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Die Schicksalsidee in Schillers Wallenstein

o

(jo sehr der Genius der tragischen Kunst seit den Tagen eines Aschylos

und Sophocles bestrebt war neue Bahnen einzuschlagen und dieselben auch

wirklich gefnnden hat, so sind doch die Tragiker nachhellenischer Zeit immer

wieder zuiickgekehrt zu dem ewig quellenden Jugendborn aesthetischer Schon-

heit, zu dem griechischen Kunstzeitalter. Wir diirfen uns daher nicht wundern,

dass auch das DioSeurenpaar Goethe und Schiller in der Epoehe ihrer dich-

terischen Reife und Vollendung gleich Winkelmann dem Cultus der Classicitat

huldigten und dass daher auch die mit Unrecht geschmahte Schicksals-

tragodie der Alten auf beide Dichterheroen einen grosseu Einfiuss ausubte,

ohwol gerade die Schicksalsidee unserem modernen Geschmacke zu wider-

sprechen scheint. Es ist ein oft wiederholter und in voller Allgemeinheit

nicht einmal richtiger Ausspruch, dass die antike Tragodie Schicksalstragodie

die moderne aber Charaktertragodie sei, in der jeder sozusagen als seines

Gliickes Schmied betrachtet werden konne. Immerhin miissen wir zugeben,

dass das griechische Trauerspiel so lange es nicht yom Zahne sophistischer

Skeptik zernagt ist, es in glaubiger Hingebung liebte, Gotter- und Menschen-

willen derart einander gegeniiber zu stellen, dass der Gotterwille als die

heilige Ananke erscheint, als das gewaltige Schicksal, welches „den Menschen

erhebt, indem es den Menschen zermalmt.“ Und in dieser antiken Worfbe-

deutung zieht das Verhangniss auch in Schillers Wallenstein wieder auf den

Brettern ein, welcho die Welt bedeuten. Sehen wir ab von der

ersten Conception des Stuckes, in welcher dasselbe mehr auf eine tragische

Staatsaction, herbeigefuhrt durch die grossartige Gestalt Wallensteins, ange-

legt war, so erscheint uns Schillers vollendete Trilogie durchaus beeiuflusst

von der antiken Schicksalsmacht. Diese tritt namlich in der ebenso veihe-

als verhangsvollen Form des Gestirnglaubens auf und wir konnen mit

vollern Rechte den Gestirnglauben und demnach die Schicksalsidee als die

wirkende und stiirzende Macht, als Lebensnerv des dramatischen Werkes,

auffassen. Da mir aber die Schicksalsidee in Schillers AAallenstein von den

Aesthetikern fast durchaus zu wenig oder nicht ganz objectiv gewurdigt

scheint, so will ich der Bedeutung derselben fiir Schillers erstes classisches

Werk einige Zeilen widmen.

Die erste Aufgabe einer unbefangenen aesthetischen Analjsis, welche

selbst wider die Grundbedingung fiir jede wahre Kritik eines Dichterwerkes

ist, besteht darili, den Autor nicht nach vorgefassten subjectiven Meinungen

zu beurtheilen, „sondern mit Termeidung aller Privatgefuhle 1' durch seine

eigenen Worte zu interpretiren. I11 dem Prologe zu Schillers Trilogie, der

als eine erklarende Zueignung aufzufassen ist, sagtuns mm Schiller ausdrucklich,

dass die grossere Halfte der Schuld Wallensteins den ungluckseligen Ge-

stirnen zuzuwalzen sei. Aus der durch diese Schicksalsmacht herbeigefuhrten

Schuld Wallensteins, namlich der des Verrathes, des Abfalles vom Kaiser,

folgt der durch neues Walten der Anauke herbeigefiihrte Untergang des

Helden, denn wer des ewige.11 Rechtes heilige Satzung nicht ehrt, den trifft

rascher Schicksalssehlag.
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Der Schicksalsglaube als vvirkende tragische Macht.

Der Gestirnglaube ist in Schillers Wallenstein identisch mit der Schick-

salsmacht. Dies geht aus dem Inhalte der Dichtung hervor nnd Oct.avio,

Wallensteins Feind, bezeugt es iiberdies ausdrucklich, da er (Piccolomini V. 1)

zu seinen Sohne spricht:

„Herzog Friedland

Hat seine Zuriistung gemacht. Er traut

Anf seine Sterne. Unbereitet denkt er nns ,

Zu iiberfallen, — mit der sichern Hand

Meint er den goldnen Zirkel schon zu fassen.

Er irret sich, — wir haben auch gehandelt.

Er fasst sein bos geheimnissvolles Schicksal.“

Das bos geheininissvolle Schieksal fur Wallenstein liegt demnach in

den Sternen; sie wirken bestimmend durch ihre Constellation und ihre

Eundgebungen auf Wallensteins Handeln. Durch den Gestirnglauben wird

der tatkraftige Feldherr zum Zauderer. Es gilt sagt er „die rechte Sternen-

stunde anszulesen, Des Himinels Hauser forschend zu durchspiiren, ob nicht

der Feind des Wachsens und Gedeihens In seinen Ecken schadend sich ver-

berge.“ So wartet er nach Illos Worten auf die Sternenstunde bis ihm die

irdische entflieht, er liisst die giinstige Stuiide trotz Illos, des klarsehenden

Bealisten Zuspruch vorubergehen und Octavio, der rankevolle falsche Freund

gewinnt unterdesseu Zeit die Plane Wallensteins im eigenen Lager zu ver-

eite.ln. Doch nicht blos durch das Zaudern wird der Gestirnglaube zur wir-

kenden Macht sondern auch in anderer Weise. Lange deliberirt Wallenstein,

er spielt mit den Gedanken des Verrates „wie mit einem gefahrlichen Spreng-

stoffe;“ was bringt ihn schliesslich doch dazu jene Tat des Abfalles vom Kaiser

zu begehen, welche mit unerbitterlicher Notwendigkeit seinen Tod herbeifuhrt ?

Der Schicksalsglaube, der „gliickselige Aspect.“ Wallenstein betrachtet mit

Seni (Wallensteins Tod I.) die Planetenbilder. Die Constellation ist endlich

die lang erwartete, giinstige. Verfiuchtigt sind nun alle patriotischen und

moralischen Bedenken Wallensteins.

„Jetzt muss

Gehandelt werden schleunig, eh die Gliicks-

Gestalt mir wegflieht iiberm Haupt,

Donu stets in Wandlung ist der Himmelsbogen.“

Welch’ ein Gegensatz zrvischen den Wallenstein, der in den Sternen die

entschoideiide Stunde zum Handeln liest und dem zaudernden Zweifler, als das

er uns in den Piccolomini erscheint! Wallenstein ist entschlossen zum Handeln.

Da pocht es, Terzky tritt herein und meldet, dass der Unterhandler mit den

Schweden und Sachsen, der Sesin, in die Hande der Feinde Wallensteins gefallen

sei. Von dieser irdischen Zufalligkeit weis der gestirnte Himmel, weis die

Planetenconstellation nichts, dieselben sagt vielmehr nur, das Ort und Zeit

giinstig und zum Handeln bestimmt sei. Diese irdische Zufalligkeit, welche

wider Envarten eingetreten ist, macht Wallenstein momentan schwankend.

Wie soli er sich zu diesem Ereignise verhalten; die Sterne sagen ihm

dariiber nichts, er ist also ivieder auf sich, auf seinen eigenen Willen ge-

iviesen. Das Zaudern begiunt von Neuem. „Wallenstein sagt zu lilo

Warte noch ein wenig.

Es hat mich iiberrascht — es kam zu schnell ■—



Ich bili es nicht gewolmt, dass mich der Zufall

Blind, waltend, finster herrschend mit sich fuhre“.

In dem darauffolgenden denkwiirdigen Monologe und in dem Gospraohe

mit Wrangel und der Grafin Terzky sind ali’ die alten Bedenken wieder

wach so dass Wallenstein heftig bewegt (I. 7) ausruft:

„Zeigt einen Weg mir an ans diesem Drang,

Hulfreiche Machte, einen solchen zeigt mir

Den ich vermag zu geh’n.“ —

Diesen Ausweg, den ein Wallenstein zn gehen vermag, versteht die

schlaue Grafin zu finden. Was alle ilire arglistigen sophistischen Redeintri-

guen nicht vermocht, das vermag der Himveis auf das Schicksal, auf den

gestirnten Himmel, auf den gluckseligen Aspekt. Die Grafin sagt:

„Die Zeichen stehen sieghaft iiber dir,

Gliick winken die Planeten dir herunter

Und rufen: es ist an der Zeit! Hast du

Dein Lebenlang umsonst der Sterne Lauf

Gemessen? — den Quadranten und den Zirkel

Gefuhrt? — den Zodiak, die Himmelskugel,

Auf diesen Wanden nachgeahmt, um dich herum

Gestellt in stummen ahnungsvollen Zeichen

Die sieben Herrscher des Gescliicks,

Nur um ein eitles Spiel damit zu treiben ?

Ffihrt alle diese Zurustung zu nichts,

Und ist kein Mark in dieser hohlen Kunst,

Dass sie dir selbst nichts gilt, nichts iiber dich

Vermag im Augenblicke der Entscheidung ?

Dies wirkt,

„Ruft mir den Wrangel, spricht Wallenstein, — er schliesst ah mit

dem Feinde, die entscheidende Tat, der vfigi g welcher mit Notivendigkeit

des Helden Untergang herbeituhrt, ist getan, getan nach des Schicksals

Macht und Bestimmung, der gegeniiber der Mensch willenlos ist. Sagt doch

Wallenstein in diesem entscheidenden Momente von sich selbst:

Geschehe denn, w a s m u s s

„Recht stets behfilt das Schicksal, denn das Herz

In uns ist sein gebieterischer Vollzieher.

Hier zeigt sich doch sonnenklar wie das Schicksal, die wirkende Macht

in Schillers Wallenstein ist, keineswegs aber, wie gemeiniglich beliauptet

wird, nur eine nebenher gehende romantische Zuthat.

Wer kennt ferner nicht jene Frage an das Schicksal, welche Wallen-

stein, der unter dem Zeichen des Jupiter geborene Hellseher, in der Nacht

vor der Lutzner Action an den "VVeltgeist richtet? (Wallensteins Tod II. 3)

Wallenstein hat eine Frage frei an das Schicksal. Das Schicksal aber offeu-

bart sich wie in der Antike durch ein Orakel. Es gibt ihm an, dass Octavio

sein bester Freund sei. Darauf baut Wallenstein felsenfest und allen War-

nungen seiner Freunde gegeniiber hat er nur ein stolzes Lacheln der Ver-

achtung.“ „Du wirst mir, 'sagt er zu Illo“, meinen Glauben nicht er-

schfittern, Der auf die tiefste Wissenschaft sich baut. Lfigt e r, dann ist die

ganze Sternkunst Luge. Denn wisst, ich habe ein Pfand vom Schicksal

selbst, Dass er der treu’ste mir ist von meinen Freunden.“ Aber lilo hat

doch Recht, dieses Pfand hat gelogen, das Schicksal hat ein trugerisches

Orakel gegeben, da der Untergang des grossen Wallenstein unabanderlich



liestimmt ist, und dieses Orakel eben zur Erfullung dieses Verhangnises

beitragt. Es ist als ob wir Herodot reden horen wurden, der da sagt, dass

die Gotter niemauden ungestraft ubermutig sein lassen. Wallenstein aber ist

ubermutig, denn er will die Grundlage jeder Gesellschaftsordnnng, die heilige

Trene erschuttern „die Macht, die ruhig sicher thronende“ die in verjahrt

geheiligten Besitz, In der Gewohnheit festgegriindet ruht, Die an der Volker

frommen Kinderglauben. Mit tausend zahen Wurzeln sich befestigt“. Wir

sehen, wie der Grundgedanke des Stiiekes autik ist, denn so lehrt nns die grie-

ehische Tragik. wer des ewigen Beehtes heilige Satznng nieht ehrt, den trifft

rascher Schlag. Wir werden anf diesen wichtigen Gedanken noch einmal zuriick-

kommeu.

So viel sehen wir Dis jetzt klar, der Glanbe an die Sterne d. i. an

das Schicksal verblendet Wallenstein, macht ihm zum Zauderer, reift den

Plan des Abfalles und bringt den entscheidenden Entschluss zn Stande.

Der Glanbe an die Sternkunst hat aber den tragisch verhangnisvollen Plan

anch g eh or en. Dies sagt die Herzogin, Wallensteins Gemahlin (AVallen-

steins Tod III. 3)“.

Seit dem Ungliickstag zu Regensburg

Der ihn von seiner Hoh’ henmterstiirzte

Ist ein unstater, ungeselPger Geist

Argwohniseh finster iiber ihn gekommen.

Ihn floh die Ruhe, und dem eignen Gliick,

Der eigenen Kraft nieht frohlich mehr vertrauend,

Wandt er sein Herz den dunklen Kunsten zu,

Die keinen, der sie pflegte, noch begliickt.“

Die dunklen Kunste, welche die Herzogin yerwunscht, weil sie almt,

dass sie den Untergaug Wallensteins herbeifuhren iverden, sind die astrolo-

gisehen. Anch Gordon (Wallensteins Tod V. G) bezeugt gleichfalls, dass

die Gewalt der Sterne Wallensteins Herz trieb. AVallenstein selbst nennt in

instinktiver Vorahnung den Schicksalsglauben die ihn verderbende Macht.

So in dem denkwiirdigen Monologe, wo er die Worte ausspricht (W. Tod I. 4).

„Ernst ist der Anblick der Notwendigkeit.

Nieht ohne Schauder greift des Menseheu Hand

In des Geschicks geheimnissvolle Urne.

In meiner Brust war meine That noch mein,

Hinausgegeben in des Lebens Frernde

Gehort sie jeuen tiick’schen Machten an,

Die keines Menschen Kunst vertraulich macht.“

Vor allem aber erhellt dies aus den AVorten. die er nach gereiftem

Entschlusse zu lilo spricht und die bei eiuem antik griechischen Tragiker

zu lesen sein kounten.“

r Frohlocke nieht!

Denn eifersuchtig sind des Sehicksals Machte.

Voreilig Jauchzen greift in ihre Redite.

Don Sanien legen wir in ihre Haude,

Ob Gliick ob Ungluck aufgeht lehrt das Ende.“

Er envartet. wie er selbst sagt, „dass der Rache Stahl anch schon

fur seine Brust geschliffen sei.“ Und doch saht er des Drachen Zahne,

doch vertraut er sich dem Schicksale an. Man sieht deutlich das Schicksal

hat ihn zum Opfer auserkoren. er steht willenslos unter des Fatums Macht.



Die Schuld aber, welehe ihm miter des Fatums Macht gebracht hat, ist

der masslose Ehrgeiz, der die Welt durch Treubruch ersehiittern und um-

gestalten will, denn die Gotter lassen imgestratt niemanden ubermiitig sein,

das Hochemporragende reizt sie, das Unbedeutende aber uicht.

Das Schicksal als stiirzende Macht.

In Schillers Wallenstein ist das Schicksal nicht blos eine wirkende

sondern zngleich die stiirzende Macht. Man geht fehl, falls man glaubt. dass

die Schicksalssterne blos iii der Brust Wallensteins walten; das Schicksal

ist vielmehr eine reale mit aller poetischen Wahrheit ausgestattete Kraft.

Schiller will, dass wir an die w i r k 1 i c h e Existenz der Schicksalsmacht glanben,

gerade so ivie ivir in der Jnngfrau von Orleans an der Bealitat der gott-

lichen Vorsehnng festhalten miissen, welche Jean d’Are zur Retterin Frank-

reichs bestimmt hat. Schon ans dem friiher .Dnrchgefuhrten ergibt sich

wohl, dass das Fatimi keineswegs nnr ein Glaube, oder besser gesagt ein

betorender Aberglanbe in des Helden Innern sei, aber anch die Persouen reden

mehrfach derart, dass sie die Realitat des Schicksals, welches sich in den

Sternen offenbart, bezengen. Den besten Beweis hieftir aber liefern jene

Scenen, in denen sich, ivollen wir nicht einen sinnlosen Znfall annehmeu,

das Eingreifen einer hoheren Ananke, das Walten einer nnsichtbaren Hand,

kund gibt.

Es ist die ausserste Verblendung, herbeigefiihrt von der strafenden

Schicksalsmacht, welche Wallenstein nach geschehener That des Abfalles

vom Kaiser zn Grande richtet. Als Verrat nnd Meuterei im Bager um sich

greifen und es (III. 8 Wallensteins Tod) Wallensteiu gemeldet worden ist,

dass Octavio an ali’ dem die Schuld trage, da ruft * Terzky aus

„Hatte man mir geglaubt,

Da siehst du’s, wie die Sterne dir gelogen.“

Aber mit Wtirde richtet sich der sehwergebeugte Wallenstein auf und

spricht mit glaubiger Entschlossenheit die denkivurdigen Worte:

„Die Sterne liigeii nicht, das aber ist

Geschehen wider Sternenlauf und Schicksal.

Die Kunst ist redlieh, doch dies falsche Herz

Bringt Lug und Trug in den wahrhaft’gen Himmel.

Nnr auf der Wahrheit ruht die Wahrsagung,

Wo die Natur aus ihren Granzen wanket

Da irret alle Wissenschaft.“ —

Mit diesem mystischen Wortspiele sucht Wallenštein sich die sehla-

gende Macht der Thatsachen aus dem Sinne zu schlagen. Es ist jedoch ein

tiefer Sinn in diesen Worten. Die alles durchdringende Schicksalsmacht

durchschaut den masslosen Ehrgeiz des Helden, der durch seine That der

Treulosigkeit die moralische Weltordnung ersehiittern will. ** Um ihn zu be-

riicken und zu verderben und dadurch den Erfolg der voransgesehenen

That zu brechen, streut die Stimme der Wahrheit. d. h. das Schicksal

* Wallensteins Tod III. 9.

** Dass der Treubruch ein welterschutterndes Laster sei sagt Wallenstein

selbst (Wallensteins Tod I. 4. III 9.) Dasselbe bezeugt Max (W. Tod II 2.) „Nur

zum Verrater werde nicht, das ist schwarz wie die Holle.“ Aehnliches spricht

Wrangel aus. (W. T. I. 5).



miter der Maske eines Liigengeistes ein fur Wallenstein betrligliches Traum-

orakel aus. In dem Banne dieses Orakels bleibt Wallenstein befangen, und

so sehr ist er in der Hand des Scbicksals, dass kein factisches Vorkommnis

ihn an der Astrologie irre machen kann.

Die Sterne liigen nicht, das aber ist

Gescbehen wider Sternenlauf nnd Schicksal.

Der Charakter Octavios soli Schuld tragen an der Nichterfullung

der Verheissnng nicht aber der gesti rnte H im m el. Und im nachst-

folgenden zebnten Auftritte zeigt sieh aufs nene das sinnverwirrende Ein-

greifen der Schicksalsmacht in Wallensteins Geist. Wenn JVallenstein vor-

dem (Vgl. W. Tod III. 4) Bnttler instinctiv als seinen Feind betrachtete,

wenn ein Gefiihl, dessen er nicht Meister werden konnte, in der Nahe

Buttlers schaudernd seine Sinne beschlich, so war diess eine richtige

diistere Vorahnung des schrecklichen Mordes, den dieser Bnttler plante.

Jetzt aber ist diese vvarnende Ahnung, die Wallenstein ans den Handen

Buttlers noeh retten und befreien konnte, durch die waltende Schick-

salsmaeht plotzlich umgewandelt in ein Gefiihl der Freundschaft. Bnttler

tritt als Freund an Octavios Stelle, der Morder an die Stelle des Verraters.

„Komm an mein Herz, du alter Kriegsgefahrt

So wohl thut nicht der Sonne Blick im Lenz

Als Freundes Angesicht in solcher Stunde. *

In den letzen drei Acten von Wallensteins Tod treten eine Reihe von

Handlungen und zwar gerade die ausschlaggebensten zufallig ein. Wenn

diese dramatisehen Ereignisse wirklich nur von Ungefahr waren, so ware

in Schillers ersten dramatisehen Meistenverke die Peripetie und Katastrophe,

in aesthetisch sinnloser, weil unmotivirter Weise herbeigefiihrt. Nichts ist

kritisch in einem Drama mehr zn verurtheilen, als eine solehe Aufhebung

der dramatisehen Einheit , welche Cansalitat fordert. Wer aber wird

Schiller eines solchen Fehlers leichtfertig zeihen wollen, ihn, der seinen

Helden also reden lasst:

„Es gibt keinen Zufall;

Und was uns blindes Ohngefahr nur diinkt,

Gerade das steigt aus der tiefsten Quelle.“

(W. Tod II 3).

Ja, halten wir uns nur an die Worte des Dichters. Diese Zufallig-

keiten sind kein blindes Ohngefahr, sie steigen rvirklich aus der tiefsten

* Wenn Wallenstein (man vergleiche W. Tod II 6.) Buttler hintergegaiigen

hat, indem er ilin antrieb beim Kaiser die Erhebung iu den Adelsstand nachzu-

suchen und dann anstatt sich versprochener Massen mit Freundeswarme fur

ihn zu verwenden, es brieflich beim Hofe durchsetzte, dass Buttler schmahlich

abgeiviesen wurde, so war dies ein schlau durchdachter Plan, der aus Wallensteins

Selbsterhaltungstriebe, moclite ich sagen, hervorging. Er wollte durch diesen

Schachzug jenen Menschen, bei dessen Anblick ihm graute, nahmlich Bnttler, an

sich hannen und ihn dadurch unschadlich machen. Abei' durch Zufall, wie Octavio

sagt^ gelangt der alte Piccolomini in den Besitz des Briefos, iiberreiclit ihn Buttler

und dieser beschloss, in seinem Ehrgeitze auf das Aeusserste gekriinkt, Wallenstein

zu verderben. Das Ganze ist aufzufassen als eine Fiigung des Schicksales, welches es

auf den Tod Wallensteins abgesehen hat. Was auch Wallenstein thun mag, es

schlagt ftir ihn ins Gegentheil, ins Verderben um.



Quelle d. h. sie sind Fiigungen der realen allwaltenden Schicksalsmaeht,

herbeigefuhrt, mn das ausersehene Opfer zu umgarnen und zn vernichten.

Der Reitende, den Graf Kinskv an Wallenstein schickte, um diesen

liber das Schicksal Prags Nachricht zu geben, wird, scheinbar durch Zufall,

(W. Tod III. 10) von der Wache im Lager aufgefangen. Sein Brief, so

will es das Schicksal, dessen Verkiinder Buttler, der bose Damon Wallen-

steins ist, lauft aufgebrochen dnrcb das ganze Lager. Er meldet den Truppen

zur unrechten Stnnde, dass Prag fiir Wallenstein verioren sei, dass alle Re-

gimenter zu Budweis, Tabor, Branau, Konigingratz, zu Briinn und Znaym dem

Kaiser gehuldigt haben und dass Wallenstein selbst mit Kinsky, Terzky

und Ulo geachtet sei. Wie dies auf die noch TJnschlussigen wirkt, lasst

sich denken. „0 weh uns lilo“, ruft Terzky aus, „Alles stiirzt zusammen“.

Freilich erscheint der Kampf gegen den Kaiser fiir Wallenstein nunmehr

eine erlaubte Notwehr zu sein, dies richtet ihn auf,

,,Notwendigkeit ist da, der Zweifel fliebt,

Jetzt fecht ich fiir mein Haupt und fiir mein Leben. “

So spricht der Friedlander, iv ir aber wissen, dass es fiir den, der das

Kainszeichen des Schicksales tragt, gleichgiiltig ist, ob er glaubt aus Not-

webr oder aus freiem Antrieb zu handeln. Er ist auf jeden Fali verloren.

Dies zeigt der sechzehnte Auftritt des 3. Aufzuges in I^allensteins Tod.

Die Pappenheimischen Kiirassiere sind das Elitecorps in Wallensteins Lager.

An ihrer Treue muss LVallenstein viel gelegen sein. Das Corps, unschliissig,

sendet (15. Auftritt) eine Deputation an den Feldherrn. Durch die Macht

seiner Personlichkeit und durch kluge Rede hat Wallenstein sie, wie aus

den letzten Worten des Gefreiten hervorgeht, fast iiberredet, ihm treu zu

bleiben. Da, im entscheidenden Moment tritt Buttler, der Herold des Fatums

auf und bringt die Nachricht

„Graf Terzkys Regimenter reissen

Den kaiserlichen Adler von den Fahnen

„Und pflanzen deine“ (namlich Wallensteins) Zeichen auf.“

Sofort fallen die Pappenheimer von dem Feldherrn ah und Wallen-

stein ruft in hochster Erregung aus:

„Das stiirzt uns ins Verderben. Buttler, Buttler. Ihr seid mein boser

Damon, warum musstet ihr’s in ihrem Beisein melden! . . .

O grausam spielt das Gliick

Mit mir! Der Freunde Eifer ist’s, der rnich

Zu Grande richtet, nicht der Hass der Feinde.“

Das verderbenbringende Schalten des Schicksales bat aber damit noch

nicht den entscheidenden Hohepunkt erreicht. Als in Pilsen alles verloren

ist, beschliesst Wallenstein in seiner Verldendung sich in Eger der Obhut

Buttlers und dessen Freunde,s, des Kommandanten Gordon anzuvertrauen.

(Wallensteins Tod III 23.). Damit hat er selbst dieWiirfel seines Schick-

sals wahnwitzig zu seinem IJntergange geworfen. Dies zeigt uns der un-

mittelbar folgende Monolog Buttlers (W. Tod IV. 1.)

Er ist herein. Ilm fflhrte sein Verhangnis

Bis hieher Friedland und nicht weiter! sagt

Die S c h i c k s a 1 s g 611 i n. Aus der bohmischen Erde

Erhob sich dein bewundert Meteor,

Weit durch den Himmel einen Glanzweg ziehend,

Und hier an Bohmens Granze muss es sinken.



Du hast die alten Fahnen abgeschworen

Verblendeter mid traust dem alten Gliick!

Den Krieg zu tragen in des Kaisers Lander,

Den heiTgen Herd der Laren umzusturzen

Bevvaffnest du die frevelhafte Ha n d.

Nimm dieh in Acht! dich treibt der bose Geist

Der Bache — dass dich Bache nicht verderbe.

Also, so spricht Buttler, die Schicksalsgottin hat den Tod Wallensteins

bestimmt, weil er die frevelhafte Hand bevvaffnete zum Umsturze des hei-

ligen Herdes der Laren.

Buttler ist nur das Werkzeug des Schicksales und das unheilvolle Ver-

hangnis fiihrt Dinge herbei, die vvieder scheinbar Wallenstein nutzen aber

in Buttler notvvendig den Entschluss reifen mussen, noch vor Tagesanbruch

Wallenstein zu todten. Wenn auch Buttler in der ersten Aufwallung des

Zornes den Ausspruch getan hat, Wallenstein solle nicht mehr leben, so

weicht doch der Gedanke an Mord wieder aus seiner Seele und er will, wie aus

dem Gesprache mit Gordon (W. Tod V. G. u. 8) hervorgeht, VVallenstein

nur dem Kaiser ausliefern, damit an den Geachteten zu Wien die verdiente

Bache geiibt werde. Da kommt die Nachricht (IV. 5.), dass fiinf Meilen

von Eger bei Ngustadt die kaiserlichen Truppen unter Max ganzlich ver-

nichtet worden seien. Am naehsten Morgen (IV. 7.) sollen die siegreichen

Schweden in die Stadt Eger einziehen, Wallenstein wird sich mit ihnen

vereinen, der Verrat ist dann doch gelungen. Nur die kommende Nacht

noch gehort in Eger den kaiserlich Gesinnten, die an Zahl viel zu schwach

sind, um die Vereinigung Wallensteins mit den Schweden zu

hindern. Jetzt erst fasst Buttler, der fur den Ausgang Biirge geworden ist,

den ebenso notwendigen als furchtbaren Entschluss, Wallenstein noch in

dieser Nacht zu todten. Hier (6. 8. IV.) ist die Peripetie des Stiickes, die

mit innerem Z vrang die Katastrophe herbeifuhrt. Sie ist ein Ergebnis der

Siegesnachricht, diese aber, und damit Buttlers Entschluss und LVallensteins

Tod ist herbeigefiihrt durch die rachende Nemesis. Das dies so zu fassen

sei, sagt uns Schiller durch Buttlers Mund. Spricht doch Buttler (V. 6.)

„War die Armee des Kaiser nicht geschlagen,

Mocht ich lebendig ihn erhalten haben“.

„Der Ort nicht, sein Verhangnis, todtet ihn“.

Und im 8. Auftritte erklart Buttler Gordon gegeniiber mit ebenso

grosser Aufrichtigkeit als Entschiedenheit:

„Gordon! Nicht meines Hasses Trieb, — Ich liebe

Den Herzog nicht, und hab’ dazu nicht Ursach’, —

Doch nicht mein Hass macht mich zu seinem Morder,

Sein boses Schicksal ist’s. Das Ungliick treibt mich,

Die f e i n d 1 i c h e Z u s a mm e n k u n f t d e l Dinge.

Es denkt der Mensch die freie That zu thun,

Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden

G e w a 11, die aus der e i g n e n W a h 1 i h m s c h n e 11

Die furchtbare Notwendigkeit erschafft.

Was halfs ihm auch, wenn mir fiir ihn im Herzen

Was redete. — Ich m u s s ihn dennoch todten.

Man sieht, Buttler ist nur Scherge des Fatums, vvelches Wallensteins

Tod verhangt hat. Sein Herz sagt ihm, iibe Milde, aber des Fatums Macht

halt ihn in ehernen Klammeru.
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„Warum“ sagt Bnttler „mussten auch die Schweden siegend und so

eilend nah’n. Grem tiberliess ieh ihu des Kaisers Gnade, sem Blut nicht

ivill ieh, nein er mochte leben.“ Docli er muss sterben. „Der Ort nicht,

sein Verhangnis todtet ihn.“

Bei ali’ dem ware noch immer eine Moglichkeit fur Wallenstein dem

Verhangnise zu entgehen, wenu er, der grosse Menscheiikenner, der be-

wusste, planvolle Bereehner, der Romantiker, der anf Ahnungen nnd Vor-

zeichen etwas lialt, nicht gerade jetzt aus Verblendung am Sorglosesten

ware. Die nuchterne, aufgeklarte Grafin Terzky sogar ist von bosen Ahnungen

ergriffen, denn grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus (IV. 9.) (V. 3.)

Traume melden den Tod AVallensteins, aber Wallenstein sagt die

innere AVarnungsstimme gerade jetzt gar uichts. In dem herrliehen, von

vrahrsten Geiste achter Romantik getragenen 3. Auftritt des V. Actes sieht

Wallenstein nach dem gestirnten Himmel.

„Am Himmel ist geschaftige Bevvegung

Des Thnrmes Fahne jagt der Wind, schnell geht

Der Wolken Zug, die Mondessichel wankt

Und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle.

Kein Sternbild ist zu sehn! Der matte Schein dort,

Der einzelne ist aus der Kassiopeia

Und dahin steht der Jupiter. Docli jetzt

Deckt ihn die Sehwarze des Gewitterhimmels“.

Doch dem Astrologen Wallenstein verrat, so will es das Verhangnis,

gerade jetzt im entseheidenden Momente der gestirnte Himmel uichts,

gar nichts, denn durch den Tod Maxens, des edelsten Freundes, glaubt AVallen-

stein „den Neid des Schieksales gesiihnt zu haben.“ (V. 4). Danim ist er

ganz ruhig, und als ihm (V. 5) sein trener Seni zuruft, dass die Zeichen

grauenhaft stehen, dass nahes Ungliick von falschen Freunden drohe,

antwortet ihm AVallenstein, das auserkorene Schlachtopfer des Schieksales:

„Du traumst, Baptist, die Furcht bethoret dich“.

Von falschen Freunden stammt mein ganzes Ungliick

D i e AVeisung hatte friiher kommen sollen,

Jetzt brauch’ ieh keine Sterne mehr dazu.

Da wirft sich Gordop AVallenstein zu Fiissen, er deutet ihm unter

flehentlichen Bitten das ihm drohende Verhangnis an , alleiu AVallenstein

hort anf ali’ dies nicht. Wie eine Motte dem Feuer zuflattert, sturzt er sich

selbst ahnungslos in sein Verderhen.

„Gut Nacht Gordon!

Ieh denke einen langen Schlaf zu thun,

Denn dieser letzten Tage Qual war gross.

Sorgt, dass sie nicht zu zeiiig mich erwecken.“

Dies siinl die letzten AVorte, welehe Schiller den grossen Friedlauder

sprechen lasst. (V. 5.)

Rasch wird durch Deveroux und Macdonald auf Buttlers Geheiss der

Mord vollzogen. Man hortnahmlichTrompeten in der Ferne. Das sind schwedische

Trompeten, rufen Macdonald und Deveroux. „Die Schweden steh’n vor Eger!

Lasst uns eilen." Trostlos enteilt Gordon und mit rasender Schnelligkeit

wird, da jede Minute kostbar erscheint, der Mord vollzogen.“ AVare er einige

Minuten verzogert worden, er wiire unterblieben.

Nicht die Schweden, die kaiserlichen sind in Eger eingedrungen, athem-

los sturzt der getreue Gordon herbei.



„Es ist ein Irrthum — Es sirni nicht die Schweden,

Die Kaiserlichen sinds, die eingedrungen

Der Generalleutnant schickt mich her, er wird

Gleich selbst hier sem — Ihr solit nicht weiter geh’n.

Was Gordon einen Irrtum nennt, ist das Eingreifen des Fatnms. An

einem Augenblicke hing Wallensteins Leben, doch dieser Augenblick

er war der Tigersprung des Sehicksales, das Wallenstein lange

umlauert hatte. So ist Peripetie und Katastrophe darch die Schicksaltiicke

herbeigefiihrt; aber vergessen wir nicht, das tlickische Schicksal, es ist der

Anwalt der Moral, der Trene, nnd durch Wallensteins Tod triumphirt daher ein

sittliches Princip ebenso wie durch die uniiberwindbare trene Liebe Maxens

und Theklas, die sich st.arker zeigt als das Schicksal, weil dieses nicht im

Stande ist, ihnen dieselbe aus den Herzen zn reissen. Weil, wie vrir ge-

zeigt zn haben glauben, das allwaltende Schicksal in Schillers TVallenstein

das rvirkende und stiirzende Agens ist, bemiiht sich auch Schiller in seiner

Dichtung sichtlich die ganze Familie und Freundschaft des Friedlanders

unter den verderbenden Bann der heiligen Ananke zu stellen. lilo und

Terzky gehen, weil mit der gleichen Schuld behaftet, auf gleiche Weise

unter. Heiter, voli froher Siegeszuversicht, (W. Tod IV. 78.) stiirzen sie

gleich ihrem Feldherrn und Freund „ahnungslos in das ausgespannte Mord-

netz“, wie Gordon sagt. Gleich einem finsteren Damon schreitet das Schicksal

durch Wallensteins Hans und darum liegt eiiie triibe, diistere Athmosphare

liber dem Heime des Friedlanders, welche in den furchtsamen, auf schauriges

Geschehen gleichsam harrenden Charakter der Herzogin, wie iiberhaupt in

den diisteren Ahnungen, welche zuletzt sogar die Grafin Terzky ergreifen,

ihren psychologischen Reflex findet. Am deutlichsten mochte ich sagen

fiihlt Thekla, die zartbeseitete und doch zugleich heroisch starke Seele das

Walten des Verhangnisses. Lasst sie doch Schiller (Piccolom. III 9.) pro-

phetisch, wie eine zweite Cassandra, als alles fiir Wallenstein noch sonnig

zu sein scheint, die Worte sprechen:

„Es geht ein fin str er Geist durch unser Hans

Und schleunig \vill das Schicksal mit uns enden.

Ihr ist es, als ob der Rachestahl fiir ihr ganzes Hans schon ge-

schliffen sei. Als ihr (W. Tod III 2.) durch die Grafin Terzky die That

des Verrates, welche ihr Vater zu tun im Begriffe ist, mitgeteilt wird,

spricht sie:

„0 meine ahnungsvolle Seele — Jetzt —

Jetzt ist sie die kalte Schicksalshand

Die in mein frohlich Hoffen schaudernd greift.

Ich vrasste wohl, ■— o gleich als ich hier eiutrat,

Weissagte mir’s das bange Vorgefiihl,

Dass iiber mir die Ungliickssterne stiinden.

Darum hat sich aber auch der astrologische Turm, „das Heiligtum,

das sonst so streng verwahrt wird, gleich in den ersten Stunden fiir Thekla

geoffnet. Seni fiihrte Thekla in den Turm, und schiittelte das Haupt bedenk-

lich, da ihm die Linien von Theklas Hand nicht eben zu gefallen scheinen.

(Piccol. III. 4). Ja Max und Thekla gehen unter, weil sie mit dem in Yer-

bindung- stehen , der das Kainszeichen des Sehicksales tragt, namlich mit

Wallensteiu. In richtiger Vorsehung dieses Umstandes sagt Max am Schlusse

der Piccolomini von Wallenstein:



— Dieser Konigliche, wenn er fallt,

Wird eine Welt im Sturze mit sich reissen,

Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer

In Brand gerath mit einem Mal und berstend

Anffliegt und alle Mannschaft, die es trug,

Ausschiittet plotzlich zwischen Meer und Himmel,

Wird er uns alle, die wir an sein Gliick

Befestigt sind, in sein Fali hinabzieh’n“.

Ohne sittliches Verschulden allerdings enden Max und Thekla, aber

das herbe, moralisch unbefriedigende dieser Tragik wird aufgehoben durcb

den Sieg der Trene in der Brust der Siegenden liber das allgewaltige Schick-

sal; denn dieses vermag nichts iiber ihre Liebe, und die Trene bleibt bei

Max und Thekla in acht germanischer Heldenhaftigkeit gewahrt bis in den Tod.

Aesthetische Zulassigkeit der Schicksalsidee und Griinde fiir die Ein-

fiihrung derselben in Schillers Werk.

So ist denn Schillers Wallenstein im Wesentlichen eine Schicksals-

tragodie, wenn wir von der ersten Conception absehen, in der das Stiick

nach Schillers eigenen Worten auf eine Staatsaction angelegt war, * wovon

es noch deutliche Spuren zeigt.

Nun leidet freilich nach modernen Begriffen jede Schicksalstragodie

daran, dass sie den menschlichen Willen unfrei und zum Spielballe eines

Id in d en Verhangnises macht und daher die Gerechtigkeit vernichtet. Aber

wir haben gesehen, dass das Schicksal im Wallenstein als gerechte sittliche

Vergelterin Bache nimmt an den, der „mit frevelhafter Hand den heiligen

Herd der Laren umstiirzen will“. Wallenstein selbst stellt als das finsterste und

unatiirlichste Laster, das alles aus den Angelu hebt, den Treubruch **

besonders den gegeniiber Freunden und Wohltatcrn hin. Damit hat er,

der aus masslosem Ehrgeize die Hand gegen seinen Herrn und Wohltater

dem Kaiser erhebt und eine ganze Armee zum Laster der Felonie verfiihren

will, sich selbst sein Urteil gesprochen. Genau so wie er selbst iiber Octavio,

urteilt das Schicksal iiber ihn; der Fali ist ja der gleiche und auch Octavio

(man vergleiche den Schluss der Trilogie) entgeht fiir seinen Treubruch

gegeniiber Wallenstein der streng aber gerecht abwagenden Nemesis nicht.

Und der Ehrgeiz Wallensteins, dieser damonische Drang, ob dessen er dem

Schicksale verhalt, erscheint zurechnungsfahig und verschuldet. Denn dieser

Damon liegt im Charakter Wallensteins und wir sagen mit Schopenhauer,

* Briefwechsel mit Komer. Brief vom 28. November 1796.

** Dies geht besonders aus W. Tod I. 6. hervor. Spridit dodi IVallenstein:

„Die Treue sag’ ich euch

Ist jedem Menschen, wie der niichste Blutsfreund,

Als ihren Racher fiihlt er sich geboren.

AVas noch so wiitend ringt, sich zu zerstoren

Vertragt, vergleicht sich, den gemeinen Feind

Der Menschlichkeit, das wilde Thier zu jagen,

Das mordend einbricht in die sichre Hiirde,

Worin der Mensch geborgen wohnt. — •



dass der Mensch zwar nicht fur jede einzelne Handlung wohl aber fur seinen

ganzen Character, aus dem die einzelnen Handlungen fliessen, verantwortlieh

gemacht werden kann. Genau dasselbe lasst ja Schiller selbst seinen Helden

sagen, indem derselbe spricht: (Wall. Tod II 3.)

„Des Mensehen Taten und Gedanken, wisst

Sind nicht, wie Meeres blindbewegte Wellen

Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist

Der tiefe Schacht aus dem sie ewig quellen.

Sie sind nothvrendig, wie des Baumes Frucht,

Sie kanil der Zufall gaukelnd nicht venvandeln,

Hab’ ich des Mensehen Kern erst untersucht,

So weiss ich auch sein Wollen und sein Handeln.

Des Mensehen Kern, der tiefe Schacht, ist der Character. dieser aber

ist „gepragte Form. die lebend sich entwickelt“. Ftir seinen ehrgeizigen

Character ist Wallenstein verantivortlioh und das Lager zeigt uns, wie der

Glaube an seine Macht, an sein Konnen, sich in Wallenstein bis zum

Uebermute steigern konnte; war doch die Gelegenheit, waren doch die

ausseren Umstande, (dies verrat uns auch noch der Beginn der Piccolomini)

so geartet, dass der Held mit freien Willen jenen Gedanken des Verrates

fasste, dessen Ausfuhrung das Herz und Nieren durchforschende heilige

Schicksal dadurch vereitelt, dass es durch den Gestirnglauben des

Friedlanders Geist beriickte, ihn verblendete und sicher zugleich machte

und jene Umstande, die nur scheinbare Zufalligkeiten sind, herbeifiihrte,

durch welche der Štern des Friedlanders zu jahem Falle kani. * Wir sehen

daher, wie Freiheit und Notwo,ndigkoit sich in Schillers Wallenstein nicht

aussehliessen, denn der Character, der Wallensteins geistiges Eigen ist, gibt

das Substrat ab, an dem die heilige Ananke sich betatigt. Von dieser die

Trene rettenden Betatigung der Ananke handelt der zweite, namentlich aber

der III. Tell der Trilogie.

Wenn also vom moralischen Standpunkte die Herrschaft der Schicksals-

idee gerechtfertigt erscheint, so ist dies wol nicht minder vom aesthetischen

Standpunkte der Fali.

Das Geschrei, dass sich principiell gegen jede Schicksalstragodio

erhebt, ist aesthetich durch die einfaehe Entgegnung mundtod zu machen,

dass das Dasein einer unendlichen, alles beherrschenden Schicksals-

macht, poetisch fingirt, die Vorstellung des Erhabenen hervorruft. Denn

wo immer uns in der Natur oder Kunst der Schein einer unendlichen

Macht oder Grosse entgegentritt, der gegeniiber der Einzelne in Nichts

verschwindet, haben wir es mit dem Erhabenen zu tun. Das Erhabene

aber, dariiber obwaltet aesthetisch kein Streit, gehort in das Gebiet des

Schonen und alle Kunste machen von demselben Gebrauch, also kann auch

* Der Schauspieler, fur den die von aussen eingreifende Schicksalsmacht

undarstellbar ist, wird, wie ich in Kr. 7030 der „Neuen Freien Presse" (vom

23. Marž 1884) las, freilicli am bosten tun, Wallensteins Charakter so darzu-

stellen, dass der Glaube an die Gestirne nichts anderes ist, als der starke Glaube

des Ehrgeizigen an sich selbst, „der sich in diesem Aberglauben spiegelt". Wenn

der Referent in diesem Berichte Reclit hat, so soli der beriihmte Schauspieler

Sonnenthal bei seiner Darstellung deutlich durchfuhlen lassen, wie dieser Reflex

des eigenen Ehrgeizes, namlich Wallensteins Gestirnglaube, den Helden zum

Zauderer mache, verblende und dadurch seinen Sturz herbeifuhre.
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die Dramatik nns das erhabend Schicksal vorfuhren. Aber freilich muss

die unendliche und daher an sich ti b er s in n I i eh e Macht des Schicksals;

durch ein sichtbares Medium wirken und in Erscheinung treten und dieses;

: sichtbare Medium muss ein der heiligen und gewaltigen Ananke ururdiges

sein. Wenn man, wie dies neue Eomantiker besonders gerne taten, durch

eine verhangnisvolles Messer, einen Unglticksdolch, einen verfluchten Tag

das batu m sich manifestiren lasst, so wird dadurch das Erhabene herab-

1 gewurdigt, ja die Wirkung schlagt wegen der Disharmonie zwischen der

unendlichen Idee und dem geringfiigigen Vehikel leicht ins Lacherliche um,

I so dass sich dann der Ausspruch bewahrt: „vom Erhabenen bis zum Lacher-

lichen ist oft nur ein Schritt“! An derartigen Misgriffen aber tragt die

Schicksalsidee nicht Schuld, sondern der ungeschickte Dramatiker, der sie

nicht zu beniitzen versteht. Sophocles in seinem Konig Oedipus, Schiller in

seiner Braut von Messina und in seinem Wallenstein haben derartige Fehl-

griffe vermieden. Wenn uns das Schicksal zur Anschauung kommt am ge¬

sti vi\ ten Himmel, dessen Anblick, \vie Kant mit Recht sagt, das Gemiit

ebenso mit Bewunderung erfiillt, wie das Sittengesetz in uns, wenn Wallen-

stein in den Sternen, die einem Platon gottliche Wesen waren, seine Thaten

liešt, so haben wir fur das Schicksal eine wurdige Manifestation. D i e s e

Manifestation hat aber gerade fur das Drama Wallenstein die beste poetische

Wahrheit, denn zur Zeit des dreisigjabrigen Krieges glaubte man ja an die

Astrologie und von Wallenstein wird erzahlt, dass er sich von Keppler das

Horoskop stellen liess. Ereilich war die Astrologie in Wirklichkeit ein

Aberglaube, ein verblendender Wahn, aber der Geisterglaube ist anch ein

Aberglaube und wie der Spiritismus zur Geniige zeigt ein verblendender.

gefahrlicher Wahn und doch hat ein Skakespeare mit solchem Erfolge von

diesem Wahne den herrlichsten poetischen Gebrauch gemacht. Warum solite

daher nicht auch Schiller den astrologischen Wahn poetisch einfuhren,

handelte es sich doch blos darum, denselben einerseits wahr, andererseits

aber idealisirt darzustellen. Gewiss aber hat Schiller den astrologischen

Glauben idealisirt, denn wenn wir Wallenstein von den Sternen reden horen,

oder dieselben befragen sehen, so ergreift uns ein gewisser Schander, wir

werden „geteuscht“ nnd der Hang zum Wunderbaren, zum Geheimnissvollen,

der in jeder Menschenbrust mehr oder minder liegt, wird aesthetisch be-

friedigt. Mit Gliick hat es Schiller vermieden, in die technischen Details

der Astrologie zu sehr einzugehen, denn das ware unpoetischer Gram aus

einer Bumpelkammer voli von Wunderlicbkeiten. *

Nach Schillers urspriinglicher Absicht solite ein Buchstabenorakel auf

*Wallenstein entscheidend einwirken (man vergleiche Goethes Brief an

Schiller vom 8. December 1798). Mit Kecht bemerkte dariiber Goethe seinem

Ereunde, dass zwar der moderne Orakelaberglaube auch manches poetisch

Gute habe, dass aber die von Schiller ausgewahlte Species zu den Ana-

grammen, Chronodistichen, Teufelsversen gehort und daher „aus einer ge-

* Die Zahlenphantastik (Piccol. II. 1) hatte vielleicht unterbleiben konnen,

wie uberhaupt diese ganze Scene in der die Bedienten die Stiihle setzen. Ebenso

hatte wohl der Ausspruch Senis unterdriickt werden konnen. (W. Tod I. 1) „Und

beide grosse lumina von keinem Malefico bcleidigt.“ Doch dies sind nur Kleinig-

keiten, im ubrigen ist die EinfuhiUng der Astrologie durchaus wiirdig und feierlich.

Man erinrere sich nur an die geistvolle Begriindung des astrologischen Glaubens

durch Wallenstein lilo gegeniiber. (Piccol. II. 6).



schmacklosen und pedantischen Venvandschaft ist, an die man durch ihre

incurable Trockenheit erinnert wird.“ Schiller hatte nach einem unaesthe-

tischen Mittel gegriffen, verwarf aber, (wie der Brief vom 11. December 1798

zeigt), dieses unpassende Hilfsmittel. Da aber, wie aus dem Briefwechsel

mit Korner bervorgeht, nach Schillers eigenen Worten der vorliegende

Wallensteinstoff poetisch „im hohen Grade ungeschmeidig“ war, „kleine

und viele Mittel“, zerstreute Handlungen, ,,eine fur denVortheil des Poeten

viel zu kalte trockene Zweckmassigkeit“ hatte und der ganze Wallenstein’sche

Entwurf „am Ende mir durch eine Ungeschicklichkeit“, (wie sich Schiller

ausdruckt), mislingt, so hatte der Dichter lange und schwer zu arbeiten,

um diese unpoetische Trockenheit zu uberwinden, dem Stričke den Charakter

einer Haupt- und Staatsaction zu nehmen, und durch eine kunstreiche

Fuhrung der Handlung" dasselbe „zu einer schonen Tragodie“ zu machen.

Zu einer schonen Tragodie aber wurde Wallenstein nicht blos dadurch dass,

wie uns der Prolog sagt, Wallenstein dem Herzen, menschlich naher gebracht

wurde, was vor allem durch Einfuhrung von Max und Thekla geschah, sondern

besonders durch den Schicksalsglauben. Es brauchte eine Zeit lang bis

Schiller die Bedenken gegen Einfuhrung des astrologischen Motives iiber-

wand. Er wolite (man vergleiche Schillers Brief an Goethe vom 4. De¬

cember 1798) anfanglich das astrologische Motiv nur in so weit ge-

brauchen, als dadurch „der Abfall Wallensteins eingeleitet werden und ein

muthvoller Glaube an das Gliick der Unternehmung in ihm erweckt werden

soll“. Noch spricht Schiller davon, dass er „durch das Wunderbare dem

Wallenstein nur „einen augenblicklichen Schwung“ geben wolle, ja er

richtet an Goethe die Frage, ob die von ihm gebrauchte „Fratze“ einen ge-

wissen tragischen Gehalt habe und nicht blos als lacherlich auffalle. Aber

Goethe sprach sich in dem Briefe vom 8. December 1798 so vorteilhaft

iiber den aesthetischen Wert des astrologischen Glaubens aus, und empfahl

denselben so sehr, dass Schiller in seinem Briefe vom 11. December 1798

an Goethe folgendermassen schreibt: „lhre Bemerkungen sind vollkommen

richtig und ihre Griinde iiberzeugend. Ich weiss nicht welcher bose Genius

iiber mir gewaltet, dass ich das astrologische Motiv im Wallenstein nie

recht ernsthaft auffassen wollte, da doch eigentlich meine Natur die

Sachen lieber von der ernsthaften als von der leichten Seite nimrnt.

„Ich sehe aber jetzt vollkommen ein, dass ich noch e t w a s B e d e u-

t e n d e s fur diese M a t e r i e t h u n m u s s und es wird auch wohl

gehen, ob es gleich die Arbeit wieder verlangert“. Das Bedeutende, was nun-

mehr Schiller auf Goethes Anregung tat, war die Einfuhrung der Schick-

salsidee in der von uns besproehenen Weise. In den Piccolomini tritt diese Idee

noch weniger hervor, desto mehr aber in AVallensteins Tod, dem Meisterstucke

der Trilogie. Dies deutet Goethe in seinem Briefe vom 9. Marž

1799 ziemlich unverholen an, wenn er schreibt: „Wenn sich der Zuschauer

bei den Piccolominis aus einem gewissen kiinstlichen, und hie und da will-

kiihrlich scheinenden Gewebe nicht gleich herausfinden, mit sich und an-

deren nicht vollig eins werden kanu, so gehen diese neuen Acte nur schon

gleichsam als naturnotrvendig vor sich hin. Die AVelt ist gegeben, in der

das alles geschieht, die Gesetze sind aufgestellt, nach denen man urteilt,

der Strom des Interesses, der Leidenschaft findet sein Bette schon ge-

graben, in dem er h in roli en kann“. Man sieht, nicht aus den Charakteren

ergibt sich die Katastrophe, sondern der Strom des dramatischen Geschehens

findet sein Bette schongegraben vor, namlich durch das determinirende Schicksal.
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Demnach enthalt Schillers Wallenstein drei Momente in sich. Das

anfangs vorwaltende spater aber relativ mehr zuruckgedammte Moment

der militarisehen imd politischen Action, ferner das snbjectiv lyrische Mo¬

ment der Freundschaft Wallensteins zn Max und der Liebe zwischen Max

und Thekla und endlicb das antike Moment der Schicksalsidee in zeitge-

masser und poetisch wahrer Form manifestirt im astrologischen Glauben,

Es lag nicht im Zwecke dieses Aufsatzes eine Analyse des ersten und

zweiten Momentes zu geben, es solite nur in Kiirze aus dem Inhalte der

Dichtung gezeigt werden, wie das Schicksal in. Schillers Wallenstein als

rvirkende und stiirzende Macht waltet. Diese der Antike entlehnte Vor-

stellung war fur Schiller um so verlockender, als seit dem Jahre 1.798

duroh aesthetisches Studium der Alten und namentlich durch die geistige

Einwirkung Goethes auf Schiller in diesem sich die lieberzeugung Ton der

absoluten Mustergiiltigkeit der Antike bildete. Wahrend Schiller in der Ab-

handlung liber tragische Kunst (B. 11. S. 458), welche sich zuerst im

zweiten Stiicke der neuen Thalia vom Jahre 1792 gedruckt findet, das an¬

tike Schicksal noch aesthetisch yerwirft und davon spricht dass sich die

„griechische Kunst zur reinen Hohe tragischer Kuhrung nie erhoben“ habe

und dass die Neuern darauf Terzichten mussen griechische Kunst je wieder

herzustellen, findet sich die Schicksalsidee sclion im Taucher und

im Kinge des Polykrates * poetisch verwendet, sie zieht im Wallenstein auf

die Biihne ein und in der Braut von Messina vollends will Schiller die an¬

tike Schicksalstragodie sammt der Zuthat der Chore in die Neuzeit ein-

fiihren. So erscheint denn die Eiufuhrung des Schicksal s als ein Ausfluss

der Bewunderung des Hellenismus, zu der der gereifte Dichter sowie sein

grosser Fround in der daher mit Kecht sogenannten Epoehe der Classicitat

gelangten. **

* D. h. in dem bekannten Balladenjahre 1797.

** Ein zweiter Teil der Arbeit wird den Briefweclisel zwischen Schiller und

Komer zu Eate zielieu und die Anschauungen der ubrigen Wallensteinausleger

namentlich die Suverns und K. Tomaschek’s kritiscli naher erortern.

Prof. Dr. Franz H a n n.

2
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Schulnachrichten. 1

i

I. Personalstand des Lehrkorpers and Lelirfachervertlieilung. {

a) K. k. Director:

2i

1. Franz Svoboda, Doctor cler Philosophie, lehrte Griechisch V. 5 St. w. ,

b) K. k. Professoren:

2. Johann von Klebelsberg, i. d. Vili. Rangolasse, 1. Latein V. IV., 1

Griechisch IV., 16 St. w.

3. Benno Scheitz, Senior, f. h. geistl. Rat, Capitular des Bened.-Stiftes ]

St. Paul, Exhortator fiir das ganze Gymnasium, 1. Eeligionsl. in allen

Classen, 20 St. w.

4. Norbert Lebinger, Capitular des Bened.-Stiftes St. Paul, Conservator

der k. k. Central-Commission ftir Kunst und histor. Denkmale, 1. Ge- 1-

schichte und Geographie la. III. V. VII. VIII.. 16 St. w.

5. Julius Steiner, Doctor der Philosophie, 1. Mathematik I.a, b, Natur-

geschichte, bez. Naturlehre I.a, b, TT.a, b, III. V. VI. 20 St. w. 3

6. Adalbert Meingast, 1. Latein III. VIII., Griechisch III. 16 St. w.

7. Karl Diirr, 1. Latein VIL, Griechisch VIL, Deutsch IV. V„ Philosoph.

Propadeutik VIL VIII., 18 St, w.

8. Hermann Purtscher, Doctor der Philosophie, krankheitshalber beurlaubt.

9. Johann Scheinigg, 1. Latein VIII. I.a, Deutsch I.a, Slovenisch I. Abt., j

19 St. w.

10. Jakob Šket, Doctor der Philosophie, 1. Latein Il.a, Deutsch Il.a, Slo- 5-

venisch II. III. IV. Abt., 18 St. w.

11. Franz Hann, Doctor der Philosophie, 1. Deutsch III. VI. VIL VIII.,

Gesch. u. Geogr. IV. VI., 19 St, w.

/■»

c) K. k. Gymnasiallehrer:

12. Karl Maly, 1. Mathematik V.—VIII., Physik IV. VIL VIII. 21 St. w.

d) Supplenten:

13. Franz Schmidi, gepriift ftir das ganze Gymnasium, 1 . Latein Il.b, VI. 1.

Deutsch Il.b. 18 St. w.

14. Jakob Wang, gepriift ftir das ganze Gymnasium, 1. Latein, I.b, Grie¬

chisch VI., Deutsch I.b. 17 St. w.

15. Robert Morawetz, gepriift fiir das ganze Gymnasium, 1. Mathematik

Il.a, b, III. IV. 12 St. w.

16. Alois Grillitsch, gepriift fiir das ganze Gymnasium, 1. Gesch. u. Geogr.

I.b, Il.a, b. 11 St, w.

3 .
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<*) Nebenlehrer.

17. Johann Seidl, k. k. Professor an der Lehrerbildungsanstalt, L Zeichnen

in 2 Abt. mit je zwei St., w. 4 St.

18. Alexander Lutschounig, Eegenschori an der Dom- und Stadtpfarrkirche,

1. Gesang in 3 Abt. mit je zwei St., w. G St.

19. Victor Slop von Kadenberg, Lehrer an der k. k. Oberrealschnle, 1.

Italienisch. 2 St. w.

20. Josef Lakomy, k. k. Turnlelirer, 1. Turnen in 2 Abt. mit je zwei St., w. 4 St.

21. Robert Morawetz, Gymnasial-Supplent, 1. Turnen iii 2 Abt. mit je

zwei St., w. 4 St.

1. Eeligionslehre: Kurze Uebersicht der Glaubonslehro, 2 St. w.

2. Lateinische S p r a c li e : Formenlehre der regelmassigen Flexionen, eingeiibt

an den UebungsstuCken des Lesebuchs. Von November an regelmassig jede

Woche 1 Gomposition, im 2. Sem. monatlich auck 1 Pensum. 8 St. w.

3. Deutsche Sp rac h e: Formenlehre des Verbums, der einfache, der einfach

erweiterte Satz und das Satzgefiige. Lesen, Erklaren, Memorieren u. Vortragen

von Lesestucken. Monatlich 2 orthographische Uebungen mit Ausschluss der

Fremdworter, 1 Schul- und 2 Hausaufgaben 4 St. w.

4. Geograpliie: Die Grundbegriffe der mathem. Geograpliie soweit dieselben

zum Verstiindnis der Karte unentbehrlich sind. Beschreibung der Erdoberflache

nacli ihrer natilrlichen Beschaffenheit und den allgemeinen Scheidungen nach

Volkern und Staaten, (Atlas Kozenn-Jarz). Uebungen im Kartenzeichnen. 3 St. w.

5. Mathematik: A. Arithmetik: Die vier Eechnungsarten mit unbenannten,

einfach und mehrfach benannten Zalilen. Eechnen mit Decimal- und gemeinen

Brtichen ; Eesolvieren und Eeducieren; Theilbarkeit der Zahlen. B. Geometrische

Anschauungslehre: Linien, Winkel und Dreieke. Monatlich 1 Schulaufgabe und

mehrere hausliche Uebungen. 3 St. w.

6. Naturgeschichte: Zoologie: Sauge- und Gliederthiere, Weich- und Strahl-

thiere. 2 St. w.

1. Keligionslehre: Erklarung der gottesdienstlichen Handlungen der kath.

Kirche. 2 St. w.

2. Lateinische Sp rac h e: Wiederholung der Formenlehre und der unregel-

massigen Flexionen, Construction der Stadtenamen, des Nom. und Acc. c.

Infin., Coniunctiv nach gervissen Conjunctionen, Fragesatze, der Gebrauch des

Gerundiums und die Participialconstructionen. Memorieren von Vocabeln, haus¬

liche Praeparation. Wochentlich 1 Schul-, alle 14 Tage 1 Hausaufgabe. 8 St. w.

3. Deutsche Sprache: Satzverbindung, Satzgefiige und Periode. Flexion des

Substantivs und Adjectivs mit der dazugehorigen Wortbildung. Wiederholung

Obligate Lehrgegenstande.

I. Classe A. Classenvorstand: Prof. Joh. Scheinigg.

I, Classe B. Classenvorstand: Suppl. Jak. Wang.

II. Classe A. Classenvorstand: Prof. Dr. J. Šket.

II. Classe B. Classenvorstand: Suppl. F. Schmidi.

2*
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der Orthographie mit besonderer Beriicksichtigung der Fremdw6rter. Lecture:

Memorieren und Vortragen von Lesestiicken. Jede Woche orthographische

Uebungen, alle 14 Tage ein Aufsatz. 2 St. w.

4. Geogr a plii e u. G e sc hi elit e: Uebersicht der Geschichte des Altertumes

bis zum Beginne der Y6lkerwanderung (375 n. Ghr.) Specielle Geographie von

Asien, Afrika und den drei siideuropaischen Halbinseln, eingehende Oro- und

Hydrographie von Europa; Uebungen im Kartenzeichnen. 2 St. w.

5. Mathematik: A. Arithmetik: Wiederholung der Rechnungsoperationen in

gemeinen und Decimalbriichen. Die Hauptsatze iiber Verhaltnisse und Propor-

tionen. Regeldetri, Miinz-, Mass- und Gewichtsbestimmungen. B. Geometrische

Anschauungšlehre: Wiederholung der Congruonz der Dreiecke. Haupteigen-

schaften der Dreiecke, Vier- und Vielecke, Grossenbestimmung und Aehnlich-

koit der geradliuigen Piguren, pvthagor. Lehrsatz. Monatlich 1 Haus- und 1

Schulaufgabe, uberdies viele hausliche Uebungen. — 3 St. w., davon im

I. Sem. 1, im II. 2 St. Geometrie.

6. Natur geschichte: I. Sem. Zoologie: Vogel, Reptilien, Amphibien und

Fische. II. Sem. Botanik. 2 St. w.

lil. Classe. Classenvorstand: Prof. A. Meingast.

1. E e 1 i g i o n s 1 e h r e : Eeligionsgeschichte des alten Bundes, verbunden mit der

biblischen Geographie. 2 St. w.

2. Jj at e in i s c h e Sprache: Lecture : Cornel. Nepotis vitae cd. C. Halm :

Tliemistocles, Aristides, Cimon, Ljsander, Conon, Ipliicrates, Pelopidas, Agesi-

laus, Phocion, Hannibal. Wochentlich zwei Stunden Grammatik: Casuslehre,

eingeiibt an Beispielen aus Vielhabers Uebungsbuche. Alle 14 Tage 1 Haus-

aufgabe, alle 2—3 Wochon 1 Schulaufgabe. 6 St. w.

3. G r i e c h i s c h e Sprache: Die Formenlehre bis zum Passiv-Perfect; die

eiuschlagigen Uebungsbeispiele nach Schenkls Elementarbuch. Alle 14 Tage

1 Hausaufg., alle 3—4 Wochen 1 Schulaufg. 5 St. w.

4. Deutsche Sprache: Erganzung, bez. Wiedorholung der Formen- und Satz-

lelire in praktischen Uebungen. Einige Gesetze der Wortbildungslehre. Lesen,

Memorieren u. Vortragen. Monatlich 2 schriftliche Arbeiten. 3 St. w.

5. Geographie und Geschichte: Uebersicht der Geschichte des Mittelalters.

Specielle Geographie von Frankreich, Belgien, Holland, England, Danemark,

Schweden, Norwegen, Eussland, der Schweiz, Deutschland, Amerikas und

Australiens. Uebungen im Kartenzeichnen.

G. Mathematik: A. Arithmetik: Algebraische Grossen, die 4 Eechnungsarten

mit ganzen und gebrochonen algebraischen Zahlen, Potenzen, Auszielien der

Quadrat- und Cubikwurzel, Combinationslehre. B. Geometrie: Aehnlichkeit der

Dreiecke, Kreislehre. Monatlich 1 Schul- und 1 Hausarbeit; viele hausliche

Uebungen. 3 St. w., davon im I. Semester 1 Stunde, im II. Semester 2

Stunden Geometrie.

7. Naturgeschichte: J. Semester Mineralogie. 2 St. w.

8. Naturlehre: II. Semester Allgemeine Vorbegriffe, Schwere, Warmelehre,

Molecularkrafte, chemische Erscheinungen. 2 St. w.

IV. Classe. Classenvorstand: Prof. J. v. Klebelsberg.

1. E e 1 i g i o n s 1 e h r e : Eeligionsgeschichte des neuen Bundes und kurze Geschichte

der Kirche bis auf unsere Zeit. 2 St. w.

2. Lateinische Sprache: Caesar beli. Gali. ed Hofmann Ausgewahlte Par-

tien aus lib, I. U- IV. V. VI. VIL 5 St. IVochentlicli 1 St. Grammatik:



Tempus- und Moduslehre, Orat. obliqua, eingeubt an Beispielen aus dem

Uebungsbuche von Vielhaber. Metrisehe Uebungen. Wochentlich 1 Pensum,

alle 2—3 Wochen 1 Gomposition. G St. w.

3. Griecliische Spracbe: Pormenlehre vom Passiv-Aor. an, die Yerba auf j.u

und Verba anomala; Hauptpunkte aus der Syntax sammt deu einschlagigen

Uebungsstucken aus dem Elementarbuche von Schenkl. Alle 14 Tage 1 Pen-

sum, alle 4 Wocken 1 Composition. 4 St. w.

4. Deutsche Spracbe: Die vvichtigsten Geschaftsaufsatze, Hauptpunkte aus der

Stilistik und Metrik. 4 Haus- und 4 Sehulaufgaben in jedem Semester. 3 St. w.

5. Geograpliie und Geschielite: I. Semester Geschiclite der neneren und

neuesten Zeit. 4 St. w. II. Sem.: Geograpliie von Oešterreicb-Ungarn. 3 St w.

Ueberdies 1 Stunde wochentlich Uebersicbt iibor die vvichtigsten Thatsachen

der Geschichte Oesterreichs bis zur Zeit Mavimilians I.

6. Matbematik: Zusammengesetzte Verhaltnisse und Proportionen und deren

Amvendung, Gleichungen des 1. Grades. Sfcereometrie mit Benutzung von Mo-

dellen. Jeden Monat 1 Haus- und 1 Schularbeit, viele liauslicbe Uebungen.

3 St. w., davon im I. Semester 1 Stunde, im II. Semester 2 Stundon Geometrie.

7. Hat url e lire: Gleichgevvicht und Bewegung fester, tropfbarer und luftformigen

Korper, Scball, Licbt, Magnetismus nnd Elektricitat. 3 St. w.

V. Classe. Classenvorstand: Prof. N. Lebinger.

1. Beligionslehre: Ivatholische Apologetik. 2 St. vv.

2. L ateini.se h.e Spracbe: Livius ed. Grysar: lib. I. 1—26, 32—42, lib.

VIII. 1 — 11, lib. XXII. 1—11. Ovid. ed. Gehlen u. Schmidt. Past. 5, 8, 10,

14, 23; Trist. 1, 2; Metam. 1, 5, 13, 14, 16, 17, 19, 20.

Stiliibungen nacli Berger; Substantiva, Verba, vvochentlicli 1 Stunde. Alle 2

Wochen 1 Pensum, alle 4 Wochen 1 Composition. 6. St. w.

3. Griecliische Spracbe: Aus d. Chrestomathie aus Xenophon v. Schenkl,

Cyr. I. II. IX. Anab. IV. Privatlecttire: Cyr. III. IV. Anab. I. II. Homer

Ilias ed. Dindorf I. und III. Auswahl nacli der von Zechmeister bearbeiteten

Epitome Hocbeggers. Praeparation. Memoriert. Cyrop. II. 19—21. U I. v.

1—21. u. v. 245—274. III. v. 1—20 u. v. 37—57. Grammatik: Haupt¬

punkte der Casuslehro und der Lelire von den Praepositionen, eingeubt an den

einschlagigen Aufgaben aus Schenkls Elementarbucb. Monatlich 1 Scliulauf-

gabe. 5 Stunden.

4. Deutsche S p r a c h e : AUgemeines iiber die Gattungen der Literatur, Er-

klarung und Vortrag von Musterstucken der behandelten Dichtungsgattungen.

3 Schui- und 4 Hausaufgaben in jedem Sem. 2. St. w.

5. Geograpliie und Geschichte: Geschichte des Alterthums bis zum Aus-

bruche der Biirgerkriege, mit steter Berucksiclitigung der hiemit im Zusammen-

hange stelienden geographischen Daten. zunachst Asiens, Afrikas und Siid-

europas. 4 St. w.

6. Mathematik: Die 4 Grundoperationen, gemeinschaftliclies Mass- uud Viel-

faches, Proportionslehre, Amvendung der Gesetze der aritlimet. Grundoperatio-

lien auf die Ziffernreclmung. Ketten- u. Nalierungsbruche. Planimetrie. Monatlich

1 Schui- und 1 Hausaufgabe, hausliclie Uebungen. 4 St. w. (2 Stunden Algebra

2 Geometrie).

7. Nat ur geschichte: I. Semester Mineralogie und Elemente der Geognosie.

II. Sem. Botanik. 2 St. w.



VI. Classe. Classenvorstand: Prof. Dr. F. Hann.

1. Religionslehre: Die besondero katholische Glaubenslehre. 2 St. w.

2. Lateinisclie Sprache: Salust. ed. Dietsch: Bellum Jugurth. — Cicero

ad Klotz. Orat. in Catil. I. — Vergil, ed Hoffmann: Eccl. I. V.; Aeneid. I.

W6chentlich eiiie Stunde grammatische Uebungen mit schriftliclier Praparation

nach Bergers Uebungsbucli. Abschnitte iiber das Verbnm und die Partikeln.

Monatlich 1 Schul-, alle 14 Tago 1 Hausaufgabe. 6 St. w.

3. Griechische Sprache: Homer Ilias ed. Hocliegger. Ges. III. XVI. XVIII.

Herodot ed. Wilholm lib. VIII. Grammatische Uebungen nach Schonkls Elo-

mentarbuch. Tempus- und Moduslehre. Monatlich 1 Composition und in jedem

Sem. 2 Pensa. 5 St. w.

4. Deutsche Sprache: Einfiihrung in die Grammatik und Lecture des Mittel-

hochdeutschen. Im Anschlusse an die Lecture Hervorhebung der bedeutendsten

Momente aus der mittelhochdeutschen Literaturgeschichte. Ausserdem neuhoch-

deutsche Lecture. (Schillers Braut von Messina. Monatlich 1—2 schriftliclie

Arbeiten. 3 St. w.

5. G e o g r a p h i e und Geschichte: Romische Geschichte von Augustus an-

gefangen. Geschichte des Mittelalters mit steter Beriicksiclitigung der hiemit im

Zusammenhango stehenden geogr. Daten. 3 St. w.

6. Mathematik: Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, Gleichungen des 1. Grades.

Stereomotrie, Goniometrie, ebene Trigonometrie: recht- und schiefwinklige

Dreiecko. Monatlich 1 Schul- und l Hausaufgabe, hiiusliche Uebungen. 3 St.

(im I. Sem. 2 St. Algebra, im II. Sem. 2 St. Geometrie'.

7. Mat ur geschichte: Zoologie. 2 St. w.

*

VII. Classe. Classenvorstand: Prof. K. Diirr.

1. Religionslehre: Die besondere Sittenlehre. 2 St. w.

2. Lateinisclie Sprache: Cicero ed. Klotz: In C. Verrem act. II. lib. IV.

c. 1—25; pro M. Marcello, pro Q. Ligario. Vergil, ed. Hoffmann Aeneid. II.

u. III. Buch, VIII. v. 391—514, IX. 85—358, XII. 627—692. Memoriert

Aen. VI. 780—840. Berger verba. Sttick 8—38. Partikeln 1—10. Im Sem.

8 Haus- und 4 Schulaufgaben. 5 St. w.

3. Griechische Sprache: Homer ed Dindorf Odyssee V, VI, IX u. XXII. 1—8.

Memoriert: XVII. v. 290—328, XXI. 405—423 u. XXII. 1—8, Demo-

sthenes ed. Paulv: 3 Philippische, 1. u. 2. 01ynthische Rede. Schenkls

Uebungsbucli: 166—171, 178 u. 179. Im Semester 4 Schulaufgaben. 4 St. w.

4. Deutsche Sprache: Uebersiclit iiber die deutsche Literaturgeschichte vom

Beginne der neuhochdeutschen Zeit bls zum Goethes Tod im Anschlusse an

die Lectiiro. In der Schule wurde ausserdem gelesen Schillers Wallenstein

Trilogie und Jungfrau von Orleans, Goethes Iphigenie auf Tauris , Egmont,

Hermann und Dorothea. (Hauslecture: Schillers Maria Stuart und Goethes

Gotz). Uebungen im freien Vortrage. Monatlich 1—2 schriftliclie Aufsiitze. 3 St. w.

5. Geographio und Geschichte: Geschichte der Meuzeit mit besonderer

Beachtung der franzosischen Revolution unter Beigabe geograpli. Daten. 3 St. w.

6. Mathematik: Kettenbruche, unbestimmte Gleichungen des 1. Grades, qua-

dratische Gleichungen, Progressionen, Zinseszins- und Rentenrechnung, Com-

binationslehre. Ebene Trigonometrie Anwendung der Algebra auf Geometrie,

analytische Geometrie. Monatlich 1 Schul- und 1 Hausaufgabe, hiiusliche

Uebungen. 3 St. (vertheilt wie in der VI. Classe).
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7. Naturlehre: Allgemeine Eigenschaften. Cliemie. Gleichgewicht und Bewe-

gung. 3 St. w.

8. Philosophische Propadeutik: Formate Logik. 2 St.

Vlil. Classe. Classenvorstand: Gymnasiallehrer K. Maly.

1. Beligionslohre: Die Lehre von der Kirche und die Kirchengeschichte. 3 St. w.

2. Lateinische Spracho: Tacit. cd. Halm: Germania c. 1—32. Auswahl

aus den Annal. 1. II. u. III. Horaz. ed. Miiller. Auswahl von Oden u. Epoden.

Sat. I. 1, 9; II. 6. Epist. I., 10. 11. Stilistische Lfebungen nach Berger.

Die zusammenhiingenden Uebungen iiber Nom., Adi. und Verbum. Alle 14 Tage

1 Hausarbeit uiid j eden Monat 1 Composition. 5 St. w.

3. Griechische Sprache: Plato ed. Ludwig, Apologio und Crito ; Sophocles

ed. Schubert, Oedipus rex; Hom. Odyss. XX, XXI, XXII. Grammatik bei der

Lecttire, jeden Monat ein Pensum oder 1 Composition. 5 St. w.

4. Deutsche Sprache: Literaturgeschichte der neuesten Zeit in Grundziigen

mit besonderer Beriicksichtung Oesterreichs im Anschlusse au die Lectiire. In

der Schulo ivurde ausserdem gelesen und erlautert: Goethes Iphigenie auf

Tauris und Shakespeare, Caesar und Coriolan. Becapitulation und ubersichtliche

Zusammenfassung des in den V., VI. u. VII. behandelten Lelirstoffes. Uebun-

gen im freien Vortrage. Monatlich 1—2 schriftliche Arbeiten. 3 St. w.

5. Geograpliie und Geschichte: I. Sem. Oestorreichische Geschichte mit

einem Abriss der neuesten Geschichte. II. Sem. Vergleichende Statistik der

osterr.-ung. Monarchie. 3 St.

6. Mathematik: Zusammenfassende Wiederholung des fur das Obergjmnasium

vorgeschriebenen mathematischen Lelirstoffes. Uebungen in Losung mathemat.

Probleme. Monatlich 1 Scliularbeit und Hausarbeiten. 2 St. w.

7. Naturlehre: Warme, Wellenbewegung, Akustik, Ojitik, Magnetismus,

Electricitat. 3 St. w.

8. Pililo so p h is che Propadeutik: Empirische Psychologie. 2 St. w.

E.eligion: I. Classe; Katechismus der kathol. Kirche von Dr. Schuster: II-

Cultus der kath. Kirche von Dr. Wappler; III. u. IV. Biblische Geschichte

von Barthel; V. Die kath. Apologetik von Frind; VI. u. VII. Lehrbuch der

kath. Beligionslehre v. Dr. Martin; VIII. Geschichte der Kirche Christi v. Fessler.

Lateinische Sprache: I—VIII. Kleine lat. Sprachlehre von Dr. Schultz;

I. u. II. Lat. Lesebuch und Worterverzeichnis von A. Božek, 1. u. 2. Teil;

III. u. IV. Aufgaben zum Uebersetzen ins Lat. v. Vielhaber: V.—VIII. Stili¬

stische Uebungen d. lat. Sprache von Fr. Berger.

Griechische Sprache: III.—VIII. Griech. Schulgrammatik von Curtius.

III.—VI. Griech. Elementarbuch v. Dr. Schenkl. VII, VIII. Uebungsbuch zum

Uebersetzen ins Griechische v. Dr. Schenkl.

Deutsche Sprache: I.—III. Deutsche Grammatik v. Dr. Willomitzer; IV.

Grammatik der neuhochdeutschen Sprache v. Heinrich; I.—IV. Deutsches

Lesebuch v. Dr. Egger; V. VII. VIII. Deutsches Lehr- und Lesebuch fur

hohere Lehranstalten, 1. u. 2. T.; VI. Mittelhochdeutsches Lesebuch v. Beichel.

Geographie u. Geschichte: I. Leitfadeu der Geograpliie, 1. Teil, v. Kozenn-

Jarz; II.—VIII. Lehrbuch der Geograpliie v. Dr. Supan; II. u. IV. Lehrbuch

der allgem. Geschichte fur die unteren Classen 1—3 T. v. Dr. Gindely; V.
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Grundriss der Geogr. u. Geseh. f. d. oberen Cl. 1. T. v. Dr. Piitz; VI. VIL

Lehrbucli der allgem. Geschichte fiir dio oberen Classen d. Gymn. 2. u. 3. T.

v. Dr. Gindely; VIII. Oesterr. Vaterlandskunde fiir die hoheren Classen d. M.

v. Dr. Hannak.

Mathematik: I.—IV. a) Lehrbuch der Aritlimetik, b) Geometr. Anschauungs-

lelire v. Dr. Močnik; V,—VIII. Lehrbuch der allgem. Aritlimetik v. Dr. Frisch-

auf; V.—VIII. Lehrbuch der Geometrio fiir die oberen Classen d. M. v. Dr.

Močnik; V. — VIII. Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der allgem.

Arithmetik und Algebra v. Dr. Heis fiir alle Classen des Gymnasiums.

Natur geschichte: I. II. III. Uliistrirte Naturgeschichte der drei Naturreiche,

1.—3. T. v. Dr. Pokorny. V. Leitfaden der Mineralogie u. Geologie v. Dr.

Hochstetter und Dr. Bisching; Vorschule der Botanik v. Dr. Wretschko. VI.

Leitfaden der Zoologie fiir den hoheren Schulunterricht, v. Dr. Woldfich.

Naturlehre: III. IV. Anfangsgriinde der Naturlehre v. Dr. Krist; VII. Vlil.

Lehrbuch der Physik fiir Obergymnasien v. Dr. Handl.

Philosophische Propadeutik: VII. Lehrbuch der Logik. VIII. Lehrbuch

der Psychologie, beide v. Dr. Lindner.

Sloveni sche S p ra c h e: I. u. II. Abth. Slovenisches Spracli- und Uebungs-

buch v. Dr. Šket; II. A. Cvetnik berilo v. Janežič; III. A. Cvetnik slovenske

slovesnosti v. Janežič; 111. u. TV. A. Slovenska slovnica v. Janežič; IV. A.

Slovensko berilo za osmi gimnasialni razred v. Dr. Miklosich. —

Anmerkung: Von sammtliehen hier angefiihrten Lehrbiichern \vurden zumeist

die approbierten letzt.en Auflagen, von den friiheren Auflagen nur die von der Schul-

behorde zugelassenen beniitzt. Die Lehrteste der classischen Autoven sind im Lelirplane

angefiihrt.

Das Verzeichnis der fiir das nachste Schuljahr vorgeschriebenen Lehrbiioher, liegt

bei den hiesigen Buchhandlern auf.

IV. a) Tliemata fiir die dentschen Aufsatze im Obergymiiasium.

V. Classe.

Mucius Scaevola. — Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. — Ferro

nocentius aurum. — Klein Koland. — Der Winter. — Das Wachtfeuer. — Blftten

und Hoffnungen. — Eintracht gibt Starke. — Das Konigspiel des jungen Cyrus.

— Die Fahrt des Phaeton. — Eine Scene aus der Kennbahn bei den olympischen

Spielen. — Der xVbschied zum Heere. — Zunge und Schivert. — Eine Chrie (nach

freier Wahl).

VI. Classe.

a) Ha us ar beite n.

1. Was war die altromische Biirgertugend, wie ausserte sie -sich und was

leistete sie. — 2. Die Volkenvanderung nach ihren Licht- und Schattenseiten. —

3. Warum wird Kaiser Karl mit Eecht der Grosse genannt. — 4. Das Zeitalter

der Kreuzziige, ein christlich romantisches. — 5. „Gleicli wie die Blšitter im Wald,

so sind die Geschlechter der Mensčhen.“ -—• 6. Charakteristik der lyrischeu Hof-

poesie auf Grund der gelesenen Minnelieder und Spriiche. — 7. Die Jagd, des

Kriegsgottes lustige Braut.“.

b) S c h ul ar b e i t en.

8. Warum verfolgten die romischen Kaiser dio Christen. — 9. Charakteristik

des Odysseus und Menelaos nach Hom. Iliade. — 10. Wie bekampft der Mensch



die gefurchteten Naturerscheinungen. — 11. In wieferne kann man Hagen den

ungetreuesten getreuen Mann nennen. — 12. Heidnische Gestalten und Vorstel-

lungen in der Mbelungensage, — 13. Welckes Bild liber die romischen Verlialt-

nisse entwirft uns Sallust in seinem Bellum Jugurthinum? — 14. In wieferne liat

dei' Ausspruch Berechtigung: Die Elemente fordern das Gebild der Menselienhand.

VII. Classe.

a) Hausarbeiten.

1. Warum ist Italien von altersher das Wanderziel so vieler Beisender und

Volker. — 2. Welclie Mittel wendet Goethe an, um unsere Theilnahme fiir den

Muttermorder Orestes zu erregen? — 3. a) Es sollen die cinzelnen Soldaten-

charaktere in Wallensteins Lager dargestollt werden. b) Warum golit Wallensteins

Lagor den iibrigen Teilen der Trilogie voraus ? — 4. Die Tiirkenschlacht vor Wien

(1G83), ihre Bedeutung und ihre Analogie in der Weltgeschichte. — 5. Man lebt

mir einmal. (Deber die verschiedene Auffassung dieses Spricliwortes.) — 6. a) Die

tragisclie Yerwicklung, Lauterung und Katastroplie in Scliillers Jungfrau v. Orleans,

b) Es sollen die Charaktere in Scliillers Jungfrau v. Orleans nach ihren Gegen-

satzen dargestellt werden. — 7. Darstellung der Verwicldung der Peripetie und

Katastroplie in Schillers Maria Stuart.

b) Schularbeiten.

8 Mitzen der Kriege. — 9. Folgen der grossen Entdeckungen. —

10. a) Ipliigenie, eine Wohlthaterin nach Goethes gleichnamigem Drama, b) Die

Charaktere in Goethes Iphigenie sind ihren Grundziigen nach darzustellen, c) Ver-

wicklung und Katastroplie in Goethes Iphigenie. — 11. Warum war die Strafe

der Verbannung bei Grieclien und Eomern eine hartere als heute? — 12. Der

dreissigjahrige Krieg, ein Ungliick ftir Deutschland. — 13. Welche Mittel

wendet Schiller an, um uns seinen Wallenstein dem Horzen menschlich naher zu

bringen? — 14. Schillers Gedicht der Spaziergang, ein Gang durcli die Weltgeschichte.

Vlil. Classe.

a) Hausarbeiten.

1. Einfluss der Romantik auf deutsches Denken, Dichten und Eulilen. —

2. Warum kann man das Mittelalter mit Recht ein romantisclies. Zeitalter nennen ?

3. Bedeutung des Ausspruclies: Vom Oriente kommt das Licht. — 4. Rom im

Altertume, Mittelalter und in der Neuzeit eine Weltstadt. — 5. Der osterreichische

Staat, ein Reich geograpliischer und ethnographischer Contraste. — 6. Durch Kriege

wachsen andere Staaten, du gluckliclies Oesterreich durch Vertrage. — 7. Der

christliche Cliarakter des Mittelalters ist zu erweisen aus der Literatur und Kunst

dieses Zeitraumes.

b) Schularbeiten.

8. Ml mortalibus ardui est. (Horatius Od. I. 3.) — 9. Kaiser Diocletianus

in seinem Verhaltnisso zur Kirche. — 10. Welche Mittel wendet Antonius an, um

das Volk ftir sieli zu gewinnen. (Auf Grumi der Lectiire von Shakespeares Julius

Caesar). — 11. Wann und in wieferne zeigt sieli in der deutschen Literatur vor

allem ein Einfluss der Iranzosischen. — 12. N. Lenau, eine Charakteristik des

Dichters (auf Grund der gelesenen Gediclite). — 13. Lob und Tadel der alten

Deutschen nach Tacitus Germania. — 14. Welchen Mitzen gewiihrt die Phantasie

den Mensclien. — 8. Grieclien und Romer ein geschichtlicher Vergleich. (Maturi-

tiitsarbeit.)

3
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b) Tlieniatazu den slovenischenAafsatzen im Obergpnasinm.

III. Curs.

1. Kako sem pretekle počitnice porabil v svoj duševni in telesni prid? —

2. a) Cyrus in konec njegovega življenja, b) Začetek ljudskega preseljevanja. —

3. Pohlep oslepi. (V prozi po J. Koseskem.) — Zima in starost (prispodoba.) —

— 5. Ogenj in voda dobro služita, slabo gospodarita. — 6. Nekaj o važnosti in

splošnem značaji slovenskih nar. pripovedek in pravljic. — 7. Čast je ledena gaz,

ki hitro zvodeni. — 8. a) Nasledki križarskih vojsk, b) Glavne poteze iz življenja

Aleksandra Velikega. — 9. Na dan prvega majnika. — 10. Lastovka, tovaršica

človeška. — 11. „Mladost, po tvoji temni zarji Srce zdihovalo bo mi, Bog te ob-

varji.“ (Prešeren.) — 12. O pomenu gozdov za človeške naselbine.

IV. Curs.

1. Dijaško življenje v počitnicah. — 2. a) Zakaj se začenja z letom 1493

novi vek. bi Pomen Sokrata v grškej filosofiji. — 3. Razvaline — življenja novine.

— 4. Vednost je zaklad, delo pa ključ do njega. — 5. Kaj nam pripoveduje

vaška lipa? — 6. a) Glavni znaki Horatijeve filosofije. b) Nasledki tridesetletne

vojske. — 7. Na grobu pesnika Ivana Koseskega. — 8. a) Glavne reforme za

Marije Terezije, b) Zakaj je Sofoklejev „Oedipus rex“ takozvana osodna tragedija.

— 9. Spomladno življenje v gozdu. — 10. Prevod iz staroslovenščine. —

11. Prednosti avstrijske države v povestniškem in zemljepisnem oziru.

V. Relativ oblivate und freie Lehrgegenstande.

1. Slovenische Sprache.

I. Curs fur Slovenen der II. Classe und deutsche Anfanger aus ver-

schiedenen Classen.

Schiilerzahl: 49.

Allgemeine Vorbegriffe; praktische Formenlehre bis zur Classeneintlieilung

des Zeitwortes; Memorieren der Vocabeln; miindliche und schriftliche Uebersetzung

der Uebungsbeispiele nach der Grammatik von Dr. J. Šket. — 8 Aufgaben im

Semester. Unterrichtssprache deutsch.

II. Curs fur Slovenen der III. und IV. Classe und in der slovenischen

Sprache vorgeschrittene Deutsche.

Schiilerzahl: 23.

Die syntaktisclien Haupteigenthumlichkeiten und deren praktische Anwendung;

Zweite Abtheilung (47.—76. Lection) des slovenischen Sprach- und Uebungsbuches

von Dr. Šket, mit schriftlichen Uebersetzungen aus dem Deutschen ins Slovenische.

Lecttire aus Janežič’s „Cvetnik“ I. del. Jeden Monat ein slovenischer Aufsatz. 2 St. w.

III. Curs fur Slovenen der V. und VI. Classe.

Schiilerzahl: (>.

Lectiire und Erklarung prosaischer und poetischer Stiicke aus Janežics

„Cvetnik slovenske slovesnosti.“ Das Wesen der slovenischen Volkssagen und

Marchen und deren Haupteigenthumlichkeiten. Vortrage prosaischer und poetischer

Lesestiicke. Grammatik bei der Lectiire. Monatlich eine schriftliche Arbeit. 2 St, w.



27

IV. Curs fiir Slovenen der VII. und VIII. Clas$e.

Schiilerzahl: 5.

Geschichte der neuslovenischen Literatur seit Vodnik. Altslovenische Gram-

matik; Lectiire und Erklaruug der entsprechenden Probestiicke nach Miklošič-

Navratils „Slovensko berilo za osmi gimnazijalni razred." Monatlich eine schrift-

liche Arbeit. 2 St. w.

In den drei letzten Cursen ist die TJnterrichtssprache slovenisch.

2. Kalligraphie.

Diesen TJnterricht, welchen Prof. A. M e i n g a s t in 2 wochentlichen Stunden

ertlieilte, besuchten mit vvenigen Ausnalimen allo Schuler der I. Classe.

3. Italienische Sprache.

Der Unterricht wurde in diesem Jahre im niederen Lelircurse in 2 ivochent-

lichen Stunden ertheilt. Scliiiierzahl: 26. Vorgenommen wurde die ganze Formen-

lehre, miindlicb und schriftlioli eingeiibt an Beispielen aus Dr. Mussaiias italienischer

Spracblehre.

4» Zeichnen,

1. Abtheilung: 2 St. \v. 34 Schuler. Geomet. Anschauungslehre als

Grundlage des gesammten Zeichenunterrichtes. Zeichnen ebener geomet. Gebilde

aus freier Hand nach den Vorzeichnungen des Lehrers an der Schultafel, mit

kurzen zum Verstandnis notliigen Erklarungen. Zoglinge aus den hoheren Jahr-

gangen zeichneten nach plastischen und polychromen Ornamenten. Eintheilung des

Regelkopfes. — 2. Abtheilung: 2 St. iv. 28 Schuler. Zeichnen raumlich geomet.

Gebilde aus freier Hand nach perspectmschen Grundsatzen durchgefiilirt an Draht-

und Holzmodellen und Korpergruppen. Uebungen im Ornamentzeichen und Ent-

wiirfen nach geeigneten Musterblattern.

5, Turnen,

Das Turnen wurde in 4 Abtheilungen zu je 2 St. w. gelehrt. In d. I. u.

II. Abt., (55 Schuler d. I. u. 45 d. II. Cl.) wurden Frei- Ordnungs- und Gerathe-

iibungen, in d. III. Abt. (54 Sch. d. III. u. IV.), in d. IV. (51 Soh. d. Ober-

gymnasiums) Ordnungs- Frei- Eisenstab- und Geratheiibungen nach dem vorge-

schriebenen Lehrplane vorgenommen.

6. Gesang.

Der Gesangsunterricht zerfiel in 3 Abtheilungen zu je 2 St. w. — 1. Ab¬

theilung: Schulerzahl 24. TJnterrichtsstoff: Bilden d. Durtonleitern, Uebung in

der C- dur u. F- dur Tonleiter. — 2. Abtheilung: Schulerzahl 19. Unterrichts-

stoff: Bilden der Durtonleitern. Uebung in den C-, G-, D-, F-, B-, Es-Tonleiter

und Einubung mehrerer Lieder. — 3. Abtheilung: Schulerzahl 35. Unter-

richtsstoff: Bilden und Einubung des ganzen Quintenzirkels, der Molltonleitern und

Einubung von vierstimmigen Chčiren.

Anmerkung. Der Unterricht in der sloven. Sprache ist fiir Slovenen von der II. Cl.

an, im Schonschreiben fiir die Schiiler der I. Classe obligat, fiir die iibrigen Schiller ein

freier Gegenstand. Die iibrigen hier angefiihrten Facher sind fiir alle Schiiler unobligat.

3*



VI. Lelinnittelsammluiigen.

A. Bibliothek:

a) Lehrerbibliothek.

Custos Prof. K. Biirr.

Dieselbe wurde vermehrt:

1. Dur eh Geschenke:

Carinthia, Zeitsehr. fiir Vaterlandskunde, J. 1883. — Katalog des historischen

Lagers von Heherle Koln. — Mittheilungen der Salzburger Landeskunde. —

Khetorik von Hoffmann ■— Prinos k naglasu v novoslovenskom jeziku v. M.

Valjavec. — Slavnostni spis o Bakovniku. — Personalstand der Diozese Gurk. —

Aufhebung der Kloster von Wolf. — Nepos von Gitlbauer. — Ciceronis orationes

seleetao von Nohl. — Ovid von Zingerle. — Koziol lateinische Schulgrammatik. —

Gindely Geschichte fiir untere Classen, II. Thoil. — Gesangsfibel vom Gurker

Caecilien-Verein. — Pestrede von Krones. — Meisterschaftssjstem von Baoch-

Arkossy. — Jahrbuch des karntn. Landesmuseums. — Hauler Uebungsbuch

I. Classe. — Neumann u. Gehlen Deutsch. Lesebuch II. Glasse. — Ciceronis Cato

u. Laelius v. Schiche. — Nepos von Andersen. — Sallust von Schneider. —

Lateinisches Uebungsbucli v. Nahrhaft. — Das Thierreich von Rothe. — Tamchyna

Sammlimg von Beispiolen zur analyt. Geomotrie. — Diagramme d. meteorologischen

Beobachtuugen v. Seeland. — Verordnungsblatt des Herzogtums Karnten. —

Mitteilungen der landwirtschaftl. Gesellscliaft fiir Karnten. — Die im Verlage von

Graser in AVien bisher orschienenen commentierten Schulausgabon v. Caesar, Cicero,

Sallust, Vergil, Tacitus, Demosthenes, Plato, Sopliocles und Xenoplion Nr. 1-—21.

2. D u r c h A n k a u f :

Beitriige zur Geschichte Steiermarks, 19. Heft. — Brunlecliner Minerale

Karntens. — Deutsche Dichter des 16. Jahrhunderts, 3. und 18. Bandchen. —

Thucydides 4. Biindcheu von Classen. — Apologie des Christenthums v. Hettinger.

—• Die commentierten Schnlausgaben der Teiibiier’schen Sammlung v. Cicero,

Horaz, Livius, Ovid, Tacitus, Vergil, Demosthenes, Herodot, Homer, Plato, Soplio-

cles und Xenophon. — Alexandri Memorabilia v. Schmidt-Gehlen. — Geschichte

der classischen Philologie vou Bursian. — Schworella, Kartographie. —• Anatomie

von Gegenbauer. — Spektralanalyse von Schellen. — Atlas der Spektralanalyse

von Schellen. — Mikrokosmus von Lotze. — Physiologisclie Psychologie von

AVundt. — Deutscher Sprachunterricht von Hildebrandt. — Sprachgebrauch und

Sprachrichtigkeit von Andresen. — Andreas Wilhelm von Rotter. — Lyrik des

Horaz von Rosenberg. — Oiympia von Botticher. —. Alt-Ilion von Brentano. —

Troja von Schliemann. — Ta.schenw6rterbuch der Aussprache geogr. u. histor.

Namen von Volki u. Thomas. — Grundziige der Zoologie von Klaus. — Denk-

maler des classischen Alterthums v. Baumeister. — Dazu die Zeitschriften und

Fortsetzungen: Botanisches Centralblatt. — Zoologischer Aikeiger von Carus. —

Petermanns Mitteilungen. — Zeitschrift fiir Schulgeographie. — Mittheilungen der

geographischen Gesellscliaft in Wien. — Mittheilungen der osterreichischen Ge-

schichtsforschung. — Zeitschrift fiir das Realschulwesen. — Zeitschrift fiir das

Gymnasialwesen. — Zeitschrift fiir die osterreichischen Gymnasien. — Verord¬

nungsblatt d. Ministeriums f. Cult. u. Unterricht. — Berliner Philologische Wochen-

schrift. — Bursian Jahresbericlit der Altertumswissenschaft. — Deutsche Literatur-
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zeitung v. Roediger. — Verhandlungen der zoolog.-botan. Gesellscliaft. — Reper-

torium der Physik. — Ortsrepertorium fur Karnteu. — Oesterr. Reichsgesetze,

TasChenausgabe. — Janisch, topograph. Lexikon von Steierinark. — Aelschker,

Geschichte Karntens.

b) Schiilerbibliothek.

Custos: Prof. Dr. Fr. Hann.

Angekauft:

Sigismund Riistig, nacli Capitan Maryat. — Kinder- und Hausmarchen,

Gebriider Grimm. — Tiirken vor Wien, von Brandeis. — Karntner Volksbiicher,

Verlag von Leon. — Prinz Eugen von Haym. — Perlen der Weltliteratur, her-

ausgegeben von Normann. 19. Lief. — Sammtliche Werke von Schack in Lie-

ferungen. — Sammtliche Werke von Geibel in Lieferungen. — Kal und Dama-

santi von Riickert. — Kaiser Octavianus von Tieck. — Steinhart Oesterreich und

sein Volk, 2 Bande. — Lewe’s Goetlie’s Leben und Werke. 2 Bande. — Hans

Sachs Ausgewahlte Werke, herausgegeben v. Hopf. — Riehl Kulturgeschichtliche

Novellen. — Putz Konig Laurin. — Kalidasa Sakuntala von Lobedanz. — Gre-

gorovius, Die Insel Capri. — Wakernagel, Edelsteine der deutschen Dichtung und

Weisheit. — Simrock, Parzival und Titurell. — Franki, Don Juan d’ Austria. -—

Simrock, Heliand. — Buhver, Ausgewahlte Werke ubersetzt von Pfitzer u. Fink. —

Heinrich Conscience, Bauernkrieg. 2 Bande. — Bruder Grimm, Deutsche Sagen.

— Trendelenburg, Niobe. — Becker Gallus. 3 Bande. — Donner, Euripides

Iphigenie in Aulis und Tauris. 2 Theile. — Otto Abel, K. Karls Leben von Ein-

hard. — Pfliiger, Kaiser Konrad II. v. Wipo. — Scliottin, Sachsische Geschich-

ten von AVidukind. — Hesse, Lambert von Hersfeld. —■ Wattenbach, Algier,

Ninive, Stockholm. —- Ficker, Die Volkerstamme der osterr.-ung. Monarchie. —

Lange Geschichten aus Herodot. — Hrendel, Die Deutschen in Bohmen, Mahren

und Schlesien. (Volker der osterr.-ung. Monarchie.) — Simony, Schutz dem Walde,

— Jager, Geschichte der Griechen. — Jager, Die punischen Kriege. 2 Bande. —

Berger, Oesterreichische Jubilaumstage. — Littrow, Die Wunder die Himmels. —

Liebig, Chemische Briefe. — Redwitz Ose., Amaranth. — Fischer Kuno, Nathan

der Weise. — Loher, Griechische Kiistenfahrten. — Die Orientreise des Kron-

prinzen Rudolf. — Brockhausen, Rechtslehre. — Kunz, Aus dunklen Tiefen. —

Curtius E., Altertum und Gegemvart. 2 B. —• John, Vortrage der Altertums-

wissenschaft. — Paul Vernier, Mentor. — Heimgarten. Jahrg. 1883/84 abgesclilossen.

— Vom Fels zum Meer wird bis zum Schluss des Jahrg. fortgesetzt. — Ausserdem werden

gehalten die Zeitschriften: Globus, Deutscher Hausschatz u. Kres, Aelschker Geschichte

Karntens wird fortgesetzt, ebenso Martin Naturgeschichte.

B, Naturhistorisches Cabinet:

Custos: Prof. Dr. J. Steiner.

1883—84.

Z u \v a c h s: a) Dur ch A n k a u f:

25 St. Arachniden und Myriopoden. — 1 Lemnus norvvegicus. — 1 Cri-

cetus frument. — 1 Herpestes ichneumon. — 3 Trichinen-Praparate. — 1 Salpa

mucronata. — VIL Lief. des anat. phys. Atlas der Botanik von Dodel-Port.

b) Durch G e s c h e n k e :

Von der Rainer’schen Bergvenvaltung Kappel 16 St. Mineralien. — Vom

Herrn Suppl. A. Grillitsch, 1 Buntspecht, gestopft. — Vom Herrn J. Hengelmiiller
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cand. jur., 2 St. Lyfah (sog. Lufahschwamme). — Von A. Gobanz, Schiller der VI. Cl.,

14 Pflanzenspezies aus Griechonland. — Von P. Euckgaber, Schiller der V. Cl., Vis-

cum Album. — Mehrere Pflauzen und Insekten von Schiilern der I., II. und VI. Classe.

Stanci am Schlusse.

a) Zoologische Abtheilung 1664 St. — b) Botanische Abtheilung 2105 St. —

c) Mineralogische Abteilung 1670 St. — d) Kristallmodelle 235 St. — e) Apparate

und Praparate 325 St. — f) Blatter und Tafeln 82 St.

C. Physikalisches Cabinet.

Z u w a c h s d u r c h Ankauf:

Zeigerwage, Birnbarometer, Influenzapparat nacli Eiess, Linse zur Projection,

2 Thermosauleu von Noe auf Stativ mit Gasdruckregulator, Stativ fiir Geissler’sche

Rohren. 2 Volumeter, 2 Densimeter, 1 Schraubenschneidzeug, Schublehro, 1 Schleif-

stein, Kaloidophon nach AVheatstone, Vertical-Galvanometer nach Bourbonze, 1 tri-

polaren Magnet, 2 Dralitspulen auf Stativ, 1 Ringmagnet, 1 Eisenstab mit Kupfer-

drahtspirale, Modeli zur Erklarung der Dynamomaschinen, Berzelliuslampe.

Stand der Apparate am Schlusse cles Jahres 1883/84.

1. Zur Mechauik 99 Apparate. — 2. Zur Chemie 10 Apparate und 150

Gerathe aus Glas, Porzellan und Kautschuk und 200 Praparate. — 3. Zur Warme

28 Apparate. — 4. Zum Magnetismus 10 Apparate. — 5. Zur Electricitiit 86

Apparate. — 6. Zur Akustik 29 Apparate. — 7. Zur Optik 65 Apparate. —

8. Zur Astronomie 15 Apparate.

D. Geometrische Sammlung,

4 Drahtmodelle (die Lage der Geraden gegen eine Ebene darstellend),

4 Holzmodelie (Korper).

E. Geographisch-hist. Sammlung.

. Custos : Prof. N. Lebinger.

Z u w a c h s d u r c h Ankauf:

Chavanne, Physikal. IVandkarte v. Afrika. — Haardt, IVandkarte v. Afrika.

— Doležal, Schuhvandkarte von Oesterreich-Ungarn. — Sydow, Wandkarte von

Amerika. — v. Langi, Akropolis und panathen. Stadion.

Gegenwartiger Stand:

a) AVandkarten 64 St. — /J) Atlanten 22 St. — /) Globen 1 St. —

6) Tellurien 1 St. — e) Plastische Karten 4 St. — Andere Karten, Bildervverke,

Blatter, Tabeilen, Tafeln 29 St.

F. Lehrmittel fiir Zeichenunterricht.

Custos: Prof. J. Seidl.

Zugewachsen sinddurch Ankauf im J. 1883/84.

Teirich, Ornamente aus der Bliitezeit der italienischen Renaissance, 4 H. —

Schreiber, Flachmalerei, 6 H. -— Umrisso und Ornamente antiker Thongefasse

bezog. v. osterr. Museum f. Kunst-Gerate. — Herdtle, Ostasiat. Bronze u. Gefasse.

— Der Stand der ganzen Sammlung wird im nachsten Programmo mitgeteilt \verden.



G. Lehrmittel fiir den Gesangunterricht.

Custos: Gesanglehrer Lutschounig.

Neli angekauft:

21 Exemplare „Oesterr. Liederkranz“ von Liebscher. (1 Exemplar gratis.) —

Gegemvdrtiger Stand, ausser den angefuhrten Stiicken :

Eme Anzahl geschriebener Chore fiir Mannerstimmen. — Eine Sammlung

auserlesener Lieder fiir einstimmigen gemischten Chor, herausg. v. J. Seitz. —

1 Partitur und vierfach besetzte Singstimme.

Die schriftlichen Prufungen wurdeii vom 9. bis 14. Juni abgehalten.

a) Scbriltliche Arbeiten.

«) A n s d e m D e u t s e h e n: „Griechen und Romer“, ein geschichtlicher

Vergleicli, Abhandlung.

/3) II eb er s etz un g au s demDeutseheninsLateinische: „Kriege

mit Tareut und Pyrrbus“ nach G. Webers Lehrbucli der Weltgeschichte II. B. S. 307.

y) Aus dem Lateinischen ins Deutsche: Livius 1. V. Cap. 8.

d) Aus dem G r i e c h i s c h e n : Demostlienes Rede uber den Kranz ,

§. 17, 18 und 19.

«) A u s d er M a t h e m a t i.k: 1. 3,4X + -- 9X + 2 = 6.4X + 1 ~ 9X+ 12345

O ' Ll •

2. Ein Dreieck ist zu construieren, wenn eine Seite, ein anliegender Winkel und

die Differenz der beiden anderen Seiten gegeben sind. 3. Wie gross ist das Vo¬

lumen eines Kugelsectors, wenn der Centriwinkel des Axensclmittes a = 68° 36' 44"

und der Radius der Kugel r = 21 m. ist. 4. Man bestimme die Gleichung fiir

den geometrischen Ort der Scheitel aller Dreiecke, welche auf der Grundlinie a

aufstehen und in welchen die beiden anderen Seiten das constante Verkaltnis m : n

haben. (Allgemein und fiir m = 1, n — 2).

yj) Aus dem Sloveni s c h en: Prednosti avstrijske države v povestniškem

in zemljepisnem oziru. (Abhandlung).

b) Verzeichnis der Abiturienten,

die sicli bereits der schriftlichen PrUfung unterzogen haben.

Mit Ausnahme der sub Ur. 23 u. 24 angefiilirten, waren alle tibrigen Maturanden

bfentliche Schiller des Klagenfurter Gymnasiums.

1. Martin von E lir f el d, aus Klagenfurt, 19 Jahre alt, absolvierte die Gym-

nasial-Studien in 9 Jaliren; gewahltes Berufsstudium: Medicin.

2. Moritz Fiedler, aus Zeltweg in Steiermark, 18 J. alt, abs. d. G.-St. in

8 J.; g. B.: Jus.

3. Felix Fossel, aus Laibach, 19 J. alt, abs. d. G.-St. in 8 J.; g. B.: Technik,

4. Ludwig Hafner, aus Rabensdorf in Karnten, 21 J. alt, abs. d. G.-St.

in 8 J.; g. B.: Theologie.

5. J o lian n Hobi s cli, aus Strassburg in Karnten, 21 J. alt, abs. d. G.-St.

in 9 J.; g. B.: Theologie.
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G. Friedrich Hub er, aus Špittal in Karnten, 18 J. alt, abs. d. G.-St. in

8 J.; g. B.: Classische Philologie.

7. Ferdinand J ali o da, aus Briinn, 22 J. alt, abs. d. G.-St. in 10 J.;

g. B.: Jus.

8. Franz Jantseli, aus Neustadl in Bohmen, 20 J. alt, abs. d. G.-St. in

9 J.; g. B.: Jus.

9. P hi lip p Kollmann, aus Klagenfurt, 18 J. alt, abs. d. G.-St. in 9 J.;

g. B.: Medicin.

10. Martin Kovač, aus Leopoldkirchen in Karnten, 21 J. alt, abs. d. G.-St.

in 8 J.; g. B.: Theologie.

11. Ferdinand Lowretz, aus Tiiffer in Steiermark, 20 J. alt, abs. d. G.-St.

in 8 J.: g. B.: Medicin.

12. J o s e f Maurer, aus Klagenfurt, 19 J. alt, abs. d. G.-St. in 9 J.; g. B.: J us.

13. J u 1 i u s M o s er, aus Klagenfurt, 20 J. alt, abs. d. G.-St. in 9 J. ; g. B.: Jus.

14. Ludwig Pirker, aus Horzendorf in Karnten, 22 J. alt, abs. d. G.-St. in

8 J.; g. B.: Theologie.

15. Robert Praimarer, aus St. Paul in Karnten, 18 J. alt, abs. d. G.-St.

in 8 J.; g. B.: Philosophie.

16. Franz Ra d er, aus Lavamiind in Karnten, 22 J. alt, abs. d. G.-St. in

9 J.; g. B.: Theologie.

17. Josef Rake sc h, ans Eisenkappel in Karnten, 19 J., abs. d. G.-St. in 8 J.,

g. B.: Theologie.

18. Franz Rosa, aus Bud. Szt. Mihaly in TJngarn, 18 J. alt, abs. d. G.-St.

in 8 J.; g. B.: Philosophie.

19. las Rottert, aus Klagenfurt, 20 J. alt, abs. d. G.-St. in 9 J.; g. B.:

Classische Philologie.

20. Karl T h ur n er, aus St. Veit in Karnten, 23 J. alt, abs. d. G.-St. in 8 J.;

g. B.: Theologie.

21. Hermann von Vest, aus Klagenfurt, 19 J. alt, abs. d. G.-St. in 9 J.;

g. B.: Technischo Militarakademie.

22. Franz Vimik, aus Seeland in Karnten, 20 J. alt, abs. d. G.-St. in 8 J.;

g. B.: Theologie.

23. Josef Gasser, aus Millstatt in Karnten, 22 J. alt, abs. d. G.-St. in 10 J.;

g. B.: Theologie. (Extemist.)

24. Max Kinsole, aus Fiumo, 18 J. alt, Externist, g. B.: Medicin.

Die miindliche Prufung beginnt am 23. Juli; das Resultat derselben kanu

erst im nachsten Programme angegeben werden.

Anmerkung. Von den im Jahre 1883 zur Wiederholungšpriifung aus je einem

Gegenstande zugelassenen 7 Maturanden wurden Hugo Rabitsoh, Wolfgang von Rainer,

Jaroslaw Straczowsky, Johann Tiefenthal und Aurel Tschebull ffir reif erklart, die tibrigen

2 auf ein Jahr reprobiert.
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llil. Locales Unterstiitziingsweseii.

RECHNUNG

fiir den

Fond des Studenten-Unterstutzungsvereines

vom 8. Juli 1883 bis 24. Juni 1884.

I. Minnohmen.

a) Rest aus dem Vorjalire (rectificiert)

b) Beitriige der Ehremnitglieder .

c) Beitriige der Schiller

e) Zinsen aus dem Rečičkischen Legate

d) Zinsen von der Sparcasse .

e) Zinsen von den Obligationen

f) Gesclienk des boben Landtages

g) Gesclienk der loblichen Sparcasse

S u m m e

II. Ausgaben.

a) Anscliaffung von Lehrbiicbern..

b)Biichereinband.

c) Fiir an diirftige Sclniler vertbeilte Kleidungsstiicke . .

d) (Jnterstiitznngen in Barbetragen.

e) Fiir cinRecept.

f) Regieauslagen : Eincassieren der Beitriige, Stempelmarken

g) Sparcasseeinlage znr Vermelirung des Capitals . . .

Sum m e

Die Vergleichung mit den Einuakmen pr.

ergibt einen verfiigbaren Cassarest pr.

III. Vermbgensstand

Nr. 16

6
V

dnrcli

1 St. Staatsobligation v. J. 1868, Ser. 17900,

1 „ „ „ „ 1860, „ 12264,

1 „ „ „ „ 1868, Nr. 118397

lung der 5 °/0 Obligation.

1 St. kiirntn. Grundentlastungsobligation Nr. 26 . .

Rečičkiscbes Legatpr.

Cassarest v. J. 1883/84.

Sparcasseeinlagen.

Bucherwert.

Inventar...

Activforderungen (aus der vorjabr. Eeclinung iibertragen)

328.55

273.—

283.50

1-21 V.

206.30

14.20

100 ,—

350,—

fl. 1556.76 V2

65.32

2.05

314.50

456,—

—.33

10.57

600.—

1448.77

1556.76 V,

Umwand-

S u m m e

Bei Vergleichung mit dem Stande v. J. 1883 pr.

ergibt sich eine Vermelirung des Vereinsvermiigens von

A n m, Von dem Werte der Biicber wurden 99 fl. 32 kr. abgeschrieben.

fl. 100,—

100.—

100 ,—

50.—

15.15

107.99 V,

5100.—

800.-

28.—

475.20

„ 6515.75 12

„ 360.59'/2



Ansserdem wird bemerkt, dass die Firma „Hermagoras-Buchdruckerei“ einen

25°/o Naclilass ausser ilirom Boitrage gewahrt liat, imd dass nicht wenige diirftige

Schiller der Anstalt Unterstiitzungen von Wohlthatern teils durch Kosttage teils

in anderer Weisc erlialten liaben.

A. Verzeichnis der P. T. Ehrenmitgiieder nnd deren Beitrage.
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B, Schiilerbeitrage.

I. Cl. A. v. Thavonat 2 fl. 20 kr.; —- v. Vest 2 fl.; — v. Belschan u.

Kessler je 1 fl. 50 kr.; Bombig, Gruber, Gunzer, Krammer, v. Langer, Malgai,

Miinichsddrfer, Pirker, Propst, Eochmann, Singer, Spitzer je 1 fl.; — Abermann,

Abert, Kabusch, Kolloros, Marchetti, Maurer, Pollinger, Steindl, Willitsch je 50 kr.

—• Drobiunig 40 kr. — Ottowitz 30 kr., Arbeiter, Fischer, Hartlieb je 20 kr. —

Zus. 25 fl.

I. Cl. B. Bierbaum 3 fl.; — Lebitsch, Graf Neuhaus, Eauschor je 2 fl.;

— Mann, Kambausek je 1 fl 50 kr.: — Dolnigg, Brošk, Ebner, Egger, Eichwald,

Grasser, Hamrusch, Hornbogner, . Kainradl, Kasda, Kletzer, Lurzer, Pollatsclieg,

Polzer, Eossbacher, Samek, Sattleger, Schellander, Steiner, Thuile, Walker, Zechner

je 1 fl.; — Bienes, Grubhofer, Hillbrand, Koffler, Kreiner, Melchior, Krassnigg,

Pickl, Schluet, Swetic, Weissel je 50 kr. Zus. 39 fl. 50 kr.

II. Cl. A. Brejc, Baghoffer, Hren, Jandl, Eiederor je 2 fl.; — Ebner,

Kovačič, Pinteritsck, Plachki je 1 fl. 50 kr.; — v. Bobni, Aicliwaldcr, Bersola,

Fomara, Girardis, Hopfgartner, Hribar, Maverhofer, Meier, Miksch, Murnik, Ple-

schiutschnig, Eichter, Sommeregger, AVerdino, Westritschnig, Zirkounig je 1 fl.;

— Bouthillier 60 kr.; — v. Lerchenthal, Omersu, Tschernitz, TJntenvelz,

v. Wolff je 50 kr. Zus. 36 fl. 10 kr.

II. Cl. B. Franke 2 fl.; — Clementschitsch 1 fl. 50 kr.; — Bostiančič,

v. Braunecker, Ebner, Hermann, Inzinger, Kometter, Ivreutziger, Maier, Pacher,

Pankesegger, Papp, Eossmann, Tschernesel, Tuti, Uebel, Weingartner je 1 fl.; —

Fleischhacker, Mandry, Picliler, Eumler, Stersche, Strugger je 50 kr.

Zus. 22 fl. 50 kr.

III. Cl. Strack 3 fl.; — Birnbacher 2 fl. 50 kr.; — v. Jessernigg, Lob,

Praxmarer, Eauscher je 2 fl.; — Luggin 1 fl. 50 la'.; — Fercher, Gussenbauer,

Holzer, Illitsch, Janežič, Kleewein, Krippel, Loipold, Malleweiu, Manliart, Messiner,

Pirker, Schmidt, Theuermann, Weissenbacher, Winter je 1 fl. — Angermann,

Buller, Hohenauer, Koffler, Picliler Joh., Pichler Jos. je 50 kr. Zus. 34 fl.

IV. Cl. Birnbacher 2 fl. 50 kr.; —■ v. Bolim, Boss, Gotter, Praxmarer

je 2 fl.; — Freund, Hiebaum, Illgoutz, Janach, Laure, v. Lichem, Mayr, Oertl,

Payer, Eab, Sarnitz, Stranig, Zier je 1 fl.; — Fischer, Fruhstiick, Kuess, Piko,

Prandstatter, Eamusch, Sepper, Skubl, Srebre, Stotz, Warmuth je 50 kr. — Zus. 29 fl ■

V. Cl. Huth, Miihlbacher, Seeland, v. Wretschko je 2 fl.; — Spitzer 1 fl. 50 kr.;

— v. Knapitsch 1 fl. 10 kr.; — Beran, Brugger, Gassmaior, v. Glaunach, Hof-

ferer, Huber Oswald, Kandolf, Koklinayr Franz, Krainz, Leopold, Lernbass, Lud-

wig, Markoivitz, Mayerhoffer, Mittelbach, Obitsch, Pardatscher, Pečnik, Perkounig,

Podgorz, Eamusch, Easchun, Euckgaber, Streiner, Strieder, Tiefenbaclier, Waldner,

Wawruschka, AVilhelmer jo 1 fl.; •— Prosen 80 kr.; — Bornschegg, Fugger,

Huber Jos., Kollniaier Jos., Eiedl, EohriCht, Schoffmann, Weworka je 50 kr.

Zus. 44 fl. 40 kr.

VI. Cl. v. Mayrhofer 2 fl. 50 kr.; Baron Spinette 2 fl.; Strolniber 1 fl.

50 kr.; — Komauer, Paulitsch, Pichler, Eossbacher, Schwaighofer, Six, Tambor,

Želiska je 1 11. ; — Ehleitner, Hassler, Hilpert, Klimsch, Okorn, Puza, Safron,

Schuschnigg, Zemljak je 50 kr. Zus. 18 fl. 50 kr.



VII. Gl. Lemisch 2 fl.; — Eibeck, Grossauer, Kainradl, Korpnik, Lorenz,

Miiller, Ogertschnig, Pichler Alex, Pichler Karl, Panter, Biederer, Schneider je l fl.;

— Hotschewar, Plochl, Treiber je 50 kr. Zus. 15 fl. 50 kr.

VIII. Cl. Biedler, Fossel, Praxmarer je 2 fl.; —-v. Ehrfeld, Huber,

Jantsch, Kollmann, Maurer, Moser, Pirker, Bosa, v. Vest, Virnik je 1 fl. ; —

Hafner, Jalioda, Kovač, Lowretz, Bottert, Winkler je 50 kr. Zus. 19 fl.

In allen Classen die obige Surame 283 fl. 50 kr.

IX. Verordinuigen

der vorgesetzten Behorden von ailgemeinem Interesse.

1. Erlass des liohen k. k. Ministeriums f. C. u. TJ. v. 15. November 1883

Z. 21104, — intim, mit dem Erlasse des holien k. k. karatu. Landesschulrathes

v. 28. November 1883, Z. 2600, — nach welchem die Erriehtung eines Frei-

curses fiir italien. Sprache am k. k. Gymnasium zu Klagenfurt nur dann gestattet

wird, wenn sicli mindestens 20 Scbfiler hiezu gemeldet liaben.

2. Verordnung des liohen k. k. Minister, f. C. u. U. v. 26. Mai 1884,

Z. 10128, betreffend mehrere Abanderungen des Lehrplanes der Gymnasien und

die Hinausgabe von Instructionen fiir den Unterriclit an denselben.

3. Verordnung des hohen k. k. Minister, f. C. u. U. v. 27. Mai 1883,

Z. 8019, •— intim mit h. L.-Sch.-B.-Erlasse v. 7. Juni 1884, Nr. 1259, — nach

ivelcliem die Aufnalimspriifung fiir die I. Classe der Mittelschulen beibehalten und

deren Vornalime modificiert wird.

X. Clironik.

a) Veranderungen im L.ehrkorper.

Mit Allerhochster Entschliessung Sr. k. u. k. Apostol. Majestiit vom 29. Juni

1883 vrarde die nach dem k. k. Gymnasial-Director Ludwig Schmued erledigte

Directorstelle (vgl. das Programm v. J. 1883, S. 18) am k. k. Gymnasium zu

Klagenfurt dem Director des Staatsgymnasiums zu Cilli, Dr. Franz Svoboda, ver-

liehen, welcker am 7. September d. J. semen Dienst antrat.

Mit Biicksicht auf die grosse Schiilerzahl der II. Classe bewilligte das hohe

k. k. Ministerium f. C. u. U. mit d. Erlasse v. 8. October 1883, Z. 18533 die

Theilung dieser Classe in zwei Parallelabteilungen, nachdem die Theilung der

l. Classe und die Bestellung einer Aushilfslehrkraft schon friiher genelimigt worden

ivaren. Zur Versehung der durch diese Classentheilung enveiterten Unterrichtser-

tlieilung wurden mit dem Erlasse des holien k. k. Landesschulrathes vom 22. No¬

vember 1883, Nr. 2414 die Lehramtscandidaten Bobert Morawetz und Alois Gril-

litsch als Hilfslehrer berufen, welclie bereits in den letzten Tagen des Octobers

den Dienst angetreten hatten.

Professor Dr. H. Purtscher war krankheitshalber auch fiir das Schuljahr

1883/84 beurlaubt und wurde von dem Supplenten Jakob Wang suppliert.

Im iibrigen \var der Stand des Lehrkorpers derselbe wie im Vorjahre.



b) Andere Vorkommnisse.

Das Schuljahr wurde am 17. September mit dem vom Herrn infulierten

Propste Dr. V. Mfiller celebrierten „Yeni Sancte“ oroffnet. Nadi demselben wurde

die Disciplinarordnung den Schiilern der III. — VIII. Classe vom Director mit

einer entsprechenden Anrede in Amvcsenheit der meisten Professoren bekannt

gegeben, wahrend dieselbe den Schiilern der I. und II. Classe vou den betreffen-

don Classenvorstanden erlautert wurde.

Der regelmassige Unterricht begann am 18. Am 22. fand unter dem Vorsitze

des Herrn k. k. Landesschulinspectors Dr. Joli. Zindler die Maturitats-Wiederholungs-

priifung statt, liber welche oben berichtet wird. — Dieser Tage begleiteten Lehrer

nnd Schiller den in der Bltite der Jugend dahingerafften Schiller der VI. Classe,

Eduard Seeger, zur letzten Euhestatte und waren bei der von dem Herrn geist-

lichen Eate B. Scheitz fur den Verstorbenen gelesenen Trauermesse anwesend.

Der 4. October als Namenstag Sr. Majestat des Kaisers wurde durch einen

Festgottesdienst unter Absingung der Volkshjmno gefeiert, welcliem der gesammte

Lehrkorper und die Schiller behvohnten. An diesem Tage land kein Unterricht statt.

Der Schluss des ersten Semesters erfolgte vorschriftsmassig am 9., der Be-

ginn des zweiten am 13. Februar.

Von 20.—25. Mai unterzog der k. k. Landesschulinspector, Herr Dr. Joh.

Zindler, die Anstalt einer eingelienden Eevision und schloss dieselbe am 26. mit

einer Conferenz ab.

Vom 17.—23. Juni wurden die schriftlichen, von da bis 8. Juli die miind-

lichen Versetzungsprlifungen, am 9. Juli die Privatistenpriifung vorgenommen.

Am 30. Juni endote der Nobenunterricht im Zeichnen, in der italienischen

Sprache und im Turnen. Aus dem letzteren wurde am 30. Juni und am 1. Juli,

aus dem Gesange am 12. Juli in Anwesenheit des Directors, mehrerer Professoren

und Angehorigen der Schuler eine iiffentliche Prlifung abgelialten.

Dem Schulgottesdienste, welcher mit Bewilligung des hochwiirdigen Herrn

Superiors des Benedictiner-Collegiums, Dr. 0. Habermann, in der Klosterkirche

stattfand, wie den iiblichen religiosen Uebungen wohnten die katholischen Schiller

vorschriftsmassig bei.

Abgesehen von voriibergehenden Erkrankungen einzelner Lehrer und Schiller

liess der Gesundheitszustand an der Anstalt nichts zu wtinschen iibrig.

Der Schluss des Unterrichtes erfolgte am 14., des Schuljahres am 15. Juli

mit dem Te Deum laudamus und der Vertheilung der Zeugnisse.

Nachtrag. Am 10. Juli begluckten Ilire le. u. h. Hoheiten der durch-

lauchtigste Kronprinz Rudolf und die durcMauchtigste Kronprinzessin

Stefanie anlasslich der feštliclien Erdffmmg des Rudolfmums die Stadt

Klagenfurt mit Ihretn Besuche. Das Ggmnasvmn. die allgemeine Freude

der Bevollcerung theilend, betheiligte sich an den Empfangsfeierlichkeiten ,

indem die Schuler mit dem LehrJcorper in dem Spalier sich befanden, durch

welches das Kronprinsenpaar vom Bahnhofe in die Stadt fuhr , ivahrend

der Director in der Bahnhofshalle bei dem Empfange Ihrer h. u. h. Iloheiten

anwesend war.
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b) Vaterland,

c) Lebensalter.

im Schlusse des II. Semesters waren alt:
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d) Ergebnis der Wiederholungsprufungen

yom Jahre 1882/83.

e) Dotationen fiir Lehrmittel

im Schuljahre 1883/84.

1 .

2 .

3.

4.

Aufnahmstaxen, zu Beginn des' Schuljahres eingehoben . .

Lehrmittelbeitrage.

Schiilerbibliotheks-Beitrage.

Nachtragliche Aufnahmstaxen, Lehrmittel- und Bibliotheks-

beitrage yon yier im Laufe des Schuljahres eingetretenen

Schtilern.

Fiir Ausstellung von Zeugnisduplicaten.

Fiir verkaufte Programme. . • . • -

Summe . .

fl.

n

n

247-80

389-—

353-—

n

n

n

14-30

22 -—

1 -—

fl. 1027-10

Diese Einnahmen wurden im Sinne der hohen Miuis terialvero rdmuig

vom 12. Juli 1879, Nr. 3700, yerwendet.

f) Schulgeld and Stipendien.

1. Der Gresammtbetrag des im II. Semester eingehobeueu Schul-

geldes..b-2106’—

2. Tlie Summe der Stipendienbetrage im II. Semester . . . „ 2104-90
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XII. Location*

derjenigen Schiller, welche cin Zeugnis mit Vorzng oder der ersten Classe

erhalten haben.

I. Classe A.

1 Kilian Propst aus Friesach.

2 OttoStaindl aus Steinfeld in Nieder-

osterreich.

3. Johann Pirker aus Feistritz.

4. Georg E. Langer von Podgoro aus

Poganic in Krain.

5. Karl Eothenpieler aus Pravali.

6. Johann Ottorvitz aus Schiefling.

7. Friedrich Malgai aus Oberloschnitz in

Steiermark.

8. Johann Krammer aus St. Michael.

9. Josef Kabusch aus Kremsbriicken.

10. Erich Spitzer aus Klein-Glodnitz.

11. Eugen von Belschan von Mildenburg

aus Miirzzuschlag in Steiermark.

12. Gabriel Singer aus Ivappel a. D.

13. Josef Maurer aus Unterloibl.

14. Franz Willitseh aus Klagenfurt.

15. Eduard K. v. Nowakowski aus St. Veit. |

16. Johann Abermann aus Klagenfurt.

17. Franz Oliva aus Kastenfold.

18. Paul Bombig aus Klagenfurt.

19. Ludwig Pollinger aus Sirnitz.

20. Alois Marchetti aus Millstatt.

21. Friedrich Gruber aus Maria-Saal.

22. Erich Wehrenfennig aus Kleinbressl.

in Schlesien.

23. Eaimund Kanatschnig aus Dreifal-

tigkeit.

24. Friedrich Miinichsdorfor a. Hiittenberg.

25. Karl Bampitsch aus Feldkirchen.

26. Ludwig Gunzer aus Klagenfurt

Julius Kessler aus Graz in Steiermark

28. Johann Lederer aus Neumarktl.

29. Adolf E. v. Thavonat aus Wien in

Nieder-Oesterreich.

30. Anton Schaunig aus St. Thomas.

31. Johann Hauger aus Ostorvvitz.

L Classe B.

1. Mathias Egger aus Paternion.

2. L o r e n z Klatzer aus St Gandolf.

3. Budolf Brošk aus Ebenthal.

4. Ferdinand Krassnigg aus Kla¬

genfurt

5. Johann Ogriz aus Ludmansdorf.

6. Franz Thuile aus Spittal.

7. Johann Steiner aus Gurnitz.

8. Georg Walker aus St. Lorenzen.

9. Georg Melchior aus Schwarzenbach.

10. Cajetan Kainradl aus Klagenfurt.

11. Alfred Schluct aus Czernowitz in der š

Bukowina.

12. Christian Kreiner aus Kleblach-Lind.

13. Albin Zechner aus Mochling.

14. Max v. Liirzer aus Hopfgarten in Tirol.

15. Andreas Hornbogner aus Deutsch-

Griifen.

16. Olwin Posch aus Klagenfurt.

17. Johann Koffler aus St. Veit.

18. Wilhelm Bauscher aus St. Veit.

19. Eduard Hamrusch aus Klagenfurt.

20. Johann Dolnigg aus Baibl.

21. Friedrich Ebner aus Bleiburg.

22. Victor Polzer aus Klagonfurt.

23. Peter Bossbacher aus St. Hermagor.

24. Bobert Bierbaum aus Klagenfurt.

25. Karl Habličck aus Bleiburg.

26. Franz Sattleger aus Unterhaus.

27. Cyprian Weissel aus Sacco in Tirol.

28. Otto Kambausek aus Czernowitz in

der Bukowina.

) 29. Emil Figala aus Borgo in Tirol.

S 30. Max Samek aus Klagenfurt.

31. Hubert Augustin aus Gutenstein.

* Anmerkuiig. Die Namen der Vorzugsschuler sind mit gesperrter Schrift gedruckt,

bei den in Karaten Geborenen ist das Geburtsland liicht angefiihrt.



II. Classe A.

1. Au gust Plachki aus Schdnberg in

Mahren.

2. Johann Ebner aus Bagain.

3. Christian Girardis aus Bleiburg.

4. J o h a n n B r ej c aus Birkendorf i. Krain.

5. Albin Hopfgartnor aus Badenthein.

6. Gustav Bohm v. Kettmannstorft aus

Žara in Dalmatien.

7. Friedrich Miksoh aus Maria-Bain.

8. Adolf Kovačič aus Melhveg.

9. Josef Hribar aus Mochling.

10. Johann Moier aus Fesching

11. Simon Aiclnvaldor aus Klagenfurt.

12. Albin IVestritschnig aus Althofen

13. Barthol. Zirkounig aus Bechberg.

14. Otto Daghofer a. Neumarkt in Steierm.

15. Ernst Biederer aus Wien in Nieder-

Oosterreich.

16. Julius Wordino aus Judenburg in

Steiermark.

17. Oskar Edler v. Eerohcnthal aus Spittal.

18. Karl Fornara aus Klagenfurt.

19. Johann Tschernitz aus Bleiburg.

20 Ernst Koss aus Klagenfurt.

21. Vincenz TJntervvelz aus Friosaoh.

22. Josef Omersu aus Eberndorf.

23. Franz Bichter aus Wolfsberg.

24. Johann Weissel aus Sacco in Siidtirol.

25. Johann Bouthillier aus Klagenfurt

26. Franz Pleschiutschnig aus Basswald

in Steiermark.

27. Johann Dersola aus Bosseg.

28. Arthur B. v. Wolff aus Leibnitz in

Steiermark.

29. Georg Murnig aus Buden.

30. Wladimir Hren aus Eudolfswert i. Krain.

II. Classe B.

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9

10.

11

12 .

13.

14.

15.

Peter Funder aus Bruggen. ' 16,

Karl Kaponig aus St. Gandolf. ; 17,

Johann Pacher aus St. Walburgen. i 18

Johann Papp aus Eisenkappel. 19,

Josef Koss man n aus St. Goorgen. 1*3456789 20.

Franz Tuti aus St. Leonhard

Victor Pankesegger aus Foldkirchen. ; 21,

Victor Bresnik aus Littai in Krain. 1 22,

Erioh Hermann aus Klagenfurt. ; 23

Josef Lindner aus Moosburg. j 24.

Simon Bostiančič aus Ludmansdorf. ' 25

Alfred Eisendle aus Meran in Tirol. s

Franz Ebner aus Pulst. { 26.

Franz Kometter aus Lichtenwdrth in ' 27.

Nieder-Oesterreich. j 28.

Wilhelm Maier aus Feistritz. 1 29.

Thomas Inzinger aus Feistritz.

Josef Uebel aus Aichdorf.

Franz Unterberger aus Kirchbach.

Franz Strugger aus Wolfsberg.

Bichard Wass de Also-Arpasy aus

W.-Neustadt in Niedor-Oesterreich.

August Tschernesl aus Friesach.

Felix Gaill aus Klagenfurt.

Gustav Fr. v. Braunecker aus Althofen.

Gustav Bumler aus Brixlegg in Tirol.

Kudolf von Kreutziger aus Wien in

Nieder-Oosterreich.

Andreas Sterše aus Miess.

Leo Weingartner aus Eisenkappel.

Jakob Brehm aus Wolfsberg

Budolf Weiss aus Klagenfurt

III. Classe.

1. Florian Pirker aus Berg.

2 Jakob 1'ercher aus Sittieh

3. Hermann B. v. Jessernigg aus

Klagenfurt.

4. Walther Eauscher aus Klagenfurt.

5. Anton Stress aus Goriach.

6. Franz Illitsch aus Liingdorf.

7. Willielm Matschnig aus Graz in

Steiermark.

8. Bobert Prugger aus Eisenkappel.

9. Albin Lentsehe aus Klagenfurt.

/ 10. Johann Mallewein aus St. Veit.

11. Baimund Holzer aus Gersdorf.

\ 12. Josef Pichler aus Spittal.

; 13. Leopold Kainradl aus Klagenfurt.

i 14. Albin Uchann aus Laibach in Krain.

i 15. Johann Benger aus Mauthen.

{ 16. Friedrich Mitteregger aus Klagenfurt.

i 17. Franz Loipold aus Stali.

< 18. Ignaz Koffler aus Bleiburg.

; 19. Max Lob aus Wien in Nied.-Oesterreich.

\ 20. Johann Mokre aus Klagenfurt,



21. Wolfgang Kleewein aus Klagenfurt.

22. Franz Duller aus Freudenberg.

23 Martin Schmidt aus Velden.

24. Franz Steiner aus Glodnitz.

25. Martin Ehrlich aus Saifnitz.

20. Josef Krassnig aus IVeigelsdorf.

27. Valentin Theuermann aus Reisberg!

28. Josef Tascliok aus Gallizien.

29. Karl Gussenbauer aus Gmiind.

30. Johann Krippel aus Klagenfurt.

IT.

1. Georg Buehacher aus Kirehbach.

2. Paul Morak aus Klagenfurt.

3. Josef Fischer aus St. Lamprecht.

4. Dominik S k u b 1 aus Bleiburg.

5. Markuš Pickel aus St. Peter.

0. Ernst Kukutscli a. Toschen in Schlesien.

7. Alois Freund aus Neutra in Ungarn.

8. Martin Mayr aus Tragin.

9. Valentin Ilgoutz aus Gablern.

10. Karl Petschnig aus Lesach.

11. Rudolf Perne aus St. Jakob.

12. Hugo Kubick aus Ebenthal.

13. Hermann Boss ausMurau in Stoiermark

14. Josef Samitz aus Bleiburg

15. Rudolf Pliemitsclier aus Klagenfurt.

16. Johann Doposeheg aus Klagenfurt.

17. Alexander Srebro aus Schwarzenbach.

18. Karl Zier aus Klagenfurt.

19. Karl Gottor aus Wien in N.-Oesterrcich.

20. Adolf Payer aus Klagenfurt.

S 31. Konrad Honisch aus Giissing inUngarn.

S 32 Johann Pichler aus Graz in Stoiermark.

s 33. Josef Weissenbacher aus St. Ruprecht.

v 34. Ignaz Angermann aus Mauthon.

/ 35 Josef Kattnig aus Klagenfurt.

' 36. Anton Janežič aus Kronstadt in Sieben-

biirgen.

S .

. 37. Victor Janausch aus Laibach m Krain.

S 38. Johann Prettner aus Glodnitz.

< 39. Johann Mayor aus St. Veit.

Classe.

21. Georg Ramusch aus Klagenfurt.

22. Johanu Warmuth aus F’ritzendorf.

) 23. Rudolf Alber aus Wolfsberg.

i 24. Franz Stranig aus Kleblach-Liud.

25. Rudolf Oertl aus Bruck in Steiennark.

i 26. Peter Kucss aus Klagenfurt.

< 27. Alfred Praxmaror aus Wolfsberg.

' 28. Friedrich Jannacli aus Metnitz.

> 29. Franz v. Lichem aus VVindisch-Feistritz

in Steiermark.

) 30. Hermann BohmEdler v. Kettmannstorff

aus Žara in Dalmatien.

■ 31. Rudolf Hiobaum aus Judenburg in

( Steiermark.

' 32. Karl Stotz aus St. Thomas.

1 33. Jakob Rab aus Treifelsdorf.

34. Engelbert Scheriau aus Klagenfurt.

35. Josef Lauro aus St. Ruprecht.

) 36. Josef Piko aus Javorien.

37. Franz Tscharmann aus Eisenkappel.

T. Classe.

1. JosefTiefenbachor aus Birnbaum.

2. Alfred R. v. Wretsehko aus Wien

in Meder-Oesterreicli.

3. Philipp Streiner aus Grades.

4. Heinrich Pardatsclier aus Kla¬

genfurt,

5. Karl Ludwig aus Wien in Nieder-

Oesterreich.

6. Franz Gassmayer aus Paternion.

7. Valentin Podgorz aus St. Agnes.

8. Mathias Krainz aus Klagenfurt.

9. Franz Kohlmayr aus Lendorf.

10. Mathias Raschun aus Brenndorf.

11. Franz Beran aus Klagenfurt.

12. Gustav Obitsch aus Treffen.

13. Arnold Hofferer aus Gradatz in Krain,

14. Max Lernbass aus St. Paul.

; 15. Eduard Fugger aus St. Marein.

16. Ambros Brugger aus Reisach

\ 17. Josef Markowitz aus Klagenfurt.

S 18. Josef Perkounigg aus Ferlacli.

S 19. Hubert v. Glaunach aus Volkermarkt.

20. Alexander Prosen aus Viktring.

21. Ernst Spitzer aus Ivlein-Glodnitz.

; 22. Johann Strieder aus Kotsehach.

\ 23. Paul Huth aus Volkermarkt.

24. Karl Waldner aus Grafendorf.

> 25. Alois Ramusch aus Klagenfurt.

\ 26. Julius Leopold aus Klagenfurt.

s 27. Mathias Kandolf aus Stockenboi.

\ 28. Josef Wilhelmer aus Lieting.

S 29. Oswald Hubor aus Spittal.



30. Eugen Seeland aus Lolling.

31. Franz Mayrhoffer aus Klagenfurt.

32. Ferdinand Mittelbach aus Agram in

Ivroatien.

VI.

1. Alois Gobanz aus Eisenkappel.

2. VVilhelm Sehwaighofer aus Maria-

zcll in Steiermark.

3. Wilhelm Želiš k a aus Prevali.

4. Josef Rossbaeher aus Klagenfurt.

5. Paul Six aus St. Johann am Forst.

0. Josef Tambor aus St. Veit.

7. Friedrich Okorn aus Klagenfurt. ■

8. Georg Paulitsch aus Wolfsberg.

9. Matliias Hassler aus Luggau.

10. Rudolf Brand aus Judenburg in Steier-

mark.

11. Sigmund Scliuschnig aus St. Andra.

12. Adolf Puza aus "VVolfsberg

VIL

1. Karl Pichler aus Spittal.

2. Karl Plochl aus Althofen.

3. T li o m a s S e h n e i d e r aus Wolfsberg.

4. Alex Pichler aus Spittal.

5. Josef Tr e i b e r aus Faak

6. Roman E i b e c k aus Klagenfurt.

7. Eduard Miiller a. Ritschka in Bohmen.

8. Josef Krampi aus Klagenfurt.

9. Ludwig Korpnik aus St. Martin.

VIII.

1. Karl Th ur n er aus St. Veit.

2. J os ef Ra k esc li aus Eisenkappel.

3. Hermann v. Vest aus Klagenfurt.

4. Friedrich Huber aus Spittal.

5. Robert Praxmarer aus St. Paul.

G. Franz Rosa aus Biid Szt. Mihaly.

7. Moritz Fiodler a. Zeltvveg in Steierm.

8. Felix Fossel aus Laibach in Krain.

9. Ludwig Pirker aus Hiirgendorf.

10. Josef Maurer aus Klagenfurt.

11. Martin Kovač aus Leopoldskirclien.

I 33. Karl Wawruschka aus Mauthen.

^ 34. Albin Počnik aus Maria-Elend.

[' 35. Ottokar Wewerka aus Klagenfurt.

S 3G. Paul Edler v. Knapitsch aus Klagenfurt.

Classe,

5 13. Robert Klimsch aus Ferlach.

14. Hermann Strohuber a. Graz in Steierm.

S 15. Edwin Komauer aus Klagenfurt.

| 16. Albin Freiherr v. Spinette a. Klagenfurt.

{ 17. Josef Ehloitner aus Pravali.

j 18. Karl Hauser aus Kotsehach.

( 19. Franz Hilport aus Bleiburg.

j 20. Gustav Pirker aus Homberg.

i 21. Rudolf Safron aus Perau

; 22. Emil Kagel aus Klagenfurt.

5 23. Georg Pichler aus Klagenfurt.

; 24. Robert Mrack aus Hermagor.

< 25. Josef Plaminek a. Kremnitz in Ungarn.

Classe.

10. Otto Lemisch aus St. Veit

f 12. Albin Kainradl aus Klagenfurt.

J 13. Stef. Ogertschnig a. St.Martin a. Ponfeld.

14. Josef lliurnvald a. Sticl) in Bohmen.

15. Ernst Rauter aus Klagenfurt.

< 16. Josef Wasmer a. Komotau in Bohmen.

; 17. Arthur Faber aus Gottschee in Krain.

' 18. Emil Hotschewar aus Huttenberg.

Classe.

12. Franz Jantsch a. Keustadl in Bohmen .

‘ 13. Philipp Kollmann aus Klagenfurt.

; 14. Martin v. Ehrfeld aus Klagenfurt.

15 Josef Hobisch aus Strassburg.

i 16. Franz Virnik aus Seeland.

, 17. Franz Rader aus Lavamiind.

18. Ferdinand Jahodh a. Briinn in Mahren.

19. Max Rottert aus Klagenfurt.

20. Ludivig Hafner aus Rabensdorf.

21. Julius Moser aus Klagenfurt.

\ 22. Ferdinand Loivretz a. Tiiffer in Steierm
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XIII. KiiiHlinadiimg,

betreffend das Schuljahr 1884/85.

Das nachste Schuljahr wircl am 16. September um hali) 8 Uhr Fruh

mit dem Veni Sanete eroffnet, welchem alle katholischen Schiiler beizu-

wohnen haben.

Schiller, welche in die erste Classe aufgenommen werden wollen, miissen

das neunte Lebeusjahr zuriickgelegt haben; sie miissen sich, weuu sie an

einer offentlichen Volksschule unterrichtet wurden, mit eiuem Frequent.ations-

zeugnisse ausweisen, welches die Noten aus der Religiouslehre, der deutschen

Sprache und dem Reehnen zu euthalten hat. Doc-h bleibt bei der Ent-

scheidung iiber die Aufnahmo die gut bestandene Aufnahmspriifung mass-

gebend, welche aus der Unterriehtssprache und dem Reehnen schriftlich

und miindlich vorgenommen wird. Im iibrigen werden bei dieser Priifung

folgende Anforderungen gestellt:

a) Jenes Mass von Wissen aus der Religiouslehre, welches in den vier

ersteu Jahrescursen der Volksschule emvorben werden kann.

b) Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschon Sprache und der

lateinischen Schrift; Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre der j

deutschen Sprache und Fertigkeit im Analysieren einfach bekleideter

Siitze; Bekanntschaft mit den Regeln der Orthographie und richtige

Anwendung derselben. ]|

c) Uebung in den vier Grundrechnungsarten in ganzen Zahlen.

Die in die erste Classe neu eintretenden Schiller haben sich in Be-

gleitung ihrer Eltern oder deren Stellvertreter am 10. uncl 11. September

zwisclien 9 und 12 Uhr vormittags und 3 bis 4 Uhr naclimittags

bei der Uj mnasial-Direction zu melden und sich mit dem bezeich-

neten Frequentationszeugnisse und dem Tauf- oder Geburtsscheiue auszu-

weisen. Spiitere Anmeldungcn kdnnen niclit beriieksichtigt vverden.

Sie haben eine Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 kr. und einen Lehrmittel- und

Scliiilerbibliotheks-Beitrag von 2 fl. zu erlegen. Diese Betrage werden zuriick-

gestellt, wenn der aufzunehmende Schiiler die Priifung nicht besteht. Die

Priifung wird am 12. und 13. September jedesmal um 8 Uhr fruh beginnen,

und es haben die eingeschriebenen Schiiler die notigen Schreibrequisiten

mitzubringen.

Die Anmeldung der Studierenden in die iibrigen Classen findet am

14. vormittags, am 15. vormittags und nachmittags in den angegebenen

Stunden statt. Neu eintretende Schiiler haben dieselben Taxen zu entrichten,

wie die in die I. Classe eintretenden. Die dem Gymnasium angehorigeu

Schiiler entrichten den Lehrmittel- und Bibliotheksbeitrag von 2 fl.
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Die Aufuahmsprufungen fur die II. Lis VIII. Classe, die Wiederholungs-

und Nachtragspriifungnii werden am 15. mid IG. September Torgenommen

werdeu.

Anmerhmg. Ausivartigcn Eltern wird bei der Wahl der Wohnung

und der Person ihres Stellvertreters die grosste Umsiclit ans Ilerz gelegt ,

da SorglosigJceit, mitunter sogar Vorscliubleistung von Seiten minder ge-

tvissenliafter Quartiergeber ofter die Schuld an dem Misserfolge oder Aus-

artung ihrer Pflegebefoldenen iragen. Lassen begriindete Thatsachen die

hauslichen Verlialtnisse, in uvelchen sich ein Pflegebefohlener befindet, als

verderblich fur dessen Sittlichheit oder Fortgang erscheinen, so steht dem

LehrTcorper nacli der Disciplinarordnung das Reeht zu, von den Eltern die

Aenderung des Wohnortes m verlangen und sogar den Schiller auszuschliessen,

wenn iviederholtem Verlangen diesbezuglich nicht entsprochen wird.

Direction des k. k. Staats-Obergymnasiums zn Klagenfurt,

den 15. Juli 1884.

Dr. F. Svoboda.

-im i d-








