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Die beschreibenden Epitheta der Blumen 
bei den griechischen und rómischen Dichtern.

Von Dr. Jos. Murr.

Vorwort.
Die Abhandlung des heurigen Jahrcs bildet, wie der Titel zeigt, eine 

erweiterte Fortsetzung der vorjfihrigen, indem wir mittlervveile auch die 
griechische Poesie in ihrem ganzen Umfange mit Einschluss der Fragmente 
— nur wenige spate und durchwegs nachahmende Dichter, wie Tripbyodoros, 
Tzetzes, Kolluthos, blieben nodi unberùcksichtigt — fùr unsere Zwecke aus- 
zubeuten in der Lage waren. Ini ubrigen wurde der Umfang und die Fassung 
dieser Fortsetzung durch das Ausmass des zur Verfiigung stehenden Raunies 
bestimmt.

Als das meiste Interesse beanspruchend wahlten wir von den krautartigen 
Gewàchsen die „Blumen“, d. h. jene Bliitenpflanzen, welche bei den Alten, 
speciell bei Nikander, in der griechischen Anthologie (IV 1), im XV. Buche 
des Athenaeus und bei Pollux (VI 106), ferner bei Vergil und Columella 
ausdrucklich als Kranz- und Gartenblumen genannt šind, soweit irgend welche 
nahere Bestimmung mòglich oder Beschreibendes bei den alten Dichtern zu 
fìnden ist.

Die Kónigin der Blumen, die Bose, gehórt eigentlich zu den IIolz- 
gewàchsen, findet aber uni so passender in diesem Tlieile ilire Besprechung, 
als in der antiken Poesie gròfitentheils auf die Blume, nicht aber, wie z. B. 
bei der Myrte, auch auf andere Tlieile des Gewàchses, besonders Blatt und 
Fruclit, Bezug genommen wird.

Der sicheren Deutung vieler bei den Dichtern genannten und rnit Attri- 
buten ausgestatteten Pflanzennamen stelleu sicli, wie wir besonders bei Be- 
handlung der Levkoie zeigen werden. oft fast unùbersteigliche Schwierigkeiten 
in den Weg. Mariches lieCe sich vielleicbt nodi an der Hand einer sehr 
grùndlichen Autopsie des antiken Florengebietes klarstellen, die dem Schreiber 
dieses bislang nodi nicht vergònnt war.
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1. Rose (£68ov. Rosa centifolia L. und R. Damascena Mill.)1).

a) Di« Diurne:
«) Zartheit und Weichheit: 

tépetvov £ó8ov Anacreont. 53, 2.
tenera rosa Propert. I 17, 22. subtiles . . . rosae Calp. Ecl. 6, 42. 
cžj3poTeptp (SoSéwv xaXuxwv A. P. V 230, 4. £ó5u)v sunto'.? ibid. XIII 28, 3. 
mollis rosa A. L. 540, 11. A. L. (R) 481, 307. 739, 10. Dracont. 10, 

100. molles . . . rosae Calp. Ecl. 0, 42. Cf. Propert. I 17, 22. Mart. VII 
98, 1. Glaud. Nupt. Hon. et Mar. 151.

pubentes rosae Stat. Silv. Ili 3, 129.
Spoaóevta2) pòòa. Theocr. Epigr. 1, 1. A. P. 330, 1. o?óv ti nepl poSéaai'/ 

ìépar; Apoll. Rhod. Ili 1020.
roratis rosis Ov. ex Pont. Il 1, 30.

/t) Schònheit:
«plptatov dévffoj Anacreont. 42, 0.
florum sidus A. L. 520, 5 (von der Centifolie), dici flos florum nobis 

rosa iure videtur, quod specie cunctos praecedat odoreque flores Mac. Flor. 
770; cf. Walafr. Strab. 398 ff.

xaXw pó5ou t’ ivi 5v0-£'. Cypria fr. 3, 4 Kink. £oSrj? te xaXòv avtf-op Archii, 
fr. 29, 1 f. Rergk. xa: tb póSov xaXòv eat: Theocr. Id. 23, 28. xaXòv . . . padov 
A. P. XII 58, 4. Nomi. XLII 310.

xaXXt^uXXov póSw Anacreont 42, 3.
pulcris . . . rosis A. L. 305, 10. pulcro perfusa colore A. L. 440, 148. 
eòavD’fJ poda Chaeremon fr. 13, 1 Nauck. 
jiaptev cpotóv te Moua&v Anacreont. 53, 10.
amoenae . . . rosae Hor. C. II 3, 14. amoena rosaria Ov. Trist. V 2, 23.

7) G 1 a n z :
ò^iKpeyY^ £05’ Chaeremon fr. 8 Nauck.
Xapnópsvov póSov eùóSpoL? netoéXoig A. P. XII 195, G. Saaov . . . èXapie 

póSov ibid. 58, 4. Cf. nopaolo pòSoo ayXafyv Mosch. 2, 72. pappapuyrp poSietaav 
Nonn.3) XVIII 353. £o8éoo; ajuvìHjpa; ibid. XLVIII 254. ^oSérp àvtfv a ibid 
XXX 215.

fulgent rosae Ov. Amor. Il 5, 37. 
splendore sanguines Claud. Rapt. Pros. II 92.
lucent Paestanis floridiora rosis A. L. 320, 4. haec (die Centifolie) 

Lucifer almus in agris A. L. 520, 5. astra imitata rosa Dracont. 12, 8. ut 
unum ex radiis maluit esse suis (Sol) A. L. 520, 2 (von der Centifolie).

•) Ober diese zwei im alten Griechenland vorzttglich cultivierten Rosensorten s. Koch 
Biiume und Straucher des alten Griechenlands p. 158 ff., Murr Die Pflanzenwelt in der griecli. 
Mythologie p. 78 f. Die geogr. u. mytliol. Namen der altgliech. VVelt etc. (Progr. d. Gymn. 
Hali 1889) I p. 25.

*) Die Thautropfen heben sich vón den weichen, samnitartigen Blumenbl&ttern der 
Rose besonders schbn ab.

’) An den drei angefubrten Stellen stebt die Rose in Ubertragener Bedeutung.
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nituit maturo germine floris A. L. 27, 2, 6. rosa nitescit Sarrano clarior 
ostro Colum. X 289.

rident prata gemmatis rosis A. L.'271, 78 f. ridentis calathi A. L (R) 
646, 31.

d) Farben:
colorum Lucifer Tiberin. 1, 10. color est dignus honore poli A. L. 

520, 6.
aureo flore P. L. M. 38 I 9 f. quis deus hoc medium vallavit vepribus 

aurum Dracont. 13, 1 cf. 12. hanc puto de proprio tinxit Sol aureus ortu 
(die Centifolie) A. L. 520, 1.

aurosas (aureolas xx) Mac. Flor. 808. 
croceos per agros Dracont. 12, 71).
èpuS-povéprj pàXXov nopqupioio A. P. V 35, 6. (SóScov èputtóvexo Xeqiwv 

(bildlich) Nonn. X 192.
rubra purpura hanc notat A. L. (R) 646, 26.
rubent lilia multa rosa Verg. Aen. XII 68; auBerdem rubere: Dracont.

13, 9. Apoll. Sid. 2, 110. Ps. Verg. Roset. 15, 38. Claud. Fescenn. 2 (12) 10;
cf. Ov. ex Pont. II 1, 36. Mart. IV 42, 10. 55, 18. VI 80, 8. IX 60. 2. 90, 6. 
Dracont. 12, 7. Boet. cons. phil. II 3, 6. rubor: Verg. Cui. 399. P. L. M. 
42 I 35. 53, 35. Colum. X 260. A. L. (R) 646, 15.

rubidam (rubeam conj. Lemaire) Ine. ad Lyd. 3. 
rutilis . . . rosetis P. L. M. 42 I 34; Ps. Verg. Roset. 33. 37. A. L.

(R) 646, 36. Auson. VIII 92. Apoll. Sid. 22, 20.
rutilans Dracont. 6, 76. quae toto rutilaverit igne comarum A. L. 

(R) 646, 33.
Ttopcpupeag ... xxÀ’jxac A. P. VI 345, 2. nopcpvpéoio póòou iiàXÀov èputtpoT£p?j 

ibid. V 35, 6. Kopcpupéoia: . . . fiódoioi Nonn. XLVII 466, cf. XI 378.
purpurea rosa Verg. Copa 14. Nemes. Ecl. 2, 48. Claud. Nupt. Hon. 

et Mar. 151. A. L. 60, 14. purpurei roseti A. L. 420, 58; purpureus flos
Hor. C. III 15, 15. A. L. 269, 9. Cf. Verg. Cui. 399. Ov. Amor. II 5, 37.
A. L. 273, 2. 440, 148. Colum. X 289. Dracont. 10, 160. P. L. M. 53, 35. 
A. L. (R) 646, 26. 28. Claud. Nupt. Hon. et Mar. 298. Syinphos. 148. Walafr. 
Strab. 397.

utco7ioptpupov £63ov A. P. V 84, 1 ; vgl. rubidam rosam, 
pudibunda rubore Verg. Cui. 399. purpureus pudor (mit der Rose 

verglichen) Ov. Amor. II 5, 36. plena pudoris Colum. X 38.
■KupaoZo £ó8ou óyÀatVjv Mosch. 2, 72.
cpotvtxsotatv . . . £35ot; Pind. Isthm. 3, 36. cpotv:xopó3ot? x’ ivi Xsqnoveaat 

Pind. fr. 95, 2. £35a cpoivbaovxa Nonn. XI 176. XII 111, cf. IV 124; vOv £ó3a 
cpocvtaaeafte Mosch. 3, 5.

puniceae . . . rosae Hor. C. IV 10, 4. Auson. VI 31, 2. IX 5, 5 (37).
puniceis rosetis Verg. Ecl. 5, 17 = A. L. 548, 4. Ps. Verg. Roset. 37. Dracont.
10, 158; cf. Mart. I 43, 6. A. L. 272, 4. A. L. (R) 646, 36. 

atpaxÓEVxa cptWAa £ó8tov A. P. VI 154, 6. *

‘) Hier und wohl auch mit den zwei vorausgehenden Epitheta durile eine Rose von 
gelblichem Grundton mit rothlichem Anflug gemeint sein, also eine Art Timorose.
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sanguineis . . . praelata rosis Coripp. Iust. II 107. sanguineo splendore 
Cdaud. Rapt. Pros. II 92. floris color et eruor unum est A. L. 274, 10; cf. 
520, 4. P. L. M. 53, 36. sanguine cuncta rubent Dracont. 12, 7. 

albamque rosam Ine. ad Lyd. 3.
albentem nemo rosam, fuerit nisi quae bona, carpsit (also minderwertig) 

A. L. 499, 6. pallent1) rosaria (sole malo) Stat. Theb. VII 223. pallentes rosae 
sine te Nemes. Ecl. 2, 45. pallida conlapsis deseritur foliis A. L. (R) 646, 34.

5iypoo'/ Tjpsóyovxo piòvi Xsipem'Se; ropat Nonn. XLVII 20. StSupo/po: 
jtopain (ùbertragen) ibid. XI 378.

yloBpà2) . . . piòex raxaXa Eurip. Hei. 244 f.

s) Die Fullung der Blumenkrone (bes. bei der Centifolie): 
aìèv sv éijrjxovxa nepti; xopówvxa n£xr(Xot? Nicand. fr. 2, 13. 
centum foliis A. L. 520, 3.

f) Der Wohlgeruch:
eOwSrj poSéwv rcXóxov sèvìféwv Eurip. Med. 841. xaXùxwv eùwSea ycdxr^ 

Nonn. II 89.
eòóSpot? . . . raxaXot; A. P. XII 195, 6. £ó§ou SoXtxóaxiov òSpr^v Nonn. 

XI 499.
£unvoov £óSov A. P. app. ep. 287, 3.
■fjòéi V£xxapé(p (Evitet £ó5ou) Cypr. fr. 3, 5 Kock.
odorata . . . rosa Eleg. in Maec. 1, 94. odoratis . . . rosis Tibuli. I 

3, 62. odorati... rosaria Paesti Propert. V 5, 61; cf. Mart. V 37, 9. Tiberin. 
1, 9. A. L. 106. 4. 520, 6. A. L. (R) 897, 48. Colum. X 262. Dracont. 10, 115. 
Apoll. Sid. 2, 412. Mac. Fior. 777.

tj) Die Entwicklung der Binine: 

nei) Die beginnende Knospe:
tenuis gemma Mart. IV 22, 6. Paestique rosaria gemment Colum. X 38. 

gemmatis . . . rident prata rosis A. L. 271, 78 f. picta rosaria gemmis De 
mens. (P. L. M. Baelir.) 17. — nascentia florum germina comparibus (se) 
dividerent spatiis (die EbenstrauOe mit den Rosenknospen entfalten sich) 
A. E. (R) 646, 23 f. una diis ostendit spicula florum A. L. 275, 2 |cf. 
pixp'jg piiw/ A. P. VI 324. 2J — prima papillatos ducebat tecta corymbos 
(sie y.eigle sclion die EbenstràuBe3) zitzenfórmiger, von den Kelchzipfeln fest 
geschlossener Knospen) A. L. 272, 3 | cf. £o3óevxo; xopup^ou Nonn. XLII 417]. 
haec viret angusto foliorum tecta galero (bedeckt von den helmartig 
zusammensclilieBenden Kelchzipfeln) A. L. (R) 646, 25.

/9/?) Die Entfaltung der Knospe :
hanc tenui folio purpura rubra notat (von dem Hervorbrechen dor 

rothen BUitenspitze) A. L. (R) 646, 26 — altera puniceos apices (die kegel-

') Das Attribut pallens erscheint, vvie atis den drei angeffìhrten Stellen ersichtlich ist, 
nur lilr die verwelkende Bluine, ja selbst zur Bezeichnung einer Art Utopie (s. Nemes. I. I.). 

’) Kami liier nur „frisch, flppig* bedeuten.
s) Die ebenstrautS- oder anscheinend doldenartige Anordnung der Bliiten zeigt besonders 

sclion die in SUdeuropa nunmehr so biiufig cultivierte Monatrose (Bosa indica L.).
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fòrmigen Knospen) umbone levabat A. L. 272, 4. haec aperit primi fastigia 
celsa obelisci (=: apicis), mucronem absolvens (ausbildend) purpurei capitis 
A. L. (R) 646, 27 f. altera pyramidas (= apices, obeliscos) nodo maiore 
tumentes (ostendit) A, L. 275 3. explicat altera nodum [cf. latet altera nodo 
Claud. Nupt. Hon. et Mar. 249]. — vertice collectos illa exsinuabat amictus 
(von dem Entfalten der kegelfórmig aufgerollten Blumenblatter), iam meditans 
foliis se numerare suis A. L. (R) 646, 29 f.

yj) Die geóffnete Blume:
tertia iam calathi totum perfecerat orbem A. L. 272, 5; cf. 275, 4. 

ridentis calathi patefecit honorem A. L. (R) 646, 31. cf. yùlXz te xETtTajJiÉvtov 
aipaTÓEVxa £ó3wv A. P. VI 154, 6.

M) Die Verganglichkeit der Rose:
cpuXXo(ioXsOvTa £63a Callim. Epigr. 44, 3. A. P. XII 134, 3.
J3aià fióòx (bildlich) A. P. IV 11, 6. xò £66ov àx[ia^e: jBaiòv ypóvov A. P. 

XI 53, 1. xai 6 xpóvoj atjxò papaiVEi Theocr. Id. 23, 28.
breves . . . rosas Mart. I 43, 6; cf. A. L. 440, 150.
fugitiva rosa Dracont. 13, 10. 0 felix, longo si possim vivere fato A. 

L. 440, 150.
«) Die Blutezeit :

évi |iéaaw yei'iiax: (im Glashause) A. P. VI 345, 1 f. noXofééSoug yein&vag 
àv&epwSe:; Aristoph. Ran. 448 f.

hibernae rosae Mart. IV 29, 4. VI 80, 2; cf. XIII 127, 2. Apoll. Sid. 2, 
110. festinatas coronas Mart. XIII 127.

EČaptvfijv . . . £óòwv A. P. IX 383, 8. èv <£v9-eaiv siapivofatv Gypr. fr. 3, 2 
Kink. (= A. P. XII 58, 4). xdhfjvEp’ sapo; èxjtpejxéaxaxov Ghaeremon fr. 13, 2 
Nauck. scapo; [iÉXripa Anacreont. 42, 7, cf. 4, 2. 44, 1. 53, 1. Als Frùhlings- 
blume auch noch: A. P. VI 345, 1. IX 374, 7. app. ep. 287, 3. Pancrates fr. 
bei Athen. XV 677 f.

verna rosa Propert. IV 3, 22. Ov. Fast. V 194. Seneca Thyest. 951 ; 
cf. Lucr. I 174. Verg. Geo. IV 134. Ov. Heroid. 4, 30. Ps. Verg. Priap. 1, 1. 
Mart. X 53, 5. XIII 127, 2. A. L. 275, 1. Calp. Ecl. 3, 79.

sera rosa Hor. C. I 38, 4.
biferi rosaria Paesti Verg. Geo. IV 119. bifero Paesto Mart. XII 31, 3.

Nach der Tageszeit :
špfhpcov oìyopévou £óòou Nonn. XI 499.

b) Die Staubgefùfie:
prodens inclusi (in calatho) semina croci (die Staubbeutel àhneln 

kleinen Samen) A. L. (R) 646, 32.
«) Die Frucht (Scheinfrucht):

pulchra in angusto me mater concipit alvo (der Same entwickelt sich 
in der schónen, scharlachrothen Scheinfrucht von schlanker, krugfórmiger 
Gestalt) A. L. (R) 481, 149 — et hirsuta barbis quinque complectitur 
ulnis (die Scheinfrucht ist von den fùnf scharfgesagten Kelchzipfeln gekrónt) 
ibid. 150.

jf) Die Samen:
duros natos de corde genero A. L. (R) 481, 307.



8

b) Der dornbewfhrte Straneh :
spina Ov. Fast. V 354. Ars am. II 110. Nemes. Ecl. 274, 4. A. L. 420, 

58. A. L. (R) 897, 48. P. L. M. 43, 74. Glaud. Fese. IV 10. Dracont. 7, 49. 
spina acuta A. L. 273, 3. 274, 4. telis acutis A. L. 440, 149 ; cf. Dracont. 13,
1 f. 4. Vgl. eòp^ost; (nach der entschwundenen Biute) oò pó5ov dXXà jìstxov.

Dagegen von der Centifolie: àxavfrojióXoto £68od Nicand. fr. 2, 9 Lehrs.

2. Weisse Lilie (Xet'ptov, xptvov. Lilium candidum L.).

Bei den auf das Xstptov bezùglichen Epitheta erhebt sich insoferne eine 
nicht unbetràchtliche Schwierigkeit, als dieses Wort nicht nur jederzeit als 
gleichbedeutend mit xptvov, der Bezeichnung fùr die Lilien im engeren Sinn1), 
sondern ursprùnglich ùberhaupt fùr die Biute lilienartiger Gewàchse, bei 
Theophrast2) speciell auch als Synonym fùr vapxtaao? gebraucht erscheint. 
Indessen làsst sich der Name Xetptov an den uns erhaltenen Stellen griechischer 
Dichter liberali ohne Bedenken auf die weiGe Lilie beziehen ; fùr die Narcisse 
treffen wir schon im hom. Hymnus auf Demeter die besondere Bezeichnung 
vapxttjao? angewandt. Wejteres wird ini nfichsten Abschnitte bei Besprechung 
der rothen Lilie abgehandelt vverden. Die Epitheta der weiGen Lilie sind 
folgende :

Blatt:
virentia (weil reich beblàttert) lilia Col. X ‘99.

Blùte:
XEtpaXr(yovot (in apice nati) xóXuxe; Nicand. fr. 2, 25; vgl. Xetptéev te 

xdpr; Nicand. Alexiph. 406.
breve lilium Hor. C. I 36, 16; vivere nec umquam valemus tempore 

longo A. L. (R) 481, 157. quìs vita brevis Val. Flacc. VI 493.
xaXà XEtp'a Apoll. Rhod. I 879; zu den 9-éXxta xaXà gerechnet bei 

Nicand. fr. 2, 09; vgl. Nonn. IV 120: w; xptvov Etotv àyoaxot (die weiGen 
I làude).

pulchra lilia Dracont. 2, 135.
grandia3) lilia Verg. Ecl. 10, 24; cf. patulae matri (die Blùtenhùlle, 

d. h. das Perigon der Lilie) A. L. (R) 481, 155; plena magis Mart. VII! 33, 14. * *)

■) Nic. fr. 2, 27 von der weiGen Lilie: « xoivn, Xiioia ó" d/lni ijiKf&éyyovrni tìoidwv. 
Allien. XV B81 a: ’liiXtvog Ai (Xiyei) to xoirov v<p ùiv uìr Xtwior . . . xnXtiaftai. Vgl. 
Diose. IV 1ÒS.

’) H. pl. VI ti, 9 vitnxi(T(Tne tj rò hioior (h. pl. VI 8, 1 muss es statt d rnov.inang 
mi rò XeiQior wohl auch heiGen rj r. X.) ; h. pl. I 13, 2. VI 8, 3 ist ebenfalls unter 
Xh'qiov die Narcisse m denken; c. pl. VI 14, 1 bedeutet to' xoirov xnì to Xt:tinnì' die Lilie 
und die Narcisse. Den Namen raQxiaoos treffen wir h. pi. VII 13, 1 u. a. Vgl. Diosc. IV 158: 
tvioi xnì mòro (die Narcisse) mamo tò xoirov Xtioiov ixtiXfirnv.

*) Interessant ist die Bemerkung bei Zenobius 4, 18 nT0 tV1’ xoXoxvvrtjg av&og xnXtirni 
xotrov", da thatsàchlich die Biute des KUrbisses in der Form mit der LilienblUte bei ober- 
flaehlicher Betrachtung die grtiGte Aludiehkeit aufweist. In der sprùcbwOrtlichen Verbindung 
v xoXoxvvTTjV rj xoirov (Diphil. fr. 98 Kock u. d. Anni.) d. h. „lebend oder todt“ brauebt 
unter xoirov nicht, wie Zenobius annimmt (mit der etwas scbwachen Begrtlndung „ndt)Xov 
Hi, li oimi xno7tor“), die KUrbisblUte verstanden zu werden, sondern der Oppig strotzende 
Kilrbis wird iler blassen Lilie entgegengesetzt.
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clara lilia A. L. (R) 739, 12.
lucida lilia Propert. IV 12, 30. lucebat solum liliis P. L. M. 38 I G. 

lucent lilia P. L. M. 42 I 34. Val. Flacc. VI 492; vgl. -/.pivov : . . (žpaputjaeTO 
Norm. XLV 154.

yiliò'jta xptva A. P. V 147, 2.
ridentia lilia P. L. M. 44 II G5.
apyrjst? xsxaXotatv (xaXoxss) Nicand. fr. 2, 26.
apysvvoig xptvscrtv Ghaeremon fr. 8 Nauck. apyevvofo xptvoto A. P. IX 

384, 11. xptvov . . . (zpysvvaov A. P. XV 35, 1.
Xeuxòv xptvov Pancr. fr. v. 1 bei Athen. XV7 677 f; vgl. Xeuxòv èXÉcpavtF 

(vom Xetptov stvfl-Epov gesagt) Pind. Nem. 7, 79. Xsuxà xptva Theocr. Id. 11, 56. 
23, 30. A. P. IX 580, 4. Anacreont. 49, 7 f.

candida lilia Verg. Aen. VI 708. Propert. I 20, 37. Ov. Met. IV 355. 
V 392. Calp.Eel.3, 53 [= Nemes. Ecl. 2, 47j. 6, 33. A. L. 420, 111. Dracont. 
10, 116 f.

candentia lilia A. L. 420, 38. Glaud. Laus Ser. 90. Walafr. Slrab. 
Hortul. 247. candentes (flores) A. L. (11) 481, 159; nec semper lilia candent 
Nemes. Ecl. 4, 22; candor P. L. M. 42 I 35. posito candore A. L. 214, 4. 
candor pallorque Dracont. 6, 8. superatque nives ac lilia candor Glaud. Ep. 
Pali, et Celer. 126. nivesque primas liliumque non tactum Mart. V 37, 6. 
quae bene superas lac et lilium Ine. ad Lydiam v. 2. quorum candor habet 
nivei simulacra nitoris Walafr. Strab. 249.

alba lilia Verg. Aen. XII 69. Geo. IV 130. Ps. Tibuli. III 4, 34. Propert. 
II 3, 10. Ov. Fast. IV 442. Val. Flacc. VI 492. Dracont. 6, 7 f. Petron. c. 
127 v. 5. Vgl. te sine, vae misero, mihi lilia nigra videntur Galp. Ecl. 3,-51 
= Nemes. Ecl. 2, 44.

rioXtà xptva A. P. VII 485, 1. 
canentia* 1) lilia Ov. Met. XII 411. 
cana lilia Goripp. Iust. IV 150.
argentea2) lilia Propert. V 4, 25. Macer Flor. 808. argenteus (color) 

Ov. Met. X 213.
pallentes declinant lilia culmos (vvobei freilich eher an das Bleich- 

werden der ganzen Pflanze zu denken ist) Stat. Silv. III 3, 128.
(Das |keulenfòrmige] Fistili):

ini piaaov . . . SxXov (Spwprjxao (i. e. òvou ačSofov) StsxxsXXov Nicand. fr. 
2, 29 f. sv 5É vu llptotc . . . pEfjccTotcn . . . Sstvfjv f5pto|irj£VTOs èvaXSVjvacra xopuvrjv 
Alexiph. 407 f.

(Die Staubgefafle);
xoXXà ypuaòv Xeuxòv ÈXé^avlF apà Pind. Nem. 7, 79. Das Gold

der Staubfaden verbindet sich mit dem reinen WeiB des Perigons. 
xpòxo) péxa ypotafl-Etaat Nicand. fr. 2, 26.

') tlber die Bedeutung von canus vgl. BlUmner Farbenbezeiclinungen p. 20 und den
1. Tlieil unserer Arbeit (1893) p. 13 A. 1 u. p. 21 A 1.

’) Trotz der ituBeren Abnlichkeit fdgt sich das Epitheton argenteus besser an canus ais 
an das weiter oben aufgefUhrte ftoytvvóg an; allerdings mag die lautliche Abnlichkeit zwischen 
rinytrvóg und argenteus die Ursache der Nachbildung fllr die rom. Dichter gewesen sein.
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reddimus candentes flaventia oscula (Hag. suppi. = osculantem) labris, 
oscula si nobis causa figantur amoris A. L. (R) 481, 159 f. (Obwohl weiB, 
farben wir den, der uns ktisst, mit unseren Lippen [d. h. mit den vorne 
lippenfòrmig verbreiterten, nach auflen abstehenden Staubblàttern] gelb.

Same:
nivei candentia germina fructus Walafr. Strab. 40G.

Wohlgeruch:
àpppoat'r/ (ais Name) Nicand. fr. 2, 28.
euTcvoa Xetpta Mosch, 2, 32.
Vj5ù xptvov A. P. XII 256, 3. dulcis odor Walafr. Strab. 250, spirans 

odor 405.
Wohnort:

oùp£at<potxa*) xptva A. P. V 144, 2.

B1 Ci t e z e i t :
vernantia lilia Col. X 270. lilia post vernum . . . nigrescunt A. L. 

214, 4. ver A. L. 39G, 11. per vernos . . . colores Val. Flacc. VI 492.

3. Scharlach-Lilie (Lilium chalcedonicum L.).

Welche Blume die alten Botaniker unter den xptva itopcpupa (Theophr. 
h. pl. VI G, 3. Diosc. de mat. med. III 10li [116]) und den lilia rubentia 
(Plin. h. n. XXII, 23) verstanden haben, ist schwer festzustellen. Theophrast 
und Dioskorides deulen bestiinmt an, dass sie diese Alt nur vom Horensagen 
kennen ; Plinius hat offenbar aus Theophrast geschópft. Dafur hat Dioskorides 
(III, 127 [137]) einen eigenen Abscbnitt uber die rjpepoxaXXig, ein scharlacb- 
oder mennigroth bluhendes (t/jv 5i /piav ia/upCoq oi/pav) Liliengewachs mit 
ansehnlicber, der der Meerzwiebel àhnlicher Zwiebel (£t£av ópotav fioÀfitf), eOps- 
yl8*t), in welcbem wir ziemlich deutlich die in Griechenland wild wachsende2) 
Scharlachlilie unserer Garten mit iliren hiingenden Bluten und zurftck- 
gescblagenen Blumenblàttern, eine nalie Verwandte des Tùrkenbundes, er- 
kennen3). Noch schwieriger ist die Bestimmung der fytepoxaXxcs bei Theo
phrast (h. pl. VI G, 11), da unsere rotbgelbe Taglilie (Hemerocallis fulva L.). 
auf die der Name „Eintagsschònheit“4), sowie die ^jàoi8/(? besonders gut 
passen wiirde, in Griechenland heutzutage fehlt.

') In Wàldern sind allerdings nuV rothe Lilien, bes. Lilium bulbiferum I,., zu finden; 
das Epitheton verdankt tiier wobl, wie so oft, der dichlerischen Freiheil seine Anwendung.

,J) Nyman Sylloge florae Europaeae p. 368. Fraas Synopsis p. 2s7.
s) Fraas I. 1. Auch Gurt Sprengel im Commentar zu seiner Ausgabe des Dioscorides 

(cur. Kulm) p. 5il fasst die rothen Lilien des Dioskorides ais Lilium chalcedonicum oder L. 
Martagon, von denen aber das letztere in Griechenland nur autierst selten ist. Auch die Feuer- 
lilie, L. bulbiferum L., findet sich in Griechenland ; auf die rjnooxiù/.i^ des Dioscorides, die 
einzige naher beschriebene rothe Lilie, passt sie weniger.

4) Bei Kratinos fr. !)8 v. 5 lesen wir rt roi qikov/tsrro“, foi- welches
letztere Epitheton Kock mit Recht vorschlagt (Athen. XV' 081 e: tov t]inooxa).loV<;
xalov/urov avOovi, o ir\v (lèv vvxta fiaoaivitai, <((in dè roi rjUcp àvarOdovn (hiì.ì.n).
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Uns interessiert besonders die Stelle Ovid. Met. X 191, avo der Dichter 
von lilia „fulvis haerentia linguis1)" spricht. Auch hier ist die Beziehung 
auf Lilium chalcedonicum L. sehr naheliegend, da die Blùten dieser Art that- 
sàchlieh „hangen“* 2), die zuruckgeschlagenen Perigonblàtter zungenfòrmig und 
mennigroth3) sind. Diese pràchtige Lilie \ATurde, A\renigstens in Griechenland, 
Avahrscheinlich schon ini Alterthume cultiviert ; fùr Italien ist dies freilich 
zweifelhaft, da sie dort nicht wild vorkommt. Wer diesem Umstand ein 
gróBeres Gewicht beilegen will, mag die Stelle der Metamorphosen auf die 
in Italien verbreitete Feuerlilie (L. bulbiferum L.) beziehen.

4. Narcisse (vapxtatjo;. Narcissus poeticus L. u. N. Tazetta L.)4).

P fi an z e und B1 u t e :
ajxaXvjv . . . vapxtaaov A. P. V 147, 1. vapxtaaoo xspevwxepov A. L. adesp. 76. 
f^iipto; (kurzblflhend) Nonn. XXXII 92; vgl. fl-aXXet . . . ó xaXX$oxpt>s 

xxx’ 7j[iap vapxiaaog Soph. Oe. G. 682.
a 5è x a X à vapxuao; Theocr. Id. 1. 133.
ó xaXXf^oTpus . . . vàpxtaao; (Narcissus Tazetta L.)5 *) Soph. Oe. C. 682; 

vgl. Hom. h. Dem. 12: o5 xaì àub éxaxòv xapa iSeixecpóxe:. 
eòxpoo? vdpxtdao; Nonn. XII 263. 
albis foliis medium cingentibus 0\\ Met. Ili 510. 
candidus . . . flos Narcissus (N. poeticus L.) P. L. M. 53, 33. 
pro purpureo8) narcisso (N. poeticus L.) Verg. Eci. 5, 38. A. L. 201, 26. 
suave rubens narcissus Ps. Verg. Ciris 96. 
pallet narcissus (Thespiacis in agris)7) Stat. Theb. VII 341.

') Die Leseart „]inguisK (Haupt-Korn) ist entschieden der IVid)er gewolmlichen „virgis“ 
vorzuziehen, da Cod. M. „lignis“ liat und Plin. n. h. XXI, 23 .resupinis per ambitum labris 
(liier von den Perigonblattem der weiflen Lilie)" recht gut dazu stimmt.

5) Auch Cramer (s. Blumner p. 110 A. 2) halt die Deutung auf eine Art ruit hiingenden 
Blliten ftir nothwendig; auf die Bliitenstiele der betrefTenden Arten (Cramer liest „virgis“) 
passt jedoch das Epitheton fulvus durchaus nicht.

*) Haupt-Korn beziehen linguis auf den „flberhangenden Theil der Kelchblatter der 
(vveiBen) Lilie, der eine blaBgelbe, gegen die WeiBe des Kelches stark abstechende Filrbung 
hat“, eine unserem botanischen VersUindnis sicli ganzlich entziehende Bescbreibungsweise.

4) Diosc. IV 158 ttiqI vuoxifjffov: nvO-og Xtvxòv, iv n trt m 8e xoiXov (die radfòrmige 
Nebenkrone) fyov xQoxoti tìès (N. Tazetta L. u. serotinus L.), in ivimv ds rtoQtpvQosidé? 
(N. poeticus L.). Theophr. h. pl. VI (1, 9 rov Ittoiov to xtirat /itoo^ (der innere Hing der 
NarcissenblUte) . . . èx toh’ àxocov nnofpvatii ya>vtiadsig (hal lappige Ausbuchtungen).

5) Murr Pllanzemvelt p. 248 f. Fraas p. 286: „selit' haufig auf feuchtem, liefgrilndigen 
Boden in Niederungen, unter der Saat (Attika, Bootien)".

a) Diosc. IV 158 iv utero) dè noorpvnotidig. Plin, n. h. XXI 25 flore candido, calyce
purpureo. Die Epitbeta purpureus u. suave rubens sind allerdings nicht sehr bezeiclmend, da 
die rolhgeranderte Nebenkrone (calyx bei Plin.) gegen die weit groBeren, reinweiBen Perigon- 
ziplel sebr zurllcktritt. In dem „suave“ rubens ist allerdings schon die Temperierung der rothen 
Farbe durch das umgebende WeiB zutn Ausdruck gebracht.

’) Mit Rticksicht auf den Standort muss hier Narcissus Tazetta L. genommen werden. 
Blttmner (p. 91) ist hier im Recht, vvenn er das Epitheton pallens auf den gelblichen 
Farbenton des Mitteltheiles von N. Tazetta bezieht, wenngleich wir diese Erklftrung von pallens 
nicht ftir alle Filile theilen kiinnen.
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croceum1) pro corpore florem inveniunt foliis medium cingentibus albis 
(N. Tazetta L.) Ov. Mei. III 509 f.

euxvoov vatpxtacrov Moschos 2, 65; vgl. èv x’ à|ij3poatatg xaXuxeaat vap- 
xfoaoo Cypr. fr. 3, 5 f. Kinkel. xr/wSe: 5’ 05pfj Hom. h. Dem. 13.

Standort:
OSaxt'vrj vapxiacro; App. ep. 120, 3. Oypó; A. P. V 74, 4.

Blutezeit :
sera comantem2) narcissum Verg. Geo. IV 122. 
cp£Ao|tj3pcns vapxtaao; (wàhrend der Regenzeit bliihend)3) A. P. V 144, 1. 

ftaXÀcL S’ oOpavtaj 6k 5yvaj 5 xxXXipotp'j; . . . vapxtaaog Soph. Oe. 682.
inclita germina veris (narcissus u. hyacinthus) Claud. Rapt. Pros. II 132.

5. Hyacinthe (0xxiv9-o$. Hyacinthus orientalis L.).

Die Epitheta des òaxivttog sind bereits von G. Bissinger in der Programm- 
abhandlung „Welche Blume hat man sich unter dem GaxcvD-o; der Alten zu 
denken?“ (Erlangen 1880) fast vollstandig (mit Ausnahme der bei Nonnos 
sich findenden) zusammengestellt und auch in unserer Programmarbeit „Noch 
ein Wort ùber den 5axtv9-os“ (Progr. des Staatsgymn. Innsbruck 1888 p. 
48—61) des weiteren besprochen, wobei wir gerade die ùberaus wechselnde 
Blutenfarbe ais sichersten Beweis fur die Deutung des Oaxivftog und hyacinthus 
auf Hyacinthus orientalis L. gegenuber Hehn und den durch dessen Be- 
merkung uber die angeblich erst im Mittelalter erfolgte Einfuhrung der Hya
cinthe irregeleiteten ins Feld fiihren konnten. Trotz der zwei vorausgegangenen 
Specialschriften wird es der Vollstandigkeit unserer Arbeit balber, und weil 
wir gleichzeitig die nicht unbelrachtliche Anzahl der Attribute bei Nonnos 
hinzuzufugen in der Lage sind, angemessen sein. auch an dieser Stelle sammt- 
liche Beiwòrter der Hyacinthe in gedrangtester Ubersicht nodi einmal fiber- 
sichtlich geordnet vorzufùhren.

Blattwerk u. ganze Pflanze:
OaxtvO-ov tcuxvòv xa: paXaxóv II. XIV 349.
mollia . . . vaccinia4) Verg. Ecl. 2, 50. molli . . . hyacintho Verg. Ecl. 

6, 53. mollis . . . hyacinthi Verg. Geo. IV 137. A. L. 420, 43. 
languentis hyacinthi Verg. Aen. XI 69.

Form der Bliiten und des Blùtenstandes ; die zuruckgekrummten Perigonblàtter: 
ój3pà jiéxrjXa . . . Oaxivitwv Nomi. XIX 186.
hyacinthina lilia Ov. Amat. II 115. formamque capit quam lilia (flos) 

Ov. Met. X 212.

‘) S. Diosc. 1. I. (fr fiiarp xoìlov fymv xooxotitìt^).
s) Neben Narcissus Tazetta L. konmit hier auch N. serotinus L. in Betraeht. 
a) Theophr. h. pl. VI 8, 3 /momópov óè ni hùnnv ro neoov (die Narcisse) *aì o' 

xpoxotf. Fraas p. 28(i: N. Tazetta . . . der sclion im Spatherbste, namentlich in Ktlsten- 
(regenden (Atlika) zu blUhen heginnt und den ganzen Winter liinduich bis ins Frtllijahr (Ende 
Februar) zu finden ist.

*) Serv. ad Verg. Geo. IV 183: qui enim graece hyacinthus, latine vaccinium dicitur.
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in àv9-£{i.Ó£VT'. xop’j(xpu) (von der dichten Blùtentraube der H.) Nonn. 
XLVIII 588.

comam (den BlQtenschopf) mollis . . . hyacinthi Verg. Geo. IV 137. 
oùÀa?1) ii^x£ xófxa;, ùaxcvfk'vw dčvlte'. opofa; Od. VI 231 = XXIII 158.

Blutenfarbe:
niveos . . . hyacinlhos Gol. X 100.
caeruleos hyacinthos ibid. ; cf. coelestis luminis hyacinthus ibid. IX 4, 4. 
suave rubens hyacinthus Verg. Ecl. 3, 61. dulce rubens Nemes. Ecl. 

2, 45. 48.
nopcpupért òàxtvff-E Euphorion fr. 38, 1 Meinecke. udxivtkiv rapcpuplyjv 

Pancrales fr. v. 1 f hei Allien. XV (»77 f. A. P. V 147, 4. ininaptpupsi dv9-o; 
Sappho fr. 94, 2 Bergk. Gf. Diosc. IV 63 xópTjv... dfvtkzj; 7iXr(prj 7top<pupo£t8oO;.

purpureus color Ov. Met. X 213. purpureum florem Ov. Met. XIII 395. 
Ausou. VI 3, 5. purpureus hyac. Manii. V 257. Tyrioque nitentior ostro flos 
Ov. Met. X 211; cf. nec te purpureo velent vaccinia fuco Ov. Trist. I 1, 5. 

ferrugineos hyacinthos Verg. Geo. IV 183. ferrugineis hyac. Gol. X 3052). 
xuavÉTjv (schvvarzblau) IP 0dxiv9«v Nomi. XXXII 25. dd-prpag tP {idxivttov 

fSov xjavoypoa /arnjv Nomi. XVI 813).
plXav (xai tè tov) žvtt xa! d ypajrcà {idxtv^o? Theocr. Id. 10, 28. 
nigra (schwarzblaue oder sctnvarzviolette) vaccinia Verg. Ecl. 2, 18. 

10, 39. vaccinia nigro induit splendore humus Glaud. Rapt. Pros. II 92 f.

Die Zeichnung der Blùte4):
Euphor. fr. 38, 3 Meinecke. Moschos 3, 6. Nicand. Ther. 902. Geo. fr. 

74, 31 f. Schneid. A. P. IV 1. 13. Nonn. Dion. III 154. 163. XI 260. XII 156. 
245. XIX 186, XXXIII 133. XL 256. — Verg. Ecl. 3, 106. Ov. Met. X 206. 
208. 215 f. (AIAI flos habet inscriptum) Met. XIII 397. Fasti V 224. Glaud. 
Rapt. Pros. II 131 Jeep. Auson. VI 3, 6. VIII 12.

Wohlgeruch:
£Ò<1)8?j; Hom. h. Pan. XIX 26; cf. dvajivéwv 8’ òdxtvlfov Pherecr. fr. bei 

Atlien. XV 685 a.
Stando rt :

bt oupeat Sappho fr. 94, 1 Bergk. è§ 5p£o? Theocr. Id. 11, 26.

') Eine etwas verschiedene Auffassung von ovkog zeigt Dion. Perieg. 1112 f. hidofiévag 
A vaxivOio niotarag cpontovoiv (ni xodruripiv (ih/ijniAuch Eustath. ad Od. VI 231 
erklfirt „xó/jag fidaivni xarà t<)v vàxtvfhov rò dv&og“. Wir beziehen mit Buchholz u. 
anderen das Attribut ovXog entschieden auf das Krause, Ineinanderverflochtene der Bluten.

') Serv. ad Verg. I. 1.: ferruginei i. e. nigri coloris; ipse enim dixerat „sunt et vaccinia 
nigra“. Diese Erklarung tritìi der Hauptsache nach das richlige und es gibt thatsachlich auch 
rostfarbene Hyacinthen. Blu inner (p. 103) ist im Unrecht, wenn er, seiner Gleichung ferrugo- 
aerugo zuliebe ferrugineus liberali ais blaugrUn, tiefblau, blauschivarz etc. erklart.

J) xvttrtai xdkvxtg legt Philostr. Vita Apoll. 3, 5 dem vdxivKog bei und Eudokia im 
Violarium lasst die Blume bliiulich gelilibt sein (i’noxvavi£n).

*) Vgl. Murr Noch ein Wort Ober den vdxn &og (p. 57).
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Blùtezeit:
sJaptvwv ... '«puÀXwv Nonn. XLVili 589; cf. Euphorion fr. 38, 3 Meinecke. 

et cura tristit hiems etiamnum frigore saxa rumperet (bluht die Hyacintlie 
schon im Gewachshause des korycischen Greises) Verg. Geo. IV 13G. quotiens- 
que repellit ver hiemem Ov. Met. X 1G4.

6. Schwertlilie (Ipt?. Iris sp.)1).
sv ft^otv àyaÀÀtSt fj8’ ùaxtvtì-o) npojsoixE2) Nicand. fr. 2, 32. 
eòavìtcpov fptv A. P. IV 1, 9. àpxfyovot 5è stSovx’ r^rjouax: (beim Auf- 

bluhen) desi xaÀuxe? axoptoiauv (die ganze Biute ist kopf- oder rachenfórmig) 
Nicand. fr. 2, 343).

coelestis similes sunt nempe coloribus Iris Mac. Flor. 1457. Manche 
Arten der Iris, wie I. variegata L., sambucina L. u. a. vereinigen in ihren 
Bliiten Hellblau, Dunkelblau und Violett mit Hellgelb und Dunkelgelb.

pupórcvouv . . . fptv A. P. IV 1, 9. et aprica quae venit iris humo 
Ov. Medie, fac. 74. Die Schwertlilien bewohnen mit besonderer Vorliebe 
sonnige, felsige Gehange.

7. Safran (xpoxo;. Crocus sativus L.).

a) Gestalt und Grolle der Bliite: 
modica in forma A. L. (R) 481, 1GG (mit Bezug auf die maCige Grolle 

und den einfachen Bau der Bliite).
in parvos versum flores (Crocon cum Smilace) Ov. Met. IV 283. 
tenues (hier von der Blume) crocos Ov. Fast. IV 442. .

b) Farbung der Biute:
tpEpóst; xpóxo; Nonn. D. XV 353. Das violette, manchmal fast fleisch- 

farbene Perigon und das zierlich gespaltene, goldrolhe Pistill bilden einen 
anmuthigen Farbencontrast und rechtfertigen, in Verbindung mit dem starken 
Dufte, die Bezeichnung ais „lieblich, reizend" vollkommen.

pulchra mihi domus (das Perigon) manet, sed pulchrior infra A. L. 
(R) 481, 165.

uapD-svóxpwxa xpóxov („fleischfarben“) A. P. IV 1, 12. Das Epitheton 
steht hier allerdings zum Theil in ubertrugener Bedeutung von der jung- 
frfiulichen Rothe Erinnas.

c) Das Pistill: 
sed pulchrior infra A. L. (R) 481, 1G5. 
curvo . . . croco Mart. XI 8, 2.

■) Die Schwertlilien bewohnen in grOflter Artenzahl das Gehiet der Mittelmeerliinder, 
weshalb es hier, t>ei den auflerst, dttrftigen Angaben der Dichter, nicht mOglich ist, eine he- 
stimmte Ait festzusetzen.

’) Diese Angabe ist allerdings nur beiliiufig richtig, da die Schwertlilien - ein dickes 
Rhizoni, die Hyacinthen aber Zwiebeln besitzen.

a) Es ist Uhrigens nicht ganz klar, ob sicli die Stelle auf die ityni-h'? und den vtixiv&og 
oder, was wahrscheinlicher ist, auch auf die i(fiS hezieht; passen wttrde das Gesagte auf 
letztere Blume bei weitem am besten; die MyaXkitI ist nodi niclit richtig gedeutet.
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rubentem1) crocum Verg. Geo. IV 182. rubenti croco A. L. 207, 330. 
croco solum rubebat P. L. M. 38 I 6.

rubri . . . fila (*Griffelffiden“) croci Ov. Fast. I 342; cf. liquido pulpita 
rubra croco Ov. Ars am. I 104, rubri unda croci Mart. Vili 33, 4.

punicei fdaque . . . croci Ov. Fast. V 318.
Xpuaaoyi)? xpóxoj Sopli. Oed. C. G8f); cf. xpóxov 8’ 8? (die

Stelle ist verdorben) Chaeremon fr. 14 v. 14 Nauck.
Xpucjavxaoy^ xpóxsa nexala, (der Bezug des Epithetons auf die TzixaXci 

[Blumenblàtter] ist ungenau) Eurip. Ion. 890.
XpuaavD-rj . . . xpóxov A. P. XII 250, 7.
auricomans crocus Aus. Vili 11.
ŠavD-ofo xpóxou D-uóeaaav ifetprjV (von der Farbe des haarfórmigen Pi- 

stills) Moscb. 2, 08.
pallentique* 2) croco stridebant ardentia mella Stat. Theb. VI 210. Die 

Fiirbung der Narbe wechselt vom Hellgelb bis zum Gold- und fast zum 
Purpurroth.

pallida . . . Cilicum . . . pomaria (wolil mit Rucksicht auf die bleichere 
Farbe des im Winter in Glashausern gezogenen Safrans) Mart. Vili 14, 1.

d) Wohlgeruch:

sùoSpo; Sè xpóxoj Orpli. Arg. 923. sùwòe: xpóxco A. P. VII 218, 8. 
v xpóxov Cali. h. Apoll. 83. A. P. V 147, 3.

Huóeoraav xpóxou iftetprjv Mosch. 2, 08.
yXuxùv . . . xpóxov A. P. IV 1, 12.
spirantes crocos Iuv. 7, 208. croceos odores Verg. Geo. I 50. croceis 

halantes floribus horti ibid. IV 109. redolent . . . crocique Ov. Met. IV 393. 
pulpita solemnis nondum oluere crocos Prop. V 1, 10. de Corycio quae 
venit aura croco Mart. Ili 05, 2. Sicanii non melius halat aura croci Stat. 
Silv. V 3, 41.

e) B1 u t e z e i t3) :

autumni frigidas libens adsuesco brumas A. L. (R) 481, 103.
Xstpcm Sè xpóxov VjSuv Cali. h. Apoll. 83. hibernis obiecta notis spe

cularia (von den Glashausern mit Safran in Cilicien) Mart. Vili 14, 1.
efapc puwv xp. Nicand. fr. 2, 56.

‘) Auf das violette Perigon passi die Bezeichnung ruber nicht, sonderà nur auf die 
rothgelbe Narbe.

*) Bltimner (p. 90 ff) betont, auf cine einseitige Auffassung des Epithetons pallidus 
bei der viola etc. gesttitzt, bei demselben allzusehr den BegrifT des „Gelben“. In unserem 
Falle beziebt sich pallens allerdings auf ein weifiliches Gelb.

3) Der Safran beginnl, wie einige Narcissenarten, im Herbste zu bltdien und bluht hierauf 
bis gegen Beginn des Frtlhlings; daher die anscheinend widersprechenden Angaben (s. Theophr. 
h. pl. VI 8, 3 „inTorro3QOV dt . . . xnì ó xoóxo£“ Und VI (i, 10 „o’ipmv&ti dè arpóSijn 
xuì òipifiì.HffTtt; rj 7iQmiav&ès, onorinoli ng Xctfiflàvoi rrjt> wquv“). Bei dem xnóxog 
tinnì fivair ist vielleicht auch an den Frtihlings-Safran zu denken, der in Siideuro))a (so auch 
schon bei Marburg!) in seiner typischen Form und in besonderer SchOnheit auftritt.



ir.

8. Levlcoie (XeoxóVcv. Matthiola sp. bes. incana R. Br. u. varia DC).

Die Scheidung der von den alten Griečhen unter dem Namen Tov be- 
griffenen Blumen stóBt mehrfach auf fast unfiberwindliche Schvvierigkeiten. 
Der Name wurde ursprfmglich oline unterscheidenden Zusatz zweier, im 
ersten Frùhlinge blùhenden Blumen, der Levkoie und dem Veilchen, 
beigelegt, welche in den aus vier, bezw. fùnf màBig groBen, langlich eifórmigen 
Biattchen bestehenden, rothvioletten, indir weniger narkotisch duftenden 
Kronen zwar eine Summe gemeinschaftlicher Merkmale besitzen, jedoch ihrer 
systematisehen Venvandtschaft und dem ganzen Habitus nach weit ver- 
schieden sind.

Da aber bei den Alten in der Mehrzahl der Falle nur auf jene gemein- 
samen Eigenschaflen der Blfite Bezug genommen, im ùbrigen aber nirgends 
eine weitere Beschreibung versucht wird, so durile sclion daraus misere ein- 
gangs gemachte Bemerkung gewùrdigt werden.

Erst bei spfiteren Dicbtern und bei den Naturhistorikern ersebeint die 
Levkoie hàufiger ais XsuxóVov (leucoium), d. b. ,WeiBveigel“, unterschieden. 
wobei unbedingt festzuhalten ist, dass der Name sicli nicht auf weiBe Blflten, 
welche allerdings bei der Levkoie oli vorkommen (Xsoxói'ov tb Xeoxóv Diosc. 
III 128, violae . . . albae Plin. n. li. XXI 14, 27), sondern auf die allen 
Levkoien und dem verwandten Goldlack eigene grauweiBe, mehlige Be- 
stfiuung der dicklichen Blatter (paXaxd Xeuxcca, violae molles) bezieht.

Das Veilchen dagegen erhielt bei den Naturhistorikern mit Rùcksicht 
auf die dunkelgrflnen Blatter vielfach die Bezeichnung fov xò péXav (Theophr. 
h. pl. VI 8, 1 u. òfter) oder, mit noch schàrferer Unterscheidung, den Namen 
iuma fi asXatva (Theophr. h. pl. VI ti, 2 ; als ìwvtx; schon bei Nicand. fr. 2, 
(30); daneben bleibt aber die allgemeine Bezeichnung ìov und noch melir im 
Lateinischen viola fùr beide Pflanzengattungen in Ùbung.

Dioskorides, der unter den Naturhistorikern der Alten am genauesten 
unterscheidet und beschreibt, fuhrt (IV 120) das Veilchen unter dem Namen 
fov iiopfupoOv auf, wàhrend er andererseits (III 128) aucli beim XeuxóVov wieder 
eine Form als iropipupoOv (d. i. die gewòhnliche Farbenspielart der Levkoie) 
bezeichnet. Ja die wenigstens scheinbaren Widersprflche sind stellenweise 
noch gróBer. So fiìhrt Theophrast an einer Stelle (h. pl. VI 8, 5) als Garten- 
pflanze eine lama Xeuy.fi, wahrscheinlich, wie aus der beigesetzten Bemerkung 
hervorgeht, eine durch lfingere Cultur erzeugte blassblùtige Veilehenform, an; 
bei Hippokrates (nat. mul. 570) begegnet uns hinwiederum ein Xsuxót'ov péXav (!), 
oflenbar nichts anderes als die dunkel violettrothe Spielart der Levkoie (Xeu- 
xóVov tò xuavoOv Diosc. Ili 128, wo aber die Echtheit dieserWorte des Textes 
bezvveifelt wird ; vgl. auch óaxcvtfo; b péXa; Théocr. Id. 10, 28 u. òdx. xoaver; 

• bei Nonnos)1).

') Ob die violae nigrae bei Vergil deni ")*' ro ut).av oder dem Xivxóiov to fiiXrtv 
entsprechen, d. h. ob wir sie als Veilchen oder als Levkoien zu deuten haben, ist einmal 
nicht mit Sicherheit festzustellen ; wir beziehen sie trotz der gewdhnliehen Bedeutung von 
iov to fitlnv auf die Levkoie, da diese wohl doch noch hilufiger als das Veilchen cultivierl 
wurde und gerade die dunkelrothe Bltltentraube der Levkoie sich besonders zur Zusammen- 
stellung mit der dunkeln Traube der Hyacinthe (den vaccinia nigra) eignet.
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Nimmt man noch hinzu, dass, wie schon eingangs hervorgehoben wurde, 
das Veilchen1) sowohl wie die Levkoie zu den ersten Fruhlingsblumen ge- 
hóren, dass beide2) in Griechenland und Italien sehr viel cultiviert und zu 
Krànzen3) verwendet, also trotz sonstiger groBter Verschiedenheit alles, was 
die Alton an den beiden Blumen hervorzuheben bnden, ùbereinstimmt, wahrend 
die zur Unterscheidung brauchbaren Merkmale unerwàhnt bleiben, so durfte 
an diesem einen Beispiel, das wir absichtlich etwas weiter ausffihrten, die 
Schwierigkeit der Deutung antiker Pflanzennamen einigermassen ins rechte 
Licht gesetzt sein. Es folgen min die rnit gròfierer Sicherhoit auf die Levkoie 
zu beziehenden Attribute :

a) Biute:
cž ~ a À à ; Xaixofrov /. % À j x a c A. P. VII 222, 9.
oOXa; fwv xopmlSa; Stesichor. fr. 29, 3 Bergk. Die Blumenbl&tter der 

gefullten Levkoien sind geme kraus.
candida leucoia Colum. X 97.
albae violae radix Mac. Flor. 1391. flores albi 1347 (cf. Plin. n. h.XXI 14,27).
wypcv ts (yévo; ItxSog) Nicand. fr. 2, 2 (ini Gegensatz zu dem /puaw 

Tcpo£ec§lg, dem Goldlack).
pallentis4) violas Verg. Ecl. 2, 47. Manii. Astr. V 257. Dracont. 10, 

110. tinctus viola pallor amantium Hor. C. III 10, 14, cf. Nemes Ecl. 2, 41. 
quae pallet humi (viola) Colum. X 101.

Tiapirop^upc.s twv sbarrai Pind. 01. 6, 55.
purpura sargebat (also mit ziemlich deutlichem Bezug auf eine hocb- 

stengelige Pflanze, nicht auf das stengellose Veilchen) violae Claud. Laus Ser. 
92. purpuream violam Mac. Flor. 1353, cf. 1347. violae purpura nigrae Verg. 
Geo. IV 275.

nigrae violae sunt Verg. Ecl. 10, 39. nigrae violae A. L. 507, 9; violae 
purpura nigrae Verg. Geo. IV 275. flores nigri Mac. Flor. 1347.

fuscis5) violis Claud. Rapt. Pros. II 128 f. et dulci violas ferrugine 
pingit (humus) 1. 1. v. 93. * 9

'j Theophr. h. pl. VI 8, 1 wo das ).tvxóiov ais die erste Fruhlingsblume, das <ov ru 
ut).(tv etwas spater neben Anemone und Hyacinthe angefuhrt ist.

*) Die Cultur der Levkoie ist, wie auch Helm (Culturpflanzen u. Hauslhiore5 p 209 f.) 
annimmt, in Griechenland sehr ait. Auf' die Cultur des Veilchens (itovia i) fitXaivu) erscheint 
ausdriicklich bei Thèophr. h. pl. VI 6, 2 hingewiesen, wo es heitlt, dass das Veilchen hei ge- 
wisser Hflege das ganze Jahr bUihe.

’) Die teoria erscheint unter den Kranzblunien Theophr. h. pl. VI 1, I und VII fi, 4. 
Der Gebrauch der-Levkoie zu Krilnzen bedarf keines besonderen Nachweises.

9 Wir konnen uns gegentiber der Ansicht Blllmners, der sich auf Schneider ad Script, 
r. rust. II 2, 517 stiitzt, nicht dazu entschlieBen, die pallidae violae mit den luteae zu identi- 
ficieren, also auf den Goldlack zu beziehen. Allerdings hat Fraas (p. 118) recht, wenn er 
sagt, dass der Goldlack im wilden Zustande einfach hellgelb bliihe; dodi ist das Gelh des 
Goldlacks wohl in allen Filllen zu intensiv und von Weifi zu entfernt, uni ais ,blass, bleich“ 
gelten zu kOnnen. Oberdies bringt Columella (1. 1.) die pallens viola in Gegensatz zu der 
purpurans auro, welche letztere Form ganz augenscheinlich den cultivierten Goldlack mit 
seinen sattgelben, rotli uberlaufenen Blumen darstellt.

s) Man komite sehr geneigt sein, die fuscae und ferrugine pictae violae auf die rostroth 
blhhende Gartenspielart des Goldlacks zu beziehen; indes dtirften bei der vagen Bezeichnung 
der Farben bei den Alten die fuscae violae dodi mit den nigrae, den dunkelpurpurrothen 
Levkoien, identisch sein.

2
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multicoloribus violis Ap. Sid. IX ep. 13 carni. 1, 13. omne genus 
violae1) Verg. Cui. 399. omnes violae . . . colores Iuv. 12, 90.

yXuxù Xeuxóìov A. P. XII 25(3, 4. lysi S’ rjÒEfav òSwSr^v A. P. IX 610, l. 
fragrantes* 2) violas Mac. Flor. 1343. omnis gratia odorum A. L. 420, 

42. violis halare Apoll. Sid. c. 22, 57.
fov xò 'ftXsarcEpov dEvO-o; A. P. VII 31, 7. Der Duft ist gegen Abend 

am starksten.
TCpoupa (frùhblùhende) Xeuxóta A. P. IV 1, 56. iv Etapi 23, 29.

b) Blattwerk u. ganze Pflanze:
paXaxmv x’ Tov Pherecr. fr. 109, 3 Kock. paXaxwv . . . Xsuxofimv A. L. 

adesp. 1, 2.
mollis violae Verg. Aen. XI 69. pro molli viola Ecl. 5, 38. A. L. 207, 330. 
Gypòv3) fov A. P. IX 669, 6.

9. Goldlack (fov xò pyavov Diosc. III 128, viola lutea Plin. XXI 14, 27.
Cheiranthus Cheiri L.)

Der Goldlack, die so beliebte Garten- und Topfblume, tritt schon im 
warmeren Mitteleuropa an Ruinen und Felsen wildwachsend auf und ist an 
ebensolchen Ortlichkeiten im Gebiete der Mittelmeerlànder in der F'orm mit 
einfach hellgelben BlCiten lniufig, wo die Pflanze zugleich mit der Levkoie 
zu den ersten Frithlingsblumen gehort. Wir finden uber den Goldlack folgende 
beschreibende Stellen :

fotv i^avifafai4) . . . àxxfai Pind. 01. 6, 55.
Xpuatp xe cpurjV si; wxa zpajsiòÉ; (vgl. den Namen BGold“lack). sunt 

etiam croceo (Vulg.) violae de flore corollae Verg. Copa 13. 
luteae violae Ps. Verg. Priap. 3, 12.
quae frondens purpurat auro (also „goldroth“ oder gei b und purpurn 

ùberlaufen; s. u. Levkoie S. 17, Anni. 4).
fuscis violis (?) s. u. Levkoie S. 17, Anm. 5.
frondens Colum. 1. 1. Der Goldlack ist durch besonders dicbtbeblfit- 

terten Stengel ausgezeichnet.

10. Wohlriechendes Veilohen (fov xò psXav. Viola odorala L.)5).
Nacli dem bei Behandlung der Levkoie auseinandergesetzten konnen 

wir uns hier sehr kurz fassen und bemerken nur, dass wir, wo keine anderen 
Anhaltspunkte vorlagen, jene Stellen auf das Veilchen bezogen, wo von der

’) Mit Bezug auf die weiBe und rothe Levkoie und den Goldlack. Vgl. Theophr. h. pl. 
VI 6, 3: tfupavìji; yno rj rovine (sc. iov roh' ).(vx<òv) ynnuc (iin/.htrtovau.

J) Das Attribut fragrans, „narkotisch duftend“ ist selir hezeichnend fOr den Wohlgeruch 
derLevkoien. Dodi auch bei den diese Eigenschalt betreffenden Epitheta ist die Scheidung von 
Levkoie und Veilchen nicht mit Sicherheit durchzuftlhren.

3j Wir fassen dieses Epitheton in iihnlicher Bedeutung wie
’) Also „Goldlack“ bemerkt liiezu richtig schon Ludwig in den Anmerkungen /.u seiner 

Obersetzung der Pindar’schen Siegesgesànge.
5) Das Veilchen ist schon hei Theophrast recht treffend charakterisiert ais axXmp oXwv» 

nQ0iQi£ó<pvXX<is xnì (h. pl. VI 0, 2), ferner ais nXnrvrpvXXoi;, ìyytiórpvXXoi;
(= 7tQogQl^ó(fvXXoi) und (THoxóifivXXo.; ; ferner hei Dioskorides (IV 120), wo es heilit: (pvXXov
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Kleinheit der Pflanze und dem Aufenthalt im Walde die Rede ist. Mehrfach 
ist, \vie schon gesagt, eine sichere Entscheidung unmóglich.

XajirjXa; (niedrige) x£ frovtaSas Nicand. fr. 2, GO.
magna quidem non sum A. L. 440, 151.
parvula dum nascor A. L. (R) 481 [add.] v. 193. parvo de corpore 

v. 197. A. L. 440, 152.
nec mihi tegmen (das Verstecktsein) habet noxam A. L. 440, 153.
nec culpa ruborem habet A. L. 440, 153.
peXavóiyuXXa frov 7rr£pà (die zwei seitlichen Blumenblatter stehen 

flùgelartig ab) Chaeremon fr. 14, 13 Nauck.
òp<pvotépaj (dunkelblùtig) Nicand. fr. 2, Gl.
-/.a! xò fov pélav1) èvxi Tlieocr. 10, 28; vgl. A. P. IV 1, 21, \vo aber 

Eov piXav ais nomen proprium steht.
•/.uavauyè; Tov (eigentlich „dunkel strablend“, was so recbt auf die 

Veilchenblute passt) A. P. V 74, 4.
vrjSóptov (suavem) . . . Tov Opp. Oyn. 1VT 371.
fragrabat nemus (also im Walde!) omne violarum sub spiritu P. L. 

M. 38 I 7.
dcv’ otjpsa Opp. 1. 1. 369. violas . . . rustica quas nullo terra serente 

vehit Ov. Trist. III 12, 4 f; cf. nemus fragrabat etc.
ev £?apo? &pYj Opp. 1. 1. 308. extremos ad brumae me primo confero 

mense, et cunctis amoena verni iam tempora monstro A. L. (R) 481 [add.].

11. Schweinsbrod, „ Alpen veilchen11 (y.uxXaju?, y.uy.Xajuvoj. Cyclamen
graecum Link).

Das auch bei uns beimiscbe und so geme in Tópfen cultivierte Sehweins- 
brod wurde im Altertbum v\ie nodi heutzulage wegen seiner rotlien, wohl- 
riechenden, unmittelbar aus dem Wurzelknollen entspringenden Bluten und 
der rundlicb herzfórmigen Grundblatter zum Veilchen in Beziebung gebracbt 
und mag deshalb im Anscblusse an dasselbe seme Behandlung finden.

Auf das Schweinsbrod bezieben sicb die Stellen :
xuxXcqn'j x’ to£i8fj{ (veilcbenahnlicb, was wiederum ein Beweis tur die 

Kenntnis der alten Grieclien von dem wolilriechenden Veilchen ist) Orpli. 
Arg. 920.

ij[ti fiixoóztoov y. in a o v (als der Epheu) x«ì Xtrtrórtijov, /itXàvTtQov dt mi ovx nró/ioiov, 
xavXiov fitrroi' dni) ri),' tcp’ ov àrOr'jhov azpódoa trai8t$ noncpvoovv etc. Cf.
Plin. n. h. XXI 14, 27. Wenn Theophrast h. pl. 1 13, '2 sagt „dt(tvùt», uri tztnov nvOoi tv 
T(ò KvOti t/ii xnzà uinov manto . . . iov rò fiiXnr'' so ineint er mit jener inneren Biute 
die zusammenneigenden Staubbeutei.

*) Vgl. S. 6, Anni. 1. Wir haben diese Stelle trotz der bekannten auf die Levkoie 
bezogenen Nachbildung bei Vergil (nigrae violae sunt etc.; s. u. Levkoie) mit dem Veilchen in 
Verbindung gebracht, weil sie, freilich zunachst init Bezug auf die Biute, unmittelbar 
an den Specialnamen des Mlirzen - Veilchens, iov rii /itXnv, anknUpft, wahrend bei den 
romischen Dichtern die Levkoie entschieden viel stUrker hervortritt, ja fur das Veilchen in der 
classischen Periode der romischen Poesie keine einzige in ibrer Beziebung unzweifelhafte Stelle 
zu finden ist.

2*
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euipaulaj (tortiles, mit Bezug auf die spiralig aufgewundenen Frucht- 
stiele, wenn nicht die Leseart eòxpatpéa„fettes, ùppiges“ Schweinsbrot, was 
auch selu- gut passeri wùrde, richtiger ist) xuxXapi'vou; Nicand. fr. 2, 71.

12. Nelke (Atò; avito;;. 3'ópavtto;. Dianthus sp.).

Die Cultur der Nelke war im Alterthum weit weniger bedeutend als 
heutzutage, wenngleich das Stó;avSo; bereits bei Theophrast (h. pl. VI 6, 2) 
unter den Kranzblumen aufgefidirt wird. Die edite Gartennelke (Dianthus 
Caryophyllus L.) wird wildwachsend vom Peloponnes angegeben1), dùrfte also 
auch den alten Griechen bekannt gewesen und in dem eòftSe; Alò; dévttos bei 
Nikander (fr. 2, 59) zu erkennen sein. Theophrast freilich rechnet (1. 1.) das 
5ió;avtto; zu den geruchlosen Blumen, vérsteht also darunter eine der anderen 
ziemlich zahlrciehen, in Griechenland heimischen Arten, nach Fraas* 2) die 
strauchige Nelke (Dianthus arboreus Sibth.).

13. Kranz-Anemone (dèvepwvrj, Xstpwvta. Anemone coronaria L.).
Dem Klatschmohne vergleichbar bildet die Kranz-Anemone mit ihren 

groCen, scharlachrothen, leicht abfallenden Blumen eine Hauptzierde der 
Fruhlingsflora in den Mittelmeerlàndern.

àfrp a x£ Xet[iuv(t)a)v . . . ixéxaXa A. P. VII 23, 2.
[uvuvD-aSi'rjv àvsfuiivrjv Nonn. XV 354.
(iixupópoo; àvspwva; Nonn. Ili 210.
xa/o'f àvspwvrjs Nonn. XI 237. XLII 338; cf. (où) X^youcrav àvs-

pwvr^v Nonn. XVI 79 = XXXIV 111. 
male haerentem et
nimia levitate caducum (florem) Ov. Met. X 738. 
voxspr, („thauig“) x’ ctvEpwvr, A. P. V 74, 3.
(žaxpajixooaat fy’tì-Eat dvepwvtSe? (kónnte sich auf die kleinere rosa 

und violett blùhende Anemone hortensis L. beziehen) x^Xó^sv èijoxéprjaiv 
è-psXxópeva'. -/poc^aiv Nicand. fr. 2, 04.

Txopcpopswv Xsifuov({)u)V (der Text bietet Xstpwvtov) -ÉxaXa A. P. VII 23, 2. 
Ttop^ópouaav . . . ivepwv^v Nonn. XI 178.

cpocvlaaealfe vùv fridx . . . vOv àvepwva Mosch. 3, 5.
èpsuttopÉVTjv àvepaivr^v Nonn. XVI 79 — XXXIV 111.
frodisi; peXétov àvscpa-vsxo Xapwv (wx àvepdivrj) Nonn. Ili 5.
flos de sanguine concolor ortus Ov. Met. X 735.
punica (also „scharlachroth“) qualem florem l'erre solent 1. 1. v. 730 f.
fjpcvaf; àvepwvwv xaXt^i Kratin fr. 98, 3 Kock.
£Ìap’.vr,v . . . àv£|idivr(v Nonn. XV 354.

14. HerbsL-Adonis (adonion. Adonis autumnalis L.)3)
Der Herbst-Adonis, eine den Anemonen fdinliehe und nahe verwandte 

Blume mit dunkel blutrothen, am Grunde schwarzen Blumenblfittern und
') Nyman Syll. flor. Europ. p. 239.
’) Synopsis p. 108.
3) Murr Pflanzenwelt p. 265.
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haarfein zersehnittenem Blattwerk, wird bei uns in Gàrten geme cultiviert, 
von ivo aus sie oftmals aut' Schuttplàtzen verwildert. Die Blume erscheint 
nur einmal in der ròmischen Poesie genannt als *

murice pictus (d. h. purpurrother) Adonis Aus. Vili 11.

15. Mohn (prjxwv. Papaver somniferum L.).
Als schon bei den Alten beliebte und deshalb von den Dichtern oft er- 

wahnte Zierblume mag der sonst den Cerealien sich anreihende Mohn hier 
seine Behandlung finden.

a) Stengel, Blàtter: 
summa papavera Verg. Ecl. 2, 47. 
pes longissimus unus A. L. 440, 134.
protento fragilique collo (huius ad alta caput — solet se extollere) 

Walafr. Strab. 268 f.
vescum papaver Verg. Geo. IV 131. Wir mòchten hier vescus mit 

Bezug auf die unmittelbar vorausgehenden Attribute als „schlank, dùnn- 
stengelig“ fassen1).

vai vai pà pr^xwvos x.^órjv Archil. Ir. 108 Bergk. Die Blàtter des Mohn 
zeigen ein sehr frisches, saftiges Grun.

cptapvjs (des fetten, strotzenden) prjxwvog ònóv Nic. Ther. 946. 
niveo cum lacte papaver Ov. Fast. IV 151.

b) Biute:
aTiaXàv paxiov’ Theocr. Id. 11, 57.
èpoD-pà TiXaxaywv:’ eyoiaav ibid. flore rubente novo P. L. M. 37, 128. 
purpureis . . . papaveribus Prop. I 20, 38. 
alterius (speciei flos) roseus Mac. Flor. 1039. 1049. 
rubens pallensque minoris flos est; hanc vulgo dicunt agreste2) 

papaver.
lacteumque papaver Ps. Verg. Priap. 3, 12. Catuli. 61, 1913). flos unius 

(speciei) albus Mac. Flor. 1038, cf. 1041.
candida meconii species Mac. Flor. 1068.

c) Kapsel u. Samen: 
xapjxqj PptS-opevrj 11. VIII 307.
TiepiJiptS-ooaa te pr/xwv Nicand. Ther. 851. 
avapiitpoo [Ujxwvos Sopatros b. Atlien. XIV 649 a. 
fecunda papavera Ov. Met. XI 605.

') Die Stengel des Molines kiinnen in Anbetracht ihrer Liinge und der groBen Blumen, 
sovvie der dicken FruchtkOpfe immerhin als „dimn“ gelten. Klotz im Lexikon fasst vescus 
hier als „kleink6rnig“, Ladewig z. St. als „zelirend“.

h Darunter durile nicht sowohl der Klatsclunohn als die ini gioiteli cultivierte Forni 
des echten Molines zu verstehen sein, der aneli bei uns meist hellroth oder weifi bliiht.

’) Statt der Vulg. luteumque papaver muss es hier ruibedingt lacteumque papaver 
heiben wie an der Stelle der Pseudo-Vergilianiscben Priapea, und zwar sowohl aus den von 
lilii ni ner p. 147 I' angefUhrten Grtinden als insbesondere, weil es ein luteum papaver (iber- 
haupt nicht gibt, das Roth des Molines (rufum pap. hei Plin. n. h. XIX lti8 IT) aie ins 
Gelbliche spielt.
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gravidumque papaver Aus. Vili 6; quot . . . grana papaver habet 
Ov. Trist. V 2, 24. granorum semine foetum (caput) Walafr. Strab. 268. 
inque mo'tìum mali, regio cui punica nomen indidit . . . grana plurima 
claudit ibid. 272.

d) Der einschlàfernde, heilsame Fruchtsaft: 
àyaìtrjV ye xwStav Aristopli. fr. 117 Kock. 
lene papaver Ov. Fast. IV 532.
soporiferumque papaver Verg. Aen. IV 486. Ov. Fast. IV 53. Trist. 

V 2, 24. A. L. 207, 327. soporifero flore Stat. Theb. X 107 ; cf. somni papa
vera causas Ov. Fast. IV 547. profugos vinctura papavera somnos Colum. X 
104. amica papavera sonino Ser. Samm. 24. et me somnus amat A. L. 440, 135. 
non sollicitos missura papa vera somnos A. L. 81, 7.

Lethaea papavera Verg. Geo. IV 545. Lethaeo perfusa papavera somno 
Geo. I 78. Lethaea . . . virga Sil. It. X 356. 

medicata papavera Sil. It. X 352. 
gelidum papaver Verg. Moret. 75. 
nocuum capiti ibid.

e) Der Mohn ais Begleiter der Cerealien:
Cereale papaver Verg. Geo. I 212. Colum. X 314. 
agreste papaver P. L. M. 37, 127. Ser. Samm. 269. Mac. Flor. 1040; 

agresti lene papaver humo Ov. Fast. IV 532.

16. Kranz-Wucherblume ((/pusdvvkiiov, jiloutpttaXpov, yxxxa?. xaXyrp caltha.
Chrysanthemum coronarium L.)1). 

a) Wuchs:
pxStvxv . . . xaxyav Alcman fr. 39 B.
alnóxaxov xxpr; ttyof (jloavll-Epa, = £toucp8-aXpa) Nicand. fr. 2, 37.

b) Blattwerk:
xvitqdc (vom ìtxÀjiov gesagl) Anon. de lierb. 133. Audi Diosc. 

111 146 vergleicht das fein zerschlitzte Blattwerk des jfoó;pì)-aÀ|iov mit dem 
des Fenchels.

c) Die goldgelben Strahlbluten :
TtapujxsuxuxXo; (mit schon gerundeter Blùtenscheibe) avftcjdj x^p^ 

Anon. de lierb. 133. Vgl. Diosc. III 146 von den Bhiten des jioócpitaAfiov: 
flcvltrj jirpxva, pst^ova xrjx àv9-sju'5o;, èyitaXpoEtSfj.

EÙuxpo^ov 5|i[ta poóg (ebenfalls mit Bezug auf die kreisrunde Anordnung 
der Strahlblfiten, die einem Kranze von Wimpern àhnlich sehen ; dalier Anon. 
de herb. 132: Acò^ 2cppua -a* òvopsc^et).

') Die Identitiit der angefhhrten griechischen Namen unter einander und mit dem lat. 
Namen caltha (der eist in der modernen Botanik fiir die Dotterblume verwendet wurde) dtlrfte 
aus den folgenden zwei Stellen des Dioskorides mit ziemlieher Sicherheit zu enveisen sein, 
wenn audi die Echtlieit der zvveiten Stelle angezweifelt wird. Es heifit namlieh bei Diosc. 111 
liti „/jOv(jpi>«Xi<or, ni dì xàyj.nvIV 58 dagegen ,,y « vati v/htp tur rj yrdxà*;, oi d* 
(tovyttaln ov [o* dì . . . lakxàvùipor, '/‘miiidoi x « l«. n | ; der Zusammenhang von 
yaXxdi, xcflyi/ und caltha liegt auf der Hand. Vgl. Fraas p. 132 umi Sprengel
im Commentar zu Dioscorides p. 5t)8.

i
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Xpóatov Sppov eywv . . . jxexdXots ’aa xaXyàv Alcman fr. 39 (von einem 
strahlenartigen Halsschmuck, wie er in den altesten Zeiten bei Frauen be- 
liebt war).

XpnawTtòv croXjJei Anon. de herb. 133 (wiederum mit Bezug auf die 
Àhnlichkeit der Blutenscheibe mit einem Auge und auf den umgebenden 
,Strahlen“kranz).

luteola . . . caltha Verg. Ecl. 2, 50.
flaventia lumina (vgl. poucpttaXpov) calthae Colum. X 98.
flammeola . . . caltha ibid. 307.

17. Mutterkraut (napit-evtov. Matricaria Parthenium L.).
Das besonders in Bauerngarten so geme cultivierte, der Kamille ver- 

wandte Mutterkraut mit seinem aromatischen, docti etwas widerlichem Dufte 
(òapr, ÙTOppmjiov) ist in dem TtapO-éviov des Dioskorides (III 143) trefflich 
charakterisiert. Aus den Dichtern haben wir hier nur anzufuhren die

alba parthenice Catuli. 61, 90, wobei auf die weiBen Strahlbluten (àévD-r) 
Xeuxà xóxXw, xò Sè péaov prjXivov Diosc. 1. 1.) Bezug genommen ist.

18. JKamille (iv&epls [7( Xeoxr;], '/a\ia.i\iriAoy. Matricaria Chamomilla L.)1).

xò ppa/ò xaì xaXXtaxov (xa[iai|irp,ov) Anon. de herb. 4. 
brevis herba Mac. Flor. 551. Die Stengel der Kamille sind niederliegend. 
acvltepfSwv xevev) . . . óxprj (vielleicht von dem zarten, schutteren Blùten- 

stande) Nicand. fr. 2, 37.
albi (coloris foliis flos circumcingitur) ibid. 559; daher v. 562 leu- 

canthemum.
multum redolens ibid. 551. 
quod foeteat et sit amara ibid. 552.

19. Ròmischer Bertram (Ttópefrpov. Anthemis Pyrethrum L.)2).

pXtoD-pofo Ttupixioo;3) Nicand. Ther. 683.
eyxXo* * cptiXXa ibid.
flava pyrethra Ov. Ars am. II 418.

20. „Schwalbenkraut“ (xeXiSóviov. chelidonia).
Die Deutung des bei Athenaios (XV 677 f) ais Kranzblume neben Rose, 

Bilie, Hyacinthe und Thymian genannten /ik&oviov (chelidonia) bleibt der 
Zukunft vorbehalten4). Die bezuglichen Stellen der alten Dichter sind :

XXop à ysXiòévca A. P. XI 130, 6. 
xo aveó v xe x£XtSóv:ov Theocr. 13, 40.

') Diosc. Ili IH (tot): àvùffùtt ni dì Xtvxttrffffiov ... ni dì ^nfinifitjìinv eie. Es 
werden liierauf drei Alton unterschieden, von denen dio mit weiBen Randblliten von Fraas 
(p. 214) und anderen wolil mit Reclit aut die Kamille gedeutet wird.

') Fraas p. 215, Sprengel ini Comm. tu Diosc. p. 520.
’) Diosc. Ili 7H nvnt&QOt, ni dì nvontjij- Die Bestimmung ist nicht sicher gestellt.
*) Vgl. Fritzsche zu Theocr. 1. 1.
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XsoxoO (wofur es vielleicht richtiger yXaoxoo heiBen muss) Se ysXtSovtoto 
TtstrjXa Pancr. bei Athen. XV 677 f; cf. chelidoniae pars candida Ser. 
Sanmi. 764.

lèv È; aÙTTj; yuXóv Eatecn. parephr. Opp. Ixent. 1 18 fin. chelidoniae 
sucus Ser. Samm. 229. 457. 783. 1050.

Das Epitheton xuavEO? bei Theokrit beziehen wir auf dunkel- oder hlau- 
grunes Blattwerk. wozu die von uns fur die Stelle hei Athenaios ver- 
niutliete Leseart „yXauxoO Se /sXiSovtoio 7tsTYjXa“ sehr gut stimmen wflrde.

Dioscorides beschreibt ganz trefflich zvvei Arten von /eXìSóviov, ein |iéya 
(II 211) und ein pixpòv (II 212); in dem ersteren erkennen wir sofort das 
gemeine Schóllkraut (Chelidonium maius E.), in dem letzteren ebenso deutlich 
den feigwurzeligen Halmenfufi (Ficaria verna Huds.). Allerdings bat nun das 
Schóllkraut ein sati- oder blaugrfines Blattwerk und sein Saftreichthum ist 
allgemein bekannt; aher keines von beiden, am wenigsten das ungemein rasch 
verwelkende und nicht sonderlich schóne Schóllkraut1), eignet sich ais Kranz- 
blume, und solite fur Athenaios die gewóhnliche Leseart ..XsuxoO Se ysXiSovioio 
rJ-crjAx^ richtig sein, so wàren beide Krauter, weìl gelbblumig, ausgeschlossen.

Dass das ysXtSSv.ov eine Friihlingsblume sein mòsse, geht schon aus dem 
Namen rnit Bestimmtheit hervor. Móglicherweise ist es unter den weifi- 
strahligen Compositen mit ihrem ófters hlaugrùnen Blattwerk, also in der 
Verwandtschaft der Kamille, Hundskamille und des Mutterkrautes2) zu suchen, 
worauf auch der Ausdruck ,chelidoniae pars candida* bei Serenus Samrno- 
nicus hinzuweisen scheint, womit augenscheinlich ein weiBer Bestandtheil der 
Inflorescenz, vielleicht also die randstàndigen weiBen Zungenhlùten, gemeintsind.

21. Saibei (a^scxoj, IXsXcacpaxog. Salvia sp. bes. pomifera L.).
perpetuo viridi meruit gaudere iuventa Walafr. Strab. 79.
eùwStj acpaxov Eupolis fr. 14, 3 Kock.
dulcis odore liliphagus Walafr. Strab. 77.
ctXftTjEV-c’ (heilsamen) sXsXtacpaxov Nicand. Ther. 84.

22. Grosser Saturei (4Hip[}pa. thymbra. Satureia Thymbra L.)3).

23. Garten-Saturei (satureia. Satureia hortensis L.).

24. Satureistrauch (ttópoj. Satureia capitata L.).
ttópjìpr^ ... y apaiEuvaSo;, ijxs xait' OXr^v o?ac «F ipzóXXoio 7isp! paSìxa; àz\v. 

Nicand. Ther. 531 ff.
vÉov ^poÓEVxa iKipo'j aiayuv (von dem Bliitenreichthum) Nicand. Alex. 371.
axpopjìsra (Blùtenkópfchen) frup^puj; Nicand. Ther. 628 f.

■) Audi Fritzsche weist den Bezug des ehtióviov (hei Theokrit) auf das Schóllkraut 
zuriick. Seine Bemerkung aher, dass nadi Athen. XV 081 e die 1’flanze der (tvt/icovM sehr 
ahnlich sei, scheint auf einem Irrthum zu beruhen.

’) Die Bliitter des Mutterkrautes (Matricaria Parthenium L.) sind denen einer gewissen 
Form des SchOllkrautes zum Verwechseln ahnlich.

3) Obwohl eigentlich nicht zu den Gartenhlumen gehOrig, hahen wir den wilden Saturei wie 
auch den Bergthymian hier aufgenommen, da heide bei Dichtern ziemlich hiiulig genannt 
werden, sowie auch, um die Behandlung der aromatischen LippenblOtler zu vervoilstàndigen.
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graviter spirantis copia thymbrae Verg. Geo. IV 31. 
thymbraeque saporem (satureia refert) Colum. X 233. 
herbas, satureia, nocentis Ov. Ars am. II 415. 
improba . . . satureia Mart. III 75, 4. 
salubrem thymbram A. L. (R) 910, 35.

25. Bergthymian (xaXapivih). nepeta; Galamintha Nepeta Clairv.)1).
alto vertice Walafr. Strab. 376 f.
XatTTjesaav (blattreich) Nic. Ther. 60. 
urticam foliis simulantibus ibici. 376. 
molles nepetae Ser. Samm. 646.
GSprjXrjV2) xaAajuvh-ov Nic. Ther. 60.
leves (= ventrem purgantes) nepetae Ser. Samm. 504.

26. Feldthymian, Quendel (fprojXXos. Thymus Serpyllum L.). 
a) Wuchs und Blattwerk:

xardituxvo; (dichtrasiger) . . . é'ptcjXXo; Theocr. Epigr. 1, 1 f = A. P. 
VI 336, 1 f.

oOXrjv epjmXXov Pancrates bei Athen XV 677 f. Das Epitheton bezieht 
sich entweder gleichfalls aufden „dichten“ Wuchs oder die ófters gekrummten, 
„krausen“ Blatter,

xepoeiSéx è'p-'jXXov (mit krummen, welligen Blattern) Nicand. Ther. 9093). 
cpiXóìJmo; (zahlebiger, ausdauernder) eprciXXog Nicand. Ther. 68. Alexiph. 

274; cf. veoO-aXfJ epTXjXXov A. P. IV 1, 53.
£t£ojìóXo; (von den langen, Wurzeln schlagenden Auslaufern) ep-. Nicand. 

Ther. 69.
xXxòot; paxpofatv IcpepTxG^wv Starjxat Nicand. fr. 2, 41 ; cf. xaxaxpepxr^at 

Nicand. fr. 2, 41.
Xaatocatv àei cpiiXXotatv xa"d/prjg Nicand. Ther. 69. 
cana (graubehaarte) thyma Ov. Fast. V 272.

b) Biute, ihr Duft und Honigreichthum: 
florida . . . Hybla Ov. Trist. V 6, 38 (iibertragen von der dichten, 

reichen Blùtenfiille des Thymian). quot flores Sicula nascantur in Hybla Ov. 
Ibis 197. nec tot . . . vere flores Hybla . . . creat Sen. Oedip. 613 f. 

purpureos collis florentis Hymmetti Ov. Ars ani. III 687. 
olentia late serpylla Verg. Geo. IV 30; cf. Verg. Ecl. 2, 11. Aen. I 

436 = Geo. IV 169. Ov. Met. XV 80. Apoll. Sid. VIII ep. 11 v. 43.

‘) Vgl. Mac. Flor. 502 f: Herbam quam nepetam vulgari more vocamus Hanc medici 
graeco calamenti nomine dicunt. Das bei den lateinischen Dichtern von dem Wuclise und 
den Blattern der nepeta gesagte rndchte allerdings besser nocb auf Mentha crispa, die Krause- 
rninze passeri, die Billerheck p. 151 ais die nepeta des Plinius erklart, wenn dieselbe, was 
zweifelhaft ist, von den Alten cultiviert wurde.

’) Zu diesem Epitheton stirnmt die Bemerkung von Fraas p. 177 sehr gut, dass Thy
mus Galamintha [Scop.] (= Galamintha Nepeta Clairv.) besonders an Wassergraben in Attika 
hituflg sei.

3) Uns sclieint hier ein sehr altes Verderbnis des Textes vorzuliegen. Die Scholien er- 
klttren xtQotidéa ais xeQccroeidta mit Bezug auf die Blatter.



odoro cum thymo Sen. Oed. 508 (Cod. E).
dulci . . . thymo Ov. Trist. V 13, 22; cf. Verg. Ecl. 7, 37. A. L. 117, 

12. Mart. IX 11, 3. Colum. X 233.
grata . . . thyma (fur die Bienen) Hor. C. IV 2. 29. Avian 20, 6.

c) Standort ') :
vopatou ép-'jAAO'j Nicand. Ther. 67. voxEpr^v ÈTxtpéaxExat a!av ibid. 08. 

cppéaxo; ~ÉXac Nicand. fr. 2, 40. xaxaxpEpaf)at ètptpetptiiv -oxà XupcpÉwv ibid. 41.

27. Kranz-Minze (ataópjiptov; sisymbrium. Mentha sp.2).
<£jtaXòv 3è ataópjlptov Kratin. fr. 239 Kock.
grata sisymbria Ov. Fast. IV 809. Das Epithelon heiBt hier allerdings 

zunàchst „angenehm (se. der Venus)“ ; dodi waren der Liebesgòttin eben 
nur besonders schónblumige oder (wie in unserem Falle) zarte und dultende 
Pflanzen geweiht.

yXoepóv xe (jtaupjJpov A. P. IV 1, 19.
Ò3(ir;póv xe a:aóji.[tptov Nicand. fr. 2, 57.

28. Maioran (àpapaxo?, ad{u|>ot>x°v; amaracus. Origanum Maiorana L.)3).
D-xXepòg . . . djiapaxog Chaeremon. fr. 14, 16 Nauck. 
mollis amaracus Claud. Rapi. Pros. II 129.
^SuTxvóoto arcò TtavoO adpijiou/ov (Qbertragen) A. P. IV 1, 11. 
suave olentis amaraci Catuli. 61, 7.
odoratas praetexit amaracus umbras (die Pflanze wachst also zugleich 
auch ziemlich hoch und sehr dicht; s. v. ttaXepós) Colum. X 296.

29. Rosmarin (Xt(3avti)xts; ros[marinusJ. Rosmarinus officinalis L.). 
ole(n)t Ov. Ars ani. III 090.
y.zyp'j'fópM Xtj3avuraSt Nicand. Ther. 850 bezieht sich auf die Xqiavwxic 

Diosc. III 79, Cachrys Libanotis L.

30. Immortelle (éXiypuiop. Helichrysum Stoechas Gaertu. u. italicum Guss.).
èXiypòrjoD TtoXuSeoxéos (nach den Scholien in der Bedeutung von yXoxeo;, 

fjòÉop) dvO-rjv Nicand. Ther. 025.

') Oline Berttcksichtigung der z. Th. unter dem Epith. florida u. d. f. angedeuleten Pe- 
ziehungen zu Hybla und dem Hymmettos.

‘) Dass das <TWV[i(iniov bei Theophrast und Diosc. II 154 — das (TlOvfjftptov tztnov 
Diosc. II 155 ist die edite Brunnenkresse, Nasturtium officinale B. Br. — eine Art Mentha sei, 
gelit aus den ihrn beigelegten nahen Beziehungen zum r/fivo/T/iog, der Pfefferminze, mit einiger 
Walirscheinlichkeil hervor; dodi ist das (TMJVitfipiov weder Mentha aquatica L., vvie Fraas 
p. 177 angibt, da die Pflanze nach Dioscorides iv yénaoig, auf trockenen Platzen, wachsl, 
nodi audi vvohl Mentha silvestris L. (Spretigei zu Diosc. 1. I. Bd. II p. 4(36), da Theophrast 
das oiovuPpiov zu den fppvynvmSq (h. pl. II 1, 3) und HO.oidV/ (ibid. VI 0, 3) reclinet. Diese 
Angaben, sowie die Epitheta timMv und /Xokjóv (bell-, gelbgrlln, also nicht grauhaarig) 
dtirften geeignet sdii, auf die richtige Spur zu ftkhren.

J) S. tlber die Deutung von dfinnaxos Murr Pflanzenwelt p. 195 f.
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xtaaò; éXtxpuaq) xexovtaplvo; („bestàubt“, wie es Stengel und Blatter 
der Immortellen thalsàchlich sind) Theocr. Id. I, 30.

EavD-oxépa ... éXtxpóxoto (mit Bezug aaf die goldgelben Bluten) Theocr. 
Id. 2, 78.

31. Strohblume (amarantus. Xeranthemum annuum L. ?).

Welche Blume wir uns unter dem amarantus der Rómer zu denken 
haben, ist selir zweifelhaft. In manchen Fallen mag der amarantus dem 
àpapavxo; oder éXé/poao; der Griechen entsprechen, wie z. B. die immortales 
amaranti bei Colummella X 175 (vgl. Verg. Cui. 405, Ov. Fast. IV 439); bei 
Tibuli (III 4, 33 f) aber, wo die amaranti in Verbindung mit den alba lilia 
zum Vergleiche mit dem blflhenden Teinle des jugendlichen Apollo gebraucht 
erscheinen, haben wir nothwendig an eine rotile Blume zu denken. Die 
Blut-Immortelle (Gnaphalium sanguineum L.) aber, welche hier zunàchst in 
Betracht kàme, ist zwar in Syrien und Palasi ina haufìg, fehlt aber in Sùd- 
europa. Audi der Blut-Amarant (Amarantus sanguineus L.), an den Billerbeck1) 
denkt und der gleichfalls rothblùhende geschwanzte Amarant (A. caudatus L.), 
beide heutzutage sehr beliebte Gartenblumen, sind hier sclion deshalb aus- 
geschlossen, weil sie erst spat, die eine aus Mittelamerika, die andere aus 
Persien2), eingefuhrt wurden. Wir haben deshalb tur die TibuH’sche Blume 
die gleichfalls zu den Korbblùllern gehòrige, den Immortellen ahnliche, rosen- 
farbig bluhende Strohblume eingesetzt, welche in Italien3) hàufig wild wachst 
und auch bei uns, in Garten geme cul ti viert, zugleich mit den Immortellen 
zu unverwelklichen Krànzen und Winterblumenbouquets verwendet wird.

32. Ste'nklee (Xwxò;, psXt'Xioxo;. Melilotus sp.)4).

Der bei den alten Griechen, besonders in Sparta, zu Krànzen beliebte 
Xwxó; wird fast durehwegs auf eine Art Steinklee, voli Fraas5) auf Melilotus 
messanensis L., der psXtXwxo; von demselben Forscher auf Melilotus eretica 
L. (= Pocockia eretica Ser. oder vielleicht richtiger P. graeca Bois.)6) gedeutet.

àiotóc :

Àwxò) yapai aùEopévoto Theocr. Id. 18, 43 (atso als ziemlich niederes 
Kraut gekennzeichnet; vgl. Xwxtvacg xs nota:; Anacreont. 30, 2.

Xwxóv xe eòxatxrjv (mit zartem Blati- und Blùtenwerke) A. P. IV 1, 51.
Xwxóv x£ è p xf( £ vx a 11. XIV 348. Auf den blauliehgrunen, glatten Blattern 

des Steinklees und verwandter kleeartiger Krauter hebt sich der Thau be
sonders schòn und deutlich ab.

') Flora classica p. 229.
’) Leunis Synopsis $ 510, 1.
3) In der Form X. inapertum W.; s. Nym; n Sylloge florae Europaeae p. 37.
4) Vgl. Murr Pflanzenwelt p. 2Pi.
s) Synopsis p. 00 (welcher Sibthorp folgt).
“) Mit Bezug auf die dem pfX/Xwro; bei Diosc. Ili il (ISj beigelegten Attribute XQoxl^tor 

(goldgelb) xnì tùolib;;.
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[ieXtXtoxog :
àeiyópit) jj.eXtXd)x(p Oratili, fr. 98, 7 Kock. So emendiert Kock die Vulg. 

óetcppoópq), welche bereits Hesych vorlag und von diesem als aedtaXef erklàrt 
wird, was auch die Bedeutung des jedenfalls leichter verstandlichen óetcpópw ist.

33. Siidlicher Seidelbast (casia. Daphne sp. bes. collina Sni. L.).
Das besonders aus Vergil bekannte Kraut casia, wohl zu unterscheiden 

von der bei den Dichtern gleichfalls oft genannten (vgl. z. B. casiae mitis 
vimen Lactant. De ave Phònice 85) Gewtìrzpflanze Cassia (Laurus Cassia L.) 
wird vielleicht am richtigsten auf den hùgelbewohnenden Seidelbast (Daphne 
collina Sm.)1) oder eine der zunachst verwandten Arten, meist wohlriechende 
Halbstraucher mit nicht sehr ansehnlichen Bluten, bezogen, entsprechend den 
Merkmalen, welche in den bei Vergil vorkommenden Beiwórtcrn zum Aus- 
drucke kommen. Die hier anzufùhrenden Stellen sind :

humilis . . . casias Verg. Geo. Il 213 (neben dem Rosmarin an stei- 
nigen Abhàngen wachsend).

virides casiae Verg. Geo. IV 30.
olentis casias Eleg. in Maec. 1, 133 (A. L. [Rj 779, 133). casia atque 

aliis . . . suavibus herbis Verg. Ecl. 2, 49.

34. Echte Barenklau (dtxavfto;. Acanthus spinosus L. u. mollis L.).
Die Barenklau, eine distelartige Pflanze mit reichbeblatterten roth-weiBen 

Blùtenàhren, bekannt durch die Sage als ursprunglichste Vorlage fur die 
Blattornamentik des korinthischen Capitàls, ist in zwei Arten2) durch Sud- 
europa verbreitet und auch in unseren Anlagen manchmal als Einfassung 
von Beeten zu finden.

Auf den Barenklau beziehen sicli folgende Stellen der ròmischen Poesie:
flexi . . . vimen acanthi (vgl. gr. èp^axavll-a mit Bezug auf die Aus- 

laufer) Verg. Geo. IV 123.
molli . . . acantho Verg. Ecl. 3, 45. Nemes. Ecl. 2, 5 (als Gartenpflanze).
rutilo . . . acantho Calp. Ecl. 4, (58. Die Deckblatter der BlQten sind 

purpurroth, die Bliiten selbst weifi, was von weitem den Eindruck eines an- 
gcnehtn hellrothen Farbentones erzeugt3).

') Fraas Synopsis p. 225 fllhrt die casia herba bei Daphne Gnidium L. an, die aber 
nach seiner eigenen Angabe nicht wohlriechend ist. Wir bemerken hier noci), dass La Corda 
zu Verg. Geo. IV 30 die casia auf den Lavendel bezieht, wogegen aber sclion das Attribut 
„viridis“ spridit: beachtenswerter ist die schon von Martin zu Verg. Gep. II 213 vertretene 
Beziehung auf den Spanischen Zeiland (Cneorum tricoccum L.), einen kleinen, imrnergrUnen 
Strauch Stideuropas.

’) Von den beiden genannten Arten gehòrt Acanthus spinosus L. Griechenland, A. mollis 
L. dagegen Italien an. Fraas Synopsis p. 185. Nyman Sylloge 11. Europ. p. 80. In Dalmatien 
(indet sich A. mollis und drei dornige Arten.

*) Vgl. Bldinner p. 180 A. 1. An der Stelle Verg. Aen. 1 649 „croceo velamen acantho" 
ist die Safranfarbe nicht das nattlrliche Colorii der Biute, sondern dasjenige des zum Sticken 
der Blattfìguren verwendeten Fadens. Die Stelle Verg. Ecl. 4, 20 ^ridenti (oh nicht urspifilig
lieli rigenti?) . . . acantho“ bezieht sich (schon nach Heyne z. St.) auf den iigyptischen 
Baimi acanthus.
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Olentis ... vimen acanthi Lact. De ave Phoenice 85 bezieht sicli offenbar 
auf eine der versehiedenen mit dem Namen acantlia bezeichneten Gewfirz- 
pflanzen.

Im Anschlusse an den Bàrenklau muss auch nodi des mythologisch 
bedeutsamen Krautes natSepto; gedacht werden, auf das sicli die Stelle Nicand. 
fr. 2. 55 f „7va:5è; spiove; . . . Xeòy.7} ii7a:óft£Vot“ bezieht, womit die Blàtter 
dieses Gewachses als denen der WeiCpappel àhnlich, also eingebuchtet und 
unterseits weiBfìlzig, bezeichnet werden1).

Plinius (n. h. 22, 34) erwàhnt, dass die dorne.ilose Art des acanthus 
(der weiche Bàrenklau, Acanthus mollis L.), auf dessen Bliitter die Angaben 
bei Nikander und Pausanias sehr wohl passen, auch paederos genannt werde.

Freilich kommt nun nach den Floristen der Neuzeit, wie schon bemerkt, 
der weiche Bàrenklau heutzutage in Griechenlnnd nicht vor ; doch hebt auch 
Pausanias mit Nachdruck hervor, dass der icatSépto; auBer im Tempelbezirke 
der Aphrodite zu Sikyon in Griechenland nirgends zu finden sei, sodass die 
Vermuthung nahe liegt, dass es sich hier uni ein eingeschlepptes Vorkommen 
des weichen Bàrenklau gehandelt habe, dessen plòtzliches und sporadisches 
Auftreten die Pflanze mit einem gewissen géheimnisvollen Nimbus bekleidet 
haben mag2).

') Auch Pausanias II 10, 5 vergleicht die Blàtter des nnidtowg ganz in derselben Weise 
mit denen der Eiche und Weifipappel.

’) Vgl. unsere fruhere etwas verschiedene Darstellung in der „Pflanzenwelt“ p. 202 f.
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Verzeichnis
der in den Programmabhandlungen von 1893 (I) u. 1894 (II) angefuhrten 
und z. Th. besprochenen kritischen Stellen in der von uns verlretenen Leseart.

A. Lateinische Dichter:

Il p. 21. (,'atull. 61, 191 lacteum que papaver.
I p. 10. Vergil. Cul. 123 patentes aeriae platani.
I p. 33. ibid. 140 nec laeta cypressus.
I p. 36. Ps. Verg. Aetna 14 pinguis Pallas oliva.
I p. 36. Ps. Verg. 1'riap. 2, 9 glauca oliva duro cocta frigore (im Texte

der Druckf. frigora zu berichtigen).
I p. 37. Ovid. Met. V 537 callenti de cortice (mali punici).
I p. 9. ibid. X 94 cirrata glandibus ilex.

II p. 11. ibid. X 191 fulvis haerentia linguis (lilia).
I p. 24. Calpurn. Eel. 4, 91 fruticant (laurus).
I p. 17. ibid. 7, 72 cum fulvo libro (arbuta).
I p. 26. Seneca Oed. v. 418 hederave molli . . . frontem.
I p. 12. Silius Ital. X 531. alta populus.
I p. 36. Claudian ili Eutrop. II 271. glaucae fluctus attollit . . . olivae.
I p. 7. Coripp. llist. III 172 glandiferae . . . quercus.
I p. 24. Anthol. Lat. 429, 2 myrti inter frutices pullantis (albentis?) ruris 

in herba.
II p. 10. ibid. (R) 481, 159 reddimus candentes flaventia oscula labris 

(die Lilien).
I p. 10. ibid. (R) 726, 16 diffusa (fagus).

II p. 5. Macer Floridus v. 808 aurosas . . . rosas.

B. Griechische Dichter:

II p. 10. A. 4. Cratinus fr. 98 v. 5 Kock ^pepoxaXXef xs x<i> ^:XrjXup.
II p. 28. ibid. v. 7 àst^óptj) peX’Xwxw.
H p. 24. l'ancrates fr. bei Athen. XV 677 f. v. 2. XsuxoO (viell. yXaoxoO)

Sè yeltàovio'.o TxéxrjXa.
Il p. 20. Meander fr. 2, 71 sùxpanlxc (viell. sorpassa;) xuxXaptvou?.
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I. Personalstand, Fàcher- und Stundenvertheilung.

A. Lehrer:

1. Peter Storni k, Dr. der Philosophie, Director, lehrte Geographie in der I. B und Mathe- 
matik in der IV. A Classe. 0 Stunden.

2. Johann Majciger. Professor (in der Vili. Rantolasse), lehrte Slovenisch ftir Slovenen in 
der II. A und B, III. A und B, IV. A und B, V.—Vlil. Classe, fur Deutsche im III. Curse. 
17 Stunden.

3. Franz H o rak, Professor (in der VIII. Rangclasse), Ordinarius der VI. Classe, lehrte Ge- 
schichte und Geographie in der II. A, IV. A und B, VI. und VII., steiermarkische Geschichte 
in der IV. A. und B Classe. 21 Stunden.

4. Anton Lantschner, Professor (in' der Vlil. Rangclasse), Ordinarius in der V. Classe, 
lehrte Latein und Griechisch in der Vili., Deutsch in der V. und VIL, Geschichte und 
Geographie in der V. Classe. 19 Stunden.

5. Josef Meisel, Professor, Ordinarius in der II. A Classe, lehrte Latein und Deutsch in der
II. A und Latein in der V. Classe, Stenographie in beiden Cursen. 22 Stunden.

6. Jakob Hirschler, Professor, Ordinarius in der Vili. Classe, lehrte Mathematik in der I. A,
III. A. VI, und Vili., Naturlehre in der IV. A und B und Vili. Classe. 20 Stunden.

7. Karl Kirchlechner, Professor, lehrte Deutsch in der IV. A, VI. und Vili., Geschichte 
und Geographie in der III. A und B und Vili. Classe. 18 Stunden.

8. Johann Kočan, Professor, Ordinarius in der I. B Classe, lehrte Latein, Deutsch und Slo
venisch in der I. B, Griechisch in der V. Classe. 20 Stunden.

9. Georg Polzi, wirklicher Gymnasiallehrer, Ordinarius in der 111. A Classe, lehrte Latein, 
Griechisch und Deutsch in der III. A. Griechisch in der VII. Classe. 18 Stunden.

10. Franz JerovSek, wirklicher Gymnasiallehrer, Ordinarius in der IV. B Classe, lehrte Latein, 
Griechisch und Deutsch in der IV. B, philosophische Propadeutik in der VII. und Vili. 
Classe und Slovenisch tur Deutsche im I. Curse. 19 Stunden.

IL Ignaz Pokorn, wirklicher Gymnasiallehrer, Ordinarius in der III. B Classe, lehrte Latein 
und Griechisch in III. B, Latein in der VI. Classe. 17 Stunden.

12. Blasius Matek, wirklicher Gymnasiallehrer, Ordinarius in der VII. Classe, lehrte Mathematik 
in der I. B, II. B, III. B. IV. B, V. und VII., Naturlehre in der VII. Classe. 22 Stunden.

13. Anton Schwaighofer, Dr. der Philosophie, wirklicher Gymnasiallehrer, lehrte Mathematik 
in der II. A, Naturgeschicbte in der I. A und B. II. A und B, 111. A und B (11. Sem.), V. 
VI., Naturlehre in der III. A und B (I. Semester). 19 Stunden.

14. Josef Murr, Dr. der Philosophie, geprtifter supplierender Gymnasiallehrer, Ordinarius in 
der IV. A Classe, lehrte Lalein in der IV. A und VII., Griechisch in der IV. A und Deutsch 
in der III. B Classe. 18 Stunden.

15. Otto Toifel, geprtifter supplierender Gymnasiallehrer, Ordinarius in der I.A Classe, lehrte 
Latein, Deutsch und Geographie in der I. A, Geographie und Geschichte in der li. B Classe. 
19 Stunden.

Di. Johann Tertnik, Dr. der Philosophie, gepriifter supplierender Gymnasiallehrer, Ordinarius 
in der li. B Classe, lehrte Latein und Deutsch in der II. B, Griechisch in der VI., Slo
venisch fUr Deutsche im 11. Curse und Schonschreiben. 21 Stunden.

17. Anton Medved, Dr. der Theologie u.Philosophie, gepriifter supplierender Gymnasiallehrer, 
L Exhortator, lehrte Religion in der I. A, ILA, III. A. IV. A. V,—Vili. Classe. 10 Stunden.

18. Jakob KavCič, Domkaplan, Aushilfslehrer, IL Exhortator, lehrte Religion in der I. B, IL B, 
HI. B und IV. B Classe. 8 Stunden.

19. Arthur Hesse, k. k. Realschulprofessor, Nehenlehrer, lehrte Zeichnen in der IL und III. 
Abtheilung. 7 Stunden.

20. Fiiedrich Schuster, Btlrgerschullehrer, Nehenlehrer, lehrte Zeichnen in der I. Abtheilung. 
4 Stunden.

21. Rudolf Marki, Turnlehrer an der k. k. Lehrerbildungsanstnlt und an den beiden Mittel- 
schulen, Turnwart des Turnvereines, Nehenlehrer, lehrte Turnen in 3 Abtheilungen. 6 Stunden.

22. August Satter, Domchoralist, Nehenlehrer, lehrte Gesang in 3 Abtheilungen. 5 Stunden.

B. Gymnasialdiener: Johann Laupal.



II. Schùler.

I. A Classe (31)
Bračko Johann.
Budna Wladimir.
Eberl Alois.
FraB Rudolf.
Gorinšek Anton. 
Hirschmugl Alois. 
Irgolitsch Leo.
Jager Ernest.
Jaške Josef.
Kaltenbrunner Roderich. 
Karlovšek Franz. 
Katziantschitz Max.
List Johann.
Lubetz Leopold.
Maurifi Johann.
Meisel Josef.
Mravlag Julius.
Pfrimer Walther.
Pollak Julius.
Schaffler Balthasar. 
Schaller Josef. 
Schlesinger Alfons. 
Sernetz Karl.
Skerbine Anton.
Sobotka Albert.
Tomažič Martin.
Url Emil.
Walzl Johann.
Zavodnik Karl.
Zepitseh Josef.
Zettel Oswald.

I. B Classe (53).
Alt Alexander. 
Andraschitz Josef.
Berk Anton.
Erhart Franz.
Ferenc Josef.
Ferk Johann.
Fišinger Josef.
Hiter Johann.
Holz Franz.
Hrastnik Ferdinand. 
Jamšek Victor.
Jehart Anton.
Jurkovič Beno.
Kobale Leopcld. 
Končan Franz.
Kotnik Franz.
Krajnc Ludwig.
Kraner Vincenz.
Krolnik Anton.
Kupljen Lorenz. 
Lampreht Franz.
Lebar Josef.
Leskovar Ferdinand. 
Lupša Ferdinand. 
Majcen Gabriel.
Masten Josef.
Medavzl Franz.
Medved Stephan.
Megla Alois.
Mravljak Johann.
Mulec Franz.
Nerat Anton.
Ozmec Augustin.

Persoglio Johann.
Pinler Anton.
Pišek Josef.
Pungračič Johann. 
Pušenjak Vladimir. 
Bapoc Vladimir.
Sagaj Alois.
Sinko Franz.
Smodiš Franz.
Sanda Karl.
Špindler Alois.
Sumer Georg.
Filler Franz.
Tomažič Johann, 
'l'omhak Josef.
Trinkaus Anton.
Tušak Josef.
Vargason Ernest. 
Vaupotič Eduard.
Vuk Franz.

II. A Classe (22).
Bauer Vincenz.
Blažinč Josef.
Borštner Johann. 
Debelak Josef.
Fontana Max.
Fuchs Andreas. 
Graschitz Karl.
Gratze Vincenz. 
Hauptmann Karl. 
Janžek Hugo.
Komenda Eduard. 
Lantschner Anton. 
Marki Hermann.
Pfeifer Karl.
Schlauss Karl.
Schwarz Hermann. 
Simon Gustav.
Spari Anton.
Stornik Paul.
Zwetti Josef.
Zgank Ferdinand. 
Zolgar Vincenz.

II. B Classe (46).
Alt Johann.
Ašič Johann.
Bele Stephan.
Beranič Martin.
Čeh Johann.
Estrin Matthaus. 
Fekonja Lorenz.
Eric Àlois.
Greif Bartholomaus. 
Hauptmann Johann. 
Heric Anton.
Jagodič Anton. 
Knuplež Martin. 
Kocmut Franz.
Kodrič Josef.
Korošak Josef.
Lah Johann.
Lašič Ferdinand. 
Masten Johann. 
Merčun Maximilian. 
Nedog Jakob.

Neumann Josef.
Ostrž Franz.
Paluc Leopold.
Pohorec Josef.
Pristovnik Josef.
Puklavec Martin.
Rakovec Felix.
Rapoc Josef.
Senekovič Franz.
Sernec Dušan.
Skuhala Ludwig.
Slekovec Karl.
Sok Victor.
Srebre Anton.
Srebre Guido.
Stanjko Marcus.
Skof Friedrich.
Szpetmaùski Adolf.
Filler Victor.
Vazzaz Ludwig.
Vodlak Johann.
Volavšek Martin.
Vrabl Alois.
Zemljič Milan.
Železnik Georg.

III. A Classe (28).
Brabenec Emil.
Černelč Josef.
Doleček Karl.
Gariboldi Otto, Reiehsritt. v. 
Griletz Michael.
Gunther Josef.
Haus Emil.
Hauser Edmund.
Heu Josef.
Kopriva Anton.
Kratter Friedrich. 
Marwieser Johann.
Mravlag Anton.
Muršec Franz. 
Nostitz-Rienek Robert,

Graf v.
Pauls Paul.
Peterlič Anton.
Petrovič Isidor.
Premerstein Alfons, R. v. 
Rabcewicz-Zubkovski 

Max, v.
Sark Rudolf.
Scherbaum Friedrich. 
Sedlar Augustin.
Solak Josef.
Ulaga Johann.
Vidovič Josef.
Wittermann Leo.
Zotter Alois.

III. B Classe (25).
Čuček Anton.
Čuček Franz.
Domajnko Franz.
Finžger Alois.
Glanjcer Andreas.
Horvat Alois.
Horvat Nikolaus.



Hren Victor.
KavCié Josef.
Klemenčič Anton.
Krute Johann.
Lebar Felix.
Lenait Josef.
Lukman Franz.
Masten Johann.
Merčun Anton.
Mlakar Johann.
Murko Franz.
Petelinšek Martin. 
Repolusk Andreas. 
Sagadin Stephan.
Sušeč Stephan.
Vaupotič Johann.
Voglar Franz.
Zadek Ignaz.

IV. A Classe (25).
Bračko Theodor.
Hansel Fritz.
Jamšek Franz.
Kolar Johann. 
Konigsbauer Johann. 
Lovrec Andreas.
Mathiašič Gottfried.
Meža Michael.
Moser Fritz, R. v.
Peukert Franz.
Pihler Franz.
Pojè Rudolf.
Posolofski Ludwig. 
Prodnigg Josef.
Rajh Stephan.
Sagburg Hans, von. 
Schivizhoffen Victor, vòn. 
Sikora Adalbert.
Škamlec Ignaz.
Tomažič Alois. 
Tschernitschek Otto. 
Urbaczek Josef.
Vidovič Franz.
Vobič Clemens.
Zeman Johann.

IV. B Classe (33).
Rohanec Peter.
Cvetkovič Andreas. 
Cvetkovič Franz.
Čurin Franz.
Dolar Simon.
Fritz Vincenz.
Golob Othmar.
Groblšek Johann.
Kaker Johann.
Klemenčič Josef.
Kociper Rudolf.
Kranjc Andreas.
Krevl Josef.
Lassbacher Josef. 
Lončarič Josef.
Močnik Franz.
Polovič Johann.
Potočnik Alois.
Preindl Ferdinand.

Prus Anton.
Pupacher Franz.
Ratej Franz.
Rojko Josef.
Rožman Josef. 
Sellnšek Josef.
Skvarč Josef.
Staufer Franz.
Sel Heinrich. 
Šlebinger Johann. 
Urbas Johann. 
Wraber Maximilian. 
Wurner Arnold. 
Zamuda Alois.

V. Classe (49).
Arnuš Johann. 
Bauman Martin. 
Baumayer Paul. 
Bosina Johann.
Božič Anton.
Caf Johann 
Figdor Gustav. 
Florjančič Josef. 
Glahačnik Alois. 
Goričan Johann. 
Heric Franz.
Jager Augustin. 
Janeschitz Eduard. 
Kociper Johann.
Kosi Jakob.
Krajnc Josef.
Kukovec Alois. 
Kurbos Ignaz.
Lachle Alois.
Lenart Martin. 
Limovšek Josef. 
Lovrec Franz.
Lubri Albin.,
Majžer Anton.
Mallv Arnold.
Nodi Leo.
Očkerl Josef.
Orosei Egon.
Poterč Alois.
Pučnik Anton.
Robič Adolf. 
Rodoschegg Gustav. 
Rus Josef.
Sehwarz Anton. 
Sernec Vladimir. 
Simonič Josef.
Slavič Matthias. 
Špindler Franz. 
Stergar Anton. 
Štuhec Franz.
Thurn Karl.
Vajda Franz. 
Vargazon Matthias. 
Vuk Johann. 
Weingerl Karl. 
VVratschko Ewald. 
Wressnig Franz. 
Zemljič Johann. 
Zitek August.

VI. Classe (22).
Fasching Johann.
Feigl Wolfgang.
Fiscbereder Otto.
Granitz Karl.
Grill Gottfried.
Hadwiger Franz.
Huber Franz.
Jentl Bernhard.
Klassinz Anton.
Kociper Anton.
Lauter Paul.
Leskovar Josef.
Lorenčič Vincenz.
Mohorko Josef.
Petrovič Ambros. 
Pscliunder Ferdinand. 
RaUter Jakob.
Rziha Arthur, Edler von. 
Vogrin Johann.
Welzl v.Wellenheim August. 
Zeman Anton.
Žitek Egon.

Vil. Classe (21).
Beiti Ferdinand.
Dernovšek Karl.
Dolar Anton.
GroBnigg Oskar.
Haus August.
Huber Karl.
Krener Rudolf.
Langerholz Johann.
Lušin Franz.
Malajner Karl.
Minafik Alfons.
Osvatič Franz. 
Schwarschnig Gustav. 
Skerhs Roman.
Spitzy Anton.
Stegenšek Augustin. 
Steyskal Julius, R. v. 
Vavroh Alois.
Vogrinec Johann.
Ženki Josef.
Zičkar Marcus.

Vlil. Classe (Ri).
Ferme Gotthard.
Glančnik Franz.
Jelovšek Anton.
Jurko Johann.
Kocbek Anton.
Kolarič Anton.
Krošel Franz.
Mažir Franz.
Noroglav Friedrich.
Ozvald Karl.
Pirchegger Johann. 
Schocher Ludwig.
Schuster Arthur.
Skaza Gottfried.
Terstenjak Roman.
Weese Oskar.

Privatisten.
TrauttmansdorIT Max, Graf von (I. A Classe).
Neusser Rudolf (II. A Classe).
Pawel-Rammingen Manfred, Baron von (111. A Classe).

3



Classe.

I.
A & H

II
A A- B

III.
A A B

IV.
A AB

34

Stun-
dtm-
zahl.

25

Reipu'r°pns Lateinische Sprache.

8 Stunden.
2 Stunden. 1 Die regelmàBige

I. Hauptstiick Formenlehre und das 
dee : Nothwendigste aus der 

katholischen unregelmaBigen;
Religions- Vocabellernen, Ober-
lehre und setzungstlbungen aus 
die Lehre , dem tJbungsbuche ; 
vom 2., 3. von der Mitte desi. Sem.

und -1. j an wòchentlich eine 
Sacrament. ! Schularbeit in der 

2. Halite der Stunde.

20

26

27

2 Stunden. 
Das

Wichtigere 
aus der katho

lischen 
Liturgik. 

Wiederholung 
der Glaubens- 

lehre und 
|| Neu- 

behandlung 
der

I Sittenlelire.

; 2 Stunden.
I Geschiehte 

|| der gottlich.
II Offenbarung

des alten 
IjBundes. Neu- 

; behandlung 
der Lehre von 
den Gnaden- 

mitteln 
und Wieder- 
holung der 
wichtigsten 
Partien der 

J Glaubens- u. 
i Sittenlehre.

2 Stunden.
Geschiehte

der
gOttlichen 

OtTenbarung 
des neuen 
Bundes.

8 Stunden. 
Erganzung der regel- 

maBigen Formenlehre, 
die unregehnaBige 

Formenlehre und das 
Nothwendigste aus der 
Satzlehre, eingetibt an 

den Stiicken 
des Obungsbuches.

Vocabellernen. 
Monatlich 3 Schulauf- 
gaben, 1 Hausaufgabe.

6 Stunden. 
Wiederholung ein- 

zelner Abschnitte der 
Formenlehre, die Con- 

gruenz- und Casuslehre;
aus Cornei. Nepos: 

Miltiades, Themistocles,| 
Aristides, Pausanias, 

Cimon, Lysander, 
Thrasybulus, Conon, 

Iphicrates,
Epaminondas, Pelopidas, 

Agesilaus, Cato.
Alie 14 Tage eine 

Schul-, alle 3 Woehen 
eine Hausaufgabe.

G Stunden.
Die Tempus- und 

Moduslehre, eingetibt j 
an entsprechetiden 

Satzen und Sttlcken ausi 
dem Obungsbuche.

Elemente
der Prosodie und Metrik; 

(aes. bell. Gali. 1, IV 
und theilweise VI, eine 
kleine Auswahl ausOvid; 

alle 3 Woehen eine 
Haus-, alle 2 Woehen 

eine Schulaufgabe.

Griechische
Sprache.

5 Stunden.
Die Formenlehre bis 
zu den Verben auf 

ut, eingetibt an 
den Stiicken 

des Cbungsbuches. 
Vocabellernen. Von 
der zweiten Halite 

des I. Sem. an alle 
4 Woehen eine 
Haus- und eine 
Schulaufgabe.

4 Stunden. 
Wiederholung des 
Nomens und der 

Verben auf ft>; die 
Verben auf /<( und 
die (Ibrigen Classen, 

eingetibt an den 
Satzen des tlbungs- 

buches; monat- 
lich eine Haus- und 
eine Schulaufgabe.

>
III. Lehr-
A. Obligate

Deutsche Sprache.

4 Stunden. 
Formenlehre, der ein-j 

: facile Satz, ortho- 
graphische Obungen, 

Lesen, Erklaren, | 
VViedererzahlen, Me- 
morieren und Vortra- 

gen ausgewahlter j 
Lesestiìcke. Im I.Sem. 
monatlich 4 Dictate, 
im lì. monatlich 1 
Haus-, 1 Schulauf- ! 

Igabe und 2 Dictate

4 Stunden. 
Erganzung der For- 

j menlehre, Wieder- 
liolung des einfachen 

j Satzes, der zusam- 
mengesetzte Satz. 
Lesen, Erklaren, 
VViedererzahlen, 
Memorieren und 

Vortragen ausgew.
Lesestticke. 

Monatlich 3 schrift- 
liche Arbeiten 

I und 1 Dictat.

3 Stunden.
G r am ni a t ik: 
Systematischer 

Uoterricht in der j 
Formen- und Casus ! 
lehre mit Rtlcksicht 
auf die Bedeutungs- 
lehre. Lectflre mit 

j besonderer Beach- 
tung der stilist. Seite. 

j Memorieren und 
Vortragen.

jAufsatze: lin Sem. 
j 8 schriftl. Arbeiten.

3 Stunden. 
Grammatik: Syste
matischer Unterricht. 
Syntax des zusam- 

mengesetzten Satzes, 
die Periode. Grund- 
ztlge der Prosodie 

und Metrik. LectUre 
mit besonderer Be

ar, litung der stilisti- 
sehen Seite. Memo
rieren und Vortragen. 
Im Sem. 8 schriftl.

Arbeiten.
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plan.

Lelirgegenstànde.

Slovenische Sprache. Geschichte und 
Geographie. Mathematik. Naturwissen-

schaften.

3 Stunden.
Formenlehre, der ein- 
fache Satz, orthogra- 

Jphische Obungen, Lesen, 
Erklaren, Wiederer- 

zàhlen, Memorieren und 
Vortragen ausgevvahlter 

Lesestucke.
Ira I. Sem. monatlich
I Dictate, im II. Sem. 
monatlich 1 Haus-, 1 

Schularbeit u. 1 Dictat.

3 Stunden.
Die nothvvendigen Vor- 

begriffe der mathe- 
matischen Geographie, 

allgemeine Begriffe 
der physikalischen und 
politischen Geographie, 

specielle Geographie 
der 5 Welttheile. 

Kartenskizzen.

3 Stunden.
Die 4 Species in unbe- 

nannten, einfach u. mehr- 
fach benannten ganzen u. 

Decimalzahlen. Theilbarkeit. 
VorUbungen fur das Rech- 
nen mit gemeinen BrUchen. 
Die Grundgebilde: Gerade, 

Kreis, Winkel u. Parallelen. 
Die einfachsten Eigen- 
schaften des Dreieckes.

2 Stunden.
Die ersten 6 

Moliate:
Silugethiere und 

Insectem

Die 4 letzten 
Monate: 

Pflanzenreich.

3 Stunden.
Analyse des zusammen- 

| gesetzten Satzes, Fort- 
setzung d. Formenlehre. 
Lesen, Erklaren, VVieder- 
erzàhlen, Memorieren 
und Vortragen ausge- 

J vvahlter Lesestucke. 
Monatlich 2 schriftliche 

Arbeiten.

4 Stunden. 
Specielle Geographie 
Asiens und Afrikas ; 

allgemeine Geographie 
von Europa, specielle 

von Sudeuropa, Frank- 
reich, GroSbritaunien.

Kartenskizzen. 
Geschichte des Alter- 
thums (hauptsachlich 

der Griechen u. Ròmer) 
mit bes. Rucksicht auf 
das biogr. und sagen- 

hafte Element.

3 Stunden.
Die Bruchreelmung. Ver- 

haltnisse und Proportionem 
Einfache Regeldetri.

Die 4 Congruenzsatze 
nebst Anvvendungen auf 
das Dreieck. Der Kreis, 

das Viereck und das 
Vieleck.

2 Stunden. Die 
ersten 6 Monate : 
Vogel, Reptilien, 
Amphibien und 
Fische. Einige 

Formen aus den 
iibrigen Abthei- 

lungeu dervvirbel- 
losen Thiere. Die 
4 letzten Monate : 

Pflanzenreich. 
Forts. desUnter- 
richtes der ersten 

Classe.

2 Stunden. 
Wiederholung ent- 

sprechender Partien 
der Formenlehre, 

die VVortbildungslehre 
und Syntax.

Lesen, Erklaren, 
Wiedererzahlen, Memo
rieren und Vortragen 
ausgevvahlter Lese

stucke. Im Semester
8 schriftliche Arbeiten.

3 Stunden.
Geschichte des Mittel- 

alters mit Hervorhebung 
der osterr.-ungarischen 
Geschichte, Geographie 

Deutschlands, der 
Schvveiz, Belgiens, der 

Niederlande, Nord- und 
Osteuropas, Ametikas 

und Australiens. 
Kartenskizzen.

3 Stunden.
Das abgekurzte Rechnen 1

mit unvollstandigen 2 Stunden.
Zah!en. Die vier Rech- 

nungsarten mit ein- und 1. Semester:
mehrgliedrigen besonderen Vorbegriffe der 

und algebraischen Aus- Physik.
drucken, die 2. Potenz undSWàrmelehre und 
die 2. Wurzel dekadischer Chemie.

Zahlen.
Die Lebre vom Kreise. H- Semester:

Ahnlichkeit. Mineralogie.
Flachen-Inhalts- 
Bestiramungen.

2 Stunden. 
Fortsetzung und Be- 
endigung dpr Syntax, 

Lesen, Erklaren, 
VViedererztthlen, Memo
rieren und Vortragen 

ausgevvahlter Lese- 
stticke. Im Semester

8 schriftliche Arbeiten.

4 Stunden.
Ubersiiht der Geschichte 

der neueren und 
neuesten Zeit mit be- 
sonderer BerUcksichti- 
gung der Geschichte 
Osterreich-Ungarns; 

Oslerreich-ungarische 
Vaterlandskunde.

1

3 Stunden.
Cubieren und Cubikvvurzel- 

ausziehen.
Glejchungen mil einer 

und mit mehreren Unbe- 
kannten. Die zusammen- 

gesetzte Regeldetri, 
die

Zinseszinsrechnung. 
Gegenseitige Lage von 
Geraden und Ebenen. 

Hauptarten der Korper. 
Oberllachen- und Raum- 

inhaltsberechnung.

3 Stunden.

Magnetismus, 
Elektricitat, 
Mechanik, 

Akustik u. Optik.
Elemente der 

mathematischen 
Geographie.



Glasse
Stun- 
den- 

| za hi.
Religions-

lehre.

V. 27
2 Stunden.

Kinleitung in die
katholische

Religionslehre.

•

VI. 27
2 Stunden.

Katliolische
Glaubenslehre.

VII. 27

.

2 Stunden.

Katin di sche
Sittenlehre.

vin. 27

2 Stunden.

Geschichte der
christlichen

Kirche.

' 1

Lateinische Sprache. Griechi8che Sprache. Deutsche Sprache.

6 Stunden.
Liv. I, XXI.

Ovid (ed. Sedlmayer) Metani. 
6, 12. 17. 18. 22, 32, 35 ; 

Jugendgedichte 5;
Fasti 5, 6 ; Tristia 8 ;

Ex Ponto 4. Wiederholung 
der Syntax des Noinens. 

Wbchentlich 1 Stunde 
grainroat.-stilistische 

Ùbungen,
inoliati idi eine Schulaufgabe.

5 Stunden.
Xenophon : Ausgewàlilte 

Abschnitte aus der Anabasis 
I--1V. Homer, Ilias A.
Wbchentlich 1 Grammatik- 

stunde. Erklàrung und Ein- 
nbung der Syntax (bis zur 
Lehre von den Genera des 

Verbums),
im Semester 4 Schulaufgaben.

3 Stunden.
Lecture mit besonderer 
Rucksicht auf die Charak- 
teristik der ep., lyr. und 

didakt. Gattung. 
Memorieren, Vortragen. 

Aufsàtze : jedes Semester
7 Arbeiten, vorwiegend 

Hausaufgaben.

6 Stunden.
Sallust. Bell. Jug.

Verg. Kclog. 1. V. Georg. II. 
136—176; 323—345; 458-540;

III. 339 -383 ; 478-566;
IV. 315 -558. Aen. lib 1. 
Wiederholung ausgewàhlter 
Absdinitte der Grammatik,

wóchentlicli 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

Ùbungen,
nionatlich eine Scimi aufgabe. 

Cic. in Cat. 1.
Caes. bell. civ. 1. I.

3 Stunden.
5 Stunden. j Genealogie der

Homer: Ilias III. 1 383, germanischen Sprachen.
449- 461. IV. 422—456, Mittelhochdeutsche

539—544; VI. 5 —19, 73—529; Grammatik und Lecture.
VII. 1 — 12: Vili. 335 349. Neuhochdeutsche

485- 565; IX. 1 -446,492-552, Lecture : Klopstock. 
600-713; XI.1 195.596-617. Wieland, Lessing,
791 848: XVI. Herod. Auswahl mit besonderer Rucksicht 

aus B. V. VI. VII. Vili. aut die (’harakteristik
Xenophon: Auswahl aus Anali, der stilistischen Formen. 

und Coinm. Literaturgeschichte
Wbchentlich 1 Grammatik- bis zu den Sturmern.

stunde. Vortràge memorierter
Tempus- und Moduslehre, poetischer Stficke.

1 n ti n it i v und Particip. In jedem Semester
im Semester 4 Schulaufgaben. 7 Aufsàtze, davon

4 Hausarbeiten.

5 Stunden.
Cic. Pro Roscio Ani.

De imp. 4Jn. Pomp. ; Laelius 
Verg. Aen. Il, VI. 

Wiederholung 
ausgewiihlter Abschnitte 

der Grainmatik, 
wbchentlich 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

Ùbungen.
im Semester 5 Schulaufgaben.

4 Stunden.
Demosth.: 1. und 111. Rede 

gegen Philippos.
1 Gl.. Cliers.

Homer, Odyssee :

n, ft, V>
Alle 14 Tage eine Grammatik- 
stunde: Infìnitiv, Participium, 
Negationen, Conjunctionen ; 

im Semester 4 Schulaufgaben.

3 Stunden. 
Literaturgescliicht e 

von den Stùrmern bis zu 
Schillers Tode. 

Lecture (zum Theil nach 
dem Lesebuche) : 

Herder. Goethe, Schiller, 
mit besonderer Rucksicht 
auf die Charakteristik der 

stilistischen Formen.
KedeQbtingen. 

Aufsàtze, wie in der
VI. Classe.

5 Stunden.
Tacit. Annalen 1 III, Germ.

Hora/. : Auswahl aus den 
Oden, Epoden, Satiren und 

Episteln.
Wiederholung verscliiedenei 

Partien der Formen- 
und Sat/lehre, 

wbchentlich 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

Ùbungen,
im Semester 5 Sehularbeiten.

5 Stunden.
Platon: Apol., Kriton. 
Sophokl. : Antigone. 

Homer, Odyss, 14, 15.
Alle 14 Tage eine Grainmatik- 

stunde (Wiederholung aus- 
gewaliIter Abschnitte der 

Grammatik),
im Semester 4 Schulaufgaben.

3 Stunden.
Lecture (zum Theil nach 
dem Lesebuche) : Goethe 

u. Schiller. Lessings 
^Laokoon**. Grillparzer: 

Ahnfrau ; Sappho.
Literaturgeschichte 

bis zu Goethes Tod.
Redetibungen. 

Aufsàtze, wie in der
VI. Classe.
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Slovenische
Sprache.

2 Stunden.
Metrik.

Tropen und Figuren. 
Lecture mit besonderer 

Hùcksicht auf die Charak- 
teristik der epischen 

Gattung.
V o rt rag e memorierter 

poetischer Stucke, 
Wiederholung der 

Grammatik.
In jedem Semester 

4 Haus- und 3 Schul- 
arbeiten.

Geschichte und 
Geographie. Mathematik. Naturwissen-

schaften.

3 Stunden. 
Geschichte des Alter- 

thums, vornehmlich der 
Griechen und Komer 
bis zur Unterwerfung 

Italiens mit besonderer 
Hervorhebung der cultur- 

historischen Momente 
und mit fortwàhrender 
Berftcksichtigung der 

Geographie.

4 Stunden.
Einleitung, die Grundoperationen 
mit ganzen Zalilen, Theilbarkeit 

der Zahlen, gemeine und 
Decimaibruche., Verhàltnisse 

undProportionen.J Gleichungen 1. Grades mit einer 
und mebreren Unbekannten. 

Longimetrie und Planimetrie.

2 Stunden.
I. Semester: 
Mineralogie.

II. Semester: 
Botanik.

2 Stunden.
Grammatik : Lautlelire. 
Genealogie der slav. 

Sprachen.
Klemente der lyrischen 

und dramatischen Poesie 
in Verbindung mit 

entsprechender Lecture. 
Vortrage memorierter 

poetischer Stucke.
Auf sat/e,

wie ih der V. Classe.

4 Stunden.
Geschichte des Alter- 
thums von der Unter
werfung Italiens bis 

375 n. Chr.
T)as Mittelalter. 

Erweiterung der geogra- 
phischen Kenntnisse.

3 Stunden.
Potenzen, Wurzeln. Logarithmen. 
Gebrauch der Logarithmentafeln. 

Gleichungen 2. Grades mit 
einer Unbekannten. 

Stereometrie, Goniometrie und 
ebene Trigonometrie.

2 Stunden. 
Zoologie.

2 Stunden. 
Literaturgeschich te von

3 Stunden.
Unbestimmte, quadratiche, 

Exponential- und einige hbhere 
Gleichungen.

Cyrillus und Methodius »n. ^snlm-hte «lur Neuzeit mit Proeres8i,°"™ ”ob“t !hrcr A"wenH 
L orlu re : ,, , , , _dum/ aut dio Zinseszinsrechnunir.Hervorhebung der osterr. 

ungarischen Geschichte.
Erweiterung 

der geographischeii

Lecture : 
.Pegam in Lambergar” 

v. Dr. Fr. I). 
Freie Vortrage. 

Aufsatze, wie in.der 
V. Classe. Kenntnisse.

dung auf dio Zinseszinsrechnung, 
Combinationslehre 

und binomischer Lehrsatz. 
Anwendung der Trigonometrie ! 

und der Algebra auf die Geometrie, j 
Elemente der aualvtisclien 

Geometrie in der Ebene mit j 
Kinschluss der Kegelschnitts- 'J 

linieri.

3 Stunden. 
Einleitung. 
allgemeine 

Eigenschaften 
der Kòrper, 

Mechanik fester, 
fliissiger und 
luftfbrmiger 

Kbrper. Warme- 
lehre und 
Chernie..

2 Stunden. | 3 Stunden
1 AltslovenischeFormenlehre Geschichte, usterreich- 

mit Lese- und Ungarns.
UbersetzungsObungen, J1 m II. Semester 2 Stunden

fibersichtliche Zusammen 
ifassung der slovenischen 

Literatur.
Freie Vortrage. 

Aufsatze,
wie in der V. Classe.

2 Stunden. g Stunden.
, , . , r, . Wiederholung dos gesammten j Magnetismi^,

Geographie und Statistik niathematischen Lehrstoffes und j Elektricitiit,
Osterreich-Ungarns. CTbungen im Lòsen mathematischer Wellenbewegung. 

Wiederholung von Partici., Probleme. ! Akustik, Optik,
aus der griechischen und 

rómischen Geschichte, , 
wochentlich 1 Stunde. 1

Philosoph.
Prop'àdeutik.

I 2 Stunden. 
Logik.

! 2 Stunden.
Kmpirische 

Psychologie.
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B. llnterrichtssprarhe.
Die Unterrichtssprache ist utraquistisch u. zw. : in den A-Classen des Unter- und in 

allen Classen des Obergymnasiums deutsch; in den B-Classen des Untergymnasiums in Religion, 
Latein und Mathematik, temer in Slovenisch tur Slovenen in allen Classen slotenisch.

C. Freie Lehrgegenstitode.
1. Slovenische S p ra che fur Schiller deutscher Muttersprache in 3 Cursen zu je 2 Stunden.

I. Curs: Laut- und Formenlehre, Vocabellernen, Ubersetzungen und Sprechiibungen, 7 
schriftliche Arbeiten.

II. Curs: Beendigung der Formenlehre, Vocabellernen, Satzlehre, Ubersetzungen und 
Sprechiibungen, 10 schriftliche Arbeiten.

III. Curs: Wiederbolung der Grammatik, Ubersetzen, Sprechiibungen und 7 schriftliche 
Arbeiten. Lecture: Babica von Božena Némcova-Cegnar.

2. Steiermarkische Geschichte und Geograpbie. 2 Stunden.
3. Stenographie. Untere Abtheilung, 2 Stunden: Wortbildung und Wortkiirzung.

Obere Abtheilung, 2 Stunden: Wiederbolung der Lehre von der Wortbildung und der 
Wortkiirzung. Satzktirzung. Schnellschrittliche Ubungen.

4. Zeichnen. I. Unterrichtsstufe. I. Cl. 4 Stunden. Anschauungslehre. Zeichnen ebener geom. 
Gebilde u. des geom. Ornamentes. Grundbegriffe der Raumlehre. Erklàrung der elementaren 
Korperformen.

II. Unterrichtsstufe. II. bis IV. Cl. 4 Stunden. II. Cl. Perspeetivisches Freihandzeichuen 
nach Draht- und Holzmodellen. Zeichnen einfacher Flachornamente im Umriss.

III. Cl. Perspeetivisches Freihandzeichnen nach Holzmodellen und Modellgruppen. 
Zeichnen und Malen von Flachornamenten der antikclassischen Kunstweise. Ubungen im 
Gedachtniszeichnen.

IV. Cl. Perspeetivisches Freihandzeichnen nach einfachen GefaGformen und Baugliedern. 
Zeichnen nnd Malen von Flachornamenten der zlassiseben umi der iibrigen Kunstweisen. 
Zeichnen nach ornam. Gipsmodellen. Gedachtniszeichnen.

111. Unterrichtsstufe. V. bis Vili. Cl. 3 Stunden. Erklàrung der Gestaltung des inensch- 
lichen Kopfes und Gesicbtes. Kopfzeicbnen nach Vorlagen und Relietabgiissen, Masken und 
Biisten. Wiederholung und Fortsetzung des Stoffes aus den vorhergehenden Classen. 
Ubungen im Skizzieren.

5. G e san g. I. Abtheilung (Anfanger) 2, II. (Sopran und Alt), III. (Tenor und Bass) und Ge- 
sammtchor je 1 Stunde: das Ton- und Notensystem, Bildung der Tonleiter, Kenntnis der 
Intervalle und Vortragszeichen, Einiibung vierstimmiger Gesange und Messen im einzelnen, 
im Gesammtchore und ftir Mannerstimmen.

6. Turnen in 3 Abtheilungen zu je 2 Stunden: Ordnungs-, Frei- und Gerathturnen.
7. Schonschreiben, 2 Stunden. Die Current- und Lateinschrift nach der Tactiermethode.

D. Lelir-, Hilfs- und Cbungsbilcher.
Religionslehre: Dr. F. Fischers Lelirbticher der kathol. Religion (I. A—III. A), der Liturgik 

(11. A), der Geschichte der gòtti. Offenbarung des alten und neuen Bundes (111. A und IV.); 
Lesars Katekizem (I., II. und lil. B), Liturgika (11. B), Zgodbe svetega pisma stare in nove 
zaveze (III. B und IV B); Dr. A. Wapplers Lehrbticher der kathol. Religion ftir die oberen 
Classen der Gymnasien. (V.—VIL); Dr. B. Kaltners Lehrbuch der Kirchengeschichte (VIII.).

Lateinische Sprache: Dr. F. Sehultz’ kleine latein. Sprachlehre (I.—Vlil.) und Aufgaben- 
samndung zur Eintibung der latein. Syntax (III. — V.); E. Neubauers latein. Ubungsbucb 
(I. A u. II. A); Kermavners Latinska slovnica (I. B—IV. B); Wiesthalers Latinske vadbe 
(I. B. u. II. B); Kermavners Vadbe v skladnji latinski, I. u. II. (III.—IV. B); Coni. Nep. yitae ed. 
Weidner (III.); Caesars beli. Gallicum (IV.); Ovid. ed. Sedlmayer (IV. und V.); Livius (V.); 
Sallusts Jugurtha (VI.); Cicero und Vergil (VI. u. VIL); Tacitus u. Horaz ed. Petschenig 
(Vili.). (Tempsky'sche Textausgaben); C. SUpfles Aufgaben zu latein. Stiltibungen, 2. ibi. 
(VI.-Vlil.).

Griechische Sprache: Dr. G. Curtius, griech. Schulgrammatik (III. VIII.); Dr. Val. Hintner, 
griech. Ubungsbucb zur Grammatik von Curtius Hartel, 3. Aulì. (III.—V.); Dr. K. Schenkl, 
Ubungsbucb zum Ubersetzen (VI,— Vlil.); R. v. Lindner, Ausvvabl aus den Scbritten Xenc- 

phons (V., VI.); Rzach, Homer (V.-VIIL); Dr. V. Hintner, ,,Herodot* Perseikriege“ (VI.); 
Demosthenes (VIL), Platon und Sophokles (Vlil.). (Tempsky'sche Textausgaben.)

Deutsche Sprache: Dr. F. VVillomitzers deutsche Grammatik tur òsterreieh. Mittelschulen 
(I,—IV.); Leopold Lampels, deutsches Lesebuch (L—IV.); Kummer und Stejskal, deutsches 
Lesebuch ftir òsterreieh. Cymnasien, V.—Vlil. Bd. (V.—VIII.) : Lessings „Minna von Barn- 
helm“, Goethes „Hermann und Dorothea“, Herders ,Cid“ (VI.); Schillers „Jungfrau von 
Orleans", „Rauber“, „Maria Stuart", Goethes ,Gòtz v. Berlichingen", „Hermann und Doro- 
thea" (VIL); Lessings „Laokoon“, Goethes ,Iphigenie“, .Torquato Tasso", Schillers „Wil- 
helm Tell" u. „Braut von Messina" Grillparzer: .Ahnfrau" und .Sappho* (Vili.), Ausgaben 
von Gràser und Hòlder.
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S1 o v enische Sprach e. FtirSlovenen: Janežifi-Šketova Slovnica (L, IL, III., IV., V.); Šumans 
Slovenska slovnica (VI., VIL); Janežič’ Cvetnik ftir Untergymnasien (IV.); Dr. Škets čitanka 
(I., II., III.), Berilo (V., VI., VII.) u. Navratils (Vlil.) berilo; Lecture: Dr. Fr. D. Pegam in Lam
berga r (VIL).

Ftir Deutsche; Lendovšeks sloven. Elementarbuch (I,—III. Curs); L. Lampels deutsch. 
Lesebuch ftir die IV’. Classe (III. Curs); Babica von Božena Nčmcova-Cegnar (III. Curs).

Geschichte und Geographie: F. M. Mayers Lebrbuch der Geschichte (II. u. III.); Dr. A. 
Gindelys Lebrbucher der allgem. Geschichte ftir Unter- (IV.) und Obergymnasien (V.—Vlil.); 
G. Herrs Lehrbiicher der Erdbeschreibung (I.-1IL); Dr. F. M. Mayers Geographie der 
Osterr.-ungar. Monarchie (IV.); Dr. E. Hannaks Lehrbuch der osterreich. Vaterlandskunde 
(Vili.); Atlanten von Stieler und Kozenn (I.—Vlil.); Putzger (II.—Vlil.) und Steinhauser 
(IV. u. Vlil.); Atlas antiquus von Kiepert (IL, V., VJ. und Vili.).

Mathematik: Dr. I'. B. v. Močniks Lehrbticher der Arithmetik und Geometrie ftir Unter- 
gymnasien (I,—IV’.), (ftir die I. B , II. B, III. B und IV. B die von J. Celestina besorgten 
slovenischen Ausgaben); Algebra und Geometrie ftir Obergymnasien (V, —Vili.); Dr. A. 
Gernerths logarithmisch-trigonometrisches Handbucb (VI.—Vlil.); E. Heis’Aufgabensammlung 
aus der allgemeinen Arithmetik und Algebra (V.—Vili.).

Naturlehre; Dr. J. Krists Anfangsgriinde der Naturlehre ftir die unteren Classen (III. u. IV.) 
und Dr. A. Handls Lehrbuch der Physik (VII. u. Vili.).

Naturgesch ichte : Dr. A. Pokornys illustr. Naturgeschichte (I, — III.); Dr. F. v. Hochstetters 
und Dr. A. Bischings Leitfaden der Mineralogie und Geologie (V.); Dr. M. B. v. VVretschkos 
Vorschule der Botanik (V.); Dr. V. Grabers Leitfaden der Zoologie (VI.).

Philosophische Propàdeutik: Dr. G. A. Lindners Lehrbuch der formalen Logik (VII.) 
und der empirischen Psychologie (Vili.).

Steiermarkische Geschichte: Dr. C. Hirsch, Heimatkunde des Herzogthums Steiermark.
Stenographie : B. Fischers theoretisch-praktischer Lehrgang der Gabelsbergerschen Steno- 

graphie.

E. Theinen-
a) Fiir die deutschen Aufsàtze.

V. Classe: L Wodurch wird in den „Kraniehen des Ibykus“ der Dichter als Liebling 
der Gtitter dargestellt? 2. Heldenmuth und Vaterlandsliebe der ROmer in den ersten Zeiten 
der Republik (nach Livius). 3. Das menschliche Leben verglichen mit den vier Jahreszeiten. 
4. Die VVunder des Meeres in der Vorslellung des Altertburns (nach Schillers „Taucher“). 5. 
In welchem Sinne konnte Schiller Kassandra sagen lassen ; „Nur der Irrthum ist das Leben, 
und das VVissen ist der Tod“? 6. Obermuth thut selten gut (mit Beispielen aus den bisher 
gelesenen Gedichtenl. 7. Standhaftigkeit und Vaterlandsliebe des Aemilius Paulus (nach Schacks 
Gedicht). 8. „Gott verlasst den Mutliigen nimmer.‘ (Komer.) 9. Durch welche Grtimle wurde 
der Hass Kriemhildens gegen Hagen und ibre Bruder hervorgebracht und fortwShrend ge- 
steigert? 10. Schilderung des Zustandes und der Seelenqual des Unglticklicben in Chamissos 
,,Salas y Gomez”. II. Der Zustand eines Tyrannen auf dem Sterbebette (nach Geibel: »Der 
Tod des Tiberius*). 12. Charakter des Priesters Pbilo in Klopstocks Messias. 13. Ein gericht- 
licher Zweikarnpf im Mittelalter (nach Wielands »Oberon”, 1. Gesang). 14. Die wichtigsten 
charakteristischen Merkmale des romantischen Epos.

VI. Classe: 1. Hildebrands Rtlckkehr. (S.) 2. Mit vereinter Krafte Walten wird das
Schwerste leicht vollbracht. (H.) 3. Der Mensch ist ein Herr der Zeit, ein Solin der Zeit, ein 
Raub der Zeit. (H.) 4. Scbilderung einer mittelalterlichen Jagd. (Nibl. Vili. H.) 5. AVie weit) 
das Nibelungenlied unser besonderes Mitleid um Siegfrieds Tod zu envecken? (S.) 6. Gewitter 
und Krieg. (Eine Parallele.) (H.) 7. Abschied Hektors von Andromache. (S.) 8. Die Welt ist 
nicht aus Brei und Mus geschaffen, Deswegen haltet Euch nicht wie Schlaraffen! Harte Bissen 
gibt es zu kauen: VVir mtissen envUrgen oder sie verdauen. (S.) 9. Das menschliche Leben, 
verglichen mit einer Seefahrt (H.) 10. Der Frulding in den Alpen (mit Bentitzung von Motiven 
aus Hallers ,Alpen“ und Kleists „Frtlhling“). (H.) 11. Charakter Hermanns in Goelhes »Her
mann und Dorothea". (H.) 12. Das Edelste hat er gesungen Und nach dem bOchsten Ziel 
gerungen. (S.) (Inwiefern passen diese VVorte auf Klopstock?) 13. Culturhistorische Bedeutung 
der Kreuzzuge. (H.) 14. Welches Bild gevvinnen wir von Tellheim aus dem ersten und zweiten 
Aufzuge von Lessings „Minna v. Barnhelm"?

VII. Classe: 1. VVohl dem, dessen Herbst hS.lt, was der Fruhling versprochen bat.
2. Nichts ist schvverer zu ertragen, als eine Reihe von schiinen Tagen (Goethe). 3. VVarurn 
wird Goethes GOtz ein Ritterdrama genannt? 4. ,Das Alte sttirzt, es àndert sicb die Zeit, und 
neues Leben bltlht aus den Ruinen.* 5. „Euch, ibr Gbtter, gehort der Kaufrnann; Gtlter zu 
suchen gebt er, dodi an seiu Schifi knOpfet das («ute sich an.“ (Schiller.) ti. Gang der Hand- 
mng und Charakteristik der Hauptpersonen im I. Arte von Schillers Raubern. 7. AVer sich 
nicht nach der Dečke streckt, dem bleiben die Filile unbedeckt. (Goethe.) 8. »Kannst Du nicht 
Donibaumeister sein, Beliau nls Steinmetz deinen Stein: Fehlt Dir audi dazu Gescbick und 
Verstand, Trage Mortel herbei und Sand." (Baumbach.) 9. Bedeutung des Prologs im Drama 
„Jungfrau von Orleans". 10. Warum hat Schiller das Drama „Jungfrau von Orleans" eine 
romantische Tragedie genannt? 11. Die Noth, eine Erzieherin der Menschheit. 12. Die Ge- 
tangenschaft der Maria Stuart (nach dem gleichnamigen Sttlcke). 13. „Kt)rper und Stimine
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leiht die Schrift dem stummen Gedanken, Durch der Jahrhunderte Strom triigt ihn das redende 
Blatt.“ (Schiller, Spaziergang.) 14. „Im FleiB kann Dich die Biene meistern. In der Gescbick- 
lichkeit ein Wurrn Dein Lehrer sein, Dein Wissen theilest Du mit vorgezognen Geistern, Die 
Kunst, o Mensch, liast Du alleili.“ (Schiller, die Kunstler.) Vortràge: 1. Die Enverbung von 
Ungarn und Bohmen durch die Habsburger. 2. Der Sturz der franzosischen Weltherrschatt.
3. Ur.-achen der franzòsischen Revolution. 4. Die Reformen Maria Theresias. 5. Der Process 
Ludwigs XVI. 0. Was du ererbt von deinen Vàtern hast, envirb es, um es zu besilzen. 7. 
Der Streit zvvischen Gottsched und den Schweizern. 8. Die Etfindung der Schrift. 9. Folgen 
der Kreuzzuge. 10. Die Vaterlandsliebe in Geschichte und Poesie.

Vlil. Classe: 1. Nicht \vas wir hahen, ist unser Hochstes, unser bester Besitz ist das, 
was wir sind. (H.) 2. Die sittlichen Folgen des Ackerbaues. (S.) 3. Orest und Pylades, ein 
ideales Freundespaar. (H.) 4. Welches Hild entwirft Goethe von ltalien in seinem Tasso? (H.) 
5. Ein edler Mensch kann einem engeren Kreise nicht seine Bildung danken. Vaterland und 
Welt muss auf ihn wirken. (S.) 0. Wer muthig fur sein Vaterland gefallen, Der baut sich 
selbst ein evvig Monument Im treuen Herzen seiner Landesbrttder, Und dies Gebaude stilrzt 
kein Sturmwind nieder. (H.) 7. Schilderung der landschaftlichen Reize der Schvveiz, nach 
Schillers »Wilhelm Tell". (S.) 8. Charakter des Tell, nach Schillers ,Wilhelm Tell*. (H.) 9. 
Schneide den Namen in junge Bitume, nie schwinden die Spuren, Was der Jungling gelernt, 
schimrnert im Alter nodi durch. (S.) 10. Lernet vor allen Dingen, Wer ihr seid und was ihr
solit; Streben, wenn auch nicht vollbringen, Eh’ der Vorhang niederrolit. (H.) 11. Warum
durfle der plastische Kunstler Eaokoon nicht schreiend darstellen? (S.) 12. Die Zeit ist eine
hliihende Flur, Ein groBes Lebendiges ist die Natur, Und alles ist Frucht und alles ist Samen. 
(H.) 13. Der Scinde wahne Dich niemals entwachsen, sie setzt sich durchs ganze Leben fort.
(H.) 14. Maturitàtsarbeit: „Sieh, da entbrennen im feurigen Kampf die eifernden K rafte, GroBes 
wirket ihr Streit, GroBeres wirket ihr Bund. Tausend Hiinde belebt ein Geist, lioch schliiget 
in tausend Brusten, von einem Gefuhle gluhend, ein einziges Herz, Schliigt fiir das Vaterland 
und glUht fiir der Almen Geseize". (Schiller, Spaziergang.) Das Thema ist zu behandeln an 
der Hand wichtiger Perioden der Geschichte und Culturgeschichte der Menschheit. Vortràge,: 
1. Stellung der Sclaven hei den Romeni. 2. Italienische Ktlnstler der Renaissance. 3. Warum 
komite Caesars Tod dem rOm. Staate nicht zum Heile gereichen? 4. Die Grafen von Cilli. 
5. Kaiser Josef li. 0. Das KOnigsgrab bei Mohacs. 7. Die Kunst des Dichters der Louise. 8. 
Ósterreich als Bollwerk im Kampfe gegen den Islam.

bj Fiir die slovenischen Aufs'àtze.
V. Classe, 1. Sem.: 1. Veter Človeku prijatelj in sovražnik. Razprava. 2. Kdor koprivo 

pozna, nagec skrije. Povest. 3. „Ubežni kralj* po svoji vsebini. Povest. 4. Naše mesto Maribor 
o tržnem dnevu. Oris. 5. Prednosti življenja na kmetih pred življenjem v mestu. Razprava. 
II. Legenda. Slovstvena razprava. 7. Zlato in železo naj se med seboj ocenita. 11. Sem.: 1. 
.Mutec Osojski". Slovstvena razprava. 2. »Posip Dobrafa* na Koroškem ali postanek narodne 
pripovedke. Slovstvena razprava. 3. ,,Mornar" Povest. 4. Stara suknja pripoveduje dogodke 
svojega življenja. Šaljiva pripovest. 5. Dobre knjige, so človeku naj boljši prijatelji, slabe naj 
hujši sovražniki. Razprava, tl. Domoljubje, kakor ga nam kažejo mnogi vzgledi v zgodovini 
stare Grecije. 7. »Ljubušina sodba." Povest.

VI. Classe. I. Sem.: 1. Vojska in mir. Primerba. 2. Ne hvali dneva pred večerom. 
Povest. 3. Voda živi in daje življenje. Razprava. 4. Koseskijeva pesem: „Kdo je mar." po 
osnovi in vsebini. Slovstvena razprava. 5. Krasota jeseni. Oris. (1. Feničani in Anglicani. Zgodo
vinska razprava. 7. Sedajno promelstvo, njegova solnčna in njegova senčna stian. II. Sem.: 
1. Olibanova glosa: „0zir v nebo". Slovstvena razprava. 2. Zemljina kancona: »Samota". 
Slovstvena razprava. 3. Metulj in bučela prepirata se med seboj, kteremu gre predstvo. 4. Kake 
misli v nas budi pogled na oživljajočo se naravo spomladi. 5. Cast je ledena gaz, ki hitro 
zvodeni. Razprava. (1. Hvala življenja na kmetih. 7. Tugomerova smrt. Pripovest.

VII. Classe. I. Sem.: 1. Bog pozdravlja marsikoga, ki mu pa ne odzdravlja. Kako to? 
Razprava. 2. Mesta izobražajo in kvarijo narode. Zgodovinska razprava. 3. Avstrija, kako si 
lepa, moja domovina! 4. Znamenitost parove sile. Razprava. 5. Jesen, podoba naše smrti. 
Razprava, (i. Reke so kulturne žile na Zemlji. Zgodovinska razprava. 7. Določivne bitve v 
slarodovnih časih. II. Sem.: I. Zakaj je iznajdba knjigotiskarstva jedila naj imenitnejših iz- 
najdeb. 2. Staroklasična slovstva so jeden ogelnih kamnov današnje višje omike. 3. Denar je 
dober služabnik pa hud gospodar. Kako to? 4. Smrt modremu ni strašna. In zakaj ne? 5. 
Žlahtne kovine in njihov pomen v človeški družbi. (1. Le prava omika podeduje tudi pravo 
svobodo. 7 Rim in Karlhago pred punskimi vojskami. Govori: I. Božanstva paganskih 
starodavnih Slovanov. 2. Pokristjanjenje Slovencev. 3. Z čim in na kaj so pisali nekdaj in 
sedaj? 4. Kmečki upori v starih časih po Slovenskem. 5. Beseda o Celjskih grofih, tl. Donava 
iu nje pomen za našo domovino Avstrijo. 7. Zakaj se učimo klasikov. 8. Osvoboditev Srhov 
izpod Turškega jarma. 9. Slovensko narodno pesništvo. 10. Prešern in njegove poezije. 11. 
Turški boji.

Vlil. Classe. I. Sem.: 1. Tri reči krasijo mladino: razum v glavi, molk na jeziku, ru- 
dečica na licu. Razprava. 2. Žlahtno drevo, ki dober sad obrodi, si cvetja nazaj ne želi. Kako 
to? 3. Zakaj se smejo pesniki imenovati učitelji narodov? 4. Nada, njena vrednost za človeka 
iu njen učinek na njega. 5. Šege in pripovedke Slovenskega naroda o priliki praznika „Vernih
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ilu5.“ C. Heraklitov izrek: TJavtu net. 7. Kako se je Avstrija skazala ščit proti barbarstvu? 
II. Sem.: 1. Ktere so najimenitnejše vezi, ki vežejo Človeka na domovino? 2. Platon in njegova 
doba. Slovstvena razprava. 3. Prešernov „ Krst pri Savici'. Slovstvena razprava. 4. Alije 
toliko hvaljena in tolikokrat zahtevana Cast ljudij tudi mogoča? 5. Sredozemsko morje in 
njegova veljava za starodobne narode. 6. „Finis coronat opus“ ali konec delo hvali. Motritev. 
7. V kterem oziru je Horacijevo : „Quid sit futurum cras, fuge quaerere“, opravičeno, v kterem 
ne? Govori: 1. Anton Martin Slomšek, njegove zasluge za Slovenski narod. 2. Napoleon
na ostrovu Sv. Helene premišljuje svojo osodo. 3. Valentin Vodnik, njegovo življenje in nje
govo delovanje na polju Slovenskega slovstva. 4. Janežič Anton, imeniten slovničar in slov- 
stvenik Slovenski. 5. Nasledki križarskih vojsk. ti. Franc Erjavec, njegovo življenje in njegova 
slovstvena delavnost. 7. Franc Cegnar, imeniten Slovenski pesnik. 8. Tomaž Hren, Ljubljanski 
škof in njegovo delovanje na polju cerkve in slovstva. 9. Urban Jarnik in njegova dela v 
Slovenskem slovstu. 10. Jovan Vesel Koseski in njegova doba v slovstvu Slovenskem. 11. 
Janez Vajkart Valvazor. 12. Radecky in leto 1848.

IV. Vermehrung der Lehrmittel.

A. Bibliothek.
I. Lehrerbibliothek.

(Unter der Obhut des Prof. J. M e is el.) 
a) Geschenke.

1. Des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht: a) Osterr. botan. Zeitechrift, 
1893; b) Josef Ressel. Denksehrift. 2. Der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in 
Wien: a) a. Anzeiger der philos.-hist. und der mathem.-naturw.Cl., 1893; b) Archiv tllr Osterr. 
Geschichte, 78. Bd. 2. Halite—80. Bd. 1. Halite; c) Sitzungsberichte: a. Philos.-hist. Cl. 128., 
129. Bd.; /?. Math.-naturw. Cl. : von den Abtheilungen I., II. a, IL b, III. : Bd. 101 bis Bd. 102, 
7. Heft; d) Almanach, 1893. 3. Der k. k. Centralcommission zur Erforsclmng und Erhal- 
tung der Kunst- und historischen Denkmale: Mittheilungen, 1893. 4. Des fiirstbischoflichen 
Lavanter Consistoriums: Personalstand des Bisthumes Lavant, 1894. 5. Des Rectorates 
der k. k. Karl-Franzens-Universitat in Graz: Holl, Dr. M., Uber die bildliche Darstellung 
der Lage des menschlichen Beckens. Festschrift zum 15. Nov. 1893. 0. Des historischen 
Vereines fiir Steiermark: a) Mittheilungen, 4L Heft; b) Beitriige zur Kunde steiermark, Ge- 
schichtsquellen, 25. Jhrg. 7. Des Verfassers Ign. Orožen, Dompropst: Das Bislhum und die 
Diocese Lavant, VIII., Das Dekanat Neukirchen. 8. Des Director* Dr. Stornik: „Mittelschule“, 
VII. 9. Des Verfassers: Dr. Jos. Murr: a) Beitriige zur Flora ven Siidsteiermark; b) Ein 
Vegetationsbild aus den nòrdlicheu Kalkalpen. 10. Des Verfassers: Siipfle, Aufgaben zu 
Lateiuischen Stiliibungen. 11. Tli. Fiir die Osterr. Gymn. bearb. von Rappold. 11. Des Heraus- 
gebers : Rappold, J., Sophokles Elektra. 12. Der Buchhandlung Kaltenbrunner : Von Robert 
Hamerlings Werken : Amor und Psyche; Danton und Robespierre; Lord Lucifer; Sinnen und 
Minnen; Der Konig von Sion; Teut; Die sieben Todstinden; Venus im Exii; Gesammelte 
kleinere Dichtungen. 13. DerVerlagsbuclihdlg. Kleinmayr und Bamberg inLaibach: Supan, 
A., Lehrbuch der Geographie fiir osterr. Mittelschulen. 8. Aulì. 14. Ungenannter: a) Meingast, 
Adalb., „Dem fiinften Deutsch-Osterr. Mittelschultage als BegruSung gewidmet“ ; b) Plato, 
Conv., Phaedrus. Recogn. C. F. Hermann.

b) Ankauf.
L Zeitschrift fiir die Osterr. Gymnasien, 1893. 2. Literarisches Centralblatt fiir Deutsch- 

land, 1893. 3. „Gymnasium“, 1893. 4. Linzer Theologisch-praktische Quartalschrift, 46. Jhrg.
• >. Bibliotheca philologica classica, 1893. 6. Q. Horat. Flaccus. Erkl. v. H. Schiltz. 7. P. Ov. 
Naso. Ex Merkelii recogn. ed. Fr. Wimmer. 8. L. Annaei Senecae opera. Ed. Fr. Haase. 9. 
Handbuch der class. Alterthumswissenschaft. Herausgeg. v. Iw. Miiller. 18. Halbb. (Bd. VI, 
Bog. 1—19). 10. Plutarchi vitae parallelae. Ed. Sintenis. 11. Theophrasti Eresii opera. Ex
recogn. Fr. Wimmer. 12. Roscher, W. H., Ausftthrliches Lexikon der griecli. u. rom. Mytho- 
logie, Liefr. 25—28. 13. Grimm, Deutsches WOrterbuch, IV. Bd. 1. Abth. II. Hiilfte 10; Vlil,
13, 14; IX, 1. 14. Goedeke, K., Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung, 9.—13. Heft. 
15. Hamerling, IL, Ahasver iu Rom. 16. JagiC, V., Archiv fiir slavische Philologie, XV7. 17. 
Slovensko-nemški'slovar, med. M. Pleteršnik, 2.—11. Heft. 18. Letopis matice slovenske, 1893. 
19. Zabavna knjižnica, Vili. zv. 20. Slovenska zemlja, 1. del. Poknežena grofija Goriška in 
Gradiščanska. 21. K. F. Beckers Weltgeschichte, 11. Bd., neu bearb. v. W. Mailer. 22. Die 
osterr.-ung. Monarchie in Wort u. Bild, Liefr. 181—206. 23. Mittheilungen der k. k. geogr. 
Gesellschatt, 1893. 24. Special-Orts-Repertorium von Steiermark. 25. Osterr.-ungar. Revue,
14. u. 15. Bd. 26. Wiedemann, Annalen der Pliysik, 49—51. Bd. 27. Monatshefte fiir Ma- 
thematik und Pliysik, herausgeg. v. Escherich und Weyr, 1892 und 1893. 28. Verhandlungen 
der k. k. zool.-botan. Gesellschatt, 1893. 29. Jiiger, G., Deutschlands Thierwelt. 30. Taschen- 
berg, Die Hymenopteren Deutschlands. 31. Liiirke, W., Grundriss der Kunstgeschichte. 32. 
Jahrbuch des hoheren Unterrichtswesens in Osterreich, 1894.
Gegenvvftrtiger Bestand: 2964 \\rerke in 6156 Biinden, Heften u. s. w. und 16,492 Programme.

é
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2. Schiilerbibliothek.
(Fur das Untergymnasium untar der Obhut des Gymnasiallehrers Ign. Pokorn, fur das Oher- 

gymnasium unter der Obbut dos Gymnasiallehrers B. Matek.)
a) Geschenke.

1. K. u. k. Kriegsministerium : Teuber, a) Ehrentage Osterreichs; b) AuI' Osterreich- 
Ungarns Ruhmesbahn. 2. Verlagsbuchhandlung Tempsky: Freytags Schulausgaben, ai Lessing, 
Laokoon, Natlian der Weise; b) Schiller, Braut von Messina, Die Jungfrau von Orleans, Wil
helm Tell; c) Goethe, Egmont, Torquato Tasso; d) Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig, 
Julius Caesar. 3. Goebel, Rtibezahl (von dem Scinder der 111. B Classe N. Horvat).

b) Ankauf.
1. Baumbach, Horand und Hilde. 2. Bodenstedt, Mirza-Schatfy. 3. Dahn, Kaiser Karl 

und seine Paladine. 4. Ebers, Die Nilbraut (3 Bd.). 5. Freytag, Das Nest der Zaunkonige. 
(i. Grillparzer (1.—14. Bd.). 7. Kòrner, Weltgeschichtliche Kiimpfe des Alterthums. 8. Mtiller, 
Beckers Weltgeschichte (L—10. Bd.). 9. Karl Mays gesammelte Reiseromane (1. u. 2. Bd.). 
K). Richter, Die Spiele der Griechen und Romer. 11. RoBmaBler, Der Wald. 12. Scheffel, 
Ekkehard. 13. Stoli, Bilder aus dem altromischen Leben. 14. Washington-Blume, Der tlber- 
liiufer. 15. Graesers Schulausgaben : Lessing, Die hamburgische Dramaturgie in Auswahl. 16. 
Aškerc, Balade in romance. 17. Funtek, Godec. 18. Jurčič (5 Bd.). 19. Stritar (2 Bd.). 20.
Vesel, Psalmi. 21. Vrchlicky-Skalar, Barvaste črepinje. 22. Niebubr, Griech. Heroengeschichten. 
23. Groner, Heldenthaten uns. Vorf. 24. Spamer, Jugend- u. Volksschriften (N. 42). 25. Nieder- 
gesaB, Jugend- und Volksbibliothek (3. u. 6. Th.). 26. Weiflenhofer, Erz&hlungsschriften (1.--4. 
Bd.). 27. Schmid, Ausgew. Erzàhlungen (N. 2, 11, 17, 28, 33). 28. Frisch, Im YValdhof. 29. 
Jordan, Die Irrfahrten des Odysseus. 30. Gleirscher, Sagen aus Tiro!. 31. Welter, Weltgesch. 
(3 Bde.) 32. Stoli, Erzàhlungen aus d. Geschichte. 33. Emmer, Unsere Helden (1 Bd.). 34. 
Hoffer, Praxis der lnsectenkunde. 35. Hofmann, Der Schmetterlingsfreund und der Kàfer- 
sammler (2 Bde.). 36. Marryat, Sigismund ROstig. 37. Hoffmann, Jugendbibliotliek (6 B<le.). 
38. Herchenbach, Erzàhlungen <N. 28, 39, 40, 90). 39. Hebel, Schatzkàstlein. 40. Rosegger, 
Waldferien. 4L RoBmaBler, Die 4 Jahreszeiten. 42. Pfeil, Gute Kinder. 43. Brendel, Erziih- 
lungen aus dem Leben der Thiere (2 Bde.). 44. Lohmayer u. Schmidt, Jugendbibliolhek (6., 
32., 50. u. 63. Bd.). 45. Wagner, Deutsche Heldensagen. 46. Amicis-Miklavčič, Sree. 47.
Doma in na tujem. 48. Hopfen-Funtek, Kako je izginil gozd. 49. Planinski, Zbirka narodnih 
pripovedek za mladino (2 Bde.). 50. Dominicus, Naselnikova hči. 51. Tkalec, Tiun-Lin. 52. 
Podkrajšek, Car in tesar (doppelt). 53. Pod turškim jarmom. 54. Sekolov, Narodne pripo
vedke in pravljice. 55. Šmid-Hrovat, Pripovedke (7. Bd.). 56. Keller, Prst božji.

Gegemvartiger Bestand: 650 Werke in 1201 Banden und Heften.

B. Historisdi-geograpliische Lelirmittelsamnilung.
(Unter der Obhut des Prof. Franz H o rak.)

Ankauf. L H. Kieperts „Wandkarte des deutschen Reiches". 2. 11. Kieperts „Wand- 
karte von Alt-Italien“.

Stand der Sammlung: 70 Waiul- und Handkarten, 19 Atlanten, 30 geogr. Bilder mit 
10 Heften Text, 65 historische Bilder, 2 Globen, 1 Tellurium.

0. Physikalisdies Cabinet.
(Unter der Obhut das Prof. J. 11 irscbIer.)

Ankauf: Wurfapparat, Wasserstrablpumpe, Wasserluflpumpe nach Bunseu, Giftheber, 
InlerferenzrObre, Linsenwirkungsapparat, absolutes Elektrometer nach Pf. Braun, Flaschen- 
hattčrie, 1 Meidinger Element, 8 Grove’sclie Klemente, Hygrometer mieli Saussure, 2 Tliermo- 
meter, Differential-Thermometor, Do]>peltrichter zur Darslellung der Kegelschnittlinien, Tafel- 
lineal mit Transporteur.

Das Inventar der physikalisch-matbemalischen Sammlung eiilhalt 568 Nummern.

I). Naturliistorisehes Cabinet»
(Unter der Obhut des Gymnasiallehrers Dr. Anton Schwaigliofer.)

a) Geschenke. Des Herrn Josef Tscheligi, Realit&lenbesitzers in Marburg: drei 
Vogelbìiige (Colymbus arcticus, Mergus serrator, Rotamus stellaris); des Herrn J. Koprivnik, 
k. k. Professore : Verwandlung von Rhagium mordax und Vespa vulgaris, Puppe von Rbagium 
mordax (SpiritusprUparate); des Herrn F. Horàk, k. k. Professore: Erudite von Trapa natans; 
des Herrn J. H irseli le r, k. k. Professore: Fasergips; des Quintaners G. Figdor: Lacerta
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viridis; des Tertianers Namorš: Schàdel von Cavia Cobaya; des Tertianers F. Lukmann: 
Dachschiefer; des Secundaners A. Fuchs: Balg von Vesperugo noctula; des Secundaners K. 
Pfeifer: Cardium tuberculatum, Sepia officinalis, Nephrops norvegicus; des Secundaneis K. 
Hauptmann: 2 Stiick Maja squinado; der Secundaner V. Bauer und M. Fontana: Kiebs- 
augen und Calcit; des Primaners F. Lampreht: Geweih eines Gabelbockes; des Custos der 
Naturaliensammlung: Marienglas, Perisphinctes sp., Eklogit, Plattengneis, Ostreaschalen. Ein- 
zelne Insecten wurden von mehreren Schiilern und vom Custos gespendet.

b) Ankauf: Scolopax rusticola, Metamorphose von Psilura monacha, Rana esculenta 
und Melolontha vulgaris, Skelet von Talpa europaea, Felis domestica und Anguis fragilis, 12 
Stiick Leutemanns zoologiche Tafeln; Acliat, Krokydolith; Spermacet, Cochenille, Hexenmehl; 
Zeiss’sche Pràparierlupe sammt Statif.

Die Sammlung zahlt gegenwartig 15184 Stiick e in 1044 Nummern.

E- Lehrniittel fiir den Zeiehenunterricht.
(Unter der Obhut des Realschulprofessors A. Hesse und des Biirgerschullehrers F. Schuster.)

Ankauf: 1. Friihgothisches Knollencapitàl. 2. Pahuette, griech. Reconstruction, 3. Pai- 
metten-Ornament, ital. Renaiss. 4. Anliker Blattkelch, Reconstruction. 5. Akanthusblatt vom 
Capital des Lysikrates-Monumentes, Reconstruction. 6. Omament-Ftillung mit Schnecke aus 
St. Michele in Venedig. 7. Ornament-Fullung mit Delphin aus St. Michele in Venedig. 8. 
Lowenkopf nacli Rauch. 9. Portrat des Kunsthistorikers Schnaase. 10. Weibliches Portrat von 
Robbia, ital. Renaiss. 11. Weibliches Portrat, altere Dame. 12. Weibliches Portrat, jungere 
Dame. 13. Maske des Sclaven, von Michel Angelo. 14. Kinderkopf in der Art des Fiamingo.
15. Kopf eines Knaben, von Rietschel. 16. Biiste des Paris von Canova. 17. Getheilte Gerade. 
18. Filnl parallele Gerade. 19. Volle Kugel. 20. Hohle Halbkugel. 21. Sechseckige Pialle, 
Cylindrischer Ring.

Stand der Sammlung: A. 6 perspect. Apparate; B. 20 elementare Drahtmodelle; C. 10 
elementare Holzmodelle; D. 10 architekt. Elementarformen; E. 7 architekt. Formen; F. 5 Ge- 
làBformen; G. 19 ornamentale Stilformen; H. 7 figurale Gipsmodelle (Reliefs); 1. 8 figurale 
Gipsmodelle (Biisten und Hautreliefs); K. 66 Stiick Varia; L. 11 Vorlagenwerke, 22 besondere 
Vorlagen.

F- Musikaliensanuulung.
(Unter der Obhut des Gesangslehrers August Satter.)

Ankauf: 1 Messe von Belar.
Stand der Sammlung: 12 Wandtabellen fiir den Gesangsunterricht ; b) 13 Tantumergo 

und Segenlieder mit 290 Stimmen; c) 57 Kircbenlieder, Graduale und Offertorien mit 1124 
Stimmen. Weltliche Lieder: a) 54 deutsche mit 1500, b) 21 slovenische mit 380 Stimmen, 
zusanunen 3294 Stimmen, eine Stimmgabel und 12 Wandtabellen.

G. Miiiizensaiiimlung.
(Unter der Obhut des Prof. Franz Horàk.)

Geschenke. Des Quartaners Potočnik Alois: 1 kleine Silbermilnze aus der Regie- 
rungszeit Leopolds I.; des Quartaners Prus Anton: 1 kleine Bronzemiinze der Vereinigten 
Staaten Nordamerikas v. .1. 1884; des Quartaners Slebinger Johann: 1 kleine Bronzemiinze 
der Schweiz v. J. 1874; des Tertianers Krulc Johann: 1 groBe Kupfermtlnze aus dei' Regie- 
rungszeit Alexanders 11. von RuCland v. J. 1865, 2 kleine Kupfermiinzen aus der Regierungs
zeit Franz 1. v. Jahre 1800 u. 1816, 1 kleine Kupfermtlnze aus der Regierungszeit Josef II. v. 
J. 1790, 2 kleine Kupfermiinzen aus der Regierungszeit Franz Josef I. v. J. 1851, 1 kleine 
Silbermilnze aus der Regierungszeit Franz Josef 1. v. ■). 1849, 1 kleine Bronzemiinze aus der 
Regierungszeit Victor Emanuels v. J. 1867, 1 Soldo v. J. 1802; des Tertianers Griletz Michael: 
1 kleine Silbermilnze aus der Regierungszeit Ferdinande I. v. J. 1839, 1 kleine Bronzemiinze 
der Vereinigten Staaten Nordamerikas; des Secundaners Hren Victor: 2 mittelgroBe Kupfer
miinzen aus der Regierungszeit Franz 1. v. 18(K) u. 1812, 1 grolle Messingmilnze, gepriigt zum 
Andenken des 700jàhr. Jubililums von Maria-Zeli; des Primaners Budna Wladimir: 1 kleine 
rumanische Bronzemiinze aus dem J. 1867, 2 kleine SpielmUnzen aus MeSsing, 1 kleine Bronze
miinze aus der Regierungszeit Victor Emanuels v. J. 1861, 1 Soldo v. J. 1791.

Summe allei- numismatischen Gegenstiinde: 1222. Anhang: 1 r6m. Fibula, Bruchstiieke 
eines rOm. Mosaikbodens, Lachmanns Miìnzkunde u. Hickmanns „Yergleichende MÓnzentabelle“.

Fùr alle den verschiedenen Lehrmittelsaminlungen des Gymnasiurns ge- 
machten Geschenke wird den hochherzigen Spenderli hieniit der wàrmste 
Dank ausgesprochen.

4*
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V. Unterstutzung der Schiller.
À. Die zwei Pliitze der Andreas Kautschitsch’sclien Studentenstiflung, bestehend in 

der voni hochw. Herrn Canonicus, Dom- und Stadtpfarrer Jakol) Philipp Bohinc gegebenen 
vollstandigen Versorgung, hatten inne die Schiller Johann Kolar der IV. A und Anton Majžer 
der V. Classe.

B. Die filr 1893 und 1894 falli gen Zinsen der Anton Humer’schen Stiftung im Betrage 
von je 5 fl. 25 kr. wurden den aus Marburg gebiirtigen Schtilem Johann Marwieser aus der 
HI. A und Gottfr. Mathiašic aus der IV. A Classe zuerkannt.

C. Die Zinsen der A. Kautschitsch’schen Stiftung im Betiage von 6 fi. wurden zur 
Anschaffung von Schreib- und Zeichenertordernissen vervvendet.

D. Aus der Ringauf’schen Stiftung wurden an dtirftige Schiller Arzneien im Kosten- 
betrage von 1(5 fl. 68 kr. verabfolgt.

E. Von den aus der Marburger Spar casse-Jubilauinsstiftung bis 31. December 1893 fal- 
ligen Zinsen wurden laut Stadtschulrathbeschlusses vom 8. November 1893 die h. o. Schiller 
Schlauss Karl der II. A, Marwieser Johann der lil. A, KOnigsbauer Johann und Ma- 
thiašič Gottfried der IV. A, Hadwiger Franz der VI. und H a us August der Vil. Classe 
mit je 8 tl. betheilt.

F. In die Casse des Vereines zur Unterstutzung durftiger Schuler des 
haben als Jahresbeitrage oder Gaben der Wohlthàtigkeit fur 1893/94 eingezahlt :
Se. FiirsthischOtliche Gnaden Dr. Michael Napotnik, Furstbischof von Lavant .
Der hochw. Herr Ignaz Orožen, apost. Protonotar und Dompropst .

„ ,, „ Franz Kosar, Domherr, Monsignore, pàpstl. Hauspralat .
„ , „ Lorenz H erg, Domherr.................................................................
„ „ ' „ Dr. Johann Križanič, Domherr, Mitglied des k. k. L. Sch. B.
„ „ „ Jakob Philipp Fi o h in c, Domherr, Dom- und Stadtpfarrer
, „ „ Karl HribovSek, Domherr, Director des DiOcesan-Priesterhauses
„ „ „ Dr. Josef Pajek, Domherr, f. b. Consist.-Rath
, „ „ Dr. Johann Mlakar, geistl. Ratli, Theologie-Professor und Leiter

des f. b. Knaben-Seminars......................................................
„ , „ Josef Zidanšek, Theologie-Professor und Sub-Regens des f. b.

Knaben-Seminars ................................................................
„ „ „ Josef Majcen, f. b. Hofcaplan.......................................................
„ „ » Dr. Franz Feuš, Theologie-Professor.....................................
„ „ „ Dr. Alois Meško, Theologie-Professor.....................................
„ » „ Jakob Kavčič, Domcaplan .
„ „ „ Dr. Anton Suhač, geistl. Ratli, Pfarrer
„ „ „ Alois S ver, k. k. Seelsorger..............................................
„ „ „ Jakob Hribernik, Spiritual...............................................
„ „ „ Martin Matek, Theologie-Professor.....................................
„ „ , Ludwig Hudovernik, Domvicar.....................................
„ „ „ Franz Simonič, Dom-Chorvicar .....
„ „ „ Thomas Rožanc, Deehant in St. Magdalena
„ „ „ Josef Cižek, Caplan in St. Magdalena ....
„ „ „ Josef Z a gaj š a k, Caplan in St. Magdalena
„ „ „ Franz Korošec, Studienpriitect.....................................
„ „ „ Matthias Štrakl, Chorvicar...............................................
„ „ „ Johann Vreže, Religionslehrer...............................................

Herr Adolf Lang, k. k. Hofrath i. P. in Wien, Ehrenmitglied des Vereines
„ Barth. Bitter von Carnieri.........................................................................

Frali Anna Majciger, Professorsgattin, Haus- und liealitatenbesitzerin
Herr Philipp Terč, med. Dr.........................................................................

„ Dr. Barth. Glančnik, Advocat und Bealitatenbesitzer 
, Dr. Johann Sernec, Advocat und Realitfttenbesitzer ....
„ Dr. Johann Orosel, Advocat und Realitiltenbesitzer ....
„ Dr. Franz Radey, Landeshauptmann-Stellverlreter, k. k. Notar u. Realitatenbes.
„ Simon Goritschnig, k. k Finanzrath.......................................................
„ Adalbert Si k ora, k. k. Finanz-Bezirksdirector.............................................
„ Dr. Josef Rapoc. Haus- und Realitiitenbesitzer ......
„ Karl Gritnitz, Hausbesitzer ..........
, L. H. Koroschetz, Hausbesitzer ........
„ Josef Marti uz, Hausbesitzer
„ Dr. Johann Sch m i de re r, VicebOrgermeister, Haus- und Realitiitenbesitzer
„ Josef Tscheligi, Haus- und Realitiltenbesitzer.............................................
„ Amand Itak, med. Dr. ..... ......
, Bernhard J en tl, Realitiltenbesitzer...............................................................
„ Dr. Franz Voušek, k. k. Bezirksrichter r. D. U.................................................

zu St. Anna am Kriechenbe

Gvmnasiums 
11. kr. 
20 — 

2 — 

1 — 
2 — 
5 -- 
5 — 
2 — 

5 —

3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
3
2
1
1
2
2
2
2
5
1
2 

40
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

155 —FUrtrag
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fl. kr.
Obertrag . 155 —

Herr Johann Petrovič, k. k. Gerichtsadjunct.......................................................................2 —
n Anton Langer, k. k. Oberpostverwalter.......................................................................2 —
» Franz Muršec, Hausbesitzer.........................................................................................2 —
„ Theodor Kaltenbrunner, Buchhandler und Hausbesitzer..............................................3 —
„ Franz Oehm, Hotel- und Realilàtenbesitzer .......................................................1 —
„ Franz Kočevar, WeingroBhandler................................................................................2 —
„ Andreas Platzer, Papierhandler ................................................................................ 2 —
„ Jakob Bancàlari, k. k. Kreissecretiir i. P. ..............................................................3 —
„ Dr. Peter Stornik, k. k. Gymnasial-Director............................................................ 10 —
„ Johann Majciger, k. k. Gyrnnasial-Professor.............................................................. 1 —
„ Franz Horàk, »   2 —
„ Anton Lantschner, „  1 —
„ Josef Meisel, „  2 —

Jakob II irseli le r, „  2 —
„ Karl Kirchlechner, „  2 —
„ Johann Košan, „  2 —
„ Georg Polzi, k. k. Gymnasiallehrer.................................................................................5 —
„ Franz Jerovšek, „  5 —
„ Ignaz Pokorn, „  2 —
„ BI. Matek, „  5 —-
„ Dr. Anton Sch waighofer, k. k. Gymnasiallehrer..................................................... 1 —
„ Dr. Josef Murr, suppl. Gymnasiallehrer . ...................................................... 1 —
„ Otto Toifel, „  2 -
„ Dr. Johann Tertnik, „  1 —
„ Dr. Anton Medved, „  2 —

Ergebnis einer Sammlung unter den Schtilern des Gyninasiums*) . . . 77 76
Summe . 295 76

Rechnungsabschluss Nr. 37**) vom 1. Juli 1894.

Die Einnahmen des Vereines in der Zeit vom I. Juli 1893 bis 1. Juli 1894 bestehen:
1. Aus den Jahresbeitragen der Mitglieder
2. Aus den Spenden der Wohltbater
3. Aus den Interessen des Stammcapitales
4. Aus den Sparcasse-lnteressen
5. Aus einem Bucherverkaufe
6. Cassarest vom Jahre 1893

Summe .

206 tl. — kr.
105 „ 76 n
206 „ 60 n

14 , 66 n
3 „ 01 n

304 , —
840 11. 03 kr.

Das Stammcapital betràgt 5200 fi. in Papieren.

Die Ausgaben fur Veréinszwecke in der Zeit vom 1. Juli 1893 bis 1. Juli 1894 betrugen:
V. Ffir die UnterstUlung wflrdiger und durftiger Schiller:

a) durch Beistellung von Freitisehen......................................................410 fl. 54 kr.
h) durch Ankauf und Einband von LehrbUchern und Atlanten, welche

den Schtilern geliehen oder geschenkt wurden . . . 142 „ 22 „
c) durch Verahfolgung von Kleidungsstiicken und Bargeld . . . 20 „ 60 „

2. Fur Regieauslagen (Entlohnung fur Schreibgeschafte etc.) . . . . 22 „ 60 ,,
Summe . 595 fi. 96 kr.

Es bleiht somil ein harer Cassarest von............................................. 244 6. 07 kr.
G. Zu besonderem Danke sinil viele Schiller des Gymnasiunis den Herren Arzten in 

Marburg ftir bereitwillige und unentgeltliche Hilfeleistung in Krankheitsfàllen verptlichlet.
H. Freitische wurden mittellosen Schtilern von edelherzigen VVohlthàlerii 334, vom 

IJnterstUtzungsvereine IO, zusammen 374 in der Woche gešpendet.

Fur alle den Schiilem des Gymnasiunis gespendeten Wohllhalen spridit 
der Ber irli Lerstiitler im Namen der giiligst Bedarhten liieinit den geburenden 
innigsten Dank aus.

*) l>i»* Sfhiiler der I. A Classe spendeteti 7 fl. 30 kr., »Ieri 15 ('lasse H. 40 kr., der 11. A ('lasse i fi. 21 kr., 
der 11. K Classe 10 fl. kr., »ler III. A Classe 0 fl. kr., der III. H Classe 4 fl. 14 kr., der IV. A Classe 4 fl. 30 kr., 
der IV. H Classe '•* fl. kr., der V. ('lasse 7 fi, 55 kr., der VI. Classe 3 fi. 00 kr., der VII. Classe 5 H. 00 kr., der 
Vili. Classe il fl. 00 kr.

**l Der K»M')ìmin^sabsehluss Nr. 30 wurde in «ler ordentiiehen Cenerai'versammlun# vom 20. Nn-vember 1803 
gepruft nnd l'Or riehfig hofunden. Iter Aussehuss »les lanf'enden Vereinsjabres bestand ans den Herren : 1 )r. l’eter Stornik, 
k. k. (ìyinnasialdirector, Obrnami ; hr. J»»sef' Taji-k, (,'anonicus, Johann Majeiger, k. k. Professor, Johann Kosan, 
k. k. Professor, (»eorg Polzi, k. k. Professor, Dr. Anton Medved, Keligionslehrer, Ausscbussinitglieder ; als Keehnungs- 
revisoren fungierten die Herren: J. V. Siipaii und J. Vreže.
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VI. Forderung der kftrperlichen Ausbildung der Jugend.
In Befolgung des diesen Gegenstand hetreffenden lioh. M. E. vom 15. Sept. 1890 

Z. 19097 wandte sich der Berichterstatter wie im vergangenen Jalne so auch lieuer an das 
k. u. k. Stations-Commando und an den Ausschuss des h. o. Stadtverschiinerungsvereines, 
welch beide Vorstehungen der li. o. GymnasiaI-Jugend eine namhafte PreisermaBigung, erstere 
bei Benutzung der Bade- und Schwimmanstalt in der h. o. Franz Josef-Kaserne, letztere bei 
Benutzung des Eislaufplatzes auf dem Stadtteiche in liebenswiirdigster Weise bereitwilligst 
einraumten, wofiir ibnen an dieser Stelle zugleich der beste Dank der Anstalt ausgesprochen sei.

Fur die Jugendspiele im Freien wurde vom k. u. k. Stations-Commando und von dem 
hochvv. f. b. Prasidium der Cavallerie-Exercierplatz vor Windenau zur Benutzung tiberlassen. 
Die ungiinstige Witterung, besonders im Monate Mai und in der ersten Hiilfte des Monates 
Juni, die groBe Entfernung des Spielplatzes und die mannigfachen Beschrankungen in der 
Benutzung desselben lieCen einen regelmafiigen Betrieb der Jugendspiele aut' diesem Platze 
ilicht zu. Dorii wurden im h. o. Gymnasialgarten unter der Aufsicht des Spielleiters O. Toitel 
von Mitte Mai an regelmaBig Spiele veranstaltet, zu welchem Zwecke nach den einzelnen 
Classen 4 Spielgruppen gebildet wurden, die zu einer bestimmten Zeit spielten und zwar:

1. Gr. (I. A, II. A) Samstag von '/»6 —3/47,
2. Gr. (111. A, IV. A, V.) Samstag von 3/47—8,
3. Gr. (I. B) Mittwoch von '/,6—3/47,
4. Gr. (II. B, III. B, IV. B) Mittwoch von 3/,7—8 Uhr.

Die Schiller der unteren Classen betheiligten sich rege an diesen Spielen, da jedesmal 
20—30 Spieler sich einfanden. Die beliebtesten Spiele waren Meta, Deutscher Bali, StoBball, 
Schwarzer Mann, Katze und Maus, Dritten abschlagen, Schneidezeck, Tauziehen u. a. Auch 
wurden vom Turnlehrer wahrend des ganzen Jahres in den Turnstunden Bewegungs- und 
Ballspiele geiibt. Zudem unternabmen die Herren Professoren, besonders Meisel, Dr. Murr 
und Toifel mit ihren Classen im Winter- und Sommersemester zahlreiche Ausfllige, auf denen 
wohl auch Jugendspiele veranstaltet wurden.

Die Conferenz, betreffend die Forderung der korperlichen Ausbildung der Jugend, wurde 
am 5. Jànner 1. J. abgehalten.

VII. Brlàsse der vorgesetzten Behorden.

Erlass des b. k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 23. Juni 1893, Z. 12886 
(L. Scb. B. Eri. vom 17. Juli 1893 Z. 4386). Unter dem letzten Semester, aus dem die Lei-
stungen in den Freigegenslànden auf Verlangen eines Abiturienten ins Maturitiitszeugnis auf-
genoinmen werden, ist. dasjenige zu verstehen, in welchem der Scinder einen freien Gegenstand 
in den Oberclassen ordnungsmaBig in dem fiir die hbchste Stufe dieses Gegenstandes an der 
hetreffenden Lehranstalt vorgeschriebenen Au sm atte frequentiert und das Lehrziel erreicht liat.

2. Erlass des h. k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 19. Juli 1893 Z. 14869
(L. Sch. B. Eri. vom 27. Juli 1893 Z. 5021), wodurch gestattet wird, dass in der II. Classe
der h. o. Anstalt die Zalil der schriftlichen Arbeiten aus der slovenischen Sprache monatlich 
von drei auf zwei herabgesetzt werde.

3. Erlass des b. k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 22. September 1893 
ad Z. <>730 (L. Scii. B. Eri. vom 19. October 1893 Z. 6574), wodurch mit Alleili. Genehmigung 
vom 12. September 1893 an der b. o. Lehranstalt die vierzehnte und fiinfzehnte Lehrstelle 
systemisiert wird.

4. Erlass des h. k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 15. October 1893 
Z. 188309'. Die Directionen der Staatsmittelschulen werden zur Deckung der mit dem schul- 
mattigen Betriebe der Jugendspiele verbundenen Auslagen ermachtigt, am Anfange des Scliul- 
jahres zugleich mit den Lehrmittelbeitragen von jedem Schiller einen Betrag bis zur Maximal- 
liohe von 50 kr. einzuheben. Uiibemittelje Schiller sind von der Entrichtung dieses Beitrages 
jedenfalls zu befreien.

5. Erlass des h. k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 28. October 1893 
Z. 23876 (L. Sch. B. Eri. vom 7. November 1893 Z. 7807). Bei alien Classificationen an den 
Mittelschulen ist die vorgeschriebene Notenscala ausschliefilich in Anwendung zu bringen.

6. H. M. Eri. vom 1. November 1893 Z. 24871, betreffend das Probejahr der Supplentem
7. Eilass des h. k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 3. November 1893 

Z. 23955 (L. Sch. B. Eri. vom 14. November 1893 Z. 8016), betreffend die Verwendung der 
Mittelschullehrer zur Unterriehtsertheilung in den nicht obligaten Lehrgegenstiinden.

8. Erlass des Ii. k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 31. Jftnner 1894 
Z. 28557 ex 1893, betreffend den Austausch der Doubletten von Naturobjecten.

9. Verordnung des b. k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 2. Juni 1893 
Z. 1091, betreffend den Vorgang bei Bestellung der Supplenten und Nebenlehrer an Staats
mittelschulen.
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Vili. Chronik.

a) Ver&nderungen im Lehrkorper.
Mit E. E. des hochlòbl. k. k. steierm. E. Sch. R. vom 7. September 1893 Z. 4659 und 

vom 28. September 1893 Z. 6257 wurden die Herren Dr. Josef Murr, Otto Toife!, Dr. Johann 
Tertnik, Jakob Kavčič und Dr. Anton Medved als Supplenten abermals bestàtigt, resp. 
neu bestellt.

Laut Eri. vom 8. December 1893 Z. 27082 hat sieli Se. Excellenz der Minister fur Cultus 
und Unterricht bestimmt gefunden, den h. a. Professor Anton Lantschner in die Vili. Rang- 
classe zu befordern.

li) Die wiehtigsten Daten.
Am 18. August 1893 wohnten die in Marburg anwesenden Mitglieder des Lehrkorpers 

dem zur Feier des Geburtsfestes Sr. k. und k. Apostolischen Majestàt des Kaisers celebrierten 
Hoehamte bei.

Das Schuljahr 1893/94 wurde am 18. September 1893 mit dem hi. Geistamte eròffnet. 
Die Schuleraufnahme fand am 15. und 16. Juli, ferner ani 16. und 17. September statt.

Ani 18. August 1893 starb in seiner Heimat der sehr begabte und strebsame Schiller 
der VI. Classe, Alois Korošec; am 23. September wurde tur ihn eine heilige Seelenmesse 
gelesen.

Am 4. October feierte die Lehranstalt das Namensfest Sr. k. und k. Apostolischen 
Majestàt des Kaisers mit einem feierlichen Gottesdienste und ebenso am 19. November 
das Namenstest Ihrer Majestàt der Kaiserin.

Am 10. Februar wurde das I. Semester geschlossen, am 14. begann das II.
Am 10. und 11. Màrz wurden die Osterlichen Exercitien in Verbindung mit dem Eni- 

pfange der heil. Sacramente abgehalten; auBerdem empfìengen die Schiller dieselben zu Anfang 
und zu Elide des Schuljahres.

Ani 28. Màrz starb der Schtiler der VI. Classe, Johann Likavetz, eines plótzlichen 
Todes und ward am 29. zu Grabe geleitet.

Aus Anlass der glticklichen Entbindung Ihrer kais. und kòn. Hoheit der durchlauch- 
tigsten Frau Erzherzogin Marie Valerie von einem Prinzen ilberschickte der h. a. Lehrkorper 
am 1. Mai an das hohe k. k. Statthalterei-Priisidium eine Adresse mit der ergebensten Bitte, 
die darin dem Allerdurchlauchtigsten Herrscherhause ausgedrilckten unterthànigsten Gliick- 
wùnsche an dìe Stufen des Allerliochsten Thrones gelangen zu lassen.

Am 14. Aprii starb in seiner Heimat der fleiflige Schiller der V. Classe, Theodor Heigel; 
ani 24. Aprii wurde l'tir ihn cin Trauergottesdienst in der Gyinnasialcapelle abgehalten.

Am 17. und 18. Aprii inspicierte der Fachinspector fitr das Zeichnen, Professor Hermann 
Lukas, den h. o. Zeichenunterricht.

Am 8. Mai fand in der hiesigen Aloisikirche anlàsslich des 40jahrigen Jubilàums der 
Vermablung Ihrer kaiserlichen uud koniglichen Majestàten ein Festgottesdienst 
statt. An demselben betheiligten sich Se. FiirstbischOlliche Gnaden Dr. Michael Napotnik, 
FUrstbischof von Lavant, der k. k. Bezirkshaiiptmann, der Btirgermeister etc., der gesaromte 
Lehrkorper in Uniform, alle Schiller, viele Danieli und eine Menge Andachtiger.

Der Herr Religionslehrer Dr. Medved legte in begeisterter Ansprache der studierenden 
Jugend die Bedeutung der Festfeier dar. Seine Rede lautete;

Oberaus festlich ist der Anlass, der uns beute in diesem heiligen Tempel versammelt. 
Um diese herrliche Festfeier nodi erhebender zu gestalten, hat dieselbe Se. FiirstbischOfliche 
Gnaden, unser hochwurdigster Herr FUrstbischof mit Seiner Gegenwart zn beehren gemili, 
wofUr dem hochwtirdigsten Oherhiiten unser ehrfurchtsvollster Dank gezollt werde, welchen 
ergebensten Dank aneli ilie ubrigen illustrai Gàste entgegennehmen mogen.

Vierzig Jalire, reich an ruhmvollen Erinnerungen, šinil verflossen, seitdem Se. Aposto
liche Majestàt Franz Josef I., unser gutigster Kaiser und Kònig, Seine erlauchteste Braut 
Elisabeth zuni glànzenden Traualtare gefuhrt hat. Sollten nun die immer treuen Vòlker 
Osterreichs die frohliche Wiederkehr jenes gesegneten Tages unbemerkt voriiber ziehen lassen? 
Nein! Die altbewàhrte, angestammte Treue und unbegrenzte Liebe zu der glorreichen Dynastie 
der von der GeSchichte hochst gepriesenen Habsburger will, ja muss sich bei einer so denk- 
wUrdigen Begekenheit laut und feierlieh offenbaren. Die vielen Millionen freudigst erregter 
Herzen danken dem Allniàchtigen, ilei- iiber den Wolken throni, fili- diese hohe Gnade, zugleich 
inbrilnstig llehend, er miige diesen Ehebund noch fernerhin viiterlich segnen und kràftigst 
beschOtzen. Der laute Jubel Osterreichs, er scimiIt und halli gewaltig wider von der Elbe 
blulienden Ufern bis liinab an den untersten Felsenslrand der Adria. Ist es demi anders 
mòglich ?

„Der Osterreicher hat ein Vaterland,
Er liebt’s, und hat auch Ursacli’ es zu lieben.“

Wenu uberhaupt je, so bewahrt sich die goldene Wahrheit diesel- tief hedeutenden 
stolzen Dichterworte jetzl, unter der so màehtigen Regierung Sr. Majestàt Franz Josef I. Der
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beste Vater Seines weiten Reiches, lebt Er alleili dem Gliicke Seiner Volker. Daffir schlagen 
Ihm alie Herzen eine hochbegeisterte Liebe entgegen. FOrwahr, es gilt des Sangers schčner 
Spruch :

„Auf ihrer Liebe ruht Sein Thron !“ . . .
Wer sieht niebt die groBartigen Folgen dieses vvunderbaren Liebesbundes ? Wie viele 

beriihmte Thaten, welch’ groBe Schopfungen bat das sturmumbrauste, aber immer feste Oster- 
reich Franz Josef I. zu verdanken! Das Reich bat sich unter Seiner Regiernng verjungt und 
zu einer gebietenden Weltmacht emporgeschwungen. Die paradiesischen Fluren Italiens und 
des Meeres schaumende Wogen, vvelche Lissa lieblich umsplilen, werden nodi den spàtesten 
Geschlechtern von den glanzenden Siegen Franz Josef I. erzahlen. Wohlliabende Stiidte, init 
neuen, prachtschimmernden Palàsten gekront, werden nodi Aeonen hindurch Sein so ersprieB- 
liches Wirken verherrlichen. Ein gefeierter Maecenas, schirmt und fordert Er fiirstlicb Kunst 
und Wissenschaften, so dass sich unter Seiner Herrscbaft die hohere und niedere Bildung 
in Osterreich zu einer ungeahnten Biute, wie nie zuvor, geboben hat. Audi uns besonders 
bat Seine Apostoliche Majestat die AllerhOchste Huld bewiesen, demi durcli die wabrhaft 
kaiserliche Munificenz Franz Josef 1. sind die schonen Hallen unseres neuen Staatsgymnasiums 
geoffnet worden.

Doch nielli durch Sein offentliches Wirken alleili segue! Er Seine Volker. Er ist ilinen 
audi personlich ein hellleuclitender Leitslem. Im Charakter rein, wie der schonste Edelstein, 
an Tugend reich, so dass limi ninnami gleicht, bietet er Seinen Unterthanen ein bewun- 
derungswOrdiges Beispiel. Gott und der Kirclié treu ergeben, wird Er von einer ruhrenden 
Rèligiositat getragen, so dass es auch von limi wie von Seinem groben Urahnen Rudolf I. 
heiBen kann :

„Das Kreuz blieb Sein Symbol,
Und unter diesem Scejiter steht es im Reiche wohl.“

Wie sollten Uni also Seine Volker nicht ehren und lieben ? Ach . . .
„Auf ilirer Liebe rulit Sein Thron!“

Daher — lasset auch uns miteinstimmen in die Jubellieder ausAnlass dieser erhebenden, 
hochpatriotisclien Feier und erneuern die Treue, die unerschutterliche, die niemals wankt, 
wenn auch die Felsen sliirzen. Lasset uns entflammen die selbstlose Liebe, die nur den Ruhm 
und das GlUck Osterreichs und seines erhabensten Herrscherpaares sucht.

„Lass’t uns ringen frischen Muthes,
Treu vereint in Lust und Leid,
Und es wird die gold’ne Hochzeit 
Finden eine gold’ne Zei-t! . .

Zu diesem Zwecke lasset uns niedersinken vor Gott, dem gutigsten Vater Himmels und 
der Erde, und lasset uns mit frommen Herzen andachtigst beten fur Ihre Apost. Majestàlen

Kaiser Franz Josef I. and Elisabeth,
Seine erlauchteste Gemahlin I !

Nach dieser Ansprache celebrierte der liocliw. Herr Canonicus Dr. Johann Križani č, 
Mitglied des k. k. Landesschulrathes, das Hochamt. Geschlossen wurde die sciame Feier mit 
dem Te Deuin und dem Kaiserliede.

Am 18. Mai starb in Feldhof bei Graz der ehemalige h. a. Professor Hans Schmierer; 
ftir denselben wurde am 22. Mai in der h. o. Gymnasialcapelle eine lil. Seelenmesse gelesen.

Am 1. Juni starb der gewesene ausgezeichnete Scinder und Abiturient der h. o. Anstalt, 
Franz Mathiaschitsch, und ward am 3. Juni vom LehrkOrper und von den Schulern zu 
Grabe geleitet.

V
Am 9. Juni farni im Beisein der Herren: Dr. M. Bitter von Schreiner. Milgliedes des 

h. steir. Landesausschusses und Landesschulrathes, des Landtagsabgeordneten J. P fri m er, 
des BUrgermeisters A. Nagy, des Viceburgermeisters Dr. Hans Schmiderer, des Directors 
der h. o. Lehrerbildungsanstalt H. Schreiner, des Theologie-Professors und Regens des h. o. 
f. b. Knabenseminares Dr. J. Mlakar die PrUfung aus der steierm. Geschichte statt; an der- 
selben betheiligten sich die SchUler der IV. Glasse : Kociper Rudolf, Kolar Johann, Krajnc 
Andreas, Meža Michael, Polovic Johann, Pupachei Franz, Rojko Josef, Skvarč Josel 
und Wraber Max und gahen durch ihr vorztigliches Wissen Kunde von dem besonderen Eifer, 
den sie auf dieses Stndium verwendet halten. Die besten Leistungen waren die der SchUler 
Wraber Max (IV. B) und Kolar Johann (IV. A), denen die vom b. Landesausschusse gewid- 
meten Preismedaillen zuerkaiint wurden. Da jedoch auch die sieben Ubrigen Bewerber, unter 
diesen namentlich Pupacher Franz (IV. B). vorzUgliche Kenntnisse ali den Tag legten, so 
wurde ihnen hiefur die verdiente Anerkennung ausgcsprochen und sie ferhielten, und zvvar : 
Pupacher Franz, Meža Michael, Krajnc Andreas und Skvarč Josef je einen der von den 
Herren: Landtagsabgeordneten J. Pfrimer, Bùrgermeister A. Nagy, Vicebtlrgermeister Dr. 
Hans Schmiderer Und vom Director gespendeten Ducateli, die SchUler Polovic Johann und 
Kociper Rudolf je 10 KronenstUcke, Geschenke des Herrn Landtags- und Reichsrathsabgeord- 
neten Prof. Franz Robič und des Herrn Prof. Dr. Johann Mlakar, und endlich der SchUler 
Boj ko Josef eiu vom Herrn Fachlehrer Professor Franz Horàk gewidmetes Preisbuch. Die 
Preise vertheilte Herr Dr. M. R, v. Schreiner nach einer làngeren, sehr gediegenen und
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warmen Ansprache an die Schiller, in welcher er ihnen die groBe Bedeutung und Wichligkeit 
des Studiums der Geschichte im allgemeinen und der Heimatkunde im speciellen auseinander- 
setzte und ihnen zugleich die treue Pflege derselben angelegentlieh ans Herz legte, schlieBlich 
auch ihren Leistungen eine sie hochst ehrende Anerkennung zutheil werden liefi.

Vom 21. bis 26. Juni unterzog der k. k. Landessehulinspector Herr Dr. J. Zindler die 
Anstalt einer Inspection.

Am 28. Juni wohnten die dienstfreien Mitglieder des Lehrkòrpers dem in der Dornkirche 
tur weiland Se. Majestiit den Kaiser Ferdinand 1. celebrierten Trauergoltesdienste bei.

Vom 23. Juni bis 5. Juli wurden die milndlichen Verselzungsprufungen, vom 6. bis 
9. Juli vvurde die Classifìcation vorgenoinmen. Bei derselben erhielten die erste Classe mit 
Vorzug folgende Schuler: Eberl Alois, Kaltenbrunner Roderich, List Johann, MauriC 
Johann und Meisel Josef der I. A; Fišinger Josef, Jehart Anton, Pišek Josef, Sanda 
Karl, Špindler Alois, Tiller Franz und Vargason Ernst der I. B; Borštner Johann, 
Schlauss Karl, Spari Anton und Stornik Paul der li. A; Estrin Matthaus, Masten 
Johann, Nedog Jakob, Ostrž Franz, Tiller Victor, Vazzaz Ludwig und Zemljic Milan 
der 11. B; Kratter Friedrich und Sedlar Augustin der III. A; Lukmann Franz der III. B; 
Mathiašič Gottfried der IV. A; Kociper Rudolf. Kranjc Andreas, Preindl Ferdinand, 
Pupacher Franz und Wraber Maximilian der IV. B; Kosi Jakob, Kukovec Alois, Li- 
movšek Josef, Mally Arnold, Slavic Matthias, Stergar Anton und Vajda Franz der V.; 
Bolar Anton, Grofinigg Oscar, Haus August, Skerbs Roman, Stegenšek Augustin und 
Zickar Marcus der VIL; Jerovšek Anton, Noroglav. Friedrich und Terstenjak Roman 
der Vili. Classe.

Am 14. Juli wurde das heilige Dankamt vom hochwurdigen Herrn Canonicus Dr. Johann 
Križanič celebriert, nach demselben der Preis der Schillerstiftung fur den' gelungensten 
poetischen Versuch in deutscher Sprache dem Schuler Welzl v. Wellenheim August aus 
der VI. Classe, in slovenischer Sprache dem Schuler Dernovšek Karl aus der VII. Classe 
iiberreicht und mit der Vertheilung der Zeugnisse das Schuljahr geschlossen.
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IX. Statistik der Schiller.

Glasse
I. II. III. IV. /usam men

1 V. VI. VII. Vlil
il h a h 1 a h a h

Zu Ende 1892/93.... 28 56 26 27 29 35 28 22 26 24 16 19 336
Zu Anfang 1893/94 . . . 40 67 27 49 35 26 27 33 52 24 22 16 418
Wàhrend des Schuljahres

eingetreten .... — — — — _
Im gameti also aiifgenommen . . 40 67 27 49 35 26 27 33 ~52 24 22 16 ”418

Darunter :
Neu aufgenoinmen u. zvv. :

aufgestiegen .... 36 61 3 — 6 _ 5 1 10 2 _ 124Repetenten .... — _ — _ _ _ 1 _ 1
Wieder aufgenommenu. zvv.:

aufgestiegen .... — • -- 22 49 23 25 19 32 41 23 20 16 270Repetenten .... 5* 6 1 _ 6 1 2 — 1 1 _ 23Wàhrend des Schuljahres
ausgetreten .... 9 14 3 3 6 1 2 — 3 2 1 44

Schiilerzahl zu Rude 1893/94:
Offentliche .... 31 53 22 46 28 25 25 33 49 22 21 16 371Privatisten .... 1 — I - 1 — 2 — 3

2. Geburtsort (Vaterland).
Marburg............................... 9 4 5 2 7 _ 9 — 8 5 2 3
Steiermark (aufler Marburg) 18' 49 12 41 18 25 12 32 38 13 14 12 284'
NiederOsterreich .... 1 — 1' — 0' _ 1 — _ 2 _ 5’
OberOsterreich....................
Kàrnten..................... 1 1 1 _ — — _ 1 4
Krain.................................... 2 — _ — — 2 1 _ 5
Kiistenland......................... — 2 __ _ _ 1 — _ 1 4
Tirol.................................... 1 _ 1 _ _ _ _ — _ 2
Dalmatien.......................... Z
Bohmen.................... 1 _ — _ 2 _ — _ 1 4
Màhren............................... _ _ — _ _ _ _ _ _ 1 1
Galizien............................... _ _
Ungarn............................... l — — — _ _ 1 — 1 2 1 6
Kroatien..................... — _ _ _ 1 1 2
Bosnien............................... _ _
Oeutschland..................... — — - — — — — —

Summe . . 31 ' 53 22' 46 28' 25 25 33 49 22 16 16 371"

3. Muttersprache.

Deutsch................................................ 27' — 18' __ 21' _ 14 _ 13 12 9 4 1 IS3
Slovenisch........................................ 4 53 4 46 5 25 11 33 36 9 12 12 250
Cechoslavisch................................ _ __ __ __ 2 _ 2 i
Italienisch........................................ _ _ _ _
Ungarisch........................................ | — — 1 — — 1

Summe . . j 31' 53 22' 46 28' 25 25 33 49 22
■1B

16 37 P

4. Religionsbekenntnis.
Katholisch, lat. Ritus . . 28' 53 21' 46 27' 25 25 33 48 22 21 16 3655
Evang., Augsh. Confessiori 1 — — — 1 — — — 1 — __ __ 3 '

„ Helvet. » — 1
Griechisch-orientalisch . . — — — — — — — — __ _ _
Mosaisch....................................... 2 2

Summe . . || 311 53 22' 46 28' 25 25 | 33 49 22 21 16 3713 j

*) Davon 1 im Laufe des I. Semester aus der II. A Classe zurùckgetreteu.
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G 1 a S S e
I. >I. III. IV. V. •vi. VII. Vili

Zusammen

a b a b a b a b

2
1
5

2

16 5 2 _ _ _ _ _ _ . _ 41
7' 19 8 6 6 2 i — — -- — — 492
6 9 3 9 10 9 6 2 2 — — — 56

— 4 5 12 4 3 7 3 9 — — — 47
— 2 1 8 4 6 4 14 8 8 2 — 57
— — — 5 2 4 5 9 12 4 4 2 47
— — — — — 1 2 4 13 6 6 2 34
— — — — — — — 1 3 2 7 5 18
— — — — — — — — 2 2 2 5 11

— — — — — — — — — - —

2 2

31 53 221 46 28' 25 25 33 49 22 21 16 3713

16 9 14 5 15 2 11 1 13 12 8 5 111
154 44 8' 41 13' 23 14 32 36 10 13 11 260*
31 53 221 46 28' 25 25 33 49 22 21 16 3713

5 7 4 7 2 1 1 5 7 6 3 48
18' 37 14 35 22 21 22 24 39 20 15 12 279'

2 4 4 2 3 3 _ 1 1 1 _ 1 22
5
1

3
2

0'

1
1

0'
1

"

2

~

3 2 1
— —

17'

0'

311 53 221 46 28' 25

.

25 33 49 22 21

16

3713

3 5 4 2 5 3* 3 2 6 1 34
3 1 3 1 2 3

2
2 5 1 — — 23

—

4 1 1 3

—

1

_ —
‘

— — —

11

3 8 2 1 2 5 1 4 6 3 4 39
20 42 206 25 ! 20, 27 23 18 25 16 13 15 2641

4
1

6 ! 2

"I

1

“i

7 1
?
-

2'
0' —

1

! 
1 te — -•

27'
2'

28 56 i 24* j 27 1 29 !
1

35 j 26 *j 22 1
1 1

26 24 16 19 332'

5. Lebensalter
10 Jahre
J1 „
2 „
3 „

14! «15 „

? :s ;I? -
22 ”

23 „
24 n
25 „

Summe

6. Nach dem Wohnorte 
der Eltern.

OrtsangehOrige . . . 
Ausvvartige.....................

Summe

7. Classifìcation.
a) zu Ende des Schuljahres 

1893/94.
I. Fortgangscl. mit Vorzug
I. Fortgangsclasse . . . 
Zu einer Wiederholungs- 

prufung zugelassen 
IL Fortgangsclasse . . .
III. Fortgangsclasse ; . .
Zu einer NachprOfung zu

gelassen ....................
AuBerordentliche Schuler .

Summe . .

b) Nachtrag zum Schuljahr 
1892/93.

WiederholungsprQfungen 
waren bevvilligt . . .

Entsprochen baben . . .
Nicht entsprochen haben 

(od. nicht erschienen sind) 
Nachtragspriifungen waren

bevvilligt....................
Entsprochen haben . . . 
Nicht entsprochen haben . 
Nicht erschienen sind . . 
Darnach ist das Endergebnis 

fur 1892/93 :
I. Fortgangsclasse m. Vorzus
1. „ ...
II. „ ...
III. „ ...
Ungeprllft blieben . .

Surnme

*) 1 Schùler erhielt die Erlaubnis zur Ablegung der Wiederholungsprufung 1. h. L. Sch. K. Eri. vom 20. Juli 
1893 Z. 4809. 6
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8. Geldieistungen
C 1 a s s

Zusammender Schiller. 1. II. III. IV.
V. VI. VII. Vili.

Das Schulgeld 
zu zahlen waren

a b a b a 1» a 9

verpflichlet 
} im I. Semester *) 36a) 44b) 11 3 21 2 llc) 2 14 10 5 5 164

im 11. Semester *, 
Zur Hiilfte waren

20d) 2 le) 131) 10 23g)
7

10 10 IOh) 12i) 4 7 153

befreit
| im I. Semester — _ _ 1 1 '_ _ _ _ '_ _ 2

im II. Semester
1 Ganz befreit waren

1 — — 1 — — —
-

■ — — 2

im I. Semester**) 5k) 23k) 15 45 13 24 16 31 38 14 17 11 252
im II. Semester 14 42 12 36 9 18 1Č 23 35 12 18 9 243
Das Schulgeld

betrug im ganzen 
im I. Semester tl. 450 615 165 52.50 32250

32250
30 150 30 210 150 75 75 2325 —

I im 11. Semester tl. 277so 195 165 150 105 150 150 225 150 60 105 2055-—
Zusammen tl. 727su 810 330 20250 645 135 300 180 435 300 135 180 4380--

i Die Aufnahmstaxen
| betrugen . . 11. 
j Die Lehrmittelbei-

75-60 126 6-30 — 12-60 18-90 2-10 21 4-20 — 266-70

j tràge betrugen fl. 
Die Taxen fur

40 66 27 49 35 26 28 33
.

52 24 22 16 418--

Zeugnisduplicate 
betrugen . . fl. 2 _ 'i _ _ 2 2 2 _ . _ _ 10 —

Summe 11. 117«o 192 35-30 49-— 47'60128-— 48-90 35-10 75- — 24 — 26-2u 16-- 694-70

9. Besuch des Unter- 
richtes in den relat.- 
obliq. und nicht obli- 
gaten Gegenstanden.

Zweite Laudes-
sprache (Slovenisch)

U !
II. Curs _ _ _ 7 _ _ 2 _ _ _ 9

111. Curs — — — — — — — — 1 3 2 2 8
Franzòs. Sprache . — — — — — ' -- — — — — — — —
Kalligraphie . . .
Freihandzeichnen

15 13 — 4 — — — — — — — 32

I. Curs 4 10 — 2 — — _ — — _ — — 16
II. Curs — — 2 5 4 1 1 2 _ — — — 15

III. Curs — — — — 2 — 3 — 1 2 1 — 9
Turnen : I. Curs 16 8 10

11. Curs _ — 1 2 14 7 — — — — — — 24
III. Curs — -- ' — — . — 1 1 8 4 6 1 21

Gesang : I. Curs 7 14 7 23 51
II. Curs — _ — — 5 8 6 — — — — 19

III. Curs .-- — — — - — _ 8 12 3 4 1 28
Stenographie: I. Curs — — — — 9 26 10 — 45

II. Curs — — — — 24 8 1 — 33
Steierm. Geschichte — _ — — — - 4 13 — — — 17

10. Stipendien.
Anzahl der Stipen-

dien im I.Sem.*** — — — 2 2 3 11) 4 lOnu 1 4 4
im 11. Sem. _ — — _ — — — -- 1 — — — —

Gesarnmtbetrag im '
I. Sem. 11. — — — 100 12850 150 — 200 i 445 50 287 250 1610-50

11. Sem. 11. — — — 100 I285o 150 - 200 375 50 287 250 1540-50
Zusammen — — — 200 ; 257 300 -1 400 820 100 574 300 3151 —

*) Davon sind vor der Zahlung des Schulgcldes ausgetreten: a) 6 .Schiller, b) 3, c) 1, d) 2, c) 8, f) 2, 
g) 2, h» 1, i) 2 Schiiler.

**) k) Je einein Schiller wurde das Schulgeld zur&ckerstattet.
***) 1) 1 Naturalstipendium ; m) darunter 1 Naturalst. und 1 Stip. niil ganzjahr. Auszahlung am 1. November Ì
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X. Maturitàtspriifung.

Bei der am 22., 24. und 25. Juli 1893 miter dem Vorsitze des k. k. Landesschulinspectors 
Herrn Dr. Johann Zindler abgehaltenen mundlichen Maturi ttltsprfifung wurden sàmmtliehe 
Abiturieiiten fui- reit erklitrt, namlich :

Name Geburtsort Vaterland Leliens-
alter

Dauer der 
Gjmiias.- 
studien

Gewahlter
Beruf

*Achitsch Adrian Cilli Steiermark 20 J. 8 J. Verkehrs-
dienst

Barta Adolf Budweis Bohmen 19 „ 10 „ Rechte
Bohak Franz Poltschach Steiermark 22 ., 8 , Theologie
Fischereder Moritz Marburg Steiermark 19 ,. 9 „ Medicin
*Hohnjec Josef St. Peter bei KOnigsberg Steiermark 9 » Theologie
Horvat Friedrich Cvetkofzen }>ei Friedau Steiermark 20 .. 8 » Theologie
Jančič Johann
Kreft Leo

Laporje bei W.-Feistritz 
Biserjane, Bezirk Ober-

Steiermark 21-1 >. 8 e Theologie

*Kru]jc Franz
Radkersburg Steiermark 20 „ 8 „ Rechte

Pruje bei Rann Steiermark 20 ., 8 Theologie
Lauter Ludwig G5rz Kustenland 18 „ 8 , Rechte
Lorber Hermann Marburg Steiermark 1« „ 8 , Rechte
*Mathiaschitsch Franz Marburg Steiermark 18 , 10 Rechte
Pečar Alois Gams bei Marburg Steiermark 21 , 9 „ Theologie
Somrek Josef Pschadram bei Gonobitz Steiermark 22 , 8 „ Theologie
*Terč Rudolf Pilsen Bohmen 18 „ 8 , Militar
Urban Eduard Wuchem bei Mahrenberg Steiermark 18 , 8 , Poslwesen
*Vogrinec Anton Oberpristava bei Pettau Steiermark 20 „ 8 „ PhibL.Gr.
Zemljič Matthias St. Peter bei Radkersburg Steiermark 20 „ 8 , Theologie
2ekar Josef

* Reif mit Auszeichnu

Vierstein bei Rann

»g-

Steiermark
41 ■

8 , Theologie

Im Sommertermine 1894 unterzogen sich 15 Schiller der Vili. Classe dem Maturitàts- 
examen; die scliriftlicben Prilfungen wurden vom 4. bis 9. Juni vorgenommen und hierbei 
folgende Themen zur Ausarbeitung vorgelegt:

1. Aus dem Deutschen:
Sieh, da entbrennen in feurigem Kampf die eifernden Krafte,
GroBes wirket ihr Streit, GrOfieres wirket ihr Bund.
Tausend Bande belebt ein Geist, hoch schlaget in tausend 
Briisten, von einem Geftihl gliihend, ein einziges Herz,
Schlagt fùr das Vaterland und glaht far der Ahnen Gesetze.

(Schiller, Spaziergang.)
Das Thema ist zu hehandeln an der Hand wichtiger Perioden der Geschichte und Cultur- 

geschichte der Menschheit.
2. Zum Ohersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische: „Aus dem Leben des Dichters 

Vergil*. Seyffert, Uhungshuch zum Ohersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Branden
burg 1&53. S. 202.

3. Zum Ohersetzen aus dem Griechischen ins Deutsche:
Platon, Gorgias cap. LXX1X von den Worten :
„b>aneo yào ’O/ujpoi ì.iyti bis j d' tì g T<toznnov.“

4. Zum Ohersetzen aus Latein: Livius 45 lih. 40, 6 (Sed non Perseus tantum)—41, 9 
(liberorum meorum est interpositus). 5

5. Aus der Mathematik: 1. Es ist ein Dreieck zu construieren und zu berechnen, wenn
die Winkel a und fi und der Unterschied d der Absclmitte, welche die vom Scheitei des 
drilten Winkels auf die Gegenseile gezogene Senkrechte bildet, gegeben sind. Specialfall: 
« ~ 75°, — 45°, d “ 3 cm. 2. Der Inhalt des Achsenschnittes eines geraden abge-
stumpften Kegels ist f ~ 280 din3, die Bohe desselben h ~ 8 dm. Der Rauminhalt des 
Stumpfes verlialt sich zum Rauminhalte des mit der doppelten HOhe Uber dem grOfieren
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Grundkreise construierten Kegels wie 19: 18. Wie grofi ist die Oberflache des Stumpfes? 
3. Unter welchen Winkeln schneidet die durch die Punkte A — (2, 6) und B — (— 1, — 5) 
gehende Gerade die Linie, deren Gleichung y'1 n 10 x — x5 ist?

6. Aus dem Slovenischen : a) fur Slovenen: Glavne dobe slovenskega slovstva. Stara, 
srednja, nova doba. V vsaki dobi je treba navesti naj imenitnejše slovstvena prikazni, b) Zum 
(jbersetzen ins Slovenische ftir Schtiler deutscher Muttersprache : Siiptle, II. Theil, 19. Auflage. 
Nr. 01, Seite 04. Uneigenniitzigkeit der Alten in der Staatsvervvaltung.

Die miindliche Maturitatsprufung wurde ant 26. und 27. Juni unter dem Vorsitze des 
k. k. Landesschulinspectors Herrn Dr. Johann Zindler abgehalten. Bei derselben wurden 
sàmmtliche 15 Abiturienten fur reif erkliirt, namlich :

Name Geburtsort Vaterland Leltcns-
alter

Daoer der 
Gjmnas.- 
studica

Gewahlter
Beruf

Fermè Gotthard Limonce bei Franz Steiermai k 19 J. 8 J. Theologie
Glanènik Franz Marburg Steiermark 18 J. 8 J. Jus .
*Jerovšek Anton Untemeudorf bei Wind.-

Feistritz Steiermark 20 J. 8 ,1. Theologie
Jurko Johann St. Lorenzen a. d. K. B. Steiermark 1!) J. 8 ,1. Theologie
Kocbek Anton St. Anna am Kriechenberge Steiermark 20 .1. 8 J. Theologie
Kolarič Anton Borovce bei Pettau Steiermark 19 .1. 8 J. Theologie
*K rosei Franz lereslavec bei Rann Steiermark 21 J. 8 J. Theologie
*N oro glav Friedrich Marburg Steiermark 19 J. 8 J. Theologie
Ozvald Karl Polstrau Steiermark 21 J. 8 J. Theologie
Pirchegger Johann Graz Steiermark 18 J. 8 J. Jus
Skaza Gottfried St. Marein bei Erlachstein Steiermark 20 J. IO J. Medicin
Schoeher Ludwig Klopce bei W.-Feistritz Steiermark 20 J. 9 J. Theologie
Schuster Arthur Marburg Steiermark 17 J. 8 J. Medicin
"Terstenjak Roman Fraustauden bei Marburg Steiermark 19 J. 8 J. Philosoph.

M. Pb.
Weese Oskar Olmtitz Mahren 17 J. 8 J. Militar

* Reif mit Auszeidmung.

XI. Aufnahme der Schiller filr das Schuljahr 1894/95.

Das Schuljahr 1894/95 wird am 18. September 1. J. um '/28 Uhr mit dem hi. Geistamte 
in der Gymnasialkapelle erdffnet werden.

Die Aufnahme der Schiller in die erste Classe wird am 15. Juli, fernet- am 10. Sept. 
voti 10—12 Uhr ini Lehrzimmer der 1. B 01., die der tibrigen neu eintrètenden am 10. Sept. 
um die gleiche Zeit ebendaselbst stattfinden. Die Aufnahme der Schiller, welche der Anstalt 
se’non angehiirt haben, erfolgt am 16. und 17. September von 9—12 Uhr im Lehrzimmer der 
1. A Gl. Spàter findet keine Aufnahme statt.

Schtiler, welche in die erste Classe aus der Volksschule aufgenommen werden wollen, 
mUssen das zehnte Jahr nodi im laufenden Kalenderjahre erreichen und sich einer Aufnahms- 
prtifung unterziehen, bei welcher. , gefordert wird: a) Jenes Mail des VVissens in der
Beli gioii, welches in den ersten vie, Classen der Volksschule erworben werden kanu. b) In 
den Unterrichls-Sprachen: Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateini- 
sclien Schrift; Kenntnis der Elemente der Formenlehre; Fertigkeit im Zergliedern einfach be- 
kleideter Siitze: Bekanntscbalt mit den Begeln der Reehtschreibung und richtige Anvvendung
derselben beim Dictandoschreiben. c.) Ini Rechnen: Obung in den vier Grundrechnungsarten 
in ganzen Zalilen.

Nic.ht-katholische Schtiler haben bei der Einschreibung ein vom Religionslehrer ihrer 
Confession ausgestelltes Zeugnis tiber ilire religiose Vorbildung beizubringen.

Einer Aufnahmsprtifung haben sicli auch alle Schtiler zu unterziehen, welche von Gym- 
nasien kommen, die a) niclit die deutsebe Unterrichtssprache haben, b) niclit dem k. k. 
Ministerium ftir Cultus und Unterricht in Wien unterstehen oder c) niclit das Offentlicbkeits- 
recht geniefien. Schtiler, welche von iiflentlichen Gymnasien kommen, kònnen einer Aufnahms
prtifung unterzogen werden.

Alle neu eintretenden Schtiler sind von ihren Eltern oder vertrauenswtirdigen Stell- 
vertretern derselben vorzuftihren und haben sich mit ihrem Tauf- oder Geburlsschein und den 
Frequentationszeugnissen oder Nachrichten tiber das letzte Schuljahr auszuweisen und die Auf- 
nahmstaxe von 2 11. 10 kr., den Lehrmittel- und Jugendspielbeitrag von 1 fi. 30 kr. Und das
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Tintengeld fur das ganze Schuljahr im Betrage von 30 kr. zu entrichten. Die nicht neu ein- 
tretenden Schtiler entrichten blos den Lehrmittel- und Jugendspielbeitrag und das Tintengeld.

Die Taxe fur eine Privat- oder AufnahmsprUfung betragt 12 fl; fur die AufnahmsprUfung 
in die erste Glasse ist jedoch keine Taxe zu entrichten.

Schiller, welclie von einer anderen Mittelschule kommen, ktinnen oline schriftliche Be- 
stiitigung der fin derselhen geinachten Abmeldung nicht aufgenommen werden.

Das Schulgeld betragt 15 fl. fur jedes Semester und ist in den ersten sechs Wochen 
jedes Semesters in Form von Schulgeldmarken bei der Direction zn erlegen. Von der Zahlung 
des Schulgeldes konnen nur solche wahrhaft durftige*) Schiller hefreit werden, welche im 
letzten Semester einer Staatsmittelschule angehort, in den Sitten die Note „lohenswert“ oder 
,befriedigend“, im Fleifie die Note „ausdauernd“ oder „befriedigend“ und im Fortgange die 
erste allgemeine Zeugnisclasse erhalten haben. Die beziiglichen Gesuche sind bei derAufnahme 
zu tiberreichen.

Fur das I. Semester der I. Classe gilt die h. k. k. Ministerial-Verordnung vom 6. Mai 
1890, deren wesentlichste Bestimmungen folgende sind:

1. Das Schulgeld ist von den Offentlichen Schulern der I. Glasse im I. Semester 
spiltestens im Laute der ersten 3 Monate nach Beginn des Schuljahres im vorhinein zu 
entrichten.

2. Offentlichen Schulern der 1. Classe kann die Zahlung des Schulgeldes bis zum 
Schlusse des I. Semesters gestundet werden:

a) wenn ihnen in Bezug auf sittliches Betragen und FleiS eine der beiden ersten Noten
der vorgeschriebenen Notenscala und in Bezug auf den Fortgang in allen obligaten
Lehrgegenstiinden mindestens die Note „befriedigend“ zuerkannt wird, und

b) wenn sie, beziehungsweise die zu ihrer Erlialtung Verpflichteten, wahrhaft dUrftig, das
ist, in den VermOgensverhaltnissen so beschrankt sind, dass ihnen die Bestreitung des
Schulgeldes nicht oline empfmdliche Entbehrungen mOglich sein vvitrde.
3. Um die Stundung des Schulgeldes fUr einen SchUler der I. Classe zu erlangen, ist 

binnen acht Tagen nach erfolgter Aufnahme desselben bei der Direction jener Mittelschule, 
welche er besucht, ein Gesuch zu tiberreichen, welches mit einem nicht vor mehr als einem 
Jahre ausgestellten behOrdlichen Zeugnisse tiber die VermOgensverhaltnisse belegt sein muss.

Zwei Monate nach dem Beginn des Schuljahres zieht der Lehrkorper auf Grund der 
bis dahin vorliegenden Leistungen der betreffenden Schtiler in Envagung, ob bei denselben 
auch die unter Punkt 2, lit. a) geforderten Bedingungen zutreffen.

Gesuche solcher Schiller, welche den zuletzt genannten Bedingungen nicht entsprechen, 
sind sogleich zurtickzuweisen.

Die definitive Befreiung von der Zahlung des Schulgeldes ftir das I. Semester wird 
unter der Bedingung ausgesprochen, dass das Zeugnis tiber das I. Semester in Beziehung auf 
sittliches Betragen und Fleifi eine der beiden ersten Noten der vorgeschriebenen Notenscala 
aufweist und der Studienerfolg mindestens mit der ersten allgemeinen Fortgangsclasse be- 
zeichnet worden ist.

Trifft diese Bedingung am Schlusse des Semesters nicht zu, so hat der betreffende 
Schtiler das Schulgeld noch vor Beginn des II. Semesters zu erlegen.

4. Jenen Schulern der 1. Classe, welche im I. Semester ein Zeugnis der ersten Classe 
mit Vorzug erhalten haben, kann auf ihr Ansuehen von der Landeschulbehorde die Rtick- 
zahlung des Itir das I. Semester entrichteten Schulgeldes bewilligt werden, wenn sie die Be- 
freiung von der Zahlung des Schulgeldes ftir das II. Semester erlangen.

Die Wiederholungs- und Nachtragsprtifungen werden ani 1C. September von 8 Uhr an 
abgehalten werden.

Mit, Bezug auf den § 70 des O. E. wird den auswàrtig befìndlichen 
Eltern hiesiger Schuler die Pflicht ans Herz »gelegt, dieselben unter eine 
verlàssliche Aufsicht zu stelien ; alien Eltern und deren Stellvertretern aber 
wird auf das eindringlichste empfohlen, bezùglich ihrer der Lehranstalt an- 
vertrauten Plleglinge mit derselben in regen Verkehr zu treten, da nur durch 
das eintrfichtige Zusammenwirken von Sclmle und Hans das Wohl der Jugend 
erreicht werden kann.

*) Der Nachweis hiefur ist durcli ein genaues, nicht Ober ein Jahr altes, vom Geni ein de- und Pfarramt 
ausgestelltes Mittellosigkeitszeugnis zu erbring»*n.



Oznanilo.

Ka c. k. gimnaziji v Mariboru začne se šolsko leto 1894/95 s slo
vesno mašo dne 18. septembra. Učenci, kateri žele na novo vstopiti v 
prvi razred, oglasiti se morajo spremljani od svojih starišev ali njih 
namestnikov dne 14. julija in začetkom novega šolskega leta dne IG. 
septembra dopoldne ob 9. uri pri ravnateljstvu s kerstnim listom in z 
obiskovalnim spričevalom ter izjaviti, žele li biti vsprejeti v slovenski 
ali nemški oddelek prvega razreda.

Ysprejemne skušnje se prično tudi 14. julija ob 2. uri popoldne, in 
17. sept. ob 8. uri dopoldne.

Y Mariboru, meseca julija 1894.
Ravnateljstvo.


