: 
aufgestiegen . . . 
Repetenten . . .

38 67 68 3 4 1 2 1 - - 2 - 20 7 2 — - — 215
2

W ieder aufgenommen, u. zw .:
aufgestiegen . . . 
Repetenten . . . 

j W ährend d. Schulj. ausgetr.
8

9
9
9

8
8

35
3
2

48
2
8

47
1
5

15
3
1

30
6
1

36
2

! 3

26
1

3 i
1

32

1

31
4
3

53
2
1

32
2
3

42

3

59
4
3

50
2
3

567
58
63

Schülerzahl zu Ende 1886/87 

D a ru n te r :
37 68 68 39 46 44 *9 36 35 27 34 31 53 61 33 39 60 49 779

Ö ffentl. Schüler . 
P rivatisten . . . .

37 68 68 38 46 44 J 9 36 35 27 34 31 53 61 33 39 60 49 778
1

2.) Geburtsort (Vaterld.J
L a ib a c h ....................................
K rain s o n s t .............................
K ä r n te n ................................
K ü s te n la n d ..............................
S te ie rm a rk ................................
Die ändern cisleith. Länder 
D ie Länder der ung. K rone 
A u s l a n d ....................................

22
4

4
3
3
1

J 9
45

1
1
1

1

12
5*

1
4

M
15

1 
4

3
2

°"
9 , 1 

1 
1 

M 
1 

1 |
10 

% 
l 

l 
l 

l 
l 

l |

7
5
1
1
3
2

7
28

1

5
26

4

12
7
1
1
3
1

9
24

1

3
25

1
1
1

10
27

3
8
3

1

4
55

1
1

8
16

1 
4
2 

2 |l 
1 

1 
1 

1 
IS

* 13
43

2

2

11
3 i

1
2
3 
1

*75
S”

5
20
37
18
10

3
S u m m e .............. 37 68 68 39 46 44 J9 36 35 27 34 31 53 61 33 39 60 49 779

3.) Muttersprache.
S lo v en isc h ................................
D e u ts c h ....................................
I ta lie n is c h ................................
K r o a t i s c h ................................

9
27

1

68 68 *9
20

1

46 44 3
15
1

36 35 9
18

34 31 29
23

1

61 18
14

1

39 49
10

1

37
12

635
'3 9

4
2

S u m m e ............... 37 68 68 39 46 44 >9 36 35 27 34 3 i 53 61 33 39 60 49 779

4.) Religionsbekenntnis.
K atholisch des la t. R itus . .
E v a n g e lisc h .............................
Is rae litisch ................................

37 68 68 39 46 44 18

1

36 35 25
2

34 31 53 61 33 39 60 49 776
2
1

S u m m e .............. 37 68 68 39 46 44 *9 36 35 27 34 3 i 53 61 33 39 60 49 779

5.) Lebensalter.
10 J a h r e ..............
11 » .........
12 » ..............
13 * ............
M * ............
15 * ............
16 » ...............
17 » ............

6
*4
10
6

1

1
16
25
10

5
7
1
3

14
»5
20
15
4

3
17
9
5
4 
1

1
M 
12 
11
6
2

8
10
12

7
4
2

3
7
7
1
1

4
6

11
6
6

1
3 
9 
8 
8
4

6
12

7
1

3
8
5

10
7

1
4
4
8
5

13
13
x3

2
6

10
15

7
10

4
4
5 1

5
16 1

7
48
93
9 1 I
96
88
81
87

F ü r  tra g  . . 37 68 | 68 | 39 I46 I431 33 33126 J 33 | 22 | 39 33 | 17 113 12! J 1 1 59 1 I
* Im vorjährigen Program m  wurde die Schülerzahl mit 49 angegeben ; nachträglich kam noch ein P ri

vatist zur Prüfling, daher obige Ziffer 50.
* *
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c 1 Q S S

I. II. III. IV . v- VI. Summe

a. b. C. a . b. C. a. b. C. a. b . C. a. b. a. b. > >

Ü bertrag  . . 37 68 68 39 46 43 19 33 33 26 22 39 33 17 13 21 1 591
18 Jah re  ............... — — — — — — — 2 i 1 8 8 18 6 8 19 9 83
19 » ............... 1 4 9 2 9 9 16 50
20 » ............... — — — — — 1 — — --- — — — 2 1 4 8 S 11 32
21 » ............... 4 1 3 8 16
22 » ............... 2 3 5
23 * ............ 1 1 2

S u m m e ............... 37 68 68 40 46 44 19 36 35 27 34 3 i 53 61 33 39 60 49 779

6 .)  Nach dem Wohnorte 
der Eltern.

O rts a n g e h ö r ig e ...................... 31 21 20 24 12 9 16 6 4 23 10 6 10 8 1S 7 14 19 255
A u s w ä r t ig e ............................. 6 47 48 15 34 35 3 30 31 4 24 25 43 53 18 32 46 30 524

S u m m e ............... 37 68 68 39 46 44 19 36 35 27 34 31 53 61 33 39 60 49 779

7 .) Classification.
a) Zu Ende des Schul

jahres 1886/87:
I. Fortgangsclasse m. Vorzug 4 6 11 3 4 s 1 7 — 3 5 2 6 11 2 10 9 7 96
I. F ortgangsclasse ............... 21 4 S 41 29 34 SS 13 20 27 T9 22 T4 36 32 26 23 45 4 i 521
Zu einer W iederholungsprü

fung zu g e lassen .................. 4 7 6 5 4 ,s 4 4 6 3 5 10 9 10 4 6 5 1 98
11. F o r tg a n g sc la s se ............... s 3 I 1 4 2 2 2 3 2 6 — 1 — 35

III. F o rtg a n g sc la s se .............. 7 7 s 2 1 — — 1 — — — 2 — 1 — — — — 26
Zu einer N achtragsprüfung

krankheitshalb , zugelass. . 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 — — — — 2
A ußerordentliche Schüler . . ~ 1

Sum m e  ............ 37 68 68 39 46 44 *9 36 35 27 34 3 i 53 61 33 39 60 49 579

b) Nachtrag zum Schul
jahre 1885/86: 

W iederholungsprüf, waren
b e w illig t.......................... 4 9 n 6 7 7 4 S 3 4 8 1 5 9 3 8 9 3 108

E ntspr. haben . . 4 7 11 3 6 7 4 s 2 4 7 1 4 8 1 1 6 3 84
N icht entsproch. 2 2 3 1 1 1 — 1 1 2 7 3 24

N achtragsprüfungen waren
b ew illig t.......................... — — — — — — — — — 1 — 1 — 1 — — — 1 4

E ntspr. haben . . 1
N icht entsproch. 
N icht erschienen 1 3

D arnach ist das Endergeb
nis für 1885/86:

I. Fortgangsclasse m. Vorz. 4 5 3 1 5 2 5 6 2 2 9 8 — 8 2 4 7 2 75
I. F o r tg a n g sc la s se .............. 35 4 S 47 16 31 37 23 28 29 32 24 19 29 39 26 30 46 37 573

II. F o rtg a n g s c la s se .............. 2 8 M 3 2 4 2 4 5 1 1 — 7 4 2 7 9 2 77
III. F o rtg a n g sc la s se ............... 9 6 3 2 1 1 23
U ngeprüft b lie b e n .................. — — — — — — — 1 — — — 1 — —■ — 1 3

S u m m e ............... 50 64 67 22 39 44 30 38 36 37 34 27 36 52 3° 41 62 42 751

8 .)  Geldleistungen.
D as Schulgeld zu zahl, f I. S. 4 S 75 75 16 14 3 14 11 4 20 7 6 22 10 16 6 21 22 387

waren verpflichtet [ II. S. 25 19 22 23 10 6 11 8 7 20 12 10 26 9 17 8 27 18 278
— — — 2 5 7 1 — 2 1 5 3 4 5 2 4 4 3 48

1 4 3 2 4 4 3 1 1 — 2 2 4 4 1 3 4 4 47
— — — 24 35 39 4 26 32 6 22 23 30 46 18 32 36 24 397
ti 4 5 43 »4 Y2 -14 S 27 27 7 20 19 2 3 48 *5 28 29 27 454

D as Schulgeld be- 1 I .S . fl. 900 1500 1500 340 33° 13° 290 220 100 410 190 150 480 250 340 160 460 470 8220
trug  im ganzen \ I I .S .  » 510 420 470 480 240 160 250 170 150 400 260 220 560 220 350 190 580 400 6030

S u m m e ...............

9.) Stipendien.

1410 1920 1970 820 570 290 54° 39° 250 810 450 370 1040 470 690 350 1040 870 14250

Zahl der S t i f t l in g e ............... 1 2 3 1 4 3 1 4 6 4 5 7 10 13 7 18 18 22 129

i Betrag der Stipendien fl. . . ' t
0\
0\0\
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11505,19
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io.) U nterstützungsivesen.

aj An S t i p e n d i e n  bezogen (sieh unter Nr. 9) 129 Schüler fl. 11 505,19.
Außerdem wurde die Gregor E  n g e l m a n  n ’ sehe Stiftung per fl. 20 an drei arme 

brave Schüler vertheilt.
b) Der G y m n a s i a l - U n t e r s t ü t z u n g s f o n d  (gegr. 1856). Laut Rechnungslegung vom

22. Juli 1886 Z. 359 (eri. L.-S.-R. 26. Juli 1886 Z. 1407) besaß derselbe am Schlüsse 
des Schuljahres 1885/86 fl. 7425 *n Obligationen und fl. — ,33 in Barem. Dazu kommt 
der Betrag der Dr. J. Ahačič’schen Stiftung per fl. 400 österr. NR. Ferner erwarb 
auch die Bibliothek des Unterstiitzungsfondes durch Kauf 131 W erke; ebenso wurden 
geschenkt von der Buchhandlung C. Gerold 6 Werke, vom Institut W aldherr 10, von 
der hw. Fr. B. W inkler 18 Werke.

Ü bersich t der G ebarung  im Schuljahre 1886/87.

A. E i n n a h m e n :
Transport aus 1885/86 (in B a r e m ) ..................................................................... fl. — ,33
Ganzjährige Interessen einer krain. Gründend.-Oblig. per 500 fl. C.-M. . . » 23, 62

* » des Franz Metelko’schen Legates per 400 fl. österr.
N o te n re n te .....................................................................................................................   16,80

Ganzjährige Interessen der Dr. J. Ahacic’schen Stiftung per 400 fl. österr.
N o te n re n te .....................................................................................................................   16,80

Ganzjährige Interessen von 6500 fl. gemeins. P a p ie r r e n te ............................. > 273 , —
Laufende Interessen zeitweilig in der Sparcasse angelegter Barbeträge pro 1886 » 6, 33
Differenzbetrag beim Umtausche einer Silberrente ä 50 fl. und einer Papier

rente h 50 fl. gegen eine Papierrente ä 100 fl...............................................» 1 ,76
Spende des Herrn P. V a v r u ..........................................................................................  3 , —
Ein F u n d ...............................................................................................................................  ! __
Spende eines U n b ek an n ten ..............................................................................................  I ,  —
Ergebnis der W eihnachtssam m lung*........................................................................» 141,14
Spende des Institutsinhabers Herrn W aldherr namens seiner Zöglinge . . » 16 , —

zusammen . . fl. 500 ,78

, * V III . CI. U ngenannt 7 k r., A ntončič, H ribar, Indof, Janež, Kosec, Satran, Seigerschmied, Tom č, Tomšič, 
O blak a 10 k r., G regorič 11 kr., B rešar, K unstelj, Pavlič a  15 k r., JmHc, F urlan , Jenko, K alan , K enk, K ončar, 
Lovšin, Pešec, Podpečnik, Zabukovec ä  20 k r . ,  K rum pestar 22 k r . ,  Švigelj 25 k r., Debevec, Domicelj, Strecker, 
J ušek, U šeničnik ä  30 k r., K arlovšek, R asp, S teska ä 40 k r., Cernstein, Eger, Ledenig, P ikei, P lahota, Seemann 
ä  50 k r., M atijan, P rčgl ä  60 k r., Baum gartner, Borštner, Demel, G erstenm ayer, G orup, R itter v. Seemann ä 1 fl., 
R itte r v. Schneid 5 fl. — V II. CI. Rcnier, Schescharg ä 20 k r., Levičnik 30 k r., Ferlinc 40 k r., U ngenannt 70 k r ., 
D olenc, R itter v. H aydegg, V alenta ä  1 fl. — V I. a . CI. W riessnigg 10 k r., M acak 40 k r., Sajovic 50 k r., H ab it, 
Luckm ann, Thom itz ä 1 fl. — V I. b . CI. P re tna r 5 k r . , Kocjančič, M eršolj, Suchy, M ajdič, Čop, H udovernik, 
^lejač^ Polenšek, R ihar, Rožnik, Starec a  10 kr., S troj, Globočnik a  15 kr., P ečjak  18 k r., Borštnik, Laurenčič, 
Sega ä  20 k r., R egally  22 k r . , Bulovec, G regorič ä  25 k r., U ngenannt 35 k r . , D erm astia 60 kr. — V . a. Cl. 
Z lam berger 20 k r., R otter 30 k r., K erm auner, Sajovic, Rojc, Muršič, Kunz, E isbacher ä 50 k r., R itte r v. G erliczy, 
R itter v. Bleiweis, V encajs, Lassnig ä  1 fl., R itte r v. Schneid 3 fl. — V . b. Cl. Mezeg 4 kr., Benedik 5 k r., Prevec, 
Klopčič, Ram ovš, Turšič , Pavlin, K astelic ä  10 k r., Debevc, K oblar, P lehan ä  20 k r., F istar 21 kr., Tomšič 30 kr., 
G lobočnik, G orišek ä 40 k r., T u rk  50 kr. — IV . a . Cl. M azuran, Skofic, Bliitgen ä  30 k r., D obravc, K erm avner, W afs 
k  40 k r., Freiherr v. Lazarini, Levičnik, Seem ann, Slivnik, S tedry, Treo, K nieszner ä 50 k r. , Janesch , K očevar, 
M erizzi, Millitz, Račič, Rudeš, T ertn ik  a 1 — IV . b. Cl. Bernard, Bleiweis F ., Čadež A ., Jereb , K om pare, Mikš,
M iklavčič, Smolej k  10 k r . ,  Jak lič  11 k r., Subel, A hlin  ä  12 k r., O blak 13 k r . ,  Čadež J .  14 k r . ,  Bostič, Godec 
ä 15 k r., Bleiweis P.. 16 k r., Dolenec, P rem k, Sirnik, Zadnik ä 20 k r., F inžgar 21 k r., R an t 22 k r., K rištof 25 k r., 
Berne, D ostal, M edic, Rem škar, Stegu, Tekavčič a  30 k r . ,  Holeček 40 k r . ,  Ambrožič, Sterle ä 50 k r . ,  Moše, 
R avnihar a 1 fl. — IV . c. Cl. A ncelj, A rko, A rmelini, Benčina, Božja, Cvar, D em šar, D olinar, D ovjak, Fabiani 
sen., F lack , G arbas, Jam a, K arlin , Kobler, Kovač, M eden, Oswald, Oven, Peterlin , Rozm an, Stele, Sušnik, Šabec, 
Savs, W iegele, Zupančič ä 10 k r., Švigelj 15 k r., Fabiani jun . 20 k r., P raedica 30 k r., G ovekar 40 kr., Pogačnik 
50 kr. — IH . a . Cl. Steska 5 k r . ,  D rachsler 20 k r . ,  K rižaj 30 k r., M ühleisen, Tschech ä  50 k r . ,  Baum gartner
1 fl. — III . b . Cl. H uth  18 k r . ,  Luštrek, M urnik, Preželj, Raznožnik ä  20 k r . ,  Primožič 21 k r . ,  M eden 30 k r., 
Bergant, G orup, Tom ec, Zarnik ä  50 k r . ,  V idm ar 51 k r . ,  V ertačnik 52 k r., Souvan 1 fl. — II I . c. Cl. Benedičič, 
^u rg e r, H odnik, Kosec, Žnidaršič ä  10 k r . , Čuk, G ogala, P re tn a r 15 k r., Dolenec, H artm an, M ajcen, Poljanec, 
Suhic ä 20 k r., Orel 24 k r., P eterlin , Sicherl a  30 kr., Česnik, Lavrič, Fogačnik ä 50 kr. — II . a. Cl. K ern 10 kr., 
D rahsler, G erčer, H anusch, K utschera, U ngenannt ä  20 k r., Golias, Ipavic ä 30 k r., Bučar, Finz ä 40 k r., Jenčič, F re i
herr v. Lazarini, Päuer, Pollak, Schemerl ä  50 k r., G raf A uersperg, D eu, H albensleiner, Račič ä  1 f l . , Schlegel 2 fl. 
— II . b. Cl. G rošelj 20 k r . ,  P levnik 21 k r .,  Zun 22 k r . ,  Čadež 30 k r . ,  R itte r v Bleiweis, Grasselli h 1 fl., 
H ribar 2 fl. — II . c. Cl. Adlešič, Čebašek, Debevec, Koželj, Kunšič, O b lak , Poženel, Stenovec ä 10 kr., 
Rosm ann 12 kr., N ovak 20 k r., K andare, K ocm ur ä 30 k r., U ngenannte 32 k r., K erm avner, Lavrač, Sever, Šmid 
h 50 k r., Zajec 1 fl. 10 k r . ,  U ngenannt 14 kr. — I. a. Cl. K lette, Pettan , Thienel ä  30 k r . ,  R ajakow itsch 40 k r., 
M ulley 46 k r . , Böltz, Jenčič, K ordin, M iihleisen, Schemerl, Sedlak, Treo, Tschurn, U rabec a  50 k r . , v. Gerlitzy, 
Pcrsche, R otter, Schwegel, Stöckl, W ild ä 1 fl., W ohinz 2 fl., Piccoli 5 fl. — I. b . Cl. Svetek A ., Svetek R . ä 20 kr., 
Zajec 30 k r., M arzolini 50 k r., Borštner, Luckm ann, Souvan ä  1 fl., * * * 3 fl. — I. C. Cl. Lavrič, Jelovšek, Lavtižer, 
D robnič, G ermovnik, Burja A ., B urja J . ,  Janc , Bezlaj, Paternoster, Podobnik, R ichter, Potokar ä 10 k r., Vodušek, 
B radaška, M arinšek, Šušteršič ä 20 k r . , Ferjančič 30 k r . , Armič, Modic ä 50 k r . , Svetec, P erdan, O rehek, P o 
k lukar a  1 fl,
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B. A u s g a b e n :

In Gemäßheit der Conferenzbeschlüsse wurden für dürftige Schüler verausgabt:
Für Kleidung und L e h rb e h e lfe ...............................................................................fl* 3^2 »25
Für S c h u lb ü c h e r ...........................................................................................................* 3 1*20
Ferner für den Ankauf einer Papierrente ä ioo  fl. sammt laufenden Zinsen » 83 .52

zusammen . . fl. 476,97

Nach Abzug der Ausgaben von obigen Einnahmen ergibt sich ein barer
Cassarest von fl. 23 ,81 . Das Vermögen dieses Fondes besteht sonach am Schlüsse des 
Schuljahres 1887 aus fl. 7525, resp. mit Einbeziehung der Dr. J. Ahačič’schen Stiftung 
aus fl. 7925 in Obligationen und fl. 23,81 in Barem; dann in Büchern, und zwar
835 Lehr- und Hilfsbücher, 187 Atlanten und 202 Lexica.

Indem der Berichterstatter für alle diesem F o r . d e ,  d e r  d i e  S t e l l e  e i n e s  
U n t e r s t ü t z u n g s v e r e i n e s  o d e r  e i n e r  s o g e n a n n t e n  S c h ü l e r l a d e  v e r t r i t t ,  
gespendeten Beiträge seinen wärmsten Dank ausspricht, erlaubt er sich, denselben den 
Angehörigen der Gymnasialschüler und anderen Jugendfreunden zu wohlwollender 
Förderung bestens zu empfehlen.

c) U n t e r s t ü t z u n g s s p e n d e  d e r  l ö b l .  k r a i n .  S p a r c a s s e .
Wie alljährlich, so widmete auch für das Jahr 1887 der Verein der krain. Spar

casse zur Unterstützung dürftiger Schüler dieses Gymnasiums den namhaften Betrag von 
200 fl. hauptsächlich für Lehrbücher und Schulerfordernisse, worüber der Verwendungs
nachweis an die löbl. Sparcassedirection bis Ende des Solarjahres geliefert wird.

d) Auch während des Schuljahres 1886/87 erfreuten sich viele dürftige Gymnasialschüler 
von Seite der Convente der PP. F r a n c i s c a n e r ,  FF.  U r s u l i n n e n  und b a r m 
h e r z i g e n  S c h w e s t e r n ,  des hochwürdigen D i ö c e s a n - S e m i n a r s ,  des f. b. C o l 
l e g i u m s  A l o y s i a n u m  u. a. ,  sowie v i e l e r  P r i v a t e n ,  darunter in hervorragender 
Weise des hochw. Monsignore Canonicus L. J e r a n ,  durch Gewährung der Kost oder 
einzelner Kosttage edelmüthiger Unteistützung.

Im  N a m e n  de r  u n t e r s t ü t z t e n  S c h ü l e r  s p r i c h t  d e r  B e r i c h t 
e r s t a t t e r  a l l e n  p. t. W o h l t h ä t e r n  d e r  A n s t a l t  d e n  v e r b i n d l i c h s t e n  
D a n k  aus .

e) D a s  f i i r s t b i s c h ö f l .  D i ö c e s a n - K n a b e n s e m i n a r  (Collegium Aloysianum).

Dieses im Jahre 1846 vom Fürstbischöfe A. A. W o l f  gegründete und aus 
den Stiftungsinteressen und den Beiträgen des hochw. Clerus und einzelner Zahl
zöglinge erhaltene Convict zählte am Schlüsse des Schuljahres 1887 an Zöglingen 4 5 ,  
die als öffentliche Schüler dieses Staatsgymnasium besuchen und nur an dessen reli
giösen Übungen nicht theilnehmen. Die Leitung dieser Anstalt ist dem hochw. f. b. 
Consistorialrathe und Gymnasialprofessor Thomas Z u p a n  anvertraut; zur Seite steht 
ihm dabei als Präfect der hochw. Religions- und Gymnasialprofessor Dr. Johann Sv e t i n a .

11.) Aufnahm staxen und Lehrmittelbeiträge der Schüler.

An A u f n a h m s t a x e n  ä 2 fl. 10 kr. giengen von 224 neu eingetretenen Schülern ein 
fl. 4 7 0 ,4 0 ; an Taxen für Z e u g n i s d u p l i c a t e  fl. 14 ,80 ; an L e h r m i t t e l b e i t r ä g e n  h 1 fl. 
von 838 Schülern 838 fl., im ganzen also an Schülerbeiträgen für Lehrmittel fl. 1323,20. Die 
Vertheilung derselben wurde in Gemäßheit der h. U.-M .-Vdg. vom 14. Juni 1878 Z. 9290 
vorgenommen. Die nach derselben den einzelnen Unterrichtszweigen zugewiesenen Dotationen 
erleiden aber eine Einschränkung durch die h. U.-M.-Vdg. vom 26. November 1879 1S 15^
wonach zeitweilig auch die bisherige Studienfondsdotation des hiesigen (im Interesse des Gym
nasiums, der Staats-Oberrealschule, der Lehrer- und Lehrerinnen-liildungsanstalt sowie des Landes 
erhaltenen) botanischen Gartens pr. 210 fl. aus diesen Lehrmittelbeiträgen der Gymnasialschüler 
zu bestreiten ist.
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IX.
Maturitätsprüfungen.

A. T hem en fü r die schriftlichen M aturitätsprüfungen.
/ .  Im  Haupt termine i8 8 j :  

aj Übersetzung aus dem Deutschen ins Latein: Aus Süpfle’s «Aufgaben zu lateinischen Stil
übungen», II. Th. Nr. 262: Cicero mehr Vertheidiger als Ankläger.

b) Übersetzung aus dem Latein ins Deutsche: Livius, lib. V. cap. 27: «Mos erat Faliscis» 
bis «ad senatum, qui dederent Fabrios, proficiscuntur».

c) Übersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche: Homer, Ilias XXIV. 468 bis 512. 
dj Deutscher Aufsatz: «Die Vaterlandsliebe ein mächtiger Hebel zu Großthaten.»
ej Slovenischer Aufsatz:

a) Für die den obligaten Unterricht besuchenden Schüler:
Živeti vrli mož ne sme za se;
Iz bratov sreče njemu sreča klije,
In tuja solza mu meči sreč. Gregorčič.

«Kako se je to načelo človekoljubja gojilo v različnih dobah svetovne povestnice?»
ß ) Für die den Freicurs II. besuchenden Schüler: «Kako si je človek mogočna dva 

življa prirode, zrak in vodo v svojo korist obrnil?* 
f j  Aus der Mathematik:

1.) Ein Vater will 18 Jahre am Anfänge eines jeden Jahres eine bestimmte Summe 
zahlen, damit nach Verlauf dieser Zeit sein Sohn noch fünf Jahre hindurch eine am 
Ende eines jeden halben Jahres fällige Rente von 600 fl. genieße; wie groß ist die 
jährlich zu zahlende Summe, wenn 4°/0 Zinsen gerechnet werden?

2.) Von einem Dreiecke ist gegeben die Seite a, der gegenüberliegende Winkel a 
und die Differenz d  der beiden ändern Seiten b und c. Dieses Dreieck ist zunächst zu 
construieren und dann trigonometrisch aufzulösen, für a —  5-2,  d  =  2*3, a =  46° 15'.

3.) An die Kreislinie x 2 -f- y 2 =  25 errichte man von einem Punkte in der Abscisse 
eine Tangente, deren Länge gleich dem Durchmesser des Kreises ist, und rotiere die 
ganze Figur um die Abscissenaxe; wie groß sind Oberfläche und Inhalt des entstandenen 
Rotationskörpers ?

I I .  Im  Herbsttermine 1886: 
aj Übersetzung aus dem Latein ins Deutsche: Livius, lib. II. cap. 34 : «Consules deinde» 

bis «occasionem coli prohibeant». 
bj Übersetzung aus dem Deutschen ins Latein: Aus Süpfle’s «Aufgaben zu lateinischen 

Stilübungen», II. Tli. S. 345 Nr. 298: «Während [so] Herodot» bis S. 346: «den Namen 
des Thuriners erhielt».

c) Übersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche: Herodot, lib. VII. cap. 10: «IMapöövio;
|j.ev xoaaÜTa Č7ccXer[va$» bis 10. 2: «ytve-rat Sstvöv». 

dj Deutscher Aufsatz: Welche Bedeutung hatten Goethe’s italienische Reise und Schillers 
Beschäftigung mit philosophisch-historischen Studien für ihre dichterische Production ?

e) Aus der Mathematik :
1.) Jemand versichert sein Leben am Anfänge seines 38. Jahres mit 4000 fl. und hat 

am Anfänge eines jeden Jahres eine Prämie von 120 fl. zu Zahlen. Wenn nun dieser 
Mann bald nach Beginn seines 65. Jahres stirbt, wie groß ist der Gewinn oder Verlust 
der Bank, die Zinsen zu 3 7 2 Procent gerechnet?

2.) Die Spitze eines Thurmes erscheint uns aus einem Fenster, das 2 m hoch liegt, 
unter dem Elevationswinkel a =  220 15' und aus einem 12 m  höher gelegenem Fenster 
unter dem Winkel ß =  200 *]'. Wie hoch ist der Thurm?

3.) Die Coordinaten des Mittelpunktes eines Kreises, den die Gerade -j- 26
berührt, sind 0  =  (2*3). W;ie groß ist das Volumen eines geraden Kegels, der diesen 
Kreis zur Grundfläche hat und dessen Seiten gegen dieselbe gleich geneigt sind, wie 
obige Gerade gegen die Abscissenaxe.

B. E rg eb n is  der M aturitä tsprüfungen  im Schuljahre 1885/86.
Die Maturitätsprüfung wurde nach den h. Ministerial-Verordnungen vom 28. April

1885 Z. 7553 und 2. Jänner 1886 Z. 86 durchgeführt. Zur Maturitätsprüfung hatten 
sich 42 Abiturienten des Schuljahres und 2 aus dem früheren Schuljahre, dann 1 Externer, 
im ganzen 45 Prüfungscandidaten gemeldet. Die schriftlichen Prüfungen des Ilaupt- 
termines wurden vom 31. Mai bis 5. Juni ,  die des Herbsttermines vom 20. bis inclusive
23. September abgehalten. Die mündliche Prüfung im Ilauptterm ine fand vom 10. bis
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incl. 15. Juli, die des Herbsttermines am 25. und 26. September unter dem Vorsitze des 
Landes-Schulinspectors 1 lerrn Jakob Smolej statt. Im Haupttennine erschienen, respective 
wurden zur mündlichen Prüfung zugelasscn 37, im Herbsttermine 3 Candidaten. Außer
dem wurden im Ilerbstterm ine 4 Wiederholungsprüfungen aus je einem Gegenstände 
vorgenommen. Von den ursprünglich angemeldeten 45 Candidaten konnten 5 zur münd
lichen Prüfung nicht gelangen, 2 erhielten im zweiten Semester die zweite Fortgangs- 
classe, 1 hatte 5 nicht genügende Elaborate, 1 erkrankte, bei 1 konnte die Classification 
über das zweite Semester wegen Erkrankung nicht zum Abschlüsse gebracht werden. 
Von den übrigen 40 Candidaten wurden 2, darunter der Externist, auf ein Jahr reprobiert.

Folgende 38 Abiturienten wurden approbiert:11
N am en d e r  npprob . 

Abiturient«)»

Barteim e Johann  

Bezeljak Johann

Ort und Jalir der Geburt

K lindorf bei G ottschee . 1865
. . Schwarzenberg bei Idria 

Birk F r a n z .........................  J a rše  a. d. Save in K rain
C egnar Jo se f Safniz in K rainV "   -»  ........................................ »j.»....* *1. ivittin • •
Cerin J o s e f .........................  Comm enda in K rain  . .
F a b i a n i  E d m u n d  
Fick F ranz . . . .  
F oerster A nton . . 
Foerster W ladim ir 
H ab a t Jo se f . . . .
H ubad M atthäus .
K alin H einrich . . 
K apus Jo se f . . . 
Kogoj F ranz . . . 
K rem žar A nton . .
Laggner M athias 

M andelj Jo se f . . 

M artin A dolf . .

M ayr A ugust .

M ladič A dolf . 
M rače M athias
N ovak M athias .
Peterlin  Anton . 
Petrovčič Anton
P irc M ethod . .
P irch  Johann  . . 
Rajčevič F ranz .
R om  A dalbert .
Schiffrer Ludwig
Schitnik F ranz .

§ iška Johann  . 
Smitik Simon
Tschech R udo lf. . 
W ildner Jo se f . . . 
Z akrajšek Johann  . 
Žebre Alois . . . . 
M ilohnoja Johann  
Prem rov Johann  .

Cobdil im K üstenlande 
B ischoflack in K rain 
Z engg in K roatien  . . . 
P cher in Böhmen . . . 
Sagor in K r a in ...............
Vodice in K rain  . . . .
L a ib a c h .............................
M ahrenberg in Steierm. 
Loitsch in K rain . . . 
Laibach .........................
Pusarnitz in K ärnten . 

St. Veit bei S ittich . . . 

T arv is  in K ärnten  . . .

Gurkfeld in K rain  . . . 
Zapotok bei Sodražica .
G radac in K rain . . . .

U ntcrschischka in K rain 
H orju l in K rain . . . .
K r a i n b u r g ......................
T riest .............................
T ra ta  in K r a in ..............
G ottschee ......................
L a ib a c h .............................
Littai in K r a in ..............

H rastje  in K rain . . . 
K ropp in K rain  . . . .
Cilli in S teierm ark . . .
L a ib a c h .............................
O blak in K rain  . . .
L a ib a c h .........................
Comm enda in K rain . 
M artinsbach in K rain

Ort und Dauer der G.-Studien

1866
1866 
1864
1867 
1867
1866
1867
1868 
1866
1866
1867
1866
1866
1867 
1867

1865

1865

K r a i n b u r g ......................  1867

1866
1866
1866
18 66
1866
1867
1867
1864
1868 
1866 
1868 

1866
1865 
1868 
1868
1866 
1865 
1865 
1864

G ottschee 1877/8—81/2 . 
L aibach (Forts.) 1882/3— 

dto. 1878/9—85/6 . .
d to . d to. . .
d to . 1876/7—85/6 . .
dto. 1878/9—85/6 . .
d to . dto. . .
d to . dto. . .
d to. 1877/8—85/6 . .
d to . 1878/9—85/6 . .
dto. d to. . .

P ettau  1878/9—79/80 . . 
Laibach 1880/1—85/6 . .

d to. 1878/9—85/6 . .
d to. 1877/8—85/6 . .
d to . dto. . .
dto. 1878/9—85/6 . .

K lagenfurt 1878/9—81/2 
Laibach 1882/3—85/6 . .

d to. 1878/9—82/3 . .
Pisino 1 8 8 3 /4 ..................
Rudolfsw ert 1884/5 . . .
Laibach 1 8 8 5 /6 ...............
V illach 1877/8—83/4 . . 
Laibach 1884/5—85/6 . . 
K rainburg 1877/8—80/1 .
Laibach 1 8 8 1 /2 ...............
Pisino 1 8 8 2 /3 ..................
Görz 1 8 8 3 /4 .....................
L aibach 1884/5—85/6 . . 

dto. 1877/8—85/6 . . 
dto. 1878/9—85/6 . . 

Rudolfsw ert 1878/9—80/1 
Laibach 1881/2— 1885/6 . 

dto. 1877/8—85/6 . . 
dto. 1878/9—85/6 . . 

K rainburg  1877/8—80/1 . 
L aibach 1881/2—85/6 . . 

dto. 1878/9—85/6 . . 
dto. dto.

G ottschee 1878/9—81/2 . 
L aibach 1882/3—85/6 . .

dto. 1878/9—85/6 . . 
G ottschee 1878/9—81/2 . 
L aibach 1882/3—85/6 . . 

dto. 1878/9—85/6 . . 
dto. dto. . .

M arburg 1878/9—79/80 . 
L aibach 1880/1—85/6 . . 

d to . 1878/9—85/6 . . 
d to . dto. . .
d to . 1876/7—85/6 . . 
d to. 1876/7—84/5 . . 
d to . 1877/8—84/5 . .

85/6

Angeblicher Beruf

Theologie
dto.
dto.
dto.

Ju s
Bodencultur 
Theologie 
Conserv. d. Musik 
Ju s
M edicin
Conserv. d. Musik
Medicin
Jus
Bodencultur
Philologie

Medicin

B odencultur

dto.

Philologie

Medicin
Theologie

dto.
M ath. N aturw . 
Theologie
Technik

Medicin
Theologie

Ju s
Theologie
Jus
Theologie

dto.
Ju s
M arine-Commiss.
Theologie

dto.
Bergwesen
Medicin

Maturitätsprüfung im Schuljahre 1886,87.

Im Schuljahre 1886/87 meldeten sich alle öffentlichen Schüler der achten Classe (49) 
lind 1 aus dem Vorjahre als Externist zur Maturitätsprüfung. Die schriftliche Prüfung wurde 
vom 23. bis 27. Mai abgehalten, die mündliche beginnt am 9. Juli nachmittags. Das Ergebnis 
der Prüfung wird im nächsten Jahresberichte bekanntgemacht werden.

* D urchschossener D ruck bedeutet «reif m it A uszeichnung»
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X.
Wichtigere Erlässe der h. k. k. Unterrichtsbehörden.

1.) Erlass des h. k. k. U .M . vom 22. Juni 1886 Z. 12 192, womit die Art und W eise der 
Vormerkung für diejenigen Candidaten des Lehramtes an Mittelschulen angeordnet wird, welche 
die Befähigung für eine in der Prüfungsvorschrift für Mittelschulen bezeichnete Gruppe von 
Gegenständen erlangt, die einjährige Probepraxis durchgemacht haben und eine Verwendung im 
staatlichen Lehramte anstreben.

2.) U.-M.-E. vom 10. Mai 1S86 Z. 6389, wornach über Wunsch des h. k. k. Justiz
ministeriums sämmtliche Bestellungen ärarischer Bedarfsartikel in den Männerstrafanstalten un
mittelbar an das Justizministerium zu richten sind.

3.) U.-M.-E. vom 19. Juni 1886 Z. 4648, enthaltend die Instruction über die Art der 
Einhebung des Schulgeldes mittels der Schulgeld marken.

4.) U.-M.-E. vom 22. Juli 1886 Z. 13299 approbiert Wiesthalers Lehrbuch «Latinske
vadbe za drugi gymnasijski razred» für Gymnasien, an welchen der lateinische Sprachunterricht 
mit Gebrauch der slovenischen Unterrichtssprache ertheilt wird.

5.) U.-M.-E. vom 19. Juli 1S86 Z. 14 221 bestimmt den Vorgang bezüglich der Zu
erkennung einer Dienstalterszulage an Supplenten.

6.) U.-M.-E. vom 20. November 1886 Z. 23 151 erweitert das Verbot des Haltens von
Kostzöglingen seitens der Directoren und Lehrer an öffentlichen Mittelschulen und Lehrer-
Bildungsanstalten in der Art, dass den Directoren der genannten Anstalten überhaupt nicht ge
stattet wird, Schüler von Mittelschulen oder Lehrer-Bildungsanstalten in Kost und Quartier zu
nehmen. Den Lehrern dieser Schulen ist an Orten , in welchen mehrere Anstalten der bezeich-
neten Art bestehen, untersagt, Schüler der eigenen Anstalt in Kost und Quartier zu nehmen.

7.) L.-S.-R. vom 24. Februar 1887 Z. 1839 trifft Vorsichtsmaßregeln gegen die Ver
breitung der granulösen Augenentzündung.

8.) U.-M.-E. vom 21. Februar 1887 Z. 13 114 theilt mit ,  dass die Parotitis und Dysen
terie unter die Zahl der ansteckenden Krankheiten einzureihen sind. Gleichzeitig wird die Des- 
infection ein und desselben Raumes oder Gegenstandes mit Carbolsäure und Chlorkalk als 
bedenklich erklärt und davor gewarnt, da sich hiebei Chlorphenol bildet, welches höchst giftig 
wirkt und einen unerträglichen Geruch durch lange Zeit in den betreffenden Räumlichkeiten 
zurücklässt, so dass diese Wochen, ja Monate hindurch unbenutzbar sind.

9 )  U.-M.-E. vom 13. März 1887 Z. 4923 untersagt allen Lehrkräften öffentlicher Mittel
schulen und Lehrer-Bildungsanstalten, welche an der Classificierung der Schüler (öffentliche Schüler 
oder eingeschriebene Privatisten) mitwirken, die Ertheilung eines Privatunterrichtes an Schüler 
jeder Kategorie der eigenen Anstalt im Laufe des Schuljahres oder in den Ferien. Eine Aus
nahme erscheint nur in jenen Orten zulässig, wo andere geeignete Lehrkräfte thatsächlich nicht 
vorhanden sind.

10.) U.-M.-E. vom 16. April 1887 Z. 4727 ergänzt die Vorschrift über die Vormerkung 
der Lehramtscandidaten dahin, dass einem Lehramtscandidatcn für Mittelschulen, welcher An
spruch hat, für eine Verwendung im staatlichen Lehramte vorgemerkt zu werden, im Stadium 
der Ablegung der Lehramtsprüfung oder nach erfolgreicher Ablegung der Lehramtsprüfung in
folge einer Mobilisierung zum activen Heeresdienste im stehenden Heere, in der Kriegsmarine, 
Landwehr oder im Landstürme einberufen worden und eingerückt ist, die von ihm im Stande 
der Mobilisierten zugebrachte Zeit bei Feststellung der Reihenfolge der Vorgemerkten doppelt 
in Anrechnung zu bringen ist.

11.) Gesetzliche Bestimmung vom Juni 1887, wornach als Minimalalter für die Aufnahme 
in die erste Gymnasialclasse das vollendete oder im Solarjahre der Aufnahme zu vollendende
10. Lebensjahr des Schülers festgesetzt ist.

XI.
Zur Chronik des Gymnasiums.

Im Schuljahre 1886/87 hatte das Gymnasium 18 Schulclassen, nämlich: A. die acht 
deutschen Gymnasialclassen mit den Parallelclassen zur 5- un^ 6. Classe, B. die vier normierten 
slovenischen Parallelclassen des Untergymnasiums, welche sämmtlicli doppelt waren.

Den obligaten Unterricht besorgten nebst dem Director 18, resp. 15 Professoren und 
wirkliche Gymnasiallehrer und 11, resp. 13 Supplenten. — Von den Veränderungen im Lehr



4  6

körper sind folgende zu verzeichnen: Die durch Abgang des Directors W iesthaler vacant ge
wordene philologische Lehrstelle wurde mit h. M in.-Erl. vom 18. Juli 1886 Z. 9067 dem 
hiesigen Supplenten Anton Bartel, die durch den Austritt des quiescierten Professors V. Kon- 
schegg erledigte naturhistorische Lehrstelle mit h. Min.-Erl. vom 18. Juli 1886 Z. 6417 dem 
bisherigen Supplenten Alphons Paulin verliehen. Professor V. Kermavner erhielt anlässlich seiner 
Augenkrankheit einen Urlaub vorläufig für die Dauer des ersten Semesters, sodann, als das 
Übel bis dahin nicht behoben werden konnte, auch fürs zweite Semester. Desgleichen hatte 
Professor Pleteršnik behufs der weiteren Ausarbeitung des W olf sehen slovenisch-deutschen W örter
buches auch dieses Jahr einen partiellen Urlaub. Endlich trat der Supplent Johann Tertnik zum 
Zwecke der Fortsetzung seiner Prüfungen aus. So wurden mit Beginn des Schuljahres drei neue 
Supplenten, die approbierten Lehramtscandidaten Novak Franz, Suhač Matthäus und Tavčar 
Alois aufgenommen. Im Laufe des Schuljahres wurde Professor Anton Skubic mit Genehmigung 
Seiner Excellenz des Herrn Ministers für Cultus und Unterricht laut h. Erl. vom 30. De
zember 1886 Z. 22783 auf Grund staatsärztlichen Gutachtens in den zeitlichen Ruhestand 
versetzt. An seine Stelle trat am 12. Jänner 1887 der mit Genehmigung des hohen Ministeriums 
laut h. Min.-Erl. vom 4. Dezember 1886 Z. 23 895 dem hiesigen Gymnasium zugewiesenc Probe- 
candidat Martin Petelin.

Im weiteren Verlaufe des Schuljahres erkrankte am 13. April 1887 Professor Anton 
Heinrich. An seine Stelle trat dienstbereit theils der Supplent an der hiesigen k. k. Ober
realschule Franz Orožen ein, theils hiesige Collegen durch gefällige Übernahme von Über
stunden. Schließlich erkrankte noch Professor Emmerich Nedwed und musste behufs Herstellung 
seiner Gesundheit am 9. Mai 1. J. sein Urlaubsgesuch überreichen. Seine Fächer übernahmen 
mit Rücksicht auf das weit vorgerückte Schuljahr und mit Rücksicht auf die Schwierigkeit , um 
diese Zeit eine entsprechende Lehrkraft zu acquirieren, mit dienstbeflissener Opferwilligkeit die 
Collegen. — Zu Beginn des laufenden Schuljahres wurde dem Professor V. Borštner die 3., 
Professor Emmerich Nedwed die 1. Quinquennalzulage zuerkannt, der wirkliche Gymnasiallehrer 
Dr. Johann Svetina wurde definitiv im Lehramte bestätigt und ihm der Titel Professor verliehen.

Eröffnet wurde das Schuljahr 1886/87 ^ en 18. September 1886 mit dem feierlichen 
«Veni Sancte».

Die Aufnahms-, Nachtrags- und Wiederholungs-Prüfungen wurden vom 16. bis 18. Sep
tember, die Maturitätsprüfung des Herbsttermines am 25. und 26. September abgehalten.

Der Jahresbericht über das Schuljahr 1885/86 wurde vom li. L.-Sch.-R. ddto. 3. Februar 
1887 Z. 2671 nebst anderen speciellen Weisungen mit dem Ausdrucke der Anerkennung der 
pflichttreuen Bemühungen des Lehrkörpers und der W'ürdigung aller der Schwierigkeiten erledigt, 
welche sich sowohl für die Leitung einer so complicierten Anstalt als auch fiii die Bewältigung 
der Erziehungs- und Unterrichtsaufgabe ergeben, namentlich bei den hiesigen vielfach ungünstigen 
Verhältnissen der häuslichen Aufsicht, der Doppelsprachigkeit der Unterrichtsorganisation und 
der großen Frequenz der meisten Classen.

Am 4. Oktober feierte das Gymnasium das Allerhöchste Namensfest Sr. k. u. k. Apostol. 
Majestät unseres allergnädigsten Kaisers Franz Josef I. durch einen solennen Schulgottesdienst 
mit Absingung der Volkshymne am Schlüsse; in g leicherw eise  am 19. November das Namens
fest Ihrer Majestät der Kaiserin Elisabeth. Der Lehrkörper betheiligte sich auch an der durch 
ein feierliches Hochamt begangenen Feier des Allerhöchsten Geburtsfestes am 18. August und 
war bei den Seelenämtern für Milglieder des Allerhöchsten Kaiserhauses am 7* Mai und 28. Juni 
vertreten.

Die Privatisten-Prüfung im ersten Semester fand am 9. und 10. Februar statt, am 12. Fe
bruar wurde das erste Semester geschlossen, am 16. Februar das zweite Semester begonnen.

Die Versetzungs-Prüfungen wurden vom 18. bis 30. Juni ,  die schriftlichen Maturitäts- 
Prüfungen vom 23. bis 27. Mai vorgenommen. Die Privatisten-Prüfung des zweiten Semesters fand 
am  6. und 7. Juli statt.

Am 17. und 18. Jänner besuchte die Anstalt der Ministerialrath des Ministeriums für 
Cultus und Unterricht H err Dr. Erich Wolf, um sich von dem Stande und den Fortschritten 
des deutschen Sprachunterrichtes am Gymnasium persönlich zu überzeugen.

In de rZ e it vom 29. April bis 10. Juni wurde die Anstalt durch den Landes-Schulinspector 
Herrn J. Smolej eingehend inspiciert.

Dem sonn- und feiertägigen Gottesdienste während des ganzen Schuljahres wohnte die 
Gymnasialjugend gemeinschaftlich, und zwar das Obergymnasium in der Deutschen Ritter-Ordens- 
Kirche, das Untergymnasium in der Urstilinnenkirclie, dem werktägigen (am Dienstage und 
Freitage, mit Ausnahme der rauheren Jahreszeit) in der Domkirche unter vorschriftsmäßiger 
Aufsicht bei. Das Orgelspiel^ besorgte der Septimaner J. Toporiš, den Gesang leitete beim Ober
gymnasium derOctavaner A. Švigelj, beim Untergymnasium der Tertianer J. Čadež. Zur heil. Beicht 
und Communion giengen die Gymnasialschülcr vorschriftsmäßig dreimal im Schuljahre; am
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19- Juni giengen mehrere von ihren Katecheten vorbereitete Schüler der untersten Classen zur 
ersten heil. Communion. Außerdem betheiligte sich das Gymnasium am 9. Juni  bei dem Frohn- 
leichnams Umgange.

Der Gesundheitszustand unter der Jugend der Anstalt war im allgemeinen günstig. Doch 
raffte der Tod auch heuer strebsame Schüler hinweg. Am 30. Juli 1886 starb der angehende 
Schüler der VIII. Classe Stupica Ignaz in seiner Heimat zu Dane bei Reifnitz eines plötzlichen 
Todes. Am 2. Oktober 1886 verschied in Laibach bei seinen Eltern der Schüler der IV. a. Classe 
Breschar Richard an Tuberculose; ebenso am 3. Oktober 1886 in Kamna Gorica der Schüler 
der IV.c. Classe Bevc Blasius. An der gleichen Krankheit starb ferner in Laibach am 14. August
1886 Rupar Simon, Schüler der V .b. Classe, desgleichen am 24. Mai 1887 in Stein Suchy 
Rudolf, Schüler der VI. b. Classe. Am 20. Juni 1887 wurde Bregar Leopold, Schüler der III.c. 
Classe, bei seinen Eltern in Laibach vom Tode ereilt. Der Theilnahme für die Dahingeschiedenen 
wurde jedesmal durch ein «Memento» beim gemeinsamen Schulgottesdienste Ausdruck geliehen.

Der Schluss des Schuljahres erfolgte im Sinne des hohen Min.-Erl. vom 2. Jänner 1886 
Z. 85 am 9. Juli. Nach einem gemeinschaftlichen Dankgottesdienste in der Domkirche wurden 
den Schülern der Classen I bis VII die Semestralzeugnisse vertheilt und darauf die Schüler 
entlassen. Vom 9. Juli nachmittags an bis 15., event. 16. Juli wird die mündliche Maturitäts
prüfung abgehalten.

XII.
Mittheilungen, den Beginn des neuen Schuljahres 

1887—8 8  betreffend.
Das Schuljahr 1887/88 wird am ^ . S e p t e m b e r  1887 mit dem li. Geistamte eröffnet werden.
Neu eintretende Schüler haben sich in  B e g l e i t u n g  i h r e r  E l t e r n  o d e r  d e r e n  

S t e l l v e r t r e t e r  a m  14. o d e r  15.  S e p t e m b e r  bei der Gymnasialdirection mit dem Geburts- 
(Tauf-)scheine und eventuell mit den Studienzeugnissen des letzten Jahres auszuweisen , etwaige 
Schulgeldbefreiungs- oder Stipendiendecrete mitzubringen und eine Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 kr. 
nebst einem Lehrmittelbeitrage von 1 fl. zu erlegen, die im Falle nicht gut bestandener Auf
nahmsprüfung zuriiekerstattet werden.

F ü r  d ie  S c h ü l e r  d e r  I. C l a s s e ,  welche sich, wenn sie ihre Vorbildung an einer 
öffentlichen Volksschule erhalten haben, in Gemäßheit des h. Unt.-Min.-Erl. vom 7* April 1878 
Z. 54*6 dem diesfälligen Schul-(Frequentations-)Zeugnisse, mit den Noten aus der Religions
lehre, der Unterrichtssprache und dem Rechnen ausweisen müssen, wird eine Aufnahmsprüfung 
auch am 15. und 16., erforderlichen Falles 18. Juli abgehalten werden. Die Anmeldungen dazu 
werden am 10. Juli vormittags in der Directionskanzlei entgegengenommen. Die Aufnahms
prüfung im Septembertermine fällt auf den 16. und 17., eventuell 19. September. Die Prüfung 
wird in der Weise durchgeführt, dass am ersten Tage die schriftliche, am zweiten, event. dritten 
Tage die mündliche Prüfung vorgenommen wird. F ü r  d ie  A u f n a h m s p r ü f u n g  wird nach 
dem h. Unt.-M in.-Erl. vom 14. März 1870 Z. 2370 und 27. Mai 1884 Z. 8019 verlangt: in 
der Religion jenes Maß von W issen, welches in den ersten vier Jahrescursen der Volksschule 
erworben werden kann;  in der U n t e r r i c h t s s p r a c h e  (deutsch, resp. auch slovenisch für die 
Abtheilung b) Fertigkeit im Lesen und Schreiben, auch der lateinischen Schrift, Kenntnis der 
Elemente aus der Form enlehre, Fertigkeit im Analysieren einfach bekleideter Sätze, Bekannt
schaft mit den Regeln der O rthographie; im R e c h n e n  Übung in den vier Grundrechnungsarten 
in ganzen Zahlen.

Nach dem 15. September finden keine Aufnahmen neu eintretender Schüler mehr statt.
Die diesem Gymnasium bereits angehörenden Schüler haben sich am 16. oder 17. Sep

tember mit dem Semestralzeugnisse zu melden und einen Lehrmittelbeitrag von 1 fl. zu erlegen.
Nach W ohnort und Familienverhältnissen dem Gymnasium in Krainburg zugehörige Schüler 

werden in die Unterclassen in Laibach nicht aufgenommen.
Von anderen Gymnasien neu eintretende Schüler müssen ihr letztes Semestralzeugnis mit 

der Entlassungsclausel versehen haben, auf welchen Umstand auch jene hiesigen Schüler auf
merksam gemacht w erden, welche ihre Studien im nächsten Jahre anderswo fortsetzen wollen.

Die Verzeichnisse der pro 1887/88 dem Unterrichte zu Grunde zu legenden Lehrbücher 
sind in der Anstalt oder bei den hiesigen Buchhandlungen einzusehen.

Die Aufnahmsprüfungen für die übrigen Classen außer der I . , sowie die Nach- und 
W iederholungsprüfungen werden vom 16. bis 19. September abgehalten werden.

L aibach  im Juli 1887. D er D irec to r.



A n  h a n g.

Alphabetisches SchiilerYerzeichnis ara Schlüsse des Schuljahres 1886/87.
I. a  C lasse .

Böltz Karl aus Wien.
Busbach Engelbert aus Graz.
Čik Rudolf aus Laibach, 
v. Gerliczy Josef aus Laibach, R. 
Hinterlechner Karl aus Laibach, R. 
Jenčič Milan aus Reifnitz.
Juran W ilhelm aus Bruck a. d. Mur, R.
Jusek Heinrich aus Laibach.
Klette Karl aus Görz.
K napitsch  O tto aus Laibach.
Kocjančič Franz aus Görz, R.
Koechler Emerich aus Laibach.
K ordin E rn s t aus Laibach.
Kovačič Franz aus Windisch-Graz, R.
M ühleisen  L o th a r aus Laibach.
Mulley Alois aus Unter-Loitsch.
Pettan Franz aus Laibach.
Peternel Albin aus Laibach, R.
Persche Josef aus Laibach.
Piccoli Gabriel aus Laibach.
Proske Heinrich aus Bielitz in Schlesien.

Pučnik Eduard aus Triest.
Rajakowitsch Johann aus Laibach.
Schem erl P e te r  aus Tolmein.
Schwegel Vincenz aus Obergörjach.
Seunig Vincenz aus Laibach.
Siegl Hugo aus Laibach.
Stegu Josef aus Laibach.
Stocki Ernst aus Laibach.
Strnad Ludwig aus Göding in Mähren. 
Thienel Rudolf aus Laibach.
Tisch Ludwig aus Czernowitz in der Bukowina, 
T reo W ilhelm aus Laibach.
Tschurn Emil aus Laibach.
Valjavec Paul aus Unter-Šiška.
Wild Ernst aus Selo bei Laibach.
Wohinz Franz aus Laibach.

Krankheitshalber ungeprüft:

Rassinger Franz aus Wurzen.

I. b C lasse .

Armič Victor aus Laibach.
Ažman Andreas aus Kropp.
Bayer Michael aus Mannsburg.
Benkovič Johann aus Stein.
Borštner Milan aus Klagenfurt.
Brajec Josef aus Görjach.
Brecelj Anton aus Zapuže bei Sturija.
Burgar Ignaz aus Reifnitz.
Cebulj Franz. aus Stein.
Celedin Johann aus Großkastreinitz bei St. Mar

tin bei Littai.
Cemažar Jakob aus Eisnern.

Debevec Franz aus Vigaun bei Zirknitz. 
Dolenc Josef aus Präwald.
Fik Laurenz aus Laase.
Frelih  Jo h an n  aus Jazbine bei Pölland. 
Gabrovšek Franz aus Godovič.
Gantar Karl aus Ježica.
Globočnik Cyrill aus Laibach.
Gorjup Alois aus Laibach, R.
Guzelj Lukas aus Altosslitz.
Ilovar Franz aus Temenica bei Sittich. 
Jeran Leopold aus Beričevo bei Lustthal. 
Kajzelj Bogomil aus Laibach.

F ette Schrift bedeutet erste Fortgangsclasse m it Vorzug.
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Kalinšek Johann aus Podgorje bei Stein. 
Kersnik Johann aus Triest.
Kerže Franz aus Laibach.
Kessler Johann aus St. Barthelmä.
Klepec Leopold aus Vič.
Kobler Ernst aus Laibach.
Koman Valentin aus Vižmarje.
Košak Ignaz aus Gabrovka.
Kralj Ignaz aus Kropp.
Krek Ignaz aus Selzach.
Kuhelj Maximilian aus Siska.
Kušlan Bartholomäus aus Zirknitz.
L avrič  Jo se f  aus Blagovica.
Lavrič Karl aus Podgojzd.
Ledenik Vilko aus Laibach.
Levstik Franz aus St. Gregor bei Großlaschitz, R. 
Luckmann Raimund aus Laibach.
Luschin Franz aus Großkanisza in Ungarn, R. 
Marzolini W ilhelm aus Laibach, R.
Matajec Johann aus Laibach.
Matjan Jakob aus Laibach.
Mesar Johann aus Assling.
Mikolič F ran z  aus Sodražica.

Perjatel Bartholomäus aus Maršič bei St. Gregor. 
Perme Anton aus Laibach.
Pirnat Andreas aus Podboršt bei Commenda. 
Potokar Gregor aus Preserje bei Mannsburg. 
Rozman Valentin aus Moste bei Breznica. 
Seliškar Johann aus Dolenjavas bei Billichgraz. 
Slapar Jakob aus Pšanovca.
Souvan  H u b ert aus Laibach.
Stabei Johann aus Bischoflack.
Svetek  A nton aus Laibach, R.
Svetek Raimund aus Laibach.
Šabič Augustin aus St. Egydi in Steiermark. 
Škerjanec Johann aus Udmat, R.
Šušteršič Anton aus Oberlaibach.
Terček Franz aus Idria.
T rep a l M atthäus aus Rovte.
Ušeničnik Primus aus Laibach, R.
Vidic Franz aus Laibach, R.
W atzl Franz aus Laibach.
W inkler Engelbert aus Idria.
Zajec Franz aus Rudolfswert.
Zaveršan Johann aus Laibach.

I. c C lasse .

Antončič Josef aus St. Veit bei Sittich, R. 
B avec  J o s e f  aus Laibach.
Bergant Josef aus Laibach, J\.
Berlan Anton aus Javorje.
Bevk Stanislaus aus St. Veit bei Egg.
Bezlaj Franz aus Laibach.
Boncelj Franz aus Kindsberg in Steiermark. 
Bradaška Max aus Laibach.
Budan Lam bert aus Laibach.
Burja Alois aus Woch.-Vellach.
C iuha F erd in an d  aus Ober-IIrušica. 
Čemažar Franz aus Laibach.
Črnivec Josef aus Selo bei Laibach. 
D robnič  F ran z  aus Sodražica.
Ferjančič Richard aus Goče bei Wippach. 
Germovnik Franz aus Vodice.
Guzelj Alexander aus Bischoflack.
H u th  K arl aus St. Oswald in Steiermark. 
Indof Karl aus Laibach, R.
Jaklič Franz aus Kolpa, R.
Ja n  Ja k o b  aus Görjach.
Jane Peter aus Neul.
Jelovšek Fortunat aus Sodražica.
Jereb Ludwig aus Jauchen.
Kavčič Bartholomäus aus Bischoflack, R. 
Kavčič Engelbert aus Dragatuš.
K lander Karl aus St. Jakob an der Save. 
Knific Johann aus Hraše bei Flüdnig.
Knol Adolf aus Reifnitz.
K ošir Jo h a n n  aus St. Jobst.
Koželj F ran z  aus Mannsburg.
Krivic Johann aus Franzdorf.
K uhar August aus Mariafeld.
Lavrič Andreas aus Laas.

Lavtižer Franz aus Mojstrana.
Leskovec Victor aus Messendorf bei Graz. 
Levstek Johann aus Idria.
Levstek Raimund aus Idria.
M arinček M athias aus Großberg bei Oblak. 
Medved Johann aus Stein.
Modic Franz aus Lahovo.
N ag o d <5 Jo se f  aus Ravnik.
Novak Josef aus Mala Bukovica.
Orehek Franz aus Cilli.
Paternoster Milan aus Laibach.
Perdan Ernst aus Laibach.
Peterlin Franz aus Reifnitz.
Plemelj Josef aus Veldes.
Podobnik Alois aus Sittich.
Potokar Josef aus Sittich.
Prek Jakob aus St. Veit bei Laibach.
Puppis Franz aus Košana.
Repše Max aus Johannisthal.
Richter Franz aus Unter-Siška.
Sadar Franz aus Gabrje bei Sittich.
Slivnik Anton aus Görjach.
Snoj Michael aus Stein.
Stirn Franz aus Stranje.
Svetec Paul aus Littai.
Škofič Anton aus Laibach, R.
Štup ica  F ran z  aus Reifnitz.
Štupica Johann aus Selca.
Šušteršič aus Gleinitz.
Temel Josef aus Laibach, R.
V odušek K onrad aus Görz.
W ester Alois aus Veldes.
Zakrajšek Adolf aus Vrhnika bei Laas. 
Zakrajšek Primus aus Gutenfeld.
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I I .  a  C lasse .

Graf Auersperg Herwart aus Schloss Auersperg. 
Breschar Robert aus Klagenfurt.
Bučar Boleslav aus Gottschee.
Deu Johann aus Neumarktl.
Drahsler Milan aus Laibacli.
Finz Benno aus Laibach.
Friškovic Johann aus Oberlaibach, Ä.
Gerčar Friedrich aus Laibach.
Golias Emil aus Laibach.
Ilalbensteiner Hermann aus Laibach.
Ilanusch Hugo aus Planina.
Ipavitz Alois aus Laibach, R.
Jenčič Alois aus Reifnitz.
Kaiser Adolf aus Laibach.
Kapier Vincenz aus Heil. Geist.
Kern Gottfried aus Maria-Bistrica in Kroatien. 
Kobal Eustachius aus Col bei Wippach.
Komp Johann aus Kandia bei Rudolfswert, R. 
Kozina Georg aus Laibach.

Križaj Eugen aus Laibach.
Kutschera Josef aus Ratschach.
Frh. v. Lazarini Heinrich aus Flüdnig.
Lisec Rudolf aus Laibach.
Makowsky Anton aus Prag.
Masi Emil aus Sacco in Tirol, 
v. Obereigner Heinrich aus Schneeberg. 
Päuer Karl aus Lukoviz.
Petsche Karl aus Treflen.
Pirch Max aus Triest.
Pok Josef aus Laibach.
Pol lack Karl aus Laibach.
R ačič M ilan aus Laibach.
Režuha Franz aus Großkanisza in Ungarn. 
Rubritius Hans aus Klattau in Böhmen. 
Schem erl P au l aus Tolmein.
Schlegel Wilhelm aus Laibach.
Solnce Karl aus Contovello im Küstenlande. 
Zitterschlager Rudolf aus Oberlaibach.

I I .  b  C lasse .

Adamič Franz aus Ober-Retje bei Großlaschiz. 
Baloh Johann aus Unter-Siška.
Bergant Matthäus aus Seebach bei Flödnig. 
Bizjak Alois aus Stein.
Milan R itter v. Bleiweis-TrsteniSki aus Laibach. 
Božič Anton aus Sodražica.
Čadež Max aus Pölland.
Demšar Maximilian aus Bischoflack.
Dobravec Franz aus Cernuče.
Gabriel Karl aus Franzdorf.
Golf Anton aus Laas.
Grasselli Mirko aus Laibach.
Guzelj Ignaz aus Bischoflack.
Horvat Franz aus Hl. Kreuz bei Landstraß. 
H rib a r Ivan  aus Wien.
Jereb Johann aus Laibach.
Jereb Paul aus Laibach.
Jerič Alois aus St. Veit bei Sittich.
Jerič  A nton  aus St. Veit bei Sittich.
Kuralt Johann aus Tschernembl.
Lam pret Johann aus Laibach.
Levičnik Valentin aus Unter-Planina.
Logar Anton aus Watsch.

Majer Johann aus Laibach.
Modic Johann aus Brest.
Mulaček Johann aus Laibach.
Oman Johann aus Krainburg.
Petrič Johann aus Höflern.
Petrovčič Franz aus Franzdorf.
Pirnat Johann aus Draule.
Plevnik Johann aus Dobrova.
Podobnik Jakob aus Nova vas.
Ramovš Jakob aus Ober-Pirnitscli.
Rant Alois aus Sturija.
Repinec Josef aus Kamene bei Woch.-Feistritz. 
Režek Valentin aus Lustthal.
Rostan Johann aus Neudegg.
Stegnar Raimund aus Laibach.
Sušnik Victor aus Bischoflack.
Svetina Anton aus Žirovnica.
Sega Johann aus Laibach.
Valenčič Jo h an n  aus Kleinmaierhof.
Wester Josef aus Bučka.
Zupan Leonhard aus Kropp.
Zupančič Johann aus Idria.
Ž un  V alen tin  aus Terboje.

I I .  c C lasse .

Adlešič Albin aus Stein.
Arko Franz aus Zamostec bei Sodražica. 
Baraga Johann aus Laserbach.
C apuder Jo h an n  aus Pugled bei Moräutsch. 
Čebašek Jakob aus Terboje.
Ferlin Franz aus Gabrovka bei Seisenberg. 
Frole Johann aus Stermec bei Oblak. 
Gnjezda A ndreas aus Laibach.
Goricnik M atth äu s aus Woch.-Feistritz. 
Grebenc Franz aus Friesach bei Feistritz.

Grilec Adolf aus Laibach.
Jeretin Franz aus Slatenegg.
Kandare Emil aus Planina.
K erm avner V alen tin  aus Laibach.
Kiemen Johann aus Außergoritz.
Kocmur Anton aus Brunndorf bei Laibach, R. 
Korbar Johann aus Mannsburg.
Kos Emmerich aus Laibach.
Košmrl Josef aus Assling.
Koželj Anton aus Stein.
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Kunšič Johann aus Obergörjach.
Lavrač Martin aus Moräutsch.
Marolt Rudolf aus Sodražica.
Mlakar Johann aus Eisnern.
Novak Johann aus Prebačevo bei Krainburg. 
Oblak Valentin aus Jama bei Maučiče.
Perko Bernhard aus Zagradec bei Seisenberg. 
Plečnik Johann aus Laibach.
Pohlin Karl aus Stein.
Poženel Johann aus Maunitz bei Rakek.
Rape Andreas aus Rafoltsche bei Stein.
Rojec Franz aus Selo bei Šumberg.

Rosman Franz aus Landstraß.
Seliškar Karl aus Lukowitz bei Bresowiz. 
Sever Johann aus Bischof lack.
Smukavec Johann aus Woch.-Feislritz. 
Stenovec Johann aus Šiška bei Laibach. 
Šemrov Franz aus Laibach.
Siraj Andreas aus Metule bei Oblak.
Šm id Franz aus Gehsteig bei Krainburg. 
Vodnik Heinrich aus Podutik bei Laibach. 
Zajc Johann aus Feistritz bei St. Ruprecht. 
Zobec Franz aus St. Veit bei Laibach. 
Zavbi Johann aus Beč bei Stein.

I I I .  a  C lasse .

Baumgartner Eugen aus Laibach. 
Birschitz Alfred aus Laibach. 
Budesinsky Ludwig aus Rann.
Burian Eduard aus Laibach.
Drahsler Paul aus Laibach.
Križaj August aus Idria.
Lebitsch Franz aus Klagenfurt.
Moro Ernst aus Laibach.
Mühleisen Erich aus Laibach.
Conte Paulovich Anton aus Spalato, R.

v. Radies Erwin aus Hernals bei Wien.
Röger Rudolf aus Laibach.
Schitnik Eduard aus Adelsberg.
Spanyol Georg aus Triest, R.
Steska Richard aus Bischoflack.
Svoboda Heinrich aus Marburg.
Tschech Richard aus St. Leonhard in Steiermark, 
V adnjal F ranz  aus Adelsberg.
W utscher Franz aus St. Barthelmä.

I I I .  b C lasse .

Benedičič Johann aus Eisnern.
Bergant Alex aus St. Georgen im Felde. 
Bernot Johann aus Laibach.
Čadež Johann aus Hotovlje, Ä.
Campa Anton aus Slatnik bei Reifnitz, R. 
Flerin Valentin aus Domžale, R.
Gorup Andreas aus Slavina.
H u th  Alois aus St. Oswald in Steiermark. 
Ja n č a r  Ferd inand  aus Laibach.
Juvanec Ferdinand aus St. Veit bei Zirknitz. 
Kalan Rudolf aus Radmannsdorf.
Kenk L udw ig aus Innergorica.
Kerne Gustav aus Laibach.
Kristan Franz aus Preska.
L avrič A nton aus Oblak.
Lavše Johann aus Seisenberg.
Luštrek Jakob aus Zayer.
Meden Mathias aus Vigaun bei Zirknitz.

Murnik Victor aus Laibach.
Novak Josef aus Gradac.
Osredkar Thomas aus Billichgratz.
Poka von Pokafalva P'ranz aus Seisenberg. 
Potočnik Johann aus Stein.
Prelesnik  M athias aus Gutenfeld.
Prezelj Lukas aus Feistritz in der Wochein. 
Primožič Leopold aus Freudenthal.
Raznožnik Franz aus Schwarzenberg bei Idria. 
Skulj Franz aus Großlaschiz, R .
Soüvan F ran z  Xav. aus Laibach.
T ič  L aurenz aus Serjuče bei Moräutsch. 
Tomec Vladimir aus Laibach, R.
Vertačnik Johann aus Waitsch.
Vidmar Anton aus Unter-Idria.
Wisjan Josef aus Unter-Šiška.
Zarnik Miljutin aus Laibach.
Zore Anton aus St. Martin bei Stein.

I I I .  c C lasse .

Arhar Johann aus St. Ruprecht.
Benedičič Jakob aus Zapotnica.
Burger Nikolaus aus Imovica ob Podpeč. 
Cvek Franz aus Laibach.
Cesnik Felix aus Grafenbrunn.
Cuk Franz aus Schwarzenberg bei Idria. 
Dolenec Ščitomir aus Laas.
Gogala Johann aus Vevče bei Mariafeld. 
Gostiša Valentin aus Idria.
Hartman Josef aus Suha bei Bischoflack.

Hodnik Anton aus Straža bei Haselbach. 
Jerše Josef aus St. Martin bei Krainburg. 
Koprivec Peter aus Bischoflack.
Kosec Michael aus Mannsburg.
Krajnc Martin aus Monsberg in Steiermark, 
Kuder Anton aus Trifail in Steiermark. 
Lavrič Johann aus Laibach.
Majcen Franz aus Johannisthal.
Miklič Anton aus Cesta bei Gutenfeld. 
Mlinar Johann aus Ideršek bei Sairach.
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Orel Johann aus Stein.
Peterlin Alois aus Stein, R.
Pogačnik Anton aus Laibach.
Poljanec Leopold aus Rann.
Pretnar Friedrich aus Laibach.
Rosenstein Ferdinand aus St. Martin bei Ober

burg in Steiermark.
Sicherl Ignaz aus Loitsch.

Stare Johann aus Aich.
Šubic Johann aus Pölland bei Bischoflack.
Zavodnik Jakob aus Weichselburg.
Zentrich Josef aus Laibach.
Žagar Anton aus Lipoglav.
Žargej Jakob aus Jarše bei Mannsburg.
Žnidaršič Anton aus Zdenska vas bei Gutenfeld. 
Žnidaršič Theodor aus Laas.

IV . a  C lasse .

Blüthgen Arthur aus Csurgo in Ungarn. 
Breschar Emmerich aus Klagenfurt. 
Dobravc Karl aus Rudolfswert.
Droll Jakob aus Laibach.
Janesch Raimund aus Laibach.
Kermavner Alfred aus Cilli.
Kniessner August aus Ruszkin in Ungarn. 
Kočevar Ottokar aus Laibach.
Korsika Alois aus Laibach.
Lazarini Franz, Freih. v., aus Flödnig. 
Lenaršič Johann aus Oberlaibach.
Levičnik Albert aus Wind.-Feistritz. 
Mazuran Friedrich aus Prevoje.
M erizzi E rik  aus Laibach.

IV . b

Ahlin Josef aus Laibach.
Ambrožič Franz aus Laibach.
Bernard Bartholomäus aus Bischoflack.
Berne Anton aus Adelsberg.
B leiweis F ran z  aus Naklas.
Bleiweis Peter aus Naklas.
Bostič August aus Laibach.
Čadež Anton aus Hotavlje bei Trata.
Čadež Johann aus Trata.
Dolenc Milan aus Laas.
Dostal Josef aus Laibach.
F in žg ar F ran z  aus Breznica.
Godec Johann aus Woch.-Feistritz.
Iloleček Josef aus Šiška.
Jaklič Josef aus Grosslaschitz.
Jereb Valentin aus Homec.
Kompare Valentin aus Laibach, Ä\

Millitz Rudolf aus Laibach.
Mladič Anton aus Egg ob Podpeč.
Pet lauer Leopold aus Laibach.
Račič E m s t aus Laibach.
Rüdes Anton aus Illyr.-Feistritz.
Seemann Johann aus Laibach.
Skofic Friedrich aus Möttling.
Slivnik A ndreas aus Triest.
Stedry Guido aus Liebenau in Steiermark. 
Tertnik Karl aus Laibach.
Treo Emil aus Laibach.
Wass de Also Arpdsy Rieh, aus Wr.-Neustadt, 
Zabukovec Thomas aus Laibach, /?.

.n
f c

C lasse . B
II

Krištof Josef aus Oberlaibach.
Medic Johann aus Siska.
Miklavčič Peter aus Gornji log bei Watsch. 
Mikš Anton aus Oberlaibach.
M osche E u g en  aus Laibach.
Oblak Anton aus Horjul.
Premk Vincenz aus Laibach.
Rant Josef aus Billichgraz.
Ravnihar Vladimir aus Laibach.
Remškar Valentin aus Brezovica.
Sirnik Johann aus Dravlje bei St. Veit.
Smolej Johann aus Kronau.
S tegu  T h eo d o r aus Adelsberg.
Sterle R udo lf aus Divača im Küstenlande. 
Subelj Johann aus Stein.
Tekavčič Josef aus Laibach.
Zadnik Johann aus Ortenegg bei Reifnitz.

IV . c C lasse .

Ancelj Alois aus Mojstrana.
Arko Anton aus Ravni dol bei Sodražica. 
Armelini Alois aus Iška Loka.
Benčina Franz aus Loški potok.
Bozja Josef aus Gottschee.
Cvar Andreas aus Lipovšica bei Sodražica. 
Demšar Johann aus Žiri.
Dolinar Johann aus Dobrova.
Dovjak Jo h an n  aus Laibach.
Fabiani Johann aus Lokva im Küstenlande. 
Fabiani Johann aus Bischoflack.

Flack Albin aus Laibach.
Garbas Franz aus T lake bei St. Marein. 
Govekar Franz aus Studenec.
Karlin Franz aus Bischoflack.
Kobler Max aus Medvode.
Kovač Rudolf aus Assling.
Meden Franz aus Vigaun bei Zirknitz.
O sw ald F ran z  aus Idria.
Oven Josef aus Radohavas b. St. Veit b. Sittich. 
Peterlin Franz aus Žlebič.
Pogačnik Johann aus Laibach.
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Praedica Emil aus Cilli.
Rozman Johann aus Goričica bei Preserje. 
Stelfc Franz aus Stein.
Sušnik Eugen aus Bischoflack.
Sabec Franz aus Slavina.

Šavs Matthias aus Breg bei Hoflein.
Švigelj Josef aus Borovnica.
Wiegele Ferdinand aus Feistritz an der Gail 

in Kärnten.
Zupančič Jakob aus Selo bei St. Marein.

V . a  C lasse .

Ahazhizh Josef aus Laibach.
Bihlmeier Josef aus Sternberg in Baiern. 
Bleiw eis-Trstenisky R. v., Demeter, aus Lai

bach.
Demel Friedrich aus Adelsberg.
Eisbacher Victor aus Tüffer in Steiermark. 
Foedransberg v., Constantin, aus Laibach. 
Gerliczy v., Emil, aus Wolfsbüchel.
H inner Alois aus Sagor.
Hočevar Mathias aus Großlaschitz.
Hubinger Adolf aus Salloch.
Jaklitsch Andreas aus Schwarzenbach.
Jeglič Franz aus Laibach.
Jellen Johann aus Stockendorf b. Gottschee, A*. 
Jellouscheg Anton aus Illyr.-Feistritz, A\ 
Kermauner Friedrich aus Cilli.
Klopčič Johann aus Eisnern.
Krapp H ugo aus Laibach.
Kc vač Hermann aus Franzdorf.
Kr.ijec Ottomar aus Nabresina.
Kren Johann aus Reifnitz.
Krobshofer v., Karl, aus Chrudim in Böhmen. 
Kunc Karl aus Laibach.
Lassnik Rudolf aus Laibach.
Maußer Johann aus Ebenthal.
Milač Johann aus Sagor.
Muršič Franz aus W eschaberg in Steiermark.

Peharz Johann aus Neumarktl.
Peharz Stanislaus aus Neumarktl.
Pistdk Martin aus Maria-Neustift in Steiermark. 
Quarantotto Blasius aus Triest.
Razboršek Anton aus St. Gotthard in Krain. 
Rojic Anton aus Wippaeh.
Rotter Adalbert aus Illyr.-Feistritz.
Rožič Josef aus Egg ob Podpeč.
Sajovic Rudolf aus Laibach.
Schneid von Treuenfels Albin aus Wien. 
Schwarz Ludwig aus Stein.
Sedmak Jakob aus Opčina im Küstenlande. 
Simonitsch Franz aus Graz.
Smerdu Franz aus Adelsberg.
Stängel Oskar aus Wien.
Sturm Franz aus Oberloschin in Krain, A*. 
Sumi Andreas aus Krainburg.
Tisch W ilhelm aus Karlsburg in Siebenbürgen. 
Tschinkl Johann aus Lichtenbach in Krain. 
Vencajs Johann aus Laibach.
Verbnjak Ludwig aus St. Nikolai in Steiermark. 
Vodošek Josef aus St. Lorenzen in Steiermark. 
W einberger Victor aus Sagor.
Winkler Rafael aus Idria.
Zollich Karl aus Laibach.
Zilich Josef aus Lees.
Žlambergar Lorenz aus Pettau.

V . b C lasse .

Andolšek Johann aus Pölland, A\
Benedik Johann aus Veldes.
Bernik Franz aus St. Veit bei Laibach. 
Bianzani Johann aus Planina.
Cemažar Johann aus Selzach.
Debevc Maximilian aus Stein.
Dietz Anton aus Šturije.
Funtek Josef aus Wurzen.
Globočnik Franz aus Eisnern.
Gorišek Johann aus Mekine bei Sittich. 
Hafner Franz aus Bischoflack.
Herle Vladimir aus Sulzbach in Steiermark. 
Hribar V itus aus Obertuchein.
Juvane Josef aus St. Veit bei Zirknitz. 
Kastelec Mathias aus Maichau.
Klinc Bartholomäus aus Watsch.
Klopčič Franz aus Cemšenik.
Klun Albin aus Adelsberg.
Knaus Franz aus Laserbach.
Knižek Felix aus Laibach.
Koblar Josef aus Selzach.
Kogej Anselm aus Brezovica.

Kokelj Alois aus Mlaka bei Javorje.
Kržič Josef aus Vodice.
Kržišnik Josef aus Pölland.
Lazar Josef aus Töplitz bei Sagor.
Marčič Valentin aus Wocheiner-Feistritz. 
Maselj Johann aus Primskovo bei Krainburg. 
Mezeg Anton aus Dolenja Dobrava.
Mlakar Andreas aus Steinbüchel.
Mlakar Anton aus Eisnern.
Nadrah Ignaz aus Sittich.
Naglič Johann aus Predassel.
Nagode Anton aus Laibach.
Nastran Alois aus Ober-Šiška.
Opeka M ichael aus Oberlaibach.
Pavlin Alois aus Krainburg.
Plehan Johann aus Laibach.
Plešič Anton aus St. Katharina.
Prevec Josef aus Zirklach.
Prosenc Franz aus Sava bei Littai.
Puc Anton aus Podgora bei Altoslitz.
Ramovš Franz aus Zavrli bei Flödnig.
Rant August aus Karner-Vellach.

*
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Regen Johann aus Trata.
Rihtaršič Johann aus Lajše.
Romd Martin aus Altendorf, R.
Štrukelj Johann aus Vižmarje.
T rtnik Anton aus St. Marein.
Tomazin Johann aus Gradiček bei Gurk. 
Tomšič Theodor aus Laibach.
Traven Franz aus Heil. W alburga.
T urk Hugo aus St. Veit bei Sittich.
Turšič Johann aus Zirknitz.

V I. a

Božič Franz aus Laserbach.
Bušič Alexander aus Alexandrien in Egypten. 
Eisenzopf Josef aus Altlag bei Gottschee.
Götz Bertram aus Machalla l’Kibir in Egypten. 
Habit Gustav aus Laibach.
Jaklitsch Alois aus Koflern bei Gottschee. 
Jakopitsch Richard aus Marburg.
Japel Franz aus Bevke bei Oberlaibach. 
Kadivnik Adolf aus Adelsberg.
Klinar Valentin aus Kropp.
Köchler Victor aus Laibach.
Kolarič Johann aus Kleindorf bei Pettau. 
Koschir Josef aus Laibach, R.
Kromar Johann aus Niederdorf bei Reifnitz. 
Kucketz Anton aus St. Marxen in Steiermark. 
Lapajne Karl aus Idria.
Luckmann Karl aus Laibach.
Lukan Josef aus Nesselthal bei Gottschee.

V I. b

Borštnik Johann aus Dulle bei Franzdorf. 
Bulovec Anton aus Radmannsdorf.
Cvar Johann aus Slatnik bei Reifnitz.
Cvetek Johann aus Brod in der Wochein. 
Cop Johann aus Moste.
Dermastia Johann aus Udmat.
Dimnik Franz aus Jarsche.
D ostal Franz aus Laibach.
Geiger Karl aus Zarz.
Grampovčan Mathias aus Oberlaibach. 
Gregorič Alois aus Retje bei Laserbach. 
Hudovernig Paul aus Radmannsdorf.
Jaklič Karl aus Križka vas bei Weixelburg. 
Juvan Franz aus Bischof lack.
Karlin Jakob aus Bischoflack.
Kim ovec Johann aus Großlaschitz.
Knific Josef aus Terboje bei Flödnig. 
Kocjančič Anton aus St. Katharina.
Lavrenčič Anton aus Vrhpolje.
Leben Johann aus Laibach.

V II .

Abram Johann aus Idria, R.
Benkovič Josef aus Stein.
Biahna Franz aus Reifnitz.
Cegnar Josef aus Hl. Geist.

Uršič Franz aus Laibach.
Vodušek Theodor aus Görz.
Volc Josef aus Wurzen.
Wisjan Leopold aus Unter-Siška.
Zdešar Anton aus Horjul.
Žener Josef aus Gurkfeld.

Krankheitshalber ungepriifl 

F istar Johann aus Ovšiše.

C lasse .

Macak Johann aus Tolmein.
Megušar Albin aus Möttling.
Murnik Jakob aus Laibach.
Marinschegg Josef aus Laibach.
Peternel Ernst aus Laibach.
Ritter v. Pittoni Georg aus Prag, 
v. Rossignoli Georg aus Spalato.
Sajovic Josef aus Laibach.
Schusteršič Reinhold aus Sagor.
Schweiger Karl aus Tschernembl.
Sarc Karl aus Radomlje bei Stein.
Tomitsch Eduard aus Gottschee, R.
Wriessnig Julius aus St. Gertraud bei Tüffer, 
Žužek Franz aus Großlaschitz.

Krankheitshalber ungeprüft:

Kavčič Johann aus Idria.

C lasse .

Majdič Leopold aus Zirknitz.
Medved Anton aus St. Veit bei Sittich.
Mejač Anton aus Möttling.
Meršolj Johann aus Radmannsdorf.
Pečjak Gregor aus Hinje bei Seisenberg. 
Pipan Valentin aus Bischoflack.
Polenšek Georg aus Trata.
Potokar Bartholomäus aus Radomlje.
Pretnar Franz aus Dobrova.
Rabič Sebastian aus Radmannsdorf.
Regally Franz aus Laibach.
Rihar Matthäus aus Billichgraz.
Robida Johann aus Laibach.
Rovan Alois aus Planina.
Rožnik Thomas aus Horjul.
Schaber Theodor aus Adelsberg.
Starec Johann aus Podkogel bei Großlaschitz. 
Stroj Alois aus Lipnica bei Dobrava.
Terpin Johann aus Eisnern.

C lasse .

Cestnik Anton aus Cemšenik. 
Cibašek Vinzenz aus Krainburg. 
Cik Karl aus Laibach.
Cukale Johann aus Oberlaibach.
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Debelak Johann aus Neumarktl, 1?.
Dev Oskar aus Planina.
Dolenz Victor aus Krainburg.
Dolenc Vincenz aus Planina.
Ferlinz Adolf aus Laibach.
Gabrovšek Josef aus Planina.
Gruden Josef aus Laibach.
Gruden Josef aus Oblak.
Hafner Franz aus Bischoflack.
Haydegg Gustav, Ritter von, aus Pressburg. 
H ögler Johann aus Neulag.
Jager Franz aus Freudenthal.
Janežič Anton aus Laibach.
Kalin W ilhelm aus Laibach.
Klopčič Franz aus Eisnern.
Kokalj Alois aus Srednja vas.
Koller Gustav aus Laibach.
Kolnik Leopold aus Laibach.
Kosem Josef aus Deutschdorf, R.
Kurent Josef aus Laibach.
Legat Johann aus Selo bei Breznica.
Lenassi Karl aus Laibach.
L evičnik Alfons aus Planina.
Medved Anton aus Stein.
Mežan Vincenz aus Veldes.
Mihelič Jakob aus Kropp.

Oražen Johann aus Landstraß.
Pavlovčič Jakob aus Iggdorf bei Laas. 
Persche Karl aus Rudolfswert.
Ploj Ivo aus Pettau.
Podlipnik Georg aus Wurzen.
Polak Martin aus Laibach.
Porenta Caspar aus Virmaše.
Posti Adolf aus Laibach.
Renier Johann aus Cilli.
Rihar Stefan aus Billichgratz.
Roth Josef aus Gerbin bei Littai.
Rutzner Alois aus Sissek in Kroatien. 
Strnad Josef aus Idria.
Šarec Alois aus Preserje bei Stein.
Šarec Felix aus Laibach.
Schescharg Max aus Treffen.
Skerbec Matthäus aus Podcerkev bei Laas. 
Tavčar Josef aus Praprotno, R.
Tauses Franz aus Idria.
Taporiš Johann aus Neumarktl.
Ušeničnik Alex aus Pölland.
Valenta Alfred aus Laibach.
Vilman Anton aus Karner-Vellach. 
Zanoškar Josef aus Wurzen.
Zupan Johann aus Kropp.
Zvan Franz aus Steinbüchel.

V I I I .  C lasse .

Antončič Johann aus Podgora bei Laas. 
Baumgartner Johann aus Laibach.
Borštner Heribert aus Graz.
Brešar Josef aus Unterperau bei Stein. 
Cernstein O ttokar aus Laibach.
Debevec Josef aus Vigaun bei Zirknitz. 
Demel Johann aus Adelsberg.
Domicelj Sylvester aus Zagorje.
Eger Ferdinand aus Laibach.
Filic Josef aus Stein.
Furlan Anton aus Verblenje bei Brunndorf. 
Gerstenmayer Franz aus Šiška.
Gorup Philipp aus Slavina.
Gregorič Rudolf aus Andritz bei Graz. 
H ribar Anton aus Kl.-Koren bei Obergurk. 
Indof Franz aus Laibach.
Janež Dominik aus Globel bei Sodražica. 
Jenko Johann aus Laibach.
Kalan Johann aus Suha bei Bischoflack. 
Karlovšek Josef aus St. Margarethen.
Kenk Franz aus Innergorica.
Končar Matthäus aus Laibach.
Kosec Mathias aus Vojsko bei Vodice. 
Krumpestar Franz aus Tunjice bei Stein, R. 
Kunstelj Johann aus Obergörjach.

Ledenig Leopold aus Sechshaus bei Wien. 
Lovšin Johann aus Reifnitz.
Matijan Jakob aus Ober*Siška.
Oblak Augustin aus Oberlaibach, R.
Pavlič Franz aus Podgorje bei Stein.
Pešec Franz aus Brest bei Brunndorf.
Pikei Matthäus aus Adelsberg.
Plachota Theodor aus Wiener-Neustadt. 
Podpecnik Anton aus Assling.
Pregl Friedrich aus Laibach.
Rasp August aus Laibach.
Satran Anton aus Koritnica bei Grafenbrunn. 
Schneid Ritt. v. Treuenfeld, Josef, aus Wien. 
Seemann Friedrich aus Laibach.
Seem ann Ritt. v. Treuenwart, Karl, aus Triest. 
Seigerschmied Josef aus Idria.
Steska Victor aus Laibach.
Strecker Johann aus Laibach.
Švigelj Anton aus Franzdorf
Tome Johann aus Dravlje bei St. Veit.
Tomšič Josef aus Tacenj bei St. Martin.
Tušek Michael aus Agram.
Ušeničnik Franz aus Pölland.
Zabukovec Johann aus Laas.








