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Graf Friedrich II. von Cilli.

Von A. Gubo.

II.

Die Grafen von Cilli fanden an Kaiser und Kirclie selu- kraftige

Stiitzen. Das entflammte ihren Ehrgeiz und trieb ihre Herrschsucht zum

Aufiersten.

Infolge der ausgedelmten Besitzungen in Ungarn, Kroatien und

Slavonien erhob Kaiser Sigmund am 1. Mai 1430 Hermann II., Fried¬

rich II. und Ulricli II., der sclion im Yorjahre die Falirt nach der

Ritterschaft gemaclit hatte, in den Stand der ungarischen Reichsbarone.

Hiedurch geriethen die Cillior in einen neuen Interessenkreis, in dem

sie sich fortan mehr und melir bewegten, in dem sie aucli uutergiengen.

Dazu kamen die stotig \vacksenden Bezieliungen zu den siidslavischen

Volkern und Staaten. Graf Hermann II. hatte als Banus des slavonischen

Gebietes und zufolge des eigenthiimlichen Yogtci-, Patronata- und Coadju-

torsverhaltnisses liber das Agramer Bisthum Einfluss auf die Siidslaven

erhalten. Die Beziohungen zu Bosnien und Serbien, die er bcstcns pflegte

und durch die Yerlobung seines Enkels mit der Prinzessin Katliarina,

der Tocliter des Serbenfursten Georg Brankovič, dessen andere Tochter,

Mara, die Lieblingsgattin des Sultans Murad II. war, erharteto, eroffnete

cine grofiartige Aussicht nach Osten. „So kommt es, dass ein deutsches

Adolsgeschlecht, das allerdings mit dem Hauptkerne seiner Besitzungen

in der windischen Steiermark \vurzelte, in die Geschichte der siidlichen

Slavemvelt vortiochten erscheint, ohne dass jedoch nationalslavische Ten-

denzpolitik nur im geringsten enveislich ware. Eine solche war ja damals

an und tur sich unmoglicli, umsomehr bei den Cilliern, welche bis zu

dem Erldschon den Grundzug deutschen AYesens nie verleugnen; jes war

eine rein territoriale Prage, die die Cillior im Sliden der Douau zu losen

sich anschickten.“ 1 Kaiser Sigmund begiinstigte die Cillier auch nach

dieser Seite, da er an ihnen die treuesten und machtigsten Bundes-

genossen soivohl gegen die Magnaten als auch Tiirken hatte. Solches

und das strenge Regiment der Grafen als Banus beivirkte, dass ihnen

schon jetzt innerhalb des Ivarpathengebietes Neider und Feinde erstanden,

so die einflussreichen Blagaj, Thurocz, sčlbst die Frangipani und Yeglia-

Modrusch.

Die Beziebungen der Cillier zu den Habsburgern ivurden in den

letzten Jahren des Grafen Hermann II. locker, und es fehlte nicht an

Reibungen und an Streit. Die ersten Spuren zeigt cine Urkunde vom

25. Februar 1425, in \velcher zivisclien dem Grafen und den Herzogen

Friedrich Y. und Albrecht YI. ein Yergleich abgescblossen wird anlass-

lich der Fehde Hermanns mit dem Abte Von Set. Paul in Karnten, der

von dem Pflegcr der Cillier zu Mautenberg (Hohenmauthen) haufig ange-

fochten vvurde und wiederholt schon beim Herzoge Ernst Zuflucht gesucht

1 Krones, 13eitr. z. Itenntnis gteierm. Goseh. VI. 131.
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hatte. So gab es aucb mit dem Bischofe von Gurk, von dem die Grafen

Lehen trugen, und dem Uoclistifte Bamberg, das in Karnten begiitert

war, Fchden, \velche die Dazwischenkunft der Habsburger als Landes-

herren immer wieder herausforderten.

Enger aneinander geriethen die Habsburger und Cillier im Jalire

1430. Letztere liatten in einem Streite mit Bamberg auch Habsburger

Gebiet beschiidigt und dadurch die Einmischung des Herzogs Friedrich V.

veranlasst. Herzog Albrecht Y. entschied als Schiedsrichter dahin, dass

man solches Unrecht den Grafen \vegen Kaiser Sigmund, bei dem sie

viel gelten, nachsehen solle. Bald darnach handelto es sicli um zwoi

Dorfer Comay bei Beiffenberg in Krain. Graf Hermann behauptete,

Heinrich von G5rz habo Sie seinem Yater abgetreten, und brachto als

Beweis drei Kundschaftsbriefe bei, die jedoch nicht gleich lauteten. Dem

entgegen gab Herzog Friedrich vor, dass diese Dorfer durch Tausch in

den Besitz seines Yaters gekommen, folglich sein rechtmiifiiger Bcsitz

seien ; zur Erhartung dessen \vies er 11 Urkunden vor, die alle gleich

lauteten. Herzog Albrecht zog nun selbst Erkundigungen ein und ent¬

schied dann zu Gunsten Friedrichs. Doch sclion am 16. Juli des fol-

gendon Jahres trat er die Dorfer sammt einem Thurme in Krainburg

an den Grafen ab. Was letzteren anbelangt, so behauptete Hermann,

sein Yater babe ihn von Hans von Stein gekauft, dagegen Friedrich, er

liege nebst anderen Thiirmen in seiner Stadt Krainburg und sei vom

Yater auf ihn gekommen. Als Erkundigungen die Sache nicht klar-

stelltcn, entschied Herzog Albrecht, dass der Thurm den Cilliern gehoren

solle, wofern er hinnen Jahresfrist nachvveisen konne, dass ihn sein Vater

von Hans von Stein gekauft babe. Graf Hermann wies den rechtlichen

Besitz nach und erhielt mit dem Thurm obengenannte Dorfer, wofiir er

freiwillig die Yeston und Schlosser Landstrafl, Weichselberg, Stettenberg

und Neustadtl, die seinerzeit von den Habsburgern an die Ortenburger

waren versetzt worden, olme Losegeld abtrat. — In einem Streite

zwischcn dem Herzoge Friedrich und dem Cillier Grafen insachen der

Fischerei im Zirknitzer-See \vurde entschieden, dass jeder die Ilalfte

haben soli. — Interessantes Ilechtsverfaliren zeigt ferner der Stroit wegen

vier Huben zu Krisant in der Moranscher Pfarre, anderthalb Huben zu

Sebisch und einer halben Hube zu Selicz in der AVatschacher Pfarre,

die Graf Hermann II. dem Vasallen Pernecker verlieh, Herzog Friedrich

jedoch, als zur Ilerrschaft Sclierffenbe]'g gehorig, ansprach. Albrecht Y.

schickte wegen dieser Sache eine Kundschaft aus, der die Anwalte des

Herzogs und Grafen ihre Documente vorlegten. Die Cillier brachten vier

Briefo vor, keiner iiber 24 Jahre alt; sie sagten aus, dass die Grafen

jene Grundstucke verliehen haben. Die Herzoglichen legten eine sieben

Jahre alte Urkunde vor, laut welcher Herzog Ernst der Frau Marga-

retha Pernecker, \Yitwe Philipps des Pernecker, dieselben Giiter, als zur

Ilerrschaft Scherffenberg gehorig, verliehen habe mit dem, dass sie nach

ihrem Tode wieder an Scherffenberg zuriickfallen sollen. Es wurde nun

daliin entschieden, dass alle diese Briefe zu jung seien, weil unter 30 Jahren,

so dass beiderseits keino Yerjahrung stattfinde, „wie zu soleher Gewiihr

des Besitzes und der Lelienschaft dieser Giiter gehdrt.“ Da aber der

Cillier behaupte, sein Yater, der doch sclion mehr denn 30 Jahre todt

sei, babe sie verliehen, und dies werde sich aus den Lehensgiitern des-

selben nachiveisen lassen, so sollen die fraglichen Giiter auch ihm gehoren,



wenn er binnen Jahresfrist den Besitz seines Vaters nacliweisen konne. —

Ferner beschwerte sicli Graf Hermann bei Herzog Albrecht, dass seinen

um Krainburg gesessenen Leuten ihr Holz, Weide und Erdreich von den

Biirgern Krainburgs genommen werde, worauf er* doch als Erbe der

Ortonburger Ansprucb babe. Sach eingezogenen Erkundigungen entschied

Albrecht, es sollen die Krainburger aucb fernerhin im Besitze des Holzes,

der Weide und des Erdreicbes bleiben, da schon unter den Ortenburgern

Streitigkeiten in dieser Sache stattgefunden baben, und der Graf von

Cilli, der damals die Stadt Krainburg satzweise innehatte, babe den

Biirgern selbst mitgetheilt, sie sollen sicb den Grniul und das Recht nicbt

nebinen lassen. Ebenso wurde die Beschwerde des Grafen, dass die Pfleger

der Habsburger zu Scherffenberg dossen Gericht zu Siebeneck und

Ratschach beeintrachtige, zugunsten des Herzogs Friedrich erledigt, weil

dieser fiir seine Sache melir Beweise vorbringen konnte. — Gleicbe U-n-

parteilicbkeit bewahrte Herzog Albrecht in einem Streite zwiscben den-

selben Parteienum die Tucheiner Alpe (Menina), die der Graf fiir das

Kloster Oberburg in Ansprucb nabm, wobei er zugleich gegen die Ein-

griffe der Leute aus dem berzoglichen Urbar von Stein protestierte. Nach

einem Jalire solite an Ort und Stelle die Sache durcli beiderseitige Kund-

schafter erhoben und dann nach Aussage dieser Recht gesprochen werden.

Die Entscheidung selbst liegt nicbt vor.

So wurden die ersten Streitigkeiten zwiscben den Habsburgern und

Cilliern durcli beiderseitige Malligung und Klugheit leicbt geschliclitet.

Es traten freundscbaftliche Beziehungen cin, die ikren Ausdruck darin

fanden, dass Graf Hermann II. theilnabm an der Vormundschaft Fried¬

richa IY. iiber seinen Neffen Friedrich Y., wie dies cine Urkunde vom

20. Juni 1432 bosagt. Daselbst verspricht der Graf aus Liebe und An-

banglichkeit an das Haus Osterreich den Brudern Friedrich Y. und

Albrecht Yl. die Guter, welcbe die Cillier pfandweise von den Habs¬

burgern innehaben, namlich die Stadt Feistritz, die Yesten Hohenegg,

Tiiffer, Siebeneck und Gratschan, nach seinem, seines Sohnes und Enkels

Tode ohne Losung zuriickzugeben ; doch sollen friiher die Grenzen gegen

andere cillische Herrschaften fest.gestellt werden. Im Zusammenhange

damit \vurden nach einer Urkunde vom 15. April 1433 die strittigen

Grenzen zivischen den Herrschaften Weichselberg und Zobelsberg von

dem Grafen Hermann und dem Herzoge Friedrich genau bestimmt. Und am

1. Juli desselben Jahres sprach der Altgraf dem Ilauso Osterreich im

Falle des Abganges des Mannesstammes die Grafschaft Ortenburg zu 2.

Die Yerlobung Elisabeths, der Enkelin des Grafen Hermann II., mit

Herzog Albrecht Y. von Osterreich, solite die Cillier mit den Habsburgern

ebenso innig verbinden wie mit den Luxemburgern. — Aus der Yer-

erbung der Herrschaft Ortenburg scheint Chmel mit Unrecht zu schliehen,

dass sich die Cillier boreits als Reichsfursten und ihre Giiter als exemt

betrachteten ; denn es war ja nur in Osterreich Fug und Recht, dass

beim Aussterben eines Geschlcchtes die Lehengiiter dem Landesfiirsten

anheimfielen, nicht aber in Karnten und Steiermark. Doch steht aul.ier

Zweifel, dass sich Graf Hermann schon mit dem Gedanken trug und dass

Kaiser Sigmund die Standeserhcbung des ihm venvandten und treuen

Hauses fiir die nachste Zeit in Aussicht genommen liatte ; daher sein

2 Chmel, Kaiser Friedrich IV., I. 8. 149 ff.
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nacligiebiges und entgegenkommendes Auftreten gegen die Habsburger

in dieser Zeit, auf dass sie als Landesherren der Erhebung nicbt ent-

gegentriiten.

Nach der Ciliei*Chronik 3 ladete Kaiser Sigmund schon im Jahre 1434

„seinen schvrager grafi' Hermann von Cilli zu ihm gen Prespurgk . . . .

und wollte den zu einem gefiirsten graffen gemacht haben. Da zogk

grafi' Hermann zu ihm und iies seinen suhn graff Friederichen anheimb.“

Daraus gelit hervor, dass Vaier und Solin, vollig ausgesohnt, in der

Stammburg weilten. Ilierauf weist auch cine Urkunde vom 3. Juni d. J.

hin, in welcher beide bezeugen, dass Niclas Ruspacher fiinf Huben zu

Welsperg, sieben zu Kerstetten, fiinf zu Erlach, eine Miible und zwei

Huben unter dem Hause Altenburg, dann von 214 Huben allerlei Zehente

und 123 Bergeimer an Bergrecbt bei Altenburg mit ihrem AVissen und

Willen um 750 Gulden von dem Pfandinhaber eingelost babe ; beide ver-

leihen ihm dieselben zu Satz und Pfand 4.

Der Altgraf wurde bald nach seiner Ankunft in Pressburg krank,

„das ihm weder arzt anders niemandt nicht lenger auffgehalten mocht,

und starb daselbst“ am 18. October 1435 56 . Die Leiche wurde in der

Karthause Pletriach, seiner Lieblingsstiftung, beigesetzt.

Hie Cillier Chronik, die „zu Ehren und Gedachtnus“ desselben

vvahrscboinlich in Pletriach noch im 15. Jahrhunderte, bald nach dem

Hingange des letzten Cilliers geschrieben worden ist, sagt kurz iiber den

Arerblichenen : „Nachdem war grosse clag, denn er war ein frommer

lierr und ein rechter siihner und fridtmacher, wo er mocht, zwischen

armen und reichen." Und friiher schon heifit es „Dieser graff hat sich

der Juden in allen seinen herrschafften und gebietten durch gottes lieb

willen abgethan c .“ Treffond charakterisiert ihn Krones 7 : „Mag uns der

ehrgeizige, harte Sinn dieses Mannes, dieses rast- und riicksichtslose

Ringen nach Ehre und Besitz, dieses vollige Aufgehen in die Forde-

rungen der Aul.ienwelt — ohne alle sichtliche AVeihe zarterer Empfin-

dung — wenig anmuthen, ja bis zur Abneigung verletzen ; der Zug

grofler, beharrlicher Thatkraft, der hohe Schvvung seiner Lebensplane,

das Gewaltige der ganz.cn Personlichkeit z\vingen doch anderseits zur

Anerkennung seines bleibenden geschichtlichen Wertes.“ Die Macht des

Hauses Cilli war sein AVerk.

Jetzt war Graf Friedrich II. der Senior des Hauses, in seiner Hand

lag die ganze Macht und kein Mahner und Strafer war zu fiirchten. Dem

leichten Sinn waren ge\visse erschutternde Erinnerungen schon ent-

scliwunden und die Leidenschaften gewannen die Oberhand. Zudem stand

er noch im riistigen Mannosalter, erfreute sich einer Korperkraft, wie sie

iiberhaupt dem Geschlechte wunderbar andauerte. Das behagliche Genuss-

leben, welches Aeneas Silvius 8 und seine Abschreiber in so grellen Farben

und geradezu mit tendenziosem A¥ohlbehagen schildern, fallt in diese und

die folgende Zeit. Dadurch wurde er mehr und mehr von dem offenl-

lichen Leben abgezogen ; um so entscliiedener trat sein Sohn Ulrich II.,

das Ebenbild des Groflvaters, in den Arordergrund.

3 Krones, Die Freien von Saneek und ikre Chronik als Grafen von Cilli II 81.

4 Clmiel a. a. O. 8. 158.

5 Chronik a. a. O. S. 82 ; sie gibt als Todesjahr irrthiiinlich 1434 an.

6 Čili. Chron. S. 82 und 75.

1 Mitth. d. liist. Ter. f. Steierni XXI. 136.

3 Hist. Frid., ed. Bocler p. 55 und de sit. et stat. Eur. o 15.
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Der Besitzstaud der Cillier erstreckte sich dazumalen iiber Steier-

mark, Karnten, Krain, Siidungarn, Kroatien und Slavonien, iiber die balbe

Insel Veglia, die Schlosser Tersaek und Buccari; auch io Ober- nnd

Niederosterreich liatten sie Lehengiiter 9 . Durch Familienverbindungen

liatte das Gesclilecht im Norden und Siiden der Alpen maCgebenden

Einfluss gewonnen, und die Kirche blieb ihm freundlich zugethan. Graf

Friedrich belehnte die Leliensleute von neuem ; das besagt eine TJrkunde

vom (3. Mai 143(3, in welcher die Witwe des Niclas Schmied zu Vellach

einen Hofstatt im Markte als Erblehen fiir ihre Soline und Tochter „von

sunder gnaden“ erhšilt, „als wir vnsere lehen berufft habn l0 .“

Am 25. Mai d. J. verkaufte Graf Friedrich II. und sein Solin das

Schloss Waldstein sanrnit Maiinschaften, Lehenschaften und Zugehor an

Wilhelm von Pernegg den Jiingern, Hofmeister des Herzoge Friedrich V.

Es handelte sich um cine Gunstbezeigung gegeniiber dem Landesherrn;

denn schon im Februar des folgenden Jahres trat der Pernegger mit

seinen anderen Lehengiitern auch die Burg AValdstein an den Herzog

ab n. Am 3. October 143(3 verlieh der Altgraf in Cilli den Biirgern im

Markte Schonstein das Privilegium, dass auber den Biirgern daselbst

niemand AVein schenken und bei Schonstein vorbei nach AVTndisch-Graz

Salzhandel treiben diirfe l2 .

Inzwischen hatte Herzog Friedrich V. eine Reise nacli Jerusalem

gemacht. Diese Gelegenheit beniitzte Kaiser Sigmund, vvclcher der Leo-

poldinischen Linic seit Ernst dem Eisernen niclit besonders liold war,

um seine lieben Venvandten endlich in den Reichsfiirstenstand zu erheben.

Hie Veroffentlichung des Diploms crfolgte am 30. November 1430 in der

Prager Altstadt in Gcgen\vart der Herren und Fiirsten des Konigreiches

Bohmen. Graf Ulrich vveilte damals an der Seite des Ivaisers nnd hatte

kurz vorher in Yerbindung mit anderen bohmischen Herren einen Arer-

trag zvvischen Sigmund und den Taboriten zustande gebracht lS .

Nach einem breitspurigen Eingange, vvorin der Kaiser liervorhebt,

dass die besondere Ehre denen geschehe, die sich „trew vns vnd dem

heiligen Reiche mit empsigen flissz vnd merklichn taten fur ander le\vten

nuczlichn vnd redlichon erczaigen,“ kommt er auf die Erhebungsurkunde

seines Yaters vom 30. September 1372 zuriick, in der auch schon die

Ehrbarkeit, Treue und die vielen Dienste der Herren Hermann und Wil-

helm von Saneck hervorgehoben vverden, aber auch der Einwilligung der

Herzoge von Osterreich gedacht wird. AAreiter heifit es: Und wann wir

nun auch bei Uns selbst betrachtet und gemerkt liaben, dass das IPaus

und die Grafschaft Cilli von Gnaden des allmachtigen Gottes und durch

Forderung und unsere besondere Steuer und Hilfe, nachdem wir die

durchlauchtigst Furstin Frau Barbara, romische und zu Ungarn Konigin

des vvolilgebornen Hermann Grafen zu Cilli etc. seligen Tochter zu unserer

0 So in der Kitho von “VVien; der Abt von Melk war nacli einer Urkunde vom

27. November 1436 Lehensliorr der Cillier wogen mehrorer Vein- und 'Getreidezehente,

die zur Teste Lichtonstein bei Modi ing geborten; 1438 verkaufte Friedrich diese.

'° Chrael a. a. O. 362.

11 Urk.-Reg. v. Muchar S. 17.

12 Sclimutz, top. Lex. III. S.511. Dieses Privileg bestatigte Kaiser Friedrich lil.

iin Jahre 1492 und Kaiser Maxmilian I. zu Cilli am 7. Juni 1514.

13 Hofter, serr. rer. busit, in fortes rer. Aust. I. TI. Bd. p. 726: concordia inter

dominum Imperatorem ex nna et nos ex altera part« faeta per illustrem Principem domi-

num Ulricum comitem Cilliae.



Gemahlin zu nehmen geruhten, sonderlich erhohot und gewiirdet auch

an Landen, Leuten und machtigen Herrschaften stark vergrdBert wurde,

haben AVir fiirgenommen und erkannt solcbe Ehre und AV ti rde . . . .

uud darum, da AVir in unserer Stadt zu Prag jotzt offontlich auf dem

Platze auf dem Majestatsthrone gesessen sind .... und angeseben die

treuen, willigen und angeriehmen Dienste unsercs Sehwagers, Grafen

Friedrich yon Cilli und seines Solnies, Grafen Ulrichs, und aus beson-

derer Liebe und Zuneigung, die AVir zu demselben Hause haben, haben

AVir dieselben und alle ihre Erben und Nacbkommen gefiirstet und zu

,gefiirsteten Grafen4 erboben und denselben darauf ibre Lehen verliehen,

namlicb die Grafschaft zu Cilli, aucli die Grafsehaften Ortenburg und

Sternberg mit allen ihren Zugehor, und hat Graf IJlrich anstatt seinen

A7aters diese Lehen mit z\voi aufgerichteten Panieren, wie Fiirsten gc-

ziemet, aus Unserer kaisorliehen Hand empfangen. Es sollen diese Ilerr-

scbaften ein Fiirstenthum und Reichslehen sein. Aucb vergonnen AArir

ihnen, dass sie in denselben vollkommene und redite Landschrannen zu

allen Rechten in ihrer Stadt Cilli, oder \vo es ihnen sonst fiiglicb ist,

aufrichten sollen, und alle Edelleute in diesen Herrschaften gesessen und

vohnhaft, und alle anderen sollen sich dieser Landschranne verantvvorten

und Redit geben und nehmen ; ebenso sollen sie alle andere Gerecht-

same, \vie andere Fiirsten des Reiches haben und iiben. Sie mdgen auch

ihre eigene Miinze sclilagen und Gold und Geld mit ilirom Zeichen und

Geprage, avo sie ivollen in ihrem Gebiete, und dieselbe muss von allen

inner und aulier ihren Landen angenommen und gebraucht werden.

Ebenso diirfen sie jede Gattung von Bergwerken iiberall in ihren Landen

unternehmen und betreiben. — SchlieBlich wird auf alle Ubertretungen

dieses Privilegs die betrachtliche Strafe von 200 Mark Goldes gesetzt l4 .

Let.zteres galt besonders dem Landesherrn der Cillier. Herzog Fried¬

rich A7 , protestierte nach seiner Ruckkehr sofort gegen diese Erhebung,

da seine Zustimmung nicht cingeholt \vorden war. Darauf er\viderte ilini

Kaiser Sigmund am 01. Mai 1407 : Du ziihlest in Deineni Briefe viele

Dinge auf, in denen unsere Schwager und Fiirsten, die von Cilli, Dir

und dem Hause Osterreich sollen pflichtig ge\vesen sein und nocli seien,

\vas AV ir bisher nie gehort und das sich auch, wie AVir von den Cilliern

und ihren Sendboten vernehmen, nie so verhalten haben soli. — AVir

haben also einc Abschrift von Deineni Briefe unsern Schwagern zuge-

schickt, \vollen ihre Gegenrede und Antwort darauf vernehmen und Dir

dann dieselbe mittheilen. Hbrigens ist jotzt Avie friiher unser rastloses

Begehren und festes Gebot, dass Du dieselben mit allen Titeln beehrest,

die AVir und alle Fiirsten ihnen geben, das thust Du billig; Deine

Redite, die Du iiber sie zu haben meinst, sind Dir damit nocli nicht

benomnien (?), das kanu ja noch sich ausgleichen. AVir hoffen, Du be-

trachtest diese AVeisung, wie Du dazu verpflichtet bist, widrigenfalls

miissten AVir dies als einen Eingriff in unsere kaiserliche Gewalt betrachten,

und AVir miissten und viirdcn uns dann so henehmen. \vie AVir in unseren

friiheren Schreiben angedeutet haben 15. — Diese Drohung bezieht sich

auf den Schluss der Erhebungsurkunde. „Ex qua re,“ setzt Aeneas

Silvius 16 bei, „nata diffensio inter coraites et Austriae duces, diu Stiriam

Carniolamque laceravit. 44

14 Chmel, Mat. I. 1 und lf. Friedl'. IAr., I. 281 ti',

16 Chmel, Mat. I. 2 und Iv. Friedr. IY., I. 284.

18 Hist. Frid. a a. O.



— 9

Herzog Friedrich hatte sieh bereits. um Bundesgenossen umgesehen.

Nach einer Urkunde vom 2(3. December 143(3 geivann er den Grafen

Heinrich von Gorz, ivelcher far den Fali des Todes ihn und den Bruder

zu Vormiindern seiner minderjalirigen Soline bis zum 16. Lebensjahre

einsetzte. „Daran,“ heifit es in der Urkunde, „wir versteen vnd ver-

nemen sunder gross trew, lieb, frevvcntschaft vnd ivolgetraivn, damit er

zu vns genaigt ist l7 .“ Doch dauerte diese Freundschaft nicht lange.

Sclion am 14. Marž des folgenden Jalires schloss Heinrich von Gorz

mit den Grafen Friedrich und TJlrich von Cilli einen Erbvertrag ab und

setzte diese zu Vormiindern seiner Sobne ein ' 8 . Der Herzog sah sicli

nach andern Bundesgenossen um. Am 20. December 1436 hatte er sieh

bereits der Freundschaft und Unterstiitzung des Grafen von Modrusch,

Hauptmannes in Ivrain, versichert, und am 29. Juni des folgenden Jalires

schloss er mit dessen Briidorn, Bartholomaus, Andreas und Ivan, ein

zehnjahriges Biindnis ab, ivornacli sie sieh tur den Fali, als die Bande

Friedrichs und Albrechts angegriffen iviirden, 1000 Mann zu stellen ver-

pflichteten. Das Geschlecht. von Veglia-Modrusch war seit der Familien-

tragodie im Ilause der Cillier und in letzterer Zeit auch ivegen Geld-

angelegenheiten mit diesem auf keinem guten Fufle, trotzdem dass die

Grafschaft Yeglia theihveise c-illischer Besitz war.

Das gespannte Verhiiltnis zivischen dem Herzoge und Grafen zeigt.

ein Brief des letzteren vom 22. Juni 1437, anlasslich der Beschiverde

des Jobst Auer von ivegen iveggenommener Gu'ter : Ilir wollt, dass ivir

den Auer seinon Ilof und Sitz zu der Aue und die fahrende Habe.

iviedergeben, ivie ihr uns zum zweitenmale geschrieben habet; es ist

aber bekannt, dass dieser Hof in unserer gefursteten Grafschaft Cilli,

die ivir vom heiligen Romischen Reiche und von Ni e m and a n der e m

haben, gelegen, cin Lehen von uns ist, wie er ihn auch unlangst bei

unserer feierlichen Lehensvertheilung empfangen hat; alle unsere Yor-

faliren und iv ir haben iiber ihn, ivie iiber alle anderen Edelleute in

unserer Gesellschaft zu befehlen geliabt und stclit uns jotzt. noch zu,

und iv ir hoffen, dass uns niemand von uns er e n Rechten

v er dr a n gen iv e rde. Der Auer hat iibrigens gogen uns gehandelt, ivie

wir es Euch friiher geschrieben haben, wir glauben daher nicht, dass ivir

uns desshalb vor Euch oder Euren Landschrannen zu verantivorten haben;

hat jemand ivider uns cine Iilage, so iverden ivir uns vor unserem Kaiser

verantivorten. Wir schicken Euch hiermit eine Abschrift eines von Auer

friiher (21. September 1414) ausgestellton Reverses und bitten Euch,

Ihr inoget ihn zur Leistung des Reclites an uns verhalten, ivie ivir es

auf seine Zuschrift hinauf auch suclien ivollen (nainlich beim Kaiser).

Froi und stolz betont der Graf seine un&bhangige Stellung, die

jedoch der Herzog nicht anerkannte, nicht respectierte. Am 23. August

d. J. schrieb er an den Grafen und forderte ihn auf, den Erasmus Steiner,

ivelchen er kurz vorlier hatte ins Gofangnis iverfen lassen, freizugeben

und das Recht bei dem Landesfiirsten oder vor den Landesschrannen zu

suchen. Der Graf ignorierte solehes vollkommen l0 . — Der Flerzog komite,

ohne die landesfiirstliche Geivalt, ivelche der ubermiithige A del schon

17 Chmel, Mat. I. 2.

18 Clmiel a a. O.

10 Clmiel, Kaiser Friedrich IV., I. 287.
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so geschadigt hatte, noch mehi- zu schwachen, nicht nachgeben. Doch

begann er deu Kampf noch nicht, wie Caesar Aquilinus in seinen Annalen

(III. 398 ff.) annimmt; es schreckte ihn iminer wieder das Verhaltnis

der Cillier zum Kaiser Sigmund und dessen Sclnviegersohne, Albrecht V.

von Osterreich, zuriick, und darauf tliaten sich jene auch viel zugute.

Um jedoch fiir alle Falle g-eriistet zu soin, naherte er sich dem Land-

adel, welcher den so machtigen und angcsehenen Cilliern ohnehin nicht

hold war. Das deutet ein Brief vom 28. Februar 1438 an, in dem er

Friedrich von Tirol meldet, dass er auf den Sonntag Reminiscere (9. Marž)

nach Gorz reisen werde, um mit den Landleuten iiber seinen Streit mit

den Cilliern zu verhandeln. Zugleich ersucht er den Olieim, er moge zu

der am Sonntag Latare (23. Mtirz) mit dem Grafen Ileinrich von Gorz

zu Murau abzuhaltenden Besprechung entvveder einen seiner Riithe senden

oder -vvenigstens letzterem schreiben und ihn fiir den abzusclilieBenden

Vertrag giinstig zu stimmen suchen 20. Herzog Friedrich liatte von dem

Biindnisse zwischen dem Gorzer und Cillier gohbrt und strebte nun die

Losung desselben an; anderseits wollte er die alten Erbvertrage zvvischen

dem Hause Osterreich und Gorz erneuern.

Inzvvischen war am 9. December 1437 der. Gonner und Protector

der Cillier, Kaiser Sigmund, zu Znaim gestorben, nachdem er seinem

Sclnviegersohne, Albrecht Y., gegen die riinkesuchtige und lebenslustige

Cillierin Barbara die Kachfolge in Bohmen und Ungarn gesichert hatte.

Diese hatte namlich nach Aeneas Silvius 21 kurz vor dem Tode des

Kaisers die Ffihrer der husitisch-nationalen Partei heimlich zu sich

berufen, ihnen vorgestellt, dass der Konig bald sterben werde und im

Lande Wirren entstiinden, wenn sie nicht schnellstens vorsorgten. Sie

gab zu verstehen, dass sie nicht abgeneigt ware, zum Heile des Landes

mit dem Konige von Polen eine Terbindung einzugehen ; denn niemand

\verde ihre Hand ausschlagen, da sie ja zwei grolle Reiche als Mitgift

bringe, im Besitzo der festen Platze in Ungarn und Bohmen und der

Hilfe der Cillier Grafen sicher sei. Die Versammelten stimmten ihr bei.

Mit scharfen "VVorten charakterisiert liiebci der Autor die lebenslustige

Kaiserin 22. Dass Graf Ulrich II. von Cilli in die ganze Sache eingeweiht

war und dabei eine wichtige Rolle spielen solite, steht auder Zweifel.

Als jedoch Sigmund von den geheimen Planen seiner Gemahlin Kunde

erhalten hatte, begab er sich mit ihr aus Bohmen, „cujus fides dubia

erat,“ unter dem Vonvande, noch vor dem Hinscheiclen seine Tochter

sehen zu wollen, in Begleitung des Grafen Ulrich und vieler Ilerren

nach Znaim. Daselbst lied er Barbara gefangen nehmen und bewachen;

ihr Keffe war gewarnt vvorden und entgieng durch schnelle Flucht dem-

selben Schicksale. Hierauf versammelte Sigmund die ungarischen und

bohmischon Herren um sich, empfahl ihnen mit warmen Worten seinen

Sclnviegersohn als Regenten mit der Tersicherung, dass sie einen wiir-

digeren und besseren Herrn nimmer fanden. Barbara wurde solango in

Gewahrsam gehalt.en, „bis das die Ungarischen vnd das ganze lant herzog

Albrecht koren zu einem konig 23 .“ Darnach fiihrte man sie mit der

20 Chmel a. a. O. 288 ff.

21 Bist. Boh c. 53.

22 Mulier jam anus, quae tumulo quo proprior ost, eo genitalis thori nuptialisque

faois cupidior et curiosior redditur.

23 Eberliard von "Windeck c. 219.
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Leiche des Gemahls nach Pressburg. „Ein klagliehes Schauspiel,* sagt

Aeneas Silvius, „und ein besonderer Bevveis der Unbeštandigkeit des

menschlichen Schicksals, die gefangene Kaiserin und der todte Kaiser

mit einander dahinfahrend!“ Spiiter wurde ihr von dem Schwiegersohne

ein aristandiger 'YVitwensitz in Melnik gevvahrt.

Albrecht Y., der nun auch auf den deutschen Thron erhoben

ward, hatte in Bohmen den Widerstand der husitisch-nationalen Partei

zu bezvvingen; liiebei leistete ihm Graf Ulrich II. von Cilli, ivelcher mit

den Verlialtnissen vertraut war und manchen Preund im Lande hatte,

\vesentliclie Dienste. Er wurde im October 1438 als Statthalter in Bohmen

eingesetzt, wahrend Albrecht sich nach Schlesien begab. Doch war er

nicht imstande, der Anarchie zu steuern. Die Zalil der Anhiinger Albrechta

nahtn stotig ab, wahvend die Gegner in mehrere Bunde zerfielen, die

sich feindlich gegeniiberstanden. Ulrich griff in die Wirren ein, indem

er mit einem Haufen Krieger heimlich vor Tabor zog, um sich dieses

alten Bolhverks der Husiten zu bemiichtigen; er musste jedoch, wie der

husitischo Annalist sagt, mit Schande abziehen. Albrecht, der in Breslau

infolge eines Sturzes vom Pferde krank lag, berief den Statthalter zu sich.

Als diesor am 23. Februar 1439 zuruckkehrte, wurde er von den Pragom

auf das festlichste empfangen. Er brachte neue.Tollmachten mit, namlich

im Konigreiche zu schalten und zu walten, wic der Kdnig selbst, um so

den Frieden sicher hcrzustellen. Thatsachlich kam zwischen den einzelnen

Parteien ein Waffenstillstand bis zum Set. Georgstag zuwege 2! . Trotzdem

entsetzte Albrecht, als er im Mai nach Wien zuruckgekehrt war, den

Grafen Ulrich der Statthalterschaft, weil er nach Aeneas Silvius 2 '’, sich

mit Hilfe der Grofien der Krone Bohmens benhichtigen \vollte. Solches

entsprache wohl dem Ehrgeize des Junggrafen, doch niemals seiner

Iilugheit; Albrecht hatte vielmehr eingesehen, dass sein Yetter nicht am

Platze ist, und ernannte z\vei Einheimische, Ulrich von Rosenberg und

Meinhard von Neuhaus, um den feindlichen Parteien zu geniigen. Auch

bevvahrte er den Cilliern die Freundschaft und vrar bemiiht, sie mit dem

Landesherrn vollig zu versohnen.

Schon am 1. Mai 1438 hatte er sich an Herzog- Friedrich Y. ge-

wendet und bewirkt, dass Ta ge festgesetzt wurden, an denen von den

Cilliern selbst oder ihren Anvvalten die beiderseitige Misshelligkeit und

Zuietracht durch den Kaiser beigelegt wcrden solite, und zwar aut Grund

der osterreichischen Freiheitsbriefe, ivelche durch die Erhebung der Cillier

in den Ftirstenstand verletzt worden seien ; die Entscheidung solite fin-

beide Theile bindend sein. Die Unterliandlungen zogen sich hiu, da kciue

Partei nachgab, vor allem Herzog Friedrich seine landesfurstlichen Rechte

steif und fest wahrte. Zugleich zeigen diese Yerhandlungen, dass die

Feindseligkeiten noch nicht offen ausgebrochen waren. Die Cillier liohen

sich ihre Machtstellung nicht schmalern, das beweist ein Gericlitsbrief

Ulrichs von Stubenbcrg vom 1. Februar 1438. In einer Fehde namlich

Ulrichs von Cilli und Stephans von Modruscli hat Jošt Fiirtenogkor,

Yasall der Cillier, die Areste Osel, die dem von Modrusch als Hauptmanne

von Kram gehorte, belagert. Dabei ivurden auch die herzoglichen Giiter

Landstrafi, dann die Dorfer Diibschendorf, Rann und Osterz gepliindert,

24 Palackv, Goseh. v. Bohmen III. 3. .326.

25 A. a. O. c. 55.
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Vieli und Habe weggefuhrt und die Eimvohner hart mitgenommcn; selbst

die Kirclie zu I)iibschendoL'f wurde ausgeraubt. Herzog Friedrich klagte

bei den Landleuten, und diese stellten mit den liorzoglichen Rathen audi

Ulrich von Stubenberg als Richter auf. Als auch beim dritten Termine

Fiirtenegker nicht erschienen war, wurde auf Verlangen des Herzoga das

Urtheil dahin gesprochen, dass der Landesfiirst das Redit habe, einen

friedbriichigen Unterthanen zu bestrafen, \venn er kbnne. Zwei Tage

darauf wurde auf dieselbe Weise Jdrg Gali, welcher sicli lici der Pliin-

derung der Dorfer besonders hervorgethan liatte, contumaciert 26 . — Das

Geschlecht der von Gali erfreute sich der besonderen Gunst seitens der

Cillier, \vie aus einer TJrkunde, ausgestellt vom Grafen Friedrich II. am

Set. Gilgentage 1439 zu Cilli, hervorgeht 27 . Darin belehnte er den

,,getrewen AVilhelm Gali von Gallenstein vnd seine erben Sinn vnd

Tochtern* mit mehreren Giitern in der Grafschaft Ortenburg bei Gallen¬

stein mit Ausschluss der Burg selbst, da „sninen tail an der veststen

sein vater selig Hainrichen Apfaltrer verkaufft bat.“ Wahrscheinlich ein

Bruder dieses Heinrich Apfaltrer, Georg, war herzoglicher Hauptmann

in Landstrafl und auch in die Cillier Fehde vervvickelt. Er beklagte sich

namlich beim Herzoge, dass sein Bruder, ein Diener der Cillier, auf

einer Dienstreise von Leuten aus dem Scblosso Cilli beraubt und er-

mordet worden sei; die Grafen sebiitzten aber noch immer den Morder.

Es bracb eine blutige Fehde zwischen Georg Apfaltrer und den Grafen

aus. Nach dem ATaffenstillstande unterstiitzten diese trotzdem die Feinde

jener und versorgten die Teste Sichenstein fleil.iig mit Kriegfmaterial.

Herzog Friedrich berief zur Schlichtung der leidigen Angelegenheit

Apfaltrer zu sich. Aber dieser berichtete in einem Schreiben vom

25. Februar 1439, er sei nicht gekommen, weil ilirn die Vorladung zu

spiit eingehandigt worden sei; zugleich beschuldig-te er die Cillier einer

neuen Gewaltthat. AViihrend er mit dem Herzoge in Jerusalem gewesen,

habe der cillische Burggraf zu Gurkfeld die herzogliche Schiffbriicke

zu Zirklach zerstort, die Schiffe nach Gurkfeld gefiihrt und die Lente

daselbst in Gewahrsam gelegt. In einem Schreiben vom 17. August d. J.

an den Herzog vertheidigte sicb Graf Friedrich gegen die Apfaltrer und

stellte sie nach der Aussage seines Unterthanen ATalther als Feinde des

Hauses liin 28.

ATenn auch einzelnes von diesen Streitigkeiten und Fehden auf

Rechnung der feindlich gesinnten Arasallen und Diener beider Parteien

zu schreiben ist, so war die Terbitterung zwischen dern herrschsuchtigen

Reichsfiirstengeschlechto und dem Landesherrn selbst so \veit gediehen,

dass der offene Kampf unmittelbar bevorstand. Den Anfang desselben

bezeichnet der Streit der Cillier mit Johannes Scholdermann, Bischof von

Gurk, dessen Schlosser die Grafen angriffen. Schon am 12. Februar d. J.

schrieb Kaiser Albrecht II. aus Breslau an den Bischof, dass er nach

seiner Heimkunft zu Pfingsten dessen Streit mit dem Grafen entseheiden

20 Climel, Mat. I. 1.

27 Das Original ist im Besitze der freiherrlichen Familie Gali; oine genaue Copie

beflndet sieh im Local-Museum in Cilli.

28 Georg Apfaltrer starb spiiter im Gefangnisse zu llelfenberg und seine beiden

Soline und ein Solin des Konrad Apfaltrer befanden sicli alldort bis 1457 in Gewahrsam.

(Orožen, Cel. Kron. S. 62. Chmel a. a O.)
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\verde 2!) . Diese wurden auch durch Scholdermanns friiheren Nebenbuhler,

Biscbof Laurenz von Lavant, aufgereizt, der sich zuriickgesetzt glaubte

imd klagte, dass ein mit Scholdermann durch den Herzog vermittelter

Tertrag nicht genau durchgefiihrt werde 30 . Thatsaclilicli begiinstigte Fried¬

rich V. den Gurker und unterstiitzte ihn, wie die Cillier Chronik erzahlt,

insgeheim mit Kriegsvolk. Der Kampf sclbst brach wohl erst nach

Albreclits II. Tode aus; denn jetzt Del bci den Cilliern eine gewisse

Scheu vor dem gestrcngen Reichsoberhaupte, bei dem Herzoge jede

Riicksicht auf die verwandtschaftlichen Beziehungen weg. Iliezu kam

das gespannte Terhaltnis zcvischen den Briidern Friedrich und Albrecht

\vegen der vormundschaftliehen Regierung in Tirol nach dem Tode des

Herzoga Friedrich IV. (1439). Ein Theil der Groben schloss sich Fried¬

rich, der andere, darunter auch die Cillier, Albrecht an.

„Graff Friederich von Cilli und grafi Ulrich,“ beginnt die Cillier

Chronik (a. a. O. S. 85) den blutigen Kricg zn erzahlen, „die ent-

sageten dem von Oesterreich mit aller ihrer macht; und desgleichen der

fiirst von Oesterreich ihn herwieder und griffcn zu beiden seiten mit

raub und mit brandt einander an.“ Die Cillier gewannen einen tiichtigen

Feldhauptmann in Johann Wittowetz, einem bohmischen Edelmanne, der,

\vie viole seinor Landsleute, nach dem Husitenkriege das Kriegshand-

werk als Soldnerhauptmann trieb, und den Graf Ulrich wahrscheinlich

sclion \vahrend der Statthalterschaft in Bohmen kennen gelernt liatte.

Der war gerade mit drči Rossen nach Cilli gekommen, und die Grafcn

nahmen ihn um gutes Geld in Dienst. F.iir scine tieue Dienstleistung

crhielt er spater das Schloss Greben in Krain, „das er mit dem schwert

gewan“, und Herrschaften und Gilden erblich. Nach des Vaters Tode

belehnte ihn Graf Ulrich II. auch mit dem Schlosse Sternberg in Karaten

auf Lebzeiten, und nach dessen Ilingange erliob ihn Kaiser Friedrich III.

zum Freiherrn von Sternberg und Grafen von Seger. Scine Gemahlin

war aus dem angesehenen Karntner Gesclilechte der Weispriacher 51 .

Nach Valvasor 32 „fiel Johann Wittowetz als Feldobrist des Matthias Cor-

vinus im Kampfo gegen die Tiirken boi der Belagerung von Sabaz 1492“

Der kiihne und kriegstuchtige Feldhauptmann der Cillier gieng

sofort auf einige Gurker Burgen los, „da sie den von Cilli zu nahend

lagen 33 .“ Die Anderburg, ostlich von Cilli, wurde berannt und „gantz

niedergebrochen,“ desgleichen Helfenberg, das dom Ritter Jošt von

Helfenberg gehorte, seinerzeit Gefangencvarter des Grafen Friedrich.

Dann schlug sich der Bohme vor die habsburgiseho Burg Plankenstein,

oberhalb des Frauenklosters Studenitz, weil Herzog Friedrich dem Bischofe

zu Hilfe gezogen war. Sie wurde genommen, doch aus Riicksicht fur

den Landesherrn nicht zerstort, sondern zuriickgegeben. Erkenstein bei

Ratscliach, das dem von Neidtperg (Nouperg) gehorte, nahm Wittovvetz

ebenso leicht \vie die Thiirme des Lindenecker bei AVeitenstein, der Gref-

lein bei Poltschach und der Schratt bei Neunburg an der Kanker, lauter

Anhanger des Ilerzogs und Bischofs. Diese Thiirme wurden theils ganz

zerstort, theils ausgebrannt. Da der Herzog die Sache zu \vcnig energisch

20 Chmel, Gtescli. Friodr. IV. I. 342.

30 Chmel, a. a. O. S. 292,

31 Cill. Chron. a. a. O.

32 Blire des Herz. Krain IV. S. 120.

33 Cill. Chron. a. a. O.
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betrieb, iiberdies durch anderes in Anspruch genommen wurde, gestaltete

sie sich fur die Cillier innner giinstiger. „Der hochgebohren fiirst von

Oesterreich moclit dem von Cilli tein geschloss nocli vesten angewinnen,

ibm, nocli den seinen, dann allein don markt genandt Laas SJ .“ Der erste

AngrifF, den die Herzoglichen, unterstutzt von den Istricrn und Adels-

borgern, machten, misslang ; den n als die Scliar zu Fub und Ross vor

die Mauern riickte, brach ein Ilaufe Cillischer aus den Thoren, todtete

eirien Tlieil, den andern schlug er in die Fliicht und nahm ilmen Panier

und AVaffen weg. Rach einiger Zeit kamen sie mit grbberer Macbt vor

den Markt und nahmen ihn ein ; doeh litten sie groben Schaden, selbst

einer der Fiihrcr, Christoph Flednitzer, wurde von einern Schuster des

Marktes getddtet. Run verbrannten sie Laas, „erbittert iiber den groben

Scliaden, welchen sie davor erlitten S5 .“ Radi der Cillier Chronik lieb

Graf Friedrich inzwischen die Burgen Hohenegg bei Cilli, Schonstein

und Katzenstein im Schallthale abbreclien, damit sie der Feind niclit als

Operationsbasis in unmittelbarer Rachbarschaft beniitzen konne. A s der

Kampf eine Zeit gewahrt, schickte Graf Friedrich nach der Chronik

seinen Feldhauptmann von Ivrepin (Krapina) aus gegen Rassenfub, das

deni Gurker gehorte ; es war bereits von gurkischen und osterreichischen

Soldnern besetzt. Untenvcgs erfuhr Witto\vetz, dass das Rassenfuber

Hofgesinde in einem AVeiher bei Reideck sorglos fische. Rasch riickte

er vor, um, wie Valvasor sagt, „die Fischende selbst zu fischen,“ und

machte einen groben Tlieil der AVehrlosen nieder. Inzwischen kam die

be\vaffnete Mannschaft aus dem Orte herbei; aucli sie wurde iibel zu-

gericlitet, selbst der Hauptmann Dirnbacher „wardt von einem '\Arossner

(Bosnier) hart durch einen wang geschlagen.“ Ein Tlieil derselben wurde

gefangen und in den Thurm an der Ivrepen gefiihrt, „darinn sie Zeit

genug gehabt, bey dreijahriger Gefangnib ihr Ungliick zu beklagen und

aus dem Thurm eine Gedult-Schule zu machen 36 .“

Bald darauf, am 2. Februar des Jahres 1440, wurde Herzog Fried¬

rich AT . zu Frankfurt einstimmig zum deutschen Konige gewahlt. So

bekam er es auch mit den AVirren im Reiche zu thun. In den Erb-

landern kam zur Cillier Fehde und schwierigen Tormundschaft in Tirol

die fatale Lage nach Albrechta II. Tode. Uber den nachgeborenen Prinzen

Ladislaus sollten nach des Araters Anordnung die Mutter Elisabeth und

der alteste Herzog des Ilauses, und das war eben Friedrich, Vormiinder

sein. Hiesen solite zur Seite stehen ein A^ormundschaftsrath, zusammen-

gestellt aus drei Ungarn und Bohmen, z\vei Osterreichern und einem

Vertreter der Stadt Prag, alle von den Landstanden govvahlt. Dagegen

beanspruchte Herzog Albrecht ArI., ivie in Tirol, einen Antheil an der

Regierung in Osterreich, beziehungsweise einen gleichen Antheil bei einer

Theilung. Iiberdies verlangte er von seinem Bruder die Zahlung der

aufgehauften Schulden. Damit verwarf Albrecht die auf AToranlassung

Albrechta Y. schon im Jahre 1430 abgesehlossene Hausordnung, gemab

welcher er keine Anrechte auf eine Theilung, Entschadigung und Schulden-

zahlung haben solite. Diesen Bruderzwist schiirten auf der Seite Albrechta

die Cillier.

34 Cill. Cliron. a. a. O. S. 87.

35 Valvasor a. a. O. 8. 337.

30 Valvasor a. a. O.
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Konig Friedrich lmtte seinem Miindel auch die Krone von Bohmen

und Ungarn zu erhalten and zu schiitzen. Hier war die Sache insoferne

selir schwierig geworden, als ein Theil der Magnaten die Koniginwitwe

Elisabeth bestimmt liatte, sich mit dem sechzehnjahrigen Jagellonen

Vladislav II. zu verloben, allcrdings vorbohaltlich der Rechte einos

etwaigen Erben. Dor Pole wurde aucb sclion ara 8. Marž 1440 zimi

Konige von Ungarn gewahlt. Die Cillier waren als ungarische Reichs-

nachbarone damit nicht einverstanden ; sie vertraten das Anrecht des in-

zwiscben geborenen Ladislaus und schadigten in ihrem Eifer ungarisches

Gebiet. Das golit aus einem Briefe Vladislava an Friedrich III. voin

12. Marž d. J. hervor, in welchem jener unter anderom fordert, dass die

Feindseligkeiten der Cillier eingestellt werden 87 . AVie kriiftig diese die

Sache des Hauses Habsburg in Ungarn forderten, zcigt die Belehnung

derselben mit Kozanicza an der Save sammt einer Insel in der Unna

und allem Zugehor fiir vorgestreckte Gelder am 10. Janner 1440 zu

Ofen. Graf Ulrich war ja in unmittelbarer Umgebung der Konigin Elisa¬

beth und hatte auf ihre Entschliisse den ersten Einlluss. So gescliah os

aucli, dass die von Krakau heimkehrenden ungarischen AVerber in Ge-

vvahrsain gesetzt wurden, als hiittcn sie ihr Mandat eigenmachtig iiber-

treten; thatsachlich handelte es sich um die Beschbnigung des Miss-

erfolges. Ulrich von Cilli leistete aucli zu StuhiveiBenburg am 15. Mai

fiir das Kind Ladislaus den Kronungseid und hielt die Stephanskrone,

welche kurz vorlier Helene Kottaner, die Kammerfrau Elisabeths, mit

einem ungarischen Edelmanne aus der Plintenburg (Vissehrad) entfiihrt

hatte, liber dom Haupte des Ncffen. „Nu het der edel grav von Zily

ain s\vert, das war dick beslagen mit silber vnd verguldet .... vnd

dasselb swert schvvankht er dem jungen kung, dali man sein gnad damit

solt ritter slalien. Da nu der edel kung auf dem guldeinen tuch gehalten

ward, da hielt grav Ulreich von Zily die heilig kron ob dem haupt vncz

dah man das amt gesang 3S.“ Zugleicli lief! der Graf durch Sold und

Beut.e suchende Ilusitenscharen die Bergstadte des westlichen Ungarns

und die Zips besetzen 89.

Audi die den Habsburgern feindliche Ilusitenpartei in Bohmen

sah sich trotz Erbrechtes und Vertrage um einen andern Konig um ;

zuniichst trug man die Krone dem Herzoge Albrecht von Baiern an,

der sie jcdoch aussehlug. Elisabeth wandte sich auch in dieser Sache

nicht an den koniglichen Vormund, welchen die Bohmen gleichfalls aus-

ersehen liatten, sondern auf den Rath der Cillier an den ungestiimen

Herzog Albrecht A7I. ; diesem iibertrug sie zugleich die Amrmundschaft

und Arerwesung in Ober- und Niederdsterreicli, dem unbestritteaen Erbe

ilires Sohnleins 40. In leteterem Bande tvaren rauberische Einfiille der

Ungarn und husitischer Beutemacher an der Tagesordnung, weil es

Friedrich III. sowohl an Thatkraft als auch an Geld mangelte. Die Ein-

kiinfte Innerosterreichs waren durch die Kampfe mit den Cilliern sehr

geschmalert worden; die Landstande Kiederosterreichs waren zu Zahlungen

bereit, doch scheint die Sache nicht betrieben worden zu sein, da zu

Ende des Jahres 1440 die alten Klagen iiber Rauber und Beutemacher

37 Kotlar, Analecta Tindob. II. p. 829.

38 Denkiviirdigkeiten der Helene Kottanerin, Beit. VIII. 45 ff.

39 Krones, Ilandbuch d. Gegcli. Osterr. II. 336.

40 Urkunde bei Kurz, Gescli. K. Friedrich IV I. 251 f.
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bestanden. Endlich erlangte auch hier die cillisch-albertinische Partei

Einfluss, wie aus der scharfen Antwort, welche dic Stande dem Konige

ain Landtage tom 17. April d. J. gaben, erhellt: Er moge den Zwist

mit seinem Bruder baldigst enden, denn ihr Zwist soi dem Lande und

Volke schadlicher als ein auswartiger Krieg. Audi \vurde damals iu

AVien das Geriicht ausgestreut, es seien von dem in der Burg aufgehauften

Schatze Ladislaus’ mehrere kostbare Stucke abhanden gekommen. Fried¬

rich drang sofort auf eine ITntersuehung durch die standische Commission;

die Landschaft lehnte sie jedoch ab und zog sich so einfach aus der

Gefalir, sich’s mit beiden Briidern zu verderben 41 .

Zu dieser Verwirrung und Drangsal kamen auch noeh die zer-

riitteten kirchlichen Verhaltnisse. Konig Friedrich hatte den ihm sehr

ge\M)geium Papst Eugen IV. anerkannt und die Schritte des Concils

zu Basel, das den Gegenpapst Felix V. aufstellte, durchaus niclit gebilligt.

Allein der Clerus Innerosterreichs war nach dem Beispiele der Diocesanen,

des Erzbischofs von Salzburg und Patriarchen von Aquileja, fur das

Concil, ebenso die beiden Osterreich, insbesondere die 'VViener Universitat.

Auch Elisabeth schloss sich auf Drangen des Herzoga Albrecht und der

Cillier dem Concile an. Zunachst gelang es dem Konige, bei dieser

Partei auf dem altgewohnten Wege der Verhandlung einiges zu erreichen.

Da die Koniginwitwe sehr -viel Geld brauchte, Herzog Albrecht aber in

bestandiger Geldverlegenheit sich befand und Graf Friedrich von Cilli

in solchen Saclien sehr vorsichtig, ja geizig war, so blieb jener nichts

anderes iibrig, als sich wieder mit dem ersten Vormunde abzufinden und

zu versohnen, \vas auch am 23. August zu Hainburg gescliah. Fried¬

rich III. hatte abermals die volle Gewa.lt liber Ladislaus Posthumus.

Der Bruder erhielt als Entschadigung mehrere Schlosser und Stiidto in

Osterreich, Steiermark und Karaten, zwei Fiinftel der innerosterreicliischen

Einkiinfte auf zwei Jahre und bare 10.000 ungarische Goldgulden, auf

dass er seine Schulden tilgen konne 42 . Mit den Cilliern unterhandelte

der Konig durch Vermittlung mehrerer osterreichischer und bohmischer

Edlon am minilidum Tage zu Hainburg, und es wurde ein Waffenstill-

stand bis 24. Juni 1441 abgeschlossen, in den auch der Bischof von

Gurk, die Grafen Stephau, Martin und Ivan von Modrusch, dann die

Vasallen Erasmus Steiner und Jobst Auer einbezogen wurden. Die

Kriegsgefangenen \vurden ausgeliefert und zur endgiltigen Priedens-

verhandlung eine Tagsatzung bestimmt, zu der es jedoch nicht kam.

Die am 24. Juni endende Waffeurulie wurde zunachst bis zum Michaeli-

tage und auf dem Landtage zu Set. Polten am 1. November bis April des

folgenden Jahres verlangert. Dienstag nach Michaeli iibergab der Bischof

Scholdermann dem Grafen Friedrich II. von Cilli die Burg Rohitsch als

Kriegsentschadigung. Trotz des Waffenstillstandes verfolgten die Cillier

die Vasallen Steiner, Auer und Lamberger, weil sie zum Landesherrn

Zuflucht genommen, wie aus einem Briefe des Grafen Friedrich an die

koniglichen Rathe vom 20. August und 3. September 1441 hervorgeht 43 .

Mit Friedrich III. stellten sie ein gutes Einvernehmen her ; Graf Ulrich

kam an den Hof und begleitete den Konig anfangs Marž 1442 mit den

11 Kotlar a. a. O. 811.

42 Urmmde bei Kurz a. a. O. Clmiel, Mat. I. II.

43 Clmiel a. a. O.
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Herzogen Albrecht, Sigmund und anderen Edlen z ur Kronung nach

Aachen 44 . — Doch bald gefielen Herzog Albrecht die Hamburger Ab-

machungen nicht mehr; er kehrte schon nach Ostern in die Erbliinder

zuriick, mit ihin Graf Ulrich. „Do wolt er die landt und fiirstenthum

mit seinem brudor theillen, und forderte an ihm seinen gleichen erb-

theil 45 .“ Strengstens verlangte Albrecht die Vormundschaft iiber Sigmund

von Tirol. Als der Landtag zu Krema auf diese Sache nicht eingieng,

schloss er mit den Grafen Friedrich und Ulrich von Cilli zu Forchten-

stein am 13. Mai ein offenes Schutz- und Trutzbiindnis. Schon in der

Einleitung zum Vertrage heitlt es, dass sich die Grafen dem Herzoge

Albrecht „willig erczaiget vnd erpoten habent in allen Sachen bey-

gestendig zu seyn.“ Dann gelobt der Herzog, „ob yemand die benanten

Graf Priderichen vnd Graf Ulrichen von Cilli an Iren Herschefften,

Geslossen, levten vnd giitern vnpillichen besweret, oder bekrieget, daz wir

In dann wider solich hilflich vnd beygcstontig sein sullen vnd wellen 40 .“

SchlieBlich verpfiichtete sich derselbe, den Cilliern zu helfen, wofern

Konig Friedrich III. nicht zugeben solite, dass ihre Streitigkeiten mit

ihm dem Ausspruche der Kurfiirsten und Piirsten des Reiches unter-

worfen werden, falls er sie zwingen wollte nachzugeben. Es handelte

sich liiebei vor allem um die Reichsfiirstemvurde der Cillier.

Die Verbiindeten schlugen los, ehe Friedrich zuriickkehrte. Mit

„ein michel volgk“ 47 zogen Herzog Albrecht und Graf Ulrich in Krain

ein und iiberrumpelten Krainburg. Darnach „schlugen sie sich fiir die

stadt Laibach, und lagen davor etlich zeit und arvvateten (bearbeiteten)

die mit grossem zug und buchsen und wolten die stadt genott haben 48 .“

Die Vertheidigung der Stadt fiihrte Ritter Georg Apfaltrer 49 , dessen Thurm

vor der Stadt die Peinde genommen und ausgebrannt hatten. Er hielt

sie solange, bis ein vom Konige geworbenes Soldnerheer unter Piihrung

des Ritters Hartmanu von Thurn herankam. Dieser war mit seinen

Scharen bei Cilli vorbeigekommen, ohne jedoch einen Angriff zu machen.

„Ob Sachsenfeldt bei dem steinern creutz“ stiehen die Soldner auf einen

Wagen, in dem „graff Priederich von Cilli ein theill seiner parschaft und

khlainat von Sannegk gen Cilli gesandt hett 50 ; die beutegierigen Sbklner

nahmen die „viell khlainat, gold, silber und gelt“ mit Jubel in Empfang

und theilten sie unter sich, dem begleitenden Yolke thaten sie jedoch

nichts zuleide. Die Verbiindeten fanden vor Laibach hartnackigen Wideiv

stand; deswegen „liessen sie von der Belagerung ah, ziindeten ibr Lager

an samt der umliegenden Landschaft“ 51 und „machten so ein gross sun-

wendtfeuer 52.“ Hernach riickten sie gegen Rudolfswert, \vahrend die

koniglichen Soldner, \velche die Stadt Krainburg zuriickerobert und des

Herzogs und Grafen Leute gefangen genommen hatten, vor Laibach

ankamen. Rudolfswert wurde berannt, doch „fanden sie die KuU nicht

44 Aeneas Silvius, Epist. 51.

46 Cill. Cliron. S. 88.

48 Kurz a. a. O. S. 253 f.

47 Cill. Cliron. S. 88.

48 Cill. Chron. a. a. O.

49 Er war spater des Grafen Ulrick „geweltiger hoffmeister"; Cill. Chron. a. a. O.

60 Cill. Chron. S. 90.

51 Valvasor IY. S. 839.

52 Cill. Chron. a. a. O.

2
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vveicher, als vorhin die Lavbachische, sondern bissen nur das GebiB

stumpf daran : denn die Stadt schlug den Sturm so ritterlich ab, dass

sie viel guter Leute davor verlohren 53 .“ Der Konig gab nach seiner

Riickkehr den Laibacliern fur ilire Treue und Tapferkeit „das rodt

■\vachs, also daz sy ihre stadtbriff mit rottem vvachs zu besiglen und zu

verbedschaiden haben 5 Audi Rudolfsvvert erhielt viele Freiheiten, alte

bestiitigt. Albrecht und die Cillier zogen in dieser Fehde den kiirzeren;

sie suchten eine Einigung mit dem Konige. „Er berief seinen Herrn

Bruder zu sich und gab ihm einen Yerweis, dass er die briiderlicho

Liebe so weit aus den Augen und sich wider Ihn so feindlich gesetzt

hatte. \Veil nun Jener solchen seinen Pehler erkennend um Yerzeihung

bat, nahm Er ihn medenim auf zu Gnaden, und setzte ihn \vieder ein

in sein Land 55 .“ Am 30. Marž 1443 wurde der Friede dahin abgeschlossen,

dass Friedrich die nachsten zwei .Tahre die viiterlichen Erblande in beider

Ramen regieren soli gegen dieZablung von 6000 Goldgulden in zwei

Raten. Albrecht behielt vvahrend dieser Zeit die Stadte und Schlosser

Judenburg, Leoben, Yoitsberg, "VVindischgraz, Bleiburg, Uibelbach, Mofl-

stein, Stolnik in der Stainz und Reustadt; die anderen Herrschaften

diesseits des Semmerings verblieben Friedrich. Jener wurde iiberdies als

Yerwalter der habsburgischen Besitzungen in Sch\vabcn eingesetzt, ver-

vvickelte sich jedoch bald in Handel mit den Schweizern 56 .

„Darnaeh wardt ein gantzer friedt zivischen Konig Friederich und

den edlen graffen von Cilli beschlossen und gemacht und wurden gantz

geaindt 57 .* Diese sahen vollends ein, dass ein andauerndes Zerwiirfnis

mit dem gekronten romischen Konige dem Hause wenig Yortheile bringen,

ja gefahrlich werden kann, umsomehr, als der Bundesgenosse zuriicktrat;

auch anderte der plotzliche Tod der armen, tief gekrankten Konigin

Elisabeth (24. December 1442) die Verhaltnisse wesentlich. Am 16. August

1443 wurde zu Wiener-Reustadt durch Yermittlung des Herzogs Hein-

rich von Baiern der Friede geschlossen. Alle \vahrend des Krieges er-

oberten Schlosser und Giiter sollen binnen sechs Wochen zuriickgegeben

werden. Friedrich versprach den Cilliern, gegen alle Feinde, Kirche und

Reich ausgenommen, jederzeit und iiberall beizustehen. Dann erhob er

sie neuerdings zu reichsunmittelbaren, gefiirsteten Grafen unter einer

Pon von 100 Pfund Goldes und gab ibnen das Recht, Miinzen zu schlagen,

ihre Bergwerke allein zu benutzen; zugleich befreite er sie von der

Yerpflichtung, personlich die Belehnung von dem Reiche zu empfangen.

Die Motivierung ist eine rein formelle und der Urkunde von 1436 ent-

nommen: weil sie namlich solche Dienste gegen die Bosnier, andere

Unglaubige und gegen die Tiirken geleistet. Anderseits erklaren die

Cillier dureh einen Revers, alle Klagen, die Leib, Ehre und fiirstliche

Wurde angehen, vor dem romischen Konige zu verantworten ; was die

Grafschaft Cilli selbst betrifft, so wurden die Bestimmungen der Erhebungs-

urkunde des Kaisers Karl IY. bestatigt. Die Verhaltnisse der Grafschaft

Ortenburg bleiben die alten. Klagen gegen solche Leute und Giiter, die

in den Gebieten der Herzoge von Osterreich liegen, sollen vor dem Landes-

53 Valvasor IV. 340.

64 Cill. Chron. S. 89.

56 Valvasor a. a. O.

60 Urk. bei Kurz a. a. O. S. 254.

67 Cill. Chron, S. 91.
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fiirsten oder seinem Hofrichter eingebracht werden; die Entscheidung

der Unterthanshandel hat nach altein Brauche zu gesohehen. — Hiedurch

blieben dio Gerechtsame Osterreichs gewahrt, und es vrurde ivenigstens

der Schein der landesfiirstlichen Hoheit gerettet, indem stillschweigend

die Erhebung der Cillier durch Kaiser Siegnnind als unzureichend erklart

vvurde. — Sodann wurde bestimmt, dass alle Streitigkeiten iiber Mautben,

Grenzen und Marktgerechtigkeiten, \vie sie aus den friiheren Zeiton bis

heute bestanden, wenn sie nicht giitlieli beigelegt werden konnen, der

Entscheidung von sechs Schiedsrichtern und im Falle der Nothwendig-

keit dem Ausspruche des zum Obmanne bestellten Herzogs Heinrich von

Baiern und Pfalzgrafen bei Rhein unterworfen werden sollen. Wer einen

Anspruch erheben will, muss es zwei Monate friiher dem anderen Theile

anzeigen. Merkwurdig ist endlich der bei dieser Gelegenheit zwischen den

Habsburgern und Cilliern abgeschlossene Erbvertrag. Konig Friedrich

sicherte diesen boi ganzlichem Aussterben des Ilauses Osterreich die

Nachfolge im osterreichischen Istrien, niimlich die Grafschaften Mitter-

burg, Mdttling mit dem Schlosse Mrichau, dann Rudolfswert in der

ivindischen Mark, Landstrafi, Tiiffer, Hohenegg, Sachsenfeld, "VVippach

und Adelsberg zu ; hingegen sollen beim Abgange des Mannesstammes

der Cillier die Graf- und Herrschaft Cilli, Ortenburg und Sternberg,

sowie alle ihre iibrigen Besitzungen im deutschen Lande und im heiligen

romischen Reiche zuerst der steirisch-tirolischen, und falls diese aus-

stiirbe, der osterreichischen Linie des Hauses Habsburg zufallen 58.

Dieser Erbvertrag zeigt die Klugheit der Cillier; denn sie erhielten

die Amvartschaft auf Herrschaften, auf die sie nicht das geringste Recht

besailen, vvahrend den Habsburgern etwas zugesichert wurde, das im

Falle der Hichtanerkennung der Reichsfiirsteniviirde ihnen als Lehens-

herrn sicher zufallen musste. Am 21. September wurde zu Graz das

„ewige“ Biindnis zwisehen dem Konige und Grafen wider alle Feinde

erneuert, mit Ausnahme der Kirche, des romischen Reiches und auf

Wunsch des letzteren, der ungarischen Krone. Jener versprach den vor-

sichtigen Cilliern, die Willebriefe der Kurfiirsten iiber die von ilirn vor-

genommene Erhebung, obgleich es nicht nothwendig war, zu beschaffen,

ebenso die Bestatigung des ihren Vorfahren von Karl IY. gegebenen

Briefes. Dafiir stellte Graf IJlrich den Revers aus, dass nach seinem und

seines Vaters Tode die Erben die Herzoge von Osterreich als „unsere

gniidige IJerrn 11 statt „unsere hohen Herrn“ ansprechen sollen; ihnen

selbst solite noch diese Ansprache gestattet sein 59. „Es wardt auch graff

Uliich des vorbenandten Konig Friedrich raht und diener und bey ihm

an seinem hoff etlich jahr 60 .“ Und Aeneas Silvius schrieb anfangs

October 1443 an den Cardinal Ludwig d’Allemand in Rom: Comes Ciliae

in gratiam reversus est regiam et omnia sunt undique plana 6 h Doch schon

am 11. December berichtet er an den koniglichen Kanzler Caspar Schlick:

Comes Ciliae stat in pace, sed non multum curat Regem. Es war eben

„dieser Friedens-SchluB nur glasern und nicht lange hernach wiederum

58 Chmel, Reg.-Nr. 1509, 1512, 1513, 1514, 1515 und 1519.

69 Clirnel, Reg.-Nr. 1131—32, 1533, 1534.

90 Cill. Chron., a. a. O.

61 Aust. 43.

2*



— 20 —

zersprungen 62 .“ Auch Herzog Albrecht wurde in den Rath des Konigs

anfgenommen.

So war einstvveilon der bose Streit zwischen dem Konige, der seine

landesfurstlichen Hoheitsrechte anfangs so nachdriicklich bchauptetc, und

don immer lioher strebenden, scblauen Reichsfiirsten zugunsten der letz-

teren beendet worden. Friedrich III. trachtete dieses machtige Geschlecht

zu gewinnen, da ihm Schwierigkeiten seitens der Eidgenossen und

Tiroler entstanden; zudem waren die ungarischen Angelegenheiten immer

schlimmer geworden. (Schluss folgt.)

62 Valvasor a. a. O., S. 3-10.

Druekberichtigung:

Seite 15, Zeile 8 soli es statt „Reiclisnachbarone“ „Reichsbarono“ heifien.



Nekrolog.

Karl Riedel.

Der arme Freund, dem wir jiingst das Geleite zur letzten Ruhe-

statte gaben, war am 5. November 1846 zu Johnsdorf in Mahren als

Solin unbemittelter Eltern geboren. Die Gjmnasialstudien begann er im

Jahre 1860 zu Briinn als Privatist, setzte sie daselbst als offcntlicher

Schiller bis 1865 fort und brachte sie 1867 in Olmiitz zum Abscbluss.

Im Ilorbst des letztgenannten Jahres bezog er die Wiener Universitat,

um classiscbe Pbilologio zu studieren ; daneben horte er aber auch Yor-

lesungen iiber deutsche Spracbe und Literatur, Philosophie und Geschichte.

Im October 1871 trat er an dem k. k. Gjmnasium in Znaim als Supplent

ein. ITier vermahlte er sich 1876 mit Marie, geb. Skalda. Dieser muster-

baften und durchaus gliicklichen Ehe entstammt ein Solin. Im April 1880

legte er die Lehramtspriifung fiir classische Philologie am ganzen Gym-

nasium ab, und am 20. August desselbon Jahres erfolgte seine Ernen-

nung zum wirklichen Lehrer am k. k. Gjmnasium in Yillach. 1884 be-

traute ibn der Gemeinde-Ausschuss dieses Stadtohens mit der Leitung

der damals eben errichteten hoheren Tochterschule — das beste Zeugnis

fiir das holie Ansehen, in dem Riedel in Yillach stand, und fiir die nicht

geringe Beliebtheit, deren er sich dort erfreute. Die Direction dieser

Anstalt fiihrte er bis 1886, bis sie wie.der aufgelassen wurde, weil nicht

genng zahlende Schiilerinnen sich gemeldet hatten. In den Jahren 1884

und 1885 brachte auch die „Karntner Allgemeine Zeitung“ je eine Reilie

von Aufsatzen „Uber hohere Madcpenausbildung iiberhaupt und die

Villacher hohere Madcheiischule insbesondere“ aus Riedels Feder, die

das Interesse des Publicums fiir diese Anstalt \vecken und steigern sollten.

Im September 1887 traf Riedel in unserem Stadtchen ein. Mit hohem

Ministerial-Erlass vom 31. August d. J. war namlich der Gymnasial-

Profossor Anton Mayr in Oilli an das Gjmnasium in Villacli versetzt

und unter einem Riedel aus Dienstesriicksichten an dessen Stelle dem

hiesigen Lehrkorper zugetheilt \vorden. Schon in Yillach hatte R. den

Keirn seiner Todeskrankheit in sich aufgenommen. Bei uns begann er

nun zu kr&nkeln, und es vergieng fast kein Tag, an dem er nicht von

heftigen Kopfschmerzen gequiilt wurde. Doch verrichtete er seine Berufs-

pflichten mit immer gleichcr Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit, ja, im

Janner 1888 verband or sich mit einem Wiener Collegen und Freunde

zur Herausgabe eines lateinischen Lese- und Ubungsbuches, zunachst fiir

die I. Classe, das den Anforderungen der neuen Instructionen vollkommen

gerecht werden solite. Kaum jedocli hatte er mit dieser Arbeit begonnen,

da brach die tuckische Krankheit — chronische Brighfsche Nierenkrank-

heit — plotzlich (am 3. Februar) mit solcher Heftigkeit iiber ihn lierein,

dass er langere Zeit zwischen Leben und Tod schwebte. Dann genas er

langsam sovveit, dass er zum Curgebrauche nach Radein sich begeben
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konnte. Aber weder dic Cur noch cin mehrw6chent]icher Aufenthalt in

der Heimat brachte dio ersehnte Genesung, und mit getauschter Iloff-

nung kehrte R. im August nacb Cilli zuriick. Mit Beginn des zvvciten

Scmesters 1888/9 war der ihm ertheilte einjahrige Urlaub abgelaufen.

R. nahm nun — ein Kranker, dem der Tod aus den Augen sah — seine

Lehrthatigkeit wieder auf und erfiillte noch 8 Wochen mit be\vunde-

rungswurdiger t)berwindung seine, allerdings verminderten Berufspflichten.

Kurz vor Ostern macbten asthmatische Anfiille dieser letzten Thatigkeit

ein Ende; am 5. Mai trat eine theihveise Lahmung cin, und am 14. Mai

erloste ilm der Tod von seinen Leiden. Das Leichenbegiingnis gab Zeugnis

von der allgemeinen Achtung und Sjmpathie, die sicli R. auch in Cilli

in der kurzen Zeit und als schon gebrochener Mann noch erworben. In

langem Zuge geleiteten die Lehrer und Schuler unserer Anstalt und zahl-

reicho Freunde den mit rielen prachtigen Kranzen und Schleifen ge-

schniuckten Sarg, und am offenen Grabe sprach der Gymnasialdirector

Herr P. Končnik, nachdem der Gymnasialchor ein angemessenes Lied

gesungen hatte, einen ebenso schonen und ehrenden, als lierzlichen und

ergreifenden Nachruf.

Karl Riedel hat sicli aus Armut und niedrigem Stande zu einer

geachteton Stolic emporgearbeitet, hat die kurze Lebenszeit getreu beniitzt

und als ecliter Lehrer stili und bescheiden gewirkt, um' Hunderten von

Sehiilern eine griindliche Bildung zu verschaffen, um als Burger und

Beamter, als Gatte und Mater allen seinen Pflichten gerecht zu werden

und den Seinigen einen geehrten Namen ohne Makel und Vorwurf zu

hinterlassen. Darum Ehre seineni Andenken !

Cilli, im Juni 1889.

A. Fietz.



8CHULNACHRICHTEN.

I. Lehrpersonale.

a) Veranderungen.

Es schieden a us:

1. Karl Riedel, le. k. Professor, gestorben am 14. Mai;

2. Franz Klein, Supplent, gieng an das k. k. Staatsgymnasium in Budweis.

b) Personalstand am Schlnsse des Sohuljahres.

a) Am Gymuasium : *

1. Peter Končnik, Director.

2. Johann Krušič, Senior, \Veltpriester und geistlicher Rath der Lavanter

Diiicese, Exhortator fiir das ganze Gymnasium, Professor, 1. Religion

I.—YII1., 16 St.

3. Michael Žolgar, Professor, 1. im 2. Sem. Slovenisch I., III., V.—VIII.

und in der 2. deutsclien Abtlieilung, im 1. Sem. aucli in der IV. Classe;

im 1. Sem. 17, im 2. Sem. 15 St.

4. Andreas Wretschko, Dr. der Philosophie, k. k. Bez.-Selnilinspector,

Professor, Ordinarius der VI. Ck, 1. Mathcmatik V, —VITI., Physik

VII. , VIII., 18 St.

5. Albert Fietz, Professor, Ordinarius der III. Cl., 1. Latein, Griechisch

111., Deutscli V., VIII., 17 St., Stenographie 2 St.

6. Johann P. Ploner, Professor, Ordinarius der VIII. Cl., k Latein VI.,

VIII. , Griechisch VII., 15 St., Gesang 4 St.

7. Anton Pischek, Professor, 1. im 2. Sem. Naturgescliichte, bzw. Physik

1., II., III., V., VI, Mathematik I., III., 16 St., im 1. Sem. aucli

Mathematik IV., 19 St.

8. Michael Knittl, Professor, 1. Geographie und Geschichte II., IV., V.,

VI., pbilos. Propadeutik VII., VIII., 19 St.

* Im 2. Semester war bis 6. Mai zur I. Cl. eine Parallele activiert.

An dieser lolirten :

Director Končnik: Geographie, 3 St.; Professor Pischek: Mathematik und

Naturgeschichte, 5 St.; Supplent P o to čili k: Latein und Deutsch, 12 St.; Professor

Ki e del lelirte als Ordinarius der IV. Cl. vom 13. Februar bis 13. April Latein und

Griechisch, 10 St.
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9. Andreas Gubo, Professor, Ordinarius dcr VII. C]., 1. Geographie und

Geschiehte L, III., YII., VIII.j Deutsch VI., VII., 18 St.

10. Anton Kosi, Professor, Ordinarius der II. Cl., 1. Latein und Deutsch

II., Griechisch VI., 17 St.

11. Johann LieBkounig, Professor, Ordinarius der L CL, 1. Latein und

Deutsch I., Griechisch V., 17 St.

12. Matthaus Kurz, wirklicher Gymnasiallehrer, Ordinarius der V. CL,

L Latein V., VII., Griechisch VIII., 10 St.

13. Engelbert Potočnik, Supplent, Ordinarius der IV. Cl., 1. Latein und

Griechisch IV., Deutsch III., IV., 10 St.

14. Blasius Matek, Supplent, 1. im 1. Sem. Mathematik II., Physik IV.,

Slovenisch II. und in der 1. deutschen Abth., 12 St., im 2. Sem.

auch Mathematik und Slovenisch IV., 17 St.

15. August Tisch, Nebenlehrer, Lehrer an der Landes-Biirgerschule, L

Turnen, 8 St.

10. August Fischer, Nebenlehrer, L Zeichnen, 6 St.

P) An der Vorbereitung-sclasse:

Director Končnik: im 1. Sem. Rechnen und Schonschreiben, G St.,

im 2. Sem. Rechnen, 4 St. ; Prof. Krušič : Religion, 2 St. ; Supplent

Matek : im 2. Sem. Schonschreiben, 2 St. ; Nobeni. Tisch : Turnen, 2 St.;

Nebenl. Fischer: Zeichnen, 2 St.; Volksschuldirector Josef Bobisut :

Deutsche Sprache, 12 St.

Simon Kranner, Schuldiener.

II. Lehrmittel.

a) Verfiigbare Geldmittel.

1. Cassarest.

2. Aufnahmstaxen.

3. Lehrmittelbeitrage.

4. Taxen fiir Zeugnisduplicate.

5. Interessen des Gymnasialfondes.

Zusammen

375 fl. 45 kr.

170 „ 10 „

32 1 „ — v

8 „ - „

7 3 v 00 d

950 H. 15 kr.

b) Zuwachs in den einzelnen Abtheilungen der Lehrmittelsammlungen,

1. IXi ivrlHliliotliek.

Custos: A. Fietz.

Ankaufe: Die osterreichisch-ungarische Monarchie in "VVort und

Bild. Auf Anregung und unter Mit\virkung Sr. k. u. k. Iloheit des

durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf begonnen, fortgesetzt
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unter dem Protectorate Ilirer k. u. k. I-Ioheit der durchlauchtigsten Frau

Kronprinzessin-Witwe Erzherzogin Stepbanie. — Freytag, Die Ahnen II.:

Das Nest der Zaunkonige. — Grimm, Die deutsche Heldensage. —

Sorgel, Ausgewahlte Reden dcs Demosthenes. — Bojesen-IIoffa, Hand-

buch der griechischen Antiquitaten. — Schmalz, Sallusti do bcllo Jugur-

thino liber. — Bojesen-IIoffa, Handbuoh der romischen Antiquitaten. —

Lutz, Das Bucb der Schmetterlinge. — Apih, Slovenci in 1848. leto. —

Požar, Letopis matice slovenske za 1888. — Marenzeller, Normalien

II. Band : Realschulen. — Neubauer und Diviš, Jahrbucb des hoheren

Unterrichtswesons in Osterreich. — Frick und Meior, Lebrproben und

Lelirgange. Forts. — Zeitschrift fur den deutscben Unterricht. — Meyers

Conversationslexikon, 4. Aufl., gegen Abgabe der entsprechenden Bande

von Brockhaus’ Lexikon, II. Aufl. Forts. — Germania. — Grimm,

Deutscbes Worterbuch. Forts. — Mittbeilungen des bistor. Tereines fur

Steiermark. Forts. — Miihlbacher, Mittbeilungen des Instituts fih’ oster-

reichische Gescbicbtsforscbung. — TTuber, Gescbicbte Osterreicbs. Forts. —

Umlauft, Deutsche Rundschau fiir Geograpbie und Statistik. — Ranke,

Weltgescbicbte. Forts. — Giesebrocht, Geschichte der deutscben Kaiser-

zeit, Forts. — Mittbeilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in

Wien. — Zeitschrift fiir das Realscbulwesen. — Die Natur. — Zeit¬

schrift fiir die osterreichischen Gynmasien. —■ Zeitschrift fiir das Gymnasial-

wesen. — Aus deutschen Lesebiicbern. Dicbtungen, erlautert fiir Schule

und Tlaus von R. und W. Dietlein, Gosche, Polack und Frick. Forts. —

Osterreichische Mittelscbule.

G e s c h e n k e : Tom boben k. k. Ministerium fiir Cultus und

Unterricht: Sitzungsbericbte der k. k. Akademie der Wissenschaften ;

Arcbiv fiir osterreichische Geschichte; Almanacli der k. k. Akademie der

AVissensohaften; Skofiz, Osterr. botanische Zeitschrift. — Tom hohen

k. k. steierrn. Landesschulrath: Rautter, Osterreichisches Staatslexikon. —

Tom lobi. Gabelsberger-Stenographen-Terein in Graz : Die Monatschrift

des Tereins. — A^om Gymnasialdirector Herrn P. Končnik: Ilartel,

Curtius und Kaegi. — Aron Frau Leschtina in Cilli: Scheller-Lunemann,

deutsch-lateinisches IIandlexikon; Callet, tables portatives de logarithmes;

Littrow, Populiire Astronomie. — Ton Fraulein K. ATilcher in Cilli:

Bartb, Livingstone; Oberlander, Australien ; Macaulay, Die Geschichte

Englands. — Tom Terleger Tempsky: Kral, 1’latonis Protagoras ; die

illustrierte A7olkshymrie; Scheindler, Lateinische Schulgrammatik; Steiner

und Scheindler, Lateinisches Lese- und Ubungsbuch. — ATon der ATer-

lagsbuchhandlung Pichlers AVitwe und Solin : ATallentin, Lehrbuch der

Physik. — Tom Terleger Tačlena : Mikcnda, Titi Livi ab urhe condita

libri I. et XXI. — Arom hiesigen Buchhandler Herrn F. Rasch : Iloff-

mann von Fallersleben, Uusere volksthiimlichen Lieder.
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Die Lehrerbibliothek ziihlt am Ende des Schuljahres 1888/89:

7522 Stiick.

3. §chiilei'bil>lio(hck.

Custos : M. Kurz.

A n k it u f e : Baumbach, Horand und Hilde, Truggold. — Frey-

tag, Ingo und Ingraban. — Rotliaug, Jugendbibliothek : Wendt, Herr

Walter von der Yogelweide. —- Zohrer, Der lotzto Ritter. — Groner,

Heldenthaten unserer Vorfahren, — Smolič, Das Buch von unserem

Kaiser, Charakterbilder aus der vaterliindisehen Geschichte. — Noe,

Die Reise in den Nasswald, Die Pionniere der Untenvelt, Am Hofe der

Babenberger. — Andrae, Griechische Heldensagen. — Rosegger, \Vald-

ferien. — Nieritz, Armenkaserne, Dor Arbeit Segen. — Hoffmanns

Jugendbibliothek, (3 Bdeli. —■ BaCler, Die Frithjof-Sage, Die Rolands-

Sage, Die Alexandersage. — Hebels auserwahlte Erzahlungen des rhein.

Hausfreundes. — Verne, Die Kinder des Capitiin Grant. — Hacklander,

Erzahlungen aus dem Morgenland. — Aus Kaiser Franz Josefs Jugendtagen,

Erinnerungen eines Altosterreichers. •— Deutscher Ilausschatz in Wort und

Bild. •— Khull, Die Geschichte des Skalden Egil Skallagriinsson. —

Weber, Dreizehnlinden, — Roth-Westermayer, Romische Geschichte. —

Umlauft, Die Liinder Osterreich - Ungarns, 15. Band. — Pournier,

Napoleon I., 2. Band. — Stare, Občna zgodovina. — Slovenske večernice

1888. — Tavčar, Slovenski pravnik, — Dolinar, Prihajač. — Zabavna

knjižnica IV. — Volčič, Življenje preblažene device in matere Marije VII.

— Šket, A. Janežičeva slovenska slovnica.

Geschenke: Des h. k. k. L.-Sch.-R. : Schatzkiistlein der Kunst.

— Der Verleger: Schulausgaben classischer Werke: Goethes Faust,

Reineko Fuchs. — Schiller, Die Verschwdrung des Fiesko. — Voss,

Luise. — Kleist, Prinz Friedrich von Homburg. — Moliere, Der

Geizige. — Graesers Jugendbibl. : Marchen von Hauff, I. — Guglia,

Friedrich von Gentz’ Ostorreichische Manifeste von 1809 — 1813. —

Rappold, Die an Gymnasien auswendig zu lernenden Gedichte. —

Lauczizky, Herodoti de bello Pers, lib. epit. — Jahn, Platons Laclies.

— Scheindler, Homeri Iliadis epit. ed. III. — Christ, Platons Apologie

u. Kriton. — \Votke, Demosthenes’ ausgewahlte Reden. — Ivornitzer,

Ciceros orat. pro Milone, pro Roscio Amerino, de officiis libri III. —

Nohl, Ciceronis pro Murena, pro Sulla, pro Archia orat. — Hoffmann,

Caesars comment. de bello civ, vol. II. — Paul, Caesars comment. de

bello civ. — Prammer, Caesars comment. de bello Gallico, Taciti ab

excessu divi Augusti, Germania. — Wallentin, Grundzuge der Natur-

lehre fiir die unteren Classen der Gymnasien. — Krist, Naturlehre fiir

die unteren Classen. — Žižka, Mineralogie. — Der Verfasser: Weixler,
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Tafeln der Quadratzahlen fiir alle ATurzeln von 1 —100,000. — Des

Lehrerhausvereins : Unser Kaiser 1848—1888. — Des Herrn Krančič in

Greis : Šket, Slovensko berilo.

Gegenvvartiger Stand : 2591 Stiick.

3. ticogiraiiliiscli-lii^toriscli« §auniiliuig;.

Custos : A. Guho.

A n k a u f e : Ilion von Dr. Scldiemann. — Physikalisch-statisliscber

Handatlas von Osterreich-Ungarn von Dr. J. Chavanne (1. 2. 3. Lief ).

Die osterreichisch-ungarische Monarcliie vom militar-geograph. Inst.

6 e s c h e n k e : Situationsplane von AVien, Triest und Prag, von

Fran Leschtina.

Gegenvvartiger Stand : AVandkarten 90, Atlanten 15, Erdgloben 2,

Himmelsgloben 1, Roliefkarten 3, Tellurium 1.

4. Miinzciisauifigšlsiug'.

Custos: A. Gubo.

Der Sammlung vvurden geschenkt: Tom Secundaner Hoppe 2 rom.

Kupfer- und 2 trirk. Silberiniinzen; vom Tertianer Kinzel R. 1 rom.

Kupfermiinze ; vom Tertianer Končan 2 rom. Kupfermiinzen ; vom Ter¬

tianer Lulek 1 rom. Silber- und 1 Bronzemiinzo; vom Tertianer Zirn-

gast 2 Kupfer-, 1 Denkmiinze und 5 Banco-Zettel; vom Quintaner Cul k

1 rom. Silbermiinze; vom Se.vtaner Grejan 1 Silbermiinze ; vom Sextaner

Janesch 1 Bronzemiinze.

Gegenvvartiger Stand: 1421 Geldmiinzen, 28 Denkmiinzen, dazu

Bracteate, Papiergeldscheine, Rechenpfennige und Spielmiinzen.

5. Mathciuatisdtc Lebriuittol.

Custos : Dr. A. Wretschiko.

Diese Sammlung erhielt keinen Zuvvachs und zahlt 42 Stiick.

O. l*liy$ikalisclics Cabiuet.

Custos: Dr. A. Wretschko.

Ankaufe: Apparat zum Nachvveise der gleichrnadigon Fortpflan-

zung des hydrostatischen Druckes, Saugpumpe mit Reservoir, Tvndalls

Apparat fiir die specifiscbe AViirme, Commutator nacli Ruhmkorff, Frank-

lins Zerlegetafel, Flugradchen von Metali, Rogels Spirale, Macbs Elektro-

skop, Inclinatorium und Declinatorium.

Der gegehwartige Stand ist folgender :

a) Zu den allgemeinen Eigenschaften der Korper und zur Mechanik

fester Korper 82 Stiick ; fl) zur Hydrostatik 29 Stiick ; v) zur Aero-
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statik und Aerodynamik 29 Stiick; S) zur Akustik 56 Stiick; s) zur

Warine 32 Stiick; ‘() zur Optik 103 Stiick; tj) zur Elektricitat und zuni

Magnetismus 132 Stiick; t>) zur Chemio 119 Stiick.

*. laturliistorisclies CalHiiot.

Custos : A. Piscnelc.

Ankaufe: MonschenfuR (skeletiert). - Fufl-Skelet von einern

Vielhufer. — Lusciola luscinin. — Platinblech. — Turmalinzange. —

Silbcr (natiirlich vorkommend). —• Mikroskopische Priiparate (Plut vom

Mensehen und von Thieren, zus. 3 St.)

G e s c li e n k o : Scolopendra morsitans, Scorpio europaeus, von

Friedl, Schiiler der YII. Cl. . Pinna squamosa, Calappa granulata,

Ecbinus esculentus, Spignathus acus, ein Blatt der Dattelpalme, Staub-

bliiten derselben Pflanze, von Netoliczka, Schiiler der II. Cl. —

Porenkoralle, von Zangger, Schiiler der VI. Classe. — Loxia oryzivora,

von Kerni Franz Herzmann. — Fringilla coelebs, ein Nest dieses

Vogels, von Herrn Lehrer Kokot. — Kant ciner Ringelnalter, von Libisch,

Schiiler der II. Cl. — Pinna squaniosa, von Mačk, Schiiler der VI. Cl. —

Zwei Ilornschvvamme aus deni adriatischen Meere, von Reitter, Schiiler

der IV. Cl. — Lacerta vitidis, von Knittl, Schiiler der II. Cl. — Triton

cristatus, von Lulek, Schiiler der III. Cl. — Ein Iliihnergeier-Ei, von

Herrn Riipschl. — Ein Bergkrystall, von Ledinegg, Schiiler der VIII. Cl.

Gegemvartiger Stand der Samnilung :

y.) Zoologisehe Abtheilung 6256 Stiick. — ji) Botanische 5505 Stiick.

— v) Mineralogische 3073 Stiick. — d) Krystallmodelle 209 Stiick. —

s) Apparate und Priiparate 171 Stiick. — 'Q Naturhistorische Bilder-

werke 21 Stiick.

§. L(‘hrinltd‘l fiii* «lon Kciclioiiiintci riclit.

Custos : A. Fischer.

Ankaufe: Teirich, eingelegte Marmor-Ornaraente, 25 Bliitter.

G e s c h e n k e : Kreidezeichnungen (Kopfe), 5 Bliitter, von Frau

Leschtina.

Die Gesammtzahl der Lehrmittel betragt:

a) Ornamentale Vorlagen 1242 St.; fi) tigurale Vorlagen 287 St.;

y) diverse andere Vorlagen 613 St.; d) perspectivische Apparate 7 St.;

s) Drahtmodelle 16 St.; ‘Q Holz- und Pappmodelle 28 St.; r,) Gips-

abgiisse 81 St.; tt) Hilfsmittel 25 St.
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f>. 14‘Iii'iiiittel fiir deii CiIriiiui^imtciTiclit.

Cvstos : J. Ploner.

Ankaufe: Wiltberger, lat. Messe fiir Mannorchor. — Hanisoh,

Messe fiir 2 Singst. und Orgel. — Groiss, Messe fiir 1 Singst. und Orgel.

— Festprogramm des Lelirerhausvereines Wien (2 Clidre). — II. Pfeil,

2 Mannerchore.

G e s o h e n k : Yom Sextaner Karl IIuminer : Nessler, AVanderers

Nachtlied.

Gegenwartiger Stand :

Lehrmittel fiir den theoretischen Unterrioht: 12 Nummern ; kircli-

liche Gesange : 144Nummern; Gesiinge woltlichen Charaktcrs : 31 Knm-

niern ; Verscliiedenes : 7 Numrnern ; zusammen : 194 Numrnern.

III. Unterstiitzungen.

a) Stipendien,

(Nach dem Stande vom 20. Juni.)
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b) Gymnasial-Unterstutziingsverein.

Der Vereinsausschuss besteht aus folgenden Herren : Gymnasial-

Directoi' P. Končnik, Vorstand ; Prof. A. Fietz, Prof. A. Gubo, Landes-

gericlitsrath L. Jordan, Prof. J. Krušič, Cassier, Eisenhiindlor Josef

Rakusch, Advocat Dr. Stepischnegg. Ersatzmanner sind die Herren Pro-

fessoren : Kurz, Ploner, Pischek.

Laut, des in der Generalversammlung voin 23. Juni d. J. vorge-

tragenen Rechenschaftsberichtes betragt das Vereinsvermdgen gegenwartig

2322 fl. 47 kr. und ist theils in der Cillior Stadtsparcasse, theils in

Staatslosen angelegt.

In Barem waren am Schlusso des Vereinsjahres 1888 vorlianden

71 fl. 80 kr., welche mit der Einnahme des Jabres 1889 per 266 fl. 90 kr.

die Summe von 338 fl. 70 kr. ergeben.

Diesc wurde in folgender "NVeise venvendet:

Fiir angekaufte Schulbiicber. 59 fl. 57 kr.

„ Beschuhung. 165 „ — „

„ Bekleidung. 59 „ — „

„ Unterstiitzungen in Barom. 11 „ — „

„ diverse Ausgaben (Medicamente, Inserate). 2 n 23 „

DemYereinsdiener. 10 „ — „

Zusammen 306 fl. 80 kr.

Demnach bleibt fiir das Schuljahr 1889/90 ein Cassarest von 31 fl. 90 kr.

An Biichern wurden 397 Bande 119 Schiilern aller Classen zur

Beniitzung iiberlassen. AuBerdeni erliielten viele Scliiiler Unterstiitzungen

tlieils durcb Kosttago — der Verein ^Dijaška kuhinja* gewahrte z. B.

wochentlich 100 Freitische — theils in anderer Weiso.

Zu lebhaftem Danke sind mehrere Studierende den hiesigen Herren

Arzten fiir unentgeltliche ITilfeleistung in Krankheitsfallen verpflichtet.

Verzeichnis der Spender.
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„ Lulek, k. k. Landesgerichts-

ratk. „ 2.—

„ Mačk von, Oberingenieur . . . „ 1.—

,, Alareck, Apothekar. „ 1.—

„ Matek, k. k. suppl. Gymn-

Lelirer. „ 1-—

„ Alathes, Brauhausbesitzer . . . „ 1.—

Se. Hochvviirden Herr Mikaš,

Dechant. » 2.—

Herr Musi, Obinann der Bezirks-

Tertretung Franz. „ 1.—

„ Nadeniczek, Ingenieur.,. 1.—

„ Negri, Gutsbesitzer. 5.—

„ Dr. Netoliczka, k. k. Bezirks-

hauptmann. „ 3.

Se. Bxeellenz Dr. Jak. Maximilian

Stopischnegg, Sr. Majestat

wirklicher geheimer Bath,

Fiirstbischof von Lavant eto. „ 20.—

Herr Dr. Stepiscknegg, Advocat . . „ 3.—

„ Stiger, Kaufmann. „ 2.—

„ Tisch, Gymn.-Turnlehrer ... „ 2.—

„ Toplak, k. k. Gerichtshof-

adjunct. „ 1.—

„ Traun, Kaufmann. „ 2.

„ Ulčar, k. k. Laudesgerichts-

ralh. „ 2.—

„ Ulrich, k. k. Notar. „ 2,—

Frau Togrinz, k. k. Statthalterei*

beamtens-AYitwe. „ L—-

Herr AVajda, k. k. Bezirkssecretiir „ 1.—
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Herr Vanibrechtsammer, Haugbo- Se. Hochrvurden A R. v. AVretschko,

Fur die dem Gymnasium und dessen Schiilern zugewendeten Gesehenke

und Gaben spricht die Direction allen Freunden und Gonnern der Anstalt,

sovvie allen Wohlthatern der studierenden Jugend den warmsten Dank

in der verbindlichsten Weise aus.

IV. Unterricht.

a) Lehrplan.

Der Lehrplan vom 26. Mai 1884 \vurde mit jenen abandernden

Bestimmungen zur Durchfulirung gebracht, \velche die hohen Ministerial-

Erliisse vom 26. Juni 1886, Z. 11.363 und 2. Mai 1887, Z. 8752 auf-

gestellt hatten.

b) Absolvierte Lectiire.

1. L a t e i n.

IIT. Classe: Curtius, Memorab. Alex. M., I., IV., VI., VIII., IX., XII.,

XVII., XXVI. Corn. Nepos: Milt., Them., Arist., Epam.,

Pelop.

IV. „ : Caesar, de bello Gallico I., IV. Rožek, Chrestomathie aus

lat. Dichtern: A. I. vv. 1—29; II. Nr. 92, 93; III. 76,

77, 78, 91, 92; V. 1, 3, 4, 7, 12, 16, 24, 26, 28, 32, 37.

V. „ : Livius, I., XXII. 1—20; Ovid (Ausgabe Sedlmayer) Met.

3, 11, 17, 19, 23; Past. 9, 13. Privatlectiire: Nr. 21.

VI. „ : Sallust, Jugurtha; Cicero, or. in Catil. I.; Vergil, Eclog. V.,

Georg. IV. 110—356, Aen. I, Privatlectiire: Caesar,

beli. civ., III. 1—21.

VII. „ : Cicero, de imp. Cn. Pomp., pro Ligario, pro Deiotaro,

Laelius; Vergil, Aen. II., IV. Privatlectiire: Cicero, pro

Arch.

: Tacitus, Germ. 1—27, Ann. I.; Horat., Oden I. 2, 7, 10,

22, 23, II. 2, 3, 10, 15, 18, 20, III. 3, 13, 21, 24, 30,

IV. 3, 7, Epod. 2, 7, Sat. I. 6, II. 2, Epist I. 1, 6.

VIII.
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2) G r i e c h i s c h.

V. Classe : Ilias J, vv, 1—51, vv. 317—328.

VI. „ : Ilias XVIII, 40—54, 311—328; Herodot VI. 76, 77.

VIL „ : Demosthenes, 3. olynth. Rede, §. 1. 2.; Odyss., VITI.

v. 44—71.

VIII. „ : Apologie, c. 16; Antigone, vv. 332—376, 781—801.

3) D e u t s c h.

V. Classe : Zu den im Canon enthaltenen kamen : Goethe: Der Fischer ;

Schiller: Der Handschuh, Pegasus im Joche, Lied des

Fischerknaben, Lied des Hirten, Lied des Alpen-

jagers, Punschlied, Die Sanger der Vonvelt; Heine :

Belsazer, Die Lorelei. Aufiordem wurden einige in

friiheren Jahren memorierte Gedichte von Schiller

wiederholt, und trugen einzelne Schiller noch ein oder

mehrere andere Gedichte von Schiller vor.

VI. „ : Aufier dem Canon : Messias IV., 25—75 ; Schiller : Der

Ring des Polvkrates, Die Biirgschaft, Der Handschuh,

Der Taucher, Der Kainpf mit dem Drachen, Der

Gang nach dem Eisenhammer, Das verschleierte Bild

zu Sais, Das eleusis'che Fest, Der Jiingling am Bache,

Die Theilung der Erde.

VIL „ AuBer dem Canon: Aus „Cid“ ; Goethe: Erlkonig, Der Fi¬

scher, Der Sanger, Mignon, Gesang der Geister iiber

den AVassern, Johanna Sebus, Der Schatzgraber;

Schiller: An die Freude, Das verschleierte Bild zu

Sais, Hero und Leander, Kassandra, Das Reiterlied

aus „AVallensteins Lager", Alonolog aus „AValIen-

steins. Tod“ I. 4.

VIII. „ : Das Lied von der Glocke, dann einzelne Stellen aus Schil-

lers Jungfrau von Orleans und der Braut von Ales-

sina, ferner aus Goethcs Faust I. und Hermann und

Dorothea.

d) Themen.

1) Zu den deutschen Aufsatzen im Obergymnasium.

V. Classe.

1. Ferro nocentius aurum. (Ovid. Chrie.) 2. „Erlkonig“ von Goethe

und nErlkonigs Tochteru von Herder. (Arergleichende Gegeniiberstellung.)

3. Nutzen der AViilder. 4. Krieg und Gewitter. (Vergleichung.) 5. Vor-

ziige des Fufireiscns. 6. Die Schlacht bei Kunaxa. (Nach Nenophons
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Anabasis.) 7. „Das Gliick von Edenhall“ von Uhland und „Belsazer“

von Heine. (Vergleichende Gegeniiberstellung.) 8. Nur Beharrung fiihrt

zum Ziel. (Schiller. Chrie.) 9. Inwiefern ist „Der Handsclmh* von

Schiller ein (Nach- und Gegenstiick zn desselben Dichters „Taucher“ ?

10. Labor non onus, sed beneficiran. 11. Deucalion und Pyrrha. (Nach

Ovids Metam.) 12. Ans Vaterland, ans theure, schliefi dich an, Das

halte fest mit deinem ganzen Herzen (Schiller.) 13. Philemon und

Baucis. (Nach Ovid.) 14. ’'ApwTov u§wp. (Pindar.)

A, Fietz.

VI. Classe.

1. Fortes fortuna adiuvat. (Chrie.) 2. Inwiefern unterscheidet sich

die nordische Gestaltung der Nibelungensage von der deutschen? 3. Die

Bedeutnng der Strorne ffir die Cultur. 4. Bestechliclikeit der romischen

Optimalen zur Zeit Jugurthas, durch Beispiele erlautert nach Sallust.

5. Die AValdmfihle (Schilderung.) 6. Culturbild des heroischen Zeitalters

nach Homer. (II. XYII1.) 7. Die Anfiinge des deutschen Drarnas.

8. „Auf, und waffne dich mit der AVeisheit! — Denn, Jiingling, die

Blurne verbluht! u (Klopstock. Chrie.) 9. Tnhalt des I. Gesanges aus

„Oberon“. 10. Die A^ortheile der Fufireise. 11. Die Fabel in „Miss

Sara Sampson*. 12. Das spartanisehe Konigthurn nach Herodot VI.

13. Die Ekposition in „Emilia Galotti“. 14. In welcher AVeise sink.en,

heben und erfullen sich die Iloffnungen Minnas von Barnhelm ?

VII. Classe.

1. „ Studia rebus adversis perfugiutn ac solatium praebent*. 2. In-

wiefern bevvahrheitet sich in „Gotz von Berlichingen* der Spruch: AVie

der Herr, so der Knecht? 3. Die Licht- und Schattenseiten des Stadt-

lebens. 4. Ciceros Feldherrnideal nach der Rede : de imperio Cn. Pom¬

peji. 5. Egmont, Alba, Vansen. (Yergl. Charakteristik.) 6. Der Ruhm

der Ahnen ist ein Hort der Enkel. 7. Die Expositiou aus Goethes „Iphi-

genie auf Tauris“. 8. Goethes „Iphigeuie“, ein Ideal schoner Mensch-

lichkeit. 9. Inwiefern ist das Trauerspiel „Fiesko“ „ein grofies Ganzes

des wirkenden und gestiirzten Ehrgeizes* P 10. „Alle zieht das Ilerz zum

Araterland“. (Don Carlos I., 3. — Chrie.) 11. Priamus’ Tod nach Aen. II.

12. Imviefern bilden „AVallensteins Lager* und „Die Piccolomini* ein

Ganzes? 13. AVodurch wird AVallenstein zum Yerrathe gedriingt? 14. Die

tragisclien Affecte in „Maria Stuart*.

Vortrage: Exposition und Schrirzung des Knotens in „Gotz

von Berlichingen*. — Peripetie und Katastrophe in „Gotz von Berli-

chingen*. —* „Gbtz von Berlichingen* und „Minna von Barnhelm*. —

„Gotz von Berlichingen*, ein AVork des Sturmes und Dranges. Uber

AVanderungen und Fahrten der Yolker und deren politischer und cultu-

3*
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reller Einfluss. — Die reformatorische Bewegung bis Luther. — Hand¬

lung und Charaktere in »Laune des Verliebten". — Gang der Handlung

in »Die Mitschuldigen". — Handlung und Charaktere in »Stella". — Ist

Clavigo veraehtlich? — Abschied eines Kriegers von der Heimat. —

Heimkehr eines Kriegers. — Die Schiirzung des dramatischen Knotons

in »Egmont". — Die Peripetie. in »Egmont". — Das niederliindische

Volk in »Egmont". — Goethes „Egmont", verglichen mit dem historischen

bei Schiller. — Das Zeitalter Ludwigs XIV. a) betreffs der inneren,

p) betreffs der aufleren Verhaltnisse. — Die Schiirzung des Knotens in

„Iphigenie auf Tauris". — Peripetie und Ausgang in „Iphigenie auf

Tauris“. — Karl Hoor und Gotz von Berlichingen. — Orestes und Py-

lades. — AVarum erregten ,,Die Rauber" bei den Zeitgenossen solches

Interesse? — Kleine Ursachen, grobe AVirkungen. — Bedeutung der

AValder fiir die Cultur. — AVodurch erscheint Pieskos Fali gerechtfertigt f

— Die Elemente des Sturmes und Dranges in „Fiesko“. —• Ursachen

des Verfalls der Macht Frankreichs im 18. Jahrhundert. — Die Auf-

klarung und ihre Bedeutung in politiseher und literarischer Hinsicht. —

Mitleid und Furcht in „Kabale und Liebe“. — Beziehungen zvvischen

„Kabale und Liebe" und Lessings und Goethes Dramen. — Marquis

Posa. — Alba in „Egmont“ und „Don Carlos". — Krisis und Peripetie

in „Don Carlos". — Der Aufstand der Niederlande in „Egmont“ und

„Don Carlos". — Der AVachtmeister in „AVallensteins Lager" und „Minna

von Barnhelm". — Charakteristik der Piccolomini". — AVelche Umstande

forderten Napoleons I. Emporkommen ?

VIII. Classe.

1. a) Die Schilderung der Vertriebenen durch den Apotheker und

Hermann. (Vergleichung nach Goethes „Hermann und Dorothea.“)

(3) AVelche Charakterziige offenbart der Gastwirt im 1. Gesange von

Goethes »Hermann und Dorothea" ? 2. Dass wir Henschen nur sind,

der Gedanke beuge das Haupt dir. Doch dass Menschen w sind, richte

dich freudig empor. (Feuchtersleben.) 3. Aus welchen verschiedenen

Griinden wird AVallenstein von seinen Anhiingern verlassen ? (Nach

Schillers AVallenstein.) 4. Euch, ihr Gotter, gehoret der Kaufmann.

Giiter zu suchen Geht er; doch an sein Schiff kniipfet das Gute sich an.

(Schiller.) 5. AVeshalb ist Italien fiir so viele ein Land der Sehnsucht ?

6. Die Schuld und Siihne der Jungfrau von Orleans. (Nach Schiller.)

7. AVie und warum unterscheidet sich die Laokoongruppe der rhodischen

Kiinstler von der Erzahlnng Vergils ? (Nach Lessings „Laokoon“.)

8. Mit welchem Rechte kanu Schillers »Jungfrau von Orleans" eine

romantische Tragodie genannt werden ? 9. Nicht in die ferne Zeit ver-

liere dich, den Augenblick ergreife, der ist dein. (Chrie.) 10. Der
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Mensch greift durch seine Culturarbeit in alle geographischen Verhalt-

nisse andernd und umgestaltend ein. 11. Eimvirkung des Menschen auf

die Pflanzen- und Thierwelt. 12. Antigone. (Charakterscbilderung nach

Sophokles.) 13. Die Kampfspiele der Griechen und die Turniere des

Mittelalters. (Vergleichung.) 14. Maturitatspriifungsarbeit.

Vortrage: 1. Die Charaktere in Goethes »Hermann und Do-

rotheaV 2. Die Soldatencbaraktere in »Wallensteins Lager“ ven Schiller.

3. Wallenstein. (Charakteristik nach Schillers W.) 4. Die beiden Pic-

colomini. (Charakteristik nach Schillers Wall.) 5. Die Generale in

Schillers Wallenstein. 6. „Wallensteins Lager“, »die Piecolomini“ und

»Wallensteins Tod“ — das Verhaltnis dieser Stiicke zu einander und

inwiefern man dieselben eine Trilogie nennen kann. 7. Der Zustand

Frankreichs vor dem Auftreten der Jungfrau von Orleans. (Nach Schil¬

lers »Jungfrau v. 0.“) 8. Vorfabel und Fabel in Schillers »Braut ven

Messina“. 9. Die antiken Elemente in Schillers »Braut von Messina 11 .

10. Die beiden Leonoren in Goethes „Torquato Tasso“. (Vergleichende

Charakteristik.)

A. Fietz.

2) Zu den slovenischen Aufsatzen im Obe rgy m naši um.

V. Classe.

1. Važnejši dogodki v mojih počitnicah. 2. Jesenska podoba narave.

3. Znakovi narodnih pravljic. 4. Zimske zabave. 5. Početek Rima po

Liviju. 6. Običaji na kmetih v božični osmini. 7. Narodna pravljica iz

domačega kraja. 8. Moj rojstni kraj. 9. Vojska med volkom in psom,

po pesmi. 10. Znamenja pomladi. 11. Sporočilo prijatelju o velikonočnih

praznikih. 12. Svetopolkova oporoka, po pesmi. 13. Slovesni shod v naši

cerkvi. 14. Povodenj.

VI. Classe.

1. Mesec podoba našega življenja. 2. Razvalina celjskega gradu.

3, Navada je železna srajca. 4. Vernih duš dan na mirodvoru. 5. Dobre

knjige so najboljša tovaršija. 6. Ne siromaštvo, ampak lenoba je sramota,

hrija. 7. Misli v pesmi »Vojaška“. 8. Po delu plačilo. 9. Odkod prihaja

Prešernovo hrepenenje po domači vasi? 10. Sloga jači, nesloga tlači.

11. Razlike med življenjem v mestih in na kmetih. 12. Sedanja sredstva

za občevanje. 13. »Nova pisarija 11 po obliki, vsebini in namenu. 14. Zakon

natore je tak, da iz malega rase veliko. 15. Modrijan hrepeni po samoti,

nevednež pa po društvu.

VII. Classe.

1. Načrt za delovanje v prihodnjem šolskem letu. 2. Tempora

mutantur et nos mutamur in illis. 3. Gomila uči človeka živeti iii umreti.

4. Dobri in slabi nasledki vojsk. 5. Ravbar osrčuje svoje vojake pod
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Siskom, govor. fi. Oralo in meč. 7. Važnost mornarstva. 8. Človek se

sodi po tovaršiji. 9. Važnost papirja za omiko in obrtnijo. 10. Stanovit¬

nost nas vodi do zmage, govor. 11. Močna vez na dom človeka veže.

12. Popotovanje, bratje, je naše življenje. 13. Raznovrstna korist vode

14. Spremembe na zemlji.

VIII. Classe.

1. Poezija blaži človeka. 2. Nitimur in vetitum semper cupimusque

negata. 3. Odprta noč in dan so groba vrata. 4. Važnost uljudnega ob¬

našanja. 5. Nada je človeku najzvestejša spremljevalka v življenji. 6. Govor

šolskega vodja pri otvoritvi nove šole. 7. Misli na konec pri vsem, kar

počneš. 8. Pomen gesla: Viribus unitis. 9. Tiha voda dela globoke rove.

10. Nil sine magno — Vita labore mortalibus dedit. Hor. 11. Atene in

Rim po svoji kulturni važnosti. 12. Dob na en mali ne pade, govor.

13. Kar vredno po pravici je zavida — Na zadovoljnost se edina zida,

Žemlja. 14. Važnost narodnega slovstva. 15. Z Bogom ! govor pri odhodu

iz gimnazije.

Za vaje v govoru so si v 7. in 8. razredu izbrali učenci še sledeče

predmete : Očetovi opomini odhajajočemu sinu. Posnemajmo Slomšeka v

marljivem delovanji za omiko in blagor ! Kolumb osrčuje boječe mornarje.

Delo kinči človeka. Ob koncu šolskega leta. Cas beži. Pravi prijatelj je

človeku velika dobrota. Nabirajmo skrbno duševne zaklade našega naroda!

Spominjajmo se slavnih prednikov! Jurčič, zgled marljivosti. Razvoj

slovenskega slovstva od prvih časov do sedanje dobe. Zasluge cesarice

Marije Terezije za avstrijsko državo.

K Žolgar.

e) Lehrbucher.

Im kiinftigen Seli ulj ali i'e 1889/90 werden folgende Lehrbucher in Verwendung

kommen:

Reljgion : I. Cl. : Regensbuvger Katechismus, 35. Auft — II. Gl.: Fischer, Liturgik,

9.—7. Aufl. — III. Cl.: Fischer, GeSchichte der Offenbarung des alten Bundes 5.—3. Aufl.

— IV. Cl : Fischer, Geschichte der Offenbarung des neuen Bundes, 5. -4. Aufl — V. Cl.:

IVappler, Lehrbuch, I. Thl , 7.- 5. Aufl. — VI. Cl.: \V app lev, II. Thl., 6.—3. Aufl. —

VII. Cl : VVappler, III. Thl., 5 —3. Aufl. — Vlil Cl.: Kaltner, Kirchengeschiehte.

Latein : I—VII. Cl.: Schultz, Kleine lateinische Sprachlehre, 20.—18. Aufl. —

VIII. Cl. : Schmidt, Schulgrammatik, 6.—5. Aufl.

Ubttngsbucher : I. Cl.: lložek, Lateinisches Lesebucli, I. Thl., 8. Aufl. - II. Cl :

Rožek, Lateinisches Lesebucli, II. Thl., P. Aufl. — III. und IV. Cl.: Rožek, Beispiel-

und Aufgabensannnlung, I. bzvv. II. Thl. — V. und VI Cl : Hauler, 4.—2. Aufl. —

VII. und VIII. Cl : Hauler, 3.—2. Aufl.

Autoren: III. Cl.: Memorabilia Alexandri H. von Schmidt-Gehlen, 5 —3. Aufl —

IV. Cl. : Caesar de bello Gallico von Prammer; Rožek, Chrestomathie aus lateinischen

Dichtern, 4. Aufl. — V. Cl.: Livii a. u. c. libri 1, 2, 21, 22, odd. Zingerle, 2.— 1. Aufl. ;

Ovidii carmina selecta von Sedhnayer, 4. Aufl. mit Ausschluss der friilieren. —

VI. Cl : Sallusti beli. Catilinae von Sclieindler; Vergilii Aeneidos epitome, editio retraetata,
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von Hoffmani); Caesar de bello eivili; Cieeros 1. Rode gegen Catilina, von Kohl. —

V TI. Čl. : Vergil, wio in der VI. Cl.; Ciceronis orr. selectae, von Nolil, Heft 1, 4, 5

(pro Archia, pro Milono, pro Roseio Amerino); Ciceronis Cato maior, von Sohiche. —

VILI. Cl : Taeitus, Gcrmania, ed., Miiller; Tacitus, Ann. u. Hist., ed. Miiller; Horaz von

Huemer, 2. Aufl. noben d. 1.

Griechisch: III. und IV. Cl.: O u rti us, Grammatik, 17. Aufl. (mit Ausschluss der

friiheren). — AL Vlil. Cl.: Curtius, 16. Aufl. neben der 14.

ijbungsbticlier: III. und IV. Cl.: Schenkl, Griechisches Elementarbuch, 13. Aufl.

(mit Ausselduss der friiheron). — V. und VI. CL: Schenkl, Elementarbucb, 12. —10. Aufl.

— VIL und VITI. Cl.: Schenkl, Ubungsbuch, 6. Aufl neben der 5.— 3.

Autoren: V. Cl : Cbrestomathie aus Xenoplion von Schenkl, 9.—7. Aufl.; ilias,

von Zeehmeister, 1. Thl. — VI. Cl. : Cbrestomathie wie in der V. Cl ; Ilias, von Zech-

meister. L Thl., — von Scheindler, II. Thl.; Herodota Perserkriege von Holder. —

VIL Cl.: Demosthenes von \Votke; Odyssee von AVotke, I. und II. Thl., 6. bzw. 5. Aufl.

— VIII. Cl. Platons Apologie und Krit-on von Olivi st, Laches von KrAl, Euthjphron;

Sophokles’ Eleklra von Schubert; Odjssec von AVotke, 2. Thl.

Deutsch : I.— V.-Cl. : AV-illoniitzer, Grammatik, 4. Aufl. — VI. Cl.: AVillomitzer,

4. Aufl. neben dem 3. Abdruck der 3.

Leseb&cher: 1. Cl. : Lampel, Leseb. I., 4.— 1. Aufl. — II. Cl : Lampel, Leseb. II.,

3.— 1. Aufl — III. Cl.: Lampel, Leseb. III, 2.— 1. Aufl. — IV. Cl : Lampel, Leseb. IV.,

2 —1 Aufl. — V Cl : Lampel, Leseb. V. — VI. Cl : Lampel, Leseb. VI, 3. Aufl. —

VIL Cl : Lampel, Leseb. VII., letzte Aufl. — VIII. Cl. : Egger, Leseb. f. holiere

Anstalten, II Thl., 1. Bd., 8. und 7. Aufl ; Schiller, Liber naive und sentimentalische

Diehtung, von Tumlirz; Jauker, Lessiugs Laokoon.

Slovenisch; I. und II. Cl : Končnik, Slovnica. — III—V. Cl.: Šuman, Slovnica.

AT. Cl.: Janežič, Slovnica, 5. Abdruck.

Lesebucher: I. und II. CL : Janežič, Cvetnik, I Thl, 3. und 4. Aufl. — III. und

IV CL: Janežič, Cvetnik, II. Thl , 3. Aufl. (mit Ausschluss der 1. und 2.). — V. und

AT. Cl. : Šket, Slov. berilo za 5. in 6. razred. r— ATI. CL : Janežič, Cvetnik, slov. sloves¬

nosti, 2 und 3. Aufl ; Miklosich, Slov. berilo za 7. razred — VIII. Cl. : Miklosich-

■■Navratil, Slov. berilo za 8. razred, ‘ 2. Aufl. — Fiir Schiller deutscher Nationalitat:

1. Abth, 1. Curs : Šket, Slov. Sprach- und Ubungsbuch, 4. Aufl.; 1. Abth, 2. Curs und

2. Abth.: Šket, Slov. Sprach- und Ubungsbuch, 3.— 1. Aufl.

Geographie und Geschichte: I —VIII Cl.: Supan, Geographie, 6.-3. Aufl. —

TL Cl.: Gindely, Geschichte des Alterthums, 9.-6. Aufl. — III. CL: Gindely, Mittel-

alter, 10.—7. Aufl. — TAL CL: Gindely, Keuzeit, 9.-6. Aufl.; Mayer, Geographie von

Ošterreich-Ungarn; Hirsch, Heimatkunde von Šteiermark, Hilfsbuch. — ALC1.: Gindely,

Lelirbuch der allgemeinen Geschichte fiir die oberen Classen, I. Thl., 8., 7., 5. Aufl. —

AT. Cl.: Gindely, I. und II. Thl., von diesem die 7.-5. Aufl. — ATI. Cl. : Gindely,

III. Thl., 7.-5. Aufl. — ATIL Cl : Gindely, I., II., III. Thl.; Hannak, Vaterlandskunde

fiir Oborclassen, 8. und 7. Aufl.

Atlanten: I.—VIII. CL: Kozenn, Schulatlas in 59 Karten, 32. Aufl. neben den

friiheren. II.—VIII. CL: Rliode, HistorisChev Schulatlas, 9. Aufl. (Fiir diejenigen

Schiller, deren historische Lehrbiicher keine Kartenbeilagen enthalten.)

Mathematik: L und II. Cl. : Močnik, Arithmetik f. d. U.-G., 1. Abth., 29. und

28. Aufl.; Močnik, Geometrische Anscliauungslehre, 1. Abth., 21. Aufl. (mit Ausschluss

aller friiheren). — III. und IV. CL: Močnik, Arithmetik, 2. Abth., 22. Aufl. (mit Aus¬

schluss der friiheren); Močnik, Geometrische Anscliauungslehre, 2. Abth., 16. und 14. Aufl.

— AL—ATIL Cl.: Močnik, Arithmetik und Algebra f. d. O.-G., 21.—17. Aufl ; Močnik,

Geometrie f. d. O.-G, 20.—17. Aufl.; Ileis, Saiumlung von Beispielen und Aufgaben,

78.— 76., 73., 70. Aufl. — VI.—VIII. Cl.: Adam, Logarithmentafeln
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Naturgeschichte : I und TI. C1 : Pokorny, 111. Naturgeschichte, Thierreieh, 20.

18. und 16. Aufl. — II. Cl.: Poko.rny, III Naturgeschichte, Pflanzenreieh, 16. Aufl.

neben der 14. — III. Cl,: Pokornjr, 111. Naturgeschichte, Mineralreich, 14., 12., 11. Aufl. —

V. Cl.: Standfest, Mineralogie; "VVretschko, Vorschula der Botanik, 4. und 3. Aufl. —

VI CL: Gruber, Leitfaden der Zoologio.

Physik : III und IV. Čl : Krist, Anfangsgrunde, 17.—13, Aufl. — VIL und Vlil Cl. :

Ilandl, Lehrbuoh der Physik (Ausgabe fiir Gymnasien), 4.—2 Auli.

Phil. Propadeiltik : VII Cl.: Lindner, Logik, 6.-5. Aufl. — VIII. Cl. : Lindner,

Psychologie, 9.—5. Aufl.

Stenographie : Riitzseh, Lehrgang, 49.—46., 44. Aufl.; Ratzsch, Leseb., 61,—50 Aufl.*

/) Maturitatsprtfungen.

1) Schuljahr 1887/8.

Ton den 2 Abiturienten, denen die Wiederholungspriifung aus je

einem Gegenstande be\villigt worden war, wurde am 25. September 1888

der eine fiir reif erklart, der andere auf ein Jahr reprobiert. Der Approbierte

war Anton Lajnšic, geb. 12. Februar 1867 zu Sibika in Steiermark,

Derselbe hatte die Gymnasialstudien in 8 Jahren an der biesigen Anstalt

beendigt und wendete sich der Tlieologie zu.

Demnacb \vurden von 21 Examinanden 19 approbiert, darunter 6

mit Auszeichnung, 1 trat wahrend der Priifung zuriick, 1 wurde reprobiert.

2) Schuljahr 1888/9.

Zur diesjahrigen Maturitatspriifung haben sich alle (10) offentlichen

Schiller der TIH. Classe gemeldet. Die schriftlichen Priifungen fanden

an den Tagen des 17.—19., 21. und 22. Juni statt. Die vorgelegten

Themen lauteten:

Deutsch: Maria Theresias Bedeutung fiir die innere und aufiere Ent-

ivicklung Osterreichs,

Latein-Deutsch: Tergil, Aeneis, III., 69—101.

Deutsch-Latein: Mommsen, Kom. Gesch., I., 3. Buch, 8. Cap.

Griechisch: Herodot, 1. TIH., c. 135 (Wilhelm).

Matliematik: Ein Quadrat von der Seite a ist gegeben. Man soli die

Seite x eines gleichseitigen Dreieckes, dessen eine Spitze in der

einen Ecke des Quadrates liegt und dessen beide anderen Spitzen

in die Seiten des Quadrates fallen, berechnen und das Dreieck

construieren.

In \velchen Punkten schneidet die Gerade 2 x -j- 3 y — 6 den

Kreis x 2 -|-y2 — 4x -f 6.y — 3=0? Wo schneidet dieser Kreis

die Coordinatenachsen, wie weit steht jene Gerade vom Kreismittel-

punkte ab ?

3y + 2 =

X+1

1

»y + 2 =

9 8 -

-1
ist aufzulosen.

V 8 5 “ 5

* Vorb er eitung s clas s e: Regensburger Katechismus; Lehmann, Sprachbuch, 3. Thl.; Zeynek,

Lesebuch, 2. Thl.; Regeln und Wortervcrzeichnis fiir die deutsche Rechtschreibung-; Močnik, 4. Reckenbuch.
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Slovenisch: Upijiv krščanstva na omiko in umetnijo. (Fiir Slovenen

3 Abiturienten.)

Ubersetzung aus Fr. Ilerrmanns Deutschem Leseb., II. Thk,

pag. 64: Unser Vaterland. (Fiir Deutsche, I Abiturient.)

Die m ii n d 1 i c h e n P rti timgen werdon am 22. und 23. Juli abge-

halten werdeu. Das Ergebnis derselben wird der nachste Jahresbericht

veroffentlichen.

g) Freie Lehrgegenstande.

1) Z e i c h n e n.

Der Zeichen - Unterricht wurdc in drei Lehrstufen uach dem fiir

Realgymnasien vorgeschriebenen Lehrplane ertheilt. Die Schiller wurden

in zwei Abtheilungen, und zwar die erste in 4, die zweite in 2 Stunden

w6ehentlich unterrichtet. — Betrag der Remuneration mit Riicksicht auf

die 2 Zeichenstunden in der Torbereitungsclasse : 360 fl.

2) T urne n.

Das Turnen wurde in vier Abtheilungen in je 2 wochentlichen

Stunden nach SpietTscher Methode gelehrt. Die Remuneration betrug

mit Riicksicht auf die 2 Stunden im Vorbereitungscurs : 450 fl.

3) G e s a n g.

Dieser Unterricht zerfiel in zwei Abtheilungen zu je 2 Stunden.

Kenntnis des Notensystems, Ant ban der Tonleiter, eingehende Ubungen

im Treffen der Intervalle, Kenntnis und Ubung der Dur- und Moll-Ton-

arten, Anwendung des Gesanges in passenden ein-, zvvei- und drei-

stimmigen Liedern und vornehmlich in vierstimmigen Mannerchoren kirch-

lichen und AveltlichenInhaltesbildetendenLehrstoff. -- Remuneration: 144fl.

4) S 1 o v e n i s c h e S p r a c h e f ii r S c h ii 1 e r deutscher

Hationalitat.

Fiir diesen Unterricht bestanden zwei Abtheilungen; der ersten

waren 3, der zweiten 2 Stunden wochentlich zugewiesen. — Durch-

genommen vvurde die regelmaflige Formenlehre, das Wichtigste aus der

Casus- und Wortbildungslehre, eingeiibt an beiderseitigen IJbersetzungen

nach dem Lehrbuche von Šket.

5) S t e n o g r a p h i e.

Der Unterricht in der Stenographie wurde in diesem Jahre im

n i e d e r e n Lehrcurse in 2 wochentlichen Stunden ertheilt. Der Unter¬

richt unifasste die Lehre von der Wortbildung und von der Wortkiirzung,

welche durch zahlreiche Lese- und Schreibiibungen eingeiibt wurde. Lehr-

biicher : H. Ratsch, Kurzer Lehrgang der Stenographie ; Lesebuch zum

kurzgefassten Lehrbuch der Stenographie. — Remuneration: 90 fl.
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Diese Remunerationen im Gesammtbetrage von 1044 H. \vurden

angewiesen mit Eri. d. h. k. k. L.-Sch.-R. (Ido. 11. October 1888, Z. 0408.

6) Stei er m arkische Geschickte.

Dieser Unterricht wurde im Sommersemester in 2 wochentlichen

Stunden vom Prof. A. Gubo ertlieilt. Aon den 11 Schiilern der IY. Cl.,

welche am Unterrichto thoilgenoinrnen hatten, meldeten sicli 8 zur Preis-

priifung. Dieselbe fand am 1. Juli unter dem Vorsitze des Gymnasial-

directors statt. Von der Priifungscommission, welcher auliler dem Faeli-

lehrer auch Prof. Knittl und der Vorstand der Classe, E. Potočnik,

angehorten, wurden die Leistungen der Schiller Franz Vidic und Karl

TJlrich fiir die besten erklart und denselben die vom hochloblichen steierm.

Landesausschusse eingesendeten zwei silbernen Preismedaillen zuerkannt.

Die Preiabevverber Verstovšek, Schmidt und Jaky erhielten Biicher, \velche

vom Director und vom Fachlehrer zu diesem Zwecke gespendet worden

waren. Den Concurrenten Byloff, Rupnik und Stenovitz sprach der Vor-

sitzende seine Zufriedenheit aus.

Remuneration : 100 fb, ange\viesen mit Eri. des hochl. st. Landes-

ausschusses vom 19. Juni 1889, Z. 11.893.
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V. Statistik der Schiller.
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* Die hinter + stehenden Zahlen bezielien sicli auf die Vorbereitungsclasse.

** Freimllig.

*** Die rochts oben stehende Ziffer gilt den Privatisten.

j. 7/vi und raelir des letztbegonnenen Altersjahres wurde fiir ein vollcs Jabr gerechnet.

-j-j- Die vou den im 2. Semester aufgenommenen 2 Sehuleru entrichteten Aufnahms-

gebiiren werden im naclistjahrigen Ausweis einbozogen werden.
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VI. Hochortige Erlasse.

1. U.-M.-E. vom 25. October 1888, Z. 8759: Die Aufnahme von

Aft.ermietern in die Natu ral \voh nu ngen, welche in den fiir staatliche

Unterrichts-Anstalten beniitzten Gebauden bestehen. ist grundsatzlich

untersagt.

2. U.-M.-E. vom 14. Marž 1889, Z. 1865: Die Mittelschiiler sind

auf die Ungehorigkeit des sog. Yiaticierens aufraerksam zn machen.

8. U.-M.-E. vom 9. Mai 1889, Z. 7874 : Mit 1. September 1889

werden zur Entrichtung des Schulgeldes an Staatsmittelschulen fiir das

Scliuljahr 1889/90 und die folgenden Jahre geanderte Schulgeldmarken

ausgegeben \verden.

4. U.-M.-E. vom 25. Mai 1889, Z. 10.127: Schiller, \velche bei der

Aufnahmspriifung fiir die I. Classe einer Mittelschule nicht entsprochen

haben und infolge dessen ins Privatstudium zuriickgetreten sind, konnen

bei Beginn des nachatfolgenden Schuljahres der Aufnahmspriifung fiir

die II. Classe einer Mittelschule unterzogen werden.

5. L.-Sch.-B.-E. vom 9. Juli 1888, Z. 4181: Als Repetenten konnen

nui' jene Schiiler bezeichnet vverden, \velche dieselbe Classe im nachst-

vorhei gegangenen Jahre bis nacli Abschluss der Classification fiir das

2. Semester besucht haben.

6. L.-Sch.-R.-E. vom 15. August 1888, Z. ad 1956: Die Direction

wird auf die im XY. Stiieke des Landes-Gesetz- und Yerordnungsblattes

unter Nr. 35 publicierte Yerordnung, betreffend die Hintanbaltung der

Yerbreitung ansteckender Krankheiten in den Schulen, zur Darnachach-

tung aufmerksam gemacht.

VII. Chronik.

Das Schuljahr 1888/9 wurde am 18. September mit einem Fest-

gottesdienste eroffnet. Der regelmahige Unterricht begann am 19. Sep¬

tember.

Am 25. September vvurde unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landes-

schulinspectors Dr. J. Zindler die miindliche Maturitiits AViederholungs-

priifung vorgenommen.

Die Allerhochsten Namensfeste Ihrer kaiserlichen und koniglichen

Majestaten des Kaisers Franz Josel' I. und der Kaiserin Elisabeth

vvurden durch festlichen Gymnasial-Gottosdienst gefeiert. Beide Tage

sind gesetzlich schulfrei.

Im Sinne des hohen Ministerial-Erlasses vom 7. November 1888,

Z. 2055, entficl am 1. December der Unterricht anliisslich des Gedenk-

tages der Yollendung des 40. Jahres der Allerhochsten Regierung Seiner

kaiserlichen und koniglichen Apostolischen Majestat des Kaisers Franz

Jo sef I.

Am 5. Februar als dem Tage des Leiehenbegangnisšes Seiner kaiser¬

lichen und koniglichen Hoheit des Kronprinzen Rudolf \vurde auf Grund

der Verordnung des h. k. k. Landesschulrathes vom 3. Februar 1889,

Z. 771, der Unterricht in sammtlichen Classon eingestellt.

Ani 6. Februar fand aus Anlass dieses erschiitternden Todesfalles

ein Gjmnasial-Trauergottesdienst statt; nach demselben hielt der Director

an den Lehrkorper und die Schiiler eine Gedenkrede.
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Mit hohem Prasidial-Erlass Seiner Excellenz des Herrn Statthalters

vom 9. Februar 1889, Z. 441, wurde der Anstalt mit Bezug auf die von

ihr zum Ausdruck gebrachte und von Seiner Excellenz an die Stufen

des Allerhochsten Thrones geleitete Beileidskundgebung aus Anlass des

Ablebens Seiner kaiserlichen und koniglichen Hoheit des durchlauch-

tigsten Kronprinzen Herrn Erzherzog Rudo 11' eine Ausfertigung der

Allerhochsten Ansprache unseres Allergnadigsten Monarchen ddo, \Vien,

5. Februar 1889: „An Meine Yolker“ iibermittelt.

Das 1. Semester wurde am 9. Februar geschlossen, das zvveite am

13. Februar eroffnet.

In den Osterferien wurde denjenigen Sehiilern, in deren Heimat

iibertragbare Krankheiten epidemisch auftraten, die Ileimkehr theils ver-

wehrt, theils nur gegen Beobachtung besonderer VorsichtsmaBregeln

gestattet.

Am 2. Mai geleitete der Lehrkorper mit den Sehiilern den Octavaner

Rafael Oblak, einen braven, pflichteifrigen Jiingling, zu Grabe. Am

nachsten Tage fand fiir ihn der Trauergottesdienst statt.

Am 14. Mai erlag Herr Professor Riedel einem langwierigen Leiden.

Yergl. den Nekrolog.

Am 16. Mai beehrte Seine Excellenz der Herr Statthalter

Freiherr von lviibeck, begleitet von den Herren Bezirkshauptmann Dr.

P. Wagner und Graf Ferdinand Sturgkh, die Anstalt mit seinem

Lehrer und'Schiller erhebenden Besuche. Seine Excellenz wohnte dem

Unterrichte in allen Classen bei und sprach sich liber den Zustarid des

Gymnasiums anerkennend aus. Aus Anlass dieses hocherfreulichen Be-

suches erklarte der Director den Nachmittag fiir schulfrei.

Am 17. Mai las der Herr Religionsprofessor J. Krušic die heilige

Seelenmesse fiir den verewigten Professor Herrn Karl Riedel; derselben

wohnte der Lehrkorper mit allen Sehiilern bei.

Am 28. Juni verschied Seine Excellenz der Hochwiirdigste Fiirst-

bischof von Lavant, Jakob Maxirnilian Stepischnegg. Der allverehrte

Kirchenfiirst hat dem hiesigen Gymnasium, zu dessen ausgezeichnetsten

Sehiilern derselbe einst gehort hatte, seine hohe Gewogenheit stets zu-

gewendet und sich als immer hilfsbereiten und hochherzigen Wohlthater

unserer diirftigen Studierenden erwiesen. Die Anstalt wird Seiner Fiirst-

bischoflichen Gnaden ein getreues Gedenken, voli Dankbarkeit und Pietat,

immerdar bewahren. Bei dem am L Juli stattgefundenen Leichenbegiing-

nisse war sie durch den Herrn Professor J. Krušic vertreten.

Die religiosen Ubungen wurdcn vorschriftsmallig abgehalten.

Die miindlichen Yersetzungspriifungen begannen am 27. Juni.

Der Gesundheitszustand im Lehrkorper war im abgelaufenen Schul-

jahre kein giinstiger. Mehrere Mitglieder desselben mussten theils vor-

iibergehend, theils auf langere Zeit suppliert werden; trotzdein wurde der

Lehrstoff bewaltigt. Das Schuljahr vvurde gemafi dem hohen Ministerial-

Erlasse vom 16. Juni 1889, Z. 12.505, bzw. gemali den Erliissen des

h. k. k. L.-Sch.-R. vom 28. Mai und 22. Juni d. J., Z. 3100, resp. 3706

am 13. Juli geschlossen.
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VIII. Alphabetisches Verzeichnis

sammtlieher Schiller am Schlusse des 2. Semesters.*)

Ašič Max.

Cepili Josef

Detiček Georg.

Dokler Franz

Hajnšek Leopold

Hilli Camillo

Hliš Franz.

Hoisel Richard.

Anclin .Tosef,

Arnšek Franz

Bobisut Otlokar.

C uk a1a Johan n

Cepin Anton

Cremožnik Lorenz

Dobrovc Josef.

Dula Bruno

Eminger Ferdinand.

Felileisen Hermann.

Heigel Theodor.

Herzmann Johann

Janesch Engelbert.

Jenko Adalbert.

Jesih August.

Kandušer Eduard

Kelcc Johann.

Klančnik Franz.

Kobilca Johann

Kocuvan Ferdinand.

Koffler Albert.

Kotzbek Emil.

Vovbereitunssclasse.

(24 .)

Jazbinšek Primus.

Kač Martin

Lokovšek Paul.

Lukman Johann

Preinšak Franz

Rupar Johann

Schuscha Franz

Sernec Gnido.

I. Classe.

(5S 4 )

Laurenčič Anton,

L e s k o v a r J o s e'f

Lukman Josef

.Markuš Johann.

Meh Adolf

Novak Anton

Petriček Otto.

Pirchan Emil

Planinc Anton.

Pregl Guido

Proeliaska Victor.

Radakovits Johann.

Reich Jakob

Schiefiel Hugo

Selič Matthias

Seinlič Leopold.

Sikošek Josef.

Širše Georg.

Sorglechner Alfons.

Stiker Ludivig

Supanc Emerich.

Šeligo Emil

Štiglic Ernest

Stopic Otto.

Sarlah Rudolf.

Škofič Franz

Vrečer Vincenz.

AVirth Franz

Zabovnik Peter.

Žnideršič Franz

Širca Ernest.

Škof Adncenz.

Topolnik Franz.

Topolnik Rainmnd

T r a t n i k J o s e f.

Turnšek Max.

Vehovar Michael

Vollouscheg Rudolf

Vrečko Andreas.

\V i n d h i c h I o r J u 1 i u s.

AVindbichler Otto.

AVogg Victor.

Zamolo Friedrich.

Zupanc Josef

FvivtUisten:

Mauer Engelbert.

.Mauer Gustav.

Monteeuccoli v Polinago

Aloi-iz, Graf

Aforovič Johann.

Brence Ludwig.

Culk Leopold.

Delakorda Alois.

Dostall Karl.

Fabiani Josef.

Faleschini Johann

Faleschini Karl.

Fuchs Hermann

Gorjup Peter.

Haivlina Ottokar.

Hoppe Friedrich

Hribernik Josef.

Jelen Alexander.

Jevšnik Johann

Jezovšek Johann

Kessler Anton

Knittl Sobastian

Kokot August.

II. Classe.

(56 .)

Krisper Johann

Kukenberg A7incenz.

Libisch Rudolf

M ar košek Job a n n.

Moškon Franz

Netoliczka Eugon

P e ris si c h Johann

Pintar Franz.

Pirnat Ferdinand.

Podgoršek Franz.

Polutnik Anton.

Potočnik Rudolf.

Poznik A'ictor.

Fožar Alfons.

Premšak Johann.

Presinger Franz.

Rak Andreas.

Roitter Arnold.

Z u p a n c Jo h a n n Žol nir Johann.

Rupprecht Arpad.

Ryzienski Ernest.

Salobir Johann

Sevnik Matthias.

Sivka Martin.

Smukal Otto.

Starki Ernest.

Stopic Robert.

Šeligo Oskar:

Soline Georg.

Tramšek Theodor.

Aralenčak Adadimir

Vivod Rudolf.

VVeifi Josef.

AVratschko Anton.

Zalokar Johann.

Zangger Friedrich.

Zigrofier Johann.

') I)ie Namen der VorzugsschUler sind mit gesporrtor Schriffc gc<lruckt.
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An tl oga Jakob.

Beg Ant n.

Cvahte Anton

Gertseher Fedor.

Goričar Josef.

Haller Karl.

Hoisel Friedrich,

Hojnik Karl.

Kart in Franz.

Kinzel Emil.

Kinzel Rudolf.

Končan Johann.

Koropstz Johann.

Zdolšek Josef.

Agrež Martin

Bjloff Friedrich.

Cvetko Franz.

Devčič Karl Edler von

Siegwardein.

Dobnik Franz.

Dobovišek Georg

Drevenšek Johann.

Fabiani Amand.

Grobelšek Johann.

Hribar Johann.

Jaklin Ernest.

Jaky Josef.

Tidic Fn

III. Classe.

(41 .)

Koschell Josef.

Kosmelj Andreas.

Križanec Franz.

Kiissel Franz

Ledinegg Julius.

Lulek Franz

Margetič Niko.

Musi Alois.

Negri Valther.

Ogrizek Emil

Pikl Bartholomaus

Planinc Franz.

Pšeničnik Karl.

Zirngast

IV. Classe.

Pustosl emšek Anton.

Putrih Georg.

Scheschei'ko Johann

Seme Anton.

Skaza Alexander.

Sotošek Martin.

Stadler Franz.

Stadler Johann

Stipčič Časar.

Strašek Josef.

Štiglic Anton.

Trafenik Franz.

Vrečer Anton.

Theobald.

(39 )

Kolšek August.

Kovač Martin.

Krohne Josef

Mihelec Johann.

Neupauer Alex. Edler

Fiirnberg.

Pečar Martin

Plaskan Anton.

Pompe Franz.

Požun Heinrich,

Reitter Eduard.

Rostok Gustav.

Rupnik Heinrich.

a n z Zamolo

j Schmidt Rudolf.

Schwartz Branko.

Skasa Anton.

Sorman Martin.

v. Spende Anton.

Stenovitz Othmar.

Stepic Anton.

Stermecki Ignaz.

Šorn Anton.

Šrimpf Vincenz

Tschulik Anton.

Ulrich Karl

Verstovšek Karl.

Johann.

Bast Ludvvig.

čulk Karl

Drofenik Anton.

Eferl Matthias.

Fink Jakob.

FlieC Gregor.

Gosak Franz.

Gstettenhofer Franz.

Herzmann, Edmund.

Hoisel Othmar. .

Jošt Anton.

Jurše Lorenz.

Kosovinc Johann.

Balogh Alexander.

Breschnik Franz.

Čede Josef

Fehleisen Friedr. Wilh.

Gollitsch Eduard.

Goričar Josef

Grejan Florian

Hlastec Franz.

Hummer Karl

Janesch Karl.

V, Classe.

(39 )

Kragel Anton

Kukovec Franz.

Lapeine Peter.

Leonhard Albert.

Lorbek Johann

Majhen Josef.

Nadeniczek Anton,

Ocvirk M ax.

Pauline Karl.

Povalej Josef

Raschka Guido.

Regula Franz.

Riedel Karl.

VI. Classe.

(31.i

Jeschenagg Paul.

Jevšenak Karl.

Kolarič Josef.

Košenina Leopold.

Krančič Josef.

Kununer Karl.

Kunst Anton.

Lipuš Josef.

Lopan Heinrich.

Mačk HugoRitter v.

Zorko Anton.

Rogozinski Karl.

Sivka Franz.

Skaza Gottfried.

Strelec Franz

Šket Johann.

Šribar Josef.

Sribar Martin.

Tominšek Josef.

Topolnik Johann.

Vest Karl Edler v.

"NVambrechtsammer Rich.

Zirngast Richard.

Zorko Melchior.

Meister Friedrich.

Musi Josef.

Negri Eugen.

Novak Anton.

Pa Tir Jakob.

Pezdiček Johann.

Srabočan Anton.

Trafenik Josef.

kVelej Jakob.

Zangger Hermann.

4
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VII. Classe.

(23 .)

Berdnik Blasius

Čretnik Franz

Friedl Franz.

Goli Rudolf

Jankovič Franz

Kaiser Gustav.

Kellner Ignaz.

Zernko Caspar.

Končan Fortunat.

Macharc Josef'

Nikolajevič Svetislav.

Petrovič Yaso.

Piki Josef

Pirtošek Martin.

Pregl Max.

Zunder Richard.

Rausoh Franz.

Resner Rudolf

Sladovič Ferdinand.

Stadler Johann.

Stepischnegg Willi.

Vrečko Jakob.

Warsberg Oskar Freih. v.

Eminger Karl Emanuel.

Galič Josef.

Krušič Franz.

VIII. Classe.

(10 .)

Ledinegg Maxinnlian

Maurer \Vilhelm.

Rupschl Moriz.

Vindiš Jakob

Schmidi Josef

Srabotnik Victor

Ulrich Franz.

IX. Kundmachung

bezuglieh des Sehuljahres 1889/90.

Das Schuljahr 1889/90 beginnt atu 18. September 1. J. um 8 Uhr

morgens mit dem heil. Geistamte

Die Vonnerkung der in die e r s t e Classe eintretenden Schiiler und

die Einschreibung derjenigen, \velche in eine der iibrigen ClasSen n e u

aufgenommen werden wollen, findet am 16. imd 17. September von t* bis

12 Uhr statt. — Am 16. September von 2 bis 4 Uhr melden sich auch

jene bisherigen Schiller der Anstalt, die eine \Viederholungs • oder Nach-

tragspriifung abzulegen haben.

Die AV iederaufnahme derjenigen Schiller, \velche der Lehranstalt

im 2. Semester 1888/9 angehort haben. erfolgt am !7. September von

2 bis 4 Uhr nachmittags.

Neueintretende Schiller haben in Begleitung ihrer Eltern

oder deren Stellvertreter sich zu melden und den das erforderliche Alter

nachvveisenden Tauf- oder Geburtsschein, das vorgeschriebenene Frequen-

tationszeugnis oder die entsprechend ausgestellten „Schulnachrichten“

der Tolksschule vorzuiegen. Diejenigen, welche in eine r oherc als die

I. Classe aufgenommen zu vverden vviinschcn, iiaben staatsgiltige, mit der

Abgangsclausel versehene Zeugnisse iiber das Schuljahr 1888/9 beizu-

bringen, eventueil einer Aufnahmsprtifung sich zu untervverfen.

Nichtkatholische Schiiler haben bei der Einschreibung ein vom

Religionslehrer ihrer Confession ausgestelltes Zougnis liber ihre religiose

Vorbildung, bzw. iiber den in den Hauptferien genossenen Reiigions-

unterricht zu uberreichen.

Die Aufnabme in die I. Classe ist von einer Aufnahmspriifung ab-

hangig, bei vvelcner jenes Mah von Wissen in der Reiigionslehre, vvelehes

in den ersten vier Jahrcscursen der Tolksschule ervvorben vverden kann,

Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen Spraehe und der latein.

Sehrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre dieser Spraehe,

Fertigkeit im Analvsieren einfacher bekleideter Satze, Bekanntschaft mit

den Regeln der Orthographie und richtige Anwendung derselben beim
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Dictandoschreiben, sowie Ubung in den 4 Grundreclmungsarten in ganzen

Zahlen gefordert wird.

Diese Aufnahmspriifung beginnt fiir diejenigen, vvelche dieselbe nicht

schon im Julitermin. abgelegt haben, am 17. September um 2 Uhr.

Die neueintretenden Schiiler haben die Aufnalimstaxe von 2 fl.

10 kr., alle Schiller aber den Lehrmittelbeitrag von 1 fl. zu entrichten ;

die Schiller des Yorbereitungscurses sind von diesen Gebiiren befreit.

Das halbjiihrige Schulgeld betragt im Yorbereitungscurse 10, in den

Gvmnasialclassen 15 fl. und ist in den ersten seclis Woclien jedes Se-

mesters zu erlegen. Die Schulgeldbefreiungs-Gesuche sind in den ersten

acht Tagen des Seinesters im Wege des Classenordinariates bei der

Direction einzubringen. Eine nothwendige Beilage dieser Gesuche bilden

die Ycrmogensausweise (Armutszeugnisse), Dieselben miissen mit Be-

niitzung der vorgeschriebenen Formularien g e n a u angelegt und s,owohl

von der Gemeinde- als auch von der Pfarrvorstehung unterzeichnet sein.

Termogensausveise, \velche zur Zeit der Uberreichung vor mehr als

einem Jahre ausgestellt worden sind, werden zuriickgewiesen.

Im I. Semester der Yorbereitungsclasse wird keine Befreiung ge-

wahrt. Ebenso konnen im I. Semester der I. Classe nur diejenigen Schiiler

um Befreiung einschreiten, die den gesetzlichen Bedingungen entspre-

chende Zeugnisse iiber das II. Semester des Yorbereitungscurses besitzen.

Schliefllich fiihlt sich die Direction verpflichtet, im Interesse der

das Gjmnasium besuchenden Jugend an Eltern, Yormiinder und Quartier-

geber das wiederholte ernste Ersuchen zu richten, dieselben mogen die

Anstalt bei der Erziehung der Jugend nachdriicklich unterstiitzen und

zu diesem Zwecke den Contact mit der Schule suehen.

Auswartigen Eltern wird bei der Wahl der 5Yohnung und der Person

des Stellvertreters der Eltern die groflte Umsicht ans Iierz gelegt. Die

Direction \vird diesbeziiglich gern Rath und Auskunft ertheiien.

C i 11 i, am 13. Juli 1889.

ZEPeter ZEdončnils,

k. k. Grymnasial-Director.








