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Die Giftpflanzen in der Umgebung von Cilli.

Alle Pflanzen enthalten in frischem Zustande mehr oder weniger

Wasser, das den Hauptbestandtheil des Zellsaftes ausmacht und iiberhaupt

alle organisierten Gebilde durchtrankt, d. h. zwischen den kleinsten Thcilchen

derselben eingelagert ist.

"VVerden frische Pflanzen einer Temperatur von 100— 120° C. aus-

gesetzt, so entweicht das ganze in denselben enthaltene Wasser, und es

bleibt die sogenannte Trockensubstanz zuriiek, welche aus verscbiedenen,

tbeils verbrennlichen (organischen), tlieils unverbrennlichen (unorganiscben)

Yerbindungen besteht.

Die Gesammtmenge der in der Trockensubstanz enthaltenen unorga-

nischen Yerbindungen, welche nacli dein Yerbrennen der Pflanzensubstanz

als Ascbe zurtickbleiben, ist viel geringer als die der organischen.

Die verschiedenen organischen Stoffe bilden den wertvollsten Theil

des Pflanzenkorpers. Die meisten derselben bestehen aus Kohlenstoff, Wasser-

stoff' und Sauerstoff, \vie die Cellulose, Starke, der Zucker, Gummi, die

Pflanzensauren, Harze, manche Ole und das AYachs. Der Kohlenstotf,

welcher den Hauptbestandtheil der Trockensubstanz ausmacht, ist ein nie

fehlcnder Bestandtheil der organischen Yerbindungen und ebenso mit \venigen

Ausnahmen der Vasserstoff. Wahrend es nun organische Yerbindungen

gibt, die nur aus den beiden zuletzt genannten Grundstoffen bestehen, wie

dies bei manchen Olarten der Fali ist, gibt es auch solche, \velche aufler

den aufgezahlten Grundstoffen noch Stickstoff oder auch nebstdem noch

Schwefel enthalten. Sch\vefelhaltig sind die EhveiBstoffe, und zu den Yer-

bindungen, die in der Regel aus Kohlenstotf, Wasserstoff, Sauerstoff und

Stickstoff bestehen, gehoren die Alkaloide. Der Sauerstoff kommt bei diesen

in sehr geringer Menge vor; den fliichtigen Alkaloiden, wie dem Kicotin,

Coniin fehlt derselbe vollstandig.

Alkaloide (alkaliahnliche Stoffe, von alkali *) und slSoc, Gestalt, Ahn-

lichkeit), Pflanzenalkalien oder organische Basen werden sie genannt, weil

sie in ihren chemischcn Eigenschaften eine grofle Ahnlichkeit mit den

unorganischen Alkalien besitzen, indem sie wie letztere mit Sauren Salze

bilden und alkalisch reagieren, d. h. gerothetes Lackmus blau farben.

*) Alkali ist ein arabisches Wort, \velolies aus dem Artikel al und dem AVorte

kalaja oder kaljum besteht, womit im Arabischcn Pflanzen bezeiehnet werden, aus deren

Asehe Pottasclie gewonnen werden kann.
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Benannt werdcn sie meist nach dem botanischen Namen der betrcffenden

Pflanzen, in tvelchcn sie vorkommen; Pfianzen, welche solche Alkaloide

enthalten, werden im allgemeinen Giftpflanzen genannt. *) Sie kommen

gelost im Safte derselben, niclit frei, sondern gebunden an organische Sauren,

meist mit der in den Pflanzen selir verbreiteten Apfel- und Gerbsaure, also

in Form von Salzen, jedoch in selir geringer Menge vor. Eine Giftpflanze

besitzt ein Alkaloid entvveder in allen ihren Theilen oder nur in bestimmten

Organen. Am haufigsten und in groBtcr Menge sind sie in den unterirdischen

Organen, in Friichten und Samen enthalten. Oft konnnen auch in einer

und derselben Pflanze verscliiedene Alkaloide vor. Im allgemeinen steht

das Vorkommen der Alkaloide mit dem Familiencharakter der Pflanzen

mehr oder \veniger im Zusammenhange. Es gibt Familien, in ivclchen alle

oder doch viele Gattungen ein und dassolbe Alkaloid fiihren, wahrend in

anderen Familien jede Gattung ein besonderes Alkaloid aufzuweisen bat.

Nur wenige Alkaloide kommen, wie das Berberin, in Pflanzen verschicdener

Familien vor.

Die alkaloidfiihrenden Familien gehoren meist den Dicotyledonen, nur

■vvenige den Monocotyledonen an. "Vas die Kryptogamen betrifft, so finden

sioh Alkaloide wohl in Giftschwaminen und vielleicht in einigen Lycopodium-

arten, aber erst ein einziges derselben wurde genauer untersucht und in

reinem Zustande dargestellt, namlich das im Fliegenselnvamme enthaltene

Muscarin, \veskalb in diesem Aufsatze auch mir die Phanerogamen beriick-

sichtigt wurden.

Da Pflanzen derselben Gattung und selbst derselben Familie hiiufig

in ihrer chemischen Zusammensetzung schr ubereinstimmen, so weisen auch

manche Pflanzenfamilien eine besonders grofle Zahl von Giftpflanzen auf.

Die groBte Zahl derselben findet sich unter den Banunculaceen, Solanaceen,

Euphorbiaceen und Umbelliferen, \velche Familien zugleich mit Ausschluss

der Euphorbiaceen die am starksten \virkenden Giftgewachse aufvveisen.

Trotzdem man bis jetzt sogar in maneken groBeren Familien, z. B. bei

den Labiaten kein Alkaloid gefunden kat und sich auch Giftgewachse mit

geringer Ausnahme weder unter unseren Culturpflanzen, noch unter unseren

einheimischen Waldbaumen vorfinden, so ist die Zahl dieser Pflanzen doch

eine viel groBere, als man sie sich gewohnlich vorstellt. So manche Pflanze,

bei der man giftige Eigenschaften nicht voraussetzen wiirde, geliort zu den

Giftpflanzen, vvie dies z. B. bei dem des Wohlgeruches wegen allgemein

beliebten Veilchen der Fali ist.

Die Ileilkraft, sowie die giftigen Eigenschaften vieler Pflanzen kennt

man seit langer Zeit. Die Alkaloide jedoch, \velche diese Eigenschaften

*) Es gibt auch Pflanzen, welche alkaloidhaltig sind, die jedoch wegen Mangels einer

schadlichen AVirkung niclit zu den Giftpflanzen gezahlt ivorden konnen, \vie dies bei Ber-

beris vulgaris und Acorus Calamus der Fali ist. Bei diesen Pflanzen ist die AVirkung des

betreffenden Alkaloids eine so schwache, dass sie selbst dann, wenn von demselben eine

grofiere Menge genossen wird, eine kaum nennenswerte ist. Aufierdem gibt os Alkaloide,

ivelchen jede giftige Eigenschaft mangelt.



bedingen, sind erst seit Beginn dieses Jahrhundertes bekannt und auch bis

jetzt noch nicht hinreichend untersucht worden. Die erste Pflanzenbase

wurde im Jahre 1803 von Derosne und im Jahre 1804 von Seguin (beide

in Pariš), sowie im Jahre 1805 vom Apotheker Sertiirner zn Eimbeck

entdeckt; der wahre Charakter derselben vrurde jedoch erst im Jahre 1817

von Sertiirner mit Bestimmtheit nachgewiesen. Diese Base wurde von ihrem

Erfinder Morphin genannt. Nach dieser Entdeckung erkannte man, dass in

allen stark wirkenden Pflanzen isolierbare Stoffe vorhanden sein konnten,

die gewisserma6en die Trager ihrer arzneilichen Eigenschaften waren. Es

vermehrten sich auoh seit dieser Zeit die entdeckten Alkaloide immer mehi-

und mehr, so dass jetzt die Zahl derselben nach A. und Th. Husemann iiber

100 betragt, welche Zahl voraussichtlich mit der Zeit noc.h bedeutend ver-

grofiert \verden wird.

tjber die Entstehungsart der Alkaloide ist man noch sehr im Unklaren.

Sonnenlicht und Warme spielen dabei jedenfalls eine groGe Rolle, da gewisse

tropisclie Giftgewachse in unseren Gewachshausern fast gar kein Alkaloid

erzeugen und der Scbierling z. B., der seine giftige Eigenschaft dem

Coniin verdankt, in Schottland dieses Alkaloid nicht enthalt. Auch nach

dem Alter der Pflanze ist die Menge des darin enthaltenen Alkaloids eine

verschiedene. Da die chemischen Bestandtheile einer Pflanze iiberhaupt in

ihrer Terschiedenheit und Menge auflerdem von der chemischen Beschaffenheit

des Bodens abhangig sind, so wird auch sicherlich letztere auf die Bildung

der Alkaloide von Einfluss sein. Sie erleiden im Pflanzenkorper keine

weitere Umwandlung und diiiften fiir das Pflanzenlcben keine Bedeutung

haben. Bei hoherer Temperatur zersetzen sie sich oder lassen sich ohne

Zersetzung verfliichtigen, daher die Methode der Gewinnung derselben eine

verschiedene ist.

Yiele Giftpflanzen, wie Arum maculatum, Ranunculus acris etc., ver-

lieren schon durch gew5hnliches Austrocknen ihre Schaife, und manche

Pflanzenbestandtheile, \velche wegen des darin enthaltenen Giftstoffes nicht

genieBbar sind, konnen durch R5sten geniehbar gemacht werden, wie

z. B. die Knollen von Cyclamen europaeum. Die meisten Alkaloide

besitzen einen bittern Geschmack und bilden, in reinem Zustande dargestellt,

\veiBe oder farblose, feste, krystallisierbare, geruchlose, nicht fliichtige Sub-

stanzen; nur \venige (Coniin) sind bei gewohnlicher Temperatur flussig.

Diese letzteren besitzen zugleich einen starken, widerlichen, oft betaubenden

Geruch, der auch an den Pflanzen wahrzunehmen ist, in denen sie vorkommen

(Conium maculatum). Die Mehrzahl ist im Wasser un- oder schwer loslich,

leiclit loslich jedoch im Alkohol. Nur die fluchligen Alkaloide losen sich

leicht im Wasser. Die meisten losen sich auch im Ather, Benzol,

Chloroform und Amylalkohol auf, ebenso in saurehaltigem Wasser, weil sie

mit Sauren Salze bilden, welche im Wasser oder wenigstens in mit Mineral-

sauren angesauertem Wasser, sowie in Weingeist leicht loslich sind. Sie

besitzen den bittern Geschmack der freien Basen.
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AuBer den Alkaloiden gibt es in den Giftpflanzen nocli eine andere

Gruppe von Terbindungen, die man unter dem Namen der Glycoside oder

Glucoside ***) ) zusammenfasst. Diese Stoffe sind im Pflanzenreiche selit- ver-

hreitet und viele von ihnen wurden friiher zu den Alkaloiden gezahlt.

Den Namen haben sie davon, weil sie die Eigenschaft besitzen, durch

Gahrung, sowie durch Kochen mit verdiinnten Sauren oder Alkalien unter

Aufnahme von AVasser sich in Zucker und zwar in der Regel in Trauben-

zucker (Glucose oder Glycose) und andere Stoffe zu spalten. TJber ihre

Entstehung in den Pflanzen und iiber ihre physiologische Bedeutung fiir

das Pflanzenleben liisst sich nichts Bestimmtes sagen. Sie kommen meist in

der Rinde, in Wurzeln und Samen vor; sie sind entweder stickstoff haltig

und bestehen dann aus denselben Grundstoffen wie die Alkaloide, oder sie

sind stickstofffrei.

Alle sind bitter schmeckende Stoffe, jedoch niclit alle verleihen den

Pflanzen giftige Eigenschaften. Sie losen sich in kochendem AVasser, sowie

in heiBem AVeingeist; in Ather sind sie grofitentheils unldslich und reagieren

neutral.

Die Alkaloide, sowie manche Glycoside sind im Stande, wenn sie auch

in geringen Gaben genossen werden, eine verderbliche Wirkung im mensch-

lichen oder thierischen Organismus hervorzurufen. Viele von ihnen \virken

mehr oder ininder lieftig auf das Nervensystem, namentlich auf das Gehirn

und Riickenmark. So verderblich jedoch die AVirkungen sind, welche Gift¬

pflanzen durch ihren Genuss hervorzubringen geeignet sind, so segensreich

werden dieselben fiir die ganze Menschheit in der Iland des kundigen

Arztes, so dass in der That nach Leunis das Naturgesetz zu bestehen scheint:

„Je schadlicher nach unseren Begriffen einerseits ein Naturkorper ist, desto

segensreicher ist er, entsprechend angewendet, andererseits.“

Die Giftpflanzen spielen daher seit den altesten Zeiten in der Medicin

eine bedeutende Rolle, und viele von ihnen werden noch jetzt \vegen ihrer

Heilkraft mit Erfolg in Anwendung gebracht. Daher auch das Interesse,

das der Laie, sowie der Ivnabe oder reifere Jungling in der Schule gerade

diesen Pflanzen entgegenbringt. Letzterer Umstand ist es auch vorzugsweise,

\velcher mich bei der AVahl des Themas fiir die diesjahrige Programmarbeit

leitete. Bei letzterer \vurde deshalb zugleich, was die Form und den Inhalt

betrifft, auf die Schiller der Anstalt Riicksicht genommen. Daher gehoren

auch die itn Nachfolgenden angefiihrten Pflanzen meist nur der nachsten

Umgebung’*) an, wo sie jeder ohne groBeren Zeitaufwand leicht finden kann.

Damit letzteres um so leichter ermoglicht wird, wurde auBerdem jeder

Pflanze eine kurze Diagnose sammt Angabe der Fundorte und der Bliitezeit

heigegeben. Ton den als Ziergewachse im Gebrauche stehenden Giftpflanzen

*) Weinzierl Theodor v. fjbor das Vorkommen dor Glycoside in den vcgetabiliselien

Geweben. "VViss. Mitth. a. d. akad. Vereine d. Naturhistoriker in Wien. 1877.

**) Von den vorschiedenen Gesteinen, welche die geognostisebe Unterlage derselben

bilden, sind kalkhaltige vorbetTschend.
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sind mir die Namen angefuhrt. Die Griftpflanzen, welclie als Medicin alpflanzen

in Amvendung kommen, wurden mit einem f bczeiclmet. *)

Yon den Abkiirzungen bedeuten: St. = Stengel, Stbl. = Stengelblatter,

BI. '= Blatter, bi. = blatterig, Bit. = Bliite, K. = Kelch, Kbl. == Kelch-

blatter, Blkr. = Blumenkrone, Blb. = Blumenblatter, Stgf. == StaubgefaJl,

Stp. = Stempel, Frk. = Fruchtknoten.

Unter den aufgezablten Pflanzen finden sich anch solche, welche, als

zur Flora von Cilli gehorig, bis jetzt nocb nicht nambaft gemacht wurden.

Arbeiten, welche auf die Flora von Cilli Bezug liaben, sind in den Jahr-

biichern der zool.-bot. Gresellschaft in Wien enthalten. Diese sind: Flora

an der siidl. k. k. Staatseisonbalm von Laibach bis Cilli, von A. Fleischmann,

Bd. III., pag. 286. —• Beitrag zur Phanerogamen-Flora der nacksten Um-

gebung von Cilli, von Prof. Tomaschek, Bd. Y., pag. 759 und Bd. IX.,

pag. 35.

Yon der botanischen Literatur wurde besonders beniitzt: Dr. Leunis,

Synopsis der Pflanzenkunde; Ebermayer, physiologische Chemie der Pflanzen ;

Husemann, die Pflanzenstoffe.

*) Načh Dr. G-. Bill: Ubersiolit der Medicinalpflanzen der osterr. Pharmakopoe, und

Dr. Leunis: Synopsis der Pflanzenkunde.



Ranunculaceae.

Ranunculus , Hahuenfufi. Ran., der kleine Prosek, ist das Damin, von rana ;

viele Pflanzon dieser Gattung wachsen niimlich im Wasser oder an

nassen Stellen, \vo sich aucli Frosche auflialten. Batrachimi boi Plin.

Stets K. und Blkr. vorhanden ; beide gewohnlich 5 bi.

R. aeris, scharfer Hahnenfufi. St. aufrecht, iistig, vielbliitig. Die grund-

standigen BI. gestielt, handformig, 5 theilig, die weniger stark gotlieilten

Stbl. sitzend, mit linealen Zipfeln. Kbl. abstehend, 1311). verkehrt-eifdrmig,

goldgelb, glanzend.

Auf allen Wiesen und in Graben. April — August.

f R. bidbosus , zwiebelwurzeliger Hahnenfufi. JAurzelstock knollig verdickt,

AVurzelbl. 3 ziihlig oder doppelt 3 ziihlig. Bit. grofi und gelb. K.

zuriickgeschlagen.

Aorherrschend an uncultivierten Orten; annSchlossberg, Rosenbiigel.

Mai — Juli.

R. lanuginosus, \volliger Ilabnenfufi. St. von ivagrecht abstebenden langen

Haaren zottig. Wurzelbl. handformig getbeilt, die oberen BI. 3 theilig.

K. abstehend, Blkr. gelb.

ITaufig in Laubwaldcrn; an den Abhlingen des Schlossberges

(unter der Ruine). Mai — Juli.

R. jiammula, brennender IJahnenfufi (flamma , die Planimo, das Brennende).

BI. elliptiseb oder lineal. Blkr. gelb.

Auf nassen Wiesen nordw. der Stadt. Juni — Oct.

R. Ficaria (Ficaria ranunculoides), feigvvurzeliger IJahnenfufi, gemeine

Feigwurz. Ranunculoides von ranunculus und siSo?, einer Ranuncel

abnlicb. 'VVurzel busebelig, aus Fasern und fleisebigen, keulenformigen

Knollen bestehend. BI. gestielt, rundlich herzformig, die oberen eckig.

K. 3 bi., Blkr. gelb, vielbl. Die Knollen sind sehr scharf und blasen-

ziehend. Nach der Blutezeit gebt jedoch die Scblirfe verloren, vvonach

dieselben geniefibar sind, da sie viel Starkemehl enthalten.

Ober dem Scbonbrundl, an der auf den Josefiberg fubrenden

Pahrstrafie, an der Siidseite des Kikolaibeuges, am Scklossberg, am

nordl. Pufie des Laisberges. Marž — Mai.

Die meisten Ranuncidus-Arteii enthalten einen selir fliichtigen,

scharfen Stoff, der besonders in den unreifen Samen enthalten ist. Bei

uns ist R. aeris die giftigste Art, in \velcher Pflanze das Anemonin ,

ein eigenthiimlicher, scharfer, narkotiscli (d. b. betaubend, von vapzoivt;,

Betiiubung) wirkender Stoff nachgewiesen \vurde. Getrocknet konnen

diese Pflanzen ohne jSTaclitheil von Tbieren genossen werden, da sich

das Anemonin behn Trocknen verfliichtigt.



9 —

Anemone , AVindroschen. Anem. von aveuo;, AVind, weil der leiseste Wind

die Bliite auf ihrem diinnen langen Stiele bewegt. BI. grundstiindig,

fiederspaltig. 3 gestielte BI. ungefahr in der Mitte des einfachen, auf-

rechten St. (Hiillblatter). K. bluinenkronenartig.

A. nemorosa, Busch-AVindriischcn. Hiillblatter ober der Mitte des Stengels.

Kbl. G, weifi oder rosa.

Sehr haufig in Gebiischen und AValdern ; am Josefiberg, Schloss-

berg etc. Marž — Mai.

A. ranunculoides , hahnenfufiartiges AVJndroschen. Hiillblatter weiter oben

als bei A. nem. Bit. gelb, gewohnlich zu zweien.

Findet sicb mebr vereinzelt auf der Siidseite des Hikolaiberges, etwas

haufiger am Eingange in den Teufelsgraben, bei Lehndorf. April—Mai.

A. Pidsatilla (Pulsatilla vv.lgaris), gomeine Kiichenschelle. Pulsat. Ton

pulsare, schlagen, stofien, in Bewegung setzen, weil diose Pflanze auf

kalilen Anhohen gleicli einer Glocke, mit der die Bliite cine Ahnlich-

keit bat, bewegt wird; dalier audi der Hame Kuhschelle. Die ganze

Pflanze ist zottig behaart. BI. 3 fach fiederspaltig. Bit. grofi ; Kbl. 6,

violett, von der Mitte an nach auswarts gebogen.

Besonders auf Kalkboden ; an der Sudseite des Laisberges (an

sonnigen, trockenen Stellen). Afiirz — April.

Die Anemonen enthalten wie R. acris das Anemonin.

Caltha palustris. Sumpf-Dotterblume. C. ist die Abkiirzung von calathus

(vAj.Akj'), Schale, Korbchen, \velclie Form die Bliiten dieser Pflanze

haben. BI. herzformig, rundlich, kleingekerbt, oben sitzend, unton ge-

stielt. K. kronenartig, 5 bi. dottergelb. Die oberirdiscben Theile dieser

Pflanze enthalten zur Bliitezeit ein nicht naher bekanntes, tluchtiges Al¬

kaloid., welches denselben einen soharfen und bitteren Geschmack verleiht.

An Bachufern, in Griiben, auf surnpfigen AViesen iiberall haufig.

April — Juni.

Clematis , AVaklrebe, Cl. von >cV/fp.*, Danke (rankende Pflanze). BI. gegen-

standig. Blkr. fehlt, K. gefarbt, 4—5 bi.

Cl. vitalba, gemeine AValdrebe (eigentlich \veifie Rebe, von vitis, AVeinstock,

Y/einrebe und albus , weifi). St. ldetternd, BI gefiedert, Blattehen ei-

rund, zugespitzt, beiderseits filzig. Bit. in Trauben. K. 4bl., griinlich

weifi, beiderseits filzig. Die langgesehvvanzten, behaarten Friichtchen

gleichen grauen Federbiischen und verleihen der Landschaft im Ilerbste

und AArinter durch ihr reichliches Vorkommen ein eigenthiimliches

Geprage.

An Hecken, Zaunen und AValdrandern iiberall haufig, z. B. beim

Steinbruch. Juni und Juli.

Cl. reda, aufrechte AValdrebe. St. aufrecht, Bit. in Trugdolden. Unterscheidet

sich aufierdem von Cl. vit. hauptsachlich durch die kahlen und nur

am Rande flaumigen Kbl.

Mehr vereinzelt in Gebiischen vorkommend. Am Nikolaiberg.

Juni, Juli.
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In allen Theilen, besonders in den Blattern entliiilt diese Pflanze,

noch mehi' aber Cl. vitalbd eincn brennend scharfen Stoff, welcbei’ sich

in Form von vreificn Schuppen darstellen lasst nnd Clematis-Kampher

genannt wird. Dieser Stoff dvirfte jedocb mit dem Anemonin identisch sein.

Actaea spicata , iihrentragendes Christophskraut. Act. von ayvuu.s, ich zer-

breche, wegen des briichigen Holzes dieser Pflanze. Dio Trauben sind

ahrenahnlich, daher spicata (ahrig), von špica, dio Ahre. Grundstan-

dige BI., grofi, 3 zalilig, doppelt gefiedert; Stbl. viel kleiner. Bit. klein

mit einem hinfalligen 4 bi. K. nnd 4 — 6 weifien Blb. Nur ein Stp.

vorbanden. Die ganze Pflanze ist giftig. Die Friichte (glanzendschrvarze

Beeren) liefern mit Alaun gekocht schwarze Tinte.

Einzeln in offenen Gebiischen auf der Nordseite dcs Scliloss- und

Laisberges ; btirifig am Pečovnik, beirn Schonbrundl. Mai, Juni.

Helleborus, Mesivurz (sAAsfJogos). K. grofi, Blb. selu’ klein, rolirig.

•j- H. niger , sch\varze Meswurz. BI. grundstandig, lang gestielt, aus 7—0

langlichen, gesiigten Blattchen bestehend. Kbl. sebr grofi, kronenartig,

rveifi oder rothlich. Blb. gelblich.

Selir hiiufig in allen Gebirgswaldern. Janner — Marž.

H. viridis, grtine Nieswurz. St. nur an seinen Teriistelungen mit sitzenden,

meist 3 theil. BI. versehen. Kbl. ziemlich grofi, griin. In allen Wiil-

dern und an Abbangen. Marž, April.

H. foetidvs, stinkende Nieswurz. St. von unten an mit meist 3 spalt. BI.

versehen. Kbl. griin mit einem braunrothen Rande, Blb. gelb, gegen

den Anheftungspunkt stark verschmalert, daher von oben 3 seitig er-

scheinend. Haufig im Teufelsgraben. Marž, April.

Das Ehizom , so\vie die grundstandigen BI. dieser 3 Meswurz-

arten enthalten die beiden Gh/coside , das Helleborein und Helleborin.

Beide Stoffe kommen in grofiter Menge in H. viridis , besonders in

alten, dicken Wurzelst6ckcn vor, und zwar das Helleborin der Menge

nach dem Helleborein nachstehend. Letzteres wird als ein graugelbes,

stark zum Mesen reizendes Pulver dargestellt, welche Eigenschaft

auch das getroeknete und gepulverte Ehizom besitzt. In frischem Zu-

stande hat dasselbe einen widrigen Geruch, sowie einen anfangs siifi-

lichen, dann kratzenden und beifienden Geschmack. In der vVirkung

sind beide Glyeoside verschieden, indem das Helleborein lahmend auf

das Herz, das Helleborin jedoch lahmend auf das Gehirn \virkt.

Aguilegia vulgaris , gemeiner Akelei. Aguil. von agua, Wasser und legere,

sammeln, weil sich in den trichterformigen Blumenblattern und in den

noch nicht ausgebreiteten Blattern AVasser ansammelt. Akelei ist aus

Aguilegia entstanden. BI. doppelt 3 zšihlig, Blattchen 2—3 lappig, ge-

kerbt. Bit. blau, fleischfarbig oder rveifi. Kbl. 5, gefarbt, Blb. 5, trichter-

. fornrig und gespornt. Sporn an der Spitze hackig. Die ganze Pflanze,

besonders aber die Wurzel, welche einen bittern Geschmack hat, wirltt

betaubend; doch ist die Wirkung eine unbedeutende.

Am Schlossberg, sowie als Zierpflanze in den Garten. Juni, Juli.
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Aconitum Lycoctonum , AVolfs-Eisenhut. Acon. von a/.ovr„ Schleifstein, weil

nach Plin. diese Pflanze den Tod eben so sicher bewirke, wie der

Schleifstein die Scharfung des Eisens. Acon. lasat sich auch von Lcovti,

Felsen, ableiten, Aveil diese Pflanzen auf Felsen Avachsen. Lycoct. von

Xuxos, Wolf, und /vTsIvm, ich todte, also wolft5dtend, weil man friiher mit

dem sch\varzen AVurzelstocke dieser Giftpflanze AVolfe todtete, indein

man Stiicke davon in rohes Fleisch steckte und dasselbe als Koder fiir

diese Tliiere binwarf. St. astig, oben weichhaarig. BI. handformig ge-

spalten, die unteren aus 7, die obersten aus 3 eingeschnitten-gezahnten

Lappen bestehend. Bit. griinlichgelb, in Trauben. Das mittlere BI. des

5bl. bluinenkronenartigen Kelches ist helmartig entAvickelt und dockt

die beiden gespornten Blumenblatter. Helm Avalzig, in der Mitte etwas

verengt. Die Bliitter, besonders aber der AVurzelstock enthalten in

reichlicher Menge Aconitin, neben einem weniger wirksamen Alkaloide.

dem Pseudaconitin. Das Kraut entwickelt beim Zerreiben einen Avidrigen

Geruch und besitzt einen anfangs schwach biitern, allmahlig brennend

scliarf Averdenden Geschmack. Das Aconitin ist ein Alkaloid , das zu

den starksten Giften geliort; es wird als ein farb- und geruchloses,

stark bitter und. brennend-scharf schtneckendes Pulver dargestellt. Die

Germanen und Gallier sollen mit dem Safte des AVurzelstockes ihre

Pfeile vergiftet haben, um damit AVolfe zu todten.

Am Seliloss-, Nikolai- und Laisberg; am Dost. Juni—August.

Als Garten-Zierpflanzen gehoren hielier: Delphinium Consolida,

Feld-Uittersporn, und

f Paeonia ojf icinalis, Pfingstrose.

Delph. von \veil man in der Form der Bliitenknospe die Ahnlich-

keit mit einem Delphin zu sehen glaubte. Cons. von consolidare , zwei

Gegenstande vereinigen, zuheilen. Die Samen von Delph. enthalten

das Alkaloid Delphinin. Paeonia hat den Kamen von 1 Izrekov (llaicov),

der Beruhigende, dem Gotte der ITeilkunde, der mit dieser Pflanze Pluto,

den Konig der Unterwelt, heilte. Pfingstrose heiflt sie, weil die Blumen

den Rosen ahnlich sind und zu Pfingstcn bliihen. Die Wurzeln dieser

Pflanze enthalten narkotisch-scharfe Stoffe, welche sicli durchs Trocknen

verlieren.

Papaveraceae.

f Chelidonium majus ) Schollkraut,. Chel. ist \vahrscheinlich von ^skt^ov,

Schwalbe, abzuleiten, weil diese Pflanze zur Zeit der Ankunft der

Schwalben ihre Blatter entAvickelt und bei deren Abzuge vemvelkt. St.

mit angeschAvollenen Gelenken und zottig behaart. BI. 1—2-fach fieder-

theilig. Lappen gezahnt oder Avieder gelappt. Daneben findet sich die

Var. Chel. laciniatnm, mit tief fiederspaltigen Lappen (laciniatus , ge-

scblitzt). Bit. in lang gestielten Dolden. K. 2bl. abfallig. Blb. 4, gelb,

zahlreiche Stgf., 1 Stp. Die ganze Planze ist mit einem gelben Milchsafte
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erfiillt, Avelcher das Chelidonin und Chelerjjthrin (von Che.l. und, spuftpdc,

roth*) entlialt. Am reichlichsten finden sicli diese Alkaloide in der Wurzel.

Uberall zu finden, besonders auf Scliutt, an Mauern und Zaunen.

Mitte April — Sept.

f Papaver somniferum, Scblafmohn (somnus , Schlaf — /ero, bringe). Eine

Culturpflanze, die jedoch auch haufig venviklert vorkommt. Die halb-

reifen Samenkapseln enthalten einen Milclisaft, welcher zur Getvinnung

des Opiums (fciov, das Demin. von 6-6;, Mohnsaft) venvendct wird.

Das Opium, das als eine dunkelbraune, ziemlich harfe, betiiubend

riechende Masse in den Handel kommt, stammt aus dem Orient, aus

Ostindien und China. Es besteht aus verschiedenen Alkaloiden, von

denen in groBter Menge das Morphin und Narcotin (vapzv], Lahmung)

vorkommen. Der Avirksamste und wertvolIste Bestandtheil des Opiums

ist das Morphin oder Morphium (Morpheus, der Gott des Traumes, von

n.oppA Gesfalt, weil der Traum neue Gestalten schafft). Wie das Mov-

phium (und seine Salze) in geringer Menge schmerzstillend und schlaf-

erzeugend wirkt, ebenso todtlich ist es in grdBeren Gaben. Da auch

bei uns die Mohnkopfe sammt den Samen Opium , wenn auch in ge-

ringerer Menge enthalten, so ist es hochst gefahrlich, dieselben, besonders

in frischem Zustande in Milch zu kochen, um dieses Getranke, wio es

auf dem Lande leider zu haufig geschieht, als einschlaferndes Mittel

zu gebrauchen. Juli, August.

f Papaver Rlioeas, Klatschrose. Eh. von psw, flieBe, falle ab, vvcil die

Blumenbl. schnell abfallen oder von poti, Granatapfel, Avegcn der Ahn-

lichkeit in der Bliitenfarbe und Frucht. Ton P. somnif. durcli den

iistigen, steifhaarigen St., die fiederschnittigen, behaarten BI. und die

verkohrt-eiformige Kapsel leicht zu unterscheiden. Auch diese Pflanze

ist opiumhaltig und wird deshalb, im halbreifen Zustande unter das

Futter gebracht, den Thieren schadlich. AuBerdem wurde in den Samen-

kapseln das Alkaloid Rhoealin entdeckt, das iibrigens auch in anderen

Theilen dieser Pflanze, so\vie in den unreifen Samenkapseln von P.

somnif. vorkommt, jedoch nicht giftig ist.

Ein sehr lastiges Unkraut auf Ackern und von vveifem vvegen

der grofien, scharlachrothen Bliiten sichtbar. Mai — Juli.

Pa|ii!ioiiaceae.

CoroniUa varia , hunte Kron- oder Gifhvicke. C. von corona, Kranz, Krone,

Avegen der kronen- oder kranzartigen Stellung der Bliiten. BI. unpaarig

gefiedert, Fiederblattchen meist 21, eirundlich. Neben bi. nicht ver-

AAachsen, lanzettlich. Bit. Aveifi oder AveiB mit rother Fahne, meist zu

20 in halbkugeliger Dolde. Kiel geschnabelt, an der Spitze schAvarz-

purpurn. Bliitenstiele 3 mal so lang als die Kelchrohre. Dulse ge-

gliedert, 4 kantig mit hackig gebogenem Schnabel. Gifsig ist nur das

Kraut; das Alkaloid ist nicht niiher bekannt.

*) Das Chelerythrin farbt sich mit sauren Dampfen sogleich
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Am Nikolaiberg, an der Siidseite des Pečovnik, im Thale zivischen

Cilli und Tiiffer. Mai, Juni.

Cytisus Ldburnum , Bohnenstraucli oder Goldregen. C. hat (len Namen von

der zu den Ctjcladen gehorigen In;el Ctjthnm. Lab. solite alburnum

heifien, von albus , weiG, weil der Splint weifi ist. Die reifen Samen

enthalten Cijtisin ; in geringerer Menge ist dieses Alkaloid in der Riude,

den lllattern, Bliiten und Hiilsen vorhanden.

Als Zierstrauch auf der Bahnstrecke gegen Tiiffer. April, Mai.

Amygdaleae.

f Prunus Padus, Traubenkirsclie. 1 IpoOvo?, Pflaume ; bei Tkeoplirast

ist unsero Steiniveichsel (Prunus malialeb). Ein Strauch oder Baum mit

wechselstand., zugespitztcn. gesagten BI.—Bit. iveiB, in langen Trauben.

K. 5 spaltig, 5 Blb., zalilreiche Stgf., 1 Stp. ; Fruclit eine erbsengrofie,

sclnvarze Steinfrucht. Die Rinde, Bliiten, Blatter und Fruchtkerne ent-

balten das stickstoffhaltige Glycosid Amygdalin, an \velchem Stoffe die

Cbemiker Liebig und Wdliler zuerst die Natur der Glycoside kennen

lernten. Das Amygd. findet sicb aufierdem in den bitteren Mandeln

(aus denen es meist dargestellt wird), in den Fruchtkernen der Pfirsiche,

Aprikosen, Zwetschken, Kirschen, in den Blatterii von Prunus lauro-

cerasus (Kirschlorbeerbaum), in den Knospen, jungen Trieben und

Bliiten von Sorbus aucuparia (Togelbeerbaum), in sehr geringer Menge

auch in den AVickensamen und in anderen Pfianzen.

Fiir sich ist dieses Glycosid nicht giftig, unter Aufnahme von

\\rasser und in Beriibrung mit dem Emulsin (dem Eiiveifistoffe der

Mandeln), tritt jedoch eine Zersetzung ein, in Folge deren sich Blau-

siiure, eines der starksten Gifte, bildet. Da bittere Mandeln, Aprikosen-,

Pfirsichkerne etc. aucli schon beim Kauen die Blausaure liefern, so ist

zu haufiger oder zu starker Genuss derselben schadlich. Ein Hund,

dem mam versuclisiveise einen Tropfen Blausaure unmittelbar in das

Blut fcrachte, sank sofort ivie vom Blitze getroffen zusammen.

In Laubwaldern hie und da zerstreut; am Nikolai- und Schloss-

berg, im Stadtparke. Mai, Juni.

Umbelliferae.

f Cicuta virosa, AMasserschierling. Cie. von x.uto?, Hohlung, in Bezug auf

den querfacherig liohlen Wurzelstock. St. kalil; BI. 2 — 3 fach ge-

fiedert, Fiederblattchen lineal, lanzettlich zugespitzt, gesagt. Bit. weid,

in groGen zusammengesetzten Dolden ; Hiille meist fehlend, Hiillohen

vici bi. — Die giftigste unserer Doldenpflanzen; der Giftstoff ist das

Cicutoxin , ivelckes in grodter Menge in dem etivas gewiirzhaft, aber

betaubend riechenden, einen hellgelblichen Milchsaft enthaltenden

AVurzelstocke vorkommt.

In Graben an dem Ufer des Pirešnica-Baches, in einer Lache

im Stadtivalde. Juli, August.
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f Conimn maculatum, gefleckter Schierling. Con. yon /.ovc, Mord, zur Be-

zeichnung der todtlichen Wirkung. St. kahl, am Grunde meist braun-

roth gefleckt. BI. 3 fach gefiedert, Fiederbkittchen tief fiederspaltig,

mit gesagten, kurz staohelspitzigen Zipfeln. Bit. weiO, in zusammen-

gesetzten Dolden. Hiille vielbh, zuriickgeschlagen. Hiillchen aus 3—4

BI. bestehend an der Aufienseite der Dolde. Ein narkotisch wirkendes

Kraut, welches in allen Tbeilen Coniin enthalt. JDieses Alkaloid, das

sieh am reichlichsten in den Samen vorfindet, ist ein sehr starkes und

schnell wirkendes Gift; es bringt eine ErschlafFung und Lahmung der

Muskeln hervor. Neben Coniin kommt in den Bliiten und Samen das

Conydrin vor. Eine Beriihmtkeit hat diese .Pflanze dadurch erlangt,

dass friiher Staatsgefangene in Athen hingeidchtet wurden, indem man

ilinen einen mit dem Safte der Schierlingsivurzel gefiillten Becher zum

Trinken reichte (Sokrates).

Auf Scliutt an den Sannufern. Juni — Sept.

Aethusa Cynapium, Hundspetersilie, Gartenscbierling. AtJoucra (von v.ltk,),

brenne, glanze), die Glanzende, wegen der glanzenden Blatter. Cyn.

von v.ucov, Hund und ž-iov, Petersilie. St. kahl, BI. 2—3facli gefiedert,

mit eirunden, fiederspaltigen Blattchen. Bit klein, weil3, in zusammen-

gesetzten Dolden ohne Hiille; Hiillchen schmal herabhangend, 3bl. —

Eine gefahrliche, narkotisch - scharfe Giftpflanze, welche das Alkaloid

Cynapin enthalt.

Sie kommt haufig in Garten unter Petersilie und Kerbel, sowie

auf Schutt, an AVegen und Ziiuncn vor. Liings dem Bache bei der

Allee gegen den oberen Lahnhof. Juni — October.

Celastrineae.

Evonymus europaea, europ. Spindelbaum. Evon. (von su, gut, und ovoo.a,

Name), mit gutem Namen, jedoch im ironischen Sinne, weil einige Arten

von Evon. iibel riechen und giftige Friichte besitzen. Ein Straneh mit

4seitigen, glatten Asten. BI. elliptisch oder lanzettlich, fein gesiigt.

Bit. griinlich. K. flach, 4—-Sspaltig. 4—5 liingliche Blb., Stgf. so viel

als Blb.; Kapsel roth, 3—Seckig. Alle Theile haben einen widrigen

Geruch und Geschmack; besonders giftig sind jedoch nur die Friichte.

Chemisch ist diese Pflanze noch nicht liinreichend untersucht.

Allgemein verbreitet, einzeln und in Hecken ; auch im Stadtparke.

Mai, Juni.

Evon. verrucosa, warziger Spindelbaum. Unterscheidet sich von Evon. euro¬

paea durch die stielrunden, \varzigen Aste, die rundlichen Blb. und

honiggelben Kapseln. Die Eigenschaften sind dieselben.

Am Schlossberg. Mai, Juni.

Violarieae.

f Viola odorata, -vvohlriechendes Teilchen. Viola ist von lokov, dem Demin.

von lov hei Homer, das unsere V. odorata bedeutet, abzuleiten. Ohne

oberirdischen St.; BI. herzformig, gekerbt, fein behaart, mit spitzen,
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eilanzettlichen Nebenbl. Kbl. stumpf, Blkr. dunkelviolett (bei der Var.

Viola odorata alba \veiI3). 2 Blb. nach aufwarts, 3 nach abvvarts gerichtet.

An Hecken und auf Grrasplatzen ; am AVege, der zu den Anlagen

am Josefiberg fiihrt, hinter dem Nikolaiberg etc. Miirz, April.

V. canina. Ilundsveilchen. Mit oberirdischem St.; BI. ganz kahl, langlich

eiformig (manehmal herzformig). Kbl. zugespitzt, Blkr. hellblau oder

lila. Die Blb. baben dieselbe Stellung wie bei V. odorata. Sporn

gelblichweifi.

Allgemein verbreitet in AValdern, auf AViesen, an AVegen etc.

April — Juli.

Aron allen Violarieen , besonders aber von den beiden angefiihrten

Arten sind der AVurzelstock, sowie die Samen giftig. Sie entbalten

Violin, einen Stoff, welcher Erbrechcn erregend wirkt.

Primulaceae.

f Cgdamen eurojoaeum, europ. Erdscheibe, xAlpenveilchen. Cycl. von /Jslkoc,

Kreis, Sclieibe, \vegen der Form der Knollen und der Blatter. AVurzel-

stock kugelig, knollig. BI. grundstandig, langgestielt, herzformig, rundlich,

gezahnt, oberseits dunkelgriin und weid gefleckt, unterseits purpurroth.

Bit. rosenroth, wohlriecbend. Blkr. mit tief Sspaltigem, zuriickgesckla-

genem Saume. Der brennend-scharfe Geschmack, den die Knollen in

frisckem Zustando besitzen, rtihrt von dem Ghjcosid Cyclamin her, das

dieselben enthalten.

LTbcrall in den AValdern; in nachster Kiihe hinter dem Stadt-

parke, am Eulie des Kikolaiberges. Juli — Oct.

Anagattis arvensis, Acker-Gauchheil. Anag. von ava^a/Aco, ziere wieder,

weil diese Pflanze im IJerbste nochmals bliiht. Dieselbe war friiher als

Heilmittel bei Unterleibskrankheiten in Gebrauch, daher der Kaine

Gauchheil (Gaucli—Bauch). Eine kleine, zierliche Pflanze mit sitzenden,

eiformigen, gcgcnst. BI. (ietztore aucli zu dreien). Bit. mennigroth. K.

tief 5theilig, Blkr. radformig mit 5theil. Saume. Die Bit. offnen sich

erst gegen 8 Uhr morgens und schlieBen sich vvieder gegen 4 Uhr

nachmittags (daher auch der Kame Paullieschen). Die AVurzel enthalt

ebenfalls Cydamin.

In anderen Gegenden haufig auf Ackern und in Garten als Un-

kraut, findet sich diese Pflanze hier nur selten an diesen Orten, kommt

jedoch haufig in AVeingarten vor. Juni und spiiter bis November.

Solonaceae.

f Solarnim uigram, schvvarzer Naclitscliatten. Sol. ist cin sclion bei Plin.

vorkommendcr Name fiir diese Pflanzen. St. krautig ; BI. eiformig, buch-

tig gezahnt. Bit. ldein, veifl, in Trugdolden (dieser Bliitenstand ist

fiir die ganze Famile charakteristisch). Bei der Krone und den Stgf.

tritt manehmal eine Abweichung in der Gliederzahl dieser Blutenquirle

auf, indem dieselben statt 5— 4ziihlig auftreten. Die Friichte sind erbsen-

grofle, schwarze Beeren. Das Kraut und die Beeren enthalten Solanin,
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cin stickstoffhaltiges Glycosid, das in allen Solanumarten vorkommt,

denselben betaubende Eigenschaften vcrloiht nnd in S. nigrum entdeckt

wurde. Dargestellt wird es aus Kartoffelkeirnen.

Sehr haufig auf Sclnitt, an Zaunen und Mauern, z. B. an den

Zaunen in der Nahe der hiesigen Briicken. Juni — Nov.

f Solarnim Dulcamara, bittersiiBer Nachtschatten. St. strauchig, dessen Aste

niederliegend oder kletternd. BI. eiformig, an der Basis herz-, die ober-

sten spiefiformig. Bit. violett, mit zuriickgeschlagenen Kronenzipfeln.

Beeren eirund und scharlachroth Die ganze Pflanze, besonders dic

Beeren und krautigen Aste enthalten neben Solanin das Dulcamarin,

\velclie Stoffe derselben einen Geschmack verlcihen. der anfangs bittei

ist, spater aber siifllich wird ; daher aucli der Name Dule., von dulcis,

siiBj und amarus, bitter.

In Gebiischen und Ilecken; an der Sann. Juni — August.

Solarnim tuberosum, knollentragender Nachtschatten, KartofFelpflanze (tuber ,

der Knollen). Die Kartoffeln hieBen im vorigen Jahrhunderte Tartuffeln,

tvahrscheinlich vom ital. Tartuffoli als Bezeichnung fiir Triiffel, der die

Kartoffeln an Gestalt ahnlich sind. Das Kraut, die unreifen Beeren,

soivie die jungen, bleichen Keime, welche in den Kellern zu Ende des

Winters gebildet werden, enthalten Solanin. Dasselbe ist auch in den

unreifen, sowie in den von der Erde nicht bedeekt gewesenen, grtinen

Knollen enthalten, weshalb diese fiir die Gesundheit nachtheilig sind.

Aus demselben Grunde miissen die bleichen Keime vor der Zubereitung

der Kartoffeln sorgfaltig entfernt werden.

f Atropa Belladonna, gemeine Tollkirsche. Der Name Atr. (r. priv. und

To£-<o, ich wende) bezeichnet die todtliche Wirkung dieser Pflanze. So

sicher (unabivendbar) bringt ihr Genuss den Tod, \vie Atropos , die den

Lebensfaden abschneidende Parze. Bellad. bedeutet schone Dame,

wegen der schonglanzenden Beeren. St. hoch, gabelastig. BI. gestielt,

spitzeiformig, ganzrandig. Bit. grofl, einzeln oder zu zweien aus den

Blattivinkeln entspringend. K. bspaltig, Blkr. glockig geadert, unten

griingelb, oben violettbraun, mit 51app. Saume. Frucht eine gliinzend

schivarze, am Grunde von dem bleibenden Kelclie umgebene Beere.

Alle Theile, besonders die AVTirzol und die Beeren wirken stark narko-

tisch. Sie enthalten Atropin, begleitet von Hgoscgamin. Jenes gehort

zu den starksten Giften ; in sehr geringer Menge bewirkt es eine Er-

weitcrung der Pupille. Auflerdem enthalt diese Pflanze Belladonnin, ein

Alkaloid, das noch nicht naher untersucht wurde.

In Schluchten der Gebirgsivalder ; am Laisberg, beim Schonbriindl.

Juni, Juli.

f Datura Stramonium, gemeiner Stechapfel. Dat. stammt vom arab. tatorah.

Stram. \vahrscheinlich von urpopov, Giftpflanze, und p.avix6?, Raserei

verursachend, weil der Genuss dieser Pflanze Betaubung etc. herbei-

fiihrt. BI. gestielt, eiformig, buchtig gezahnt. Bit. einzeln stehend, lang
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und weifl. K. rohrig, 5 kantig, abfallend. Blkr. triclitcrformig. *) Die

fast kugeligen, gtacheligen Kapseln sind wahrend des ganzen AVinters

zu treffen. Eine widerlich riechende, in hohem Grade narkotiseh wir-

kende Giftpflanze, welche durcli Zigeuner aus Mittelasien nach Europa

gebraeht worden sein soli. Sie enthalt in den Samen und Blattern Da-

turin neben Hyoscyamin , ein Alkaloidgemenge, das dem Atropin

ahnlich ist, jedoch starker als dieses wirkt.

Auf Scbutt, an Wegen ; Nordseite des Nikolaiberges. Juni—Aug.

f Hgoscgamus niger, schvvarzes Bilsenkraut. Mit uoc/tuao.o; (u;, Schwein, und

'/Avm.oc, Bohne) bezeichneten die alten Griechen unsere Saubobne ( Vicia

Faba). Eine widerlich riechende und klebrig wollige Pflanze. BI. eilanglich,

fiederspaltig buchtig, die unteren gestielt, die oberen balbstengelum-

fassend. Bit. fast ungestielt, in Ahren. K. krugformig, 5 zahnig, blei-

bend. Blkr. trichterig, blassgelb, dunkelviolett geadert. Kapsel vom K.

eingesc-hlossen. Die Wurzel, welcbe der Mohre ahnlich ist, sowie vor

allem die Samen enthalten Hyoscyamin, ein Alkaloid, das in der Wirkung

dem Opium sehr nahe steht. Auherdem besitzt diese Pflanze das Al¬

kaloid Hgoscin.**)

Auf Scbutt unter der Eisenbahnbriicke. Juni, Juli.

Scropliularineae.

Digitalis grancliflora (ochroleuca), grohblumiger (blassgelber) Fingerhut.

Dig. von digitale, Fingerhandschuh, wegen der Form der Blumenkrone.

BI. liinglich lanzettlich, gesagt, geivimpert, oberhalb weic.hhaarig. Bit.

groil, zu 10 — 15 in einer Traube. E. 5theilig, Blkr. unsymmetrisch

glockig, schwefelgelb, innen mit braunen Adern, auben flaumig. Alle

Theile, namentlich die Samen und Blatter enthalten das stickstofffreie

Glycosid Digitalin, ein stark narkotiseh ivirkendes Gift, das labmend

auf das Herz wirkt.

An den siidl. Bergabhangen des Mkolaiberges, ober dem Schon-

briindl, in der Schlucht beim Schlossberg. Ende Mai — August. Yiel

starker narkotiseh wirkend ist

f Digitalis purpure,a, rotber Fingerhut. Als Zierpflanze sehr baufig in den

Garten zu finden. Ende Mai — August.

f Gratiola officinalis, gebrauchliches Gnadenkraut. Diese Pflanze wurde

friiher wegen ihrer Heilwirkung als eine besondere Gabe der gottlicben

Gnade (gratia) angesehen. OJfic. yon officina, Apotheke. BI. sitzend,

lanzettlich, klein gesiigt. an der Basis ganzrandig. Bit. weifl oder roth-

licb, einzeln in den Blattwinkeln. K. Stheilig mit 2 Deckbl. Blkr.

21ippig mit Jkantiger Bohre. 4 Stgf., davon 2 unfruchtbar.***) Giftig ist

*) Bei der Krone, dem Kelche und den Staubgef. tritt manehmal eine Yer-

mehrung ihrer ffliederzahl auf.

**) Atropin, Daturin und Hyoscyamin kommen im Handel nie rein vor, sondern

erselieinen mit einander gemengt.

***) Das 5. Stgf. ist verkummert. Hiefiir findet sich eine Erklarung in der ost.

bot. Zeitschrift, 1883, pag. 289.

2
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das scharf und bitter schmeckende Kraut, besonders aber der AVurzel-

stook. Beide enthalten 2 Glycoside , das Gratiolin und Gratiosolin. Das

erstere scheint ohne AVirkung zu sein, da nur die A^ersuche mit Gratio¬

solin bei Thicren besondere AVirkungen ergaben.

Haufig an nassen Stellen siidl. vom Galgenbergo. Juli, August.

f Linaria vulgaris. gemeines Leinkraut, gelbes Loweumaul. Hat in der

Tracht und den Blattern Ahnlichkeit mit dem Lein (Linam). BI. lan-

zettlicli-lineak gedrangt. Bit. in Trauben. Kelchzipfel eiformig, stumpf.

Blkr. schwefelgelb, 21ippig, an der Basis gespornt, mit dunkelgelbem

Gaumen. 4 Stgf., 2machtig. Das Kraut ist wegen seiner Scharfe als

giftig verdachtig, bedarf daher stofflich noch einer genaueren Unter-

suohung.

Haufig als Unkraut in den AVeingarten. Juni — Sept.

Cucurbitaceae.

f Brgonia alba, weifiblutigc oder schwarzbeerige Zaunriibe. Brgonia (von

(dpuco, sprosse in uppiger Fiille hervor) ist der Hame fiir kletternde

Pflanzen. Zaunriibe heifit die Pflanze, veil sie an Zaunen wachst und

riibenformige AArurzeln besitzt. St. kletternd, mit Ranken versehen. BI.

handfonnig (ahnlicb den ATeinblattern), 5 — Tlappig. Bit. einhiiusig,

gelblichgriin, in Trugdolden. Entweder 3 Stgf., an der Basis mit einander

Yen\achsen, oder 3 Fruchtknoten. Frucht eine schwarze, steinfrucht-

artige, erbsengrofie Beere. Die mit einem milcliartigen Safte erfiillte,

betaubend riechende AVurzel enthalt einen atzenden, scharfen, giftigen

und bitteren Stoff, das Glycosid Brgonin.

Am Pečovnik, an der Mauer des Marošek’schen Hauses. Juni, Aug.

Caprifoliaceae.

Lonicera Xylosteum, gemeine Heckenkirsche. Lon. hat den Namen von Ad.

Lonicer, Arzt und Professor zu Mainz im 16. Jahrh. X'gl. von ^uAov,

Holz, und oavsov, Knochen ; dieser Name bezielit sieli auf die Harte

des Holzes. Ein Strauch mit aufrechtem Stamme. BI. oval, beiderseits

flaumig. Bit. paarvveise. Kelchsaum klein, ozahnig. Blkr. blassgelb, lang,

rohrig, mit 5spalt. Saume, fast 21ippig. 5 Stgf. Die Frk. beider Bit.

und spater die rothen Beeren am Grunde verwaohsen. Giftig sind die

Beeren, welche einen bitteren, scharfen, erbrechenerregenden Stoff, das

Xglostein, enthalten.

Haufig in Gebiischen am Schloss-, Nikolai- und Laisberg; im

Stadtparke. Mai, Juni.

Compositae.

Lactuca scariola, wilder Lattich. Lact. diirfte, da der Stengel Alilchsaft enthalt,

aus lac, Milch, und duco, ich fiihre, entstanden sein. Sc. ist wahrscheinlich

das veranderte serrula, eine kleine Sage ; dieser Name bezieht sioh auf

die stachligen Blatter. Lattich ist das veranderte lactuca. St. verzweigt.
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BI. sitzend, spitz, fiederspaltig, schrottsageformig, die oberen langlich,

spitz, unzertheilt; unterseits an der starken Mittelrippe stacbelig, am

Bande stachelspitzig gezahnt. Bit. alle zungenformig, gelb. Der weide

Milclisaft hat einen betaubenden Geruch und einen bitteren, brennenden

Geschmack, welche Eigenschaften von dem in ihm entlialtenen Lactucin

herriihren.

An den Abhangen des Scklossberges. Juli, August.

Asclepiadeae.

Cynanchum Vince.toxicmn, gem. IIundswiirger, Scliwalbenwurz. Cyn. yon -/.uwv,

ITun(k und wiirgo, weil man friiher glaubte, die Pflanze todte

Hunde, Wolfe etc. AuBerdem wurde sie friiher fiir ein Gegengift ge-

halten, daher der Hame Vinc., von vinco, besiege, und toxicnm, Gift.

St. aufrecht. BI. gegenst., herzformig, zugespitzt. Bit. weid, in gestielten

blattwinkelstand. Dolden. K. Sspaltig. Blkr. radformig, Sspaltig, der

Schlund derselben mit einem 51appigen Kranze. Stgf. 5, am Grande

verwachsen. 2 Eruchtknoten, 2 Griffel, 1 Narbe.*) Giftig ist die Wurzel;

sie entlišilt Cynanchin (Asclepiadm) und wirkt betaubend.

In Gebiischen an sonnigen Abhangen und steinigen Hiigeln ; ober

dem Schonbriindl, am Schloss- und Nikolaiborg. Mai — Juli.

Thymelaceae.

•j- Dapline Mezereum, gem. Seidelbast. Daph. von Sabo mit der AVurzel S z. F,

brenne, damine, also die Flammende, in Bezug auf die Bliitenfarbe.

Mez. soli aus dem persischen Namen dieser Pdanze entstanden sein.

Bi. lanzettlieh, am Grande verschmalert, in Biiscbeln am Ende der Aste.

Bit. mit einem betaubenden Geruchc, zu 2 — 3 an den Asten sitzend,

vor den Bit. erscheinend. Bliitendecke roth, selten weid, trichterig.

Die Bliiten, Kinde und die Samen der rothen, erbsengroden Friicbte

(Beeren) sind sehr giftig. Die genannten Pdanzentheile enthalten Dapli-

nin , einen zu den Glycosiden gehorigen Bitterstoff, welcber friiher fiir

ein Alkaloid gehalten wurde.

Vorhcrrsehend auf Kalkboden, an Waldesrandern ; am Schlossberg

und an anderen Orten. Februar, Marž.

Dapline I.aureola, immergriiner, lorbeerblattriger Seidelbast (Laureola, Lor-

beerzweig). Bit. gelblichgrun in hangenden, kurz gestielten Trauben.

Die Eigenschaften sind dieselben \vie bei D. Mez.

Ober dem Schonbriindl. Marž, April.

Eupliorbiaceae.

Euphorbia, Wolfsmilch. So benannt nach Eupliorbius , dem Leibarzte des

mauretanischen Konigs Juba (um 54 v. Chr.). Leicht kenntlich an der

*) Al s Abnormitat treten manohmal 3 gliedr. Blattkreise auf. Naheres dariiber

findot sich in der osterr. bot Zeitschrift, 1881, pag. 144.

2*
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eigenthiimlichen Tracht, dem Baue der Bliiten. sowie daran, dass alle

Theile Milchsaft entlialten, welcher in reichlicher Menge schon bei der

geringsten Verletzung der Pflanze hervorquillt. St. nur oben verastelt.

BI. meist wechselstandig. Bliitenaste blattlos, aus Blattwinkeln entsprin-

gend, mit einer 2 — 5strah!. Dolde (Trugdolde). Die am Grande der-

selben stehenden Hochbl. werden Hiille genannt. Jeder Strahi ist oft

mehrfach verastelt; die am Grande der einzelnen Strahlen angebrachten

Deckbl. bilden das Hiillchen. Bit. einhausig, bestehend aus 10 — vielen

gestielten Staubbliiten und einer gestielten Stempelbliite mit 3 zwei-

spaltigen Griffeln und einer nickenden, 3 knopfigen Kapsel, umgeben

von einer gemeinschaftlichen glockigen Hiille mit 4—5 nach auswarts

gekehrten Drusen (honigabsondernde fleischige Scheiben), einer einzigen

vollk. Bit. ahnlich. Nach der Beschaffenheit der Hiille, Hiillchen, Drusen,

Frucht und Samen werden die einzelnen Arten unterschieden.

E. helioscopia, sonnen\vendige AVolfsmilch. Sie wendet sich der Sonno zu

(r.ho;, Sonne, und no-iio, schaue hin). Stbl. verkehrt eiformig, stumpf,

nach oben an Grofie zunehmend. Dolde 5strahlig. Strahlen 2—3gabelig.

Driisenscheiben rundlich. Kapsel glatt und kalil. Ein aus dem Siiden

eingewandertes, auf Ackern und an AVegen allgemein vorkommendes

Unkraut, z. B. am AVege zum oberen Lahnliof. Juli — Sept. (Bliiht

hier manchmal auch im Vinter.

E. platyphylla , hreitblatterige AVolfsmilch. IJAxtu; breit, ou/J.ov Blatt. Stbl.

langlich rund, die oberen mit herzf. Grunde sitzend, die unteren in don

Blattstiol verschmalert. Dolden 4—Sstrahlig. Strahlen mehrfach gogabelt.

HiiHchen fast 3eckig, eiformig, stachelspitzig, klcingesagt. Kapsel mit

fast halbkugeligen AVarzen.

Auf allen Ackern, sovrie in Giirten ; besonders hiiufig in nordw.

Bichtung von der Stadt. Juli — Sept.

E. stricta, steife ATolfsmilch (str. dicht, straff). Unterscheidet sich von E.

plat. besonders durch die schmiileren BI. und die kurzwalzigen AVarzen

an den Kapseln.

Besonders haufig auf Ackern nordw. von der Stadt. Sudseite des

Stadtparkes. Juni — Sept.

E. dulcis, suhe AVolfsmilch. BI. lanzettlich, stumpf, am Grunde verschmalert;

die oberen sitzend, die unteren kurz gestielt. Dolden 3—ostrahlig. Strahlen

2spaltig. Drusen gelb, spater roth. Kapsel mit ungleichen AVarzen, behaart.

In den Bergschluchten am Schlossberg, an der Sudseite des

Nikolaiberges etc. April, Alai.

E. Cyparissias, Cypressen-AVolfsmilch. BI. lineal, ganzrandig, cypressenahnlich

(jtuitaptffiro?, die Cypresse). Dolde mehrstrahlig, Strahlen \viederholt ge-

gabelt. Hiillblattchen breit, rautenformig, gelb, spiiter roth. Drusen halb-

mondformig, Kapsel rauh.

Sehr haufig auf Ackern, an AVegen etc. April, Mai.

E. amygdaloides, mandelblatterige AVolfsmilch. Am. von ap^SaAvj, Mandel,

und siSog, Gestalt. BI. verkehrt eiformig, langlich oder lanzettlich,
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flaumig ; die obersten sitzend. Dolde vielstrahlig, Strahlen gabelig. Hiill-

clien in ein flaclics Scheibchen zusammengewachsen. Driisen gelb oder

roth.

In Bergschluchten an der Siidseite des Laisberges, hinter dem

oberen Bierkeller. April, Mai.

E. Lathyris, kreuzbl. Wolfsmilch. Diese Pflanze stand im Alterthume bei

den Arzten als heftiges Brech- und Abfiihrmittel in hobem Ansehen,

daher der Name Lath., von iloopoc, heftig, und der verstarkenden Yor-

silbe Aa. BI. gegenstiindig, sich paarig kreuzend, lineal, lanzettlich,

die oberen am Grande herzformig. Dolde 4straldig. Strahlen wieder-

liolt 2 gabelig. Hiillchen langlich eiformig, spitz, mit blassgelben Driisen.

Sehr haufig in Garten als Unkraut; am Nikolaiberg. Juni, Juli.

E. esula, scharfe Wolfsmilcli. Es. vom celtischen esu, scharf, wegen des

scharfen Milchsaftes, der \vie bei E. Cyparissias so atzend ist, dass man

damit Warzen entfernen kann. BI. gegen den Grund allmahlich ver-

schmalert, gegen die Spitze hin am Bande rauh; die unteren kurz ge-

stielt. Dolde, Hiillblattch. und Kapsel wie bei E. Cypar.

Haufig auf Wiesen am rechten Sannufer. Juni — Sept.

E. virgata, ruthenformige Wolfsmilch. Mit rutlienformigen Asten (virgatus ,

ruthenf.). BI. lineal, lanzettlich. gegen die Spitze hin allmahlich ver-

schmalert. Dolde vielstrahlig, Strahlen wiederholt 2 spaltig. Hiillchen

rautenformig, stumpf, stacholspitzig oder kurz zugespitzt.

Auf Wiesen am rechten Sannufer. Mai, Juni.

E. peplus. Garten-Wolfsmilch. Der Name pe.pl. (-i-Ao?, weites Gewand)

bezieht sich auf die Blatter. BI. kurzgestielt, verkehrt eirund, sehr

stumpf; die unteren fast kreisrund. Dolde mit 3 vviederholt gabeligen

Strahlen. Hiillchen eiformig. Kapsel kalil und glatt

Sehr haufig als Unkraut in Garten. Juli — Nov.

E. carniolica. KrainerAVolfsmilch. BI. fast sitzend, lanzettlich, stumpf, ganz-

randig, am Grande verschmalert. Dolde 3 — Sstrahlig. Aste der Dolde

iibeihangend. Hiillblattchen elliptisch, kurz gestielt. Hiillchen stumpf.

Driisen gelb.

Haufig in Schluchten auf der Siidseite des Schloss- und der Nord-

seite des Jjaisberges. April, Mai.

Die giftige Eigenschaft verleiht diesen Pflanzen das im Milchsafte

enthaltene Euphorlin. Die verschiedenen Arten sind in verschiedenem

Grade giftig, so E. stricta in minderem Grade wie die iibrigen. Die

einzelnen Bestandtheile des Milchsaftes kennt man bei den meisten

Arten noch sehr ungenau.

Mercurialis, Bingelkraut. Hat den Namen von Mercurius, der nach Plinius

die Heilkraft dieser Pflanze entdeckt haben soli. Bit. 2-, selt.en 1 hausig.

Bliitendecke 3—Jtheilig. Staubbliiten mit 9—12 Stgf., Stempelblt. mit

kurzem Grilfel und 2 verlangerten Narben. Kapsel 2knotig.

M. perennis, ausdauerndes Bingelkraut. St. einfach, stielrund, BI. gestielt,

lanzettlich oder langlich eiformig. Stempelblt. lang gestielt.



In Bergschluchten am Schlossberg, Nordseite dcs Laisberges.

April, Mai.

M. annua, jahriges Bingelkraut. St. astig, 4kantig. BI. gestielt, eiformig oder

fast lanzettlicb. Stempelblt. fast sitzend.

Auf Schutthaufen am recliten Ufer zwischen der Stadt- und Eisen-

bahnbriicke, sonst allgemein als Unkraut in den Garten. Juni—Oct.

Diese beiden Pflanzen enthalten das von Reichardt entdeckte

fliichtige Alkaloid, Mercurialin. M. annua kann gekocht als Gemiise

venvendet werden. Die ATurzel beider Pflanzen erbalt, \venn sie Kingere

Zeit an der Luft liegt, eine indigoblaue Farbe.

Aristolochieae.

f Aristolochia Clematitis , gemeine Osterluzei (x.Af,’aa. Ranke ; Oster], ist aus

Arist. hervorgegangen). BI. kahl, tief herzformig, Bit. gelblichweifi, zu

mebreren in den Blattwinkeln entspringend. Bliitenhulle einfach, rohrig,

am Grande bauohig, an der Spitze lippenartig verlangert. Die 6 sitzen-

den Antberen unter der Narbe angewachsen und mit dem Griffel ver-

wachsen. Tor dem Verbliihen \vird der Zugang zur Rdhre durch die

lippenartige Terlangerung der Blutenhulle verschlossen.*)

Ein auf Ackern, an Hecken, Ziiunen und AValdrandern wegen

der weithin kriechenden ATurzeln sehr verbreitetes und lastiges Unkraut,

das ein bedeutend entzundliches Gift, das Aristolochin, entlialt.

Haufig am Fufle des Schlossberges (beim Bierkeller), nabe bei

Lava am Bacbufer. Ende Mai, Juni.

f Asarurn europaeum, europ. Hasehvurz. Ms., die Zweiglose, von saaov, Besen,

Z\veig uud a priv. Sie wachst gerne unter Haselnussgestrauch, daher

Haselw. St. sehr kurz. BI. langgest-ielt, rundlicb nierenformig. Bit. \vohl-

riechend, einzeln, kurzgestielt. Bliitenhiille einfacb, glockig, 3— ispaltig,

braungriin, innerbalb roth. Die AVurzel, vvelche einen \vidrigen Gescbmack

besitzt, enthalt Asarin, Dieses, sorvie das Aristolochin sind zweifelhafte

und nicht rein darzustellende Substanzen.

Haufig in Buchenwaldern ; am Schlossberg, an den siidlicben Ab-

bangen des Laisberges, beim Schonbriindl, am Nikolaiberg. Marž, April.

Amaryllideae.

Narcissus Pseudo-Narcissus, gelbe oder gemeine Narcisse. iNap/aircb; wahr-

scbeinlich von vapz.aio, werde gelabmt, erstarre ; iscJA, falscb, unecht.

Bliitenschaft zweischneidig, einbliitig. BI. lineal. Perigon gelb, mit

fltbeil. Saume. Hebenkrone lang, glockig und ebenfalls gelb. Die Zwiebel

bewirkt Erbreclien und die Bliiten wirken narkotisch. Das Alkaloid, das

der Pflanze diese Eigenschaften verleiht, wurde in derselben zwar nach-

ge\viesen, konnte jedoch bis jetzt nocb nicht rein dargestellt vrerden.

Am Fufle des Pečovnik; sehr haufig auflerdem als Gartenzier-

pflanze. Marž, April.

*) Eiue selu' interessante Erscheinung, woriiber sich Naheres in PrantPs Botanik

pag. 173 findet.
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Iiiileae.

Iris pseudacorus, Wasserschwertlilie. Iris (ipi;), Regonbogen; dieser Name

bezieht sich wahrschoinlich auf die Vielfarbigkeit der verschicdenen

Arten. Pseud. von falsch und a/.opo;, Kalmus, \veil diese Pflanze

vor dem Bliiben Ahnlichkeit mit ihr hat. BI. schwertformig. Bit. grofi,

gelb. Die 3 aufieren Perigonzipfel liinglich, verkelirt eiformig, bartlos,

die inneren linealisch. Narbe Stheilig, blumenblattartig. Der VVurzel-

stock ist giftig.

An Teichen. Mai — Juli.

Smilaceae.

f Pariš quadrifolia, vierblatterige Einbeere. BI. eiformig, 4 oder 5 in einem

Wirtel. Bit. einzeln, gipfelstiindig, griin, bestehend aus 8 Perigonbl.,

8 Stgf., 1 Stp. und 4 fadlichen Griffeln. Der AVurzelstock, die Blatter

und besonders die Prucht (eine blaulichschwarze Beere) wirken stark

betiiubend. Alle diese Pflanzentheile besitzen einen kratzenden, bitteren

Gechmack, der von 2 Alkaloiden, dem Peridin und Paristyphnin herriihrt.

In Schluchton schattiger Walder; ober dom Schonbriindl, am

Nikolai-, Schloss- und Laisberg. Mai.

Colchieaceae.

f Colchicum autuviuale, Herbst - Zeitlose. Colah, hat den Namen von der

Landschaft Colchis am schwarzen Meere. Das rosenrothe Perigon beginnt •

mit einer langen, aus der Zwiebel entspringenden Rohre, die sich oben

zu einem bspaltigen Saume ervveitert. Der Prk. ist wahrend der Bliite-

zeit unterirdisch. Die grundstand., breitlanzettlichen BI. und Friichte

erscheinen im niichsten Fruhjahre. Eine in allen ihren Theilen sehr

scharfe Giftpflanze. Sie enthšilt Colchicin, das am reichlichsten in der

Zwiebel und in den Samen vorkommt. Auch das Kraut ist in einem

solchen Grade giftig, dass es sogar getrocknet den Thieren noch schad-

lich ist.

Auf allen feuchten Wiesen sehr hfiufig. Aug. — Oct.

Aroideae.

f Arum maculatum, gefleckier Aron. Ar. soli aus dem Arabischen starnmen-

Stengellos ; BI. langgestielt, pfeilformig. Bliitenkolben oben nackt, keulig

verdickt und braunroth. In der Mitte desselben die Staub-, am Grande

die Stempelblt., umgeben von einer blassgriinen oder rosenrothen (A.

mac. var. roseura*) Bliitenscheide. Die ganze Pflanze, besonders aber

der knollige Wurzelstock hat einen brennend scharfen Geschmack. Das

Alkaloid, das diese Eigenschaft bedingt, ist noch nicht genau erforscht.

Da die Scharfe durch das Kochen oder Trocknen ganzlich verloren

geht, so kann der Wurzelstock in diesem Zustande wegen des bedeu-

*) Diese Var. flndet auch Erwahnung in der osterr. bot. Zeitschr., 1875, pag. 21.
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tenden Starkemehlgehaltes als Nahrungsmittel verwendet tverden. Die

Ivarpathenbewohner zerreiben dcnselbcn und verwendcn ihn beim Brot-

baoken; er kommt auch unter dem Namen Portland-Sago in den

Handel.

In schattigen Laubwaldern, besonders in Buchemvaldungen; ober

dem Schonbriindl, beim unteren Bierkeller, am Schloss-, Nikolai- und

Laisberg. April, Mai.

Alismaceae.

Alisma Plantago, gem. Froschloffel, AVassertvegerich. Al. leitet Linne yon

aluCTuo?, Angstlichkeit, ab, was sich auf die medicinische Wirkung

dieser Pflanze bezieht. St. blattlos, quirlig-rispig. BI. grundstandig, lang-

gestielt, oval, zugespitzt, ahnlich denen von Plantago (AVbgerich). Bit.

blassroth oder weih. K. und Blkr. 3bl. Die frischen Blatter und AVur-

zeln sind giftig und wirken blasenziehend; getrocknet verlieren sie ihre

Scharfe.

In AFassergraben haufig ; unter der ersten Eisenbahnbriioke. Ende

Juni — September.

Gramineae.

Lolium temulentum, Taumellolch. Schon bei den Alten war Lol der Name

fur dieses Gras; temulentus, betrunken. BI. breit, am Rande scharf.

Ahrchen 5—7 bliit., einzeln in den Ausscbnitten der Spindel, mit dem

Riicken (der schmalen Seite) derselben zugekehrt. Deckspelzen meist

langer als das Ahrchen. Die Granne der ellipt. Bliitenspelzen gerade

und immer langer als die Spelzen. Die Samenkorner enthalten Loliin ,

einen unvollstandig untersuchten und bis jetzt nicht rein erbaltenen

Bitterstoff. Dieselben wurden schon in den iiltesten Zeiten fur narkotisch-

giftig gehalten und der Genuss des damit verunreinigten Brotes als

hochst schadlich anerkannt.*) Das Gras selbst kann von Thieren ohne

Nachtheil verzebrt werden.

Kommt auf Schutt, sowie vor allem zwischen Sommergetreide, be¬

sonders unter Ilafer und Gerste vor. Viel Feuchtigkeit ist fur die Ent-

wicklung dieses Grases gunstig, weshalb es auch in den sog. nassen

Jahren in auffallend grofier Menge auftritt.**) Juni, Juli.

*) Das Mehi, dem Samenkorner von Taumellolch beigemengt sind, erkennt man

an dem betaubendcn Geruohe. Nachgewiesen kann das Torhandensein derselben werden,

indem man das Mehi in Veingeist riihrt, woduroh es eine griinliche Farbe und einen

widerlichen Gesohmack erhalt.

**) AuCer Lol. tem. soli Bromus sacalinus (gemeine Trespe), eine iiberall aufViesen,

besonders aber unter Roggen vorkommende, zu den Rispengrasern gehorige Grasart

giftige Eigenschaften aufweisen, indem die Samenkorner derselben durch ihren Genuss

auf Vogel, namentlioh Hiihner betaubend einwirken. Auf Menschen ist die Einwirkung

eine kaum nennenswerte.
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Taxineae.

f Taxus baccata, Eibenbaum. Tax. Ton tgcggu>, ordne, stelle, wegen der

Stellung der Blatter. Ein niedriger, astiger Baum oder Strauch. BI. in

zwei Reihen stehend (zweizeilig, bei genauerer Betraebtung jedoch in

spiraliger Anordnung), fiach, glanzend, lineal, an der Oberseite dunkler

als unten, am Ende zugespitzt. Bit. 2hausig ; Staubblt. in kugeligen,

Stempelblt. einzeln, in eiformigen Katzchen. Im Oot. mit rothen, erbsen-

grollen Frucbten (Zapfenbeere). Die Samen, Blatter und iiberhaupt die

jungen, beblatterten Zweige enthalten Taxin, ein narkotiscli wirkendes

Alkaloid. Bei den Alten musste der Eibenbaum in sekr iiblem Rufe ge-

standen sein, denn Plinius schreibt dem Gebrauche der aus seinem Holze

verfertigten Reisebeoher eine todtliclie AVirkung bei und halt sogar das

Schlafen im Schatten desselben fiir lebensgefahrlicli.*)

Er ist wegen seines langsamen ATachsthums schon fast ganz aus

den AVžildern yerscliwunden und findet sioli nur noch hie und da einzeln

in denselben oder in Garten; in Košnic. Mširz, April.

A. Pischek.

*) Yasa etiam viatoria ex ea vini s in Giallia facta mortifera fuisse oonpeftum

est. Hano Sextius milacem a Graeois vooari dicit, et esse in Arcadia tam praesentis

veneni ut qui obdormiant sub ea cibumve oapiant moriantur. C. Plin. seo nat. hist,

lib. XVI. 50.
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a) K. k. Director:

1. Peter Končnik, lehrte Geograpliie und Geschichte I., YI., 6 St. w.

b) K. k. Professoren :

2. Johann Krušič, Senior, AVeltpriester und geistlicher Rath der Lavanter

Diocese, Exhortator ftir das ganze Gymnasium, 1. Religion I. — VIII.,

16. St. w.

3. Michael Žolgar, 1. Slovenisch I., III. —VIII. und II. deutsche Abtk.,

17 St. w.

4. Hermann Rock, VII. Rangsclasse, 1. Geograpliie u. Geschichte III. a,

III. b, V., Deutsch III. a, IV., pliilos. Propadeutik VII., VIII., 19 St.

w. (bis 15. Marž).

5. Albert Fietz, Ordinarius der III. a GL, 1. Latein und Grieckisch III. a,

Deutsch. V., VIII., 17 St. w.

6. Johann P. Ploner, Ordinarius der II. Cl., 1. Latein und Deutsch II.,

Griechisch VII., im 1. Sem. 15, im 2. Sem. 16 St. w.

7. Anton Pischek, 1. Mathematik I., II., Naturgeschichte, bez. Eaturlehre

1., II., III. a, III. b, V., VI., 18 St. w.

8. Michael Knittl, iibernahm am 23. Marž die Lehrfacher des Prof. Rock.

9. Anton Mayr, Ordinarius der ArI. Cl., 1. Latein VI., VIII., Griechisch Ar .,

16 St. w.

10. Andreas Gubo, Ordinarius der VII. CL, 1. Geograpliie und Geschichte

11., IV., VII., VIII., Deutsch AM., VIL, 20 St. w.

c) K. k. Gymnasiallehrei*:

11. Anton Kosi, Ordinarius der IV. Cl., L Latein IV., Griechisch AM., Slo¬

venisch II., 14 St. w.

12. Karl Kreipner, Doctor der Philosophie, Ordinarius der VIII. CL, 1- Latein

V., VII., Griechisch VIII., 16 St. w.

d) Supplenten:

13. Johann Liefikounig, Ordinarius der I. CL, L Latein und Deutsch I.,

im L Sem. 11, im 2. Sem. 12 St. w.

14. Engelbert Potočnik, Ordinarius der III. b CL, 1. Latein, Deutsch III. b,

Griechisch III. b, IV., 18 St. \v.
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15. Hugo Schwendenwein, Ordinarius der Y. Cl., 1. Mathematik V.—VIII.,

Physik Vil., VIII., 19 St. w.

16. Blasius Matek, 1. Mathematik III. a, III. b, IV., Physik IV., Slovenisch

I. deutsche Abth., 15 St. w.

e) Nebenlehrer:

17. August Fischer, 1. Zeichnen, 10 St. w.

18. August Tisch, Lehrer an der Landes-Biirgerschule in Cilli, 1. Tnrnen,

8 St. w.

19. Josef Weiss, Oberlehrer an der Madchen-Volksschule in Cilli, 1. Glesang,

4 St. w.

Anmerkung : Prof. A. Fietz 1. Stenographie, 2 St. w.

P) An der Vorbereitungselasse:

1. Director Končnik; sprachliche Repetitionen, 1 St. w.

2. Professor Krušič ; Religion, 2 St. w.

3. „ Ploner ; Schonschreiben, 2 St. w.

4. Gymnasiallehrer Kosi ; Lesen, 5 St. \v.

5. Supplent Liel.lkounig ; Sprachlehre, 6 St. w.

6. „ Matek, Ordinarius dieser Classe ; Rechnen, 4 St. w.

7. Nebenlehrer Fischer ; Zeichnen, 2 St. w.

8. „ Tisch ; Turnen, 2 St. w.

II. Lehrplan.

a) Fiir das G-ymnasium.*)

Lehrziel, a) fiir U n t e r g y m n a s i e n.

b) fiir O b e r g y ra n a s i e n.

Eeligion 1): «) Christliche Glaubens- und Sittenlehre ; Ceremonien ; Ge-

schichte der Oifenbarung.

b) Christliche VVahrheiten ; Geschichte der christlichen Kirche.

Latein: a) Grammatische Kenntnis der lateinischen Sprache, Pertig-

keit und Ubung im Ubersetzen eines leicliten lateinischen Schriftstellers.

b) Kenntnis der romischen Literatur in ihren bedeutendsten Erschei-

nungen und in ihr des romischen Staatslebens. Erwerbung des Sinnes fiir

*) Nach den mit hoher Ministerial-Verordnung vom 26. Mai 1884, Z. 10128 herab-

gelangten Anderungen des Gymnasiallehrplans und den hiezu ersohienenen Instructionen.—

Fiir das Sohuljahr 1884/5 waren einige IJbergangsbestimimingen in Kraft, da der h. k. k.

Landesschulratli mit Erlass vom 1. Aug. 1884, Z. 3840 die Beibelialtung des fiiiheren

Lelirplans im Deutschen und in der Physik in der VIII. Classe, sowie das vorgesohlagene

StoffmaC beim mathem. Unterriehte in der VI. Cl mit dem Zusatze gonehmigte, dass in

der Matliematik in der III. Cl. auch die Kreislehre vorzunebmen ist, und dass der Mathe-

matik in der VI. Cl. 4, der Geographie und Greseliichte in dieser Classe nur 3 Stunden

woohentlich zuzuwcisen sind.

’) Der friihere Lehrplan beziiglich der Religionslehre und der slov. Spraclie erfuhr

duroh die obcit. h. Verordnung keine Anderung.
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stilistische Form der lateinischen Sprache und dadurch mittelbar fiir Schon-

heit der Rede liberhaupt.

G-rieohisch : «) Grammatiscke Kenntnis der Formenlebre des attischen

Dialectes nebst den notbrvvendigsten und wesentlichsten Punkten der Syntax.

b) Griindlicke Lecture des Bedeutendsten aus der griecbiscben Literatur,

soweit es die dem Gegenstande zugemessene beschriinkte Zeit zulasst.

Deutsoh : a) Ricbtiges Lesen und Sprechen, griindliche Kenntnis der

Formenlebre und Syntax ; Sicberheit im scbriftlichen Gebrauch der Sprache,

Anfiinge zur Bildung des Geschmackes durch A.uswendiglernen von poeti-

scben und prosaiscben Stucken musterbafter Form, welcbe den Scbiilern

erklart sind.

b) Gewandtheit und stilistische Correctbeit im schriftl. u. miindl. Ge-

braucbe der Sprache zum Ausdruck des allmablich sicb enveiternden eigenen

Gedankenkreises ; kistorische Kenntnis des Bedeutendsten aus der National-

literatur; daraus sicb enBvickelnde Charakteristik der Ilauptgattungen der

prosaiscben und poetiscken Kunstfonnen.

G-eographie und G-eschichte : a) L Geographie: die einfacheren An-

schauungen und Kenntnisse von der Gestalt und den Bewegungen der Erdo.

Ubersicbtlicbe Kenntnis der Erdoberflacbe nacb ihrer natiirlichen Bescbatlen-

beit, nach Bevolkerung und Staaten, mit besonderer Berucksicbdgung der

osterreicbiscb-ungariscben Monarcbie.

2. Geschichte: Kenntnis der hervorragendsten Personen u. Begebenheiten

aus der Sagemvelt und der Tolkergescbicbte, nainentlich aus der Geschichte

Osterreich-Ungarns, auf Grund einer biograpbisch-chronologiscben Behand-

lung des Gegenstandes.

b) Kenntnis der ILauptbegebenheiten der Tolkergescbichte in ihrem

pragmatischen Zusammenbange und in ihrer Abbiingigkeit von den natiir-

lichen Terhaltnissen, verbunden mit einer system. Darstellung der hervor¬

ragendsten Momente aus der Culturgeschichte, insbesondere der gescbichtl.

Entwickelung der Griechen und Romcr und der osterreicbiscb-ungarischen

Monarcbie.

Mathematik : o) Grundliche Vorbildung fiir den wissenschaftl. Unter-

richt im Obergymnasium.

b) Grundliche Kenntnis und sichere Durcbubung der elementaren

Mathematik.

Naturwissenschaften. Naturgeschichte: a) Genauere Bekanntschaft mit

den ■\vichtigsten Formen der organischen und unorganischen "\Yelt auf un-

mittelbare Beobachtung der Objecte gegriindet; einige Geiibtheit in der

Erfassung unterscheidender und ubereinstimmender Merkmale der Thier-

und Pflanzenarten zur Bildung von Gattungen und hoheren system. Gruppen.

b) System. Ubersicht der Tkier- und Pflanzcngruppen auf Grund der

Kenntnis der notkwendigsten Thatsachen aus ihrer Morphologie, Anatomie und

Physiologie; Kenntnis der Formen und Eigenschaften der vichtigstcn Mi-

neralien mit gelegentlichen Belehrungen iiber den Bau u. die Entwickelung

des Erdkorpers.
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Physik: a) Durch das Experiment vermitteltes Terstandnis der ein-

faclisten und zugleich wichtigsten Naturerscheinungen nebst der Kenntnis

einiger der wichtigeren praktischen Anwendungen.

b) Terstandnis der wichtigsten Naturerscheinungen nicht blod durch

Beobachtung und Tersuch, sondern auch durch elementare Rechnuug ver-

mittelt, sotveit hierzu die rnathem. Kenntnisse der Schiller reichen.

Philos. Propadeutik. Aufgabe: Erganzung der Erfahrungskenntnisse

von der A.uliemvelt durch erfahrungsmafligc Auffassung des Seelenlebens ;

zusammenhangende Kenntnis der allgemeinsten Gedankenformen als Ab-

schluss des bisherigen und als Vorbereitung des bevorstehenden strengeren

wissenschaftlichen Unterrichtes.

I. Classe.

Eeligion, 2 Stunden : Katholische Glaubenslehro.

Latein. 8 St. Grammatik. 1. Sem.; Die 5 regelmahigen Declinationen,

die Genusregeln, die Adject. und Adv. mit ihrer Comparation, Pronomina

person., posses., die demonstr. hic, is, ille, ipse, dazu alius, alter etc., die

Cardinal- und Ordinal-Zahhvorter. 2. Sem. : sum mit seinen wichtigsten

Composita, die 4 regelm. Conjugationen, einige wiehtigere Prapositionen und

Conjunctionen, eingeiibt in beiderseitigen Ubersetzungen aus dem Ubungs-

Luche. Es ist auf genaues Sprechen sowohl nacli dem AVortaccente, als nach

der Quantitat der Silben zu halten. Nach etwa 8 Wochen alhvochentlich

1 Composition von einer halben Stunde.

Hausliche Arbeiten der Schiller: Memorieren der Paradigmen u. Toca-

beln, spater Aufschreiben der in den Lectionen vorgekommenen lat. Uber-

setzungen und allwoch. 1 — 2 kleine Hausaufgaben. — A’ocabularien. —

Memorieren und Recitieren inhaltr. Satze, Denkspriiche (aus dem lat. Leseb.

in ein Collectaneenheft fehlerfrei eingetragen), als Toriibung zum freien

mundl. Gebrauch der lat. Sprache.

Deutsoh, 4 Stunden . 2) Grammatik : Syntax des einfachen Satzes.

F ormenlehre in jener Aufeinanderfolge 'der Capitel, die der parallele lat.

Unterricht verlangt. Rein empirische Erklarung der Elemente des zusammen-

gezogenen und zusammengesetzten Satzes, soweit die Ubersetzung solcher

Satze ins L. es bedarf. Prakt. Ubungen in der Orthographie in allmahlicher

Ausdehnung auf die Hauptpunkte.

Lectiire nach dem Lesebuche mit Erklarungen und Anmerkungen.

Memorieren und Vortragen poet. und pros. Stiicke.

Schriftl. Arbeiteii : Zuerst wochentl. Dictate zu orthogr. Zwecken;

spater (doch noch im I. Sem.) wochentlich abwechselnd ein Dictat oder

ein Aufsatz ; im II. Sem. monatl. 4, abwechselnd Schul- und Hausaufgaben.

Slovenisch, 1 ) 3 Stunden. Die wichtigsten Lautgesetze ; Formenlehre ;

der einfache Satz ; Lesen uud Vortragen von Lesestiicken; die vorschrift-

3) Im 1. Sem. 3, im 2. Sem. 4 Stunden infolge h. Ministerialerlasses vom 4. Nov.

1884 Z. 16033.
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mafiig gegebencn Arbeiten werden auch zur Priifung orthograph. Sicherheit

vemendet.

Geographie, 3 Stunden : Vorbegriffe aus der allgemeinen Geographie.

Ubersicht liber die Hauptformen des Festen und Flussigen in ihrer Yer-

theilung auf der Erde, sowie iiber die Lage der bedeutendsten Staaten und

Stadte, bei stoter Ubung und Ausbildung im Kartenlesen und im Entwerfen

einfachster Kartenbilder. Die Elemente der mathem. Geographie, soweit die-

selben zum Verstandnisse der Karten unentbehrlicb sind und in elementarer

AAreise erortert werden konnen.

Mathematik, 3 Stunden, abwechsolnd 1 St. Arithmetik, 1 St. Geometrie.

Arithmetik: Das dekadische Zahlensystem. Die 4 Species mit ganzen un-

benannten und einfach benannten Zahlen. Metrisches Mati- und Geivichts-

system. Theilbarkeit; grofites MaJS und kleinstes Yieifaohes mehrerer Zahlen.

Die gemeinen Briiche ; die Decimalbriiche; Yenvandlung gemeiner Briiche

in Decimalbriiche und umgekehrt. Das Rochnen mit mehrfach benannten

Zahlen.

Geometr. Anschauungslehre : Die Grundgebilde : Gerade, Kreis, AYinkel

und Parallelon. Das Dreieck mit Ausschluss der Congruenzsiitze. Die fun-

damentalen Constructionsaufgaben.

Schriftliche Hausarbeitev , die in der Scliule eingehend zu bespreclien

und wenigstens theihveise als Ubungsstoff zu behandeln sind. In jeder Con-

ferenzperiode eine schriftliche Schularbeit.

Naturgeschichte, 2 Stunden. Anschauungsunterricht. 1. Sem.: Thierreich.

Etwa 4 Monate Saugethiere (50 — 60 Formen), dann einige Formen (etwa

12—14) aus der Abtheilung der Weich- und Strahlthiere. 2. Sem.: Glieder-

thiere mit Bevorzugung der Insecten, und zwar sind in den ersten S —10

Stunden die Gruppentypen aus dem Bereiche der Wurmer etc., dann die

Insecten zu behandeln.

II. Classe.

Religion, 2 Stunden : Katholische Liturgik.

Latein, 8 Stunden. Grammatik: Die \vichtigsten Unregelmalligkeiten

der Nomina und die in der I. Cl. nocli iibergangencn Partien der Pronom.

und JSTumer., endlich 'SViederholung und Ergiinzung der Composita von sum

und der Conjugation, eingeubt wie in I. Die in I. eingeiibten syntaktischen

Formen iverden enveitert; hiezu kommen noch der acc. c. inf. und der

abl. abs. Wbchentlich eine Composition von einer lialben Stunde.

Hauslichc Arbeiten der Schiller : Memorieren von Paradigmen, Regeln

und Yocabeln wie in I. Dazu alle 2 AVochen ein Pensum zum Ubersetzen

ins L. von so mafiigem Umfange, dass, wie in I., die Correctur in der

Schule nicht mehr als eine halbe Stunde erfordert. Nach geniigender Vor-

iibung Praparation auf die zu lesenden lat. Abschnitte des Lesebuches.

Amcabiilarien fiir einzelne AATorter und Phrasen. Memorieren und Recitieren

inhaltreicher Siitze etc., auch hiibscher Fabeln und kleiner Erzahlungen

(unter Fortfiihrung des Collectaneenheftes), als Ubung im Lateinsprechen.
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Deutsch, 4 Stunden. Grammatik: Der zusammengezogene und zu-

sammengesetzte Satz. Prakt. Ubungen in der Interpunction. Lectiire wie in I.

Schriftl. Arbeiten: Aufsatze und einzelne Dictate zu orthogr. Zwecken.

Monatlich 3 Arbeiten, abwechselnd Schul- und Hausarbeiten.

Slovenisoh, 3 Stunden. Ergžinzung der Formenlehre. Der zusammen-

gesetzte Satz. Lesen u. Tortragen von Lesestiicken nebst schriftl. Arbeiten.

Geographie und Geschichte, 4 Stunden. Geographie, 2 St.: Fortfiihrung

der math. Geographie, namentlich in Bezug auf die Verhaltnisse verschie-

dener Breitenlagen. Specielle Geographie Asiens und Afrikas nach Lage

und Umriss, in oro-hydrograph. und topograph. Hinsicht unter steter Riick-

sicht auf die klimat. Zustande, namentlich in ihrem Zusammenhange mit der

Vegetation, mit den Producten der cinzelnen Bander, mit der Beschaftigung,

dem Yerkehrsleben und den Culturverhaltnissen der Yolker. Horizontale

und verticale Gliederung Europas. Specielle Geographie von Siid- u. West-

europa.

Geschichte, 2 St. : Ubersichtliche Darstellung der Geschichte des Alter-

thums , hauptsachlich der Griechen und Romer, mit besonderer Beriicksich-

tigung des biographischen und sagengeschichtlichen Elementes.

Mathematik, 3 Stunden, abwechselnd 1 St. Arithmetik, 1 St. Geometrie.

Arithmetik: "\Yiederholung und Durchiibung der Bruchrechnung, abgekiirzte

Multiplication und DHision. Die Hauptsatze iiber Yerhaltnisse und Propor-

tionen. Die einfache Regeldetri mit Anwendung der Proportionen und der

Schlussrechnung. Das Wichtigste iiber Miinzen, Mahe und Gewichte. Die

Procentrechnung. Die einfache Zins- und Discontrechnung.

Geom. Anschauungslehre : Congruenz der Dreiecke nebst Anwendungen.

Die wichtigsten Eigenschaften des Kreises, der Yierecke und Yielecke.

Schriftliche Arbeiten \vie in I.

Naturgeschiohte, 2 Stunden. Anschauungsunterricht. l.Sem. : Thierreich

und zwar : Yogel, Reptilien, Amphibien und Eische, in passender Auswahl.

2. Sem. : Pflanzenreicli. Beobachtung und Beschreibung einer Anzahl

(50 — 60) von Samenpflanzen verschiedener Ordnungen, allmahliche An-

bahnung des Yerstandnisses ihrer system. Gruppierung; Einbeziehung einiger

(8 — 10) Sporenpflanzen in den Kreis der Betrachtung.

III. a. und b. Classe.

Eeligion, 2 St.: Geschichte der gottl. Offenbarung des alten Bundes.

Latein, 6 Stunden. Grammatik, 3 (unmittelbar aufeinander folg.) St. :

Lehre von der Congruenz, vom Gebrauch der Casus und der Prapositionen

an der Hand von Musterbeispielen der Schulgrammatik und von deutschen

Beispielsatzen (Satzextemporalien). Alle 14 Tage eine Composition von

einer ganzen Stunde.

Lectiire, 3 St.: Einige Yitae des Corn. Nepos oder eine Aus\vahl aus Cur-

tius. Hausliche Arbeiten der Schiller: Alle 2 Wochen ein Pensum. Auswendig-

lernen der durchgenommenen gramm. Regeln nach dem Wortlaute der

Grammatik nebst den dazu erforderlichen lat. Musterbeispielen; schriftliche



Retroversion der in der Schule aufgeschriebenen lat. Extemporalsatze und

Ubersetzung einiger deutschen Ubungssatze. Priiparation auf die Lectiire.

Tocabularion fiir Worter, Phrasen und stilist. Beobachtungen Collectaneen-

heft. Memorieren einzelner Lesestiicke.

Griechisch, 5 Stunden. Grammatik: Regelmadige Pormenlehre mit

Ausschluss der Yerba in <u, eingetibt in beiderseitigen Ubersetzungen aus

dem Ubungsbuche. Auf die Abschnitte des Lesebuches liaben sicli die Schiller

zu praparieren und die Tocabeln genau zu memorieren. Im 2. Sem. allo 14

Tage ein Pensum. alle 4 ATochen eine Composition.

Deutschj 3 Stunden. Grammatik: System. Unterricht in der Formen-

und Casuslehre mit Beriicksichtigung der Bedeutungslehre. Lectiire nach dem

Lesebuche mit Erldiirungen u. Anmerkungen. Letztere dienen insbesondere

stilistischen Zwecken und beschiiftigen sich mit der Form der Lesestiicke

im ganzen wie im einzelnen. Memorieren und Tortragen. Monatlich 2 Auf-

siitze, abwechselnd Schul- und Ilausarbeiten.

Slovenisch, 2 Stunden. Gebrauch des Terbums und das AVichtigste

der ^Tortbildungslehre. Lesen, Tortragen und schriftl. Arbeiten wie in den

vorhergehenden Classen.

Geographie und Geschichte. 3 Stunden, abivechselnd Geographie und

Geschichte. 1) Geographie: Ubersichtlicho Darstellung der mathem. Geographie

im Zusammenhange, namentlich inbezug auf das Terhaltnis der wirklichen

Bewegungen zu den scheinbaren. Vergleichende specielle Geographie der in

der II. Cl. nicht behandelten Liinder Europas, mit Ausschluss der oster-

reichisch-ung. Monarchie, in engerer Beziehung zur Geschichte. Specielle

Geographie Amerikas und Australiens.

2) Geschichte: Gedriingte Ubersicht iiber die wichtigsten Personen und

Begebenheiten aus der Geschichte des Mittelalters mit Ilorvorhebung der

Ilauptereignisse aus der Gesch. der osterr. - ung. Monarchie; am Schlusse

Recapitulation mit Hervorhebung der das specielle Land betreffenden Ereig-

nisse u. ihrer Bezichungen zu der Gesch. der iibrigen Theile der Monarchie.

Mathematik. 3 Stunden, abwechselnd 1 St. Arithmetik, 1 St. Geometrie.

Arithmetik: Das abgekiirzte Rechnen mit unTollstiindigen Zalilen. Die 4

Grundoperationen in ganzen und gebrochenen allgemeinen Zalilen. Das

Quadrieren und das Ausziehen der Quadratwurzel. Das Cubieren und das

Ausziehen der Cubikwurzel. Amvendung der abgekiirzten Division beim

Ausziehen der Quadrat- und Cubikwurzel.

Geometrische Anschauungslehre: Liingen- und Flachenmessung. Ein-

fache Fiille der Yerwandlung und Theilung der Figuren. Die Lehrsatze

iiber Flachengleichheit im rechtwinkoligen Dreiecke mit mannigfachen An-

wendungen auf Constructionen und Berechnungen. Das Wichtigste liber

die Ahnlichkeit gcom. Gebilde. Construction und Beschreibung der Ellipse,

Parabel und Hyperbel. Schriftl. Arbeiten wie in I. und II.

Naturwissenschaften, 2 Stunden. 1. Sem.: Mineralogie, Anschauungs-

unterricht. Beobachtung und Beschreibung einer maJBigen Anzahl (24- 30)

von wichtigen und selir verbreiteten Mineralarten ohne besondere Riicksicht
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auf Sistematik, mit gelegentlicher Vonveisung der gew6hnlichsten Gesteins-

formen.

2. Sem. : Erperimental-Physik. Allgemeine Eigenschaften der Korper.

Besondere Eigenschaften. AVarmelehre. Chemische Grundbegriffe.

Anmerkung. Beim Unterrichte in der Religion und der slov. Sprache

wurden beide Abtheilungen zusammengezogen.

IV. Classe.

Eeligion, 2 St. : Geschiclite der gottl. Offenbarung des neuen Bundes.

Latein, 6 Stunden. Grammatik , 3 (oder 2) Stunden : Eigenthiimlich-

keiten im Gebrauche der Homina und Pronomina, Lehre vom Gebrauche

der Tempora und Modi nebst den Conjunctionen; die Participia und Supina.

Behandlung wie in III. — Alle 2 (oder 3) AVochen eine Composition von

einer ganzen Stunde. Lectiire, 3 (oder 4) Stunden: Caesars bellum Gallicum,

etwa 3 Biicher. In der 2. Halfte des 2. Sem. sind wochentlich 2 Lectiire-

stunden darauf zu verwenden, dass die Schiller mit lat. Arersen und zwar

Iiexametern und Distichen bekannt werden. Der Stoff dieser Lectiire ist

aus Ovid zu entlehnen. Der poet. Lectiire muss eine Zusammenfassung der

beim Lernen der Pormenlehre vereinzelt vorgekommenen prosod. Regeln

vorausgeschickt werden. — Die hausl. Arbeiten wie in III. Arocabularien

wie in III. Collectaneenheft und Memorieren wie in I. — III.

O-riechisch, 4 St. Grammatik : Abschluss der regelmaBigen Pormenlehre

durch Hinzufiigung der Terba in <u, die wichtigsten Unregelmailigkeiten in

der Plexion. Hauptpunkte der Syntax, eingeiibt wie in III. — Memorieren,

Praparation. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 AVochen 1 Composition.

Deutsch, 3 Stunden. Grammatik: Systematischer Unterricht. Syntax

des zusammengesetzten Satzes, die Periode. — Grundziige der Prosodik und

Aletrik. Lectiire \vie in III. Die Anmerkungen sind zum Schlusse iibersicht-

lich zusammenzufassen. Alemorieren und Vortragen. Aufsatze wie. in III.

Slovenisch, 2 Stunden: Bedeutung der verbalen AVortformen; das

AVesentliche aus der Arerslehre. Lectiire, Vortragen und schriftl. Arbeiten.

Geographie und Geschichte, 4 Stunden. 1. Sem. : Ubersichtliche Dar-

stellung der Geschichte der Neuzeit mit Hervorhebung der fiir den habs-

burgischcn Gesammtstaat wichtigsten Personen und Begebenheiten.

2. Sem.: Specielle physikalische u. polit. Geographie der osterreichisch-

ungarischen Alonarchie mit Riickblicken auf die wichtigsten Thatsachen ihrer

Geschichte unter Hervorhebung des engeren Heimatlandes.

Mathematik. 3 Stunden, abwechselnd 1 St. Arithmetik, 1 St. Geometrie.

Arithmetik : Die Lehre v. d. Gleichungen m. einer u. m. mehrerenUnbekannten.

Die zusammengesetzte Regeldetri, der Kettensatz, die Zinseszinsenrechnung.

Geovi. Anschaunngslehre : Stereometr. Anschauungslehre. Gegenseitige

Lage von Geraden und Ebenen. Korperliche Ecke. Ilauptarten der Korper.

Oberflachen- und Rauminbalts-Berechnung. Schriftl. Arbeiten wie in I.— III.

Naturwissenschaften, 3 Stunden. Phgsik : Meehanik. Magnetismus.

Elektricitat. Akustik. Optik. Strahlende Wiirme.

3
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V. Classe.

Heligion, 2 Stunden. Einleitung und Beweis der AVahrheit der kath.

Religion. (Apologetik).

Latein, 6 Stunden. Lecture, 5 St. Im 1. Som. : Livius ; aufier dem

1. Buche soli das 21. oder 22. oder ivichtige Partien aus den Ivampfen

der Patricier und Plebejer gelesen \verden. Im 2. Sem.: Ovid, und zwar

eine Auswahl vornehmlich aus den Metamorphosen und den Pasti. Ubrigens

kekrt auoh in diesem Sem. die Lectiire fiir einige Zeit zu Livius zuriick.

1 St. grammatisch-stilist. Unterricht. Praparation. Yocabularien. Monatlich

1 Pensum und 1 Composition. Das Collectaneenheft wird durch die obercn

Classen fortgefiihrt. Memorieren ausgewahlter St. aus Ovid.

Gelesen lourde : Liv. I. und XXII. (grofitentheils); Ovid, Metam. (Aus-

gabe von Sedlmayer) Nr. 4 (324 Verse), Nr. 10 (52 Y.), Xr. 13 (164 Y.),

Xr. 17 (53 Y.), Pasti, Xr. 4 (48 Y.), Nr. 12 (26 Y.).

G-riechisch, 5 Stunden. Lectiire, 4 St. Im 1. Sem. : Nach einer system.

Repetition der Formenlehre Xenophons Anabasis oder eine Auswahl aus

seinen Hauptschriften nach einer Chrestomathie. Im 2. Sem. : Homers Ilias,

Auswahl im Umfange von 2—3 Biichern, nebst der nothvvendigen Erlaute-

rung iiber die Abiveichungen des epischen Dialectes vom attischen, daneben,

sobald diese Lectiire einigermaBen im Gange ist, — 1 St. \v5ch. — Fort-

setzung der Lectiire aus Xenophon. Praparation, Memorieren der Yocabeln,

auch von einigen Stellen der Ilias. Grammatik: 1. St. zur Befestigung und

Erweiterung der Kenntnis des attischen Dialectes. Alle 4 Wochen 1 Pen¬

sum oder 1 Composition.

Gelesen wurde : Xenophoii, nach der Chrestomathie von Schenkl: Kyrop.

3., 4., Anab. 4., 5., 8.; Ilias, I. IY.

Deutscll. Grammatik : Jede 2. Woehe 1 St. Lautlehre : Umlaut, Bre-

cbung, Ablaut. Wortbildung.

Lectiwe nach dem Lesebuclie mit Erkliirungen und Anmerkungen

unter besonderer Riicksicht auf die Charakterisierung der epischen, lyrischen

und rein didaktischen Dichtungsgattungen. Dem deutschen Yolksepos (auf

Grund der Lectiire der Uhlandschen Ausziige) wird besondere Aufmerk-

samkeit zugewendet. Memorieren und Yortragen. Aufsatze ivie in III.

Slovenisoh, 2 Stunden. Lectiire und Erklarungen von Lesestiicken mit

Beriicksichtigung der Syntax. Schriftliche Arbeiten alle 3 Wochen, bezw.

jeden Monat.

Geographie und Gesohichte, 3 Stunden. Geschichte des Alterthums, vor-

nehmlich der Griechen und Romer bis zur Untenverfung Italiens mit be¬

sonderer Hervorhebung der culturhistor. Momente und mit fortwahrender

Beriicksichtigung der Geographie.

Mathematik, 4 Stunden. Arithmetik, 2 St.: Mussenschaftlich dureh-

gefiihrte Lehre von den 4 ersten Rechnungsoperationen. Grundlehren der

Theilbarkeit der Zahlen. Theorie des grofiten gemeinsamen MaBes und des

kleinsten gemeinsamen Yielfachen, angeivandt auch auf Polynome. Lehre
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von den Briichen. Yon Zahlensytemen iiberhaupt und vom dekadischen ins-

besondere. Verlialtnisse und Proportionen. Gleichungen des 1. Grades mit

einer und mit mehreren Unbekannten nebst Anwendung auf praktisch

wichtige Aufgaben.

Geometrie, 2 St. : Planimetrie in wissenschaftl. Begriindung. Schriftl.

Arbeiten wie in IV.

Naturwiss3nschaften, 2 St. Sijstematischer Unterricht. 1. Sem. : Mi¬

neralogie. Kurze, leichtfassl. Behandlung der Krystallographie (in 12 St.) ;

Besprechung der allerwichtigsten Mineralien kinsicktlich der physikalisch-

chemiscben und sonstigen belehrenden Beziehungen naeh einem Systeme

mit Aussehluss aller seltenen oder der Anschauung der Schiller niclit zu-

giinglichen Formen, jedooh unter Beriicksichtigung der gew6hnlichen Fels-

arten (15—20); am Soblusse (durch etwa 4 St.) eine moglichst kurze Skizze

iiber die Entwicklung der Erde.

2. Sem. : Botanik. Charakterisierung der Gruppen des Pflanzenreiches

in ihrer natur]. Anordnung, sowie der wichtigsten Pflanzenordnungen, auf

Grand des morphologischen u. anatom. Baues, abgeleitet aus der Betrachtung

typiscber Pflanzenformen; gelegontlich Belehrung liber Lebensverrichtungen

der Pflanze und iiber eGvaige der Schulsammlung angehorige vonveltliche

Formen ; Aussehluss jedes system. Details.

VI. Classe.

Eeligion, 2 Stunden. Die besondere kath. Glaubenslehre (Dogmatik).

Latein, 6 Stunden. Lectiire, 5 St. Prosa: SallusPs Jugurtha oder Ca-

tilina, Ciceros erste Rede gegen Catilina, Caesars bellum civile. Poetiscke

Lectiire : Auswahl aus Vergils Eclogen und einzelner Stellen der Georgica.

Anfang der Lectiire der Aeneis.

1 St. grammatisch-stilist. Unterricht. Alle 4 AVochen 1 Composition.

Hausliche Arbeiten der Schiller wie in V.

Gelesen wurde: Sall. Jugurtha, Cie. L Rede gegen Catih ; Verg. Ec-

log. 1. und 5., Georg. lib. II. 458—540, Aen. I.

Griechisch, 5 Stunden. Lectiire, 4 St. Im 1. Sem.: Auswahl aus Homers

Uias im Umfange von 5—6 Biichern ; im 2 Sem.: Herodot, Ilauptpunkte

aus der Gesch. der Perserkriege, daneben, namentlich im 1. Sem. : etwa

alle 14 Tage 1 St. Lectiire aus Xenophon.

Grammatik und Pensum oder Composition wie in V.

Gelesen wurde: Hom. Ilias III., IV., V., VIII., XI. ; Herod., aus dem

VIII. B. die Schlacht von Salamis und das IX. B. Xenoph., aus Schenkls

Chrestomathie : Comm. L, 3.

Deutsoh, 3 Stunden. Grammatik : Alle 14 Tage 1 St. Genealogie der

germ. Sprachen. Einfiiluung in einige 'Nvichtigere Principien d. Sprachbildung.

Lectiire (zum groderen Theile nach dem Lesebuche). IOopstock, (AVie-

land), Lessing. Die Anmerkungen sind wie friiher auf Beobachtung und

Charakterisierung der stilist. Formen gerichtet; sie enveitern und vervoll-

standigen jene des vorhergehenden Jahres. Der Privatlectiire obliegt die zu

3*
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controlierende Erganzung bezuglich der Kenntnis jener Hauptwerke, ivelche

nicht Gegenstand der Schullectiire sind.

Literaturgescliichte (von rein histor. Standpunkte) im Grundriss, von

den Anfangen bis zu den Stiirmern mit naberem Eingeben dort, wo Lectiire

sicb anschliebt. Memorieren, Yortragen. Alle 3 AVochen abivechselnd 1 Schul-

und 1 Hausarbeit.

Gelesen wurde : Minna von Barnbelm, Nathan der Weise, Emilia

Galotti (privat).

Slovenisoh, 2 Stunden. Lectiire, Erklarungen und Vortrag von Lese-

stiicken unter kViederholung der Grammatik; aufierdem \vie in Y.

Geographie und Grescllichte, 4 Stunden. Schluss der Gescb. der Romer:

von der Ausbreitung ibrer Herrschaft iiber die Grenzen Italiens binaus bis

zum Lntergang des westrom. Reicbes. Gescbicbte des Mittelalters, ein-

gehende Behandlung der Gescbicbte des Papstthums und des Kaisertbums,

Einschrankuug der Territorialgeschicbte auf die universalhist. \vichtigsten

Begebenbeiten ; štete Berucksicbtigung der Culturgeschichte u. Geographie.

Mathematik, 3 Stunden, abwechselnd 1 St. Arithmetik, 1 St. Geometrie.

Arithmetik : Im 1. Sem. die Lebre von den Potenzen, Wurzeln und Loga-

ritbmen ; im 2. Sem. quadratiscbe Gleicbungen mit einer Unbekannten und

ibre Amvendung auf die Geometrie.

Geometrie : Im 1. Sem. Stereometrie, im 2. Sem. ebene Trigonometrie

mit reicblicben Amvendungen. — Scbriftlicbe Arbeiten wie in Y.

Naturwissenschaften, 2 Stunden. Sgstematischer Unterricht. Zoologie :

Das Rotbwendigste liber den Bau des Menscben und die Yerricbtungen der

Organe desselben mit passend angebracbten Bemerkungen iiber die Gesund-

beitspflege. Betrachtung der Classen der AVirbeltbiere und der ivicbtigeren

Gruppen der wirbellosen Tbiere mit Zugrundelegung typiscber Eormen, nach

morpbologiscb-anatomiscben u. entwicklungsgeschicbtlicben Gesicbtspunkten

unter strenger Ausscbeidung des system. Details; gelegentlicbe Beriick-

sichtigung vonveitlicher Pormen.

VIL Classe.

Ecligion, 2 Stunden. Die katb. Sittenlebre (Moral).

Latein, 5 Stunden. Lectiire , 4 St. 1. Sem. : Cie., mindestens 2 Reden,

einer der kleineren Dialoge oder eine Auswahl aus einem der groberen. Yer-

suebe im lat. Yortrag aus Cicero. 2. Sem. : Fortsetzung der Lectiire von

Yergils Aeneis.

1 St. gramm.-stilist. Unterricht. Alle 4 Wochen 1 Composition. Hausl.

Arbeiten der Schuler wie in Y.

Gelesen wurcle: Cie. 2. und 3. Rede gegen Catil. und Laelius ; Yergil

Aen. II., YI. (grobtentheils); Cie. pro Archia als Privatl.

Griechisoh, 4 Stunden. Lectiire, 3 St. 1. Sem. : 3 — 4 der kleineren

Staatsreden des Demosthenes. 2. Sem.: ausgewaklte Partien der Odyssee

im Umfange von etiva 6 Biicbern, daneben Fortsetzung der Lectiire aus

Demosthenes.
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Grammatik und Pensum oder Composition wie in V.

Gelesen wurde : Demosth. die Rede iibei' den Prieden, I. u. II. gg.

Phil.; Odyssee YI., IX., X., XI., XII.

Deutsch, 3 Stunden. Lectiire (zum Theil nach dem Leseb.): Herder,

Goethe, Schiller. Die Anmerkungeri wie in YI. Privatlectiire ahnlich wie

in YI. Redeiibungen. Literaturgeschichte ahnlich wie in YI., bis zu Schillers

Tode. Aufsatze wie in YI.

Gelesen wurde : Xathan, Don Carlos, Maria Stuart, Iphigenie auf

Tauris; Privatlectiire : Minna von Barnhelm, Die Ršiuber, Kabale u. Liebe,

Gotz von Berlicliingen.

Slovenisch, 2 Stunden. Nationalliteratur von Yodnik an. Unterschiede

des Serbokroatischen u. Neuslovenischen. Lectiire u. schriftl. Arboiten wie in Y.

Seographie und G-esoMchte, 3 Stunden. Geschichte der Neuzeit mit

besonderer Hervorhebung der durch die religiosen, polit, und \virthschaftl.

IJmwalzungen kervorgerufenen Yeranderungen im Bildungsgange der Cultur-

volker und mit fortwahrender Beriicksichtigung der Geographie.

Mathematik, 3 Stunden, abwechselnd 1 St. Arithmetik, 1 St. Geometrie.

Arithmetik: Quadratische Gleichungen mit 2 Unbekannten u. solche hohere

Gleichungen, die sich auf quadratische zuriickfiihren lassen. Progressionen.

Die Zinseszinsen- und Rentenrechnung. Kettenbriiche. Diophantische Glei¬

chungen des 1. Grades. Combinationslehre mit Amvendungen. Binomischer

Lehrsatz.

Geometrie : Ubungen im Aufldsen von trigonometr. Aufgaben u. gonio-

metr. Gleichungen. Die Elemente der analyt. Geometrie in der Ebene mit

Einschluss der Kegelschnittslinien. Schriftl. Arbeiten vvie in YI.

Naturwissenschaften, 3 Stunden. Plnjsik : Erganzung des im Unter-

gymnasium iiber die allgemeinen Eigenschaften der Korper Gelehrten.

Mechanik, "Warmelehre. Chemie.

Philos. Propadoutik, 2 Stunden. Logik.

VIII. Classe.

Peligion, 2 Stunden. Geschichte der christlichen Kirche.

Latein, 5 Stunden. Lectiire , 4 St. 1. Sem. : Tacitus’ Germania (cap.

1 — 27) und zusammenhangende grofiere Partien aus beiden oder einem

seiner beiden Hauptwerke. 2. Sem. : Horatius, Auswahl aus den Oden,

Epoden, Satiren u. Episteln. 1 St. gramm.-stilist. Unterricht. Alle 4Wochen

1 Composition. Hausl. Arbeiten der Schiller vvie in Y.

Gelesen ivurde : Tacitus’ Germania 1—27, Ilist. I. 1—71, von 71 bis

Ende als Privatlectiire ; Horatius, Auswahl aus den Oden, Sat. I. 6. u. 9.,

Epist. II. 2.

Griechisoh, 5 Stunden. Lectiire, 4 St. 1. Sem. : Plato, Apol. des So-

krates als Einleitung, dann 2 der kleineren (Lach., Euthyphro, Lys., Charm.)

oder einer der groheren Dialoge, z. B. Protag., Gorgias; im 2. Sem.:

1 TragSdie des Sophokles, darnach wenn moglich Odyssee. Memorieren etc,

aus Sophokles.
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Grammatik und Pensum oder Composition wie in V.

Gelesen vmrde : Plato, Apol., Laclies und Euthyphro ; Soph. Elektra;

Odyssee XIII.

Deutsch, 3 Stunden. Lecture (zum Theil nach dem Lcseb.). Goethe,

Schillers BUber naive und sentimentale Dichtung. 14 Die Anmerkungen fassen

liier die stilist. Ergebnisse der Lectiire zusammen. Privatlectiire ahnlich

wie in VI. Redeiibungen.

Literaturg., ahnl. wie in VI., bis zu Goethes Tode. Anfsiitze wie in VI.

Gelesen vmrde : Lessings Laokoon, Einiges aus „liber naive u. sentim.

Dichtung*4 , AVallensteins Tod ; als Privatlectiire : Das Lager, Die Piccolo-

mini, Faust.

Slovenisch, 2 Stunden. Altslovenische Laut- und Formenlehre. Uber-

sicht der Literaturgeschichte, Redeiibungen. Im iibrigen \vie in V.

Geographie und Geschichte, 3 Stunden. 1. Sem.: Geschichte der

osterr.-ung. Monarchie in ihrer weltgeschichtl. Stellung unter gleichzcitiger

Recapitulation der Bezieliungen Osterreicli - Ungarns zu den anderen Staaten

und Volkern; iibersichtl. Darstellung der bedeutendsten Thatsachen aus der

inneren Entwicklung des Kaiserstaates. 2. Sem., 2 St. : Eingehende Scliil-

derung der wichtigsten Thatsachen iiber Land und Leute, Verfassung und

Verwaltung, Production und Cultur der osterr.-ung. Monarchie mit Ver-

gleichung der heimischen Verhiiltnisse und der anderer Staaten, namentlich

der europiiischen GroBstaaten.

1. St. : Recapitulation der \vichtigeren Partien der griechischen und

romischen Geschichte.

Mathematik, 2 Stunden. Wiedcrholung der Elementarmathematik, vor-

nehmlich in praktischer Weise durch Losung von Ubungsaufgaben. Schriftl.

Arbeiten wie in VII.

Naturwissenschaften, 3 Stunden. Physik: Magnetismus. Elektricitat.

AVellenbewegung. Akustik. Optik. Elemente der Astronom:e.

Philos. Propadeutik, 2 Stunden. Empirische Psychologie.

P) Fiir die Vorbereitungselasse.**)

Religion, 2 St. w.: Iiatholische Glaubens- und Sittenlehre.

Deutsche Sprache, 12 St. w. : Grammatik : Der reine und erweiterto

einfache Satz, Begriff des zusammengesetzten Satzes ; die regelmafiige

Formenlehre im Anschlusse an die Syntax; orthogr. Ubungen. Memorieren

von Vocabeln und Redensarten, von einfachen prosaischen und poetischen

Lesestiicken. Lecture : Lesen, Ubersetzen und IViedererzahlen ausgewahlter

Lesestiicke aus dem Lesebuche mit vorhergehender Praparation. — Jede

AVoche 2 schriftl. Arbeiten : im 1. Sem. je eine orthographische und gram-

matische, im 2. Sem. im AVechsel mit stilistischen, auf Reproduction von

einfachen Erzahlungen beschrankten TJbungen.

Rechnen, 4 St. w.: Anschreiben und Lesen mehrziffriger Zahlen ; die

**) Gtenekmigt mit Eri. des h. k. k. L.-Sch.-R. vom 4. Septbr. 1884 Z. 4483.
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4 Grundrechnungsarten mit unbenannten und einnamigen ganzen und De-

cimal-Zalilen unter besonderer Riicksichtnahme auf das Kopfrechnen. Das

Wichtigste iiber Mahe und Gewichte.

Sohonsohreiben, 2 St. w.: Deutsche Current-, lateinische Cursiv-Schrift.

Zeichnen, 2 St. w.: Ubungen im Zeichnen verschiedener Formen, denen

die gerade Linie, der Winkel, das Drei-, Vier- und Vieleck und der Kreis

zugrunde liegen. Anwendung dieser Pormen auf Gebilde einfachster Art.

Nach Vorzeichnung des Lehrers auf der Tafel.

Turnen, 2 St. w. : Ordnungs- und Preiiibungen mit Ilandgerathe;

leichte Stiitz- und Hangiibungen am Barren und am Reck ; Turnspiele.

Y) Verzeichnis der memorierten Stellen.

1. L a t e i n.

111. a. Classe : Memorab. cap. 1., pag. 3., Z. 6-—29., cap. 26., 24 Z.

III. b. „ Memorab. cap. 3., Schlussabsatz ; cap. 7. der Rath des Chari-

demus; Vitae C. Rep., cap. 3., Aristides.

Caesar, 1. Ih, cap. 22 ; aus Rožeks Chrestomatliie 30 Yerse.

Ovid, 4., vv. 1—30, 13, vv. 20—58.

Cicero, 1. Rede gg. Catih, cap. 1., 2.; Jug. c. 31.

„ 3. „ „ „ § L, 2., 3.; Laelius, § 13—16.

Horatius’ Oden I. 4, II. 16, III. 13.

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

Y. Classe : Uias, I., 1—35 und 220—242.

VI.

VII.

VIII.

und vv. 474—515.

Ilias, III. 276—292 ; Herod. 1. I., cap. 1.; 1. IX., cap. 16.

Demosth., I. Rede gg. Pilil., § 7 ; Rede liber den Frieden

§. 1—3 ; Odyssee 1. IX. vv. 259—271, 1. X. vv. 358—375.

Sopholdes, Elektra (ed. Schubert), Chorgesang vv. 121'—152

IV.

V.

VI.

VIL

VIII.

III. Lehrbiicher.

Religion : I.. Classe : Regensburger Ivatechismus; II. Lehrbuch der

kath. Liturgik ; III. Geschichte der Offenbarung des A. Test.; IV. Gesckichte

der Offenbarung des N. Test.; diese drei Lehrbiichei von P. Fischer.—V.,

VI., VII. Lehrbuch der kath. Religion 1., 2. und 3. Th. von Dr. A. AVappler.

VIII. Lehrbuch der Kirchengeschichte von Dr. B. Kaltner.

Lateinische Sprache : I. und II. Classe. KI. lat. Sprachlehre von Dr.

P. Schultz ; III. — VIII. Lat. Sprachlehre von Dr. K. Schmidt. I., II.

Latein. Lesebuch und TVorterverzeichnis von J. Rožek, 1. und 2. Th. III.,

IV. Aufgabensammlung von J. Rožek, 1. und 2. Th. V., VI., VII. und

VIII. Lat. Stiiiibungen von Dr. Hauler.

Griechische Sprache : III.—VIII. Griech. Schulgrammatik von Curtius.

III.—VI. griech. Elementarbucb von Dr. K. Schenkl. VIL, Vlil. Griech.

Ubungsbuch fiir das Obergymnasium von Dr. K. Schenkl.
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Deutsche Sprache: I. u. II. Deutsche Grammatik ven Dr. P. AVillo-

mitzer; III. u. IY. Deutsche Grammatik von A. Heinrich. I. Deutsches

Lesebuch von L. Lampel. II.—IV. Deutsches Lesebuch von Neumann und

Gehlen, 2.—4. Bd. V.—VIII. Deutsches Lehr- und Lesebuch i. u. 2. Th.

von Dr. A. Egger.

Slovenische Sprache: I.—VIII. Slovenska slovnica von A. Janežič.

I.—IV. Berilo za slovensko mladino 1. u. 2. Th. V.—VI. Cvetnik slovenske

slovesnosti 3. Th. von A. Janežič. VII., Vlili Slovensko berilo von Dr. P.

Miklosich. I.—VIII. Slovenisches Sprach- u. Ubungsbuch von Dr. J. Šket

(fiir Schiller mit deutscher Muttersprache).

Geographie und Geschichte : I.—VII. Lehrbuch der Geographie von

Dr. A.'Supan. II.—IV. Lehrbuch der Geschichte L, 2., 3. Bd., von Dr.

A. Gindelj. IV., VIII. Vaterlandskunde, Unter- u. Oberstufe von Dr. E.

Hannak. V.—VII. Lehrbuch d. allgem. Geschichte f. das Obergymnasium,

1.—3. Bd., von Dr. A. Gindelj.

Mathematik : I.—IV. a) Lehrbuch der Arithmetik, b) Geometr. An-

sehauungslehre von Dr. P. Močnik. V.—VIII. Algebra von Dr. Močnik.

V.—VIII. Plani-, Stereo- und Trigonometrie von Dr. A. AViegand. VIL

Einleitung in die analytische Geometrie von Dr. J. Frischauf.

Naturgeschichte : I.—III. Naturgeschichte der drei Naturreiche, 1.—3.

Th., von Dr. A. Pokorny. V. Leitfaden fiir den mineralogischen Unterricht

von Dr. Fr. Standfest und Botanik von Dr. M. Wretsckko. VI. Leitfaden

der Zoologie von Dr. Schmidt.

Naturlehre : III., IV. Anfangsgriinde der Naturlehre von Dr. J. Krist.

VII., VIII. Lehrbuch der Physik fiir Obergymn. von Dr. A. Handl.

Philosophische Propžideutik: VII. Lehrbuch der Logik, VIII. Lehr¬

buch der Psychologie, beide von Dr. Lindner.

AnmerJcung : Von sammtlichen Lehrbiichern wurden zumeist die ap-

probierten letzten Auflagen, von den friiheren Auflagen nur die von der

Schulbehorde zugelassenen beniitzt.

IV. Themen zu den Aufsatzen

a) in deutscher Sprache.

V. Classe.

L liber die Bedeutung der Gebirge. 2. „Die Kraniche des Ibycus“

von Schiller und Schlegels „Arion“ (Vergleich). 3. Vorgethan und nach-

bedacht hat manchen in grofi Leid gebracht (Chrie). 4. Das Priestercollegium

der Petialen. (Nach Livius). 5. Labor non onus, sed beneficium. 6. Der

Kampf der Horatier und Curiatier, (Nach Livius). 7. AVie die Burgunden

zu Pechlarn empfangen wurden. (Nach dem Nibelungenliede). 8. Welche

Vorziige hat ein Kiistenland vor einem Binnenlande ? 9. Urbes constituit

aetas, hora dissolvit. Seneca. 10. Hannibals Zug durch die Siimpfe Etruriens.

(Nach Livius). 11. Euch, ihr Gotter, gehort der Kaufmann. Giiter zu

suchen || Geht er; doch an sein Schiff kniipfet das Gute sich an. Schiller.
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12. Der Sonnengott mul seiii Palast. (Nach Ovid). 13. AVorin liegt es, dass

Ritterburgen auch in ihren Ruinen so anziehend sind ? 14. a) „ Adler und

Taube“. (Inhalt und Deutung dieser Fabel von Goethe), b) „Pegasus im

Joche“. (Inhalt und Deutung dieser Parabel von Schiller). 15. Ans Yater-

land, ans theure, schlieh dich an. || Das halte fest mit deinem ganzen

Herzen! Schiller. 16. Niobe. (Nach Ovid).

A. Fietz.

VI. Classe.

1. Gute Loctiire gewahrt groben Nutzen. 2. Inhalt und Form der

ahd. Diclitung. 3. Eine Herbstlandschaft. 4. Siegfrieds Tod nach der nordi-

schen und deutschen Sage. 5. Die Bedeutung der Karolingerherrschaft.

6. Osterreichs Antheil an der mhd. Diclitung. 7. „AYas Gut und Boses wird

vernommen, — Ist von der Zunge meist gekommcn.“ (Freidanks Bescheid.)

8. AVozu ermuntert uns die erwachende Natur? 9. Inhalt des 4. Gesanges

des Messias. 10. AVoran erinnert uns der Anbliclc verfallener Ritterburgen ?

11. Invriefern ist die Begriindung der Hausmacht durch Rudolf von Habs¬

burg bedeutungsvoll ? 12. Der Major von Tellheim. (Charakteristik) 13. Die

Fabel in Lessings „Emilia GalottiL Klopstocks und AVielands Einfluss

auf die Zeitgenossen.

A. Gubo.

VII. Classe.

1. Folgen der Entdeckungen. 2. Inwiefern ist die Abschiedsrede von

Schulpforta' fiir Klopstock charakteristisch ? 3. AValdeinsamkeit. 4. Die

Macht der Habsburger im 16. Jahrhunderte. 5. Klopstok und Wieland.

(Parallele). 6. Lessings Bedeutung fiir das deutsche Drama. 7. Unter welchen

Bedingungen ist nach Lessing das Gespenst im Drama zulassig ? 8. Ent-

Avicldung der dramatischen Handlung in Lessings „Nathan der AYeise“.

9. Imviefern wurde Osterreich durch Maria Theresia umgestaltet ? 10. „Seele

des Menschen,— AYie gleichst du dein AVasser !— Schicksal des Menschen,

—• AVie gleichst du den AAind!“ (Goethe). 11. Goethe und Schiller als

Stiirmer und Dranger. 12. Hektors Abschied nach Homer (Ilias 14) und

Schiller. 13. Goethes und Schillers gemeinsames Dichten. 14. Inwiefern

wirkten die Zeitverhaltnisse der zweiten Halfte des 18. Jahrhundertes auf

die deutsche Literatur ?

A. Gubo.

VIII. Classe.

1. Kann uns zum Yaterland die Fremde werden ? Goethes Iphigenie.

2. Die Kunst Schillers in der Composition des Liedes von der Glocke. 3.

Nil mortalibus ardui est. Hor. carm. I. 3. 4. Auch der Krieg hat sein

Gutes. b. AVarum lieben die Bildhauer den Laokoon nicht schreien ? (Nach

Lessings Laokoon). 6. \Vie kommt es, dass des Sophokles Philoktet trotz

des Schreiens Mitleid erregt und an Achtung nicht verliert ? (Nach Lessings

Laokoon). 7. Orestes und Pylades. (Arergleichende Charakteristik nach

Goethes Iphigenie). 8. AVelche Bedeutung hat „Wallenstcins Lager“ fiir die

gesammte AVrallenstein - Trilogie ? 9. Z\veck und Nutzen der Denkmaler.
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10. Welches culturhistorische Bild entwirft Schiller in seinem Gedichte

„Der Spaziergang“ ? 11. Octavio und Max Piccolomini. (Charakterschilde-

rung nach Schillers BWallenstein“). 12. Das Lehen ist ein Kampf: darum

ruste dieh ! 13. Begeisterung ist die Quelle grofier Thaten. 14. (Maturitiits-

priifungsarbeit).

A. Fietz.

b) in slovenischer Sprache.

V. Classe.

1. Najprijetnejši dan mojih počitnic. 2. Viri pozabljivosti, po Cvetniku.

3. Jesen, opis. 4. Pohlep oslepi, povest. 5. Pravljica o početku Rima, po

Liv. 6. Sveti večer. 7. Pismo prijatelju o domačem berilu iz slovenščine.

8. Pravljica iz domačega kraja. 9. Pustne počitnice. 10. Gospod Baroda,

povest po baladi. 11. Spomladansko jutro, opis. 12. Pevčeva kletev, po

Cvetniku. 13. Vabilo k izletu. 14. Načrt za velike počitnice. 15. Zlati vek,

po Ovid. met. 16. Nevihta, opis.

VI. Classe.

1. Načrt za delovanje v novem šolskem letu. 2. CLenj dobro služi,

pa hudo gospodari. 3. Težave in nade v raznih dobah človeškega življenja.

4. Reka podoba našega življenja. 5. Micipsov govor, po Sall. Jug. pogl. 10.

6. Nedelja na kmetih. 7. Molitev, po pesmi. 8. K čemu me spodbujajo

misli na izid v I. tečaji? 9. Oznanjevalci spomladi. 10. Sejem, popis. 11.

Odkod prihaja hrepenenje po domovini? 12. Prava sreča prebiva le v poš¬

tenem srci. 13. Na goro, na goro, na strme vrhe ! 14. Važnost reda. 15.

Vrnitev v domačijo. 16. Popot'vanje, bratje, je naše življenje.

VII. Classe.

1. Veseli dogodki v mojih počitnicah. 2. Kaj nas veže na domovino?

3. Pero in meč, pogovor. 4. Predmet po volji za prednašanje, govor. 5.

Majhna iskra povzroči mnogokrat velik požar. 6. Ktere koristi nam podaja

učenje domače zgodovine ? 7. Vaška lipa, samogovor. 8. Prijamova smrt,

po Verg. En. 9. Odisej pri Politemu. 1U. Vrednost pravega prijateljstva.

11. Kako zamore učenec pripravljati na dober glas u ilišče, na kterem se

uči? 12. Kako se imamo proti nehvaležnežem obnašati? 13. Zakaj smemo

soditi človeka po njegovi tovaršiji ? 14. Spoštujte starost! govor. 15. Korist

potovanja. 16. Pogled v naravo ponižuje in povišuje človeka

VIII. Classe.

1. Delavnost je vir blagostanja. 2. Ktere uzroke navaja Sokrat Kri-

tonu za to, da ne sme iz ječe pobegniti ? 3. Pomen zvonov v človeškem

življenji. 4. Predmet po volji za prednašanje, govor. 5. Nehvaležnost je plača

sveta, po zgodovinskih zgledih. 6. Germanikov govor upornikom, po Tac.

an. I. pogl. 42 in 43. — 7. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

8. Po kterih sredstvih se je omika pri Grkih posebno pospeševala ? 9. Pelo-
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poneška in tridesetletna vojska, primera. 10. Besede miČejo, zgdedi vlečejo.

11. Ne navadite se nepotrebnih stvari! govor. .12. Uzroki in nasledki ljud¬

skega preseljevanja. 13. Kako zamore tudi majhno ljudstvo slavno postati?

14. Ločitve v človeškem življenji. 15. Kteri važni dogodki v 16. stoletji so

posebno upljivali na razvoj slovenskega slovstva ?

M. Šolgar.

V. Freie Lehrgegenstande.

1. Zeichnen.

Der Zeichenunterricht wurde in 3 Lehrstufen nach dem fiir die Real-

gymnasien vorgeschriebenen Lehrplane ertheilt. Die Schiilerzahl betrug im

I. Semester 47, im zweiten 41. Diese wurden in 3 Abtheilungen, und

zwar die erste und zwcite zu je 4, die dritte zu 2 Stunden wochentlich

unterriohtet.

2. Turnen.

Das Turnen wurde in 4 Abtheilungen in je 2 woch. Stunden nach

SpielTscher Methode gelelirt, und es nahmen an demselben im Winter-

semester 127, im Sommersemester 121 Schiller theil.

3. G-esang.

Dieser Unterricht zerficl in 2 Abtheilungen zu jo 2 Stunden woch.,

wobei die erste Abtheilung in 2 Lehrstufen getheilt war. In der ersten

Abtheilung wurden im AVintersemester 53, im Sommersemester 42, in der

z\veiten im L Semester 44, im zweiten 35 Schiller unterriohtet. Eintiihrung

in die Rhythmik, Dynamik und Melodik nebst Einiibung von passenden ein-,

zwei- und dreistimmigen Liedern und vierstiminigen Mannerchoren kirch-

lichen und weltlichen Inhaltes bildeten den Lehrstoff dieses Unterrichtes.

4. Slovenische Sprache fur Schiller deutscher Nationalitat.

Dieser Untericht vrarde in 2 Abtheilungen, und zwar die erste zu 3,

die zweite zu 2 St. w. ertheilt. In der ersten Abtheilung waren im ersten

Sem. 33, im zweiten 24, in der zweiten im ersten Sem. 17, im zweiten

14 Schiller. Durchgenommen vrarde die regelmaJige und unregelmaCige

Formenlehre, eingeiibt in beiderseitigen Ubersetzungen; iiberdies das

AVichtigste aus der Casus- und Wortbildungslehre nach dem TJbungsbuche

von Dr. F. Šket.

5. Stanographie.

Der Unterricht in der Stenograpliie vvurde in diesem Jahre im nie-

d e r e n Lehrcurse in 2 w6chentlichen Stunden ertheilt. Es besuchten den-

selben im ersten Sem. 46, im zweiten 34 Schiller. Der Unterricht umfasste

die Lehre von der AVortbildung und von der AVortkiirzung nach dem kurzen

„Lehrgang der Stenograpliie" von Joh. Ratzscb.
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6, Steiermarkische GescHchte.

Dieser Unterricht wurde im Sommersemester in 2 wochentl. Stunden

vom Professor A. Gubo ortheiltvon den 22 Sekiilern der IY. Classe, die

an dem Unterrichte theilgenommen hatten, meldeten sich 7 zur Preispriifung.

Letztere wurde in Amvesenheit des Herrn k. k. Stathaltereirathes Ferdinand

Haas, des Herrn inf. Abtes Anton Ritter von AVretschko und mehrerer

Professoren am 1. Juli abgehalten. Die Leistung des Schiilers Franz Ulrich

\vurde als die hervorragendste erklart.; derselbe erhielt die eine von den

zwei fiir diese Priifung vom hohen steierm. Landesausschusse eingesendeten

Preismedaillen. Dieser Leistung kamen zunachst die Leistungen der Schiller

"Wilhelm Stepischnegg und Franz Saloven. Da der Erfolg der Priifung der-

selben gleich war, so wurde die Entscheidung betreffs der Zuerkennung der

zweiten Preismedaille dem Lose iiberlassen, welches zu Gunsten des Saloven

entsehied. Stepischnegg erhielt ein vom hochwiirdigen Herrn Abte gespendetes

AViirterbuch. Anerkennung verdienen aber auch die Kenntnisse, \velche die

iibrigen Concurrenten — Raimund Sagai, Franz Kukovič, Franz Krušič und

Josef Schmidi — an den Tag legten; die zwei ersteren bekamen Biicher,

welche zu diesem Zwecke von dem Director und dem Fachlehrer gewidmet

\vorden waren.
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VI. a) Statistik der Schliler.
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*) Die hinter -f- stehenden Zahlen beziehen sioli auf die Torbereitungsclasse.

**) Von Uro. 2 angefangen sind die fiir die Privatisten geltenden Zahlen in der ent-

spreehenden Columne den auf die offentlichen Schiller beziiglichen Zahlen in kleiner

Schrift rechts oben beigesetzt.

***) ’/i 2 und mehr des letztbegonnonen Altersjahres wurde fur volles Jahr gerechnet,

f) Ein Scliiiler war dispensiert.
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To.) Locales Unterstutzungswesen.

Gymnasial-Unterstiitzungsverein.

JDen Ausschuss dieses Yereines bilden gegenwartig folgende Her-

ren : Gymnasial-Director P. Končnik, Yorstand; Prof. A. Fietz ;|Prof. A.

Gubo ; Landesgerichtsrath L. Jordan ; Prof. I. Krušič, Cassier; Eisenhiindler

Jos. Rakusch ; Privatier M. AValther.

Nach dem in der Generalversammlung vom 20. Juni d. J. vorgetragenen

Rechenschaftsberichte betragt das Aereinsvermogen gegenwartig 1986 fl. 30 kr.,

vvelches theils in der Cillier Stadtsparcasse, theils in Staatslosen angelegt ist.

In Barem waren am Schlusse des Yereinsjahres 1884 171 fl. 51 kr.

vorhanden, welche mit der Einnahme des Jahres 1885 per 278 fl. 20 kr.

die Summe von 449 fl. 71 kr. ergeben. Diese vvurden, wie folgt, vervvendet:

Pur angekaufte Schulbiicher.91 fl. 41 kr.

„ Kleidungsstiicke.76 „ — „

„ Fuflbekleidung.38 „ — „

„ Unterstiitzungen in Barem . . . .108,, — „

Dem Yereinsdiener.15„ — „

Fiir ein Sparcassabiichel.— »10 »

Summe: 328 fl. 51 kr.

Demnach verbleibt ein Cassarest von 121 fl. 20 kr. fiir das Schul-

jahr 1885/86. —

An Biichern wurden 385 Bande 149 Sckiilern aller Classen zur Be-

niitzung ilberlassen. Auflerdem erbielten viele Schiller der Anstalt Unter-

stiitzungen von AVolilthatern theils durch Kosttage, theils in anderer AVeise.

Verzeichnis der Spender.

Herr Almoslechner, Juwelier.

„ Ambrožič, k. k. Bezirkschuliiispector.

„ Angerle, k. k. Ingenieur.

Fran BaroninBaillou.

Herr Balogh, k. k. Landesgerichtsrath.

„ Baš, k. k. Hotar.

„ Costa, Fabriksbesitzer.

„ Dirmhirn, Biirgersekuldirector i.B,.

„ Drexel, Buckliandler.

,, Fabiani, Kaufmanu.

„ Ferjen, Kaufmann.

„ Fietz, k. k. Professor.

„ Galle, Dr., k. k. Landesgerichtsrath.

„ Grili, Gutsverwalter in Gonobitz ..

„ Gubo, k. k. Professor.

Frau Guggemnooss, Edlevon.

Herr Haas, k. k. Statthaltereiratli und Bezirkshauptmann

„ Haasz Edler v. Griinemvaldt, k. k. General . . .

Pri. Halm, Private .. . .

Herr Hausbaum, Cafetier.. . . . .



Herr Heinricher, k. k. Hofrath u. Kreisgerichts-Prasident fl.

v Herzmann Josef, Fabriksbesitzer .„

„ Higersperger Dr.,Advooat.„

„ Hoisel Dr., praktischerArzt.„

„ Hummer, Kaufmanu.„

„ Huth, Amtsvorstand.„

„ lik, Diurnist in G-onobitz. v

,, Jaky, Amtsleiter der Sparcasse.„

„ Janesoh, Kaufmann.„

„ Janič V., Hausbesitzer und Backermeister . . . „

„ Jeki, Bezirksthierarzt in Gonobitz. „

Frau Jeretin, Haus- und Realitatenbesitzerin.„

Herr Jordan, k. k. Landesgerichtsrath .„

Se. Hochvviirden Herr Juvančič, Blirendomherr, Ritter

des Franz-Josepli-Ordens in Heukirchon . „

Herr Kalligaritsch, Privatier..

Frau Kartin Anna, Hausbesitzerin, in Graz. „

Herr Kielhausei', Ingenieur. „

„ Kollenz, k. k. Bezirkscommissar.„

„ Končnik, k. k. Gjmnasialdireetor.„

„ Koselier, Hotelbesitzer..

„ Kosi, k. k. Gymnasiallelirer.„

„ Kossar, Fleiseher und ~Wirt..

„ Kreipner Dr., k. k. Gymnasiallehrer. „

„ Krisper, Privatier. .

„ Kronasser, k. k. Kanzlist in Gonobitz.„

„ Krušič, k. k. Professor..

„ Kukovič, k. k. Hauptsteueramts-Controlor . . . . „

„ Ivupfersehmid, Apotheker..

v Langer Dr., Advocat und Gutsbesitzer. .

P.P. Lazzaristen zu St. Josef..

Herr Lederer Dr., Advooat und Realitatenbesitzer in

Gonobitz .n

„ Ledinegg, k. k. Bezirksrichter in Gonobitz . . . v

„ Leschtina, k. k. Mappenarohiv-Director . ... „

„ Levizlmik, k. k. Landesgericbtsratb..

,, Lulek, k. k. Ratli-Secretar..

„ Lutz, Dampfmuhlbesitzer. n

„ Maclc Ritter von, Oberingenieur..

„ Manner Ritter von, Privatier..

v Mareck, Apotheker. n

„ Matek, k. k. suppl. Gymnasiallehrer.„

„ Matlies K., Bršiuliausbesitzer. .

„ Matzenauer, Tabaktrafikant..

„ Mayr, k. k. Professor..

Frl. Miheljak, Lolirerin.n

Herr Mixa, k. k. Finanzvvache-Commissar..

„ Kadeniozek, Ingenieur.. »

„ Neokermann Dr., kaiserl. Rath und Biirgenneister v

„ Kegri, Gutsbesitzer. n

Frau Oreschek, k. k. Professors “Witwe..

Herr Paccliiaffo, Juvvelier.n

Frau Peterlin, Beamtonsvvitvve..

Herr Pfeiffer, Stations-Clief. . ... v
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Herr Pischek, k. k. Profossor.fl. 1.—

„ Ploner, k. k. Professor.• . . . . „ 1.—

„ Pogatschnig, Bergwerksvenvalter.„ 2.—

„ Potočnik, k. k. suppl. Gymnasiallehrer.„ 2.—

„ Pratter, Cafetier.•.„ 1-—

„ PreiBecker, Ingenieur.. 1’5

„ Premschak Dr., praktischerArzt.„ 1.—

Frau Pressinger J., Realitatenbesitzerin in Gonobitz . . „ 1.—

„ Pressinger M., Lederfabrikanten-Gattin in Gonobitz „ 1.—

Herr Pressinger, Lederfabrikant in Gonobitz.„ 1.—

„ Prus A. Dr., Advocat und Realitiitenbesitzer in

Gonobitzji. . 3.—

„ Prus K. Dr., Gerichtsarzt in Gonobitz . . • . . ,, 1.—

„ Putre, k. k. Bozirksgericlits-Adjunct in Gonobitz „ 1.—

„ Rakuscli Joh., Buohdruckereibesitzer.„ 1.—

„ Rakuscli Jos., Eisenliiindler. v 2.—

Frl. Rankl, Lehrerin.„ 2.—

Frau Rausch, Advocaten-Gattin.„ 1.—

Herr Regula, Hausbesitzer und Bšickerineistei .... „ 1.—

,, Reich, k. k. Steueramts-Adjunct.„ 1,—

„ Reitter, k. k. Staatsamvaltssubstitut.„ 2.—

„ Rosingen Rittervon.„ 2.—

„ Rest, Advocatursbeamter in Gonobitz.„ 1.—

„ Riedl, k. k. Bergrath.„ 3.—

„ Rock, k. k. Director.„ 2.—

„ Rogozinski Dr., k. k. Regimontsarzt.„ 2.—

„ Rudolf Dr., Advocatursconcipient in Gonobitz . . „ 1.—

„ Sagai, k. k. Grundbuehsfuhrer in Gonobitz . . . „ 1.—

„ Sajovitz Joh. Dr., Advocat.„ 2.—

„ Sajovitz M., k. k.Notar.„ 3.—

„ Sarnitz, Buclibinder.„ 1.--

„ Schmidi, Kaufmann.. . . „ 2.—

„ Schocher, Notariatsbeamter in Gonobitz . „ 1,—

„ Schuh, k. k. Hilfsamtor-Director i.R.„ 1,—

„ Schivarzenberg, k. k. Notar in Franz.„ 10.—

„ Seliwendenwein, k. k. suppl. Gymnasiallehrer . . „ 1.—

„ Sima Jos., Hausbesitzer und Backenneister . . . „ 1.—

„ Skolaut, Glashandler..„ 2.—

„ Srabotnik, Sparcasse-Secretar und Realitiitenbe-

sitzer in Gonobitz.„ 2.—

„ Srnec Dr., Advocat und Realitiitenbesitzer . . . „ 5.—

„ Stanzei' A., k. k. Postmeister und Hotelier in Go¬

nobitz.„2.—

Se. Excellenz Dr. Jakob Maximilian Stepischnegg,

Sr. Majestiit vvirklicher gebeimer Rath, Fiirstbi-

scliof von Lavant etc.etc.„ 15.—

Frau Stepischnegg Tli., Private.„ 2.—

Herr Stepischnegg J. Dr., Advocat.„ 4.—

„ Stiger, Kaufmann. „ 2.—

„ Stuchetz, k. k. Landesgerichtsrath i. R.„ 2,—

„ Šlander, Stadtpfarrvicar.„ 2.—

„ Tisch, Gymnasial-Turnlehrer.„ 2.—

„ Toplak, k, k. Gerichtsadjunct.„ 2.—

„ Tratenschek, k. k. Postbeamter.„ 1.—
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Hen1 Traun, Kaufmann.fl. 2.—

„ Ulrich, k. k. Notar in Tiiffer.2.—

„ Ungenannt.„ 2.—

„ Viditz, k. k. Steuereinnelimer in Gonobitz . . . „ 1.—

Frau Vogrinz, Hausbesitzerin ..„ 1.—

Lobi. Yorschussverein (posojilnica)*).. —

Herr Wagner, Cafetier und Hausbesitzer.„ 1.—

„ Wajda, Secretar der k. k. Bezirksliauptmannschaft „ 1.—

„ Walther, Gutsbesitzer.„ 5.—

„ "\Yambrechtsamnier, Hausbesitzer.„ 1.—

„ Weilenbeck Ritter von, k. k. Oberstlieutonant . . „ 5.—

„ Weiner, Glashandler.„ 2.—

„ Weiss, Hausbesitzer.„ 1.—

„ Wilcher, Fabriksbesitzer.„ ].—■

„ Villner, Eisenbahn-Inspector.„ 2.—

„ Wogg & Radakovič, Bisenhandler.„ 2.—

Frau Wokaun, Haus- und Realitatenbesitzerin 3.—

Se. Hocliwiirden Herr A. Ritter von Vretscliko, inf. Abt,

Ritter des Ordens der eisernen Krone.„ 5.—

Herr Wurja, k. k. Haupt-Steuereinnebmer.„ 5.—

„ Zangger, Kaufmann.„ 2.—

„ Zidanšek, fb. Hofkaplan in Marburg.„ 3.—

„ Zorzini, Kaufmann. „ 1.—

„ Zunder, Ingenieur.„ 1.—

„ Zvvirn, k. k. Controlor in Gonobitz.„ 1.—

„ Žičkar, Stadtpfarrkaplan.„ 2.—

„ Žolgar, k. k. Professor.. 5.—

„ Žuža, Bei-gwerksbesitzer.„ 1.—

VII. Lehrmittelsammlungen.

A. Bibliothek,

a,) TjelnerloiTallotiLels.

Custos : Albert Fietz.

Dieselbe wurde vermohrt: 1) Durch Ankauf:

Eine Orientreise, beschrieben yon Sr. kais. Hoheit dem Kronprinzen

Rudolf von Osterreich. — Steinmeyer, Betracbtungen liber unser classisches

Schulvvesen. — Terhandlungen der 1. Directorenversammlung in der Rbein-

provinz. —• Ziller, Jahrbuob des Yereins f. wissensch. Padagogik. — Hil-

debrand, Tom deutschen Spracliunterrichte. — Kern, Zur Methodik des

deutschen Unterrichts. — Erauer, Nhd. Grammatik. — Scbrader, Spracb-

vergleichung und Urgescbicbte. -— Schroder, Reinke de Vos. — Tittmann,

Scbauspiele des 16. Jahrhunderts. — Tittmann, Andreas Grypbius. — Goedeke,

*) verg. Programm pro 1883/84.
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Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. —■ Matthias, Commentar

zu Xenophons Anabasis. — Matthias, Griechische AVortkunde im Anschluss

an Xenophons Anabasis. — Kiihner, Ausfiihrl. Grammatik d. greh. Spraehe.

— Rante, Praparation zu Homers Odyssee. — Dahn, Die Konige der Ger-

manen. — Mommsen, Romische Geschichte. 5. Bd. —■ Supan, Grundziige

der physischen Erdkunde. — Poss, Geographische Repetitionen. — Ratzel,

Anthropo-Geographie. — Koch, AVorterbuch zu Vergil. — Koch, AVorterbuch

zu Horaz. —Heynacher, AVas ergibt sich aus dem Sprachgebrauch Caesars

f. d. Behandlung der lat. Syntax in der Schule ? — Lupus, Der Sprach¬

gebrauch des Corn. Nepos. —- Marx, Hilfsbiichlein f. d. Aussprache d. lat.

Vocale. — Perthes, Zur Reform des lat. Unterrichts. — Rothfuchs, Bei-

trage zur Methodik des altsprachlichen Unterrichts.—Eckstein, Lateinischer

Unterricht. — Lattmann, Zur Methodik des gramm. Unterrichts im Latei-

nischen und Deutschen. — Draeger, historische Syntax der latein. Spraehe.

— Perthes, Latein.-deutsche vergleichende AVortkunde im Anschluss an

Caesars bellum Gallicum. — Meifiner, Lateinische Phraseologie. — MeiBner,

Ivurzgefasste lateinische Synonymik. — Detlefsen, Plinii Secundi naturalis

historia. — Hatle, Die Minerale des Herzogthums Steiermark. — Krauss,

Sitte und Brauch der Siidslaven. — Kuhač, Južno-slovjenske narodne po-

pievke. — Fischer, ILandbuch der GabelsbergePschen Stenographie. —

Instructionen fiir den Unterricht an den Gymnasien in Osterreich. — AVei-

sungen zur Fuhrung des Schulamtes. — Marenzeller, Normaliensammlung.

Forts. — Seboth, Alpenpflanzen, IV. — Grimm, Deutsches AVorterbuch.

Forts. — Umlauft, Geographisches Namenbuch von Osterreich-Ungarn. —

Janisch, Topographisclies Lezicon von Steiermark. Schluss. — Mittheilungen

des histor. Vereins fiir Steiermark. Forts. — Beitriige zur Kunde steierm.

Geschichtsquellen. Forts. — Bartsch, Germania. — Umlauft, Deutsche Rund¬

schau f. Geographie u. Statistik. Seibert, Zeitschrift f. Schulgeographie.

— Mittheilungen der k. k. geogr. Gesellschaft in AVien. — Gaea. — AViede-

mann, Annalen der Physik und Chemie. — Knauer, Der Katurhistoriker. •—

Fleckeisen und Masius, Xeue Jahrbiicher fiir Philologie und Padagogik. —

Zeitschrift fiir die osterr. Gymnasien. —• Zeitschrift fiir das Realschuhvesen.

2) Durch Schenkung:

Vom h. k. k. Ministerium fiir Cultus und Unterricht: Sitzungsberichte

der k. k. Akademie der AVissenschaften ; Almanach der k. k. Akad. der

AVissenschaften ; Archiv fiir osterr. Geschichte ; Skofiz, Osterr.-botanische

Zeitschrift; Matzka, Ein neuer Beweis des Kraftenparallelogramms ; Pick,

Beitriige zur Statistik der offentlichen Mittelschulen der im Reichsrathe

vertretenen Lander am Schlusse des Schuljahres 1883/4. — Arom h. k. k.

Landes-Schulrathe : Kormative der k. k. Centralcommission zur Erforschung

und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale ; Zahn, Steiermark.

Geschichtsblatter. — Vom Herrn k. k. Gymnasialdirector P. Končnik: Be-

richt iiber die Herrn Dr. PL Bonitz dargebrachte Ehrenbezeigung. —

Von den Herren Verlegern: a) Tempsky: Steinhauser, Lehrbuch der

Geographie fiir Mittelschulen ; Kummer, Deutsche Schulgrammatik. — b)
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Klinkhardt: Willomitzer, Deutsche Grammatik f. osterr. Mittelschulen;

Kummer und Štejskal. Deutsches Lesebuch fiir osterr. Gymnasien, 5. und

(3. Bd. — c) Mayer und Miiller : Thiemann, ILomerisches Verballexicon. —

— Yon dem Yereine „Innerosterreichische Mittelschule 11 : Berickt iiber die

Thatigkeit des Vereines in den Jahren 1883 u. 1884. — Yom 1 Lemi k. k.

Major G. Metz : Herder’s sammtl. Werke ; Rotteck und Welcker, Staats-

lexicon; Meier Hirsch, Sammlung von algebraischen und geometrischen

Aufgaben; Sachs, Auflosung von Aufgaben; Francoeur, Yollstandiger Lehr-

curs der reinen Mathematik. — Yom Herrn Pečnak, Kurze Yorstellung der

Erdkugel von P. E., 1750. — Yom Custos A. Fietz: Anzeigor fiir Kunde

der deutschen Yorzeit 1865—83.—

bj SciL-Cj.lerToiToliotii.e3r.

Custos: Dr. K. Kreipner.

Dieselbe wurde vermehrt: 1. Durch Kauf:

Graesers Schulausgaben classischer Werke. 7 Hfte. — Hoffmanns

Jugendbibliothek. 20 Bdchen. — Jessens Yolksbibliothek. 5 Bdchen. —

Universalbibliothek f. d. Jugend. 10 Bde. — Hoffmanns neucr deutschor

Jugendfreund. 1884. 1 Bd. — Die Heimat. 1884. II. 1 Bd. — Alte und

neue Welt. 1884. 1 Bd. — Deutscher Hausschatz. 1884. 2 Bde. — Zwier-

zinas stenographische Bibliothek. 5 Hfte. — Die Heimat. 1885. I. 1 Bd. —

Chr. Schmid’s ausgew. Erzahlungen, 1—16. — Kres. 1884. 1 Bd. —■ Koledar

za 1885. 1 Ilft. — Šket, Miklova Zala. 1 Hft. — Foerster, Cecilija. II. 1 Ilft.

— Tavčar, Slovenski pravnik. II. 1 Hft. — Stare, Občna zgodovina. X. 1 Hft.

— Yolčič, Življenje preblažene Device in Matere Marije. III. 1 Hft. —

Letopis Matice Slovensko za leto 1884. 1 Hft.—Turgenjev, Lovčevi Zapiski.

II. 1 Hft. — Pajek, Črtice iz duševnega Žitka štajerskih Slovencev. 1 Hft.

2. Durch Schenkung :

Yom Herrn k. k. Gymnasialdirector Končnik: Den Manen Gabelsbergers.

1 Heft. — Yon der Yerlagsbuchhandlung Iiolder: Lampel, Deutsches Lese¬

buch f. d. I. Cl. 3 Bde. — Lampel, Deutsches Lesebuch f. d. Y. Cl, 2 Bde.

— Deutsche Classiker f. d. Schulgebrauch. 4 Hfte.

Die Lehrerbibliothek zabit am Ende des Schuljahres 1885 7 1 1 7 Stiick

(Bande od. Hefte), und zwar: aus Aesthetik, Philosophie, Padagogik und

Religion 326, deutsche Sprache und Literatur 596, griechische Sprache 598,

Geographie und Geschichte 1570, lateinische Sprache 816, Mathematik 671,

Naturgeschichte 377, Physik 287, Slavische Sprachen 72, iibrige Sprachen

94, Yerschiedenes und Zeitschriften 1710 Stiick.

Die Schiilerbibliothek ziihlt 3351 Stiick; sonach umfasst die ganze

B i b 1 i o t h e k 10468 Stiick.

8. Naturhistorisches Cabinet.

Custos: A. Pischek.

Durch Ankauf erhielt dasselbe folgendcn Zmvachs:

Liiben, naturhist. Atlas der Siiugethiere, 30 Taf. — Wettstein, Wand-
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tafeln fiir den Unterricht in der Naturkunde. — Naturgeschichtliche AVand-

tafeln : AVohnungen der Thiere, 2 Ilefte. — Ton Dr. R. Leuckarts und

Dr. H. Nitsches zoologischen AVandtafeln XXIII, XXIV, XXV, XXVI und

XXVII als Fortsetzung.

Durch Schenkung:

Pseudopus Pallasii (Scheltopusik), von Rogozinski, Schiil. der I. Cl.

— Coocystes (Heherkuckuck), Cyanocorax (Blaurabe), von Lutz, Schiiler

der II. Cl. — Canis vulpes, von Hrn. Krušic, k. k. Professor. — Falco

tinimculus, von Stibenegg, Schiil. der VII. Cl. — Emys caspica, Arvicola

amphibia, Sylvia rubecula, Larven von Oestrus equi, Ilirundo urbica, von

Hrn. Kokot, Lehrer. — Aspro vulgaris, von Binder, Schiller der VI. Cl.

— Eine Quarzdruse, 1 Stiick Mergel, von Herrn Slatinšek, Pfarrer in

St. Kunigund am Bacher. —• Ein Zwillingskrystallmodell, verfertigt von

Stuchetz, Schiil. der V. Cl.

Gegemvartiger Stand der Sammlung :

a) Zoologische Abtheilung 6108. — b) Botanische 5473. — c) Mine-

ralogische 3018. — d) Krystallmodelle 201. — e) Apparate und Praepa-

rate 165. — /) Naturhistorische Bilderwerke. 26.

C. Physikalisches Cabinet.

Custos: H. Schioendemvein.

Zuwachs durch Kauf:

1. Fessels Schwungapparat. 2. Siemens Stopselrheostat. Wiedemanns

Spiegelboussole. — Kleinigkeiten. — Physikalische AVandtafeln.

Der gegeniviirtige Stand ist also :

a) Zn den allgemeinen Eigenschaften, zur Statik und Dynamik 111

Apparate ; b) zur Chemie 48 Apparate, 130 Glaser mit Chemikalien ; c) zur

AVarmelehre 30 Apparate; d) zum Magnetismus 9 Apparate ; e) zur Elek-

tricitat 87 Apparate ; /) zur Akustik 26 Apparate; g) zur Optik 57 Appa¬

rate ; h) zur Astronomie und physikalischen Geographie 8 Apparate.

D. Maihematische Lehrmittel.

Kein Zuivachs, derselbe Stand wie im Vorjahre.

E. Geographisch-historische Lehrmittel.

Custos : A. Gubo.

Zuwachs in diesem Schuljahr durch Kauf.-

AArandkarte von Frankreich von R. Kiepert. — Wandkarte von der

Balkanhalbinsel von R. Kiepert. — Langls Geschichtsbilder (8 Stiick). —

Holzls geographische Charakterhilder (6 Stiick).

Gegenwartiger Stand der Sammlung:

AVandkarten 85, — Atlanten 13,—Erdgloben 2,—Ilimmelsgloben 1,

— Reliefkarten 3, — Tellurium 1.
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F. Miinzensammlung.

Custos: A. Gubo.

Die Sammlung erfuhr folgende Termehrung durch Geschenke :

Tom Professor Žolgar 1 rom. Kupfermiinze. — Tom Octavaner Knez

1 deutsche Silbermiinze. — Tom Septimaner Zusser 1 osterr. Silbermiinze.

— Tom Quintaner Doljan 1 venet. Kupfermiinze. — Tom Quartaner Plautz

1 rom. Broncemiinze und 2 Denkmiinzen. — Tom Secundaner Kegri 1

Denkmiinze.

Gegenwartiger Stand :

1389 Geldmiinzen, 27 Denkmiinzen.

Auilerdem enthalt die Sammlung Bracteate, Papiergeldscheine, Reclien-

pfennige und Spielmiinzen.

G. Lehrmittel fiir den Zeichenunterricht.

Custos ; A. Fischer.

Zuwachs durch Ankauf:

Meurer, italienische Plachornamente, II. Heft, 7 Blatter. — Storck,

kunstgewerbliche Torlagen, II. Liefer. 10 Blatter. — Geometrische und

architektonische Holzmodelle, 6 Stiick.

Die Gesammtzahl der Lehrmittel betragt sonach:

a) ornamentale Torlagen 926 Stiick; b) figurale Torlagen 267 Stiick;

c) diverse andere Torlagen 630 St.; d) perspectivische Apparate 7 St.;

e) Drahtmodelle 16 St. ; f) ILolz- und Pappinodelle 28 St.; g) Gypsabgiisse

68 Stiick.

H. Lehrmittel fiir den Gesangsunterricht.

Custos; J. Weiss.

Zuwachs : Gott ist die Liebe, Miinnerchor v. Haser; Bone Deus

von A. Kedved, Solo mit Orgel; Hymne von Barisch, Partitur.

Fiirdie dem Gjmnasium und dessenScjhiilernzu-

ge wendeten G a b e n und Geschenke sprickt die Gymna-

sialdirection a 11 e n F r e u n d e n u n d G 6 n n e rn derAnstalt,

sowie allen ATohlthiitern der studie renden Juge n d den

warmsten Dank in der verbindlichsten \Teise aus.

Vlil. Maturitatsprufung.

Die schriftlichen Priifungen fielen in die Woche vom 15. bis zum

20. Juni.

a) Themen fiir die schriftliche Priifung.

a) Aus dem D e u t s c h e n :

AVorin besteht die \veltgeschichtliche Bedeutung der alten Griechen ?
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P) Aus dem Lateinischon ins Deutsche:

Livius, 1. YI., cap. 11.

Y) Aus dem Deutschen ins Lateinische:

Aus G. "VVeber: Allgemeine Weltgeschichte, 3. Bd., pag. 103: Die

Clusiner suchten Hilfe.riefen sie den Wachen auf den

Mauern zu.

S) Aus dem Griechischen:

Xenophon, Anab., YI., 6, 17—24 : Mstx vaoiriz avoorrac . . . avaO-ov

OCTrO/CVSLVCOV.

s) Aus der Mathematik:

1. Man suche die kleinsten den AVurzeln folgender Gleichung entspre-

chenden Winkel:

ig 4x f^-tang3 x — 6‘/3 tg3 x+ “tgx -f 1 = 0.

2. x2 -j-y2=25 sei die Gleichung einer Curve ; der spitze Winkel der

Tangenten aus dem Punkte Xj = 10, yt = 5 an diese Curve gibt

den NeigungsAvinkel der Seite eines aus einem geraden Kegel

entstehenden Stutzes, dessen grofiere Basis durch obige Gleichung

bestimmt, dessen kleinere Basis 0'16 des Inhaltes der grollen ist.

"\Yelche Oberfhiche und Avelchen Inhalt hat der Kegelstutz P

Q Aus dem Slovenischen:

Kako se je pojavljal patriotizem avstrijskih narodov v posameznih do¬

bah naše zgodovine P

6) Resultate der Maturitatsprufungen.

a) Der zur Reparaturpriifung nach den Herbstferien 1884 erschienene

Abiturient wurde auf ein Jahr reprobiert.

(3) Die Ergebnisse der miindlichen Maturitatspriifung, rvelche unter dem

Yorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspectors Dr. Johann Z in dl er am

8. Juli beginnt, rverden im nachstjahrigen Programme veroffentlicht werden.

IX. Chronik.

a) Veranderungen im Lehrkorper.

Seit dem Schlusse des Schuljahres 1883/4 sind im Lehrkorper fol-

gende Yeranderungen eingetreten :

1. Infolge Erlasses des h. k. k. L.-Sch.-R. vom 14. August 1884

Z. 4566 wurde Professor Adalbert D e s c h m a n n, \velchem eine Lehr-

stelle an der Landesoberrealschule in Graz verliehen worden Avar, mit Ende

August 1884 der Dienstleistung an der hiesigen Anstalt, Avelcher derselbe

seit dem 1. October 1874 als Avirklicher Lehrer angehort hatte, enthoben.

Das Gymnasium verlor an ihm einen beAviihrten Lehrer, der Lehr¬

korper einen lieben Collegen.

Zur Supplierung dieser Lehrstelle Avurde mit Genehmigung des h.

k. k. L.-Sch.-R. (Eri. v. 6. September 1884 Z. 4598) IJ. S c h av e n d e n-

av e i n berufen.
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2. Die erledigte Lelirstelle fiir Geographie und Geschichte verlieh

Seine Excellenz der Herr Minister fiir Cultus und Unterricht mit hohem

Erlass yom 9. September 1884 Z. 17637 (intim, mit Erlass dos h. k. k.

L.-Sch.-R v. 14. September 1884 Z. 5076) dem Director der bestandcnen

Staatsunterroalschule in Imst, Hermann Rock, unter Belassung des bis-

lierigen Ranges. Derselbe begann seine Dienstleistung an der liierortigen

Anstalt am 23. Septbr. und trat am 15. Marž d. J. den ihm liber sein

Ansuchen mit hohem Ministerialerlass vom 28. Februar d. J. Z. 2937 bis

zum Schlusse des 1. Schuljahres bewilligten Urlaub an.

3. Seine Excellenz der Herr Minister fiir Cultus und Unterricht fand

sich laut hohen Erlasses vom 9. Marž d. J. Z. 3672 (intim, mit Eri. d. h.

k. k. L.-Sch.-R. v. 16. Marž d. J. Z. 1396) aus Dienstesriicksichten be-

stimmt, den Professor Hermann Rock der Staatsrealschule in Božen zur

Dienstleistung zuzmveisen und die hiedurch frei gewordene Stelle dem Pro¬

fessor am Staatsgjmnasium in Villach, Michael K n it tl, zu verleihen.

Letzterer meldete sich am 23. Marž zum Dienstantritte.

4. Da der hohe k. k. L.-Sch.-R. mit Eri. v. 2. October 1884 Z. 5462

die Theilung der 3. Classe in 2 Parallelcurse und die Aufnahme zweier

Supplenten genehmigte, so \vurde E. Potočnik in seiner Dienstesver-

ivendung belassen und der Probecandidat BI. Matek zum Supplenten

bestellt (Eri. d. h. k. k. L.-Sch.-R. v. 25. October 1884 Z. 6177).

b. Andere Vorkommnisse.

Laut hohen Erlasses vom 29. Juni 1884 Z. 12203 gestattete Seine

Excellenz der Herr Minister fiir Cultus und Unterricht, dass vom Schul-

jahre 1884/5 an eine Vorbereitungsclasse mit dem hiesigen Gjmnasium in

Verbindung gesetzt \verde. Nachdem zur Unterbringung derselben ein Local

in dem der Stadtgemeinde gehorigen Hause Nr. 144 gemietet worden war

und der boziigliche von der Direction ausgearbeitete Lehrplan die Genehmi-

gung dos h. k. k. Landesschulrathes (Eri. v. 4. Septbr. 1884 Z. 4483) er-

halten hatte, konnte der Vorbereitungscurs, fiir welchen sich 40 Schiller

gemeldet hatten, mit Beginn des Schuljahres activiert werden.

Das Schuljahr wurde am 16. September mit dem lil. Geist-Amte er-

offnet. An demselben Tage wurde den Schiilern die Disciplinarordnung be-

kanntgegeben und die schriftliche Aufnahmspriifung fiir die erste Classe

vorgenommen. Die AViederholungs- und Aufnalimspriifungen (fiir die h5he-

ren Classen) hatten an den 2 vorhergehenden Tagen stattgefunden.

Der regelmahige Unterricht begann in d. Cl. II—VIII. am 16. nachm.,

in der I. Cl. und im Vorbercitungscurse am 19. Septbr. Am 22. d. g. M.

wurde unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspectors Dr. Johann

Z in dl er die miindliche Maturitats-VViederholungspriifung abgelialten.

Am 4. October wurde das Allerhochste Namensfest Seiner Majestat

des Kaisers, am 19. November das Namensfest Ihrer Majestat der Kaiserin

mit einem solennen Gottesdienste gefeiert, welchem der Lehrkorper mit den

Studierenden beiwohnte. Beide Tage waren schulfrei.
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Die Activierung der Parallelabtheilung zur 8. Classe erfolgte am 9.

Octobei'.

Der Schluss des ersten Semesters fiel auf den 14., der Beginn des

zweiten auf den 18. Februar.

Die schriftlichen Tersetzungspriifungen begannen am 15. Juni. Die

Conferenzen, betrefifend die Zulassung der Schiller zu den miindlichen Yer-

setzungspriifungen, wurden am 21. und 24 . Juni abgehalten. Am 28 Juni,

1. und 4. Juli fanden die Priifungen aus den nicht obligaten Lehrgegenstan-

den statt.

Dem Gottesdienste, sowie den iibliclien religiosenUebungen wohnten

die Schiller vorschriftsmaGig bei.

Wahrend des abgelaufenen Schuljahres erfuhr der Onterricht mehrere

Storungen. Nachdem Professor Rock in der Zeit vom 16.—23. Septbr. supp-

liert worden war, ergab sich aus der Errichtung des Parallelcurses zur

3. Classe die Nothwendigkeit eiuer theihveisen Anderung der Lehrfacher-

und Stundenvertheilung. Am 15. Marž ivurde, da der Dienstantritt des Pro-

fessors Knittl erst im April zu gewartigen war, ein neuer Stundenplan mit

mehreren Anderungen der Lehrfacherzuweisung eingefiihrt; doch horto dieses

Provisorium schon am 23. Marž auf.

Auch die Erkrankung des Directors (29. Nov. — 1. Dcbr.) und des

Professors Pischek (16. — 18. Dcbr., 5. — 12. Janner) machte die Ein-

leitung von Supplierungen. nothig.

Der Gesundheitszustand der Schiller war kein vollkommen befriedigen-

der. Mehrere Schiller litten an Krankheiten der Athmungsorgane ; einzelne

mussten aus diesem Grande auf langere Zeit beurlaubt \verden.

Dem Berichterstatter wurde die 3., dem Professor Fietz die 2. Quin-

quennalzulage zuerkannt (Eri. d. h. k. k. L.-Sch.-R. v. 17. Octbr. 1884

Z. 5578, rsp. v. 29. Marž 1885 Z. 1180).

Am 15. Juli wurde das Schuljahr mit einem feierlichen Hochamte und

der Tertheilung der Zeugnisse geschlossen.

X. Verfligungen der vorgesetzten Behorde.

1. Erlass des h. k. k. L.-Sch.-R. v. 9. Novbr. 1884 Z. 6561, laut

dessen in der 1. und 2. Classe dem Unterrichte in der deutschen Sprache

je vier, jenem in der slovenischen je 3 Stunden zu -vvidmen sind.

2. Erlass Seiner Excellenz des Herrn Statthalters vom 23. Nov. 1884

Z. nach welchem die activen k. k. Staatsbediensteten und im

Falle der Ubersiedlung anlasslich Versetzung auch die Angehorigen ihres

Haushaltes auf den Linien der osterreichischen Staatseisenbahnen die halbe

Fahrpreisermahigung geniehen.

3. Erlass des hohen k. k. Ministeriums f. C. u. U. vom 18. Nov. 1884

Z. 990 (int. mit Eri. des h. k. k. L.-Sch.-R. v. 27. Novembr. 1884 Z. 6972),

laut dessen iiber die AVirkungen der Durchfiihrung des neuen Lehrplanes
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und der zugehorigen Instractionen langstens bis Ende des Schuljahres 1885/86

zu berichten ist.

4. Erlass des hohen k. k. Ministeriums f. C. u. U. vom 15. Nov. 1884

Z. 22255 (int. mit Eri. des li. k. k. L.-Sch.-R. v. 27. Nov. 1884 Z. 7036),

mit vrelchem vom Scbuljahre 1885/86 ab das Schulgeld an sammtlichen Mit-

telschulen mit Ausnahme jener in Wien auf zwanzig Gulden fiir die 4 un-

teren, auf vierundzwanzig Gulden fur die hoheren Classen festgesetzt \vird.

5. Im Sinne dieses Erlasses wurde mit hoher Ministerialverordnung

vom 18. Februar 1885 Z. 2466 ( int. mit Eri. des h. k. k. L.-Sch.-R. vom

23. Februar 1885 Z. 993) bestimmt, dass das Schulgeld auch an derTorbe-

reitungsclasse des hiesigen Gymnasiums mit zehn Gulden per Semester ein-

zuheben ist.

0. Erlass des h. k. k. L.-Sch.-R. v. 13. Dcbr. 1884 Z. 7303, durch

welchen einige Weisungen beziiglich der Praparations- und Collectaneen-

hefte ertheilt werden.

7. Erlass des h. k. k. L.-Sch.-R. v. 27. April 1885 Z. 2184, betref-

fend die Umgestaltung des Zeichensaales.

8. Erlass Seiner Excellenz des Ilerrn Statthaltei's vom 17. Juni 1885

Z. , betreffend das neue Normale iiber die den activen k. k. Staats-

bediensteten zugesicherte Fahr- und Frachtenbegunstigung.

9. Der Erlass des h. k. k. L.-Sch.-R. v. 16. Juni d. J. Z. 2988 be-

zieht sich auf die „Weisungen zur Fiihrung des Schulamtes an den Gym-

nasien in Osterreich. “

XI. Location

der offentlichen Sehtiler am Sehlusse des Schuljahres 1884/85.

Vorberei tungselasse.*)

1. /e kar Jo sef aus AVierstein.

2. Požun Heinrich aus Ratschitza bei

Laak.

3. Bo h a k Franz aus Luxendorf.

4. Dob o višek Georg aus St. Georgen

a. d. Siidbahn.

5. Somrek Josef aus Brezje.

6. Šumer Franz aus St. "Veit bei Ponigl.

7. Kolšek August aus Frasslau.

8. Štiglic Anton aus Frattmannsdorf.

9. Cvetko Franz aus Stadeldorf.

10. Rostok Gustav aus AVah ring in Kieder-

osterreich.

11. Stermecki Ignaz aus Horberg.

12. Retaj Stefan aus St. Georgen a. d. S- B.

13. RupnikHeinrich ausHaimburg inKaraten.

14. Kovač Martin aus Ratschitza bei Laak.

15. Zakrajšek Johann aus Oberkotting.

16. Pečar Martin aus St. Georgen a. d. S B.

17. Trupaj Roclrus aus Wierstein.

18. Krohne Josef aus St. Georgen b. Laak.

19. Srimpf Vincenz aus Setsclievo.

20. Terbovc Franz aus Franz.

21. Lulek Franz aus Cilli.

22. Moreše Franz aus Judondorf.

23. Križanec Franz aus HI. Kreuz hei Sau-

erbrunn.

24. Kobale Kajetan aus St. Georgen a. Tabor.

25. Hummer Franz aus Cilli.

26. Hummer Heinrich aus Cilli.

27. AVailand Karl aus HI. Geist b. Lotsclie.

28. Robek Josef aus St. Peter bei Konigs-

berg.

29. Pustoslemšek Franz aus Laufen.

30. Musi Alois aus Franz.

31. Ki-ell Johann aus Cilli.

*) Die 'Kamen der Torzugsschiiler sind mit gesperrter Schrift gedruckt; bei den in

Steiermark Geborenen ist das Geburtsland nicht angegeben.
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32. Plankar Martin aus St. Stefan b. Siissen-

heim.

33. Pompe Franz aus Razbor.

34. Vouga Franz aus Kalobje.

35. lvosmelj Andreas aus St. Georgen am

Tabor.

36. Grad Mas aus Gairach.

37. Stepic Robert aus Cilli.

1. Classe.

1. Langeršek Martin aus St. Peter im

Sannthale.

2. Tominšek Josef aus Oberburg.

3. Rogozinski Karl aus Trient in Tirol.

4. Gobec Josef aus Rohitsch.

5. Povalej Josef aus St. Georgon a. d.

Siidbakn.

6. Krušič Max aus Cilli.

7. Ocvirk Max aus Ostrožno.

8. Sagai Victor aus Vindisch-Graz.

9. Sribar Josef aus Dobrova.

10. Sivka Franz aus Špitalič.

11. Drofenik Anton aus Ifostreinitz bei

Sauerbrunn.

12. Turnšek Barthel aus IVrestovetz.

13. Hoisel Otlunar aus Cilli.

14. Herzmann Edmund aus Cilli.

15. FlieC Gregor aus Sternstein.

16. Majhen Josef aus Studenitz.

17. Sribar Martin aus HI. Kreuz.

18. Regula Franz aus Cilli.

19. Zirngast Richard aus HI. Geist bei Arnfels.

20. Koscher Max aus Cilli.

21. Gosak Franz aus Seizdorf.

22. Skaza Gottfried aus St. Marein bei Er-

lachstein.

23. Kragel Anton aus Gairach.

24. Mačk Hermann, Ritter von, aus St. Veit

a. d. Glan in Karaten.

25. Šket Johann aus Jeschovetz.

26. Jošt Anton aus Gutendorf.

27. Fink Jakob aus Seizdorf.

28. "\Vambrechtsammer Richard aus Cilli.

29. Jurše Lorenz aus AVindisch-Landsberg.

30. Lajnšic Raimund aus Sibika.

31. Felicijan Anton aus Riez.

32. Zabukošek Johann aus Ponigl.

33. Lapeine Peter aus Cilli.

34. Jaky Josef aus Pettau.

35. Zidar Franz aus Fautseh.

36. Selič Ludwig aus St. Margarethen bei

Romerbad.

37. Govek Alois aus Pletrovič.

38. Zorko Melchior aus Anovetz.

39. Amon Michael aus Preborje.

40. Dobnik Heinrieh aus Retschach.

4!. Orožen Max aus Ttiffer.

41. Reitter Eduard aus Weitenstein.

43 Antlej Vincenz aus St. Geoigen a. d.

Sudbahn.

44. Kruhar Anton aus Tschadram.

45. Anderluh Johann aus St. Marein bei

Erlaehstein.

46. Kunčič Albin aus Altendorf bei Videm.

47. Janič Karl aus Cilli.

48. Plaskan Anton aus Frasslau.

49. Kobal Eustachius aus Col in Krain.

50. Dobovišok Franz aus Siissenhoim.

51. Rozina Adolf aus Lotsche.

52. Kutschera Josef aus Ratscliach in Krain.

Kicht lociert wurden:

Brauner Ludwig aus Reichenau in Bohmen.

Mihelec Johann aus St. Martin.

Kemetšek Alexander aus Agram in Kroatien.

Ungepriift blieb:

Ulrich Karl aus Graz.

2. Classe,

1. Palir Jakob aus Sibika.

2. Haas Gustav aus Cilli.

3. Kovačič Anton aus St. Hema b. Er-

lachstein

4. Kunst Anton aus Gomilsko.

5. Žolger Josef aus St. Katharina bei

Sauerbrunn.

6. PreiBecker Friedrich aus Miirzzu-

schlag.

7. Fehleisen Friedrich aus Cilli.

8. Vrenko Karl aus Sternstein.

9. Debelak Johann aus Klein - Rodein bei

Sauerbrunn.

10. Janesch Karl aus Griffen in Karaten.

11. Tertnik Karl aus Laibach in Krain.

12. Knar Hugo aus Wien in Kieder-Oster-

reich.

13. Castelliz Alfons aus Cilli.

14. Lutz Robert aus TJnterkotting.

15. Košenina Leopold aus Gomilsko.

16. Kovak Anton aus Schmersdorf.

17. Katek Franz aus St. Georgen a. Tabor.

18. Dokler Anton aus Weixeldorf.

19. Grili Rudolf aus Gonobitz.

20. Klemenčič AVilhelm aus Loitseh in Krain.

21. Krančič Josef aus Riez.
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22. Cede Josef aus Greis.

23. (Julk Kavi aus St. Georgen a. Tabor.

24. Galle Gustav aus NassenfuG in Krain.

25. Paulinz Karl aus St. Yeit b. Montpreis.

26. Negri Eugen aus Cilli.

27. Gollitsch Eduard aus Cilli.

28. Ulilicli Karl aus Riimerbad

29. Goričar Josef aus Prassberg.

30. Kolarič Josef aus Pustike b. Preborje.

31. Lopan Heinrioh aus AVeitenstein.

32. Agrež Alois aus Felddorf.

33. Ivosovinc Johann aus Felddorf.

34. Hlastoc Franz aus Retschach.

.35. Kropfitsch Johann aus Cilli.

36. Grejan Florian aus Graz.

37. Pučelik Friedrich aus Rann.

S. a.

1. Čretnik Franz aus St. Georgen a. d.

Siidbahn.

2. Rupnik Josef aus Pettau.

3. Schwarzcnberg Egon aus Cilli.

4. Anton Pezdevšek aus St. Marein boi Er-

lachstein.

5 Majcen Paul aus Prepuž.

6. Jereb Josef aus Idria in Krain.

7. RazboršekAnton aus St. Gotthard inKrain.

8. Nikolajevič Svestislav aus "\Vien in Nie-

der-Oste:reich.

9. Petrovič Yaso aus Petrinja in Kroatien.

10. Resner Rudolf aus Cilli.

12. Vrečko Jakob aus Žoger bei Montpreis.

13. Stadler Johann aus Cilli.

14. Verk Franz aus Sibika.

15. Auffarth Alfred aus Mauer bei 'VVion in

Nieder-0sterreich.

16. Srabočan Anton aus Lokrovic.

3. b.

1. Jošt Franz aus Gutendorf.

2. Goli Rudolf aus AVollan.

3. Castelliz Alfred aus Cilli.

4. Berdnik Blasius aus Retschach.

5. Klinger Ernst aus AViudisch-Graz.

6. Pirtošek Martin aus St. Martin a. d. Pak.

7. Breznik Franz aus Schonstein.

8. Kellner Ignaz aus St. Lorenzen a. d. K. B.

9. Zunder Richard aus Budapest in Ungarn.

10. Maclian Josef aus AVollan.

11. Jankovič Franz aus AVeitenstein.

12. Končan Fortunat aus Sachsenfeld.

13. Kaiser Gustav aus Theresienstadt in

Bolimen.

14. Rausch Franz aus Drachenburg.

38. AVellej Jakob aus St. Georgen a. d. Siid¬

bahn.

39. Jevšenak Karl aus HI. Geist b. Poltsehach.

40. Prah Johann aus St. Katharina bei

Sauerbrunn.

41. Laa Gustav ans Cilli.

42. Nadeniczek Anton aus Budapest in Un¬

garn.

43. Gračner Franz aus St. Veit bei Mont¬

preis.

44. AVajda Franz aus Cilli.

45. Stopic Anton aus Franz.

46. Baron Binder Eugen aus St. Georgen

a. d. Stiefing.

47. Kresnik Josef aus Cilli.

Classe.

17. Resner Karl aus Cilli.

18. Horle Vladimir aus Sulzbacli.

19. Fischer Karl aus Oberburg.

20. Hallada Rudolf aus Cilli.

21. Piki Josef aus Cilli.

22. Dečmanu Rudolf ans St. Marein bei Er-

lachstein

23. Kuney Franz aus Ilorberg.

24. Kuramer Karl aus Franz.

25. Tančic Rudolf aus St. Marein bei Er-

lachstein.

26. Hummer Karl aus Cilli.

27. Haller Anton aus Drenskoreber.

28. Tauor Franz aus Prassberg.

29. Riipschl Ernst aus Cilli.

30. Stupan Alois aus Tepina.

31. Pehani Josef aus Nassenfub in Krain.

Niclit lociert wurde:

Reichcr Michael aus Dirnbiichel.

Classe.

35. AVeilenbeck Karl, Ritter von AVeilberg,

aus ICarlsburg in Siebonbilrgen.

16. Fugina Josef aus Sdole.

17. Mixa Othmar aus Kunstadt in Mahren.

18. Pregl Max aus. Rann

19. Balogh Alexander aus AVindisčh-Feistritz.

20. Chicco Julius aus Rann.

21. Mačk Hugo, Ritter von, aus Lienz in Tirol.

22. Sanderly Josef aus Cilli.

23. Gorjup Johann aus Peilenstein.

24. Musi Josef aus Franz.

25. Lipuš Josef aus Cilli.

26. AVelley Richard aus St. Georgen a. d.

Siidbahn.

27. Ivuhn Rudolf aus Jaring.
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28. AVeltner Alexander aus Budapest in Nichtlociertvvurden:

Ungarn. Leskošek Andreas aus Schleinitz.

29. Novak Blasius aus St. Marein. Rak Jakob aus St. Georgen am Tabor.

30. Zangger Hermann aus Cilli. Schreyer Friedrich aus Graz.

4. Classe.

L StepischneggAVTlhelm aus Marburg.

2. Ulrich Franz aus Budapest in Ungarn.

3. Plantarič Josef aus HI. Droifaltigkeit

in Krain.

4. Šal oven Franz aus AVollan.

5. Kukovič Franz aus St. Georgen a. d.

Sudbahn.

6. Sagai Raimund aus "VVindisch-Graz.

7. Riipschl Moriz aus Cilli.

8. Gorečan Franz aus "Weixeldorf.

9. Ledinegg Maximilian aus Pettau.

10. Penca Franz aus NassenfuB in Krain.

11. Krušič Franz aus Cilli.

12. Zimšek Josef aus Peilenstein.

13. Podgoršek Matthaus aus Kalobje.

14. Schmidi Josef aus Cilli.

15. Koscher Leopold aus Cilli.

16. Cižek Alois aus Peilenstein.

17. Galič Josef aus NassenfuG in Krain.

18. Žimniak Johann aus Cilli.

19. Oblak Rafael aus Cilli.

20. Reberšak Andreas aus Drenskoreber b.

Peilenstein.

21. Bahr Theodor aus Cilli.

22. Hummer Friedrich aus Cilli.

23. Grabler Richard aus Ponigl a. d. S. B.

24. Kresnik Franz aus Cilli.

25. Srabotnik Victor aus AVeitenstein.

26. Pehani Rudolf aus NassenfuG in Krain.

27. Janeseh Johann aus Cilli.

Nicht lociert ivurden:

Plautz Franz aus Cilli.

Sivka Josef aus Špitalič bei Gonobitz.

Ungepriift blieben:

Eugen Baron Baillou aus Giins in Ungarn.

AVilcher Franz aus Oplotnitz.

S. Classe.

1. Krančič Franz aus Riez.

2. Tomandl Karl aus Trennenberg.

3. Bračič Friedrich aus Hrastnigg.

4. Perne Anton aus Oberburg.

5. Orosel Ludvvig aus Neuhaus.

6. Gmeiner Josef aus Horberg.

7. Glazer Alois ans Altvvollan.

8. Mohorič Franz aus Unterschloss.

9. Vaupotič Matthias aus Paulofzen.

10. Zangger Franz aus Cilli.

11. Ambrožič Etlibin aus "VVippach in Krain.

12. Tominšek Franz aus Oberburg.

13. Černič Jakob aus Praloge.

14. Lajnšic Anton aus Sibika.

15. Sternad Michael aus St Marein bei Er-

lachstein.

16. Sebat Anton aus Markt Lemberg.

17. Doljan Jakob aus Bosiljevo in Kroatien.

18. Vaupotič Josef aus Klein Libonia.

19. Krajnc Jakob aus St. Georgen a. d. S. B.

20. Kocuvan Adolph aus Laak.

21. LopanKarl a.St. Johannb.Unterdrauburg.

22. Horjak Johann aus St. Ruperti.

23. Tepež Anton aus St. Stefan.

24. Živko Johann aus Arensdorf.

25. Zidar Johann aus Fautsch.

26. Helly Heinrich, Ritter von, aus Graz.

27. Anderluh Karl aus St. Marein bei Er-

lachstein.

28. Roeger Josef aus Laibach in Krain.

Nicht lociert wurden:

Gorečan Josef aus Neukirchon.

Jerše Branislav aus Oberburg.

Vohinc Eduard aus NassenfuC in Krain.

6. Classe.

1. Šoba Alois aus Anovec bei Videni.

2. Presker Karl aus Felddorf.

3. Misleta Franz aus AVagendorf bei Lutten-

berg.

4. Simonitsch Josef aus Marburg.

5. AVakonig Johann aus Sagor in Krain.

6. Vidic Otto aus St. Paul bei Pragvvald.

7. Goričan Ignaz aus Gattersdorf b. Seizdorf.

8. Babnik Karl aus Pettau.

9. Folger Karl aus Marburg.

10. Škorjanc Matthias aus Mederdorf.

11. Kupferschmid Josef aus Adelsberg in

Krain.

12. Višnar Franz aus Pečovnik bei Cilli.

13. Virant Georg aus Gomilsko.

14. Vurkele Bartholomaus aus St. Paul bei

Pragvvald.

15. Balogh Karl aus Schladming.
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16. Binder-Krieglstein Karl, Reichsfreihcrr

yon, aus Graz.

17. Lali Martin aus Peilenstein.

18. Zemljak Josef aus Reichenburg.

19. Zdolšek Franz aus Ponigl.

20. Rosmann Konrad aus Tiiffer.

21. Korenini Alexander aus St. Potov boi

Konigsberg.

22. Eder Johann aus Schbnstein.

23. Lapeine Franz aus Cilli.

24. Klančnik Michael aus Retschach.

7. C

1. Korun Valentin aus Frasslau.

2. Horiak Karl aus Tuffer.

3. Anderluli August aus St. Marein bei

Erlaclistein.

4. Brglez Franz aus Tičevo b. Ponigl.

5. Preifiecker Ernst aus Wien in N.-Osterr.

6. Potovšek Josef aus St. Margarethen.

7. Sagai Alexavder aus Radkersburg.

8. Ambrožič Otto aus "VVippach in Krain.

9. Piki Franz aus Cilli.

10. Berglez Franz aus St. Georgen o. d. S. B.

11. Kronasser Wilhelm aus Gonobitz.

12. Lažanslcy Eugon aus Sissek in Kroalien.

13. Kukovič Friedrich aus Cilli.

14. Žnideršič Karl aus Rann.

15. Jordan Raimund aus Candia in Krain.

8. C

1. Ožele Josef aus Globoko.

2. Blaž Josef aus Cilli.

3. Jesenko Johann aus Cilli.

4. Ivielliauser August aus Bleiburg in

Karnten.

5. Zinauer Johann aus Kalsdorf.

6. Arzenšek Franz aus Stranitzen.

7. Mačk Max, Ritter von, aus Unterdrau-

burg in Karnten.

8. Herzog Alois aus Retschach.

9. Cerjak Josef aus Poklek.

10. Miklavc Johann aus Arlberg.

25. Pogatschnig Hans aus Toplice in Krain.

26. Pinter Johann aus Doberna.

27. Casati Gabor aus Czegled in Ungarn.

28. Fink Michael aus Gonobitz.

29. Erbes Adalbert aus Cilli.

Hiclit lociert wu r d e n :

Hluščik Gustav aus Cilli.

Kunej Ferdinand aus Oplotnitz.

Kunej Josef aus St. Peter bei Konigsberg.

Schwab Anton aus St. Paul bei Pragvvald.

16. Pregel Anton aus Ratschach in Krain.

17. Gollitsch Gustav aus Cilli.

18. Levizlinik Alexander aus KassenfuC in

Krain.

19. Bratkovič Franz aus Sieboneichen.

20. Ilummer Camillo aus Cilli.

21. Sigi Josef aus Sauerbrunn.

22. Kolar Anton aus St. Bartholoma.

23. Zusser Rudolf aus Pola in Istrien.

24. Lutz Alfred aus Czakathurn in Ungarn.

25. Šukle Heinrich aus Reichenburg.

26. Kreulitsch Gustav aus Rann.

27. AVeiss August aus Ivarlstift in Kieder-

osterreich.

28. VVagner August aus Cilli.

29. Stibenegg Josef aus Cilli.

sse.

11. Knez Alois aus Laliomschek.

12. Kapus Albin aus Cilli.

13. Viditz Oskar aus Liezen.

14. Possek Josef aus HI. Geist.

15. Praunseis Alois aus Lichtemvald.

16. "VVestermaver Eduard aus Lemberg in

Galizien.

17. Pivec Stefan aus Kotschno.

18. Sivka Karl aus Špitalič.

Kicht lociert wurde:

Guntscher Josef aus Wmd.-Feistritz.

XII. Kundmachung

beztiglieh des Sehuljahres 1885/6 .

Das Schuljahr 1885 /6 beginnt am 16. September mit dem hi. Geist-

Amte. Die Aufnahme in die Anstalt findet am 13., 14. und 15. September

von 9-12 Uhr in der Directionskanzlei statt.

Neli eintretende Schiller haben sicb in Begleitung ihrer Eltern

oder deren Stellvertreter mit dem Tauf- oder Geburtsscheine und eventuell

mit den mit der Abgangsclausel versekenen Studienzeugnissen des letzten

Jahres auszuweisen, etwaige Schulgeldbefreiungs- oder Stipendiendecrete

mitzubringen und eine Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 kr. nebst dem Lebr-

mittelbeitrag von 1 fl. zu erlegen. — Schiiler, welche bisher der Lehr-
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anstalt angelibrten, melden sicli personlich und entrichten den Lehrmittel-

beitrag von 1 fi.

Schiller, welche in die I. Classe aufgenommen werden wollen,

miissen das neunte Lebensjahr zuriickgelegt baben; sie miissen, wenn sie

ihre Yorbildung an einer offentlichen Volksschule erhalten baben, in Ge-

maliheit des h. Unt.-Min.-Erl. vom 7. April 1878 Z. 5416 sicb mit einem

die Noten aus der Religionslehre, der Unterricbtsspracbe und dem Rechnen

enthaltenden Frequentationszeugnisse ausweisen. Die Aufnahme hangt je-

doch yon dem Erfolge der schriftlicben und miindlichen Aufnabmspriifung

ab, bei welcher die Sckiiler darzulegen baben:

a) Jenes Maf.1 von Wissen in der Religion, welches in den vier ersten

Jahrescursen der Yolksschule erworben \verden kann;

b) Fertigkeit im Lesen und Schrciben der deutschen Sprache und der

lateinisoben Schrift, Kenntniss der Elemente aus der Formenlehre

dieser Sprache, Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter

Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der Ortographie und ricbtige

Amvendung derselben Leim Dictandoscbreiben;

c) Ubung in den vier Grundrechnungsarten in ganzen Zahlen.

Die 'VFiederholungs- und Nachtragspriifungen \verden fiir die Scbiiler

des Untergymnasiums am 14 ., fiir jene des Obergymnasiums am 15 . Sep¬

tember abgehalten \verden.

Das Scbulgeld betragt im Torbereitungscurse und in den Classen des

Untergymnasiums balbjahrig 10 H., in den Classen des Obergymnasiums

balbjalirig 12 fl. und ist im ersten Monate jedes Semesters zu erlegen.

Die an den boben k. k. Landesschulrath zu stilisierenden Gesuche

um Refreiung von der Entricbtung des Unterriehtsgeldes sind in den

ersten acht Tagen des Semesters im Wege des Classenordinariates bei

der Direction einzubringen. Diesen Gesuehen ist das letzte Semestralzeugnis

und der vom Gemeindevorsteber und dem Ortsseelsorger auf Grund der

vorgescbriebenen Formularien auszustellendeYerm6gensausweis anzuscblieben,

der bei der Lberreichung vor nicht mehr als einem Jahre ans-

gefertigt worden sein darf. Dieselben Documente sind (jedocb ohne

Gesuch) im gleicben Termine auch von jenen Schiilein vorzulegen, \velclie

im letzten Semester ganz oder halb befreit waren.

Im 1. Semester der Yorbereitungsclasse wird eine Scbulgeldbefreiung

nicht gewahrt. Ebenso konnen im 1. Sem. der ersten Classe nur diejenigen

diirftigen Scbiiler die Schulgeldbefreiung erlangen, welche im 2. Sem. des

Yorbereitungscurses vollstandig entsprochen, d. i. in den Sitten die Note

„musterhaft k oder „lobenswert“, im FleiRe die Note „ausdauernd“ oder

„befriedigend a und mindestens die erste allgemeino Fort.gangsclasse sich

envorben haben. *
'4- -!‘

Da es sehr zu wiinscben ist, dass Schule und Haus nacb iiberein-

stimmenden Grundsatzen auf die Schiiler eimvirken und sich gegenseitig

unterstutzen, so iverden die Eltcrn und deren Stellvertreter hiemit eingeladen,

iiber den sittlichen und wissenschaftlichen Zustand ibrer Kinder bei der

Direction oder dem betreffenden Classenvorstande ofter Erkundigungen

einzuzieben. Die ortsangehorigen Parteien wollen die zum Zwecke eines

regeren Yerkehrs zwischen Schule und Haus festgesetzten Sprechstunden

der einzelnen Mitglieder des Lelirkorpers benutzen.

Auswartigen Eltern wird bei der AVahl der Wohnung und der Person

des Stellvertreters der Eltern die grobte Umsicht dringend ans Herz gelegt.

Cilli, am lo. Juli 1885. ZEfZončnlls:,

k. k. Gymnasialdirector.






