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P. Maurus Lindemayr.1)
Ein oBtcureichischep Dichter des XYIII. Jahrhundepts.

Von Julius Miklau.

I.

Im allgemeinen wird iiber das Schriftthum der Deutschen in Oesterreich 
in der Zeit Maria Theresias und Kaiser Josef II. abfallig geurtheilt. Doch ist 
dieses abfallige Urtheil nicht allgemein berechtigt und zutreffend, da zahl- 
reiche Werke aus dieser Zeit unbekannt sind, die geeignet waren, es zu 
mildern. Dies gilt namentlich aucli von den Werken P. Maurus Lindemayrs, 
der als Dichter von Theaterstùcken, geistlichen und weltlichen Liedern, sowohl 
in oberòsterreichischer Mundart als auch in hochdeutscher Schriftsprache 
Bedeutendes geleistet hat.2)

Geboren wurde er im Pfarrdorfe Neukirchen bei Lambach, 17. No
vember 1723. Sein Vater war daselbst Schulmeister und Messner, von sechs 
Kindern war unser Maurus das zweitalteste. Fruhzeitig kam er an die Sing- 
schule des Stiftes Lambach. Im Jahre 1738 kam er ans Jesuitengymnasium 
in Linz. Nachdem er daselbst die „Rhetorik“ zuruckgelegt und (1745) seinen 
Vater durch den Tod verloren batte, empfieng er vom Abte Amand Scbickmayr 
in Lambach das Ordenskleid und legte am 21. September 1747 die Ordens- 
geliibde ab. In den Jahren 1748—1750 weilte er an der Universitat Salzburg, 
wo damals ausschlieBlich Benedictiner lehrten, und G. October 1748 las er 
die erste heilige Messe. Im Alter von 27 Jahren kehrte er ins Kloster zuruck. 
Sein priesterliches Wirken in der Seelsorge war so vordienstlich, dass er 
schon 1754 die Wiirde und das Amt des Priors ubernehmen musste, das er 
etwa fiinf Jahre lang bekleidete. 1759 gieng er als Seelsorger in seinen Heimats- 
ort Neukirchen ab, vvo er 24 Jahre lang, „unermùdlich im Predigen, Lehren,

’) Die Anregung zum vorliegenden Aufsatze verdanke ich meinem Freunde und Collegen 
Prof. Karl Lindemayr am II. deutschen k. k. Gymnasium in Briinn. Es ist seitdem allerdings 
die Deutschosterreichische Literaturgeschichte von Nagl-Zeidler erschienen, die den Dichter 
eingehend wiirdigt, aber S. 765 selbst sagt: „Leider wird dem Dichter, wie allem echt Oester- 
reichischen, heute nicht mehr das verdiente MaB thatsftchlicher Wiirdigung zutheil.“ So mag 
also auch dieser Aufsatz als ein kleiner Beitrag zur Wiirdigung des in jeder Hinsicht bedeutenden 
Mannes freundliche Aufnahme finden.

5) Pius Schmieder, Maurus Lindemayrs sammtliche Dichtungen in ob der ennsischer 
Volksmundart. Linz 1875. Ebenhoch’sche Buchhandlung. Nagl-Zeidler, Deutschosterreichische 
Literaturgeschichte S. 760 ff. (ziemlich ausfùhrlich). Karl Greistorfer, Die oberosterreichischen 
Dialektdichter (Programm des Gymnasiums in Linz, 1863), S. 7 f. Stigelbauer, Oberosterreichisehe 
Dialektdichter (Deutsche Zeitung, 28. Juli 1885). Fur Wiener Theaterverhàltnisse auch: Waneck, 
Die Buhnenreform unter Kaiser Josef IL, ihre Vorgeschichte und Bedeutung (Miihr. Ostrau 1895).
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Beichthóren,Briefe-und Werkleinschreiben, »simul etiam inlepidis“ bis an seinen 
Tod (19. Juli 1783) segensreich wirkte. In der ihm von seinem Abte ge- 
widmeten Grabschrift heiBt es unter anderm: »Lambach vermisst an ihm das 
Kleinod seiner geistlichen Mitglieder, die Religion einen ihrer eifrigsten Ver- 
theidiger, die gelehrte Welt einen weitberùhmten Schriftsteller, geistesvollen 
Redner, gebornen Dichter, seinebetrùbtenMitbruderund Freunde den theuersten 
Mitbruder, wàrmsten Freund.“

Seine Thatigkeit als theologischer Schriftsteller soli hier nur erwàhnt, 
ihre Whrdigung Berufeneren vorbehalten sein. Ini Folgenden soli P. Maurus 
als Dichter nach seinen eigenen Werken gewurdigt werden. Diese sind er- 
halten in dem fruher erwàhnten Buche von Dr. Schmieder, der fast alle 
Dichtungen in Mundart und einige geistliche Lieder veróffentlicht hat. AuCer- 
dem liegt mir die von Schmieder S. 22 f. erwàhnte Handschrift vor, die ich 
dem gutigen Entgegenkommen des Herrn Priors von Lambach, P. Augustin 
Rabensteiner verdanke, der mich auch auf eine in der Stiftsbibliothek von 
St. Florian befindliche Handschrift von Liedern Lindemayrs aufmerksam 
machte. Ilerr P. Franz Asenstorfer, Bibliothekar in St. Florian, stellte mir 
gùtigst auch diese zur Verfugung. Beiden genannten Herren sei hiemit der 
wàrmste Dank ausgesprochen.

Diese drei Quellen durften wohl so ziemlich das meiste enthalten, was 
P. Maurus gedichtet hat.

II.
Die Handschrift aus St. Florian ist von der Iland des Dichters selbst 

sehr zierlich geschriebon und enthalt in der ersten Abtheilung 25 bàurische 
Lieder, in der zweiten 28 Lieder »von verschidenen Stànden, Gemùthstriben, 
Professionen und deren Eigenschaften“. Alle diese Lieder sind entweder in 
oberòsterreichischer Mundart oder in einer mundartlich angehauchten Schrift- 
sprache verfasst. Acht von ihnen erscheinen auch im Buche Schmieders, 
einige dazu in der Lambacher Handschrift. Die Lieder der ersten Abtheilung 
besingen durchwegs bàuerliche Verhàltnisse, in bàuerlicher Sprache und sind 
meist derb komisch, doch auch ernst, und gewahren einen tiefen Einblick 
in das bàuerliche Leben, Treiben, Sinnen und Denken des oberósterreichischen 
Bauers im XVIII. Jahrhunderte.

Im ersten »Die verànderten Kalender und Zciten“ (bei Schmieder S. 285) 
klagt der Bauer, dass die Kalender niclit rnehr stimmen wollen:

»Dodi mit den klienern Stempel, dtì ma sehoibt in Sack,
Sótzend stattn Stolprian ’n Schutzen oder d’ Waag.
D’ Schreibkàlen’a und d’ Kràkauà 
Bringand dort ’n Steinbock anà,
Wo ma sinst ’n Wasserman 
Und ’n Zwilling bin hat than.u

Ebenso stimmen auch die Trachten, Sitten und Gebràuche der Bauern 
niclit rnehr mit denen frùherer Zeiten vìberein, es nnìsse also ein Wunder 
sein, wenn die Welt in dreiCig Jahren noch steht. »Der tràumendc Bauer“ 
(Schmieder 31G ff.) zeigt uns, wie sich der Bauer das Leben vorstellt, wenn 
er Kiinig wàre, und schlioBt:
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Ava was nutzt ma mein Wiinschen und Denkà?
Steht mi do gleiwohl kein Kini not um.
Niemd will sein Kinireih gnetla vàschenkà.
Niemd gibt von Scepter kain Spreifil, kain Trum.
Ains kunt ma grathen. Wie muet i halt lachà,
Wann mi d’ Polacken gali à lieBn holn?
Brueda, Victori, lass gehn und lass kraclià!
Mein Aid! I wir no da Kini in Pohln.

«Der kranke Bauer“ (Schmieder 310 ff.) gewahrt einen Einhlick in die 
Anschauungsweise des Bauers von der Arzneikunst. «Ober die neue Zàdi" 
(Schmieder 283) enthàlt die Klage des Bauers uber die schlechte Zeit und 
seine Qualgeister: Soldaten und Studenten, àhnlich wie in der „Klag ùber 
die schlechten Zeiten“ (Schmieder 170). «Der das Stadtleben verachtende 
Bauer" (Schmieder 319) zeigt uns die Ansichten der Landleute uber das 
vielgepriesene Leben in den Stadten, „Der grobe Bauer" und «Der lustige 
Bauer" sind durchwegs humoristisch gehaltene Zeiclinungen von Bauern- 
gestalten. Sehr komisch wirkt „Der verliebte Bauer", der alle Reize seiner 
Angebeteten in derber Weise aufzahlt, aber gestehen muss, dass er von ihr 
verschmaht wird. Die beiden folgenden Lieder, «Besclireibung eines Bauern- 
tantzes" und «Die Bayrische Hochzeit" sind inhaltlich sehr derb. «Der ver- 
gniegte Bauersknecht", «Gàsst Gesang" und «Ein Anders" sind mehr oder 
weniger Liebeslieder. «Der sich von der Welt beurlaubende Bauernknecht" 
hat sich nach abgelegter Beichte von alien Sunden gereinigt, will sich in die 
Einsamkeit zurùckziehen und ein neues Leben beginnen. Die «Beschreibung 
der 7 Hauptsunden" ist derb gehalten. «Dcr beichtende Bauersknecht" ent
hàlt das Zwiegespràch zwischen dem Kaplan und dem Beichtenden und ist 
ebenfalls derb humoristisch. «Der sich von der Welt beurlaubende Bauer" 
sehnt sich nach dem Himmel, wo es viel lustiger sei als auf Erden, wo man 
nach Herzenslust essen und trinken und sich bedienen lassen kónne. «Der 
ùber seinen Standt klagende und getróste Bauer oder Gespràch zwischen 
HieCl und Stópfel" beginnt:

«Jezund kan ichs nihmer leydn,
Alleweil ein Baur zu sein,
Andre leben stàts in Freuden,
Bei mir schlegt alls Ungliick ein,
Nichts als Sterz und Knodel kochen 
Und kein Rueli die ganze Wochen,
Sontàg heiBt es, jetzt zahl aus,
Oder fori ins Dienerhaus.

HieBl was thuest dich viel quallen,
Ein Bauer ist der erste gwóst 
Unter .alien Menschen Seelen,
Wie man in der Bibel lost,
Alt sant erst die Herren kàmà 
GroB und klain, wie mans will nehinà,
Alls zu Wasser und zu Landt 
Lebt von unserm Baurn Standt."

HieCl sieht ein, dass ers besser habe als der erste Bauer Adam, dass 
er weder Kaiser, noch Papst, noch ein Herr sein mòchte, und ist schlieClich
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doch am liebsten Bauer. „Des Bauers falsche Sitten* gibt uns eine derbe, 
aber auCerst zutreffende Schilderung des verschmitzten, geriebenen Bauers, 
wie er sich vor dem Amtmann, der Herrschaft, dem Pfarrer, dem Messner 
als knauseriger Filz, im Wirtshause aber als polternder Zechbruder gibt. „Von 
einer baurischen Hex“ (Schmieder 308) gibt eine Schilderung des Hexen- 
aberglaubens. „Der den Tod seines Weibes beklagende Baur“ ist erst ruhig, 
als er nach SchlieBen und Vernageln des Sarges die Sicherheit gewinnt, dass 
sein bóses Weib nie mehr wiederkehren kónne. „Der sogenannte Huner 
Tantz* ist ein urwùchsiges, echtes Volkslied, das in den Alpenlandern weite 
Verbreitung gefunden hat und mit verschiedenen Abweichungen noch heute 
gesungen wird, namentlich die erste Strophe :

„Wànst zu mein Schatzerl kimst,
Sag i laB griiBen ;
Wàns dich fragt,
Wies ma geht,
Sag aufn FiiBen;
Wàns die thuet fragn,
Heut oder morgen,
Sag i bin frisch und gsund 
Bin no nit gstorben.“

„Von der Torheit der Mansuchtigen Jungfrauen* geiBelt in scharfer Weise 
die Fehler und Laster der Dienstmagde, wàhrend das letzte des ersten Theiles, 
„Die uni einen Mann bullende Bauerns Magd“, ein lustiges Lied ist.

Der zweite Theil wird eingeleitet durch „Der erarmte Reiche*, „Der 
làcherliche Philosoph", die ziemlich belanglos sind. Das dritte, „Der lustige 
Geltfriede*, liest sich wie ein lustiges Studentenlied:

„Luslig ihr Briider, der Wechsel wird kommen,
Sassa ihr Freunde, es bliihet das Gliick,
Obzwar das Geldlein den ReiBaus genommen,
Kehrt es doch jetzo schon wieder zurùck;
Hurtig, wir wollen die Gspenster auspeitschen,
Thaler heraus aus dem finsteren Loch,
Sag ich doch immer, Gott lasst keinen Deutschen,
Wenn ihn nicht hungert, so dùrstet ihn doch.

Ist doch von Herzen ein trauriges Wesen,
Wenn man muss sagen: „Wirt, borg die Zòch“,
Mir mag ein jeder im Angesicht lesen,
Ob ich versehen mit silbernem Bloch;
Bin ich versehen, so sitzt an der Stime 
Nichts als Vergnugen, ich lache, ich scherze;
Schwindet der Beutel, so brumsen im Hirn 
Schwarme der Miicken, es gramt sich das Herz.“

„Der in der Welt zu alien Gleich-Giltige* soli nur erwàhnt sein. Auch 
„Die durch den Ehestand erloschene Liebe* („Klag der Frauen*), „Verant- 
wortung der Herren* (Antwort darauf), „Von der Eitelkeit des hochen 
Standes oline ihneren Vergniegn*, „Die missvergnuegte Frauln*, „Die das 
Kloster eklende Tochter*, „Die uni einen Mann seufzende Dochter*, „Die 
politiseli ungebuntene Liebhaberin* entziehen sich nach dem Inhalte von selbst 
einer Besprechung in einem Programmaufsatze, obwohl eigentlich nur der
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Ausdruck der damaligen Zeit unseren verfeinerten Verhàltnissen anstóCig er- 
scheint. „Klag der veralteten Jungfrauen* soli nach der Art der „Lamentationes 
in der Charwochen" gesungen werden und klingt aus :

„Jerusalem, Jerusalem, ach helfe mir,
Sonst komme ich gar unters alte Eisengschirr.“

„Die von Cupido bethòrte Kindes Mutter', „Die zur Heurath aufgeglugelte 
Feller der Magten", „Entdeckte List ungebundener und falscher Liebhaberinnen“, 
„Beschwerde der WeiberwahP, Beschvverde eines bósen Weibes“ verrrathen 
den Inhalt schon in der Aufschrift. Im letzten Gedichte heifit es :

„Was aber fromme Manner sein,
Den ist der Himmel gwiss;
Den frommen Weibern insgemein,
Und sonst ein jeden Christ;
Ein bòses Weib, das ist ein Graus,
Sie taigt in Himmel nicht,
Sie jagat alle Hailling aus,
Und lieB uns nie kein Fried.“

„Die herschende Frau“, ,Der beherrschte Mann“ oder von dem „Die 
Frau hats gschaft* reihen sich den vorangehenden inhaltlich an, obwohl sieh 
ini letzten Jupiter selbst gegen die Herrschsucht Junos auflehnt. Ini „Muss- 
vergnuegen eines ungleichen Ehe-Baar“ werden die Màdchen gewarnt, alte 
Manner zu heiraten. Kóstlich ist der Humor in „ Anliegenheiten eines Herrn 
Pfarrers“, auch ein Klagelied ùber schlechte Zeiten, da es schwer sei, eine 
gute Pfarre zu bekommen. „Der Bullerl- und Brand Wein Doctor“ gibt 
alien denRath: „Nehm Billen ein und sauft Brandwein/ Auch einem jungen 
Màdchen, das unter Seufzern seine Noth klagt, wird derselbe Rath zutheil:

„Das Màdchen sprach: Du armer Doctor!
Kommst mit deinen Billen blind,
Die Cur gehtìrt vor kleine Kinder,
Die noch kaum zehen Jahr alt sind,
Und solite dies mein Krankheit stillen,
Nehm Billen und sauft Brandwein;
So moehten hunderttausend Billen,
In meiner Noth zu wenig scili.“

»Vorzùglichkeit des Jagens“, „Von Schlossern" (auch bei Schmieder 341), 
sVon Bandel-Kramcrn" seien der Vollstàndigkeit wegen angefuhrt. „Von Wein 
Wichser" ist das lustige Trinklied eines Schusters mit dem Ausklange:

„0 Weindl, o Weindl, du goldener Saft,
Von dir hab ich einzig allein meine Kralt,
O Weindl, du machst halt dem Wichser ein Muth,
Du starkst mi, du labst mi, du fiihrst mi, du tragst mi,
0 Weindl, wie guet, o Weindl wie gut.“

Geschlossen wird die Sammlung mit „Von Schuestern" und „Von 
Schuster Buben, Bernardi genannt“, der sich naturlich ùber schlechte Be- 
handlung beklagt.

So ulkig, lustig, urwuchsig die ineisten der besprochenen Lieder klingen, 
so schon, sinnig und fur das ganze Wesen des Dichters bezeichnend schliellt 
diese Handschrift mit folgendem Gebete:
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„1. Mach, Herr, mit mir, was dir gefallt,
Es ist mir alles recht;
Mein Leib und Seel ich dir befehl,
Ich bin ja nur dein Knecht.
Schaff wenig oder viel.
Dein Willen ist mein Ziel,
Und alles, was zu deiner Ehr,
Begehr ich, sonst nichts mehr.

2. Willst, dass ich hab ein Stiicklein Brot,
So nimm ichs vor ein Gschank;
Willst, dass ich leide Hungersnoth,
Sag ich dir eben Dank.
Bitt nur um die Geduld,
Ich hab’ viel mehr verschuldt;
Und um das kleinste Stiicklein Brot,
Sag ich dir Dank, mein Gott.

3. Willst, dass ich komme zu einem Stand,
Und sitze oben an,
Willst, dass ich leide Spott und Schand,
Verachtet von jedermann,
Ist’s Gott dem Herrn Recht,
Warum nicht auch dem Knecht?
Es sollen die Kinder, groB und klein,
Dem Vatern gehorsam sein.

4. Willst, dass ich lang auf Erden leb,
In Frieden und in Ruh,
Auf, dein Will an mir gescheh,
Gib nur dein Gnad dazu!
Willst, dass ich sterbe bald,
Steht alls in dein Gewalt;
O Gott, in deine Hand befehl 
Ich meine arme Seel.“

Dicses Gebet zeigt uns den Dichter auf der Ilóhe geistlicher Lieder- 
dichtung. Hit Recht sagt der Ilerausgeber P. Pius Schrnieder (S. 13 f.), 
dass diese Dichtungen von echter, warmer Volksthùmlickeit durchhaucht und 
fùr die unvergànglichen Melodien des Volksgesanges berechnet sind. Ver- 
óffentlicht werden von ihm als Beispiele (S. 363 ff.) : Stabat Mater, Dies irae, 
Von Vergebung der Sùnden, Von der hl. Jungfrau Maria. Die Lambacher 
Handschrift enthàlt auBerdem die Ùbersetzung der Psalmen Davids 6, 31, 50, 
101, 129, 142, 8, 102; dann ein Gedicht „Am Abend“, „Von dem heiligen 
Johann von Nepomuk“, Hirtenlied zu Weihnachten (Schrnieder 265 ff., Mund- 
art), Charfreitagslied, ,Ara hl. Grabe Jesu Christi“, „Von der Giite Gottes*, 
Morgenlied, zwei Abendlieder, Primizlied, Leichenlied auf M. Theresia Linde- 
ntayr, Grablied auf II. Marcus Krueg, Pfarrmessner zu Kloster Lambach, Grab- 
lied auf Frau Francisca Reschin, Wirtin zu Neukirchen, „Das Mittel christlich 
vergnùgt zu sein“. Zur Kennzeichnung des Dichters mòge hier noch das 
zweite Abendlied mitgelheilt werden:

„1. Herr, der du mir das Leben 
Bis diesen Tag gegeben,
Dich bet’ ich kindlich an.
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Ich bin viel zu geringe 
Der Treue, die ich singe,
Und die du heut’ an mir gethan.

2. Mit dankendem Gemiithe 
Freu’ ich mich deiner Gute,
Ich freue mich mit dir.
Du gibst mir Kraft und Starke,
Gedeihn zu meinem Werke,
Und schaffst ein reines Herz in mir.

3. Gott, welche Ruh der Seelen 
Nach deines Worts Befehlen 
Einher im Leben gehn!
Auf deine Gute hoffen,
Im Geist den Himmel offen,
Und dort den Preis des Glaubens sehn.

4. Ich weiB, an wen ich glaube,
Und nahe mich ihm im Staube,
Zu dir, o Gott, mein Heil!
Ich bin der Schuld entladen,
Ich bin bei dir in Gnaden,
Und in dem Himmel ist mein Heil!

5. Bedeckt mit deinem Segen,
Eil’ ich der Ruh’ entgegen,
Dein Name sei gepreist!
Mein Leben und mein Ende 
Ist dein; in deine Hànde 
Befehl’ ich, Vater, meinen Geist.“

Wie dio innige Frčmmigkeit des Dichters aus diesen Liedern hervortritt, 
so rnuss uns auch seine vaterlàndisch-osterreichische Begeisterung, wie sie 
wiederholt nodi erwàhnt werden vvird, wohlthuend berùhren. Eines der be- 
zeichnendsten Gedichte dieser Art mčge hier Platz finden:

^General Laudons Tapferkeit.
1. Theuerster Martissohn,

Christlicher Gedeon,
Siegreicher Laudon, groBmachtiger Held!

GroB ist dein Tapferkeit 
Und Unerschrockenheit,

Weil selbst ein Friedrich dir riiumet das Feld.
Lorber du findest 
Und iiberwindest,

VVo PreuBen gegen die starkeste Macht 
Uniiberwindlich zu sein sich gedacht.

2. Du greifst Berge an,
Die man kaum steigen kann,

Schanzen, vor welchen der Kriegskunst graust.
In einer halben Nacht 
War Fouquet klein gemacht 

Durch deine starke und stiirmende Faust.
Der tolle Haufen 
Schickt sich zum Laufen 

Und hat umsonst durch die sturzende Flucht 
Vor deinem Arm sich zu retteli gesucht,
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3. Den stolzen Madian
Kam Furcht und Schrecken an 

Als unser Gedeon drange auf ihn;
Da schwamm in eignem Blut 
Der preuBisch Heldenmutli,

Da war die frevelnde Dreistigkeit hin. 
Mordrische Scharen,
Ihr habt erfahren,

Dass Gott naeh euren Karthaunen nicht frag, 
Und endlich komme der zahlende Tag.

4. Der groBe Friederich
Vor Wuth ganz auBer sich 

Heult in der Stille ein griesgramend Ach!
Der will in Schlesien 
Mit seinen Riesen gehn,

Dort abzukuhlen sein brennende Bacii’.
Doch weil er 's Schlagen 
Nicht durile wagen,

Prallte auf Dresden der sinnlose Mann 
Gleich einem rasenden Attila an.

5. Verderben, Tod und Brand 
Schwòrt er dem theuren Pfand

Und lclsst darauf seine Furien los. •
Doch, o verhasstes Gschick,
Audi bringt sein Waffengliick 

Hier vvie alldort einen schmerzlichen StoB. 
Mauem berennen,
Sengen und brennen

Hat zwar die Dresdner ins Elend gebracht, 
Doch aus dem Fritz keinen Sieger gemacht.

6. Nun kommt der Feldcurier 
Von Laudons Hauptquartier

Und bringt die fròhliche Botschaft von Glatz: 
Der tapfere Trascovicz 
Hab wie ein schneller Blitz 

Stiirmend besiegt diesen wichtigen Platz.
Herr lass’ geschehen,
Dass wir bald sehen

Unter dem Scepter Theresens aueh Neiss’, 
Dann wirds bald heiBn, riium Schlesien, Preu8.“

Welcher Franzosenhass damals im deutschósterreichischen Volke auf- 
gehauft war, sollen einige Strophen aus „Fluch uber den Franzosen" zeigen:

Verrucbter, vertluchter, 
Verzweifelt, verteufelt, 
Nichtsvverter, verkehrter, 
Verdammter Franzos!
Es sollen die Gòtter 
Dir machen ein Wetter, 
Blitz, Donnei' und Hagel 
Solin gehn auf dich los.

Millionen Scuadronen 
Vergifter Scorpionen,
Die Kafer, Heuschreken 
Versammeln solin sich, 
Feuer, Wasser und Erdn 
Dir Feind solin werdu, 
Ja, die Natur selbsten 
Soli sein wider dich.

So geht es durch vier Strophen weiter! Hier kann auch noch das Gedicht 
erwahnt werden: Auf die Vigata der lobi. k. k. Infanterie-Regirnenter, das
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mit den Worten schliefit: „Vivat, es lebe des Kaisers Armee“ (15. Jànner 
1778). Moge das ùber die Lieder des P. Maurus genùgen! Er soli nun als 
dramatischer Dichter besprochen werden.

III.
Die Leidensgeschichte der deutschen Bùhne im XVIII. Jahrhunderte ist 

bekannt. In Oesterreich, gemeint ist da hauptsiichlich Wien, stand es noch 
schlimmer darum als in anderen deutschen Landen. Welcher Kampf musste 
liier gegen den Hanswurst gefùhrt werden, wàhrend im einfachen Bauern- 
volke in Òsterreich Volksspiele und Bùhnenauffùhrungen ziemlich verbreitet 
waren und entwicklungsfahige Keime enthielten, die nicht zu unterschatzen 
sind. Als Maria Antonia, die liebenswùrdige Tochter Maria Theresias, als 
Braut des Dauphins (Ludwig XVI.) 1770 nach Frankreich reiste, fanden ihr 
zu Ehren 21. Aprii in Melk (Nagl-Zeidler 683), 23. Aprii in Lambach Buhnen- 
auffùhrungen statt. Hier wurde eine Dichtung Lindemayrs aufgefùhrt, 
der als dramatischer Volksdichter viel und manches Gute geleistet hat. 
Dr. Schmieder veròffentlicht folgende Stùcke in Mundart : Kurzweiliger Hoch- 
zeit-Vertrag, Der ernsthafte Spass, Die Komódieprobe, Die reisende Ceres, 
Der Teufel im Fass, Der befreite Landrekrut, Der Gang zum Richter. AuBer- 
dem sind in der Lambacher Handschrift noch erhalten: Der dummkopfìge 
Hausknecht, Der bei einem Arztentheater unentbehrliche Hanswurst, Die 
Anstalten zum Gratulieren, Das Chamaleon des Herrn Rabeners, Der englische 
Patriotismus und Bruchstùcke aus dem heruntergesetzten Herr von Hochaus. 
In derselben Reihenfolge sollen diese Stùcke nun besprochen werden.

Das erste wurde zu Ehren Maria Antonias, der damals kaum lòjàhrigen 
Braut des nachherigen Ludwig XVI., am 23. Aprii 1770 in Lambach auf
gefùhrt. Den Inhalt der Gelegenheitsdichtung gibt die Lambacher Handschrift 
kurz so an: „Ein wackeres Bauersmagdchen, namens Katharina, in Ober- 
òsterreich, wurde von Verschiedenen zur Ehe begehrt; sie schenkte aber ihr 
Herz einem ihr an Alter und guten Eigenschaften gleichenden Bauerssohn, 
namens Jòrg. Da man eben im Begriffe stehet, die Hochzeit zu halten, kommt 
Befehl von der Herrschaft: es solle das ganze Dorf nach Lambach und der 
ankommenden durchlauchtigsten Braut die unterthànigste Aufwartung mit 
einer bàurischen Lustbarkeit machen. Hierauf entsteht bei diesen Leuten ein 
neuer, noch gróBerer Jubel, unter welchen sich dodi eine billige Traurigkeit 
mischet, weil sie wohl wissen, was Òsterreich verliere." Dass es der jugend- 
lichen Braut etwas bange sein mochte, als sie das so gemùthliche Elternhaus 
verlieB, uni unbewusst einer so entsetzlichen Zukunft entgegenzugehen, ist 
leichl erklarlich. Der Dichter kómmt ihr zuhilfe, wenn er seine Braut 
singen làsst:

Ma Freiheit is zwàr hin;
Do, wenn ich’s rodli beichten soli,
So krenkts mi n6t, und is ma wohl,
Dàss i jetzt bunden bin.
Gibt ja à viel guete Manà,
Ei! was solit i blern und zana?
Lusti, Treinseh, às fahlt dà nót!
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Fretti is’s an ewigs Band,
Fretti oli à hartà Stand:
Hat ma afa gscheid angfangà,
Is ma not grads blind dreingangà;
Aften fallts kain Menschen ein,
Statt vaheurat lodi z’ sein.

Das reizende Stùck schlieBt mit dem Jubelchor:
So gehst denn dahin,
Und nimmà dahe?
Schlagst ins aus’n Sin?
Dein Abschied thuet we!
Afa, wen solit not dò Heurat gfrein?
Drumà wOlIn mi liebà lusti sein.
Glùck zu dem nioa Stand!
Schreit dei ganz Vatàland.

Pfeif Drumòtta, rùhr di Pauekà,
Fidlbdgen, hauts drein.
Ju! heunt mussend d’ Kucheln rauckà 
Kellna, schenk ins ein!
Jnssà Frau Theresià
Soli dà Himmel Heil und Lòbn,
Und dà Braut Antonià
Sógn in Haus, und Prinzen gobn.

Wie schmerzlich hàtte den Dichter das Schicksal der Gefeierten beriihrt, wenn 
er nur zehn Jahre lànger gelebt bàtte!

„Der ernsthafte Spass“ oder „Der versoffene Hans" oder „So bessert 
man Trunkenbolde“ (1776) ist ein derbes BauernstQck, aber voli Laune und 
Witz, das sich in einer Dorfschenke von frùh morgens bis gegen Mittag ab- 
spielt. Hanns erwacht unter dem lische der Schenke, oline sich besinnen zu 
kònnen, was vorgegangen sei. Sein Sohn Jodl kommt mit einer brennenden 
Laterne, seinen Vater zu suchen. Es entwickelt sich ein wenig erbauliches 
Zwiegespràch zwischen Vater und Sohn. Jener pocht auf scine Recide, dieser 
betont den Niedergang der Wirtschaft.

„Mir und insà Muedà 
Habn zan tàglign Fuedà 
Schlogelfiisti Knodn;
Und du magst not hengà,
Bis d’ as niit kannst glengà,
Du hast nie kain Bodn.
Vadà, glaub mà’s, grob bist falli;
Stirbst à so, an Pfif wirst sàli.
Ahi muest in d’ grundlàs Hòll,
Magst di spreizen, wie dà woll.

Mein! was hast denn, Gott, dàvon,
Wennst ins anbringst insà Sàchel?
Oppàn hòbst à ’s Stehln no an.
Óppàn wirst à Galling-Klàchel;
Vadà, thue dàs anàs raiten;
La di brichten, la die laiten;
Bist ja sirist à gscheidà Man,
Nihm dàs for und kehr di an.“
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Jodl berichtet dem Vater, er mflsse heute noch Gevatter stehen, da 
werde er so wieder zum Trinken kommen. Da kommt ein Feldwebel und 
fragt den Alten, ob es ihm noch Ernst sei damit, wozu er sich gestern ver- 
pflichtet habe. Er habe Handgeld genommen und sich zu den Dragonern 
amverben lassen. Hans hfdt das fur einen Traum, muss aber schlieBlich an 
den Ernst glauben. Jodl empfindet Mitleid, als sein Vater von mehreren Sol- 
daten gewaltsam abgefQhrt wird.

„Bitt oi ga và Herzen schen,
Lasst’s ma glei màn Vadern gelin.
Thiet’s ’n liebà so rund wixen,
Gobt’s iehm meinthalbn hundert Strixen;
Nixi will i sagn.
Mues er afa wirkli weità,
Nehmt’s ’n weka zun àn Reità,
O so is dà Vadà gschlagn.
Und i mues và Laid vàzagn.“

Unterdessen klagt das Weib des Trunkenbolds ihre Noth ihrer Schwester, 
die die besten Rathschlàge ertheilt. Durch Jodl erfahren beide das Geschehene. 
Da erscheint auch schon Hanns in Uniform und wird von seinem Weibe als 
Herr angesprochcn. Drollig wirkt es, wenn er schriftdeutscli sprechen will. 
Er hofft, bei seiner Frau Mitleid zu finden, aber das Gegentheil ist der Fall. 
Sie ist froh, wenn er scheidet, sonst wtìrde die ganze Wirtschaft zugrunde 
gehen. Verzweifelt aber wird sie, als sie durch den Feldwebel erfàhrt, sie 
inùsse ihrem Manne folgen, sie sei jetzt Soldatenfrau. Es kommt zur Taufe. 
Der Vater des Kindes will aber nicht, dass der Taufpathe in Soldalenkleidern 
erscheine, und Hanns zieht seine Bauernkleider an. Der eintretende Feldwebel 
will ihn als Flùchlling behandeln, doch da erkennt er im Gevatter, dessen Kind 
Hanns aus der Taufe gehoben hatte, seinen lange nicht mehr gesehenen 
Schwiegervater und erklàrt das Ganze tur Spass, doch erhàlt Hanns auf 
Wunsch seiner Angehòrigen vom Feldwebel die Mahnung:

„Gedenke nicht, als wiìren Zaum und Ziigel,
Gesetz und strenge Zucht, Prisonen, Ketten, Priigel 
Nur fur das Militar. — Und wisse, dass der Staat 
Fiir alle Taugenichts, wie du bist, Ruthen liat.“

Eines der durch unsere Literaturgeschichten bekanntesten, durch Natùr- 
lichkeit und Einfachheit hervorragendsten Stùcke ist: «Die Komódie-Probe 
oder Hanns von der Wort“, ein Lustspiel in drei Aufzùgen (177G). Eingeleitet 
wird es durch die Klage einer Bfiuerin Qber die zu groBe Anhànglichkeit der 
Mànner an das Wirtshaus.

„No à Stiindel, Naclibà Veichtl!
No à Wengerl, no àn Eichtel,
Und daweil wird’s Mittànacht.
No drei Seitei, no à Màssel,
Und à so wernds Viertelvàssel,
Wies màn saubrà Hannsel macht.

Habnt denn d’ Limmeln gar kain Klòcka?
Kann denn ’s Ludeln allweil scbmocka?
Wàrlà, das vasteh i nit.
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Denkàn d’ Òseln ga nit weidà?
Sànd nit d’ Khiie und d’Kólpà gscheidà ?
Wàrlà, das begreif i nit.“

Doch diesmal solite sie sich tàuschen. Derni ihr Hanns kommt vorzeitig 
und ganz nOchtern nachhause, noch dazu mit der Nachricht, dass der Kaiser 
im Orte erwartet und dass er wahrscheinlich hier ùbernachten werde. Die 
Bauern miissten also ihm zu Ehren irgend etwas veranstalten, eine Komódie 
auffuhren. Den Vorrath an Stucken gibt er folgendermaBen an:

„— — Do wunàsche Kumodi
Vun glehrten Docta Faust, is schòrffà als à Brodi.
Da Stòffel Fàdingà ist zwar in Reimàn da,
Allain de Fues ist z’vil, und dort geht ainàr a.
’n Prinzen mit ain Dàm und d’ beili Jenàfefà,
Do habnt ma var àn Jahr dòs Doifels Grilln und Kefà
So z’frossen, dass mar ietz à bei den gressten Liecht
Kàm mehr àn ganzen Nam, will gschweign ’s Lateinisch siecht,
Da han i do sibn Schwabn, und dada d’ Heumannskiena u. s. w.“

Er hat noch den ewigen Juden, „dó guldnen Gschlòssa", die verwunschene 
Frau, entschlieBt sich aber, als die Nachbarn kommen, urn die er die Frau 
geschickt, zu „’n Hannsen va dà Wert“ — „Dó ganz Histori, do dada steht 
in Druck, is nix als ain Victori". So geht denn die Probe an, nachdem Hanns 
einen Krug herbeigeholt hatte. Er selbst gibt den Pfleger, spricht also schrift- 
dcutsch, zugleich gibt er aber in mundartlichen AeuBerungen seine Weisungen 
als Regisseur. Sein Sohn gibt den Hanns von der Wort, der unter dem Vor- 
wande, er sei ein Taugenichts, Soldat werden muss. Alles lehnt sich dagegen 
auf, doch schlieBlich bekommt er selbst Lust zum Soldatenstande und zieht 
fort. Nach Jahren kehrt er als angesehener General zurùck, Er spricht schrift- 
deutsch, und es spielt sich eine Reihe der drolligsten Auftritte ab, namentlich 
mit seiner Verlobten. Das Ganze klingt schlieBlich in eine Huldigung fùr Kaiser 
Josef II. aus:

„Insà Feld, insà Geld,
Insri Kliùe und Schof,
Lògn ma dir, o Kaisà, z’ FueBen,
Insà Bluet, insà Guet,
Insà Haus und Hof
Wòlln mà gern fùr di einbueBen,
Kunnt’n mà tausend Liibn 
Nahànand hingobn,
Untà Kugeln, Foir und Schwert;
Kaisà! wàrlà, du warst’s wert.“

Das in der Lambacher Handscbrift enthalteno „Operettel, der dumm- 
kópfìge Hausknecht" besteht nur aus wenigen Auftritten. Die drei auftretenden 
Personen sind aber ausgezeichnel charakterisiert. Der Kellner beklagt sich 
ùber seinen anstrengenden Beruf, dass er drei Nàchte nicht geschlafen babe 
und wirft sich eben auf einen Stuhl, uni ein kleines Schlàfchen zu machen, 
als ein Wachtmeister polte.rnd eintritt und Bier vcrlangt. Audi dieser klagt: 
„Das verdammle Exercieren bat mir Durst gemacht zum Sterben. Es kann 
aber auch wohl nicht anders sein. Das Wetter ist zu warm, die Manóver zu 
stark, und das bestandige Schrei’n und Commandiern, besonders mit den
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dummen Teufeln von Recruten ist noch das Beschwerlichste." Das gebrachte 
Bier ist warm, wird aber doch auf einmal ausgetrunken. Der das zweite 
bringende Kellner beklagt sich ùber die Ungeschicklichkeit des neuen Haus- 
knechts, der ihm abgestandenes Bier aus dem Keller gebracht habe. Der 
Wachtmeister beschlieBt, sich mit dem Hausknecht einen Spass zu machen. 
Als er kommt, will er ihn zum Soldaten anwerben, dodi der Hausknecht 
will von der Anrede mit „Bruder“ nichts wissen und erklart in seiner Angst, 
seine Mutter habe schon bei seiner Geburt das Gelùbde gemacht, dass keiner 
ihrer Soline Soldat werden diàrie. Der Wachtmeitster gibt nach, der Hausknecht 
aber verlàsst sofort seinen Dienst: „Und Kellnà, wist’s was? damit ich nòt 
otta sóltani Anstànd han, so will ich mich gen schón stàt aus’n Staub und 
vo dà Stadt wóggà machà.“ Die eingestreuten Lieder sind anderen Stucken 
entlehnt.

Ganz eigenartig ist die Dichtung „Die reisende Ceres", da darin eine 
altclassische Góttin unter derbe oberósterreichische Bauern versetzt wird. Die 
Góttin und ihre Begleiterin sprechen schriftdeutsch, wàhrend sich alle ùbrigen 
auftretenden Personen der Mundart bedienen. Ceres langt mit ihrer Dienerin 
Phobe auf einem von Stax geleiteten Drachengespanne im Dorfe an, um sich 
hier einige Tage auszuruhen. Wàhrend die Góttin vom Dorfe und seinen 
Bewohnern entzùckt ist, fallt ihre Dienerin, durch den auBeren Schein be- 
stochen, ein abfàlliges Urtheil ùber sie, weshalb Ceres ihr das mit den Worten 
venveist :

„Du forderst Artigkeit, alleili, mit welchem Fug?
Lass’ Bauern baurisch sein, mir ist ibr Herz genug.“

Neugierig schleichen der Bauer Hanns und sein Weib Gresch herzu, 
dieses meint:

’s Mensch is à Schlampàtàschi,
Und d’ Frau is halt grads à à sòlteri Bagàschi,
Wie’s umzoignt àfn Land. Geli, frag’s, was s’ dada wollnt,
Und wie, zuwo, woher, wohin s’ iehn Bais anstollnt?

Die Verstàndigung zwischen Ceres und den Bauern geht nicht leicht vor 
sich, denn diese sind sehr misstrauisch. Erst als ihnen die Góttin Brot 
zum Kosten gibt, das besser sei als ihre Bohnen und ùbrigen Nahrungsmittel, 
erst als sie verspricht, ihnen zu zeigen, wie man solches Brot macht, erwacht 
in Hanns und seinem Weibe das Verlangen, die Ankómmlinge in ihrem 
Hause festzuhalten. Ceres ist von dieser Gastfreundschaft entzùckt. Als sie 
sich aber dem Hause nahert, stùrzt ihr der Sohn des Bauers, Juri, ein Bursch 
ganz unerhórt verwegen, mit geballter Faust dràuend entgegen und spricht 
ihr Hohn. Alles Zureden der Eltern hilft nichts, Juri bleibt bei seinem starren 
Trotze, will sich auch nicht zur Abbitte bequemen, als die Góttin droht, ihn 
in eine Eidechse zu venvandeln, und mit dieser Drohung unwillig abgeht. 
Der Zauber soli bald wirken, denn die Bauerin erzàhlt:

Dà Bue vàdràht schon s’ G’siclit
Weit arger und weit mehr, als sunsten, wann ’s ’n bricht.
A ziingelt und a thuet, als wenn à Milhi leckàt;
Hervavn da wird a grean und hint im Buckel gscheckàt.
A kàm kàm recht in d’ Stubn, pàtscli, reckt er alii vier,
Halt grads, als wie à Froseb, als wie à laidigs Thier.
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Den Eltern ist es umso schrecklicher, als gerade heute die fur Juri 
bestimmte Braut, deren Reichthum eingehend geschildert wird, „in ’s Schaun, 
und 's arodn kemma will“. Sie schieben sich gegenseitig die Schuld an der 
schlechten Erziehung Juris zu, ohne sich einigen zu kčnnen. Gresch singt:

So lang, als d’ Kinà hàtschend 
Is d’ Schiferei in mir:
So bald’s auf d’ Benkern kràtschend,
Aft, Hannsel, is 's in dir.
Aft sag i: I han dàs meini than;
Jetz Vada, heb du das deini an.
Als d’ Muedà han idi ’s g’fàtscht und badt 
Du hilf iehn ietzt zun Brad.

Da kommen auch schon die Braut Juris Treinsch mit ihrem Vormunde 
Stix. Sie haben von der Verzauberung Juris schon gehòrt, wollen es aber 
nicht glauben, doch wird sie ihnen von den Eltern bestatigt. Die entsetzte 
Braut erklart sogleich: „Jez is’s aus, geh, Nachbà, kehrn màr an ; a Braitlign, 
bhuet mi Gotti à Frosch wird nit màn Mann." Die Eltern erzahlen, wie das 
Unglùck geschehen sei. Treinsch verràth, dass ihr Juri sehr gefallen habe 
und dass ihr vor seinen Schattenseiten nicht bange gewesen sei, die hatte 
sie ihm schon abgewòhnt, solite der Zauber weichen, so wurde sie sich nicht 
lange besinnen, was den Eltern grolle Erleichterung gewahrt. Die eintretende 
Ceres wird mit Klagen bestùrmt uber den Abgang der Arbeitskraft Juris und 
erklàrt schliefilich :

„Sorg nichts; er wird kein solches Ungeheuer bleiben,
Ich denk, die Scharfe nur so wreit mit ihm zu treiben,
Als ich fiir nòthig acht’, dass ihm das sittlich Weh’
Die bbse Lust und Laun der Spòtterei vergeh.
Sobald das Thier sich zahm und sittsam wird geberden,
Wirds wieder (zu den Eltern) euer Sohn und (zu Treinsch) dein Geliebter werden.
Ihr werdet kiinftighin an ihm Vergnugen sehn,
Und du wirst in die Eh' mit einem Menschen gehn.“

Nun gehts zur Mahlzeit, jeder steuert bei, und der Chor fallt ein:
„Um d’ Dudelsilck, Buebm, greift’s!
Dràht’s enk ummer auf dà braitn Wisen,
Kudelt’s ahà va dà hahà Risen:
Nehmt’s d’ Haltàhorn und pfeift’s!
Knecht und Sendàrà und Nachbàsmànnà 
Rundi Schwaigerinnà untrànanà,
Thùet’s àn lauten Schall,
Dass dà Widàhall
Durili d’ Thala und dii Bering kracht,
Schreit’s: À Giitting habm màr uba Nacht.“

Unterdessen erfahrt aber Hanns durch seinen jungeren Sohn Loippel, dass 
es auch im ubrigen Dorfe nicht mit rechten Dingen zugehe, denn :

„Schier alli Rànd thaint d’ Weibà grassi Kierrà,
Denn wo’s nà gàt à Loh, dort springt à Hiippin fiirrà.
Wbllnt's haitzen, kriegnt’s kain Fior. Sagt d’ Bàuerinn: Besti, brinn!
Und reist’s ’n Wied vànand, so sitzt à Brailing drinn.
Dii Gspenstà sehngt s’ in Stàlln, in Kàsten, aufn Ofen,
Ip Kellà, in da Speis, in Scliusseln und in Hiifen.
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Alis kimmt iehn grauftli tur und liberali steckt à Krott;
Dà Mahdà sieht’s in Gras. dà Fuddrà findt's in Gsott.“

Die Stimmung im Dorfe sei sehr aufgeregt und bedrohlich. Hanns durch- 
schaut die Wahrheit: Die Gòttin sei liber die roben Leute erzùrnt und strafe 
sie in der Weise: sie alle sollten ihr einen FuBfall thun und huldigen, 7A\ dem 
Zwecke sollten sie sich abends alle versammeln. Von da an weicht der Fluch. 
Gresch meldet eiligst, dass Juri wieder auf Fufien stelle. Alle staunen ihn 
an und untersuchen ihn, ob wohl keine Spur des Zaubers mehr an ihm vor- 
handen sei. Zu seiner gróBten Freude erfahrt er jetzt, dass Treinsch sein 
Weib werden soli. Die Hochzeitsfreude vvird zum Jubel gesteigert, als man 
nun den Segen entdeckt, der auf einmal ins Haus gekommen war. Die Vor- 
rathe in Stali, Haus, Kuche, Keller sind auf einmal ungeheuer gewachsen, 
selbst Treinsch merkt, dass in ihrer Trulle jetzt doppelt so viel sei wie fruher. 
Dankbar erkennen alle an, dass dieser Segen nur von <ler Gòttin stammen 
kònne, deren Dienerin schlieBlich zugibt:

„Ja, Ueberfluss hat es geregnet,
Nachdem meine Gòttin gesegnet;
Ihr habt, was ihr habt, nicht von euch.
Selit zu, dass ihr d’ Wohlthat erkennet.
Und sie eure Helferin nennet.
Aus euch seid ihr Sclilucker. durch sie seid ihr reich.“

Der Segen verbreitet sich aber uber das ganze Dorf, dessen Insassen sich 
dann vor der Gòttin versammeln, um ihr zu danken und zu huldigen. 
Fiir jeden einzelnen hat sie liebevolle Worte. Audi Juri hat sein Unrecht 
(iingesehen und nimmt die Mahnungen der Gòttin ruhig bin. Die heiratslustige 
Treinsch trifft das Richtige, wenn sie sagt:

„Streng Frau, i wissàt was und kunt enk Oppàs rathen,
Dos ausgàb, dass à flugs und g’schwind miiet ’s Lachà grathen.
So lang à lodi is, is ’s nix und schwiirt er ah;
So is ’s nà grad so viel, als wenn i d’ Hànd umdràh!
Mein, lasst’s ’n heiraten! à wird bald anàs denkà;
Gelt’s, Darfbauem, gelt's, os kennt à siehm, àn aeht, à neun,
Dii nimmà kinnànt hui! und nimmà juhe! schrei’n?
Eh’ dass ’s no Weibà ghabt, sànds bcis g’won wies Araundl,
Und seit dass s’ gheirat habnit, sànds frum und Mudelmaundl.“

Geres selbst verlobt die beiden, sie gleicht alle schwebenden Streitigkeiten 
der anwesenden Bauern aus und beglùckt alle. So ist der Jubel am 
Schlusse vollauf berechtigt:

..Den Tag wdlln mà denkà, so lang als ma lohm.
An denst di ins z’ sehà und z’ kenna habt giibm.
Und hab mà guet Tàg bei dein Friichten,
So wdlln màr àn Maibàm aufrichten,
Und jàhrli in Jahrtag z'erst Mariner aliain 

* Und Idstli d’ Dorfbuehm àn Tanz ummà thain.“

Wie Geres ini besprochenen Stiicke als Lehrerin und Wohlthàterin unter 
den Bauern erscheint, so soli auch Bacchns belehrend und aufklàrend wirken, 
freilich in etwas derberer Weise. „Der Teufel im Fass oder der ani Rausche 
unschuldige Bacchus. Fine Operette in einem Aufzug* (1782). Eingeleitet wird

2
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sie durch das Zwiegespràch zweier Bindergesellen, eines Baiers und eines 
Tirolers, die ihr Gewerbe iiber alles preisen und vollstiindig davon uberzeugt 
sind, dass die Welt oline Fasser und ihre Erzeuger zugrunde gehen mùsste. 
Ber Lohn bleibt nicht aus, denn die Meisterin bringt den Gesellen die Jause 
und belobt sie wegen ihres FleiBes, nichts sei ihr und ihrem Manne verhasster 
als faule Arbeiter. Da kommt der Nachbar Hanns und ruft den Meister, der 
Werkzeuge und einen Gesellen mitnehmen moge. Hanns beruft sich dem 
Meister gegeniiber darauf, dass er gewiss bei alien Gelagen seinen Mann stelle 
und nie einen Rausch bekomme. Sobald er aber zuhause aus dem Fasse 
trinke, sei er verloren: es infisse also der Teufel im Fasse stecken, der Meister 
mòge es óffnen und untersuchen.

„ZwO solit i just àn Wùrfel kriegn,
Unii puntelli, dass i sink;
Zwo schnollt ’s mi uba d’ Bank und Stiegn,
Just wenn i dppas trink
Das va den Fass da anà grunnà?
Capier’s not — nimmt mi machti Wunà 
A Basàt ist’s, das keun i schan.
Was wiitt’st, was sotz’st ma dran?

I schreij not, thue not gmungàzen.
1 goiB not, thue nà schlungàzen.
Und rauschi wir i schleuni.
D'rum sag ma mir grads, was ma will,
In Fass d’rinn gàt’s à Hexenspiel,
Machs àf und schau màr eini.“

Nun geht’s an die Arbeit, doch die Gesellen erschrecken, als sie ein seltsamés 
Gerausch aus dem Fasse hóren. Die Meisterin ermuthigt sie, und sie setzen 
die Arbeit fort, bis sie vollendet ist, da sehen sie auch schon das Gespenst, 
das sich also vorstellt:

„Ich bin der Gott der Weinstock und der Beben,
Der Geist, der dem Getrank das Feuer pflegt zu geben.“

Hanns erwidert :
„Hà, ha! bist du der Kund, der d’ Leut so dàmisch maclit,
Dass iehn oft ganzi Tàg dà Schedi pimmt und kracht?“

Er erhalt die Antwort:
„Der bin ich. Aber, Schurk, was schiltst du mich deswegen,
Dass euch der Trunk beschwert; ist das an mir gelegen?
Erkennt ihr meine Stark’, und wisst ihr, was ich thu,
Warum habt ihr nicht acht, warum seht ihr nicht zu.
Dass ihr das Mittel trefft? Wird dieses nicht getroffen.
So hat der Mensch von mir viel Gutes nicht zu hoffen.
Wer trinkt, dass er sich ipiick’, der ist es, den ich lab’;
Wer sauft, solang er kann, den sturze ich ins Grab.u

„Zu stark ist nicht der Wein.
Zu stark sind eure Ziig uml Zechen;
Die sind’s, die euch die Glieder brechen.
GenieBt den Wein wie Medicin,
So ist im Fass kein Teufel drin.“
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Die Anwesenden sind aber damit nicht einverstanden und sperren Bacchus 
wieder in das Fass. Denn, heiBt es im Schlusschor:

„Bacchus, bleib diinnà, du schadest ’n Wirten,
D’ Rausch sànd iehn Gesundheit und d’ Rauschel ielm Lóbm,
D’ Gost, dii drei Tàg dawem und à den vierten,
Und à den fiintten si ilo nót woll’n hòlirn,
Sànd iehn dii liebsten 'und sàligsten Kundten,
Dii bringen Gliick und Segen Gottes in’s Haus.
Is endlih ’s Geld aus’n Beutel vàschwunden,
Mogn so sie packa, sinst priigeln so’s aus.“

Die nun folgende Operette in drei Auftritten „Der befreite Landrekrut* 
gewinnt dem bauerlichen Leben und Treiben wieder eine andere Seite ab, 
die Furcht vor dem Militarleben. Hanns klagt, dass man ihm seinen Sohn 
zum Militar genommen habe. Schon vor Jahr und Tag habe er ihm das 
Anwesen iibergeben wollen, der Pfleger habe es verhindert, wahrscheinlich 
habe er ihn schon zum Soldaten bestimmt gehabt. Auch die Baurin klagt:

„Sollt ain denn das Ding not schern,
Mues ains d’ Kinà so lang ziigeln,
Kàmpeln, putzen, baden und striegeln,
Wenn’s àf d’iiist Soldaten wem?
Hatt’ i ’ng nur im Biitt dàlàt,
Hatt’ i iehm ’n Kragn umdràht!
Hatt’ i iehm baid’ FiiB vàrrenkt,
Und in ersten Bad glei trankt!“

Hanns denkt ans Loskaufen, doch sein Weib meint, der Fleischmarkt habe 
schon langst ein Ende genommen. Er will ihn nun auf Grund eines vom Dorf- 
bader ausgestellten Zeugnisses herauslugen :

„Da han i’s ga schriftlich 
Auf an Stempelbogn;
Dass dà Bue schan misselsichti,
Und niit recht im Schedel riditi,
Wenn’s glei is dàlogn.“

Sie sind schon in der Stadt, um den Oberst aufzusuchen. In bauerlicher 
Unbeholfenheit treffen sie ihn, der Hanns gleich Handgeld anbietet, um ihn 
anzuwerben. Es entspinnt sich, der Oberst erklart, keine Zeit zu haben, ein 
auGerst drolliges Gespràch, aus dem hervorgeht, dass der Oberst den Becruten 
liebgewonnen hat und etwas von ihm erwartet. Das Bàuerlein kommt endlich 
mit dem Zeugnisse des Baders und bietet dem Oberst „funf Thalà fur engà 
Stràpàlzi, dòs dò zwen Tàg mitn Buebm ghabt habt’s und tur dós bissel 
Brad, dós à daweil gòssen hat.“ Der Officier braust auf, als ob Hanns ihn 
habe bestechen wollen, droht ihm mit Stockprùgeln, doch der Bauer erwidert: 
„Nà, nà, Ihr Gnaden ! ós raitt’s d’ Sach all’s ander’s aus. Òs muest’s mi recht 
vàstehn. I main engs zum gueten, Dós Geld is nà grads fur engeri Unkosten. 
Und Narren! habt’s ós denn nót g’hert, dà Bue taugt kurzum nót fiir àn 
Soldaten? Was zórnt’s eng denn aft à so?“ Die fùnf Thaler und die Hart- 
nackigkeit des Bauers bewegen den Oberst endlich doch, den Mann vorfuhren 
zu lassen. Er bekennt, nicht geme Soldat zu sein:

2*
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„Und wenn i à kuck hahà mùet 
Und wenn ’s mi à z’tadt prugeln thùet,
I sag halt do nòt ja!
Und wenn i schan liiit’ Gliick und Stern 
Und heunt no kunt à Heoà wern,
I bleib eng do not da.

I rait mà’s, wie dà wòll,
Es kunnt mi halt niit gfreun.
I her's ja, wie dà Korporal 
Sellili Sagra, Blitz und Mordigal.
Dà Tiofel in dà Hòll 
Kinnt schier not òrgà sein.“

I)er Oberst gibt. nach und làsst den Bauernsohn frei, seine Eltorn danken in 
ihrer Art, sie sind ùberglflcklich, und die Mutter singt. zum Scblusse:

„Wennst haim kimst, wie werden's di empfahà so schen.
Mit aufg’spreizten Maulern um di umàstehn?
Wernd fragn, wie’s dà g’schlannt,
Wost oppas hast z’iòbm g’hat?
Wost d’ Wart not hàh solzn und herrisch kannst rodn,
Wost oppem nòt gar schan vorn Tfirken bist gw6n.“

Das folgende Siugspiel „Der Gang zum Richter“ schildert uns wieder 
in anspruchsloser, einfacher Weise die Streitsucht der Bauern und dire 
Meinung von den vorgesetzten Behòrden.

Riepl tritìi ganz unerwartet in der Stadt seinen Bekannlen Hois und 
klagt ihni, dass er schon wenigstens zvvei Stunden umherirre wie ein ver- 
lorenes Schaf. Er erzàhlt dann seinem Nachbar, dass er vor Gericht wolle, 
uni den „Schòri“ zu verklagen :

„Da sitz i, und da sitzt's Treindl 
Bei àn Tanz in Kiritag;
Sie schleckt Móth, i trink à Weindl,
Wie ’s mein Beutel halt vàmag.
Da kimmt ainà, suecht mi an,
Frait, zu was i ’s Treindel han?
Rennt mà d’ Faust in d’ Nasen ani,
ReiBt mà ’s Treindl riicklings dani,
Tanzt damit und lasst iehm geign,
Sticht mà d’ Narren, zaigt mà d’ Feign.
I nòt faul und gib dem Kaunzen 
Gschwind à zwo recht sal'ti Faunzen,
Dass er gschwaiBt hat wie à Sau:
Z’ trutz tur d’ Tisch ’n Leuten kemmà.
Fozen gòhn und ’s Mensch wògnehmà 
Das ist ainmal nit dà Brauh.1-

Hois aber kennt die Verhàltnisse und warnt seinen Nachbar:
,,’s Recht hast, das siecht mà glei,
1 zweifel abà do, obs d’ op]ias gwingst dabei;
Dà Richtà ist. schan rund. um den darfst di nOt hsaring, 
ls abà à à so sein Sehreibà! gueten Maring!
Wanns d’den noi vor dà Klag rund àfdamst, wanns d'not schmierst,
Muess ’s viel sein, wanns d’ nòt stracks in Kottà gschmissen wirst.“
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Hois bietet seine ganze Beredsamkeit auf, um Riepl von der Klage zurùck- 
zuhalten, der beste Process sei keinen halben Batzen wert, doch Riepl will 
das nichl einsehen:

„Nà Hois, vilklagt mues sein, ’s mag krurnp golili oder greha;
'n Sclilankel mues il Spoli, und mir ini Abbili gschelia;
Hrum sag ma uur grad ains, wo soli und mues i auS V 
Geli N adibii, sei so guet und zeig mil ’s Ridilerhaus.“

Der Weg wird ihm bereitwilligst gewiesen, und schlietllicli stimint Hois selbst 
zu, dass man sein Rechi finden mùsse:

„Hast Redit, und weil’s dii d’ Sadi so ernstli tur tliuest nelimii,
So hoff i, dass d’ an Bschaid, der redit is, wirst bekemmii;
Rod aus, als wie’s di ziemt und wie’s du ’s kennst und weiBt.
Sag. wanns not spròdià wolln, dass d’ gar zun Kaisii raist.u

Welchen Ausgang die Klage genommen hat, erfahren wir aus der Diclilung nicht.
Wahrend die bisher besprochenen Stùcke (mit Ausnahme „Der dumin- 

koplige Hausknecht") von Dr. Schmieder veroflentlicht sind, sind die folgenden 
nur liandschriftlich vorhanden, und wie es scheint nur in der einen mir 
vorliegenden Handschrift aus dem Štifte Lambach, Auf der ersten Seite er
fahren wir schon, dass die Handschrift des Dichters verloren gegangen ist. 
Mehr als den Inhalt der in dieser Handschrift erhaltenen Stùcke so ausfuhr- 
licli als moglich anzugeben, war ich nicht im Stande. Wenigstens soli der, 
falis nicht eine Druckausgabe veranstallet wird, fùr die Nachwelt nicht ver
loren sein.

„Das Chamaleon des Herrn Rabeners“ ist ein in jeder Hinsicht lustiges 
Stiick, dessen Personen sehr gut gezeichnet sind. Es wurde am 6. Hornung 
1775 am Namensfeste des Abtes Amandus zum erstenmale aufgefuhrt und 
geiOelt in satirischer Weise die Unbestandigkeit der Menschen. Sein Inhalt 
ist kurz folgender: Varius, der Sohn Grimoaldos, ist ein wahres Muster der 
Unbestandigkeit. Er will, nachdem er sich eine ganze Sammlung von Buchera 
verschafft hat, ein Gelehrter werden und zu dem Zwecke eine Reise in die 
vornehmsten Universitiltsstadte unternehmen. Sein Diener Gonstantin wettet, 
dass er noch vor 6 Uhr ganz andere Gedanken und Piane haben werde. 
Grimoaldo, der Vater des Varius, macht Gonstantin die heftigsten Vorwùrfe, 
als ob dieser die Unbestandigkeit seines Solines niihrte, wird aber von seinem 
Unrechte uberzeugt. Die Mutter des Varius ist eine durame Person, die that- 
sachlich glaubt, dass ihr Sohn den Pian ernstlich ausfùhren und ein berùhmter 
Mann werden kdnne. Das Zwiegespràch zwischen ihr und ihrem Manne wirkt 
àuberst erheiternd. Der jungere Sohn meldet, dass ein Landkutscher, von 
Varius gemietet, da sei, uni in einem Schiebkarren den Koffer zur Reise nach 
Osnabrùck abzuholen; dieser wird weggeschickt. Da erscheint ein zweiter, 
der in Varius’ Auftrage sein Gepiick auf der Donau nach Wien bringen, gleich 
darauf ein gesatteltes Pferd, das ihn nach Potsdam befòrdern soli — die drei 
Auftrage waren von Varius innerhalb einer Stunde ertheilt worden. Da tritt 
Varius mit einer wertvollen Flinte auf, fùr die er ganz begeistert ist, und 
làsst sich von seinem Vater, der ihm eine Standrede hàlt, seine Reisepliine 
sofort ausreden. Der sclnvache Vater hat eine derartige Freude, dass er 
sejnem Soline einen wertvollen Ring schenkt. Darauf werden wir durch
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Constantin mit einem edlen Spanier bokannt gemacht, der sich durch seine 
Leibredensart „his stantibus" und durch seine besondere Zuneigung fur Varius 
auszeichnet, der schon wieder fur die Anlage einer Waffensammlung begeistert 
ist und allerlei Gewehre und Pistolen zusammenkauft. Als er aber von einem 
Unfalle erfahrt, der sich durch ein Gewehr ereignete, will er von den Waffen 
nichts mehr wissen und verlegt sich auf Taschenuhren. Bei diesen Geschaften 
musste er den vom Vater erhaltenen Ring verpfànden. Sein Vater entschliefit 
sich endlich, Varius zu den Soldaten zu gpben, damit ihm dort der Kopf 
zurecht gesetzt werde. Doch wird er durch die Einwendungen Constantins 
in seinem Entschlusse wieder schwankend, als er vom Hauptmann, an den 
er sich wenden wollte, einen Brief mit der Meldung erhielt, sein Sohn habe 
sich anwerben lassen und Handgeld genommen. Jetzt sinnt wieder der Vater 
darauf, seinen Sohn loszukaufen, doch reicfyen seine Mittel hiezu nicht aus. 
Der fruher erwàhnte Spanier greift da ein und erklàrt, er habe Varius von 
seiner Thorheit heilen wollen, der Ring und das Geld fur die Gewehre und 
die Uhren seien in seinem Besitze, und er gebe sie zuruck. Er und der Haupt
mann hàtten Varius bestimmt, als Volontàr einzutreten, so wurde er von 
seinen Thorheiten am ehesten geheilt werden. Der Bediente Constantin meint 
zum Spanier: „Dem Himmel also sei es gedankt, dass er sogar aus Spanien 
her einen Apostel der Standhaftigkeit geschickt. Es war in der That zu dieser 
Mission hohe Zeit; denn die franzósische Leichtsinnigkeit wurde nodi das 
ganze Deutschland in Luft und Wind verwandeln." Audi der Schlusschor ist 
sdir bezeichnend:

„I)eutsche, was denket il ir, seid ihr denn Aflen,
Die an den Mensehen nur jenes begaffen,
Dessen ein jeder Vemiinftiger lacht:
Wollet ihr kurzum den Ausliindem gleichen,
Sucht sie in dem und in dem zu erreichen,
Was ihnen Ehre, euch Vorziige macht."

„Der bei einem Arzten Theater unentbehrliche Hanswurst" kónnte als 
ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Theaters im XVIII. Jahrhunderte 
aufgefasst werden, da uns darin der Kampf gegen den Hanswurst zugunsten 
der „IIaupt- und Staatsactionen" vorgefuhrt wird. Aufgefùhrt wurde dieses 
Stùck zum erstenmale in Lambach zu Ehren der eben anwesenden Priilaten 
von Kremsmùnster, Heiligen Kreuz und Maria Zeli. Der Inhalt ist, wie folgt.

Der Schustermeister Knieriem klagt ùber einen schrecklichen Katzen- 
jammer, tròstet sich aber damit, dass es tagsvorher doch sehr lustig gewesen 
sei. Er singt dann:

„Ohimtz, eine hlibsche Stadt,
Htìbscher ist noch Briinn,
Mttnchen, wer’s gesehen hat,
Ist ein andres Wien.
Mir aber, wenn ieb’s endlich sag,
Gefiillt noch iiber GraFenhaag 
Die kleine Seit in Prag,
Dein schusterreichen Prag“ u. s. w.

So wird Prag, namentlich die Kleinseite, als das Eldorado der Schuster be- 
sungen. Da erscheint Krispin und ersucht um Arbejt als Schuster, da er als
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Hanswurst im Theater einer wandernden Àrztin entlassen worden sei. Seine 
Principalin habe oinen Komódiencompositeur aufgenommen, der sagt: „Das 
Olir, niclit das Auge, muss ergótzt werden. Sinnreiche Sprflche, nicht pràchtige 
Auf'ziige maclien der Schaubuhne Ehre. Die ganze Verbesserung, die sie vor- 
nehme, besteht in dem, dass alle Abhandlungen vernùnftige Gedanken, lehf- 
reiche Denksprùche und herzrùhrende Beispiele sein mùssen." Da sei also 
fùr den Hanswurst kein Platz mehr. Bei der Entlassung babe sie sich aber 
auch ùber ihn als Schuster beleidigend geùuBert, dass er als solcher ihr allo 
Kundschaften vertreibe. Das bringt Meister Knieriem in die Hitze, als die Dienerin 
der Principalin erscheint und in einem ausfuhrlichen Wortschwalle erziililt, ihrc 
Plerrin habe Krispin im Verdachte, verschiedene Gegenstiinde gestohlen zu 
haben, er solle also von Gerichtsdienern durchsucht werden. Meister Knieriem 
will die ganze Zunft aufbieten, uni Genugtbuung fùr die beleidigte Schuster- 
ebre zu erlangen. Unterdessen beràth sich die Principalin mit ihrem Compo- 
siteur ùber die Auffùhrung der von ihm gedichteten „Kleopatra". Sie stellt 
sehr hohe Anforderungen, er ist ein Schwindler iirgster Art, der ihr die 
schònsten Luftschlòsser baut und sich als einen der leistungsfàhigsten Dichter 
hinstellt. Das Theaterpersonal, das hierauf vorgefùhrt wird, passt nicht zu 
den hochfliegenden Planen der Unternehmerin, es ist mit ihnen gar nicht 
einverstanden. Seit der Entlassung des Hanswurst sei weder das Theater 
besucht, nodi auch irgend eine Arznei verkauft worden. Deshalb herrsche 
die gròBte Noth unter alien. — Zur Vorstellung erschien ein einziges altes 
Weib, das fragte, ob Kleopatra ein Heiliger oder eine Heilige sei. Gleich- 
zeitig veranstalteten die Schuster eine Vorstellung, die sehr gut besucht war, 
in der auch Krispin als Hanswurst glànzte. Nach ihren Satzungen zechten 
die Schuster, da die Kosten die Beleidigerin der Innung tragen mùsse. Meister 
Knieriem kommt mit der Rechnung zur Principalin, wird aber von der 
Dienerin und einer Kammerfrau vom Theater vollstandig zum Besten gehalten, 
so dass er nicht weib, woran er ist. Alle Theaterpersonen verlangen die 
Zurùckberufung Krispins als Hanswurst. Der Compositeur erhebt fùr seine 
Kleopatra einen Anspruch von 30 Ducaten. Da erscheint Krispin und stetlt 
die von ihm durch die Abendvorstellung verdienten 30 Thaler zur Verfùgung, 
weil er sich nicht nachsagen lassen wolle, er habe als Schuster seine Principalin 
geschitdigt. Er wird wieder als Hanswurst aufgenommen, und auf Aufforde- 
rung der Principalin rùsten sich alle zur Auffùhrung der Komòdie „vom ver- 
wirrten Hofe, wovon unser verwirrtes Theater gleichsam ein Vorspiel 
gewesen."

Auch am Namenstage des Pràlaten Amandus (6. Hornung 1773) auf- 
gefùhrt wurde das kurze Lustspiel „Die Anstalten zum Gratulieren". Unser 
Bekannter, Meister Knieriem, hat sich seit seinem Zusammentreffen mit der 
xirztin und dem Hanswurst Krispin gewaltig geiindert. Er ist, wie uns seine 
Muhme Mariandl im ersten Auftritte erzahlt, ein Liebhaber der schònen 
Wissenschaften geworden, wozu ihn sein Geselle Lausilzer, sein Prager Firm- 
pathe und die Prager Schuster ùberhaupt aufgemuntcrt haben. Lausitzer ist 
preisgekrónter Poet, wie sich seit 1769 die Prager Schuster ùberhaupt nur 
mehr mit Poeterei befassen. Mariandl macht sich aber ùber diese Narrheiten 
lustig und singt;
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„Man sagte schon vor tausend Jahren.
Und ziemlich à propos,
Eia eiliziger JNarr niacht zelien Narren,
Und wirklich ist es so.
Thut dieser wider ’n Braucli,
Fort bien! ich tliu es aucli.
Thun’s einnial vier, fiinf, seclis, sieben, acht,
So wird der Menscli schon ausgelaclit,
Der nicht den neunten Narren macht.“

Der gekrónte Poèt Lausitzer sucht einen Buchdrucker tur ein Clironographicum, 
das er ersinnen will. Die Buchstaben selbst, die der StofT des Chronographicums 
sind, hat er schon tagsvorher im Linzer Kalender gefunden, die Wórter, in 
die die Buchstaben hinein mùssen, gibt ihm nun Mariandel an die Hand, 
und so macht er denn aus der Jahreszahl MDGCLXXII das wunderbare 
Chronographicum: „Mantel Danzig OraCau Linz XerXes und selne llebe Uaus- 
frau.“ Unterdessen putzt sich Knieriem zum Gratulieren auf das Feinste zu- 
samrnen, wobei ihm seine Tochter Lenchen behilflich ist. Er will sicli ani 
Namenstage des Pràlaten zum erstenmale mit einem von ihm selbst gedichteten 
Gratulationsspruche einfmden. Aber sowohl Hagedorn (Hackendorn, wie er 
gewòhnlich sagt) als auch seine Fàhigkeit lassen ihn ini Stiche, und er 
klagt Lenchen seine Noth:

„Bald liab’ ich gebetet, bald heidniscli geflucht,
Es half aber nichts.
Bald hab’ ich’s in Haaren, bald oacken gesucbt,
Ich fand aber nichts.
Ich biss in die Nagel, es war dodi Verloni,
Und was mieli dabei nodi ani nieislen geschorn:
Je schàrfer icli’s daclite,
Je sclilechter ich’s machte.
Man sagt mir, der Dicliter sei ganz,
Sobald ihn beriihret der Lorber volli Kranz,
Wenn das niclit ersprieBet 
Und ’s Beimen nicht flieflet,
So soli dem Pràlaten der Zuruf allein:
Es lebe Amandus, Gluekeswunsch sein.“

Lenchen holt nun aus dem Kasten des Lausitzers den Lorbeerkranz, sic 
selbst schon wird durch die Beruhrung mit ihm begeistert, als sie ihn aber 
ihrem Vater aufsetzt, wird er der scharfsinnigste Poet.

Aus dem Jahre 1780 stammt das Lustspiel: „Der englische Patriotismus." 
Der Aufstand der englischen Colonien in Nordamerika und der anschlieflende 
Befreiungskampf hielten damals die ganze Welt in Athem. Der Stoff des 
Stiickes ist daraus genommen. Hickshot, ein Kaufmann in London, will seinen 
Diener John aussenden, sich zu erkundigen, woher ein Zeitungsblatt starnine, 
das auf der Bórse allgemein gelesen worden sei und das ungi'instige Nach- 
richlen vom Kriegsschauplatze enthalte. Diese liatten dem Herrn Schlaf und 
Appetit geraubt. Der Diener erklart, dies wàre bei ihm nicht móglich, und 
der Herr verràth sofort seine Schrulle, indem er dem Diener vorwirft, er sci 
kein englischer Patriot. Dieser will ihm das Gegentheil beweisen; dodi er er- 
innert sich dann, dass sich der Geschfiftsfreund seiqes Herrn, Herr Smedley



25

aus Bristol, angemeldet habe, um in Geschàt’tsangelegenheiten mit Hickshot 
zu sprechen. Uieser fragt nun, oh Smedley Nachrichten aus Amerika bringe; 
da der Diener dies verneint, will der Herr von dem Besuche nicbts wissen 
und scbickt den Diener auf die Borse uni Auskunl'te. Er singt dann;

Eia vaterlSndisches Gemutli,
Eia patriotisches Gebliit 
Wird toll gemacht,
VVird aufgebracht,

Wenns aicht gul gelit ia dner Schlacht 
Uad der Rebell des Sieges laelil,

Da kraakt sich das Gemutli,
Da wallet das GeblUt.

Es schmeckt niir nichls,
Es freut mieli niehts,
Ioli bia, als war’ idi stuaaa,
Es scliliefit zur Ruli’
Kein Aug sich za,
Idi dreh mieli sdilallos uni:

Man muss mir Philadelphia verseagea 
Und Bostoa in die Liifle sprengen,

Dana krieg idi iviedrurn Muth,
Dann schlaf ich wiedrum gut.

Er ist nodi nidit angekleidet, als seine Frau und seine Tocbler Dorine ein- 
treten, die darùber selir venvundert tbun. Sofort kommt er auf sein Stecken- 
pferd und fragt um Nachrichten aus Amerika. Die Angehórigen kennen das 
Familienhaupt, und die Tochter will der Laune des Vaters entgegenkommen. 
Sie erzàhlt Verschiedenes, was sie gehórt und gelesen, dodi das stellt sich 
alles als veraltet heraus. Der Vater erkli'irt alle, Frau, Tochter und Diener fiir 
Narren. Die Frau kommt auf den Besuch Smedleys zu sprechen, dem sie 
so grofic Vortheile zu verdanken hittten, und berichtet auch, dass er fiir seinen 
Solili uni die altere Tochter werben wolle. Hickshot nennt Smedley einen 
Schurken. weil er gut amerikanisch und kein Patriot sei, da er mit den 
Golonisten Geschafte madie. Frau und Tochter vertheidigen Smedley, werden 
nun ebenfalls des Mangels an Patriotismus beschuldigt. Hickshot will es aus 
den jeweiligen Gemùthsstimmungen seiner Frau beim Einlaufcn neuer Nach- 
richten vom Kriegsschauplatze beweisen. Sie erwidert:

„lch kann es ja doch mit der Kron’ bestens nieinen,
Und dem Congress und Washington abhold scheinen,
Wenn ich auch nieht lamie, blasé,
AVOnsche, fluche, tube, rase.
Nur vvider die Rebellen schrei’n,
Heifit noch nicht patriotisch sein.“

Da sturmt der Diener John herein: er habe den Weg ganz vergeblieh gemacht. 
Aber einen Bekannten habe er getroffen, der eben aus Amerika gekommen 
sei, der habe von einem Kriege gar niehts geliort, also seien alle Kriegs- 
nachrichten einfach Erfindungen. Den eintretenden Smedley empfàngt Hickshot 
gleicli mit der Ansprache: Spitzbub. Er verweigert ihm, trotz Zuredens von 
Frau und Tochter, jede Hoflichkeit, jagt ihn hinaus, nur weil er infolge seiner 
Geschaftsverbindung mit Amerika kein Patriot sei. Smedley betheuert ver-
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geblich seine patriotische Gesinnung, allerdings gehorten aber die Bristoler 
den Wighs und nicht den Torys an. Hickshot will danti, wie uns John ver- 
ratli, ein Abendblatt herausgeben, das alle ungunstigen Nachrichten der 
Morgenblatter vom Kriegsschauplatze widerlegen soli. Er hat sich aucli schon 
einen anderen Diener aufgenommen, der ein ausgezeichneter Patriot ist und 
ihn im Schreiben des Blattes unterstutzen soli. Das Zwiegespràch zwischen 
den beiden Dienern ist von groBer komischer Wirkung. Smedley unterhandelt 
indessen mit der Frau und den Tóchtern, die das Familienhaupt fiir krank er- 
klàren. Sie sind ùberzeugt, dass das Wohl der Familie von der Geschafts- 
verbindung mit Smedley und Bristol abhange und dass der krankhafte Zustand 
des Vaters den geschaftlichen Untergang herbeifuhren rniisse. Begeisterung, 
namentlich der beiden Madchen, erregt es, als Smedley den Wunsch ausspricht, 
beide zu seinen Schwiegertòcbtern zu machen. Unterdessen hat aber Hickshot 
eine seiner Tochter, wie dies der neue Diener erzahlt, der den betreffenden 
Brief eben aufgeben soli, aus reinem Patriotismus einem Hessen, namens 
Schlagenteufel, zur Frau angeboten, der im Kampfe gegen die Amerikaner 
zum Krflppel geschossen war. Die Abgabe des Briefes wird durch John ge- 
hindert, der die Werber gegen den neuen Diener hetzt, der aucli thatsachlich 
von diesen zum Matrosen gepresst wird. Smedley lieB dann seinem Geschafts- 
freunde ein Blatt in die Hande kommen, das Heldenthaten seines Sohnes 
gegen die Aufstandischen meldet. So wird Hickshot endlich uberzeugt, dass 
auch die Bristoler, trotzdem sie Wighs sind, Patrioten sein kònnen.

Dieses Stùck mùsste selbst heute noch auf der Buhne wirksam sein, da 
die Zwiegesprache ìtuSerst lebhaft und komische Auftritte haufig sind.

Das friiher erwahnte Stùck: „Der heruntergesetzte Herr von Hochaus“ 
scheint leider verloren gegangen zu sein, da die Lambacher Handschrift nur 
Bruchstucke daraus enthalt. Hochaus wurde danach zum Erben eingesetzt 
und jubelt:

Bravo! Nun ist’s Spiel gevvonnen,
Da hat Glattvveg gut gethan,
Dass er rtiich zum Erbn ersonnen,
Ha, nun bin ich vvohl daran.
Nun mussen in ersten Tagen 
Sechs neue franzosische Wagen,
Drei Zuge von englischen Pferden 
Zu fahren gleich angeschafTt werden.
Ha, ihr Scliurken solit es mussen 
Bald durcli meine Bache h uti en!
Wenn ich euch lebendig schinde,
Scheint es mir nodi zu gelinde.
Fur den gesterigen Spott 
SchwOr ich euch den argsten Tod.
Den Franzosen soli mein Degen 
Blutig in den Staube legen,
Den Holliinder die Pistolen 
Heute noch zum Teufel bolen.
Savoyard, du Rackersknecht,
Kommst mir aul' den Sabel redit.
Du Englander, solist vor allen 
Den verlluchten Spott bezahln,
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Mit dem innigsten ErgOtzen 
Lass ich dich ruit Hunden hetzen.
Dami ist meine Wutii geslillt,
Meine Radie abgekiihlt.

Dodi scheint es mit der Erbschaft niclit glatt abgegangen zu sein, demi Herr 
von Hochaus sdinaubt vor Wuth. Er muss aber seine gesellschaftliche Bolle 
welter spielen.

„ Grofi und hodi muss alles sein,
Hodi die Miene, grofi der Titel,
Sinil gleidi die Verdienst und Mitlel 
Elend sdimal und klein.
Dennodi muss man Grofie zeigen,
Pràditig durdi die Gassen steigen,
VVill man anders Hodiaus sein!

Idi will SchOpsen, dunnnen Lappen 
Zeigen meine Ahnenkappen,
Zeigen meiner Alinen Wappen,
Sagen, komm und bore mieli,
Dass vor mehr als hundert Jahren 
Nie so grofie Helden waren.
Liigen will idi meisteiiich.11

Die Saclie nimnit aber dodi, wie es scbeint, einen glimpflichen Ausgang. 
Demi schlieBlich singen Erblasser und Erbe zusammen:

Euer erdichteter Adel ist Wind,
Schweiget und lasset das Vorreclil nun denen,
Weldie init Redite sidi adelig nennen,
Die durcli Verdienste und Alinea es sind.

Alle: Wir sind zufrieden und wunschen alleili,
Redliche Btirger ini Staate zu sein.

IV.
Idi bin am Elide meiner Arbeit angelangt. Kritisdier Beurtheilung der 

Werke Lindemayrs liabe ich mich so viel als mòglich enthalten, idi habe 
meist den Dichter selbst sprechen lassen. Aus seinen Arbeiten tònen uns aber 
Flange entgegen, die sicherlich geeignet sind, das in der Einleitung dieser 
Arbeit erwàhnte abfallige Urtheil uber das deutsch-òsterreichische Schriftthum 
des XVIII. Jahrhunderts bedeutend abzuschwaehen. Unsere Liferaturgeschichten 
sind durchwegs schablonenhaft gearbeitet. Lindemayr wird in ihnen erwàhnt, 
besprochen, mehr oder weniger eingehend gewùrdigt. Freilidi war das nur 
nach den zwei in Druck vorliegenden Ausgaben seiner Werke mòglich. Alleili 
der Herausgeber der mundartlichen Dichtungen Lindemayrs erwàhnt in seinem 
Buche Dichtungen, die nur handschriftlich erhalten sind. Hatte das unsere 
berufenen Vertreter der Geschichte des deutschen Schriftthums in Òsterreich 
nicht zu Forschungen anregen sollen ? Wàre es nicht eine dankbare Aufgabe. 
nach weiteren Handschriften des Dichters zu suclien ? Die Lambacher Hand- 
schrift enthàlt eine Menge Gedichte von P. G. Lindemayr, dem Bruder des 
P. Maurus, auch Gedichte von unbekannten Dichtern. Solite nicht auch das 
eine Fundgrube fur die Geschichte der deutsch-ósterreichischen Dichtung sein?
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Doch nein, die verrùckten Werke Ybsens und seiner Nachtreter sind heut- 
zutage viel wichliger als echt deutsche, volksthfimliche Dichtung, wie sie 
P. Maurus uud seiu Bruder geptlegl haben. Es kann ganz und gar nicht be- 
friedigen, wenn eines der neuesten Werke ùber deutsch-òsterreichische Literatur 
ùber unseren Dichter folgendes zusammenfassende Endurtheil talit: „Fur den 
Literarhistoriker aber ist er ein richtiger Typus fùr den von der Barocke 
und gleichzeitig dein volksthùmlichen Elemente getragenen geistlichen Dichter, 
der aber auch durch manche Zuge, so durch die gànzliche Vernachlàssigung
des Hanswursts.................. auf eine spatere Periode vorausdeutet (Nagl-
Zeidler S. 765).“ So urtheilen eben Gelehrte von ihrem Standpunkte, das 
Volk urtheilt anders, indem es die vom Dichter geschaffenen Werke von 
Geschlecht zu Geschlecht foitpflanzt.

Seit ic-h durch meinen fruher erwahnten Freund und Gollegen, Professor 
Karl Lindemayr, gewiss einen Nachkommen des P. G. Lindemayr, in den 
Besitz der P. Schmieder’schen Ausgabe von Lindemayrs Werken gelangt bin, 
war es mir ein Herzensbedurfnis, der Sache nachzuforschen. Ich konnte aber 
bei den bescheidenen Mitteln und Kràften nur eine Anregung geben, andere 
mògen folgen. Solite dies gescheben, so bin ich zufrieden.



Jahresbericht.
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A. Lehrkòrper.
]. Julius Giowacki, Director, Mitglied des k. k. Landesschulrathes, Mitglied der k. k. zoologisch- 

botanischen Gesellschaft, lehrte Mathematik in II. B, Naturgescbichte in I. B und philo- 
sophische Propadeutik in VIII. 7 Stunden.

2. Josef Holzer, Professor der VIII. Rangsclasse, Hilfskraft des Directors, Custos der Lehrer- 
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im I. Curse. 18 (im zweiten Semester 20) Stunden.
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0. Johann Košan, Professor der VIII. Rangsclasse, Custos der Untersttttzungsvereins-Bibliothek, 
Ordinarius der IV. B, lehrte Latein in IV. B und VIII., Deutsch in III. B, Slovenisch fttr 
Slovenen in VIL, fur Deutsche im IV. Curse. 18 Stunden.

7. Blasius Matek, Professor der VIII. Rangsclasse, Custos der zweiten Abtheilung der Schttler- 
bibliothek, Ordinarius der VI., lehrte Mathematik in I. B, III. B, IV. B, VI. und Vlil., 
Physik in IV. B und Vili. 20 Stunden.

8. Anton Medved, Doctor der Theologie und Philosophie, Professor, Exhortator, lehrte Reli
gionslehre in I. A bis IV. A und V. bis Vili., Deutsch in I. B. 20 Stunden.

0. Franz Xaver Metzler, Professor der VIII. Rangsclasse, Ordinarius der IV. A, lehrte Latein 
in IV. A, Deutsch in II. B, VIL und Vlil. 16 Stunden.

10. Julius Miklau, Professor der Vili. Rangsclasse, Jugendspielleiter, Custos der Programm- 
sammlung, Ordinarius der VIL, lehrte Deutsch in IV. B, Geographie und Geschichte in II. A,
IV. A und B, V. und VIL, steiermarkische Geschichte in IV. A und B. 23 Stunden.

11. Ignaz Pokorn, Professor der VIII. Rangsclasse, Ordinarius der IL B, lehrte Latein in IL B, 
Griechisch in V., Slovenisch fttr Slovenen in II. B, fttr Deutsche im III. Curse. 18 Stunden.

12. Georg Polzi, Professor, lehrte im ersten Semester Griechisch in III. A und IV. A, Deutsch 
in III. A und IV. A, Geographie in I. A, im zweiten Semester Griechisch in III. A und B, 
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15. Johann Tertnik, Doctor der Philosophie, Professor, dem k. k. Staatsgymnasium in Cilli zur 
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16. Friedrich Vogl, Doctor der Philosophie, Custos der ersten Abtheilung der Schttlerbibliothek, 
Ordinarius der II. A, lehrte Latein in II. A, Griechisch in Vlil., Deutsch in II. A, philo- 
sophische Propttdeutik in VIL 19 Stunden.

17. Karl Zahlbruckner, Professor, Custos des physikalischen Cabinettes, lehrte Mathematik in
I. A, III. A, IV. A, V. und VIL, Physik in VIII. 19 Stunden.

18. Karl Verstovšek, wirklicher Lehrer, Ordinarius in I. B, lehrte Latein in I. B und VIL, 
Slovenisch fttr Slovenen in I. A und B, IV. A und B und V. 20 Stunden.

19. Josef Effenberger, Doctor der Philosophie, supplierender Gymnasiallehrer, Custos des 
naturhistorischen Cabinettes, lehrte im zweiten Semester Mathematik in IL A, Natur
geschichte in 1. A, IL A und B, III. A und B, V. und VI., Physik in IV. A. 20 Stunden. 
(S. Cap. VIII. a.)

20. Johann Zmiilnig, supplierender Gymnasiallehrer, Ordinarius der III. A, lehrte im ersten 
Semester Latein in III. A, Griechisch in III. B und VI., im zweiten Semester Latein in 
RI. A, Griechisch in IV. A und VI., Deutsch in IV. A. Im ersten Semester 16, im zweiten 
Semester 18 Stunden.

21. Arthur Hesse, Professor an der Staatsrealschule in Marburg, Nebenlehrer, Custos der 
Lehrmittelsammlung tur den Zeichenunterricht, lehrte Zeichnen in drei Abtheilungen. 
7 Stunden.

22. Nikolaus Krassnig, Doctor der Philosophie, wirklicher Lehrer an der Staatsrealschule in 
Marburg, Nebenlehrer, lehrle Franzttsisch im II. Curse. 2 Stunden.



23. Rudolf Marki, Turnlehrer an der k. k. Lehrerbildungsanstalt und an den heiden Mittel- 
schulen, Nebenlehrer, lehrte Turnen in zwei Abtheilungen. 4 Stunden.

24. Rudolf Wagner, Dom- und Stadtpfarr-Organist, geprufter Lehrer fur Gesang an Mittel- 
schulen, Nebenlehrer, lehrte Gesang in drei Abtheilungen. 5 Stunden.
t

B. Diener.
Johann Laupal, Schuldiener. Victor Zierer, Aushilfsdiener.

II. Schiiler.
I. Classe A (39).

Badi Otto 
DerfTel Franz 
Eggenberger Viet., R. v. 
Frisch Hermann 
Germek Josef 
Glavic Raimund 
Hauser Robert 
Himmer Robert 
Janžek Leo 
Jonas Johann 
Karpf Alexander 
Korže Norbert 
Kramberger Karl 
Krainc Johann 
Krek Johann 
Kuttler Karl 
Miklau Friedrich 
Morocutti Anton 
Nemanitsch Giinther 
Nerath Friedrich 
Ortner Anton 
Petrovič Hans 
Peukert Leo 
PliberSek Rudolf 
Rak Ferdinand 
Roškar Josef 
Schuster Kurt 
Smola Rudolf 
Solak Karl 
Soleh Georg 
Soukal Rudolf 
Soss Friedrich 
Srebre Bogomir 
Šuligoj Johann 
Vielberth Wilhelm 
Wallner Adolf 
Wantur Adolf 
Wresnig Franz 
Zollnerič Franz

I. Classe B (58).
Amalietti Peter 
Bratina Anton 
Coretti Cornelius 
Čuček Ernest 
Čuš Alois 
Flis Anton 
Gašper Martin 
Glančnik Karl 
Hajšek Johann 
Hlebce Josef 
Horvat Anton 
Jureš Ludwig 
Kislinger Rudolf 
Klobučar Robert 
Kokot Ludwig 
Kolterer Franz

Korošak Franz 
Koser Johann 
Kovaf Franz 
Križanič Franz.
Lepej Cyrill 
Lobnik Josef 
Majcen Josef 
Majcen Stanko 
Malenšek Bogomir 
Mavrič Roman 
Medik Matthias 
Merslavič Johann 
Murko Rudolf 
Muršec Gottfried 
Nerat Gottfried 
Paulšek Karl 
Peklar Franz 
Pernat Anton 
Pliberšek Anton 
Poček Johann 
Postrak Marcus 
Reismann August 
Roškar Franz 
Sagadin Anton 
Spendi August 
Šegula Martin 
Širec Andreas 
Štiglic Franz 
Trinkaus Johann 
Valenti Franz 
Vaukan Anton 
Vavroh Miroslav 
Vertics Josef 
Vešnik Ferdinand 
Vrabelj Franz 
Vreš Franz 
Vuga Josef 
Werdnik Johann 
Zavrnik Franz 
Zdolšek Jakob 
Zorko Johann 
Živko Albin

IL Classe A (23).
Bračko Anton 
Čelan Alfred 
Hrastnik Ferdinand 
Hrovat Anton 
Kordon Gustav 
Koroschetz Hubert 
Kosz Josef
von Lelnnann Marian 
Matasič Peter 
Mitterer August 
Moge Virgilius 
Reismann Albin 
Samlicki Karl 
Schmidi Karl 
Sirk Thomas

Sock Karl 
Solak Franz 
Srebre Egon 
Stettinger Bruno 
Ulčnik Johann 
Vetter Eduard 
von Werner Erwin 
Wresnig Konrad

II. Classe B (48).
Čuček Franz 
Dobnik Stephan 
Ferenčak Johann 
Fister Othmar 
Gabron Karl 
Gorišek Johann 
Gradišnik Josef 
Gumzej Gottfried 
Hohnjec Franz 
Hojnik Franz 
Hrastnik Franz 
Ješovnik Anton 
Kaučič Josef 
Košan Johann 
Krajnc Johann 
Krajnc Marcus 
Meznarič Matthias 
Morie Max 
Polič Martin 
Potočnik Josef 
Rajh Friedrich 
Rola Josef 
Slavič Alois 
Špindler Franz 
Steinfelser Franz 
Supanič Franz 
Šarh Johann 
Šenekar Rudolf 
Škoflek Michael 
Škrobar Anton 
Šlibar Franz 
Štuhec Josef 
Tašner Josef 
Terstenjak Alois 
Toplak Johann 
Umek Michael 
Urek Martin 
Večaj Adalbert 
Veršič Alois 
Volaušek Josef 
Vrabl Nikolaus 
Weixl Bruno 
Zagoršak Franz 
Zavodnik Albert 
Zekar Franz 
Živortnik Paul 
Žmavc Josef 
Žolgar Franz.

III. Classe A (22).
Atzler Roland 
Cuš Martin 
Ferk Franz 
Hržič Augustin 
Jug Karl 
Kniely Konrad 
Kocmut Edmund 
Laflbacher Anton 
Moser Franz 
Novak Josef 
Pogruic Max 
Polak Josef 
Raunicher Albert 
Schmid Alexander 
Schmiderer Hans 
Schmidi Alfred 
Šoba Alois 
Viher Friedrich 
Voit Victor 
Wurzinger Johann 
Zagoda Josef 
Zhuber v. Okrog Kuno

III. Classe B (43).
Baš Johann 
Belina Anton 
Boezio Leonhard 
Brezočnik Karl 
Brunčko Leonhard 
Cajnko Odon 
Cede Anton 
Cernčič Ruprecht 
Drev Franz 
Friedl Adolf 
Geratič Johann 
Ivanuš Valentin 
Ješovnik Felix 
Kink Fortunat 
Klasinc Franz 
Klobasa Johann 
Koprivnik Vojteh 
Koser Ludwig 
Kostanjevec Franz. 
Kovačič Alois 
Minafik Franz 
Napotnik Josef 
Nežmah Josef 
Novak Ludwig 
Paulič Franz 
Pohar Alois 
Pohar Robert 
Potočnik Anton 
Siebenreich Johann 
Slana Franz 
Supanič Josef 
Škofič Marcus
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Špur Johann 
Šumenj ak Alois 
Trstenjak Karl 
Veble Andreas 
Veranič Anton 
Vovčič Johann 
Zabovnik Josef 
Zapečnik Johann 
Zorjan Johann 
Zorman Josef 
Žunkovič Johann.

IV. Classe A (22).
Autor Johann 
Codelli Franz 
Goli Ernest 
Gottscheber Friedrich 
Grogi Ferdinand 
Kalus Rudolf 
Karpf Friedrich 
Piehler Bruno 
Pinter Josef 
Reismann Josef 
Schmidt Alfred 
Scimeli Josef 
Sieber Friedrich 
Solak Maximilian 
Stettinger Gottfried 
Sulkowski Ludw., Fiirst 
Vielberth Waldemar 
von Werner Herbert 
Witschela Franz 
Wurnsberger Elias 
Wurzinger Josef 
Žižek Johann.

IV. Classe B (44).
Barbič Michael 
Borko Jakob 
Cvahte Emerich 
Deržič Johann 
Dušej Karl 
Grilc Josef 
Heric Josef 
Hojs Franz 
Jančič Johann 
Jehart Gustav 
Jug Emil 
Jurko Victor 
Kac August 
Klasinc Franz 
Kolarič Karl 
Kosi Franz 
Košar Franz 
Kranjc Karl 
Križan Ferdinand 
Lešničar Johann 
Mlaker Ludwig 
Napast Franz 
Pavlič Bogumil 
Pavlič Peter 
Pečar Leopold 
Polak Franz 
Pučnik Josef 
Raišp Johann 
Rakovec Alois

Ratej Heinrich 
Rop Franz 
Rožman Franz 
Senekovič Johann 
Seršen Matthias 
Sok Wenzel 
Stajnko Michael 
Štepec Josef 
Šalamun Franz 
Šegula Rudolf 
Šiško Heinrich 
Veršec Vladimir 
Weixl Eduard 
Zavodnik Franz 
Žnidarič Jakob.

Ziesel Eduard 
Zorjan Matthias

VI. Classe (41).
Bukovšek Anton 
Čoki Gustav 
Dobaj Maximilian 
Dobnik Felix 
Dolinšek Eduard 
Filčič Franz 
Fleischhacker Josef 
Fludernik Ignaz 
Furman Franz 
Glančnik Paul 
Jurhar Martin 
Jurkovič Benno 
Kaiser Hans 
Kostrevc Josef 
Kramberger Martin 
Kristovič Michael 
Lever Johann 
Lipša Franz 
Mastnak Leopold 
Mravljak Franz 
Painhart Franz 
Pestevšek Karl 
Požegar Benno 
Prekoršek Johann 
Ratej Friedrich 
Rauter Matthias 
Sagaj Marcus 
Schreiner Heinrich 
Serajnik Felix 
Sevnik Leopold 
Smola Anton 
Stibler Michael 
Stiebler Arthur 
Štuhec Anton 
Šeško Konrad 
Teisinger Maximilian 
Tribnik Karl 
Turnšek Victor 
Vedečnik Johann 
Venta Jakob 
Wurzer Josef

V. Classe (51).
Atelšek Johann 
Bogovič Johann 
Čmak Ludwig 
Finžgar Konrad 
Fohn Heinrich 
Gaber Emil 
Gaberc Martin 
Glonar Josef 
Goričan Anton 
Goschenhofer Robert 
Haberleitner Odilo 
Kartin Herbert 
Kokoschinegg Josef 
Koropec Richard 
Korpar Franz 
Kosehell Othmar 
Kosjek Jakob 
Kren Franz 
Lah Franz 
Leber Franz 
Leitgeb Anton 
Leskošek Johann 
Lešnik Alois 
Levstik Cyrill 
Liebisch Alfred 
Matko Johann 
Mayr Alois 
Murn Alois 
Munda August 
Ostermann Victor 
Pažon Konrad 
Petrovič Friedrich 
Pilch Johann 
Pirnat Josef
PodpečanBartholomaus Dominkuš Adolf 
Bajer Wilhelm Dvoršak Blasius
Bampre Franz Eichelberger Peter
Robar Franz Felber Friedrich
Schetina Victor Frisch Robert
Scliigert Heinrich Goschenhofer Heinrich 
Schonberger Karl, Frei- Heric Matthias

VII. Classe (38).
Ban Adam 
Baršič Julius 
Černjavič Jakob

herr von 
Sobotka Franz 
Širec Johann 
Toplak Franz 
Toplak Josef 
Vrečko Friedrich 
Vtičar Anton 
WeiB Josef 
Zagoričnik Ludwig

Hòllmùller Julius 
Horak Rudolf 
Juritsch Gottfried 
Kidrič Franz 
Kieslinger Edmund 
Kolenc Leopold 
Ivorže Ivo
Koschatzky Edmund 
Kotnik Franz

Lamut Johann 
Lebar Josef 
Levitschnigg Hermann 
Lovrec Franz 
Luschiitzky Franz 
Mihalič Franz 
Mitteregger Josef 
Monetti Franz 
Ozimič Josef 
Pečovnik Adolf 
Pive Josef 
Pohleven Anton 
Roschker Ernest 
Teisinger Erich 
Tkavc Anton 
Tomažič Martin 
Url Emil 
Zepitsch Josef 
Zidanšek Josef

Vili. Classe (40).
Berk Anton 
Bojane Erwin 
Bračko Johann 
Eckrieder Johann 
Faschalek Josef 
Fišinger Josef 
Hebar Anton 
Hoinig Franz 
Holz Franz 
Jaške Josef 
Jehart Anton 
Jug Anton
Kaltenbrunner Roderich 
Kitak Johann 
Korošak Josef 
Kraner Vincenz 
Kristan Johann 
Letonja Franz 
Medved Stephan 
Mravljak Johann 
Persoglio Johann 
Pfrimer Walther 
Pinter Anton 
Polak Rudolf 
Pušenjak Vladimir 
Sagaj Alois 
Sinko Franz 
Sobotka Albert 
Sanda Karl 
Šegula Franz 
Šumer Georg 
Tiller Franz 
Tombak Josef 
Trinkaus Anton 
Vargazon Ernest 
Vošnjak Johann 
Vuk Franz 
Zavodnik Karl 
Zettel Oswald.

Privatist :
Ipavic Marcus
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III. Lehr-
A. Obligatu

Classe.
Stun-j (len- /ahi. |

Religions-
lehre. Lateinische Sprache. Deutsche Sprache.

L LJ
A A B 2;’ :

2 Stunden.
I. u. II. Haupt- 

stuck des 
grofien Kate- 
chismus und 

die Lehre 
vom 2., 3.

und 4. 
Sacramente

8 Stunden.
Die regelmàBige 

Formenlehre und das 
Nothwendigste aus der 

unregelmaBigen; 
Vocabellernen, Uber- 
setzungsubungen aus 

dern Ubungsbuche; 
ungefàhr von der Mitte 
des I. Sem. an wochentl. 

eine Schularbeit.

4 Stunden.
I.A. Der ervveiterte einfacheSatz ; Formen
lehre. Orthographie. Lesen, Erklàren und 
Nacherzahlen; Memorieren u. Vortragen. 
Im I. Sem. monatl. 4 Dictate, im II. Sem. 
monatlich 1 Haus-, 1 Schularbeit (Nach-; 

erzahlungen) und 2 Dictate.
I. B. Empir. Erkl. der Elemente der 

regelm. Formenl. u. d. Nothw. a. d. Syntax. 
Lesen, Sprechen, Nacherzahlen, Memor, u. 
Vortragen pros. u. poet. Lesestiicke. Gegen 
Ende d. I. Sem. und im II. Sem. schr. Wie- 
dergabe erkl. Lesestticke. Mon. 2 schr. Ar- 
beiten, imi. Sem. durchwegs Schularbeiten, j 
im II.Sem. ab wechs. Schul- u.Hausarbeiten. 1

IL
A AB

rq

26

2 Stunden. 
Das Wichti- 
gere aus der 
katholischen 

Liturgik. 
Wiederholung 
der Glaubens- 
lehre u. Neu- 
behandlung 

des III. u. IV. 
Hauptstiickes 
des grofien 

Katechismus.

8 Stunden. 
Erganzung der regel- 

maBigen Formenlehre, 
die unregelmaBige 

Formenlehre und das 
Nothwendigste aus der 
Satzlehre, eingeubt an 

den Stucken 
des Ubungsbuches. 

Vocabellernen. 
Monatlich 3 Schulauf- 
gaben, 1 Hausaufgabe.

4 Stunden.
II. A. Erganzung der Formenlehre. 

Wiederholung des einfachen Satzes ; der 
zusammengesetzte Satz. Lesen, Erklilren, 
Wiedererzàhlen, Memorieren und Vor
tragen ausgew. Lesestticke. Monatlich 2 

Aufsatze und 1 Dictat.
II. B. Wiederhol. u. Erganz. der Formen- 

u. Satzlehre. Die wichtigst. Unregelmàfiig- 
keiten in Genus, Declin. u. Conjugation 
auf empirisch. Wege. Das starke Verb. 
Orthographie. Lectiire wie in der I. B. 

Monatl. 2 schriftl. Arb., abwechs. Schul- u. 
Hausarb. (Nacherz., im II. Sem. a.Beschr.)

2 Stunden. 
Geschichte 6 Stunden. 

Wiederholung ein- 
zelner Abschnitte der 
Formenlehre, die Con- 

gruenz- und Casuslehre;
aus Cornei. Nepos: 

Miltiades, Themistocles, 
Aristides, Pausanias, 

Cimon, Lysander, 
Epaminondas, Pelopi

das, Agesilaus,
Alie 14 Tage eine 

Schul-, alle 3 Woehen 
eine Hausaufgabe.

Griechische
Sprache. Deutsche Sprache.

III.
A & B ! 20

der gOttlich. 
Oflenbarung 

des alten 
Bundes. Neu- 
behandlung 

der Lehre von 
den Gnaden- 

mitteln 
und Wieder
holung der 
wichtigsten 
Partien der 
Glaubens- u. 
Sittenlehre.

5 Stunden.
Die Formenlehre bis 
zum Perf. d. Verb. 
mut., eingeubt an den 

StUcken
des Dbungsbuches. 
Vocabellernen. Me
morieren einzelner 
Stucke. Von der 

zweiten Halite 
des I. Sem. an alle 

4 Woehen eine 
Haus- und eine 
Schulaufgabe.

3 Stunden. 
Grammatik: 
System atischer 

Unterricht in der 
Formen- und Casus
lehre mit ltucksicht 
auf die Bedeutungs- 
lehre. Lee tur e mit 
besonderer Beach- 

tung der stilist. Seite. 
Memorieren und 

Vortragen. 
Aufsatze: Im Sem.
8 schriftl. Arbeiten.

IV.
A AB

!
27

1

2 Stunden.

Geschichte
der

gottlichen 
Oflenbarung 
des neuen 
Bundes.

6 Stunden.
Die Tempus- u. Modus- 
lehre, eingeubt an ent- 
sprech. Satzen u. StUeken 
a. d. Obungsb. Elemente 
der Prosodie und Metrik. 
Ca>s. bell. Gali. L; IV. 
1—20; VI. 1-24 (IV. A: 
I.; IV. 10-36; V„ VI., 
VII. Auswahl). Ovid von 
Sedlmayer, einz. Verse u. 
Disticha. Die 4 Weltalter. 
Niobe. — Alle 3 Woch. 
1 Haus-, alle 2 Woehen 

1 Schularbeit.

4 Stunden. 
Wiederholung des 
Nomens und der 

Verben auf co; die 
Verben auf pi und 
die tìbrigen Classen, 

eingetibt an den 
Satzen, Lesestticken 
u. Versen d. Obungs- 
buebes ; monatlich 
eine Haus- und eine 

Schulaufgabe.

3 Stunden. 
Grammatik: Syste- 
matischer Unterricht. 
Syntax des zusam- 

mengesetzten Satzes, 
die Periode. Grund- 
zUge der Prosodie 

und Metrik. Le etti re j 
mit besonderer Be- j 
achtung der stilisti-) 
schen Seite. Memo-I 
rieren und Vortragen.! 
Ini Sem. 8 schriftl.

Arbeiten.



— 33 —

plan.
Lelirgegenstiiiide.

Slovenische Sprache.
Geschichte und 

Geographie. Mathematik. NaturwUsen-
schaften.

3 Stunden.
Fornienlehre, der ein- 
fache und der zusam- 
mengesetzte Satz, or- 

thographische Obungen, 
Lesen, Erklaren, Wieder- 
erzàhlen, Memorieren u. 
Vortragen ausgewahlter 

Lesesttleke.
Ira I. Sem. monatlicli
2 Dictate, im II. Sem. 
monatlich 1 Haus- u.

1 Schularbeit.

3 Stunden.
Die nothwendigen Vor- 

begritfe der mathe- 
matischen Geographie, 

allgemeine Begriffe 
der phvsikalischen und 
politischen Geographie, 

specielle Geographie 
der 5 VVelttheile.

3 Stunden.
Die 4 Species in unbe- 

nannten, einfach u. mehr- 
facli benannten ganzen u.

Decimalzahlen.
Die Grundgebilde. Gerade, 
(reis; Winkel u. Parallele!]. 

Die einfachsten Eigen- 
schaften des Dreieckes.

2 Stunden.
Die ersten G 

Monate :
Saugethiere und 

Insecten.

Die letzten 4 
Monate: 

Pflanzenreich.

3 Stunden.
Analyse des zusammen- 
gesetzten Satzes, Fort- 

setzung d. Formetdehre. 
Lesen, Erklaren, VVieder- 
erzahlen, Memorieren 
und Vortragen ausge

wahlter Lesesttleke. 
Monatlich 2 schriftliche 

Arbeiten.

4 Stunden. 
Specielle Geographie 
Asiens und Afrikas ; 

allgemeine Geographie 
von Europa, specielle 
von Sudeuropa und 

GroBbritannien. 
Kartenskizzen. 

Geschichte des Alter- 
thums (hauptsilchlich 

der Griechen u. ROmer) 
mit bes. Rtlcksicht auf 
das biogr. und sagen- 

hafte Element.

3 Stunden.
Die Bruchrechnung. Ver- 

Iiiiltnisse und Proportionen, 
einfache Regeldetri.

Die 4 Gongruenzs&tze 
nebst Anwendungen auf 
das Dreieck, der Kreis, 

das Viereck und das 
Vieleck.

2 Stunden. Die 
ersten 6 Monate : 
Vilgel, Reptilien, 
Amphibien und 
Fische. Eira ge 

Formen aus den 
tibrigen Abthei- 
lungen derwirbel- 
lOsen Thiere. Die 
letzten 4 Monate : 

Pflanzenreich: 
Forts. des Unter- 
richtes der ersten 

Classe.

2 Stunden.

Wiederholung ent- 
sprechender Partien 

der Formenlehre ;
Syntax.

Lesen, Erklaren, 
Wiedererzàhlen, Memo
rieren und Vortragen 
ausgewahlter Lese- 

sttlcke. Im Semester
8 schriftliche Arbeiten.

3 Stunden.
Geschichte des Mittel- 

alters mit Hervorhebung 
der Osterr.-ungarischen 
Geschichte ; Geographie 
Frankreichs, Deutsch- 
lands, der Schweiz, 

Belgiens, der Nieder- 
lande, Nord- und Ost- 
europas, Amerikas und 

Australiens.
Kartenskizzen.

3 Stunden.
Das abgektlrzte Rechnen 

mit unvollstandigen 
Zahlen, die vier Rech- 

nungsarten mit ein- und 
mehrgliedrigen besonderen 

und algebraischen Aus- 
drtlcken, die 2. Potenz und 
die 2. Wurzel dekadischer 

Zahlen.
Flachenvergleicliung,

Flàchenbestimmungen,
Àhnlichkeit.

2 Stunden.

I. Semester: 
Vorbegriffe der

Physik,
VVarmelehre und 

Chemie.

II. Semester: 
Mineralogie.

2 Stunden. 
Fortsetzung und Be- 
endigung der Syntax, 

Metrik, Lesen, Erklaren 
Wiedererzàhlen, Memo
rieren und Vortragen 

ausgewahlter Lese- 
stticke. Im Semester

8 schriftliche Arbeiten

4 Stunden.
Obersicht der Geschichte 

der neueren und 
neuesten Zeit mit be- 
sonderer Beriicksichti- 
gung der Geschichte 
Osterreich-Ungarns ;

osterreichiuch-impariseli«
Vaterlandskunde.

3 Stunden.
Cubieren und Cubikwurzel- 

ausziehen,
Gleichungen mit einer 

und mit mehreren Unbe- 
kannten, die zusamnun- 

gesetzte Regeldetri. 
Gegenseitige Lage von 
Geraden und Ebenen, 

Hauptarten der Kilrper, 
Oberflachen- und Raum- 

inhaltsberechnung.

3 Stunden.

Magnetismus, 
Elektricitat, 
Mechanik, 

Akustik u. Optik, 
Elemente der 

mathematischen 
Geographie.

3
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Classe
Stun-
den-
zahl.

Religions-
lehre. Lateinische Sprache. Griechische Sprache. Deutsche Sprache.

V. 27

2 Stunden.

Einleitung in die 
katholische 

Religionslehre.

6 Stunden.
Liv. I, XXI, cap. 1-20; 

Ovid (ed. Sedlmayer)
Met. I, 262—312; 313—415; VI, 

146-312; Vili, 183-235; 
XIV, 581-608; 805-851. 

Eleg.: Rem. 169-106.
Fast. I. 63-88: li. 687-710; 

VI, 101-102 u. 169-182. 
Trist. I, 3; III, 12; V, 2;
V, 10. Ep. ex Ponto III, 7. 
Wiederholung der Syntax 

des Nomens. 
Wóchentlich 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

Ùbungen;
monatlich eine Schulaufgabe.

5 Stunden.
Xenophon : Ausgewàhlte Ab
schnitte aus der Anabasis I—III. 
Homer, Ilias A, B v. 1 — 84.

Wóchentlich 1 Grammatik- 
stunde. Erklàrung und Ein- 
ùbung der Syntax (bis zur 

Lehre vom Infinitiv) ; 
im Semester 4 Schulaufgaben.

3 Stunden.
Lautwandel mit seinen 
Arten und der Function 

derselben, Accent. 
Wortbildung. Lehnwórter, 
Fremdwórter. Volksety- 

inologie.
Lectùre mit besonderer 
iùcksicht auf die Charak- 
teristik der ep., lyr. und 

didakt. Gattung. 
Vortrag der memorierten 

Gedichte.
Aufsatze : Jedes Semester

7 Arbeiten, vorwiegend 
Hausaufgaben.

VI. 27
2 Stunden.

Katholische
Glaubenslehre.

6 Stunden.
Sallu8t. Bell. Jug.

Vergil, Eci. I. u. V. Georg. I, 
1-42; li, 116-176; Aen. I, 

i_297.
Cic. in Cat. 1. Caesar bell, 

civ. 1.
Wiederholung der Syntax der 

Tempora und Modi. 
Wóchentlich 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

Ùbungen;
monatlich eine Schulaufgabe.

5 Stunden.
Homer: Ilias III., VI.. XVI., 
XIX., XXII. Herodot, VII. B.

nach Sclieindler. 
Xenophon: Auswahl ausAnab., 

Kyrup. und Comm. 
Wóchentlich 1 Grammatik- 

stunde. Tempus- und Modus- 
lehre ; Wiederholung der 

Casuslehre.
lin Semester 4 Schulaufgaben.

3 Stunden. 
Lautverschiebung. 

Vocalwandel. 
Genealogie der 

germanischen Sprachen.
Mittelhochdeutsche 

Grammatik und Lecture. 
Neuhochdeutsehe Lecture : 

Klopstock, Lessing. 
Literaturgeschichte 

bis zur Sturm- und 
Drangperiode. 

Vortragen memorierter 
Gedichte.

In jedem Semester
7 Aufsatze, davon

4 Hausarbeiten.

VII. 27

& Stunden.

Katholische
Sittenlehre.

5 Stunden.
Cic. pro Sextio Amerino, pro 
Archia poèta, de officiis I. 1. 

Verg. Aen. IV., VI , Vili, 
(nach Golling). 

Wiederholung und Einftbung 
ausgewàhlter Abschnitte 

der Grammatik. 
Wóchentlich 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

Ùbungen;
im Semester 5 Schulaufgaben.

4 Stunden.
Demosth.: I. u. li. elynth. 
Rede, I. phil. Rede, R. ùber 

den Frieden: Homers Odyssee : 
I. 1-95. V., VI., VII., XI. 
1-50. 90-151, 385-640, 

XII. (alle unter Weglassung 
einiger Verse).

Wóchentlich eine Grajnmatik- 
stunde mit stilist. Ùbungen 
und Wiederholung der Gramni. 

Ira Semester 4 Schulaufgaben.

3 Stunden.
Literaturgeschichte von 

den Stùrmern u. L'ràngern 
bis zu Schillers Tode. 

Lecttire (zum Theil nach 
dem Lesebuche) : 

Herder, Goethe, Schiller. 
Goethes „Iphigenie auf 

Tauris1*; Schillers „Wil
helm Teli**.

Redeùbungen. 
Aufsatze wie in der

VI. Classe.

Vili. 27

2 Stunden.

Geschichte der 
christlichen 

Kirche.

5 Stunden.
Tacit. Germ., 1-27; Hist., 

(Àuswahl). Hora/. : Auswahl aus 
den Oden, Epoden, Sat iren und 
Kpisteln. Wiederholung ver- 

schiedenerPartien der Formen- 
und Satzlehre. 

Wóchentlich 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

.Ùbungen;
im Semester 5 Schularbeiten.

5 Stunden.
Platon : Apologie, 

Kriton, die Schlusscapitel 
aus Phaedon ; Sophokles, 

Kónig Ódipus ; Homer, Odyss. 
20. und 21.

Alle 8 Tage eine Grammatik- 
stunde (Wiederholung u. Ein- 
ubung ausgewàhlter Abschnitte 

der Grammatik); 
im Semester 4 Schulaufgaben.

3 Stunden.
Literaturgeschichte des 
19. Jahrh. ; deutsche 

Dichtung in Usterreicl». 
Lectùre : die Proben des 

Lesebuches (Auswahl). 
Goethes ^Hermann und 

Dorothea'*, Schillers wLied 
v. d. Glocke**, Gridparzers 

nSapphou,
Lessings rLaokoon“.

Redeùbungon. 
Aufsàtzo wie in der

VI. Classo.



— 35 —

Slovenische
Sprache.

Geschichte und 
Geographie.

Mathematik. Naturwissen-
schaften.

Philosoph.
Propadeutik.

2 Stunden.
Trope» und Figure». 

Lecture mit besonderer 
Rùcksicht auf die Charak- 

teristik der episelien ^
<iattung. Lecture: Jurčič: 

„I)r. Zober.“ 
Vortrage memorierter 

poeticher Stùcke, 
Wiederb :»lung der 

Grammatik.
I» jedem Semester

4 liaus- und J Schul- 
arbeite».

3 Stunden. 
Geschichte des Alter- 

thums, vornehmlich der 
Grieclien und Rumer 
bis zum Auftreten der 

Gracchen mit besonderer 
lervorhebung der cultur- 

liistorischen Momente 
uid mit Wiederholung der 
Jeographie Asiens, Afri- 

kas, Sùdeuropas und 
Frankreichs.

4 Stunden.
linleitung, die Grundoperationen 
mit ganzen Zahlen, Theilbarkeit 

der Zahlen, gemeine und 
Decimai bruche, Vorhàltnisse 

und Proportionen. 
Sleichungen 1. Grades mit einer 

und mehreren Unbekannten. 
Longimetrie und Planimetrie.

2 Stunden.
I. Semester: 
Mineralogie.

II. Semester: 
Botanik.

—

2 Stunden.
Grammatik : Wort- 

bildungslehre, Elemente 
der lyrischen 

und dramatischen Poesie 
in Verbindung mit 

entsprechender Lecture, 
Vortrage memorierter 

poetischer Stùcke.
Aufsiitze

wie in der V. Classe.

4 Stunden.
Geschichte des Alter- 

thums von den Gracchen 
bis 375 n. Chr.

Das Mittelalter, die Neu- 
zeit bis zum 30jithrigen 

Kriege.
Erweiterung der geogra- 

phischen Kenntnisse.

3 Stunden.
Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, 
Sebrauch der Logarithmentafeln, 

Gleichungen 2. Grades mit 
einer Unbekannten. 

Stereometrie, Goniometrie und 
AuflOsung des rechtwinkligen und 
des gleichschenkligen Dreieckes.

2 Stunden. 
Zoologie. —

2 Stunden.
Literaturgeschiclite von 

Cyrillus und Methodius an. 
Lecture :

Vodnik und Prešeren.
Freie Vortrage. 

Aufsatze wie in der
V. Classe.

3 Stunden.
Geschichte derNeuzeit mit 
Hervorhebung der čsterr.- 
ungarischen Geschichte. 

Erweiterung 
der geographischen 

Kenntnisse.

3 Stunden.
Unbestimmte, quadratische, 

Exponential- und einige hčhere 
Gleichungen.

Progressionen nebst ihrer Anwen- 
dung auf die Zinseszinsrechnung, 

Combinationsl ehre 
und binomischer Lehrsatz. 
Auflosung schiefwinkliger 

Dreiecke.
Elemente der analytischen 

Geometrie in der Ebene mit 
Einschluss der Kegelschnitts- 

linien.

3 Stunden. 
Einleitung, 
allgemeine 

Eigenschaften 
der Kórper, 

Mechanik fester 
flùssiger und 
luftfòrmiger 

Kórper, Wiirme- 
lelire und 
Chemie.

2 Stunden. 
Logik.

2 Stunden.
AltslovenisckeFormenlehr 

mit Lese- umi 
Ùbersetzungsùbungen, 

ùbersiehtliclie Zusammen 
fassung der slovenische 

Literatur.
Genealogie der slav. 

Sprachen.
Freie Vortrage. 

Aufsatze
wie in der V. Classe.

3 Stumlen.
Geschichte Ósterreich- 

Ungarns.
Im II. Semester 2 Stundei 

1 Geographie und Statistik 
Osterreich-Ungarns. 

Wiederholung von Partici 
aus der griechischen um 

romisclien Geschichte, 
wóchentlieh 1 Stunde.

2 Stunden.
Wiederholung des gesammten 

mathematiche» Lehrstoffes und 
Ubungen im Losen mathematische 

Probleme.

3 Stunden. 
Magnetismus, 
Elektricitat, 

Wellenbewegung 
r Akustik, Optik, 

Elemente 
der Astronomie

2 Stunden. 
Empiriche 

Psychologie.

3*



B. Untemelitsspraclie.
Die Unterrichtssprache ist utraquistisch u. zw. in den A-Classen des Unter- und in alien 

Classen des Obergymnasiums deutsch, in den B-Glassen des Untergymnasiums in Religion, 
Latein und Matliematik, ferner in Slovenisch fùr Slovenen in alien Classen slovenisch.

C. Freie Lelirgegenstàndc.
1. Slovenische Sprache fùr Schuler deutscher Muttersprache in 4 Gursen zu je 2 Stunden.

I. Curs: Das Wichtigste aus der Laut- und Formenlehre, Voeabellernen, Sprechùbungen, 
Obersetzungen aus dem Slovenischen. Nach den ersten 8 Wochen monatlich eine Schul- 
arbeit. UnteiTichtssprache deutscli.

II. Gurs: Fortsetzung der Laut- und Formenlehre, Syntax, Sprechiibungen, Ubungen im 
Nacherzalilen. Monatlich 1 Schularbeit. Unterrichtssprache vorwiegend slovenisch.

III. Curs: Wiederholung der Grammatik, Voeabellernen, Spredi- und Obersetzungs- 
iibungen. Lectiire nach Lendovšek-Štritof, Sloven. Lesebuch fur Deutsche. Monatlich 1 
Schularbeit. Unterrichtssprache slovenisch.

IV. Curs: Wiederholung der Grammatik, Sprechiibungen, Lectiire aus Dr. J. Sket, 
Čitanka za III. razred mit gleichzeitiger Bespreehung der Hauptperioden der slovenischen 
Literatur und deren Vertreter. Monatlich 1 Schularbeit. Unterrichtssprache slovenisch.

2. Franzosische Sprache. II. Gurs. 2 Stunden: Wiederholung und Erganzung der Formen
lehre, das Wichtigste aus der Syntax, Lectiire und Conversatimi. Mundi, u. schriftl. Ubungen.

3. Steiermiirkische Geschiehte und Geographie. 2 Stunden.
4. Stenograpliie. Untere Abtheilung, 2 Stunden: Wortbildung und Wortkùrzung.

Obere Abtheilung, 2 Stunden: Wiederholung der Lehre von der Wortbildung und der 
Wortkùrzung. Satzkurzung. Schnellschriftliche Ubungen.

5. Zeichnen. I. Unterrichtsstufe. I. Classe. 3 Stunden: Anschauungslehre, Zeichnen ebener 
geom. Gebilde und des geom. Ornamentes, Grundbegriffe der Raumlehre, Erkliirung der 
elementaren Kórperformen.

II. Unterrichtsstufe. II. bis IV. Gl. 2 Stunden: Perspectivisches Freihandzeichnen nach 
Draht- und Holzmodellen, Zeichnen einfacher Flachornamente im Umriss. Zeichnen und 
Malen von Flachornamenten der antikclassischen Kunstweise. Zeichnen nach einfaehen 
GefaBformen und nach ornam. Gipsmodellen.

III. Unterrichtsstufe. V. bis Vili. Glasse. 2 Stunden: Erklarung der Gestalt des mensch- 
lichen Kopfes und Gesichtes, Kopfzeichnen nach Vorlagen und Reliefabgussen, Masken und 
Busten. Wiederholung und Fortsetzung des Stoffes aus den vorhergehenden Classen.

6. Gesang. I. Abtheilung (Anfiinger), 2 Stunden. II. (Sopran und Alt), 2 Stunden. III. (Tenor 
und Bass), 1 Stunde: das Ton- und Notensystem, Bildung der Tonleiter, Kenntnis der In
tervalle und Vortragszeichen, Einubung vierstimmiger Gesùnge und Messen.

7. Turnen in 2 Abtheilungen zu je 2 Stunden: Ordnungs-, Frei- und Ger&thturnen.
8. Schonschreiben. 2 Stunden: Die Current- und die Lateinschrift.

D. Lehr-, Hilfs- und Cbungsbiielier.
Religionslehre: GroBer Katechismus I. A. Dr. Fiscliers Lehrbuch der kathol. Religion (II. 

A—III. A) 8,—12. Aufl., der Liturgik (II. A), der Geschiehte der gotti. Offenbarung des alten 
und neuen Bundes (III. A u. IV. A) 5.—8. Aulì.; veliki Katekizem (I. B—III. B), Liturgika 
(II. B), Karlins Zgodovina božjega razodetja v stari in novi zavezi (III. B und IV. B); 
Dr. A. Wapplers Lehrbucher der kathol. Religion fùr die oberen Classen der Gymnasien 
(V.—VII.) 4.-8., 3.—7., 6. Aulì.; Dr. B. Kaltners Lehrbuch der Kirchengesehichte (VIII)
2. Aufl.

Lateinische Sprache: Dr. F. Schultz’ kleine latein. Sprachlehre (I. A—VIII.) 22. Aufl., 
Haulers latein. Obungsbueh (Ausg. A) f. d. I. A u. II. A, 15., bez. 14. Aufl.; Kermavners Latinska 
slovnica (I. B—IV. B) 1. u. 2. Aufl.; Wiesthalers Latinske vadbe (I. B u. II. B) 3. Aufl.; 
Hauler, Aufgaben z. Einubung d. latein. Syntax; I. Casuslebre (III. A) 9. Aufl.; 11. Moduslehre 
(IV. A) 6. Aufl. Kermavners Vadbe v skladnji latinski, I. u. II. (III. B u. IV. B) 1. Aufl.; 
Corn. Nep. vitae, ed. Weidner (III.)4. Aufl.; Caesaris bell. Gallicum, ed. Prammer (IV.) G. Aufl.; 
Ovid., ed. Sedlmayer (IV. u. V.) 5. Aufl.; Livius, ed. Golling (V.); Sallusts Jugurtha (VI.); Cicero; 
Caes. bell, civ., 1. und 2. Aufl., Virgil, ed. Golling (VI. u. VII.); Tacitus; Horatius, ed. 
Petschenig (Vili.) 2. Aufl.; (Tempsky’sche Textausgaben). Hintner und Neubauer, Auf- 
gabensammlung (Vili.), Scheindler u. Sedlmayer, Aufgabensammlung (V.—VII.) 1. u. 2. Aufl. 

Griechisehe Sprache: Curtius-Hartel, Griechische Schulgrammatik (III.—Vili.) 19.—22. Aufl.; 
Dr. Val. Hintner, Griechisches Obungsbueh zur Grammatik von Curtius-Hartel, (HI.—V.)
3. und 4. Aufl.; Dr. K. SchenkI, Obungsbueh zum Obersetzen (VI.—Vili.) 9. Aufl.; R. von 
Lindner, Auswahl a. d. Schriften Xenophons (V., VI.); Rzach u. Cauer, Homer (V.—Vili.); 
Dr. Scheindler, Herodot (VI.); Demosthenes (VII.), Platon u. Sophokles (Vili.). (Tempsky’sche 
Textausgaben).

Deutsche Sprache: Dr. F. Willomitzers deutsche Grammatik fùr osterreich. Mittelschulen 
(I.—VI.) 7. u. 8. Aufl.; Leopold Lampels deutsches Lesebuch (I.—IV.) 7.-8., 4.—6., 3.—6.,
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•i.—5. Aulì.; Kummel- und Stejskal, deutsches Lesebuch fiir òsterr. Gymnasien (V.—Vili.) 
7., 3.-6., 2.—4. Aufì. Lessings „Mimia von Barnhelm“ (VI.); Goethes „lphigenie a. T.“, 
Scliillers „Wilhelm TelJ“ (VII.); Goethes Hermann u. Dorolliea“, Schillers ,,Lied von der 
Glocke“, Grillparzers „Sappho“ (Ausg. v. Cottas Nachfolger) und Lessings „Laokoon“ (Vili.). 
Schulausgaben von Gràser, Holder und Freytag.

Slovenische Sprache: Ftir Slovenen: Janežič-Skets Slovnica (I.—VI.) 7. Aufì.; Dr. Skets 
Slovstvena čitanka (VII.—Vili.) 1. Aufl.; Dr. Skets Staroslovenska slovnica in berilo (Vili.); 
Dr. Skets čitanka (I,—IV.) und berilo (V., VI.) 2., bezw. 1. Aufl. — Lectiire: Jurčič, 
Dr. Zober (V.', Vodnik und Prešeren (VII.).

Fiir Deutsche: Lendovšek, Sloven. Elementarbuch (I.—III. Curs), Anton Štritof, Slov. 
Lesebuch fiir Deutsche (III. Curs), Janežič-Sket, Slovnica (IV. C.) und Slovenska čitanka za 
tretji razred (IV. Curs).

Gescliichte und Geographie: Dr. F. M. Mayers Lehrbiicher der atlgemeinen Geschichte fur 
Untergymnasien, 2. u. 3., bezw. 2. Aufl. Dr. A. Gindelys Lehrbiicher der allgem. Geschichte 
fur Obergymnasien, 9., 8., 9. Aufl. Dr. Richters Lehrbuch der Erdbeschreibung (I.—III.) 
3. Aufl.; Dr. F. M. Mayers Geographie der osterr.-ung. Monarchie (IV.); Dr. E. Hannaks 
Lehrbuch der osterreieh. Vaterlandskunde (VIII.) 12. Aulì. Atlanten von Richter und Kozenn 
(I.—Vlil.); Putzger (II.-VII.) und Steinhauser (IV. und Vlil.).; Atlas antiquus von Kiepert 
(IL, V. und Vlil.).

Mathemalik: Dr. Fr. R. v. Močniks Lehrbiicher der Aritlnnetik und Geometrie fiir Unter- 
gymnasien (L—IV.) 35., bezw. 26. Aufl., 25., bezw. 20. Aufl., Mateks Aritmetika in Geometrija 
za nižje gimnazije (I. B bis IV. B) 1. Aufl.; Močnik, Algebra und Geometrie fur Ober- 
gyrnnasien (V.—Vili.) 25. Aufl., bezw. 17.—22. Aufl.; Dr. A. Gernerths logarithmisch-trigono- 
metrisches Handbueh (VI.—Vlil.).

Naturlehre: Dr. J. Krists Anfangsgrunde der Naturlehre fiir die unteren Classen (III. u. IV.), 
19. Aufl. und Dr. A. Handls Lehrbuch der Physik (VII. und Vlil.) 4. u. 5. Aufl. 

Naturgeschichte: Dr. A. Pokornys illustr. Naturgeschichte (I.—III.), 23.—25., 16.—21. und 
17.—19. Aufl.; Dr. F. v. Hochstetters und Dr. A. Bischings Leilfaden der Mineralogie und 
Geologie (V.), 12. u. 14. Aufl.; Dr. R. v. Wettsteins Leitfaden der Botanik (V.); Dr. V. Grabers 
Leitfaden der Zoologie (VI.), 2. u. 3. Aufl.

Philosophische Propadeutik: Dr. Al. Hofler, Grundlehren der Logik (VIL), 2. Aufl.;
Dr. Al. Hofler, Grundlehren der Psychologie (Vili.).

Steiermarkische Geschichte: Dr. K. Hirsch, Heimatskunde des Herzogthums Steiermark, 
neu herausgegeben von F. Zalita. 2. Aufl.

Stenographie: R. Fischers theoretisch-praktischer Lehrgang der Gabelsberger’schen Steno- 
graphie. 40. Aufl.

Franzosische Sprache: A. Bechtel, Franzosisches Spracli- und Lesebuch. IL Stufe. 5. Aufl.

E. Tliemen.
a. Fiir die deutschen Aufsatze.

V. Classe: 1. Rom ist nicht in einem Tage erbaut worden. (Sprichvvort.) 2. Zweck der 
Reise des Ibykus nach Korinth und sein Ende. (Frei nacii Schiller.) 3. Der FIuss, ein Bild des 
menschlichen Lebens. (Parallele.) 4. Goethes „Fischer“: Inhalt., Bedeutung und Entstehung der 
Ballade. 5. Der Winter, ein harter Mann, aber auch ein Freudenspender. 6. Die Familie Tamm, 
ein Bild hauslichen Gliickes. (Nach Voliens: 70. Geburtstag.) 7. Schule und Leben. 8. Siegfried, 
ein nachahmenswerter Charakter. 9. Homo sorte sua sit contentus. (Nach Chamissos: „Die 
Kreuzschau.“) 10. Pflug und Schwert. (Parallele.) 11. Gedankengang in Goethes Reineke Fuchs, 
(I. Gesang.) 12. Niobe, im Gliick und Ungliick, (Charakterschilderung nach Ovid.) 13. Hiions 
Zusammentrefien mit Scherasmin und das Freundschaftsbiindnis der beiden. 14. Est modus 
in rebus, sunt certi denique fines.

VI. Classe: L Der Seelenkampf Hildebrands im gleichnamigen Liede. 2. Die haupt- 
sachlichsten Griinde tur den Aufschvvung der deutschen Literatur im XII. Jahrhundert. 3. Was 
treibt den Menschen in die Fremde? 4. Die Nibelungen-u. die Gudrunsage, von den wichtigsten 
Gesichtspunkten aus betrachtet. 5. Drei Blicke thu zu deinem Gliick: Schau’ aufwarts, vor- 
vvarts und zuriick! 6. VVelches sind die Bande, die uns an das Vaterland knflpfen?
7. Das Abschiednelimen im Menschenleben. 8. Arbeit. und Fleifl, das sind Fliigel, sie fiihren 
iiber Strom und Hiigel. 9. Charakter der deutschen Literatur von 1500 an. 10. Der wohlthatige 
Einfluss des Waldes. 11. Das Leben des Schweizervolkes, eine wahre Idylle. (Nach Hallers 
„Alpen“.) 12. Die Bedeutung der Strome ftir die Cultur der Menschbeit. 13. Klopstock als 
Odendiehter. 14. Der dramatische Aufbau in Lessings „Minna von Barnhelm“.

VII. Classe: I. Unseres Kaisers hehres Heldenthuni. 2. Der Jugend kostbarer Schatz. 
3. „Sieg gibt die Menge nicht; Sieg gibt der Geist!“ (Nachzuweisen an berùhmten Schlachten 
der Weltgeschichte!) 4. Welche Fin-sten Europas haben im 19. Jahrhundert in die Geschicke 
dieses Erdtheiles am machtigsten eingegriffen, und in welcher Weise? 5. Kennzeichnung der 
5 Hauptstufen der drarnatischen Handlung in Lessings „Emilia GaIotti“. 6. Ungluck selber 
taugt nicht viel; — Dodi es hat drei gute Kinder: — Kraft, Erfahrung, Mitgefuhl.“ 7. Die edle 
Treiberin, Trosterin „HofTnung“! Mit ausschlieClicher Beziehung auf den Gymnasial-Studenten.
8. „Unser Schuldhuch sei vernichtet! — Ausgesohnt die ganze Welt! — Brilder, iiberm Sternen- 
zelt — Richtet Gott, wie wir gerichtet!“ Schiller. 9. Der Hiihepunkt und das tragische Moment
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in Goethes .Iphigenie auf Tauris11. 10. Worin auBert sich hauptsàchlichlphigeniens edl. Charakter?
11. Die Umgebung von Marburg. Schilderung. 12. Unser Mai-Ausflug. 13. Ferien-Plane. 14. Die 
Exposition in Schillers .Wilhelm Teli", — Freie Vortrage: 1. Shakespeares .Othello11.
2. Der Aufbau von Lessings „Minna von Barnhelm“. 3. Die Charaktere in Lessings .Minna11.
4. Lessings .Emilia Galotti“. 5. Der Soldat in .Minna von Barnhelm“. 6. .Minna von Barnhelm“ 
als Lustspiel. 7. Die sittliche Grundidee in Lessings „Minna“. 8. Wodurch ist in .Emilia Galotti“ 
der tragische Untergang der Heldin gerechtfertigt? 9. Die Fabel von Lessings .Nathan11.
10. Die Sentenzen in .Nathan dem Weisen". 11. Die Hauptpersonen in Goethes „Gbtz‘.
12. Lessings .Philotas11. 13. Der Zustand Deutschlands in Goethes „Gótz“. 14. Vergleichende 
Charakteristik Elisabeths, Adelheids und Marias in Goethes „Gtìtz“. 15. „Wrie der Herr, so der 
Knecht.“ (In Goethes .Gòtz11 nachzuweisen!) 16. Wodurch wird in Goethes „Egmont“ der Um- 
schwung herbeigeflihrt? 17. Was erleichtert Egmont seinen letzteri Gang? 18. Exposition in 
Goethes .Tasso11. 19. Der Charakter Tassos. 20. Schillers „Rauber“. 21. Fiesco, ein Bild des 
wirkenden und des gesttirzten Ehrgeizes. 22. Warum muss Fiesco fallen, Doria hirigegen nicht? 
23. Don Carlos. 24. Warum h&ngt das Heer an Wallenstein? 25. Die Frauengestalten in .Maria 
Stuart1*. 26. Charakter, Schuld und Stihne der .Jungfrau von Orleans11. 27. Mit welchen Grtìnden 
vertheidigt Budenz in .Wilhelm Teli11 seine Anhanglicnkeit an Ósterreich? 28. Wie recht- 
fertigt Teli die Ermordung Gesslers? 29. Die Freiheitsidee in .Wilhelm Teli11. 30. Dampf und 
Elektricitat im Dienste des Menschen. 31. Die Religion, die Tochter des Himmels, ist die treue 
Gef&hrtin des Menschen. (Lessing.) 32. Drei Dinge zeugen von des Beiches Zustand: Tempel, 
Gericht, Schule. 33. .In dir ein edler Sclave ist, — Dem du die Freiheit schuldig hist!11 
34. Auch das Wort ist eine That. 35. Das Leben hat der Guter viele, die meisten Obel schaiTt 
der Mensch sich selbst. 36. Was kOnnte das òsterreichische Donauthal erzàhlen? 37. Napoleon 
auf der Hohe seiner Macht. 38. Begeisterung und Besonnenheit, die Pole des Lebens.

Vili. Classe: 1. „Von der Stime heiG — Rinnen muss der Sclnveifi, — Soli das Werk 
den Meister loben; — Doch der Segen kommt von oben.“ Eine Betrachtung im allgemeinen 
und besonders vom Standpunkte des Octavaners aus. 2. Der I. Theil von Schillers „Glocke“ — 
ein Lebensdrama im kleinen. 3. Das Bild der menschlichen Gesellschaft — im Lichte der 
Schiller’schen Dichtung „Das Lied von der Glocke11 11. Theil. 4. „Das Alte stiirzt, es andert 
sich die Zeit, — Und neues Leben bltìht aus den Ruinen.“ Eine Betrachtung des 19. Jahr- 
hunderts in groBen Umrissen, ausschliefllich europaische, besonders aber die osterreichischen 
Verhaltnis.se berticksichtigend. 5. Der III. Aufzug in Schillers .Maria Stuart11. 6. .Der Mensch 
ist ein Einsamer nur im Tod, — Doch Leben und Streben verbiindet.11 Grillparzer. 7. Der 
Hohepunkt in Schillers .Wilhelm Teli11 mit einem Rilckblick auf Exposition und Steigerung.
8. Aus Goethes .Hermann und Dorothea“ sind (in bewusstem Gegensatze zur Vorfabel) die
Hauptzflge der Fabel zusammenzufassen, und zwar mit dem Bestreben, eine kleine, anmuthige 
Novelle zu schaffen! 9. Singt der Dichter von der Schlacht bei Aspern mit Recht: .Sonnen- 
hauch in dtistern Nebeljahren! — Deine Strahlen lass uns treu bewahren — Als Vermiiclitnis 
einer stolzen Zeit!“ —? 10. Osterreichs Antheil an den Befreiungskriegen gegen Napoleon.
11. Beleuchtung des Begriffes „Bildung“. 12. Osterreichs Culturschatze. 13. (Maturitatsarbeit)—. 
— Freie Vortrage: i. Die Charaktere in .Wilhelm Teli11. 2. Der Aufbau der Handlung in 
.Wilhelm Teli". 3. Der Aufbau der Handlung in .Maria Stuart11. 4. Die Charaktere in .Maria 
Stuart11. 5. Schillers .Glocke11 vertont. 6. Faust, ì. Theil. 7. Faust, II. Theil. 8. Exposition,
9. Steigerung, 10. Hohepunkt, 11. Umschwung, 12. Katastrophe in Schillers .Wallenstein11.
13. Hohepunkt und Umschwung in den .Raubern“. 14. Hohepunkt mit einem Ausblick auf die 
tibrige Handlung in .Cabale und Liebe“. 15. Fiesco, Charakteristik. 16. Don Carlos. Charakter- 
studie. 17. Osterreichs Antheil an der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. 18. Wie iiuBert 
sich beim Gebildeten die Vaterlandsliebe am wurdigsten? 19. Der Osterreicher hat ein Vater- 
land und liebt’s. 20. Was bedeutet der Wahlspruch unseres Kaisers fur Ósterreich? 21. Die 
Verkehrsmittel der Gegenwart. 22. Eine Fee gibt es noch: LectUre. 23. Das Horaz’sche .carpe 
diem!“ im Leben des Weisen. 24. Der Hohepunkt in Grillparzers .Sappho11. 25. Was ftìhrt das 
tragische Ende KOnig Ottokars herbei? 26. Grillparzers ,Ahnfrau“. 27. Die Fabel der Trilogie 
.Das goldene Vlies11. 28. .Des Meeres und der Liehe Wellen.“ 29. „Weh’ dem, der l(lgt!“ 
30. Ist Wallenstein ein tragiacher Held? 31. Die Jungfrau von Orleans. Charakterbild. 
32. Schuld und Schicksal in der .Braut von Messina11. 33. Shakespeares .Julius Càsar“. 
34. „Das Leben geht in Scherben, — Lasst ihr das schOne Lied ersterben !“ 35. Das Anwachsen 
der Osterreichisch-ungarischen Monarchie. 36. Die Reformen Maria Theresias und Josefs II. 
38. Die Bedeutung des Studiums der Psychologie. 38. Das Marchfeld als Walstalt. 39. Ab- 
schiedsrede.

b. Fur die slovenischen Aufsatze.
V. Classe: 1. Cesa nas spominja jesenski l'.as? 2. O važnosti tradicijonalnega slovstva.

3. Kar je noč dnevu to je žalost veselju. 4. Rojstvo, rešitev in mladost Romula in Rema 
(po Liviju.) 5. Glej, stvarnica vse ti ponudi — Iz rok le prejemat’ ne mudi — Lenega čaka — 
Strgan rokav, — Pal’ca beraška — Prazen bokal. (Vodnik.) 6. Bitka pri Kunaksah (po Kseno- 
fontu). 7. Ljudski običaji o božiču. 8. Zakon narave je tak, da iz malega rase veliko. 9. Peri- 
klej in njegova doba. 10. Tropi in figure v Gregorčičevi pesni .Jeftejeva prisega.11 11. Kedaj 
so nastale slovenske narodne pesni in pripovedke o kralju Matjažu? 12. Kmetska dela v spom
ladi. 13. Označite lica v narodni pesni .Uroš in Mrljavčeviči". 14, Crtomirov značaj (po Prešer
novem .Krstu pri Savici11).
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VI. Classe: 1. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito! Vergili Aeneid. VI. 2. Micip- 
sin govor pred smrtjo. Po Salustiju. 3. Voda v prirodi. 4. Pokopališče na Vernih duš dan. 
Slika 5. Pomen gorovja. 6. Božič — najmilejši izmed vseh praznikov. 7. Kvint Cecilij Metel. 
Značaj rimskega žlahtnika. 8. Kako nas obrazuje potovanje? 9. Reka — podoba človeškega 
življenja. 10. Poljska cvetica in narodna pesen. 11. Vsebina in pomen prveVergilijeve ekloge. 
12. Pomen premoga za blagostanje in prosveto. 13. Concordia parvae res crescunt, discordia 
maximae dilabuntur. Sallustii Bell. Ingurth. 14. Nevihta na Sredozemskem morju. Slika po 
Vergiliju.

VII. C 1 a s s e : 1. Kakšne koristi nam donaša velikomestno bivanje. 2. Čas je človeku 
najmilejši prijatelj. 3. Potovanje je važna izobraževalna sila. 4. Ob stoletnici rojstva Prešerno
vega- 5. Filipov značaj po prvem Demostenovem govoru zoper Pilipa. 6. Zima umetelnica. 
7. Labor non onus, sed beneficium. Cie. 8. Valvazor, vzor pravega domoljuba. 9. Kako je 
cesar Jožef II. s svojimi državnimi preosnovami povzdignil kmetski stan. 10. Človeški hlapci 
ali pomagači. 11. inopi beneficium bis dat, qui dat celeriter. Publ. Sirus. 12. Žiga baron Cojz 
in Valentin Vodnik. 13. Enej in Anhiz v podzemlju. (Po VI. spevu Verg. En.) 14. Ali se da 
opravičiti postopanje Ifigenije, s katerim je spravila življenje svojega brata in njegovega pri
jatelja v največjo nevarnost.— Govori. 1. Ant. Aškerc in njegovi kritiki. (Kidrič.) 2. S. Gre
gorčič in njegove poezije. (Ban.) 3. Glasbeni razvoj pri Slovencih (Baršič.) 4. Črtice iz zgo
dovine slovenske dramatike. (Černjavič.) 5. O tesnopisu pri Jugoslovanih. (Ozimič). 6. Simon 
Jenko in njegove poezije. (Pečovnik.) 7. Slovenci pod frankovsko vlado. (Tkavc.) 8. Slovenski 
slovničarji. (Heric.)

Vlil. Classe. 1. Narod se uči od naroda. 2. Jesen — podoba starosti. 3. Zakaj se 
slave obletnice slavnih ljudij? 4. Bolje ko poznamo domovino, bolj jo ljubimo. 5. Kako vpliva 
delo na razvitek človeške nravnosti? 6. Pomen čutil za razvitek duševnega življenja. 7. Servij 
Sulpicij Galba. 8. Kakega pomena je Donava za razvitek Avstrijske države? 9. Brez borbe ni 
življenja. 10. Viribus unitis. 11. Kakega pomena je materni jezik za človeka? 12. Caelum, non 
animum mutant, qui trans mare currunt. (Horatius.) 13. Nada in spomin — dvoje milih 
spremljevalcev skozi življenje. 14. Za kaj ima zahvaliti zapadna prosveta Avstrijo? (Maturitats- 
prufungsarbeit.) — Reden wurden iiber folgende Themen gehalten: Prešernov Krst pri Savici 
— epskolirska pesen. Slovenska narodna pesen. Kmetski upori in njih vzroki na Slovenskem. 
O turških vojskah in njihovem pomenu za Jugoslovane. Kako upliva godba na vzgojo?

F. Privatlectiire.
V. Classe, a) L a t e i n.

Gaber: Ovid. Metam. XII., 607 — 623 und XIII., 
1—398; XV., 746—879.

Glonar: Ov. Metam. XV., 622—744 und 
746—870. Trist. IV., 4; Ep. ex Ponto:
I. , 3; Livius: UL, 26—29.

Haberleitner: Ovid. Metam. XII., 607—623
und XIII., 1—398; Livius: XXVI. 9, 18, 
XXVII., 19 (2-12); XXX., 19 (10)—20; 
XXXIII.. 12—13; XLV., 4—8.

Leskošek: Liv. XXII. cap. 1—16.
Levstik: Ov. Med. VIII., 618—720; IV., 615 

—662; IV., 670—764; Ep. ex Ponto:
IV. 3.

Murn: Liv. XXII. cap. 1—10 incl. Ovid. Met.
XV., 746-870 871—879. Ep. ex Ponto : I., 3. 

Pažon : Ov. Met. VI., 5—82, 103—107, 127— 
145; VIL, 528-660; XV., 746—870; 
Fasti. IL, 193—242.

Pirnat: Ov. Ep. ex Ponto: L, 3; III., 2 und 
7; IV., 3. Liv. IV, 1-7; XXVI. 9. 

Robar: Ov. Trist. I., 3 und 7; III., 10 und 
12; IV., 4, 6 und 3; V., 2, 3, 5, 10; 
Ep. ex Ponto: I., 3; III., 2 und 7; IV., 
3; Liv.IV., 1-8; XXII., 1—10; XXVI., 9. 

Schonberger : Liv. V„ 35—49.
Sobotka: O v. Metam. XII., 1—38 und 575 

bis 606: Am. II., 6; Fasti. I.. 63-88;
II. 687—710; Trist.; V., 2.

Vrečko: Ovid. Metam. XV., 75—236; 252— 
272; 418—478; 622—700, 728—744, 
746—870; Trist. IV., 4; Ep. ex Ponto: 
I., 3. Liv. III. 26—29.

Ziesel : Ov. Met. II., 1 -242 und 251-332.

b) G r i e c h i s c h.

Bogovič: Xen., Anab. IV, 7, 1 — 27; 8, 1 bis 
28; Kyrup. Vili, 7, 2, 5—28.

Finžgar: Xen., Anab. IV, 3, 3—34.
Fohn: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 1-28,

3, j_2.
Gaber’: Xen’, Anab. IV, 7, 1—27, 8, 1—28. 
Glonar: Xen., Kyrup. I, 1, 1—6, 2, 2—15;

VII, 4, 1-7, 5, 7-33.
Goschenhofer: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 

1—28, 3, 1—2.
Haberleitner: Xen., Anab. IV, 4, 1—22, 5, 

1—36, 6, 1-27.
Kartin: Xen., Apomn. I, 4, 2—18, 6, 1—10; 

II, 1, 21-33.
Kokoschinegg: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 

1—28, 3, 1—2.
Koropec: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 1—28,

3 i_2.
Leber: Xen., Anab. IV, 4, 1—22, 5, 1—35, 

6, 1—27.
Leskošek: Xen., Apomn. I, 4, 2—18, 6, 1 

bis 10; II, 1, 21—33.
Lešnik: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 1—28, 

3, 1 — 2.
Liebisch: Xen., Anab. IV, 1,5—28,2,1—28, 

3, 1—2; Apomn. III, 13,1—4,14, 2—4. 
Matko: Xen., Anab. IV., 7, 1—27.
Mum: Xen., Apomn. I, 4, 2—18, 6, 1—10; 

II 1, 21—33.
Munda: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 1—28, 

3, 1—2; Apomn. III, 13, 1-4, 14, 2—4,
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Ostermann: Xen., Apomn. II, 1, 21—33; III, 
13, 1-4, 14, 2-4.

Pažon: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 1—28, 
3, 1 — 2; Apomn. II, 1, 21—33.

Pilch : Xen., Anab. IV, 1, 5-28, 2, 1—28, 
3, 1 2.

Pirnat: Xen., Anab. IV, 7, 17—27, 8, 1—28; 
Aponni. II, 1, 21—33; Kyrup. Vili, 7, 
5-28.

Rajer: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 1—28,
3_ \_2.

Robar: Xen., Anab. IV, 7, 18—27, 8, 1 — 28; 
Apomn. II, 1, 21—33; Kyrup. VII, 5, 
7—33; Vili, 7, 5-28.

Schetina: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 1—28,
3; y_2.

Schigert: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 1—28, 
3, 1—2.

Schonberger: Xen., Anab. IV, 4, 1—22, 5, 
1—36, 6, 1-27.

Sobotka: Xen., Anab. IV, 7, 1—27, 8, 1—21. 
Širec: Xen., Apomn. I. 6,1—10; II, 1, 21 — 33. 
Toplak Fr., Xen., Anab. IV, 3, 3—34.
Vtičar: Xen., Anab. IV, 1—21.
WeiB: Xen., Anab. IV, 4, 1—22, 3, 1—36, 

6, 1-27.
Zagoričnik: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 

1-28, 3, 1-2.
Ziesel: Xen., Anab. IV, 1, 5—28, 2, 1 — 28, 

3, 1—2; Apomn. III, 13, 1—4, 14, 2—4. 
Zorjan: Xen., Apomn. I, 4, 2—18, 6, 1—10; 

II, 1, 21—33.

VI. Classe, a) L a t e i n.
Dolinšek: Sallustii Catilina.
Glančnik: Sallustii Catilina.
Jurhar: C. Julii Caesaris Commentar, de bello 

civili lib. II.
Mastnak: C. Julii Caesaris Commentar, de 

bello civili lib. II.
Painhart: Sallustii Catilina.
Požegar: Sallustii Catilina, Ciceronis orat, in 

Catii. III., IV.
Prekoršek: C. Julii Caesaris Comment. de 

bello civili II.
Rauter: C. Julii Caesariis Comment. de bello 

civili II.
Schreiner: Sallustii Catilina.
Serajnik: Sallustii Catilina.
Smola: Caesaris Commentarior. de bello 

civili lib. II.
Šeško: Caesaris Commentariorum de bello 

civili lib. II.
Teisinger: Ciceronis de imperio Cn. Pompei 

oratio.

b) Griechisch.
Bukovšek: II., VII.
Coki: II., VII.
Dobaj: IL, VII.
Dobnik: II., IV.
Dolinšek: II., VIL, XII.
Fildlč: IL, IV.,
Furman: IL, VII.
Jurhar: IL, VIL, XI.

Lipša: IL, VII.
Mravljak: IL, IX.
Painhart: IL,VII.
Pestevšek: IL, VII.
Požegar: IL. XI.
Prekoršek: IL, IV.
Ratej: II. VII., X. v. 1—150. 
Rauter: IL, IV.
Sagaj : IL, VII.
Schreiner: IL,IV.
Serajnik: IL, VIL, XII.
Smola: IL, IV.
Stibler: IL, V., VII.
Štuhec: IL, IV., XI.
Teisinger: IL, IV., VIL, XX., XXIV.. 
Tribnik: IL, V.
Turnšek: IL, IV.

VII. Classe, a) Lateiu.
Ban: Vergil Aen. VII. B.
Eicbelberger: Cicero pr. Sulla.
Goschenhofer: Vergil Aen. VII. B.
Horak: Cic. de imperio Gn. Pompei. 
Juritsch: Cic. prò rege Deiotaro.
Kidrič: Vergil Aen. HI. B.
Kieslinger: Vergil Aen. IX. B.
Koschatzky: Cic. Laelius.
Luschtìtzky: Cic. ad familiares (Ausvvahl). 
Mitteregger: Cic. prò rege Deiotaro.
Monetti: Vergil Aen. V. B.
Pive: Cic. de imperio Gn. Pompei.
Roschker: Cic. pro Milone.
Teisinger: Cic. Phil. orationes (I. u. VII. R.) 
Tkavc: Cic. Orator.
Tomažič: Vergil Aen. V. B.
Url: Cic. or. i. Catilinam (lil. IV.)
Zepitsch: Vergil Georg. L. I.

b) Griechisch.
Ban: 3. ol. Rede.
Dvoršak: 3. Ges. d. Odyssee. 
Eichelherger: 3. Ges. d. Odyssee. 
Goschenhofer: 3. ol. Rede.
Korže: 3. ol. Rede.
Luschtìtzky: 2. Ges. d. Odyssee. 
Mitteregger: 3. Ges. d. Odyssee. 
Monetti: 3. ol. Rede.
Pive: 2. Ges. d. Odyssee.
Roschker: 2. Ges. d. Odyssee. 
Teisinger: 2. u. 3. Ges. d. Odyssee.

Vlil. Classe, a) Latein.
Berk: Tac. Annal. VI., 1—20. 
Bračko: Tac. Annal. I., 1—30. 
Hoinig: Tac. Hist. V.
Jaške: Verg. Aen. IX.
Jehart: Tac. Dial. de or.
Mravljak : Tac. Ann. I., 1—30. 
Sanda: Tac. Hist. V.
Trinkaus: Cic. pro rege Deiot. 
Zettel: Cic. pro Mil.

b) Griechisch.
Berk: Platons Laches.
Bojane; Hom. Od. XXIII,
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Bračko: Platons Euthyphron 
Eckrieder: Hom. Od. XXIII. 
Hoinig : Platons Protag. 
Jaške: Platons Euthyphron. 
Letonja: Platons Protag. 
Persoglio: Platons Laches.

Pinter: Platons Symposion. 
Pušenjak: Platons Protag. 
Sinko: Hom. Od. XXIII. 
Trinkaus: Hom. Od. XXIII. 
Vošnjak: Herodot. VI., 1—31 
Zettel : Hom. Od. XXIII.

IV. Vermehrung der Lehrmittel.
A. llililiotliek.

I. Lehrerbibliothek.
(Bibliothekar: Prof. J. Holzer.) 

a) Geschenke :
1. Des k. k. Ministeriums ftir Cultus u. Unterricht: Zeitschrift ftir osterr. Volks- 

kunde, ti. Jalirg. 1900. — 2. Der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien: a) An- 
zeiger der matbem.-naturw. Classe 1900; b) Sitzungsberichte der philosoph.-histor. Classe, 
141. u. 142. Bd.; c) Register zu den Banden 131 — 140; d) Archiv fur osterr. Geschichle, 88. Bd.,
2. Hiillle, 89. Bd., 1. Halfte; e) Denkschriften, 43. u. 40. Bd. — 3. Der k. k. Centra 1- 
Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und histor. Denkmalc: 
Der Mittbeilungen 26. Bd., 1900. — 4. Des ftirstbischofl. Lavanter Consistoriu ms : 
Personalstand des Bisthums Lavant im Jahre 1901. — 5. Der k. k. tìymnasial-Direction:
a) Kramsall, Lehrbuch der Stenographie; b) Scliule und Leben, Betrachtungen von einem 
Oesterreicher; c) Maitinak, Psychologische Untersuchungen tiber PrUfen und Classificieren; 
d) Vorlaufige Ergebnisse der Volkszahlung vom 31. December 1900. — 6. Des k. k. Prof. 
Georg Polzi: 6 Hefte der Zeitschr. „Die Kultur." —• 7. Des k. k. Prof. Dr. Ant. Schwa/g- 
hofer: Steger, Platonische Studien, II. — 8. Der Wiener Verlagsbuchbandlung Karl Koneg en 
(durcli die k. k. Univ.-Bibl. in Wien): a) Minor u. Sauer, Studien zur Goethe-Philologie;
b) Kulke, Erinnerungen an Fr. Hebbel; c) Knauer, Grundlinien zur aristot.-thomist. Psyehologie ; 
d) Mekler, Euripidea; e) Engelbrecht, Hephaestion von Theben u. sein astrolog. Compendium; 
f) Minor, Fr. Schlegel 1794—1802; g) W. v. Wartenegg, Mozart, ein Festspiel; h) K. v. Gorner, 
Der Hans-Wurst-Streit in Wien u. J. v. Sonnenfels; i) lig, Leben und Werke Fischers von 
Erlach; j) Muller-Strtibing, Thukydideische Forschungen; k) Mtinz, Lebens- und Weltfragen; 
1) Mtinz, Die Keime zur Erkenntnistheorie in der vorsopb. Per. der griech. Philosophie; m) Aus 
dem Burgtheater. Tagebuchhlatter von Costenoble; n) Auf der Haimburg, Dichtung v. F. Laban; 
o) Zochbauer, Betrachtungen zu Scheindlers Schulgrammatik; p) Munz, Die Erkenntnis- und 
Sensationstheorie des Protagoras; q) Spengler, Wolfgang Schmeltzl; r) Ortner, Reimar der 
Alte, Die Nibelungen, Osterr. Antheil an der deutsch. Nationalliteratur; s) Der Hitopadescha, 
aus dem Altindischen tibers. von Schonberg; t) Knauer, Nachdichtung der Lieder des Ana- 
kreon; u) Glossy, Briefe von und an Grillparzer; v) Spengler, Der deutsche Aufsatz; w) Suess, 
t)ber den Fortschritt des Menschengeschlechtes; x) Zeissberg, Franz Josef I., Festrede; 
y) Studniczka, Vermuthungen zur griech. Kunstgeschichte ; z) Rieger, Schillers Verhtiltnis zur 
franzOs. Revolution. «) Keil, Wiener Freunde 1784—1808; /?) Meissner, Die engl. Comodianlen 
zur Zeit Shakespeare's in Osterreich; y) Em. Hoffmann, Studien auf dem Gebiete der lat. 
Syntax; à) Glossy, Aus Grillparzers TagebUchern; «) Gleditsch, Die Cantica der Sophokleischen 
Tragodien; £") Em. Hoffmann, Patricische und plebeische Curien; tj) Glossy, Aus Bauernfelds 
TagebUchern I. u. II., 1819—1879; #) Adamek, Die Riithsel unserer deutschen Schulernamen; 
') Budinger, Vorlesungen tiber englische Verfassungsgeschichte; *) Kurz, Prinzessin Pumphia 
(Wiener Neudrucke 2); ?.) Der Hausball, eine Erztihlung (Wiener Neudrucke 3); «) Der auf 
den Parnass versetzte gruene Hut (Wiener Neudrucke 4); v) Wolfg. Schmeltzl, Samuel und 
Saul (Wiener Neudrucke 5); £) Stranitzky, Lustige Reisebeschreibung (Wiener Neudrucke 6);
o) J. v. Sonnenfels, Briefe tiber die Wienerische Schaubtihne (Wiener Neudrucke7) ; rt) Ftinfzehn 
Fastnachtsspiele aus den Jahren 1310 u. 1511. Nach Aufz. des Vig. Raber (Wiener Neudr. 9);
p) Stranitzky, Ollopatrida des durchgetriebenen Fuchsmundi (Wiener Neudrucke 10); c) Eilf 
Fastnacht-Spiele aus den Jahren 1512 bis 1535. Nach Aufz. des Vig. Raber (Wiener Neudr. 11); 
r) Vier dramatische Spiele tiber die zweite Ttìrkenbelagerung. Aus den Jahren 1683—1685 
(Wiener Neudrucke 8); u) DieBefreier Wiens 1683. Dramatisches Gedicht von Freiherrn Adolph 
von Berlichingen. — 9. Des Buchhandlers Max Isling hier: Geogr. Anzeiger, herausg. von 
Justus Perthes, I. Jahrg. 1900, II. Jahrg. 6 Hefte. — 10. Adresse der osterreich. Mittelschul- 
Directoren an Se. k. u. k. Apost. Majestat Kaiser Franz Josef I. anltisslich der Vollendung des 
70. Lebensjahres. Geschenk des Comités.

b) Ankauf :
1. Zeitschr. f. d. Ost. Gymnasien, 51. Jahrg. 1900. — 2. Literar. Centralbl. f. Deutsch- 

land, 51. Jahrg. 1900. — 3. „ Gymnasium", 18. Jahrg. 1900. — 4. Stimmen aus Maria Laach,
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1900. — 5. Roscher, Ausfuhrl. Lexikon der griech. und ròm. Mythologie, 43. Lief. — 6. Mit- 
theilungen und Abhandlungen der geogr. Gesellschaft in Wien, 19(X). — 7. Die òsterr.-ungar. 
Monarchie in Wort und Hild, 351. — 375. Lief. — 8. Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gesellsch. 
in Wien, 1900. — 9. Schroder und Ròthe, Zeitschrift f. deutsches Alterthum und deutsche 
Literatur, 1900. — 10. Osterr.-ungar. Revue, 27. Kd., 1.—■ (i. Heft. — 11. Wiedemanns Annalen 
der Physik, 1900. — 12. Diviš und Steinschneider, Jahrbuch des boli. Unterrichtswesens in 
Osterreich, 14. Jalirg. 1901. -- 13. Belger und Seyffert, Berliner piiiiol. Wochenschrift, 20. Jahrg., 
27. — 52. Lief., 21. Jahrg., 1. — 26. Lief. — 14. Gomperz, Griech. Denker, 9. Heft. — 15. Biblio
theca philologica classica, 1900. — 16. Grimm, deutsches Wòrterbuch, 10. Bd., 4. — 6. Lief.— 
17. Jagič, Archiv t. slav. Philologie, 22. Bd. — 18 Bartel, Letopis Slovenske Matice za leto 
1900. — 19. Fr. Mart. Mayer, Geschichte Osterreichs, 2. Aulì., 2. Bd. —20. Encyclopaedie der 
mathem. Wissenschaften, von Burkhardt u. Meyer, 2. Bd., 1.—4. Lief., 4. Bd., 1. Lief.— 21. Ljubljanski 
Zvon, 1901, 6 Hefte, 1900, 6 Hefte. — 22. Dr. Fr. Kirchner, Wòrterbuch der philos. Grund- 
begrifle. — 23. Hofler und Meinong, Logik. — 23. Doremvell, Der deutsche Aufsatz, 3 Bde. — 
24. Ganglbauer, Die Kafer von Mitteleuropa, 1. Bd. — 25. Die òsterr. Pensionsbestimmungen 
fur Civilstaatsbeamte eie. — 26. Tuinpel, Die Geradflugler Mitteleuropas. — 27. Ftigner, Com
mentar zu Caes. gallischem Krieg. — 28. Fiigner, Commentar zu des Corn. Nepos Lebens- 
beschteibungen. — 29. Tutking, Commentar zu des Tacitus Germania. — 30. Tucking, Com
mentar zu des Tacitus Agricola. — 31. Fischer und Sorof, Commentar zu Ciceros Tuscul. dis
putationes. — 32. Schanz, Platons Apoi. — 33. Schanz, Platons Kriton. — 34. Schanz, Platons 
Euthyphron; alle drei m. deutsch. Commentar. — 35. Cauer, Anmerkungen zur Odyssee. — 
36. Kern, Sophokles’ Kònig Odipus, Text und Commentar. — 37. Kern, Sophokles’ Antigone, 
Text und Commentar. — 38. Egelhaaf, des Tacitus Germania s. Commentar. — 39. 1 Band 
verseli. Dichtungen. — 40. 1 Band versch. Novellen. — 41. Fiigner, Hilfsheft zu Caesars gali. 
Krieg. — 42. Fiigner, Hilfsheft zu Corn. Nepos. — 43. Kolbe, Einfuhrung in die Elektricitats- 
lehre. — 44. Stewart und Gee, Prakt. Physik. — 45. Frauer, Neuhochdeutsche Grammatik. — 
46. Prem, Goethe. — 47. Woermann, Geschichte der Kunst allei- Zeiten und Volker, 1. Bd. — 
48. Frick’s Physikalische Technik. —- 49. Brosin, Des Vergilius Aeneis, Text u. Commentar. — 
50. Óstetr. Mittelschule. — Gegenwartiger katalogisierter Bestand: 6864 StUcke in Banden, 
selbstandigen Blattern und Heften, 20.555 Programme.

2. Schiilerbibliothek.
(Custoden : Prof. B. Matek und Prof. Dr. F. V o g 1.)

a) Geschenke: 1. Des k. k. Min. f. C. u. U.: Max Herzig, Viribus unitis, Das Budi 
vom Kaiser. — 2. Des Verfassers Gymn.-Prof. J. Miklau: Franz II. Rakoczy (in triplo). —-
3. Des k. k. Min. f. C. u. U.: A. Steingruber, Der Herzenskaiser (in duplo).

b) Ankauf: 1. Stoddard, Im Fiuge durch dieWelt. — 2. Wagner, Hellas. — 3. J. Verne: 
a) Die geheimnisvolle Insel; b) Die Kinder des Kapitan Grant. — 4. Stritar, Zbrani spisi, 
7. Bd. — 5. Kosi, Zabavna knjižnica za slov. mladino IX., 2 zvezka. — 6. Gaudeamus, Zeit- 
schrift ftìr die studierende Jugend, III. Jahrg. (in duplo). — 7. B. Garlepp, Um Gold und 
Diamanten. — 8. K. Matthias, Die Goldgraber von Transvaal. — 9. G. Nieritz, In der Weih- 
nachtszeit. — 10. F. ZOhrer, Donauhort. — 11. Das Buch der Jugend. — 12. A. Groner, Aus 
grauer Vorzeit. — 13. F. Pajeken, Das Geheimnis des Karaiben. — 14. F. Hofl'mann, Deutscher 
Jugend l'reund, 52. Jahrg. — 15. Slovàk-Janitschek, Schlacht bei Austerlitz, 10 Stiick. — 16. J. 
Jurčič, Pripovedni spisi, IX. zvezek (in duplo). — 17. C. Cbun, Aus den Tiefen des Welt- 
meeres. —• Gegenwartiger Bestand: 1747 StUcke in Bilnden und Heften.

B. Historisch-geograpliische Sammlung.
(Custos Prof. Fr. Horàk.)

Ankauf: Kiepert Richard, Stumme phys. Wandkarte der „Britischen Inseln“, Italiens, 
Deutschlands, Osterreich-Ungarns, der Balkan-Halbinsel; v. Haardt Vincenz, Schulwandkarte 
von Palastina. Heilman A., „Der Erzberg“. — Stand der Sammlung: 83 Wand- und Hand- 
karten, 20 Atlanten, 35 geogr. Bilder niit 10 Heften Text, 72 historische Bilder, 2 Globen, 
1 Tellurium.

C. Physikalisclies Cabinet.
(Custos Prof. K. Zahlbruckner.)

a) Durch Ankauf: Differential-Thermoskop mit Nebenapparaten (52 StUck), Vacuum- 
scala, Fluorescenzrohre mit Hexagonit, Apparate lUr die Tesla-Versuche, u. zw. : 2 grobe 
Leydner Flaschen, Funkenmikrometer, Entlader, kreisfòrmige und gerade Kupferdrahte, Tesla- 
Lampen, elektrodenlose Ròhren u. Kugeln; Leclanché-Element, Vorlesungs-Voltmeter, optische 
Scheibe nach Harlel, Wimshurst-Influenzmaschine, Apparate zur Demonstration iler drabtlosen 
Telegraphie, ein Trockenelement. Durch den Custos wurde ein stabiler und ein transportabler 
Accummulator angefertigt, welche als Stromquellen bei den meisten Versuchen der Elek- 
tricitiitslehre Verwendung fanden.

Das Inventar der physikalisch-mathematischen Sammlung zahlt 730 Nummern,
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I). Naturliistorisches Cabinet.
(Custos Dr. J. Effenberger.)

a) Geschenke: Des Herrn Realitatenbesitzers J. Tscheligi durch Herrn Prof. Horàk: 
Sterna hirundo (Balg); des Herrn Directors J. Glowacki: 1 Stiick Braunkohle vom Calvarien- 
berg bei Marburg, 1 Stiick Torf aus dem Faaler Hochmoor; des Herrn Prof. Dr. Schwaighofer: 
Ixodes ricinus (Alkoholpraparat), Pyrit in Steinkohle, Galmei, Torf aus Zeli am Moos, Frucht 
von Papaver Rhoeas; des Herrn Prof. Košan: Vipera ammodytes (Alkoholpraparat); des Herrn 
Lehrers Waste: Nummuliten aus Guttaring; des Herrn Derffel: 48 Krystallmodelle; des Schtilers 
der I. a Classe Morocutti: Gevveih eines Gabelbockes.

b) Ankauf: Dasypus (Schadel), Skelet der Fledermaus, Haut von Elephas indicus, 
Naja tripudians (Alkoholpraparat), Bombinator igneus (Trockenpràparat), Perca fluviatilis 
(Skelet), Purpura bufo (Alkoholpraparat), Astacus fluviatilis (Alkoholpraparat), Euspongia offi- 
cinalis (Alkoholpraparat), Foraminifere (Diinnschliff); Ebenholzquerschnitt; Bohnerz, Umbra, 
faseriges Steinsalz, blauer Fluorit, Muskovit, Bergkork, Alabaster, Milchopal, Kieselsinter, 
Graphit; Diinnschliffe von Basalt, Porphyr, Hornblendeschiefer, 1 Conglomerat mit Korund- 
einschluss; Palaeoniscus Robani.

Die Sammjung ziihlt 16.127 Stiick in 2003 Numtnern.

E. Lehrmittel fiir den ZeicIienunterricht.
(Custos: Prof. A. Hesse.)

Ankauf: 15 Collectionen kleiner Perspectiv-Modelle. — Die Pllanze in der Kunst von 
J. R. von Storck, 6 Hefte.

Stand der Sammlung: A. 6 perspect. Apparate; B. 20 element. Drahtmodelle ; C. 36 
element. Holzmodelle; D. 10 architektonische Elementar-Formen ; E. 10 architekt. Formen;
F. 24 GefàBformen ; G. 43 ornamentale Gipsmodelle; H. 22 figurale Reliefabgiisse; I. 17 Kdpfe 
und Biisten; K. 66 St. Varia; L. 18 Vorlagenwerke ; M. 22 besondere Vorlagen.

F. Musikaliensainnilung.
(Custos: Gesangslehrer Rud. Wagner.)

Ankauf: 1) Messe von Piel, 45 Stiick; 2) Lieder fiir den Kirchengesang, 50 Stiick; 
3) 2 Partituren u. 40 Stimmen einer Messe (Slovesna maša v. Miklosich); 4) Messe v. Mitterer, 
34 Stiick; 5) Deutsche Messgesiinge v. Piel, 1 Stiick Part. 6) Messe v. Ed. Brunner, 1 Part. u. 30 St. 

Stand am Schlusse des 1. Schulj. : 5504 Stiick Musikalien, 12 Wandtafeln und 1 Stimmgabel.

G. Miinzensamiiiliing.
(Custos: Prof. Fr. Horàk.)

Geschenke: Des Herrn Prof. Dr. A. Schwaighofer: 1 Spinnwirtel; des Octavaners Frz. 
Hoinig: 1 osterr. Kupfermtinze v. J. 1763, 1 Osterr. Siebenkreuzerstiick v. J. 1802, 1 Mezzo 
bajocco a. d. Pont. Gregors XVI. v. J. 1836, 1 Sechskreuzersttick a. d. B. Ferd. I. v. J. 1848; 
des Sextancrs Kaiser Hans: 1 Miinzschein (6 Kreuzer) v. J. 1849.

Suunne aller num. Gegenstande: 1368. Anhang: 1 rom. Fibula, 1 Spinnwirtel, Bruchstiicke 
eines rom. Mosaikbodens, Lachmanns Mtinzenkunde u. Hickmanns „Vergleichende Miinztabelle“.

II. Ardi&ologische Siunnilung.
(Custos Prof. J. Holzer.)

Ankauf: Inneres eines riimischen Hauses (Haus des Coni. Rufus in Pompeii, Recon- 
struction). — Im ganzen 7 Numinern.

Fùr alie den verschiedenen Lehrmittelsammlungen des Gymnasiums ge- 
niachten Geschenke wird den hochherzigen Spendern der wàrmste Dank 
ausgesprochen.

V. Unterstutzung der Schiller.
A. Die zwei Platz.e der Andreas Kautschitsch’schen Studentenstillung, bestehend in 

der vom hochw. Herrn Canonicus, Dom- und Stadtpfarrer Jakob Philipp Bohinc besorgten 
vollstandigen Verpflegung, hatten die beiden Schiller der III. Classe B Ruprecht Černdič und 
Robert Pohar inne.

B. Die Zinsen der A. Kautschitsch’schen Stiftung im Betrage von 12 K wurden zui 
Anscliaffung von Schreib- und Zeichenrequisiten verwendet.
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C. Die fiir 1901 fàlligen Zinsen der A. Humer’schen Stiftung im Belrage von 10 K 50 h 
wurden dem aus Marburg gebiirtigen Schiller der 111. A-Gl. Victor Voit zuerkannt.

D. Aus der Ringaufschen Stiftung wurden an diirftige Schiller Arzneien im Kosten- 
betrage von 29 K 3 h verabfolgt.

E. Von den aus der Marburger Sparcasse-Jubiliiumsstiftung bis 31. December 1900 fal- 
ligen Zinsen wurden laut Stadtschulrath-Bescblusses vom 16. Janner 1. J. die Schiller Konrad 
Kniely und Roland Atzler der III. A, Johann Žižek der IV. A, Othmar Koschell der V. 
und Johann Eckrieder der Vili. Classe mit je 20 K betheilt.

F. In die Gassa des Vereines zur Unterstiitzung diirttiger Schiller des Gymnasiums liaben

alena

als Jahresbeitràge oder Wohlthiitigkeitsspenden fiir 1900/1901 eingezahlt :
Se. FiirstbischOflichen Gnaden Dr. Michael Napotnik, Ftirstbischof von Lavant
Der hoch'V. Herr Lorenz Herg, Dompropst...............................................................

„ „ „ Dr. Johann Križanič, Domdechant, Mitglied des k. k. L.-Sch.-R.
„ „ „ Jakob Philipp Bohinc, Domherr, Dom- und Stadtpfarrer
„ „ „ Dr. Josef Pajek, Domherr, f.-h. Gonsist.-Ralh, Relig.-Inspector
„ „ „ Dr. Johann Mlakar, Domherr, f.-b. Consist.-Rath, Theologie-Prof.

Leiter des f.-b. Knaben-Seminars.............................................
„ „ „ Karl Hribovšek, Domherr, piipstl. Hauspralat, Director des

Priesterhauses.............................................
„ „ „ Dr. Martin Matek, Theologie-Professor
„ „ „ Josef Majcen, Domherr ....
„ „ „ Dr. Franz Feuš, Theologie-Professor
„ „ „ Alois Sver, k. k. Seelsorger der Strafanstalt
„ „ „ Jakob Taj ek, k. u. k. Militar-Kaplan .
„ „ „ Jakob Hribernik, Spiritual
„ „ „ Ludwig Hudovernik, Domvicar
„ „ „ Dr. Franz Kovačič, Theologie-Professor .
„ „ „ Josef Zidanšek, Theologie-Professor
„ „ ,, Franz Simonič, Dom-Vicar
„ „ „ Johann Markošek, Dom-Caplan
„ „ „ Thomas Rožanc, Ehren-Domherr u. Dechant in St. Magi
„ „ „ Josef Gede, Kaplan in St. Magdalena
„ „ „ Peter Stefan, Kaplan in St. Magdalena
„ „ „ Franz Bohak, Kaplan in St. Magdalena
„ „ „ Alois Haubenreich, Weltpriester u. bischofl. Rechnungs-Revident
„ „ „ Malthaus Štrakl, Chorvicar ....
„ „ „ Johann Vreže, k. k. Religionslehrer .
„ „ „ Anton Korošec, Prafect im f.-b. Knabenseminar
n „ „ Alois Čižek, BUrgersch.-Katechet
„ „ „ Rade Marzidovšek..............................................
„ „ „ F. S. Šegula, Redacteur.....................................
n n n Gr. Anton Jerovšek, k. k. suppl. Religionslehrer
„ „ „ Matthàus Efferl, Kaplan in GroCsonntag .

Herr Baron Richard Basso-Gòdel-Lannoy ....
Herr Barth. Ritter von Garneli, Hausbesitzer ....
Fri. Marie Schmiderer, Hausbesitzerin....................................
Herr Philipp Terč, med. Dr...................................................................

„ Dr. Bartb. Glančnik, Advocat und Realitatenbesitzer 
„ Dr. Franz Raday, k. k. Notar und Realitatenbesitzer 
„ Dr. Johann Sernec, Advocat und Realitatenbesitzer .
„ Josef Rapo c, Haus- und Realitatenbesitzer
„ L. H. Koroschetz, Hausbesitzer....................................
„ Josef Martinz, Hausbesitzer.............................................
„ Dr. Johann Schmiderer, Viceblirgermeister, Haus- und Realitiitenb 
„ Josef Tscheligi, Haus- und Realitatenbesitzer ....
„ Amand Rak, med. Dr.............................................................................
„ Bernhard Jentl, Realitatenbesitzer..............................................
„ Dr. Franz Voušek, k. k. Landesgerichtsrath ....
„ Johann Petrovič, k. k. Gerichtsadjunct.....................................
„ Wilh. Blanke, Buchh&ndler ......................................................
„ Franz Oehin, Hotel- und Realitatenbesitzer....................................
„ Anton von Werner, k. u. k. Oberstlieutenant d. R.
„ Franz Kočevar, Weingrofihandler.............................................
„ Andreas Platzer, Papierhàndler . . ■
„ Johann Majciger, k. k. Schuhath und Gymnasial-Professor d. R.
„ Franz Holasek, Kaufmanu............................................. ......... ■
„ Gebriider Selilesinger, Landesproductenhandler 
„ Julius Glowacki, k. k. Gymnasial-Director, Mitglied des k. k. L.-Sc 
„ Franz Metzler, k. k. Gymnasial-Professor.............................................

sitze

-R.

K 
40
Id — 
10 — 
20 — 
10 —

5 —

_ 
4 — 
4 — 
4 — 
2 — 

4 — 
4 — 
4 — 
2 — 

4 — 
3 — 
2
1 _
2 — 

2 — 
2 — 
2 — 

2 — 
2 — 
2 —
3 — 
2 — 

2 — 

2 — 

2 —

10 — 
10 —
4 — 
2 —

20 — 
4
4 — 
2 — 
4 — 
2 — 

10 - 
10 — 

2 — 
2
4 —
2 —

6 — 

2 — 
4 —
4 —
5 — 
4 — 
2 — 

2 — 
10 --
2 —

FUrtrag 295 —
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Herr Johann Košan, k. k. Gymnasial-Professor 
„ Julius Miklau, „
„ Josef Holzer, „
„ Franz Jerovšek, „
„ Georg Polzi, „
„ Ignaz Pokorn, „
„ Blasius Matek, „
„ Dr. Friedrich V o gl, „
„ Dr. Anton Medved, „
„ Jakoh Kavčič, „
„ Rudolf Straubin ger, „

Karl Zahlbruckner, Ingenieur und k. k. Gymnasial-Professor 
n Karl Verstovšek, k. k. Gymnasiallehrer 
„ Johann Z in 01 ni g, k. k. suppl. Gymnasiallehrer 
„ Dr. Josef Effenberger, k. k. suppl. Gymnasiallehrer
„ Dr. *
„ Max Isling, Buchhandler

Karl Scheidbaeh, Buchhandler .
Lobi. Bezirks-Ausschuss in Marburg

„ „ „ Oberburg .
„ „ „ Hann .
„ „ „ Cilli .
„ Hranilno in posojilno društvo v Ptuji 

Fin Katharina Gaal’sches Vermachtnis .
Ergebnis einer Sammlung unter den Schtilern des Gymnasiums *)

tibertrag

Summa .

K h 
295 — 

4 — 
2 —
4 —
5 — 
4 —
4 —
5 — 
4 —

10 —
4 — 
2 — 
2 — 
2 — 
2 — 
2 —
5 25
4 —
5 — 

10 — 
10 — 
20 — 
50 — 
50 — 
10 —

187 70
702 95

*) I. A Classe.
Badi 2 K -
Derffel 2 „ —
Frisch 1 „ —
Germ ek 1 n -
Glavic 60
Hauser 20
Himmer 30
Janžek 40
Jonas 20
Karpf
Korže

60
40

Krainc 30
Kramberger 10
Krek 20
Kuttler 20
Miklau 1 K -
Moroeutti 1 , -
Nemanitsch 2 —
Nerath “ " 40
Ortner 60
Petrovič 40
Pliberšek 10
Kak 2 n -
Koškar 30
Schuster 10
Smola 10
Soleh 60
Solak 40
Soss 60
Soukal 70
Srebre 2 _
Šuligoj ” 30
Vielbertli 2 „ -
Wallner 40
Wnntur 30
Wresnig
Zollnerič

1 « - 
50

26 K 30
I. It Classe.

Beberič 20
Bratina 40
Coretti
Čuček

20
20

Čuš 10
Gašper 10
Glančnik 1 K -
Hajšek 10
Horvat 20
Jureš 20
Klobučar 60
Kolterer 20
Koser 20

Križanič 10
Kumer 10
L ep e j 10
Lobnik 10
Majcen Jos. 
Majcen Stanko

1 K -
1 „ —

Malenšek 10
Mavrič 10
Medik 10
Merslavič 10
Pliberšek Alex. 10
Pliberšek Ant. 10
Foček 12
Postrak 10
Reisman 20
Roškar 40
Šegula
Štiglic

10
10

Trinkaus 20
Valenti 20
Vavroh 70
Vrabelj 20
Vreš 20
Werdnik 20
Zdolšek 10
Zorko 20

9 K 72

II. A Classe.
Bračko 20
Čelan 40
Hrastnik 30
Hrovat 30
Kordon 20
Koroscbetz 1 K -
Kosz 20
von I.ehmann 1 „ —
Matas ič 2 „ —
M itterer 40
Moge
Reismann 1

60

Samlicki 20
Schmidi 2 „ —
Sirk 40
Sock 60
Solak 30
Srebre 2 „ —
Stetti n ger 1 „ —
Ulčnik 20
Vetter 2 „ —
von Werner 50
Wresnig 1 * —

17 K 80

II. li Classe.
Čuček 40
Ferenčak 25
Fister 1 K -
Gabron 20
Gorišek 20
Gradišnik 10
Gumzej 20
Hojnik 30
Hrastnik 20
Ješovnik 20
Kavčič 2 n -
Košan 2 _
Meznarič 20
Potočnik 20
Rajh 50
Rola 30
Slavič 20
Steinfelser 20
Supanič 40
Šaril 51
Škrobar 20
Šlibar 30
Trsteujak 20
Umok 10
Volaušek 20
Vrabl 10
Vršič 60
Weixl 20
Zagoršak 40
Zavodnik 20
Žekar 30
Živortnik 20
Žolgar 20

12 K 70

III. A Classe.
Atzler
Cuš

40
50

Ferk 20
Hržič 20
Jug 20
Kniely 40
Kocmut 20
La 8 bacii er 20
Mo ser 20
Novak 20
Po gru i c 20
Polak 60
Rauniclier 1 K —
Schmid 40
Selim id erer 2 n —

Schmidi 80
Šoba 20
Viher 50
Voit 50
Zagoda 20
voii Zhuber 1 K — 

10 K 10

III. B Classe.
Belina 20
Bočzio 20
Brezočnik 20
Cajn ko 50
Černčič 20
Friedl 20
Geratič 30
Ivanuš 20
Ješovnik 20
Kink 30
Koprivnik 50
Kovačič 20
Minarik 40
Napotnik 20
Novak 50
Potočnik 20
Supančič 20
Škofič 20
Zabovnik 20
Zapečnik 60
Žunkovič 20

5 K 90

IV. A Classe.
Gottsclieber 2 K —
K al u s 2 „ —
Reissmann 1 * -
Vielbertli 2 „ —
Wurzinger

it;

IV. B Classe.
Barbič 10
Borko 40
C valite 40
Deržič 10
tirile 20
Heric 20
Jančič 20
Jehart 20
Jug 30
Jurko 16

Kac 2 K -
Klasinc 20
Kolarič 40
Kosi 22
Košar 20
Kranjc 20
Križan 40
Mlaker 40
Napast 30
Pavlič B. 40
Pavlič P. 20
Pečar 1 « -
Polak 20
Pučnik 20
Raišp 20
Rakovec 1 - —
Rop 20
Rožman 20
Senekovič 20
Seršen 42
Sok 30
Stajnko 20
Štepec 40
Šalamun 30
Šegula
Šiško

20
20

Veršec 2 „ -
Weixl 30
Zavodnik 22
Žnidarič 30
Ungcnannt 20

15 K 42

V. Classe.
Atelšek 50
Bogovič 10
Čuš 30
Gaber 60
Goschenhofer 1 K —
Kartin 2 * -
Kosjek 11
Leskošek 1 n ~
Lešnik 60
Liebisch 2 „ —
Matko 30
Mayi 4 * —
Munda 1 _
Ostennann 1 n —
Rampre 40
Schonberger 3 „ 20
Sobotka 1 . -
Toplak Jos. 30
Weiss 60
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Rechnungs-Absohluss Nr. 44**) vom 1. Juli 1901.
Die Einnahmen des Vereines in der Zeit vom 1. Juli 1900 bis 1. Juli 1901 bestehen:

1. Aus den Jahresbeitragen der Mitglieder............................................................. 438 K 25 h
2. Aus den Spenden der Wohlthater...................................................................... 264 „ 70 „
3. Aus den Interessen des Stammcapitales.................................................................413 „ 08 „
4. Aus den Sparcasse-Interessen.....................................................................................14 „ 49 „
5. Cassarest vom Jahre 1900 .......................................................................................... 384 „ 63 „

Summe . . 1515 K 15 h
Das Stammcapital betragt 10.400 K in Papieren.
Die Ausgaben fur Vereinszvvecke in der Zeit vom 1. Juli 1900 bis 1. Juli 1901 betrugen :

1. Fur die Unterstiitzung wiirdiger und dtlrftiger Schiller:
a) durch Beistellung von Freitischen............................................................... 732 K 96 li
b) durch Ankauf und Einband von Lehrbuchern und Atlanten, welchfi

den Schillern geliehen oder geschenkt wurden.................................... 257 „ 41 „
c) durch Verabfolgung von Kleidungsstticken etc.................................................. 49 „ 30 „
d) durch Geldunterstutzungen.............................................................................. 10 „ — „

2. Filr Regieauslagen (Entlohnung fur Schreibgescliafte etc.) . . . 20 „— „
Summe . . 1059 K 70 h

Es bleibt somit ein barer Cassarest von...................................................... 455 K 45 h
G. Zu besonderem Danke sind viele Schiller des Gymnasiums den Herren Arzten in 

Marburg fur bereitwilllge und unentgeltliche Hilfeleistung in Krankheitsfallen verpflichtet.
H. Freitische wurden mittellosen Schillern von edelherzigen Wohlthatern 445, vom 

Unterstutzungsverèine 39, zusammen 484 in der Woche gespendet.
Fur alle den Schillern des Gymnasiums gespendeten Wolilthaten spridit 

der Berichterstatter im Namen der gutigst Bedachten hiemit den geburenden 
innigsten Dank aus.

VI. Fòrderung der korperlichen Ausbildung der Jugend.
In Befolgung des diesen Gegenstand betretlenden hoh. Min.-Eri. vom 15. Sept. 1890, 

Z. 19.097, vvandte sich die Direction auch heuer an das k. u. k. Militar-Stations-Commando, 
welches der Gymnasialjugend eine namhafte PreisermiiSigung bei der BenUtzung der Militar- 
Schwimmschule gewahrte. Auch das Commando der k. u. k. Infanterie-Cadettenschule zu 
Marburg gestattete den Gymnasialschtllern an zwei Wochentagen das Baden in ihrer Schwimm- 
anstalt gegen erm&Bigte Eintrittspreise und den àrmeren Schillern sogar unentgeltlich. Beiden 
MilitarbehOrden sei dafiir hiemit der beste Dank ausgesprochen.

Die Vorstehung des StadtverschOnerungs-Vereines erlaubte den Schillern die Bentitzung 
des Eislaufplatzes auf dem Stadtteiche zu ermafiigten Preisen, wofiir die Direction gleichfalls 
den verbindlichsten Dank ausspricht.

Zur Abhaltung von Jugendspielen im Freien wurde vom ho. k. k. Landwehr-Stations- 
Commando der sogenannte kleine Exercierplatz in der Kiirntnervorstadt jetlen Mittwoch und 
Freitag nachmittags der Direction in der bereitwilligsten Weise tiberlassen, wofiir hier eben- 
falls w&rmstens gedankt wird. Daselbst veranstaltete der Spielleiter, Professor Julius Miklau, 
bei jedem giinstigen VVetter sovvohl im Herbste des vorigen Jahres als auch im Friihling und 
Sommer des lauf. Jahres verschiedene Spiele, an denen sich die Jugend aller Classen eifrig 
betheiligte.
Ziesel 20 Rauter 50 Frisch 1 K _ Zidanšek 30
Zorjan 40 Sagaj 30 Goschenhofer 1 r — 16 K

19 K 61 Schreiner 2 K 01 Heric 40
Sevnik 30 Hollmflller 20 Vili. Classe.

VI. (lasse. Smola 42 Juritseh 60 Berk 50
Bukovšek 40 Stibler 20 Kidriò 1 — Bojane 4 K —

Čoki 40 Stiebler 60 K(»U*nc 20 Bračko 1 K —

Dobaj 50 Štuhec 20 Korže 60 Eckrieder 40
Dobnik 50 Šeško 20 Koschatzky 60 Faschalek 40
Dolinšek 1 K - Teisinger 4 K — Kotnik 40 Fišinger 60
Filete 40 Tribnik 20 Lebar 60 Hebar 40
Fludernik 30 Turnšek 50 Levitschnigg 20 Hoinig 60
Glanenik 2 K - Vedečnik 50 Lovrec (i() Ho Iz 40
Kaiser 74 Venta 20 Mihalič 00 Jaške 10
Kostrevc 30 Wurzer 20 Monetti 1 K — Jehart 60
Kramberger 30 19 K 10 Pečovnik 60 •la« 40
I.ever ::<> Pive 60 Kaltenbrunner 60
Li psa 30 VII. ('lasse. Pohleven 50 Kitnk 30
Mastnak 20 Ban 60 Rosen ker 1 K Korošak 50
Mravljak 30 Baršič 40 Tkave 1 r — Kraner 40
Painburt 30 Černjavič 40 Tomažič 40 Kristan 30
Pestevšek 40 Doininkuš 40 Url 40 Letonja 60
Ratej 52 Kichelberger 20 Zepitsch 60 Medved 30

Mravjak
Persoglio
Pfrimer
Pi liter
Polak
Pušenjak
Sagaj
Sinko
Sobotka
Špindler
Sanda
Šegula
Šumer
Tiller
Tombak
Trinkaus
Vargazon
Vosnjak
Vuk
Zavodnik
Zettel
Ipavic

1 K - 
60

3 K — 
30

1 K - 
30 
40 
30

1 K -

40
40
30
60
40
40
50
60
50
30
30

1 K
K 30

**) Der Rechnungsabscliluss Nr. 44 wurde in der ordentlichcn Oeneralversaimnlnng vom 11. November 1000 
gepruft und fftr richtig befunden. Der Ausschuss des laufendon Vereinsjahres bestand aus den Herren: Julius Giowacki, 
k. k. Gymnasial-Director, Obrnami ; Canonicus Dr. Josef Pajek, Canonicus Dr. Job. Mlakar, Prof. Job. Košan und Prof. 
Rud. Straubinger. Als Kechnungs-Revisoren fungierten : Prof. BI. Matek und Prof. Dr. Medved, als Verilieator d«-s Pro- 
tokolles : Prof. Jos. Holzer.
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Es wurde im gangen 22mal gespielt, und zvvar im Herbste von 3—5, im Friihlinge von 
4 — 6, und im Sommer von */45—Uhr. Die Betheiligung war rege, da durchscbnittlich 150 
Schiller allei'Classen theilnahmen. Die Spieler bildeten je nach ihrerAnzahl 8—13 Abtheilungen, 
von denen eine die Schiller des Obergymnasiums umfasste, wahrend die anderen sich aus 
Schillern des nahezu gleichen Alters zusammensetzten. Am beliebtesten war das FuBballspiel, 
welches an jedem Spieltage ungefahr G—8 Abtheilungen durch langere Zeit in Anspruch nahm. 
AuBerdem waren stets zwei Schleuderbàlle und regelmaBig drei kleinere Biille beim sogen. 
Bastartln, ein Croquet- und ein Boccia-Spiel in Vervvendung. Auch wurden vom Turnlehrer 
wahrend des ganzen Jahres Bevvegungsspiele im Turnsaale geilbt.

Die Conferenz iiber die Mafinahmen zur FOrderung der korperlichen Ausbildung der 
Schuljugend wurde am 8. Janner 1. J. abgehalten.

VII. Erlasse der vorgesetzten Behòrden.
1. Erlass des k. k. Ministeriums ftir Cultus und Unterricht vom 9. August v. J., Z. 1933, 

intim, durch den Erlass der k. k. steierm. Statthalterei vom 23. August v. J., Z. 2523 Praes., 
mit dem aus Anlass des denkvvtirdigen, auf den 18. August, d. i. in die Hauptferien fallenden 
hohen 70jahrigen Geburtstages Sr. k. u. k. Apostolischen Majestat eine wiirdige patriotische 
Nachfeier im Anfange des Schuljahres 1900/01 angeordnet wurde.

2. Erlass des k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 10. April 1. .1., Z. 11.040, 
intim, durch den Erlass des k. k. steierm. Landesschulrathes vom 4. Mai 1. J., Z. 3350, mit 
dem das 1. Schuljahr ausnahmsweise schon am 13. Juli zu schlieBen ist.

VIII. Chronik. 
a) Yeranderungen im Lehrkiirper.

An Stelle des Professors und k. k. Schulrathes Johann Majciger, der mit Ende des 
v. Schuljahres in den erbetenen dauernden Buhestand iibertrat, wurde infolge Erlasses des 
k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 30. Juni v. J„ Z. 13.526, der Supplent am 
Staatsgymnasiurn in Marburg Karl Verstovšek zum wirklichen Lehrer daselbst ernannt.

Am 11. Juli v. J. verscliied der Burgerschullehrer Friedrich Schuster, welcher durch 
17 Jahre an der Anstalt ais Nebenlehrer fur das Zeichnen ununterbrochen thatig war, nach 
langerem schweren Leiden. Friede seiner Asche!

Die beiden Snpplenten Leopold Pettauer und Rudolf Schwarzbach wurden mit 
15. September v. J. ibrer Dienstleistung an der Anstalt enthoben.

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums ftìr Cultus und Unterricht vom 30. Juni v. J., 
Z. 14.171, wurde dem Professor am ersten deutschen Staatsgymnasiurn in Briinn Julius 
Miklau eine an der Anstalt erledigte Lehrstelle verliehen.

Mit dem Erlasse vom 12. Janner 1. J., Z. 36.719, hat der Herr Minister ftìr Cultus und 
Unterricht dem ha. Professor Dr. Anton Schwaighofer eine Lehrstelle am II. Staats- 
gymnasium in Graz verliehen. Nachdem dieser ha. am Ende des I. Semesters seines Dienstes 
enthoben wurde, wurde an dessen Stelle zu Beginn des II. Semesters mit dem Erlasse des 
k. k. steierm. Landesschulrathes vom 23. Janner 1. J., Z. 511, der Supplent Dr. Josef 
Effenberger bestellt.

b) Die wichtigsten Daten.
Am 18. August 1900 wohnten die in Marburg anwesenden Mitglieder des Lehrkorpers 

dem zur Feier des 70jahrigen Geburtsfestes Seiner k. u. k. Apostolischen Majestat 
des Kaisers veranstalteten feierlichen Hochamte bei.

Die Schuleraufnahme fand am 14. und 15. Juli und am 16. und 17. September statt.
Das Schuljahr wurde am 18. September 1900 mit dem vom hochw. Herrn Dr. Johann 

Križanič, Domdechant, Professor der Theologie und Mitglied des k. k. Landesschulrathes, 
celebrierten hi. Geistamte eròflnet.

Am 4. October feierte die Lehranstalt das Namensfest Seiner k. u. k. Aposto
lischen Majestat mit einem feierlichen Gottesdienste. Nach demselben versammelten 
sich die Schiller in dem entsprechend geschrnuckten Festsaale der Anstalt, um daselbst 
die Nachfeier des 70jahrigen Geburtstages Seiner k. u. k. Apostolischen Majestat festlich 
zu begehen. Dabei boli zunachst der Director in einer kurzen Ansprache Zweck und Be- 
deulung Jes hohen Festes hervor. Sodann hielt der Professor Julius Miklau eine der sel- 
tenen Feier entsprechende Festrede, in welcher er die wichtigsten Ereignisse im Leben und 
die hedeutendsten Einrichtungen auf dem staatlichen, wirtschaftlichen, kunstlerischen und 
wissenschaftlichen Gebiete wahrend der Regierungszeit unseres geliebten Kaisers besprach. 
Zuletzt wurde von den Schiilern in gehobener Stimmung die Volkshymne gesungen. Da der 
Feslsaal nicht alle Schiller der Anstalt fasste, so musste ftìr die der I. B und II. B-Classe 
eine Feier in ahnlicher Weise im anstoBenden Lehrzimmer der Vili. Classe veranstaltet 
werden, bei welcher der Professor Jakob Kavčič ais Festredner fungierte.
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Am 10. November betheiligten sich der LehrkOrper und die Schiller an einem zum An- 
denken an Weiland Ih re Maje stat, die Kaiser in Elisabeth, veranslalteten Trauer- 
gottesdienste.

Am 9. Februar wurde das erste Semester geschlossen, am 13. d. M. das zweite 
Semester begonnen.

Am 24. und 25. Jiinner inspicierte der furstbischofliche Diocesan-Inspector fur den Re- 
ligionsunterricht an den Mittelschulen, Herr Domcapitular und Professor der Theologie Dr. 
Josef Pajek, deu Unterricht in der Religionslehre an der Anstalt.

Am 22. und 23. Marz wurde an der Anstalt die ubliche Osterandacht abgehalten. Zu- 
gleicli emptìengen die Schiller die hi. Sacramente, gleichwie ini Anfange und am Schlusse 
des Schuljahres.

Am 20. Aprii und vomì 0. bis 11. Mai wurde die Anstalt vom k. k. Landesschulinspector 
Herrn Leopold Lam pel einer eingelienden Inspection unterzogen.

Der 14. Mai wurde von der Direction frei gegeben und an diesem Tage Classen- 
austliige veranstaltet.

Am 1. Juni wurde unter dem Vorsitze des Directors die Priifung aus der steiermàrkischen 
Geschichte abgehalten. Derselben wobnten auCer Mitgliedern des Lehrkòrpers noeti der Herr 
Director der ho. Staatsrealschule Gustav Knohloch und der Herr Professor derselben An
stalt Victor Ortner als geladene Giiste bei. An ihr betheiligten sicli die Schiller der beiden 
Parallelen der IV. Glasse: Victor Jurko, Friedrich Karpf, Franz Klasinc, Johann Lešničar, 
Franz Polak, Johann Raišp, Josef Štepec und Eduard Weixl. Alle Examinanden zeugten durch 
die fast ausnahmslos sehr gute Beantwortung der an sie gestellten Fragen von dem liervor- 
ragenden Interesse und dem regen FleiBe, den sie beim Studium der Geschichte ihres 
engeren Heimatslandes bethiitigt hatten. Die ersten zwei Priifungspreise, zwei vom steierm. 
Landesausschusse fur die besten Leistungen gewidmete Preismedaillen, wurden den beiden 
Schiilern Johann Lesničar und Friedrich Karpf zuerkannt. AuBerdem wurden als Preise nodi 
gesendet von Seiner fiirstbischoflichen Gnaden, Herrn Dr. Michael Napotnik, 
2 Ducaten, vom Herrn Vicebiirgermeister und Obmann der Bezirksvertretung Dr. Hans 
Schmiderer 1 Ducaten ini Portemonnaie, vom Herrn Domcapitular, Professor der Theologie 
und Regens des fiirstbischòflichen Knabenseminars Dr. Johann Mlakar 1 Ducaten, von 
einem Ungenannlen und vom Examinator Professor Julius Miklau je ein Buch: Umlauft, 
Die Osterr.-ungar. Monarchie und Steiermark in Wort und Bild. Diese erhielten in der an- 
gefilhrten Reihenfolge die Schtiler: Franz Polak, Victor Jurko, Johann Raišp, Josef Štepec 
und Eduard Weixl.

Ani 21. Juni wurde das Fest des hi. Aloisius, des Patrons der studierenden Jugend, in 
der Aloisi-Kirche durch einen feierlichen Gottesdienst gefeiert. Der Tag war schulfrei.

Am 28. Juni wohnten die dienstfreien Mitglieder des Lelukorpers dem in der Dom- 
kirche fur Weiland Seine Majestftt, Kaiser Ferdinand I., celebrierten Trauergottes- 
dienste bei.

Nachdem der k. k. Landesschulrath mit dem Erlasse vom 24. October 1900, Z. 6561, 
die Hersteliung einer botanischen Gartenanlage im Hofe des AnstaltsgebSudes genehmigt und 
die dazu nóthigen Mittel hewilligt hatte, wurde damit schon im Herbste d. v. Jahres be
gonnen und die Pflanzungen ini nadisten Fruhlinge fortgesetzt. Gegenwartig stehen in der 
Anlage schon Uber 200 Straucher und Baume in etwa 150 verschiedenen Arten.

Vom 19. Juni bis 6. Juli wurden die miindlichen Versetzungsprtlfungen, vom 6. bis 10. 
Juli die Classification vorgenommen. Bei dieser erhielten die erste Fortgangsclasse mit Vorzug 
folgende Scliuler: Karpf Alexander, Nemanitsch Giinther und Wantur Adolf der I. A; 
Lepej Cyrill, Majcen Stanko, Valenti Franz und Vuga Josef der I. B; Hrovat Anton 
und Schmidi Karl der li. A; Gorišek Johann, Košan Johann, Slibar Franz, Umek 
Michael, Veršič Alois, Volaušek Josef und Vrabl Nikolaus der II. B; Kniely Konrad 
und Schmid Alexander der III. A; Baš Johann, Brunčko Leonhard und Napotnik Josef 
der 111. B; Karpf Friedrich und Pinter Josef der IV. A; Borko Jakob, Kranjc Karl, 
Lešničar Johann und Polak Franz der IV. B; Gaber Emil, Glonar Josef, Koschell 
Othmar, Lesko všek Johann, Mayr Alois, Munì Alois, Robar Franz und Karl Freiherr 
von Schónberger der V.; Jurhar Martin der VI.; Ban Adam, Gosehenhofer Heinrich, 
Kidrič Franz, Monetti Franz, Ozimic Josef, Pečovnik Adolf und Zepitsch Josef der 
Vil.; Berk Anton, Jehart Anton, Ka 1 tenbrunoer Roderich, Letonja Franz, Pinter 
Anton und Sagaj Alois der Vili. Classe.

Ani 13. Juli wurde das hi. Dankamt von Herrn Domdechant Dr. Johann Križanič 
celebriert, nacli demselben die Preise der Schillerstiftung den Schiilern Smola Anton der VI., 
Mitteregger Josef der VII. und Sanda Karl der Vili. CI. uberreicht und mit der Zeugnis- 
vertlieilung das Schuljahr geschlossen.
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IX. Statistik der Schuler.
C 1 a S s e

[. II. III. IV. Zusammen
V. VI. VII. Vlil

a h a h a h a i>1 7nhlla mm dilla
Zu Ende 1899/900 . . . 34 c, 23 50 23 49 31 40 55 37 42 31 476
Zu Anfang 1900/901 . . 39 72 26 52 24 44 26 44 57 42 38 42 506
VVahrend des Schuljahres

eingetreten .... 9 3
Im gaiueu also aufgcnommcn . . 41 72 26 52 24 45 26 44 57 42 38 42 509

Darunter :
Neu aufgenommen u. zw..

aufgestiegen .... 35 65 3 3 4 1 1 — 4 2 1 - 119
Repetenten .... — — — — 1 — 1 _ — — — 1 3

Wieder aufgenommenu. zw.:
aufgestiegen .... — — 22 46 19 42 22 42 50 40 36 41 360
Repetenten .... 6 7 1 3 — 2 2 2 3 — 1 — 27

VVahrend des Schuljahres
ausgetreten .... 2 14 3 4 2 2 4 — 6 1 — 2 40

Schiilerzahl zu Ende 1900/901 :
Offentliche .... 39 58 23 48 22 43 22 44 51 41 38 39 468
Privatisten .... 1 1

2. Geburtsort (Vaterland).

Marburg............................... 11 4 8 1 3 3 4 2 8 3 7 4 58
Steiermark (auBer Marburg) 18 50 12 47 16 40 10 41 39 35 27 36 371
NiederOsterreich .... 1 — — — — — 1 — 1 — — — 3
OberOsterreich .... — — — — — — — — — — — — —
Karnten.............................. 3 — — — — — 2 — 1 — 1 — 7
Krain................................... 4 3 — — 1 — — — 1 1 1 — 11
KUstenland......................... — — — — 1 — 1 — — — — — 2
Tirol.................................... 2 1 — 1 — — 4

Bilhmen.............................. — — — — — — 1 — — 1 1 — 3
Mahren.............................. -- ’ — 1 — 1 — 1 — — — — — 3

1 — — — — — — — — — 1
Ungarn.............................. — 1 1 — — — — — 1 — — — 3
Kroatien.............................. — — — — — — 1 — — — — — 1
Bosnien..............................
Deutschland.................... 1 1 — 2

Summe . . 39 58 23 48 22 43 22 44 51 41 38 40 469

3. Muttersprache.

Deutsch.............................. 34 _ 17 — 15 _ 20 — 19 7 17 9 138
Slovenisch......................... 6 48 7 43 2 44 32 34 21 31 331
Serbokroatisch ....
Cechoslavisch....................
Italienisch.........................

Surnme . . 39 58 23 48 22 43 22 44 51 41 38 40 469

4. Religionsbekenntnis.

Katholisch, lat. Ritus . . 39 58 23 48 21 43 22 44 50 41 37 39 465
Evang., Augsb. Gonfession — — — — 1 — — — 1 — 1 1 4
Griechisch-orientalisch . .
Mosaisch.........................

Summe . . 39 58 23 48 22 43 22 44 51 41 38 40 469

4
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C 1 a s s e
T IT. III. IV.

V. VI. VII. Vili
Zusammen

5. Lebensalter.*)
11 Jahre .........................

a 1* a b a 1 i> a o

7 1 1 8

12 „ ......................... 13 12 2 1 28
13 „ ......................... 15 0 7 2 — — — — — — — 43
14 „ .......................... 4 15 8 16 0 8 5 i — — — — 63
15 „ .......................... —1 11 0 14 5 14 0 7 8 — — — 71
10 „ .......................... 1 3 1 5 0 13 7 13 18 2 — — 04
17 „ .......................... 1 — _ 5 3 0 4 10 13 9 4 — 01

18 „ .......................... 2 — 6 11 10 9 1 39
19..................................... _ 1 _ — _ — — 1 4 10 9 0 37
20 _ ......................... 1 3 9 10 29
21 „ .......................... 1 1 4 12 18
22 „ ......................... 2 3 5
23 „ .......................... 2 2

s* » ......................... 1 — 1

25 ......................................
Summe . . 3!) 58 23 48 22 43 22 44 51 41 38 ii) 469

6. Nach dem Wohnorte
der Eltern.

OrtsangehOrige .... 26 9 15 3 9 5 14 6 14 0 8 5 120

Auswàrtige.......................... 13 49 8 45 13 38 8 38 37 35 30 35 349
Summe . . 39 58 23 48 22 43 22 44 51 41 38 40 ■409

7. Classification.

a) zu Ende des Schuljahres
1900/901.

I. Fortgangscl. mit Vorzug 3 4 2 7 2 3 2 4 8 1 7 6 49
I. Fortgangsclasse . . . 
Zu einer Wiederholungs-

27 41 17 31 14

1

31 13

1

33 30 29 23 33' 322 ‘

prtifung zugelassen 3 6 1 2 1 3 6 3 7 — 34
II. Fortgangsclasse . . . 5 4 1 8 4 8 6 4 6 2 — — 48
III. Fortgangsclasse . . . 
Zu einer Nachtragsprtifung

1 2 2
~ —

1

1

5

zugelassen....................
AuBerordentliche Schtiler “

1 i 1 6 10

Summe . . 39 58 23 48 ±2 43 44 ol 41 38 391 468'

b) Nachtrag zum Schuljahr
1899/900.

Wiederholungspriifungen 
waren bewilligt. . . 3 3 4 2 5 6 _ 4 5 5 i _ 38

Entsprochen haben . . .
Nicht entsprochen haben

1 3 4 2 5 5

1

2 2 5 i — 30

(od. nicht erschienen sind) 2 — — — — — 2 3 — — — 8
Nachtragsprtifungen waren

1 1bewilligt..................... — — — — — — — *-- — 2
Entsprochen haben . . .
Nicht entsprochen haben .

1

i

iNicht erschienen sind . .
Darnach ist das Endergebnis

fUr 1899/900:
I. Fortgangsclasse m. Vorzug 3 7 2 2 2 7 5 9 2 8 5 5 57
1. „ . . . . 23 41 18 42 21 37 24 20 X2 29 30 20 305
11. „ . . . . 7 9 1 5 — 4 1 4 8 .------ 1 — 40
111. „ . . . . 1 4 2 1 — 1 1 1 2 — — — 13
Ungeprtift blieben . . . 1 1

Summe . . 34 01 23 50 23 49 31 40 55
1 'i7

42 31 470

*) Ais Alter gilt hier die Anzahl der Jahve, welche die Schtiler im Kalenderjahre 1901 
vollendeu.
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■ ■ — ' _ __ ■ t 1 a s s e
8. Geldleistungen 

der Schiiler. I. II. III. IV.
V. VI. VII. Vili.

Zusamnioii

Das Sclmlgeld a b a b a b a b
haben gezahlt: 

im 1. Semester 33 45 13 5 6 5 14 11 10 7 10 9 168
im IL Semester 
Zur Halfte waren

23 17 14 15 IO 13 18 9 24 12 17 7 179

befreit
im 1. Semester —
itn II. Semester 

Ganz befreit waren
— — — — — — — — — — — — —

im I. Semester 6 21 13 47 18 40 11 33 47 35 28 32 331
im II. Semester 17 46 9 34 12 30 7 35 29 30 21 34 304
Das Sclmlgeld

betrug im ganzen 
im I. Semester K 990 1350 390 150 180 150 420 330 300 210 300 270 5.040
im II. Semester K 690 510 420 450 300 390 540 270 720 360 510 210 5.370

Zusammen K 1680 1860 810 600 480 540 960 600 1020 570 810 480 10-410

Die Aufnahmstaxen
betrugen . . K
Die Lehrmittelbei-

147 00 273 00 12‘GO 16-80 2400 420 16-80 — 2400 S-40 420 4-20 529-20

trage betrugen K 
Die Taxen fiir

82-00 144 00 52-00 10400 48 00 90-00 52-00 88-00 114-00 84-00 76-00 84 00 1018-00

Zeugnisduplicate 
betrugen . . K — — — — 4 00 _ __ _ 4-00 _ _ 12-00 20 00

Summe K 229 00 417 00 6460 120-S0 73-00 94-20 68-80 88-00 139-00 92-40 80-20 100-20 1567-20

9. Besuch des Unter- 
richtes in den relat.- 
oblig. und nicht obli- 
gaten Gegenst'ànden.

Zweite Landes-,
spraclie (Slovenisch) 

I. Gurs 9 4 _ 8 _ 3 _ 1 _ _ _ 25
II. Curs 1 — 2 — 2 — 2 — 1 — — — 8

III. Curs — — — — — — — — 1 1 3 — 5
IV. Curs — — — — — — — — 1 1 4 1 7

Franzos.Sprache I. G. 
Kalligraphie . . . 17 24 2 7 — —

2
—

2 4 12 7 27
50

Freihandzeichnen . •
I. Curs 7 7 — 4 — 3 — — — — — — 21

II. Curs 2 — 2 3 4 6 \ 1 — — — — 19
III. Curs — — — — — — 4 1 8 2 3 2 20

Turnen : I. Curs 11 10 4 9 1 3 2 — — — — — 40
II. Curs — — — — — — — — — 7 2 1 10

Gesang: I. Curs
II. Curs

5
1

4
3

2 2
11

4 6
4 _ — _ _ — _

23
19

III. Gurs — — — — — 1 — — 5 6 5 14 31
Stenographie: I. Curs 

lì. Curs
— — _ _ _

4 12 16
7

10
IO

1 I 43
17

Steierni. Geschichte — — — — 2 12 14

IO. Stipendien.
Anzahl der Stipen-

1 1 29dien im I. Sem. — 1 — 1 3* — 3 3 9 7
ini II. Sem. — 1 — 1 1 3* — 4 1 3 9 6 29

Gesarnmtbetrag ini
100 100 100 100 _ 300 140 350 1100 858 3148

II. Sem. K — 100 — KM) 100 100 — 400 140 350 1100 758 3148
Zusammen 200 200 200 200 700 280 700 2200 1616 6296

*) Zwei davon Naturalstipendien,
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X. Maturitàtsprufung.
Im Sommertermine 1900 erhielten von 30 Maturanten 26 ein Reifezeugnis und wurden 

diese im vorjahrigen Jahresberichte namentlich angefiihit, 1 wurde auf ein Jahr reprobiert, 
3 dagegen eine Wiederholungspriifung aus je einem Gegenstande nach den Ferien gestattet.

Bei der am 21. September unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspectors 
Leopold Lampel vorgenommenen Wiederholungspriifung erschienen nur 2 Candidaten, von 
denen einer auf ein Jahr reprobiert, der andere tur reif erklart wurde, u. zw.:

2
Name Geburtsort Vaterland

u3 -s

Gewàhlter
Beruf

27 Graschitz Karl Bruck a. d. Mur Steiermark 20 Jus

Dem dritten Candidaten, der durch Krankheit am Erscheinen zur Prufung verhindert 
war, wurde ein aufierordentlicher Termin zur Ablegung der Wiederholungspriifung am 20. 
October bewilligt, bei welcher er unter dem Vorsitze desselben k. k. Landesschulinspectors 
auf 1 Jahr reprobiert wurde.

Im Sommertermine 1901 meldeten sich 42 Schiiler zur Maturitàtspriifung, und zwar 40 
ordentliche und 2 Externisten. Von den letzteren trat 1 vor Beginn der Prufung zuriick. Bei 
der schriftlichen Prufung, welche vom 10. bis 15. Juni dauerte, wurden den Maturanten fol- 
gende Themen zur Bearbeitung vorgelegt:

1. Zum Obersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche: Tacitus Annal. II. 53, 54. (Des 
Germanicus Reise durch Griechenland und Kleinasien, um den Oberbefehl in Asien zu 
iibernehmen.)

2. Zum Obersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische: Phokions Uneigenniitzigkeit.
3. Zum Obersetzen aus dem Griechischen ins Deutsche: Plato, Menexenos, c. XIX—XX

evxXwìg.
4. Aus dem Deutschen:

„Was des Biirgers FleiB gtschaffen,
Schiitze treu des Kriegers Kraft;
Mit des Geistes heitern Waffen 
Siege Kunst und Wissenschaft.“

Yolkshyrane.
5. Aus dem Slovenischen, a) fiir Slovenen: Za kaj ima zapadna prosveta zahvaliti 

Avstrijo? b) fiir Deutsche: Grof Habsburški. (Pripovednje dvorni kaplan svojemu nadškofu 
Wernerju.)

6. Aus der Mathematik: 1) Die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreieckes ist c —4 5 dm 
und die eine Kathete ist das arithmetische Mittel zwischen der anderen Kathete und der Hypo
tenuse; wie grofi sind a) die Winkel, b) die Katheten des Dreieckes? 2) Wo und unter 
welchen Winkeln •schneiden sich die Tangenten, welche man durch die Schnittpunkte des 
Kreises xa-|-y2 — 50 und der Geraden y-|-3x —20 zieht? 3) Bei einer regularen dreiseitigen 
Pyramide bilden die Seitenkanten s — 1 '5 dm mit den Grundkanten Winkel von 72°; wie grofi 
sind a) der Neigungswinkel der Seitenkante gegen die Basis, b) das Volumen der Pyramide? 
4) Man bestimme die Wurzel der Gleichung

52i-T ---3X~4 =3x+7 ---53x_4.
Die miindliche Maturitàtspriifung wird am 18. Juli beginnen.

XI. Aufnahme der Schiiler fiir das Schuljahr 1901/02.
Das Schuljahr 1901/02 wird am 18. September 1. J. um */28 Uhr morgens mit dem hi. 

Geistainte in der Aloisikirche eroffnet werden.
Die Einschreibung der Aufnahmswerber in die erste Classe wird am 13. Juli von 

V210—12 Uhr und am 16. September von 9—12 Uhr im Lehrzimmer der 1. B-Classe statt- 
finden. Die tibrigen, in die Anstalt neu eintretenden Schiiler und diejenigen, welche bereits im 
Juli-Termine die Aufnahmsprufung in die erste Classe mit gutem Erfolge bestanden haben, 
haben sich am 16. September um die gleiche Zeit und am gleichen Orte zur Aufnahme zu 
melden. Die Autnahme der Schtiler, welche der Anstalt schon frllher angehòrt haben, erfolgt 
am 16. und 17. September von 9—12 Uhr im Lehrzimmer der V. Classe. Spater lìndet keine 
Aufnahme statt.

Schiller, welche aus der Volksschule in die erste Classe aufgenommen werden wollen, 
miissen das zehnte Jahr noch im laufenden Kalenderjahre vollenden und sich einer Aufnahms- 
prilfung unterziehen, bei welcher gefordert wird: a) Jenes Mali des Wissens in der Religion, 
welches in den ersten vier Classen der Volksschule erworben werden kann. b) In den 
Unterrichts-Sprachen: Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateinischen 
Schrift; Kenntnis der Elemente der Formenlehre; Fertigkeit im Zergliedern einfach bekleideter
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Sfilze ; Bekanntschaft mit den Regeln der Rechtschreibung und richtige Anwendung derselben 
beim Dictandoschreiben. c) Im Rechnen: tfbung in den vier Grundrechnungsarten in 
ganzen Zahlen.

Nichtkatholische Schtiler haben bei der Einschreibung ein vom Religionslehrer ihrer 
Confession ausgestelltes Zeugnis ilber ihre religiose Vorbildung beizubringen.

Einer Aufnahmsprufung haben sich auch alle Schiller zu unterziehen, welche von Gym- 
nasien kommen, die a) nicht die deutsche Unterrichtssprache haben, b) nicht dem k. k. 
Ministerium fur Cultus und Unterricht in Wien unterstehen odor c) nicht das Offentlichkeits- 
recht genieflen. Schiller, welche von offentlichen Gymnasien kommen, kònnen einer Auf- 
nahmsprtifung unterzogen werden.

Alle neu eintretenden Schiller sind von ihren Eltern oder vertrauenswiirdigen 
Stellvertretern derselben vorzufiihren und haben sich mit ihrem Tauf- oder Geburtsschein und 
den Frequentationszeugnissen oder Nachrichten tiber das letzte Schuljahr auszuweisen. Die Auf- 
nahmstaxe von 4 K 20 h, der Lehrmittel- und Jugendspielbeitrag von 2 K 60 h und das 
Tintengeld fiir das ganze Schuljahr im Betrage von 60 h sind von alien neu eintretenden 
Schulem bei der Aufnahme zu entrichten. Die Aufnahmswerber in die erste Classe bezahlen 
diese Betrfige erst nach der mit Erfolg bestandenen Aufnahmsprufung u. zw. die vom Juli- 
Teripine bei ihrer Einschreibung am 16. September, die vom September-Termine nach der 
Aufnahmsprufung arn 16., bzw. am 17. September in der Directionskanzlei. Die nicht neu ein
tretenden Schiller entrichten biofi den Lehrmittel- und Jugendspielbeitrag und das Tintengeld.

Die Taxe fiir eine Privatisten- oder eine Aufnahmsprufung betragt 24 K ; f'iir die Àuf- 
nahmspriifung in die erste Classe ist jedoch keine Taxe zu entrichten.

Schiiler, welche von einer anderen Mittelschule kommen, konnen oline schriftliche 
Beslàtigung der an derselben gemachten Abmeldung nicht aufgenommen werden.

Das Schulgeld betragt 30 K ftir jedes Semester und ist in den ersten sechs Wochen 
jedes Semesters in Form von Schulgeldmarken bei der Direction zu erlegen. Von der Zahlung 
des Schulgeldes kOnnen nur solche wahrhaft diirftige*) Schiller befreit werden, welche im 
letzten Semester einer Staats- oder anderen offentlichen Mittelschule angehort, in den Sitten 
die Note „lobenswert“ oder „befriedigend“, im Fleifie die Note „ausdauernd“ oder „befrie- 
digend* und im Fortgange mindestens die erste allgemeine Zeugnisclasse erhalten haben. Die 
beztiglichen Gesuche sind bei der Aufnahme zu (iberreichen.

Fiir das I. Semester der I. Classe gilt die hohe k. k. Ministerial-Verordnung vom 6. Mai 
1S90, deren wesentlichste Bestimmungen folgende sind:

1. Das Schulgeld ist von den offentlichen Schtilern der I. Classe im I. Sem. spàtestens 
im Laute der ersten 3 Monate nach Beginn des Schuljahres im vorhinein zu entrichten.

2. Offentlichen Schtilern der I. Classe kann die Zahlung des Schulgeldes bis zum 
Schlusse des I. Semesters gestundet werden :

a) wenn ihnen in Bezug auf sittliches Betragen und Fleifi eine der beiden ersten Noten
der vorgeschriebenen Notenscala und in Bezug auf den Fortgang in alien obligaten
Lehrgegenstanden mindestens die Note „befriedigend“ zuerkannt wird, und

b) wenn sie, beziehungsweise die zu ihrer Erhaltung Verpflichteten, wahrhaft diirftig, das
ist in den Vermogensverhàltnissen so beschrànkt sind, dass ihnen die Bestreitung des
Schulgeldes nicht ohne empfìndliche Entbehrungen moglich sein wiirde.
3. Uni die Stundung des Schulgeldes fiir einen Schiiler der I. Classe zu erlangen, ist 

binnen acht Tagen nach erfolgter Aufnahme desselhen bei der Direction jener Mittelschule, 
welche er besucht, ein Gesuch zu tìberreichen, welches mit einem nicht vor mehr als einem 
Jahre ausgestellten behordlichen Zeugnisse tiber die Vermògensverhaltnissc belegt sein muss.

Zwei Monate nach dem Beginn des Schuljahres zieht der Lehrkorper auf Grund der 
bis dahin vorliegenden Leistungen der betreffenden Schiiler in Erwagung, oh bei denselben 
auch die unter Punkt 2, lit. a, geforderten Bedingungen zutreffen.

Gesuche solcher Schiiler, welche den zuletzt genannten Bedingungen nicht entsprechen, 
sind sogleich zuriickzuweisen.

Die definitive Befreiung von der Zahlung des Schulgeldes fiir das I. Semester wird 
unter der Bedingung ausgesprochen, dass das Zeugnis tiber das I. Semester in Beziehung auf 
sittliches Betragen und Fleifi eine der beiden ersten Noten der vorgeschriebenen Notenscala 
aufweist und der Studienerfolg mindestens mit der ersten allgemeinen Fortgangsclasse be- 
zeichnet ist.

Trifft diese Bedingung am Schlusse des Semesters nicht zu, so hat der betreffende 
Schiiler das Schulgeld noch vor Beginn des II. Semesters zu erlegen.

4. Jenen Schtilern der I. Classe, welche im I. Semester ein Zeugnis der ersten Classe 
mit Vorzug erhalten haben, kann auf ihr Ansuchen von der Landesschulbehòrde die Rtick- 
zahlung des ftir das I. Semester entrichteten Schulgeldes bevvilligt werden, wenn sie die Be
freiung von der Zahlung des Schulgeldes ftir das II. Semester erlangen.

Die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen werden am 16. und 17. September von 
9 Uhr an abgehalten werden.

•) Der Nacliweis hiefir ist durch ein genaues, niclit fiber ein Jalir altes, vora t'i'mi’linle- und Pfnrrsmt 
ausgestelltes Mittellosigkeitszeugnis ?u erbringen.
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Mit Bezug auf den § 10 des O.-E. wird den auswartig befmdlichen 
Eltern hiesiger Schùler die Pflicht ans Herz gelegt, diesel l>en unter eine 
verlàssliche Aufsicht zu stellen; allen Eltern und deren Stellvertretern aber 
wird auf das eindringlichste empfohlen, bezuglich ihrer der Lehranstalt an- 
vertrauten Pfleglinge mit derselben in regen Verkehr zu treten, da nur durch 
das eintrachtige Zusammenwirken von Schule und Haus das Wohl der Jugend 
erreicht werden kann.



Oznanilo.

Na c. k. gimnaziji v Mariboru začne se šolsko leto 1901/02 

s slovesno mašo dne 18. septembra. Učenci, kateri žele na novo vstopiti 

v prvi razred, oglasiti se morajo spremljani od svojih starišev ali njih 

namestnikov dne 13. julija ob y210 uri dopoldne ali začetkom novega 

šolskega leta dne 16. septembra dopoldue ob 9. uri pri ravnateljstvu 

s krstnim listom in z obiskovalnim spričevalom ter izjaviti, zelé li biti 

vsprejeti v slovenski ali nemški oddelek prvega razreda.

Vsprejemne skušnje prično se 13. julija ob 2. uri popoldne in 

16. septembra tudi ob 2. uri popoldne.

V Mariboru, meseca julija 1901.

Ravnateljstvo.




