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Ueber den Oebrauch des Plurals

ftir den Singular bei Sopliocles nnd Euripides. *)

II. Der Plural fiir den Singular bei Abstracten.

Die Frage, wie der Plural der Ab'stracta zu erklaren sei,

liegt zwar dem Zwecke dieser Sammlung ferne, gleichwohl konnen

■wir nicht ganz davon absehen, insoferne sicb eine bedeutende

Anzabl Abstracta findet, die den in der friikeren Gruppe ange-

fiibrten quasi pluralia tantum gleich gebraucht scheinen. Die Er-

klarung dieser Falle \vird zugleich einiges Licbt auf eine ziemliche

Anzahl von Wortern werfen, die ihrer Ableitung nach urspriing-

licb Abstracta sind, der Analogie wegen jedoch in der friikeren

Gruppe angefiihrt wurden.

Im Allgemeinen ist zu constatiren die Vorliebe der Tragiker

fiir die Bildung von Abstracten, und von diesen wiederum das

Vorherrscken des Plurals. Es zeigt sich mithin ein Anlehnen

und Zuriickgehen auf Homer, bei dem das Abstract, als allgemeiner

Begriff im Entstehen begriffen, iibenviegend im Plural sich findet.

Fragt es sich nun, wie der Plural der Abstracta zu er¬

klaren sei, so lassen sich die meisten Falle desselben zusammen-

stellen mit dem substantivirten Neutrum Plural der Adjectiva und

Participia, mit dem er im Gebrauche die grosste Aehnlichkeit

zeigt. Man vergleiche z. B. die haufige Abwechslung von tiyju,

GVficpoQai, nadrj, na-d-rffiaza und ahnl. mit (ta) xaxa, das haufig

wiederkehrende tQocpai von dem Lebensunterhalte eines Einzelnen

mit ta zgorela, '&QsntrfQia, ferner (3ov).al, fiovlevfiaza mit za ds8oy-

fiem, aQiai mit ta nq&ta, zehsvtai oder t&h\ mit zelevzala oder ta

loia-d-ia, afzagtiai von einem Vergehen mi£ ta rffiagttifiiva (Idiot mit

ta 8oha, 8Qya mit ta (i£) siqyac7fiha, ayyiXfiata mit ta (g|) tjyysXfišva

tvtolai mit ta ivzszalfieva, yQafifiata mit ta ysyQafifieva, zoXfirjfiaza

tolfiui etvra mit 8Qa<ytrjQia, man vergleiche ferner svgrjfiata, cocpi-

crfiaza, v^iufiata, d^fiocrfiata, fiezafioXal, nQOcrcpoQrjfiata, <ydfffiaza, dei-

ftata, firj^avi]/tata, das haufiger vorkommende dvdyy.cu, XazQsvfiaza

crxvXsvfiata, fir/^avai, igfir/rsvfiata und andere mit dem Neutrum

Plural eines entsprechenden Adjectivs oder Particips.

Wie das Neutrum Plural der substantivirten Adjectiva und

Participia bezeiehnet also der Plural der Abstracta eine Mehrheit.

Gleichwie aber beim Neutrum Plural besonders der Adjectiva die

Vorstellung vereinzelnter Dinge oft ziemlich verwischt ist und

*) Schluss der im Programme des Jahres 1869 begonnenen Abhandlung.
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man beim Plural eine Mannigfaltigkeit zu einerMasse ge-

einigt denkt(vgl. Kr. 44, 4. 1. 2. 3. dazu Kr. Di. 44, 3. 9—11),

ebenso finden sich von Abstrakten auffallende Falle des Plurals,

in denen wir diesen grosstentheils nur mit dem Singular iiber-

setzen konnen. Letztere werden uns im folgenden zunachst be-

schaftigen. Zum- Ausgangspunkte dienen Falle, in denen der

Plural des Neutrums von Adjectiven mit Beziehung auf eine

Person gebraucht wird (vgl. dazu die Kr. 43, 4. 14 angefiihrten

Falle aus Prosaikern).

Von Adjectiven werden bei Sophocles und Euripides so

gebraucht:

1. rd <p/Ir ar a

(auch in Prosa gebrauchlich von einer Person cf. das Lexicon).

Soph. Phil. 434 II at q o ulo g o g gov nazgog rjv r d q> il r a r a,

an welcher Stelle rd cpilrar« als Pradicat im Plural, das Subjekt

im Singular steht;

Eur. Herc. fur. 514 ruft Megara beim Auftreten des Heracles:

ai ngsG^v Isvggu r d fr d q> i l z a z a ;

Soph. El. 1208 [ir/ ngog ysveiov fis ši-elri ra <tpilz az a

steht dieser Plural von der Asche des Orestes,

Eur. Jon. 571 gv 8’ av r d <p i 1 r a &’ svgsg ovx eidcog nagog

von Xuthos und wiederum von Jon

ib. 521 oil qigovm ra (pUza-d-’ svgav si (pilslv ispisfiai;

Eur. Jph. A. 458 f. sixoza>g 8’ dpi sghszo

■&vyatQl vvpupsvGovGu xal ra ep i X r a r a

(SooaovGu von der Jphigenie.

An diesen Stellen bezeichnet rd cpilzaza wie ra (pila (Eur.

Jon. 521 rajid 8’ sigiGnm (pila u. ib. 613 v 8’ ovg’ dzsxvog za Ga

(pil’ siaogip mxgwg;) den Inbegriff alles dessen, was Einem lieb ist.

Das sonst dem rd (pilzaza analog gebrauchte ra naidma

findet sich nur Eur. Cycl. 584 ijdopiai 8s nag z o Tg n a i 8 i x o T a i

Hallov ij' zolg ■&rjl«n, wo jedoch der Plural allgemein zu deuten ist.

Analog sind folgende Plurale:

2. rd n q a z a

Soph. Ai. 1300 oGZig azgazov z d n q a z’ dgiGzsvGag e fi rj v

i’ju Igvvsvvov fir/z i g a

von der Hesione, welche Telamon als mngizov dagr/pia von Hera¬

cles erhalten hatte.

3. x alh g z sl a

Sopli. Ai. 434 ff. ozov nazr/g fisv zijaS’ an ’18aiag %&ovog

za ngazaxalhazsl’ dgiGzsvGagazgazov

77QOg OlXOV TjlUs .
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von derselben Hesione. Der Singular findet sich Jpli T. 23.

•Aalluviua ist wie die folgeadea eigeatlich substaativirtes Neutrum

Plural des entsprechenden Adjektivs und ist daher aach ra cptX-

rata zu erklarea.

4. d q t g z e T a

Eur. Bacch. 1239 cpegco S’ iv colevaiGiv mg 6nag r d S s

lafiovGa zdQiazeia, aoiai ngog dofioig

mg dyAQEfiaa&fi

voa dem Haapte des Peatheus oder, wie Agaue glaubt, des Lowea,

das sie ia dea Haadea tragt vgl. bes. ib. 1283 f. /inv gol Isovzi

cpaivszai izQo<reixšvca; ovx, d)ld Tlev&eiog r/ ralcav ey<x> xdoa.

5. d x q o & i v i a

Eur. Phoea. 203 Tvqiov olSfia Iltzovg’ e 8 a v

d x q o ■& i v i a Ao^icf.

vgl. ib. 282 \i ene/iTpav iv&dS’ « x q o -O- i v i o v , wo voa dem-

selbea Chore der Siagular gebraucht wird. Aa dea iibrigea

Steliea: Jph. T. 75. 459 Rh. 470 bezeicbaet dieser Plural eiae

Mehrheit voa bestea Beutestiickea.

6 . /a, v tj (i s T a

Eur. Suppl. 1204 >cdzzeiza a<a£uv &eq> dog <ji /hl-cpdiv at/.tt.

/a v 7] fi si a ■&’ oqxcov [iaQzvQ7]iia d-’ 'EUmSl.

fivrifisia ist bier pradicativeAppositioa zu žolnovg vgl ib. 1197

eoziv zfiinovg gol yalx6novg slgco dofiav ff.

Aebalich steht der Plural

Jph. A. 1398 Ovtz iv.nnoOtlzi Tooiav. zavra: ydo ji v Tj a s T d

fiov Sik fiaxQov . . .

wo der Plural fivT^iua ebeufalls sich auf eiaea siagularea Begriff,

die Zerstoruag Trojas, bezieht.

7. V L X 7] Z Tfj Q L a

Eur. Alc. 1028 d-d-ev xofil^co z rj v S s v i xrj z rj q i a kapccv

voa der Alcestis, welche Heracles verschleiert dem Admetos

iibergibt.

Eur. Troad. 963 zd S’ oixo&ev xsTv’ d v z l v mrj z tj n i oi v

mxQmg idovlevGct

klagt Heleaa, dass sie gleich eiaer Kriegsgefaageaea Sclaveadieaste

verrichtea musste.

8 . n q a> z 6 ). s l a

Eur. Or. 382 zmv acov če yovur<x>v 7zQa7z6l.ua {Hyyuv«7 ixez7]g

d. h. als Erstliag der Beute beriihre ich (Orestes) deiue Kuiee.

Ia dea bisher besprocheneu Fallea bezeichaet also der

Plural aicht sofast eiae Mehrheit vereiazelter Diage, als die Ver-

eiaiguag dieser zu eiaer Masse.

1*
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Von ahnlichen Pluralen von Abstracten lassen sich

mit Leichtigkeit Falle erklaren wie:

1 . n al a i it p a t a

Eur. Suppl. 550 nahdcgall ripmv 6 (ttog, wo der Plural des

Pradicates n ala i a pat a „fortgesetztes, ununterbrochenes Ringen“

bezeichnet.

2 . a Q ia i

Troad. 919 ng&tov piv d g '/ d g etexsv gds t a v x a x co v

IId g iv isHovtru

wo der Plural dgyai gesetzt ist mit Beziehung auf den Plural tmv

xaxd>v, also etwa gleich einem ra. ng&ta xaxd gebraucbt ist. Es

wird mitbin der bomeriscbe Ungliicksparis identifizirt mit einem

Heere von Uebeln. Ebenso sind gebraucbt

3. d x rj

Phoen. 1043 ff %Qorm 8’ s§a

Ilv&iaig dnoatoXaTaiv

O i 8 i n o v g 6 tldpmv

Orjfialav tdv8s ydv

tor aapsvoig, nakiv 85 a XV und

4. x e g 8 rj

Sopb. Oed. C. 92 XBg8rj piv oixrjcravta toTg 8e8sypevoig,

atvv 81 toTg neptpacnv, oi p dnr{Kaaav,

wo (nach der uberlieferten Leseart ohvaavta) Oedipus sich das

Pradicat xig8ri „Fulle von Segen“ gibt.

Einen Anhaltspunkt zur Erklarung weiterer Falle gibt

uns etwa

5. a y g e v p at a

Bacch. 1241 ff yavgovpevog 81 t o T g i p o T g dygsvpaffi

xdlei q)iXovg ig Salta, paxdgiog yag si

paxagiog tjpmv toidd’ i^sigyaapivaiv.

Es handelt sich an dieser Stelle um dieErlegung desvermeint-

lichen Lowen vgl. v. 1237 f. Wie nun von diesem einzelnen Faktum

v. 1243, der das im v. 1241 Gesagte mit anderen Worten wieder-

holt, der Plural toidds gebraucht wird, so sind wir auch berechtigt,

dygevpata gleich dem substantivirten Neutrum Plural eines ent-

sprechenden passiven Particips zu nehmen.

Nach den bisher besprochenen Fallen sind nun Stellen zu

erklaren, wie

6 . d n a g y a i

Eur. Phoen. 856 f. xal tovds %gvrrovv <y t s <p a v o v wg dgčig

eya> laftav dnagydg nolsplcov crxvlsv-

patav.
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<t n a q % a. i erscheint auch sonst (Phoen. 1525 Andr. 150.

Or. 96. Jon 402 Soph. Tr. 761) nur im Plural und ist an obiger

Stelle zu vergleichen mit aoiazsia.

7. x ctll i c z s v p a z a

Eur. Phoen. 214 f nolsog sx7tQoxQi&si<f spag

x a 11 1 a z s v p a z a Ao^icr.

Kadpsimv spolov yav.

Der Singular findet sich in der Bedeutung Preis, Vorzug

der Schonheit Eur. Or 1639. — Mit obiger Stelle ist zu ver¬

gleichen v.alhcrzsiu, und dv.nottma.

8. a rj p s T a

Eur. Ale. 716 f. ali' o v ai>v s y. q d v dvzl aov zovd’ sxipšnstg;

a ij p si a zfjg irrjg ro xdxi(jz’ difw%iag.

ffTjpelov ist wie das friiher angefiihrte pnjpsTov der Form

nach urspriinglich Adjectiv, zeigt aber im Gebrauche selbst nur

Substantivbedeutung.

9. « y q a i

Herc. f. 415 zIv ovx dcp’ 'Ellaviag

dyoqov dliacig (pilmv

xonag Aosiag nšnhov

XQvcrs6(TTolov cpdgog

^a(jxijQog 61s&Qtovg d y Q a g.

Der Plural ist zu erklaren wie bei dytysipata.

An Stellen wie Soph. Ai. 406 pmgcug d’ ayQcug nQoaxslpsfta

steht uyQca von der Erbeutung und Ermordung mehrerer Thiere.

10. ffotpiopuza

Eur. Bacch. 27 ff. /hovvaov ovx scpaaxov sxcpvvai /hdg

2spsfo)V ds vvpspsv&sTirav sx &vrpot zivog

sig Zrp dvaqsQSiv zr/v dpainiav liyovg

Kddpov o o (pi<rpa&’.

(Tocphpara ist Apposition zu v. 29, vrie aus dem folgenden

crv viv ovvsv.a xzavsiv Zijv s^sxavyav{/ on ydpovg sipsvaazo hervor-

geht, und ist gleich dyqsvpaza zu erklaren.

11. p o q q> m p ctz a

Eur. Hel. loyog zig cog Zsvg prjZto’ enzaz’ sig iprjv

Arjdctv xvxvov poQtywpaz' ofin-Ooc la§dv.

Vgl. Jph. T. 292 jraQrjv S’ oQar

ov zcivzu poQiprl g a^r/paza.

12. a v y x o i p r p az a.

Eur. Andr. 1273 m ndzvi m ysvvata <rvyxoipripaza

Nrjpsag y s v s & 1 o v yaios.
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<7vyxotfiri(iwta steht hier wie die zunachst folgenden Plurale

in concreter Bedeutung. Wie Bezeichnungen fiir ein einzelnes

Concretum, durch ein Adjectiv oder Particip ausgedriickt, im

Neutrum Plural erscheinen konnen, indem dadurch der Singular-

begriff mebr allgemein aufgefasst wird (vgl. Liebling — das

Liebste —• toi cpilzara), so konnen sie auch abstract ausgedriickt

im Plural steben (vgl. dyosvfzaza = das Erbentete, oder z. B. das

folgende zzxvda\zaza, welcher Plural ebenso zu verstehen ist, \vie

wenn von einem šoyov ra uQyaa(zsva gebraucht wird). Ist nun

der Plural auf diese Weise gerechtfertigt, so kann er auch als

Pradicat zu einem im Singular stehenden Subjecte treten mit

derselben Berechtigung, wie ra cplltaza u. ahnl.

13. z s % v d a [i a z a.

Eur. Or. 1053 ml p vrj ji a dej-aifr’ h xs8qov z s%v da /z a z a

vgl. ib. 1560 rov fizjZQoxr6vov ze%vd<j/zaz’ etrzl zavra

von der Ermordung der Helena = d a s ist das listige W e r k

des Muttermorders, das hat der Muttermorder listig vollbracht.

14. Ttaidsv fia z a

Eur. Hipp. 11 'I n n 6 X v z o g dyvov Iliz&sag naidsvftaza

vgl. mit Eur. El. 887 av z’ w naqaa7tiat avdtzog svcrejleozdzov

aaidsvjza UvldSri

und Cycl. 601 av z to uelainjg Nv/.zog iHmudsv/z 'Trni.

15. zeirriiiaza,

Sopli. Phil. 15 ccvzoj-vlov y s x n m/z a cplavQovQyov tivog

z z % v rj p a z’ avdgog.

16. I o % e v [laza

Jon 921 sv&a 1 o ][s« fi a z a adfzv iloxBV(jazo

Aazcc /Hoiai a s xuQ7roig.

Der Plural ist wohl zunachst zu erklaren nach Eur. El. 651

1 xXiovtra X 6 x i d fzov voffrj[iaza vgl. mit ib. 1124 ijxovaagt

oifiai zdiv s/ziSv XoxevfidzMr.

Der Singular findet sich Phoen. 816.

17. da> q rj /z a z a

Soph. Trach. 668 ov 8rj n zav a<Sr ’HquxXsi deogij/zdzmv.

Der Plural steht an dieser Stelle von dem Peplos, den

Deianeira dem Heracles zum Geschenke gemacht, und der v. 603

dd>QT]iza genannt wird (der Plural mehr allgemein == zd 8a>Qzi&hzK.)

Eur. Herc. fur. 612 XQazriaag rj ftedg 8 a (> rj jz a a i

mit Beziekung auf den Cerberus, den Heracles aus der Unter-

welt holt.
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Dagegen findet sich der Singular als pradicative Apposition

zu einem Plural Hel. 882 f. tv’ 'Elias tovg Als^dv8gov ydfjiovg

8 m (j t] ji a KvngiSog ipevdovvfiqnvtovg

fid&r[.

18. d Q n a y a i

Eur. Cycl. 280 f. tJ trjg xaxkrtrjg oi pfTJ/ltteiP d q n a y a g

ElevtjS Zxa\iav8qovyutov’ ’lliov nohv.

Hel. 50 f. o 8’ d&hog noaig

utgdtevfi d&Qoiaag t d g i fi d g d v a q n ay d g

dtjQ<y. nofisv&eig ’Iliov nvgyw fiata.

Hel. 1321 f. (fidrriQ ttsoov) ^anhovoa novovg ■&vyatQdg

d Q ti a y d g Soltovg

Tgl. Eur. El. 896 ov dQnayr[V Tifto&sg.

Der Plural des Abstracts steht hier gleich einem attributiven

Participium fijv (lijTicuTd-staav dvyatBQa — i/ie di)7iaadetaav — trjv ocqtt.

ElivTjv), lasst sich aber leicht mit den vorausgehenden Eallen in

Analogie bringen

Aehnlich ist gebraucht

19. xl o n a i

Eur. Hel. 1670 ff. ov 8’ momh tre nQwta Mala8og toxog

2ndQtrjg arra^ag tdv xat’ ovgavov dopuov

xli\pag defiag <so v, fiij TIaQig yrl(ied tre,

cpqovqov naQ ’Axt\v titajj,ertiv rijaov leya>

Elinj to lolnov iv figotoig xsxlrj<rttai

Š7isl xl o n d g c d g ix doficov iči^ato

= c® xlansTaav.

Der Plural findet sich noch

Hel. 1175 S xloiratg {trjodpievov Elsvi)V,

wo der Plural auch gleich Soloi, tvfvca und ahnl. erklart werden

kann, und

Jph. T. 1400 xal x l o n at g avyyvwt’ iuatg,

(vgl. ib. 1358 tln lojcp 7TOQ&fievste xlt n t o v x i g ix yrjg goavac

mit Beziehung auf das gestohlene @Q&tag.

20. 7tQoaSiyiiata

Soph. Trach. 628 ali’ oia&a fih’ 8rj xal td trjg IgivijS

oqwv 7TQoaSiy[iat’ avtrjv mg šdit-dfirjv

cpilcog . . .

yon der Aufnahme der Jole durch Deianeira. Man kann beim

Plural an mehrere Momente des Empfanges der Jole denken z. B.

bewillkommnende Worte u. dgl.
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21. y o v a i

in der Bedeutung „Geburt, Abstammung“; der Plural lasst sicb

in Vergleich bringen mit Umschreibungen wie td zrjg yovijg oder

mit zd jtvt&ha.

Soph. Ai. 1094 og ^irjdsv cov y ovala tv sl-9-’ dfiagzdvet

Eur. Jon 328 ovd’ y%ag sig sgsvvav igtvgui' y o v d g ;

Hipp. 1082 to dvozahtivu /jtfjzeg, to mxgal y o v a L

In derselben Bedeutung findet sich der Singular Oed. R.

1469 to yovrj ysvvaTs Oed. C. 1294 yorij nscpvxcog ‘/sgcuzega Soph.

El. 156.

22. z 6 x o l

Jon 869 'Tr/caua yd[iovg, tny(5aa z d x o v g no).vxXavzovg

Eur. El. 1108 Xtyo) rsoyixiov šx z 6 x. o) v nsnavfiivrj

ib. 1128 alhjg zod’ sgyov, y a slvtssv tx z 6 x to v

ib. 658 xal daxgvast y a^itofi i^tov z n x co v

ygl. ib. 652 Xsym fi dndyyslX’ ovtrav dgtrevog zox<g.

Vergleicht man mit diesem Plural Eur. El. 651 v^u xlvovtra

X 6 % t d fiov voariiiaza, so kann man dabei auch an eine Mehr-

zahl die Geburt begleitender Umstande „Geburtswehen“ denken.

Bei andern Pluralen lasst sich leicht eine Mehrheit erkennen;

von diesen mogen einige Beispiele hier Platz finden.

1 . « Q1 « i

eigentlich das Anfangen, dann concret das Angefangene,

der Anfang, bezeichnet zunachst eine Mehrheit, wie man aus

Stellen ersieht wie

Jph. A. 990 ali’ tv /it p a q y a g elnsg, ev ds xal zslrj

(vgl. Eur. El. 907), wo der Plural gleich za zroddza gebraucht ist.

Dieser Gebrauch des Plurals diirfte einen Anhaltspunkt

geben auch fiir die Erklarung des Plurals in der Bedeutung

„Amt, Oberbefebl, Herrschaft“, in welchen Bedeutungen sich eben-

so, wie in den oben beriihrten Fallen, neben dem Plural der

Singular findet.

Eur. Or. 897 og dv divr/tcu nolsog sv z’ dgyjdmv y

Jph. A. 343 insl xazevyeg dgy_dg

Hel. 1580 dgyal yag vsmg usiovci trot

Vgl. Jph. A. 257 ooozs ytrj ffzsgsvzag dgyrjg dnoXs<xai xaXd v >dsog.

Soph. Oed. R. 259 s'%mv fisv dgydg, ag ixsTvog ti/t nglv

und etwa Ant. 744 ras sp«s dgydg as(3aw.

In der Bedeutung Herrschaft erscheint haufig der Sin¬

gular: Oed. C. 373. 451 Oed. R. 593. 737. 905. 49. 383.
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2. »ii« tj,

■Apdzog Kraft, Macht, 6ewalt bezeichnet (= zd noataiu)

im Plural Aeusserungen, Wirkungen der xgdzog daher zunachst

a. kraftige, gewaltsame Handlungen

Eur. Phoen. 1760 og povog 2lqnyyog xazi(jyov zrjg puucpovov xquzt]

Soph. El. 689 ovx oldcc toiovS ’ dvdpdg epya xul xQaztj

b. Vorrang, Oberhand, Sieg

Soph. Ant. 485 e.i zavz dvazl trjde xsicrez(u xQuziq

ib. Ai. 446 avdpdg zovd’ dnatjavzeg y.Qurrj

vgl. Oed. C. 1332 olg av av npoa&rj, zoiad’ e(paax’ slvai xodzog

und Ai 768. 443 Phoen. 1424 ninzovaiv dpepco xov didopiaav xqdzog

c. Herrschaft, Regierung

Zur Erklarung des Plurals in dieser Bedeutung dient

Soph. Ant. 173 iyoo xq d. t r\ drj n a. v tu. xal &Qoivovg vlpm.

Hiernach sind Stellen zu erklaren wie

Oed. R. 237 vg iyd> xpdzr> te xal flodvovg vipot

Ai. 1016 KQutTj -O-avovzog xal dopovg vepoipi aovg

Oed. R. 586 ei zač’ av&’ i^ei xpdzrj

ib. 758 xat y.QCittj (JE z eld’ eyovza

Ant. 166 za. Aaiov aefiovtag sidcog sv ■d-povmv del XQcczrj

Oed. R. 202 dazpanav xQazrj vspoov

Eur. Hipp. 5 tovg piv aefiovzag zapel aefievco xpdzr\

Eur. Rhes. 162 acpalspa ov cpilm azQazrjy<Sv xouzr] ist der Plural all-

gemein zu deuten. Soph. Oed. C. 392 iv uol za xekcov epaal yi-

yve<j&ai xoinr[ ist der Plural doppelsinnig: Herrschaft und Sieg.

In der Bedeutung Herrschaft ist xodzrj bei Sophocles plurale

tantum; der Singular erhalt diese Bedeutung erst durch ein bei-

gesetztes Epitheton Phil. 142 nav x g d z o g ’£iyvyiov Oed. C. 373

xQazog zvqavvixov. Bei Euripides dagegen findet sich in derselben

Bedeutung haufig der Singular

Troad. 949 (Zeve) og zwv piv dXku>v daipovav eyu xpdzog

Cycl, 119 tivog xlvovzeg; rj dedrjpevzai Kpazog;

Mit letzterer Stelle vergl. Oed. G. 66 drr/u zig avzmv fj’ ni

zep nlrj&et xodrog ; (nach Bonitz)

Hel. 68 zig zoovd’ l<7vpvu>v dmpdzcov eyei xQazog

Bacch. 213 "Eyiovog naTg, a xoazog diSmpi yrjg

Herc. fur. 464. 543.
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3 , sv o fi n n i

Jph. A. 150 rjv yaQ vvv nopinaig dvt^nrjg nahv e^ooiia vgl. Jph.

T. 651 ist der Plural analog dem 68oi zu erklaren = auf den

Wegen, die sie geschickt wird, womit zu vergleichen

Rhes. 229 xal ysvov <TcotrjQiog <xv£qi nopinag ^ysjicar (Wegweiser).

Hel. 1118 og sSoaue po-d-ia fislsa TlouttuStug dym>

jloucsdctipiovog dno Xsysa

ffs-0-Ev ra Eleva IhxQig aivoya^,og

nofinaiaiv ’A(pijo8hag

und Herc. fur. 578 ff. rj ti cpriaojisv xaX6v

vSq(} fih e/.iHTv sig ftcc^tjv liovzi te

EvQva-&ewg no\maiai

bezeichnet der Plural „Anregungen, Befehle".

Ebenso ist der Plural dnoatolal zu erklaren

Phoen 1043 xQovcp 8’ epa Tlv&iaig dnoutolaicnv

Oidinovg 6 tldftav.

4. t q o ep a i

Hec. 20 nag dvSol Qor;xi natoopip £evo)

t q o cp ai a iv a>g tig ntoQ’&og r/v^ofujv talag

Troad. 1187 oipioi rd n 6 IX’ dnndapia-d-’ ai t ipial tgocpal

cpQov8d pot

Or. 109. 556 Hec. 599 Jph. A. 1230 Oed. C. 338. 446. 1265 u. a.

Der Plural, neben dem aucb haufig der Singular erscheint

(z. B. Jon 322. 1377 Oed. C 352 362), ist zu erklaren nach

t q o cp s i a, das, eigentlich Adjectivum, im Plural eine Mehrheit

bezeichnet

Jon 852 zgocpsTa dscnotaig anodovg Eur. El. 626 (vgl. Or. 109)

Jon 1493 t j o cp s i a p a z q 6 g.

5. g) v y a i

Der Plural bezeichnet wohl wie 8061101, čdoi, ego801 (Gange,

Ausgange) u. ahnl. eine Mehrheit der Bewegungen.

Er erscheint

a. in der Bedeutung ,,Flucht“

Soph. Ant. 1234 sx j’ dpp.rajw.sVoi> nato6 g cpv y aTtriv ijpinlane

Eur. Jph. T. 1063 cnyrj(ra-&’ ri/ziv xal ovvsnnovriaats cp v y d g

neben dem Singular Oed. R. 468 cp v y a n68a va/idv Phil. 1149

(p v y p p’ om st’ dn’ ccvliav nekdts Eur. Or. 1468 cpvya, ds noSl

to xQvtrso(rdv8aXov r/vog scpsgev Hec. 1066 noi v.ai p« cpvy(ji ntcoaccovai

fzvy(ov Med 1295 ij fis&šatriKsv cpvyfj Bacch. 437. 763 Jph T. 324

Rlies. 798. 98. Herc. fur.- 161. 818. 896 Eur. El. 218 tiberall im

Dativ, dagegen Andr. 1141 Suppl. 718Cycl. 442 Heracl. 842 Hel.

1041 Jon 1237 Rhes. 54. 126. 143 im Accusativ,
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b. in der Bedeutung „Landesflucht, Verbannung“

Phoen. 378 1? nov azhovtn zhrjfioreg <pvydg sjudj

ib. 1723 ico (oi, Svazv/tazdrag cpvydg

iXavvmv rov ytQovzd ft’ iy. itazQag

Andr. 976 <psvyav dir olxmr ag eyco cpevym cpvydg

Med. 399. 967. 1155 Bacch. 1350 Eur. El. 233. 505

Hipp. 1043. 1197 Or. 515 Herc. far. 303. 1358 (von diesen steht

der Plural Or. 515 allgemein, Med. 996 zcov sjuair nat'8mv cpvyag ib.

1155 mit Beziehung auf mehrere Subjekte)

neben dem Singular Med. 1002. 610 Or. 900. 1468. 1646 Phoen.

1691. 1709. 1710 Med. 10. 454 462. 938 1124 Hipp. 37. 1089

Heracl. 39 Eur. El. 887.

Das Compositmn xazacpvya /bezeichnetZufluchtsstatten

(vgl. zonoi, ywqoi u. ahnl.)

vgl. Cycl. 197 stal xazaqivyal nollal snizQag

ib. 297 Feoaiazioi rt xazacpvyai vom Tempel des Poseidon zu

Geraistos

Or. 448 tig a iXnlg r;[Arj y.aza<pvydg dyti y.axmr.

Der Singular Or. 724. Dem Plural <pvycd analog finden sich

6. 8 q a u ja o l

Or. 1374 ’A(>yuov £lcpog ix ftavdzov nstpsvya . . .

PaQ@aQ0i(7i SfiaaiioTg.

Herc. fur. 1010 rjfieig 8’ iXsvftsQovvzeg ix dgaa/Acov noda . . .

7. 8 (co y [z a z a

als Gegensatz zu q>vyal

Hel. 1623 xu /asv ijr almcniAog vuvg 8id>yfAacnv, noi’r{<yag tilov av zdya

Tgivovg

Andr. 992 oi!xovg \a žigsp/rjiAOvaav piaftar Flrjlevg piszeXftoi izcohxoTg

Simyfiaaiv

8. aX /c a z a

Eur. Hec. 1261 ff. rtvix’ dv as novzia vozig . . .

xpvifirj fisr ovv nsaovaav ix xaQyrj(Tt(ar.

nQog rov (haiwv zvyydvovaa alfi a z m v;

Herc. fur. 1148 xovx sl[ii nszQag Xi<rod8og nQog alfi a z a;

Der Singular Hel. 96 oixuor avzov d>Xs<j dXfi’ inl £icpog

Jon 1268 oftsv 7iszquTov d X /i a dtcrx7]ftri(Tszai.

Gleick gebraucht findet sich

9. n z d> [z a z a

Troad. 467 iati /as ... xsTa ftai nsaovaav n z ca /j. d z g>v ya,Q

ndayco . . .
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Der Plural lasst sich auch mehr allgemein erklaren: was ich leide,

verdient tausend Falle.

Neben vorstehenden Beispielen rnogen noch die Abstracta,

die eine Gemiithsstimmung ausdriicken, kurz Beriick-

sichtigung finden.

Vondiesen erscheint im Griechischen haufig der Plural, den

wir in den meisten Fallen im Deutsehen vviedergeben konnen,

Z. B. avica, a%T], dyfifiata, delftata, ilnldsg, ijdoval, yagfioval, limon,

odiivat, cpgovtldeg u. a. Wenn in anderen Fallen der Plural in

deutscher Sprache nicht vviedergegebenvverden kann, so ist vvenigerein

einem plurale tantum ahnlicher Gebrauch des Plurals, als viel-

mebr eine Differenz im beiderseitigen Sprachgebrauclie anzu-

nehmen. Wahrend namlich im Griechischen diese Abstracta im

Plural eine Mehrbeit bezeicbnen, kommen dieselben in der

deutsehen Sprache nur im Singular vor, so dass wir diesen auch

da setzen, wo der Plural im Griechischen gerechtfertigt ist. Dass

aber dieser Plural im Griechischen eine Mehrheit bezeichnet, be-

weist der Umstand, dass er auch in der Prosa erscheint.

Doch ist nicht in Abrede zu stellen, dass die Tragiker auch

hierin die Granzen des prosaischen Sprachgebrauchs iiberschreiten.

Denn wahrend in der Prosa der Plural dieser Abstracta mit Be-

ziebung auf mehrere Subjecte oder auf die oftere Erscheinung

des Singularbegriffes gesetzt ist oder Aeusserungen desselben be¬

zeichnet, findet er sich bei den Tragikern auch bei einem Sub¬

jekte so gebraucht, dass durch die Mehrheit der gleichen Gemiiths¬

stimmung n a c h u n s e r e r A n s c h a u u n g die Starke und

Intensitat derselben ausgesdriickt wird. Insoferne kann man von

einem intensiven Gebrauch dieses Plurals sprechen, obschon der-

selbe analog den dviai, r/doval u. a im Griechischen zunachst eine

vvirkliche Mehrheit bezeichnet.

Solche Falle sind:

1. & v fi o i Soph. Ai. 718 ^4’iag mtavtyv(h<j&ri ftvawv 'AtgeIda ic

(nach Nauck);

Der Plural steht von vielem, also heftigem und anhaltendem

Zorne. Vgl. Soph. Oed. B. 892.

2. ft r\v i ft ar a Phoen. 934 naleti m v "Ageog ex fttjnfiatrov.

3. o g y k i Med- 11&0 nomg ds aog o g/d g cicpfigei xal yolov

veuvldog

Hipp. 438 ogyal d’ si.g rr ineir^ijtfja-v &edg

Med. 1172 Tlavdg ogydg ib. 909 ogydg noieicr&ai u. a.

4. n 6 ■& o i Soph. Oed. C. 333 texvov tl d ’ ijl&eg; norega

aoilotm;
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Eur. Alc. 1087 yvvrf as navasi xai nov ydfiov 710 O 01

Troad. 595 o!8s nd&oi fisycči.oi.

Eur. Alc. 1087 kann no&oi auch mit „Begierden, Wiinsche“ iiber-

setzt werden

5. ip o (3 o i Soph. Ai. 531 xai firjv q>ofioiai y avtov i^shiaafirfV

Eur. Suppl. 626 t. xsxi.rjfišvovg pisv dvaxaloifis&’ av &sovg.

ctlla (p0/3(0» niazig dds srpeoza.

Soph. Oed. R . 585 aQ%siv Dbaftai cpoftoiai iu/.)j.ov rj dzoiazov

svSovza und Eur. Or. 532 fiaviuig akalvav xal cpofioig steht der

Plural von sich continuirlich wiederholender oder dauernder Furcht.

Jm Deutschen wird dieser Plural auch wiedergegeben durch

„Aengsten, Sorgen“. — Soph. Oed. R. 917 a)X šazi tov Uyovzog

si cpofiovg Uyoi sind cpioftoi Gegenstande der Furcht, Schrecknisse

(vgl. Soph El. 873 <j,mo) A iSovdg ich bringe erfreuliche Nach-

ricliten).

6. a ia y v v a i Eur. Suppl. 164 sv fisv aiayvvaig aya>

Soph. fr. 587 D oiaiaiv aiayvvaiaiv ola fialvszai. —

Herc. fur. 1423 tjusTg 8’ dvaldaavtsg aiayyvaig dofiov bezeichnet der

Plural etwa „schandliche Handlungen 11 .

Andere Plurale lassen auch eine andere Erklarung zu; so

kann šgmtsg Hipp. 764 dvfr' m ovy oaicov šgdzcov Ssivč/. cpgsvag

’Aq>Qo8lzag voacp xazsxlda&i) auch mit „Begierden“, oixzoi Or. 1239

daxQvoig xazaansv8<x> as. sycd 8’ oixQoial ^svvie Troad. 155 aiov oixzovg

ovg oixziQsi mit „Weheklagen“, dvo&vfiiai Med. 691 aacpiog fioi

adg qj(>daov 8va&vfiiag mit „Ursachen deines Missmuths“ iiber-

setzt werden.

Werfen wir nun einen Blick zuriick auf dieFalle, indenen der

Plural von Abstracten auffallend gebraucht erscheint und seine Er¬

klarung Schwierigkeiten verursacht (vgl. unter ayQsvfiaza, dyQca, d.Qn ayai

x\onai, dnaQyal, yovai, dcogrffiaza, xalhazsvfiata, ).oysvfiata,naidsvfiata,

arjfisia, avyxoifirf fiata, zsyvdafiaza, zrffvrffiata, wozu noch Falle ge-

horen wie wficpsvzrjQia, vvfiipsvfiaza in der Bedeutung Braut, fivrj-

azsiifiata, 7tQoacpdyfiaza, die der Analogie vvegen friiher angefiihrt

wurden), so finden wir den Plural durchwegs konkret gebraucht,

so dass diese Falle auch hierin Aehnlichkeit mit dem substanti-

virten Neutrum der Adjektiva und Participia zeigen, das ebenfalls

mehr oder minder concrete Bedeutung erhalt.

Wienun das substantivirte Neutrum derAdjectivaund Participia

auch von e i n e m Gegenstand im Plural gebraucht werden kann,

insoferne man den Singularbegriff mehr allgemein als M a s s e

auffasst, so steht dem Dichterauch die Freiheit zu, bei Substantiven,

die ihrer Bedeutung nach einem substantivirten Adjectiv oder

Particip gleieh oder nahe kommen, auch von einem Gegenstande
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deri Plural zu setzen. An einen intensiven Gebrauch des Plurals

ist mithin schlechthin nicht zu denken.

Ueberblicken wir die friiher besprochenen Falle, so nehmen

wir ferner vvahr, dass vorzugsweise die Substantiva auf —fia in

ihrem Gebrauch e die grosste Aehnlichkeit mit dem substantivirten

Neutrum eines passiven Particips zeigen, dem sie auck ihrer ersten

grosstentbeils concreten Bedeutung nach*) (sie bezeichnen das

durch die Handlung Geschaffene) entsprechen. Nacb ihnen sind

auch Plurale von Abstrakten zu erklaren, die ahnliche Bedeutungbaben.

Schwieriger ist die Erklarung des Plurals von Abstrakten

auf —oder —«, die eigentlicb den Begriff des Infinitivs als Zu-

stand bezeichnend in concreter Bedeutung haufig auch von einem

Gegenstande im Plural erscbeinen. W ill man diese nicht analog dem

substantivirtenNeutimm Plural eines Adjectivs oder Particips erklaren

(so kann man aygai, aQnayai, xlonui nach djgsv^ara — rd r^gev/ieva er¬

klaren), so eriibrigt, das man sie unter die quasi pluralia tantum zahle.

Nacb dem bisber Gesagten lassen sich nun manche Plurale

die der Analogie vvegen unter den quasi pluralia tantum aufge-

fiihrt wurden, erklaren. So bezeicbnet Smfia, do/iog der Ableitung

nacb (von dšfica) zunachst „das Gebaute“; wie von einem Ge-

baude rd cpxodopijpfoci stehen konnte, so kann der Dichter den

Plural Sahara, dofioi gebraucben, obne dass die Beziebung auf die

Theile des . Hauses bemerkbar ware. So finden ibre Erklarung

d^fiara (== rd riQfio<jfisva), £evy[iara. (=rd i^tvy/xtva), 'frv/j.azci {— rd

ts&vfievci) u. a.

Reduzirt sicb so die Anzabl der quasi pluralia tantum auf

ein kleineres Quantum**), so restirt doch eine geraume Anzahl

von Pluralen, die nur in einem dem plurale tantum abnlichen

Gebrauche ibre Erklarung finden.

*) Jch verkenne nicht, dass unter den bisher besprochenen Fallen eine

grosse Anzahl von Substantiven sich finde, welche ihrer Ableitung und

Bedeutung nach strenge genommen, Concreta sind. Wenn sie trotzdem

an dieser Stelle angefuhrt wurden, so geschah es einerseits desshalb,

weil in manchen Fallen dasselbe Substantiv mit concreter Bedeutung.

auch abstracte vereinigt; in anderen Fallen bewog mich hiezu die Ana¬

logie. Denn wenn auch z. B. die Substantiva auf —ft« grostentheils con-

crete Bedeutung haben, so giebt es himviderum keine geringe Zahl von

solchen, welche nach ihrer erstenBedeutung Abstrakta sind (vgl. von den oben

angefiihrten loyevfrara, Gvyxoifir]iA,a.rcc, fivijarsi^iara, ftQoocpdyfiarrt).

Hatte ich mir nun vorgesetzt, den Plural der letzteren zu besprechen,

so lag es nahe, auch die im Gebrauche analogen Falle des Plurals von

Concreten anzufuhren.

**) Von der unter den quasi pluralia tantum aufgefuhrten Fallen ist wohl

auszuscheiden ,xivrqa.• vgl. Soph. Oed, B. 809 umov xma d 171 X 01 g

xhr(toiai [tov xaOiy.tro.
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C. Pluralia tantum.

Hieher rechne ich alle jene Substantiva, die bei Sophocles

und Euripides entweder in allen Fallen oder wenigstens in gewissen

Bedeutungen auch von e i n e m Gegenstande nur im Plural er-

scheinen. Hievon sind jedoch jene Substantiva auszuscheiden, die

bei den Tragikern nur einmal und da im Plural sich finden, da

in diesen Fallen nicht entschieden werden kann, ob die Wahl des

Plurals nicbt eine zufallige sei. Findet sich dagegen von einzelnen

Substantiven ofter und constant, aucb wenn nur von e i n e m Ge¬

genstande die Rede ist, der Plural, so sind wir berecbtigt, die-

selben fiir den tragischen Sprachgebraucb pluralia tantum

zu nennen.

Von diesen sind nach der Bedeutung des Plurals zu

unterscheiden:

a. Falle, in denen der Plural genau dieselbe Bedeutung hat, die

dem Singular im sonstigen Sprachgebrauche zukommt;

b. Falle, in denen der Plural von Abstracten concrete Singular-

bedeutung erhalt;

c. Falle, in denen der Plural allgemeine concrete Bezeichnung

dessen ist, was der Singular sjmbolisirt.

ad a. 1. G t s (p tj

Hieher gehoren Falle wie

Phoen. 858 oimvnv e&šprjv Kalifoma, era azecprj,

von welchem Franze 2 Verse friiher der Singular azecpcivog gebraucht

ist ib. 856 xal zovde igvcrovv czecpavov mg oQpg s/m .

Troad 451 w azecpri rov (ptiratov pot ftemv

ib. 1247 sim yag olcc deT ye vegregmv urecprj

Jpb. A. 1477 ozšcpea negl^ola dšSozs cpegere

ib. 1512 šnl k<xqu vtepsti (šlallopevav

Troad. 258 uzecpeav arolpovg Sopli. Oed. R. 913 (vgl. Nauck

zu ib. 3).

Eine Mehrheit bezeichnet azecprj Heracl. 71 Jon 104.

2 . areppara

Or. 12 (p <rzeppara Šrjvccd šneKlmvev &ed

Šqiv 0v£azr[ ndlepov ovzi vvyy6va>

{Ha-Ocu

Jon 522 nave, pr/ -cpuvvug ra rov %9eov areppara gti^ijg yegi

ib. 1310 {hov {laveTv iv aršppam ib. 1338 doco nalaiav dvrcTTr/f sv

ffteppa.cn cf ib. 1389 Suppl 470.
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Der Plural bezeichnet Or. 12 e i n e Krone, Suppl. 470 e i n e n

ixtriQios xXddog, an den iibrigen Stellen einen Kranz. Eine Mehr-

heit bezeichnet er Bacch. 350 Jon 224 Suppl. 36 Androm. 894.

atkfijiara , lassen sich analog einem za itrzififisva

erklaren.

3. nogndfiaza,

das mit der noqnr\ befestigte Kleid, findet sich

Eur. Khes 442 zofoti’ avnvog oISa zlag noQndfiamv

Herc. fur. 959 xdvzav&a yvp,vdv rrmfia flrig nognafidztav

Eur. El. 820 Qi\pag dn cn/tmv svnqsnrj 7TOQ7zdfiaza.

Der Plural steht = za nmoonriiiiva.

4. i a z o i

Jon 1425 w ■/niiviov l/izmv nao-Otvtvua zcov fftcoi' liegt es nahe,

an einen Webestuhl zu denken.

Von einem Gewebe, das auf einem Webestuhl verfertigt

ist, findet sich dieser Plural gebraucht

Jph. T. 816 sixd> z’ iv 'tozolg ifliov fiszdozamv

ib. 223 ovd’ iazoTg iv xaXh<f&6yyoig xsgxidi HalldSog Az&idog

sixm xal Tizdvav noixik\ov<sa,

An den iibrigen Stellen Bacch. 118 514- 1236 Jon 747 wird eine

Mehrheit bezeichnet.

5 dvarrzv%ai (ci fi n z v / a i)

Eur. Hipp. 602 r;liov. dvanzvfai Soph. fr. 655 D. ovgavov

dvanzvyai Jon 1445 dfinzv^ai ai&ioogElir. El. 868 vvv ofifiazovfidvdimzv/jii

z’ ihvdtooi Der Plural ist wie rrzi[j.iiaza, noondgazo. zu erklaren.

ad. b. 1. (3X d a z a t.

Dieses Substantiv kommt bei Sophocles im Singular und

Plural vor. Aber wahrend der Singular von den Trieben, Sprossen

der Pflanzen gebraucht wird, (Ant. 826 fr. 296 D) erha.lt der

Plural die bestimmte Beziehung auf den Menschen: Ursprung,

Geburt. So bei Sophocles:

Oed. C. 972 og ovzs fildozug nm j'svs&liovg nazodg,

ov fMjZgdg sifon

Trach. 382 zrjg ixslvog ovdafid fildffzag itjuavu

Oed. II. 717 naidog ds [Sldazag ov disafov rj^igai zgsig.

2. z a <jp a i.

Der Singular hat stets die Bedeutung „Bestattung“ (Ai. 1326.

1388. El. 1210); dagegen steht in der Bedeutung „Grab“ nur

der Plural:

Ai. 1090 ftr) zovds tfdnziav avzog sig zacpdg necryg
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ib. 1109 zovSe . . . eig zacpag iym {)rpcm d'inuicag

Eur. Hel. 1063 si %£Q(sb) zaqiag &elvcu nelevaei <js.

Suppl 376 steht der Plural von der Beerdigung Mehrerer.

3. cp o v a L

Dieses Wort findet sich mir in der Verbindung iv cpovcug

(Ant. 1003 wird cpovuig als Adjectivum genommen, Trach. 558

wird in q>ovwv gelesen):

Soph. Antig. 1314 noicp Se mrzelicraz’ iv q>ovuig zpjomp;

ib. 696 tjzig zor avzrjg avzdSeicpov iv cpovuig

hsttz&z' ud-unzov ovx eiatrs.

Eur. El. 1207 edeil-e [icurzov iv cpovcug

Hel. 154 unecszi . . iv cpovuig ■d-rjgonzovoig.

Das Passow’sche Lexikon sieht im Plural mehrere Ansatze, An-

griffe u. dgl., Nauck dagegen gibt (zu Ant. 696) dem Plural in-

tensive Bedeutung „blutiger Mord“. Doch lasst sich wenigstens

Antig. 1314 nicht leicht an mehrere Angriffe denken; denn wenn

es aucli v. 1283 heisst, Euridike sei gestorben veoz6fiot.cn nlrpjfiacn,

so ist auch hier nach v. 1315 nuiaug vcp’ rpitup) avzo%eiQ avzr/v xmr an

e i n e n Stoss zu denken — Im andern Falle miisste man die

intensive Bedeutung bei jedem Morde annehmen, der durch einen

Schlag oder Stoss herbeigefiihrt wird So ist der Selbstmord der

Euridike in demselben Grade ein blutiger Mord, wie z. B. die

Ermordung des Agamemnon, von der gleichwohl Soph. El. 116.

953. 955. 1352. u. a. der Singular cpovog gebraucht wird.

Es eriibrigt also zu behaupten, (poved werde als Plurale

tantum ohne Unterschied fiir den Singular gebraucht

ad c. 1. & q 6 v o i.

i9oo!’0( wird zunachst a. von einem Sitze gebraucht, in welcher

Bedeutung neben dem Plural auch der Singular sich findet;

Plural: Eur. Med. 1163 nunetz dvuozao’ in fl-povcov $isp>%EZcu

ffzepag ib 1170 dgovoicnv ifi.neaovou ib. 1190 avacjzdd en &q6v(ov

Alc. 946 fvvcanog evvdg evz dv siffiSa nevug -d-pcovovg z iv oiaiv /Ze

Or. 1408 ol Se ncvog -dpvovovg ecroo fiolovzeg ug ejrjfc o zoi-ozijg IJuoig

pvvuinog. Dagegen Jph. A. 1174 ozav -d- q 6 v o v g zrjtrd’ eiuiSm

n dvz a g nevovg bezeichnet der Plural eine Mehrheit.

Singular: Eur. El. 315 izrt zrjQ S’ ipcrj S-govotg nadr^ca Soph.

Oed. 161 u nvnkoevz dyoQag -&qovov evnlea ddacrei.

Ebenso findet sich b. in der Bedeutung „Thron“ neben

dem Plural der Singular gebraucht, so dass mithin 0q6v<h in der

Bedeutung „Sitz, Thron“ unter die quasi pluralia tantum zu

rechnen ist.

2
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Plural: Soph. Oed. R 399 8oxoov hoovoig nctoaazaz^Gsiv zoig

Kosovzstoig nelag Oed. C. 1 93 tolg aoig navdqyoig ovvsx’ in9axsžv

■0-Qovoig r/Šlovr ib. 1380 toly«Q zovg vovg ■dq6vovg xqazovaiv El. 267

inav Ofjovoig Alfiadov ev&axovvz’ idco zoiaiv nuzgtpoig Eur. Jon 1572

xtig ftpovovg zvQuvvixovg i8qv<jov ib. 1618 xsig &Qovovg i^ov nctlaioig ,

ofter in der Verbindung /hog Oobvoi Soph. Oed. Col. 1267 Ant.

1041 Eur. Jph T. 1271 Troad. 836 Hel. 241 — Herc. f. 1127

nuQ "llotcg -O-gova>v. — Rhes. 269 ovx oia&a dmfia zovfidv rj Otjovovg

nazoog.

Singular: Jph. T. 1254 nolvdvogi 8’ sv 2-evosvzi &Qovq>

vom delphischen Orakelsitze, ib. 1254 iv clifjev8sT &qovm Heracl.

754 naqd 0-qovov dostav ylctvx<y. z iv Aildva Cycl. 579 zov /hog

zs zov -d-qbvov IsvGGm.

c. Die Bedeutung ,,Thron“ bildet den Uebergang zu der

weitern Bedeutung »Herrschermaeht, Regierung, Herrschaft“, in

welcher sich bei Sophocles wie bei Euripides 'nur der Plural

findet. Insoferne ist i9-q6voi unter die Pluralia tantum zu zahlen

Im Deutschen konnen wir, da wir den namlichen Tropus ge-

brauchen, in den meisten Fallen den Plural auch mit „Thron“

iibersetzen.

i>qovoi findet sich so gebraucht: Soph Ant. 503 zgicpmv 8v

ciza v.anavaazdaug -&q6vcov Oed. C. 368 Kqsovzi zs ■&Qovovg šaad-cu ib.

375 &Qovwv anoGzsQiaxsi Eur. Phoen. 75 insi d’ sni £vyoTg xax')-i^ez’

dqyrjg ov jisditrzuzai h-govcov Herc. fur. 167 olda ydo xazaxzavcov

Rotovža nazega zrirrde xal ■&govovg eymv. Haufig erscheint dieser

Plural in Verbindung mit xgdzrj und ffxf/nzga: Soph. Ant. 166

osfiovzag sldoog sv figovoov del xgdzrj (zet :Actiov) ib. 173 iym xgdzrj

drj netvzet xal figovovg sym Oed. R. 237 rjg iyd> xgdzrj zs xcd figovovg

vi/zm Oed. C. 425 og vvv azrjnzga xal figovovg sysi ib. 448 siMofirjv

figovovg xcd ffxrjnzga xgaivstr ib. 1353 <7xrjnzga xed figovovg e%wv.

2. cr x rj n z g a

a In der Bedeutung „Stab, Scepter als materiellem

Gegenstande“ erscheint der Singular Soph. Oed. R. 811 cxrjnzqcg

zvnsig El. 4.20 ecpeeruov nr^ai Xa(3ovzct Mrjnzoov Oed. R. 456 Gxrjnzg<g

nooStr/.vvg Eur. Andr. 588 mijnzgu de ztpds abv xa.fiaifzd^co xdga Jph.

A. 311 axri mo(x) zdy dga novKudui/zaj-mxdgct Troad. 150 Gxrjnzgq>Ilgidfiov

disgeidofzev« Phil. 140 nag’ bzeg zd \fisiov /hog (Txrjnzgov dvaGGszai.

Der Plural bezeichnet eine Mehrheit: Oed. C. 848. 1109 ix

zovzoiv axrlnzgoiv odoinogrjosig — <u oxrjnzgct cpcozog von den zwei

Tochtern des Oedipus, Herc. fur. 254 ov mrjnzga isigo g Sej-iag

ifiei/Tfiaza dgsTzs;

Den Uebergang zur folgenden Bedeutung bildet Andr. 1223

<rxrjnzgd z sggizm zdd' inl yaTav vgl. init Phil. 140 Eur. El. 321 m«

Gxrjnzg’ iv oig EIIijgiv šcrzgazrjluzst fjt.icuq)6voi<n ytqcn yavqovzai lafidv.
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Insoferne das Scepter Symbol der hochsten Gewalt ist, er-

halt nxrt nzga b. die Bedeutung „Herrschaft, Regierung, Oberbefehl“

so dass im Deutschen diese Bedeutungen sich mit der urspriinglichen

„Scepter“ vermischen. In dieser Bedeutung gehort Gxrjnvgu nur

insoferne hieher, als es bei Sophocles plurale tantum ist, wiihrend

es fur den Euripideischen Sprachgebraucb quasi plurale tantum ist.

P1 u r a 1: Soph. EL 651 <rxrjnzgd v dfitpeneiv vade sonst in

Verbindung mit ti-govoi Oed. C 425. 449. 1353 Eur. Or. 437

^afiefivovog de GKrjnvg iijt a’ epiv nohg; ib. 1058 eni Gxrjnvgoig e%wv

vrjv elnida Phoen. 52 xal gx^tzvq ena&la vrjvde lafipavei y&ovog ib.

73 EveovAea de mfjzzvg’ spiv perona yijg ib. 80 navg<p’ dnaizsl

mrjnvga mi fxegrj plovog (ygl. ib 483 epi vvgavvid’ avtog mi dog,av

ifim gegog) ib. 5i4 si nageiy\v Gxfjnvga vaga vigd’ epiv ib. 591 eoW

ege ffxrl nvgcov xgavovvva vrjcS’ avaxv sivki i&ovog ib. 1253 axrjjrzgcov

xgavelg Jph. T. 186 vmv 'Avgeidav oixmv eggei tprng axrinvgmv Herc. fur.

213 epiv yrje c?ifjnvga ib 1167 mrjnvga ycogag vtjad’ dvagndaag Jon

660 <rxrjirvQK vdg epiv i&ovog El 11 jjoo gev nalaia axr\nvg<x Tavvalov

hncov o).oolsv Jph. A. 1194 r\ critrjnvgd aoi govov diacpegsiv xal avgazrjlavelv

as del in der Bedeutung Oberbefehl, Herc. fur. 1104 azrjnvga

Arimzgog xogrjg das Reich der Proserpina.

Singular: Eur. Andr. 23 ELjUa d’ dvactreiv yrjg e/ž. <1mq-

oaliag fmvvog ysgovvog a>'.rjnvgov ov &šlmv lafislv Jph A. 412 axrlnvg<g

vvv avpi aov xaaiynyiov ngodovg Jon 578 ov ol(liov gev axr\nvgov

avagivei navgdg.

Mit der vorausgehenden Gruppe bat diese Abhandlung ihren

Abschluss gefunden. Bei der Sammlung der einzelnen Falle hatte

ich stets die Granzen vor Augen, die ich mir fur diese Arbeit

gezogen. Diess ist der Grund, weshalb ich 1. alle Aufmerksamkeit

auf die Sammlung und Gruppirung der unter B und C fallenden

Plurale verwendete, dagegen 2. die zu A gehorigen Plurale nur

als Nebensache behandelte, und insoferne war es nicht meine Ab-

sicht, die in diese Gruppe gehorigen Plurale sammtlich anzu-

fiihren, vielmehr mogen die dort angefiihrten nur als Beispiele

gelten. Endlich mussten 3. die Plurale, die ausser jene Grenzen

fallen, \vegbleiben. Solite daher unter B und C die Anfiihrung

einzelner Falle vermisst werden, so mag hie und da Versehen

meinerseits die Schuld tragen; in den meisten Fallen jedoch

unterliess ich absichtlich deren Anfiihrung, weil solche Plurale

anderweitig ihre Erkliirung finden.

4 Beziiglich der Erklarung mancher Plurale hegte ich Zweifel.

Vou diesen fiihrte ich einige unter B an, wenn die Erklarung

analoger Plurale diese Stellung begiinstigte. Andere, bei denen

diess weniger der Fali ist, mogen hier anhangsweise besprochen

werden.

2*
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Diese sind:

1. fiv%oi, das lat. penetralia, diirfte wold von einer Melir-

heit von Itaumen zu verstehen sein, vresshalb ich Anstand nahm

diesen Plural unter die quasi pluralia tantum aufzunehmen, ob-

schon unter /iv%oi auch verschlossene Tbeile eines Hauses ver-

standen werden konnen (vgl. Beckers Charicles II. 76 2 Aufi.

und dazu Eur. Hec 1040 oinmv zdvd dvaoorj^m [iv%ovg ib. 1066

Troad. 299 Hel. 820 Soph. Tracb. 686 vgl. 689, Ant. 1293). Der

Plural erscheint noch Or. 331 Troad 952 m0'1 yag, Suppl. 1206

'/«/«?, ib. 545. 926 Jon 1239 Herc. fur. '/Jfovog, Hel. 866 ai&sQog

Med. 396 iazlag, Jph. A. 660 Avlidog , Cycl. 291. 297 Ellddog, ib.

407 7tkqag, ib. 480 Hel. 424 dvzgov, Hel. 617 dazgcav, Herc. fur.

400 cdog, ib. 607. Heraclid. 218 Aidov, Soph. Ai. 571 tov xdza>

■&sov. — Der Singular findet sich nur bei Euripides Andr. 1265

%oiQud'og v.oikov \zvyov 2Jr/mddog Troad. 84 xoilov Evfiotag fiv^ov Jon

229 sig piv^dv doficov cf. Alc. 872 xsvHog omcav.

2. ndyoi findet sich haufig auch von e in e m Hiigel so

gebraucht, dass durch den Plural eine Mehrheit der Stellen (vgl

zdnoi u. ahnl.) bezeichnet werden diirften. In Betracht kommen

Stellen wie Ant. 411 xa&rnxs&’ čIxqg>v ix ndya>v vnrivsfioi Or. 1651

ndyousiv iv Aqsioioiv Jph T. 1470 Agsioig sv nayoig verglichen

mit Soph. Oed. C. 947 ’Aqtog nayog Heracl. 849 Jon 1480 Eur.

El. 1271 von demselben Areopag, Cycl. 95 Akvaiov nayov.

Analog finden sich <j%&oi Troad. 801 Jph T. 1375 vgl. ib.

1373 u. 961, x Qtj fi v o t Hipp. 124 Phoen. 1315 vgl. Jph. T. 1373

Bacch. 411, xhzvsg Cycl. 27 cf. 50 und okorna! Phoen 233

ovptsiui zs oxomul fl-smv Hel. 769 axomdg zs nsgrrmg Hel. 1324

:IScaav Nvpicpoiv oxomag Eur. El. 447 vgl. Hec. 931 'Iliada. axomdv.

3. cp az v ai nothigt uns nirgends an eine Krippe zu

denken; denn wenn auch Bacch. 618 mnog cpdzvaig ds zavrov

svqcov der Plural scheinhar von einer Krippe steht, so ist auch

hier nach ib. 510 inmxalg. nslag cpazvaioi (— Pferdestall) an eine

Mehrheit zu denken. Der Plural findet sich noch Hipp. 1240 w

cpdzvaioi zaig ifiulg zszpapipisvai Hel 1181 Ivsil’ 'imuxag ipdzvag Eur.

El 1136 zovg oyovg cpdzvaig ayovzsg mgoofi-szs Alc. 496 cpdzvag idoig

dv aijmmv 7zsq>vQfievag von den Pferden des Diomedes, von den-

selben Herc. fur. 382 cpoviaioi cpazvaig.

4. s d m 1 1 a Soph. El. 1393 ag^aionlovza nazgog sig šddha

konnte (vgl. ib. 10 ddčpia Tlelomdcov zods) als quasi plurale tantum

erklart werden.

5. odo i diirfte Ant. 226 odoTg xvxlcov ifiavzov sig dvaozQocpi]v

und Oed. C. 553 čdoig iv zalods ib 1397 von einer Mehrheit zu

verstehen sein.



[21

Analog stehen st; o Soc Ai. 287 š^ofSovg tgnsiv xsvag Phoen.

760 (cf. 875) Heracl. 474 Herc. fur. 623, s i a o d' o i Alc. 941 (cf.

ib. 943) m5g ydg doficov zcovd’ sicrodovg dve!;opica; Phoen. 349 Herc.

fur. 623, v 6 er z o i Ai. 900 mfioi šfnSv voltzcov dann selbst von voll-

brachter Riickkehr Soph. El. 193 oiuzgd fih voazoig avdd u. a.

6. v 6 a o i Soph. Oed. R. 962 voaoig 6 zlr^cov sep,-dno (cf. ib.

960 nozegu Solounv rj voltov (Tvvcdlayjj ;) Ant. 819 voaoig nlrjyeTaa

cp&ivu<jiv Ai. 59 fiandtn voaoig (cf. ib. 66 zrjvSe voltov ib. 186. 271

274) Oed. C. 1663 avv voaoig etgensfinezo Tracb. 882 Ai. 338 zoTg

naleti voar/fiaai (cf. 452 Ivaaoodt] voltov) Eur. Or. 282 voaoig iuaTg

(cf. 881. 883 u. a) Jon 1524 voaripiazu El. 656.

Der Plural diirfte nach dvuoi ff. zu erklaren sein. —

Aehnlicb findet sicb /x a vini gebraucht Or. 37 zd firjzgdg

ai/ioi viv zgoyj/lazu fiavlcug (cf. ib. 228 voaog fiavlag) ib 270 fiand.cn

Ivaatjfiaai (cf. 326) ib. 532 fiavlcug y.al epoftoig ib. 835 (3epdx%si)ziu

fitt.vlu.it; Jph. T. 284 fiavicag dlalvcov ib. 981 (cf. ib. 307) Bacch.

33 Heracl. 904 eyyvg fian&v Herc. f. 835 fiavlag ilavvsi Or. 400

fiavlai ze firfzgog aifiazog zipicoglai Soph. Ant. 960 fiaviaig 1pavcov zov

fleov sneyvco.

7. ep 11 z ga und epetofucta sind wohl von einer Mebrheit zu

verstehen: Liebeszaubermittel, Heilmittel (Gift).

Jenes findet sich Hipp. 509 eazlv y.az oiv.ovg epllzga pioi i9el-

■/.zrigia egmzog vgl. ib. 516 wo dasselbe cpdofiaHov heisst, wahrend

von demselben v. 699 wieder epdgfiay.a gebraucht wird; Sopli.

Trach. 384 cf. ib 1142 Andr. 207. 540.

ep d g fi a x a. Heilmittgl Andr. 272. Phoen. 472, Zaubermittel

Or. 1497 epagfjidv.oifTi r/ fidymv teyvmai f[ {leeov ulonaTg Med. 385.

789. 806. 1126. 1201 Andr. 32. 157. 205, Gift Jon 845. 1221.

1286 Hec. 878.

8. 1 6 % o i Soph. El. 490 d deivoig xgvnzofiiva lo%oig Egivvg.

Die Worte d dsivoTg ... bilden die allgemeine Charakteristik der Eri-

nyen, wie v. 1486 pisrddgopioi depvuzoi xvveg xaxow navovgyr]pidzmv.

Insoferne liegt in v.gvnzo fieva die oftere Wiederholung: die sich in

furchtbaren Hinterhalten zu verstecken pflegt.

9. dy dl fiaz a scheint von e i n e m Gotterbilde gebraucht

zu sein Hipp. 116 ngoaev^ofiea&a zoTai aoTg dydlpiuai dianoiva Kingi

And. 859 zivog ayalfidzcov i/.tzig ogfietdeo;

Ebenso diirfte | 6 a v a Jon 1603 (Hcofiov hnovaa %oava von

e i n e m Gotterbilde zu verstehen sein.

10. n o g d- /i o l Soph. 571 zoaovd ’ ovtjaei zmv ipieSv nog&fimv

kann wolil nur von der einmaligen Ueberfuhr der Deianeira ver-

standen werden und ist entweder nach den unter B. II besprochenen

Fallen, oder wenn man die Bedeutung Furth beriicksichtigt, nach

zonoi zu erklaren.

Prof. Rup. Kummerer.
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Lehrplan.

I. Classe.

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

von Dr. J. Schuster.

Wochentlich 2 Stunden. Suppl. Eugen Pierl.

2. Lateinische Sprache: Nach der kleinen lateinischen Sprachlehre von

Dr. F er d. Schulz; Formenlehre der wichtigsten regesmassigen Flexionen,

eingeiibt in beiderseitigen Uebersetzungen aus dem lateinischen Lesebuch

von Jo h. Alex. Rožek; Memoriren, spater hausliches Aufschreiben von

Uebersetzungen; vvochentlich eine Stunde fur eine Composition.

Wochentlich 8 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Severin Christen.

3. Deutsche Sprache: Nach Gottfried Gurckes deutscher Schulgrammatik.

Zusammengesetzter Satz, Formenlehre des Verbum 1 Stunde; orthogra-

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

satze 1 Stunde; im 2. Semester 1 Aufsatz jede Woche oder alle zwei

Wochen als hausliche Arbeit; Lekture aus Mozart’s Lesebuche I. Band.

Wochentlich 4 Stunden. ‘ Prof. Severin Christen.

4. Geographie und Geschichte: Topische Geographie der ganzenErde;

Hauptpunkte der politischen Geographie, als Grundlage des geschichtlichen

Unterrichtes — nach Dr. V. F. Klun’s Leitfaden ftir den geographischen

Unterricht an Mittelschulen; Ankntipfung biographischer Schilderungen als

Vorbereitung des historischen Unterrichtes; Uebungen im Kartenzeichnen.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

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

4 Species und den Bruchen: Decimalbriiche.

Im 2. Semester 2 Stunden Anschauungslehre: Linie, 'VVrnkel, Parallel-

Linien, Construction von Dreiecken und Parallelogrammen, und dadurch

- Veranschaulichung ihrer Haupteigenschaften; 1 Stunde Rechnen — nach

Močniki Lehrbuch der Arithmetik und der geometrischen Anschauungs¬

lehre fur Untergymnasien.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Ambros Pauler.

6. Naturgesehichte: Zoologie, ijn 1. Semester Saugethiere; im 2. Se¬

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

des Thierreiches".

Wochentlic,h 2 Stunden. Prof. Severin Christen.



23

II. Classe.

L Religion: Liturgik, oder Erklarung der gottesdienstlichen Handlungen

der kath. Kirčhe, nach Dr. Ant on Wapple r.

Wochentlich 2 Stunden. Suppl. n. Classenvorst, Eugen Pierl.

2. Lateinische Sprache: Im 1. Semester Formenlehre der selteneren und

unregelmassigen Flexionqn; im 2. Semester Erweiterungen der syntaktischen

Formen und die Lehre vom Acc. c. Inf. und die Ablativi absoluti; Ein-

iibung wie in der I. Classe: Memoriren, spater auch hausliches Prapariren

— nach Dr. F er d. Scbulz’s kleiner lateinischer Spracblehre; Lektiire

aus J. A. Rožek’s Uebungsbucb; monatlich 4 Schulpensen.

Woehentlich 8 Stunden. Suppl. Eugen Pierl.

3. Deutsche Sprache: Grammatik nach Gottfried Gurcke’s deutscher

Schulgrammatik. Satzverbindungen, Verkiirzungen etc., Formenlehre des

Komen, 1 Stunde; Lesen, Sprechen, Vortragen, 2 Stunden. — ■ Lekture aus

Mozarfs Lesebuche II. Band; Aufsatze 1 Stunde; alle 2 Wochen ein

Aufsatz als liausliche Arbeit.

Wochentlieh 4 Stunden. Suppl. Eugen Pierl.

4. Geschichte und Geographie: Alte Geschiclite bis 47G n. Ch. —

nach dem Lehrbuche der Weltgeschichte fiir Schulen im Auszuge von

Tli. B. Welter; Geographie von Asien, Afrika, der Balkan-, italischen

und pyrenaischen Halbinsel und von Frankreich - nach Dr. Klun. Uebun-

gen im Kartenzeichnen.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

5. Mathematik: Im 1. Semester 2 Stunden Bechnen, 1 Stunde Anschau-

ungslehre; im 2. Semester 1 Stunde Rechnen, 2 Stunden Anschauungs-

lehre.

Rechnen: mehrnamige Zahlen, Proportion, Regoldetrie mit ihren ver-

schiedenen Anwendungen, Masskunde etc. nach Močnik,

Anschauungslehre: Grossenbestimmung und Berechnung der drei- und

mehrseitigen Figuren; Verwandlung und Theilung der Dreiecke und

Parallelogramme; Aehnlichkeit der Dreiecke — nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Ambros Pauler.

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

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

geschichte des Pflanzenreiches".

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Severin Christen.

III. Classe.

1. Religion: Religionsgeschichte des alteu Bundes, verbunden mit der bibli-

schen Geographie — nach Carl BartliePs „bibl Geschichte“

Wochentlich 2 Stunden. Suppl. Eugen Pierl.

2. Lateinische'Sprache: 2 Stunden Grammatik, Casuslehre nach

Dr. Ferd. Schulz’s kleiner lateinischen Sprachlelire; 4 Stunden Lektiire
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„Historia antiqua“ von E. Hoffmann, 5Bucher; alle 14 Tage einSchul-

pensum von 1 Stunde; im 1. Semester jede Woche, im 2. Semester alle

14 Tage ein Hauspensum.

Woclieiitlicli 6 Stunden. Suppl. u. Classenvorst. Anton Umek.

3. Griechische Sprache: Regelmassige Formenlehre bis zur zweiten

Hauptconjugation — nacb der Scbulgrammatik von Dr. Georg Curtius;

Uebersetzungen der Lesestiicke aus dem griecbiscben Elementarbucb von

Dr. Carl Schenkl; Memoriren, Prapariren; — im 2. Semester alle 4

Wochen eine Scbulauigabe und 2 Hausaufgaben.

"VVochentlich 5 Stunden. Prof. Benedikt v. Homani.

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

Gedichten und prosaischen Aufsatzen. — Lesebuch von Mozart III. Bd.;

1 Stunde Aufsktze; alle 14 Tage ein Aufsatz als hausliche Arbeit.

Wochentlich 3 "Stunden. Suppl. Anton Umek.

5. Geschichte und Geographie: Iml. Semester mittlere, im 2. Seme¬

ster neuere Geschichte — nach Welter’s „Lehrbuch der Weltgeschichte im

Auszuge“ mit Hervorhebung der Hauptereignisse aus der Geschichte des

osterreichischen Staates; Geographie von Belgien, Holland, Danemark,

der Schweiz und Deutschland, von Schvveden, Norwegen und Kussland, von

Grossbritannien und Irland, von Amerika und Australien, verbunden mit

einer D^ebersicht der europaischen Colonien in allen Welttheilen — nach

Dr. Klun; Uebnngen im Kartenzeichnen.

■Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

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

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

Kubikwurzeln, Permutationen, Combinationen — nach Močnik.

Anschauungslehre: der Kreis mit mannigfachen Constructionen in

ihm und um ihn, Inhalt- und Umfangsberechnung nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Suppl. Anton Umek.

1. Naturgeschichte: Mineralogie — nach A. Pokorny’s „Naturge-

schichte des Mineralreiches“.

Wochentlich 2 St. im 1. Sem. Prof. Meinrad v. Gallenstein.

8. Physik: Allgemeine Eigenschaften der Korper, Aggregat-Zustande, Grund-

stoffe, Warmelehre — nach dem Lehrbuche der Physik fiir Untergymna-

sien, von F. J. P iško.

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

TV. Classe.

1. Religion: Keligionsgeschichte des neuen Bundes, und kurze Geschichte

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

Barthel.

Wochentlich 2 Stunden. Suppl. Eugen Pierl.

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

lehre — nach der kleinen lateinischen Sprachlehre vonDr/Ferd. Schulz;
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gegen Ende des 2. Semesters eine kurze Abhandlung tiber die lateinische

Prosodie; 4 Stunden Lektiire des Julius Caesar de bello gallico 5. 6.

u. 7. Buch, und zur Einiibung der Prosodie Carmina selecta von O vid

nach Grysar; jede Woche ein Haus- und Schulpensum.

Wochentlich 6 Stunden. Prof. Engelbert Pasler.

3. Griechische Sprache: Wiederholung der regelmassigen Formenlehre

in Verbindung mit den Unregelmassigkeiten beim Nomen und Verbum;

aus der Syntax Gebrauch des Artikels, der Genera und Tempora des Yerbi,

nach der griechischen Schuigrammatik von Dr. Georg Curtius; Ueber-

setzung aus dem griechischen Elementarbuch von Dr. K. Schenkl; mo-

natlich ein Hauspensum und zwei Schul-Compositionen.

Wochentlich 4 Stunden. Prof. Rupert Kummerer.

4. Deutsche Sprache, wie in der III. Classe: Grundzuge der deutschen

Metrik und die Tropenlehre, Lesebuch von Mozart, IV. Bd.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Engelbert Pasler.

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

Geschichte - nach Welter’s Lehrbuch der Weltgeschichte; Wiederholung

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

Vaterlandskunde nach Dr. Klun und Dr. Neuhauser, als Einleitung

hiezu eine kurze tabellarische Zusammenstellung der Hauptmomente der

osterreichischen Geschichte. Uebungen im Kartenzeichnen.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. u. Classenvorst, Norbert Lebinger.

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

Rechnenr Zusammengesetzte Verhaltnisse 4mit Anwendung, Gleichungen

des 1. Grades mit 1 Unbekannten — nach Močnik.

Ansckauungslehre: Stereometrische Anschauungslehre, Lage von Linien

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

ihre Gestalt und Grossenbestimmung — mit Beniitzung von Modellen.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Ambros Pauler.

7. Physik: Gleickgewicht und Bewegung, Akustik, Optik, Magnetismus,

Elektrizitat, Hauptpunkte der Astronomie und physischen Geographie —

nach dem Lehrbuch der Physik fur Untergymnasien von F. J. P is ko.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Ambros Pauler.

V. Classe.

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

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Remo Scheitz.

2. Lateinische Sprache: 5 Stunden Lekture aus Jul. Caesar de bello

civili III. Buch, Sallustii bellum Jugurthinum, und aus P. Ovid ii

Na s o ni s Metamorph. ausgewahlte Stucke, ed C. J. Gr y s ar: 1 Stunde

grammatisch-stilistische Uebungen nach Siipfie; jede Woche ein Haus- und

Schulpensum.

Wochentlich 6 Stunden. Prof. und Classenvorst. Engelbert Pasler.
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3. Griechische Sprache: Alle acht Tage eine Stunde grammatische

Uebungen — nach der griechischen Schulgrammatik von Dr. G. Curtius;

Lekture: SchenlcPs Chrestomathie aus X en op h o n’s Anabasis,

Homer’s Ilias III. u. IV. Gesang (nach Ho eh eggers Auszug); Prapara-

tion mit Memoriren der Vocabeln; alle 4 Wochen eine Schulcomposition.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Benedikt v. Romani.

4. Deutsche Sprache: Eine Stunde Lektiire und Erklarung einer Aus-

wahl von Musterstiicken aus derneueren Literatur, aus E gg e rTs „deutsches

Lehr- und Lesebuch fiir Obergymnasien“; i Stunde Besprechen der Auf-

gaben und Zuruckgabe der corrigirten Aufsatze; alle 14 Tage ein Aufsatz

als hausliche Arbeit, alle 4 Wochen 1 Schul-Composition.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Rudolf Sormann.

5. Geschichte und Geographie: Alte Geschichte bis zur Unterjochung

Griechenlands durch die Romer — nach dem Lehrbuche der Geographie

und Geschichte von Gindely; Einleitung in die Geographie; Geographie

von Asien, Afrika , und der Balkanhalbinsel — nach Dr. Klun.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

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

Substraction etc. Debst Ableitung der negativen irrationalen, imaginaren

Grossen, die 4 Species in algebraischen Ansdriicken; Eigenschaft und

Theilbarkeit der Zahlen; vollstandige Lehre der Briiche; Proportionen und

deren Anvvendung.

Geometiue 2 Stunden — Longimetrie und Planimetvie — nach Mo fini k.

Wochentlich 4 Stunden- Prof. Ambros Pauler.

7. Naturges chichte: Im 1. Semester Mineralogie in enger Verbindung

mit Geognosie, nach Sigmund Fellocker’s ;,Anfangsgriinde der Mine¬

ralogie 11 .

Im 2. Semester Botanik in enger Verbindung mit Palaontologie und

geographischer Verbreitung der Pflanzen, nach Wre tschk o’s Vorschule

der Botanik.

"IVochentlich 2 Stunden. Director Dr. Johann Burger.

VI. Classe.

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

Lehrbuche.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

2. Lateinische Sprache: 5 Stunden Lekture: T. Livii Lib. L, II. und

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

Hoffmann’s Epitome; 1 Stunde grammatisch-stilistische Uebungen nach

Siipfle; — alle 14 Tage ein Hauspensum, alle 4 Wochen eine Schul-

Composition.

Wochentlich 6 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Rudolf Sormann.

3. Griechische Sprache: Alle 8 Tage 1 Stunde grammatische Uebun¬

gen — nach der Schulgrammatik von Dr. G. Curtius; Lekture SchenkPs
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Chrestomathie aus X e n o p h o n’s Cyropaedie, Ii o m e r’s Ilias (nach Hoch-

eggors Auszug) XXI., XXII. und XXIII. Gesang; Herodoti de bello

Persico Lib. 7. und 8. (nach Wilbelms Auszug); Pensa wie in der V. Classe.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Benedikt v. Romani.

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

aus dem Mittelhockdeutscken und aus der neuhochdeutschen Literatur mit

gedrangter Uebersicht des Literarhistorischen ; Lesebiicher von Carl Weiu-

h o 1 d und A. E g g e r II. Band; Aufsatze wie in der "V. Classe.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

5. Geschichte und Geograpkie: Im 1. Semester romische Geschichte bis

zur Vblkerwanderung; im 2. Semester mittlere Geschichte bis Papst

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

reichischen Staates, nach Piitz; Geographie der italischen und pyrenaischen

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

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

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

Algebra: Potenz, Wurzel, Logarithmen, Gleichungen des 1. Grades

mit 1 oder mehreren Unbekannten.

Geometrie: Stereometrie und Trigonometrie. Nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Ambros Pauler.

7. Naturgeschichte: Zoologie in enger Verbindung mit Palaontologie und

geographischer Yerbreitung der Thiere, nach Dr. O. Schmidfs Leitfaden

der Zoologie.

Wochentlich 2 Stunden. Director Dr. Johann Bv/rger.

VIL Classe.

1. Keligion: Die besondere katholische Sittenlehre — nach Dr. Martin’s

Lehrbuche.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

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

Manilia, pro Archia poeta, pro Marcello und in Catilinam, Virgil’s Aen.

III., VI. und X. Gesang - nach E. Hoffmann’s Epitome; 1 Stunde

grammatisch-stilistische Uebungen — nach Siipfle; alle 14 Tage ein

Hauspensum, alle 4 Wochen eine Schul-Composition.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Rudolf Sormann.

3. Griechiscke Sprache: Lekture IIomer’s X. und XI. Gesang; Sopho-

cles Konig Oedipus; Demosthenes olynthische Beden; Xenophon’s Me-

morabilien nach SchenkPs Chrestomathie; wochentlich eine Stunde gram-

matische Uebungen, alle 4 Wochen Hauspensum oder eine Schul-Com¬

position.

Wochentlich 4 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Rupert Kummerer.

4. Deutsche Sprache: 2 Stunden Literaturgeschichte des Zeitraumes nach

Schiller und Gothe bis zur Gegenwart; romantisclie, patriotisclie, schwa-
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bische Dichterschule, moderne Zeitpoesie, religiose Dichtung; Lekture

Mozarfs Lesebueb II. Band; Aufsatze wie in der V. Classe.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

5. Geschichte und Geograpbie: Im i. Semester mittlere Geschichte bis

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

Schluss des 17. Jahrhunderts — mit besonderer Rticksicht auf die Ge¬

schichte des osterreicliischen Staates — nach Piitz; Geographie von Schwe-

den, Norvregen und Russland, von Grossbritannien und Irland, von Amerika

und Australien, verbunden mit einer Uebersicht der europaischen Colonien

in allen Welttheilen — nach Dr. Klun.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

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

Algebra: Unbestimmte Gleichungen des 1. Grades, quadratische Gleicli-

ungen, Progressionen, Combinationslehre und binomischer Lehrsatz,

Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Geometrie: Anvrendung der Algebra auf die Geometrie, analytische

Geometrie in der Ebene, nebst Kegelschnitten. Nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Carl Robida.

7. Physik: Allgemeine Eigenschaften; chemische Verbindung; Gleichgewicht

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

ziige der Physik“.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Carl Robida.

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

Beck’s Grundriss der Logik.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

VIII. Classe.

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

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

Wochentlich 3 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Benno Scheitz.

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

Annal. III. Buch; Horat. ausgewahlte Oden, Briefe und Satiren (nach

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

Stipfle; alle 14 Tage ein Ilauspensum, zuweilen ein lateinischer Aufsatz

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

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Rupert Kummerer.

3. Griechische Sprache: Lekture Platon’s Apologie und Kriton nach

Ludwig; Sophokles Elektra; Homer’s Odyss. I. und II. Gesang;

Herodot 6. Buch; Grammatik und Pensen wie in der VII. Classe.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Rupert Kummerer.

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

Gothe’s Torquato Tasso; 1 Stunde Besprechen der Aufgaben und Zuruck-
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gabe der corrigirten Aufsatze. AUe 14 Tage oder 3 Wochen eiu Aufsatz

als hausliche Arbeit und eine Schul-Composition.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

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

Gescbichte, mit besonderer Eticksichtnahme auf die Geschichte des oster-

reichischen Staates, nach Piitz; im 2. Semester Kunde des osterreichischen

Staates, d. h. genauere Kenntnisse der wesentlichsten erdkundlichen und

statistischen Verhaltnisse dieses Staates — nacb Dr. N e uh a us er.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

C. Mathematik: Uebungen in Losung matliematisclier Probleme; zusam-

menfassende Wiederholung des mathematischen Unterricbtes.

Wochentlich 1 Stunde. Prof. Carl Robida.

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

Astronomie und Meteorologie nach Dr. Schabus „Grundziige der Physik.“

Wochentlich 3 Stunden Prof. Carl Robida.

8. PhilosophischePropadeutik: Lehrbuch der empirischen Psychologie

von Dr. Job. v. Lichtenfels.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Remo Scheitz.

Slovenische Sprache.

Mit 4 Unterrichtscursen, wochentlich je 2 Lehrstunden.

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

denen Classen.

Grammatik: Flexionslelire und das AVichtigste aus der Syntax, mtindliche

und schriftliche Uebungen. Lekture: Lesestiicke aus dem Sprach- und

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

II. Curs fiir Slovenen der III. und IV. Classe and geiibtere Nichtslovenen.

Grammatik; Formenlehre und Syntax ausfuhrlicher Wortbildung. Lek¬

ture: Lesestiicke aus der Grammatik und aus dem >,Cvetnik" von A. Janežič,

alle 14 Tage eine Schulaufgabe. Unterrichtssprache deutsch mit sloveni-

scher Terminologie.

III. Curs fiir Slovenen der V. und VI. Classe und jene Nichtslovenen, die den

II. Curs zuriickgelegt haben.

Grammatik: Wiederholung der Syntax bei slovenischer Unterrichtssprache

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

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

sprache slovenisch.

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

Grammatik: das Wichtigste aus der altslavischen Formenlehre und aus

der slovenischen Literatur-Geschichte, auf Grundlage der Lektiire. — Lek-

tiire aus dem „Berilo za VIII. gimnazialni razred11 von Dr. Miklošič. Er-

lauterung einiger altslovenischen Lesestiicke. Alle 14 Tage eine Schulauf¬

gabe. Unterrichtssprache slovenisch. Suppl. Anton Umek.
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Freie Gegenstande.

1. Kalligraphie. Wochentlich 2 Stunden. Prof. Rudolf Sormann.

2. Italienische Spraehe: Nach der Grammatik von A. J. v. Fornasari-

Verde. Wochentlich 5 Stunden. Prof. Rainer Graf.

3. Franzosische Spraehe. Woclientlich 6 Stunden in 3 Abtheilungen.

In der 1. und 2. Abtheilung nacli der Grammatik von Dr. Emil Otto,

in der 3. Abtheilung nach der Grammaire von Borel, als Lese-, Sprech-

und Uebungsbuch die Chrestomathie von Dr. Plot z, mit franzosischer

Unterrichtssprache. Lehrer Alexis Doutaz.

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

5. Gesang. Wochentlich 4 Stunden in 2 Abtheilungen.

Lehrer Alfred Khom.

6. Gymnastik. 'VVochentlich G Stunden in 2 Abtheilungen.

Lehrer Carl Meinhardt.

7. Stenographie. Wochentlich 4 Stunden in 2 Abtheilungen.

Lehrer Anton Stanfel.

Zuwaclis an Lehrmitteln (les Grymnasiums.

I. Werke, der Gymnasial-Bibliothek gehorig:

1. J. A. Rož ek, Worterbuch zn Hoffmann’s Historia antiqua und Caesar de

bello gallico. Wien, C. Gerold’s Sohn. 1863.

2. Dr. Wilhelm Freund, Worterbuch der lateinischen Spraehe. 4 Bande.

Leipzig, Hahn. 1836—1840.

3. Dr. Mathias Lexer, mittelhochdeutsches Handtvorterbuch. 1. 2. und 3.

Lief. Leipzig, S. Hirzel. 1870.

4. Dr. Franz Močnik. Lehrbuch der Arithmetik fiir Untergymnasien.

2. Abthlg. Wien, C. Gerold’s Sohn. 1868.

5. Dr. Franz Močnik, geometrische Anschauungslehre fiir Untergymnasien.

Wien, C. Gerold’s Sohn. 1869.

6. Verhandlungen des k. k. zoologisch-botanischen Tereines in Wien. Jahr-

gang 1853—1867. 23 Bande. Wien, Braumiiller.

7. Andreas AVilhelm, praktische Padagogik der Mittelschulen, insbesondere

der Gymnasien. Wien, C. Gerold’s Sohn. 1870.

8. Taschenausgabe der Reiehsgesetze fiir das Kaiserthum Oesterreich. Prag,

Mercy.

9. Franz Hubi, systematisch geordnetes Verzeichniss derjenigen Abhand-

lungen, Reden und Gedichte, welche die osterreichischen, preussischen und

baierischen Schulprogramme enthalten. Czernowitz. 1870.

10. J. L. Hoffmanu, Uebungsstiicke zum Uebersetzen ins Lateinische. 3. Aufl.

Ntirnberg, Bauer und Raspe. 1869.
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11. Dr. M. Meiring, lateinische Grammatik fiir die mittleren und oberen

Classen der Gymnasien. 4. Aufl. Bonn, M. Coben. 1869.

12. Leopold Vielhaber, Uebungsbucb zur Eintibung der Formenlehre und

der Elementar-Syntax. 1. Heft. Wien, Beck. 1870.

13. Alois Egger, deutsches Lehr- und Lesebucli fur liohere Lehranstalten.

2. Tbeil. Wien, Beek. 1870.

14. Ludvig vitez Heufler, kratek popis cesarstva austrianskiga sploh in

njegevih dežel posebej. Poslovenil M. Cigale. Wien, Schulbiicherver-

schleiss. 1861.

15. Dr. Fr. Miklošič, slovensko berilo za 5, 6., 7., 8. gimnazijalni razred.

Wien, Scbulbucberverschleiss. 1865.

16. J. Subbotič, spomenici stare jugoslavenske književnosti. U. Beču. 1853

17. Karnten. Detail-Conscription der Volksschulen im Jahre 1865.

18. Dr. Karl Haselbach, Lelirbuch der Geograpbie fur Mittelschulen..

Wien, Beck. 1870.

19. Graf Franz Marenzi, die organische Schopfung beleuchtet im Geiste

neuester rvissensckaftlicher Forschungen. 2. Aufl. Triest, Weis. 1870.

20. Antologiaitaliana proposta alle classi dei ginnasi liceali da Fran-

cesco Carrara. 5 Bande. Wien, Sckulbiicherverschleiss 1859.

21. Letture italiane proposte da Francesco Ambrosoli agli scolari

della 2., 3., 4. classe dei ginnasj. Wien, Schulbucherverscbleiss. 1860.

22. Dr. Francesco Toffoli, elementi di Algebra ad vso dei ginnasj superiori.

Wien, Schulbiicherverschleiss. 1865.

Anmerkung. Nr. 1—3 wurden aus den Aufnahmstaxen beigeschafft, 10—22

sind Gratis-Exemplare.

II. Fur das naturhistorische Kabinet wurden 72 mikroskopische Pflan-

zen-Praparate angeschafft.

III. Fiir das physikalische Kabinet wurden angekauft:

1 Influenz-Elektrisirmaschine nach Holtz, 1 galvanoplastischer Apparat,

1 Aneroidbarometer, 1 Winkelgoniometer, 1 (Juecksilberpresse1 Kugel

mit 2 Ringen, 1 Balancirfigur, 1 chinesischer Treppenlaufer.

Fortsetzung des Aiiszuges aus den gesetzlichen, die

Grymnasialscliiiler betreiFenden Bestimmungen.

1. Der k. k. karnt. Landesschulrath findet mit Erlass vom 11. Dezember^lSOO

Nr. 527/L.-Sch.-R. zu bestimmen, dass die Schulmesse in der Gymnasial-

kapelle Mer an Werktagen in der Zeit vom 15. November bis halben

Marž jeden Jabres zu entfallen babe.

2. Erlass des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricbt ddto. Wien arn

5. April 1870 Z. 2916:



32

„Aus Anlass der mehrseitig gestellten Antrage in Betreff der Regelung

der gottesdienstlichen Uebungen fiir katholische Schiiler an Mittelschulen

verordne ich in Folge der mir mit der Allerhochsten Entschliessung vom

30. Marž d. J. ertheilten Ermachtigung, dass in Fallen, wo sich liber das

Mass der bezeichneten Uebungen zwischen dem Lehrkorper einer Mittel-

schule und der kirchlichen Behorde Differenzen ergeben, die Landesschul-

behorde selbststandig zu entscbeiden, hiebei jedocb sieb den Grundsatz

gegenwartig zu halten hat, dass an dem Schulgottesdienste zu Anfang und

zu Ende des Schuljahres, dann an Sonn- und Festtagen, endlich an dem

Empfang des heiligen Sakramentes der Busse und des Altars zu Anfang

und zu Ende des Schuljahres und zur osterlichen Zeit festzuhalten ist.“

3. Erlass des k. k. karnt. Landesschulrathes v. 1. April 1870 Nr. 303/L.-Sch.-R.:

„Der Organisations-Entvvurf fiir Gymnasien enthalt im §. 60 die Bestim-

mung, dass jeder in die unterste Gymnasialclasse aufzunehmende Schiller

dariiber, dass er die fiir die Aufnahme erforderlichen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten besitze, ein Zeugniss der Volksschule beizubringen habe.

Der Ilerr k. k. Minister fiir Cultus und Unterricht hat es mit hohem

Erlass vom 14. Marž 1870 Z. 2370 von dieser Anordnung abkommen zu

lassen und zu bestimmen befunden, dass das Vorhandensein der geforder-

ten Vorbildung bei jedem Schiiler lediglich durch eine von dem betreffen-

den Gymnasiallehrkorper vorzunehmende Aufnahmspriifung sicher zu stel-

len, und je nach dem Ergebnisse dieser Priifung die Aufnahme zu gewah-

ren oder zu versagen ist.“

4. Der Herr k. k. Minister fiir Cultus und Unterricht hat mit hohem Erlasse

vom 6. Februar 1870 Z. 12.128 die Directionen der Staatsgjmnasien und

Staats-Realschulen zu ermachtigen befunden, die Priifungstaxe, welche von

den offentlichen Schiilern fiir die Maturitatspriifung in dem Betrage von

2 fl. 10 kr. zu entrichten ist, auf den Betrag von sechs Gulden zu erhohen.

Von dem Erlage dieser Priifungstaxe sind jedoch die von dem Unter-

richtsgelde befreiten Schiiler zu dispensiren.

5. Der Herr Leiterdesk.k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht hat mit hohem

Erlasse vom 30. April 1870 Z. 3573 im Nachhange und in Erlauterung des

hohen Erlasses vom 6. Februar 1870 Z. 12.128 eroffnet, dass das schon

im §. 87 des Organisations-Entwurfes und seither im Art. 15 des Mini-

sterial-Erlasses vom 1. Februar 1852 Z. 1373 ausgesprochene Prinzip, nach

welchem Privatisten als Taxe fiir die Maturitatspriifung stets den dreifacheu

Betrag der fiir die offentlichen Schiiler der betreffenden Anstalt festgesetz-

ten Taxe zu erlegen haben, auch gegenwartig, wo durch den vorerwahnten

Erlass die Priifungstaxe fiir die offentlichen Schiiler der Staatsgymnasien

und Staatsrealschulen auf 6 fl. o. W. erhoht worden ist, noch fortbestehe,

so dass also von den Privatisten, weiche sich an einer solchen Anstalt

der Maturitatspriifung unterziehen, dermal eine Taxe von 18 fl. zu ent¬

richten kommt.
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Reclimmg'

iiber den Fond des Studenten-Unterstiitzungs-Vereines im sechsten

Vemaltnngsjahre vom 24. Jani 1869 bis 24. Juni 1870.

Einnahmen.

Kassarest vom Jahre 1868 . .

Beitrage von Ehrenmitgliedern.

Beitrage der Studierenden.

Von der karat. Sparkassa fiir arme und kranke Studierende

Interessen der Obligationen.

Rilckersatze von Vorschtissen . ...

Summe

A u s g a b e n.

Vom Gesehenk der Sparcassa an arme Studierende vertheilt . .

FiirBiicher.

DemBuchbinder.

Fiir Porto.jjhk. . J . i . .

Vorschiisse. .

Fiir kranke Studierende.

Remuneration fiir den Schuldiener ... .......

An Studierende des Gymnasiums am 24. Juni d. J. vertheilt . .

Inventar.

In der Sparcassa angelegt.. •

Summe

Verbleibt fiir die nachstjahrige Verrechnung.. .

300

67

31

5

94

4

5

500

16

200

„ „ „ „ 12.264

Metalliques 5% von 1843 Nr. 152.120

karat Grundentlastg.-Oblig. Nr. 149

Aktiv-Forderungen

An Buchern . .

Inventar ....

Sparkassa-Einlags-Kapital (Biichel Nr, 19.570)

An Bargeld.

Summe

Im Gegenhalt1 mit dem Vermogensstand am Schlusse des Voqahres

46

26

14

20

1223

36 32

Vermogensstand

des Unterstiitzungs- Vereines am Schlusse des sechsten Verwaltungsjahres am

24. Juni 1870.

1 Stiick Staatsobligat. von 1860 Ser. 17.900 Nr. 16

1

1

1

pr.

zeigt sich eine Vermehrung des Vermogens um
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Statistikdes(jymnasiimis.



35

Anmerkung zur Statistik des Gjmnasiums.

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

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

halt dermalen die Besoldung und der Nebenlehrer fur den Schreibunterricht

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

schen und franzosischen Spracbe werden aus dem karntn. Landesfonde bezahlt.

— Alle tibrigen auflaufenden Kosten fur das Gymnasialgebaude treffen den

Studienfond, woraus auch das physikaliscbe Cabinet mit jahrlich 105 A., das

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

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

2. Die in beiden Semestern eingehobenen Schulgelder betragen 3042 fl.

85 kr. Oe. W.

3. Die eingegangenen Aufnakmstaxen betragen 144 fl. 90 kr Oe. W.

4. Die Lehrmittel besteben:

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

Bibliotbekar, entbaltend 33.851 Bande;

t) aus einem pbysikaliscben Cabinete;

c) aus einem naturbistorischen Cabinete;

d) aus einer besonderen Gymnasial - Bibliothek, welcbe aus den

Scbenkungen und Aufnahmstaxen nacb und nacb gebildet jvird;

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

5. Nebengegenstande des Unterricbtes:

a) italienische Spracbe, besucbt von 33 Schulern;

b) franzosise : e Sprache, besucbt von 27 Schulern;

c) Zeichnen, besucbt von 40 Schulern;

d) Gesang, besucbt von 53 Schulern;

e) Ifalligraphie, besucht von 57 Schulern;

f) Turnen, besucbt von 99 Schulern;

g) Stenographie, besucht von 21 Schulern.

3*
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Verzeichniss

der

Gymnasialsehuler nach ihrer Rangordnung.

(Bei gebornen Karatnem ist das Vaterland nicht angegeben.)

I. Classe.

Schulpreise erhielten: 29. Lassnigg Karl, aus Klagenfurt.

1. Krauthauf Ernst, aus Klagenfurt.

2. Edlmann Franz, aus Klagenfurt.

3. Dragoni Ladislaus, aus Pressburg in

TJngarn.

Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Vorzug:

4. Palle Josef, aus Tangern, Pfarre

Millstatt.

5. Martinak Eduard, aus Warasdin in

Kroatien.

6. Petschnig Josef, aus Maria Elend.

7. Huber Anton, aus St. Urban ob

Glanegg, Kep.

8. Eapatz Josef, aus Portschach am

See.

9. Skorčič Josef, aus Laufen in Krain.

10. Holenia Josef, aus Bleiberg.

11. Pacher Johann, aus Strassburg.

Ein Zeugniss der ersten Classe:

12. Aichelburg Eudolf, Freiherr von, aus

Graz in Steiermark.

13. Eiehler Otto, aus Gottesthal bei

Villaeh.

14. Bergmann Franz, aus Ebemdorf.

15. Laker Karl, aus Gmlind.

16. Lidl Johann, aus Grades.

17. TarmannMaximilian, aus Klagenfurt;

18. Eopatsch Mathias, aus Maria Elend.

19. Humitsch Othmar, aus Millstatt.

20. Eaffelsberger Maximilian, aus Bueh-

scheiden.

21. Egarter Franz, aus Lieseregg.

22. v. Prandtstetter Paul, aus Seebaeh

bei Villaeh.

23. Mulli Johann, aus St. Veit.

24. Kropiunig Thomas, aus Hundsdorf.

25. Huber Josef, aus St. Josef bei

Ossiach.

26. Dobernig Eupert, aus Diex

27. Holenia Eomuald, aus Bleiberg.

28. Sorre Eobert, aus Klagenfurt.

30. Poltnig Eobert, aus Slift-Grilfen.

31 Liegel Emanuel aus Klagenfurt.

32. Eedl Viktor aus Himmelberg, Eep.

33. Puntsehart Thomas, aus St. Georgen

am Sandhof.

34. Klinger Josef, aus 'VVindischgraz in

Steiermark.

35. Krištof Franz, aus St. Jacob.

36. Taurer Johann, aus Gutenstein.

37. Lexer Karl, aus Klagenfurt.

38. Melling Franz, aus Eibiswald in

Steiermark.

39. Ottowitz Josef, aus Klagenfurt.

40. Petutschnig Franz, aus Lendorf,

Pfarre St. Peter in Holz.

41. Thummer Friedrich, aus Klagenfurt.

42. Wenko Eaimund. aus Bleiburg,

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur Wiederholungspriifung:

43. Moser Georg, aus Pobersaeh bei

Feistritz,

44. Eader Johann, aus Klagenfurt.

45. Malle Peter, aus Suetschach.

46. Lessiak Andreas, aus Portschach.

47. Schluet Josef, aus Eberndorf.

Ein Zeugniss der zweiten Classe:

48. Jerney Valentin, aus Miillneru.

49. Oberressl Benjamin, aus Reisach.

50. Matuška Ludwig, aus Laxenburg in

Niederosterreich.

51. Moser Jakob, aus Eadweg.

52. Eepitsch Oswald, aus Wutsehein.

53. Krainer Franz, aus Lind ob Sach-

senburg.

54. Cella Balthasar, aus Steinfeld.

55. Leon Johann, aus Klagenfurt.

Ein Zeugniss der dritten Classe:

56. Demar Franz, aus Klagenfurt.

57. Metzger Thomas, aus Pockau bei

Arnoldstein.
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II. Classe.

Schulpreise erhielten:

1. Tillian Johann, aus Kameritsch.

2. Pichler Johann, aus Heiligen Blut.

3. Aieheiberg Alfons, aus Kotschach.

Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Vorzug:

4. Dreschnig Franz, aus Villaeh.

5. Trabusiner Anton, aus Lussnitz.

6. Stelzl Johann, aus Ottmanack.

7. Klaus Friedrich, aus Kotschach.

8. Miiller Josef, aus Feldkirchen.

9. Sprauger Johann, aus Klagenfurt.

10. Pollei Josef, aus Zigguln bei Kla¬

genfurt.

11. Ramusch Anton, aus Klagenfurt.

12. Kutter Thomas, aus Viktring.

13. Mertlitsch Josef, aus Volkermarkt.

14. Oremus Johann, aus Ebenthal.

15. v. Ehrfeld Robert, aus Klagenfurt.

Ein Zeugniss der ersten Classe:

16. Posch Josef, aus Klagenfurt.

17. Seeland Max, aus Lolling.

18. Sablatnik Paul, aus Fellersdorf.

19. Petrides Pleinrich, aus Klagenfurt-

20 Klaus Andreas, aus Ferlach.

21. Miklauz Hugo, aus Portsehach am

See.

22. Lex Nikolaus, aus Stein bei Viktring.

23. Fuss Valentin, aus Glainach.

24. Hribernigg Hermann, aus Klagen¬

furt.

25. Bader Ignaz, aus Gradenegg.

26. Huber Victor, aus Greifenburg.

27. di Gaspero Mathias, aus Villaeh.

28. v. Dietrich Johann, aus Klagenfurt.

29. Strasser Georg, aus Klagenfurt.

30. Rachoner Franz, aus Volkermarkt.

31. Kellner Mathias, aus Klagenfurt.

32. Steiner Heinrich, aus Spital.

33. Naredi Josef, aus Klagenfurt.

34. Liaunigg Johanu, aus Greifenburg.

35. Streicher Julius, aus Klagenfurt.

36. Kaan Emil, aus Pressburg in Ungarn.

37. Hasslmaier Josef, ausPerau b. Villaeh.

38. Kleinberger Julius, aus Hermagor.

39. Tscherfitsch August, ausHermannstadt

in Siebenburgen.

40. Niederdorfer Jacob, aus Tangern.

41. Golker Peter, aus Althofen.

42. R. v. Reichenbach VVilhelm, aus

Steyer in Oberosterreich.

43. Kumpf Ernest, aus Klagenfurt

44. Kropiunig Simon, aus St. Johann.

45. Menner Karl, aus Feldkirchen.

46. de Verga Anton, aus Eisenkappel,

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur Wiederholungspriifung:

47. v. Dietrich Eduard, aus Limersdorf.

48. Rieder Heinrieh, aus Klagenfurt.

49. Anderwald Josef, aus Obervellach.

50. Rudi Josef, aus Hermagor.

61. R. v. Steinberg Alexander, aus Villaeh.

52. Napokoi Jacob, aus Prosehowitz.

53. Peprei Johann, aus St. Stefan.

54. R. v. Platzer Eugeu, aus Villaeh.

Ein Zeugniss der zvveiten Ciasse:

55. Aichholzer Leopold, aus Miillnern.

Ein Zeugniss der dritten Classe:

56. Schmalz Bernhard, aus Laibach iu

Krain.

57. Uebelbacher Josef, aus Klagenfurt.

Der Prufung entzogen sich:

58. Škrabi Michael, aus Eisenkappel.

59. Sehonlieb Johann, aus Grafenstein.

III. Classe.

Schulpreise erhielten:

1. Modi Martin, aus Mitterdorf.

2. Martinak Karl, aus Laibach in Krain.

3. Resch Franz, aus VVolfsberg.

Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Vorzug:

4. Hrašovee Georg, aus Sisek in Kroa-

tien.
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5. Moritsch Ernest, aus Vill.ieh.

6 Stich Hilarius, aus Spital.

7. PJeyer Josef, aus Huudsdorf.

8. Unterrainer Georg’, aus Tresdorf.

9. Mulil Scipio, aus Hallegg.

10. Huber Friedrich, aus Eberstein.

♦

Ein Zeugniss der ersten Classe:

11. Miinzel Arnold, aus Klagenfurt.

12. Ulbing Richard, aus Klagenfurt.

13. Delami Ferdinand, aus Klagenfurt.

14. Chlubna Karl, aus Wolfsberg.

15. Glatzl Johann, aus "VVolfsberg.

16. Satter Johann, aus Marburg in Steier-

mark.

17. Urschitz Hermann, aus Peandl in

Steiermark.

18. Warmuth Victor, aus Klagenfurl.

19 Weis Eduard, aus Innsbruck in

Tirol.

20. Baron Wezlar v. Plankenstern Fried¬

rich, aus Cilli in Steiermark.

21. Krauthauf Josef, aus Graz in Steier¬

mark.

22. Holeczek Anton, aus Klagenfurt

23. Krištof Georg, aus Schwabegg.

24. Zwatz Karl, aus Klagenfurt.

25. Haller Johann, aus Klagenfurt.

26. Lassnig Simon, aus Gottesthal.

27. Hohn Karl, aus Marburg in Steier¬

mark.

28 Frey Karl, aus Store in Steiermark.

29. Wlatnig Ernest, aus Klagenfurt.

30. Mirus Eduard, aus Laibach in Krain.

31. Ruckgaber Franz, aus Klagenfurt.

32. Mocher Josef, aus Sittersdorf.

33. Drisebler Gottlieb, aus Klagenfurt.

34. Ciementschitsch Arnold, aus Klagen¬

furt.

35. Erlacher Eugen, aus Wolfsberg.

36. Puntschart Georg, aus Limersach.

37. Setz Johann, aus Goritschach.

38. Samonig Franz, ans Latschach.

39. LamquetPeter, aus Gorz i. Kustenland.

40. Spangaro Gustav, aus Klagenfurt,

Rep.

41. Lampel Alexander, aus Spital, Rep.

42. AVallnofer Anton, aus Farchern.

43. Cernkovic Albert, aus Rohitseh in

Steiermark.

44. Maidl Johann, aus Klagenfurt.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur Wiederholungspriifung:

45. Moser Otto, aus Viktring.

46. Frohmwieser Lukas, aus Pirk.

47. Brunner Karl, aus Ottmanach.

48 Ritter v. Jabornegg-Altenfels Hermann,

aus Klagenfurt.

49. Ritter v. Strinberg Robert, aus Kla¬

genfurt.

50. Miggitsch Karl, aus Wimitz.

Ein Zeugniss der zvveiten Classe:

51. Skudnigg Josef, aus Ontergoritschi-

tzen.

Ein Zeugniss der dritten Classe:

52. Tomaschitz Stefan, aus Mageregg.

IV. Classe.

Schulpreise erhielten: Ein Zeugniss der ersten Classe:

1. Ritter v. Reichenbach Karl, aus 9.

Steyer in Oesterreich.

2. Kraiger Blasius, aus St. Stefan un- 10

term Feuersberg. 11.

12 .

Ein Zeugniss der ersten Classe mit 13

Vorzugt 14 ;

3. Krammer Thomas, aus Hortendorf. 15.

4. Hierlander Max, aus Gmiind. 16.

5. Poley Eduard, aus Ostenvitz.

6 JIullv Roland, aus Hallegg. 17.

7. Knapp Rudolf, aus Klagenfurt,

8' Zeman Ernest, aus Czernowitz in 18.

der Bukowina. 19.

Pototschnik Engelbert, aus Volker-

markt.

Prohaska Karl, aus Feldkirchen.

Spitzer Max, aus Kleinglodnitz.

Inanger Johann, aus Mauthen.

Rainer Josef, aus Latratschen.

Kleewein Simon, aus Arlstorf.

Teppan Anton, aus Gamsenegg.

Oberressl Mathias, aus Dellach im

Gailthale.

Edler von Webenau Paul, aus Feld¬

kirchen.

Rupper Josef, aus Klagenfurt.

Schulterer Josef, aus Hoffern.
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20. Daimer Josef, aus Graz.

21. Miklau Julius, aus Bleiburg.

22. Angermann Franz, aus Klagenfurt.

23. Rachoi Friedrich, aus Sachsenburg.

24. Messner Josef, aus Eiersdorf.

25. Hahn Ferdinand, aus Klagenfurt.

26. Riebler Alois, aus Kotschach.

27. Edler von Dietrich Wilhelm, aus

Limmersdorf.

28. Trattner Josef, aus St. Lambrecht

in Steiermark.

29. Simoner David, aus Irsehen.

30. Freiherr v. Aichlburg Franz, aus

Klagenfurt.

31. Hanser Johann, aus Laibaeh in Krain.

32. Mayer Franz, aus Villach.

33. Wlatnigg Karl, aus Graz in Steier¬

mark.

34. Matuška Alfred, aus Laxenburg in

Oesterreich.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur VViederholungspriifung:

35. Markorvitz Franz, aus Greifenburg.

36 Spitaler Karl, aus Galizien.

37. Schoffmann Gustav, aus Foderlach.

38. Koffler Josef, aus Bleiberg.

39. Archer Anton, aus Haarbach.

40. v. Webern Franz, aus Liescka.

41. Strammer Anton, aus Strassburg.

42. Kohler Josef, aus Agram in Kroatien.

Ein Zeugniss der zweiten Ciasse:

43. Mathes Anton, aus Arnoldsteiu.

44. Widmann Thomas, aus Lack.

45. Jobst Julius, aus Volkermarkt.

Ein Zeugniss der dritten Ciasse:

46. Kleindienst Raimund, aus Graz ’ in

Steiermark.

V. Ciasse.

Einen Schuipreis erhielt:

1. Fritz Gregor, aus Faak unter Finken-

steiu.

Ein Zeugniss der ersten Ciasse mit

Vorzug:

2. Wassermann Johann, aus StolBvitz.

3. Heiss Franz, aus Spital.

4. Scharnagl Albin, aus Treibach.

5. Roscher Johann, aus Galizien.

6. Kummerer Johann, aus Bruek in

Baiern.

7. Morocutti Anton, aus Damtsehach.

8. Brandstatter Johann, aus Kotschach.

Ein Zeugniss der ersten Ciasse:

9. Ritter von Luschin Wilhelm, aus

Fiinfkirchen in Ungarn.

10. Reiuhart Johann aus Tscherniheim.

11. v n Fradenek Viktor aus Klagenfurt.

12. Weinlander Georg, aus St. Ruprecht

bei Klagenfurt.

13. Lausegger Alois, aus Lippitzbach.

14. Matheuschitz Valentin, aus Reiehers-

dorf bei Gurnitz.

15. Ludwig Heinrich, aus Feistritz im

Rosenthale.

16. Furpass Alois, aus Friesach.

17. Kanduth Philipp, aus Uggorvitz.

18. Schlemifz Matthaus, aus Waizelsdorf.

19 Kock Franz, aus IVolch.

20. Schachner Josef, aus Hintenvinkel.

21. Buzzi Wilhelm, aus Volkermarkt.

22. Sommer Karl, aus Klagenfurt.

23. Poschinger Franz, aus Rosenbacli.

24. Taurer Hubert, auš Melnik inBohmen.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur VViederholungspriifung:

25. Lilienfeld Alesander, aus Klagenfurt.

26. Moser Hubert, aus Viktring.

27. Jelly Paul, aus Klagenfurt.

28. Kastner Paul, aus Ferlaeh.

29. Sixl Peter, aus Klagenfurt.

30. Acliatz Valentin, aus St. Andra.

31. Tangi Ferdinand, aus St. Paul.

Wegen Krankheit blieben ungepriift:

32. Canaval Richard, aus Klagenfurt.

33. Scheitz Franz, aus Gross-Stiebnitz in

Bohmen.
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VI. Classe.

Schulpreise erhielten:

1. Waldner Viktor, aus Dellach im

Gailthale.

2. Smolli Adolf, aus Hermagor.

Ein Zeugniss der ersten Classe mil

Vorzug:

3. Heumaier Alexander, aus Obdach

in Steiermark.

4. Trost Karl, ans St. Leonhard im

Lavantthale.

5 . Wittmann Alois, aus Klagenfurt.

6. Hartwager Adolf, aus Friesach.

7 . Eisele Hugo, aus Villaeh.

8’ Daimer Gustav, aus Graz in Steier¬

mark.

9. Oblasser Raimund, aus Villaeh.

10. Rainer Alois, aus Obermillstatt.

11. Reiter Johann, aus Gnopnitz.

12. Udoutseh Franz, aus Salzburg an

der Salza.

Ein Zeugniss der ersten Classe:

13. Einspieler Thomas, aus Feistritz im

Rosenthale.

14. Robbas Jgnaz, aus Keutschach.

15. Prettner Ludrvig, aus Fohnsdorf in

Steiermark.

16. Tarmann Martin, aus Maria-Saal.

17. Kerschbaum Jakob, aus Rosegg.

18- Kumpf Ferdinand, aus Klagenfurt.

19. Heiser Johann, aus Feldkirchen.

20. Goritschnig Simon, aus Hoflein.

21. Deschmann Georg, aus Klagenfurt.

22. Suetina Anton, aus Ferlach.

23. Feldner Alois, aus Steinfeld.

24 Hutter Johann, aus Globasnitz.

25. Huber Franz, aus Niederdorf.

26. Bergmayer Viktor, aus Klagenfurt.

27. Pechlaner Arthur, aus Mistelbach. in

Niederosterreich.

28. Pacher Josef, aus Lolling.

29. Miki Johann, aus Schlatten.

30. Egger Leopold, aus Ausserfragant.

31. Tobeitz Adolf, aus Treibach.

32. Ritter v. Luschin Rudolf, aus Fiinf-

kirehen in Ungarn.

33. Koller August, aus Villaeh.

34. Lutschounig Robert, Rep. aus Maria

Rain.

35. v. Hueber Josef, aus Klagenfurt.

36. Baron v. Aichlburg Leopold aus

Klagenfurt.

37. Volautschnig Johann, aus Proboj.

38. Poschinger Jakob, aus Rosenbaeh.

39. Raab v. Rabenau Maximilian, aus

Klagenfurt.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlaubniss

zur VViederholungspriifung:

40. Einspieler Gregor, aus Suetsehaeh.

41. Zewedin Karl, aus Gutiaring.

42. Aplen Andreas, Rep. aus Moos bei

Bleiburg.

43. Werner Rudolf, aus Wolfsberg.

VIL Classe.

Schulpreise erhielten:

1. Seheinigg Johann, aus Ferlach.

2. Bartoniezek Paul, aus Klagenfurt.

Ein Zeugniss der ersten Ciasse mit

Vorzug:

3. Dobrounig Josef, aus Bach.

4. Spitzer Hugo, aus der Einode.

5. Fritzer Josef, aus St. Lorenzen im

Lesachthale.

6. Aichlberg Duklas, aus Kotschach.

7. Peteg Franz, aus Altendorf.

8. Holeezek, Paul aus Klagenfurt.

9. Gratze Lukas, aus Sittersdorf.

10. Schaubach Franz, aus Pockau.

11. Payer Anton, aus St. Andra.

12. Wakonig Anton, aus St. Georgen

am Sandhof.

Ein Zeugniss der ersten Classe:

13. Guggenberger Franz, aus Mauthen.

14. Schober Josef, aus Dollach im Moll-

thale.

15. Abuja Mathias, aus Vorderberg.

16. Waldner Martin, aus Tropelach.
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17. Tschauko Peter, aus Loiblthal. 27. Presterl Ignaz, aus Maria-Laufen in

18. Raffalt Leopold, aus Theissenegg. Krain.

19. Burger Ernst, aus Klagenfurt. 28. Bruggler Jakob, aus Fresach.

20. Kuschar Rudolf, aus Graz in Steier- 29. Griinmeister Anton, aus Althofen.

mark. 30. Kuschar Alfred, aus Graz in Steier-

21. Bader Anton, aus Klagenfurt. mark.

22. Jamnig Johann, aus Klagenfurt.

23. Schriefl Alois, aus Klagenfurt. Wecen Krankheit blieben ungepriift:

24. Wostiantschitsch Johann, aus Fran-

zendorf. 31. Baron v. Ankershofen Richard, aus

25. Podjukl Heinrich, aus Olmiitz in Klagenfurt.

Mahren. 32. Hild Johann, aus Saehsenburg.

26. Baron von Longo-Liebenstein Anton, 33. Kannal Josef, aus St. Georgen am

aus Klagenfurt. Sandhof.

Anmerkung. Das Resultat der diesjahrigenMaturitatspriifung wird im Programme

des nachsten Jahres bekannt gegeben werden.
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>n Ferdinand v. Kleinmayr,


