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Die Bilder nach ihrem Stoffe.

(For-tsetzung und Schluss.)*

pugftagog. n o Xtf.no g u. a.

Ag. 919 iivdt (Sagftdgov cpiotog 8ixrjv •/uuauctrtg jioafLa noao-

yuvrtg tftoi : Agam. will nicht wie ein Barbarenkonig begriisst

\verden (jtQooxvvrjOtg). Herr. 423 ov yuQ tvoaviid' ioote [iaQjjdocov

tyco: Demophoa ist nicht ein unumschi iinkter Gebieter, sondern

mnss auch auf die Burger boren. —• ioote noXtfuoi drangen die

Baccliantinuen ein und navr’ avio rsv.al v.utcj dtttftoov Baceli. 752.

Ein Theil der Weiber hielt Poljmestor an Hiinden und Fiissen

fest noh-idiov 8ixijv Hec. 1162 . Gleichfalls dem Kriege entnom-

* Als diese meine Zusammenstellung der Gleichnisse nach ihrem Inhalte ab-

geschlossen und der erste Theil hereits veroffentlicht war, erhielt ich durch

die Besprechung Wecklein’s in Bursiaids Jahresbericht Keimtnis vou der

Doctorats -Dissertation von C. F. H. Coenen de comparationibus et meta-

phoris apud Atticos praesertim poetas. Nachdem ich diese Schrift durch-

gelesen, beschloss ich dennoch den iihrigen Theil meiner Zusammenstellung

zu veroffentliehen. Denn Coenen verfolgt zwar fiir die Tragiker den gleichen

Zweck wie ich, aber abgesehen von den formellen Unterschieden ist seine

Zusammenstellung hei weitem nicht vollstiindig. Von letzterem kann sich

jeder Leser selhst iiberzeugen, wenn er mehrere Artikel in meiner Zusam-

menstellung mit denen hei Coenen (index verhorum Seite 141 f.) vergleicht.

Ich beschriinke mich daher auf Enviihnung einiger Falle: S. 38 sagt

Coenen zu Med. 1213, dass er kem derartiges Gleichnis bei den Tragikern

gefunden liabe: iibersehen sind Ant. 826 und Hec. 398; das Gleichnis Eur.

frg. 362, 9 findet sich nicht S. 118 f.; ebenso finden sich nirgends die

Gleichnisse Ag. 241. 919 Phil. 212 Phoen. 1168 I. T. 284 u. s. w. — Aus-

fuhrlicher als ich ist Coenen in einigen Artikeln iiber Metaphern. Ich liatte

namlich nur die Absicht „die wichtigern einschliigigen Metaphern einzu-

beziehen“ (s. I. Theil S. 7) also vorzugsweise solclie, die zum Verstandnis

der Gleichnisse beitragen oder selbst durch jene ihre Erklarung finden. —

Dies glaubte ich bemerken zu miissen, um das Erscheinen dieses Theiles

zu rechtfertigen.
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men Or. 762 ibaneqsi ndhg npdg ijHotZv oibjia 7ivoyvooiut'Ju

uncl Ag. 1237 lug d’ dmolohY§mo fj navTikoljtog lianso iv jidjjfi

t^ottt^.

dyaljia. y o a (p y ga epe v g. Schreiben u. a.

Ag. 241 heisst es von Iphig: e/Sall’ r/.aOTOv 'Jvcroovv me’

djijiaTog pilei (piloiuTip nginovoa k’ iog h’ ygacpa/g, jtoooevvi/reiv

kilavo’. K. Enger erklart: „wie Personen auf Gemalden, d. h.

so stumm; mit Gemalden und Slatuen \verden ofter setnveigende

Menschen verglichen”. Aber Donner iibersetzt „reizend schon,

einem Bilde gleich.“ In letzterer Weise fasse auch ich die Stelie

auf; nicht wegen des deutschen „schon wie ein Bild, bildschon,“

sondern weil mir diese Auffassung besser in den Zusammenhang

zu passen scheint, und weil ich jenen Vergleichungspunkt bei

den Tragikern sonst nicht nachweisen kann, vol aber diesen,

Hec. 560 uaotovg x' 1'dei^e (Polyxene, als sie geschlachtet wurde)

OTŠgva k’ lug ajdljiaTog v.dlliOTa (vgl. Plato Charm. 154 c ndvxeg

iuoneg cijalua iketovco avrdv, den schonen Charmides); vielleicht

auch Plel. 262 s. unten.

Derartige der bildenden Kunst entnommene Bilder \vendet

am liebsten Eur. an, bei Soph. findet sich keines. Phoen. 128

wird Hippomedon yiyavu yryyeveTa . . iv jgacpalaiv verglichen (es

„varen gerade Darstellungen des Gigantenkampfes den Athenern

gelaufig“ Kinkel). — Hel. 262 sik’ iguhtifkuo’ djg ayalji’ (=

Gemiilde) avkig naliv aloji ov si dog uvvi tov -/.ulov ela/Sov. Hiemit

vgl. Eur. frg. 621 tov dl[lov ovdiv ovdajiov v.oivo) (IgoToig, ov y’

ilgaletcfti udov )] -/gaifiv keog und Ag. 1328 ho [IgoTeia ngdjuaT . . .

el di dvOTVjjn , [olaig vygibaoiov ondjjog idleoev keog, Verglei¬

chungspunkt die leichte Vertilgbarkeit (Enger denkt in der letztern

Stelie an Schrift; doch yqmpri heisst in beiden Stellen Gemalde,

s. auch Wecklein Studien zu Aeschylus S. 4). — In anderer

Bedeutung (goldene Bildsaule, dergleichen man den Gottern

weihte) steht aya.lj.ia Phoen. 220 ioa d’ dydljiaoi jovooTtir/.toig

Ooifkii jevojiav Idipig. — Hec. 807 sagt Iiekabe zu Agam.:

or/.ieioov i)jiag idg jgaipevg % dnoocakeig Idov jie v.avdkgrjoov, oV

ejjtj v.ar.d. — Trach. 682 iocogdjirjv jalviifg dmog dvovtnTOv iv. dilnov

ygatpijv „der Vergleich lag nalie, da Dichter oft fiir fest einzu-
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prhgende Dinge Metaphern von Stlzot herni-hmen .... anderer-

seits fiihrt aueh daofuov darauf“ Nauck. Solche Metaphern von

Sthoi Prom. 789 Sup. 179 Soph. frg. 537, Eum. 215 Salzoy(>d(pq>

... cfQ£t'i, blos yqd<pttv Cho. 450 Phil. 1325.

fitlog zoi-ov ro^orrjs zo^evsiv u. a.

Von dem Verfahren hei der Handhabung des Bogens (s.

Ameis zu rp 419 Anh.) ist entlehnt das Gleichnis Bacch. 106G

Baccbos bog eine Fichte um ioots zoSgov, vahrseheinlich aucb

Aesch. frg. 78. — Eur. Sup. 744 ist iibermiissiges Spannen des

Bogens metaphorischer Ausdruek fur Uebermut. — Mit Riick-

sicht auf die grosse Schussweite heisst es Cko. 1032 or/. totS

t i]i’ ‘Cpfttav • Toigtfi yc<Q orng nz/ftuziov nqoai^azai, ferner Aesch. Sup.

473 f.iiaaii’ or/ vtc£qto^su(7uiov von einer sehr grossen Siinde;

iihnlich in gutem Sinne O. t. 1196 v.cti)’ vrctu/joldv Totgeuoag r/od-

zr.oe tov nuvr' evdalfiovog dl/Pov. — Die Schnelligkeit ist Ver-

gleichungspunkt frg. adesp. 458 duooov oiotov. -— Aisch. bat

zweimal das Gleichnis: wie ein guter Schiitze das Ziel treften =

das Wahre erraten oder sagen, Ag. 628. 1194.

Der Zunge und den Augen werden auch Geschosse beige-

legt; dort sind es Worte, hier Blicke, und zwar in beiden Fallen

solche, welche auf das Gemiit einen plotzlichen (und schmerz-

haften) Eindruck machen. Ag. 240 iftakk’ Vvmotov dvcr-giov drv’

ouuazog (j&Xei tptloi/ito, Ag. 742 uulOa/.ov diiiidioiv (Ulag, Aesch.

Sup. 1004 nag ng naQt'/Jhov of.if.iaTOg Dek/Trfitov cdgarti rntfulmg

hier und in der vorausgehenden Stelle vom Liebesblick. Aesch.

Sup. 446 yhoaoa zoigevoaaa firj zcc v.aigia , Eur. frg. 501 fiuTrjv Ixq'

fig ywar/.cxg f'd dvdgcuv ip(r/og Utuhkei, v.svdv TO^evfia. Cho. 184 ist

fiir Elektra die Botschaft, dass ihr Bruder todt sei, Stuitulov

fttlog, ahnlich Cho. 380 tovto Stufintoig ovg r/ttJ’ dri£Q ti fiilog.

— In anderem Sinne sagt Kreon Ant. 1033 ndvceg, ioots Toigdcat

o/.orrov, toživit dvdobg tovSs, worauf Teiresias in der Gegenrede

V. 1084 envidert TOtavzd oov . . cooze toigOTvg dcprp/a Svfttp v.aqdiag

toderuaia (Upata, tojv gv ddtbiog (im Bilde bleibend vgl. Prom.

649 TtUalrnai) ov/ vrrav.Souftti. — Eum. 676 pfuv fitv ijSrj nav

Ttiodtrzat (Ulog = wir haben alle Anklagen vorgebracht (fug (ihg

lels/fuviov sagt Athene). In ahnlichem Sinne fasse ich die Me-
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taplier Ion 256 uti) rtu roča (anders Hermann); vgl. auch Eur.

Sup. 456 zavra jttsV drj ngdg rad’ tigrf/.dvci ffa = diesos habe ich

auf deine Behauptungen zu erwidern gehabt. — Ueber m^titiv

nvog — etwas anstreben s. die Lexika; die Metapher ist wol

eine verblasste, ich iibergehe sie dalier.

Diese Bilder liebt alsoAisch. am meisten, vgl. ncch Cho. 694.

Hi rt en flot e. H ir te. Heerde.

Phil. 212 ov (.mfocav avoiyyog t%iov log notugv ir/oihag : der

Ton der (Jvor/!; ist ein weicher (weiter unten heisst es troofiou

ti ydg deivov). Derselbe Vergleichungspunkt Or. 145 d a atQiyyog

dncog Tcvod lemov dovcr/.og, to (jIlci, tfojvtt um. Sonst ist auffal-

lender Weise vom Hirten nnd Hirtenleben kein Gleichnis ent-

lc-hnt, blos einige Metaphern, Ag. 795 Eur. Sup. 674 Aescli.

Sup. 767 Sopli. frg. 396 (Leseart?) Ag. 657 (Ai. 360?). -— Be-

ziiglich uyelrj sei nur erwahnt, dass es nicht blos von Viehheer-

den gesagt wird, so Ai. 168 nm/vCov dyelai, Ion 106 nrijviov

d/ilag, ITipp. 734 sin noravalg <xye\aig. Am \veitesten gelit hierin

H. f. 1275 (.ivgitov r’dihov novtov čirjhDov dytXag. Von den Schutz-

flehenden Aescli. Sup. 641 icoiuvav tiivč’ du/yaginv, ahnlich von

den Erinyen Eum. 196.

'/. li) d q a. I v q a. / w d to v.

avQiyS s. im vorausg. Abschn. — Den Schall der asiatischen

7.1\)uqc< iviirde der Chor nicht mit grosserer Lust vernehmen als

des Kyklopen Sterbelied Cycl. 443. Soph. frg. 33 vcp^otO-^ aoi

■/.idaf-iog djO/itoti Ivgag, Sinn und Text nicht sicher. Ai. 15 wird

die Rede der Athene mit dem Tone der tyi rhenischen Drommete

verglichen. — Hier sei angefiigt Pers. 389 irmrcov utv y/jj vJ-

ladog 'Ellvvcov naga [.lolmrjddv r/rcpniratv.

n e (J aoi. v.vftoi.

In dem so schbnen Lobe seiner Vaterstadt, sagt Eur. frg.

362, 9, dass im Oegensatze zu den autochthonen Athenern ai

dilai ndleig nsaatov duoitog diacpogalg tvmafitvm allcu nag’ dihov

tlaiv ilaayioyij.t(n. Wie das zu verstehen, kisat sich genau nicht

angeben, da uns jede ntihere Nachricht iiber das Bretspiel fehlt;
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doch einerseits dtirfte der Sinn derselbe sein wie im Deutschen

bei zusammenge\viirfelt, andererseits denkt der Dichter wol an

diejenige Art von ntootici, ivelche nohg genannt wurde vi n d bei

welcher auch die einzelnen Felder der Spieltafel ndltig hiessen,

so dass zugleich das Gleichnis als ungesucht und bezeichnend

sich heraussteilt. — Ein tuchtiger Schacbspieler gibt seinem minder

tiichtigen Gegner etwas voraus, einen Zug oder eine Figur;

etwas ilhnliches gescbah wol anch bei der ntoatiu, Eur. Sup. 409

‘iv (ifv roč’ i^ilv vianto iv ntaaolg dldvig (einem etwas zu gute balten).

Die Wiirfel und das Wurfelspiel werden viel haufiger bild

licli gebraucht; doch finden sich bei den Tragikern nur Metaphern.

Oefters vom Katnpfe oder Kriege wie im Deutschen, so Sept. 414

iqyov d’ tv zvftots y.oivst , Ithes. 445. olmtig zvfitviov tov

jrpog AQytlavg Aoijv ; auch Rhes. 183 ipv/r.v n^oftuKkovr' tv m{Homu

dcduovog ist wol an Ares zu denken. Freilich werden auch dem

Zeus Wiirfel beigelegt, Soph. frg. 809 uti yaq tv nimovaiv o\

zlu)g v.vftoi . Solche Ausdriicke, tv (zcdcog) ninrtiv vom gliick-

lichen Wurfe und v.cmog vom unglucklichen, finden sich auch Trach.

61 Ag. 32 Med. 54. In Ag. 32 ist noch der Ausdruck tqIg i'£

flahrv zu beachten: to/' g war der beste Wurf und rp/g 'tj-

(j a),tlv scheint ein spruchwortlicher Ausdruck fiir das Erreiehen

eines grossen Gliickos gewesen zu sein. In iihnlichem Sinne wie

Soph. trg. 809, vom Scliicksal steht dieses Bild auch Soph. trg.

862 (ntoytiv dt ravzctoovta ml lltodca n(itn,ti aocfiiv mfttvrijv,

cdld ul OTtvtiv xiyjv. Eur. Sup. 329 zweifelhaft, ob d Dtog Ares

oder iiberhaupt die Gottheit, doch bei iv vx(loig v.tl. diirfte jeden-

falls an Krieg zu denken sein. (Andere Metaphern s. bei Coenen

de comp. et metaph. S. 119 ff.)

Die gvmnastischen Spiele (Wortkampfj.

Hier haben wir fast nur Metaphern, die meisten bei Eur.,

die wenigsten bei Soph. „Den Griechen, bei welchen die

gymnastischen Spiele sich besonderer Pflege erfreuten, sind

solche Metaphern sehr gelaufig“ Wecklein zu I. T. 81 Cho.

1022 viaii to igvv innoig fjvio(JTQO<pw dqduov i^onipio , sagt Ore-

stes, bei dem der Wahnsinn wieder ausbricht. Prom. 8.83

sagt Jo, die \vieder in Raserei verfallt: ž£m di 6q6uov rftpiouai



kvaarg nvsufiari ftugyco , wo nvtvuu vom Scbnauben der Rosse (Sept.

464) zu verstehen oder, davon ausgehend, an Jo selber zu den-

keu ist (Coenen a. a. O. S. 84 denkt, wol durch nveufia irre

geleitet, an die Schiffahrt und vgl. Pind. Pvth. 11, 38; docli

passt da dgduov nicht, bei Pindar steht tj-iu nkoov). Ag. 1245

dgduov nsaiov — auf falscher Fšihrte sein, ahnlich Cbo.

514 e£cu dgdfiov — ungehdrig. Andere Bilder sind von /utunctv

und z.ctfinrf hergenommen. Von der Rede Kur. El. 659 nukiv

roi uvOov tis z.afinijv Ir/s nacbdem man von der Sache abgekom-

men, die Rede wieder ins Geleise bringen vgl. Cho. 514; vom

Leben O. C. 91 yMf.iij.iEii' rov rakaincogov fiiov, Hipp. 80 rtkog dt

ydfiijmfi ’ (bantg tojjuficpv (3tov , erklart durch den eigentlichen

Ausdruck Hel. 1666 ozar če z.dft i/ojg zal rtAtvrrfnfg (iiov, Kur. El.

956 noiv uv rtkog yguuftr.g r/rptai z.ai rtkog zctftiffj (3iov. I. T. 815

iyyvg rtov ('utov -/.čifimetg cfotvcov „bildlick statt eines einfachen

diyyav£ig z. L <p. u s. Wecklein. In einigen Stellen sclnvebt dem

Dichter deutlicb der diavkog vor, „bei welchem man den einen

Schenkel des arddiov hinauf und den andern wieder binab laufen

musste“ Wecklein I. T. 81. Ag. 343 det jiodg or/ovg voavifiov

(Jtonotag z.dfLipm Stavkov Maregov zidkov nukiv (die Ruckkehr) Eur.

El. 953 loars n g z.az.ovgyog lov firj fioi, to ngiurov (trnfC idv dgufif]

vaktbg, vizav dozsirco vijv dizr.v, ngiv uv rtkog z.rk. s. oben. 1. T. 81

dgdftovg te nokkovg iiginhfia z.aimifiovg, Ilec. 29 nokkolg diavkoig

zvfiuzaiv cpogovfiEvog. Auf die Schnelligkeit geht H. f. 863 ol’ iyib

Grudici douunritai arigvov etg 'Hoazkeovg. Von Orestes, der Aigisthos

getodtet hat, lieisst es Eur. El. 863 viz.u artcpavacpogiav oiav nag’

'Akcpsiov gsi.Sgoig rektaas z.aaiyvrjtog aiStv ; entsprechend sagt 833

Elektra rp/Eig yug or/. u/gsiov 'iz.ni.tA) oov doatitov dyibv Ig oiz.ovg

(tz.nktOgng dgofiog = oradiov = Rennbalm, da die Rennbahn in

01ympia gerade ein Stadion lang war); auch 614 y/cu Ini rdvds

gticpavov dtirfte dieses Bild vorsch\veben, vgl. 863 GTEcpavacpogiav

und 882 wo dvdrjfiara wol einen Kranz bezeiclmet, und 887 .Tlvkddrj,

GTEcpavov i-d Efirjg /cgog dtyov • cpcgei yug z.ai ov ripd’ iaov fttgog dyibvog.

So ist wol aucb die Verbindung artcpavov tr/ktiag fti.yav Ai. 465,

ferner artcpavov tr/ktiag Eur. Sup. 315 frg. 215 aufzufassen (ver-

einzelt I. A. 194 rov lakafihog artcpavov von Aias). — Vom Wett-

lauf sind noch hergenommen I. A. 1456 und Or. 877.
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Vom Wettrennen zu Wagen sind entlehnt H. f. 779 (vgl.

damit Eur. El. 953: in beiden Stellen ist von einem Missethiiter

die Rede) und Cho. 794, hier das Bild veranlasst durch molog

s. unter diesem Worte und durch Verbindungen wie Prom. 108

s. unter 'Cvy6v.

Nachdem die Eumeniden eine der Anschuldigungen gegen

Orestes vorgebracht baben, sagen sie mit einem der -jra/.cdarou

entlehnten Bilde Eum. 589 tv (.itv toč’ rfiv, nov totojv rrcdcaoi.idtcov,

worauf Orestes, im Bilde bleibend, sagt: ov -/.Eiiitvio mo rovds

■/.Of-umtEig, hr/ov s. das gut erklarende Scbolion. Das Unternehmen

des Orestes gegen Klyt. und Aig. fasst, ahnlich wie oben Eur.

unter dem Bilde des Wettrennens, so Aiseli. unter dem Bilde

der nah] Cho. 866. Aehnliche Metaphern Cho. 866 Eum. 559

Eur. Sup. 550. 1108 Alc. 888 Soph. fig. 663 Cycl. 678 I. A.

1013, siimmtliche vom Ringen hergenommen. — Vom Faust-

kampfe hergenommen ist das Gleichnis Tracli. 441 tgcon utv vvv

'timig dvtcmorarai nvTtrfi dniog tg yj'oag, ov v.a).wg cfqovt~i.

Endlieh sei noch envahnt, dass auch fiir das Reden Aus-

driicke vom Kampfe hergenommen sind, besonders fiir die so-

genannten Streitreden von Eur. Am deutlichsten Eur. frg. 68

(\ucog d’ aycova zovče del p’ v-jitv.()ouiitiv • ipv/rjv yaQ adla xi&E\.iivrjv

Hitjv vqco, Med. 546 und Sup. 428 an der namlichen Versstelle

dmXXav yciQ ov nqovdtf/ag Xdyiov , Andr. 234 und Plioen. 930 an

der namlichen Versstelle v.alg ayiov’ e,o%ai X6ywv, Hec. 271 , Sup.

195 u. s. w.

Bilder von der Jagd.

Ai. 7 wird Odysseus mit einem Spiiihunde verglichen s.

unter v.viov , „welches Bild durch die aus der Jiigersprache ent¬

lehnten Ausdriicke in den ersten Versen vorbereitet ist“ Nauck.

Dieses Bild wird aucli von Odysseus beibehalten, s. V. 19. 20.

32. 37; auch spater noch kehit dieses Bild wieder, z. B. 60.

Entsprechend dem vom Chore gebrauchten Gleichnisse Ag. 1093

s. unter v.viov sagt 1184 Kassandra zum Chore : uaoivoižzE oi tdoihuog

l'yvog 7.cr/Mv oivrfiazovGzj nov ndlai 'jrtjroi.c/utviov. Die Verfolgung

des Orestes durch die Erinyen wird unter dem Bilde der Jagd

dargestellt. Eum. 246 ztrgavucmOfitvov ydq wg v.vov vsfadv nodg



taftu :mi 0taXayfidv ty.nattvof.uv, Eum. 111 6 d’ igaXv^ag tn/tiui

vtjlgov div.TjV, y.al tctvta v.ovtfaJg tv. fitacov ctgvjvotutiov cugovotv vfiiv

t'/y.aitXXdnpag fitya, s. auch noch 131. 147. 231, entsprechend Or.

83G Evfievioiv itioaua. Sollten vielleicht audi destvegen Cho. 924.

1054 Soph. El. 1387 Ear. El. 1342 (beachte vog) die Erinyen

v.vvtg heissen?

Auch die Verfolgung des Menschen durch das Geschick

iiberhaupt, nicht blos durch die Kachegbttinnen, wird ofters unter

dem Bilde der Jagd dargestellt. Prom. 1072 ngdg ang dr^udtioai,

Iou 1422 tig i)fiug Iv.v.vvrfftitl notfiog. Besonders hiiufig ist liier

vom Jagergarn und Jiigernetz die Rede , Ag. 1611 ti g div.r,g Iv

tgvuoiv, Prom. 1078 Pers. 96 Ag. 357 ff. 1375 Med. 986, also

besonders bei Aisch. Dieses Bild vom Wilde, das ins Jiigernetz

gelockt wird, wird ausserdem von Ansehlagen gegen jemanden

gebraucht, so Soph. El. 1476 Eur. El. 965 Phoen. 264 Or. 1315

(heachte auch 1346 dyqav), bei der Ermordung des Agam. s.

Wecklein Studien zu Aesch. S. 163. Damit vergleiche man das

schone Oleichnis Bacch. 866 ff., in welchem sich die dem Dio-

nysos gefolgten Bacchantinnen, welche einer Gefahr entronnen

sind, mit einem Rebe vergleichen, welches aus dem Netze den

Jagern und Ilunden entkommen ist.

Der Jagd entnommen sind ferner die Gleichnisse Phoen.

1168 <xXXu viv naliv , xvmydg ibati, naig odg tiguUgoiCitai , ferner

Hec. 1172 tv. drj nrfttjoag tyw Org <3g Suuvm tdg fuaupovovg v.vvag

anavt iotvvdjv toiyov wg y.vvrfynrjg ; in I. T. 284 /?o« y.vvaydg ug

ist der Vergleichungspunkt nicht ganz klar s. Minckwitz und

Wecklein. — Spriichwortlich klingt Rhes. 325 tjxsi ydg tig dcut',

ov nago)v y.vvryyttaig cugovoi Xeiav ovdt ovyy.afiwv dogi (s. Vers

337), ebenso Ag. 868 s. unten. — Ag. 694 werden die Griechen,

welche der nach Troia entflohenen Helena nachsetzen, v.vvayoi

genannt. Prom. 573 heisst es, dass Argos die Jo yvvaytiu. Und

so sind noch an manchen Stellen einzelne Ausdriicke von der

Jagd hergenommen, (Ant. 241?) Bacch. 434 Alc. 850 u. s. w.

— Ag. 868 heisst es tttgcotai dr/tvov nltov Xtytiv, wo zweifelhaft,

ob ans Fischer- oder ans Jiigernetz zu denken; diztuov hat hei

Aisch. beide Bedeutungen, erstere Cho. 506, liber letztere s. oben.

Nach Pape im Lexikon heisst div.tvov nach Hesych auch „der



durchloeherte Boden eines Siebes“. Darf man diese Bedeutung

auck Ag. 868 annehmen, so wurde dieses Bild nicht blos dem

Sinne, sondern auch demWortlaute nach dem deutschen „durch-

lochert wie ein Sieb“ entsprechen.

< 11 n o c, u. n Colo g. v avg o g u. [lov g. Zauin u. Ziigel.

[.ta o ril; u. x tvTQ o v. t v y 6 v u. a.

1. Gcnthe im Lex. libersetzt uiblog mit pullus equinus, fiigt

jedocb hinzu, dass der Nebenbegriff des jungen oft cntwedcr nicht

oder nar schveach darin enthalten sei. rtiolog heisst also cnt-

veder Fohlcn oder Pford, letzteres mit mehr oder weniger her

vortretendem Nebenbegriffe des jungen. irtrtog bezeichnet also

dann ein alteres, gereifteres Pferd. Im Einldange damit ist das,

was ich aus den mir vorlicgenden Gleichnissen entnchmcn zu

ktinnen glaube, dass namlich innog edler als nColog. — Eur. hat

nur Gleichnisse von nColog.

Das schonste von 'irtrtog entlehnte Gleichnis steht Soph. El.

25: ein edles Pferd verlicrt, auch wenn es alt ist, in schreck-

licher Lage dcn Mut nicht, sondern dgddv ovg irnrorv- so der

Tvackere Padagog. Sept. 393 wird der kampfgierige Tydeus,

„dem der Seher das Vorstiirmen wehrt,“ mit eincm Pferde

verglichen, das wutschnaubend in den Kampf stiirmen will,

wenn es der Schlachtdrommcte Ruf gehort (nach dem Text

von Wecklein Studien S. VI ff.). Der Morder des Laios soli

fliehen ctslladcov 'irtrtiov o!)tvoo<<’rti()ov O. t. 467, wo ebenso

wie Ant. 985 ci[Urtrtog die Schnelligkeit der Vergleichungspunkt

ist (s. Nauck z. St.) und wobei der Dichter wol an die Renn-

bahn denkt s. 1. Theil S. 20 Ende; vgl. mit dieser Stelle

dem iDhalte nach Ion 1241. Auch die mutigsten Rosse werden

durch cinen kleinen Ziigel gebandigt Ant. 477. — Aesch. Sup.

431 und Sept. 328 heisst es vonFrauen: irtrtrjdov weggeschleppt

werden gefasst am Haare oder am Stirnband ( a[.utv£ das Stirn-

band der Frauen und das der Pferde.)

rtiolog macht lustige Spriinge, besonders an der Seite der

veidenden Mutter (hier also offenbar = Fohlen); so die ent-

ziickte Bacchantin Bacch. 165. veo^v/rjg nColog zerbeisst den Zaum,

baumt sich wild und straubt sich gegen die Ziigel; so macht es



der gegen Zeus widerspanstige Prometheus Prom, 1009 (nach

dem Text von Wecklein Studien S. 48); vgl. damit Eur. frg.

818 Vc/.dg atpaddZav fjv Sv tog veo£vya molov jahvdv dotitog dedey-

plevov. Dureh Uebersattigung, „wenn es der Hafer sticht,“ wird

ntolog ausgelassen und iibermiitig, Sopli. frg. 763 und Ag. 1639.

AJs unermiidliches Zugthier kommt jttolog in Betraeht H. f. 119

ff.; dasselbe Bild in Metapher Hei. 1443. Die Schnelligkeit ist

Vergleichungspunkt (s. oben mnog) Hel. 543; am bastigsten

springt es vom Joche \veg, so Orestes vom Lager Or. 44. Dieses

Bild findet sich aucb Baecb. 1056 ca d’ r/.hnovaai 7toiy.il’ tog

ntolot tvya (iav./tiov uvxh.laC.ov allrjlmg utlog. — In der (von

Dindorf fur unecbt gehaltenen) Stelle Tro. 664 sagt Andromache:

ali’ ovdt molog, rptig Sv dia'Cvyfj vpg avvtoutftio^g , gaddog ellgEt

tv/ov ; das tbut selbst ein unvernunftiges Thier, um wie viel mehr

erst sollten es die Menschen thun! denn unter diesem Bilde wird

bier die Ebe dargestellt s. unten. Das sehr ausfiihrliche Gleichnis

Soph. frg. 593 sehe man selbst nach; es liegt ihm die Meinung

zu Grande, welche nacb Aelian n. a. 11, 18 auch noch Aristo¬

teles von der Stute hatte. — [jttolog Sohn Cho. 794 Rhes. 387

Phoen. 947, Tochter Andr. 621 Hec. 142, darnacb aucb moh-

zwv= nuodevr/Mv Sept. 454 und von der Erziehung eines Kindes

Ai. 549 molodapiveiv].

2. O. t. 477 wird der Morder des Laios ein venvilderter

Bergstier genannt oder damit verglichen; iiber die Erklarung

dieses cavgog sind die Interpreten nicht einig; auch der Text

nicht ganz sicher s. Wecklein ars Soph. emend. pag. 48, der

dfiavgog vorschlagt. — Der Stier stosst dumpfe Tone aus, so

Aias in seinem Schmerze („im Gegensatz zum Bell erklingenden

lauten Weinen Tekmessa’s“) Ai. 322. Wol in ahnlichem Sinne

oder vom sog. Gurgeln zu verstehen ist Aesch. frg. 291 hovdo-

Qv£e ravgog tog veoacpayrjg, wenn hier iiberhaupt an ein Gleichnis

zu denken und demnach tog mit Recht von Cramer eingeschoben

ist. Herakles wiitet und schnaubt ravgog tog sg spiftolrjv , dava

uv/MTta de H. f. 869. In ahnlicher Lage \vie hier ist der Stier

gedacht, aber sein Blick kommt in Betraeht in der Stelle Eur.

frg. 690 dufia yag 7tvgog yaiag, tavgog Uovrog tog /3Umov ngog

tjifiolr/v. An diesen „eigcntiimlichen wilden Blick des Stieres,



wenn er člen Kopf bengend zum Stosse ausholtist auch zu

denken Med. 92, wo es von Medeia heisst: rjdrj yc<Q sldov biiita

j'iv ravQOVf.iavrjv Tolod’ wg ti dftaoeiovoav s. Wecklein z. St. Hier

steht dieses Verbum „seiner urspriinglichen Bedeutung naher

als Med. 188, wo es die allgemcine Bedeutung des wilden Blickes

anniinmt“ (Wecklein) Tov.adog d;'oyu.a leaivrg ('inozctrgovzca dficoolv.

Ueberhanpt wild oder aufgeregt werden heisst es in der (von

Dindorf fiir interpoliert erklarten) Stelle Cbo. 275 (falschlich

nimint Pape i. Lex. dieselbe Bedeutung in Baoch. 922 an, wo

es vielmehr „du hast Stiergestalt“ heisst). Ag. 1125 ujre/t rag

(jodg rov tc(vqov ,.lvlyt. st.iirzt auf Agam. wie ein wilder Stier auf

die zahme Kuh“ s. die richtige Erklarung dieses Bildes beiWecklein

Studien S. 1 ff.

Soph. frg. 139 od’ uvr/g ov 7iQtv dv cpdyrj valiug o/uoia xai

(iovg t(>ychr:g aoyuCeTcu. Das Gleiehnis Ag. 1297 ist bereits im

2. Theile S. 31 besprochen. Als parataktisehes Gleiehnis ist

aufzufassen der wol spruchwortliche Ausdruek Ai. 1253 fiiyag

de 7clevqa /iovg vrto Oar/.odg bftcog ftciOTtyog doddg tlg dddv no-

(teverai . Ebenfalls spruchwortlich Ag. 36 (iovg htl yltuoorj f.ieyag

/iš(irf/.Ev „einen Riegel vor dem Munde habon,“ Entstehung

nicht klar.

3. Hieran fiige ieh zunachst die von Ziigel und Zaum her-

genommenen Bilder. Andr. 178 ovde yoq valov dvoiv yvvar/.oiv

avdq’ tv’ fjviag e/eiv, womit Hermione nur sagen will, es gezieme

sich nicht, dass Ein Mann zwei Frauen habe. Gleich ist die

Vorstellung, aber etwas verschieden der Sinn in Eur. frg. 466

ov yuo nor’ dvdqa tov ooepov yvvar/.i '/or dovvai /alivovg ovd’

dcpšvv’ tuv zoartlv. Ag. 1066 sagt Klyt. iiber Kassandra: /altvov

d’ oir/, htuuaTiu (ftotiv rroiv cduaTr^dv tigafftdgiotlai utvog. Bacch.

386 d/alivoiv OTOfidnov von dem den Dionysos ziigellos • ver-

spottenden Pentheus. Prom. 672 Jtog /altvbg von der zwingenden

Gewalt des Zeus. Aehnlich wie Ag. 1066 heisst es Soph. El.

1462 wg. ax6f.ua de/tjvai Tafta, und von der Unterjochung

Ag. 133 orbi ti ov utya Tgolag. Auf dem Vergleiche mit dem imrog

<noi.dag beruht auch Trach. 1261 d> ifjvftrj ozlrod, /dlv/Sog hdo-

volhrpov orofiiov rcaQt/ovo’ „dem . . . Munde ein scharfes Gebiss

darreichen, damit er nicht unmannlieh Klage“ Nauek. Mit Ag.
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1066 vgl I. T. 934, wo Orestes sagt, dass ihn die Erinyen so

sehr lietzten wad’ cdfiatr^d otofii’ ejtefijSakelv Ifioi s. Wecklein’s

gute Bemerkung. Eur. frg. 413 pije’ tčrvjovact itaoav ijviav /dla

y.a/cug te noclaaovo’ ihtidog -/.edvrjg t%ov. Das Bild vom zornigen

Pferde steckt auch hinter Or. 698 u. s. w.

4. Hieran fuge icli die Bilder, die hergenommen sind von

(.ictCTi^ und vAvtqov , der Peitsche und dem Treibstachel („fur

Pferde, Ochsen, Esel“ Wecklein zu I. T. 1396). Das gew6hnlicliere

ist -/Avtqov, entweder als eigenes Instrument aufzufassen oder als

der auf das Thier einwirkende Tkeil von ftdott denn auch die

Oeissel hatte Treibstachel. Den Gottein wird bisweilen eiue

j.idott^ beigelegt, Ag. 642 Prom. 682 Sept. 607, also nur bei

Aisch., vgl. oben Jing yahv6g Prom. 672.

Die Metapher Aesch. Sup. 466 i'y.ovoa umnr/.ti^ct y.aqdiag

Xoyov tindet ihre beste Erklarung in dem Gleichnisse Eum. 155

lani d’ oveidog 6veiq<xtiov f.iokdv etvipev di/.av dupqtjXdtov fieoola-

/3el y.evTQii> vito ffqevag , vno Xoftov . ndqeotL piaatiytoqog [do/o?']

dapdov (luqv to neqiftaqv y.qvog e/eiv. Eum. 136 (ivdiy.ni g oveidear)

toig Oujcpqooiv yaq dniv.evtoa yiyvetca, Eum. 466 ahyrj /t fioifoivtov

dvtUevtqa y.aqdict . Prom 693 ovrcot’ rjv%ovv . . . wds dva&tata y.cd

dvaoiota motena, hupata, deiuat’ spiav df.icpdy.ei vivtpoj ipr^eiv \pvydv.

„Dieses Bild des Treibstachels kann eine doppelte Bedeutung

haben, entweder die von der Wirkung hergenommene schmerz-

licher Qual . . . oder die von dem Zweck entlehnte nachdriick-

lichen Anspornens undForttreibens.“ Letztere Bedeutung hat das

Bild Cho. 375, s. Weeklein Studien S. 4 f. — Alle bisher unter

4 angefuhrten Bilder finden sich bei Aisch. Bei Eur. den letztern

ahnlich H. f. 1288 yX(Jiaorg itivoolg xavtqoioi und Sup. 242 elg toi:g

iyorrcig včvio’ dfiaaiv ycaA (von Sehmahsucht und Neid).

Ferner gehort hieher eine Phrase fur Widerspanstigkeit, fiir

welche das bereits oben angefiihrte Gleichnis Prom. 1009 als Aus-

gangspunkt dienen kann. „Von den mit dem Stachel angetriebe-

nen und dagegen ausschlagenden Thieren ist das spriichw6rtliche

itqog vAvioov Xay.tii.eiv, „gegen den Stachel lecken“ genommen,

von thorichtem und vergeblichem Widerstand“ Pape i. Lex. Ag.

1624 Bacch. 795 Eur. frg. 607. Gleichbedeutend Prom. 323 itqdg

yAvtqa yd>lov hteveig. „Eine gliickliche Yerwendung dieses sprich-
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wort]iehen rt. z. l. u (Wecklein) nQog zv/m laztiCovteg I. T. 1396. —

Ausserdem wird zevrgov noch in inanchen andern Bildern gebraucbt,

ohne dass jedoch hiebei an das Bild vom Pferde zu denken ist, von

Liebe Hipp. 39. 1303, vom Schmerze Trach. 840 0.1.1318, von Sehn-

sucbt Phil. 1039, bei der Lenkung einos Staates Soph. frg. 618 vgl.

oben Enr. frg. 607; ferner s. Prom. 598 Eum. 427 Sup. 108 u. s. w.

5. Wir kommen zu 'Cvy6v u. a. Dieses wird bauiig, besonders

von Aisch., auf Sklaverei libertragen, wie auch wir von einem

Jocbe der Sklaverei, von unterjochen u. a. reden. [vydv dovhov

Pers. 50 Andr. 302, dovlov £,vy6v Tro. 678, dovhov 'Qvy6v Ag. 953.

1226 Sept. 471. 793, 'Cvyd dovha Sept. 75 Tro. 600, dovleiag £vyd

Ai. 946 (dovleiag tvyov Soph. frg. 529 ?), blos £vyov in ahnlichem

Sinne Ag. 1071, dafiir einmal tevzTr^iov Ag. 529 zoiovde Tp>oiq

negiftahuv 'Cevz.vt.oiov. An dieses Bild zu denken ist auch Andr.

110 dovloovvav arvyeqdv df.upL^alovoa zdqq vgl. Pers. 50 Ag. 539.

In Bctreff dieses žaga vgl. Ant. 291, wo es vom Gehorsam der

Unterthanen gegen den (despotischen) Herrscher heisst z.nvrpfj žaga

aeiovteg, ovd’ vno Cvyi7j hkpov dizauog er/jiv (vgl. dem Bilde nach

Eur. frg. 175 unten). Pers. 594 log ilvdrj 'Qvydv dlzdg. Clio. 77

dovhov ioayov aloav. Dass Xerxes eine Schiffbriicke iibers Meer

baute, wird gleichfalls unter dom Bilde des Joekes aufgefasst, s.

besonders Pers. 71.

Wol in ahnlichem Sinne ist es aufzufassen, wenn von einem

'Cvydv der dvdyzq die Rede ist; so Eur. frg. 478 Or 1330, dafiir

'Cevyuata I. A. 443 und lircadvov Ag. 218 (Soph. frg. 529 zvvei-

felhaft ob £vyov dvdyzrjg zu verbinden, weil liickenhaft uberliefert).

Verschieden ist die Vorstellung Moschion frg. 2 ndv%ol\.C dvayzrj,

OTvyvdv rj z.ca’ air/Jvoov fjpuov ipeideig zfjode largeiag £vy6v , denn

hier legt die uvdyzi] ein Joch auf. So wird nun dieses Bild auch

auf arij, rtozf.iog, ovpupoga u. a. tibertragen. Eur. frg. 287, 10 vrt’

uztjg £evylav neoojv, Ai. 123 O. C. 526 Andr. 98 Hel. 255 Alc.

482 Prom. 108. 578 Hipp. 1389. Etwas ausfiihrlicher Hec. 376

ootig ydq ovz eiiode pevsadai zaziov, (plim, piv, dlysl d’ av/tv

ivzideig £vyip. Eur. frg. 175 evhkpiog (pipti, tov daipov’. Eine er-

weiterte, vereinzelt dastehende Vorstellung ist in der Stelle Cho.

794 lo&i d’ dvdong cpilov molov svviv (Orestes) £vyevr’ iv

nppdtiov, iv dooi-Kp n^oatideig phpov. Ai. 24 zoid vrtetppjv novo).

2
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Vom Binden dureh einen Eid steht tevyvvvai Eur. Supp. 1229

Med. 735; vom Z\vingen Eur. Sup. 827 Phil. 1025 u. s. w.

Die oben angefiihrten bildlichen Ausdrlicke von der Ebe

Andr. 178 (und Eur. frg. 466) stehen bei den Tragikern ver-

einzelt da; aber sebr haufig wird die Ehe in ahnlicher Weise

unter dem Bilde des Jocbes dargestellt. Als Ausgangspunkt kann

dienen die bereits oben unter nColog angefiihrte Stelle Tro. 664.

Med. 242 Tiooig . . . /.irj filet (ptqcov tvyov, Pers. 542 Ideiv dqvttryiuv.

Adiectiva: Alc. 921 avtvyeg = Ehepaar; Alc. 314 (to; oiT> janni)

342. 384 are vij — Gemalin; Bacch. 664 naolJlvot t’ tv’ atvyeg,

Hipp. 1425 zd>qat, dtvyeg ydywv, vom Mann I. A. 805 dtvyeg ydyiov

und desgleiehen Med. 673 edvrjg a'Cvyeg yayqliov, Hipp. 546 molov

a£vya ltzvqojv von Jole, Med. 804 zrt g veo"Qvyov vv/.«prlg, Pers. 139

imava . . Itinevai yovotvt- Noch haufiger wird in diesem Bilde

das Zeitwort gebraucht. Wie atv§ vom Manne (I. A. 805 Med.

673) und vom Madchen (Baccb. 694 Hipp. 1425) gesagt wird, so

wird aucb tevyvvvai vom Heitaten des Mannes und des Madchens

gebraucht, \vie man schon aus einer Vergleichung von Eur. frg.

960 mit Eur. frg. 24 ersehen kann. Alc. 166 Eur. frg. 4. 1041

Alc. 994. Oefters stebt dabei yayoig, Pboen. 338 O. t. 825 I.

A. 907 Pboen. 1366 Hippotboon frg. 3. Aebnlicb stebt liyog oder

ltzvqov , Eur. frg. 524 Tro. 676; einmal dluag Eur. Sup. 822.

Eur. Sup. 791 yayo)v cr.Tcet.vyrv. Vereinzelt Eur. frg. 773, 58

Ttaid’ vyevaloig . . . d-ihov £e7'£c«, vrutfpg ve leTtadvoig. Aucb von

der Begattung obne Ebe steben solclie Redensarten, Ion 10. 343.

901. 949 Baccb. 468 I. A. 698. — In Tracb. 536 ist l'Ctryuivv

Gegensatz zu z.6qrr — In gleicber Bedeutung mit ovtvtg wird

bis\veilen aucb tvvdooog gebraucht, Alc. 824 Or. 1136 Pboen. 1695.

6. In Kurze sei nocb gevyog besprocben, welches das Ge-

jochte bezeichnet. Photius p. 52, 50 tevyog • vd e/ čvoiv viviov

;-'Cevyi.tevovy dllu zai vd iz jcltidviov • zal yciq zeti ‘iooz.q6.vryg veif oi/c-

mov 'Cevyog eiTtsv zal AloyJ;log tevyog v&Dpinjiojv (vi.Doimiov zu

lesen). So bei den Tragikern von Dreien Soph. frg. 500 Hel.

357 Tro. 924 Eur. frg. 359; 775, 55, von Mehrern H. f. 454.

Darnach von der Trennung H. f. 1375 d7tot.evyvvy.a1. vtz.vcov yv-

varzdg v’ und Med. 1017 awv čjtetvpjg vezviov. Gewohnlicb aber

stehen diese Ausdriicke nur von zwei Personen und zvar soleben,



welche eng zusammengehdren, so Mutter und Kind, Gesclnvister-

paai', Freundespaar, Ag. 44 Eur. El. 284 Tro. 1001 Andr. 495

Phoen. 988 H. f. 1403 I. T. 250, Ag. 842 porog d’ Vdvaasvg . .

'CavyJJrig Izo!fmg v'r kioi of.iomfooog. — So wird aucli £m<ip/g ge-

braucht Phoen. 1085. 1618 Med. 1145 Bacch. 322 O. C. 895.

Audi 'Cvydv findet sidi, wenn aucli wie es scbeint nur vereinzelt,

in dieser Bedeutung von gevyog Hel. 392 Ayaftkivov kte te Meve-

kecov, vlsivov gvyov vgl. dagegen Ag. 44 'Cevyog Azge/daiv. In der

Stelle Phoen. 328 dm^vctg dfumzkov zag <hi:o£vyeioag dnfuov scbeint

das merkwiirdige airljvug (Briiderpaar, Eteokles und Polyneikes)

durcli das niclit ungewdhnliche uno'Cvysioag (vgl. H. f. 1375 El.

284 Phoen. 988) veranlasst worden zu sein, vielleicht aucli durch

das Streben nacli Abwecbslung im Ausdrucke, da gerade in

diesem Stiicke dieses Bild hiiufig vorkommt.

L 6 w e und L o w in. ■!) ij o.

Phoen. 1573 findet Jokaste ihre Sohne im Kampfe mit ein-

ander tog ktovzag Ivavkovg. Neoptolemos und Philoktetes sollen

zu einander halten tog kkvze avvvdfico Phil. 1436. Der rasende

Orestes stiirzt kkov omog mitten unter die Binder liinein I. T.

297. Der Mut der sieben Heerfiihrer gliiht ivutschnaubend kedv-

zcov tog 3Aqt] 6ečoqv6zcov Sept. 52. Teukros furchtet, dass ein

Feind den Eurvsakcs raube tog v.evrg av.vf.ivov ktcdv^g Ai. 986. In

diesen Stellen der Vergleich mit dem Lowen in bonam partem;

aber in malam partem (s. unten) Eur. El. 1163 ogela zig tog ktaiv’

dQycidcov 6qvoya vefiofieva zdde v.az^vvoav (KIytaimn.), ferner Ag.

717 ff., wo Pariš mit einem Lowen verglichen wird.

kkov wird haufig auch metaphorisch gebraucht. Die Bedeutung

in bonam partem ersieht man zum Theil aus frg. adesp. 373 kayi.d

filov d troiv dzooftog kkov. So heissen, entsprechend dem

Gleichnisse Sept. 52, die Sohne der Sieben Eur. Sup. 1222

avvfivot keovziov vgl. oben Ai. 986. Vom Gnechcnvolk, velches

Troia erstiirmt, sagt Agamemnon vnan-Dookv di jtvqyov lofirpzifi

kkov adrjv 1'kst^ev arifiazog zvoavvr/.ov Ag. 827. Rhesos ruft aus

to dalfiov, oazig fi’ evzv/ovvz’ evoocpioctg -Ooivrjg keovza Rhes. 56.

Cho. 938 ifioks d’ sg Sofiov rov AyafUftvovog dinkovg kkov, dirckovg

3Agrjg (Orestes und Pylades); mit diesen Worten des Chores vgl.

2 *



die des Phrygers Or. 1401 pX-Oov Sdfiovg . . . h-orzsg 'ED.avsg

dvo diSvfia (ebenfalls Orestes und Pylades). Herr. 1006 nennt

Eurystheu3 die Kinder des Herakles syOqov liovzog dvoutvp

(Haari^ima. H. f. 1210 sagt Amphitrvon zu Herakles, der trotzig

dasitzt: vazdaysOe liovzog dyQtov -Ovnov. Med. 187 sagt die Anraie

von Mede i a, dass sie zov.dSog diqyfia lecdvrjg dfcozavQOvzai dficooiv.

.Tason erduJdet unsiigliches iv. zijg fivoagug v.cd natdoif dvov Iscdvpg

(ebenfalls Medeia) Med. 1407. Ag. 1224 nennt Kassandra in

einer orakelbaften Prophezeiung den Aigistlios liovz’ maXv.iv ;

1258 prophezeit dieselbe: mzrj dinovg /Jaiva Gvyv.oif.KOf.ifvrj Ivv.oi,

liovzog evysvovg drcovoia, v.ztvsi fis ziv zulaivav. Iliemit sind vir

ganz deutlicli bei dem scblimmen Sinne dieser Vergleicliung

angekommen vgl. ancb oben die Gleichnisse Eur. El. 1163 und

Ag. 717 ff. (und Uias cp 483 Ztvg as teovza yovcami Ozjvs = Ver-

derberin). Or. 1555 dioooiv ledvzoiv, ni' ydq uv6q’ civzcu valut.

Med. 1342 liaivav, ov yvvcdv.ct, zijg Tvoopvidog Ev.vllrjg iyovaav

dyqnozi(Mv cpvoiv, vorauf Medeia 1358 ervidert: v.cd liaivav, sl

(loviti , v.dlti v.cd Evvllav.

Die Art der Kassandi'a ist Or^og cog vtcaoizov Ag. 1063

(Baccb. 1188 not-nei yaQ woze Opgdg dyoavlov cpd(irj). Eur. frg. 425

voiloig iv avzgotg dhyvog, diozs -Oro, fidvog, frg. adesp. 461 oziopeiv

A’ vdqrtqoig doze (h]q asi nožni g. In den zwei letzten Stellen bat

Or.q die Bedeutung von bestia, mit hervortretendem Gegensatz

zu dvOqumog (Eum. 70). In den iibrigen Stellen ist bei Opo an

ein grosses Raubthier zu denken, speciell Love und Eber (oline

Bild bedeutet Oro Love z. B. II. f. 153 (360 liovzog) 363. 465

Opgng . . Uovzog vom Nemeischen Loven, Ilel. 1310 0roidv Loven,

Pkoen. 411 -Orodjv Eber und Love; Eur. Sup. 140 v.dnq(f> v.cd liovzt,

dafiir 145 -Opoaiv cdg, Otq Eber Tracli. 1097 s. auch lex. Sopli, von

Genthe). In diesem Sinne verden auch gevaltige und gevaltthatige

Menscben und Ungetiime Oiotg genannt, aber unter den drei Tra-

gikern nur bei Eur., so der Kyklope Cycl. 442. 602 (605 in’

dvdcjdg) 658, die Satyren 624. Plioen. 1297 dldvfioi Orotg= Eteokles

und Polyneikes vgl. damit das Gleichnis 1380 unter „Eber“, Or.

1272 Opficig gicpigsig Orestes und Pylades vgl. damit das Gleichnis

1459 unter „Eber“, von letztern in demselben Stiicke 1401

liovzsg s. oben.



Eber. Wolf. Plase.

Or. 1459 treten Orestes und Pylades der Helena entgegen

wg v.dngoi dgsoregoi. Schon ausgefiihrt Phoen. 1380 v.dngoi 6’

drnog f)jjyovxeq dygiav ysvvv Igvvrjipav, dcpgiji dtd(3goyoi ysvsiddag von

Eteokles und Polyneikes. — Aescb. frg. 254 s.dv d’ Ig uvrgov

doysdcogog wg von Perseus; Preller gr. Mytli. 2. Aufl. 2. B. S.

67 Anm. beziebt diesen Vers auf den Moment, wo Perseus in

die Hoble der Gorgonen eindringt, um sie zu erlegen; so dass

auch hier der Eber im Angriff gedacht ware.

Vom Wolfe hat nur Aiscb. Gleiebnisse. Der Wolf gilt als

gieriges Raubthier. Aesch. frg. 37 slivov d’ cino Ivvvddv, mote

dinldoi Xvy.ni. vs/lgov (figovalv dficpi fiaaydlaig. Orestes ist uner-

bittlicb gegen seine Mutter Ivvog ione' lofidcfgiov Cbo. 421. Die

zweifussige Lowin liegt in Abwesenlieit des edeln Lowen beim

Wolfe (Aigisthos) Ag. 1258: hier diirfte Ivvog im Gegensatz zu

liov den BegrifF der Gemeinheit involvieren. Hier sei auch

Aescb. Sup. 760 erwahnt: ali'' tari (fffnj rovg Ivvovg vgtiooovg

vvviuv elvai. „Der Hund hat seinen Meister am Wolf.“ S. die

Erklarung von Donner.

Als (schwaches) Wild kommt der Hase in Betracht Eum.

25 ovre Bdvyaig lorgarrffrfSsv //tog layid dhnp> Utrdil varag-

gdij.iag fLogov . Symbol der (Scbwacbe und) Furchtsamkeit vie bei

uns ist der Hase in der bereits unter licov angefiibrten Stelle

layiu (Hov Ufi d nglv lagoung Ikov, zu welcher spruchw6rtlichen

Reden sart Demostbenes 18, 263 hinzusetzt: dedni)g val rgsfuov

val asi 7tXrryr,asadm ngoadoviov s. Westermann.

d d fi a h g. no gr i g. fioayog. (ov.vf.ivo g.) v e (X g 6 g.

Der Chor der Schutzflebenden sagt bei Aiscb. 349 ff. zum

Kdnige: /d« ut rdv \vtriv cpvydda nsgidgofiov , Ivvodhir/.rov tog dd-

inaliv dfi Tttrgatg ijh/Sdroig, iv’ diva niavvog fitfime cfgaCovoa

/iorijgi fi6ydovg. — Trach. 529 vam) fiargng dcfctg {3t(lavsv \mmtg\

ndgrig sgt.fia s. Nauck. Aesch. Sup. 42 /Hov niigriv , 313 d JJog

ndgrig vom Sobne der (in eine Kub venvandelten) Jo.

Die Grieeben seblaehteten Iphigenie ioars fidoyov I. T. 359

s. 2. Theil S. 31. Von Iphigenie, die gescblacbtet werden soli,

heisst es I. A. 1080 os d ’ sni vdga oriipovai valhvduav nld-



zcifinv 'Aqy£~ioi y’ uliuv, ioote tteiociIiov dir’ avrocov tldnvoca’ oqe!ccv

fiooyov dz/omov s. auch das folgende. Hec. 205 sagt Polyxene:

(p/.vuvov yctg fi’ wor’ arniDo/jcmv , fii'>ayov dtila!a deilcticiv elodipei

. . . . yag vjconumoiiIvav av.mov. [udoyng und oy.vf.ivog, die eigent-

lieh jedes junge Thier zu bezeichnen scheinen, werden auch von

Menschen gebraucht, so I. A. 1623 rdvds fidoyov vsaysvrj von

Orest.es, Hec. 526 vgl. 206, Andr. 711 Hel. 1476, ov.ifivog Andr.

1170 lilies. 381 Or. 1213. 1387, also nur boi Eur.; Sopli, und

Aisch. haben das Wort fidoyog iiberhaupt nicht.j

Springen vor Jubel lug veftgog Eur. El. 859 vgl. den Anfang

von Baccli. 866 ff. l)ie Gleichnisse von vt[lq(>g Eum. 111. 246

Baccli. 866 ff. s. unter „Bilder von der Jagd“.

H u n d. B e 11 e n u. a.

Der Hund kommt in den folgenden Gleichnissen als wach-

sam, als Ilausthier und als Jagdhund in Betraclit. Ag. 2 ver-

gleicht sich der Wachter auf der Warte mit einem Hunde (nach

den Einen blos mit Riicksicht auf die nachtliche Waclie , nach

den Andern mit Riicksicht auf die Stellung dyy.a-!)ev ; das richtige

ist wol beides zusammengenommen als einheitliches Bild). Seines

Dienstes nie vergessend, belit er unaufhorlich, so die Furien in

ihrer Jagd (s. unter diesem Artikel) auf Orestes Eum. 131. no-

Ivoivov v.vvdg div.av wird Elektra aus dem Hause gestossen Cho.

446. Der Hund, bescnders der lakonische (Ai. 7) ist sehr tiichtig

im Aufspiiren; in dieser Beziehung wird Ag. 1093 Kassandra

und Ai. 7 Odysseus mit einem Hunde (evqig) verglichen. Eyssa

muss der Hera folgen wic Hunde dem Jager H. f. 860. Wie

v.vvr.ddv Sopli. frg. 650 aufzufassen, ist nicht ganz klar, da die

Ueberlieferung nicht sicher und noch dazu liickenhaft ist.

KlytaimD. bewacht in der Abivesenheit ihres Gatten fur ihn

das Haus, daher nennt sie sich selbst diofidriov v.vvci lo-0h)v r/.elvio,

Ttolefdav ro/g dvocfQooiv Ag. 607 (Ag. 914 wird sie von Agam.

als dcofianov }fiiov cpvX(t'i angeredet). Wenn Ag. 896 Klyt. ihren

Gatten rtov orailfuJjv živa nennt, so kanu dies in diesem Sinne

nicht erklširt werden, schiverlich auch in einem andern; doch

die Stelle ist auch aus andern Griinden verdiichtig. In der ora-

kelhaft und daher dunkel gehaltenen Prophezeihung Ag. 1228,



wo Kassandra von Klyt. als /.uorrcrjg y.vvog spridit, ist xviov vol

in anderem Sinne aufzufassen, namlich als „tadelndes Scheltwort

mit dem Begriffe der Schamlosigkeit, Unverschamtheit, Keck-

heit“ von Personen weiblichen Grescklecktes (Helena, Artemis,

die Magde im Hanse des Odysseus). So Cho. 620 von Skylla,

die ihren eigenen Vater verriet, Ktvdrpmov. Von der hiindisehen

Dreistigkeit und Frechheit, die selbst das Heilige nicht aektet,

heissen die Aigyptier Aesdi. Sup. 759 yvi'o')oaoeig. Entspreckend

der Stelle Ilias Z 344. 356 wo Helena sagt spelo v.vvog, sagt

Andr. 630 Andromache zu Menelaos: tog sosideg pctovov, l~y[ialtov

gitfog (pilrid sdeigaj, uoodmiv ahtalliov xvva. So aueh Soph. frg.

800 ocdvei.g ddv.vovoa xai v.ikov lcdd)-aQyog el, wozu man die Erkla-

rung der Alten bei Nauck sebe; Eustat. z. B. sagt: Stjloi ptv

zvva, TQomy.wg ds at-paivsi zal hciflovlov avdgmtov xQV(pa fikdmovza.

— Entsprecbend dem bomeriscben xai xvvreqov teklo nox’ trlrfi u. a.

heissen Eur. Sup. 807 schrecklicbe Leiden xa v.ivtat’ ulyrj kct/mv.

Hier seien aucb vlazrelv und vlaypa kurz ervahnt, s. darliber

Wolff zu Soph. El. 299. In dieser Stelle sagt Elektra von den

unverschamten beftigen Vorviirfen, welche ihr Klyt. bestandig

macht: roiav!)’ vlaxxei , velches der Scholiast erklart: eppavCog

ycd avcadcog /Jod tog xvwv. Ag. 1631 und 1672 nennen Aigistbos

und Klyt. die Schmakungen der Gregner vita/pata.. Ale. 760 und

frg. 899 wird Herakles im Trunke und im Waknsinn oporo’

vlcotrcov genannt. — Entspreehend dem vldypara Ag. 1631. 1672

sagt der Chor, es sei nicht Gevohnheit der Argeier (f ona nqoo-

ccdvsiv yax6v Ag. 1665. Dieses nqooocdveiv stelit eigentlicb vom

schmeichelnden Schvanzvedeln des Hundes, s. auch (Prom. 835

unecht?) Hipp. 863 Soph. frg. 974. Nach der Stelle, wo sich

dieses Fragment findet, ist synonym damit alzctlleiv, welches

Andr. 630 s. oben stebt. So wird auch oaivetv gebraucht. Uocb

ist diese Metapher vol sebon ganz verblasst, veshalb ich sie

nicht weiter besprecbe; s. mehrere Stellen bei Pape i. Lex.

Einiges von xvtov s. auch unter „Bilder von der Jagd“.

Vogel. F1 ii g e 1 u. a.

Bacch. 748 berichtet der Bote liber die Baccbantinnen: /uqovoi

d’ wot’ <')Qvil)eg dg-tlelocu doditot nedicuv vTtmuoeig : Vergleichungs-
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ptinkt ist hier wol die Art der Fortbevvegung im allgemeinen,

nioht speciell die Schnelligkeit. Denn Eur. nimmt OQvig nicht

als Symbol der Schnelligkeit (dafiir urtodv s. unten), sondern

alle von otrn g hergenommenen Gleichnisse hei ihm sind nach

meiner Ansicht so aufzufassen, dass die Menschen die betreffende

Handlung ebenso vornehmen wie Vogel. So Bacch. 957: Pen-

theus glaubt orpag (die Mainaden) sv ldyuutg llQviOag lug Mzioiuv

tyeoOat iptkrdroig tv eqzeoiv. Hekabe scheucht durch ihre Klage

die Polyxene aus dem Hause lioz’ Ilovi v (aus dem Neste) Hee.

178. Einer von den Sdbnen des Herakles duckt sich nnter dem

Herde llovig lug H. f. 974. Einige von den Gefahrten des Odys-

seus verkriechen sich omog IloviOtg im Felsgekliifte Cycl. 407.

Auch in den letzten beiden Stellen moclite ich zuniichst nur an

die Art des Sichbergens denken, nicht speciell an die Furcht-

samkeit (speciell galten als Symbol der Furchtsamkeit die Tauben

s. unter diesem Artikel).

Ag. 1316 sagt Kassandra, indem sie sich anschickt ins Hans

zu gelien, wo sie getodtet werden wird: ovroi dvooliiu Ouuvov tug

llovig ipdfhu alhog „wie ein Vogel, der, bevor er ins Gebiisch

fliegt, dasselbe vorsichtig nmflattert, dass nicht ein Feind darin

lauere“ R. Enger. Der Vogel gilt auch als Symbol des Kla-

genden (speciell die Naclitigall s. unten). Grund der Klage ist

gewohnlich der Verlust der Jungen. Trach. 102 trvvO(tvoiiui rov

dpipivtt zli] Jr;iavst qccv del, oici riv’ dOkiov Hoviv , ovnov’ evvaCei v

ctdaxQvzwv /3lecpdQ iuv. Antigone stosst einen Jammerschrei aus

ntzoug Il(jvt0og ošjvv tpOdyyov lug , nrav zevi]g tvvi]g veooadh’ ogcpavov

ktyog • ovnu če yavrrj , ipikuv ing dole vez.vv zvil.. Ant. 424.

Als Gleichnis kbnnen auch die Worte der Antigone Phoen.

1515 aufgefasst iverden: rig lin’ oqvig !] dordg ») e/.drag dzpozd/to/g

a/.icpt zkdčoig t'Coiiiva f.iovof.idroqog ddvoiiolg e/.iolg ayeoi ovvinčdg.

An die Klage des Vogels, nicht blos ans Schweben in der Hohe

diirfte auch Eur. Sup. 1045 zu denken sein, wo Euadne sagt:

rjd’ eyio ntipag eni oqvig rig ujoei Kanavetog vnsQ nvqcig čvorrpvov

alo)(>r,i.ic< zovrpitio. Nachdem Herakles seine Kinder getodtet,

kommt Amphitryon daher lig rig llovig uurtoov zmaorivinv ličiva

rtzviuv H. f. 1039. In der (textlich unsichern) Stelle Tro. 825

heisst es: d če os yeivauiva (Troia) nvpi čaiezai • fjioveg č’ u/.iai
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}'ayov • otov ouovog vnio tskecov fiou. In den letzten zwei Gleich-

nissen und Tro. 146 iiazro d’ cooei ntavoig vlayyuv oqvioiv oncog

slgdglgflj syiu { tolndv (liber dea Text s. I. Tbeil S. 37) sind die

Ausdriicke tekvojv tekstov prpr^p von den Menschen auf die Vogel

ubertragen. (Umgekebrt veooaog von Menschen Cho. 256. 501,

bei Soph. nicht, Alc. 403 Herr. 239 H. f. 224. 982 I. A. 1248;

doch hat diese BedeutuDg sich kaum durcb Gleichnisse, wie die

folgenden sind, entwickelt, sondern darin ihren Grund, dass

veoaoog urspiiiDglich iiberhaupt das Junge bezeicbnete). Tro. 750

tl pot d;'dqa^at %eqol kuvtejel ns.nl.iov vsooodg tkiti nTtqvyctg elaniTvcov

fpctg. H. f. 71 ovg vno uTEotng ocu^co vsooaovg oqvtg log viftt tttvovg.

Dasselbe Bild obne Gleichnis Andr. 441 veoaoov Tovd’ vno uteooiv

oncloac , Andr. 505 tyiu ds oa miqvyi ovym%afiaivw , Herr. 10 t<x

v.slvov tek.v’ tyiov vno msqolg. Eum. 1002 Ualhidog d’ vno msQO~ig

ovrctg aCsrai nctTrjq. — Hier eywahne icb O. t. 16 ol uk ovdenio

tiayq(}v n/dodo.i o&švovreg.

Ein Gleichnis von oqvig steht noch O. t. 175 alkov d’ av

ttkho nqoaldoig clneq evnteqov oqvtv . . . oq[ievov uvndv nqdg ‘Eoneqov

■9-eov. Wolff denkt nur an die Scbnelligkeit des Sterbens, Nauek

auch an die Menge der Sterbenden, „welche wie Zugvogel ....

schaarenweise dahinsinken.“ Der Singular und evuTeoog scheinen

mehr fiir die Auffassung Wolff’s zu sprechen; dass der Vogel

als Symbol der Scbnelligkeit gegolten, lasst sicb allerdings nicbt

bezweifeln vgl. Lycurg. c. Leocr. § 132, docb bei den Tragikern

findet sicb keine solche Stelle.

Bei Eur. steht in diesem Sinn meodv (frg. adesp. 458

&daoov . . . uteoov /(ooiLnai) I. T. 32 &oag, og or/.vv noda Ti&eig

Tffov meonlg slg Tovvott’ i/.de toče nodar/.stag j/mtv. In anderem

Sinne steht m,uktv H. f. 509 '/.at p’ utjsthkP rj vk/r dioneq ntioov

nqdg ot!)eo' rouoa tita; Hartung will uttonig , docb kaum notig:

uteoov heisst auch Vogel, wenn wir scbon einmal uteoov hier

nicht in der gewohnlichen Bedeutung nehmen wollen. Vgl. die

fiir das Verstiindnis dieser Stelle wichtige Stelle Hipp. 827 dovtg

yuo tog ti g ;■:/. /eoojv dcpavrog el (I. T. 843 dsdoiv.a d’ Iv. y£Qiov pe

pjy nqdg ai.d-f.qa cpvytj, Med. 440 s. Wecklein z. St.). Es ist hiebei

wol auch an das spruchwortliche Ta UETotteva dudv.siv zu denken

s. II. Theil S. 33. Hel 1236 itEdir.itt ver/.og to oov, Ttco d’ vnd-

3
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trtsgov: wol = so scbnell und so leicht wie ein Vogel vgl. Ion frg.

14 rOi itoi dofiop, ohdra, v.VfjOnv vmmtsgog. An die Raschheit

denken rauss man aucli bei Wendungen wie Eur. Supp. 1142

vgl. mit Ilipp. 827, II. f. 1187; nstsadui von schneller Bevegung

Hel. 667 Cycl. 71. In diesem Sinne legen die Tragiker ihren

Personen ofters den Wunscli in den Mund Fliigel zn haben oder

in einen Vogel (Kraniche Hel. 1478) verwandelt zu werden, um

schnell entweder irgendwobin gelangen oder einem Ungliick ent-

rinnen zu konnen. — Fiir bqvig ist noch zu erwahnen frg. adesp.

241 ovd’ «j'qia yuQ oqvig, rjv nhiarj čofiov, aXkm vsoooovg r^iiooev

Ivtt/.tlv.

ohovog in Gleichnissen findet sicb in der bereits oben er-

wahnten Stelle Tro. 825 und, welche Stelle auch hiehergezogen

werden kann, Sopli. El. 1058 s. Wolff.

Aucb das Bild lotiud, tu ts trttou vrival nthntai Hom. X 125

und wiederholt xp 272 findet sicb bei den Tragikern in Metapbern

Hel. 147 Tro. 1086 Hipp. 752 w Xsvv.rmtsqs Korala. nnoOulg,

Aesch. Sup. 734 vrjsg . . tMV7itsqoL (Homer vijeg or/.tlai luosi msq6v)

Prom. 468 s. Wecklein. So nstoovv mit Segeln und Rudern ver-

seben I. T. 1346. Umgekehrt tagoog von den ausgespannten

Fittigen der Vogel und rolaorodni vom Fliegen, I. T. 289 nttoolg

l.gsaasi, Ion 161 ode tcqdg ■Ovj.tf/.ag uXXog lotaati -/.r/.vog (vgl. I. A.

139 iqtaao)v aov nnda. u. a. II. Tbeil S. 25) und Ag. 52 ntsqvyiov

Iqeti,io1oiv lotoooutvoi . Letztere Stelle (und den iibnlichen lateini-

schen Gebrauch) verwendet Wolff, um Ant. 343 fiir v.ovcpoveiov

die Bedeutung „leicht bescbwingt“ zu erweisen. (S. aucb Hense

Poetische Personification I. Tbeil S. 123). — Mebr Metapbern

von Fliigel, fliegen u. s. w. s. bei Hense a. a. O. S. 116 ff.

Ueber den Feind der Vogel s. unten Ugazcov.

ust6g. alyvtpiag. yvip.

Dem Adler, dem Konig der Vogel (Ag. 115) ist das ganze

Luftreicli nsodaiiuog; so ist einem wackern Manne die ganze Erde

trato!g Eur. frg. 1034. Tausende von Vogeln jagt Ein Adler in

die Flucht und eine Scbaar von Feiglingen Ein vackcrer Mann

Sositheus frg. 1. Docb selbst die Sebildkrote kann ibn iiberliolen,
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ebenso die Schwachen einen Starken Achaeus frg. 32 (bezieht

sich viclleicbt auf eine Fabel). Der Argiver fLieg-t scharf krei

schend einber wie ein Adler Ant. 112. Cho. 247 ff. raft Orestes

den Zeus an, zu schauen auf die verwaiste Brut des Adlers, der

untergegangen in den Schlingen und Umwindungen der Natter:

ovtcj de vdiit zrvde z’ , 'Jli.ev.ZQav Xeyiu , Ičelv udotoii gol xcl.;

dieser Vergleich ist 258 ff. fortgesetzt.

Wackere Kriegsfiibrer werden auch mit alyvjiiol verglichen.

Ai. 167, dem Inbalt nach gleicb dem obon angefiihrten Gleicbnisse

Sositbeus frg. 1, nur dass dort [dyag alyvm6g, bier dezog genannt

wird. Am argsten wiiten die Geier, wenn ilinen die Jungen ent-

rissen werden; so zogen die Atriden gegen Troia wegen der

Bulerin Raub Ag. 48 ff. Dieses Gleichnis ist ahnlich dem von

Ant. 112, aber bier aezog, dort alymuvg.

Andr. 75 vzevovoi as čioooi lafldvztg yvxteg sagt Andr. zu

ihrem Kinde, sie meint damit Menelaos und Hermione.

Schwan. Hahn. Rabe.

Die Pferde des Rhesos schimmern woze jtoza[uov v.vvvov nzeQov

Rhes. 618, geht auf die Weisse der Farbe. Das Marchen vom

Sehwanengesange (Plato Phaed. p. 85 b) ist zu einem Gleich-

nisse venvendet Ag. 1444, wo Kassandra v.r/.vov čivrjv den Todes-

sang singt. Elektra klagt um ihren Vater, wie dy/zag v.vv.vog . . .

itazega cpilzazov dyv.ai.el Eur. El. 151. Ilier gilt also der Schwan

als Singvogel (s. auch Ion 164 ff.), speciell als Vogel des Klage-

gesanges, und zugleich wird die Liebe des juugen Schvvanes zu

seinem Vater hervorgehoben. Letzteres auch Bacch. 1364 zi id

df.i(pL@a}leig ytootv , w zcdatva zreti, ogviv oiuug v.uf dva 7toh6yQtov

v.vv.vov (Text unsicher). H. f. 691 will der Chor Pitane ertonen

lassen v.vv.vog wg jcohuv Iv. yevviov. An den Schwan als Klage-

vogel ist sicherlich bei dovi g zu denken H. f. 109 eozcdrjv icdijiuov

yowv doidog cuozt rcohog dgng vgl. nohuv e/. yevviov und jtohdr/^iov

in den zwei vorausgehenden Gleichnissen. —Diese Gleichnisse vom

Schwan finden sich mit Ausnahme von Ag. 1444 sammtlieh bei Eur.

Bei Aisch. linden sich zwei vom Hahn entlehnte Gleichnisse.

Der Dichter denkt an die hauiigen Kampfe des Hahnes mit

Seinesgleichen. Dieser Kampf ist also ein Kampf nach innen,

3*



nicht nach aussen, also in derselben Familie oder unter Mit-

biirgern vgl. Pind. 01. XII, 14 (also von Tzetz. ad Ljcophr.

1094 dtd to utr/junv ccltv.Togag Xiyei TOvg r 'Ellryvc<g nicht g-anz genau

gefasst). Diese nahere Bestimmung des Kampfes geht aus der einen

Stelle klar hervor, Eum. 861 ff. In diesem Sinne ist also auch

das Gleichnis Ag. 1671 aufzufassen s. R. Enger. — Phrynich.

frg. 17 tnzrjg dlb.noo dorlov cog vlivag jizioov.

Vom Raben entlehnt Aisch. zwei Gleichnisse. Der Rabe

krachzt mit gieriger Lust auf dem Aase; so steht Klyt. beim

Leichnam des Agam. Ag. 1472. Die Raben achten keines Altares;

so verden es, fiirchtet den Chor, auch die Sohne des Aigyptos

machen 8vodyvoig (fotoiv Sup. 750.

Taube. yIqxo g. Yy„tlvo g.

Der Flug der wilden Taube ist Symbol der Schnelligkeit (s.

oben „Vogel. Fliigel 11 ) Bacch. 1090 jfeav TTeleicig dv.vzijv’ ov/ rp-

aoveg. Daran denkt auch der Chor, wenn er in dei-lata zayrqooiozog

nsleictg verwandelt zu werden \vlinscht, um dem Kampfe zusehen

zu konnen O. C. 1081. Zweitens ist die wilde Taube das Bild

der Furchtsamkeit Ai. 139 f.ityav ov.vov t/oi xai TtecpofrrpaL mrjinjg

ug dima Ttaleiag.

Feind der (wilden) Taube ist ieqai;. Andr. 1140 oi d’ omog

nslsiadeg itocr/d idovoai 7iqog <pvyrjv ivcozioav. Der namliche Ver-

gleich findet sich zweimal bei Aisch. und zwar von denselben

Personen, namlich den Sohnen des Aigyptos und den Tochtern

des Danaos, Sup. 223 iv ayvdt d’ ioudg cog nelsiadcov 'i£eo$e y.lqymv

vdov ()f.L07tTeQwv cp6(3(j) und Prom. 856 oi d’ inzorui-voi c/oivo.g, /Jtr/oi

Tteleuov ov mr/Muv 'ktleiiiutvoi , rfeovoi Spoevovzeg ov dtpaoiuovg

yckiovg.

Soph. frg. 696 r/.nvog wg exlay^e zcaoo.ovoag y.qiag.

Nachtigall. Eisvogel. Schwalbe (Fink).

Die Nachtigall ist die Sangerin unter den Vogeln (Hel. 1099

rdv doidozuTCtv drovida labodov drjdova). In allen Gleichnissen und

Metaphern bei den Tragikern ist dieser Gesang ein klagender

(Hel. 1110 drjdova day.qvoeaoav). Diese Vergleiche sind an Um-

fang sehr verschieden. Am kiirzesten ist Aesch. frg. 283 tJorpti
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de yoov tov drjdoviov (Nicomachus frg. 1 j.ithnovaiv drjdonov vXay-

pjv). Hec. 337 onovdate ndoag wW drjdovog otojia (fdoyydg Itiaa

l^irj OTegrj&rjvca (.Hov . Trach. 963 nqovylcaov olgvtpiovog tog drjddiv.

Soph. El. 1075 mriuov asi naTQng deilaia orevtr/nva' ornog d imv-

dvmog drjdiov. Hel. 1107 ff. fordert der Chor der Frauen die

Nachtigall auf, mit ihnen zu besingen das Jammergeschick der

Helena und das Ungemach der troiscben Frauen. Der Klage-

gesang der Nachtigall ist ein bestandiger und sanfter, nicht ein

wilder Ai. 627 aikivov aikivov ovd’ oi/.zodg ydov OQvi&og arjdovg

rosi dvo/iogog, ukV o^vrovovg p tv wddg Die Nachtigall klagt

so um Itvs. Soph. El. 107 ov hjyio f.irj ov TsnvokeTet q’ wg ti g drjdcov

eni vmv.vtiov Tiovde tcaTQi(ia>v 7iqo') ioiov rpjjo num trooifloveiv. Soph.

El. 147 tue y’ d OTOvoeoo’ uQcwtv tjotvug a 'irvv , cciev ""Itvv

dkotfvoerta dovig caiZouiva. Ag. 114 L di.itfi d’ avrag Hootlg vopov

Uvodov, old ng §ovdd tr/.ootTtig fioag qoixakeaioiv (so Wecklein)

cpgeoiv 3'Itvv °'Itvv otsvovo’ d(.iqidakrj vav.olg drjdiov (Hov, welcheWorte

der Chor zur wehklagenden Kassandra spricht; Kassandra zieht

dann einen Vergleich z\vischen ihrem und der Nachtigall Geschiek.

Am ausfiihrlichsten ist diese Sage behandelt in dem Gleichnisse

Aesch. Sup. 57 ff. (Die Stelle Eur. frg. 775, 23 ff. ist wol nicht,

wie Nauck zu Soph. El. 148 zu meinen scheint, als Gleichnis

aufzufassen, sondern ich vermute, dass sie in der Beschreibung

einer Gegend oder in der Schilderung einer Jahreszeit gestanden

ahnlich wie O. C. 670). — Gleichnisse von der Nachtigall liebt

also Soph. am meisten.

Den letzterwahnten Vergleichen ahnlich ist das ausfiihrliche

Gleichnis I. T. 1089 von aknviov als Klagevogel.

Die Griechen vergleichen die ihnen unverstandliche Sprache

der Barbaren, besonders der Perser, mit Schwalbengezwitscher.

Ag. 1050 heisst es von Kassandra: tinto earl u( %ekidovog divr/v

dyvtoTa (piovijv (Sd(>(laQov yty.iri.itvr.. Schol. Ar. Av. 1680 y.ai Aio/v-

kog to (janflaoluiv yt'/.idovi'Cttv cprpl (frg. 440). Ebendaselbst heisst

es: 37cov sv ’Of-icfcckrj Tovg (tafrfidgovg ythdovag dqasvivwg rprpiv

(Ion frg. 33). — Achaeus : frg. 45 yd<r/.ovTa h um {idolov tog yt-

hddvog.

Vom gefangenen Fink entlehnt ist v.ccto y.otnavita ani'C <mwg

(? Vermutung Dindorfs) ev tov.eai Soph. frg. 395.



d qd v to v. syidva u. a.

Die Schlangen sind in allen hicher gehorigen Stellen als

bose, sohadliche, gefahrliche Thiere aufgefasst.

Zunachst erwahne ich dqdxcov als Feind der Vogel. Der

Obor der Jungfrauen zittert vor dem die Mauer umstiirmenden

Feinde dqc'r/.ovzag wg ti g zi/.viov v7tsqdšdoiy.ev liyai<>)v dvffsvvdzoqag

ndvzqouog nšlsidg Sept. 290. Ebendaselbst 503 bat Eteokles die

Zuversicht, dass Pallas den Hippomedon von der Stadt abwebren

werde veooaibv dig dqdv.ovza dvoyjf.w>v. — Sept. 380 Tvdevg ds

iiaoyT)v y.cii fidyrlg lehf.ifis.vog usorjUflnivalg xlayycuoiv tog dqav.iov

/Soa. Aesch. Sup. 511 dqay.6vztov dvoq>qdviov s/d-iootv. So auch

metapboriscb dqdy.ovzeg fur arge Feinde. Cho. 1047 von Klyt.

und Aigisthos, Or. 479. 1424 von Orestes, Or. 1406 von Pylades.

Ein scblechtes Weib ist i%idvrjg xai nvqdg 7taq<xizE(Ki) Andr.

271. Die Stiefmutter ist gegen die Kinder aus der fruhern Ehe

e/ičvrg ovdsv rptuozšqa Alc. 309. Ferner Ant. 531 ov d’ rj zciz’

or/.ovg cbg syidv’ vipeipevrj lijd-ovoa u’ s^šmveg (dieses Bild schwebt

aucb Sopb. El. 784 vor). Trach. 771 sizn (potvictg sydqag t/idvrjg log

wg sdaivvzo (Phil. 631 'ičtooov av zrtg nleiazov syJ)iozrg spol y.lvoiu’

sjidvr/g). Isidorus frg. 1 «t tov mxov yaq z] spvmg zr/.zei. xctta6v,

ibg si; eyidvi]g ndl.iv i'.yjdva yiyvtzai wie es scheint spriich\vortlich.

— Den Blick der Schlangen hielt der Aberglaube fur gefahrlich

Pers. 81 v.vavovv d’ df.ij.iaoi levaoiov ipoviov dsoyua dodv.ovzog von

Xerxes, Ion 1263.

t/idvct und dqdy.uv verbunden Ion 1262 o'iav i'yidvav zrvd’

irpvaag rj nvodg dqdy.ovz’ dva/Slsnovza cpoiviav cploya sagt Jon von

Kreusa, ahnlich vcpig und tjidvcc Aesch. Sup. 895 ita.uia nšlag

dijtovg ocpig, syidva d’ cog us zi rtoz’ svdo:/.nody vom aegyptischen

Herolde, ahnlich syjdva und ftvoaivct in der (unechten?) Stelle

Cho. 994 zi ooi dov.sl ; uvocuvd y’ siz’ sytdv’ tcpv orpteiv 3iyovo’

av alkov ov dedrp/psvov von Klyt., von derselben Ag. 1233 ditrpi-

o(lcavav rj -v.vllav zivd (in Eum. 181 ist nzrvov dqyrjOzrjv oiptv,

yqvorjldzov $ibf.uyyog t^oqf.ubfievov vom Pfeile gesagt; durch \velche

Anschauung ocpig zu dieser Bedeuttmg gekonimen, ist unklar).
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F i s c h e. Fischerei.

Pers. 424 tol 4’ idote -Ovvvovg jj tiv' r/dvtov polov tlyalm

vmtuov ■d:Qav[iaolv t’ Ifoeinliov matov fQQU%t£ov; liier tritt 1%Xvg als

Verallgemeinerung zu dvvvog. Die Thunfische finden sich im

Mittelmeere schaarenweise. Soli o q den alten Griechen waren sie

genau bekannt. Das zeigt sich auch in zwei Gleichnissen des

Aiscli. frg. 300 acpvgag dr/eoDai vdm/alv.eveiv (,iv.8qovg, og aote-

vtr/.tl Dvvvog tog tjvel/sto uvavdog und frg. 301 to ovaiov ouua

naQafta?Mv dvvvov div.r.v (rog tov Mvvov tifi tr/.aitZ ocp&a^uT) od

plercovtog , rog eoor.v.ev is/oiotottb.g Ath. VII p. 303 c). — frg.

adesp. 322 {)vwog fiolalog nelayog rog diaotgofiel.

I. T. 1181 v.adeloav deleao r;8v not qotvwv „eine Lockspeise,

die meinen Sinn kddern solite. va&eloav entspricht dem Bilde“

Wecklein. Andr. 264 toiovd’ e/ro oov deleao. — Hieher gehoren

auch die Bilder von divtvov, wenn damit das Fischernetz be-

zeichnet ist. Soph. frg. 756 fioh/Sdlg cdote dlv.tvov vattoitaoev. Cho.

505 Ttcudeg yuo txv6(>l vXt]86veg mozloioi Davovtr • cpellol d’ rog lipovot

dhttvov, tov Iv. fiv&ov v.ltootrjga oco&vteg llvov. KIvt. scldingt dem

Agam. um tturp iplpotoov rooneo l/Ovrov Ag. 1382, vgl. damit die

fiir unecht geltende Stelle Cho. 997 (Soph. frg. 847 denke ich

nicht mit Genthe i. Lex. ans Fischernetz, sondern ans Jagernetz).

Hieher oder unter die Bilder von der See gehort Soph. frg.

112 tt’ av . . . oiojT£q ahevg 7thy/elg . . . evrov diddov.alog.

Biene. Drohne. Wespennest.

Das ganze Volk ist dahingezogen 0[iryvog rog /.ishoouv mit-

sammt dem Fiihrer Pers. 126. Vom Larmen der Todtenschaar

heisst es ptrupel de vevotvv ofirjrog Soph. frg. 794. Im Chorgesang

iiber die Macht der Liebe heisst es, dass Kypris umherflattert

wie eine Biene Hipp. 563. Bei dem Abschiede von ihren Kindern

moehte Megaira tog igovilmrteoog iiehoort von allen die Klagen

sammeln, dass sie sich gesammelt in eine einzige Tbrane losten

H. f. 487, „eine der innigsten und lieblichsten Darstellungen,

die je ein Alter gegeben hat“ Minckwitz.

Hekabe sieht ihr Loos vor Augen, tog v.rtf t v zu dienen, eine

Sklavio zu sein, die von fremdem Gute lebt Tro. 191. Eine
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ilhnliche Bedeutung scheint vjrppv in der (textlich niclit ganz

sichern) Stelle Bacch. 1361 zu haben.

DerChor der Satyren wi!l sogar eine hundertWagen scliwere

Faokel aufheben, \venn sie nur damit das Auge des Kyklopen

ausstochern tuonto Ofprfaav Cycl. 474.

Ameise. Spinne. Fliege.

Die Menschen woknten, bevor Prometbeus sie gelehrt Woh-

nungen zu bauen , y.ardjqvytg . . . dtor’ di.ovoot ivvoia.ztg iivrqiov iv

ttv/olg dvrjkiotg Prom. 452 (iihnlich Moschion frg. 7 ihjoolv dtairag

tr/ov iiMftotlg flooroi , dqtiyevrj anrjkaia val dvorllovg (paqayyag

ivvaiovreg).

Ag. 1492 und wiederholt 1516 v.eloca d’ dqiiyyrl g iv vrfuauan

nod’: das Netz, womit Klyt. den Ag. getodtet (s. Ag. 1125 Cho.

980) wird mit dem Netz einer Spinne verglichen. Aesch Sup.

885 oldl, ndrto flotitog aqog lira ua'ldauyti uqayyog wg fldcdrjv vom

agyptisehen Herold.

Frg. adesp. 239 ein parataktisches Gleichnis von avla.

Die Pflanzenwelt: ackern, silen, reifen, ernten,

P f 1 a n z e n u. a.

Vereinzelt ist bei Aisch. auf den Greist iibertragen Sept. 593

fladslav uhr/a dia ffotvdg v.aonolutvog , tg \jg id v.tdvd fl/.aotdvti

flovl.tvuara. — Trach. 396 nqlv rudg y.dvv£woao&ai ).6yovg „eine

vom Pflugen des Ackers entlebnte Metapher“ fur die Erneuerung

des Gespriiches. Venvandt damit ist die spriichw5rtliche Wen-

dung Phil. 1238 dig iotira floviti yal rqlg dvcmol.tiv pi’ enrj. —

Eur. frg. 757 dvayyaiwg d’ tyti fliov fiigigiiv cuort ydqm(.iov ord-

yvv — vita omnibus metenda ut fruges (Cicero), ahnlich Eur.

frg. 419 v.vvlog ydq avrdg y.aqni/uoig re yrjg (pvroig d-vrjtd>v rt ytvm •

rolg atv avtgercu fliog, rolg da (fSivti rs v.ai Itoigecai ndhv. —

Ag. 1655 dihi val rad’ ligajipGai no)J.d dvorrjvov dtqog; solite

diese Stelle dem Eur. vorgesch\vebt haben frg. 423 intir’ dfiao&t

riuvds dvorrjvov -9tqog ? Fur uneckt gilt Sept. 600 iatjg llqovqa

ddvcaov lyy.aqniC.irai. Pers. 821 vflqtg yaq idgav&ovo’ iy.dqnioot

ordyvv drrjg, ddtv ndyyXavtov tiaiia Hoog. — Eur. Sup. 717

vitov rqctyrjXovg v.dmv.eiptevov y.ciqa vvvictg !hqi'Co>v ydnov.c<vh'L(ov flvho
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(von Theseus) vgl. Ai. 239 und Aesch. Sup. 636 tov ago-

TOig Deoigovra (igozovg iv alloig, entsprecliend das Gleichnis Eur.

Supp. 447 5Tt5g ovv er’ av yevoiz’ av loyvqtx nohg, ozav ti g tog

leifuovog vlivov utd"/vv zdluag dcpatgfj -/dnohozitrj veovg (so wol

auch Eur. frg. 374 nag d’ i(ei)egiaev idozs nvgivov \azdyvv\ ond&rj

-/oloviov cpaoydvov fielavdezov). — Hec. 592 ff. ein ausfuhrlicher

Vergleich: ein schlechter Acker kann fruchtbar sein, ein guter

unfruchtbar; von den Mensclien aber ist der Schlechte immer

schlecht, der Gute immer gut. Aebnlich Andr. 636 nol.hr/Ag de

zoi igpgd (ial)eiav yrjv ivi/r oe 07100(1, vol}01 te nohloi yvrjOuov d^tei-

voveg. Hiemit sind wir schon dabei angelangt, dass fiirs Zeugen,

fiir Geschlecht, Sobn u. a. Bilder vom Saatland, Saen u. s. w.

hergenommen werden. Am deutlichsten im Gleichnisse Tracb.

31 nctldag, ovg nore fijrrpg oncog dgovgav ivzomov laftcov onsigiov

plovov 7ioooel.de y.d(aiiMv mzai; (vgl. Baccb. 1315 6 Kdd/Aog 6 ueyag,

og to Qvftak')v yevog tonema -/d^rjpirjaa -/dih ozov De nog , Baccb.

1025). Sept. 753 Olčinočav, doze uazodg dyvav oneigag dgovgav,

Iv’ izgacprj , i>i'Cav cduaz/noaav, tepla. O. t. 1256 urzgipav d’ dnov

•/iyoi dinlrjv dgovgav ov zs -/ai zev.viov vgl. 1405. Or. 553 nazivi

Iuev icpvzEvotv ut, orj d’ ezr/ze nalg, zd onigii’ agovga nagala^ovo’

dllov naga. Ant. 569 dgwoipioi ydg ydzigtov eloiv yvai. O. t. 1210

niog noli’ at viazgipcd o’ ctlo/eg (pigeiv, zalag, oiy’ idvvdo&tjoav.

Phoen. 18 /.vij antike zev.viov dlo/a. Ion 815 cillrjg yvvar/dg naičag

iv/agnov/Asvog. Vereinzelt Eur. frg. 362, 22 ozdyvg ctgogv = Sohn

(im Gegensatz zn Tochter).

Derartige Bilder sind boi den Tragikern besonders in ein-

zelnen Ausdriicken ausserordentlich zablreich; am haufigsten

oneigeiv und dazu gehorige Substantive , viel seltener d001:v

dgovga u. a. (sehr vieles daven auch bei den Prosaikern, eni

naidmv yvmiwv dgdzgi „herkommliche Formel in den attischen

Ehevertragen“). Diese Ausdrlicke sind stets ehrenvoll oder

\venigstens nicht beleidigend mit Ausnahme von Ant. 569, wo

aber das Bcleidigende im Zusammenhange liegt s. Nauck. —

So wird ajttgpia mit einem Genetiv oder Adiectiv gebraucht,

um den Sohn, die Tochter oder die Kinder jemandes zu be-

zeichnen, Sept. 474, Phil. 364. 582. 1066 in allen drei Stellen

di anigpd AyilUiog, Ai. 1393 Aesch. Sup. 151 Herr. 540, der

4
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Plural O. C. 600. 1275; statt des Genetiv’s bei Eigennamen das

Adiectiv Prom. 705 I. A. 524; I. T. 988 zd Tavzdleiov Gnigua

ist das Geschlecht des Tantalos bezeichnet vgl. unten, Sopli. El.

1508 w anega’ btzgkog von Orestes, also vom Enkel; von ent-

ferntern Nachkommen wie I. T. 988 audi Aescli. S up. 275 und

Cho. 508. Da (mirna in diesein Falle = Nachkommenschaft,

so kann es auch mebrere Kinder bezeichnen, so Tracb. 304.

1147. Dieselbe Bedeutung hat anig\i<x nocb O. t. 1246 O.

C. 329. Ausserdem bezeichnet Gnigua den Urspning, die Ab-

stammung, O. C. 214 ztvog el orciguaiog naxg69ev, O. t. 1077

Ant. 981 Eur. frg. 287, 4 und 11 Aeseh. Sup. 290. Ferner

tritt zu 0716(1/1« ein genetivus delinitivus, so Eur. frg. 1117 Guioua.

/taidog — ein Sohn, Ion 406 und Med. 669 ztaidiov o/cigita. —

Geieoua = Geschlecht wie Aescb. frg. 390 zd [Sgozeiov Gnigua. =

das Menscbengescblecht, ebenso Eur. frg. 332. 977 vom Menschen-

gescblecbte, I. A. 520 Baccb. 35 Eur. frg. 1001. — In denselben

Bedeutungen wird aucb onogci gebraucht, jedocb viel seltener.

Ai. 1289 Tracb. 316. 420 Tro. 503 Eur. frg. 1117 Ant. 1164.

Ebenso wird oneigeiv haufig gebraucht vom Zeugen, also

nur vom Vater, oder wie bei oi cpvzevoavzeg von denEltern; von

der Mutter allein nicht. Pboen. 1600 Hipp. 628 Or. 750 Ion

49 II. f. 469 Alc. 1098 Med. 563 Pboen. 22 I. A. 20 Ai. 1293

Soph. El. 533 Baccb. 1234 Med. 718 Eur. frg. 214 Ion 554.

In der Stelle Ion 61 actelgag Myjj ist Gnelgeiv = besaen vgl.

unten O. t. 260. 1497. — opoonogog — Bruder oder Schrvester,

im Plural oder Dual auch = Gescbrvister. Tracb. 212 I. T. 695.

922 Med. 596 I. T. 611 Or. 658 Eur. frg. 362, 36. In O. t. 260

k/otv de kk/.zga. -/.ctl yvvar/ opoonogov wird o^oanogog mit „zusam-

menbesaet“ (mit Laios) erklart, scbol. elg tjv lazretge v.ai ey.el.vog

val eyw. Activ O. t. 460 tov nazgog o^ioandgog ze v.ai (povevg gl.

6[.ioy<x[wg. — Pers. 818 zgizoarng^ yivei von der dritten Generation

(Eur. Tro. 20 dev.aonogu) /(jdvni im zehnten Jahre) wie Hipp. 618

[Sgozeiov rjUeieg onelgac yivog. — Tracb. 359 zdv (pvzoonogov.

Viel seltener ist, wie bereits envahnt, dgovv u. a. O. t. 1485

evSev avzog rptdlhjv. O. t. 1497 zrjv zev.ovaav t'gooev (befruchten wie

Ion 64 Gnelgeiv) ddevrceg avzog eojtdgrj. Tro. 135 zdv nevzrp/.ovz'1

dgoz^ga zev.vojv IIgU<f.iov. Med. 1280 ziv.viov ov ezev.eg agozov. Ion 1095



wird agotov dvdgiov gelesen. Ant. 569 dqd>(jif.ioL ydq yd%t.qayv elotv

yvcti. — Viel seltener ist cpvreveiv cpvTOOzcogog cpvTd%(,uog cfVTOvqydg

cpnveiv, etwas haufiger piaffraveiv fildoTrj ftldarr^ict u. a.

Dasselbe Bild ist es, wenn egvog ttdlog o'Cog (letztere zwei nur

Ern*.) auf Menschen libertragen werden in derselben Bedeutung wie

im Deutschen Sprosse Sprossling. Eum. 661 Bacch. 1306 Ag. 1525

Eum. 666, I. A. 116 Plioen. 1211 Tro. 766 O. C. 1108 iiberall

Egvog. Ferner Ad/.og Eur. El. 15 I. T. 170. 209, in etwas anderei*

Bedeutung I. T. 233. Ferner Hec. 123 duo 'vIDijvmv. Hiezu vgl.

die Gleichnisse Hec. 19 v.alCog ztag’ avčgl zcrngi/ito '&.vm tqo-

fcuotv alg ug jtTogdog 7]v^o/-irjv %akag und Eum. 9ll OTEqyco ydq

dvdgdg g)nvn'olf.ievog dixrjv to tcuv diuaiiov novd’ direvdijtov yevog:

wie der Gartner seine Pflanzen frei von Unkraut, so liebt Athene

ibre Biirger frei von Ungerechten. — Hier erwahne icb auch einige

Stellen fur Qi%a, Ion 1576 I. T. 609 Ai. 1178. Hiebei ist speciell

an den Vater zu denken, s. ausser Ion 1576 auch Ag. 966.

In anderem Sinne als dem oben behandelten werden onsi-

qsiv cpvTSveiv sehr selten metaphorisch gebraucht. Ai. 1005 offag

av/ag f.Loi y.aTaoresigag cp&ivsig. Ai. 954 O. t. 823, ausgeftihrter

Aesch. Sup. 103 ff. s. Wecklein Studien S. 6.

dv&og wird gebraucht, um das Schonste, Ausgezeichnetste zu

bezeichnen, wie unser „Bliithe“. Aesch. Sup. 662 rjftag 6’ dvdog

adgenrov (im Bilde bleibend) sotoj vgl. Eur. Sup. 448. Ag. 197

Prom. 420 Pers 59. 252. 925 Tro. 809 'FJjASog . . . av&og, gleich-

bedeutend Hel. 1593 w yrjg ‘Elhidog hoiioiiaTa. H. f. 875 Ag.

955. 743 Prom. 7 (v.mjuov schol.) Traeh. 549; ahnlich dnatga (yon

Madchen) Aesch. Sup. 998. 1015, ausgefiihrter Sept. 333 ff. s.

Wecklein Studien S. 56. Von einer Krankheit oder einem der-

artigen Zustande gesagt bezeichnet d.vitog den Hbhepunkt der¬

selben, Trach. 1000 frg. 175 Ant. 960. So auch dv&siv, in letzterem

Sinne Trach. 1089 Cho. 1009, in ersterem Sinne Hec. 1210

"E'/aoq6g t’ rjvdsi dogv (in anderem Sinne Ag. 659). — Synonym

d-alleiv, das in den namlichen zwei Bedeutungen gebraucht wird

und zwar gleichfalls besonders von Soph., s. Phil. 420 Ant. 703.

1164 Trach. 235 El. 952, die zweite Bedeutung Phil. 259 El.

260. •— Aesch. Sup. 73 yosdvd d’ dvEttjECojmi nach schol. to

dvAog twv yowv djtodQE]to[.im — den hochsten Jammer erdulden.

4*



Der Pflanzemvelt entlelint ist ferner das Beispiel fur die

Notvvendigkeit des /uj zelveiv uyav Ant. 711 dqag naqd btiOomai

yuadqqoig boa d£vdqwv vneiv.ei zkiovag uig iv.odiCtzm, za d’ dvzizei-

vovz' uihbmjeuv’ dnukkvzai. Von dem Entwurzeln der Baume

wie liier auzbzroeuvog sind Sfter Bilder entlehnt, s. die Zusam-

menstellung bei Weckleia Studien zu Aesch. S. 64. — Ag. 77

enthiilt den Vergleich des Greises mit einem Baume, dessen

Blatter bereits eintrocknen. — Klyt. und Aigisthos spalteten

dem Agam. mit dem Beile das Haupt ortcog dovv vkozo/zoi Soph.

El. 98. — In Folge der Wirkung des Giftes auo/tg d’ dn’ backov

doze neir/ivov dazqv yvakuo~tg dd/jkoig (faoiiu.7.(ov uniooeov Med.

1200. — Das dvagetv wird veranscbauliclit durcb ein Bild vom

gilhrenden Traubenmoste Trach. 702 dvageovci Ugo/i^iudeig dtfooi

yb.avy.Ijg bncbqag (baze niovog nozov "/vObvzog elg yvyv Bu/o/Jag dn’

d/inekov. — Soph. frg. 24 und frg. 532 Bilder von ar/etoog, doch

inhaltlich nicht ganz klar wegen mangelhafter oder unricbtiger

Ueberlieferung; Vergleichungspunkt scheint die leichte Beweg-

lichkeit (der Bliitter, Zitterpappel) und Veranderlichkeit zu sein.

— Drei Gleicbnisse vom Eplieu zur Veranscbaulicbung enger Um-

scblinguDg: Die Niobe umfing 7taabg cog dzevtjg ntcoaia (kidata

Ant. 826. Hekabe vili sich an Polyxene festklammern dnoia

7.iaadg dgvog Ilec. 398. Kreon wurde vom Kleide seiner Tocliter

festgehalten (baze zioobg l-oveotv dd(pvrjg Med. 1213. (Aescb. Sup.

761 fiv/Skov de 7aqn.bg ov /.oazk azuyvv). — Soph. frg. 783 yqaiag

U7.uv\)r.g zidnitog ug (fvatbuevog.

Stein. Felsen.

Zwei Gleichnisse (? die Ueberlieferung mangelhaft) sind vom

Magnetstein hergenommen. Eur. frg. 571 zdg (3qozojv yvdmag

ozornbv (baze Mayvijzig ki9og tiv dbigav ekzei zal luAHaiijOiv ziukiv

und Soph. frg. 728 Avdia ki&og anhjaov zijkbd-ev jrqoarf/dyov. —

Soph. frg. 306 zoig uiv kbyoig zoig aoiciv ov zi/ucdoouca, ov

/.laikov y kevzip kliko kevzij ozd-9/.irj s. die Erklarungen bei Nauck.

Ebenso wie dieses war spriichw6rtlich ndvza /JOov z.iveiv Aristarch.

frg. 6 und Herr. 1002. Ueber bvzuchoov (iruo.zog O. C. 192 s.

I. Th. S. 29.
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Gold (Reichtum). Elfenbein. Silber. Erz. (Eisen).

Gobl ist das wertvo!lste Metali, es wird daher mit Gold etwas

sebr wertvolles verglichen. Cho. 372 v.gtiooova ygvoov, Tro. 432 ygvodg

avTiii Ta/ud val &gvywv v.av.u do£ei mri’ sivai (gegeniiber dem, was er

selbst zn erdulden baben wird). Eur. frg. 1033 izollov ydo ygvoov val

nlomov v.gsioocov mhga oiucpgovi vcdsiv, hier also mit IrckovTog ver-

bunden (letzteres allein Ag. 741) ebenso wie mit ilecpag Achaeus

frg. 23 m-tvojvTi d’ dvdgi /.iu£a Tiuiam-oa. yqvoov te vdMipaviog.

Zur Unterscheidung des Goldes, ob es ecbt oder unecht, baben

die Gotter sichere Merkmale gegeben ■ nicht aber haben sie dem

Leibe des Menschen ein Zeicben angeschaffen, wodurcb man den

Guten vom Bosen unterscheiden konnte Med. 516 ff. Die Gold-

probe wird durchs Feuer vorgenommen; sowie Feuer das Gold,

so v.givsi cpllovg 6 v.aigog frg. adesp. 255. Ferner Eur. frg. 955

avTog asi uiiivs ttjv očimov cpvoiv ocogaiv (Hefiaiiog iogte ygvodg sv Ttvgl.

Eur. El. 558 scbaut der Greis den Orestes an ojOjteo dgyvgov

a/.omov /.auugdrv ya.gav.T7g'. Zweimal divag dgyvgoeideig s. I. Th.

S. 28.

Die Alten hatten Spiegel aus Erz. Aesch. frg. 384 vdroTtrgov

sldovg yab/.6g eot’, oivog de: vov. Im Cborgesange Ag. 390 heisst es,

dass der Ungerechte vmvmv yalxov rgorcov rgifiii) te val ngoofiolaig

piElapmayi)g ngircsi dtv.cuorUtig. Soph. frg. 779 Xd\msi yug ev ygei-

aioiv otonsg evngsnrg (oder EvyEvr1g') yahwg * %gdvio d’ dgyijoav

ruvoc OTtyog. Ueber die Auffassung von ov . . udklov rj yaXv,ov

flacpag Ag. 612 s. Wecklein Studien S. 113. 1— oidi.gog s. gleich

im Folgenden. — Hier sei auch angefiigt das vom Pragen des

Metalles hergenommene Bild Hipp. 616 w Zev, ti drj vlfjdrflov

dvOgomoig vav.dv yvva~r/.ag slg cpiug i]Xiov vaTi/r/joag.

Bilder fur Herzlosigkeit, unbeugsamen Sinn u. a.

S. Wecklein zu Prom. 242. 1001 und zu Med. 28. Hipp.

304 ncgdg Tud’ av&adsorega yiyvov d-aldoogg, sagt die Amme zu

Phaidra. „Der Sinn bezieht sich auf die Verschlossenheit und

Taubheit einer Person, die sich eben so wenig riihren lasst,, als

die Wogen des Meeres durcb Vorstellungen geriihrt werden



konnen“. (Antipater Thess. Jac. Antb. 2 p. 113 schreibt dem

Meer eine unversohnliche Gesinnung zu.) Dieses Bild hat auch

Aisch. Prom. 1001 dyhelg fiarrjv fis zvu’ onwg uagrjogdv. An-

derwarts treten in diesem Sinne Meer resp. Woge und Stein

zusammen auf. Med. 28 tug Si niroog rj Oahdootog zhvScuv dzovei

vovhlerovfiivrj cpihiuv, (Taubbeit s. Hense Poetische Personification

S. 48) Andr. 537 ri fie irgoonirveig uhiav nergav rj z.vuu hiralg

mg iv.erevcov. Natiirlich findet sicb nergog aucb allein. (Moscbion

frg. 8 to <Koua zw<pov ruigiv eihripev ntrgov) O. t. 334 zal ydg av

nsrgov cpvoiv ov y’ dgydveiag. Eur. frg. 176 ti g ydg ntrgalov oz.d-

uthov omutcov dogi dSvvaioi Siuoei; rig d’ arifiagiov vtzvg, el firjdiv

alti tjd.voivTO nov iiadvuaTiov (H. f. 1397 avtov pevolfirjv niroog

df.ivrjf.iwv xazcov). Mit nerga ist oiSroog verbunden Med. 1279

rahan’, wg lig’ r.oiJa ntrgog rj oiSagog, clrig ztzvcov ov treneg agorov

avroyeigi fiolga zrevslg. Prom. 242 oiSrigdcpgiov te zdz ntrgag elgyaofis-

vog, wer mit dir nicbt Mitleid bat. Sept. 52 oiSrjgocpgiov -Ovudg.

Hieber rechne ich aucb Ant. 474 rov iyz.gartorarov oiSrgov durov

iz nvgog negiozehrj iJgavo-Oevza zal gayivra nhelor’ av eloiSoig =

den Bogen nicbt zn straff spannen. Ai. 651 fiatpfj oiSrjog wg iihj-

hvvdtjv oroficc ngog rijode rrjg yvvaizdg. „Man erweicht nocb jetzt

Eisen und Stalil in siedendem Oel.“ Einmal lin det sich so aucb

ciSdftag (Štabi) und zwar in Verbindung mit nerga, Cycl. 596

ntrgag rd hrjfict v.dSdfiaruog etgOfisv (bei der Todtung des Kyklopen.)

Donner. B 1 i t z. Feuer,

Aescb. frg. 56, 10 rvndvov S’ elzcdv do'}’ vnoyaiov ftgovrrjg

(figtcat fiagvragfirjg. Eur. El. 747 /?orjg rjovoar', rj Sozdi zevrj

vnrjhde fi’ dort vegriga figovrrj Atog: der Chor hort den Todes-

sclirei des Aigistbos, weiss aber diesen Schrei nicbt zu deuten

und meint, es kiinne aucb ein donneriihnliches Getose gewesen

sein. Aebnlicb Ilipp. 1201 tvSev rig rjo) yj)6viog cug (jgovrrj /lidg

fiagvv (ilgofiov uedrf/.e ipgiziaStj zhveiv und Plioen. 1309 figovru Si

orevayfidg dya r’ rjv dfioiog, so oft die Sphinx wiederum ein Opfer

fortraffte.

Die Lyssa will gewaltiger als zegavvov oiorgog lodivag nviiov

in die Brust des Herakles einfahren H. f. 862. Hel. 1162 rti-/ta

Si cphoyegdg dote Atdg interno cphoig.



Das Feuer gilt als etwas schreckliches, gefahrliches, verderb-

liches. dsivov ist das Feuer (daneben noch andere Dinge aufge-

zahlt), aber ein noch schrecklicheres Uebel ist das Weib Eur.

frg. 1045, derselbe Gedanke Andr. 271, wo nvq mit i'yjdva ver-

bunden ist, vgl. Eur. frg. 432 avti nvqog ydo alko nvq fisTCov

efJkdavofiev yvvalxsg rcokv dvafia/ortcoov. v-jitateoov nvqng ist die

Liebe Hipp. 530. O. t. 176 xqsiaaov di.iauiay.iTOv nvodg mitBezug

auf „die durch kein Heilrnittel zu bewaltigende Wirkung der

Krankheit“ Wolff. Hec. 607 dx6kaa%og Iv/kog vovvimj t’ dvoo/ja

■/.oeiooiov Ttvqog und Or. 696 (kav ydq rj(3q Spfiog elg OQyrjv nsawv,

oftoiov (oaze 7ivq v.a%aa(itaai kdjSqov. Bacch. 778 rjdrj tod’ iyyvg

utore nvQ v(pd.7LT£TO.i vfiqiafia Bou%i7n>. — Aesch. frg. 350 nav

vdtoq dr/.rjv m:qog. — Metaphorisch ist nvq selten. Phil 927 w jtvq

av vgl. mit Eur. frg. 432. 1045 Andr. 271 oben. Andr. 619 nqiv

7tvqi Hsqfiq) 7i66a it g nqoaavarl („sieh die Finger verbrennenu)

wie es scheint sprdchwortlich s. Wolff und Xenoph. Mem. I. 3,

9. Soph. El. 888. Andere Metaphern vom Feuer s. bei Coenen

a. a. O. S. 135 f. und bei W. Pecz in der Zeitschr. f. d. oster-

reich. Gymn. 1877 S. 734. — Die zwei Gleichnisse von der

Goldprobe durch Feuer s. im zweitvorausgehenden Abschnitte.

tleli kann im Deutsehen vom Licht und vom Ton gebraueht

werden. Aehnlich ist es bekanntlich im Griechischen: die Be-

griffe des Erscheinens und Glanzens werden auf den Laut der

Stimme iibertragen s. Nauck zu Phil. 201 O. t. 186. 473. Umge-

kehrt wird die Klarheit des Schalles durch ein vom Feuer her-

genommenes Bild veranschaulicht Phoen. 1377 tnei d’ dcpei&rj

nvqadg fiig Tvoar.vr/jg adljtiyyog rp/j) ovua (poiviov fidyrjg. „Dieses

Gleichnis ist um so passender gewahlt, als der nvqoog das Signal

war, dessen man sich hei Nacht bediente.“

W i n d. Sturm. W o 1 k e.

Der Wind ist das SymboI der Schnelligkeit I. A. 206 tov

lad.vsf.i6v te Ttodoiv kanpr]qodqofiov 'yl%ikkea. Ueber avsfior/.sog Phoen.

164 s. I. Theil S. 27. — Synonym scheint dekla zu sein, O. C.

1081 dskkaia Ttslsiag, Bacch. 873 drxv6q6fioig t’ aellaig, Hel. 1314

xovqai dslkorcočeg, O. t. 466 dellddajv 'ircmov s. liber mehrere

dieser Stellen I. Theil S. 27. — kvelka ist ein reissender, ent-
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raffender Sturm Soph. El. 1150 mivta yag ovvaondoag Svili’ ottiog

ftiftrf/.ag (Ag. 819 dtfjg S velim). — Von einem Feinde heisst es

Phoen. 1154 tvcpidg nvlmoiv ti g epittedidv fioa -n;vo xai div.&llag,

vgl. die Metaphern Ant. 135. 929 Sept. 343. 63 Or. 700.

Die Bilder von der Wolke liebt besonders Eur. Zunachst

wird dieses Bild gebraucht von einer grossen dicht gedrangten

Menge. Hec. 907 tolov 'Ell.dviov vtcpog diupL os -/pvnta , Pboen.

250. Aucb Phoen. 1311 denkt der Scholiast an die Menge der

Feinde, rjv (ndhr) jtegit; eysi vivpng tniovtov wate di’ lvlyJ(i°)'tog

‘uvai doch s. unten. — Wie wir, redete auch der Grieche von

Wolken auf der Štirne. Aber in den mir aus den Tragikern

vorliegenden Stellen ist das nicht, wie gewolmlich in unserer

Spracbe, der Ausdruck von Unmut, Zorn u. d. gl., sondern von

Triibsinn, Trauer, Kummer, Schmerz u. a. Eur. El. 1078 ovv-

vtcpovoav dmiata Gegensatz zu xsyaouivm. Phoen. 1307 ovvvecprj

traurig. Hipp. 172 Ant. 528, freier H. f. 1140 Med. 106. Ein

vollstandiges Gleichnis Eur. Sup. 961 nlayxtd d’ wosl tig vecpela,

nvevpidrtov vnd di:oyjaoiv alooio; hier diirfte auch an Ungluck

(beachte dvoyJiMov) als die Ursache von Trauer zu denken sein

vgl. Sept. 227. Und so mochte ich auch in der oben angefiihrten

Stelle Phoen. 1311 an Ungluck als die Ursache von Weh denken

(beachte 1307 Gvvvscprj). Oder solite in den zwei letzten Stellen

vscpog und vscpelai geradezu ein engerer, specieller Ausdruck

fiir Dunkelheit, also Symbol des Schrecklichen, des Unheiles

sein wie Eum. 378 tolov siti v.vljpag dvdoi, fivaog Ttsndtatcii , xai

dvo<psqdv viv’ dylvv y.atcc dinucaog avdatai nolvotovog (pd.tig und

Pers. 669 —tvyla ydq tig sit’ dylvg nsnmatai.

Traum, Schatten u. a. (Schwache und Ohnmacht).

Ag. 1218 sagt Kassandra, wol in Bezug auf das Schatten-

hafte der Erscheinung, die Kinder sitzen da dvclgcov 'uoooifsoilg

[tooifdiptcKH. Anderwarts kommt der Traum als etwas (vergang-

liches und) triigerisches in Betracht; so deutlich Ag. 491 eit’

ovv dlrjSeig sit dvnodtoiv dv/.pv teprtvov tod ’ slSov cpwg scpijlcoosv

cppsvag, ausserdem Ag. 980 ovd’ dnontvoav divav dvozohrov ovsi-

pdtiov, I. T. 570 ovd’ ol oocpoi ys dccipioveg zszlr^LevoL ntr/vu/v

dvelpoiv slolv dipevdeotepoi mit Bezug auf den vermeintlich unerfullt



gebliebenen Orakelspruch des Apollo. Verschieden ist Prom. 448:

die Menscben ovsigatiov dliyv.ini (.logcpaiai tov iiavgov /3iov tipvoov

sivrj narta: wie Traumwandler. Endlich ist ovsigog das SymboI

des Nichtigen, der Schwache, der Ohnmacht. Der Greis wandelt

einher ovag lutooi/avtov Ag. 82. Eur. lasst die Greise sagen:

dveigcov f-gnofjev utiiriuaa frg. 25 vgl. unten H. f. lil. Prom.

549 heisst es , dass die Starke der Menscben ohjodgavia avivvg

iaoveigog; dem Sinne nach gleich Phoen. 1721 rade noda tidsi

loat’ oveigov layvv [tycov].

Wie der Traum, bat auch der Schatten keine Korperlichkeit;

daher wird das Nicbtige und sclmell Vergangliclie aucb mit <r/jd

bezeiehnet, synonym mit ovsigog. So sagt Andr. 745 Menelaos

zum alten Peleus: avta ydg dvdatoiyog lov cpcovrjv s/eig. Med. 1224

ra dvrpa . . . ffyov(iai ovictv. Sopb. frg. 860 oj Svrpdv avčglov val

talaimogov ysvog, log ovdsv lofisv nIrjv oiacug loivoteg. Von einer

nichtigen Sacbe Soph. El. 1159. Wol als Steigerung davon ist

aufzufassen Ag. 839 siScolov ovidg vgl. unten Ai. 125. Hingegen

in Ag. 1327 ho figoteia ngdy/.iat’ • evtvyovvta /liv avia ti g av tglipeiev

ist avtu Symbol des Schwachen, doch dem Wesen nach liiuft

dieses Bild auf das namliche hinaus wie das vorausgehende (so

lasst sich nacb meiner Ansicht die Ueberlieferung erklaren, an

welcber aucb Wecklein Studien S. 3 f. festhalt). Bekannt sind

die Steigerungen vanvov avta und ovov avta. Aescb frg. 390 matov

ovčlv jHallov tj vanvov avta. Ant. 1170 Sopb. fr. 307. — Mit oviti

werden auch andere Worter verbunden, welche die Nicbtigkeit

bezeichnen, so nvevf-ia Sopb. frg. 12 avdgmnog lati nvedj.ta v.ai

avta flovov, ahnlich (fojvij Eur. frg. 512 fcortj v.ai avta ylgwv dvltg

vgl. oben Andr. 745, ferner eldiolov Ai. 125 und Phil. 946. Endlich

tritt in solcben Verbindungen auch ovstgog auf, s. oben und Pboen.

J 543 (vgl. Phil. 946) H. f. 111. — In dieser Vergleichung mit

dem Scbatten und Traume, welche, wie sich aus dem obigen

ergibt, die Tragiker gern von Todten, vom Greisenalter und von

der Schvrache des Menschengeschlechtes iiberbaupt amvenden (s.

die Cumulation dieser Vergleiche bei Arist. Avv. 685 ff.) ist

avid und ovetgng wol nur poetischer Ausdruck fiir das farblose

„Nichts“ s. frg. adesp. 68 d ydg D-aviov to /.tijdlv lati v.ai avta vata

yi)ovog (Moscbion frg. 3. vsvov davovtog dvdgog aivigsiv avtav) und



O. t. 1187 led yevsai figotidv, iug vfiug Hace val to ftvdiv tidoag tva-

Qt.3f.ud, H. f. 314 wo der Chor der Greise sagt: vvv d’ ovčev

loftev Ygl. dagegen 111; Herr. 167. (Aelmlicli dotOudg = eine

Nuli O. C. 382 Baccb. 209 Herr. 997 Tro. 476.)

Ra u c h. Staub. Schnee u. ii.

Tro. 1298 nttQvyi de v.cmvdg iug tig ovQcmq neaovaa 6oqI v.ata-

tfOivti ya. Tro. 1320 v.dvig d’ ara v.anvtd jttegvyi ngdg cdOlo'

matov oiviov efudv fis 3tj0ei. Aescb. Sup. 780. idlug yevoifiav v.a-

nvdg vtepem yeitoviuv z1i6g • to nav d’ aepavtog afi nvodig ČiilJag iug

-/.dvig Iktode nt£Qvyiov ogoiftav. — Hier fuge icb an Bacch. 144

2vQtag d’ iug hfidvov v.cmvdg. — Rbes. 304 muhuv . . . yjdvog

l'^avyeattQiuv. Hel. 216 yjovd%Qiug vvv.vov ntegifi. Frg. 46 beisst

Helene oder naeb anderer Angabe oelpvij vitpdeaact • levvjj. — Andr.

1129 nvvvjj de vicpadi nuvto&ev anodovfievog , wie wir von einem

Steinliagel oder Kugelregen reden. Ebenso Aesch. frg. 193. So

erklart man aucb Sept. 212.

Tr in k e n. Fliissigkeiten.

Ag. 1397 toadivde v.Qatr(d Iv ddfiotg v.av.cdv ode nkrfiag c<Qaliuv

avtog Iv.jdvet fioikiuv bei den Tragikern vereinzelt (Arist. Acb.

937 voatio v.av.iuv). In demselben Drama V. 322 wendet Klyt.

nocb ein Bild aus diesem Gebiete an: o§og t’ alenpa t’ ey%eag

tavttd v.vtei dtyvoatatovvt’ ctv, ov cpilio, nQoaevvenoig, val tedv uldvtcov

v.ctl vffcttijOcbncov d'tya cp3oyydg ctv.ovtiv lati avfiipoodg dinlrjg, ver-

anlasst durch fiorpv lifuv.tov 321.

Rhes. 405 (2aQ(3dQOvg "TJ.hpiv ijfiug ngovmeg to adv fitQog, s.

iiber dieses Bild fiir Preisgeben die Interpp. zu Demost. 18, 296.

noQcpvQoeidrjg.

Tro. 124 di’ dXa noQ(pvQoeidea , ebenso Attribut des Meeres

Aesch. Sup. 529 kifiva noQCpVQoeidel.

Tod u. a.

Von Philoktetes, der nach dem Anfalle in einen todesalinlichen

Schlaf gesunken ist, beisst es Phil. 861 aXXd tig iug lAidq naQa~

v.duevog oqu vgl. auch das folgende. Or. 200 olofied-’ laovtvveg:
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durch deinen Tod sind wir so viel als todt (vgl. Alc. 277 f.) Ag.

1311 ouoiog caj/dg cooneg iv zdcpov ztgtTtei.

Soph. frg. 331 lonOdvazov „quo sensu Sopli. dixerit . . .

expediri nequit“ G on tke. Docli Pollux erklart richtig ov tzc/vv

dvevzdv, es ist von einem sehr grossen Leide gesagt, wie Ai. 215

davazdj yao l'oov itd&og ivnevaei und Alc. 274 zod’ enog Ivnodv

av.ovoj -/.cd itavzdg spol dctvcizov pe/Cov , mit Metapher O. C. 529

Hcivazog piv rud’ avave.iv.

Vereinzeltes.

H. f. 861 wird vom Erdbeben neben Meerestosen und Blitz

(also Himmel, Erde, Meer) ein Gleichnis hergenommen. (frg.

adosp. 100 cpgovelze vvv alfdioog viprjX6zeoov val peyaXiov ztediiov

d.QOVQag). — Soph. frg. 211 zor/do uddrj (fvldtgai, yolqog dioze deopkov,

Text und Sinn zweifelhaft. — Soph. frg. 286 vnet zcgog dvdgi,

oiopa TT,ovkvnovg ozciog ztezgcc , rgcmiod-ai yvrt oiov cpgovipiazog. —-

Soph. frg. 335 vvliodeig cug z/g dvog looGizgiog. — Soph. frg. 32

aGTtig piv fjprj Xiydog cug nvvvoppazei, von der durchlocherten Form

der Metallgiesser und Topfer hergenommen. —Bacch. 1066 vv/lovzo

6’ /doze . . . vvgzdg zqoydg zogvoi pgacpopevog negupogdv. — Sositheus

frg. 3 igghprj izodog ooXog ztg So7teg, Text und Sinn zweifel-

haft. — Soph. frg. 808 oqyq yigovzog /oaze paX$avfj vomg iv yeioi

d-rp/e/, tv zajet d’ dpfiXvvezai. — Bacch. 1097 avzijivgyov Imfidoai

nizoav s. I. Theil S. 29. — Eur. frg. 415 /uvgov yctg iv lapnzcoog

'Idolov Xinag zrgrjGsisv dv zig val zcgog avdg’ elzz/dv sva nvlloivz’ av

dozoi itdvzeg a vgmtzeiv %qecov. — Frg. adesp. 371 Heog d’ eni

(iurvooloiv ov Iteopalvezca, dll’ ug leftrjg (z/g V) urjgovng devica

nvgdg. Soph. frg. 312 azzijige zzipcpi!; ug Invov oelaocpogov. Ag. 1228

ovv oidsv, o/a ylwooa piGrpzrjg vvvdg leigaoa vdvzeivaoa cpaidgdvovg ,

divrjv dzrjg lalSocdov, zevgezai vctvfj zvyrj.

Solcher Gleichnisse, die wir oben nirgends haben einreihen

konnen, welche also in sachlicher Beziehung vereinzelt dastehen,

finden sich, wie aus obigem hervorgeht, bei den Tragikern ver-

haltnismassig sehr wenige, und es sind uns die meisten davon

nur in den Fragmenten erhalten.

5 '
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Nachdem nun die Zusammenstellung der Gleichnisse nach

ihrem Inhalte beendet ist, wollen wir einige allgemeine Bemer-

kungen uber diesen Tbeil geben.

Manche deutsche Dic,liter hascben formlich nacb recbt fern

liegenden Gleichnissen, andere wenden wenn auch nicht viele,

so docb einige solcher Gleichnisse an. Anders ist es, wie all-

gemein bekannt, bei den Tragikern: diese nebmen ibre Bilder

ich mochte sagen aus der nachsten Nahe, von Dingen, die im

gewohnlichen Leben vorkommen. Bei den meisten leucbtet uns

dieses gleich ein, mancbe aber scbeinen uns weit hergeholt oder

gar herbeigezerrt, aber eben mir uns; den Atbenern erscbien es

anders. Was z. B. die grosse Anzahl der vom Meere und See-

leben entlehnten Bilder, ferner einige dieser Bilder speciell betrifft,

so erinnere ich an das, was im II. Theile S. 15 gesagt ist. Wie

nahe lagen ferner den Griechen die vom Lowen entlehnten

Gleichnisse besonders durch die homerischen Gesange! Ge-

sucht scheinen uns die Gleichnisse vom Thunfische Pers. 424,

besonders aber Aesch. frg. 300. 301 wegen der genauen Kenntnis

von diesem Fische, die hier verlangt wird; doch im mittellandi-

schen Meere, besonders im ostlichen Theil, ist der Thunfisch schon

seit den altesten Zeiten ungefahr das, vras im Norden der Stock-

fisch. Wie gesucht erscheint es uns ferner, wenn Euripides (frg.

362, 9) in dem so schonen Lobe seiner Vaterstadt sagt, dass

im Gegensatz zu den autochthonen Athenern ai allai rtoleig

nsaadiv dfioiag d/ affnoalg r/:uautvca. allai nap’ itllcov elaiv elaayw-

yij.ioi; doch der Dichter denkt hier an diejenige Art der neaaeia,

welche nahe, genannt wurde und bei welcher auch die einzelnen

Felder der Spieltafel nolsig hiessen, so dass dies Bild den Athenern

gewiss ungesucht und bezeichnend erschien. Wie nahe lagen ihnen

ferner die Bilder von den gjmnastischcn Spielen, von dem Schiffe

und seinen Bestandtheilen! Doch genug jetzt solcher Beispiele!

Weitaus die meisten Gleichnisse entnehmen die Tragiker

der Sinnemvelt, der aussern, der sichtbaren Natur, sehr wenige

der geistigen Welt. Ein sehr auffallendes Beispiel der letztern

Art ist Ag. 1228, wenn wir mit Dindorf clrrjs schreiben; da dies

aber ganz vereinzelt dasteht, so ist wol zu schreiben, d. h.

es als (mythologisches) personliches Wesen aufzufassen s. Ag.
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schrieben werdea) s. Preller gr. Myth. I. B. 2. Aufl. S. 416. f.

So erhalten wir einen Eigennamen und kommen in ein Gebiet,

welchem Aisch. und die Tragiker uberhaupt mehrere Gleichnisse

entnommen haben. Ausser den Eigennamen kommen hier nur

nocb Gott und Traum zu erwahnen. AlJe andere Gleichnisse

sind von Dingen oder Vorgangen liergenommen, die der Mensch

mit seinem (korperlichen) Auge seben kann.

Von diesen hinwiederum sind die meisten Gleichnisse aus

der Natur entlehnt: Jahreszeiten, Tag und Nacht, Licht und

Finsternis, der Himmel mit seinen Gestirnen, Donner, Blitz,

Feuer, Wind, Sturm, Wolke, Schatten, Staub, Rauch, Schnee,

Wasser u. s. w. Doch alle diese zusammen bieten bei weitem

nicht so viele Gleichnisse als die drei speciell so genannten

Naturreiche. Unter diesen hinwiederum steht das Thierreich weit

voran; viel weniger Bilder bietet das Pflanzenreich. Von den

Thieren kommen am haufigsten vor die Vogel, ogvig (von den

Vogelarten am haufigsten die Nachtigall; ferner Adler, Geiei’,

Habicht, Schwan, Taube u. s. w.), dann die Hausthiere

(Pferd, Rind, Hund, Hahn) dann die wilden Thiere, besonders

die, \velche vom Menschen gejagt werden (Lowe, Org , Eber,

Reb u. s. w.) wie ja auch die Jagd selber viele Bilder bietet;

viel seltener sind Schlange u. a., Fische, am allerseltensten

Biene, Wespe, Spinne u. a. .— Nachst dem Thierreiche bietet

die meisten Bilder das Meer und das Seeleben, das Schiff und

seine Bestandtheile. — Eine weitere Hauptklasse bilden die Gleich¬

nisse von dem Menschen in seinen verschiedenen physischen

Entwicklungsstufen, seinen verschiedenen Beziehungen und Ver-

haltnissen, seinen Standen und Beschaftigungen. — So haben

wir also im ganzen ftinf Hauptgebiete, denen die Gleichnisse

entnommen sind, und welche sich nach der Haufigkeit ihres Vor-

kommens abfallend so ordnen: 1) die drei Naturreiche, a) das

Thierreich, b) das Pflanzenreich, c) das Mineralreich; 2) das Meer

und das Seeleben; 3) der Mensch in seinen verschiedenen Ent-

wicklungsstufen, Beziehungen u. s. \v. s. oben; 4) anderes aus

der Natur: Jahreszeiten, Himmel, Donner, Blitz ir. s. w. s. oben; 5)

die nicht mit dem Auge sichtbare Welt: Eigennamen, Gott, Traum.



Kine andere Eintheilung gleichfalls in fiinf Klassen nimmt

Coenen vor in der oben ofters g-enannten Dissertation. „Diese

Klassen sind 1) Gieichnisse and Metaphern, welche yon der Natur

(von den Vogeln, andern Thieren, wie Hund, Pferd, Lowe, von

Pflanzen, Bitumen, Riu in cip von Luft, Wind, Fluten); 2) welclie

vom Seetvesen; 3) von Gewerben (vom Spinnen, Weben, Bauen,

Drechseln, Zimmern, Malen, Schreiben, Wagen, Kochen), 4) von

Spielen, Musik, Ki ngen, Gymnastik, Bogenschiessen entlehnt

sind; 5) zerstreute, welche keiner bestimmten Klasse angeboren“

Wecklein boi Besprechung der genannten Schrift in Bursian’s

Jahresbericlit Jahrgang 1876 S. 32.

Selbstverstandlich ist es nicht zufallig, ■vvoher die Die.liter

ikre Gieichnisse nehmen, sondern wir haben hiebei an Ideen-

association zu denken. Der Gebrauch und die Entlehnung der

Bilder zeigt uns, woran jedesVolk und jede Zeit Freud und Leid

haben, ein Satz, welcher von den Tragikern und den Dichtern

des Altertums iiberhaupt noch mehr gilt als von denen der Neuzeit.

Wenn wir also sehen, dass die Tragiker aus gevdssen Gebieten

viele Gieichnisse nehmen, aus andern wenige, so haben wir

hierin nicht Zufall zu sehen, sondern im grossen und ganzen

anzunehmen, dass ihnen der Gedanke an jene Gebiete naher lag

als an diese. Welches sind nun aber die Gebiete, welche den

Athenern im taglichen Leben voi'kamen ? Das Leben der Athener

war theils dem Landbau, theils dem Seehandel und der Schiffahrt

gewidmet. Und so stehen denn auch die meisten Gieichnisse in

einem Zusammenhang entweder mit dem Landbau oder mit dem

Seewesen und den Meerfahrten, abgesehen natiirlich von den-

jenigen, welche beiden Klassen von Menschen eigen sind. —

In dieser Beziehung ist es, da doch damals Politik und Krieg

eine grosse Rolle spielten, auffallig, dass die Tragiker diesen

Gebieten verhaltnismassig sehr wenige Bilder entlehnt haben, wie

W. Pecz i. d. Zeitschr. f. d. ostr. Gymn. 1877 S. 736 fiir So-

phokles bemerkt, was aber auch auf die andern zwei Tragiker

passt. Pecz lindet den Erklarungsgrund hiefur darin, dass dem

Sophokles dieses tolle Treiben nicht besonders sjmpathisch \var;

man kann aber auch daran denken, dass die Tragiker solche

Gieichnisse sowol aus andern Griinden unpoetisch gefunden als
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auch desAvegen , weil Homer hierin niclit mit seinem Beispiele

vorangegangen; denn Homer Lat keine Gleichnisse vom Kriege,

sondern veranscLaulicht umgekelirt Kampf und Krieg durch

Bilder, die er der Natur entnimmt. — So erklart es sich wol

auch, dass, wie gleichfalls schon Pecz far Sophokles bemerkt,

die Tragiker aus Religion und Mythologie sehr wenige Gleich¬

nisse nehmen.

Das bisher gesagte gilt von jedem der drei Tragiker un-

gefahr in gleicher Weise. Was nun die Unterschiede zwischen

den einzelnen betrifft, so bemerkt Schneide\vein— Nauck in der

allgemeinen Einleitung zu Sophokles S. 36, dass die Bildenvelt

des Aisch. und Soph. Aveit von einander absteche. „Aischylos

zieht gern Raubthiere herbei und Aveilt mit Behagen auf dem

Aveiten Meere, bei Jagd und Fischerei, Avogegen Sophokles es

vorzieht, Hausthiere, namentlich das edle Ross, und Singvogel

zu Vergleichen zu benutzen und das stille Reich der Pflanzen

zu beobachten. Auch sind ihm manche Metaphern und Bilder

eigen, Avelche er'den sinnigen Erfindungen der Menschen entlehnt. 11

Vollkommen richtig ist nur das letztere, aber in allem andern

ist der Unterschied nicht so grošs, wie man aus obigem schliessen

mochte, im Gegentheil man kann sagen, dass alle drei Tragiker

so ziemlich den gleichen Gebieten ihre Bilder entnehmen. Auch

in numerischer Plinsicht sind in den einzelnen Gebieten keine

grossen Unterschiede; wenn aber kleine Unterschiede sich finden

— nur in diesem Sinne ist es richtig, was ScbnoideAvin—Nauck

sagt, ebenso \vie das, Avas Radtke bemerkt, namlich dass Aisch.

mehr als Soph. das Staats- und Kriegsleben herbeiziehe, Soph.

mit Vorliebe bei der Pflanzenwelt und Natur venveile, Eur. aber

die glanzendsten und geziertesten Bilder suche — Avenn also

kleine numerische Unterschiede sich finden, so ist das einerseits

hiiufig nur zufallig, andererseits schon an und fur sich keiner

Aveitern Beachtung wert. Ich gehe daher nicht A\'eiter auf diesen

Purikt ein.

Es ist eine in jeder Sprache sich Aviederholende Thatsache,

dass die Bedeutung und Geltung der Worter, Wortverbindungen,

Bilder u. s. w. mit der Zeit sich andert. Eine bedeutende Aen-

derung vollzieht sich freilich erst innerhalb langer Zeit, doch



eine schon merkliche Abschwachung tritt audi in kiirzerer Zeit

ein. So glaube ich schon bei Eur. icb mochte sagen eine Ver-

biassung einiger Bilder im Verhaltnis zn den Aischyleischen zu

sehen, eine Thatsaebe, zu deren Erklarung icb eben aucb an

das genannte Element der Sprachbildung, die Zeit, denke und

nicbt blos an eine falscbe Anwendung von Seiten des Dichters.

Wenn z. B. Aisch. seine Klyt. 2xv'llav tiva (also durcb %ig ab-

geschwacht) nennt (Ag. 1233), so finden wir das begreillicb, es

entspricht dies der andern Darstellung des Aiscb., dessen Per-

sonen nicht Menschen sind, wie sie sind, sondern wie sie waren;

jedocb wenn Eur. seine Medeia ebenfalls mit Skylla vergleicht,

ja ibr eine ncch wildere Natur zuscbreibt (Med. 1342. 1359), so

finden wir das tibeitrieben; jedocb diese Uebertreibung fallt, wie

gesagt, nach meiner Ansicbt nicbt ganz dem Dicbter zur Last, son¬

dern bat eben zum Tbeil darin ibren G rund, dass dieser Vergleich

mit Skylla im Laufe der Zeit in Folge der oftern Anwendung

sicb abgesc.hwacht hatte. Das namliche gilt vom Vergleicbe mit

den Giganten: es ist etwas anderes, wcnn Aisch. seinen Kapa-

neus (Sept. 424) mit einem Giganten vergleicht oder Eur. seinen

Pentheus oder Hippomedon (Bacch. 540 Pboen. 128). Und eine

solche Abschwachung konaen wir noch an manchen Bildern des

Eur. beobacbten; docb wegen Raummangels kann icb jetzt nicbt

naher auf diesen Punkt eingeben, aber ihn zu erwahnen babe

icb nicht umhinkonnen. Jcb bemerke nur noch, dass theilweise

eben deswegen, \vie oben nach Radtke bemerkt ist, die Bilder

des Eur. baufig glanzend und geziert erscheinen, dass Eur. eben

dadurch veranlasst wurde alte Bilder in neuerWeise anzuwenden

oder neue Bilder zu schaffen.

Wiederkebr von Gleichnissen.

Wir haben oben gesehen, dass alle drei Tragiker so ziemlich

den namlicben Gebieten ibre Gleicbnisse entnebmen. Da ist es

nun leicht erldarlich, dass manche derselben ihrem Inbalte und

Vergleichungspunkte nach iibnlich oder fast gleich sind. Wem

diese Thatsaebe nicht schon friiher bekannt war, dem ist sie ge-

wiss bei der Durcbsicbt obiger Zusammenstellung der Gleicbnisse

nach ihrem Inhalte aufgefallen. Als icb nun, von Zweifelhaftem



und Unwichtigem, ebcnso von Metaphern abseliend, die sichern

imd auffallenden Belege fur die Wiederkehr von Gleiclmissen zu-

sammenstellte, ergab sicb die Anzahl derselben als verhaltnismassig

gross; es sind nahezu hundert. Doch kann ich diese Zusammen-

stellung jetzt hier nicbt bieten, da der mir zur Verfiigung ge-

stellte Raum bereits verbraucbt ist.

Aus dem namlidhen Grunde muss ich liier einen andern

ebenfalla bereits ausgearbeiteten Abschnitt ubergehen, der iiber

Homerisches

in den Gleichnissen des Aischylos, Sophokles und Euripides handelt.

Ob, event. wann und wo ich diese zwei Abschnitte verofFent-

lichen werde, dariiber kann ich jetzt nichts angeben.

Diese zwei Abschnitte hinzugerechnet, betrachte ich das

Thema, welches ich mir gestellt habe, als in seinen wichtigsten

Haupttheilen abgeschlossen. Im einzelnen ist freilich noch vieles

zu untersuchen, namentlich die Eigentiimlichkeiten eines jeden

einzelnen der drei Tragiker, besonders des Aischylos, in for-

meller und materieller Beziehung, das Eigentiimliche einzelner

Gleichnisse u. s. w. Doch das ist Sache der Detailforschung,

wozu fur Aischjlos bereits der Anfang gemacht ist in der Disser-

tation von Sven DahJgren de imaginibus Aeschvli.

~-W\/W\AA'v
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Scliiihiacliricliteii.

L Zur Geschichte der Lehranstalt.

Das Schuljahr vurde der Vorschrift gemilss mit einem feier-

liclien HI. Geist-Amte am 16. September eroffnet. Der Hockw. Herr

Domkapitular und Propst Dr. Valentin Milil er, hatte die Ge-

wogenheit dasselbe zu celebriren, wofur ihm der beste Dank aus-

gesprochen vird.

In diesem Jakre \var es moglich, aus der italienisclien Sprache

Unterricht ertheilen zu lasseu, da sich die vorschriftsmassige

Schiilerzabl fand. Den Unterricht iibernahm der k. k. Realschul-

Professor Herr Julius Hiib n er. Wegen Mangel eines gepriiften

Lehres konnte dagegen kein Unterricht aus der Stenographie er-

theilt AVerden.

An Stelle des nach Wion berufenen Plerrn k. k. Landes-

Sclml-Inspectors Dr. Wretscko wnrde der k. k. Gymnasial-

Director zu Gorz Herr Dr. Johann Z in d le r von Sr. k. und

k. Apostol. Majestat zum Landes - Schul - Inspector ernannt und

vom h. Minist. fiir C. und Unt. mit der Inspection der realisti-

schen Facher an den Gymnasien auch Karntens betraut. Derselbe

erfreute bereits im Oktober 1877 die Anstalt mit seinem Besuche,

um die Mitglieder des Lehrkorpers kennen zu lernen; spiiter nahm

er eine eingehende Inspection Ende Mai und Anfangs Juni vor.

Der Herr Inspector zeigte sich im Wesentlichen mit dem Lehr-

vorgang und den Zustanden an der Anstalt zufrieden.

Mit h. minist. Ernennung vom 5. Juli 1877 Z. 1907 wurde

der k. k. Gymnas. Professor von Troppau Herr Karl Diirr iiber

eigenen Wunsch an das Gymnasium nach Klagenfurt versetzt

und trat seinen Dienst zu Beginn des Monats August an.

Der Herr Supplent Jul. Edler von Kleinmayr wurde

vom h. Minist. zum Hauptlehrer an der k. k. Lehrerbildungs-

Anstalt zu Capo d’ Istria ernannt und schied in Folge dessen am

5. Oktober aus dem Eekrkorper, dem er durch 7 Jahre angehdrt

hatte. An seine Stelle wurde der L. A. C. Herr Dr. Jakob

Šket als Supplent berufen. veleli er am 6. Oktober seinen Po¬

sten antrat. Der Supplent Johann Scheinigg vurde zum

Gymnas.-Lehrer in Villach ernannt. Beide Herren hinterlassen

eine freundliche Erinnerung.

Der approbirte Lehr-Amts- Candidat Herr Georg Wein-

lander trat mit Bevilligung des h. k. k. karntnerischen Landes-
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Schulrathes ohne Anspmch auf Engelt als Volontar in den Lelir-

korper ein und wurde mit Ertheilung des Unterriehtes aus

Mathematik in den 2 ersten Classen betraut.

Der Tod hielt in diesem Jahre eine nur zu reichliehe Ernte,

Am 12. August erlag der Professor Herr Christian K roli

seinem langwierigen Leiden, welcher, wie bereits im Vorjahre

gemeldet, seinen Dienst seit 1. April 1877 nicht mehr hatte ver-

sehen kdnnen. Die Ferienzeit bewirkte, dass die Tlieilnahme

bei dem Begrabnisse keine so zahlreicbe sein kounte, wie dies

wahrend des Schuljahres der Fali gewesen ware. Ueber das Wesen

und Wirken des Geschiedenen gibt der Nekrolog Auskunft.

Durch den Tod wurden auck zwei ekemalige Mitglieder des

Lehrkorpers abberufen, die hockw. Herren P. Karl Robida

und P. Mor iz Rossbacher, Capitularen des Benediktiner-

Stiftes St. Paul. Ersterer starb am 4. Oktober 1877 der andere

am 30. Mai d. J. Ueber die verdienstliehe Tkatigkeit des

Profes. Robida gibt der Nekrolog Auskunft; jener aber iiber

Prof. Rossbacher musste wegeu Raummangels fiir das naehste

Jakr zuriickgelegt werden. Lelirkorper und Schuljugend beglei-

teten die Geschiedenen zu Grabe.

Am 10. Februar starb nach langem Leiden der Schiller der

V. Classe Hutter J o sef, weJcher sckon den grossten Tkeil des

ersten Semesters von der Sckule liatte ferne bleiben miissen. Da

gerade die Semestralferien waren, so konnte die Begleitung

seitens der Schiller nicht so zahlreich sein, wie dies sonst iiblich

ist. — Den 12. April starb der zu recht guten Hoffnungen be-

rechtigtende Schiller Miihlbacher Gustav, der feierlich zu

Grabe geleitet wurde. Ein dritter Schiller Liebetegger

Johann, aus der 2. Classe starb ain 4. Juli nach langem

Leiden im Spitale der Barmherzigen Briider zu St. Veit. Die

Nachricht kam zu spat, als dass eine Tlieilnahme seitens der

Anstalt hatte erfolgen konnen.

Durch Krankheiten wurden wiederholt Professoren wie Schiller

von der Anstalt ferne gehalten. Docli sind die Krankheitsfalle

nicht so zahlreich und so heftig aufgetreten, wie im Vorjahre.

Ganz nahe am Schlusse des Schuljahres griff die li. o. an-

geordnete Mobilisirung in das Leben der Schale ein. Mehrere

wurden einberufen, darunter aučh 4 Maturanten. Es ist begreiflich,

dass es fiir dieselben verhangnisvoll gewesen ware, wenu sie sich

den Priifungen nicht mehr hatten unterziehen konnen. Die

miindl. Priifung solite aber erst am 10. Juli beginnen, ivahrend

die Maturanten sich spšitestens am 7. Juli 12 Uhr Mittags in

der Kaserne einzufinden hatten. Da hatte Se. Excellenz der

k. k. Herr Statthalter Graf L o dr o n die Gnade anzuordnen,

6 '
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dass die Priifung unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landes-

Scbul-Inspectors Dr. Josef Gobanz sofort vorgenommen werden

solle. Bereitwilligst unterzog sicli der Hr. Inspector dieser Muhe

am 6. und 7. Juli. Die Direktion erlaubt sich sowol Sr. Excellenz,

als dem Herrn Inspector fiir diese Giite Namens der Schiller den

innigsten Dank auszusprechen.

Das Schuljahr wurde in Folge h. Anordnung am Sonntag

den 14. mit einem feierlichen Gottesdienste geschlossen. Eine

Priimien-Vertheilung lindet nicht statt, da keine Mittel solche

anzuschaffen vorhanden sind.

II. Verordmmgen.

1. Mit h. Minist. Eri. vom 28. Janner 1878 Z. 75 wurde be-

stimmt, dass im Jahre 1878/9 nicht mehr als eine Parallelclasse

errichtet werden diirfe und diese nur im Falle des Bedarfes.

2. Mit h. Minist. Eri. vom 7. April 1878 Z. 5416 wurde ange-

ordnet, dass von den aus den offentlichen Volksschulen in das

Gymnasium eintretenden Schillern bei der Aufnahme ein Fre-

quentations-Zeugnis zu verlangen ist, welches unter aus-

driicklicher Bezeichnung seines Zweckes die Noten aus der

Beligionslehre, der Unterrichtssprache und dem Rechnen zu ent-

halten hat.

3. Laut Mittheilung des h. k. k. Landes-Schulrathes vom 26.

Mai 1878 Z. 1077 wurde von dem h. k. k. Landes-Vertheidigungs-

Ministerium gemass Eri. vom 9. Mai 1878 Z. 5764 angeordnet,

dass die an den offentlichen Lehranstalten angestellten Professoren,

Supplenten , so\vie die Studierenden an denselben nur wahrend

der Ferien zur periodischen Waffenubung heranzuziehen sind.

4. Mit h. Minist. Eri. vom 18. Juni 1878 Z. 9645 wurde be-

stimmt, dass die Religionslehre bei den Maturitatspriifungen als

Priifungsgegenstand zu entfallen habe und die Note nach dem

Durchschnitte, den die Semestralnoten ergeben , zu bestim-

men ist.

5. Mit h. Minist. Eri. vom 14. Juni 1878 Z. 9290 \vurde be-

stirnmt , dass die Lehrmittelbeitrage der Schiller zur Bedeckung

des Erfordernisses an Lehrmitteln, welches fiir ein vollstandiges

Gjmnasium mit 440 tl. angesetzt ist, in Zukunft zu verwenden sind.
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III. Nekrologe.

Professor Karl Robida, f

Am 4. Oktober 1877 verschied im hiesigen Benediktiner-

collegium P. Karl Robida, Capitular des Benediktinerstiftes

St. Paul, Professor der Mathematik und Physik am hiesigen k. k.

Gymnasium, — ein Mann, der durcb 44 Jahre dieser Lehranstalt

angehort und ein wechselvolles Stiick Geschichte derselben mit-

gelebt hat. Da der Verblichene wahrend der Zeit seines viel-

jahrigen Wirkens den wohlverdienten Ruf eines eifrigen, un-

partheiischen und humanen Lehrers genoss, und einen grossen

Theil des nun in Amt und Wiirde stebenden Clerus und Beamten-

standes in Karnten unter seine Schiller zahlte, so wird es ge-

rechtfertigt erscheinen, wenn ihm die Anstalt, deren Gedeihen

er durch eine so lange Wirkensdauer nach bestem Wissen und

Gewissen fordern half, einen kurzen Nachruf widmet.

Robida wurde in Malavas, einem Dorfe bei Laibach den 13.

Oktober 1804 geboren, und erhielt in der Taufe den Namen

Lucas. Sein Vater liess sich durch das Zureden des Ortspfarrers

bewegen, den lOjahrigen Sohn im Schuljahre 1815 nach Laibach

zu schicken, wo er bis 1818 die deutsche Hauptschule absolvirte.

In den ersten Classen des Gymnasiums war der Fortgang in den

Studien wegen noch mangelnder Pertigkeit in der deutschen Sprache

nur ein geniigender, allein schon in den beiden Humanitats-

klassen war Robida Vorzugsschiiler, und blieb es auch wahrend des

zweijahrigen philosophischen Curses. Talent und Vorliebe far Ma¬

thematik und Physik zeigten sich friihzeitig und brachten in ihm

den Entschluss zur Reife, sich in diesen Wissenschaften aus-

zubilden und dann dem Lehramte zu widmen. Um diesen seine

Wunsch zu verwirklichen, trat er im Jahre 1825 in das Bene-

diktinerstift St. Paul im Lavantthale, wo ihm die Aussicht auf

eine Lehrkanzel der Mathematik oder Physik am k. k. Lyceum

in Klagenfurt eroffnet wurde. Im Jahre 1829 legte er die feier-

lichen Geliibde ab, erhielt den Klosternamen Karl, und empfing

in diesem Jahre auch die Priestenveihe. Zugieich mit den theo-

logischen Studien bereitete er sich vor fiir die concursartige

Prufung aus den Lehrgegenstanden der Humanitatsklassen. Schon

im Jahre 1830 trat er als Lebrer in die 1. Humanitatsklasse,

und im Dezember desselben Jahres bestand er die Prufung mit

gutem Erfolge. In dieser Stellung blieb Robida bis zum Jahre

1846, wo er nach dem Tode des Prof. Achazel die Lehrkanzel

der Mathematik am Lyceum provisorisch iibernehmen musste.
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Aueb als Humanitatsprofessor batte er seine Lieblirigswissenscbaften

eifrig gepflegt, wie er denn im Jahre 1841 die Sehulferien in

Wien zubrachte, um daselbst unter Anleitung des Privatdocenten

fiir Pbysik Dr. Weiser an dem dortigen woblausgestatteten

Kabinete sich im Experimentiren zu vervollkommnen. Im Jahre

1847 wurde ihm kund gegeben, dass er im nacbsten Scbuljabre

die Lehrkanzel der Pbjsik iibernehmen werde. Abermals bracbte

er die Ferien in Wien zu, wo er vom Professor am Polytecbnikum

H. Dr. Hessler in den sebwierigeren Experimenten und ibrer

Erklarung sicb Unterweisung erbat, und bereitwillig erbielt. Im

Jabre 1851 erwarb er sicb vor der Gymnas.-Prufungscommission

der Universitat Innsbruck die Lebrbefabigung fiir Mathematik

und Physik, und wirkte als Professor dieser Facber ununterbrochen

durcb 23 Jabre bis 1874, wo er Alters balber in den Ruhestand

treten musste. Am 5. Augiist nahm der Lebrkorper von dem

greisen Collegen feierlicb Abschied, und die Studirenden ver-

anstalteten dem scbeidenden Lebrer am Abend desselben Tages

eine festlicbe Ovation, einen glanzenden Fackelzug. Der Manner-

gesangs-Verein, der in seiner Mitte so mancbe Sebuler des Ver-

ewigten zabit, scbloss sicb freundlich dieser Peier an. Diese An-

erkennung, insbesondere die aufrichtige Theilnabme seiner ebema-

ligen Sebuler, bewegte und erfreute ihn sicbtlicb auf das Tiefste.

Als Friicbte seines Lieblingsstudiums sind einige literarisebe

Arbeiten zu verzeicbnen, die Robida im Verlauf seiner langen

Lebrthatigkeit tbeils in den Jahresprogrammen des Gvmnasiums,

tbeils in selbstandigen Brocburen der Oeffentlicbkeit iibergab.

Hieher geboren:

„Entwicklungsgang der Phjsik von den altesten Zeiten bis

auf die Degenwart.“ 1853. „Yibrationstheorie der Elektricitat.“

1857. „Magnetismus,“ Fortsetzung der Vibrationstbeorie. 1858.

— ,,Grundzuge einer naturgemassen Atomistik“. 1859. „Erkla-

rung der Lichterscbeinungen“ nacb meinen „Grundzugen einer

naturgemassen Atomistiku 1861. ,,Erklarung der Beugung, Doppel-

brechung und Polarisation des Lichtes“ nacb meinen ,,Grundziigen

einer naturgemassen Atomistik 1862.“ „Hohenbestimmungen der

Erdatmospbare und ihrer uiiteren Schichten“. 1866.

Selbst Slovene, zeigte Robida fiir die Cultur seines Volkes

und die Ausbildung der slovenischen Spracbe stets ein warmes

Interesse. Dem anerkennenswerten Streben, dem Volksstamme, dem

er der Geburt nach angehorte, zu niitzen, verdankt die sloveniscbe

Literatur einige populare Scbriften in slovenischer Spracbe:

„Zdravo telo“ 1846. „Naravoslovje ali fisika“. Laibach 1849.

„Domače živinozdravstvo“ 1856. „Dornači zdravnik.“ 2. Auflage

1861. „Bukve molitev pred svete glave.“ Scbon im Jabre 1843



55

hatte er ein slovenisches Gebetbuch veroffentlicht, und im Jahre

1854 gab er fiir die Studirenden: Preces et meditationes in usum

praeprimis studiosae juventutis, 11 heraus, auch war er durch mehrere

Jahre Uebersetzer der k. k. karnt. Landesgesetze und des Ver-

ordnungsblattes in die sloveniscbe Sprache.

Im Jabre 1847 hielt Robida populare Vortrage iiber Cbemie

und Phjsik im „Verein zur Forderung der Industrie und Grewerbe

in Innerosterreich, dem Lande ob der Eans und Salzburg 1', und

erbielt hiefiir ein, vom Protector dieses Vereines, Si-, kaiserl.

konigl. Hochbeit dem Herrn Erzherzoge Johann eigenhiindig

unterzeichnetes Dankscbreiben ddo. Graz am 29. November 1847.

Im Jabre 1849 ertheilte er freiwillig den Lehramtscandidaten

fiir Volksschulen Unterricbt in der Naturlehre, nacbdem er scbon

1848 in den Ferialmonaten August und September aus freiem

Antriebe gemeinfassliche Vortrage fiir ein gemischtes Publikum

im k. k. Lvcealgebiiude abgehalten hatte. Die ihm hiefiir zugegan-

genen schriftlicben Anerkennungen von Seite der boben k. k. Landes-

regierung fanden sicb in seinem Naehlass zugleicb mit einem

Erlass derselben boben Beborde ddo. 11. Marž 1858 Nr. 3505,

in welchem dem Verewigten fiir seine erspriesslicbe Lehrthatigkeit

die Anerkennung des k. k. Unterrichtsministerium ausgesprochen

wird. Robida war Mitglied der Landwirthschaftsgesellschaften in

Karnten und Krain, des historischen Vereines und des natur-

historischen Museums fiir Karnten. In der Reihe jener Herren,

rvelche im naturbistoriscben Museum an den alljahrlichen, im

Wintersemester abzubaltenden vdssenschaftlichen Vortriigen sieh

betbeiligten, feblte aucb Professor Robida nicht bis in die

letzten 2 Jabre seines Lebens, wo er durch Krankheit an wei-

terer Thatigkeit gebindert wurde.

Es vidersprach durcbaus dem Wesen des tiicbtigen Lebrers

von sich viel Riihmens zu maclien. Stili und ruhig \virkte er,

stili und ruhig schied er von seinem liebgewordenen Amte, nicht

Auszeichnungen nochEbren sucbend. Doch hatte ihm bereits im

J. 1872 das b. k. k. Ministerium fiir Cultus und Unterricbt in

Anerkennung seiner vielfacb belobten Leistungen eine Verdienst-

Zulage von 300 fl. zuerkannt. In Wiirdigung seiner langen und

erspriesslicben Dienstleistungen gerubte Se. k. und k. Apostolische

Majestat zu genebmigen, dass ihm diese nur auf die Activitats-

dauer verliehene Zulage auf Lebenszeit belassen wurde. Er solite

sie nicht lange geniessen!

Allgemach macbten sich bei dem sonst riistigen Manne Sto-

rungen in den Functionen des Organismus geltend und ver-

ursachten ihm schwere Leiden, die er mit standhafter Ergebung

ertrug. Am 4. Oktober, wenige Tage bevor er sein 72. Lebens-
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am 6. Oktober zu Grabe getragen wurde, gaben die prachtigen

Kranze, welcbe vom Lehrkorper, Freunden und ebemaligen

Schiilern auf den Sarg niedergelegt wurden, und die ausserordent-

licb zahlreiche Begleitung beredtes Zeugniss fur die Achtung,

welcbe er als Lehrer genossen batte.

Prof. Benno S c b e i t z.

2. Professor Christian Kroll. f

Christian Kroll war am 12. Juni 1842 zu St. Lorenzen

im Gitscbtbale in Oberkarnten als Sohn armer Eltern geboren,

besucbte die Volksschule seiner Heimat, kam dann nach Klagenfurt

in die IV. Classe der k. k. Normalschule, aus der er zu Anfang

des Schuljabres 1857 in die I. Classe des k. k. Obergymnasiums

iibertrat.

Durch 8 Jahre oblag Krčili an dieser Anstalt mit groasem

Fleisse und sebr gntem Erfolge den Studien, so dass er sicb ins-

besonders durcb sein tadelloses Benehmen in hobem Grade die

Gunst seiner Lehrer, die Liebe der Mitschiiler erwarb.

Oktober 1865 begab sich Kroll nacb Graz, um an der

Universitat daselbst classische Pbilologie als Fachstudium zu be-

treiben, wozu ibn Neigung und griindliche Vorbereitung besonders

befahigten. Nach Beendigung dieser Studien kam Kroll zuerst

im Gymnasiallehramte in Verwendung als Supplent am k. k.

Staatsgymnasium in Cilli zu Beginn des Schuljabres 1869; von

dort wurde er nach Ablauf des Jahrcs (Herbst 1870) als wirk-

licher Lehrer am steiermarkisch.-landschaftlichen Realgymnasium

zu Pettau angestellt. 1871 ubersiedelte er in Folge seiner Er-

nennung zum wirklicben Lehrer am k. k. Staatsgvmnasium nach

Klagenfurt, wo er durcb 6 Jahre mit voller Hingebung an seinen

scbwierigen Beruf thatig war.

Von Haus aus ohne jede materielle Unterstutzung war Kroll

von dem Beginne seiner Studien in Klagenfurt an auf die Unter¬

stutzung Anderer, insbesondere der mildthatigen Bewohner

Klagenfurts angewiesen und auf den geringen Verdienst, den er

sich durcb Ertheilen von Privatunterricht miibsam erwarb.

Dieser TJmstand, verbunden mit einer dem Dahingeschiedenen

eigenen ang3tlichen Gewissenhaftigkeit, die ihm keine Buhe

gčinnte, sobald noch das Geringste zu verrichten war, untergrub

auch fruhzeitig seine Gesundheit. Eine im Jahre 1875 uber-
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standene Blatternkrankbeit scheint insbesonders nachtbeilig ein-

gewirkt zu haben. Hauiig krankelte er, erbolte sicb bald wie-

der, bis er im Marž 1877 in eine schwere Krankheit verfiel,

welche allmablicb in Auszebnmg iibergieng und bei ihrer langen

Daner die vollstandige Auflosung des Dahingescbiedenen herbei-

fiihrte. Kroll starb am 12. August 1877 zu Sekirn beim rlg.

Kollitsch am Worthersee und wurde unter zablreieher Bethei-

ligung der Bevolkerung der Umgegend und der aus Klagenfurt

herbeigeeilten Verebrer und Freunde, so\vie der vahrend der

Ferienzeit ebenamvesendenProfessoren und Schiller inMariaWorth

zur letzten Ruhe bestattet.

Sein berufseifriges Wirken, seine Herzensgiite

und sein freundlicb.es, eollegiales Wesen sicbern dem

Dahingescbiedenen bei Schulern und Collegen und allen, die

ihn naher kannten, das beste Andenken. Moge ihm

die Er de leicht sein!

Von wissenschaftl. Arbeiten erscbienen von Kroll 2 Auf-

satze in den Programmen des Grymnasiums zu Cilli 1870 (de

Tulliae M. Tullii Ciceronis filiae vita ac moribus) und Pettau

1871 (de M. Tullii Ciceronis proconsulatu in Cilicia gesto).

-- Prof. Franz Jager.

IV. Classifications-Abschluss im Jalire 1877.

Nach den zu Beginn des Schuljahres 1877/8 abgehaltenen

Wiederbolungs- und Erganzungs - Priifungen stellte sicb nacbfol-

gendes Ergebnis beraus:

Von den 31 Schulern, rvelchen eine Wiederholungs-Priifung gestattet

wurde, sind 20 fur die hohere Classe reif befunden worden, 10 Schuler nicht. Ein

Schiller kam nicht zur Priifung, der somit seine zrveite Classe behielt.

->~ <■-»
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VI. Lehrplan.

Obligate Lehrgegenstancle.

I. Classe.

1. Religionslehre: Kurze Uebersicht der Glaubenslehre—

nach Dr. J. Schuster. — 2 Stunden.

2. LateinischeSprache: Die regelmassige Formenlehre—

nach Schultz, eingeiibt an Uebungsstiicken des Lesebucbes

von R o ž e k. In der Regel jede Wocbe 1 Pensum. — 8 Stunden.

3. Deutsche Sprache: Lectiire aus Ne umann und Gehlens

Lesebuch I. Th. Das Wicbtigste aus der Formenlehre. Der

einfache, der einfach enveiterte Satz und zusammenge-

setze Satz — nach Heinrich. Memoriren und Vortragen.

In der Regel jede Woche eine schriftliche Arbeit. — 4 Stunden,

4. Geographie: Die Grundbegriffe der malhem. Geographie,

soweit dieselben zum Verstandniss der Karte unentbehrlich

sind. Beschreibung der Erdoberflacbe nach ihrer natiirlichen

Beschaffenheit und den allgemeinen Scbeidungen nach Volkern

und Staaten — nach Bellinger. Atlas von Stieler. Uebun-

gen im Kartenzeicbnen. — 3 Stunden.

5. Mathematik: Die vier Rechnungsarten mit unbenannten,

einfach und mehrfach benannten Zahlen, Rechnen mit Decimal-

briichen, metrisches Svstem, Resolviren, Reduziren, Theilbar-

keit der Zahlen, Rechnen mit gemeinen Briichen. Einleitung

in die Geometrie, Lehre von den geraden Linien, den Winke)n,

Dreiecken bis zur Congruenz derselben — nach Močnik.

Itn I. und II. Sem. 4 Schulaufgaben, sehr viele hausliche

Uebungen. — 3 Stunden (davon im II. Sem. 1 St. Geometrie).

6. Naturgeschichte: Zoologie: Saugethiere, Gliederthiere,

Wunner, Weichtiere, Strahlthiere —■ nach P o k o i n y. — 2 St.

II. Classe.

1. Religionslehre: Liturgik, oder Erklarung der gottesdienst-

lichen Handlungen der kath. Kirche — nach W a p p 1 e r. —

2 Stunden.
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2. Lateinische Sprache: Erganzung der Formenlehre.

Accus. c. infin. Die wichtigsten Conjunctionen. Fragesiitze,

Adverbia, Gebrauch des Gerundivums, Participialconstruction.

Memoriren von Vocabeln, hausliche Praparation — nach

Schultz und Ro že k. Wochentlich 1 Schulaufgabe —8 St.

3. Deutsche Sprache: Die Lehre vom zusammengesetzten

Satze bis zu dea Satzverbindungen — nach Heinrich.

Lectiire und Memoriren — nach Neumann und Geli len.

Alle 14 Tage L schriftliche Arbeit. — 4 Stunden.

4. Geographie und Geschichte: Uebersicht derGeschichte

des Alterthums — nach Gindely. Atlas von Menke. —

Specielle Geographie von Asien und Afrika. Eingehende Be-

schreibung der vertikalen und horizontalen Gliederung Europas

und seiner Stromgebiete, stets an die Anschauung und Be-

schreibung der Karte gekniipft; specielle Geographie von

Siideuropa — nach S up a n. Uebungen im Kartenzeichnen.

— 4 Stunden (2 Stunden Geographie 2 Stunden Geschichte).

5. Mathematik: Wiederholung des Rechnens mit gemeinen-

und Decimal-Briichen. Verhaltniss-, Proportions-, Procent-

Rechnungen; Mass- und Gewichtskunde. — Congruenz der Drei-

ecke, Vierecke, Vielecke. Ausmessung, Verivandlung, Theilung

und Aehnlichkeit der geradlienigen Figuren. — nach Močnik.

4 Schularbeiten in jedem Semester, sehr viele hausliche Uebun¬

gen. — 3 Stunden. (I. Semest. 2 Stunden Arithmetik, II. S.

2 Stunden Geometrie.)

6. Natur geschichte: Zoologie: Vogel, Reptilien, Amphibien,

Fische. II. Sem. Botanik — nach Pokorny. —2 Stunden.

III. Classe.

1. Religionslehre: Religionsgeschichte des alten Bundes

verbunden mit der biblischen Geographie — nach Barthel.

-—- 2 Stunden.

2. Lateinische: Sprache: Casuslehre nebst dem Wichtig-

sten aus der Tempus- und Moduslehre — nach S c h u 11 z, ein-

geiibt an Beispielen des Uebungsbuches von Vielhaber.

Lectiire aus Schwarz (Dieta memorabilia, Themistocles,

Aristides, Epaminondas, Agesilaus, Hannibal. Einiges aus

Curtius Rufus). Jeden Monat 3 Schulaufgaben; viele kleinere

Hausaufgaben. — 6 Stunden.

3. Griechische Sprache: Formenlehre bis zum Perfect-

stamm (exclus.) — nach Curtius, eingeubt nach dem

Elementarbuch von Schenkl. Viele kleine Hausaufgaben,

im II. Semester alle 14 Tage 1 Schulaufgabe. — 5 Stunden.

4. Deutsche Sprache: \Viederholung der Form- und
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Satzlehre — nach M e i n r i c h. Uebungsstucke in Prosa

und Poesie aus Neumann und Gr e li le n. Vortrag prosai-

scher und poetischer Stiicke. Aufgaben nacb Vorschrift. —

3 Stunden.

5. Geographie und Geschichte: Uebersicht der Ge-

schicbte des Mittelalters — nach Gi n d a 1 y. — Specielle Geo-

grapbie von Frankreich, Belgien, Holland, England, Danemark,

Schweden, Nonvegen, Russland, der Schrveiz, Deutschlands,

Amerika’s und Australiens — nach Klun. Uebungen im

Kartenzeicbnen. 3 St. (2 St. Geographie und 1 St. Gesch.)

6. Mathematik: Algebraische Grossen, 4 Recbnungsarten

mit ganzen und gebrochenen algebraiscben Zahlen, Potenzen,

Q,uadrat undKubikwurzeln, Combinationslebre. — Aehnlichkeit

der Drei- und Vielecke, Kreislehre, Elipse. Parabel, Idyperbel

u. s. w. — nach Močnik. Monatlicb 1 Schul- und Haus-

arbeit. — 3 Stunden. (2 St. Arithmetik. 1 St. Geometrie.)

7. N a t u v g e s c h i c h t e. I. Sem. Mineralogie — nach P o k o r n j

— 2 Stunden.

8. Nat url e hr e: II. Sem. Allgemeine Vorbegriffe, Schvvere,

Warmelehre, chemischeErscheinungen — nach Christ. — 2 St.

IT. Classe.

1. Religionslehre: Religionsgeschichte des neuen Bundes

und kurze Geschichte der Kirche bis auf unsere Zeit —nach

Barthel. — 2 Stunden.

2. Lateinische 8 p ra c h e: Lectiire aus Caes. beli. Gali.

I. und II. Buch. Privatlect. nur fur die besseren Schiller

nach Belieben. — Tempus- und Moduslehi-e — nach Schultz

mit den einschliigigen Beispielen aus V i elhab e r’s Uebungs-

buch. Monatl. 2—3 Schulaufgaben. Viele kurze Hausarbeiten.

-— 6 Stunden.

3. Griechische Sprache: Schwacher Aorist des Activum’s

und Medium’s; Perfectum; starker und schrvacher Passiv-

aorist; erste und zweite Classe der Verba auf ut ; unregel-

miissige Verba der ersten Hauptconjugation (5—8 Classe\

und die wichtigsten Anomalien der Bedeutung desVerbums

nach der Grammatik von Curtius. Gazu alle einschlagigen

Uebungsstucke und Siitze so wie einige ausgewahlte Er-

zahlungen nach dem Elementar- Buch e von Schenkl. —

Miindliche und schriftliche Praeparation der Uebungsstucke;

Anfertigung von Tabellen der regelmassigen Tempusbildung;

im ersten Semester 6 ; im zweiten 8 Schulaufgaben, theils

Extemporale; theils Composition. — 4 Stunden.



4. D eutscheSprache: Wiederholung der Grammatik; Lehre

von den Tropen und Figuren, das Wesentlichste aus der

Metrik, verschiedene Arten der Aufsatze. Lectiire aus Neu¬

mann und G- e h 1 e n. Memoriren und Declarniren durchge-

sprochener classischer Gedichte. Monatlick 2 Aufsatze. —

3 Stunden.

5. Geographie und Geschichte. I. Sem. Geschichte der

Neuzeit —- nack Gindely. II. Sem. SpezieJle Geograpkie

von Oesterreick-Ungarn — naekKlun. Kartograpkiscke

Uekungen. — 4 Stunden.

6. Matkematik: Zusammengesetzte Verhiiltnisse und Propor-

tionen und deren Anwendung, Gleicliungen des 1. Grades

mit 1, 2 und 3 Unbekannten. — Stereometrie mit Beniitzung

von Modellen — nack Močnik. Jeden Monat 1 Sckul-und

1 Hausarbeit. — 3 Stunden (2 Stunden Aritkmetik 1 Stunde

Geometrie.)

7. Naturlekre. Gleickgewickt und Bewegung, tropfbare Fliis-

sigkeiten, lufiformige Korper, Schall, Licht, Magnetismus und

Elektrizitat — nack C kri st. — 3 Stunden.

Y. Classe.

1. Religionslekre: Katkoliscke Apologetik — nack F r i n d.

— 2 Stunden.

2. Lateiniscke Spracke: Liv. lib. I c. 22—27, 34—44.

Lib. IV c. 1—8, lib. XXV c. 23-32, lib. XXX c. 1—12.

Als Privatlectiire fur Alle lib. IX c. 1—7. und lib. XXVII

c. 43—-48. Ovid. Trist. II, 3. IV 10. Am. I 15. Fa3t. I

543—586. II 83—118, 475—512, 087—710. Metam. I 89—

415. VIII 183—235 VIII 611—724, XI 85—193. Grammatik:

Wiederholung der Moduslekre und stilistiscke Uebungen nack

dem Uebungsbucke von Berger, wockentlick 1 Stunde. In

beiden Semestern je 9 Sckulaufgaben. —• 6 Stunden.

3. Grieckiscke Spracke: Xenopkon nack SchenkeTs

Ausgabe: Anabasis. Nr. 1, 3, 4. Cyrop. Nr. 2, 9. Homer

I, III—150. Grammatik: Das wicktigste aus der Moduslekre

und die Casuslekre eingeiibt an Beispielen aus B o k m e’ s

Uebungsbuck. Wockentiick 1 Stunde. In beiden Semestern je

8 Sckulaufgaben — 5 Stunden.

4. Deutsche Spracke: Das wichtigste liber die Formen

und Gattungen der Poesie. Lectiire aus E g g e r. Uebungen

im Vortrage. Jeden Monat 1 schriftl. Aufsatz. — 2 Stunden.

5. Geograpkie und Gesckickte: Geschichte des Alter-

thums bis Augustus mit steter Beriicksicktigung der hiemit



im Zusammenhange stehenden geographischen Daten, zuniichst

Asiens, Afrika’s und Siidearopa’s — nach Piitz. — 4 St.

6. Mathematik. Die 4 Grundoperationen, gemeinschaftliches

Mass und Vielfaches, Proportionslehre, Amvendung der Gesetze

der arithmet. Grundoperationen auf die Ziffernrechnung —

nach Frischauf. Planimetrie — nach Močnik. — Monatl.

1 Schul- und 1 Hausaufgahe. — 4 Stunden. (2 St. Algebra,

2 Geometrie.)

7. Natur geschichte: I. S. Mineralogie und Elemente der

Geognosie — nach H o eh statter. — II. S. Botanik — nach

Wretschko. Bestimmen von Pflanzen in besondern Stunden.

— 2 Stunden.

TI. Classe.

1. Religionslehre: Die besondere katholisehe Glaubens

lehre — nach Martin. —2 Stunden.

2. Lateinische Sprache: Salust. ed. R. D i e t s c h: De

bello Iugurthino (c. 102—114 im zweiten Semester als Pri-

vatlectiire) Vergil ed Hoffm. Aen. I. v. 1—440, II. v. 1—400,

505—800. Grammatik: StilistischeUebungen nach demUebungs-

buche von Berger, rvochentlich eine Stunde. In beiden

Semestern je 9 Aufgaben. — 6 Stunden.

3. Griechische Sprache: Homer Ilias ed. F. Hochegger

VIII. IX. XVII. Herodot ed. A. W i 1 h e 1 m ausgewahlte

Stričke. Memoriren aus Homer. Grammatik von Curtius

bei der Lectiire. Alle 3 Wochen 1 Schulaufgabe und wochentl.

1 miindliche grammat. Uebung. — 5 Stunden.

4. Deutsche Sprache: Das Wichtigste aus der mittelhoch-

deutschen Grammatik. — nach R e i c h e 1. Lectiire und Erklar.

von Musterstiicken aus der mittelhochd. Lit. (Nib. Lied, Gud-

run, Reinh. Fuchs, Wolfr. v. Eschenbach’s „Parzival,“ Walth.

v. d. Vogelw. u. s. f.) nebst den nothwendigen literargesch.

Erklarungen. Monatl. 1—2 schriftl. Aufs. — 3 Stunden.

5. Geographie und Geschichte: Romische Geschichte

vom 1. Triumvii-ate angefangen. Geschichte des Mittelalters

mit steter Berricksichtigung der liiemit im Zusammenhange

stehenden geogr. Daten — nach Piitz, Gindely und Klun.

— 3 Stunden.

6. Mathematik: Potenzen, Wui-zeln, Logarithmen, Gleicli-

ungen d. 1. Grades und Exponential - Gleichungen — nach

Frischauf. — Stereometrie, Goniometrie, ebene Trigonome-

trie (rechtrvinklige Dreiecke) nach Močnik. Monatl. 1 Schul-

und 1 Hausaufgahe. — 3 St. (im I. Sem. 2 St. Algebra, 1 St.

Geometrie; im II. Sem. 2 St. Geometrie, 1 St. Algebra).
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7. Naturgeschichte: Zoologie in enger Verbindung mit

Palaontologie und geographischer Verbreitung der Tbiere —

nacb Thome. — 2 Stunden.

Til. Classe.

1. Religionslehre: Diebesondere Sittenlebre — nacbMart in.

2. Lateinische Sprache: Vergil, ed. Hoffmann: Aen. III

147—191. IV 103 —156 V. VII. XII 314—692. Georg. lib.

II laudes Italiae und laudes vitae rusticae. — Cicero ed.

Klotz orationes selectae: in Catil. I und de irnp. Cn. Pompei.

— Privatlectiire: Livius II 33—42 und Verg. Aen. VIII.

X Einige nocb anderes aus Vergil. •— Pensa: I. Sem. 8,

II. Sem. 9 (darunter 1 und 2 Latein-Deutsch) — 5 Stunden.

3. Griechische Spracbe: Xenophon Memorab. nacb

SchenkFs Chrestomathie: Abschnitt III. und I. Homer

ed. Dindorf: Odyssee VIII 469—586 IX Demosthenes

ed Pauly: I. III. — Privatlectiire: Xenoph. Mem. Abscbn.

IV Odyssee V. XIII 3č>2—440 XIV 1—400. — Grammatik

bei der Lectiire, speciell Curtius § 469—558. — Pensa:

I. Sem. 9, II. Sem. 10 (darunter 1 und 2 ganzstiindig Griecb.-

Deutsch, je 2 Deutsch-Griecbisch ganzstiindig, die iibrigen

balbstiindig). — 6 Stunden.

4. Deutsche Spracbe: Literaturgeschichte v. 16. bis An-

fang d. 19. Jahrhunderts. Lectiire ausgewahlter Musterstiicke

au3 E g g e r’ s Lesebucbe. In Giinze wurde gelesen : L e s s i n g’s

„Mina von Barnhelm“. Uebungen im Vortrage. Monatl. 1 oder

2 schriftl. Aufsatze. — 3 Stunden.

5. Geograpbie und Gescbicbte: Gescbicbte der Neuzeit

von 1492—1815 mit besonderer Beacbtung der franzosischen

Revolution unter Beigabe geographischer Daten — nacb

Gindely und Klun. — 3 Stunden.

6. Matbematik: Kettenbriiche, unbestimmte Gleichungen

des 1. Grades, quadratische Gleichungen, Progressionen,

Zinseszins- und Rentenrechnung, Combinationslebre, — nach

Frischauf. — Wiederbolung der ebenen Trigonometrie,

Anwendung derselben auf praktische Aufgaben. Anwendung

der Algebra auf Geometrie, analytiscbe Geometrie — nacb

Močnik. Monatl. 1 Schul- und 1 Hausaufgabe. — 3 Stunden

(vertbeilt wie in der VI. Cl.).

7. Naturlebre: AUgemeine Eigenscbaften. Cbemie, Gleicb-

gev icht und Bewegung, Grundziige der Wellenlebre — nacb

Koppe. Aufgaben aus der Aufgabensammlung von Fliedner.

— 3 Stunden.

7



8. Philosophische Propadeutik: Formale Logik —

nach Lin dne r. — 2 Stunden.

Vlil. Classe.

L Religionslehre: Die Lehre von der Kirche und die

Kirchengeschichte — nach Fessler. — 2 Stunden.

2. Lateinische Sprache: Tacitus ed. Ilalm: Germania.

Ann. I. — Horaz ed. L. Miiller: Carm. I 1. 12. 20. 22 II

1. 2. 3. 6. 7. 9. 10. 14. 15. 16. 18. 20. III 1. 2. 3. 5. 24.

IV 2. 4 Epod. 2 Sat. I 6 II 6. davon memorirt I. 1. II

1. 2. 6. 7. 10. 14. 16. III 2. — Privatlectiire Cicero pro

rege Deiotaro und Horaz Carm. I 3. 4. 7. 9. 11. 24. 26.

27. 38. II. 11. 17. III 6. 13. 15. 23. 29. 30. IV 3. 5. 7.

8. 15. Epod. 7 Sat. I 1 Epist. I 10. 20. — Pensa: I. Sem.

9, II. Sem. 8.-5 Stunden.

3. Griechische Sprache: Soph. Antigone ed. Dindorf.

Plat. Apologie des Socrates und Protagoras ed. Hermann.

Hom. Odyss. ed. P auly, I. Monatlich 1 Schulaufgabe. —

5 Stunden.

4. Deutsche Sprache: Literaturgeschichte des 19. Jahrh.

Lectiire ausgewahlter Musterstiicke ausEgger’s Lesebuche.

Wiederholung des im Obergymnasium behandelten Lehrstoffes.

Einiges iiber die Theorie der Dichtungsarten. Gelesen wur-

den Gothe’s „Tasso" und „Hermann und Dorothea", SchilleFs

„die Kiinstler“. Vortragsiibungen. Monatlich 1 schriftlichcr

Aufsatz. — 3 Stunden.

5. Geographie und Geschichte: I. Semester. Oester-

reichische Geschichte mit einem Abriss der neuest. Geschichte

bis 1848. II. Semest. Vergleichende Statistik der osterr. und

ung. Monarchie — nach Hanak. — 3 Stunden.

6. Mathematik: Zusarnmenfassende Wiederholung des ma-

thematischen Unterrichtes — nach Frischauf u. Močnik.

Uebungen in Losung mathemat. Probleme. Schul- u. Haus-

arbeiten. — 2 Stunden.

7. Naturiehre: Magnetismus, Elektricitat, Akustik, Optik,

Warme nach Koppe. — 3 Stunden.

8. Philosophische Propadeutik: Empirische Psycho-

logie — nach Lindner. — 2 Stunden.
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Slovenisehe Spraohe.

Mit 4 Unterrichtscursen, wochentlich je 2 Lehrstunden.

I. Curs fiir Slovenen der II. Classe und fiir deutsche Anfanger aus

versehiedenen Classen:

Allgemeine Vorbegriffe, praktische Formenlebre; Memoriren

der zu den Uebungsstiieken gehorigen Vocabelu; schriftliche

Uebersetzung aller in der I. Abtheilung des Slovenischen Sprach-

und Uebungsbuches von Janežič ent.haltenen Uebungsstiicke.

Im II. Semester mehrere Schulaufgaben, theils Extemporale,

theils Composition.

Unterrichtssprache deutsch mit slovenischer Terminologie.

II. Curs fiir Slovenen der III. und IV. Classe :

Die Hauptpunkte der slovenischen Lautlehre; die Decli-

nation des Substantivs, Adjectivs, der Zabb und Fiirworter

nach Janežič’s „Slovenska slovnica'1 . Lesen, Erklaren,

Uebertragen ins Deutsche, Wiedererzahlen, Memoriren und

Vortrage ausgewiililter prosaischer und poetischer Lesestiicke

nach Janežič’s „CvetnikII. del. 11 — Monatlich zwei schrift¬

liche Arbeiten.

III. Curs fiir Slovenen der V. und VI. Classe.

Die Casuslehre und die Praepositionen nach Janežič’s

„Slovenska slovnica 11 ; die Epik, vorzugs\veise die Volks-

erzablungen und Legenden; Lectiire aller hieher gehorigen

prosaischen und poetischen Stiicke nach Janežič’s „Cvet-

nik slov. slovesnosti 11 mit grammat. und sachlichen, beson-

ders mythologischen Erklarungen. Vortrage memorirter pro¬

saischer und poetischer Stiicke. — Monatlich zwei schriftliche

Arbeiten.

IV. Curs fiir Slovenen der VII. und VIII. Classe:

Die Hauptpunkte der altslovenischen Lautlehre; altslo-

venische Formenlehre mit stater Beriicksichtigung des Neu-

slovenischen; Lectiire der in Miklošič h’s „ Slovensko berilo

za osmi gimn. razred 11 abgedruckten altslov. Lesestiicke.

Gfeschichte der altslovenischen Literatur, und eine genaue

Darstellung der ersten (protestantischcn) neuslovenischen Li-

teraturperiode. •— Monatlich zwei schriftliche Arbeiten.

Die Unterrichtssprache in allen drei Cursen slovenisch.
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VIL Themen zn den deutschen Aufsatzen im

Obergymnasium.

V. Classe.

Nutzen einer Ferienreise. — Lob des Winters. •—■ Des

Jagers Lust und Leid. — Das Colonialwesen der Griechen. —

Athens Stellung in Griechenland zur Zeit der Perserkriege. —

Ein Morgenspaziergang. — Die Baume — des Menscben Freunde.

— Der Menschenfreund. -— Die religiosen Einrichtungen des

Nama Pompilius. ■—• Des Studirenden Heimkebr ins Vaterhaus.

VI. Classe.

Bericbt iiber meine Ferial-Lectiire. — AdherbaFs Rede vor

dem Senate (Sall. beli. Jugurtb.) —■ Gunther’s Brautfabrt nach

Isenstein. (Nacb dem Nibelungen-Liede). — „Rom ist nicbt an

einem Tage erbaut.“ — Entstebung des Lehenswesens in den

germaniscben Landern. — UeberFatnm und Vorsekung in Schiller’s

erzahlenden Gedichten. — Cbaracter Hagen’s. (Nach dem Nibe¬

lungen-Liede.) — Wie ftillen die Studirenden am zweckmassigsten

ihre Mussestunden aus? —• Kurze Inbaltsangabe von Gothe’s

„Hermann uud Dorotbea“. — Welcbe Vorziige haben (tebirgs-

gegenden vor dem Flachlande? -— Parzival in der Wuste zu

Soltaue. — Friedrich Barbarossa von Heinrich d. Lowen die ge-

wiinschte Unterstiitzung verlangend. (Dialog.)

VII. Classe.

Ueber den Nutzen des Reisens. -—- Socrates und die Sophi-

sten. (Nach Xenoph. Memorab.) — Ueber die Kampfe zwischen

Orient und Occident. — „Historia est magistra vitae“ (Entwurf).

— „Historia est magistra vitae“ (Ausfiihrung). — Lessing’s Ver-

dienste um das deutsche Drama. — „Eine Schwalhe macht keinen

Sommer.“ — Aufbau der Handlung in Lessing’s „Mina von Barn-

helm.“ — Lob der wissenschaftl. Beschaftigung. (Nach SchilleFs

Gedicht: „die Ideale und das Leben“). —

„Seele des Menschen,

Wie gleichst du dem WasserJ

Schicksal des Menschen,

Wie gleichst du dem Wind! “ Gothe.
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Vlil. Classe.

Verdienste der Romantiker um die deutsche Literatur. —

Die Freundscbaft. (Nach Horaz.) — G uti a cavat lapidem non vi,

sed saepe cadendo. — Disposition und Gedankengang von Platon’s

Apologie des Sokrates. — Character der Hauptpersonen in Sophocles’

„Antigone“. — Begriindung des tragischen Conflictes in Gothe’s

„Torquato Tasso.“ — Darlegung des List. Hintergrundes inGoetbe’s

„Hermann und Dorothea 11 . — Ist „Hermann und Dorothea 11 ein

Epos oder eine Idylle und warum? — Themata zu den hauslichen

Arbeiten nach freier WahJ. —- Thema fur die schriftliche Matu-

ritatsprtifung: „Der Oesterreicher hat ein Recht, auf sein Vaterland

stolz zu sein“.

Motto: . . . „Es ist ein gutes Land

Wol wert, dass sicb ein Fiirst sein unterwinde!

Wo habt Ihr dessen Gleiehen schon gesehen? 11

(Grillparzer Ottokar’s Gliiek und Ende.)

Themen zu den slovenisehen Aufsatzen im

Obergjmnasium.

III. Curs.

1. Pismo svojemu prijatelju o dogodkih v preteklih šolskih po¬

čitnicah.

2. V čem se kaže zmožnost in krepost narodov? po „Kdo je

mar“ Koseskega.

3. Kakove dolžnosti imamo do maternega jezika?

4. Božič v svojem družbinskem pomenu.

5. Domači običaji in navade o božičnih praznikih.

6. Nastanek in lastnosti slovenskega škrata ali malika (po na¬

rodni pripov. iz Krka).

7. Snubljenje in ženitovanje, kakor se pri nas obhaja.

8. Sadno drevo in človek.

9. Kake navade in narodne posebnosti se opazujejo na kmetih

za velike noči?

10. Kake posebnosti nahajamo v slovenskih narodnih pripoved¬

kah ? (Podlaga pripovedke v berilu.)

11. Misli vzbujajoče se v človeku stoječem na podrtinah sredo-

večnega gradil.

12. Pismo prijatelju o dogodkih letošnjega leta.

13. Tičje življenje v gozdu in na polji.

14. O slovenskih Vilah (po narodnih pripovedkah v berilu).
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IV. Curs.

1. Kako se počitnice najkoristnejše prežite?

2. Kaj je in kako se pridobi ljubezen do domovine?

3. ObJeka ljudi je kazalo jih misli.

4. Poljedelstvo — podlago prosveti.

5. a) Domači običaji in navade o božičnih praznikih, b) O po¬

menu človeške roke.

6. Na razvalinah novina oživi! N. pr. pojasnen iz svetovne po-

vestniee. —

7. Snubljenje in ženitovanje, kakor se pri nas obhaja.

8. Senca visokih dreves se daleč razteguje. N. pr.

9. a) Kake navade in narodne posebnosti se opazujejo na kmetih

za velike noči? b) Značaj Črtomirov po Preširnovi pesmi:

„Krst pri Savici. “

10. Iz malega raste veliko in slavno ! (Podlaga —svet, povestnica.)

11. Kras in lepota Celovške okolice.

12. Kaj nas veže do naše domovine ?

13. Popis burne nevihte.

14. Ciril in Metod, ustanovitelja staroslovenskega slovstva.

15. Po kakovih dogodkih se je naše zemljopisno znanje najbolj

razširjalo. (Spis za dozrelni izpit.)

VIII.

Zmvaclis an Lehnnitteln cles Gjmiiasiums.

I. Ber Gijmnasialbibliotliek mgewachsen.

a) DurchGeschenke.

S c h w i n d 1 Bernard , Qu. Horatii Flacci opera. — P.

Wagner Franz, Universa Phraseologia latina etc. ed. novissima

auct. et emend. a Rectore Schmid. — Hauler J. Dr., Aufgaben

zur Einiibung der lat. Syntax, II. Th. —Hauler J. Dr., Latei-

nisches Uebungsbuch fur die 2 untersten Classen der Gvmnasien.

— Schmidt Aug., Titus Maccius Plautus. — Zauper J. St.,

Homer’s Odyssee.— Egger Alois Dr., Deutsches Lesebuch fur

die I. Classe osterr. Mittelschulen. — M u t h Rich. Dr., Mittel-

hochdeutschesLesebuch 1877. —-Beitrage zur Kunde der steier-

mark. Geschichtscjuellen 1877.—Mittheilnngen des histor.Ver-

eins fur Steiermark 1877. — V 61 k 1 und Thomas, die Aussprache

der geographischenNamen. — Thanabaur, Gleordnete Aufgaben-

sammlung. — Schubert C., Lehrbuch der Geometrie fiir Bur-



gerschulen, I. Th. — Heinze C. Dr., Kritische Beleuchtung der

Euklidischen Geometrie. — Gilles J., Lelirbucli der ebenen Geo-

metrie. — Urbas Ant., Magnetizem, elektrika, toplota in svetloba.

— Jabresbericbt des k. k. Minist. fur C. u. Unt.

b) D u r c h A n k a n f a u s d e n A u f n a b m s t a x e n.

L e x e i' Math. Dr., Mittelhochdeutsches Handworterbuch.

(Forts.) — Godecke C. und T i 11 m a n n J., Deutsche Dichter

des 17. Jabrhunderts. (Forts.) —Kr o ne s Franz Dr., Ilandbuch

der Geschichte Oesterreiclis. (Forts.) — D u n k e r Max., Gescbicbte

des Altertbums IV. Bd. — Mtiller und Matlie s, Ulustrirtes

archaologisches Worterbuch II. Abth. — Mi ulovit z Joh. Dr.,

Der Tempel. — Ziegler Christ., Illustrationen zur Topographie

des alten Rom. (Forts.) —- Kiepert H., Lehrbuch der aiten

Geographie, I. Halfte. — Reinbard, Gallia Antiqua. — Kiepert

Heinr., Karte von Palastina. — Petermann Aug. Dr., Geo-

grapbische Mittheilungen Jahrg. 1877. — Mittheilungen der k. k.

geographischen Gesellscbaft in Wien. Jahrg. 1877. — Wallen-

tin Franz Dr., Methodisch geordnete Sammlung von Beispielen

und Aufgaben aus der Aritbmetik. — Wallentin Franz Dr.,

Resultate dieser Aufgaben. — Zeitschrift, osterr. botanische.

Jahrg. 1877. — Verhandlungen der zoologisck - botanischen

Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1877. — Burbach, Der einheimi-

schen Vogel Nutzen und Schaden. — Carl, Repertorium fiir

Experimental - Physik. (Forts.) — Hus ni k J., Da3 Gesammt-

gebiet des Lichtdruckes. — II er d tl e, Vorlagen fiir den Ele-

mentar-Unterricht im Zeichnen. — S e iz, Sammlung von Liedern

und Gesaagen. — Pierer’s Universallexikon (Forts.) — Zeit¬

schrift fiir Gymnasialwesen. Jahr. 1877. — Zeitschrift fiir

die osterr. Gymnasien. Jahrg. 1877.—Jenaer Literaturzeitung.

Jahrg. 1877. — Bursian C., Jahresbericht tiber die Fortschritte

der classischen Alterthumswissensshaften. (Forts.) —Foss Bernh.

Dr., Zwanzig Schulreden. •— Piderit W. K. Dr., Zur Gymna-

sial-Padagogik, Schulreden. — Zeitschrift fiir Realschuhvesen.

Jahrg. 1877. — Verordnungsblatt fiir den Dienstbereich

des Minist. fiir C. und U. 1877. — Reichsgesetze 1877.

II. Fur clas physikalische Cabinct umrle angeschafft:

1 Deklino-Inklinatorium, Telephon mit Rectificirschrauben,

Kautsehukstoppeln und Rohren, diverse Chemikalien und Ver-

brauchsgegenstande. —

Ausserdem wurden an mehreren alteren Apparaten versckie-

dene Reparaturen und IJmgestaltungen vorgenommen.
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III. Bas naturhistorische Cabinet erhielt als Geschenh:

Von Hm, Emanuel Liege!, stud, phil. eine Kafersammlung

mit 369 Arten. — Von Hm. Karl Laker, stud. phil. 60 Kaferarten.

— Von Hrn. Schiffsarzt Dr. Tschauko, die Sage eines Sagefisches.

— Von Meinhardt Purtschetv Schiller der VI. Classe die Klapper

einer Klapperschlange. — Von Safron, Schiller der III. Classe

Skelet eines Schwalbenkopfes.

Von Hr. Professor Bor st n er: Slovenska Talija 4 Bdch. —

Urnik Kolomann, Ahiturient des Gvmnasiums: die Gedichte

Ossians, lBd. —Von dem Studirendender VII.Classe, Hans Leon:

Inguo, dramat. Gedicht v. Fellinger. 1 Bd. — Von der lobi.

Liegel’schen Buchhandlung hier: Klagenfurter Tafelkalender

pro 1878.

Schmidt F., Erzahlungen 4 Bandchen. —Herchenbach,

Erzahlungen 11 Bdch. — Bechstein, Altdeutsche Marchen u.

Sagen. — Zingerle, Kinder und Hausmarchen aus Tirol. —

Grimm, Kinder- und Hausmarchen. — Lausch, Buch der

schonsten Kinder- und Hausmarchen. — Proschko J., Der

Bauernkrieg. Eugen von Savoyen. Gesch. und Sage aus Mahren. —

Komer F., Deutsche Gotter und Gottersagen. — Obentraut,

Jugendbibliothek 15 Bandchen. —- Keller, Bibliotbek ftlr die Ju-

gend 1 Bdch. — Andra, Erziihl. aus der griechischen und romi-

schen Geschichte. — PichlerL., Erzahlungen 8 Bdch. — Štif¬

te r, Studien. Nachsommer. Hochwald. —Viehtoff, Gotbe’s Le¬

ben. — Gerstacker, Aus zwei Welttheilen. Die Colonie. —Scherr,

Bildersaal der Weltliteratur. — Storm, Hausbuch aus deutscben

Dichtern. — Ki s s lin g, Aus allen Gauen. —Gril n A., Gesam-

melteWerke. —Hacklan d e r, Gesammelte Werke. — Got thelf,

Uli der Knecht. Uli der Pachter. —W e i 1 e n, Drahomira. — S c h i 1-

D u r c h Kauf:

Ein Praparir-Mikroskop.

IX.

Dieselbe erhielt folgenden Zmvaclis

A. An Gesehenken:

B. D u r c h A n k a u f:



ler, Braut von Messina. — Gothe, Dramatische Meisterwerke.

-- Eiche n dorff, Gediehte. — Scheffel,Eckehard. —Z edli tz,

Gediehte. Soldatenbiichlein. — E o tv 6 s, Der Dorfnotar. —

Rosegger, Heimgarten II. —Rolfus, Verzeichnis der Jugend-

sckriften. — Ho bi r k, Wanderungen auf dem Gebiete der

Lander- und Volkerkunci e (Schluss). — E gg er, Historische

Bibliotbek, Fortsetzung: (JosefIL, Ladislaus Posthumus, Karl V.

Wallenstein, Sigismund Freiherr v. Herberstein.) — Herzberg,

Gescbichte der Perserkriege. — Schoppner, Charakterbilder

der allgemeinen Geschicbte. — Piitz, Historische Darstellungen

und Characteristiken. — Stoli, Gbtter und Heroen des klassisch.

Alterthums. — Steinhauser, Erde und Mond. — J edina,

Um Afrika (Fortsetzung). — Stammer, Sammlung chemischer

Rechenaufgaben. — B r e n d e 1, Erzahlungen aus dem Leben

der Thiere. — Wunderlich, Jagdscenen und Thierkampfe. —

Kummer, Mutterliebe der Thiere. — Klotz, Im zoologischen

Garten. — Knauer, Europas Kriechthiere. — G rab er, Die

Insecten. — Willkomm, Wunder des Mikroskops. — Hoff¬

man n, Schmetterlingssammler. — Wiinsche, Die Pilze. —

Kummer, Fiihrer in die Moos- und Flechtenkunde. — Schmidt,

Thierkunde. — B e r t r a m, Schulbotanik. — Laube, Geologische

Tafeln. — Stamm, Oesterreichisches Jahrbuch II. — Jurčič,

Doktor Zober. Tugomer. Klasje z domačega polja. — Vesel-

Koseski, Razne dela. — Kersnik, Na žerinjah. — T o m š i č,

Kantarčiča. — Levstik, Vodnikove Pesmi.

Stand der Schulerbibliothek Ende Juni (laut Catalog:) 532

Werke in 790 Bdch. 20 Hefte.
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I. RECHNUNG

iiber den

Fond des Studenten-Unterstiitsungs-Vereines

im 13. Venvaltungsjabre vom 9. Juli 1877

bis 8. Juli 1878.

I. Einnahmen.

Rest aus dem Vorjahre. 494 fl. 96 kr.

Beitrage der P. T. Ehrenmitglieder.318 „ 40 „

Beitrage der Studierenden laut Ausweis bei dem

Namens-Verzeichnis. 236 „ 10 „

Zinsen aus dem Rečičkischen Legate .... 1 „ 42 „

„ „ „ Sparkasse.. . 136 „ 58 „

„ von Obligationen.. . . . 14 „ 56 „

Grescbenk des h. Landtages.100 „ — w

„ der lobi. Sparkasse-Direction . . . 350 „ — „

Riickzahlung von Vorsebiissen ...... 237 „ 10 „

Summe der Einnahmen . 1889 fl. 12 kr.

II. Ausgdben.

Vorsehiisse an die Studierenden ...... 277 fl. 73 kr.

Betheiligung der Studierenden ...... 850 „ — n
Anscbaffung von Biichern. 108 „ 30 „

Dem Buchbinder.13 „ 23 „

Krankenunterstiitzungen. . . 17 „ 20 „

Remuneration fiir das Einkassiren . . . . . 5 „ — „

Porto, Stempel und sonstige Kanzlei Auslagen . 4 „ 90 „

Summe der Ausgaben . 1276 fl. 36 kr.

bei Vergleichung der Einnahmen pr . . 1889 „ 12 „

mit den Ausgaben pr. . . . 1276 „ 36 „

ergibt sich ein Rest von . 612 fl. 76 kr.



Uebertrag .

Zur Kapitala - Vermehrung wurden verwendet .

bleibt ein verfiigbarer Rest v on . . .

III. Vermogensstand.

1 Stiick Staats-Obligation v. 1860 S. 17900 Nr. 16

1 „ „ v. 1860 S. 12264 Nr. 6

1 „ „ v. 1868 Nr. 118.397,

letztere durch Unrvvandlung der 5°/0 Obligat.

1 St. karntner. Grrundentlastungs Obligation . .

Kassarest voin J. 1877/8.

Activforderungen.

AnBiichern.. .

Sparkassa -Einlagen.

Inventar ..

Summa . 5100 fl. — kr.

bei Vergleichung mit dem Stande im

Jahre 1877mit. 4883 „ 35 „

ergibt sicb eine Vermehrung von . 216 fl. 65 kr.

Von dem Werte der Biicher wurden 50 fl. 8 kr. abge-

schrieben.

Ausserdem ist zu beachten, dass der Beitrag des Stifters des Vereines,

Herrn k. k. Statthalt-Bathes, Bitter v. Burger in den Kapitals-Zinsen ent-

halten ist, da derselbe bei Griindung des Vereines grossmiithig die Summe von

200 fl. gewidmet hat und dass die Firma Feid Edi. v. Kleinmayr ansehnliche

Nachlasse ausser ihrem Beitrag gewahrt hat.

Der Besitzer des Bomerbades Herr Wallstein bat giitig den Studi-

renden, die sein treffliches Bad beniitzen, den halben Preis zugestanden.

Allen edlen Wohlthatern wird der innigste Dank erstattet und zugleich

an dieselben die Bitte um die Fortdauer ibrer Gewogenheit gerichtet.
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Verzeichnis der P. T. Ehrenmitglieder.





XI.StatistikdesGymnasiumsamEndedesSchuljahres.

1.AllgemeineUebersiclit.

78

DasSchulgeldbetruginbeidenSem.,dieausgetr.Schillermiteingerech.,3522fl.DieAufnahmstaienergaben183fl.70kr.



2. Teranderungen im Stande der offentlichen ScMler,

3. Die offentlichen ScMler nach ihrem Alter am Ende des

Schuljahres.
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4. Die offentlichen Schiiler nach ihrer Heimat.

Nebengegenstande des TJnterricMes.

Das Schonschreiben besuchten ... 59 Schiiler

Die italienische Sprache „ .... 20 „
Den Gesangsunterricht „ .... 49 „

„ Zeichenunterricht „ .... 53 „
„ Turnunterricht „ .... 112 „
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XII. Verzeichnis

der

Gymnasia!schuier in alphabetischer Ordniing.

(Bei gebornen Karntnern ist das Vaterland nicht angegeben.)

I. Classe.

1. Biittuer Rudolf aus Wien in

Niederbsterreicb.1 50

2. Czermak Josef aus Klagenfurt-

3. Ehleitner Josef aus Pravali . — 50

4. Ehrlih Josef aus Saifnitz, Rep. —■ 50

5. Eibeck Roman aus Klagenfurt — 50

6. Ertl Rihard aus Klagenfurt,

Rep.—50

7. Pelsberger Pr. ans Meiselding,

Rep.—50

8. G-aschnig Josefans Obervellach — 60

9. GradnitzerSerafinausKolbnitz-

10. Grossauer Franz aus Klagenf. 1 —

11. Gallizier Johann aus Cilli in

Steiermark.— —

12. Griimvald Ambros aus Wien

Niederosterreich ... . , . 1 —

13. Hauser Carl aus Kotschach .-

14. Heiser Anton aus Peldkirchen 1 —

15. Hlade Johanu aus Gutenstein,

Rep. ..1—

16. Hofbauer Josef aus Pravali . --

17. ilotsebeivar Emil aus Hut-

tenberg.1 —

18. Hussa Hermann aus Klagen¬

furt Rep.— 50

19. Ibonig Josef aus Rosegg . . — 50

20. Kainradl Albert aus Klagenf. — 50

21. Kerschbaumer Franz aus Gra-

fenstein.1 —

22. Kmetez Johann ans Lovasbe-

23. Korpnig Ludwig aus St.Martin

in Prebl.— 50

24. Krampi Josef aus Klagenfurt —■ —

25. Kreiner Josef aus Klagenfurt 1 —

26. Laker Wilhelm aus Klagenfurt-

27. Lemisch Otto aus St. Veit . 2 —

28. Nagel Emil aus Klagenfurt . — 50

29. Ogertschnig Stef. a. St. Martin

am Ponfeld.1 —

30. Ohrfandl Josef aus Klagenfurt 4 —

31. Petritsch Friedl-, a. St. Stefan

bei Friesach.— 50

32. Piehler Alex aus Spittal . 1 50

33. Piehler Karl aus Spittal . 1 50

5 34. Piehler Georg aus Homberg . — 50

35. Piron Johann aus Tigring . 1 —

36. Polley Josef aus Gleinach . ■— 50

\ 37. Puschnig Franz aus Guttaring,

; Rep..

< 38. Raffelsberger Oskar a. Pra¬

vali.350

39. Ramusch Alois aus Klagenfurt — —

40. Rauscher Egon aus Klageniurt-

41. Rauter Ernst aus Klagenfurt-

> 42. Rehrih Johann aus Klagenfurt-

' 43. Safron Rudolf aus Perau bei

Villaeh.1 —

( 44. Sandbichler Rob. a. Seeboden-

■ 45. Schubitz Eduard aus Kronau

) inKrain.1 —

S 46 Schwarz Franz aus Klagenfurt-

: 47. Seyerl Rudolfaus St. Veit, Rep.-

s 48. Spangler Theodor aus Friesach — •—

49. Stanfel Robert aus Klagenfurt,

Rep.3—

) 50. Steinbrecher Rud. a, Szegszard

( in Ungarn..

/ 51. Stockbauer Johann a. Goriach --

s 52. Struger Josef. a Viktring, Rep.-

) 53. Sulke Hugo aus Gross-Zjglin

' in Preuss. Schles.— 30

; 54. Sumper Johann aus Latschach 1 —

( 55. Tambor Josef aus St. Veit . 1 —

) 56. Thummer Max aus Klagenfurt 1 50

\ 57. Thurnwald Josef aus Stich in

> Bohmen..

' 58. Wakonig Fr. aus St. Georgen

\ am Sandhof.— —

^ 59. Walcher Blas. a. St. Lorenzen --

\ 38 90

) dazu von 5 ausgetretenen Schiilern 3 50

Summa . 42 40

\

Die mit fetten Lettern bezeichneten Schiller habeu Vorzugsclasse.

8



II. Olasse,

1. Achatz Josef aus St. Peter bei

Klagenfurt,Eep.. !

2. Berger Franz aus Hall in Tirol-

3. Bernold Wilhelm ausRossegg — 50 >

4. Bar. v. Cnobloch Edmund aus

Farchenhof. 1 — S

5. Diez Ferdinand aus Marburg

in Steiermark.1 — s

6. Egger Josef aus Obervellach — 90 )

7. Ertl Mas aus Klagenfurt, Bep.-s

8. Fiedler Moritz aus Zeltweg in

Steiermark.. . 1 50 )

9. Fuchs Oktavian aus Reschitza

10. Fugger Josef aus Ferlach . — 90 <

11. Hafner Ludwig aus Rebensdorf — 50 <

12. Ritter v. Hauer Wilhelm, aus

Csalmva in Ungarn . . . .-\

13. Ritter v. Hermann Viktor aus

Stuhhveissenburg in Ungarn-'

14. Kaschitz Heinrich aus Waid-

mannsdorf . ..—90 ^

15 Kollmann Karl aus Klagen¬

furt,Rep..

16. Kollmann Philipp, aus Klagen¬

furt, Rep..— (|

17. LipniggMath. aus St. Ruprecbt

bei Volkermarkt.— 90 :

18. Lorenz Karl aus Wolfsegg in

Oberosterreich .—- 50 )

19. Marchhart Robert aus Ivlagenf. •-\

20. Matheuscbitz Primus aus Eben-

tlial.1 — s

21. Mortl Alois aus Zweikirchen — 70

22. Moschitz Raimund aus Feld-

kirchen.1 — )

23. Oberlercher Josef aus Bal-

dramsdorf.— 50

24. Pacher Josef aus St. Veit . 1 —

25. Ritter v. Perrelli VVilhelm aus

Klagenfurt.2 —

26. Pirker Liubviga.Horzendorf •— 90

27. v. Platzer Hugo aus IVinklern — —

28 Praxmarer Robert aus St.

Paul.—50

29. Rakesch Josef aus Kappel . 1 —

30. Rauscher Robert, aus Klagen¬

furt, Rep.— 90

31. Rosa Franz aus Szt. Mikaly

in Ungarn.— 50

32. Sabidussi Johann aus Klagenf. 1 —-

33. Santner Hubert aus Strass-

burg,Rep..

34. Seeger Eduard aus Klagenfurt 1 —

35. Sorgo Andr. a St Margarethen 1 —

36. v. Tescbenberg Albrecht aus

IVienin Niederosterreich . . 1 —

37. v. Tescbenberg Hermann aus

Wien in Niederosterreich . . 1 —

38. Tliurner Karl aus St. Veit 1 —

39. Tamantschger Heinrich aus

Store in Steiermark . . .--

40. Tcshessnig Johann aus Graz in

Steiermark..

41. Edi. v. Vest Hermann aus

Klagenfurt, Rep.2 —

42. Wasmer Josef aus Komotau

in Bohmen..

43. Wuria Josef aus Feldkirchen-

27 60

Dazu von 1 ausgetretenen Schiller 1 —

Summa . 28 60

III, Classe.

1. Bader Anton aus Klagenfurt 1 — J

2. Decleva Josef aus Bleiburg . 1 — ?

3. Domenig Karl aus Feldkirchen 1 — j

4. Edler von Ehrfeld Hermann

aus Klagenfurt.■— 50

5. Edler von Ehrfeld Martin aus

Klagenfurt.. . •— 50 S

6. Fehr Josef aus Lavamilnd . 1 — j

7. Fohr Hugo aus Klagenfurt . —> —-j

8. FrischWilhelm ausKlagenfurt-<

9. Glas Franz aus Klagenfurt — 50 ■

10 Hayd Otto aus Friesach , . — 50 ;

11. Hobisch Johann aus Strassburg 1 —

12 JahodaFerdinaiidausBriinn

in Mahren.— —

13. Kern Alois aus Klugenfurt .-

14. Kober Anton aus Klagenfurt--

15. Kraut Alois aus Feistritz bei

Bleiburg..

16. Lakner Josef aus Gmiind . . — 50

17. Leon Rudolf aus Klagenfurt —- —

18. Graf von Lodron-Loterano

Karl aus Graz in Steiermark 2 —■

19. Luggin Franz aus Klagenfurt 1 70
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20. Manhart Emanuel aus Felci am

See..

21. Mayr Georg aus Tragin . . 1

22. Maurer Josef aus Klagenfurt 1 —

23. Messiuer Max aus Nata in

Tirol.1 —

24. v. Metnitz Karl aus Grafenstein 1 —

25. Novatscliek Alois aus Klagen¬

furt ..

26. Pollinger Ignaz a. Millstadt-

27. Rabitsch Hugo aus Graz iu

Steiermark.— — 1*345678

28. Eitter von Rainer Bruno aus

Gemona in Italien .... 1 — '

29. Rausclier Rudolf a. Klagenfurt 2 — s

30. Riedl Ernst aus Sachsenburg 1 — <;

31. Bottert Masimilian aus Kla¬

genfurt .. >

32 Steinlierz Tobias aus Graz in

Steiermark.— 50

) 33. Thorsch Hugo aus Prag in

\ Bohmen.2 —

) 34 Tiefenthal Johann aus "VVolfs-

berg.1 —

) 35. Ritter v. Tschabuschnig Alfred

aus Klagenfurt.1 —

36. Edler von Vest Viktor aus

Cilli in Steiermark .... 2 —

37. Visconti Mas aus Laibaeh ia

Krain.1 —

26 70

Dazu von zwei ausgetr. Schiilern 1 50

Surama . 28 20

IV. Ohišje.

1. Andenvald Ludivig a. Ober-

vellaeh.1

2. Berdacher Leopold aus Klagen¬

furt .—

3. Dagho ier JosefausNeumarkt

in Steiermark.1

4. Gasser Josef aus Millstadt . —

5. Gautsch Clemens aus Venedig

in Italien.1

6. Gratzhofer Anton aus Volker-

markt.1

7. Hilpeit Anton aus Bleiburg . 1

8. Kikh Johann aus Pyhrn bei

Lietzen in Steiermark ... 2

9. Kobler Max aus Graz in Steier¬

mark .—

10. Kulterer Karl aus Tlion bei

Grafenstein..1

11. Lemisch Arthur aus St. Veit 2

12. Bitter von Mačk Budolf aus

Moosburg.1 10

13. Merlin Johann aus Klagenfurt 2 —

50 / 14. Eieder Alexander aus Blei-

; berg.1 —

•— j 15. Bossbacher Karl aus Klagen-

80 < furt.1 —

16. Bumbold Alois aus Holzgau

— <J in Tirol..1 —

) 17. Semen Robert aus IVollsberg 1 —

10 \ 18. Tauerer Meinhard aus Marburg

•— s in Steiermark.1 —

; 19. Treiber Franz aus Fack . . 1 —

— 20. Untenvandling Franz a.Wolfs-

berg...

) 20 50

_ < Dazuvon4ausgetretenenSchiilern 4 90

Summa . 25 40

V. Classe.

1. Bretterklieber Karl a. Graz

in Steiermark ...... 1 —

. 2. Grossauer Heinrich aus Klag. 2 —

3. Habernig Josef aus Gmiind . 1 —

4. Freiherr v. Hauser Friedrich

aus Wien in Nieder - Osterr. 1 --

5. Holeuia Giinther aus Klagenf. 2 —

6. Holler Alfons aus Wolfsberg 1 —

7. Hrašovec Isidor aus Bann in

Steiermark.1 —

8. Hussa Jos. aus Volkermarkt 1 —

9. Karpf Mathias aus Dobrava . 1 —

10. Edler v. Kleinmayer Ford.

aus Klagenfurt.1 —

11. Kucharz Othmar aus Wolfsb. 1 —

12. Luggin Johann aus Klagenfurt 1 —

13. Martinz Friedrich a. Wolfsb. 1 —

\ 14. Perasso Ant. aus Villach . . 1 —

15. Pfeifer Emil aus Klagenfurt. — 50

) 16. Bitter v. Rainer zu Harbach

) Johann aus Klagenfurt . . 8 —

<

8*
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17. Richter August aus Nesselthal J 24. Sittenberger Josef ausKlagen-

inKrain.. < furt,Rep.1 50

18. Riizinger Dominik a. Deutsch- S 25. Stopper Florian a. Tultschnig 1 —

Griffen.1 — (26. Straschil Jos. aus Obervellach-

19. Rizzetti Alexander a. Klagenf. 1 10 27. Treffner Gregor aus Tigring .-

20. Rossbacher Jos. a. Kotschach 1 — 28. Tschebull Aurel aus Ranu iu

21. Samek Paul aus Klagenfurt. —- 50 > Steiermark.-— 50

22. Santner Albert aus St.eindorf-< 29. Tschemer Simon a. Ferlach 1 —

23. Schreiner Jos. aus Wolfsberg 1 — ) -—-—

( Summa . 32 10

"VI. Classe.

1. Bauer Friedrich aus Tress-

dorf,Rep.1 — \

2. Burger Jos. ans Obervellach 1 50 '

3. Einspieler Joh. a. Suetschach — 50 j

4. Franki Theodor aus St. Johann

bei Wolfsberg.1 — j

5. Greistorfer Karl aus Win-

discli-Feistritz. 4 50 j

6. Grimschitz Franz a. Moosburg — 50 c

7. Henglmiiller Josef aus Wien

in Niederost.2 — <

8. Hofferer Johann aus Villach 1 — $

9. Jandl Josef aus Klein St. Veit 1 60 i

10. Koller Johann aus Gmiind 1 — S

11. Krainz Josef ausHermannstadt

in Siebenbiirgen.1 — S

12. Kuess Franz aus Keutschach 1 —

13. Kuttnig Josef aus Rain bei

Gurnitz.1 — <J

14. Lemisch Josef aus St. Veit . 1 — s

15. Mathe Viktor aus Klagenfurt — 50 <

16. MerkLudwiga.GrazinSteierm. 2 — <

17. v. Metnitz Gustav a. Grafenst. 1 — j

18. Mosser Mathias aus Lind ob

Sachsenburg.1 —

19. NauerschnikGregorausNauer-

schniggupf.1 —

20. Paskolotti Karl aus Zayer in

Krain.1 —

21. Purtscher Richard aus Hollen-

stein in Niederost.1 —

22. Ressler Emil aus Neumarkt in

Steiermark.— 50

23. Edler v. Rosthorn Emil aus

Wien in Niederost.1 —

24. Schaffer Joh. a. Tscherniheim — 50

25. Schrvarzl Valentin aus St. Job.

am Brucki, Rep.— 50

26. Strauss Joh. aus Globasnitz . — 50

27. Tarmann Jos. aus Klagenfurt — 50

28. Thummer Friedrich aus Kla¬

genfurt, Rep.1 —

29. Visconti Guido aus Laibach

inKrain.1 —

31 60

Dazu von 1 ausgetretenen Schiller 1 —

Summe . 32 60

VII. Classe.

1. Christof Andreas a. Meiselding-- 50 s

2. Eberle Franz aus Innsbruck >

in Tirol.1 — ;

3. Gotz Richard aus Obdach in

Steiermark.1 — l

4. Gotz Laurenz aus Wien in

Niederosterreich. <5

5. Grobner August aus Klagenf. 1 — >

6. Ritter v. Jessernig Gabriel aus

Klagenfurt . 2 — S

7. Kokalj Mihael aus St. Jakob

a. d. Save in Krain . . . . — 50 '

8. Krainer Bartholomiius aus

Tigring.1 — s

9. Lassnigg Stefan aus Emmers-

dorf bei Rosegg.1 —

10. Liaunig Franz aus Ferlach 1 —

11. Liaunig Jos. aus Ferlach . . 1 —

12. Maier Georg aus Meiselding — 50

13. Nagel Leopold aus Wiener-

Neustadt in Niederosterreich 1 —

14. Pazdera Leopold aus Klagenf. 1 •—

15. Petschnig Josef aus Maria-

Elend.1 —

16. Plochl Rainmnd aus Gurk . 1 —

17. Presslauer Jos. a. Kotschach 1 —

18. Reinhart Alois a. Tscherniheim — 50

19. Spangler Jos. aus Friesach . 1 50



20. Spitzer Hermann aus Klein-

glodnitz.1 —

21. Steiner Karl aus Nikelsdorf b.

Paternion.1 —

22. Tarmanu Max a. Klagf., Bep.-

23. Edler v. Webenau Robert aus

Feldkirclien.1 —

vni.

1. Bratusch Richard aus Seisen-

berg in Krain.1 —

2. Domenig Josefa.Feldkirclien 1 —

3. Geppel Jos. aus St. Paul im

Lavantthale.1 —

4. Glowacki Felix aus Idria in

Krain.1 —

5. Jamerneg Jos. aus Potschkau

bei Marburg in Steiermark . — 50

6. Jandl Johann aus Kreuth bei

Klein St. Veit.1 —

7. Kollensperger Alfons aus Inns¬

bruck in Tirol, Rep. . . . 1 50

8. Kogler Alois aus St. Urban

ob Glanegg.1 —

9. Mertlitsch Emil a. Volkerm. 1 —

10, Mosshammer Franz a. Ober-

St. Kunigund a. d. Possnitz

in Steiermark.1 —

11. Nagel Viktor aus Wiener-

Neustadt in Niederost. . . 1 —

s 24. IVidoivitz Josef aus Reichers-

dorf.1 —

21 50

; Dazu von 6 ausgetretenen Schlilern 5 50

j Summa . 27 1—

Classe.

< 12. von Neustein Alesander aus

Steinfeld, Rep.— 50

\ 13. Pirker Johann a St. Peter —

■ im Katschthale.1

s 14. Reiter Johann aus St. Paul im —

/ Lavantthale.1

15. Sallagar Franz aus Gurk . 1 —

■ 16. Sitter Jos. aus St. Jakob im

[ Rosenthale .1—1 17. Ritter v. Steinberg August

aus Unterloibl .1—

18. Tschebull Karl aus Rann in

Steiermark.1 —

19. AVunsch Josef aus Emmersdorf 1 —

20. Wiery Friedrich aus Lichten-

graben, Rep.— 50

Dazu von 3 ausgetretenen Schiilern 1 50

’ Summa . 20 50

$0$“ Die angefiihrten Betrage sind in den Unterstiitzungs-Verein

gezahlt worden.
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XIII.

Classifications-Abschluss im 2 . Semester 1878.

XIV.

Maturitats - Priifungen.

I. Priifungen im Jahre 1877.

Jener Schiller, der laut Programm 1877 die Erlaubnis er-

halten hatte, die Priifung zu Beginn des Oktobers ablegen zu

diirfen, wurde dabei auf 1 Jahr reprobirt; die 2 andern, \velche

je einen G-egenstand zu viederholen liatten, wurden fiir reif er-

klart. Die zwei Schiller, welche erst nacb einem halben Jahre

die Priifung zu wiederholen hatten, wurden neuerdings reprobirt;

der h. k. k. Landes - Schulrath gestattet ihnen zum dritten Male

die Priifung abzulegen, jedoch erst im Friihjahre 1879.

2 . Priifungen am Ende des Schuljahres 1878,

Da die betreffenden miindlichen Priifungen erst am 10, Juli

beginnen, so kann das Ergebnis hier nicht mehr verzeichnet
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werden. Das Ergebnis der Priifungen, veleli e Se. Excellenz der

k. k. Stattkalter den aus Anlass der Mobilisirung einberufenen

Maturanten abzulegen gestattete, wird im niichsten Programme ver-

bffentliclit rverden, in welchem iiberbaupt iiber die diesjabrigen

Maturitiits-Priifungen der Bericht erstattet werden wird.

XV. Kundmachung betreffs der Aufnahme.

Das neue Sebuljahr beginnt am 16. September mit dem itblicben

Pestgottesdienste um 8 Uhr Erilh. Die aufzuuehmenden Schiller haben

sich am 14. und 15. September in der Directionskanzlei in der Zeit

ron 9 bis 12 Uhr zu melden.

Nen eintretendo Schiller des Untergymnasiums haben in Begleitung

ihrer Eltern oder des verantwortlichen Aufsehers zu erscheinen und,

wenn sie nicht in die erste Classe eintreten oder ivenn sie diese re-

petiren, -ihr Gymnasial-Studien-Zeugnis vorzulegen. Schiller, welche in

die erste Classe von der Volksschule ilbertreten, haben ihr Tauf- oder

Geburtszeugnis vorzuweisen, da sie sich iiber die bereits erfolgte oder

im folgenden Vierteljahre stattfindende Zurilcklegung des 9. Lebensjahres

auszuweisen haben. Auch haben Schiller, welclie eine offentliche Volks¬

schule besucht haben, ein Frequentations-Zeugnis vorzuweisen, in welchem

die Noten aus der Keligionslehre, der Unterrichtssprache und dem

Rechnen verzeichnet sind. Diese haben sich auch einer Aufnahmspriifung

zu unterziehen, wolcho Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen

Sprache und eventuell der Lateinischen Schriftkenntniss, der Elemente

aus der Formenlehre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysiren

einfach bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der Ortho-

graphie und Interpunction, sowie richtige Anwendung derselben beim

Dictando-Schreibcn und Uebung in den vier Rechnungsarteu mit ganzen

Zahlen auszuweisen hat. Aus der Religionslehre wird die Kenntuis des

Katechismus, soweit er in der 4. Classe gelehrt wird, verlangt.

Gemiiss dem Org.-Entwurf muss die Direction darauf hinweisen,

dass Schiller, deren Domicil einem andern Gymnasium naher gelegen

ist, bei drohender Ueberfillluug diesem zugewiesen werden konnen.
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Jeder neu eintretende Schiller bat die Anfnabmsgebiibr von 2 fl.

10 kr. und von 1 fl. fiir die Scbtilerbibliothek bei der Anmeldung zu

entrichteu. Letzteren Betrag von 1 fl. haben auch die bisherigen Schiller

zu zaklen; Befreiungen dilrftiger Scbtiler hievon kaun der Lebrkorper

gewahren. Jene Scbtiler, welchen eine, solche Befreiung zu Theil wird,

erbalten dann den Beitrag zurtick.






