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Die Sprache

in Kastelec’ ^Bratovske Bvqvice S. Roshenkranza."

Matthias Kastelec, mit welchem sich die vorliegende Abhandlung be-

schaftigt, ist eiti in doppelter Bezielning vvichtiger Schriftsteller des XVII.

Jahrhunderts. Einerseitg war er der erste, vvelcher fiir das Volk zu schreiben

begann, anderseits ist er als geborener Innerkrainer der erste Vertreter

der innerkrainischen Mundart. Daber sind seine Schriften in sprachlicher

Hinsicht interesšant und vvurden bei der vvissenschaftlichen Erforscliung

der slovenischen Sprache von mehreren Kennern derselben, namentlich aber

von Miklosich in seinem monumentalen Werke „Vergleicbende Grammatik

der slavischen Sprachen', vielfaeh beniitzt. Besonders baufig vvird daselbst

jenes Werk des Kastelec citiert, vrelebes den Titel fuhrt: ^Bratovske

Bvqvice S. Kosbenkranza. Skusi Matthia Castelza. U’ Nemfhkim Gradzu

1678.“ Dasselbe wird im Archiv fiir slav. Philologie B. XII, p. 502 zum

Gegeustand des spracblichen Studiums empfohlen. Daber unternabm ich

es, die vvichtigsten sprachlicben Erscheinungen, welche in diesem Werke

vorkommen, zusainmenzustellen und so einen kleinen Beitrag zur Kenntnis

der historischen Entvvickelung der slov. Sprache und Dialektologie zu liefern.

Mit Riicksicht auf den fiir das Programm eng bemessenen Kaum und

wegen Zeitmangels konnte der syntaktische und lexikalische Theil nicht

zum Gegenstande der Untersucbung gemaclit werden. Ich hoffe aber, das

Vermisste bei einer anderen Gelegenheit nacbzutragen, wobei ich auch die

Schriften des Kastelec: „Navuk Chriftianfki“ und „Nebeshki zyl“ zu be-

riicksichtigen gedenke.

Die von mir beniitzteu Werke sind folgende:

Baudouiu de C o u r t e n a y, Bochinsko-posavskij govoru in Otčety o

zanjatijachu po jazykovedeniju. Kazan 1875.

— , Der Dialekt von Cirkno (Kirchheirn) im Archiv f. slav. Phil. VII. u.

VIII. B.

B e ž e k, Jezik v Mat. Ravnikarja „Sgodbah fvetiga pifma sa mlade ljudi.

Gymn.-Progr. Rudolfswert 1889.

Dani cic, Istorija oblika srpskoga ili hrvatskoga jezika do svršetka XVII.

vijeka. U Biogradu 1874.

J a g i č, Archiv fiir slav. Philologie. B. I-XIII.

Klodič, O narečii venecijanskihu Slovencevu. Sanktpeterburgu 1878.

Kopita r, Grammatik. Laibach 1808.

Leskien, Handbuch der altbulgarischen Sprache. II. Aufl. JVeimar 1886.

Levec. Die Sprache in Trubers „Matthaus.“ Progr. d. Rsch. in Laibach

1878.

Levstik, Die slovenisehe Sprache nach ihren Redetheilen. Laib. 1866.

Miklosich. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen.

— , Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum.

— , EtymoIogisches Worterbucli der slavischen Sprachen.

I*
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Nemanič, Čakavische Studien. S. A. aus den Sitzungsberichten d. kais

Akad. d. Wiss., phil-hist. Cl. Bd. C IV, 1. H., C V, 2. H., C VIII, 1. H.

Oblak, Najstarejši slov. teksti. Letopis Matice Slovenske. Laib. 1887.

— Trije rokopisi. Letopis Matice Slov. Laib. 1889.

— Zur Geschiclite der nominalen Oeclination im Slovenischen. S. A.

aus dem Arch. Bd. XI-XIII.

— Doneski k historični slovenski dialektologiji. S. A. aus dem Jahrbuclie

der Matica Slov. 1890.

A. Raič, Stapleton. Progr. d. Realsch. in Laibacli 1887 u. 1888.

Scheiuigg, Die Assimilation im Rosenthaler Dialect. Gvmn. - Pr.

Klagenfurt 1882.

Škrab e c, O glasu in naglasu našega knjižnega jezika. Gymu. -Pr.

Rudolfswert 1870.

— Cvetje z vertov sv. Frančiška. I-IX.

Š tr e k el j, Morphologie des Gorzer Mittelkarstdialektes. S. A. aus den

Sitzungsberichten der kais. Akad. d. Wiss., phil.-hist. CL, B. C. XIII.,

1. Heft.

Valjavec, Proben des Slovenischen wie es um Predvor in Oberkrain

gesprocheu wird. Gymn.-Pr. VVarasdin 1858.

Zakrajšek, Slovensko podnarečje na Primorskem in der Zeitschr.

Glasnik, B. XII.

I. Zur (Mhographie.

Die Graphik des Kastelec in Bvqvice beruht der Hauptsache nach

auf der Orthographie des A. Bohorič, welche er, da ilirn die Grammatik

desselben unbekannt war*), aus Dalmatins Bibel abstrahierte. Die Abwei-

chungen von dieser Rechtschreibung sind jedoch nicht selten und zeugen

davon, dass Kast. das Schreibsystem des Bohorič nicht im Zusammenhange

durchdacht haben muss. Kopitar 62.

Die Sibilanten s und z werden unterschieden, docli ist der Uuter-

schied nicht consequent durchgefiihrt. Fiir s steht richtig f: vifoku, ftrani,

Gofpa, fejati etc.; ebenso setzt er richtig s fiir z: sazhel, saruza, slafti

u. s. w. Doch finden wir auch Verwechselung der Sibilanten: szhim 99,

s’temi 125, ugasnieu 154, visi (vsi) 158, sasromoten 159, sneti 215 etc.

Sk statt fk, z. B. shensku 96 beruht auf der iiberlieferten Graphik.

Der umgekehrte Fali (f = z) ist seltener: refveffelim 147, ufdihue 357.

Fiir c schreibt Kast. wie Bohorič z, aber auch c: Crancelni Pr.,

otroci 1, molitvic 3, divice 3, porodnice 3, ferce 9 etc. C setzt er manch-

mal fiir K: Crancelni Pr., Catolifhke 61, objocat 98 etc.

Fiir č steht zh; doch finden wir temuz 120, hudvz 121, detetznih

297, poklezuvali 396.

Š wird mit fh bezeichnet, einmal mit ff: maffam (mašam) 77;

ofter steht fiir š blofi f: grefni 103, perfa.1280, u’zherefnij 94 — und s:

hozhes 51, 218, teski 53, skoff 281.

Fiir ž steht richtig sh. Daneben finden wir bloB s: sivenia 114,

delesni 80, sgi 145 — und auch fh: perbeifhanie 117, fhivenie 145.

Fiir šč finden wir fhzh, z. B. bratoufhzhine 17, pokorfhzhino 20,

yfhzliem 42 etc. und fzh, z. B. erbfzhini 56, yfzhejo 59, karfzhanstva etc.

*) In seinem S. 177 angehangten ortliqgraphisclien Glaubensbekenntnisse sagt er

ausdrucklich : Si diligens Lector in hoe opusculo. crrorem invenerit, parcat, vel meae

ignorantiae, vel typis, vel idiomati Carniolieo, carenti Gramrnatica.
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Letztere Sclireibvveise ist die tiberlieferte. Statt fzh steht szh, z. B. obys-

zhejo 63, vszhi 125, karszhen 295 — und fz: fzit 109.

I wecbselt mit j ohne jedes Princip , und jeden Untprscbied. Wir

fitiden jmamo, jma 15, jmennjejo 69, jskal 244, fturjm 84, dnevjh 175

und lungekehrt moi 104, vbiskovanju 108, Lyftougnoi 173. Daber stebt

aucli ij fiir ji: tvoij voli 55, ifzhorefuij 94, u nijh 111 etc.

Y stebt im Anlaute Ilir i: z. B. yfzhejo 59, vsdan 158 — und fiir

ji: ym 44 etc. vh 251 etc.

Dasselbe findet sich im Inlaute fiir ij, z. B. upyem 110, ushyemll,6

— und im Auslaute fiir ji: ffoy 375 trety 12, 15, neben tretji 166, 138,

Dohtarv 203.

Durch y wird im Inlaute die Enveichung des n bezciohnet; nym 60,

sbnym 51, ogny 352, danafhny 345.

Dasselbe wird fiir das im Auslaute oder in der letzten Silbe . betonte

i gesetzt, z. B. Divyz 48, fpomyn 24, dobyfb 33, ludy 55, ozhy 121,

ftury 60, grosy 44.

Y stebt iiberhaupt fiir das betonte i, \vas wir scbou bei den altesten

Scbriftstellern finden; docb wird damit aucli das unbetonte i bezeichnet,

z. B. ryzheih 314, lyfty 390, radv 354.

Die Enveichung des n bezeichnet Kast. durch ein mit dem Circumflex

versebenes i. S. S. 177. Demnach finden wir ohranien Pr., sbivenie 1, nie 3,

sefhlusbenie 3 etc. Im ersten Theile des Werkes wird die Enveicbung des

n aucli mit j bezeichnet, z. B. prizhovanja 82, sbivenje 88, terplenju 94,

fposnanje 145.

Dabei wird manchmal der Circumflex aucli iiber das j gesetzt. Dieses

j tritt bisweilen vor n: varuvajnu Pr., kojni 428.

Ab und zn ist die Enveichung doppelt bezeicbnet: nijm Pr., ledanii,

fedanijm 93, nijh 111. Dagegeii bleibt sie in einigen Fallen unbezeichnet,

in welchen oline Zweifel n enveicbt gesprochen wurde, z. B. usdignen 90,

fodni 99, nagnen 431.

J ist ausgelassen, der Circumflex stebt auf dem folgenden Vocal:

sadno 146, fpremineuu 238, usdignen 437.

Die Erweicbiuig des 1 \vird durch das j (i) bezeichnet, rvelches vor

das 1 tritt: krailiza 41, kraileftva 87, feeilen 107 etc. In vielen Fallen

bleibt die Enveicbung unbezeichnet: hvalena 18, neufmiienib 21, perpelani

27 u. s. w.

Dass das 1 in veselje (vesellje) nieht enveicbt ist, s.. S. 16.

Y scbreibt Kast. im Anlaute und im Inlaute zvvischen zwei Vocalen.

Soust' ivecbselt liaufig v mit u. Wir finden fveit 11 neben sneti 215,

tvoj m und tuojm 2, urata 160.

Das v am Ende der Silbe oder des Wortes wird stots der Ausspraclie

gemafi durch u ausgedrflckt, z. B. skriunoft 5, uou 123, kriu etc.; docli

finden wir sdravje 284.

Fiir die Praposition vu stebt bald u’, bald v, aucb wenn dieselbe

Prafix ist.

Die Verdoppelung des Vocals finden wir nur in poot (pati) 103, 123,

227 etc.) — Haufiger ist die Verdoppelung der Consonanten :

bb: Sabboto 166, 167 u. s, w.,

ff: offrovanie 173, skoff 281 u. s. w.,

11; Phali 26, cellu 72, della 311,

rr: gorrd 53, goni 158,
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ff: beffedo Pr., peiffen 3, noffeozh 8, deffetih 8 etc.,

tt: tetto 8, ottemneile 132, ytti 247 etc.

Die fremden Eigennamen vverden wie in der betreffeuden fremden

Spracbe geschrieben: Gregorius 62, aber Gregorja 164, Joannesu 75,

Aaronu 84.

Die Prapositionen bilden mit ihren Casus manchmal ein Wort, z. B.

ftabo 47, dokonza 90, szbim 99, svami 230. presnehanta 199 etc.

Umgekehrt vverden sie manchmal als Pratise getreunt: s’ kashefh 18,

od usemi 123, n’ miraniu 126, n’ prafhame 135, n’ vjdem 154.

Ebenso vverden die enklitischen Worter hiiutig mit dem vorausgehen-

den Worte vereinigt: osrife 113, varjo 121, perkrime 141, vofzhimu 160 etc.

II. Zur Lautlehre.

A. D i e V o c a 1 e.

Im siklvvestlichen. Theile des slov. Sprachgebietes, zu welchem die

Spr^tche des Kastelec gehort, wird in Bezug ant' die aslov. Halbvocale I

und u zvvischen den langbfetonten Silben einerseits und den kurz-

und unbetonten Silben andererseits ein Unterscbied gemacbt. In den

langbetonten Silben entsprieht den altslovenischen Halbvocalen I und u

ein a, in den kurz- und unbetonten Silben aber ein unbestimmter, dumpfer

Halbvocal, der gevvissermallen in der Mitte zvvischen dem kurzen e und

dem kurzen i liegt.*) Im ersteren Falle schreibt Kastelec a, im letzteren

aber babi e, bald i.

Demnach finden wir: dan 13, danafhnv 345, satari 17, zhaft 29,

zhafti (dat.) 30, teshak 36, vname 47; dauri (asi. dvi ii) 57, 113, mafhniki 67,

Maffam (mašam) 77, fladdk 79, 144, dolshan 96, 135, bohtu 99, sizhiin,

'serpan 180, pahne 204, usame 208, mertvafhko 420, mozlnin 420, ufahla

420, volžu 420, ganefli 403, greniak 431.

In vielen Wortern finden vvir a, das nicht gesprochen vvurde und das

nur graphisch den unbestimmten Halbvocal vertritt, fiir vvelchen gevvohnlich

e und i geschrieben wird. Zu diesen Fallen gehort Phal 15, 159, vvelches

unmoglich so gesprochen vvurde, sondern šovv, vielleicht aucli šew — šu

lautete, safhal 189, prifhal 302, perfhal 428, ferner frifhan Pr., lubesan

14, 112; shegan 18 neben shegen 27, notar 73, 64 neben noter 56,

perfegal 86, vlekal 96, frezhan 123, paklenskim 130, bolesan 138,

mogai 257, odtekal 304, rekal 392, vergal 435 neben vergel 394, danarje

435, nedolshan 59, ftaber 292.

Hieher gehort aucli katiri: katiriga 6, katerimi 7 u. s. w. neben

keteri 190, ferner danas 103, 198, 215 (aslov. diuisi). statt denes nacli der

Analogie von dan, — pakla 37 neben peklom 15, kadar 44.

Nach der Analogie von zhaft (nom.) steht zhafti (gen.) 2, zhafti'tu7,

zhaftili 14, aber zhefhzhena 1 u. s. vv.

In kurz- und unbetonten Silben entsprieht dem aslov. i und u der

dunkle, unbestimrate Halbvocal mit dumpfem Klange, der sich in der i-

Bichtung bewegt und fiir vvelchen Kast. gewohnlich e oder i schreibt. —

Wir finden e: sraffel Pr., dekel 3, peiffen 3, vreden 8, k’ peklom 15,

*) Diesen unbestimmten Halbvocal bezeichne ich mit Škrabec durch ein umge-

kelirtes a (n).
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userai 16, 101, frezhen 19, 183, mogel 47, pokoren 50, neffel 58, pozhitek

60, odpuftek 60, sraven 67, torek 72, petek 165, teiden 77, kratek 94,

fleipez 104, konez 117, ftopeniz 122, hlapez 143, sdehnil 150 neben us-

dahne 306 und sdahnite 375, temnizali 153, pandelek 165, desh 189,

kimovez 171, doffegel 204, tedai 212 neben tadai 148, miffel 242, polhen

245, bratez 263, padez 268, gvifhen 345, sazhetek 351, teknel 392,

ftudenez 410, fveider 437, smifeljo 451, neroden 455, preuseten 455,

lakomen 455.

I finden wir in: polhinim Pr., neffil 22, 23, si (aslov. su) 48, fim

56, bushiz 97, 144, frezhin 105, 283, ketin 157, braviz 162, nafliil 163,

pandelik 164, Ihulhiz 164, kratile 287, premogil 304, ledil 390, perfhil

398, dobizhik 406, flepiz 437.

In gewissen Fallen stelit fiir den unbestimmten Halbvocal o und n :

molitov 7, 10, 13, molitou 100, 102, 107 u. s. w., Cercou 15, 63, 67,

mertou 98, 100, 148. Das o (u) entwickelte sich unter der Beeinflussung

des benachbarten Consonanten v (w).

Aus vu, vi entstand wie im Serbischen der Vocal u: vushgan 49,

vunkaj 75, vus 89, 119 etc., vufhla 293, s'vunai 60, svunai 67. In alien

diesen Fallen entwickelte sich zuerst das u, und dann wurde demselben ein

v vorgeschlagen.

Der unbestimmte Halbvocal bleibt auch unbezeiclmet. Dabei kann er

entweder ein Eeflex des aslov. j, u, oder auf dem Gebiete des Slove-

nischen zwischen bestimmten Consonantengruppen als Hilfslaut eingesebaltet

sein. Im letzteren Falle bleibt er namentlich naeh den Sonanten, r, 1, m,

n, lj, nj unbezeichnet. Die Sonanten sind starker als der Halbvocal, sie

werden silbenbildend. Cf. Cvetje IX. 5. Hieber gehoren Wortformen wie

kranzelz Pr., priorza Pr., preidn 58, hvaleshn 99, vreidn 100, 150, nar6sn

102, obedn 191, travn 167, grudn 174, tedn 174, vezhn 236, ftudenz 213,

249, vnkai 88, jarm 79, sheyn 97, shejn 437, profenz 163, konz 234, 411,

pokora 259, Francifhk 281, Jansli 433. Hieher gehort auch ogin 239,

428, 431, 439. Da Kast. am Ende der Silben In fiir nj schreibt, ist ogin =

ognj, asi. ogni, serbokr. oganj. In ogein 130 ist u mit e bezeichnet.

Das etjmologische e liat sich ziemlich unverandert erbalten. Die wb-

nigen Verauderungen giengen unter dem Einflusse der benachbarten Laute

vor sich. So lautet die Negation ne in Zusammensetzungen und uberhaupt

bei engem Anscblusse an das nachfolgende Wort in unbetonten Silben na:

nadolsno 141, nadolshnu 435, napoterpesliliu 452, na ubeshy 405. Solcbe

Falle sind in Bvq. selten, ne findet sicli regelmaFig. Ein zweiter ahnlicber

Fali ist obana 282 neben dem regelmatiigen obena 90 etc.

Aus je entwickelte sicli ein i in ky 221 bis, 268, 321, neben welchem

auch kei 138, 154, 189 vorkommt. Ebenso entstand kir (ubi) aus kjer,

aslov. k ude že, Miklosich III, 149, urspriinglich ide-že (ižde-že). Leskien,

Handbuch der altbulg. Spr. 96. Wir finden kir 242 bis, 330 bis, 403, 427,

428, 438 neben ker 163, 175, 284. ,

Kast. schreibt neben snamenie 368 — snaminjali 83, snaminiu 134,

206, 213, 218, 244, snaminie 367, 392 und kaminiem 303. Das i ent-

vvickelte sicli aus dem e unter dem Einflusse des folgenden h (nj). S. Oblak,

Doneski 12, Cvetje IX. 6., X. 2.

Statt des lieute ublichen prijatelj finden wir perjatel 190, 191, priatel,

135, perjatele 106, 190, 191 etc., perjatelu 221. Die Form perjatil — perjatel
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kommt nocli nicht vor. Das 1’ (lj) hat sich wahrscheinlich nach der Analogie

der Partieipien und ahnlicher Worter mit dem auslautenden harten 1 verhartet.

In hozlimo 5, 8 und oft sowie in liozlite 136, liofte 138 liaben wir keinen

Ausfall des e vor uns, vielmehr sind diese Fonnort durch Anlehnung an die

II. sg. hoč, welehe eigentlich Imperativ ist (Miki. III, 91, 160.), gebildet.

Fiir das betonte e schreibt Kast. ei, ej. e und e, manclmial aucli i.

Ei und ej findet man z. B. in ceilu lejtu Pr., gofpei Pr., Peiffen 2,

fveit 11, ftreimi 14, pojla 39, deite 47, 48, umeif 51, reiflmo 52, reis 52,

odpreiti 53, beffeide 55, leipo 57, preidn 58, veitre 58, obeifiu 58, meifza

59, poveidano 60, veiditi 70, sreido 72, meifti 73, deiliviz 74, deleishni 76,

potreiba 76, veift 78, hoteiii 84, terpeilu 91, goreiti 93, sdeila 94, beishym

191, fleipez 104, sveiftiga 105, fceili 107, reivah 109, boleisen 109,

umreiti 112, feimena 118, peifka 119, koleina 119 etc.

d fiir das betonte e kommt vor: temi (asi. temi) Pr., gofpe Pr.,

refhi 2, potrebah 2, slega 6, svetiga 115, glavosekanje 171 etc.

Viel haufiger ist das betonte e durch e bezeichnet: zhloveftva 7, grehu

9, dodeli, jmela 14, vezhno 14, tretti 21, odtekati 21, refveti 24, zhlove-

kom 30, fpetjam 34, verne 37, resodevamo 41, lepa 45, u slegu 47, u

terpleniu 47, narvifokefhiga 56, fledniga 64, mefza 72 etc.

In verne 37, frezhen 219, mere 236 vvird das e wegen des benach-

barten r heutzutage wie geivohnliches e gosprochen; dasselbe gilt vom e

in vera 15, veri 139 u. s. w., wo iiber dem e kein Žeichen steht, so dass

man vermuthen kann, das e babe in der Nachbarschaft des r auch zu

Kastelec’ Zeiten wie e geklungen. Das e wurde auch zu e in teli u 49. Eine

ahnliche Erscheinung sehen wir auch im Serbokroatischen. S. Arch. VI, 94.

Aufierdem findet man fiir das aslov. betonte e auch i: gmira 14,

presvitla 31, viffil 46, shible 47, jmi 114, sapovi 146, pofvitna 147, ref-

vizhenu 161, rasodil 198, goril 258, hitil 288, utrnit 426, pritefh 447.

Dieses i hat sich im Laufe der historischen Entwickelung aus dem

engklingenden e eutwickelt. Dasselbe finden vvir in einem grolo en Theile

des serbokroatischen Sprachgebietes. S. Jagic, Arch. VI. 80—94.

Unbetontes e wird mit i bezeichnet: fpovidnikov 12, viditi 13, 30,

rifnizo 28, divizhnim 32, v’ divifhtvi 36 fvitlobo 43, fvita 52, 56, fpuvidi

55, druhdi 63, podiliti 74, resodivenie 79, zhlovik 95, 404, odrifhenik 103,

cillu 107, pritjfh 118, lipoto 147, prelipu 147, pdrifhenje 163, fnishnize

171, terpil 203, dri vri 258 etc.

Daneben findet man auch e; fvetd 44, tellu 49, grefhyl 51, fpovedd

65, hotel 74, zhlovek 189, nevedo 443. ,

Heutzutage entwickelte sich aus dem unbetonten und kurzen e der

dunkle, unbestimmte Halbvocal. Da Kast. in der Bezeichnung des un¬

betonten und kurzen e schvvankt, indem er fiir dasselbe bald i, bald e

schreibt, so kann mati annehmen, dass das unbetonte e bereits in der Mitte

des XVII. Jahrh. zum unbestimmten Halbvocal herabgesunken war.

In folgenden Ealleu wird das unbetonte e durch ei ausgedriickt:

odreifhenje 73, deiliviz 74, perbeishanje 116, 117, 121.

Der Befles des unbetonten e ist vollig geschwunden in : dianje 81,

diartiam 140, dianiem 200, u. s. w. Solchen Formen begegnen wir schon

bei den protestantischen Schriftstellern. Ferner schwand der Beflex des e

in hotla 91 und hotli 225, 303 u. s. w. durch die Verruckung des

Accentes. Daneben liest man hoteil 84, hotel 256, 281, hotil 251, hotel

335, 454.
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Die Formen hoti], hotel mit dem unbestimmten Halbvocal sind durch

Verriickung des Accentes auf die erste Silbe entstanden.

Fiir den aslov. Nasallaut § bat Kast. sowohl in betonten als unbetonten

Silben e, z. B. sazhel Pr., sveta 2, deffet 6, teshdk 30. Zweimal steht fur das

betonte q — ie : usiet (sumtus) 123 sheija 123. Audi heutzutage wird in

Unterkrain svetu (mundus) — sveit und svetu (sanctus) —sviet unterschieden.

Cvetje 111, 8. Miki. I. 37 u. 310. Sowie sviet ist auch uziet zu lesen.

In unbetonten Silben schivachte sich der Stellvertreter des aslov. § und

naherte sieli der halbvocalisclien Aussprache. S. 144 lesen wir pofvizhen,

S. 5 posvezhenu. Es ist moglieh, dass wir hier cine Contamination mit dem

Worte svetiti haben, wie Oblak, Don. 16 vermuthet. Formen wie refvitenie

(S. Duhd) 295, refvitenu 136 und refvizhenu 159 gehoren zn svetiti.

Fur das langbetonto o bat Kast. u, z. B. flatkuft 1, 124, 249, fpmn-

niti 5 und oft. gofpud 6, 9 ete., skusi 7, dobrute 8, britkuft 9, 117, put

(sudor) 19, tefhkuft 23, nebu 27, roduvi 56, tellu 67, oftrii 95, fpuvid 94,

nadlugah 110, vduve 158, nduve 168, sjnove 256, giul 403, kulla 428,

povudniami 450. Wir finden pomuzli 17, 92, aber h’ pumuzhi 161 noben

k’ pomuzhi 219. Da die Praposition den Accent an sidi zieht, ware h’pu-

mozhi zu envarten, \vas S. 425 vorkomint. In s’ bugam hat gleichfalls die

Praposition den Accent an sich gezogen; urspriinglich lautete der instr.

bogum, cf. glaffnm 457.

Auch das kurzbetonte o vvird im Inlaute mit u bezeichnet: kuli 42

u. oft, sgul 412, 428 (zgolj, serbokr. zgolja).

Das o war in der bestimmten Form des Adj. lang, daher z. B. malti.

Diese Falle sowie die auf der Endsilbe betonten Subst. und Adj. haben

dann alle Subst., alle adjectivischen VVorter und Adverbia in ihre Analogie

hineingezogen. Cf. Cvetje III, 11, Levec 5. Deshalb lesen wir in Bvq. ceilu

lejtu, preloshenu T., pogostil 27, tojftu 52, prefilnu 90, kuliku 191, opravilu

92, serklu 121, tovarifhtvu 132 etc.

In umuril 395, 432 neben umoril 397, und in pokrupil 469 wurde

unter der Einvvirkung der Praposition der Accent auf o verlegt, vvelches

sodann in u iibergieng. Diesem Beispiele folgte govuril 59, 365, 367, 453,

odgovuril 193, doch isgovorjen 365.

Im gen. plur. steht auch in unbetonten Silben uv (uw) statt ov (ow).

Dieser Wandel ist unter der Beeinflussung des nachfolgenden v (u) vor sich

gegangen. Vielleicht erklart er sich aber auch aus der urspriinglichen Lange

des o. Das w nach u wird in Unterkrain nicht gehort, ov wird zu einem

einfachen u. Dasselbe gilt auch vom secundaren ov: šel, šow, šu. Gene-

tiven auf u begegnet man bei Kast. in Bvq. schon haufig: grehu 9, 80,

114, 134, 138, 146, 408, angelzu 35, 130, pozhutku 45, 456, Papeshu 62,

ozha nafhu 15, 76, 77, 175 ozhenafhu 72. Paterju 76, grefhniku 88, po¬

plahi 107, Daru 109, madeshu 150, 215. zaihnu 296, foldatu 304. Dal¬

matin schreibt stets ou : Bogou, finou.

Umgekehrt bleibt das o manchmal auch in langbetonten Silben be-

wahrt. Man findet in demselben Worte, ja aach in derselben Form, o und

u, z. B. pomuzh 17, neben pomozh 176, umuril 395 und umoril 397, murji

119, morji 42, pokuro 81, aber pokorfzhitio 20, pokoren 20, mladuft 344 neben

mladofti 139, 270. Ebenso tinden wir skriunoft 7, 213, kronan 22, krono

22, velikofti 198, zhiftofti 251, 367, viffikofti 198, flabofti 284, fvitlostjo

417. Der Wandel des o in u ist nicht consequent durchgefiihrt. Solche

2
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Ausnahmen kommen schon bei den protestantischen Schriftstellem vor. S.

Oblak, Let. 1887 p. 267.

U und o flnden wir in den Formen des Verb. storiti; z. B. flurili 76,

ftorile 101; fturiu 83, ftoriu 112; fturjeno 122, ftorjeni 151.

Das u in veruvali 83, safpotuvale 98, sdihuvanje 200 etc. ist niclit

durch einen lautlichen Vorgang, sondern durch den Einfluss des Prasens

entstanden.

In einem Falle ist das ursprunglich kurzbetonte o durch uo bezeichnet,

wie dasselbe nach Cvetje III, 8 in Unterkrain lautet. S. 147 lesen vvir

uoli; ebenso erscheint uolo 143, uolnu 143. Dasselbe o wird in Innerkrain zu

uo, und bei Štrekelj 52 lesen wir vvuoFa, im Dialekte von Kirchheim naj-

vvuolin. Arch. Vil, 398.

Endlich bietet Kast. 3 Beispiele, in welchen a fiir o steht, nepopol-

nama 306, stary 255, potak 434. Das letzte ist ein Schreib- oder Druck-

fehler, bewirkt durch das vorgehende kak; das a in popolnama entstand

unter dem Einfluss des dat. und instr. du. In stary schvvachte sich das o

zu n, vvelehes hier mit a bezeichnet ist. Der Halbvocal kann auch ganzlich

schwinden; so entsteht stri, das im Wippacher Thale gesprochen wird. Dieser

Wandel wird durch die Terruckung des Accentes bevvirkt.

Das o sank zum unbestimmten Halbvocal in gefpud 255, debrutlivi

206. Unbetontes o geht heutzutage in mehreren Dialekten Oberkrains in

einen Halbvocal liber, vvelcher zwischen o und u steht. S. Oblak, Don. 16.

Im Gorzer Mittelkarstdialekte spricht man Yaspiid; a ist ein Laut, der

beilaufig die Mitte zwischen a und u einnimmt. Štrekelj 5. Inter-

essant ist es, dass in Innerkrain, wie ich dies aus schriftlicher Mittheilung

vveilJ, noch heutigen Tages gespud gesprochen wird. Demnach sehen vvir

bei Kast. hierin eiue Beminiscenz seines Heimatsdialektes.

In Bvq. flnden wir fpet 15, 234, 399, 436, 440 und fupet 13, 33,

123, 405. Schon das Aslov. kennt neben opeti auch vuspgti. Es kann daher

fpet als das Product der Contamination des aslov. vuspgti und des slovenischen

zopet angesehen vverden. Oblak, Don. 17.

Wie schon die altesten Schriftsteller bietet Kast. nur prerok und nicht

prorok, z. B. prerokou 9, preroki 158, prerok 217 etc., desgleichen preklina

393, prekletje 415.

Aus der Gruppe or entwickelte sich in unbetonten Silben r—er, z. B.

kamer 14 7, 406, 436. Kast. schreibt kakor 20, 156, 437, 440, u. s. w.;

einmal findet sich kakur; kolikar 303. Kakor ist eine Form der Schrift-

sprache, gesprochen vvurde kaker. S. daruber Cv. II, 6, 7, 8. VIII, 9. IX, 9.

Beachte die Formen preidn 56, u’ veiden 125, 434. Hier schvvachte

sich das o zu n, vvelehes dann ganzlich verschvvand : preidn. In u’ veiden

trat der dumpfe, unbestimmte Halbvocal ein, vvelcher hier mit e bezeichnet ist.

Dem aslov. % entspricht o, vvelehes auch in langbetonten Silben un-

verandert bleibt, z. B. rokah Pr., porozhi 2, rekdzh 14, pogoftu 27, potu

28, okrogloft 56, lok 407 etc. Nur in fuper 42, 199, 214, 247 etc. ent¬

spricht dem aslov. % ein u (aslov. sqpri), was wir auch bei Trubar flnden.

Levec 5.

Der Vocal a ist viel conservativer als e und o. Er blieb in langbe¬

tonten Silben, falls er nicht vom benachbarten Laute beeinllusst vvurde,

unverandert und erhielt sich grofltentheils auch in unbetonten und kurz-

betonten Silben.
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Die Prap. raz lautet in Zusammensetzungen rez. Dieser Umlaut gieng

unter dem Binflusse des bcnachbarten r vor sich; vgl. das čakavische kresti,

das auch in einigen slov. Dialekten gesprochen wird, fttr krasti. Bkrabec

(Cv. IX, 8.) vermuthet, rez sei nach der Analogie von brez und črez ent-

standen. Derselben Erscheinung begegnen wir im kajkavischen Dialekte.

Die alten Ragusaner Schriftsteller schreiben irnmer rez statt raz.

Wir lesen inBvqvice: reshalenih 13, resbodla 22, resheni 22, refveti

24, resdial 33, resodevamo 41, resodel 415 neben rasodil 79, reftrenim

76, reslaga 84, reslozhiu 102, reftergai 125, refpete 134, reftajat 243,

resboinikou 255 neben rasbojnika 397, refpudil 304, refpozhil 394, resdere

398, resklalu 399, reffardifh 411, resglalTit 413.

Ebenso finden wir ze statt za: sefblufhenie 3 neben safhlushenie 87,

sehvalite 139 neben salivalimo 16, sefpym 146 neben safpyfh 153, sepopa-

denu 111 neben sapopaden 213 sapopadli 351, sedeni 48, senizhovali 201,

aber satari 17.

Ferner lesen wir ne statt na: nefhla 13, 14 etc., snefbla 32 neben

nafhil 163, najdefte 170, najdenu 395, nemeftnik 74, nebeu nameftnik 87,

nedlugah 109, 129, nedluh 227, 252, 427, neben nadlugah 110, nadlug

113, nadluge 199, 241, nadluh 427; neprei 68, nerozhei 130, u’ neroz-

heju 151, nepne 417, nepnhliu 455, negnil 437, endlich neto veliko mogozhnoft

204: sonst tiberall na, z. B. 5, 6, 7 etc. Auch die Prap. nad ist in ned

iibergegangen ; ned 142, 147. Na erhielt sich in naglaunih 91, napolnite

57, nardsn 102 u. s. w.

Formen wie nefhla sind durch die Ubertragung des Accentes zu er-

klaren. Dieser Ubergang des a in e wurde dann auch auf unbetontes na

ausgedehnt. Hiebei ist aber der Umstand zu beachten, dass sich statt und

neben der Negation ne auch na findet (s. S. 7.); es kann daher an eine Aus-

gleicliung des ne=na (Negation) und des na=ue(Praposition) gedaclit werden.

Statt da (ut) schreibt Kast. de, 3, 17 etc., welches sich schon bei den

altesten Schriftstellern findet und auch heutzutage gesprochen wird. Die Con-

junction da gieng durch die Ubertragung des Accentes rvahrseheinlich zu-

nachst in jenen Fallen in de liber, in welchen sie vor enklitisehen Wortern

stand. Cv. IX, 8.

Kast. schreibt delezh Pr., 80, 100, 111. Auch hier haben wir an eine

Ubertragung des Accentes zu denken. Weniger wahrscheinlich diinkt mir

die Vermuthung Oblaks, Don. 18, dass deleč unter dem Einflusse des delje

— delj entstanden sei. Das p. 193 u. 430 vorkommende die ist gleicli

dlje aus dalje. Dasselbe wird noch heutzutage gesprochen und findet sich

auch im valje, velje, asi. vit dulje, (statim) und vadle: vadle do Lublane, Miki.

I, 343. Serbokroat. valje.

Vor j lautet unbetontes a oft in e ura. Cf. Miki. I, 321. Wir haben

hier eine Al t Assimilation. Der benachbarte Palatal iibt auf den vollen Laut

a einen sctnvachenden Einfluss aus. So schreibt Kast. nerozhei 130, u' nero-

zheju 191, aber ukupai 17, 344, ufai 51, 400, sai 396, skorai 279, sdai 95,

tiakai 147, osgorai 8, sunai 67, saturai 94 etc.

Diese Assimilation, nach welcher der vollere Laut in der Nachbarschaft

von Palatalen auf die niedrige Stufe herabsinkt, ist im Čechischeu allge-

mein durchgedrnngen und findet sich auch bei Trubar stark verbreitet

(Levec 6f.). Bei diesem tritt sie zunachst im gen. sg. ein, doch kommt sie

auch sonst vor. S. Arch. XI, 420f. Auch in Bvq. finden wir den gen. pre-

livanie 126, es kommen aber daselbst noch andere Beispiele dieser Lauter-

2*
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scheinung vor. Wir tinden ponisheme 21 neben ponishanie 7, fhpishema

211, omadeshen 212, opraulejo 410, perpraulejo 437. Hieher gehoren wahr-

scheinlich die Formen perprauleniu 343, preminenie269, fpremlenie 132, ob-

wohl sie auf pripraviti, premeniti spremiti zuruckgefiihrt werden konnen;

denn die Bildung der Subst. verb. von perf. Verben wird bei den alten

Schriftstellem nicht gemieden. S. Miki. IV. 878. Dioser Assimilatiou be-

gegnen wir auch bei den kajkavischen Schriftstellem. S. Oblak Let. 1889, p. 138.

Unbetontes oder kurzbetontes a gebt unter dem Einflusse des nach-

folgenden I und v (w) in o iiber. Auch zu dieser Lautersclieinung

bietet Kast. in Bvq. mehrere Beispiele: rovnali 51, 58, rounali 88, ne-

rounai 444, prou 196, 245, 257 bis, 412, shol 214 neben sbal 157, 298,

dellouzam 222, sdrou 271 neben sdrau 196.

Statt a findet sich o in: ohroni 41, nesmankono 56, obftonoviten

109,151, rokoma 141, sasromoten 159, osdrovil 302. VVahrscheinlich sind das

Druckfehler, erklarlich durch das vorausgehende oder nachfolgende o. Ur-

shohou 65, 68 ist vielleicht schon in dieser Form aus dem Deutschen

entlehnt; butora 79, 429, butoro 279 ist mit o aus dem Magyarisehen

hertibergenommen. Heutzutage butara. S. Miki. Etym. Fremdvvorterbuch sub v.

Koku 46, 257 ist aus kakd (kaku) durch die Vocalharmonie ent-

standen. Dieses o in koku vemandelte sich in u, welches wieder zu dem

unbestimmten Halbvocale herabsank. Daber hort man heute in einigen Ge-

genden neben koko auch kako, teko. Miki. III, 322, Cv. IX, 8.

Die Form prepod 98, prepot 198, kann vielleicht durch den scharfen

Accent erklart werden. Dunkel ist mir nardsn 102 (na razno).

Der i-Vocal (aslov. i und y) blieb in betonten Silben unverandert, in

unbetonten sank er aber zu einem unbestimmten Halbvocal herab, der sich

in der Aussprache dem e naherte, so dass der Unterschied zwischen dem

unbetonten i und dem unbetonten e nur gering \var. So entspricht das

aslov. I dem kurzen indoeuropaischen i und e.

Wir tinden diesen unbestimmten Halbvocal gewohnlich mit e be-

zeichnet. Beispiele dieser Lauterscheiuung sind schon in den spateren

Schriften Trubars sowie in anderen Quellen des XVI. Jalirh. anzutreffen.

Viel zahlreicher sind sie bei Skalar und in Stapleton. S. Oblak, Don. 19.

Kast. bietet k’ nezhemer 103 neben nizhemar 419, nyzhesar 272, k’nikomer 421.

Vor lu im part. praet. act. II. tinden wir e statt i: pozhutel 242,

obogatel 256 (obogatiti), odpuftel 302, uteknel 392, povernel 403, hodel

405, vodel 405. Diese Lauterscheinung begegnet uns schon bei Trub., z. B.

ftopell; sie kommt auch bei Skalar vor. S. Oblak Let. 1889, p. 167.

Eine Anlelmung an die Verba der I. u. II. Classe ist dabei voll-

standig ausgeschlossen, vielraehr ist dieses e das Aquivalent fur den im-

bestimmten Halbvocal, welcher sich vor Iti schon fiiihzeitig aus dem i ent-

wickelt hat. Auch a schwacht sich vor lu zu dem unbestimmten Laute. In

Stapl. lesen wir fhlifhol, konzhol, klukol etc. Sieh Raič, Stapl II. 13.

Eine Schwachung des i zum Halbvocal haben wir in majhen Pr., 287,

353, majhena 305 neben maihino 109, majhinimu 267, 288.

Die Gruppe ri ward vor dem folgenden Consonanten zu r (er). Dieser

Lautvvandel ist bei Kast. auf die Praposition pri beschrankt: per tem 8,

perbeshimo 2, pernelTel 26, perpovedala 45, perraital 52 etc.

Statt per kommt. auch par vor: parnag (~ap4y'jy.vo?) 280, parnasiga

137 — und pri: priatel 135, 395, prifhal 302, 399, prikasen 168. Formen

wie keruiza (krivica), terje (trije) findet man in Bvq. nicht. Ebenso bietet
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sirh uns daselbst kein Beispiel fvir den Ubergang der Gruppe' ni zn n (ge=-

schiieben en). Die Instrumentale bolesnjo 143, 145, lubesnnjo 200, ° 257,

327, 367 si nd durch Anlehnung an den Nominativ eutstanden.

Anlautendes i, welches auch bei Kast. manchmal den Vorschlag j

bekoinmt, bleibt ungesclrwacht: jiflizhe 291, jiskati 328, 329, s’ igro 453.

Das pre in prejel 55, 151, prejeti 214, beruht auf dem aslov. pre¬

jeti, \velches in denselben Denkmalern neben pri; g ti vorkommt. Die Annalnne

Oblaks (Don. 20), pre in diesem Worte sei aus pri unter dem Einflusse der

mit pie znsammeugesetzten Worter entstanden, diirfte kaum richtig sein.

Perjelu 411 geht auf prijeti zuriick. Wir seheu, dass Kastelec wie das

Altslovenische beide Fonnen kennt: (prejel 55, perjelu 411).

Wegen des nachfolgenden r ward i zu e: preperafte 191, preperai

192, umeram 100 neben umiranju 128, umiranje 200. Das i in umirati

ist die Dehnung des i in mirq,. W. mir neben mttr. S. Jagič Arch.

I, 442. Miki. I. 311, 313.

Es darf nicht unenvalint bleiben, dass Kast. diifhezhih Pr. neben

difhezbi 30 schreibt. Dasselbe tinden wir bei Skalar. S. Oblak, Don. 20.

Das u in dufbezliih beruht auf der Anlehnung an duh; demnach ist das-

selbo ein vvirkliches u und kein graphischer Reflex des unbestimrnten Halb-

vocals, der sich aus dem i in dišeči entwickeln konnte. Cf. Cv. lil. 5.

Der Schwund des i in kurzen und unbetonten Silben ist in

Bvq. hoehst selten. Wir tinden Priorzi Pr., trofhtarza 115, 248, almoshne

92, 139. Hieher gehort auch olsku dreuce 123 — oljisko. (Subst. oljika,

serbokr. tiljika). Meist bleibt das kurze und unbetonte i erhalten, z. B.

koreninizo 56, mladenizhe 157, materine 152, shlafernizo 159, ketinah 170,

maihinimu 267, variha 105, 139, varitefe 369, tovarifhtvu 127, 132, 376,

kladivu 437.

Formen wie varjo 121, branjo 193 beruheu auf der fehlerhaften Graphik,

solite nicht der Schtvund des i itn engen Anschlusse der Enklitica be-

griindet sein.

Das i tiel ab in der Conjunction ino; wir lesen nu 47, 49, 27, 405

und oft. Dies geschah nicht ganz auf phonetischem Wege. Moglichenveise

hatte die Sprache ursprunglich zwei Conjunctionen mit ahnlicher Bedeutung,

wobei no mit i zu einem Worte (ino) zusammenrucken oder auch allein

gebraucht werden konnte. Einmal kommt das heutzutage in der Schrift-

spraclie tibliche in vor (p. 337).

Das i tiel ab in der Prap. iztt. Dies geschach unter dem Einflusse

der Prap. svi; es trat eine Ausgleiclmng beider Prap. ein.

S statt des zu ervvartenden iz fiuden wir in Bvq. haufig, z. B.

f’ fvojga ferza fpuftil 20, s’ pakla 44, s’ moje velike hudobe 98, s’ jezite

104, s’doline 105, s’prave lubesni 131, s’te fhule 188, tern s’noge ušel

255 etc., doch ispravega mojga fetzA 451.

Auch als Pratix wird s statt iz gesehrieben, z. B. sderi 121, s’grevajo

120, smolil 63, srozhym 356, sdan (izdan) 390 neben iskasal 101, isveli-

zhanju 110, yskasati 196, isgovoritega 365.

Fiir s steht iz nur in isgodi 281. Bei spateren Schriftstellern kommt

iz fiir s haufig vor. S. Oblak, Don. 21.

Endlich tiel auslautendes i im Infinitiv ab. Dies geschah nicht blofl

auf phonetischem Wege, sondern auch unter der Mitwirkung des Snpinums.

In Bvq. kommt dieser kurze Infinitiv sehr haufig vor, z. B. potovat



— 14

74, fpovedat 78, postavit 78, dopernafhat 89, zhistit 91, saftopit 93, po¬

ginit 107, vidit 117, prid (priti) 175 etc.

Das i erhielt sicli in dvajfeti 85, tri in trideffeti 244. Wahrscheinlich

hat dieses i seine Erhaltung einer gewissen Eleganz des Schriftstellers zu

verdanken. Oblak, Don. 21. Es kann aber audi der acc. pl. sein. Cf.

Levec 13.

Dem aslov. u entsprjcbt bei Kast. n, welcbes demnacli keine Ver-

anderung erleidet. Wir linden also: vupanie 1, sapnfzheni 1, oblub 2,

synii 5, lubesniviga 9 etc.

Zweimal kommt in Bcq. o ffir u vor: lobesni 249, niemo 329. Dieses

o hat in den Dialekten Oberkrains platzgegriffen, vvozu bereits Skalar zahl-

reiche Beispiele bietet. S. Oblak Don. 23. Das o in lobesni ist ein

kurzes, reduciertes o, vvelclies schwerlich halbvocalisch ausgesprocben wnrde.

Dassclbe o ist auch dem Gorzer Mittelkarstdialekte eigen: lopea, lobiezn

neben lsbiezn. Štrekelj 52 n. 69.

Vor dem anlautenden u stelit gevvolinlich als Vorjaut ein v: vupanie

7, vuft 56, sVuftini 155 neben uft 434, navuk 57, na vuuim 287, 288,

vnfhla 293, vnzhi 119 neben uzhi 149, vud 118, vuhti 435, vuflije 327.

Dieses v war nrspriinglicb ein bilabiales v, spater aber naherte es sich dem

u und wird hentzutage nicht mehr gesprochen. Cf. Cvetje I, 11.

Anlautendes unbetontes u bel ab in: bogo 98, 149, 161, boga 125,

bosiga 105, 134, 144, bosimu 111, 135, bushiz 144, bufhtvi 256 neben

ubogiga 190, 195, ubogi 293, vbosimu 359, ubogi 400.

Fur das silbenbildende r schreibt Kastelec er und er, z. B. oberni 2,

obdershati 3, fmertno 7, zhetertim 11, mertve 17, vertu 19, kervav 19,

poterpeshlivofti 21, ternovo 23, terplenia 23, fraerti 23, poterdi 34, per-

vim 35 etc.; saversi 2, ferce 9. odperteli 21 etc.

Docli finden wir auch vielfach ar geschrieben : sarnza Pr., garma Pr.,

utargala Pr., tarpeti 47, karfzbanskih 63, karfhzhenikom 68, 74, 88 bis,

karfzhanftva 76, karfzheniki 88, karfzheniku 89 und noch ofters, karftnika

169, karftiti 410 neben kerfzbanflvu 400, kerfhzlieniki 429, 431, kerft 428,

darshe 69. marlizha 161, fleharnim 162, farce 190, fanikarnosfci 194, pre-

skarbeli 221, prefkarbifte 278, prefkarbil 278, fkarby 279, obarnefte 279,

škarlat 396, reffardyfl.h 411, garla 432, darshal 435. Einmal liudet sich r

durcb or ausgedruckt; forzlmu 288.

Das e in Cerque 61, Cerkou 63 etc. ist mit dem gravis des Bohorič nicht

bezeichnet; das Wort vvurde wie heutigen Tages cerkov gesprochen (ahd.

chirihha, xuptxx.ov). Im Wocheiuer Dialekte liaben wir csrku, cirku. Baudouin,

Otčety 66, 83. Auch das Čakavische hat crikva.

Die fur ar angefiihrten Beispiele zeigeu, dass dasselbe durchaus nicht

auf die uberlieferten kirchlichen Ausdrucke beschrankt ist. In der Bezeich-

nung des silbenbildenden r herrscht groiles Schvvanken. Kast. wusste in der

Graphik nicht, der Aussprache desselben gerecht zu werden.

Aus dem 1 entvvickelte sich ol; z. B. polhinim Pr., fols 2, 55, dolge

6, dolsiga 74, folsue, dopolnila 211, popolnoma 211 etc.

Auch Kast. schreibt fur das aslov. slunice nur fonce 43, 153, 437,

408. Das 1 (I) schwand wegen des folgenden uc schon vor Begiun unserer

Literatur. Cv. III, 3.

A s s i m i 1 a t i o n. Da die Palatalen im Slovenischeu friihzeitig sich

verharteten, konnte denselbeu o statt des zu envartenden e folgen. In

der Declination und Conjugation wurde die Vernachlassigung der Assimi-
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lation durch die Analogie der harten Stamme gefordert. Wir lesen in Bvq.:

Poncjora Pilatnfhom 15, mezhom 21, aUarjom 66, 77, paftirjou 89, 90,

papeshou 94, hudizhom 111, 291, hudizhove 145, krishom 159, madeshom

200, piffarjou 295, farjem 391, farisejou 391, oroshjom 435, pezhovje 437,

prizhovanja 82, pofvezhovali 82 etc.

V e r m e i d u n g d e s v o c a 1 i s c h e n A n 1 a u t e s. Mit Ausnahme

des Bulgarischen vermeiden alle slavischen Sprachen (auch das Altslovc-

nische) den vocalischen Anlaut. Dies geschieht im Slovenischen durch den

Vorschlag eines j vor einen hellen Vocal, durch den Vorschub eines v vor

den dunklen Vocal (a, o). Die Beispiele des vor i vorgesehlagenen j sind

p. 13 aufgezahlt; ebenso wurde bei u erwahnt, dass' dasselbe im Anlaute

ein v als Vorschlag annimmt. Bei edn nnd edin ist das anlautende j ver-

loren gegangen. Selbst die altesten Schriftsteller haben ausschlielllioh edn.

Beide Worter lauten heutzutage in allen Dialekten, einige ostliche Steier-

marks ausgenommen, vocalisch an.

B) D i e C o n s o n a n t e n.

Die L i q u i d e n. Pur das harte 1 (poln. 1) schreibt Kast. schon

vielfach u : vidiu 84, ftairiu 83, 84, 118, 119, mermrau 85, oberniu 98, po-

usdigniu 99, 125, hvalili 108, ftvariu 102 zhaftiu 108, sakleniu 118, obuditi

118, veffeliu 123 etc*). Es herrscht kein Zweifel dariiber, dass das harte 1

zu seiner Zeit wie englisches w oder wie ein zwischen 1 und w liegender

Laut gesprochen wurde. Formen wie sturu, hvaln kommen in Bvq. nicht

vor; das i erhielt sich noch vor dem w, doch zeigen die S. 12 angefiihrten

Beispiele, dass sich dasselbe bereits zum unbestimmten Halbvocale zu

sclmiichen begann.

Die Wandlung des harten 1 zu w begann schon um die Mitte des

XVI. Jahrh. Beispiele dieser Ersčheinung findet man bereits bei Krelj.

Fra Gregorio Alasia in Dnino schreibt unsrer heutigen Aussprache gema ti:

soud, vzau, gou, pacu u. s. w. Marn, Jezičnik XXI, 25 sq. Dalier komite

Pater Hippolyt im Abdrucke der Grammatik vou Bohorič schreiben:

„Litera L, licet semper fcribi debeat, quandoque tamen non prdrumciatur.“

Kop. 102.

Wenn Kast. trotzdem in ubervviegenden Fallen fiir 1 — 1 schreibt,

so folgt er liierin nur der damals tiblichen Graphik.

Das 1 im part. praet. act. II. als mittleres (lat. u. deutsches) 1 aus-

zusprechen, was in jungster Zeit sogar in der Schule Eingang gefunden

bat, ist ebenso unnatiirlich und unschon, als unrichtig und unslavisch.

Diese Aussprache verdankt ihre Entstehung fremdem Einflusse sowie der

mangelhaften Graphik. **)

Fiir das erweichte 1 (!’, lj) tritt ji ein, aber nur dann, wenn das

weiche 1’ (lj) nach einem Vocale steht: Wir finden krailiza 4, 42, krai-

leftvu 6, krail 122, daile 450, aber kral 397. Selten schreibt K. in Bvq.

fiir das n’ (nj) — jn : varuvajnu Pr., kojni 428, tulikain 65, 87, 8S n. oft.

Im Anlaute sowie nach einem Consonanten ward das erweichte lj

wie das mittlere 1 ausgesprochen, z. B. luba 18, ludy 55, sgubleniga 13,

*) Demnach ist die Beliauptung des H. V. S. in der Zeitselirift Doni in Svet I, p. 26,

dass Kast. in der Prosa stets 1, in der Poesie aber 1 und u sehreibe, nicht richtig.

*») S. Cvetje I, 9, 10 II, III, 5, 6, 7, 8, VIII, 12. IX, 2. Lekše, Recimo katero

o našem pravorečju in der Zeitschr. Dom. in Svet. I, p. 75f, l‘25f, 127—139, 152—154,

169-171.



seinli etc. Die Erweichung blieb unbezeiclinet in den Formen wie hvalena

18, neufaiilenih 21, shele 30, perpepelani 27, voli 53 u. s. w.

Keine Ervveiehung des 1 bewirkt ije; dagegen geht nije in n’e fiber,

• Miklos. I. 339. Deshalb schreibt Kast. richtig veffelje gegentiber diame,

welches er in der lateinischen Naehrede p. 177 wie das italienische vigne

(vineae) ausgesprocben wissen will. Aus dem Grnnde ist der Vorvvurf Ko-

pitars (Gratnm. p. G3): „Ebenso, wenn er (Kast.) diame scbrieb, warnm

nicht aucb vefselie, welches er mit Bohorilsch ,vefselje’ schreibt V“ unge-

reclit. — Wohl ist er aber bei den ntr. anf nje (aslov nrje) in der Schroib-

weise inconsequent, denn er schreibt bald terpleniu 47, bald terplenju 94.

Es ist in dieser Hinsieht zu bemerken, dass im I. Theile des Werkes die

Fonnen ant nje fibervviegen, so dass die von ihin selbst aufgestellte Regel

nicht beaclitet erscheint, vvahrend der ganze If. Theil kein einziges Bei-

spiel der ntr. auf nje aulvveist, vielmehr daselbst die Schreibweise nie streag

durchgefuhrt ist.

Wie iiberhaupt alle krainischen Scbriftsteller des XVI.—XVIII. Jahr-

hunderts nur čez und nicht črez bieten, so finden wir auch in Bvq. nui

zhes Pr., 18, 54 u. s. w. Ebenso schreibt K. fhibli 53, shible 47, shellu

417. Die etwas harten Gruppen čr und žr wurden durch den Schwund des

r erleichtert. In einigen Dialekten trat čer — fiir čr — ein : čerez, čereulje,

čerešnja. Cf. Miki. I, 357.

Die Dentalen. Die Gnippe tl, dl ist bei Kast. erhalten : padla

Pr., resbodla 22, dopadlu 102 u. s. w. Vor dem tonenden 1 wurde t tonend

(Assimilation) in fpledli 396. Aus dem part. gieng das d ins praes. liber,

cvedem, ivas man heutzutage in mehreren Dialekten spricht, z. B. im Wo-

clieiner Dial. (Baudouin, Otčety 101), im Venet. (Klodič 14). Dazu bietet

Kast. kein Beispiel. — Das part. praet. act. finden wir ohne t in srafifel

Pr. Das t schwand, da man rasti mit nesti zusammenstellte. Unter der

Einwirkung des Infinitivs gieng t auch im praes. verloren: rasem. Das ra¬

sen im Wocheiner Dial. beruht auf raščen, welches auch im Gorzer Mittel-

karstdialekte gesprochen wird und eine Neubildung nach den Verb. der IV.

Classe ist.

In der Gruppe zdv erhalt sich das d, v aber fallt aus : usdigujem 413,

usdignil 423, usdignena 90 u. s. w.

D fiel aus in: osgorai 8, 10 etc., osdolai 71, osnotranjo 123, 124;

ferner in eden: enu 50, enimu 53, eno 56 u. s. w. sowie in obeden: obe-

nimu 79, obena 90 u. s. w. neben obedn 78, 144, 410 u. soust ofters.

Wir finden sogar beffenik 302 neben beffednika 247, beffeidniza 115. End-

licb fiel d aus in luske (ryzhy) 314, luski (fhkodi) 455 neben ludsku blagu

454. — An Stelle des d tritt das ihm verwandte j ein : Gospoiska 359,

365, vgl. blejski, zagrajski, mlajši. T fiel aus in polle (potle) 392, aslov.

potole neben potler 172, aslov. potoleže.

Die La bi a le n. In der Gruppe pj, bj, mj, vj verliert das 1, wel-

ches in Vereinignng mit den vorhergehenden Labialen sich aus j entvvickelt,

seine Enveielmng, z. B. semli 13, reskroplenje 40, oshivlen 56, oblublen

84, pogublenja 98 u. s. w. In den Beispielen, wie pogublenja 98, reskro¬

plenje 40, wollte die Sprache die doppelte Erweichung vermeiden. Dieselbe

Erscheinung sehen wir im Gorzer Mittelkarstdialekte. S. Štrekelj p. 106.

Kast. schreibt fpumniti 1, 8, 9, 11 u. s. w. Einmal treffen wir fpol

nite an 282, vvo also die Gruppe mn in vn ubergieng. Schon Skalar liat
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opouni 228 b, ebenso J. Bapt. spolnila V. 34. Oblak, Don. 31. Im Gorzer

Mittelkarstdialekte hort man su spunit (spiint). Štrekelj 102.

Nach b fiel v aus: obari 22, 115,° 121 etc. obaruje 49, 121, obaruj

111, obaruval 255, 439, oharuvati 439 etc. neben obvari 439; desgleichen

in obesili 107, obladanie 442. Dieselbe Erscheinung selien wir im Aslor.

und in (len meisten slav. Sprachon.

Un(er der Mitvvirkung des moj fiel das v aus in boji 424, tui 433 ; doch

ist tvoj, svoj das Gevvohnliche. Dies finden wir audi in mehreren hentigen

Dialekten, z. B. im VVocheiner Dial. (Baudouin, Otčety 100), in der Mund-

art des Gorzer Mittelkarstes (Štrekelj 89).

Die Guttnralen. Auslantendes g geht in h liber; dolh 94, 149

neben dolg 81, odloh 13G, nedluli 227, nadlnh 284, 411, 414 n. o., vrah

413, 414 ter, 418 etc.; h ffir g steht aucli im Inlaute (als Auslant der

Silbe): drubdi 63, nibdar 337. Diese Erscheinung ist den oberkrainischen,

innerkrainiscben und Gorzerdialekten eigen. S. Valjavec 14, Baudouin, Otč.

93, Štrekelj 19, Zakrajšek, Glasnik XII, 440. Beispiele dieses Lautwandels

finden sich bei Skalar und J. Bapt. S. Oblak, Don. 28. Bei Kast. sind die-

selben eine Reminiscenz seines Heimatšdialektes.

In der Gruppe gl fiel das g ab: pole 52, 82, 104 etc., polle 33, GO

bis, 390 etc,; ebenso finden wir lih statt glih : alui lih 61, 62, 63, 99 n.

o., ku lih 404, fi lih 81, zhe lih 428 etc., lili letu 63 n. o. neben glih

leti 65, v glihi vishi 89, 93, ufi glih 420, glih taku 398.

In der Gruppe leč fiel k aus: omezhi 160 neben omekshj 327, aslov.

ornekučati.

Die Guttnralen gehen in Sibilanten liber, einigemale nur miter der

Macht der Analogie: otrocih 57, otroci 434, 440, 446, volce 435, drusiga

59, dolsiga 74 etc. neben drugi (nom.pl.) 71, enakiga 110, drugimu 189

u. s. w. Dadurch, dass i an Stelle des aslov. y getreten, sind die Sibilanten

haufiger geworden. Miki. I, 350.

G wird vor e zu j rrweicht. Diese Erweichung ist secundar und tritt

im Westen des slov. Sprachgebietes vor jedem vveichen Vocal (i, e, e, g)

ein. K wird zu č, h zu š und g zu j. In den alteren Drucken des XVI.

Jahrhunderts kommt sie noch nicht vor, Skalar aber kennt sie schon.

S. Oblak, Don. 28. — Bei Kast. finden wir usliyem 116, vushje 327 (cf. /.je,

žjem im VVocheiner Dial. Baudouin, Otč. 87), rej era 3 neben regierai 283,

pejeruvamo 39 neben pegerujefte 138, 139. Auch liier folgte Kast. der

Muudart seiner Heimat, wo man žjem, šiša, klobuče spricht.

Die Sibilanten. Zv wird zu zg in sgnoniti 330. Dieses g ist

ein tonender Reibelant, dem bolim, h in bora ahnlich, ohne sich aber mit

diesem vollkommen zu decken. Dieselbe Erscheinung sehen vvir im Gorzer

Mittelkarstdialekte: z-pun, z^dnit. Štrekelj 19, 110.

Unter der Beeinflussung des š in der nachfolgenden Silbe geht s in

š tiber. Kast. schreibt z. B. V’ fhlifhi 3, fhlifhal 85, sefhlushenle 3, fhlushbi

24, fhlushabnikom 144, pofhlufha 57, flmfhiz 164, fhkufhniava 427, fhkufha

427, sogar dofheshe 63, dofheshejo 73 neben dem regelmiifiigen dofeshejo

59, 69. — Diese Assimilation hat hentigen Tages in vielen Dialekten platz-

gegriffen, so in den oberkrainischen und innerkrainiscben. S. Baudonin Otč.

991'. Auch im Gorzer Mittelkarstdialekte wird šyša, šls žba, šlvšatgesprochen,

nicht syša, slyžba, sljšat, wie Štrekelj p. 56 u. 117 bietet. — Die altesten

Schriftsteller kennen diesen Lautwandel nicht. So finde ich im Psalter

Trubars poslufhai (Kop. 18) vslishai (Kop. 22); im Neueu Testament des-

3
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selben liest man kposlushaniu, poslushai (Kop. 32), flusliba (Kop. 65) flifhi

(Kop. 69). — Audi hierin folgte Kast. dem Dialekte seiner Heimat.

S schwand vor dem folgenden s : fvetlim Sonzarn si obdana 43, nyzh

fabo ne por.effe 334, je iabo ušel 407.

Z bi lit vor dem folgenden s, ž ab (Assimilation), z. B. resheni 23,

resbalenih 13, refveti 146, refvitenu 136, refvizhenu 161.

Die P a la tal e n. Das tonlose š wird heutzutage in das touende ž

venvandelt, z. B. Matevža, Miklavža, Pilatuža. Gl. Bežek 18. Kastelec bietet

noch š: Janfh 398, 433, Šarit Janfha 437, Pilatufba 436, Erodefhu 395

neben Lukesli 38, Annashu 435.

Der unter- uud innerkranisohe Dialekt kennt nur die Gruppe še

(aslov. št). Daber buden wir in Bvq. šč; doch stofit uns an 3 Stellen das

oberkrainische š auf: odpufhanie 329, karfhanski 330, k’ odpufhaniu 416.

Nevof ldivofti 93 gehort scbrverlich hieher, da das č wegen der unbequemen

Lautgruppe ščl1 ausfiel. Doch finden wir auch nevofhzhliu 455. Štrekelj p. 83:

naffošPivv.

Assimilation der C o n s o n a n t e n. Einiges wurde schon be-

riibrt. D wird vor k zn t verwandelt, z. B. flatkuft 1, 124, flatka 2, britko

270 neben fladkrift 249, fladku 155. Ž gelit vor k in š liber: tefhlco 144,

tefhkuft 246, ebenso vor t: sovrafhtva 93, 453. Doch finden wir auch tesbko

216, teshkuft 406 etc. Die Assimilation trat ein in Formen wie reftegni

125, reftergai 125, refpete 134, reftajat 270, refpozhil 394, reffardyfh 411,

leifti (lezti) 421.

Die Prap. k (kri) geht vor t in h liber (cf. nohti, lahti) : h’ tebi 97,

213 u. oft, h’tvojimu 105, h’ taki 368 neben k’ troftu 96, k’ taki 368.

Ebenso steht h neben k auch vor anderen Consonanten. Heutzutage hat

sich h in mehreren Dialekten durch die Analogie als die einzig nnd

allein giltige Form dieser Praposition festgesetzt. Cf. Arcli. VII, 393.

Cvetje IX, 1.

Aus dem Suffix (čisk) rvurde sle, čk und šk.: zhlovefka 87, 88, 106

etc., mertvazhkiga 271, mertvazhku 153, gerzhku 437, junazhku 416, mertvafhko

419. In zhlovefku (aslov. človečisko) fiel das e vor dem s aus. Dasselbe

gilt von zhloveftvi 238 zhloveftva 238 neben zhlovefhtva 238. Umgekehrt

schwand das s in mertvazhku, junazhku u. s. w.

Es fragt sich ob šk in mrtvaško unmittelbar aus čk entstanden sei;

eher haben wir hier an die Analogie der Wortformen wie laški aus la-

šiski zu denken. Cf. Cvetje VII, 10. Unter der Macht der Analogie entwi-

ckelte sich das Adjectiv nebeški statt nebeški, rvelches in Bvq. nur in

dieser Form vorkommt.

E i n s c h a 11 u n g der Consonanten. Flir poln schreibt Kast.

polhen Pr., 190, polhinim Pr., polhiniga 213, polhina 125 neben polna 6,

131, 161.

In Fremdrvortern tritt an das ervveichte 1 ein n an: Cranzelni Pr.,

Apofteinom 27, 28 neben Apoftolou 25 u. oft, exemplom 430.

In saobftojn 409, wofur bei Trubar, Krelj und Skalar sabftojn zu fin¬

den ist, kann die Einschaltung des b (s. Oblak, Don. 33) nicht vermuthet

werden, vielmehr stand dasselbe urspriinglich und ist im heutigen zastonj

ausgefallen, was Oblak 1. c: fur moglich halt.
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III. Zrn* Formenlehre.

A. Nominale Declination.

u/o-Stamme.

N o m. Der unbestimmte Halbvocal (e, a) ist geschwunden, z. B. lebn

53, 106, jarm 79, travn 167, profenc 163, tedn 174, grudn 174, ftudenz

213, konz 234, 411, 116, 419, Francifhk 281.

Gen. Neben der Genetivendung a finden wir Forrnen auf u, vvelche

von der u-Declination entlebnt sind: synu 1, 5, 9, 18, 21, 24, 36 e tč;

neben syna 200, 232 etc., ftrahti 57, 140, 410 neben ftralia 392, rodu 57,

59, fmradii 251, ftanii 419. Diese Endung ist auf einsilbige Worter mit

der Betonung ~ beschrankt.

Dat. Hier sind hervorzuheben die Beispiele auf —i: ftudenci 98,

ferci 205, Petri 392, ftani 434, ftebri 436, fhaharji 437. Bei Trub. bogi.

In der jetzigen Sprache sind diese Dative stark verbreitet, in den ostlichen

Dialekten fast allein herrsehend. S. Oblak, Zur Gesch. p. 31.

Die Endung -ovi kommt in Bvq. bei dem alten u-Stamme sin (asi.

synu) vor: synovi 2, 16 115, 127 neben synn 107, 155, 176, 216, 285.

Auberdem finden wir einmal die combinierte Form synovu 220. An

den durch ov erweiterten Stamm trat die Endung u an.

A c c. Hier muss die combinierte Form synova 2 envahnt werden.

V o c. Derselbe ist tiberall durcb den noia. ersetzt. Christe 146, 195,

196 etc., neben vvelchem auch Chriftus vorkommt 153, 195 etc., ist kein

volksthtimlicher voc.

L o c. Der loc. geht auf i und u aus. Das i ist der Beflex des aslov. e.

Daher sind die loc. auf i keine Analogiebildungen nach den weichen Stam-

men. S. dariiber Oblak, 1. c. 41 f. u. Miki. I, 329. Die u-Eudung ist von

den u-Stammen eutlehnt. Der loc. auf u ist in Bvq. doppelt so hitufig wie

der auf i. Cf. Oblak, 1. c. 43. Die weichen Stamme, besonders die auf -ije

haben fast ausnalimslos die Endung u: varuvajnu Pr., obyskainu 8, shi-

veniu 2, 70, 93, 114, 116, 298, sbriffaniu 56, jokaniu 89, dopernafhaniu

90, terplenju 94, terpleniu 129, 134, 244, napreibranju 96, voiskuvaniu

108, vupaniu 109, 282, saneffeniu 110, savupaniu 110, 282, voiskovanju

129, umiraniu 132 etc.

Daraus ersehen wir, wie unbegriindet und wHlkurlich die Hegel ist,

dass man im loc. der jo-Stamme i schreiben musse.

Die aslov. Endung e erscheint nocli als ei in u’ slei 426, 432.

I n s t r. Der instr. geht auf om und arn aus. Am trat an die Stelie

des historischen om (das aber nicbt der aslov. Endung umi entspricht) nacb

der Analogie des dat. pl. ntr., woselbst -am unter Anlehnung an das a des

nom. pl. zuerst aufkam. Ygl. Oblak, 1. c. 57, Cvetje II, 4, škrabec, O glasu

in naglasu p. 30.

Beide Eudungen halten sicli in Bvq. das Gleichgewicht. Hingegen

herrscht in Stapleton zwischen -am und -om das Verhaltnis 4 : 1, bei

Skalar sogar 8 : 1. Wir sehen, dass Kastelec viel conservativer ist. In den

Drucken des XYI. Jahrh. ist -am im instr. ungemein selten.

Einmal finden wir in Bvq. sogar die Endung um : glaffum 457. Diese

Form setzt den Acut auf der Ultima voraus, um ist aus om auf lautlichem

Wege entstanden. Bei Trubar und Dalmatin sind solche Fonneu haufiger.

— Die Assimilation nach den Palatalen ist unterlassen. Bei den ntr. auf -je

finden wir in Bvq. neben -om -am auch -em, ivelclie Endung auch in ei-

3*
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nigen Dialekten Innerkrains bevvahrt ist. Wir finden : dianiem 28, 95, 200,

298, 454, terpleniem 52, martraniem 53, sagvifhaniera 79, sdihovaniem 113,

osrianenjem 165, vupaniem 367, koreniem 399, pitjem 453, gegeniiber vef-

feljam 28, 32,36, 104 etc., terpleniam 33, 149 etc. petjam 34, savupaniam

127, dianiam 140, oblizhjam 144, obyskanjam 145, vupamam 155, 293,

gbvorjeuiam 295, oroshjom 435, fpohuiflianiam 454.

N o m. pl. Die von d en u-Stammen entlelinte Eiiduug -ove, vvelebe

sclion bei den altesten Schriftstellern selir selten ist (Arel). X, 618), kotnmt

in Bvq. nieht vor, hingegen findet sicb ovi : boguvi 236, synuvi 237. Das

e in -ove vvurde durch die gewbhnlicbe Genetivendung verdriingt.

Den nom. auf-je, vvelches von der i-Decliuation entlehnt ist, tinden vvir

nieht selten: bratje 6, 7, 33, 70, etc., glidje 80 neben glidi 24, oziietje

368 neben ozbeti 237, judje 394, 394, 395, 396, gofpudje 236, 420, .moshe

429, volce 435. Im Subst. Judje 84 bat sich flberhaupt die i-Decl. in

allen Casus bis aat' den heutigen Tag erbalten.

Die Gutturalen werden vor der Nominativendung bevvahrt: grebi 52,

91, kaifzbeniki 95, grefhniki 89, fovrashniki 101, fvetniki 131, 199, 210,

zhloveki 443, preroki 458. Eine Ausnalime macht ostroci 1, 440, 446 und

volce 435, das auf volci berubt und eine combinierte Form ist. Dasselbe

ist nacli der Analogi« von gostje, možje eutstanden. Cf. Arcb. IX. 331.

Lj ubij. Zvon VIII, 120.

Gen. pl. Der alte gen. pl. koinuit in Bvq. mir einmal vor: otnik

35. 86. Die Spracbe entlelinte frahzeitig das Suffis ov von den u-Stam-

men. Schon in den Freisinger Denkmalern komint neben gredi mehrmals

auch grechou vor.

Der Unterschied zvvischen den barten und vveicben Stammen ist ge-

schwunden : blapzou 3, angelzou 7, 132, angelzu 35, 130, altarjou 65, 76,

paftirjou 89, 90, papesbou 94, madesbu 150 etc.

Der gen. pl, auf das der i-Decl. entlelinte i kanu in Bvq. nieht belegt

werden.

Dagegen sind die Genetive auf u liaufig. S. p. 9.

Dat. pl. Autier der bistoriseben Endung oni finden vvir hier die

Endung am, vvelebe erst im XVI. Jahrli. 'aufzukommen beginnt. Bei den

neutr. ersebeint sie um 150 Jabre friiber. S. Oblak. 1. c. 112. — In

Bvq. tibenviegen bei den mase. die alten Dative auf ono, sie sind

doppelt so stark vertreten als jene auf am. Dagegen ist bei den ntr. die

Endung am schon das Gevvohnliche. S. Oblak 1. c. 114. Audi im dat. pl.

bat sich der Unterschied zvvisclien den hart- und vveichauslautenden Stam-

men vollig ausgeglichen. Man findet: angelzom 29, 296, farjom 391, shol-

nerjom 396, dellouzom 454, paterjam 71, Dominicanarjam 71.

Der dat. zhervem 419 ist nach der Analogie der vveicben Stamme

gebildet.

A c c. p 1. Auher der gevvolinlichen Endung e (asi. e,), vvelebe von den

jo-Stammen auf die barten Stamme ilbertragen vvurde, finden vvir einmal

die Accusativform dary 449. Dieselbe ist nacli der Analogie der u-Stamme

unter der Mitvvirkung der i-Stamme entstanden. Solche Accusativformen

ersebeineu bereits im XV. Jahrli. und kommen in vielen Dialekten der heu-

tigen Spracbe vor. Immer sind sie auf Monosyllaba besebrankt. Im Serbo-

kroat. kommen sie bereits im XIV. Jalirh. vor (Daničic 105—197) und

sind besonders dem Oakaviscbeti eigen. Nemaniči. 7, 10, 12 etc., Arch. V. 185.
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Auf der u-Decl. beruht synuve 256. In ajdje 438 ist die Endung

des nom. pl. in den acc. eingedrungen. Bei dem geringen Unterschiede

beider Eudungen vvar diese Vervvechselung leicht.

Loc. pl. In Bvq. sind die Forraen auf ali in kleiner Zalil vorhanden;

es iibervviegen auch bei den neutr. die alten Formen auf — ih: snaminjah

83, tl ah 89, pifmah 234, deilah 455 gegeniiber vratih 57, nebeffih 5, 7,

9, 10 etc., teleffih 43. Bei den mase. finden wir — ah iiberhaupt nur

zweimal: ftudenzah 243, otrokah 555 gegeniiber otrocih 57, podboyh 57,

prašnikih ,63, 77 etc., dnevih 75, grehih 120, 151, pozhutkih 298 etc.

Auch liierin scheint Kast. seinem Heimatsdialekte, in iveichem noch

heutzutage — ih gesprochen vvird, gefolgt zu sein. Cf. Oblak, 1. c. 141.

Die Gutturalen bleiben vor i bevvahrt: prašnikih 63, 94 etc., grehih

99, 98. Ausgenommen ist otrocih 57.

Hervorzuheben vvare noch der loc. koteh 403. Derselbe geht auf die

aslov. Endung eliti zuruck; er kann aber auch nach den mannlichen

i-Stammen gebildet sein. S. Oblak, 1. c. 147.

In st r. pl. Neben der liistorischen Endung.i finden wir — mi, welche

Endung soivohl auf die i- als auch auf die u-Decl. zuriickgefiihrt vverden

kann: hribini 168, mezlimi 271, moshmy 393.

Vor i bleibt der Guttural unverandert. Kast. schreibt otroki 444,

vvabrend heutzutage in vielen Dialekten otroci gesprochen vvird, indem der

Sibilaut aus den anderen Casus, wo er berechtigt ist, auch in den instr.

eingedrungen ist. Die Endung -ovi, vvelche durch das lliuzutreten der

historischen Endung i au den durch -ov ervveiterten Stainui entstanden ist,

kommt in Bvq. zvveimal vor: loduvi 56, synovi 82.

Nom. acc. du. Die urspriingliche Endung a ist erhalten: resboinika,

159, 397, grefhnika 397, shaharja 398, fratarja 398.

Statt des du. steht der pl., aber ohne Zahlwort: fhaherje de bi umo¬

rili, so nym nvh kofti lomili 399.

Die iibrigen Casus des du. lassen sich in Bvq. nicht belegen.

a-Stamme.

Die Declination der a-Stamme hat die urspriingliche Gestalt in allen

ihren Casus bevvahrt.

Im dat. loc. sg. haben die Subst. auf ija ij statt iji. Das letzte

i vvurdo aufgegeben, da die slov. Sprache so schvvere Formen nicht liebte.

Wir finden in Bvq.: proceffij 66, Marij 96, nuij 107, Betanij 390, Sa¬

marij 448.

Der gen. pl. zeigt die auf dem ganzen slov. Sprachgebiete fast aus-

schliefilich vorkommenden Formen ohne Casuscharakter. Die Endung

i, die eine Eigenthiimlichkeit der vvestlichen Dialekte ist und zuerst bei

Skalar erscheint, kommt in Bvq. nicht vor.

Hingegen finden vvir daselbst die Endung — i, vvelche von den vveib-

lichen i-Slammen in die Decl. der a-Stamme ubertragen vvurde, in beffedi

404, Cerqvi (im pl. nach den a-S..) 75. Kast. schreibt in Bvq. fols 55,

in Nebeshki Zyl folsi 331.

Zvveimal bietet Kast. im gen. pl. die Endung ah: preš hudizhovih

fkufhnjavah 151, fuper teli fkufhniavah 215. Da das Geftihl fiir die Ver-

bindung der Prap. mit dem richtigen Casus schvvand, konnte der gen. mit

dem loc. vervvechselt vverden. Cf. Oblak, 1. c. 211. Es kann aber auch

an eine Ausgleichung mit dem vorhergehenden hudizhovih, bezvv. teh ge-

dacht vverden.
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Im instr. pl. begegnen wir neben der historischen Endung -ami schon

-am: martram 353. Die Kiirzung wurde durch den Accent, der niemals

auf der Ultima ruhte, hervorgerufen; sie wurde aber auch sehr stark durch

die Symmetrie begiinstigt, da diese Casusendung die einzige war, vvelche

in den Rahmen der ubrigen einsilbigen nicht passte. Oblak, 1. c. 200.

Itn uom. acc. du. linden wir die Pluralform statt des du. gesetzt:

dvei nature 238.

u-Stamme:

Die Decl. der u-Stamme hat ihre Selbstandigkeit verloren und ist in

der Decl. der ti/o St. aufgegangen. Die Reste derselbeu sind in Bvq. er-

halten im gen. sg: synu, ftrahu, rodit, fin radii, ftanii — cf. p. 19—, im dat.

sg. sjnovi, s. pg. 19. Die anderen Reste und Eimvirkungen der u-Decl. wurden

schon bei den betreffenden Casus der ti/o Stamme bertihrt.

i-Stamme.

1. mase.

Spuren der alten i-Decl. bei den mase. haben sich in Bvq. beim

Subst. gospod erhalten. Gen. sg. gofpudi 139 neben dem gevvohnlichen

'gofpuda 123, 141, 147, 234, 242, '440. Dat. sg. gofpudi 96, 120, 137,

139, 148, 176 190, 230 neben Gofpudu 193, 230 etc.

Es ist fraglich, ob diese Formeii zur Zeit des Kast. gesproclien vvur-

den; vielleicht gehorten sie nur der Schriftsprache an, in welcher sie sich

durch den Einfluss der kirchlichen Biicher lange erhielten. Cf. Oblak, Let.

1887, p. 274., Z. G. 208. Hingegen vvird der norn. pl. Gofpudje 236 noch

heutzutage allgemein gesprochen.

Das Subst. pot decliniert Kast. nach der ti/o Decl.: tvoji poti 143,

potou 53, 58, pravimu potu 57, dolsiga pota 74. Im acc. moje poti 57,

ist pot. fem. Als solehes wird es auch 216 gebraucht: to terdo poot. Sonst

ist liberall das urspriingliche genus bevvahrt: pravimu potu 57, Boshy poot

74, dolsiga pota 74, po pravim poti 113, preshaloftni poot 122, tvoji poti

143. Da bei pot das Geschlecbt schvvankte, ist es im pl. auch neutrum

gevvorden.

In ljudje ist wie bei allen Schriftstellern und in allen heutigen Dia-

lekten die i-Decl. vollkommen bevvahrt. Nom. ludje 84, 114, 138 etc. lude

43, 200, 330, 333, ludie 188, gen. ludv 130, dat. ludem 33, 101, 277,

281, 358, acc. ludy 37, 55, 118, 249, 294, 303, 351, loc. fehlt, instr.

ludmy 56, 358, 365, 374, 446.

2. feminina.

Der instr. siug. geht auf jo aus : fmertjo 18, zhaftyjo 30, miloftjo

146 etc. Die Fortnen miffaljo 298, miffeljo 140, 451, boiesnjo 143, 145,

lubesanjo 200 bis, 257, 297, 327 sind durch Anlehnung an den nom. ent-

standen.

Im dat., loc., instr, pl. finden ivir den Ubergang der i-Stamme in die

a-Stamme: dat. miflam 254, loc. Ikerbah 26, miflah 109, bolesnah 446,

instr. bolesnami 450, povudniami 451. Sonst ist die i-Decl. der fem. in

ihrer urspriinglichen Gdstalt bevvahrt.

Kast. schreibt perfi 116, 134, 399, nicht perfa.

u-Stamme.

Die Declination der u-Stamme ist ganz in der a-Decl. aufgegangen.

Im nom. sing. finden vvir neben der Endung ov, ou auch va : molitva 218.
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Im acc. ist die altere Form erhalten: eerkou 15. 63, etc. Im in str. moli-

toujo 113 sehen wir eine Anlehnung an den nomin. Zu beacliten ist der

gen. pl. cerqvi 75.

Das Subst. kri, asi. kriivi bat wie im Čakavisehen seine illteste Form

bewahrt. Diese ist selbst im Aslov. mmachweisbar. Nom. kry 99, krij 109,

gen. krij 52, 106, 309, 360, 363, kry 126, 203, 215, krji 333, dat. luy

246, loc. krij 144, kry 413, instr. krij ti 52, kryo 436, 458, krvvjo 103,

108, 207, kriujo 244, kryujo 139. Das Wort geiit naeh der i-Decl., welcbe

an den nom. kri auknupft. Oblak, 1. c. 226.

C o n s o n a n t i s c h e S t a m m' e.

Diese sind mit Beibehaltung des consonantischen Stammauslautes

voli kommen in die Declination der ti/o-Stamme iibergegangen.

Das Subst. dan (asi. dini) vvird in Bvq. folgeiidermatien decliniert:

gen. dne 5, 19, 73 bis, 193, dat. loc. dnevi 12, 71, 92, 93, 194, instr.

dnem 428, nom. pl. dnevi 72, gen. dny 61, 69, 73, 163, 296, 345, 352,

359, acc. dny 78, 1.20, 456, loc. dnevih 75, 94, dnevjh 175. Der dat. und

instr. pl. kommen in Bvq. nicbt vor.

Bei den s-Stammen lautet der instr. vou telo-tellom 428, 431 neben

teleffom 238. In tellom erscheint der Stammauslaut bereits aufgegeben.

Ebenso finden vvir im nom. pl. neben telelTa 417, 428, nfhefa

105, ufheffa 414, — kulla 428. — Das Wort nebo hat im Sing. den

Stammauslaut aufgegeben. Der pl. lautet nebesa.

Nacli Oblak, Z. G. 235 bedeutet nebesa caelum, nebo das Firmament

und den Gaumen. Letzteres heifit auch der Traghimmel. Diese Bedeutungs-

differenzierung finde ich in Bvq. nicht. Auch der'Sing. kommt in der Be-

deutung caelum vor: na nebi 6 (im Vaterunser, vvie noch heutzutage in

vielen Gegenden gebetet vvird) u. 35, u nebi 40, 390, 431, v’ nebi 427, u

nebu (loc.) 403, u nebu, 406, 407, 408, 418, 428 iz neba 390, 427.

Der pl. von oko wird nacli der Analogie der fem. i-Stamme decliniert;

nom. ozhi 419, gen. ozhi 121, 124, 135, 154, 251, 407, 443, dat. ozhym

194, acc. ozhi 2, 50, 98, 116, 120, 125 etc., loc. ozheh lasst sich nicbt

belegen, instr. ozhmi 93, 104, 114, 213, 403.

Zu beacliten ist der instr. ozhima 149, 4)1. Wir seben, dass das

Geffihl fflr den Dual bei oči noch nicht geschwunden war.

Das Wort ozha vvird nacb der Analogie der t-Stamme decliniert. Die

Uberfiihrung der Decl. dieses Substantivs geschah unter dem Einflusse des

Geschlecbtsgefiihls. Die fem. Decl. des mase. oča war zu fremd. Oblak

1. c. 230. Nom. ozha 8, 13, 18, 44, 79 etc., gen. ozlieta 1, 15, 155, 165,

233 etc., dat. ozhetu 11, 12, 20, 40 etc. neben ozhu 432, 434, 437, instr.

ozhetom 109, 191, 196, 211 etc. Im pl. vvird ozha als mase. behandelt;

daher finden wir nom. ozheti 237 neben ozhetje 368, gen. ozhetou 118.

Von den beiden r-Stammem kommt in Bvq. nur mati vor, welches

nac-h der Analogie der a-St. decliniert vvird. Der acc. sg. behalt die alte

Form: mater Pr., 47, 128, der instr, hat die Endung der i-St.: materjo

(aslov. materija) 45, 148.

B. Z u r Declination der personlichen P r o n o m i n a.

Im gen., dat. und acc. sg. sind die vollen Formen vorherrschend, doch

sind auch die kiirzeren, enklitisclien nicht selten; besonders stehen diese

nach den Prap. na, za, čez., z. B. pred te 436, sa me 52, sa me prelyl

108, sa me umeri 131, 248 bis, 408 etc., sate 411, osrife name 113, po-
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gledai na me 114 etc., nate 183, 213, 245, 414, na fe 41G, 428, zlie s me

106, 12, 126 etc., zhesme 195 etc. neben zhes mene 101, zhes le 397,

441. Es kommen aber die enklitischen Formen auch olme Priip. vor, z. B.

me vuzhila 196, me bodefh osdravil 213, ufhlifhi me 213, mi je sliol 214,

de bi te, Jesus, sadobil 403, mi smanka bessedj 404, fi mi deilil 405. te

se ne bo perjelu 413, proffim te, ohrani me 414, gdu m’hozhe fuper fiati

414 etc. Sehr haufig folgt in demselben Satze auf die votle Form die

enklitische, z. B. podaj meni tvojo roko in me vunkai isderi 113, nikar

n’ tvoji slobnofti mene ne pokreigai: inu u tvojem fardi me ne ftnaffai 143.

Der instr. lautet mano 211, 289, 359 etc., tabo 405, 413, 406, 23,

sabo 334, 397, 407, u. o. In mano entspricht a dem u. Die Instr.

tabo, sabo sind der Analogie von mano gefolgt. S. Arch. XI. 587. Dual.

nom. vedva 219 : katero fta vedva jmela.

C. P r o n o m i n a 1 e D e c 1 i n a t i o n.

P r o n. p o s s. Kastelec schreibt im gen. mojga 425, tvojga 308,

400, fvojga 328, 303, 343, 353, im dat. tvojmu 219, 251, moymu, loc.

tvojm 282, tvoim 283, fvojm 130, 137, moym 104, instr. moym 141,

tvojm 2. Gen. loc. pl. mojh 130, 131, 13, tvoih 124, tvojh 35, 134,

fvoili 130, fvojh 132, dat. moym 154, fvojm 205, fvoym 417 u. s. w.

Solchen Formen begegnen wir schon bei den altesten Schriftstellern uud

in den altesten Denkmalern (mit Ansnahme der Freisinger Denkmaler,

welche mega, mernu u. s. w. bieten). Nach Škrabec, Cvetje II. 9. sind

Formen wie mojga, mojmu dadurch entstanden, dass an die Stelle des e in

mega, memu u. s. w. das oj des nom. trat. Daher ist nadl seiner Meinung

in diesen Formen kein Vočal ausgefallen.

Von den poss. der III. Person kennt Kastelec nur niegov, vvelches

er neben dem gen. niega anwendet. Njegov ist alt und findet sich schon

bei Trubar uud seinen Zeitgenossen, wenn auch selten. Nach Levec p. 16.

kommt dasselbe in Matthaus nur einmal vor. Wir finden in Bvq. niegovo

britko martro 52 neben nrega britko martro 49, savolo niegove britke

martre 126, u niegovim fmertnim voiskovanju 129, niegove Matere 137,

njegove gnadlive strani 141, od niegoviga krivizhniga pota 189 etc. Da tur

stelit aber auch ebenso haufig der gen. njega, z. B. niega britko martro

126, niega S. R. lny prelivanie 126, njega tefhufei, niega dufhi 189, niega

grehov 190, niega lubesen 191, niega voli 230, niega gnado 245 u. s. w.

Statt njen, welches dem K. unbekannt ist, stelit der gen. nje: nie

Syn 46, nie prašnike 62, u nie puflednim zhalfu 144, nie saveso 196 etc.

Ebenso lesen wir stets njih statt des spat aufgekommenen njihov,

welches auch heutzutage in der Sprache nicht verbreitet ist: nyh otrokom

83, nyh blagu 106, nyh terplenju 129, nyh pridigovanie 296 etc. Nyh steht

auch fiir den Dual: Vofhzhi nafhimu Papefhu, inu Ceffarju inu usi nvh

voiski 440.

Das pron. dem. ta, to. Gen. tega 73, 91, 128, 130, 155, 189

etc. tega 86, 227, 171, 422, tega 160. Tega ist nach der Analogie der

vveichen Stamme (jega) gebildet. Einmal kommt tiga vor 344, nach der

Analogie der zusammengesetzten Declin. Dat. temu 285, 291, temu 189,

196, h’ temu 191, 328 etc. und tymu 335, 394, letimu 161. Fem. dat.

loc-: ty 59, 291, 367, ti 152, 215, te 195. Loc. tem oder tem: u letem,

227, na letem 243, tem 248, tem 282, 284 etc., per tem 307, tim 367,

instr.: tem 258, 281, tem 285,299, 304, 391, s tem 134, 206, f tem 78,
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pred tem 130. Beide Casus liaben sicli mit einander ausgeglichen. Pl. gen.

teh, tehiftih 52, teh 233, 235, 247, 282, 304 etc., 198, 247, teh 65, 09,

86, 92 etc., teh 394, 436. Dat. pl. tem 278, 283, 296, tem 327, 335, 203,

tem 329, tym 124,454. Loc. pl. teh 63, 74, 77, 92, 175, teh 200, 314, teh

289, 287, 298 bis. Instr. pl. temi 121,233, 450, temi 237, 288, temi 233, 393.

Das le, \velehes zur Verstiirkung der Demonstrativbedeutung dient,

wird stets vor-, nie nachgesetzt, z. B. n leti S. Bratoufzhini 62, n leteh

prašnikih 63, let,y, kateri bi jmeili 93. Ebenso wird le dem tak und tukai

vorgesetzt: v eni letaki Bratonski Cerqvi 77, letukai 298.

Vom pr on. si, si, se kommen nnr der gen. u. loc. pl. feh (fih) und

selbst diese in der Zusammensetzung mit mal vor: dofihmal 151, pofihmal

207, 456, dofehmal 439, 449.

Kastelec kennt das p r o n. tisti, ti s t a, tisto noch nicht, der

erste Theil dieses pron. behielt noch seine Selbstandigkeit: tajiti 72, 163,

taifti 244, tojftu 52, 95, 122, 211, tujim 154, toiftu 346, tuiftu 413, 439,

Beide Theile werden neben einander decliniert: tega iftega 150, 255, 288,

tegaiftiga 150, tegaiftiga 255, 288, toifto (dufhizo) 115, toifto (dufho) 121,

na tojfto (uro) 268, toifto (vero) 239, tehiftih 52, teifte acc. pl. m. 446

447, u teh if tih (ranah) 134.

Der erste Theil wird nicht decliniert: tajfto acc. f'., u taifti uri 344, per

taifti 390; taifto instr. f., ob tajftim zhaffu 69, pred taiftim 175, tajfti dnevi 72,

tajfte odpuftke 73, tajfte bolnike 69, taifte rane 54, taifte raitinge 221.

Hinsichtlich des pron. ju ist zunachst zu bemerken, dass Kast. die

kiirzeren Formen verhaltnismaBig selten gebraucht. Er sehreibt: pred

njega 153, zlies njega 157 bis, 368, 343, 395, 396, na niega 278, 303,

307, 327, 328, 395, 417. Formen wie čezenj, predenj, nanj etc. kommen

bei ihm nicht vor. Der dat. f. lautet: niei 188, mej 390 und ny 248,

417. Der loc. m. lautet: nvm 395, 434, 437, da sich loc. und instr. aus¬

geglichen haben. Daneben liest man auch die nnrichtige, durch Anlehnuug

an den dat. entstandene Form niemu, per niemu 51, 58, 307, 390, 412,

na njemu 160. Eine Parallole tinden wir im Serbokroat., vvoselbst arn

Ende des XV. und im ganzen XVI. Jahrh. der dat. statt des loc. steht.

Einmal erscheint derselbe statt des loc. bereits im XIV. Jahrh. S. Daničič 180.

Der acc. pl. lautet schon jih: yh (brate) 18, yb (Israolce) 83, vh

(grehe) 251, yh (te poterpeshlive) 288, yh (nadluge) 289, yh (grehe) 304,

yh (hudodelnike) 351, 352, yh (otroke) 368, yh (ufe te) 439 — und nyh:

Bog in vihfha Gofpoiska je nyh h’ pravizi poftavila 305. Man liest aber auch

noch nie: (Brate in Seftre) 77, nie (Duhovne) 189, Chriftua je nie premogel

(greh, fmert, miga) 418, nie (Jude) 433, nie (karfzhenike) 440, nie (Starifhe)

453. Die altesten Schriftsteller schreiben noch nje, je. Miki. UT. 148.

Cf. Levec 17. Auch in Stapleton steht neben nyh noch nie und ne.

S. Raič, Stapl. 21. Skalar sehreibt schon ieh. Oblak. Don 37. Heutzutage

liat sich die Aceusativform nur in den oStlichen Dialekten Steiermarks und

in der Gorzer Mundart erhalten. Noch friiher ist im Serbokr. die Aceusativ¬

form dem gen. gewichen. Hier begann der acc. schon im XIV. Jahrh. zu

schvvinden und vvurde im XV. Jahrh. ganzlich verdriingt. Daničič 202.

Aus dem Umstande, dass die acc. nur von den vollen Formen vorkommen,

lasst sich schliefien, dass die enklitische Genitivform zuerst in den acc.

eindrang und erst spater auch die volle.

Der acc. sing. ntr. lautet noch nje: odrefhi is ufeli nie (karfzhanftvo)

nadlug 400. Dasselbe sehen wir bei Trubar. Levec 17. In den Dialekten

4
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Krain s hat der gen. allgemein platzgegriffen. Im Gorzer Mittelkarstdialekte

(cf. Štrekelj 89) und in der Gorzer Mundait hort man allgemein nur je.

Dasselbe gilt von den ungarischen Slovenen. Miki. III. 108. Im Serbokro-

atischen trat ga fiir je bereits im XV. Jabrh. ein. Daničic 168.

Pron. visi: nom. vus 52, 119, 162, 170, 205, 213 etc., gen. ufiga 91,

203, 233, 301, 304 etc. nacb der Analogie der zusammengesetzten Decli-

nation, neben ufega 456, dat. nfimu 199, 297, 400, 414, 416, fem. nfi 90,

330, 442, acc. nfega, f. usd 98, 283, loc. ufim 282, ulem 444, 458,

instr. nfim 234, 293, 264, 450, ufem 424, nom. pl. vili 158 bis, ntr. ufa

90. gen. pl. ufih: 127, 249, 289 bis etc., nfyh 247, 278, ufeh 115, 198,

233, 297, 390, 400 bis, 444 etc. dat. pl. nfim: 79, 91, 138, 267, 297,

305, 308, 322 etc., ulem 281. 391, 393, 400, loc. ulili und uleh: ufih

96, 411, 432, ufeh 435, 444 (st. u’ ufeb), id. 456, instr. pl. ufimi 98,

141, 365, 374, ulemi 450.

Zu bemerken ist, dass im pl. oft der gen. fiir den acc. eintritt: pred

katiro nas ufih obari 369, jelt prolfim vas ufih 131, zhes nas ufih 161,

on nas ufih sa lubu jma 278, in sa nas ufih bode on narbole preskarbil

278, prite nas ufih fnefti 421, vas ufih osdravi 426, nas ufih od hudizha

refhil 432, sa ufih na krishu offrano 433, s’ farno beffedo ufyh vergal 435,

Die gen. traten hier nach der Analogie des pron. ju fiir den acc. ein,

wobei der Pmstand zu beachten ist, dass in den meisten Fallen nas oder

vas, welehe Formen gleichfalls gen. sind, vorausgeht. Auch im Karstdialekte

wird statt und neben vvsli, vvssli (vvsih) gesprochen. Cf. sa teh kir fo niega

krishali je proffil 303 neben : S. Steffan je molil sa te kir fo ga s’ kami-

niem poffipali 303.

Das pron. rel. lantet kir und nicht ki, vvelches erst im vorigen Jahr-

hundert aufkam. Uber kir sieh Cv. VI, 10, 11. Dieses kir vvird im nom.

und acc. fiir alle Zahlen und Geschlechter gebraucht, z. B. Gofpud Bug,

kir je farna dobruta 303, voda, kir sa nas sadofti fturi 399, prebivalifzhe

kir je polnu ufe dobrute 242, odpuftek sa te, kir nemorejo Cercou obyskat

67, nom. dual. ta dvd shaharja, kir fta bild sla fratarja 397, acc. Tega kir

Bug lubi 287, acc. ntr. Veffelje, kir fi imela 14, acc. pl. f.: teh fhtrafing,

kir Bug nym bo nalushil 397. Neben kir findet sich auch ker, das pho-

netisch aus dem ersteren entstanden ist: 30, 60, 62, 69, 204, 282, 304.

— Kir wird substantivisch gebraucht, z. B. kir vezli pokufi, vezli shely

404. — Neben kir (ker) gebraucht K. kateri, z. B. ufim tem kateri na

Tebe savupajo 16, S. Boshenkranz, kateriga fmo mi sdai... s’ molili 15, inu

na meftu tegaiftiga ognla, kateriga bi jmeili na vunim f veitu preterpeti 288.

Die letztangefiihrten Beispiele zeigen, dass Kast. im acc. bei leblosen

Dingen statt kateri schon katiriga setzt. Auch kateri vvird substantivisch

gebraucht; Sakai kateri ftury Boshjo volo, ta je moi Brat, moja Seftra

inu moja Mati 60, kateri grefhnika preoberne, ta je niega dufhi od fmert

pomagal 189.

Das pron. kuto lautet bei Kast. gdu: G’du 47 bis, gdu 51, 60, 111,

114, 189, 207 etc. Das u scbvvand und kd vvurde zu gd ervveicht, cf. nigdar

204, 410, 431. Die Form kedo kam erst im vorigen Jahrhundert ahf.

Cv. II, 5. Instr. s’kum 221. Ebenso vvurde kt zu gd ervveicht in : gdur

394, g’dur 430.

Als pron. indef. lautet kuto, (gdu), vvenn es negiert ist : nihzhe, aus

nikutože = nihtože, nihtže = nihče. Cv. I. 6. Gen. nikogar 237, dat. nikomer

421, 430.
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Neben nizh 86 kommt sehr oft nifhter vor: aus ničtože, ništože, niš-

tore, ništm’; e vertritt n:74, 107, 111, 215, 411 u. s. w. Der gen. lautet

nizhefar 272, dat. nezhemer 102. Doch bleibt nič undecliniert: is nyzli 246.

Kai lautet im gen. zlies 87, im instr. szhjm 94.

Fiir das aslov. kiiždo (eV.owto?, quisque) finden wir bei Kast. fhleberni,

mit en verbunden: en fleharni 90, 162, 221, 395, und fledni, enimu fled-

nimu 191, 396, fledny 420. Fiir beide pron. schreibt er gevvohnlicli ufak

(vusaku): ufak dan 57, 61, 73, 75 bis, 87, 88, 95, 194, 171, 311, 430,

443, en ufak karfzhenik 96, ufak zhas 445, 450, ufak zhlovik 404, 417 bis.

Auch ufakateri finden wir: ufakateri zhas 410. Ufak kommt auch

substantivisch vor: Brig ufakiga naide 358.

Kastelec schreibt: obeden (obedn, oben) und nicht nobeden, das erst

im XVIII. Jahrhundert aufkommt, Cv. II, 3.

D. Zusammengesetzte Declination.

Der gen. sing. m. n. geht nur auf iga aus. I)ie Gutturalen gehen

oft in Sibilanten liber. Diese Wandlung erfolgt in der zus. Decl. vor jedem

i, auch vor jenem, vvelches dem aslov. y entspricht. Sie ist erst jiingeren

Datums. Wir lesen demnach: Boshiga 5, ufsigamogozhiga 15, grosovitiga

17, rnogozbnifhiga 17, liudiga 17 etc.

Der Guttural verwandelt sich in den Sibilanten: drusiga 59, dolsiga

74, veliciga 175, ubosiga 206, nasiga 367, drusiga 403; docli bleibt er

auch: enakiga 110, ubogiga 140, velikiga 259, viffokiga 296. Dor dat.

endigt auf jmu: lubesnivimu 16, nebefhkimu 20, pravimu 57, zhaftnirau

102, fcrahovitimu 118 etc. Der Gutt. geht in den Šibil, iiber: ubosimu

100 und ofters, oder er bleibt: drugimu 189, ubogimu 431. Der Local

und Instrumental haben sich ausgeglichen. Beide lauten auf im aus. Auch

hier ftndet der Ubergang der Gutt. in Sibilanten statt: Loc. reunim 2,

divizhnim 32, rimskim 74, fodnijm 93, shivim 104 etc. ubosim 369. Instr.

pravizhnim 12, fvetlim 45, vehfhim 79, plazheozhim 107.

Pl. gen. loc. Die Endung ist ih: nebefhkih 7, zbiftih 7, ne-

usmilenih 21, pofvetnih 24 etc. Der Ubergang der Gutturalen in Sibi¬

lanten tritt ein oder unterbleibt: drusih 75, 80 u. oft neben velikih 447.

Manchmal findet sich auch die Endung eh: odperteh 21, lubesniveh 233.

Diese Formen sind nicht nach der Analogie der pronominalen Decli¬

nation entstanden, sondern das e ist ein Zeicheu fiir den durapfeu, un-

bestimmten Halbvocal, zu welchem sich das i in ih abschvvachte. Auf

dieselbe VVeise ist takeh 213 zu erklaren.

Im dat. plur. erhielt sich das i, die Gutturalen gehen entweder in

Sibilanten iiber oder sie bleiben unverandert. Wir lesen: ftarim 40, lubim

40, vernim 66 etc., vbosim 327 neben drugim 296, ubogim 444 u. s. w.

Instr. Auch in diesem Gas. bleibt das i erhalten, der Ubergang der

Gutturalen ist wie im instr. sg. selten: fvetimi 24, isvolenimi 107; ubosimi

448 neben nagimi 271, velikimi 62, 438, vbogimi 444, drugimi 450.

Der dat. u. loc. sing. fem. gehen auf i aus. Wir finden: milostivi

8, nebefhki 16, Jesusovi 30, veliki 445. Der VVandel der Gutturalen

in Sibilanten tritt vor diesem i nicht ein. Diese neue Endung verdrangte

fruhzeitig das historische Casussuffk ej. Schon Trubar vvendet fast aus-

schlieBlich i an. S. die Beispiele bei Obl. L. 1889, 175. Ebenso lautet

in Stapl. der Dat. nur auf i. S. Raič 20.

Der nom. u. acc. ntr. geht regelmaBig auf a aus: shaloftna ferza 17,

dobra deila 80, 95, 311, vrata nebefhka 116, huda della 146, 335, ta

4*
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mozhnefha Mefta 304. Formen auf e, ivelche nach der Analogie des acc.

pl. feni. gebildet sind, bietet Kast. in Bvq. nicht. Auch die Pronomina

folgen dieser Analogie, nnd bieffir bietet Kast ein Beispiel: nfheffa tvoje

414; docii vvollte er hier den Keim mit proflmie moje bilden: K’ meni

oberni nfheffa tvoje, Vfhlifhi profhnie moje. Bas Wort ftarifhi wird im

gen. loc. noch als adj. decliniert: ftarifhih 88, 453,

Zu erwahnen ist noch der gen. sl ega 2, slega'6, 105, 410. Das

Wort kommt noch heutzutage wie zu Trubars Zeiten (S. Levec pg. 10) im

Vateruuser vor. Audi Kast. bat es daselbst; Temuzh nas refhi od slega 2.

In den alteren Schriften lindet sich dasselbe auch sonst nicht selten.

Kastelec bietet zu diesein Worte auch falsche Bildungen: slegu 47,

ufem slegi 444, slegorn 450, als ob es ein Substantiv zleg gabe. Diese

falsche Bildung kommt schon bei Trubar vor. S. Levec pg. 10 und Miki.

III. 135, welcher sagt: „Aus dem sg. gen. neutr. bat der Unverstand den

nom. zleg herausgekliigelt, woher der sg. ntr. zlegom bei Truber“. —

Der acc. slu (zlo) gilt als Subst. in veliku slu pred tabo strnili 119.

Die nominale Declination ist nur in fiefhka: tu ga je ftefhka ftalu

398 erhalten. Unigekehrt finden wir fprviga 58, \vofiir man noch heut¬

zutage sprva spridit und schreibt.

C o m par at iv. S uperi. Der nom. acc. sgl. du. und pl. sowie das

Adverb endigt fiir alle 3 Geschlechter auf i; das Pem. liat diese Endung

in allen Casus: s’ to narmanfhi fhtrafiugo 80, oftreifhi fo shnymi rounali

88, narfvetefhi Mati 126, 127, de fhe popolnomfhi sadosti fturym 203,

de bofte mogli lahkefhi raishat 279, to narmanfhi dobruto 311. leta visha

vaflie fmerti je narbulfhi 351, bulfhi je u lubesni goreti 404, ta fmert

nar slahtnifhi 434. Docii lesen wir auch: ta mozhnefha Mefta 304,

Ta je niemu lublifha 405 (hier wegen des Reimes). In Bvq. sind einige

Comparative erhalten, welche heutzutage entweder nicht mehr iiblich sind

oder wenigstens selir selten vorkommen. Wir linden: narvihfhi 119 aus

višši neben ner vifhiga 410, nar vifbi 443 und narvifhifhiga 296, vifhifhih

443 neben narvifokefhiga 56; vekflii 78, liarvehfhi 289, vebflia 304, 308 aus

večši neben vezha 304, lublifha 405, lublifhiga 440. Zu beachten ist popol¬

nomfhi 203, von einem Adjectiv popolnom, „welclies unkrititische Schreiber

gebildet haben“. Miki. III. 154. Kastelec liat auch das Substantiv popol¬

no tnoft: popolnomofti 202. Aus dem Vorhergehenden ersieht man, dass

im Superlativ nar steht. Eiiimal finden vvir ner 410, das bei Trubar und

Schonleben vorkommt. Das heutzutage iibliehe naj wird nur bei Krelj ge-

funden. Cf. Oblak Let. 1889, p. 177.

E. D i e C o n j u g a t i o n.

Der In fin iti v. Das Suffix des Iufinitivs bleibt in der Mehrzahl

der Falle unverandert: fejati Pr., obdershati 3, fpumuiti 5, fposnati 8, viditi

9, obyskati 9, zhaftiti 10 etc. Haufig aber fallt das auslautende i ab. Sieli

die Beispiele auf S. 13 f. Ebeudaselbst wurde schon bemerkt, dass das i be-

sonders miter dem Einflusse des Supinuins sclnvand. Diese Venvechselung des

Infin. u. Sup. reicht im Slov. \venigstens ins XV. Jahrh. zuriick. (Arcli. XI.

588). Auch im Serbokroatischen beginnt das auslautende i des Inf. bcreits

am Ende des XIV. Jahrh. zu schwiuden. Baničih 255. Selten steht der Inf.

statt des Sup.:Kadai jest pridem tvoje prefvitlo oblizhje ushivati 105, kadar

me pridefh foditi 122, pride s’ zhaftjo foditi 234, 238, je bil prifhal niega

loviti 302, kadar grefli lezli 411, hiti mi pomagati 414.
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Nacli Škrabec Cv. IX. 12, ist es fraglicb, ob fbdit Sup. sei, da im

Praš. die Stammsilbe betont ist. Thatsachlich schrieben auch Trubar und

Dalmatin pridpfh Poditi. Docb steht in den Preisinger Denkinalern pridefh

Podit. Lezli 411 ist aber Snpinum, da dieses Verbum in dieser Form im-

perfectiv, sonst aber in allen Formen perfectiv ist. Nacb Škrabec sind

ushivati 100 und pomagati 414 als Composita keine Supi na.

Da s P ras e n s. Fine Eigenthiimlichkeit der Dialekte Innerluains

ist die Endung ste in der II. plur. praes. Diese Formen auf ste sind nacb

der Analogie der Verbeti veste, daste, ste, jeste, greste ete. entstanden. Bei

Kastelec sind sie tiberaus haufig: shelifte 57, 139, 243, pogerujefte 136,

137, 138, 139, vsamefte 138, hofto 138, imafte 137, 208, 267, 269, res-

vePPeliPte 139, pridefte 139, sposnafte 140 etc.; im ganzen bietet er 40

Beispiele dieser Bildung.

In der lil P. pl. sind die kitrzen Formen hicht selten : ftoje 60, do-

perneffb 66, 95, dopernefb 70, deile 73, 437, ftore 71, sadobe 66, 73,

gredo 247, 345, 419, odpufte 138, sapufte 191, teko 247, boje 250, 272,

veffele 250, umerjb 269, 345, teshe 303, gredo 395, 419, nemogo 400,

groše 400, Iliade 404, dobe 405, pojb 406, 458, dajb 406, n’h o te 408, 410,

terde 409, varujo 409, 411, govore 409, fture 409, 411, obftoje 410 noffe

411, fhkode 4i8, le slobe 418, prite 421, prido 427, 428, s’ bodo 435,

beshe 435, safhpotujo 437, saneffb 442. Docli sind die erweiterten Formen

haufiger als bei den altesten Schriftstellern: sdifhejo 33, hozhejo 60, n’ hozhejo

191, klizheio 250, morejo 191, 267, povernejo 315, shalijo 421, kolejo

421, funejo 436, upijejo 436, pravijo 436, proffio 436, ogernejo 436,

postavio 436, poldekneio 436, obleizhejo 436, flejzhejo 437, vershejo 437,

ftegnejo 437, perbijejo 437. Diese Formen sind nacli der Analogie der

iibrigen Personen entstanden ; das e und i der iibrigen Personen ist auch

in die dritte pl. eingedrungen, wodurch die Sprache zur Analogiebildung

nach delajo veranlasst wurde. Cf. Arch. IX. 332.

Aus den angefiihrten Beispielen erliellt, dass sich die Sprache des

Kast. in Bezug auf die Anwendung der kurzen Formen vou der jetzigen

Schriftsprache wenig unterscheidet. Bei den die Stammsilbe betonenden

Verben der IV. Cl. finden wif nur fhkode 418 in der kurzen Form, dem

gegeniiber stehen die langeren Formen sbalijo 421, pravijo 436, proffio

436, postavio 436. Docli bei den Verb. der VI. Cl. wird wie bei den altesten

Schriftstellern die kurze Form vorgezogen.

Vom Prasens vverden andere Verbalformen beeinflusst. Zunachst seben

wir den Einfluss des Prasens auf den Infinitiv bei den Verben der VI. CL,

z. B. veruvali 83, veruvat 288, safpotuvali 98, sdihuvanie 200, varuvati

207, varuval 256, prizhuvaniu 295, fvetuvaniu 295, fprafhuvali 392 etc.

neben fprafhoval 395, prizhovanja 82, pofvezhovali 82, satiizhovali 95,

poterjovali 295 etc.

Der Infinitiv der Verba I. 4. bleibt vom Prasens unbeeinflusst. Wir

finden rezili 28, 268, dofezhi 74, 248, 352. Dasselbe gilt von den Verben

I. 5. : refpetiga 408, fpozhet 15. Den Einfluss des Prasens sehen wir beim

Part. praes. Sieli S. 30.

Ferner \vird vom Prasens auch das part. praet. act. II. der Verba

der IV. CL beeinflusst, z. B. zamuden. Sieh p. 33.

Endlicli fiuden wir den Einfluss des Prasens auf den Imperativ in

rezhi 127. Doch kommt diese Form nur einmal vor — neben vielen rich-

tigen Imperativen; saversite 57, saversi 12, 247, vleci 134, vleici 146, versi
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422, rezi 85, recite 141, reci 152, rezjte 206, 257, u. o. fleci 367,

obleci 367.

Das part. praes. aut' § fehlt, es kommt nur das aus dem eas. ob),

auf —oč (—ec) gebildete vor. Dasselbe weist regeltnaBige Bildungen auf:

rekozh 14, gorezho 20, 152, gredozh 27, mogozb 40, trepezha 46, gleda-

jozh 48, shivozhe 120, gorezhe 157, gorezhiga 258, jokajozhiga 195, videzbe

in nevidezhe 253, fmerdezhi 259, neobftojezbi 270, neobftojezhe 345,

fidezh 393, vrozh 403, fpezh 451, leshezb, 451, tekozhe 404. Docb sind

falsche Bildungen nicht selten : noffeozh 8, uftajejozh 26, fedeozhe 60,

veideozha 136, zbujezhiga 152, klizhejozhiga 195, bojezbiga 215, nevide-

jezhiga 215, dopadajezha 216, pridezli 393, videozbib 424, videozbo 446,

veideozli 451, vedejozh 283, gredeozh 451.

Diese Formen sind nacb der Aualogie der enveiterten lil. pl. prses.

gebildet. Nachdem die III. pl. das e aus dem ubrigen Personeu erbalten,

drang dieses auch ins Particip ein. Schon Trubar bietet prideoč (Levec 27).

Bei Kast. gredeozh 451. Hiebei wurde der Hiatus schon friihzeitig durcli

die Einscbaltung des j vermieden. Wir finden z. B. Bei Trub. vzemejoč, bei

Krelj plačejoč S. Miki. III., 161. Kastelec: kličejočiga 195. Die Partieipia

der III., 2. und IV. baben sicli mit den ubrigen ausgeglicben. So finden

wir bei Trubar neben prideoč auch praveoč (Levec 27). Hieher gehiiren in

Bvq. die Fonuen : noseoč 8, sedeoče 60, veideočim 107, videočih 424 soivie

videjočo 446. Die Partieipia dopadaječe 110, prideč 393 und čuječ 451 sind

Analogiebildungen nacb jenen Participien, in vvelchen das e berechtigt ist

(III. 2, IV). In prideč und čuječ macbt sich auch der Einfluss des Prasens

geltend. Derselben Analogie folgte aucli das neugebildete Part. nevideječiga

215. Nocli heutzutage sind die Part. bodeč, dereč und grizeč iiblicb; um-

‘gekebrt hort man gonič, cf. serbokroat. goruči (Divkovič, Sintaksa 97).

Daher ist es nicht notlnvendig, bei der Erklarung dieser Part. mit Oblak

(Let. 1887, S. 277) eine Combination des Part. auf — e (aslov.-j, -g)

und des Part. auf — oč anzunehmen.

Zur Conjugation mit dem P r ase n ss uffix.

I, 1: Die Gtruppe tl und dl erhalt sicb. S. dariiber p. 16.

Das aslov. bqdq weist bei Kast. in Bvq. wie schon in der Mitte des

XVI. Jahrh. beide Formen auf: bodem und bom. Bodem: 100, 109, 115,

116 u. s. w. (im ganzem 26inal); bom: 56, 107, 108, 110 u. s. w. (im

ganzen 42mal); bodefh: 87, 96, 102 u. s. w. (llmal); bofh: 52, 143,

195 u. s. w. (20mal): bode: 20, 72, 81, 86 etc. (74mal) bo: 91, 111,

132 etc. (50mal); bomo; 27, 161, 162 etc. (12mal); bodete: 95; bofte:

176, 189, 208, 222 etc. (13inal), bote: 84, 327, 244 u. s. w. (9mal);

bodo 132 bis, 139, 189 etc. (16inal). Die kiirzeren Formen \iberwiegen mit

Ausnahme der III. sing. und pl. In der I. pl. kann die langere Form nicht

belegt werden, umgekehrt kommt in der III. pl. die junge Form bojo noch

nicht vor, sovvie wir bei Kastelec noch keiu vejo, dajo, jejo finden. Die

Form bodejo ist gleichfalls jiingeren Datums und erhielt das e von den ubrigen

Personeu des Prasens. In Bvqvice finden wir kein grede, sondern nur gre 100,

161, in der III. pl. aber nur gredo 107, 244, 333, 342, 345 und nicht

grejo. Ziitn erstenmal erscheint grede bei Skalar (s. Oblak, Don. 43), wah-

rend alle Schriftsteller des XVI. Jahrh. nur die kiirzeren Formen bieten.

Kast. bat noch den heutzutage nicht mehr ublichen Infinitiv poiti: taku

jeft hozhem sVeffeljam pruti fmerti poiti 129. Denselben finden wir auch

bei Trubar. S. Levec 18. Der Imperativ lautet poite 406 statt pojdite.
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1.3. Hier warehervorzuheben das alte žiti, živčj,: shivozhe 120, shivemo 445.

1. 4. Vom Stamme mog lautet die III. pl. neben dem heutzutage

iiblichen morejo 191, 267, 413 auch mogo 400.

Das Wort bedeutet aufier „konnenK aucli Bmttssen“ : bi mogel niko-

liku leit n’ vyzab goreiti 93, sa tu more ta moj jesik tvojo pravizo res-

glalfit 413, de more sdaici umreti 413. Audi heutzutage bat das Verbum

in der Yolkssprache bei etwas verscbiedener Abstufung des Accentes

diese doppelte Bedeutung. Cf. Scheinigg 13, Bezek 30. Doch kennt Kast.

das Yerb. morati: de fe ufi morajo pred tabo preftrafhit 118, mi le

moramo framovati 444.

I. 5. Der Stamm im hat bei K. im Praš. jinem : prememo (prej¬

memo'). 27, 311; amen: usame 193, 255, 390, odusame 301, verjame

434, ricbtig vero jame, asi. ver^ imatu (Miki. III, 166) — usamejo 410,

usamelh 406, vsamefte 138. — Der Imperativ bat den Accent auf

dem a: usami 160, 426, 427, usamite 205, 289, usami 414, vsami 419.

Daneben kommt aber noch haufiger die heutzutage gebrauchliche Form

vzemi vor, bei vvelcher der gescharfte Accent auf der vorletzten oder

letzten Silbe ruht: usemi 16, vsemi 194, usemi 283, usemi 359, usemio

(vzemi jo) 377, usemi 445, 446, 448, vsemi 444.

Auch die iibrigen Pormen sind regelmafiig. Der Infinitiv lautet

prejeti 79 (primiti IV. finden sich noch nicht), konz useti 418, 430; part.

praet. act. II. prejeli 140, 255, prejel 151, 302, ottel 108, ujel 408,

podjel 416, snel is krisha 399, useli 416; part. praet. pass.: usiet 122,

(ie steht fiir das asi. §) uset 420, snetu 438, refpetiga 408.

I. 6. Der Infinitiv lautet tretti 21, satretti 83, satreti 412, 441,

poshrit 400, odpreti 91. umreti 145, 270, 271, 281, das part. praet. act.

II. odperlo 419, oterl 242.

Bemerkensvvert ist die Prasensform merjem 106, umerjem 55, 99,

151, merje 33, odmerje 55, 99, umerje 343, umerjo 269, 345, uinerjemo

270. Aslov. mra mreši, mretu, I. 6. Docb lautet der Stamm ml schon

im Aslov. meljq. Es hat hier eine Anlehnung an die Stamme V. 2 statt-

gefunden. Der Unterscbied zwiscben den Verben I. 6 und V. 2 borjq,

kolja, poljij. ist uberhaupt nicht consequent durchgefiihrt; es lassen sich

keine scharfen Grenzen zwisclien beiden ziehen. Im Slovenischen muss

schon im XYI. Jahrh. umrjem — umerjem gesprocben worden sein. So

schreibt schon Trubar im I. Catech. vmeryefh, vmerye, vmeryemo, vmeriete

und Krelj vmeriefh 77a, vvelcher sogar die kiirzere Form in III. pl.

vmerio aufweist. Auch Skalar bietet umeriemo 329b, umeriem 234a, umerie

244b. Oblak, Doneski 45. Heutzutage vird neben mrem auch mrjem

(merjem) gesprochen, und zwar diirfte die letzte Form mehr verbreitet sein.

Das part. praet. pass. wird auf n gebildet: potrenie 16, 61, 76 von

potren ; reftrenu 122, 425. Diese Bildung flndet man auch bei Trubar

und Krelj. Miki. III, 167.

I. 7. Das Part. praet. pass. wird wie im Asi. auf n (nu) und t (tu)

gebildet: skriven 49, ki oat. skroven, welches auf ein verlorenes Prasens

krovq zuruckgeht (Arch. Y. 528), perbyen 53, ubijenih 351, resbveniin

446, ubyen 255, povienu 438, resodivenie von resodiven 79, neben preliti

137, prelite 441, poffut 281, pitju von pit 245. Dasselbe findet man bei

Trubar (Levec 19) und in Stapleton resodeven 6, skriven 14, 40 (Raič 27).

II. Cl. : Zu ervviilinen ist das Prasens miny 345. In Unterkrain

folgt das Yerbum miniti (asi. miniti) schon durehaus der IY. Classe

(Levstik, 69). Sonst haben sich die Yerba der II. Classe vielfach denen
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der III. Classe zugevvendet; neben veniti, sahniti, otrpniti hort man ve¬

neti, sehneti, otrpneti, ebenso trohneti (bei Krelj strohnoti, serbokr.

trubnuti neben truhliti). Schon Trubar bietet oterpneilu. Lev. 19.

Beachtenswert ist ferner das Participium ufabla (asi. vusiihla): Tu

je ufe kakor rosha, inu trava, danas frifhna, jutri ufabla 420. Auch

Trubar bietet vfebla (Levec p. 19), wofiir man heute oft das falsche usahnjen

liest und hort. Unricbtig ist terpnen: Vus slab, terpnen kryvau ftojifh 436,

Die Participien usahel, vel neben vehel (aus vehlu) pobegel, zmrzel

sprechen fiir das spate Aufkommen des Infinitivs auf nq,ti, welcher unter

dem Einflusse der Prasensform entstanden ist. Cf. Arch. YI, 289. Es

diirfte daher von einem Verluste des no im Part. praet. act. II. (Miklo-

sich III. 168, Suman, Slov. slov. za srednje šole, 63) keine Rede sein.

Die kurzen Formen gehen auf einen alteren Infinitivstamm zuriick, del¬

im Nsl. nicbt erlialten ist. Im Serbokr. haben wir dignem-diči. Die kiir-

zeren Participial- u. Aoristformen im Asi. u. Serbokr. sind altertbiimlicher

als jene, vvelche nq aufweisen.

Im Part. praet. pass. ist das n vor en (enu) enveicht: ugafnien 154,

oberniena 222, nagnen 333, samakniena 404, u’ sdignen 437, nagneniga

200. Die Falle, in welchen dieses n unervveicht ersclieint, sind selten und

beruhen auf der ungenauen Graphik. \Vir finden nagnen 437 neben

nagnen 431, anderseits feblt das Zeichen der Ervveichung beim part. der

IV. Cb nefpremineniga 424. Schon bei Krelj wird dies n erweicht, ebenso

bei Hren und Skalar (s. die Beispiele bei Oblak Don. p. 47); in Stapleton

feblt das Zeichen der Ervveichung, aber nicbt blofi im Part. der II.,

sondern auch in dem der IV. Cl.

Wir haben hier eine Anlehnung an die Verba der IV. Cl. vor uns.

Die Verba der II. Classe haben sich zunachst im Infinitiv mit denen der

IV. Cl. ausgeglichen. IVahrscheinlich haben jene Verba der IV. Cl.,

vvelche im Infinitiv vor dem Suffix i ein n haben und ziemlich zahlreich

sind, z, B. braniti, ceniti, činiti, goniti, hasniti, hraniti, meniti, premeniti,

pojasniti, počrniti, peniti, pleniti, polniti, raniti, teniti, upijaniti se, zvo¬

niti, ženiti u. s. w. die Verba der II. Cl. in den Infinitivformen an sich

gezogen. Die historische Entvvickelung der Sprache verlangt demnach die

Schreibung dvigniti, dvignil und dvignjen; das altslovenische dvigniti,

vvorauf sich diejenigen, vvelche dvignoti, dvignol und dvignen schreiben,

berufen, kann da unmoglich entscheidend sein.

III. Cl., L Gruppe: Der Stamm ima vvird mit der Negation ne

stets zu einem Worte verbunden. Diese Zusammenruckung findet blofi im

Priisens statt. Die Conjugation ist eine regelmafiige; nejmam 119, neimafh

433, nejma 411, 193 nema 353, neimamo 268, 242 nejmate 365, neimate

85, neimajo 354. Der Reflex des Asi. e ist e oder ei (ej), nicht i, wie

im Dialekte von Innerkrain. Der Imperativ lautet jmei 395,

jmeite 229, 230. Daneben findet sich auch jmi 114 aus imej. Im Gorzer

Karstdialekte hort man jsmi, jsmte (imej, imejte). Vgl. Škrekelj, 102.

Der Stamm šte hat im Part. praet. pass. štiven: vi ufi, kateri fte fhti-

veni od dvaifeti leit 85, fhtivenie 213’, 247, 426. Dieselbe Form kommt

auch in Trubars Matthaus 10 c vor; cf. serb. štiven. Miki. III. 239, Das „i fc

in štiven ist der Reflex des e und ist eigentlicb v števen. Cf. Levec p. 19.

II. 2. Vom Stamme hote ist zunachst die Form hozho hervorzu-

heben, vvelche dem Asi. hošt% entspricht und sich in Trubars Matthaus

ausschliefilich findet. Auch in Kastelec’ Bvq. lesen wir dreimal hozho: 148

198, 413. Dasselbe kommt in Stapl. (Raič, 26) und bei Skalar (Oblak,'
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Don. 45) vor. Diese Form lebt noch heutzutage bei den Belokranjci und

in den venetianischen Dialekten, wo man noch čo und cjon {con) spricht.

An čo trat das m von den iibrigen Verben heran. Aus diesem čom ent-

stand erst nach Analogie der iibrigen Prasensformen čem. Thatsachlicli

bat schon Trubar in seiner Postille čom I. 134 (Cvetje IX, 9); dasselbe

bietet auch Skalar, z. B. 134a, 203a, 217c u. s. w. S. Oblak, Don. p. 45.

Haufiger ist die jiingere Form hozhem: 148, 303, 428.

Die II. sg. lautet: hozh 47, 124, n’ hozh 437,. Dieses hozh’ ist

nicht eine Verkiirzung von hočeš, sondern eine opt. Form und entspricht

dem Asi. hošti, \velches auch Prasensbedeutung hat. S. Miki. IV, XI u.

Lex. pal. sub v. hoteti. Auch im Kroat. findet man hoč und moz als

II. sg. — Daneben finden wir n’ hozhefh 101, III. sg. hozhe 326, I. pl.

hozhemo 446, 364, 417, 421 neben hozhmo 353, 419. An hozh

trat unmittclbar die Personalendung mo. Dasselbe sehen wir in der

II. pl. hozhte 135, 136, 221, 313, 318, hofte 138 nach der Analogie

von jeste, daste gebildot; vor s fiel č aus. Die III. pl. lautet

hote 408, 410, hote 129 (asi. hotgtii) nach III, 2 gebildet, neben hozhejo

60, 191, \velche Form nach der Analogie der iibrigen Personen aus V. 2

entstanden ist. S. Miki. III, 115, Das e der iibrigen Personen hat sich

auch in der III. pl. behauptet.

Das Part. praet. act. II. lautet regelmafiig hotel 454, hotel 281,

hotil 281, hotel 256. Wegen des Accentvvochsels \vird aber das e zurn

Halbvocal, welcher dann schwindet; daher hotli 303 bis, 255, 418, 400,

411, hotla 91. Wenn zu diesem Verbum noch die Negation hinzutritt,

so wird sie in den Prasensformen contrahiert oder nicht: n’hozhejo 191,

n’ hozhem 101, 303, 428, n’ hozh 437, n’ hote 408, ne hote 410, n’ ho¬

zhefh 101, n’ hozhe 326, aber nezhe 430.

Unorganisch ist die Form oskerblena 103, oskerbleni 138 ; des-

gleichen poterpleniu 30, u terpleniu 47, terplenju 94 etc., wahrend Kastelec

consequent shivenje schreibt. Da ihm das Verbum žiti, živem bekannt

ist — er schreibt shivemo 445, shivozhe 120 — so kann man shivenje

auf dieses Verbum zuriickfiihren, vahrend das einmal vorkommende shi-

veinie271 nach živeti gebildet ist. So ist es erklarlich, dass wir neben

terplenie shivenie finden. Heutzutage ist žiti, živem versch\vunden, daher

wird neben trpljenje auch življenje gesprochen und geschrieben.

IV. Cl.: Bei Kastelec finden wir im Part. praet. pass. neben regel-

mafiigen Formen wie pofvizhen 144, nafizhen 148, preminenu 238,

karfzhen 295, napolnteno 421 etc. auch solche, in \velchen der Consonant

vor en (enii) unverandert erscheint: sasromoten 159, refvitenu 136, refvitenie

245, samudena 193. Diese Formen sind unter dem Einflusse des Priisens

entstanden, sie finden aber auch ihre Begriindung in dem Bestreben, den

Stamm des Verbums moglichst erkonnbar zu erhalten. Cf. Strek. 106.

Bei den Schriftstellern des XVI. Jahrh. sind sie hochst selten; Krelj

schreibt noch sapezhazhene 141 b, sapezhazhcni 142b. Auch im Serbokr.

beginnen die Neubildungcn mit unverandertem Consonanten vor en erst

im XVL Jahrhundert. Daničič 396. Boi Skalar sind diese Bildungen

schon ziemlich haufig. S. die Beispielc bei Oblak. Don. 48*). Heutzutage

kommen sie in allen Dialekten vor. Das part. zhaftzhen 120 scheint eine

Combination zu sein von časten und čaščen (češčen). Heutzutage sind

beide Formen in Gebrauch. Miki. III. 171.

*) Auch oflepena 224a, 270a, u. s. w. ist eine Neubildung von oslepiti (IV) mul kann aul

das intransitive oslepeti (III) niclit zuriickgefuhrt werdon, was Oblak an dieser Stelle tliut.



V. Cl. Schon im Aslov. werden viole Verba der V. Classe sovrohl

nach der I. als naeh der II. Gruppe conjugiert: siivgzati — suy§zaja

und suvqžq, vuziskati-vuziskaja und vuzišta, gybati-gybaja u. gyblja, duhati-

duhaja und dušjj. etc. Auch im Slovenischen haben wir mehrere solche. Vcrba,

z. B. jokati-jokam u. jočem, plakati-plakam und plačem, dihati-diham u. dišem,

peljati-peljani u. peljem, kopati-kopam u. kopljem, glodati-glodam und glojein,

dremat,i-dremam u, dremljem, tipati-tipam u. tipljem, trepetati-trepetam

u. trepečem etc. Ebenso bietet das Serbokroatische zidam u. zigjem, orani

und orem, počimam neben počimljem u. s. w. Im allgemeinen ist in

dieser Sprache eine Yorliebe tur die II. Gruppe bemerkbar.

Kastelec conjugiert peljati nach der orsten Gruppe : pelamo 11, per-

pelafli 104, upelai 6, ispelai 104 etc., ebenso jokati: jokajozhiga 195,

hingegen plakati nach der II. Gr.: plazbeozhim 107, desgleichen dihati:

sdifhemo 33, 45, ul'tajati : uftajejozh 26, trepetati: trepezhejo 204.

Der Imperativ behiilt in der ersten Gruppe die Endung ai: poma-

gai 110, 120, 160, gledai 101, 446, pogledai 17, 143, 141. Ileutzutage

sagt man neben gledaj gewohnlich glej (lej), (in Zusammensetzung aucli

gledi), das nach der Analogie von dati—daj gebildct ist. Auf poglej ist

das iiberaus haufig vorkommende pole (polle) zuriiekzufuhren. S. S. 17.

Bei Kast. kommen viele Verba in der Y. 01. I. Gr. vor, die heut-

zutage nach der VI. Cl. abgevvandelt werden : premilhlavaite 293, sa-

fhpotaval 435 neben salpotuvali 98, fe perdufhaval 452, fpofhtaval 453,

bojaval453, zagaval 452 neben zaguvali 421, fhentaval452 neben fhentovania

93, pejeruvamo 329 neben pegerujefte 136, 139. Im Gorzer Mittel-

karstdialekte drang dieser Process bei allen Verben dieser Classe durch.

S. Štrekelj 121.

VI. Cl. Hier kann fpominuje stati fpominja (spomina) ervvahnt

werden. Falsch gebildet ist poklezuje (fur poklezhuje) 396, statt des

richtigen poklekuje.

Von varovati neben varuvati findet sich schon der Imperativ vari

162, 285, obvari 346, obari 22, 141 etc., doch auch obarui 111, 45S ;

von verovati (297) kommt aber nur veruj vor: veruite 306. — Das kurze

u in varui (varuj) sank zum Ilalbvocal herab, das nach ihm stehende j

ward stumm. Vgl. zlbdej-zlbdu. S. Cv. IV, 6.

Zur Conjugation ohne das Prasenssuffis.

Vom Stamme ved lautet der Imperativ sapovi statt sapovej (asi. sa-

poveždi), povi 345, (cf. jmi 114 st. imej) neben povei 393; poveite,

povete 337 statt povedite unter dem Einflusse des Prasens.

Die III. pl. lautet vedo (fpovedo 65); die jiingereForm vejo, \velche nach

der Analogie der thematischen Verba gebildet ist, kommt in Bvq. nicht vor.

Vom Stamme dad lautet die III. pl. dado 410, podade 437 und

dado 69. Ebenso bei Trubar. Lev. 20. Dade ist die altere Form, dado

entstand durch Anlehnungen an die Verba der I. Cl.. I. Gruppe. Im

Serbokroatischen beginnt diesc Ausgleicliung am Ende des XIV. Jahrli.,

und zwar zuerst beim Verbum dati. Ilaničič 291. Auch dajo kommt in

Bvq. nicht vor, dajo 406 ist von dajati. Als Compositum stollt es uns

jedoch S. 436: podajo auf. Ebenso finden wir nur daste 453 und nicht

date, welche Form noch spater aufkommt als dajo.

Vom Stamme jed findet sich nur der Inf. jest 391, snesti 421.

Kast. schreibt neifi 131, 308 etc. nei 17, 65 etc. nefmo 399. neifo

236, 352 etc. nefo 236, 392. „ _ „ ,

M. Zavadlal.



Festrede

anlasslich det* Griliparzer-F.eier,

gehalten von Prof. OfG.Too.

„Was dem Mann das Leben

Nur luilb ertlieilt, soli ganz die Nac.hwelt geben.“

Ge/witlerscbwer lag es iiber deni Westen Enropas. Imnier greller

zuckto es aus dem Chaos des franzosischon Despotenstaates empor, und

schon hatie sich die Nationalversammlung fur souveriin erklart. Reiche

erzitterten, Kronen \vurden feil.

In dieser drangvollen, bedeufenden Zeit, iebto in Wien ein Advocat,

.ein strengrechtlicher, in sich gezogener Mann, der in seiner fabelhaften

Gerechtigkeit den geschaftlichen Ernst aueh in der Fainilie nicht ablegte,

jede Gesellschaft moglichst mied, dafiir ein leidenscbaftlicber Freund der

Natur war“. ') Am Bauernmarkte, „in einer dunklen schmutzigen Sack-

gasse, in eineni jener diisteren Hauser Altwicns, die statt traulicher

Stuben riesige, aber diisterc und trtibe Gemiiclier besaJ3en“, die selbst

mit der Urvater Hausrath nicht getiillt, \verden konnten, liatte sich der

junge Advocat mit seiner Gemahlin Anna, geborenen Sonnleithner, ein-

gemietet. Ilier erblickte Franz Grili parzer am 15. Janner 1791 das

Licht, viclmehr das Dunkel der Welt. Der gliickliche Vater schrieb

nach altfrommer Sitie zu diesem Tage ins Gebetbuch der Mutter: „Heute

wurde mir mein Solin Franz geboren; Gott lasse ihn gedeihen zu un-

serer Freude und zur Ehre des Taterlandes!“

Die Erziehung des liebcn ^Blondkopfes' fiihrte die Mutter, „einc

herzensgute Frau“, da der Vater von einer zahlreichen Clientel vollends

in Anspruch genommen wurde. Die MuBestunden verbrachte die Mutter

am Clavier, oder sie briitete geni stili vor sich hin und lieil ihre Jungen

nach Belieben liausen. Gerade ihren Erstgeborenen, „fast ehe er noch

des vollen Gebrauches seiner GliedmaBcn sich erfreute tt , rvollte sie in

die „Geheimriisse des Clavierspiels 11 einfiihren. Allein mit der Kunst

gieng’s nicht vor\varts, umso rascher mit dem Lesen, so dass der kleine

Franz sofort in die II. Classe einer Privatschule in der Nahe der Wohnung

aufgenommen ward. Und nun war das fl Lesen“ die Hauptsache, dariiber

versaumte er jedoch andere Elemente; die biblische Geschichte des neuen

Testamentes, ein Textbuch der Zaubertlote, Eigenthum des Stuben-

madehens, fesselten ihn zunachst. „Auf dem Schol.ie des Madchens sitzend,

las er mit ihr abvvechselnd die vvunderlichen Dinge, von denen beide

nicht zweifelten, dass es das Ilochste sei, zu dem sich der menschliche

Geist aufschwingeu konne.“

Eine weiterc Befriedigung der Lcsegier fand der Knabe in einer

alten Ubersetzung der sagenhaft aufgeputzten Geschichte Alexanders

') Grillparzer, Sclbstbiograpbie.

5*
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d. Gr. von Q. Curtius Rufus und an der Ileiligen- und Wundergeschichte

dcs Paier Kochem; diese begeisterten den sechsjahrigen Knaben so, dass

cr Geistlicher werden wollte. Und wcnn der fleiGige Yater den Acten-

staub abschiittelte und mit seinem Lieblinge den gewohnten Spaziergang

liings der Donau und durch die Praterauen machte, da erzahlten sie

sicb gegenseitig Ritter- und Geistergeschiehtcn. An Festtagen wurden

die Kinder in das Leopoldstadfer Theater gefiihrt, wo auch Ritter- und

Geisterstiicke mit Lust und Grausen aufgefiihrt wurden. Zuhause \vurde

mit einigen Kameraden ein Theater hergerichtet, und Franz beschnitt

a!s Regisseur und Dramaturg die Ritter- und Gespcnsterstiicke fiir seine

Zwecke. Die lebliafte Phantasie des Knaben batte Nahrung genug, und

manches soiner spateren Werke spiegelt diese Jugendeindrucko; aber mit

den Kenntnissen war es schlecht bestellt.

So Avuchs der Knabe heran, eine dunkle Blume, scbier verkiimmert,

ein Rathsel, das der Losung harrte. Den Eltern galt er fiir verschlossen

und scheu, den Lehrern als ein mittelmafliger Kopf; nur die alte

GroGmutter Sonnlcithner sah scharfer und erkannte bereits des Jungen

groGe Fahigkeiten.

Der junge Geist, in der Schule nicht bcfricdigt, sucbte andere

Nabrung, und diese bot ihm die ziemlich reiclihaltige Bibliothek seines

Vaters. AuGer geschichtlichen\Verken nahm or zum erstenmal Shakespeare,

Lessing, Gessner, Ewald von Kleist, endlich auch Schiller und Goethe

zur Iland. Ein Austluss dieser poetischen Lectiiro sind seine ersten

deutschen Yerse als Pensum in der obersten Humanitatsclasse: ,An

den Mond“.

»^Vandlo, wandle lioldor Sclnvimmer,

'NVandle iiber Berg und Au,

Gleitend wie ein kiihner Schwimmer

In des stillen Meeres Blau.“

Die sorgenlose, schone Zeit kindlicher Lust und Triiumerei ent-

sclnvand, es kam eine „triibe, \vuste Zeit“. Im philosophischen Curs

fesselte den Dichterjiingling nur die Geschichte, und ,die Zeit der jungen

Liebe* lockte ihn zur seichten Romanlectiire; er las „in Sommernachten

bei Licht bis zum Morgen und nach Aufgang der Sonne oline Schlaf

bci Tageshelle weiter“. Eine iiberschwengliche Schwarmerei bemiichtigte

sich des Studiosen, aus welcher er durch -vvelterschiitternde Ereignisse

aufgeriittelt •sverden solite.

In Frankreich rasten nach der Ermordung des Konigs und der

Konigin die Schreckensherrschaft und blutige Biirgerkriege. Urplotzlich

gieng der corsische Komet auf, dessen rother Schein die Volker Europas

je langer desto mehr liihmte. Es folgte Niederlage auf Niederlago, die

siegestrunkenen Franzosen stiirmten durch die Alpenlander, das morsche

Kaiserreich erkrachte vor den machtigen Schlagen und der zersetzenden

Hinterlist des Generals der Republik, der sich endlich auf die Schultern

der siegberauschten Franzosen schwang und unter dem Jubel der stolzen

Gallier eine neue Gewaltherrschaft begriindete.

Am 13. November 1805 riickte Kaiser Napoleon I., nachdem er

Kaiser Franz II., welcher immer als Schiitzer der legitimen Herrschaften

und Throne aufgetreten war, besiegt hatte, zum erstenmal in Wien ein

und schlug in Schonbrunn seine Residenz auf.

Diese Schmerzenslage unseres Staates ergriff den 15jahrigen Franz

Grillparzer, der wie sein Yater mit jeder Fiber seines Herzens an
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dem tlieuren Vaterlande hieng, iiberaus. Die verkehrten Mafiregeln, welche

zur Abwehr ergriffen wurden, bestimmten ihn, seinem Unwillen in einem

Spottgedichte : „Schlecht und Recht“ Luft zu machen. Der junge Lowe

fieng an, sich zu regen. Das urkraftige, die Sache packende Gedicht be-

hagte jedoch dem Vater nicht, und er stellte dem Sohne yor, „dass sein

ganzes kiinftiges Schicksal durch solche Verse in Gefabr gesetzt werden

konnte.“ Ein prophetisches Wort! Obne Zuthun des Dichters machte

das Gedicht bald die Runde durch die Stadt, ohne dass der Verfasser

bekannt wurde. Der gute Vater hatte endlich seine Freude an dem Sohne,

den die Ehre des Vaterlandes zum erstenmal entflammte.

Ruhe und Erholung fand der Dichter in der fleiBigen Lectiire von

Schiilers Dramen ; „Don Carlos* begeisterte ihn so, dass er aueh ein

Trauerspiel schrieb: „Blanca von Castilien*, welches jedoch von der

Leitung des Burgtheaters „als nicht geeignet“ zuriickgewiesen wurdo.

Dem Vater zuliebe widmete er sich immer eifriger den juridischen Stu-

dien, daneben in innigem Verkehre mit gleichgesinnten Collegen sehr

anregenden literarischen Arbeiten, besonders auf dem Gebiete des Dramas.

Nur zu bald solite er aus diesem „Schlaraffenleben“ herausgerissen wer-

den. Der Vater fieng an zu krankeln, die Kanzleigeschafte stockten, und

der Feind pochte abormals an die Thore Wiens. Wie „das vaterlandische

Herz des Vaters unter diesen Erniedrigungen unendlich litt“, so auch

der Sohn. Er hatte sich bei der Belagerung der Stadt dem Studentencorps

angeschlossen. Die Ubergabe der Stadt erfiilltc ihn mit Unvillen, „dein

er in einem Ausfalle gegen die Biirgerschaft, denen ihre Daclier lieber

seien, als die Ehre, Luft machte.“

Die Katastrophe des Staates traf zusainmen mit der in der Familie

Grillparzers. Der kranke Vater, welcher noch immer gewissenhaft die

wenigen Geschafte fiihrte, musste endlich ein Darlehen aufnehmen, und

dem strengrechtlichen Manne waren die Begriffe Schuldenmachen und

Stehlen gleichbedeutend. „Die Stadt vom Feinde besetzt zu \vissen, \var

ihm ein Greucl und jeder ihm begegncnde Franzose ein Dolchstich. Und

doch gieng er noch jeden Abend in den Strafien spazieren, aber nur,

um bei jedem Zwist zwischen Franzosen und Burgern die Partei des

Landsmannes zu nehmen . und ihm gegen den Feind beizustehen. Die

Schlacht bei Aspern war 01 in seine Lampe, die von Wagram machte

freilich allen Hoffnungen ein Ende, \vas auch in dem Herabkommen seines

Korpers allzu fiihlbar \var.“ Mit dem gedruckten Friedenstractate von

Pressburg in der Hand entschlief der treue Patriot, der gute Vater.

Damit war die Jugend Grillparzers zuende. Das Ungliick lasst den

Jungling oft gar schnell zum Manne reifen! Die Sorge um die hauslichen

Angelegenheiten, die Hilflosigkeit der armen Mutter lasteten schwer auf

dem so gofiihlvollen Ilerzen des Sohnes, welcher als Oberhaupt der Familie

galt. Sie musste die grosse Wohnung raumen, um eine armliche ain

Ende des tiefen Grabens, im sogenannten „Elend“ zu beziehen. Ja,

„'Wer nie sein Brot in Thranen a(S, . . .

Der kennt eueh nicht, ihr himmlischen Machte!'

Der 18jahrige Grillparzer nahm eine Ilofmeisterstelle bei dem Grafen

von Seilern an. Diese Esistenz wurde ihm, je liinger, desto unleidlicher;

Erholung fand er nur in der Lectiire Shakespeares im Original. Die Er-

sparnisse schickte er der Mutter nach Wien. Aus einer schweren Krank-
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heit genesen, begab er sich ganz nach Wien und trat nach der Volker-

schlacht bei Leipzig in die Beamtenlaufbahn ein, auf welcher er sich nur

langsam mit vielen Hindernissen und Enttauschungen vorvvarts bewegte,

welche er itn J. 18 •'>(.> als Archivdirector der Hofbibliothek verlieB.

Die Zeiteu der allseitigen Reaction waren dom idealen Dichter, dem

auf' josefinischer Grundlage stehenden Burger nicht giinsiig. Wer wic

Grillparzer mit liebevoller Hingabe dem Bestehenden, Althergobrachten

anliieng und dennoeh den verhangnisvollen Geisterdruck der Bildungs-

reaction unter Metternich in tiefster Seele fiihlte ; \ver einerseits die ide¬

alen Errungenschaften der Sturm- und Drangperiode unserer classischen

Literatur in sich aufnahm, anderseits jedem Zervviirfnisse mit der herrschenden

Ordnting und Lebensanschauung auszuweichen trachtete, dabei aber einen

machtigen Drang zum Schaffen und poetischen Wirken in sich fiihlte: der

befand sich unvvillkiirlich in einer tragischen Situation. Hiezu gesellten

sich bittere Erfahrungen in der Familie und im Anite, ein gcwisser Hang

zur Abgeschlossenheit und Einsamkeit, welcher unseren Dichter zwang,

allcs Herbe in sich zu verschliefien, allein und voli zu genicBen.

Uber die Zeiten der sogenannten „IIeiligen Allianz' halfen ihm

theils die Poosie, tlieils Reiseu und die Ziffern des Jlofkammeramtes

hiniiber. Seine stille Resignation bringt das so zarte Gedicht : .Triiumen

und Wachen“ zum Ausdrucke :

,,Soliatton simi des Lebons (Hiter,

Scliatten seinor Freudcu Scliar;

Schatten, AVorte, AVr iinselie Tluitcn :

Die Gedanken nur simi watir.“

Und :

„Eteimlich sei es nun und stille,

Pasa ich gerne sitzen und sinnen,

Dicliten und denken mag.“

Ani 31. Jiinner 1817 wurde Grillparzers erstes Trauerspiel : „Die

Ahnfrau“ am Theater an der Wien, welches darnals einen bedeutenden

kiinstlerischen Rang einnalim, aufgefuhrt. „Als ich auf der Probe

erschien,“ erzahlt der Dichter, ,,wurde ich trotz meines fadenscheinigen

Uborrockes wie ein junger Halbgott empfangen.“ Doch erst bei der

dritten Vorstellung war das Publicum von der titanischen Geivalt des

alhvaltenden Verhiingnisses, das menschliches Wollen und Thun fort-

reil.lt, umsomehr erschiittert, als der Machthaber Napoleon I. kurz vorher

so urplotzlich gestiirzt Avorden vvar. Die kraftgenialische Gestalt des

Raubers „Jaromir“ fesselte wie Karl Moor, je liinger, desto mehr. Und

doch trug das Werk dem Dichter nur soviel ein, dass er die fiillige

AVohnungsmiete bezahlen und sich eine englische Ausgabe Shakespeares

und die Iliade kaufen konnte! Schonungslos fiel die Kritik iiber das

Jugendwefk her und warf es verstandnislos zu den verurtheilten

„Schicksalstragbdien.“ Sovvie sich jedoch Schiller und Goethe durch Bosheit

und Schinahung von der betretenen idealen Laufbahn nicht abdrangen

liellen, sondern mit \Vorten herrlichster Poesie die Kritikaster verstummen

machten, so blieb auch Grillparzer , seinor Gottheit, der Inspiration“, treu.

Schon nach einem Jahre folgte das von antiklassischem Geisto

getragene Trauerspiel „Sappho“, und Publicum wie Kritik anerkannte

daš Genie; selbst der englische Gelehrte und Literarhistoriker, Thomas

Carlyle, der sonst iiber Grillparzer nur wegwerfend urtheilte, hatte das

Gefiihl, als miisse er wenigstens vor „Sappho* den Hut abnehmen. Der
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Dichter entwarf eben in dor Schilderung der Liebesschwarmerei der Heldin

und des ihr folgenden Ilerzcnselendes ein volles Seelengemalde weib-

licher Hingebung in Liebe und in Leid von bestrickender Schonheit — ein

Thema, das or aueh in anderen Draincn mit Vorliebe behandeite. Grill-

parzers Hutter wohnte der Auffiihrung auf der dritten Gallerie bei ; man

hatte sie erkannt und ihr so herzliche Gluckwiinsche dargebracht, dass

sie weinend nachhause kam. Allein der pecuniarc Erfolg \var abermals

tur den jungen Conceptspraktikanten der Ilofkammer ein geringer. Da-

fiir \vurden endlieh die hoheren Kreise auf den Dichter aufmerksam ; dem

edlen Grafen Stadion war os unertraglich, „eincn Grillparzer unter den

Zdlinein zu \vissen. u Er setzte es durch, dass dieser Avenigstens in jenes

Bureau versctzt wurde, wo nur die Cassasachen des Hoftheaters behan-

delt \vurden, zugleich erhielt er ein Gehalt von 20d0 ti. Stadion sprach

aucli bei Metternich und Gentz fiir den Dichter. Leider war dieser Grill-

parzcr nichf griin, er \vusste sogar zu verhindern, dass in der Zeitschrift

.AViener Jahrbiicher" dessen Dramen besprochen wurden ; erst 1826 wird

der Name Grillparzer in dieser ersten Revne Osterreichs, doch nur beilaufig,

genannt, um daran ein asthetisches Siindenregister zu kniipfen ! Der Con-

ceptspraktikant mochte eben Ideale haben, dem so materiell angelegten

Ilofralhe erschienen solche Dinge lacherlicli und kleinlich.

In diescm Ringen und Kampfen mit dem Ideale und der Wirklich-

keit, beschiiftigt mit neuen dramatischen Entvviirfen („Der Traum ein

Leben“, *Die Argonauten“) starb die Hutter plotzlich infolge Geistesver-

tvirrung. , Was ich empfand,“ berichtet der Dichter \veiter, „konnte nur

derjenige beurtheilen, der das Idyllische unseres Zusaminenlebens gesehen

hatte.Sie hatte keinen Willen als den meinigen, mir tiel aber

auch nicht ein, einen AVillen zu haben, der nicht der ihrige gewesen

vvare.“

Aus diesen Qualen, vermehrt durch eigene Kranklichkeit und das

Unbehagen der amtlicheu Stellung, floh Grillparzer im J. 1819 nachltalien.

„Danials auch trieb bitfrer Kuinmer

Midi aus meinem Heimatland,

Einer Mutter Grabesschlummer

Und ein missgeschlungnes Band,“

Wieder war es Graf Stadion, der ihm die Reise ermoglichte. Die

Freude iiber dieselbe jubelt in dem Liedo : „Kennst du das Land ?“

„Gelobt soi Prott! Die Stund’ ist da!

I)en \Yandorstali in die Hand!

Zu (lir liin geht’s, Itfilia.,

Du hochgelobtes Lami!“

Und zwischen Gaeta und Capua singt er :

„Fort aus der Prosa

Lasten und Miih’

Flieg’ ich zimi Lando

Der Poesie/'

Lord Byron, mit dem Grillparzer zusammentraf, machte den he-

deutenden Ausspruch : „l)er Name Grillparzer ist sehvver ausznsprechen,

aber die ATolker tverden sich sclion an diese Ausspraehe gewohnen

mussen.“

Die Antike mit ihren Riesentriimmern machte auf den Dichter einen

iibenvaltigenden Eindruck, den die Schluss-Strophen des in Rom ver-
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fassten Gedichtes : „I)ie Ruinen des Čampo Yaccino“ beim Anblicke des

Oolosseums \viedertonen :

,.Deine Grobe ist gefallon,

Umi dio Groben siml’s mit ihr,

Eingestiirzt simi doine Hiillen,

Eingebrochen doine Zier. 1 '

„Hauch ihn aus den letzten Odcm,

Kiesige Vergangenbeit,

Flacb dabin auf tiachem Boilen

Goli’ die neue flache Zeit ! il

Rie maclitige Nachwirkung der italienischen Reise spreehen die

Yerse aus :

,,'Koniu ! Roma ! Goldno Stunden,

AIh ioh deinen Zauber šali;

Jalire sind seitdem entsclnvunden,

Und dein Keiz nocli immer nali.‘*

Zugleicb spricht daraus eine gewisse Unbehaglichkeit nach seiner

Riiekkehr. Seinem wcniger idealen Chef hatte er es zu danken, dass er

•\vicderholt im Anite ubergangen wurde. Der schlichte, besclieidene Mann

Hiichtete ins Reich der ideale, Die Trilogie : „Das goldene Vlies 4 zeigt

uns den Dichter auf' dem llohepunkte. llier liat er das Tragischo am

tiefsten aufgefasst und am folgerichtigsten durchgefuhrt. Das unendliche

Weh, welches iiber die Heldin hereinbricht, ist eine Polge ihrer leiden-

schaftlichen Liebe, welcher der Damon der Ehre, des Clanzes und Reicli-

tliums, verkorpert im huchbeladenen goldenen Yliese, entgegentritt. Dazu

kommt der Contrast zwischen dem kolchischen Nebellande mul dem

sonnbegliinzten Hellas, zivischen den idealen Griechen und den finstern

Barbaren — alles dargestellt in der Grillparzer eigenthiimlichen, natiir-

lichen, schvvungvollen und geistreiclien Sprache. Selbst der Altmeister in

\Veimar sprach von der Bedeutung dieser Trilogie. Das „goldene Ylies“

bildet auch insoferne einen Absclmitt in der Entwicklung des Dichters,

als in der Folge die Reflexion zu uberwiegen begann ; das ist den philo-

sophischen Studien, vor allem Kants, und der Beschaftigung mit Gescbichte

zuzuschreiben. Auf diesem Wege gelangte er zu seiner grollen bistori-

schen Tragddie : ^Konig Ottokars Gliick und Ende“.

Hier liaben wir Grillparzer als patriotischen Dichter in grobem

Stile vor uns. Wie er den blutigen Eroberer und Gevvaltherrscher

Napoleon I. hašste, so zog ihn die titanenhafte Gestalt des ebernen und

goldenen Bohmenkonigs machtig an; aucli dieser war ein Eroberer, ge-

trieben von mablosem Ebrgeize, von unbezahmbarer Herrschsucht.

Anderseits freute er sicb inniglich, den Abnherrn der Habsburger in

Osterreich zu verherrlichen, war er doch „immer stolz, ein Osterreicher

zu sein“. Merkwiirdiger\veise lieb die strenge Consur der vormarz-

lichen Zeit, mit ivelcbor unser eminent patriotischer Dichter immer \vieder

in Confliet gerieth, das Manuscript spurlos verschivinden. Erst als es

der Dichter Matthias Collin, der Erzieher des Ilerzogs von Reichstadt,

der Kaiserin Karoline Auguste vorgelesen hatte, erblickte es auf den ausdruck-

lichen Wunsch der boben Frau \vieder das Tageslicht und durfte ara Burg-

theater (1S1. Feb. 1825) aufgefiihrt werden, und zwar mit auBerordentlicbem

Beifalle; es war ja das llaus Habsburg auf der Biihne noch nie so ver-

herrlicht worden. Rudolf wird als Held ohne Furcbt und Tadel, voli

Klugheit und Mabigung dargestellt. Gerade Schlichtbeit ist seine Natur,

ernste und strenge Pflicbterfullung, der Kampf ffirs Recbt seine ritter-
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liche Aufgabe, \veil es von Gott gesetzt ist. Er scheut sich nicht, im

Lagerzelte das zerrissene Wams eigenhandig auszubessern und dio Beulon,

die der Eisenhelm im Kampfe davongetragen, auszuklopfen. So ward

aus dem Stammvater des osterreichischen Herrschergeschlechtes ein

Charakterbild, das man typisch fdr die folgende Gescbichte Osterreichs

nennen muss. Schon hier mochten dem Dichter die charakteristischen

Yerse, vvelcho er Rudolf II. in dem andern so patriotischen Drama:

„Ein Bruderzwist in Habsburg“ in den Mund legt, vorgeschwebt haben:

„Mein Haus wird bleiben immerdar, ich weiC,

Weil es mit eitler Menschenklugheit nicht

Dem Neuen vorgeht oder es hervorruft,

Nein, woil es einig mit dem Goist des Alls,

Doeli ldug und scheinbar unldug, rascli und zogornd,

Don Gang naohahmt der ewigen Natur

Und in deni Mittelpunkt der eig’non Sčhwerkraft

Der Ruekkehr harrt der Geister, weloho scliweifen.“

Bei einer liingeren Reise in Deutschland wurde Grillparzers sehn-

lichster AVunsch, Goethe zu sehen, zu sprechen, erfiillt; das Entziicken

liber diesen Genius spricht er in seinen , iisthetischcn Studien“ folgender-

mallen aus: „Wer kein Verehrer Goethes ist, fiir den solle kein Raum

sein auf der deutschen Erde!“ Heimgekehrt, fand Grillparzer bald Ge-

legenheit, Ihrer Majestat der Kaiserin sicb dankbar zu erweisen, es war

anlasslich ihrer Kronung in Ungarn. Sio Iiel3 namlich den Dichter auf-

fordern, ein Stiick zu schreiben, das bei der Kronung in Pressburg auf-

gefiihrt \verden solite. Wie ehrend war dies fiir Grillparzer! Er cnt-

ledigte sich des hohen Auftrages auf das bercitvvilligsie durch das Trauer-

spiel aus der Geschiclite Ungarns: ,Ein treuer Diener seines Herrn“,

\velches er Goethe widmeto. Kaiser Franz lieB dom Dichter bei der

ersten Auifiihrung (28. Feb. 1828) volle Anerkennung aussprechen.

Dank vom Thron, schonster Lohn!

Franz Grillparzer, durchgliiht von Vaterlandsliebe und Anhiing-

lichkeit an das Kaiserhaus, geht den bange harrenden Yolkern toran,

bringt die Trauor iiber des llerrschers schvverc Krankheit i. J. 1830 in

dem ergreifenden Gediohte: „Vision “ zum Ausdrucke. Der Dichter lasst

den »bleichen Gast“ in der Burg sagen:

„Das ist ein Konig,

Und zwar ein guter, soli ich glauben miissen,

Das friih ergraute Haar zeugt nicht von Rast.“

„Durchs Schloss erschallon Seufzer, flieCen Ziihren:

Ein guter Herr und Vater also auch.‘‘

Er lasst den starren Eindringling zuriickweichen mit den Worten

.,Nicht iiber meinen Auftrag geht die Pfliclit;

Ich \var gesandt, ein e i n z i g Ilerz zu brochen,

So viole tausend Herzen brech ich nicht!“

Und als zvvei Jahre spater Ivronprinz Ferdinand aus einer Krankheit

genas, rief ihm der Dichter zu:

„Bist du genesen denn? Sei uns vvillkommen!

Wir jubeln laut dir in Begeisterungsglut

Des Schatzes sicher, der uns halb genommen,

Der Zukunft froh; denn du bist gut.“

Wie Grillparzer in den verschiedenen Dramen, bcsonders noch in

dem idealen Liebesdrama: „Des Meores und der Liebe Wellen“, in

welchem er die von Schiller in der Ballade „Hero und Leander" so

6
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herrlich daigestellte griechische Sage drnmatisierte, in dem dramatischen

Marchen: .Der Traum ein Leben“ und in den patriotischen Gelegenheits-

gedichten herzenswarme, machtig ergreifende Tone seiner Lyrik anschlug,

so auch in den poliiisclien Gedichten. Er fiihlte ja tief den Schmerz

des Daseins, tiefer als dessen Lust und Wonne; wenig Glfick genoss er

im Leben, und unbefriedigt gieng er durch dasselbe. Auch ihm gelten

die Worte Schillers:

„Meine .1 najemi war nur AVcinen,

Und icli kannte mir den Schmerz,

dede herbe Noth der Meinen

Schlug an mein empfindond Herz“.

Doch:

.,Ihm schenkte des Gesanges Gabe,

Der Lieder siilSen Mund Apoll“ —

„Ihm gab ein Gott zu sagen, \vie er leide.“ (Goethe.)

Die mit den 40ger Jahren anbrechende neue Zeit riss den Archiv-

director Grillparzer mit sich fort. Das Ideal des freisinnigen Dichters

war ein freies, einiges, starkes Osterreich. Mit Jubel begrufit er daher

die Morgenrothe der Freiheit in den Miirztagen d. J. 1848:

„Sei mir gogriiBt, mein Osterreich!

Auf deinen neuen AVegen;

Es schliigt mein Herz, wie immer gleich

Auch lieuto dir entgegcn.11

Und den Sturz des alten Systems charakterisiert er in den Versen:

„Da biiumt sieli’s auf wie bose Fieber,

Ein sčhaurig \Vehen gelit durchs ganze Land,

In AVellen steigfs und sturzt sich brandend iiber.

Gelost ist des Gewohnten altes Band.“

Doch warnt er zugleich in dicser hochwiclitigen Zeit:

'Nun aber Osfreich sieti dich vor,

Es gilt die hochsten Giiter,

Leih nicht dem Schmeichellaut dein Ohr,

Und sei dein eig’nor Hiiter ! l '

Allein die lauten Warnerworte des patriotischen Sangers verhallten,

und das Reich erdrohnte in allen Fugen ; das mochte er noch als Uber-

gang hinnehmen. Als aber verschiedene Sonderbestrebungen geradezu auf

den Ruin des Staates losgiengen, da rief der alte Josefiner dem Feld-

marschall Radet.zky zu : „In deinem Lager ist Osterreich — Wir andern

sind nur Triimmer!“ Den centrifugalen Elementen gelten die Worte:

,.Gemeinsame Hilf in gemeinsamer ttoth

Hat Reiche und Staaten gegriindet;

Der Menscli ist ein Einsamer nur im Tod,

Doch Lebon und Streben verbindet.“

Die patriotischen Gesiinge begeisterten die Truppen und die Freunde

des Vaterlandes. Die italienische Armee, welche er noch in manchem

Liede mit Redit verherriichte, uberreichte ihm einen Ehrenbecher, Feld-

marschall Radetzky dankte dem Dichter durch ein ehrendes Schreiben,

und der Kaiser verlieh ihm den Leopoldsorden als Anerkennung dieser

„in einer diisteren und drangvollen Zeit“ gesprochenen Worte. Grill¬

parzer begriifite den Orden mit den AVorten :

„Gern misste don Orden der Barde;

Icli trag ihn im eigenen Sinn :

Mich malint er als eine Kokarde,

Dass ich des Kaisers bin,“
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Der „falsche Liberalismus 11 behagte endlich dem Dichter nicht, und

diese seine Stimmung driickt er in dem scharfen Sinngedichte aus :

„Der Freiheitsdrang. der uns kam iiber Kacht,

AVird, fiircht’ ich, wenig leisten;

AVisst ihr, was mir ihn verdachtig maeht ?

Die Lumpe ergreift er am meisten."

Er zog sich wieder vollstandig in die Einsamkeit seines Stiibchens

zuriick :

„Bei dem Klang des Saitenspiels

Geh’ ich eiusam und allein;

Habe wenig, brauche viel,

Doch das TVenige ist mein.“

Nur noch zweimal trat der Dichter in die Offentlichkeit; das eine-

mal, um den Vater der Yerfassung, Anton Ritter von Schmerling, zu be-

griillen, das anderemal, um am 21. April 1854 die Vermahlung unseres

Monarchen mit Prinzessin Elisabeth von Baiern zu feiern.

Stumm war der Sanger fiir die Offentlichkeit; fiir sich sprach er

die Stimmungen, Ansichten liber die verschiedensten Dinge in ,,Epi¬

grammen“ aus, von denen manche durch Witz und treffende Satire her-

vorragen. Eifrig las und studierte er dio Dichtungen der Alteii und Spanier,

seiner Lieblinge von Jugend auf. Aus dieser Lectiire entsprang das Drama:

„Die Jiidin von Toledo.* Das letzte patriotische Stiick Grillparzers :

„Libussa“ aus der altbohmischen Sage, solite ein Seitenstiick zu nKonig

Ottokars Gliick und Ende“ sein. Zu den dramatischen Dichtungen Grill¬

parzers gehoren endlich noch die Fragmente : „Esther“ und ,Hannibal“

Auch nur eines dieser Stiicke, welche sich dem Besten der deutschen

Literatur wiirdig anreihen, zu verbffentlichen, war der Dichtergreis nicht

zu bewegen.

Im Jahre 1856 verlieh Grillparzer die Beamtenlaufbahn und trat als

Hofrath in den Ruhestand, vvurde Mitglied der Akademie der Wissen-

schaften und des Herrenhauses. Sein achtzigster Geburtstag gest-altete

sich zu einer iiberaus glanzenden Festfeier in allen Gauen Osterreichs;

der jugendliche Kronprinz Rudolf zeichnete ihn mit einem sehr ehrenden

Gluckwunschschreibcn aus, und Kaiser Franz Josef I. schmiickte die

Brust des Jubilars mit dem Komthurkreuz des Franz-Josef-Ordcns. Auch

an ihm erfiillten sich die Worte : „Was man in der Jugend \viinscht,

hat man im Alter die Ftllle.“ Doch blieb der Dichtergreis diesem gegen-

liber ruhig und kuhi; er tvusste ja, was ihm die Welt war! Am 21.

Janner 1872 legte er sein inlides Ilaupt zum evvigen Schlummer hin.

„Was die Mitvvelt sonst au ihm boklagt, getadelt,

Es hat’s der Tod, es hat’s die Zeit gehdelt.“

Grillparzer ehrt heute die gebildete AVelt, ihn feiert besonders das

dankbare Osterreich als seinen grob ten Dichter, und immer /vverden \vir

auf diesen Namen stolz sein; „denn er war unser!“ Er lebte zur Freude

der Eltern, zur Ehre des Ya,terlandes. Sein unermiidliches Streben, sein

schlichter Biirgersinn und Patriotismus seien uns mustergiltig, seine

Dichtungen mogen unsere Herzen rnehr und mehr fiir das AYahre, Gute

und Schone ervvarmeu ! Ihm schworen wir lieute nach:

, Treu jedem Worfc, das Mann dem Manne gab,

Treu jener Wahrheit, die mit uns geboren,

Dem Lande treu, das Wieg'e uns und Grab,

Dem Kaiser treu, dem wir den Eid gesclnvoren ! ‘
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I. Lehrpersonale.

a) Veranderungen.

Mit h. M.-E. vom 1. Juli 1890, Z. 1086(5 (Intim, des h. L.-Sch.-R.

vom 16. Juli 1890, Z. 4511) wurde dem Professor am Staatsgymnasium in

Mitterburg, Michaol Zavadlal, eine Lehrstelle am hiesigen Staatsgymna-

sium verliehen.
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Didcese, Exhortator fur das ganze Gymnasium, Professor, 1. Roligion
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I. b, II., III., V., VI., Mathematik II,—IV., 21 St.
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Geschichte I. a, IV., VI., Deutsch V., VIII., 17 St.; im 2. Sem.
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venisch III., Griechisch III., VII., 17 St.

12. Matthaus Kurz, Professor, Ordinarius der VII. CL, L Latein V., VII.,

Deutsch III., IV., 17 St.
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13. Engelbert Potočnik, wirklicher Gjmnasiallehrer, Ordinarius der II. Cl.,

1. Latein, Deutsch II., Griechisch VI., 17 St.

14. Blasius Matek, Supplent, 1. Mathematik I. a, I. b, Physik IV., Slo-

vcnisch II., V.—VII. und in der ersten deutschen Abth., 21 St.

15. August Tisch, Nebenlehrer, Lehrer an der Landes-Biirgerschule, 1.

Turnen, 8 St.

16. August Fischer, Nebenlehrer, 1. Zeichnen, 6 St.

ji) An der Vorbereitungsclasse:

Director Končnik: Rechnen, 4 St.; Prof. Krušič: Religion, 2 St.;

Nebenl. Tisch: Turnen, 2 St.; Nebenl. Fischer: Zeichnen, 2 St.;

Volksschuldirector Josef Bobisut: Deutsche Sprache, Schonschreiben, 14 St.

Simon Kranner, Schuldiener.

II. Lehrmittel.
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'Custos : A. Fietz.

A nkaufe: Em. Geibels gesammelte Werke. — J. Alinor, Schiller.

A. Trabert, Pr. Grillparzer. — Ratzel, Volkerkunde — Gregorovius,

Geschichte der Stadt Roni im ilittelalter. — Lukeš, Alaria Theresien-

Orden. — Dorn, Die Seehafen des AVeltverkehrs. — Vorlaufige Ergeb-

nisse der Volksziiklung vom 31. December 1890. — Schwabe, Teuffels

Geschichte der romischen Literatur. — Schmidt, Lat.-griech. Synonymik.

— Leunis, Synopsis der Thierkunde. — Sebelien, Beitrage zur Geschichte

der Atomgewichte. — Letopis matice slovensko. — Lendovšek, Slomšeka

pastirski listi. — Leskien, Tlandbuch der altbulgarischen Sprache. —

Eitner, Die Jugendspiele. — Bittner, Verzeichnis der Programmarbeiten

der osterr, Alittelschulen. —■ Neubauer und Diviš, Jahrbuch des hoheren

Unterrichtswesens. — Stejskal, Repertorium iiber die ersten 40 .Jahr-

gtinge der Zeitschrift f. d. osterr. Gymnasien. — Neubauer, Statistisches

Verzeichnis der Lehrpersonen an den deutschen Alittelschulen Osterreichs.

— Prick und Aleier, Lehrproben und Lehrgange. Forts. — Aus deutschen

Lesebiichern. Dichtungen, erlautert von Dietlein, Gosche, Polack und

Prick. Forts. — Lyon, Zeitschrift f. d. deutschen Unterricht. — Ranke,

Weltgeschichte. Forts. — Alittheilungen des histor. Vereines f. Steiermark.

Forts. — Die osterr.-ungar. Monarchie in AVort und Bild. Forts. —
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Umlauft, Deutsche Rundschau fiir Geographie und Statistik. — Mitthei-

lungen des Instituta fiir osterr. Geschichtsforschung. — Mittheilungen der

k. k. geogr. Gesellschaft in Wien. — Die Natur. — Zeitschrift fiir das

Realschulvvesen. — Zeitschrift fiir die osterr. Gymnasien. — Zeitschrift

fiir das Gyinnasialwesen sammt literarischom Anzeiger. — Grimm, Deut-

sches Worterbuch. Forts. — Osterreichische Mittelschule. — Jagič,

Archiv fiir slavische Philologie. — Germania.

Geschenke: Vom hohen k. k. Ministerium fiir Culi us und

Unterricht: Sitzungsberichte der k. k. Akadomie der Wissenschaften ;

Archiv fiir osterr. Geschichte; Benko, Das Datum auf den Philippinen.

— Von der Verlagsbuchhandlung A. Bauer in Wien : Klaar, Grillparzer

als Drainatiker. -— Afon dem Herrn Verfasser: J. Walser, Kritische

Nachlese zu Scheindlers Schulgraminatik. — Vom Gymnasialdirector

Herrn P. Končnik : Herodoti historiarum liber nonus, 27 Exemplare. —

Die Lehrerbibliothek zalilt am Ende des Schuljahres 1890/91 :

7689 Stiick.

2. SdiiilerMbliotliek.

Custos : M. Kurz.

Ankaufe: Felix Dahn, Ein Kampf um Rom. — Baumbach,

Kaiser Max und seine Jager. — Beriihmte Osterrcicher. — Scherer P., Onkel

Benjamin. — Diebl, Schatzkastlein fiir die Jugond. — Barfus, Durch alle

Meere — Iluminel-Cooper, Lederstrumpf-Erziililungen. — Holders histor.

Bibliothek fiir die Jugond, Nr. 11 und 13. — Universalbibliotbek fiir die

Jugend: AValther, Erzahlungen und Mširchen. — Freitag L., Das Nibelungen-

lied, Gudrun iibersetzt. — Ebers, Drei Marchen fiir jung und alt. — Chamisso,

Reise um die AVelt, Peter Schlemikl. — Klee, Drei Erzahlungen aus

dem Mittelalter. — Zedlitz, Soldatenbiichlein. — Julius Verne, Reise

durch die Sonneiiwelt, Der Courier des Czaar, Reise nach dem Mittel-

punkt der Erde, Reise von der Erde zum Monde, Zwanzigtausend Meilen

unterm Meer, Das Land der Pelze. — Velhagen und Klasings Sammlung

deutscher Schulausgaben: Ileinemann, Goethes Leben und AVerke.— Lyon,

Schillers Leben und AVerke. — Franz, Ilerders Leben und AVerke. —

Loschhorn, Lessings Leben und AVerke. — Heinemann, Klopstocks Leben

und AVerke. — Boxberger, AVielands Leben undWerke. — Faulhammer, Franz

Grillparzer. — Anderdon, Ein wahrer Robinson, — Derbock, Nordenskjolds

und seiner Reisegefabrten Erlebnisse im ewigen Eise. — Botticher,

Parzival in neuer Ubertragung. Franz Hoffmann, Die Lebensversicberung,

Keine Riickkehr, Man muss sich durchschlagen, Aus vergilbten Papieren,

Der Knabe auf Helgoland, Kleine ATersaumnisse, Treue Diener, Ein gutes

Herz, Saen und Ernten, Ein Millioniir, Der Eisenkopf. — Richter, Land-

schaftliche Cbaraktcrbilder. — Rotb-AVestermayer, Griechische Geschichte.

AVarsberg, Ithaka. — Bibliothek fiir die reifere christliche Jugend :

Robert della Torre, Geschichte der Kreuzziige. — Lukeš, Militarischer

Mferia-Theresien-Orden. — K°PPj Geschichte der griechischen Literatur.

— Bender, Grundriss der rom. Literaturgescliichte. — Cegnar, Valen-

stajn. — Stritar, Zbrani spisi, I.—VI. — Kocbek, Pregovori, prilike in

reki. — Kočevar, Kupčija in obrtnija. — Gregorčič, Poezije. — Prešeren,

Pesmi. — Stare, Občna zgodovina, XIV. — Koseski, Razna dela. —

Koledar 1891. — Lampe, Dom in Svet. — Tomšič, Vrtec, — Matica Slo¬

venska, Večernice, Dušeslovje. — AViesthaler, Vodnik. — Narodna

Bibliotheka. — Deutscher Hausschatz in AVort und Bild, NAT. Jabrg.
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Goschenke: Tom Terleger: Ivlaar, Grillparzer als Dramatiker.

— Tom Terfasser: Zeehe, Lehrbuch dcr Geschichte des Alterthums.

Gegenwartiger Stand : 2770 Stiick.

:t. Goo^mpliiM-li-iiisloriNdio iauiinliiiig;.

Cvstos: A. Gubo.

Ankaufe: 1. ATandkarte zum Studium der Geschichte der osterr.-

ungar. Monarchie von Dr. P. Umlauft. 2. Polit. ATandkarte von Afrika

von R. Kiepert. 3. Schuhvandkarte von Russland von R. Kiepert 4. Plan

der Stadt Cilli und Umgebung.

Gegemviirtiger Stand : ATandkarten 102, Atlanten 15, Erdgloben 2,

Himmelsgloben 1, Reliefkarten 3, Tellurium 1.

4. Miinzeniiauinalung.

Cvstos: A. Gubo.

Der Sammlung vvurden geschenkt: Arom Herrn Pallos 1 Silber-

miinze, vom ITerrn Rasch eine Silbermiinze, vom Septimaner Rogozinski

1 rom. Bronce- und eine russ. Kupfermiinze, vom Tertianer ATogg 1

amerik. Kupfermiinze, vom Secundaner Schuscha 1 rom. Broncemiinze.

Gegemviirtiger Stand: 1433 Geldmiinzen, 28 Denkmunzen, dazu

Bracteate, Papiergeldscbeine, Rechenpfennige und Spielmiinzen.

5. Matlieuiiitisclic Lelirinittel.

Custos : Dr. A. IVretschko.

Ankaufe: 3 dreieckige Lineale ; 3 Langenlineale, 2 Transporteure.

Die Sammlung ziihlt 50 Stiick.

O. Pli>§ikaliscbc§ Calriiaet.

Custos : Dr. A. Wretschko.

Ankaufe: Elektrisches Glockenspiel mit drei Glocken ; Elektrische

rotierende Figur auf Postament; Rotationsapparat fiir Einwirkung durch

den Erdmagnetismus ; Terticalgalvanometer ; Apparat zum Nachvveise der

ATarmeentwickelung durch den galvanischen Strom ; Hydrostatische ATage

mit hohlem und massivem Cylinder und Arretiervorrichtung; Fresnebs

Interferenzspiegel auf Stativ mit Lupe : hiezu Schinn auf Stativ mit

Spaltvorrichtung.

Der gcgenwartige Stand ist folgender :

«) Zu den allgemeinen Eigenschaften der Korper und zur Mechanik

fester Korper 84 Stiick ; (i) zur IIydrostatik 30 Stiick ; y) zur Aerostat.ik

und Aerodynamik 30 Stiick; A) zur Akustik 56 Stiick; s) zur ATiirme

33 Stiick; ‘Q zur Optik 105 Stiick ; r,) zur Elektricitat und zum Magne-

tismus 139 Stiick; S) zur Chemie 120 Stiick.

7. latiirliistoriscbei ( iibinef

Custos: A. Pischek.

Ankaufe: 1 Bandachat, l Moosachat, 1 Heliotrop, 1 Topas,

1 Adular, 1 Spinell, 1 Saphir, 2 Tiirkise, 1 Onyx, AVirbelsaule vom

Menschen, Springmaus, Beutelratte, 1 Interjectionspritze, 2 Pincetten,

1 Stricbtafel,
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G e s o h e n k e : 2 St. Sphinx Nerii, vom Herrn Prof. Krušič. —

Larus ridibundus, vom Herrn Prof. Fietz. — Ein Dorndrehernest mit

Eiern, von Janesch, Schiil. der VIII. Cl.

Gegenvvartiger Stand der Samnilung :

a) Zoologischo Abt.heilung 6270 Stiick. — ji) Botanische 5505 St. —

y) Mineralogische 30S4 St. — S) Krystallmodelle 2,09 St. — t) Apparate

und Priiparate 175 St. — £) Naturhistorische Bildenverko 21 St.

8. I.elirinittrl fiir deti Keirlicniinterriclit

Custos: A. Fischer.

Anka.ufe: Buchor Bruno, Kunst im Handwerk, 1 St.; HertleH.,

Vorlagen fiir das polychrome Flachornament, 26 Tafeln; — Storck v.,

Kunstgewerbliche Vorlageblatter, Heft: 4, 9, 10 (30 Tafeln).

Die Gesammtzabl der Lehnnittel betriigt:

a) Ornamentale Vorlagen 1298 St.; — ji) figurale Vorlagen 337

St.; — y) diverse anderc Vorlagen 613 St.;—d) perspectivische Appa¬

rate 7 St.; — s) Drahtmodelle 16 St. ; — ‘() IIolz- und Pappmodelle

28 St.; •/)) Gypsmodelle 81 St.; — d) Hilfsmittel 26 St.

O. T^lirmlttel fiir tleit Gciait^iiiuiciTiclit.

Custos: J. Ploner.

Ankaufe: H. Fiby, Mein Osterreich; E. Schmidt, Alpenlied;

F. W. Oehn, Ein altes Lied; K. Kcmpter, Lat. Mesše in Fdur.

Geschfenke: Vom Octavaner Trafenik: Fajgelj, Messe mit

Orgel, P. Hribar, Zdihljeji .k Mariji.

Gegemviirtiger Stand : Lehrmittel f. d. tlieoret. Unterricht 12 Kr. ;

kirchliche Gesange 165 Nr.; Gesiinge weltl. Charakters 38 Nr. ; Ver-

schiedenes 10 Nr. ; zusammen 225 Nummern.

III. Unterstntzungen.

«) Stipendien.
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b) Grymnasial-Unterstiitzungsverein.

I)cr Tereinsausschuss besteht dcrzeit aus folgenden Ilorren: Gym-

nasial-Diroctor Peter Končnik, Torstand; Prof. A. Fietz, Prof. A. Gubo,

Landesgerichtsrath L. Jordan, Prof. J. Ivrušie, Eisenluindler Jos. Rakusch,

Advocat Dr. Stepischnegg. Ersatzmanner sind die Ilorren Professoren:

Kurz, Plonor, Pischek.

Laut des in der General-Versammlung vom 21. Junid. J. vorgetra-

genen Reehenschaftsberichtes botragt das VereinsvormSgen gegenwiirtig

■ji, 1 li fl. 31 kr. und ist theils in der Cillior Stadtsparcasse, theils in

Staatslosen angelegt.

In Barem waren am Schlusse des Vereinsjahres 1890 vorbanden

58 fl. 49 kr., welche mit der Einnabme des Jahres 1891 pr. 361 fl. 30 kr.

die Sumnie von 419 fl. 79 kr. ergabcn:

Diese wurde in folgendcr Weise verwendet:

Fiir Schulbiichor.

„ Bescbuhung.

„ Bekleidung.

„ Unterstiitzungcn in Barom.

„ diverse Ausgabon.

DemVereinsdiener...

40 fl. 74 kr.

148 „ 28 „

92 „ - „

10 „ — „

- , 20 ,

10 „ — „

Zusammen 301 fl. 22 kr.

Der Cassarest betragt 118 fl. 57 kr.

An Bucborn wurden 512 Biinde an 168 Schiller aller Classen zur

Beniitzung iiberlassen.

Yiele Schiller hatten theils bei Privaten, theils bei dem Verein

„Dijaška kuhinja", theils im ehnviirdigen Kapuzincr-Convente freie Kost-

tage. Letzterer verabfolgtc vvochentlich 190 Portionen ; ersterer gevviihrte

7
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im Durclischnitte vvochentlicb 141 Freitische, darunter 4 auf Kosten der

„Kapoc-Stiftui)g“.

Zu lebhaftem Danke sind mebrere Studierende den hiesigen Herren

Arzten fiir unentgeltliche Ordinationen verpflichtet.

Verzeichnis der Geldspenden.
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Der Berichterstatter erfiillt eine angenehme Pflicht, indem er allen

Gonnern der Anstalt und allen VVohlthatern der studierenden Jugend,

mogen sie in dem Berichte namentlich angefiihrt sein oder nicht, offent-

lich den innigsten Dank sagt. — Moge es unserer Pflanzstatte des

Wissens an Freunden und Gonnern audi fernerhin nie fehlen!

IV. Unterricht.

a) Lehrplan.

Dem Unterrichte lag der Lehrplan vom 26. Mai 1884 mit den

durch die hohen Ministerial-Erliisse vom 26. Juni 1886, Z. 11.363,

28. Februar 1887, Z. 4402, 2. Mai 1887, Z. 8752, 1. Juli 1887, Z. 13276

und 14. Janner 1890, Z. 370 aufgestellten Modificationen zugrunde.

6) Absolvierte Leottre.

1. L a t e i n.

7*



VIII. „ : Tacitus, Germania c. 1—27; Annales. I. I. c. 1 — 15,

II. 27—43, 53—G!. Horat., Oden: I. 1, S, 4, 12, 14,20,

35, 37; II. 2, 3, 6, 9, 15, 18; III. 1, 3, 5, 23, 30;

IV. 3, 5, 12; Satiren I, 1, 6, 9; Episteln, I., 2, II., 3

(mit Auswahl). Privatlecture: Tacitus, Annales, III. c. 1-19.

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

V. Classe: Xenoph., Kyrup. 2, Anabasis 1, 2, 4, 5; Homer, Ilias I.

Privatlecture: Xenoph., Anab. 9.

VI. „ : Homer, Ilias IV., XI., XII., XXIII., XXIV ; Herodot, V.;

Xenoph., Anab. VIII. Privatlecture: Ilias XIX.

VII. „ : Demosthenes: I, II., III. olynth. Rede und die iibor den

Frieden; Odyssee V., VI., IX., XIII., XIX. Privatlecture:

Odyssee XXII.

VIII. „ : Plato: Apologie, Euthyphro, Lysis ; Sopliocles: Antigone;

Hom., Odyss. XVI; Privatlecture: Plato, Crito.

3. D e u t s c h.

V. Classe: Aus „Messias“ I, 1—471; IV, 1—171. Aus „Oberon“

I, V, XII.

VI. „ : Minna von Barnhelm. Privatlecture: Miss Sara Sampson,

Emilia Galotti, Ratlian der Weise.

Vil. „ : Ipliigenio auf Tauris, Maria Stuart. Privatlecture: Gotz

von Berlichingen, Clavigo, Egmont; Die Rauber, Fiesko,

Kabale und Liebe, Don Carlos, AVilhelm Tell; Julius Caesar.

VIII. „ : Hermann und Dorothea, Das Lied von der Glocke, Laokoon,

AVilhelm Tell, Sappho, Zriny von Korner, Faust, I. Th.

Privatlecture : Torquato Tasso, Die Jungfrau von Orleans,

Die Braut von Messina, Der Prinz von Homburg von H.

v. Kleist, Coriolanus von Shakespeare.

c) Memorierte Stellen.

1. L a t e i n.

ITI. Classe: Nepos’ Aristides, cap. 1; Epaminondas, cap. 4.

IV. , : Caesar, de bello Gallico I. 19, 32, IV. 13, 32. Ovid. 40

vers. meni.

V. „ : Livius, I. 26, 1—5, 49 ; Ovid, Met., Nr. 2.

VI. „ : Sallust, Catilina, cap. 10; Vergil, Georg. II., 319—345,

Aen., I., 1—33.

VII. „ : Cicero, in Verrem IV., cap. 37; Vergil, Aen. II., vv.

199—234, IV., vv. 54—78.

VIII. n : Tacitus, Germania, cap. 16; Horat. Oden, I. 3.

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

J. Classe: Xenophon, Anab. I. § 1—8; Ilias I., vv. 1—66.

VI. s : Homer, Ilias, XXIII. vv. 66—90; XXIV. vv. 457—475.

Herodot, V. cap. 28, 29. 55, 56.

VII. „ : Demosthenes’ II. olynth. Rede, § 1 und 2. Odyssee, VI., vv.

277—300.

VIII. „ : Plato, Apolog. 24; Sophocles, Antigone, Parodos vv.

100—126.
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3. D e u t s c h.

V. Classe ; Aul.for dom Canon : Der Handschuh, Kassaiidra, Pegasus

im Joch, Klago der Ceres von Schiller; .Messias" IV.,

25—50, Hermann und Thusnelda von Klopstock, Der

Fischer von Goethe, Der blinde Konig von Uhland, Die

Lorelci, Belsazer von Heine, Der todte Soldat von Seidl,

Der Zigeunerknabe im Norden von Geibel, Abschied votn

Leben, Osterreichs Doppeladler, Lutzows wilde Jagd von

Korner.

VI. „ : Aufier dem Canon : Wicdcrholung bereits friiher memo-

rierter Gedichte von Schiller.

VIL „ : Autler dem Canon: Edvvard und das Liod der Hoffnung

von Ilerder, Mahomets Gesang, Mignon und der Konig

in Thule von Goethe.

VIII. „ : AuCer dem Canon ; ,Hermann und Dorothea“, IV. 667—

700 ; nWilhelm Tell“ IV. 3 ; „Sappho“ III., „Zriny“ V., 2 ;

Bundeslicd vor der Schlacht von Korner und Wieder-

holungen aus Schiller und Goethe.

d) Themen.

1.) Zu den deutschen Aufsatzen im O b er gy m nasiu m.

V. Classe.

1. Niclits ist so fein gesponnen —• Es kommt docli an die Sonneu.

(Nach Schillers .Die Kraniche des Ibykus“.) 2. Goethos „I)er Fischer 14

und Heines „Dio Lorelei“, eine Parallele. 3. Auf dem Friedhofe. (Be-

trachtung.) 4. Freundschaft und Treue in der Nibelungensage. o. „Nur

Bcharrung fiihrt zum Ziel.“ (Chrie.) 0. Griindung der Stadt Rom nach

Livius. I. 7. Imviefern ist die Zunge das wohlthatigste und verderblichste

Glied des Menschen? 8. Der Genesende. (Charakterbild.) 9. Ein gluck-

liches Stilleben nach Volf: „Der siebzigste GeburtstagL 10. Fortes

fortuna adiuvat. (Chrie.) 11. Die Pest im Lager der Achaer. (Ilias I.)

12. „Seele des Menschen, — Wie gleichst du dem Wasser, Schicksal

des Menschen, — \Vie gleichst du dem Wind!“ (Goethe.) 13. Der Wald

im Mai. (Schilderung.) 14. Die olympischen und die altdeutsclien Kampf-

spiele. (Parallele nach der Lectiire.) A. Gubo.

VI. Classe.

1. Die "VVurzoln der Bildung sind bitter, ihre Friichte siifi. (Chrie.)

2. Die Ermordung Iliompsals. (Nach Sallusts Jugurtha.) 3. Welche

Vortheile bringt ein Fluss einer Landschaft? 4. Mit vereinter Krafte

AValten Wird das Schwerste leicht vollbracht. 5. Die Vorziige Europas

vor den iibrigen Erdtlieilen. 6. Kt; ottovo? apervo;, ip.uvscril-ai -respl Tcarp^i;.

(Hom. JI., XII. 243.) 7. Willst du, dass wir mit hinein In das Ilaus

dich bauen, Lass es dir gefallen, Stein, Dass Air dich behauen. (Riickert.)

8. Siegfried und Achilles. (Parallele.) 9. Eine Jagd im Mittelalter. (Nach

dein Nibelungenliede VIII.) 10. Das Meer, eine reiche Schatzkatnmer

und Segensquelle der Erdo. 11. Ein Gang um Mitternacht. 12. \Velches

Volk sich selbst empfunden,NVard vom Feind nie iiberwunden (v. Collin.)

13. Die Troer im Seesturm. (Nach Vergils Aen. I.) 14. Es geschieht

nichts Neues unter der Sonnc. (Salomo. Eine Untersuchung.)

A. Fietz.
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VII. Classe.

1. Dur Mann ist wacker, der, sein Pfund benutzend, Zum Dienst

des Vaterlandes kehrt seine Krafte. (Ruckert.) 2. Die Sprache der herbst-

licbcn Natur. (Betrachtung.) 3. Elisabeth und Maria. (Charakteristik nach

Goethes Goetz v. Beri.) 4. Dio Nacht, ein Freund und Feind des Menschen.

5. Auch der Krieg hat seine Ehre, Der Bevveger des Menschengeschicks.

(Schiller.) 6. AVer nicht vorwarts geht, der konunt zuriicke. (Goethe.)

7. Seele des Menschen, AVie gleichst du dem AVasser! Schicksal des

Menschen, Wie gleichst du dem Wind! (Goethe.) 8. Kann uns zum

Yaterland die Fremde werden ? (Goethe.) 6. Die Sendung des Hermes

an Kalypso. (Nach Hom. Od. Y.) 10. AVas man ist, das blieb man

andern schuldig. (Goethe.) 11. Wodurch werden die Trojaner bevvogen,

das holzerne Pferd in ilire Stadt zu ziehen ? (Nach Verg. Aen. II.)

12. Ein andres Antlitz, eh sie geschehen, Ein anderes zeigt die voll-

brachte That. (Schiller. Chrie.) • 13. Theuer ist mir der Freund; doch

auch den Feind kann ich niitzen. Zeigt mir der Freund, \vas ich kann,

lehrt mich der Feind, was ich soli. (Schiller.) 14. d) Ist der Y. Act

von Schillers „AVilhelm Tell 14 bloil eine Art Anhang oder ein organischer

Theil des ganzen Dramas ? b) AVas hat Schiller be\vogen, den Johann

Parricida in sein Drama .AVilhelm Tell" einzufuhren ? c) Die Frauen-

charaktere in Schillers . AVilhelm Tell.“

Vortrage: Der Zustand des deutschen Reiches in Goethes Goetz

v. Beri. — Invviefern ist Goethes Goetz v. Beri. ein Product der Sturm-

und Drangperiode ? — Poesie und Geschichte in Goethes Goetz v. Beri.

— Wie der Herr, so der Knecht. (Nachgetviesen an Goethes Goetz v.

Beri.) — Egmont und Oranien. (Vergl. Charakteristik na<h Goethes

Egmont.) — Iphigenie bei Goethe und bei Euripides. — Goethes Leben

und Thatigkeit in seinem Knabenalter. („Nach AVahrheit und Dichtung.“)

—• Goethe in der Schweiz. — Goethe in Italien. — \Veshalb waren

Schillers Rauber fiir die Zeitgenossen eine so anziehende Dichtung? —

Alba und Domingo. (Nach Schillers „Don Carlos“.) — Teliš Haus und

seine Bevvohner. (Nacli Schillers „Wilh. Tell“.) — Antonius und seine

Redekiinste. (Nach Shakespeares ,Jul. Caesar".) — Referate tiber Her-

ders ,Cid", Goethes „Clayigo“ und .die Leiden des jungen Werther“

und Schillers „Don Carlos 14 . — AVeh dem, der fern von Eltern und Ge-

schvvistern ein einsam Leben fiihrt. (Goethe.) — AVarum lernen wir die

altclassischen Sprachen ?* — Der Musicus Miller. (Charakterbild nach

Schillers .Kabale und Liebe.") — Der Zustand Deutschlands nach dem

dreidigjahrigen Kriege. — Der Einfluss des Klimas auf die Eutwickelung

des Menschen. A. Fietz.

VIII. Classe.

L a) Mortimer, ein Lebensbild. b) AVodurch errogt Maria Stuart in

Schillers Trauerspiel unser Mitleid ? 2. Schillers Glocke, ein Bild vom

Biirgerleben. 3. „Das Leben ist der Giiter hochstes nicht, — Der Ubel

grotites aber ist die Schuld 11 . 4. a) Der historische Hintergrund in ,,Her¬

mann und Dorothea“. b) Ilomerisches in ^Hermann und Dorothea."

5. „Nihil prastare fortuna mains potest, quam hostium discordiam."

(Tac. Germ., c. 33.) 6. Bedeutung des Tell-Monologs (IY. 3). 7. AVelchen

Umstanden dankt Osterreich seine Cultur im Mittelalter ? 8. Das AVesen

des modernen Dramas nach Shakespeares „Coriolanus“. 9. Ist Vergil zu



tadehij dass er Laokoon schreien lasst ? (Nach Lessings .Laokoon".)

10. Der Hauptgedanke in Horaz’ Ode: r Odi profanum vulgus . . . .■

11. Zriny, ein Charakterbild nach Korners Trauerspiel. 12. Inwiefcrn

hiingt die geschichtliche Ent\vickelung unserer Monarchie mit den natiir-

lichen Verhaltnissen derselben zusammen ? 13. Die antiken Elemente in

,,Sappho" von Grillparzer. 14. Maturitatspriifungsarbeit.

Vortrage: Bedeutung des Prologs in , Jungfrau von Orleans."

— Peripetie und Katastrophe in »Jungfrau von Orleans." — Karl VII.

nach „Jungfrau von Orleans - . — Charakteristik Schiliers nach Goethes

.Epilog zu Schiliers Glocke." — Ahnlichkeit zwischen der Odipussage

und dem Stoffe in »Die Braut von Messina “ — Invriefern bereitet der

I. Gesang in »Hermann und Dorothea" auf die folgenden vor ?— Ver-

wandtschaft der Clmraktere Hermanns und Dorotheas. — Tassos tragische

Schwache, Iphigeniens tragische Grofle. — Aufmunterung zur fleifiigen

Lectiire der Classiker. — Die Exposition in „Wilhelm Tell". — Tell und

Parricida. — Starhemberg an die Wiener arn 14. Juli 1683. — Vor

dem Standbilde Maria Theresias. — Das romische Volksleben nach Sha-

kespeares »Coriolanus“. — Die Frauen in „Coriolanus“. — Uber das

Wesen der Sage und des Marcliens nach J. Grimm. — Darf der Kiinstler

dem Dichter nachahmen ? — Schiirzung des dramatischen Ivnotens in

»Zriny". •— Die homerische Schilderung nach „Laokoon“. — Unterschiede

zwischen Poesie und bildenden Kiinsten nach »Laokoon". — Uber den

II. Act in Grillparzers „Sappho“. A. Gubo.

2) Zu den slovenischen Aufsatzen im O b ergymnasiurn.

V. Classe.

1. Gozd v jeseni. Opis. 2. Moj dom. Opis. 3; Zibel in rakev. Pri¬

merjava. 4. Zimsko življenje na kmetih. Opis. 5. Šola in vrt. Primerjava,

ti. Kakšne naglede je imelo in še ima človeštvo o vodi ? 7. Kdor ne

sluša, naj poskuša. 8. Zakaj se nam Pavsanijevo izdajstvo tako čudno

zdi? 9. Zrno do zrna pogača, — Kamen do kamena palača. 10. Sličnosti

in različnosti pravljice, pripovedke in legende. 11. Vodilna misel in

mythiški pomen narodne pesmi „Mlada, Zora.“ 12. Potrpljenje prebije

železne duri. 13. Predmet in značaj slovenskih narodnih pesmij. 14. Živali

človeku pomočnice in prijateljice.

VI. Classe.

1. Ktere misli in želje vzbuja seljenje ptic? 2. Vzpored mislij in

sestava v uvodu epske pesmi „Krst pri Savici." 3. Zakaj od zibeli do

groba je kratek čas odločen meni ? 4. Zvon naš prijatelj. 5. Redovnik

in posvetnjak v razgovoru po Prešernovi pesmi „Nuna in kanarček."

6. Razmere v Rimu za časa vojske z Jugurto. 7. Srčnost velja! 8. „Kjer

hodi, kjer stoji, kar gleda, išče, — Natore celi dom mu je svetišče." —

Žemlja. 9. Starosti čast! 10. Ozir v nebo. Po pesmi. II. Ktere nazore

pobija Prešeren v svoji pesmi „Nova pisarija", in ktere so njegove prave

misli o jeziku in pesništvu ? 12. S kterimi vzroki so hoteli Regula pre¬

govoriti, da bi se ne vrnil v Kartago? 13. Ali je res, da je Prešeren

spojil v svoji pesmi „Krst pri Savici" epiko, liriko in dramatiko? 14.

V čem nam bodi Jurij Vega v zgled?

VII. Classe.

1. Dokler sreča ti cveti, — Bož prijatljev dosti štel; — Ce pa

sreča te pusti, — Boš se sam pri peči grel. Jarnik. 2. Kako se da
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Jovanino obnašanje v predigri „Device Orleanske* tolmačiti? 3. Dokler

si človek, moraš se boriti; orožje v boju bodi ti delo. 4. Zimsko življenje

v naravi. 5. Naglica škodi. Hrija. G. Govor enak meču. 7. Knjiga nam

je mrtva, narava živa učiteljica. 8. Upanje in cvetje. 9. Oljka simbol

miru. 10. Dejanje v dramatski igri ,Wallenstein-ov ostrog*. 11. Človek

je sin in gospodar narave in časa. 12. Kdor visoko hoče priti, mora

trden v glavi biti. 13. „Oblast mu srce zapeljuje; — Ostrog njegov le

greh njegov razkriva* — Prolog B 'Wallenstein-osvemu ostrogu*.

14. Obleka ne dola človeka, ali večkrat kaže, kaj je v njem. ,

Za vaje v govoru so si izbrali učenci še sledeče predmete : Homo

non šibi, sed patriae natus. — Pomote ter njih kazni bridke Uče

modrosti nas v bodoča lota. — Lega, eden najvažnejših vzrokov velikosti

Rima. — Koseski in njegove zasluge za slovensko slovstvo. Zakaj se

učimo tujih jezikov ? — Noše in običaji naših kmetov. — Na razvalinah

Zajčkega samostana. -— Delo sladi življenje. — Turjaški osrčuje svoje

vojake pred Belim gradom. — Abi, nuntia Romanis. coelestes ita vellc.

ut mea Roma caput orbis terrarum sit. — Berite Prešerna! -— »Bog

vari kralja in francosko zemljo!“ Devica Orleanska. — Grki zastopniki

staroveške omike. — Kaj se godi v dramatski igri „Oba Pikolom’ina“ ?

Kako se osnuje in razvija dejanje? — Poljedelstvo podlaga prosveti. —

Up, človeka zvesti spremljevalec v življenju in smrti. — Nitimur in ve-

titum semper cupismusque negata. — Česa je potreba, da je človek

srečen? — Poletni večer. — „Veselo žetve naj ne čaka, kdor — Sejal

je zmajeve zobe strupene.* — 'VVallenstein-ova smrt. — Po stavitnosti

pridemo do zmage. — Nesreče so čestokrat narodom koristne. Matek.

VIII. Classe.

Trava vene, cvetica sahno. (Jesenske misli.) 2. Drevo se na drevo

naslanja, človek na človeka. 3. Sedanjost je hči preteklosti, a mati bo¬

dočnosti. 4. Red misli v prvih 10 poglavjih Platonove apologije. 5. Zgo¬

dovina nam pripoveduje človeštva čast in sramoto. 6. Oko jo zrcalo duše.

7. „Hitro obrača se časa kolo — Naši duhovi z njim se vrtijo.* Jenko.

8. Človek zelo proučava svet in človeka, a malo sebe. 9. Jurij Dalmatin

in Adam Bohorič. 10. Kake zasluge ima Rastislav za Slovanstvo?

11. Značaj Antigonin in Ismenin v Sofoklejevi Antigoni. 12. Početki

omike so trdi, sad je sladak. 13. Naloga za zrelostni izpit.

Za vaje v govoru izbrali so si učenci te-le predmete: Boje v slo¬

venskih narodnih pesmih. — Zakaj, se učimo staroslovenskega jezika ? —

Ptice v slov. narodnih pesmih. — Cirilica in glagolica. — Kralj Matjaž

v narodnih pesmih in pripovedkah. — Kako je dospel Rim do svetovne

vlado ? — Kako izpoznavamo bolje značaj narodov -- iz zgodovine ali iz

poezije? — Boj mej Hohenstaufi in cerkvijo. — Ljudstva v Italiji za pre¬

seljevanja narodov. — Mera v Prešernovih poezijah. — Značaj Krjavljev

v Jurčičevem romanu „Deseti brat.* — Prešernovi soneti. Zavadlal.

c) Lehrbiicher.

Im Schuljahre 1890/91 wer<len folgemle Lehrbiicher in Venvendung kommen:

Religion: I. Cl. : Regensburger Katecliismus, 35. Aufl. — II. Cl.: Fischer, Litftrgik,

10.—7. Auli. — III. Cl.: Fischer, Geschichte der Offenbarung des alton liimdes. (!.—3. Aufi.

— IV. Cl.: Fischer, Geschichte der Offenbarupg des neuen Bundes, 5. 4. Aufl. — V. Cl.:

AVappler, Lehrbuch, I. Thl., 7.-5. Aufl. — VI. Cl.: AVappler, II. Thl., 6.—3. Aufl. —

VII. Cl.: AVappler, III. Thl., 5.—3. Aufl. — ATIL Cl.: Kultner, ICirchengescliichte.
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Latein: I. Cl.: Schultz, Kleine lateinische Sprachlehre, 2 1. Aufl. (mit

A u s s c h 1 u s s d e r f r u he r e n). — II.—TIH. Cl.: Schultz, 20.-18. Aufl.

Ubungsbncher: I. Cl.: Rožek, Lateinisches Lesebuch, I. Thl., 8. Aufl. — II. Cl. :

Rožek, Lateinisches Lesebuch, II. Thl., 6. Aufl. — III. und IY. CL: Rožek, Beispiel-

und Aufgabensammlung, I., bzw. II. Thl. — Y. und YI. Cl.: Hauler, 4.-2. Aufl. —

VII. und VIII. Cl.: Hauler, 3.-2. Aufl.

Autoren: III. Cl.: Corn. Nepos von Keidner, 3. Aufl. — IY. Cl.: Caesar de

bello Gallico yon Prammer, 4. Aufl.; Ovidii carmina selecta von Sedlmayer, 4. Aufl.

mit Ausscliluss der friiheren, —V. Cl.: Livii a. u. c. libri 1, 2, 21, 22, edd. Zingerle,

2.— 1. Aufl.; Ovidii carmina selecta von Sedlmayer, \vie in der 4. Cl. — VI. Cl.: Sallusti

beli. Catilinae von Scheindler; Vergils Aeneis nebst ausgew. Stiicken der Bucolica

und Georgica von Klouček; Cicero, orr. sel., vol. III. (editio altera corr.) von Kohl;

Caesar de bello civ., editio minor, von Paul. — VIL Cl.: Vergil, wie in der VI. CL;

Ciceronis orr. selectae von Kohl, Heft 2, 4, 5; Ciceronis libri, vol. X., von Schiche.

— VIII. Cl : Tacitus, Germania, ed. Miillor; Taciti opera, quae supersunt, vol. I., ed.

Miiller; Iloraz von Huemer, 3. Aufl. neben d. 2. u. 1.

Griechisch: III.—VI. Cl.: Curtius, Grammatik, 17. und 19. Aufl. (mit Ausschluss

der friiheren). — VIL - VIII. Cl.: Curtius, 16. Aufl. neben der 14.

Uburigsbiicher : Tli,—VI. Cl.: Sclienkl, Griechisches Elementarbuch, 13. und 14.

Aufl. (mit Ausschluss der friiheren). — VII. und VIII. Cl.: Sehenkl, Ubungsbuch, 7.

und 6. Aufl. neben der 5.-3.

Autoren: V. Cl.: Chrestomathie aus Xenophon von Sclienkl, 9.—7. Aufl.; Ilias,

edd. Christ; ‘VVorterverzeichnis zur Ilias von Scheindler. — VI. Cl.: Chrestomathie und

Ilias wie in der V. Cl.; Herodots Perserkriege (6. Buch) von Holder. — VIL Cl.:

Demostlienes von AVotke, 2. Aufl.; Odyssee in verkurzter Ausgabe von

Christ. — VIII. Cl.: Platons Apologie und Ivriton, Protagoras von Christ; Sophokles’

Konig Odipus von Schubert, 2. Aufl.; Odyssee von AVotke, 2. Thl.

Deutsch: I.—VI. Cl.: AVIllomitzer, Grammatik, 5. und 4. Aufl.

Lesebucher: I. Cl.: Lampel, Leseb. I., 4,—1. Aufl. — II. Cl.: Lampel, Leseb. II.,

3.—1. Aufl. — III. Cl.: Lampel, Leseb. III., 2.—1. Aufl. — IV. Cl.: Lampel, Leseb. IV.

3. Aufl. mit Ausschluss der 1. und 2. — V. Cl.: Lampel, Leseb. V.,

2. Aufl. mit Ausschluss der 1. — VII. Cl : Lampel, Leseb. VIL, letzte Aufl.

— VIII. Cl.: Lampel, Leseb. VIII ; Jauker, Lessinga Laokoon. — VI. Cl. : Lampel,

Leseb. VI., 4. Aufl., Aus g. I.

Slovenisch: I. Cl.: Janežič—Šket., Slov. slovnica. — II. Cl,: Končnik, Slovnica.

_ ni.—IV. CL: Janežič—Šket, Slov. slovnica. —V,—AH. Cl.: Šuman, Slovnica.

Lesebucher: I. Cl.: Šket, Slov. čitanka, I. Thl —II. Cl.: S k e t, S 1 o v. č i t a n k a,

II. Th. — III. und IV. Cl.: Janežič, Cvetnik, II. Thl., 3. Aufl. (mit Ausschluss der 1. und 2.).

_ y. und VI. CL: Šket, Slov. berilo za 5. in 6. razred. — VII. Cl.: Janežič, Cvetnik

slov. slovesnosti, 2. und 3. Aufl.; Miklosieh, Slov. berilo za 7. razred. — VIII. Cl.:

Miklosich-Kavratil, Slov. berilo za 8. razred, 2. Aufl. — Fur Schiller deutscher Katio¬

na! itat: 1. Abth, 1. Curs: Šket, Slov. Sprach- und Ubungsbuch, 4. Aufl.; 1. Abtli., 2.

Curs und 2. Abth.: Šket, Slov. Sprach- und Ubungsbuch, 3,—1. Aufl.

Geographie und Geschichte: I.—VIII. Cl.: Supan, Geographie, 7.-3. Aufl. —

III. Cl.: Gindely, Mittelalter, 10.—7. Aufl. — IV. Cl.: Gindely, Keuzeit, 9.-6. Aufl.;

Mayely Geographie von Osterreich-Ungarn; Hirsch, Ileimatkunde von Steiermark, Ililfs-

h u ch._V. Cl.: Gindely, Lehrbucli der allgeineinen Geschichte fur die oberen Classen,

I. Thl., 8., 7., 5. Aufl. — VI. Cl.: Gindely, I. und II. Thl., von diesem die 7.-5. Aufl.

— VII. Čl.:’ Gindely, III. Thl., 7.-5. Aufl. — VIII. Cl.: Gindely, I., II., III. Thl.;

Hannak, Vaterlandskunde fur Oborclassen, 9. Aufl. mit Ausschluss der friiheren. Das

hist. Lehrbucli fur die II. Cl. ivird uachtraglich bekannt gegeben werden.

8



Atlanten: I.—VIII. Cl.: Kozenn, Schulatlas in 59 Karteli, 33. bis 35. Aufi. neben

(len frttheren.

Mathematik: I. und II. Cl.: Močnik, Arithraetik f. d. U.-G., 1. Abtli., 31.—28. Aufl.;

Močnik, Geometrischo Ansehauungslelire, 1. Abtli., 22. und 21. Aufl. (mit Aussehluss

aller friiheren). — III. und IV. Cl.: Močnik, Arithmetik, 2. Abtli., 22. und 23. Aufl. (mit

Aussehluss der friiheren); Močnik, Geometrischo Ansehauungslelire, 2. Abtli., 17., 16. und

14. Aufl. —V.—Vlil. CL: Močnik, Arithmetik und Algebra f. d. O.-G, 23.—17. Aufl ;

Močnik, Geometrie f. d. O.-G., 21.—17. Aufl.; Ileis, Sammlung von Beispielen und

Aufgaben, 78.—76., 73., 70. Aufl. — VI.—VIII. Cl.: Adam, Logarithmentafeln.

Naturgeschichte : I. und II. CL: Pokorny, 111. Naturgescliiehto, Thierreieh, 21.,

20., 18. und 16. Aufl. — II. CL: Pokorny, 111. Naturgeschichte, Pflanzenreicli, 17. und

16. Aufl. neben der 14. — III. CL: Pokorny, 111. Naturgeschichte, Mineralreich, 15, 14., 12.

11. Aufl. — V. CL: Standfest, Mineralogie; AVretsehko, Vorscliule der Botanik, 5. bis

3. Aufl. — VI. Cl.: Graber, Leitfaderi der Zoologie.

Physik : III. und IV. Cl.: Krist, Anfangsgriinde, 17.—13. Aufl. -— VII. und VIII. Cl.:

Ilandl, Lehrbuch der Physik (Ausgabe fiir Gjninasien), 4.—2 Aufl.

Phil. Propadeutik: VII. Cl.: Lindner, Logik, 7.-5. Aufl. — VIII. Cl.: Lindner,

Psychologie, 9.—5. Aufl.

Stenographie: Riitzsch, Lehrgang, 49.—46., 44. Aufl.; Riitzsch, Leseb., 61.—50. Aufl.*

/) Maturitatsprufungen.

1) Schuljahr 1889 90.

Die Maturitats - AViederholungsprufung wurde unter dem Vorsitze

des Horni k. k. Landesscliulinspectors Dr. J. Z i n d 1 e r am 22. September

abgehalten. Bei derselben wurden die nachbenannten Abiturienten fiir

reif erkliirt:

Ton 15 Abiturienten waren 14 approbiert, 1 auf ein Jahr repro-

biert worden.

2) Schuljahr 1890/1.

Zur diesjiihrigen Maturitatspriifung haben sich 26 offentliche Schiller

der VIII. Classe gemeldet.

Die scbriftlichen Priifungen vvurden auf Grund der Verfiigung des

h. k. k. L.-Sch.-R, vom 21. Mai 1891, Z. 2704 in derAVocke vorn 15.

bis 20. Juni vorgenoinmen. Die Tkemen lauteten :

* Vorbereitungse lassc: Regensburgev Katechisinus; Lehmann, Sprachbuch,

3. Thl.; Zeynek, Lesebuch, 2. Thl.; Regeln und AVorterverzeichnis fiir die deutsche

Rechtschreibuug; Močnik, 4. Reclienbuch.
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Deutsch: „Treu jedem Wort, das Mann deni Manne gab,

Treu jener Wahrheit, die mit uns gcborcn,

l)em Lande treu, das AVicge uns und Grab,

Dem Kaiser treu, dem wir den Eid goschworen“.

(Grillparzer.)

Latein -Deutsch: Sallust, Catilina, c. 20.

Deutsch-La.tein: Friedlander, Sittengeschichte Roms, II., pag.

104 ff.: Reisen auf der Appischen Straflo.

G r i e c h i s c.h : Herodot, IX., c. 85, 86.

M a t h c m a t i k : a.) Die halbe Grundlinie eines glcichsckonkligen Drei-

eckes ist gleich dom kleineren Theile des nacli dem goldenen

Schnittc getheilten Schenkels s. Construierc das Drcieck und

berechne die AVinkel desselben.

[i) Aus eincm senkrechten Cylindcr, desscn Ilohc h ist und

desscn Grundflache den Radius R hat, ist ein abgestumpftcr

Kegel herausgenommen, der mit dem Cjlinder die Holie und

die uhtere Grundflache gemein hat und die Halfte des ganzen

Cylinders betragt. Es soli der Radius r der oberen Grund¬

flache bestimmt werden.

Y) Z\vei Korper bewegen sich gleichformig auf z\vei recht-

winkelig sich durchschneidenden Linien gegen den Durch-

schnittspunkt hin, der eine mit der Geschvvindigkeit von 3 m,

der andere von 4 m in der Secunde. Anfangs war ihr gegen-

seitiger Abstand 20 m, nach 2 Secunden ist er 10 m. Wic

weit war jeder anfangs vom Durchschnittspunkte entfernt?

S 1 o v e n i s c h : Izginili so Grki in Rimljani, niso pa izginila njih dela.

(Ftir Slovenen ; 16 Abituricnten).

Ubersetzung aus Hemmerlings Aufgaben zum Ubersetzen aus

dem Deutschen ins Lateinische, I. Thl., pag. 122, Nr. 8.

(Ftir Deutsche ; 2 Abiturienten).

Die miindliche Priifung beginnt am 17, Juli. Die Ergebnissc der-

selben verden im nachsten Programm veroffentlicht werden.

rj) Freis Lehrgegenstande.

1) Z e i c h n e n.

Der Zeichen - Unterricht \vurdo in drei Lehrstufen nach dem ftir

Realgyinnasien vorgescliriebenen Lehrplane ertheilt. Die Schiiler wurden

in z\vei Abtheilungen, und zwar die erste in 4, die zweite in 2 Stundon

wochentlich unterrichtet. — Betrag der Remuneration mit Riicksiclit auf

die 2 Zeichenstunden in der Vorbereitungsclasse: 360 fl.

2) Turnen.

Das Turnen \vurde in vier Abtheilungen in je 2 \v6chentlichon

Stunden nach SpieJ3’scher Methodc gelehrt. — Die Remuneration betrug

mit Riicksicht auf die 2 Stunden im Yorbereitungscurs : 450 fl.

8*
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3) G e s a n g.

Dieser Unterricht zerfiel in zwei Abtheilungen zu je 2 Stunden.

Kenntnis des Notensystems, Aufbau der Tonleiter, eingehende Ubungen

im Treffen der Intervalle, Kenntnis und Ubung der Dur- und Moll-Ton-

arten, Anwendung des Gesanges in passenden ein-, zwei- und drei-

stimmigen Liedern und vornehmlich in vierstimmigen Mannerchoren kirch-

licben und weltlichen Inhaltes bildeten den Lebrstoff. — Remuneration: 144 fi.

4) Slovenische Spracbe f ii r Schiiler deutscher

Nationalitat.

Fiir diesen Unterricht bestanden zwei Abtheilungen; der ersten

waren 3, der zweiten 2 Stunden wochentlich zugewiesen. — Durch-

genommen wurde die regelmaflige Formenlehre, das Wichtigste aus der

Casus- und Wortbildungslehre, eingciibt an beiderseitigen Ubersetzungen

nach dem Lehrbuche von Šket.

5) Stenographie.

Der Unterricht in der Stenographie wurde in diesein Jahre im

niederen Lehrcurse in 2 wochentlichen Stunden ertheilt. Der Unter¬

richt umfasste die Lehre von der Wortbildung und von der 'VVortkiirzung,

welche durch zahlreiche Lese- und Schreibiibungen eingeiibt wurde. —

Remuneration: 90 fl.

Diese Remunerationen im Gesammtbetrage von 1044 fl. wurden

angewiesen mit Eri. d. h. k. k. L.-Sch.-R. vom 16. October 1890, Z. 6751.

6) Steiermarkische Geschichte.

Dieser Unterricht \vurde im Sommersemester in 2 wochontlichen

Stunden nach dem Lehrbuche von Dr. K. Hirsch von Prof. A. Gubo er¬

theilt. Ton den 13 Schiilern der IV. Cl., welche am Unterrichte theil-

genommen hatten, meldeten sich 6 zur Preispriifung. Dieselbe fand

am 30. Juni unter dem Torsitze des Gymnasialdirectors statt. Ton der

Priifungscommission, welcher aufler dem Fachlehrer auch die Professoren

Knittl, Kosi und Krušič angehorten, wurden die Leistungcn der Schiller

Friedrich Zangger und Johann Markošek fiir die besten erkliirt. Die-

solben erhielten die vom hochloblichen steierm. Landesausschusse oin-

gesendeten zwei Preismedaillen. Die Preisbe\verber Hawlina, Požar und

Talenčak bekamen Biicher, welche zu diesem Zwecke von der Direction,

dem Fachlehrer und dem Classenvorstande gespendet worden waren. Der

Schiiler Jelen hatte sich wegen hochgradiger Heiserkeit von der Priifung

abgemeldet.

Remuneration : 100 fl., angewiesen mit Eri. des hochl. st. Landes-

usschusses vom 25. Juni 1891, Z. 11.728.
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V. Statistik der Schiller.
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* Die hinter + stehcnden Zahlen bezielien sicli auf die Vorbereitungsclasse.

** Die rechts oben stehende Ziffer gilt den Privatisten . t

*** und mehi- des letztbegonnenen Altersjahres vvurde fur ein volles Jahi geiechnet.

t Sammi dem Schulgeide des Privatisten fur das 2. Semester 1889/90.

s Limit dem Schulgeide des Privatisten fur das I. Semester 1890,1.
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VI. Hochortige Erlasse.

1. Gesetz vom 5. Juni 1890, betreffend die Beziige der der bewaff-

neten Maclit angehorigen Supplenten mit Bezug auf deren Verpflichtung

zur activen Biensileistung im stehenden Heero.

2. U.-M.-E. vom 15. Juni 1890, Z. 1079, betreffend die den activen

k. k. Staats-Bediensteten nach Einfuhrung des Kreuzer-Zonentarifes auf

den k. k. Staatsbahnen zugestandenen Fahrpreisbegunstigungen.

3. U.-M.-E. vom 27. Juni 1890, Z. 13211, betreffend die Beeidignng

der Supplenten an Staatslehranstalten.

4. (J.-M.-E. vom 1. Juli 1890, Z. 12800, betreffend die Anderung

der Schulgeldmarken.

5. U.-M.-E. vom 25. Juli 1890, Z. 15090, betreffend die Einfiihrung

der musikalischen Normalstimmung.

6. U.-M.-E. vom 15. September 1890, Z. 19097, betreffend die For-

derung der korperlichen Ausbildung der Jugend an den staatlichen Mittel-

schulen.

7. U.-M.-E. vom 9. October 1890, Z. 1482/C. U. M., betreffend die

fur in Uniform erscbeinende Staatsbeamte vorgeschriebene Ehrenbezeigung

beim Erapfange Seiner Majestat.

8. U.-M.-E. vom 5. November 1890, Z. 2130/C. U. M., mit vvelchem

Anordnungen inbotreff der Verpflichtung zum Uniformtragen seitens des

Staatslehrpefsonals an Mittelscbulen getroffen werden.

9. L.-Sch.-B.-E. vom 22. August 1890. Z. 5663 : Die Ministerial-

Verordnung vom 6. Mai 1890, Z. 2936, betreffend die Stundung des Scliul-

geldes, bat auch auf die mit dem Staatsgvmnasium in Cilli verbundene

Vorbereitnngsclasse Anvvendung zu finden.

10. L.-Sch.-B.-E. vom 2. October 1890, Z. 6459: Die Trennung der

I. Classe in zwei Parallelcurse wird genehmigt.

11. L.-Sch.-K.-E. vom 27. November 1890, Z. 8355: Unfreivvillige

Repetenten sind von der Begiinstigung der Scbulgeldstundung ausge-

schlossen.

12. L.-Scli.-B.-E. vom 18. Marž 1891, Z. 1721: Bei der Aufnahms-

prufung fur die I. Cl. ist eiu einfaeher Satz des Dictates aucli scbriftlich

zu analysieren.

13. L.-Sch.-B.-E. vom 23. Marž 1891, Z. 2034: Die dem geistlichen

Stande angehorenden Mitglieder des Staatslehrpersonales sind zum Tragen

der Staatsbeamten-Uniform nicht verpflichtet und haben bei allen Anlassen,

fur welche den ilbrigen Mitgliedern des betreffenden Lehrkorpers das

Tragen der Uniform vorgeschrieben worden ist, im geistlichen Gewande

zu erscheinen. — Die beeideten Supplenten besitzen die Bereclitigung zum

Tragen der Staatsbeamten-Uniform nach dem 3. Grade der 4. Kategorie.

14. L.-Sch.-B.-E. vom 4. April 1891, Z. 2278: Wahrend der Monate

April, Mai und Juni 1891 diirfen einzelne Turnstunden zu Spielzvvecken

verwendet werden.

VII. Forderung der korperlichen Ausbildung der

Jugend.

Der Berichterstatter war bemiiht, den hohen Ministerialerlass vom

15. September v. J., Z. 19097 zur Durchfuhrung zu bringen. Seine diesfftl-

ligen Bestrebungen fanden seitens der betlieiligten Corporationen und der
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Privaten das freundlichste Entgegenkommen, ftir welclies hiemit der warmste ,

Dank ausgesprochen wird. Hiedurch war es moglich, den Intentionen des

citierten Erlasses wenigstens in dessen Hauptztigen schon heuer zu ent-

sprechen.

1) Der Eigenthiimer des Warmbades, Herr M. Tratnig, lieJJ in den

Badepreisen zugunsten der Gymnasialjugend Ermafiigungen eintreten, so

dass auch arrnere Schiller in die Lage kamen, die Bader zu gebrauclien.

2) liber Ersucben der Direction wies der lobliche Gemeinderath der

Stadt Cilli in seiner Sitzung vom 20. Marž 1. J. den Gjmnasialschfllern

einen besonderen Badeplatz am rechten Sannufer an und beschloss aufler-

dem, denselben mit einigen Banken und einem Trambolino zu versehen.

Dieser Platz gelangte wegen verschiedener Umstande niclit zur Beniitzung;

dessenungeachtet entbehrte die Gymnasialjugend der erquickenden Bader

in der herrlichen Sann niclit, obschon die Ungunst der Witterung der

eigentlichen Badesaison einen verhaltnismaBig spaten Anfang beschied.

3) Auch der lobliche Eislauf-Verein raumte den Schiilern der Anstalt

Begunstigungen ein, iudem er *Saisonkarten a 1 fh, Einzelkarten a 5 kr.

an sie verabfolgte. Uberdies war es den Schiilern unverwehrt, miter Be-

aclitung der fiir die Sicherheit nothigen Bedingungen sich auch auf anderen

Platzen im Schlittschuhlaufen zu tiben.

4) Den schattige Gymnasial-Garten, in welchem die Schiller die

Unterrichtspausen um 10 und 11 Uhr wahrend der schonen Jahreszeit zu

verbringen Gelegenheit baben, erwies sich namentlich wegen seiner Lage auch

als ein geeigncter Spielplatz. Da er jedoch nur 1392m2 misst und demnach

fiir gewisse Bewegungs- und Ballspiele zumal bei groBer Theilnehmerzahl

nicht ausgereicht hatte, so wendete sich die Direction an die lobliche Ge-

meindevertretung der Stadt um Uberlassung des „groben Glacis". Infolge

Sitzungsbeschlusses vom 20. Februar d. J. wurde die Beniitzung dieses

von schattigen Alleen umrahmten ausgedehnten Platzes mit dem Vorbehalte

zugestanden, dass das k. u. k. Militar-Stations-Commando als dessen derzei-

tiger Mieter dagegen keine Einwendung erhebe. Das lobliche Commando

erklarte nun mit Note vom 24. Marž 1. J., Z. 63, dass das „grofie Glacis“

an Mittwochen und Samstagen von 2 Uhr nachm. an zur Verfiigung stehe.

Die Herren Professor E. Potočnik und Turnlehrer A. Tisch iiber-

nahmen mit dankenswerter Bereitwilligkeit die Aufgabe, die Jugend in die

Schulspiele einzufiihren. Da es sich zunachst darum handelte, einen Grund-

stock spielkundiger Schiiler zu schaffen, so wurde die Theilnahme an den

Sjiielen anfanglich auf die in den Turnunterricht eingeschriebenen Unter-

gymnasiasten beschrankt. Es bestanden zwei Spielgruppen. Die erste (I.u.II. Cl.)

befand sich unter der Leitung des Herrn Prof. Potočnik, we)cher in der

Scldussperiode auch Niclitturnern die Theilnahme gestattete, wahrend die

zweite vom Herrn Tisch beaufsichtigt ward. Die Spiele, fiir vvelche man

die Regeln zmneist dem trefflichen Buche Dr. Eitners entnahm, wurden in

den Monaten April, "Mai und Juni bei giinstiger Witterung woclien-tlich je

einmal geiibt. — Anfangs Mai unternahmen die Classen la—Til an freien

Nachmittagen Ausfliige in die niihere Umgebung und vvurden hiebei von

den betreffenden Herren Ordinarien begleitet.

VIII. Chronik.

Das Schuljahr 1890/1 wurde am 18. September mit dem lil. Geist-

Amte eroffnet.

9
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Der regelmaBige Unterricht begann am 19. September.

Am 22. September fand die Maturitats-Wiederholungspriifung statt.

Am 4. October begieng die Anstalt die Feier des Allerhochsten

Na men sfestes Seiner Majestat desKaisers. Nach dem solennen

Gottesdienste versammelten sich die Professoren und die Studierenden in

dem groBten Lehrsaale, welcber der Anstalt zugebote stebt; doch ver-

mocbte derselbe die ganze Schiilermenge nicht zu fassen, so dass die

Schiller der drei untersten Classen an der Feier nicht theilnehmen konnten.

Die Feier wurde durch das Weihelied „Gltlck auf, mein Osterreich!" er-

offnet, welches der 'Gymnasial-Sangerchor unter der Leitung des Herrn

Professors J. Ploner sang. Sodanu erorterte der Director in einer langeren

Eede den glanzenden Aufscbwung, den Osterreich unter der glorreichen

Regierung unseres Kaisers genommen hat. Er schloss mit dem Eufe :

„Gott erhalte, Gott s eliti tz e, Gott s e g n e Se. k. und k.

apo s t. Majestat Franz J o s ef I!"

Die Volkshvmne bildete den Abschluss dieses patriotischen Festes,

welchem auch mehrere geladene Gaste beigewohnt liatten.

Am 16. November begab sich eine aus dem Berichtersiatter und den

Herren Professoren Ploner und Kurz bestehende Deputation zum Herrn

Landesschulinspector Dr. Johan n Z indl er, um denselben anlasslich der

ihrn durch die Verleihuug des Ordens der eisernen Krone zutheil gewor-

denen Allerhochsten Auszeichnung zu begluckvviinscben.

Am 19. November wurde zur Feier des N amen sfestes Ihrer

Majestat der Kaiser in ein feierliches Hochamt abgehalten, welchem

der Lehrkorper mit den Schiilern beivvolinte.

Auf Grund des hohen Ministerial-Erlasses vom 11. December 1S90,

Z. 2237/C.U.M. wurde am 18. Janner die Sacul arfeier der Geburt

Grillparzers begangeu. Derselben wohnten an die Vorzugschiiler der

3. und 4. Classe, die Schuler des Obergymnasiums, der gesammte Lehr¬

korper, sowie eine groBe Anzahl von geladenen Festgasten.

Nachdem der Director in einer kurzen Anspraclie die Bedeutung der

Feier dargelegt liatte, trug der vom Herrn Professor Ploner geleitete Chor

den Festgesang „Mein Vaterland, mein Osterreich" (von Fiby) vor. Sodann

declamierte der Sextaner Bvloff Grillparzers Gedicht „Mein Vaterland*

(Marž 1848), woran sich die Darstellung des dramatischen Fragmentes

*Hannibal“ anreihte. Die beziiglichen Rollen waren den Octavanern Meister

(Hannibal), Pregl (Mago) und dem Septimaner Easchka (Scipio) zugewiesen

\vorden. Nun folgte die Festrede des Herrn Professors Gubo. Dieselbe ist im

1. Theile des Jahresberichtes vollinhaltlich abgedruckt. Zum Schlusse dieser

in allen Theilen iviirdigen und erhebenden Feier declamierte noch der Sex-

taner Vidic das beriihmte Gedicht .Feklmarschall Eadetzky*.

Den zweiten Hauptpunkt des Programms bildete eine gewiss seltene,

— wenigstens in der Chronik der hiesigen Anstalt noch nicht verzeichnete

— Auszeichnung eines Schulers. Der Anlass hiezu hatte sich im Friihlinge

des Vorjahres ergeben.

Es war am 19. April 1890, als die damaligen Seeundaner Josef

Dobrovc und Alfons Sorglechner mit mehreren Collegen auf den

Petschounik sich begaben, um zu botanisieren. Auf der Hohe des steilen

Berges angelangt, wollte Sorglechner eine Aurikel ausgraben. Als er sich

zur Pflanze biickte, erfasste er, um den nothigen Halt zu gewinnen, den

nachsten Strauch. Da fiihlte er plotzlich einen emplindlichen Schmerz in

der Hand; dieselbe aufwiirts schnellend, schleuderte er eine Sandviper von
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sicb, die ihn in deti Eingfinger der linken Hand gebissen liatte. Det- Ver*

ivundete rief nocli Dobrovc um Hille uud sank dann halb ohnmachtig zu Boden.

Dobrovc eilte, so schnell dies bei der Steilheit der Berglehne moglich

war, zu seinem Kameraden empor, unterband die verletzte Hand, schnitt

mit seinem Taschenmesser die Bisswunde auf und veranlasste hierauf,

seines wunden Mundes sich nocli recbtzeitig erinnernd, den Collegen, die

Wunde auszusaugen. Von der Ungliicksstatte schleppte Dobrovc den nahezu

Beivusstlosen zur nachsten Quelle, wo er ihm die Wunde sorgfaltig aus-

wusch, und von da mit dem Aufgebot aller seiner Krafte in die Stadt, die

er in drei Stunden erreichte. Hier lief er aus eigenem Antriebe nocli zuin Arzte.

Sorglecliner lag durch 14 Tage schwer krank darnieder und ware

liach arztlichem Ausspruche sicher nicht aufgekommen, wenn ihm Dobrovc

nach der Verletzung nicht sofort in der erzahlten Weise beigesprungen ware.

Der Director belobte Dobrovc ob seiner braven That vor der ganzen

Classe und veranlasste den Vater Sorglechners, als sich dieser auGer Gefakr

befand, um die Lebensrettuiigstaglia fur Dobrovc einzuschreiten. Dieses

Gesuch wurde mit der vvarmsten Befurwortung seitens des Herrn k. k.

Bezirkshauptmannes Dr. Paul W a g n e r Seiner Žkcellenz dem Herrn Statt-

lialter unterbreitet und fand eine iiberaus huldvolle Erledigung.

Mit dem liolien Erlass vom 7. December 1890, Z. 5023 (M. I.) liat

namlich Seine Escellenz der Herr Ministerprasident dem Schiller Dobrovc

eine Unterstiitzung von hundert Gulden zugewendet und Seine Escellenz den

Herrn Statthalter ermachtigt, demselben fur seine aufopfernde und kamerad-

schaftliche Haltung die Anerkennung auszusprechen. Das beziigliche, hoch-

ehrende und warm belobende Decret Seiner Excellenz erfloss mit Erlass

vom 15. December 1890, Z. 4068. Als weiteres Geschenk hatte der Herr

Bezirkshauptmann auf Grund einer unter den politischen Beamten und

einigen anderen Personlichkeiten veranstalteten Sammlung eine schone

silberne Uhr angeschafft. Ftir die Ubergabe dieser Geschenke wurde der

18. Janner 1. J. bestimmt.

Als das Programm der Grillparzer-Feier erschopft war, erhob sich

der Herr Bezirkshauptmann Dr. Wagner und theilte den Versammelten

mit, wie wacker sich Dobrovc am 19. April v. J. verhalten, und welche

Wiirdigung seine Handlungsweise holien Ortes gefunden habe.

Nachdem er dem Director das Sparcassabuck liber 100 11. zur Aufbe-

wahrung iibergeben, dem Schiller aber das Anerkennungsdecret und die

Uhr eingehandigt liatte, richtete er an die Studierenden folgende bedeut-

same Ansprache:

„lhr Mitschiiler Dobrovc hat durch die Hilfeleistung, die er seinem

Collegen erwiesen, Mannesmuth, Geistesgegenwart, Entschlossenheit, That-

kraft und edles Mitgefuhl bekundet. Er, der Slovene von Geburt, hat so

menschenfreundlich an seinem Mitschiiler deutscher Abkunft gehandelt!

Handeln Sie ebenso ! Lassen Sie vor allem jeden Stammes- und Ge-

burtsunterschied fallen und fiihlen Sie sich als treue Kameraden Eins in

dem Streben, brave Scliiiler und dereinst brave Manner zu werden, Eins in

dem allen gemeinsamen, alle anderen Emplindungen beherrschenden Ge-

fiihle: Osterreicher zu soin.

Uben Sie werkthatig auch die anderen edlen Eigenschaften, die wir

heute an Dobrovc anerkennen. Sie brauchen liiebei nicht auf den Angriff

von Natterngeziicht auf einen Ihrer Kameraden zu warten ; denn das Leben

in seinem gewohnlichen Verlaufe bietet Ibnen schon jetzt mannigfache

Gelegenheit und wird Ihnen spater noch iiberreicke Veranlassung dazu bieten.

9*
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Liegt einraal die Studienzeit hinter Umen, dann gilt es erst redit,

die Eigenschaften des braven Mannes sich anzueignen und durch die That

zu zeigen, denn:

»Es bildet ein Talent sich in der Stille,

Sich ein Charakter in dem Stroin der Welt.“

Diejenigen von Ilmen, welche der Wehrpflicht geniige zu leigten liabeu,

werden vor andereu in die Lage kommen, im Kampfe fiir das Vaterland

Muth und Entschlossenheit, Selbstaufopferung, kurz des Mannes beste Tu-

genden zu bethatigen. Aber audi diejenigen, denen es nicht gegonnt sein

wird, mit dem Schwerte in der Hand sich dem Dienste des Vaterlandes

zu widmen, sondern die berufen sind, mit des Geistes ruhmgekronter Wehr

dereinst den Sieg des Wahren und Guten zu erstreiten, mogen sie diesen

hehren Beruf als Priester, Arzte, als Professoren und Gelehrte ausuben,

oder mogen sie als Richter privates, als politische Beamte offentliches

Eecht sprechen, immer und tiberall werden Sie reichlich Gelegenheit finden,

brave Manner zu sein.

Nehmen Sie also das Beispiel, das Ilmen Dobrovc geboten hat, voli

und ganz in sich auf! Lassen Sie audi die Beispiele jener Heroen und

edlen Manner auf Ilir empfangliches Gemflth einivirken, welche die erliabenen

Leliren des Christenthums, die Classiker aller Zeiten und Culturvolker

und die Gescbichte Ihnen vorfiihren. Nehmen Sie in vollen durstigen Ziigen

den Geist des Humanismus in sich auf, wie er in den edlen Lichtgestalten

des Alterthums verkorpert vor uns tritt. Lernen Sie von jenen Spartanern,

die bei Thermopjlae gefallen sind, ,wie das Gesetz es betah! “, von den

Catonen der Romer —, lernen Sie von den edlen Mannern, welche im

Mittelalter und in der Neuzeit gelebt und segensreich gewirkt haben, lernen

Sie von allen diesen, das Vaterland zu lieben, das Vaterland, unser Oster-

reich. Lassen Sie diese Liebe, lassen Sie die ideale Richtung iiberliaupt,

iveiche Sie in dieser humanistischen Lehranstalt — dank der vortrefflichen

Leitung Ihres verehrten Herrn Directors unter der bevvahrten Mitivirkung der

ausgezeichneten Herren Professoren — wie in wenigen gleichen Austalten sich

anzueignen in der Lage sind, lassen Sie das Streben nach dem Idealen, lassen Sie

begeisterte Vaterlandsliebe in Iliren jungen Herzen immer kraftigere Wurzeln

schlagen. Hiiten Sie die Vaterlandsliebe als Ihren hochsten Scliatz und be-

thatigen Sie dieselbe Zeit Ihres Lebens.

Hiebei moge Ihnen unser allgeliebter Kaiser als hochstes Vorbild

stets voranleuchten. Strenge Ubung aller Mannestugeiiden von fruhester

Jugend an ist aufler anderem gewiss mit ein Grund, dass unser Monarch

von allen seinen Volkern geliebt und verehrt wird wie vielleicht kein an-

derer Eiirst.

Vertrauensvoll blickt heute jedermann im weiten Reiche, wes Stam-

mes und wes Glaubens er auch sei, empor zu des Kaisers erhabener

Majestat, in ihm erkennend die Verkorperung des Staatsgedankens, die

Schutzwebr des Rechtes, den Hort des Priedens.

Ich weii3, dass dieses Gefiihl in uns allen herrscht, die wir liier

versammelt sind, und dass Sie alle mit mir in diesem Momente davon

besonders ergriffen sind.

Wollen Sie demselben lebendigen Ausdruck verleihen, indem Sie mit

mir auf unseren Kaiser ein dreifaches Hocli ausbriiigen :

Seine Majestat unser alle rgnadig ste r Kaiser

u n d H e r r 1 e b e h o c h ! h o c h ! h o c h! “



Mit Begeisterung stimmten die Anwesenden ein, worauf der Sanger-

chor die Volksliymue sang.

Schliefilich daniite der Director dem Herrn Bezirksliauptmanne im

eigenen wie im Namen der Anstalt und des ausgezeiclineten Schulers und

ersuchte denselben, aucli liolien Ortes den ergebensten Dank der Direction

zur Kenntnis zu bringen.

So verlief ein Act, der anf die studierende Jugend sichtlich tiefen

Eindruck gemacbt hat. —

Am 14. Februar erfolgte der Scliluss des ersten Semesters.

Der Hauptbericlit flber das Schuljabr 1889/90 wurde vom h. k. k.

Landesschulrathe mit Erlass vom 23. April 1891, Z. ad 8962 ex 1890

„unter Anerkennung der trefflichen Leitung der Anstalt durch den Herrn

Director und der verdienstlichen Mitvvirkung des Lebrkorpers mit Befrie-

digung zur Kenntnis genommen.“

Am 21. Juni wurden 16 Schiller zur ersten lil. Communion gefuhrt.

Die miindlichen Yersetzungspriifungen begannen am 30. Juni.

Wegen der driickenden Hitze, die anfangs Juli eintrat, vrurdo der

Beginn des tšiglichen Unterrichtes auf 7, bzw. 8 Uhr angesetzt.

Die religiosen Ubungen, bei tvelchen der Sextaner Josef Ipavic das

Orgelspiel mit anerkennenswerter Geivandtheit und Sicherheit vrahrend des

ganzen Sclmljabres besorgte, wurden vorschriftsmaBig abgebalten.

Der Scliluss des Schuljahres erfolgte am 15. Juli.

IX. Alphabetisches Verzeichnis

sammtlieher Schiller am Sehlusse des II. Semesters.15)

Vorbereitungsclasse,

(37 .)

Kostevc Victor.

Kugler Franz.

Gorinšek Franz.

Jan Johann.

Benetek Anton.

Bobek Andreas.

Cukala Franz.

Čeplak Johann.

Esenko Anton

Ferjan Milan.

Geršak Franz.

Godlar Alois.

Luskar Johann.

Lužar Josef.

Novak Josef.

Ogrisek Johann,

lleher Anton.

Sehiebel Gnido.

Schreiber Alexander.

Sernec Johann.

Sevčnikar Andreas.

Slemenšek Michael.

Smodej Franz.

Starki Christian.

Steremšek Franz.

Šunko Denis.

Šunko Koinhohl.

Škorjanc Johann.

Šporn Johann.

Troti Blasius.

Tschantsch Johann.

Turnšek Anton.

Vasle Franz.

Volavšek Josef.

Vrabič Ferdinand.

Zupančič Rudolf.

Žager Max.

I. a Classe.

(33 .)

Fill AVilhelm.

Golouh Peter.

Goričar Max.

Gottschall Wilhelm.

Jerše Ladislav.

Drobnič Josef.

Fasching Hoinrich.

Blažič Alfred.

Bobisut Časar.

Ditz Josef.

Altziebler Rudolf.

Pischek Albin.

Pravdič Victor.

Reicli Stefan.

Luskar Anton.

Mayrl Anton.

Novak Rudolf.

Perko Otto.

Kelec AVilhelm.

Kostanjšek Peter.

Jonke Franz.

Kaič Josef.

Rupar Johann.

Schaur Franz

Schrott Albert. Ritter v.

Straufi Karl.

Skerbec Johann.

Tischler Anton.

Trene Ferdinand.

Valentinič Karl.

AVithalm Otto.

AVudler Rudolf.

Žolnir Oskar.

Die Xamen der Vorzugsscliuler sind mit fetter Schrift gedruckt.



Bergel’ Karl.

Cakš Jakob.

Cepin Josef.

Čeplak Johann.

Dimnik Johann.

Fermevc Johann.

Gobec Karl.

Hlebec Josef.

Jamšek Franz

Jesih Albin.

Ješovnik Josef.

Ašič Max.

Babnik Victor.

Belina Alois.

Breznik Emil.

Detiček Georg.

Dokler Franz.

Dula Bruno.

Fill Max.

Gorišek Emil

Hliš Franz.

Hoisel Richard.

Kandušer Eduard.

Kartin Časar.

Anclin Josef.

Arnšek Franz.

Berger Franz.

Bobisut Ottokar.

Brence Ludvig.

Cukala Johann.

Cepin Anton.

Cremožnik Lorenz.

Dobrovc Josef.

Eminger Ferdinand.

Galič Franz.

Heigel Theodor.

Herzmann Johann

Jenko Adalbert.

Jesih August.

Kocuvan Ferdinand.

Koffler Albert.

Meh Adolf.

Falescliini Karl.

Gorjup Peter.

Ha-vvlina Ottokar.

Jelen Alexius.

Jevšnik Johann.

Jezovšek Johann.

Knittl Sebastian.

Krisper Johann.
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I. b. Classe.

(34 .)

Kolenc Johann.

Lariscli Richard.

Lavrinc Ferdinand.

Meža Michael.

Negri Erich.

Pavlinič August.

Petan Dominik.

Pevec Rudolf.

Reisp Adolf.

Schiffermiiller Moriz

Schwarz Michael.

Stojan Johann.

II. Classe.

(40 .)

Kinzel Alfred.

Klančnik Franz.

Korošec Franz.

Kovač Karl.

Krisper Anton.

Krisper Victor.

Lokovšek Paul.

Lubri Albin.

Lukman Johann

Meglič Othmar.

Paul Anton.

Peternel Iiugo.

Petriček Karl.

Premšak Franz.

III. Classe.

(53 .)

Hovak Anton.

Petriček Otto.

Pintar Franz.

Podgoršek Franz.

Pregl Guido.

Presinger Franz.

Proehaska Victor.

Radakovits Johann.

Rak Andreas.

Reich Jakob

Reitter Arnold.

Rupprecht Arpad.

Schiebel Hugo.

Sikošelc Josef.

Sorglechner Alfons.

Stepic Robert.

Sticker Ludvig.

Supanc Emericli.

IV. Classe.

(37 ‘.)

Kukeuberg Vincenz.

Libisch Rudolf

Markošek Johann.

Moškon Franz.

Musi Alois.

Negri "VValther.

Perissich Johann.

] Pirnat Ferdinand.

Tekavc Rudolf

Toplak Heinrich.

Topolšek Franz.

Trojner Franz.

Višner Mattluius.

Wolf Gustav.

\Vretschko Andreas.

Zabovnik Peter.

' Zakošek Johann.

Zdolšek Anton.

Žižek Branko.

Rabnsa Jakob.

Rosina August.

Schuseha Franz.

Selič Matthias.

Sernec Guido.

Sponda Friedrich

Stepic Otto.

Šarlah Rudolf.

Tominšek Anton.

TJlrich Hugo.

Vrečer Vincenz.

Založnik Ignaz.

Žnideršič Franz.

Šeligo Oskar.

Širca Ernest.

Škof Vincenz.

Škrinar Josef.

Tertnik Johann.

Topolnik Franz.

Topolnik Raimund.

Tratnik Josef.

Vehovar Michael.

Vollouscheg Rudolf.

Vrečko Andreas.

Windbicliler Julius.

AVindbichler Otto.

“Wogg Victor.

Wratschko Anton.

Zamolo Friedrich.

Zigrofien Johann.

Polutnik Anton.

Potočnik Rudolf.

Poznik Victor.

Požar Alfons.

Premšak Johann.

Pšeničnik Karl.

Runco Victor.

Sevnik Matthias.



Sivka Martin.

Smekal Otto.

Stadler Franz.

Starki Ernest.

Stipčič Časar.

Agrež Martin.

Antloga Jakob.

Belšak Jakob.

Čuš Franz.

Drevenšek Johann.

Gasparič Jakob.

Gertsclier Fedor.

Golias Emil

Goričar Josef.

Haller Karl.

Hoisel Friedrich.

Byloff Friedrich.

Cvetko Franz.

Devčič Karl Edier v.

Dobnik Franz.

Dobovišek Georg.

Grobelšek Johann.

Hribar Johann.

Ipavic Josef.

Jaklin Ernest.

Kolšek August.

Bast Ludwig.

Drofenik Anton.

Fink Jakob.

Gosak Franz.

Herzmann Edmund.

Hoisel Othmar.

Hummer Karl.

Jošt Anton.

Berdnik Blasius.

Breschnik Franz.

Čede Josef

Fehleisen Friedrich.

Gollitsch Eduard.

Goričar Josef.

Grejan Florian.

Hlastec Franz.

Janesclv Karl.

Kolai-ič Josef.

Tramšek Theodor.

Valenčak Vladimir.

Vivod Budolf.

Vagner Ernest.

Privatist: Ambrožič Victor.

V. Classe.

(32 .)

Hojnik Karl.

Kinzel Emil.

Končan Johann.

Lulek Franz.

Meško Franz.

Ogrizek Emil.

j Piki Bartholomaus.

Pischelc Alfons.

Planine Franz.

Poplatnik Josef.

Pustoslemšek Anton.

VI. Classe.

(29 .)

Krohne Josef

Mihelec Johann.

Nadeniczek Anton.

Ogradi Josef.

Pompe Franz.

Požun Heinric.h.

Bostolc Gustav.

Schmidt Budolf.

Sclivvartz Branko.

Skasa Anton.

VII. Classe.

(23.)

Kosovinc Johann

Kragel Anton.

Kurnik Johann.

Lapeine Peter.

Majhen Josef.

Ocvirk Max.

Baschka Guido.

Kegula Franz.

VIII. Classe.

(29 .)

Košenina Leopold.

Krančič Josef.

Kummer Karl.

Kunst Anton.

Lipuš Josef.

Mačk Hugo Ritter v.

Meister Friedrich.

Negri Eugen.

| Novak Anton.

Palir Jakob.

"VVeifi Josef.

Zalokar Johann.

Zangger Friedrich.

Zupanc Johann.

Beitter Eduard.

Rogač Lorenz.

Rupnik Ileinrich.

Schescherko Johann

Strašek Josef.

Ulčar Robert.

Zdolšek Josef.

Zirngast Theobald.

Zupan Johann.

Zibert Johann.

Strelec Franz.

Sorn Anton.

Sribar Josef.

Srimpf Vincenz.

Tsehulik Anton.

Verstovšek Karl.

Vidic Franz.

Vodošek Stefan

Zorko Melchior.

Riedel Karl.

Rogozinski Karl.

Sivka Franz.

Šket Johann.

Sribar Martin.

Tominšek Josef.

Zirngast Richard

Piki Josef.

Pregl Max.

Rausch Franz.

Srabočan Anton.

Tertnik Karl.

Trafenik Josef.

Warsbei-g Oskar Freih. v.

Velej Jakob.

Zangger Hermann.

X. Kundmachung

beziiglieh des Sehuljahres 1891/2.

Das Schuljahr 1891/92 beginnt am 18. September 1. J. tim 8 Uhr

morgens mit dem heil. Geistamte.
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Die Vormerkung der in die e r s t e Classe eintretenden Schiller und

die Einschreibung derjenigen, welche in eine der tibrigen Classen n e n

aufgenommen werden wollen, findet am !6. und 17. September von 9 bis

12 Uhr statt. — Am 16. September von 2 bis 4 Uhr melden sicb jene

bisherigen Schiller der Anstalt, die eine Wiederholungs- oder Nachtrags-

priifung abzulegen haben.

Die Wiederaufnahme aller anderen Schiller, vvelche der Lehranstalt

im 2. Semester 1890/1 angehort haben, erfolgt am 17. September von

2 bis 4 Uhr nachmittags.

N e u e i n t r e t e n d e Schiller haben in Begleitung ihrer Eltern

oder deren Stellvertreter sicli zu melden und den das erforderliche Alter

nachweisenden Tauf- oder Geburtsschein, das vorgeschriebene Frequen-

tationszeugnis oder die entsprechend ausgestellten „Schulnachrichten“ der

Volkssehule vorzulegen. Diejenigen, vvelche in eine hohere als die I. Classe

aufgenommen zu werden vviinschcn, haben staatsgiltige, mit der Abgangs-

clausel versehene Zeugnisse liber das Schuljahr 1890/91 beizubringen,

eventuell einer Aufnahmspriifung sicli zu untenverfen.

Nichtkatholisclie Schiller haben bei der Einschreibung ein vom Reli-

gionslehrer ihrer Confession ausgestelltes Zeugnis iiber ilire religiose Vor-

bildung, bzw. iiber den in den Hauptferien genossenen Religionsunterricht

zu iiberreichen.

Die Aufnahme in die I. Classe ist von einer Aufnahmspriifung ab-

hangig, bei welcher jenes Mali von Wissen in der Religionslehre, vvelches

in den ersten vier Jahrescursen der Volkssehule envorben werden kanu,

Pertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen Sprache und der latein.

Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Pormenlehre dieser Sprache, Fer-

tigkeit im Analysieren einfaclier bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den

Regeln der Orthographie und richtige Anvvendung derselben beim Dictando-

schreiben, sowie Ubung in den 4 Grundrechnungsarten in ganzen Zahlen

gefordert wird.

Diese Aufnahmspriifung beginnt fiir diejenigen, welche dieselbe nicht

sclion im Julitermin abgelegt haben, am 17. September um 2 Uhr.

Die neueintretenden Schiiler haben die Aufnahmstase von 2 d. 10 kr.,

ali e Schiiler aber den Lehrmittelbeitrag voii 1 fl. zu entrichten; die

Schiiler des Vorbereitungscurses sind von diesen Gebiiren befreit.

Das halbjahrige Schulgeld betragt im Vorbereitungscurse 10, in den

Gymnasialclassen 15 fl. Die Schulgeldbefreiungs - Gesuche sind in den

ersten acht Tagen des Semesters im Wege des Classenordinariates bei der

Direction einzubringen. Eine nothvvendige Beilage dieser Gesuche bilden

die Vermogensausvveise (Armutszeugnisse). Dieselben miissen mit Be-

niitzung der vorgeschriebeifen Formularien gena u angelegt und sowohl

von der Gemeinde-, als auch von der Pfarrvorsteliung unterzeichnet sein.

Vermogensausvveise, welclie zur Zeit der Uberreichung vor mehr als einem

Jahre ausgestellt worden sind, vverden zuriickgeiviesen.

Diese Vermogensausvveise haben die diirftigen Schiiler aller Classen

mitzubringen.

C i 11 i, am 15. Juli 1891.

UPeter H^ončnils:,

k. k. Gvmnasial-Ilirector.






