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

V on D r. J o s .  M u r r .

Vorwort.
Die A bhandlung  des heurigen Jah res b ildet, wie der T itel zeigt, eine 

erw eiterte  F o rtse tzung  d er vorjährigen , indem  w ir m ittlerw eile auch die 
griechische Poesie in ihrem  ganzen Umfange m it E inschluss d er F ragm ente  
— n u r  wenige spä te  und durchw egs nachahm ende D ichter, w ie T riphyodoros, 
Tzetzes, K olluthos, b lieben noch  unberücksich tig t — für unsere Zwecke aus
zubeu ten  in d er Lage w aren . Im  übrigen w urde  der Um Iah g und die Fassung 
dieser F o rtse tzung  durch  das A usm ass des zu r V erfügung stehenden  R aum es 
bestim m t.

Als das m eiste Interesse b eansp ruchend  w ählten  w ir von den k rau tartigen  
Gew ächsen die „B lum en“, d. h . jene  B lutenpflanzen, w elche bei den A lten, 
speciell bei N ikander, in der griechischen A nthologie (IV 1), im  XV. Buche 
des A thenaeus und  bei Pollux  (VI 10G), ferner bei Vergil und  Colum ella 
ausdrücklich  als K ranz- und  G artenblum en genannt sind, sow eit irgend w elche 
nähere  Bestim m ung m öglich oder B eschreibendes bei den alten  D ichtern zu 
finden ist.

Die K önigin der B lum en, die R ose, gehört eigentlich zu den IIolz- 
gew ächsen, findet ab er um  so passender in diesem  T heile  ihre B esprechung, 
als in der antiken Poesie größten theils au f die Blum e, n ich t aber, wie z. B. 
bei der Myrte, auch  auf andere  T heile  des Gew ächses, besonders B latt und 
F ru ch t, B ezug genom m en wird.

D er sicheren D eutung vieler bei den D ichtern  genannten  und  m it A ttri
bu ten  ausgesta tte ten  Pflanzennam en stellen sich, wie w ir besonders bei Be
hand lung  der Levkoie zeigen w erden , oft fast unübersteig liche Schw ierigkeiten 
in den W eg. M anches ließe sich vielleicht noch an  d er H and  einer sehr 
gründlichen A utopsie des an tiken  F lorengebietes klarstellen, die dem  S chreiber 
dieses bislang noch n ich t vergönnt w ar.
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1. R o s e  (£cSov. R osa centifolia L. und R. D am ascena Mili.)1).

a) Die Blum e:
rc) Z a r t h e i t  u n d  W e i c h h e i t :  

x lp s iv o v  £6Sov A nacreont. 53. 2.
t e n e r a  ro sa  P ro p e rt. I 17, 22. subtiles . . . rosae Galp. Ecl. 6 , 42. 
aßpoxepo) (SoSewv xaXtixiov A. P . V 236, 4. £6Sa>v äwxoi; ibid. XIII 28, 3. 
m o 11 i s rosa  A. L. 540, 11. A. L. (R) 481, 307. 739, 10. D racont. 10, 

IGO. m olles - . . rosae Calp. Ecl. G, 42. CT. P ro p e rt. I 17, 22. M art. VII 
98, 1. G laud. N upt. Hon. et M ar. 151.

p u b e n t e s  rosae Stat.. Silv. III 3, 129.
Spo aosvxa '2) £6oa T heocr. Epigr. 1, t .  A. P . 336, 1. otev xs repi ^oSeaaiv 

žspar) Apoll. R liod. III 1020.
r o r a t i s  rosis Ov. ex P o n t. II 1, 3G.

ft) S c h ö n h e i t :

(p lp iaxov  avfto^ A nacreont. 42, 6 .
H o r u m  s i d u s  A. L. 520, 5 (von d er G entifolie). dici flos florum  nobis 

ro sa  iu re  v idetu r, quod  specie cunctos p raeced a t odoreque flores Mac. Flor. 
770; cf. W alafr. S trab . 398 ff.

x a X ö  £oSou x’ svi devö'Ei Gypria fr. 3, 4 Kink, foSyjs xe xaXöv av9-o; Archil. 
fr. 29, 1 f. Bergk. xai xo poSov xaXov saxi T heocr. Id. 23, 28. xaXöv . . . p65ov 
A. P . XII 58, 4. N onn. XL1I 310.

xaXX icpvXXov £oSov A nacreon t 4-2, 3.
p u l c r i s  . . . rosis A. L. 305, 10. pu lcro  p erfusa  colore A. L. 440, 148. 
süavfr i j  £6Sa C haerem on fr. 13, 1 Nauck.
•/v a p : s v cpuxdv xs Mouawv A nacreon t. 53, 10.
a m o e n a e  . . . rosae H ör. G. II 3, 14. am oena ro saria  Ov. T rist. V 2, 23.

y) G l a n z :  

i š u c p z f f f j  £65’ C haerem on fr. 8 Nauck.
Xa(iix6n£V0V £öSov euoSjio:; -sxaXoi; A. P . XII 195, 6 . Sasov . . . £/.a|xis 

pöSov ibid. 58, 4. Gf. 7W paolo £65ou ceyXaftjv Mosch. 2, 72. |j.apjxocpi.»yrjv poSÖ£aaav 
N onn.3) XVIII 353. poSeouj amvfHjpas ibid. XLVIII 254. £oSE7jv <žvxtv a ibid 
XXX 215.

f u l g e n t  rosae Ov. Am or. II 5, 37. 
s p l e n d o r e  sanguines Glaud. R ap t. P ro s . II 92.
l u c e n t  P aestan is  florid iora rosis A. L. 320, 4. haec  (die Centifolie)

Lucifer alm us in agris A. L. 520, 5. a s tra  im ita ta  rosa  D racont. 12, 8 . u t
unurn ex rad iis m alu it esse suis (Sol) A. L. 520, 2 (von d er Centifolie).

') Ü ber diese zwei im alten Griechenland vorzüglich cultivierten R osensorten s. K o c h  
B äum e und S träucher des alten G riechenlands p. 158 ff., M u r r  Die Pflanzenw elt in der griech. 
M ythologie p. 78 f. Die geogr. u. mythol. Nam en der allgiiech. W elt etc. (Progr. d. Gvmn. 
H all 1889) I p. 25.

-i) Die T hau trop fen  heben  sich von den w e ic h e n ,,  s a m m t a r t i g e n  B lum enblättern  der 
Rose besonders schön ab.

’) An den drei angeführten  Stellen steh t die Bose in übertragener Bedeutung.
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n i t u i t  m aturo  germ ine tloris A. L. 27, 2, 6. rosa nitescit S arrano  c lario r 
ostro  Golum. X 289.

r i d e n t  p ra ta  gem m atis rosis A. L. 271, 78 f. riden tis calath i A. L (R) 
646, 31.

<?) F a r b e n :
c o l o r u m  L u c i f e r  T iberin . 1, 10. color est dignus honore poli A. L. 

520, 6.
a u r e o  flore P . L. M. 38 I 9 f. quis deus hoc m ediutn vallavit vepribus 

au rum  D racont. 13, 1 cf. 12. haue puto  de p rop rio  tinxit Sol au reus o rtu  
(die Gentifolie) A. L. 520, 1.

a u r o s a s  (aureolas ül,  xx) Mac. Flor. 808. 
c r o c e o s  p er agros D racont. 12, 71).
ep'jO’potepry jiäXXov nopyupioio piSou A. P. V 35, 6. spu&atvsto Xetjiwv

(bildlich) N onn. X 192.
r u b r a  p u rp u ra  hanc n o ta t A. L. (R) 646, 26.
r u b e n t  lilia m ulta rosa  Verg. Aen. XII 68; außerdem  ru b e re : D racont.

13, 9. Apoll. Sid. 2, 110. Ps. Verg. R oset. 15, 38. Glaud. Fescenn. 2 (12) 10;
cf. Ov. ex P o n t. II 1, 36. M art. IV 42, 10. 55, 18. VI 80, 8. IX 60. 2. 90, 6.
D racont. 12, 7. Boet. cons. phil. II 3, 6. r u b o r :  Verg. Cul. 399. P . L. M.
42 I 35. 53, 35. Golum. X 260. A. L. (R) 646, 15.

r u b i d a m  (rubeam  conj. L em aire) Inc. ad  Lyd. 3. 
r u t i l i s  . . . rosetis P . L. M. 42 I 34; Ps. Verg. R oset. 33. 37. A. L.

(R) 646, 36. Alison. VIII 92. Apoll. Sid. 22, 20.
r u t i l a n s  D racont. 6, 76. quae to to  ru tilaverit igne com arum  A. L. 

(R) 646, 33.
Ttopcpupša; . . .  xaXuxag A. P . VI 345, 2. Tiopcpupeoto (xäXXov epud-poriprj

ibid. V 35, 6. nop^opioin . . . fiiooio: N onn. XLV1I 466, cf. XI 378.
p u r p u r e a  ro sa  Verg. Gopa 14. Nemes. Ecl. 2, 48. Glaud. N upt. Hon.

et. Mar. 151. A. L. 60, 14. p u rp u re i roseti A. L. 420, 58 ; p u rp u reu s tlos
H ör. G. 111 15, 15. A. L. 269, 9. Cf. Verg. Cul. 399. Ov. Airfor. II 5, 37.
A. L. 273, 2. 440, 148. Colum . X 289. D racont. 10, 160. P . L. M. 53, 35.
A. L. (R) 646, 26. 28. Glaud. N upt. H on. et Mar. 298. Sym phos. 148. W alafr. 
S trab . 397.

ÖTtoTCopcpupov poSov A. P . V 84, 1 ; vgl. rub idam  rosam , 
p u d i b u n d a  rubore  Verg. Cul. 399. p u rp u reu s p u d o r (m it d er R ose

verglichen) Ov. A m or. II 5, 3(5. p lena pudoris  Colum . X 38.
Ttupcjofo fiooo’j  dcyXa'fyv Mosch. 2, 72.
c p o i ' / ix io io tv . . . P ind. Istlim . 3, 36. cpotvixopoooij r  £v: Xei^wveaa:

P ind . fr. 95, 2. fiioz  cpoivcaaovxa Nonn. XI 176. XII 111, cf. IV J24;  vOv p63a 
cpoivbaeaö-e Mosch. 3, 5.

p u n i c e a e  . . . rosae H ör. C. IV 10, 4. A uson. VI 31, 2. IX 5, 5 (37). 
puniceis rosetis Verg. Ecl. 5, 17 =  A. L. 548, 4. Ps. Verg. R oset. 37. D racont. 
10, 158; cf. M art. I 43, 6. A. L. 272, 4. A. L. (R) 646, 36. 

atj-iaxoEVTa cpuXXa £6Scov A. P . VI 154, 6.

') Hier und wohl auch m it den zwei vorausgehenden E p itheta  dürfte eine Rose von 
gelblichem  Grundton m it röthlichem  Anflug gem eint sein, also eine Art Theerose.
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s a n g u i n e i s  . . . p rae la ta  rosis C oripp. lust. II 107. sanguineo splendore 
C laud. R ap t. P ros. II 92. floris color et c ru o r unum cst A. L. 274, 10; cf. 
520, 4. P . L. M. 53, 36. sanguine cuncla ru b en t D racont. 12, 7. 

a l b a m que  rosam  Inc. ad  Lyd. 3.
a l b e n  t e m  nem o rosam , fuerit nisi quae bona, carpsit (also m inderw ertig) 

A. L. 499, G. pa llen t1) ro saria  (sole m alo) S tat. T lieb. VII 223. pa llen tes rosae 
sine te Nem es. Ecl. 2, 45. pallida conlapsis d eseritu r foliis A. L. (R) 046, 34.

5 t'xpoov Tjps'jyovto £o3ov XstfWDVtSe; (opa: N onn. XLVII 20. St5u[i6y_poV 
Tiupaw (übertragen) ibid. XI 378.

^X oepa2) . . . pdSea n e x aÄ a  E urip . Hel. 244 f.

fj D ie  F ü l l u n g  d e r  B l u m e n k r o n e  (bes. bei der C en tifo lie): 

a i sv  ev iEr jxovTa rclpiš y .o |i6 tov ta  - £ tt(Xo: ;  N icand. fr. 2, 13. 
c e n t u m  f o l i i s  A. L. 520, 3.

i )  D e r  W o h l g e r u c h :  
eOwSt, poSetov -Xdy.ov ävflimv E urip . Med. 841. xaXüxwv eOwoea yy.'r.r^ 

N onn. II 89.
e0 6 S [io i; . . . raxaXots A. P . XII 195, 6. pioou SoÄr/da/iov ž5[ir(v Nonn. 

XI 499.
s 'j Tr v o o v £6oov A. P . app . ep. 287, 3.
^ 8 e : vsxxapeti) (ävfte: ^ooou) Cypr. fr. 3, 5 Kock.
o d o r a t a  . . . rosa  Eleg. in Maec. 1, 94. odora tis . . . rosis T ibull. I 

3, 62. o d o r a t i . . .  ro sa ria  Paesti P ro p ert. V 5, 61 ; cf. M art. V 37, 9. T iberin .
1, 9. A. L. 106. 4. 520, 6. A. L. (R) 897, 48. Golum. X 262. D racont. 10, 115. 
Apoll. Sid. 2, 412. Mac. F lor. 777.

ri) D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  B l u m e :

««) Die beg innende K nospe: 
tenuis g e m m a  M art. IV 22, 6. P aestique  ro sa ria  gem m ent Golum. X 38. 

gem m atis . ! . r id en t p ra ta  rosis A. L. 271, 78 f. p ic ta  ro saria  gem m is De 
m ens. (P . L. M. B aehr.) 17. — nascen tia  f l o r  u m  g e r m i n a  com paribus (se) 
d i v i d e r e n t  spatiis (die E bensträuße m it den R osenknospen  entfalten sich) 
A. L. (R) 646, 23 f. u n a  diis ostend it s p i c u l a  f l o r u m  A. L. 275, 2 [cf. 
fiöipi); poowv A. P . VI 324. 2] — prim a papillatos du ceb a t tec ta  corym bos 
(sie zeigte schon  die E bensträuße3) zitzenförm iger, von den K elchzipfeln fest 
geschlossener K nospen) A. L. 272, 3 [cf. xopu|i.ßou N onn. XLII 417 j.
haec v ire t a n g u s t o  f o l i o r u m  t e c t a  g a l e r o  (bedeckt von den helm artig  
zusam m enschließenden Kelchzipfeln) A. L. (R) 646. 25.

ßß) Die E ntfaltung  d er K n o sp e : 
hanc  tenu i folio p u rp u ra  ru b ra  n o ta t (von dem  H ervorbrechen  der 

ro th en  B lütenspitze) A. L. (R) 646, 26 — a lte ra  puniceos a p i c e s  (die kegcl-

') Das A ttribut pallens erscheint, wie aus den drei angeführten  Stellen ersichtlich ist, 
n u r tü r die verwelkende Blume, ja  se ihst zur Bezeichnung einer Art U topie (s. Nemes. 1. 1.).

3) Kann hier nur „frisch, üpp ig“ bedeuten.
3) Die ehenstrauü- oder anscheinend doldenartige A nordnung der B lüten zeigt besonders 

schön die in Südeuropa nunm ehr so häufig cultivierte M onatrose (Bosa indica L.).
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förm igen K nospen) um bone levabat A. L. 272, 4. haec aperit. prim i fastigia 
celsa o b e l i s c i  ( =  apicis), m ucronem  absolvcns (ausbildend) pu rpu re i capitis 
A. L. (R) 646, 27 t'. a lte ra  p y r a m i d a s  ( =  apices, obeliscos) n o d o  m aiore 
tum entes (ostendit) A. L. 275 o. e x p l i c a t  a lte ra  n odum  [cf. la te t a lte ra  nodo 
Glaud. N upt. H on. et Mar. 249]. — v e r t i c e  collectos illa e x s i n u a b a t  am ictus 
(von dem  Entfalten d er kegelförm ig aufgerollten  B lum enblätter), iam  m editans 
foliis se num erare  suis A. L. (R) 646, 29 f.

yy) Die geöffnete B l u m e : 
te rtia  iam  c a l a t h i  to tu m  p e r f e c e r a t  o r b e r n  A. L. 272, 5 ; cf. 275, 4. 

riden tis calath i patefecit honorem  A. L. (B) 646, 31. cf. tpuXXa x e  jteTcxanevwv 
atjxaxöevxa £g3wv A. P . VI 154, 6.

SS) Die V ergänglichkeit der B o se : 
ipuXAoßoXeüvxa £63a Callim. Epigr. 44, 3. A. P . XII 134, 3. 
ß a t ä  fcboa. (bildlich) A. P . IV 11, 6. xb frooov äxjia^et ßaiöv ypovov A. P . 

XI 53, I. xod o /p iv o ; auxö (tapatVEt T heocr. Id. 23, 28. 
b r e v e s  . . . rosas M art. I 43, 6; cf. A. L. 440, 150. 
f u g i t i v a  rosa  D racont. 13, 10. 0  felix, longo si possim  vivere fato A. 

L. 440, 150.
es) Die B lütezeit:

evi fiEaafp yz'.^a.xi  (im Glashause) A. P . VI 345, 1 f. roAup^oSoug /eijiwvag 
av{)-£[Jiü>5£ts A ristoph. B an. 448 f.

h i b e r n a e  rosae Mart. IV 29, 4. VI 80, 2 ; cf. XIII 127, 2. Apoll. Sid. 2, 
110. festinatas coronas M art. XIII 127.

s i aptvwv . . . £oSü)v A. P . IX 383, 8. ev fievihsaiv sfaptvotatv Gypr. fr. 3, 2 
Kink. ( =  A. P . XII 58, 4). x i^vefi’ sapo; exTtpsTCaxaxov C haerem on fr. 13, 2 
Nauck. e?apo; A nacreon t. 42, 7, cf. 4, 2. 44, 1. 53, 1. Als F rüh lings
blum e auch  n o ch : A. P . VI 345, 1. IX 374, 7. app. ep. 287, 3. P an cra tes  fr. 
bei A then. XV 677 f.

v e r n a  rosa  P ro p e rt. IV 3, 22. Ov. Fast. V 194. Seneca T hyest. 951 ; 
cf. Lucr. I 174. Verg. Geo. IV 134. Ov. H eroid. 4, 30. Ps. Verg. P riap . 1, 1. 
M art. X 53, 5. XIII 127, 2. A. L. 275, 1. Calp. Ecl. 3, 79. 

s e r a  ro sa  H ör. G. I 38, 4.
b i f e r i  ro sa ria  P aesti Verg. Goo. IV 119. bifero P aesto  M art. XII 31, 3.

Nach d er T ageszeit:
5pi)-ptov oiyo| i£vou pöoou Nonn. XI 499.

ö) D ie  S t a u b g e f ä ß e :  
p rodens i n c l u s i  (in calatho) sem ina c r o c i  (die S taubbeutel ähneln 

kleinen Sam en) A. L. (B) 646, 32.

t) D ie  F r u c h t  ( S c h e i n f r u c h t ) :  
pu lch ra  in a n g u s t o  me m ater concip it a l v o  (der Sam e entw ickelt sich 

in d er schönen, scharlach ro then  Scheinfrucht von schlanker, krugförm iger 
Gestalt) A. L. (B) 481, 149 — et h i r s u t a  b a r b i s  q u i n q u e  com plectitu r 
ulnis (die S cheinfrucht ist von den fünf scharfgesägten K elchzipfeln gekrönt) 
ib id . 150.

x) D ie  S a m e n :  
d u r o s  natos de corde genero A. L. (B) 481, 307.



b) Der dornbewehrte Straneh:
s p i n a  Ov. Fast. V 354. A rs am . II 116. Nemes. Eci. 274, 4. A. L. 420, 

58. A. L. (R) 897, 48. P . L. M. 43, 74. Glaud. Fese. IV 10. D racon t. 7, 49. 
sp ina ,acuta A. L. 273, 3. 274, 4. teliš acutis A. L. 440, 149; ef. D racont. 13,
1 f . '4 . Vgl. e £ > ( nach der en tschw undenen  B lüte) oü £6oov iXXx ßaxov.

Dagegen von d er C entifolie: äxav9-oß6Xo:o pidov N icand. fr. 2, 9 Lehrs.

2. W e is s e  L ilie  (Xefpiov, xptvov. Lilium  cand idum  L.).

Bei den au f das Xecpiov bezüglichen E p ithe ta  e rheb t sich  insoferne eine 
n ich t unbeträch tliche  Schw ierigkeit, als dieses W ort n ich t n u r  jed erze it als 
g leichbedeutend  m it xpivov, der B ezeichnung für die Lilien im engeren  S in n 1), 
sondern  ursp rüng lich  ü b e rh au p t für die B lüte lilienartiger Gew ächse, bei 
T h e o p h ra s t2) speciell auch  als Synonym  für vapxiaaoj g eb rauch t erscheint. 
Indessen lässt sich d er Name Xstpwv an den uns erhaltenen  Stellen griechischer 
D ichter überall ohne Bedenken auf die weiße Lilie beziehen ; fü r die N arcisse 
treffen w ir schon im hoin. H ym nus au f D em eter die besondere  Bezeichnung 
vapxtaaos angew andt. W eiteres w ird  im nächsten  A bschn itte  bei Besprechung 
der ro th en  Lilie abgehandelt w erden. Die E p ith e ta  der weißen Lilie sind 
fo lg en d e :

B l a t t :
v i r e n t i a  (weil reich beb lä ttert) lilia Gol. X 99.

B l ü t e :
xecpaX^fovoi  (in apice nati) xaXuxe? N icand. fr. 2, 25 ; vgl. Xeiptoev ~z 

xfltprj N icand. A lexiph. 406.
b r e v e  lilium H ör. G. I 36, 16; vivere nec um quam  valem us tem pore 

longo A. L. (R) 481, 157. quis v ita  brevis Val. F lacc. VI 493.
x a X a  Xetpix Apoll. R hod. 1 879 ; zu den freXxia xaXa gerechnet bei 

N icand. fr. 2, 6 9 ; vgl. N onn. IV 126: ihg xptvov efetv ayoaxot (die w eißen 
H ände).

p u l c h r a  lilia D racont. 2, 135.
g r a n d i a 3) lilia Verg. Ecl. 10, 2 4 ; cf. pa tu lae  m atri (die B lütenhülle, 

d. h. das P erigon  d er Lilie) A. L. (B) 481, 155; p lena m agis M art. VIII 33, 14.

') Nie. fr. -2, 21 von der weißen Lilie: «  xoiva , h i n m  <)' In tq tt iy y o v z a i  lioitfcöp.
Athen. XV7 681 a : '/'f/./Voc <Vs (i.eyei'j ro  xn ivor vrp' ro>’ u h ’ /.eioior . , . xa't.tlaUca. Vgl. 
Diosc. IV 158.

’) H. pl. VI 6, 9 vnnxtrraoe fj ro  X tin iov  (h. pl. VI 8, 1 m uss es s ta tt o vtxnxKjrjoq 
xa i ti) k tio io r  wohl auch heißen >'• y  r. ^ - ) ; h. pl. I 13, 2. VI 8, 3 ist ebenfalls un ter 
Xiin iov  die N arcisse zu denken; c. pl. VI 14, 1 bedeu tet ro xo tro v  xa i ro  X tiniov  die Lilie 
und die Narcisse. Den Nam en ranxiacrog treffen wir h. pl. VII 13, 1 u. a. Vgl. Diosc. IV 158: 
tv io i xa i t o v t o  (die Narcisse) « W tp  ro  xnivor h io io v  ixd l.ta n v .

’) In teressan t ist die B em erkung hei Zenohius 4, 18 , >T» ir j i  xol.oxvvryg avOog x a i.d ra i  
xnivor“, J a  thatsäch lieh  die Blüte des K ürbisses in der Form  m it der L ilienblüte bei o ber
flächlicher B etrachtung die größte Ä hnlichkeit aufweist. In der sprichw örtlichen  Verbindung 
fj x o lo x v n t jv  fj xnivov  (Diphil. fr. 1)8 K o c k  u. d. Anm.) d. h. „ lebend oder to d t“ b rau ch t 
u n ter xnivov  nicht, wie Zenobius annim m t (m it der etw as schw achen Begründung „aStji-Ov 
d i, t i  oioet xanrrov“) ,  die Kürbisblüte verstanden zu w erden, sondern  der üppig stro tzende 
K ürbis wird der b l a s s e n  Lilie entgegengesetzt.
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c l a r a  lilia A. L. (R) 739, 12.
l u c i d a  lilia P ro p e rt. IV 12, 30. lucebat solarn liliis P . L. M. 38 I G. 

lucenl lilia P . L. M. 42 I 34. Val. Flacc. VI 492; vgl. xptvov . . . ä|iap6cjc;sT3 
N onn. XLV 154.

yeXwvxa xpiva A. P. V 147, 2.
r i d e n t i a  lilia P . L. M. 44 II 65.
ä p'fijE'.c roxäXotatv (xaXuxsc;) N icand. fr. 2, 26.
apyevvof s  xpt'veaiv G haerem on fr. 8 Nauck. apyevvoro xpi'voto A. P. IX 

384, I I .  xpivov . . . cipyevväov A. P . XV 35, 1.
Xeoxöv xpi'vov P ancr. fr. v. 1 bei A then. XV 677 f; vgl. Xeuxöv iXecpavö-’ 

(vom Xet'piov avftejiGv gesagt) P ind . Nein. 7, 79. Xsir/.ä xptva T heocr. Id. 11, 56.
23, 30. A. P . IX 580, 4. A nacreont. 49, 7 f.

c a n d i d a  lilia Verg. Aen. VI 708. P ro p ert. I 20, 37. Ov. Met. IV 355.
V 392. Calp. Eel. 3, 53 [ =  Nemes. Ecl. 2, 47]. (5, 33. A. L. 420, 111. D racont.
10, 116 f.

c a n d e n t i a  lilia A. L. 420, 38. Claud. Laus Ser. 90. W alafr. S lrab . 
H ortu l. 247. canden tes (flores) A. L. (R) 481, 159 ; nec sem per lilia canden t 
Nemes. Ecl. 4, 2 2 ; can d o r P . L. M. 42 I 35. posito  candore A. L. 214, 4. 
candor pallo rque D racont. 6, 8. su p era tq u e  nives ac lilia candor Claud. Ep. 
Pall, e t Celer. 126. nivesque prim as lilium que non tac tum  M art. V 37, 6. 
quae bene superas lac e t lilium  Inc. ad Lydiam  v. 2. quorum  candor hab e t 
nivei sim ulacra n ito ris W alafr. S trab . 249.

a l b a  lilia Verg. Aen. XII 69. Geo. IV 130. Ps. T ibull. III 4, 34. P ro p ert.
II 3, 10. Ov. Fast. IV 442. Val. F lacc. VI 492. D racont. 6, 7 f. P e tron . c. 
127 v. 5. Vgl. te sine, vae m isero, m ihi lilia n igra  v iden tu r Calp. Ecl. 3, 51
=  Nem es. Ecl. 2, 44.

rcoXoa xptva A. P . VII 485, 1. 
c a n e n t i a 1) lilia Ov. Met. XII 411. 
c a n a  lilia C oripp. lust. IV 150.
a r g e n t e a 2) lilia P ro p ert. V 4, 25. M acer Flor. 808. argenteus (color) 

Ov. Met. X 213.
p a l l e n t e s  declinant lilia culm os (wobei freilich eher an das Bleich

w erden der ganzen Pflanze zu denken ist) S tat, Silv. III 3, 128.

(D as [ k e u l e n f ö r m i g e ]  P i s t i l l ) :  
et:: jtiasov . . . otcXov ppwji^xao (i. e. 5vou atooiov) S’.exteXXov N icand. fr.

2, 29 f. sv § s vu O-ptot; . . . fisaäxo’.at . . . Sstvrjv ßp<ö(irjsvxo$ žvaXSr;vaaa xopuvrjv
A lexiph. 407 f.

( Di e  S t a u b g e f ä ß e ) :  

xoXXöt y p u a o v  ev xe Xeuxöv <x\ix P ind . Nem. 7, 79. Das Gold
der S taubfaden  verb indet sich m it dem  reinen W eiß des Perigons,

xp&xo) jxEaa ypoiaö’Efaai N icand. fr. 2, 2(5.

’) Ü ber die Bedeutung von canus vgl. B lü m n e r  Farbenbezeichnungen p. 20 und den
1. Tlieil unse rer Ar)>eit (1893) p. 13 A. 1 u. p. 21 A 1.

’) T rotz der äußeren Ähnlichkeit fügt sich das E pitheton argenteus besser an canus als
an das w eiter oben aufgeführte m jyivvog  an ; allerdings m ag die lautliche Ähnlichkeit zwischen 
d nytvvog  und argen teus die U rsache der Nachbildung für die röm . Dichter gewesen sein.



10

reddim us canden tes f l a v e n t i a  oscula (Hag. suppl. = ' osculantem ) labris, 
oscula si nobis causa figantur am oris A. L. (R) 481, 150 f. (O bw ohl weiß, 
färben w ir den, d er uns küsst, m it unseren  L ippen [d. h . m it den  vorne 
lippenförm ig verbre iterten , nach  außen abstehenden  S tau b b lä tte rn ] gelb.

S a m e :

n i v e i  canden tia  germ ina fructus W alafr. S trab . 40G.

W o h l g e r u c h :  

ä |i  ,3 p o a :Tj (als Name) N icand. fr. 2, 28. 
sÜTtvoa Xetpta Mosch, 2, 32.
rj§i> xptvov A. P . XII 256, 3. d u l c i s  odor W alafr. S trab . 250, sp irans 

od o r 405.
W o h n o r t :  

oOpEat^oiTa*)  y.p:va A. P . V 144, 2.

B l ü t e z e i t :
v e r n a n t i a  lilia Col. X 270. lilia p ost vernum  . . . n ig rescun t A. L. 

214, 4. ver A. L. 396, 11. p e r vernos . . . colores Val. Flacc. VI 492.

3. S c h a r la c h - L i l ie  (Lilium  chalcedonicum  L.).

W elche B lum e die alten  B otan iker u n te r den  xptva jiop:pupä (T heophr. 
h. pl. VI 6, 3. Diosc. de m at. m ed. III 106 [116]) und  den lilia ru b en tia  
(P lin . h. n. XXII, 23) verstanden  haben , ist schw er festzustellen. T h eo p h ras t 
u n d  D ioskorides deu ten  bestim m t an, dass sie diese A ll n u r vom H örensagen 
k en n en ; P lin ius h a t offenbar aus T h eo p h rast geschöpft. D afür h a t D ioskorides 
(III, 127 1137]) einen eigenen A bschnitt ü b e r die rjjispoy.xXXi'j, ein scharlach- 
öder m ennigro th  b lühendes (xrjv Se yp6av la/upw ; w/päv) L iliengew ächs mit 
ansehnlicher, d e r d er M eerzwiebel ähnlicher Zwiebel (pt^av 6|iotav ßoXßö, e0|ts- 
yertei), in w elchem  w ir ziem lich deutlich  die in G riechenland w ild w achsende2) 
Scharlachlilie  un serer G ärten m it ih ren  hängenden  B lüten u n d  zurück- 
geschlagenen B lum enblättern , eine nahe V erw andte  des T ürkenbundes, e r
k en n en 3). N och schw ieriger ist die B estim m ung d e r VjjiEpo/.aXXfc bei T h eo 
p h ra s t (h. pl. VI 6, 11), da unsere  ro thgelbe Taglilie (H em erocallis fulva L.), 
au f die der Nam e „E in tagsschönheit“ 4), sow ie die pt^a besonders gut
passen  w ürde, in G riechenland heu tzu tage fehlt.

') In W äldern sind allerdings nu r ro the  Lilien, bes. Lilium bulbiferum  L., zu finden; 
das Epitheton verdankt hier wohl, wie so oft, der d ichterischen Freiheit seine Anwendung.

■') Ny m a n  Sylloge florae E uropaeae p. 368. F r a a s  Synopsis p. 287.

3) F r a a s  1.1. Auch G u r t  S p r e n g e l  im Com m entar zu seiner A usgabe des D ioscorides 
(cur. Kühn) p. 5+1 fasst die ro theu  Lilien des D ioskorides als Lilium  chalcedonicum  oder L. 
M artagon, von denen ab er das letztere in G riechenland n u r äuß erst selten ist. Auch die Feuer- 
lilie, L. bulbiferum  L., findet sich in G riechenland; auf die tjfJtQoxaXXig J es D ioscorides, die 
einzige näher beschriebene ro the Lilie, passt sie weniger.

*) Bei K iatinos fr. 98 v. 5 lesen w ir „ tjfito o xa U .it  re im  q iX o v /u i(o “, für welches 
letztere E p ithe ton  Kock m it R echt c p iX i jh w  vorsch läg t (Athen. XV 681 e: roü  rjfienoxal.lovi 
xu ko v fttro v  n vO o i'i, ö rrjr u tv  vvurn  u a o a ir ir a i , n u n  de Tifi rf/.iiff ava .riO .ovn  O(U.).a).
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Uns in teressiert besonders die Stelle Ovid. Met. X 191, wo d er D ichter 
von lilia „ f u l v i s  h a e r e n t i a  l i n g ü i s 1) “ spricht. A uch h ier ist die B eziehung 
au f Lilium chalcedonicum  L. selir naheliegend, da  die B lüten d ieser A rt th a t-  
sächlich „hängen“2), die zurückgeschlagenen P erig o n b lä tte r zungenförm ig und  
m ennig ro th3) sind. Diese p räch tige  Lilie w urde, w enigstens in G riechenland,
w ahrscheinlich  schon im A lterthum e cu ltiv iert; für Italien  ist dies freilich
zweifelhaft, da  sie d o rt n ich t w ild vorkom m t. W er diesem  U m stand ein 
größeres Gew icht beilegen will, m ag die Stelle d er M etam orphosen auf die 
in Italien verb re ite te  Feuerlilie (L. bulbiferum  L.) beziehen.

4 . N a r c is s e  (väpxtasog. Narcissus poeticus L. u. N. T aze tta  L .)4).

P f l a n z e  u n d  B l ü t e :

txTtaXrjv . . . vapxiaqov A. P . V 147, 1. vapxfoaou xepevwxepov A. L. adesp. 76. 
r jHepio;  (kurzb lühend) Nonn. XXXII 92 ; vgl. S-äXXei . . .  6 xaXXtßoxpu? 

xax’ r^iap vapxtaao; Soph. Oe. C. 682.
x  3e xaXis vapx’.aaoj T heocr. Id. 1. 133.
6 xaXXißoxpu? . . . väpxiaaoj (N arcissus T aze tta  L .)5) Soph. Oe. C. 682; 

vgl. Hom . h. Dem. 12; ou -/.cd a ~ l  pt^rjj Ixaxöv xapa i i e - z f  'r/.z'.. 
eöXP0 0 S vapxtoaog Nonn. XII 263. 
a l b i s  foliis m edium  cingentibns Ov. Met. III 510. 
c a n d i d u s  . . . llos Narcissus (N. poeticus L.) P . L. M. 53, 33. 
p ro  p u r p u r e o 6) narcisso  (N. poeticus L.) Verg. Ecl. 5, 38. A. L. 201, 26. 
s u a v e  r u b e n s  narcissus Ps. Verg. Ciris 96. 
p a l l e t  narcissus (T hespiacis in agris)7) S tat, T lieb. VII 341.

') Die Leseart „Unguis“ (Haupt-Korn) ist entschieden der früher gewöhnlichen „virgis“ 
vorzuziehen, da  Cod. M. „lignis“ h a t und Plin. n. h. XXI. 23 „resupinis pe r am bitum  l a h r i s  
(hier von den P erigonblättern  der weißen L ilie)“ recht gut dazu stim m t.

’) Auch Gram er (s. B lüm ner p. 11(> A. 2) hä lt die D eutung auf eine Art m it hängenden 
Blüten für no thw end ig ; auf die B lü te n s tie le  der betreffenden A rten (Gramer liest „virgis“) 
passt jedoch  das E pitheton fulvus durchaus nicht.

3) H aupt-K orn beziehen linguis auf den „überbängenden Theil der K elchblätter der 
(weißen) Lilie, der eine blaßgelbe, gegen die W eiße des Kelches stark abstechende Färbung  
h a t“ , eine unserem  bo tanischen V erständnis sich gänzlich entziehende Beschreibungsweise.

4) Diosc. IV 158 Tr to i vanxta trov: avO nq / . t v x o v ,  iv  inrno S t xolXov  (die radförm ige 
Nebenkrone) fyo v  x q  o x o  t 1 S e g  (N. T azetta  L. u. serotinus L.), i n  ivioov S t n  oq  rpvn n t i S  ig  
(N. poeticus L.). T heophr. h. pl. VI (i, 9 rov ItiQ iov rö y.riza> /tto o g  (der innere Hing der 
N arcissenblüte) . . . ix  rcJi’ ctxntov t tn o c p v a t  ig  y c o r tu iS t i e  (hat lappige Ausbuchtungen).

s) M u r r  Pflanzenwelt p. 248 f. F r a a s  p. 286 : „sehr häufig auf feuchtem , tiefgründigen 
Boden in Niederungen, un ter der Saat (Attika, B öotien)“.

6) Diosc. IV 158 iv  d t noo tpvoo tiS tg . Plin. n. h. XXI 25 flore candido, calyce
purpureo . Die Epitheta purpureus u. suave rubens sind allerdings n icht sehr bezeichnend, da 
die ro thgeränderte  N ebenkrone (calyx bei Plin.) gegen die w eit größeren, reinw eißen Perigon
zipfel sehr zurücktritt, ln  dem  „suave“ rubens ist allerdings schon die T em perierung der rothen 
Farbe durch  das um gebende W eiß zum A usdruck gebracht.

7) Mit R ücksicht auf den S tan d o rt m uss h ier N arcissus T azetta  L. genom m en werden. 
B lü m n e r  (p. 91) ist h ier im Hecht, wenn er das Epitheton pallens auf den g e lb l i c h e n  
F arben ton  des M ilteltheiles von N. T azetta  bezieht, w enngleich w ir diese E rklärung von pallens 
n icht für alle Fälle theilen können.
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c r o c e u m 1) p ro  co rpore  florem inven iun t foliis m edium  cingentibus alb is 
(N. T aze tta  L.) Ov. Met. III 509 f.

eutivoov vapxtaaov M oschos 2, 65 ; vgl. ev t ’ ä |ißpocjfais xaXiixeaat vap- 
xtaaou Cypr. fr. 3, 5 f. Kinkel. xr jwSet  3’ ö5|ir( Hom. h. Dem. 13.

S t a n d o r t :

OSaxtvTj vapxtaao; A pp. ep. 120, 3. Oypö; A. P . V 74, 4. .

B l ü t e z e i t :
s e r a  c o m a n t e m 2) narcissum  Verg. Geo. IV 122. 
cptXo| ißpo; väpxtaaos (w ährend  der R egenzeit b lühend)3) A. P. V 144, 1. 

0-aXXei 3’ oüpavtaj uk a /vac o xaXXfßoxpu? . . . vapxtaao? Sopli. Oe. (582.
inclita germ ina v e r i s  (narcissus u. hyacintlm s) Claud. R ap t. P ros. II 132.

5. H y a c in th e  (Gaxtvfro;. Hyacintlm s orien talis L.).

Die E p ith e ta  des OaxivO-oc; sind bereits von G. Bissinger in d er P ro g ram m 
abhand lung  „W elche Blume h a t m an sich u n te r dem  öaxivfto; der Alten zu 
d e n k e n ? “ (Erlangen 1880) fast vollständig (mi t  A usnahm e der bei Nonnos 
sich findenden) zusam m engestellt und auch in u nserer P ro g ram m arb e it „Noch 
ein W o rt ü b er den öscxtvfros“ (P rogr. des S taatsgym n. Innsbruck  1888 p. 
48— (51) des w eiteren  besprochen , w obei w ir gerade die üb erau s w echselnde 
B lütenfarbe als s ichersten  Beweis für die D eutung des Oaxovfros und hyacinthus 
au f H yacin thus orientalis L. gegenüber H ehn u n d  den d u rch  dessen Be
merkung ü b er die angeblich  erst im M ittelalter erfolgte E inführung  d er H ya- 
cin the irregeleiteten  ins Feld führen konnten . T ro tz  d er zwei vorausgegangenen 
Specialschriften  w ird es der V ollständigkeit un serer A rbeit halber, und  weil 
w ir gleichzeitig die n icht unbeträch tliche  A nzahl d e r A ttrib u te  bei N onnos 
h inzuzufügen in d er Lage sind, angem essen sein, auch  an d ieser Stelle säm m t- 
liehe B eiw örter d er H yacinthe in gedräng tester Ü bersicht noch  einm al ü b e r
sichtlich geo rdnet vorzuführen.

B l a t t w e r k  u. g a n z e  P f l a n z e :  

oäxivftov ttjxvöv xai |iaXax6v II. XIV 349.
m o l l i a  . . . vacc in ia4) Verg. E d . 2, 50. molli . . . hyacin tho  Verg. Ecl.

6, 53. mollis . . . hyacin th i Verg. Geo. IV 137. A. L. 420, 43. 
l a n g u e n t i s  hyacinthi Verg. Aen. XI 69.

F orm  d er B lüten und  des B lü tenstandes; die zurückgekrüm m ten P erigonb lä tter: 

aßpilc nizrjXa . . . öaxivfcov N onn. XIX 186.
hyacin th ina l i l i a  Ov. A m at. II 115. form am que capit quam  lilia (üos) 

Ov. Met. X 212.

’) S. Diosc. 1. 1. (**’ e<r<f) xoiXov fyoiv xn o xo ttd 't^ ).
3) Neben N arcissus T azetta  L. kom m t hier auch N. sero tinus L. in B etracht.
3) T heophr. h. pl. VI 8, 3 f t t r o n ä n o v  de rd  IttQ iov  ro n e n o v  (die Narcisse) xn i o 

xpoxos’. F r a a s  p. 28t>: N. T azetta  . . . der schon im  Spätherbste , nam entlich  in Küsten
gegenden (A ttika) zu blühen beginnt und den ganzen W inter hindurch bis in s F rü h jah r (Ende 
Februar) zu finden ist.

*) Serv. ad  Verg. Geo. IV 183: qui enim  graece hyacinthus, latine vaccinium dicitur.



£7i av8-£[Jio£VT: xopiijj.ß to (von der d ich ten  B lü ten traube der H.) Nonn. 
XLVIII 588.

c o m a m  (den B lü tenschopf) m o l l i s .  . . hyacinthi Verg. Geo. IV 137. 
o ü J.a?1) yj‘/.£ -/.6jxa;. uaxiviKvM ävite: 6|jioEa; Od. VI 231 =  XXIII 158.

B l ü t e n f a r b e : 

n i v e o s  . . . hyacin lhos Gol. X 100.
c a e r u l e o s  hyacinthos ib id .; cf. coelestis luniinis hyacin thus ibid. IX 4, 4. 
s u a v e  r u b e n s  hyacin thus Verg. Ecl. 3, 61. dulce rubens Nemes. Ecl.

2, 45. 48.
Tiopcpuplrj öcSxcv&e E uphorion  fr. 38, 1 Meinecke. uaxtvö-ov r.op^upir^ 

P an cra tes  fr. v. 1 f bei A then. XV (>77 f. A. P . V 147, 4. i n n z o p y o p e i  xvfi-o; 
S appho  fr. 94, 2 Bergk. Cf. Diosc. IV 63 x c p j v . . .  devö-ou; nlr^rj TtopipupostSoöc.

p u r p u r e u s  color Ov. Met. X 213. p u rp u reu m  llorem  Ov. Met. XIII 395. 
A uso.i. VI 3, 5. p u rp u reu s byac. Manil. V 257. T yrioque n iten tio r ostro  flos 
Ov. Met. X 211; cf. nec te  p u rp u reo  velent vaccinia fuco Ov. T rist. I 1, 5. 

f e r r u g i n e o s  hyacin thos Verg. Geo. IV 183. ferrugineis hyac. Col. X 3052). 
xuavE^v (schw arzblau) fr’ uäxivikiv N onn. XXXII 25. dfrprpag U-’ uxxtvfr&v 

rSov xuavo/poa yaoxr^v N onn. XVI 8 1 3).
[xsAav (xaE zb XoV) iv t i  xai & ypa.mii uaxivö-os T heocr. Id. 10, 28. 
n i g r a  (schw arzblaue oder schw arzviolette) vaccinia Verg. Ecl. 2, 18.

10, 39. vaccinia nigro indui t  sp lendore h umus  C laud. B ap t. P ros. II 92 f.

D ie  Z e i c h n u n g  d e r  B l ü t e 4) :

E uphor. fr. 38, 3 Meinecke. M oschos 3, ß. N icand. T her. 902. Geo. fr. 
74, 31 f. Schneid . A. P. IV 1, 13. N onn. D ion. 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 h ab e t inscrip tum ) Met. XIII 397. Fasti V 224. C laud. 
B ap t. P ros. II 131 Jeep. A uson. VI 3, 6. VIII 12.

W o h l g e r u c h :

EÜwSrjs Hom . h. P an . XIX 26 ; cf. äva-vswv §’ öaxivö-ov P herecr. fr. bei 
A then. XV 685 a.

S t a n d o r t :

£v o u p s a :  S appho  fr. 94, 1 Bergk. žš opsog T heocr. Id. 11, 26.

') Eine etw as verschiedene Auffassung von nvXog zeigt Dion. Perieg. 1112 f. h iS o jitv n g  
v a x iv d a  7 T io ta z a g  tpootovaiv i m  xonTitrqjiv i& iip a g . Auch E ustath . ad Ud. VI 331 

erk lä rt „xu/m g f i e X a i v n i  xn r ii rov  vaxivO ov tu avO og“ . W ir beziehen m it Buchhol/, u. 
anderen das A ttribut ovi.ni; entschieden auf das K r a u s e ,  Ineinanderverflochtene der Blüten.

') Serv. ad Verg. 1. 1.: ferruginei i. e. nigri coloris; ipse enim  dixerat „sunt et vaccinia 
n ig ra“ . Diese E rklärung trifft der H auptsache nach das richtige und es gibt thatsächlich  aucli 
rostfarbene H yacinthen. B l i i in n e r  (p. 103) ist im U nrecht, wenn er, se iner Gleichung ferrugo- 
aerugo zuliebe ferrugineus überall als blaugrün, tiefblau, blauschw arz etc. erklärt.

3) xvn ren i xäX vxef legt Philostr. Vita Apoll. 3. 5 dem vnxirO-og bei und Eudokia im 
Violarium lässt die Blume bläulich gefärbt sein (vTrnxvccri^ti).

')  Vgl. M u r r  Noch ein W ort über den v a x ti f to g  (p. 57).
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B l ü t e z e i t :

s t api vmv . . .  cpuXXwv N onn. XLVIII 589 ; cf. E upho rio n  fr. 38, 3 M einecke. 
et cum  tris tit liiem s etiam num  frigore saxa ru m p ere t (b lüh t die H yacin the 
schon  im G ew ächshause des korycischen Greises) Verg. Geo. IV 13(3. quo tiens- 
que repellit ver hiem em  Ov. Met. X 164.

6. S c h w e r t l i l i e  (fpi;. Iris s p .)1).

£v pi’Cjfi'.v dyx)jJ5i rjo' üazivih;* -p o & u x s 2) N icand. fr. 2, 32. 
s 'j a v ö 's p v  Ipiv A. P . IV I , 9. ipzlfovoi  3s s tSovx’ Y^tiouaa: (beim  Auf

blühen) äs! xaXuxs; a z o f tm c a tv  (die ganze B lüte ist köpf- oder rachenförm ig) 
N icand. fr. 2, 34 3).

c o e l e s t i s  s i m i l e s  sun t nem pe c o l o r i b u s  Iris Mac. F lor. 1457. M anche 
A rten  der Iris, w ie I. variegata  L., sam bucina  L. u. a. verein igen in ih ren  
B lüten H ellblau, D unkelblau und  Violett m it Hellgelb und  B unkelgelb.

Hupcj tvouv . . . Fp:v A. P . IV 1, 9. et a p r i c a  quae venit iris h u m o  
Ov. Medic. fac. 74. Die Schw ertlilien  bew ohnen mit beso n d erer Vorliebe 
sonnige, felsige Gehänge.

7. S a f r a n  (xpoxc;. C rocus sativus L.).

a) G e s t a l t  u n d  G r ö ß e  d e r  B l ü t e :  

m o d i  ca  in form a A. L. (R) 481, 166 (mit  Bezug au f die m äßige Größe 
und den einfachen B au d e r Blüte).

in p a r v o s  versum  flores (C rocon cum  Sm ilace) Ov. Met. IV 283. 
t e n u e s  (h ier von d er Blume) crocos Ov. Fast. IV 442.

b) F ä r b u n g  d e r  B l ü t e :

E^spos i ;  xp6xo? N onn. I). XV 353. Das violette, m anchm al fast fleisch
farbene P erigon  und  das zierlich gespaltene, goldro the P istill b ilden einen 
anm uthigen F arb en co n tras t und  rechtfertigen, in V erbindung m it dem  starken 
Dufte, die Bezeichnung als „lieblich, re izen d “ vollkom m en.

p u l c h r a  m ih i dom us (das Perigon) m anet, sed pu lch rio r infra A. L. 
(B) 481, 165.

r a p f r e v o / p w T a  xpoxov („fleischfarben“) A. P . IV 1. 12. Das Epitheton 
s teh t h ie r allerdings zum  T heil in übertragener B edeutung  von der ju n g 
fräulichen R ö th e  E rinnäs.

c) D a s  P i s t i l l :  

sed p u l c h r i o r  infra A. L. (B) 481, 165. 
c u r v o  . . . croco M art. XI 8, 2.

') Die Schw ertlilien bew ohnen in g röß ter Artenzahl das Gehiet der M ittelm eerländer, 
weshalb es hier, bei den äußerst dürftigen A ngaben de r Dichter, n icht m öglich ist, eine b e 
stim m te A lt festzusetzen.

’) Diese Angabe ist allerdings n u r beiläufig richtig, da die Schwertlilien ein dickes 
Rhizom, die H yacinthen aber Zw iebeln besitzen.

s) Es ist übrigens n icht ganz klar, ob sich die Stelle auf die (tynD Jg  und den vitM v& os 
oder, was w ahrschein licher ist, auch auf die bezieh t; passen  w ürde das Gesagte auf
letztere Blume bei weitem am  b e s te n : die n y u X k ii  ist noch nicht richtig gedeutet.



r u b e n t e m 1) crocum  Verg. Geo. IV 182. rub en ti croco A. L. 207, 330. 
croco solum  ru b eb a t P . L. M. 38 I (5.

r u b r i  . . . f i l a  („G riffelfäden“) croci Ov. Fast. I 342; cf. l iquido pulp ita 
ru b ra  croco Ov. A rs am . I 104, ru b ri u nda  croci M art. VIII 33, 4.

p u n i c e i  fdaque . . . croci Ov. F ast. V 318.
Xp u a a u y r (j  xpoxo? Sopli. Oed. C. 685 ; cf. y.pöxov o’ 0;  r/.'Mceg (die

Stelle ist verdorben) G haerem on fr. 14 v. 14 Nauck.
XpuaavTauyr j  xpoxsa täzxXo. (der Bezug des E p ithetons au f die T.ixaXot. 

[B lum enblätter] ist ungenau) E urip . Ion. 890. 
yvpuaavö-Yj . . . xpoxov A. P . XU 250, 7. 
a u r i c o m a n s  crocus Aus. VIII 11.
tavH-ofo xpoxou {k>osaaav i W-Eipv// (von d er F arb e  des h aa rfö rm ig en  P i

stills) Mosch. 2, 08.
p a l l e n t i q u e 2) croco s trid eb an t a rd en tia  m ella S ta t. T heb . VI 210. Die 

F ä rb u n g  der N arbe w echselt vom  Hellgelb bis zum  Gold- und  last zum
P u rp u rro th .

p a l l i d a  . . . C ilicum  . . . pom aria  (wohl m it R ücksicht au f die bleichere 
F arb e  des im W in te r in G lashäusern  gezogenen Safrans) M art. VIII 14, 1.

d) W o h l g e r u c h :

euo5|io; oe y.poxoj Orpli. Arg. 923. suwosi xpoxw A. P . VH 218, 8.
Vjouv xpoxov Gail. h. Apoll. 83. A. P . V 147, 3. 
d-uos.'jfjav xpoxou iö-scpr/v Mosch. 2, 68. 
yXuxuv . . . xpoxov A. P . IV 1, 12.
s p i r a n t e s  crocos luv. 7, 208. croceos odores Verg. Geo. I 56. croceis 

ha lan tes floribus h o rti ibid. IV 109. redo len t . . . crocique Ov. Met. IV 393. 
p u lp ita  solem nis nondum  oluere crocos P ro p . V 1, 16. de Gorycio quae 
venit au ra  croco M art. III 65, 2. S icanii non  m elius hala t au ra  croci S tat. 
Silv. V 3, 41.

e) B l ü t e z e i t 3):

a u t u m n i  frigidas libens adsuesco b rum as A. L. (B) 481, 163.
Xsi'jjiaT'. §£ xpoxov f/Suv Gail. h. Apoll. 83. h ibern is obiecla no tis spe- 

cularia (von den G lashäusern m it Safran in Gilicien) M art. VIII 14, 1. 
gTapt |i6wv xp. N icand. fr. 2, 56.

') Auf das violette Perigon passt die B ezeichnung ruber nicht, sondern  nur auf die 
ro thgelbe Narbe.

’) B l ü m n e r  (]). 90 IT) betont, auf eine einseitige Auffassung des E pithetons pallidus
bei der viola etc. gestützt, bei dem selben allzusehr den Begriff des „G elben“. In unserem
Falle bezieht sich pallens allerdings auf ein weißliches Gelb.

3) Der Safran beginnt, wie einige N arcissenarten, im H erbste zu blühen und blüht h ierauf 
bis gegen Beginn des F rüh lings; d ah er die anscheinend w idersprechenden A ngaben (s. T heophr. 
h. pl. VI 8, 3 , , f ii io m o n o v  de . . . xa i  o xooxog“ und VI 0, 10 „o ty i n  v f t e  4 de OfpoÖQcc
y.id oipißi.affTtg Tj 7To w in v & tg ,  Ü7iort(tcog rig X ufißdvoi ttjv cookp“) .  Bei dem  xodxog
ittto i fivoji' ist vielleicht auch an den Frühlings-Safran zu denken, der in Südeuropa (so auch 
schon bei M arburg!) in seiner typischen Form  und  in besonderer Schönheit auftritt.
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8. Levlcoie (Xeuxoiöv. M atthiola sp. bes. incana R. Bi', u. v aria  DC).

Die Scheidung d er von den alten G riechen u n te r dem  N am en ?ov be
griffenen Blumen stöß t m ehrfach au f fast unüberw indliche Schw ierigkeiten. 
D er Name w urde  ursp rüng lich  ohne un terscheidenden  Zusatz zw eier, im  
e r s t e n  F r ü h l i n g e  b l ü h e n d e n  B lum en, der Levkoie und  dem  Veilchen, 
beigelegt, w elche in den aus vier, bezw . fünf m äßig großen, länglich eiförm igen 
B lättchen  bestehenden , r o t l i v i o l e t t e n ,  m ehr w eniger narko tisch  d u f t e n d e n  
K ronen zw ar eine Sum m e gem einschaftlicher M erkmale besitzen, jed o ch  ih rer 
system atischen V erw andtschaft und  dem  ganzen H abitus nach  weit v er
schieden sind.

D a ab e r bei den A lten in d er M ehrzahl d er Fälle n u r auf jene gem ein
sam en Eigenschaften d e r Blüte Bezug genom m en, im übrigen ab er n irgends 
eine w eitere  B eschreibung versucht w ird , so dürfte  schon daraus unsere  ein
gangs gem achte B em erkung gew ürdigt w erden.

E rst bei spä te ren  D ichtern und  bei den N aturh isto rikern  erschein t die 
Levkoie häufiger als Xeuxotöv (leucoium ), d. h. „W eißveigel“, un tersch ieden , 
w obei unbedingt festzuhalten  ist, dass d er N am e sich n ich t au f weiße B lüten, 
w elche allerd ings bei d er Levkoie oft Vorkommen (XeuxoVov x i  Xeuxdv Diosc.
III 128, violae . . . a lbae Plin. n. h. XXI 14, 27), sondern  au f die allen 
Levkoien u n d  dem  verw and ten  Goldlack eigene g r a u w e i ß e ,  m e h l i g e  B e 
st  ä u u n g  de r  d i c k l i c h e n  B l ä t t e r  (|iaXaxa Xeuxotac, violae molles) bezieht.

Das V eilchen dagegen erh ielt bei den N atu rh isto rikern  m it R ücksicht 
au f die dunkelgrünen  B l ä t t e r  vielfach die Bezeichnung t’ov xb jiiXav (T heophr. 
h. pl. VI 8, 1 u. öfter) oder, mit noch  schärferer U nterscheidung, den Nam en 
Itar.oc Vj oiXaiva (T heophr. h. pl. VI <>, 2 ; als twviac schon bei N icand. fr. 2, 
60); daneben  bleibt ab e r die allgem eine B ezeichnung fov und  noch m ehr im 
L atein ischen viola für beide Pflanzengattungen  in Übung.

D ioskorides, d er u n te r den N atu rh isto rikern  der A lten am genauesten 
un tersche ide t und  beschreib t, führt (IV 120) das Veilchen u n te r dein N am en 
Fov -opcpupoüv auf, w äh ren d  er andererse its  (III 128) auch  beim  Xeuxotov w ieder 
eine Form  als nopyupoüv (d. i. die gew öhnliche F arbensp ie lart der Levkoie) 
bezeichnet. Ja die w enigstens scheinbaren  W idersp rüche sind stellenw eise 
noch  größer. So führt T h eo p h ra s t an  einer Stelle (h. pl. VI 8, 5) als G arten
pflanze eine twvta Xsuxr). w ahrscheinlich , wie aus d er beigesetzten  B em erkung 
hervorgeh t, eine du rch  längere G ultur erzeugte  b lassblütige V eilchenform , an ; 
bei llip p o k ra te s  (nat. m ul. 570) begegnet uns h inw iederum  ein Xeuxotov jieXav (!), 
offenbar n ichts anderes als die dunkel v io le ttro the  S p ie la rt d er Levkoie (Xeu- 
xoVüv xb x'javoöv Diosc. III 128, wo ab e r die E ch theit d ieser W o rte  des Textes 
bezw eifelt wi r d ;  vgl. auch  'jaxtvfro; o piXac T heocr. Id. 10. 28 u. uax. xuavirj 
bei N onnos)1).

') 01) die violae nigrae bei Vergil dein tov t u  fiü .a v  oder dem h v x d io v  r t i  /it'/.av 
en tsprechen, d. h. ob w ir sie als Veilchen oder als Levkoien zu deuten haben , ist einm al 
n icht mit S icherheit festzustellen; w ir beziehen sie trotz der gewöhnlichen B edeutung von 
iov  to  f i f la v  auf die Levkoie, da  diese wohl doch noch häufiger als das Veilchen cultivierl 
wurde und gerade die dunkelrothe B lü ten traube der Levkoie sich besonders zur Z usam m en
stellung m it der dunkeln T raube  der H yacinthe (den vaccinia nigra) eignet.



17

N im m t m an noch  hinzu, dass, w ie schon eingangs hervorgehoben  w urde, 
das V eilchen1) sow ohl wie die Levkoie zu den ersten  Frühlingsb lum en ge
hören , dass b e id e2) in G riechenland und Italien sehr viel cultiviert und zu 
K rän zen 3) verw endet, also tro tz  sonstiger größter V erschiedenheit alles, w as 
die A lten an den beiden  B lum en hervorzuheben  finden, übereinstim m t, w ährend  
die zu r U nterscheidung b rauchbaren  M erkm ale u n erw äh n t bleiben, so dürfte  
an  diesem  einen Beispiel, das w ir absichtlich  etw as w eiter ausführten , die 
Schw ierigkeit der D eutung an tik er Pflanzennam en einigerm assen ins rechte 
L icht gesetzt sein. Es folgen nun die m it g rößerer S icherheit au f die Levkoie 
zu beziehenden A ttr ib u te :

a) B l ü t e :
a T ia la ;  Xsuxofwv y .aX uxa; A. P . VII 222, 9.
o’j / .a c  Twv xopwvtoa; S tesichor. fr. 29, 3 Bergk. Die B lum enblätter der 

gefüllten Levkoien sind  gerne kraus.
c a n d i d a  leucoia Golum. X 97.
a l b a e  violae rad ix  Mac. F lor. 1391. flores albi 1347 (cf. P lin. n. h. X X I14,27).
1’oypov te  (yevo; taoo;) N icand. fr. 2, 2 (im G egensatz zu dem 

dem  Goldlack).
p a l l e n t i s 4) violas Verg. Ecl. 2, 47. Manil. A str. V 257. D racont. 10,

11 G. tinctus viola pa llo r am antium  flo r. G. 111 10, 14, cf. Nemes Ecl. 2, 41.
quae palle t hum i (viola) Colum . X 101.

Tiaj iTiop^upo: ;  Twv xy.zfoi P ind . 01. G, 55.
p u r p u r a  surgebat (also m it ziem lich deutlichem  B ezug au f eine hocli- 

stengelige Pflanze, n ich t au f das stengellose Veilchen) violae G laud. L aus Ser. 
92. p u rp u ream  violam  Mac. F lor. 1353, cf. 1347. violae p u rp u ra  nigrae Verg. 
Geo. IV 275.

n i g r a e  violae su n t Verg. Ecl. 10, 39. n igrae violae A. L. 507, 9 ; violae 
p u rp u ra  nigrae Verg. Geo. IV 275. flores nigri Mac. F lor. 1347.

f u s c i s 5) violis Glaud. B ap t. P ros. II 128 f. et dulci violas f e r r u g i n e  
p ing it (hum us) 1. 1. v. 93.

Theophr. h . pl. VI 8, I wo das Xivxoi'ov als die erste  Frühlingsblum e, das iov t u  

fiü .n v  etw as sp ä ter neben A nem one und Hyacinthe angeführt ist.
'•*) Die C ultur der Levkoie ist, wie auch H e h n  (Culturpflanzen u. H au sth iere5 p 209 f.) 

annim m t, in G riechenland sehr alt. Auf die Cultur des Veilchens (im v ia  tj u ü .a ir a )  erscheint 
ausdrücklich bei T heophr. h. pl. VI (S, 'i hingew iesen, wo es heißt, dass das Veilchen bei ge
w isser Pflege das ganze Ja h r blühe.

3) Die i cor in  erscheint un ter den Kranzblum en T heophr. h. pl. VI I, 1 und VII C>, 4. 
Der G ebrauch der Levkoie zu Kränzen bedarf keines besonderen Nachweises.

■*) W ir können uns gegenüber de r Ansicht B lü m n e r s ,  der sich auf Schneider ad Script, 
r. rust. II 'i, 517 stützt, n icht dazu entschließen, die pallidae violae m it den  luteae zu identi- 
ficieren, also au f den Goldlack zu beziehen. Allerdings ha t F r a a s  (p. 118) recht, wenn er 
sagt, dass der Goldlack im w i ld e n  Z ustande einfach hellgelb b lühe; doch ist das Gelb des 
Goldlacks wohl in allen Fällen zu intensiv und von W eiß zu entfern t, um als „blass, b leich“ 
gelten zu können. Überdies b ringt Columella (1. 1.) die pallens viola in G e g e n s a t z  zu der 
p urpurans a u r o ,  welche letztere Form  ganz augenscheinlich den cultivierten Goldlack mit 
seinen sattgelben, rotli überlaufenen Blumen darslellt.

5) Man könnte sehr geneigt sein, die fuscae und ferrugine pictae violae auf die rostro th  
b lühende G artenspielart des Goldlacks zu beziehen; indes dürften bei der vagen Bezeichnung 
der F arb en  bei den Alten die fuscae violae doch m it den nigrae, den dunkelpurpurrothen 
Levkoien, identisch sein.

2
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m u l t i c o l o r i b u s  violis Ap. Sid. IX ep. 13 carm . 1, 13. orane genus
v io lae1) Verg. Cul. 399. om nes violae . . . colores Iuv. 12, 90.

yXuxü Xsuxot'ov A. P . XII 25(5, 4. Iysi 5’ T^Sefav žotoorjv A.  P . IX 610, 1.
f r a g r a n t e s 2) violas Mac. F lor. 1343. om nis g ratia  odorum  A. L. 420,

42. violis lialare Apoll. S id. c. 22, 57.
Tov t o  c p iX ia n ep o v  ävd-os A. P. VII 31, 7. D er Duft ist gegen A bend 

am  stä rksten .
npü)t[Aa (frühb lühende) Xeuxol'a A. P . IV 1. 56. iv s:ap: 23, 29.

b) B l a t t w e r k  u. g a n z e  P f l a n z e :
[ i aXaxwv x’ ttov Phereer. fr. 109, 3 Kock. [iaÄaxwv . . . Xeuxoftov A. L. 

adesp. 1, 2.
n i o l l i s  violae Verg. Aen. XI 69. p ro  niolli v iola Ecl. 5, 38. A. L. 207, 330. 
u y p i v 3) fov A. P . IX 6G9, 6.

9. G o ld la c k  (Tov zö jxrp.tvov Diosc. III 128, viola lu tea P lin . XXI 14, 27.
C heiran thus Clieiri L.)

Der Goldlack, die so belieb te  G arten- und T opfb lum e, tr itt  schon im 
w ärm eren  M itteleuropa an R uinen  und  Felsen w ildw achsend au f und  ist an 
ebensolchen Ö rtlichkeiten im G ebiete der M ittelm eerländer in d er Form  m it
einfach hellgelben B lüten häufig, w o die Pflanze zugleich m it d e r Levkoie
zu den ersten  F rühlingsb lum en gehört. W ir finden ü b e r den Goldlack folgende 
beschreibende S te lle n :

twv ?avb-a t cn4) . . . äx tiat P ind . 01. 0, 55.
Xpuatj» T£ cp'jT/V ^pojetSI; (vgl. den  N am en „G old“lack), sun t

etiam  c r o c e o  (Vulg.) violae de flore corollae Verg. C opa 13.
l u t e a e  violae P s. Verg. P riap . 3, 12.
quae frondens p u r p u r a t  a u r o  (also „go ld ro th“ oder gelb und p u rp u rn

ü berlau fen ; s. u. Levkoie S. 17, Anm. 4).
fuscis violis (?) s. u. Levkoie S. 17, Anm. 5.
f r o n d e n s  Colum . 1. 1. Der Goldlack ist du rch  besonders d ich tbeb lä t

terten  Stengel ausgezeichnet.

10. W o h l r i e c h e n d e s  V e i lc h e n  (tov xi jieXav. Viola od o ra la  L .)5).

N ach dem  bei B ehandlung  der Levkoie auseinandergesetzteu  können 
w ir uns h ier seh r kurz fassen und bem erken nur, dass w ir, wo keine anderen  
A nhaltspunk te  Vorlagen, jen e  S tellen au f das V eilchen bezogen, w o von der

') Mit Bezug auf die weißt1 und ro th e  Levkoie und den Goldlack. Vgl. T heophr. h. pl.
VI 6, 3: {(Hpnviji y/io  ^ ro v ru i’ (sc. tor rcov I tvx d iv )  %ontd d ia X liir to v a n .

a) Das A ttribut frag rans, „narkotisch  duftend“ ist seh r bezeichnend für den W ohlgeruch 
der Levkojen. Doch auch bei den diese E igenschaft betreffenden Epitheta ist die Scheidung von 
Levkoie und Veilchen n icht m it Sicherheit durchzuführen.

3) W ir fassen dieses Epitheton in ähn licher B edeutung wie [in/.n>t6g.
')  Also „Goldlack“ bem erkt hiezu richtig schon L u d w ig  in den Anm erkungen zu seiner 

Ü bersetzung der P in d ar’schen  Siegesgesänge.
5) Das Veilchen ist schon bei T h eophrast recht treffend charak terisiert als ux).cov o/coc, 

n o o ^ o i i ^ u t f V / . / . o x iü  deitpvUiog (h. pl. VI 6, 2), ferner als n l m v c p i> 1 ')■ og, iyyeiöcpvtäog 
( =  !tQogni£6<pv).loi) und (TKoxurpv'/.log; ferner bei Dioskorides (IV 120), wo es heiß t: tpv<t.).0 v
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K leinheit d er Pflanze u n d  dem  A ufenthalt im W alde die R ede ist. M ehrfach 
ist, w ie schon gesagt, eine sichere E ntscheidung unm öglich.

Xa[i7]Xas (niedrige) xe tW a o a ; N icand. fr. 2, (>0. 
m a g n a  quidem  n o n  sum  A. L. 440, 151.
p a r v u l a  dum  nascor A. L. (R) 481 [add .] v. 193. parvo  de corpore 

v. 197. A. L. 440, 152.
nec mihi  t e g m e n  (das V erstecktsein) hab e t noxain A. L. 440, ir>3. 
nec cu lpa r u b o r e m  h ab e t A. L. 440, 153.
(jieXavoifuXXa Twv Ttxspä (die zwei seitlichen B lum enblätter stehen 

flügelartig ab) C haerem on fr. 14, 13 Nauck.
dp' f ' / Gxi pxg  (dunkelblütig) N icand. fr. 2, 61.
y.ai z g  Tov jilX a v 1) evit T heocr. 10, 28 ; vgl. A. P . IV7 1, 21, wo aber 

lov (xsXav als nom en p rop rium  steh t.
x ; j a v s t u y ^  fov (eigentlich „dunkel s trah len d “, w as so recht au f die 

V eilchenblüte passt) A. P . V 74, 4.
vrjSujicov (suavem) . . . fov Upp. Gyn. IV 371.
f r a g r a b a t  nem us (also im W alde!) om ne violaruin sub šp iritu  P . L. 

M. 38 I 7.
dtv’ o ü p e a  O pp. 1. 1. 3G9. violas . . . ru stica  quas nullo te rra  serente 

vehit Ov. T rist. III 12, 4 f ; cf. nem us frag raba t etc.
sv wpr, Opp. 1. 1. 308. extrem os ad  b rum ae me prim o conftno

m ense, et cunctis am oena verni iam tem pora  m onstro  A. L. (R) 481 [ad d .j.

11. S c h w e in s b r o d ,  „ A lp e n v e i lc h e n “ (xuxXajju's, xuxXajuvo?. Cyclamen
graecum  Link).

Das auch bei uns heim ische und  so gerne in Töpfen cultivierte Schw eins
b ro d  w urde im A lterthum  wie noch  heu tzu tage wegen seiner ro then, w ohl
riechenden , u nm itte lbar aus dem  W urzelknollen  en tspringenden  B lüten und  
der rund lich  herzförm igen G rundb lä tter zum  Veilchen in B eziehung gebracht 
u nd  m ag deshalb  im A nschlüsse an  dasselbe seine B ehandlung finden. 

A uf das S chw einsbrod  beziehen sich die S te lle n :
x’jxXafu? t’ i’oeiSrjS (veilchenähnlich, w as w iederum  ein Beweis für die 

K enntnis der a lten  G riechen von dem  w ohlriechenden V eilchen ist) O rph. 
Arg. 920.

t j t i  f i i x o o T t o o v  x i t r a o v  (als der Epheu) x n l  k t n r u T i Q O v ,  u t h t v r t i i o r  d t  x a i  o v  x  c h u u  o  i o v ,  

x a c v l i o i ’ f i i a o v  d n o  riji; (> t£  t] irp’ o v  u i ’i i t j h o v  a r p u ö o a  t v c ö d i s  n o i j c p v o o v v  etc. Cif. 
Plin. n. h. XXI 14, 27. W enn T h eophrast li. pl. I 13, 2 sag t „ ö i n v ö s i ,  o t i  t r t o o v  n v O o g  tV 
Tto i t v O t i  f y i i  x n r n .  f t i n o v  m a m o  . . . i o v  t o  f i O . a v “  so ineint er m it jen e r inneren Blüte 
die zusam m enneigenden S taubbeutel.

') Vgl. S. 6, Anm. 1. W ir haben  diese Stelle trotz der bekannten  auf die Levkoie 
bezogenen Nachbildung bei Vergil (nigrae violae su n t etc .; s. u. Levkoie) m it dem Veilchen in 
Verbindung gebracht, weil sie, freilich zunächst m it Bezug auf die Blüte, unm ittelbar 
an den Specialnam en des M ärzen-V eilchens, iov  t o  f t i ln v ,  anknüpft, w ährend bei den 
röm ischen 1 lichtem  die Levkoie entschieden viel s tä rk er hervortritt, ja  für das Veilchen in der 
classischen Periode der röm ischen Poesie keine einzige in ihrer Beziehung unzweifelhafte Stelle 
zu finden ist.

2*
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EÖtpaTiea;  ( to r iiles, m it B ezug auf tiie sp ira li"  aufgew undenen F ru c h t
stiele, w enn n ich t die L eseart eüxpa^oc?, „fettes, üpp iges“ S chw einsbro t, w as 
auch seh r gut passen w ürde, rich tiger ist) xuxXocfuvoug N icand. fr. 2, 71.

12. N e lk e  (A:ö; avfto;. ot6;av9-o;. D ianthus sp.).

Die C ultu r der Nelke w ar im A lterthum  w eit w eniger bedeu tend  als 
heu tzu tage , w enngleich das Si6;avSo; bereits bei T h eo p h rast (h. pl. VI G, 2) 
u n te r den K ranzblum en aufgeführt w ird. Die echle G artennelke (D ianthus 
C aryophyllus L.) w ird w ildw achsend vom  Peloponnes an g eg eb en 1), dürfte  also 
auch  den alten  G riechen b ek an n t gewesen und i n d e m  eüw5es  Ato; ävftoc; bei 
N ikander (fr. 2, 59) zu erkennen  sein. T h eo p h ras t freilich rechnet (1. 1.) das 
3id;avf)-o; zu den geruchlosen B lum en, versteh t also d a ru n te r  eine d er anderen  
ziem lich zahlreichen, in G riechenland heim ischen Arten,  nach F ra a s2) die 
st rauchige Nelke (D ianthus a rb o reu s Sibth.).

13. K ra n z - A n e m o n e  (cev£[iu>vr). Xsqiwvi'a. A nem one coronaria  L.).

Dem K latschm ohne verg leichbar b ildet die K ranz-A nem one m it ihren 
großen, scharlach ro then , leicht abfallenden B lum en eine H aup tz ierde  der 
F rühlingsflora in den M ittelm eerländern.

a ß p ä  ts Xei|iü>v(j)a>v . . . ns-rxXx A. P . VII 23, 2.
[uvuvfraStrjv av£ji(!)vr;v N onn. XV 354. 
w x ’j j i o p o u ;  äv£|i(I)va; Nonn. III 210.
x a /u ^ 9 - ;[ i£ v r^  äv£|iwvr^ N onn. XI 237. XLII 338; cf. (oü) av ave- 

[iwvr^v Nonn. XVI 7(J =  XXXIV 111. 
m a l e  h a e r e n t e m  et
n i m i a  l e v i l a t e  c a d u c u m  (florem) Ov. Met. X 738. 
voxEpr, ( „ t haui g“) x’ ävefiüwj A. P . V 74, 3.
ä a x p x - x o'j j x '. Y/’d-sxi ävsjj.wv{5£; (könnte sich au f die kleinere rosa 

und violett b lühende A nem one hortensis L. beziehen) xr^oö-sv ž?ux£pr;a' .v 
£cp£Axojj.£vat / p o V^jotv N icand. fr. 2, G4.

nopcpupIwv A£’.|io)v({jwv (der T ex t b ie te t Ä£:[iwvwv) TtexaXa A. P . VII 23, 2. 
TOpiyupouaav . . . äv£[twv7)v N onn. XI 178.

«pom aaeaS-e vüv poSa . . . vüv avEfiwva Mosch. 3, 5.
žpsuD-ojižvrjv Äv£|j,wvyjv Nonn. XVI 79 =  XXXIV 111.
p o S d £ i ;  |j.£A£(i)v äveyafvexo aeljiojv (6g ävsi.iwyr/) Nonn. III 5.
flos d e  s a n g u i n e  concolor o rtu s Ov. Met. X 735.
p u n i c a  (also „scharlach ro th“) qualem  florem ferre so lent 1. 1. v. 73G f.
■qpivoctz av£[iwvwv vA hj'i  K ratin  fr. 98, 3 Kock.
EtapiVTjV . . . av£jx(tW)v N onn. XV 354.

14. H e r b s t - A d o n is  (adonion. A donis au tum nalis L.)8)

D er H erbst-A donis, eine den A nem onen ähnliche und  nahe  verw andte  
Blume m it dunkel b lu tro then , am  G runde schw arzen  B lum enblättern  und

') Ny m a n  Syll. flor. Europ. p. 239.
’) Synopsis p. 108.
3) M u rr  Pflanzenw elt p. 265.



21

haarfein  zerschnittenem  B lattw erk, w ird bei uns in G ärten gerne cultiviert, 
von wo aus sie oftm als au f S chu ttp lä tzen  verw ildert. Die Bluine erschein t 
n u r einm al in der röm ischen Poesie genann t als

m u r i c e  p i c t u s  (d. h. p u rp u rro th e r) A donis Aus. VIII 11.

15. M o h n  (pjxwv. P ap av er som niferiim  L.).

Als schon bei den A lten beliebte und  deshalb von den D ichtern oft e r
w ähn te  Z ierblum e m ag der sonst den C erealien sich anre ihende Mohn hier
seine B ehand lung  finden.

a) S t e n g e l ,  B l ä t t e r :  
s u m m a  papavera  Verg. Ecl. 2, 47. 
pes l o n g i s s i m u s  unus A. L. 440, 134.
p r o t e n t o  f r a g i l i q u e  collo (huius ad alta  capu t — solet se extollere) 

W alafr. S trab . 268 f.
v e s c u m  papaver Verg. Geo. IV 131. W ir m öchten h ie r vescus m it 

B ezug auf die u n m itte lbar vorausgehenden  A ttribu te  als „schlank, dünn- 
stengelig“ fassen1).

vat va: |j.ä [^xwvo? /X or;v A rchil. fr. 108 Bergk. Die B lä tter des Mohn
zeigen ein sehr frisches, saftiges Grün.

cpia,pfjs (des fetten, s tro tzenden) jji^xwvo? öjiov Nie. T her. 946. 
n i v e o  c u m  l a c t e  papaver Ov. Fast. IV 151.

b) B l ü t e :  
otnoclciv [iäy.wv’ T heocr. Id. 11, 57.
epuf rpa  TiXaxaywvi’ eyotaav ibid. ilore r u b e n t e  novo P. L. M. 37, 128. 
p u r p u r e i s  . . . papaveribus P ro p . I 20, 38. 
a lterius (speciei flos) r o s e u s  Mac. F lor. 1039. 1049. 
r u b e n s  p a l l e n s q u e  m inoris flos est; hanc  vulgo d icunt ag re s te2) 

papaver.
l a c t e u m q u e  papaver Ps. Verg. P riap . 3, 12. Catull. 61, 1913). flos unius 

(speciei) a l b u s  Mac. Flor. 1038, cf. 1041.
c a n d i d a  m econii species Mac. F lor. 1068.

c) K a p s e l  u. S a m e n :  
xapjrtj) j3pt9-o|i£V7] II. VIII 307.
Tiepißpcfrouaa x£ [Jirjxwv N icand. T her. 851. 
avapc'fr |aou [Jirjxtüvo; S o pa tros b. A then. XIV 649 a. 
f e c u n d a  papavera  Ov. Met. XI 605.

') Die Stengel des Mohnes können in A nbetrach t ih rer L änge und der großen Blumen, 
sowie der dicken Fruchtköpfe im m erhin als „ d ü n n “ gelten. K lo tz  im Lexikon fasst vescus 
h ier als „kleinkörnig“, L a d e w i g  z. St. als „zehrend“ .

J) D arunter dürfte n icht sowohl der K latschm ohn als die im großen cultivierte Form  
des echten Mohnes zu verstehen sein, der auch bei uns m eist hellro th  oder weiß blüht.

5) S ta tt de r Vulg. luteum que papaver m uss es h ier unbedingt lacteum que papaver 
beißen wie an der Stelle der Pseudo-V ergilianischen P riapea, und zw ar sow ohl aus den von 
B lü m n e r  p. 127 f angeführten G ründen als insbesondere, weil es ein luteum  papaver ü b e r
h au p t n icht gibt, das Roth des Mohnes (rufum  pap. bei Plin. n. h. XIX 108 ff) nie ins 
Gelbliche spielt.



g r a v i d u m q u e  papaver Aus. VIII 6 ; quo t . . . g rana  p ap av er h ab e t 
Ov. T rist. V 2, 24. g ranorum  sem ine l'oeturn (caput) W a la fr .. S trab . 268. 
i n q u e  m o d u m  ma l i ,  regio cui p u n i c a  nom en ind id it . . . g rana p lurim a 
claudit ibid. 272.

d) D e r  e i n s c h l ä f e r n d e ,  h e i l s a m e  F r u c h t s a f t :  

ayaiW jv ye xwoiav A ristoph. fr. 117 Kock, 
l e n e  papaver Ov. Fast. IV 532.
s o p o r i f e r u m q u e  papaver Verg. Aen. IV 486. Ov. F ast. IV7 53. T rist.

V 2, 24. A. L. 207, 327. soporifero flore S ta t. T heb . X 107; cf. som ni p ap a-
vera causas Ov. F ast. IV 547. profugos v inctu ra  p apavera  som nos Colum . X
104. am ica papavera  som no Ser. Sam m . 24. e t me som nus am at A. L. 440, 135. 
non sollicitos m issura  papavera  som nos A. L. 81. 7.

L e t h a e a  p apavera  Verg. Geo. IV 545. Lethaeo perfusa papavera  som no 
Geo. I 78. L etliaca . . . v irga Sil. It. X 356. 

m e d i c a t a  p ap av era  Sil. It. X 352. 
g e l i d u m  papaver Verg. M oret. 75. 
n o c u u m  capiti ibid.

e) D e r  M o h n  a l s  B e g l e i t e r  d e r  C e r e a l i e n :
G e r e a l e  papaver Verg. Geo. I 212. Colum . X 314.
a g r e s t e  p ap av er P . L. M. 37, 127. Ser. Sam m . 269. Mac. Flor. 1040;

agresti lene p ap av er hum o Ov. Fast. IV 532.

16. K r a n z - W u c h e r b lu m e  ((xpuaavfre[iov, ßoû >9-aX{i.ov, yaÄxäc. xaXyrj. caltha.
C hrysanthem um  coronarium  L .)1).

a) W u c h s :
£a5 : vžv  . . . xaXyav Alcm an fr. 39 B.
a f oüxa xov  xaprj btyol (ßoav9-Ena, =  ßoü^ifaXjia) N icand. fr. 2, 37.

b) B l a t t w e r k :
aß  prj iy i te ’dc (vom ßou^ftaXjiov gesagt) Anon. de herb. 133. A uch Diosc.

111 146 vergleicht das fein zerschlitzte B lattw erk des ßoo^D-aXfjiov m it dem  
des Fenchels.

c) D ie  g o l d g e l b e n  S t r a h l b l ü t e n :  
rcapuTtEtixuxXos (m it schön  gerunde te r B lütenscheibe) <žvite{us i ß prj 

A non. de herb . 133. Vgl. Diosc. III 146 von den B lüten des ßoü^ö-aX^iov: 
avito; [irjXtva, |xef£ova zfjC ävö-£[uSo;. ötp8-aX|i0£:07].

£ucjxpocpov 5|ijia ßoo; (ebenfalls m it B ezug au f die kre isrunde A nordnung  
der S trah lb lü ten , die einem  K ranze von  W im pern  ähnlich  seh en ; d ah e r A non. 
de herb . 132: öypux Tcäc; övo}j,a£et).

') Die Id en titä t <ler angeführten  griechischen Nam en un ter e inander und m it dein lat. 
Nam en caltha (der e rst in der m odernen Botanik für die D otterblum e verw endet wurde) dürfte 
aus den folgenden zwei Stellen des Dioskoiides m it ziem licher S icherheit zu erw eisen sein, 
wenn auch die Echtheit der zweiten Stelle angezweifelt w ird. Es heiß t näm lich bei Diosc. 111 
146 „ßovcp& ttl/iov, ni Ss xd%).nv“ , IV 58 dagegen ,,%(> v er d m ?  e /t cov rj y id x d ^ ,  oi de 
ß o v c p O -a l f io v  [oi, d t . . . %a).x(tv&t(ior, 'J 'roun io t x d  /. 0  a  it | : der Z usam m enhang von 
■/aXxdg, xd)./tj (xd%).ri) und caltha  liegt auf der Hand. Vgl. F r a a s  p. 132 und S p r e n g e l  
im C om inentar zu Dioscorides p. 598.
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Xpuaiov 8p\iov £'/(ov . . . -sTaXoic taa xaX'/äv Alcm an fr. 39 (von einem  
strahlenartigen H alsschm uck, wie er in den ältesten Zeiten bei F rauen  be
lieb t w ar).

Xpuawzöv  ortXßet A non. de herb . 133 (w iederum  m it Bezug auf die 
Ä hnlichkeit der B lütenscheibe m it einem  Auge und  au f den um gebenden 
„ S trah len  “kranz).

l u t e o l a  . . . ca ltha  Verg. Ecl. 2, 50.
f l a v e n t i a  lumina (vgl. ßoucpfraXuov) calthae Golum. X 1)8.
f l a m m e o l a  . . . caltha ibid. 307.

17. M u t t e r k r a u t  (nzpftiviov. M atricaria P arth en iu m  L.).

Das besonders in B auerngärten  so gerne cultivierte, d er Kamille ver
w and te  M utterk rau t mit seinem  arom atischen, doch etw as w iderlichem  Dufte 
(öa|irj ujioßpwnov) ist in dem  uapfrevtov des D ioskorides (111 143) trefflich 
charak teris iert. Aus den D ichtern haben  w ir h ier n u r  anzuführen  die

a l b a  parlhen ice Gatull. 61, 90, w obei au f die weißen S trah lb lü ten  (üEv&tq 
Xeuxa x'jxXw, ib  5e |iiaov (iVjXivov Diosc. 1. 1.) Bezug genom m en ist.

18. K a m il le  («žviJ-ejilg | rj Xeuxt)], yajiatjir,Xov. M atricaria G ham om illa L .)1).

xb ßpayj) xai xäXX'.arov (ya|iai[ir;Xov) Anon.  de herb . 4. 
b r e v i s  h e rb a  Mac. Flor. 551. Die S tengel d er K am ille sind niederliegend. 
(Žv8-e[u5wv xsvErj . . . äxjiYj (vielleicht von dem  zarten , schü tteren  B lüten

stande) N icand. fr. 2, 37.
a l b i  (coloris foliis flos circum cingitur) ibid. 5 5 9 ; dah er v. 562 leu- 

canthem um .
m u l t u m  r e d o l e n s  ibid. 551. 
quod f o e t e a t  et  sit a r n a r a  ibid. 552.

19. R ö m is c h e r  B e r t r a m  (rcupEfl-pov. A nthem is Pyre th rum  L.)2).

ßXwfrpoto mjpraSog3) N icand. T her. 683.
gyyXoa  cpüXXa ibid.
f l a v a  p y re th ra  Ov. Ars am. 11 418.

2 0 . „ S c h w a lb e n k r a u t“ (xeXi86vtov. chelidonia).

Die D eutung des bei A thenaios (XV 677 f) als K ranzblum e neben Bose, 
Lilie, H yacinthe und T hym ian genann ten  xeXiSoviov (chelidonia) b leibt der 
Zukunf t  Vorbehalten4). Die bezüglichen Stellen d er a llen  D ichter sind : 

yXwpä  x £Xt5ovta A. P . XI 130, 6. 
xuäveov  te  x£Xt86vtov T heocr. 13, 40.

') Diosc. III 114 (154); n v & tfiis , oi de fovx itv& tfiov  . . . oi de -/a fu tifirjlov  elc. Es
w erden h ierauf drei Arten unterschieden, von denen die m it w e iß e n  H andblüten von F r a a s
(p. 214) und anderen  wohl m it Recht auf die Kamille gedeutet wird. 

s) F r a a s  p. 215, S p r e n g e l  im Comm. zu Diosc. p. 526.
*) Diosc. 111 78 JtVQt&QOV, oi de nvijixrj$ ' Die B estim m ung ist n icht sicher gestellt.
4) Vgl. F r i t z s c h e  zu Theocr. 1. 1.
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Xeuxoü (w ofür es vielleicht rich tiger yXauxoö heißen m uss) 5e yth.wÄoio  
jtetrjXa P ancr. bei A then. XV 677 f; cf. chelidoniae pars  c a n d i d a  Ser. 
Sanm i. 764.

tov eč auifjs y jX dv  E atecn . parep lir. O pp. Ixeut. I 18 fm. chelidoniae 
sucus Ser. Sam m . 229. 457. 783. 1050.

Das E p itheton  xoavsog bei T h eo k rit beziehen w ir au f dunkel- oder b l a u 
g r ü n e s  B l a t t w e r k ,  w ozu die von uns für die Stelle bei A thenaios ver- 
m u thete  L eseart ..yXaoxoO oe / ea'.Sovw’o tiExr(Xa" seh r gut stim m en w ürde.

D ioscorides besch re ib t ganz trefflich zwei A rten  von / e XiSoviov, ein [tsya 
(II 211) und  ein juxpcv (II 212) ;  in dem  ersteren  erkennen w ir sofort das 
gem eine Schö llk rau t (Chelidonium  m aius L.), in dem  letzteren ebenso deutlich 
den feigw urzeligen H ahnenfuß (F icaria  verna  H uds.). A llerdings h a t nun das 
S chöllkrau t ein sa tt-  oder b laugrünes B lattw erk nnd  sein S aftre ich thum  ist 
allgem ein b ek an n t; ab er keines von beiden, am  w enigsten das ungem ein rasch 
verw elkende und n ich t sonderlich  schöne S chö llk rau t1), eignet sich als K ranz
blum e, und  sollte für A thenaios die gew öhnliche L eseart „Xeuxoü Se /sXi50V'0’0 
^Etr^Xa" rich tig  sein, so w ären  beide K räu ter, weil g e lb b lu m ig , ausgeschlossen.

Dass das y^XtSovcov eine Frühlingsb lum e sein m üsse, geht schon aus dem  
Nam en m it B estim m theit hervor. M öglicherweise ist es u n te r den w eiß- 
strah ligen  C om positen  m it ihrem  öfters blaugrünen B lattw erk, also in der 
V erw andtschaft d er Kamille, H undskam ille und  des M utterk rau tes2) zu suchen, 
w orauf auch  d er A usdruck „chelidoniae pars  can d id a“ bei Serenus Sam m o- 
nicus h inzuw eisen  scheint, w om it augenscheinlich ein w eißer B estandtheil der 
Iriflorescenz, vielleicht also die randständ igen  weißen Z ungenblüten , gem eint sind.

21. S a lb e i  (a^axoj, sXsXtacpaxo;. Salvia sp. bes. pom ifera L.).

p e r p e t u o  v i r i d i  m eru it gaudere  iuventa W alafr. S trab . 75).
süwoTj a^dxov Eupolis fr. 14, 3 Kock.
d u l c i s  o d o r e  lilipliagus W alafr. S trab . 77.
dX^TjEVT’ (heilsam en) sXsXiscpaxov N icand. T her. 84.

22 . G r ö s s e r  S a t u r e i  ({Hj^ßpa. thym bra. S a tu re ia  T hym bra  L .)3).

2 3 . G a r l e n - S a tu r e i  (satureia . S a tu re ia  hortensis L.).

2 4 . S a t u r e i s t r a u c h  (M{iog. S a tu re ia  cap ita ta  L.).

. . .  x « [ i * ’- E u v a § o ; ,  fjXE x a J F  öXtjv o l a j  it-’ ip ro iX X o io ~sp: paoiy.a; dičei 
N icand. T her. 531 11'.

veov ß p u c s v i a  ftujiou a ia /u v  (von dem B lü tenreich thum ) N icand. Alex. 371.
<jTpo|jißsta (B lütenköpfchen) {K>[ij3prj? N icand. T h er. 628 f.

') Auch F r i t z s e h e  weist den Bezug des % ihdoviov  (hei T heokrit) auf das Schöllkraut 
ztfrück. Seine Bem erkung aber, dass nach Athen. XV 6 8 t e die Pflanze der ( tr t/tw va  sehr 
ähnlich sei, scheint auf einem Irrth u m  zu beruhen.

’) Die B lätter des M utterkrautes (M atricaria Parthenium  L.) sind denen einer gewissen 
Form  des Schöllkrautes zum Verwechseln ähnlich.

3) Obwohl eigentlich nicht zu den G artenblum en gehörig, haben  wir den wilden Saturei wie 
auch den B ergthym ian hier aufgenom m en, da beide bei Dichtern ziem lich häufig genannt 
werden, sowie auch, um  die B ehandlung der arom atischen L ippenblütler zu vervollständigen.



g r a v i t e r  s p i r a n t i s  copia thym brae  Verg. Geo. IV 31. 
thym braeque s a p o r e m  (sa tu re ia  refert) Colum. X 233. 
h e r b a s ,  sa tu reia , n o c e n t i s  Ov. Ars am . II 415. 
i m p r o b a  . . . sa tu re ia  M art. III 75, 4. 
s a l u b r e m  thym bram  A. L. (R) 910, 35.

25 . B e r g th y m ia n  (xaXajuvftoj. n ep e ta ; C alam intha N epeta C lairv.)1).

a l t o  v e r t i c e  W alafr. S trab . 376 f.
y a i t r j e a a a v  (blattreich) Nie. T her. 60.
u r t i c a m  l ' ol i i s  s i n i u l a n t i b u s  ibid. 376.
m o l l e s  nepetae Ser. Sam m . 646.
öSprjXrjv2) xaXajuvftov Nie. T h er. 60.
l e v e s  ( =  ventrem  purgantes) nepetae Ser. Sam m . 504.

2 6 . F e ld th y m ia n ,  Q u e n d e l  (epjtuXXoj. T hym us Serpyllum  L.). 

a) AVuchs  u n d  B l a t t w e r k :  

x a x ä i t u x v o ?  (dichtrasiger) . . . £pnuXXo? T heocr. Epigr. 1, 1 f =  A . P .
VI 336, 1 f.

oöXr^v 2pm>XXov P an cra tes  bei A llien XV 677 f. Das E p ithe ton  bezieh t 
sich en tw eder gleichfalls au f den „d ich ten “ W uchs oder die öfters gekrüm m ten, 
„k rausen“ B lätter.

xepoeiSea eprajXXov (m it krummen,  welligen B lättern) N icand. T her. 9093). 
cptX6^«pos (zählebiger, ausdauernder) eprcjXXos N icand. T her. 68. A lexiph. 

274; cf. veoö-aXfj IpTrjXXov A. P . IV 1, 53.
£:vo|36X o; (von den langen, W urzeln  schlagenden A usläufern) tpTi. N icand. 

T her. 69.
y. Xxdoi g  |ia x p o f tn v  i cp£ptiu^wv dixrjxxi N icand. fr. 2, 4 1 ; cf. xaxaxpejiaigat. 

N icand. fr. 2, 41.
Xaa t o i a t v  i s l  «puXXoiutv x a r N i c a n d .  T her. 69. 
c a n a  (g raubehaarte ) thym a Ov. F ast. V 272.

b) B l ü t e ,  i h r  D u f t  u n d  H o n i g r e i c h t h u m :  

f l o r i d a  . . . H ybla Ov. T rist. V 6, 38 (übertragen  von der dichten, 
re ichen  B lütenfülle des T hym ian), quo t flores S icula nascan tu r in Hybla Ov. 
Ibis 197. nec to t  . . . vere flores H ybla . . . c rea t Sen. Oedip. 613 f. 

p u r p u r e o s  collis florentis H ym m etti Ov. A rs am. III 687. 
o l e n t i a  la te  serpylla Verg. Geo. IV 3 0 ; 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. 592 f: H erbam  quam  nepetam  vulgari m ore vocam us H anc medici 
graeco calam enti nom ine dicunt. Das bei den lateinischen D ichtern von dem W üchse und 
den B lättern  der nepeta  gesagte m öchte allerdings besser noch auf M entha crispa, die K rause
minze passen, die B i l l e r b e c k  p. 151 als die nepeta  des Plinius erklärt, wenn dieselbe, was 
zweifelhaft ist, von den Alten cultiviert wurde.

‘) Zu diesem  E pitheton stim m t die Bem erkung von F r a a s  p. 177 sehr gut, dass T hy
mus C alam intha [Scop.] (— C alam intha N epeta Clairv.) besonders an W assergräben  in Attika 
häufig sei.

3) Uns scheint h ier ein sehr altes V erderbnis des Textes vorzuliegen. Die Scholien e r
klären x tn o a d e n  als xio c tT o u d ta  mit. Bezug auf die B lätter.
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o d o r o  cum  thym o Sen. Oed. 508 (Cod. E).
d u l c i  . . . thym o Ov. T rist. V 13, 22 ; cf. Verg. Ecl. 7, 37. A. L. 117,

12. M art. IX 11, 3. Golum. X 233.
g r a t a  . . . thym a (für die B ienen) Hör. G. IV 2. 29. A vian 26, 6.

c) S t a n d o r t 1) :

v o |i a  c o u ip tojXXou N icand. T her. 67. voxeprjv imßoaxezxi cdm ibid. 68. 
cppeaioc; - s l a ;  N icand. fr. 2, 40. xataxpE^ä^cri etpijxetpwv totoc Nujicpewv ibid. 41.

27 . K ra n z -M in z e  (aiaöjjißptov; sisym brium . M entha sp.2). 

ä naXöv Sk a^6[ißptov K ratin . fr. 239 Kock.
g ra ta  sisym bria Ov. Fast. IV 869. Das E p itheton  heißt h ier allerdings

zunächst „angenehm  (sc. d er V enus)“ ; doch w aren der L iebesgöttin  oben
n u r besonders schönblum ige oder (wie in unserem  Falle) z a r t e  und d u f t e n d e  
Pflanzen geweiht.

y^oe pov  te ai'auußpov A. P . IV 1, 19. 
öa| i r jpdv t£ a;a6(ijipiov N icand. fr. 2, 57.

2 8 . M a io ra n  (äjiäpaxo;. aaji^ou/ov; am aracus. O riganum  M aiorana L .)3).

f r aXspi?  . . . dt|iäpaxo; G haerem on. fr. 14, 16 Nauck.
m o l l i s  am aracus Glaud. Rapl .  P ros. II 129. 
rj§’j7tv6oio äjzb 'Piavoö a a ^ o u /o v  (übertragen) A. P . IV 1, 11. 
s u a v e  o l e n t i s  am araci Gatull. 61. 7.
o d o r a t a s  p rae tex it am aracus um bras (die Pflanze w ächst also zugleich 
auch  ziem lich hoch und  sehr d ic h t; s. v. fraAepog) Golum. X 296.

29 . R o s m a r in  (Xtßavora's; ro s[m arinus]. R osm arinus officinalis L.). 

o l e ( n ) t  Ov. Ars am . III 690.
v.ayp'jcfip(i) X’.ßavwiiSc N icand. T her. 850 bezieh t sich au f die Xtßavwxc; 

Diosc. III 79, Cachrys L ibano lis L.

3 0 . I m m o r te l l e  (IXcypuaog. H elichrysum  S toechas G aertn. u. italicum  Guss.).

iX’.ypüaoo t coXuSeuxso? (nach den Scholien in der B edeutung  von yXuxeog, 
VjSeoc:) avfbjv N icand. T her. 625.

') Ohne Berücksichtigung der z. Th. un ter dem  Epith. florida u. d. C. angedeuteten  Fe- 
ziehungen zu H ybla und dem Hym m ettos.

*) Dass das (TifTVfißniov bei T h eo p h ra st und Diosc. II 151 — das aiavfißo iov  tz in o v  
Diosc. II 155 ist die echte B runnenkresse, N asturtium  officinale B. Br. — eine A rt M entha sei, 
geh t aus den ihm beigelegten n ahen  Beziehungen zum t/dvorr/ios, der Pfefferminze, m it einiger 
W ahrscheinlichkeit h ervor; doch ist das airrviißniov  w eder M entha aquatica  L., wie F r a a s  
p. 177 angibt, da  die Pflanze nach D ioscorides iv  xeoaois, au f trockenen Platzen, w ächst, 
noch auch wohl M eniha silvestris L. ( S p r e n g e l  zu Diosc. I. I. Bd. II p. da T heophrast
das a ia ifiß ijio v  zu den rpijv^nvioftrj (h. pl. II 1, 3) und %v\wdr] (ibid. VI 6, 3) rechnet. Diese 
A ngaben, sowie die E pitheta  nnnX ov  und y h n o n r  (hell-, gelbgrün, also n icht grauhaarig) 
dürften  geeignet sein, auf die richtige Spur zu führen.

s) S. über die Deutung von d fin n n x o g  M u rr  Pflanzenwelt p. 195 f,
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y.iaaic eX’.^puaw y.£xov:a|i£vog („b es täu b t“, wie es Stengel und  B lä tter 
der Im m ortellen tliatsächlich sind) T heocr. Id. 1, 30.

^ a v ^ o x e p a  . . .  cX:yj>'j(joio (m it Bezug auf die goldgelben B lüten) T heocr. 
Id. 2, 78.

31. S t r o h b lu m e  (am arantus. X eranthem um  annuum  L .?).

W elche Blum e w ir uns u n te r dem  am aran tu s  d er B öm er zu denken 
haben , ist seh r zweifelhaft. In m anchen Fällen m ag d er am aran tu s  dem 
ä|iapaviog oder IXt/puaos der Griechen en tsprechen , wie z. B. die im m o r t a l e s  
am aran ti bei Golum m ella X 175 (vgl. Verg. Cul. 405, Ov. Fast. IV 439); bei 
T ibull (III 4, 33 f) aber, wo die am aran ti in V erbindung m it den alba lilia 
zum  Vergleiche m it dem  blühenden  T ein te  des jugendlichen  Apollo gebraucht 
erscheinen, h aben  w ir no thw endig  an  eine r o t h e  Blum e zu denken. Die 
B lut-Im m ortelle (G naphalium  sanguineum  L.) aber, w elche h ier zunächst in 
B etrach t käm e, ist zw ar in Syrien und P a lästin a  häufig, fehlt ab er in S ü d 
europa. A uch d er B lu t-A m aran t (A m arantus sanguineus L.), an den B illerbeck ') 
denkt und d er gleichfalls ro thb lühende  geschw änzte A m aran t (A. caudatus L.), 
beide heutzu tage seh r beliebte G artenblum en, sind h ier schon deshalb aus
geschlossen, weil sie erst spät, die eine aus M ittelam erika, die andere  aus 
P e rs ie n 2), eingeführt w urden. W ir haben deshalb für die TibuH’sche Blume 
die gleichfalls zu den K orbb lü tlern  gehörige, den Im m ortellen ähnliche, rosen- 
farbig  b lühende S trohb lum e eingesetzt, w elche in Ita lien 3) häufig w ild w ächst 
und  auch bei uns, in G ärten gerne cultiviert, zugleich m it den Im m ortellen 
zu unverw elklichen K ränzen und  W in terb lum enbouquets verw endet w ird.

32 . S te in k le e  (Xwtö;. [isXtXcoTos. M elilotus sp.)4).

D er bei den alten  G riechen, besonders in S p arta , zu K ränzen beliebte 
Xwxo; w ird fast durchw egs au f eine A rt S teinklee, von F ra a s5) au f Melilotus 
m essanensis L., d er neMXwxog von dem selben F o rscher au f M elilotus cretica 
L. ( =  Pocockia  cretica  Ser. oder vielleicht rich tiger P . graeca Bois.)8) gedeutet.

X w cog:

Aümo Xa !i a - aö^o(Jtevoto T heocr. Id. 18, 43 (also als ziem lich niederes 
K raut gekennzeichnet; vgl. Xiiravac? ie n o i a t?  A nacreont. 30, 2.

Xwtov te suxat'x rjv  (mit zartem  B la tt- und  B lütenw erke) A. P . IV 1, 51.
/.cotov -es e p a V j e v x a  II. XIV 348. A uf den bläu lichgrünen , g latten B lättern

des Steinklees und  v e rw an d ter k leeartiger K räu ter h eb t sich der T h au  b e 
sonders schön und deutlich ab.

') F lora  classica p. 229.
2) Leunis Synopsis § 510, 1.
3) In der Form  X. inapertum  W .; s. Ny m a n  Sylloge florae Europaeae p. 37.
4) Vgl. M u rr  Pflanzenwelt p. 216.
h) Synopsis p. 00 (welcher S ib thorp  folgt).
6) Mit Bezug auf die dem f i t h l m o i j  bei Diosc. III 41 (48) beigelegten A ttribu te  XQOxi^m

(goldgelb) *«( evoidrjg.
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jieXtXwTog:

äetspopip (isXiXwxw Cratin. fr. 98, 7 Kock. So em endiert Kock die Vulg. 
aewppouptj), w elche bereits Hesych vorlag und  von diesem  als äciifxXer erk lärt 
w ird, w as auch  die B edeutung des jedenfalls le ich ter verständlichen aetcpopw ist.

33 . S ü d l i c h e r  S e id e lb a s t  (casia. D aphne sp. bes. collina Sm . L.).

Das besonders aus Vergil bekannte K rau t casia, w ohl zu un terscheiden  
von d er bei den D ichtern gleichfalls oft genannten  (vgl. z. B. casiae m itis 
vim en L actant. De ave P hö n ice  85) G ew ürzpflanze Cassia (L aurus Cassia L.) 
w ird  vielleicht am  richtigsten  au f den hügelbew ohnenden  Seidelbast (D aphne 
collina S m .)1) oder eine der zunächst verw and ten  A rten, m eist w ohlriechende 
H a lbsträucher m it n ich t seh r ansehnlichen B lüten, bezogen, en tsp rechend  den 
M erkm alen, w elche in den bei Vergil vorkom m enden B eiw örtern  zum  A us
drucke kom m en. Die h ie r anzuführenden  Stellen sind :

h u m i l i s  . . . casias Verg. Geo. II 213 (neben dem  B osm arin  an stei
nigen A bhängen  w achsend).

v i r i  d e s  casiae Verg. Geo. IV 30.
o l e n t i s  casias Eleg. in Maec. 1, 133 (A. L. [B | 779, 133). casia a tque 

aliis . . . s u a v ib u s  herb is Verg. Ecl. 2, 49.

3 4 . E c h te  B ä r e n k l a u  (dExavO-og. A can thus sp inosus L. u. m ollis L.).

Die B ärenklau , eine d istelartige Pflanze m it re ichbeb lä tterten  ro th-w eißen  
B lü tenähren , b ek an n t du rch  die Sage als u rsp rüng lichste  Vorlage für die 
B latto rnam entik  des korin th ischen  G apitäls, ist in zwei A rte n 2) du rch  S ü d 
eu ro p a  verbre ite t und  auch  in unseren  Anlagen m anchm al als E infassung 
von B eeten zu finden.

A uf den  B ärenklau  beziehen  sich folgende Stellen der röm ischen P oesie: 
f le x i  . . . vim en acan th i (vgl. gr. IpTcaxavtt-a m it Bezug au f die A us

läufer) Verg. Geo. IV 123.
m o l l i  . . . acan tho  Verg. Ecl. 3, 45. Neraes. Ecl. 2, 5 (als G artenpflanze), 
r u t i l o  . . . acan tho  Galp. Ecl. 4, 68. Die D eckblätter d er B lüten sind 

p u rp u rro th , die B lüten selbst weiß, w as von w eitem  den E indruck  eines an 
genehm  hellro then  F arb en to n es e rzeu g t3).

') F r a a s  Synopsis p. 225 fah rt die casia  herba  bei Daphne Gnidium L. an, die ab er 
nach seiner eigenen Angabe n ich t wohlriechend ist.. W ir bem erken h ier noch, dass L a  C o r d a  
zu Verg. Geo. IV 30 die casia  au f den Lavendel bezieht, wogegen ab er schon das A ttribut 
„virid is“ spricht; beach tensw erter ist die schon von M a r t in  zu Verg. Geo. II 213 vertretene 
Beziehung auf den Spanischen Zeiland (Cneorum  tricoccum  L.), einen kleinen, im m ergrünen 
S trauch  Südeuropas.

’) Von den beiden genannten Arten gehört A canthus sp inosus L. G riechenland, A. mollis 
L. dagegen Italien an. F r a a s  Synopsis p. 1S5. N y m a n  Sylloge fl. Europ. p. 80. In Dalm atien 
findet sich A. m ollis und drei dornige Arten.

3) Vgl. B lü m n e r  p. 180 A. I. An der Stelle Verg. Aen. I 649 „ c r o c e o  velam en acan th o “ 
ist die Saftanfarbe n ich t das natürliche C oloiit der Blüte, sondern  dasjenige des zum Sticken 
der B lattfiguren verw endeten Fadens. Die Stelle Verg. Ecl. 4, 20 „ r i d e n t i  (ob n icht u rsprüng
lich rigenti?) . . . acan tho“ bezieht sich (schon nach  H e y n e  z. St.) auf den ägyptischen 
Baum  acanthus.
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Olentis . . .  vim en acanth i L act. De ave P hoen ice 85 bezieh t sich offenbar 
au f eine der verschiedenen m it dem  Nam en acan tha  bezeichneten  G ew ürz
pflanzen.

Im A nschlüsse an den Bärenklau m uss auch  noch des m ythologisch 
bedeutsam en K rautes ractSsptos gedacht w erden, au f das sich die Stelle N icand. 
fr. 2, 55 f ,.7ra:oö; spwis; . . . Xsuxrj čaociojisvot“ bezieht, w om it die B latter 
dieses G ew ächses als denen der W eißpappel ähnlich , also eingebuchtet und  
un terse its  weißfdzig, bezeichnet w e rd e n 1).

P lin ius (n. h. 22, 34) erw ähn t, dass die dornealose  A rt des acan thus 
(der w eiche B ärenklau, A canthus mollis L.), au f dessen B lä tte r die A ngaben 
bei N ikander und P ausan ias sehr wohl passen, auch  paederos genannt w erde.

Freilich kom m t nun nach den F loristen  d er Neuzeit, w ie schon bem erkt, 
der w eiche B ärenklau  heu tzu tage in G riechenlnnd nicht v o r ; doch heb t auch 
P au san ias  m it N achdruck hervor, dass der rcaiSepw; außer im T em pelbezirke 
d er A phrod ite  zu Sikyon in G riechenland n irgends zu finden sei, sodass die 
V erm uthung nahe liegt, dass es sich h ier um  ein eingeschlepptes Vorkom m en 
des w eichen B ärenklau gehandelt habe, dessen p lötzliches und sporadisches 
A uftreten  die Pflanze mit einem  gewissen geheim nisvollen N im bus bekleidet 
h ab en  m ag2).

') Auch Pausanias II 10, 5 vergleicht die B lätter des n a ld tn w s  ganz in derselben W eise 
mit denen der Eiche und W eißpappel.

r) Vgl. unsere frühere etwas verschiedene Darstellung in  der „Pflanzenw elt“ p. 202 f.
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Verzeichnis
der in den P rog ram m abhand lungen  von 1893 (I) u. 1894 (II) angeführten  

und  z. T h . besprochenen  kritischen S tellen in d er von uns vertre tenen  L eseart.

A. L a t e i n i s c h e  D i c h t e r :

II p. 21. Catull. 61, 191 l a c t e u m q u e  papaver.
I p. 10. Vergil. Cul. 123 p a t e n t e s  aeriae platani.
1 p. 33. ibid. 140 n e c  l a e t a  cypressUs.
I p. 3G. Ps. Verg. Aetna 14 p i n g u i s  P allas oliva.
I p. 36. PS. Verg. Priap. 2, 9 g l a u c a  o l i v a  d u r o  c o c t a  f r i g o r e  (im T exte

d er Druckt', frigora zu berichtigen).
I p. 37. Ovid. Met- V 537 c a l l e n t i  de cortice (mali punici).
I p. 9. ibid. X 94 c i r r a t a  g landibus ilex.

II p. 11. ibid. X 191 f u l v i s  hae ren tia  l i n g u i s  (lilia).
1 p. 24. Calpuril. Ecl. 4, 91 f r u t i c a n t  (laurus).
1 p. 17. ibid. 7, 72 cum  fulvo l i b r o  (arbu ta).
I p. 26. Seneea Oed. v. 418 liederave m o l l i  . . . frontem .
I p. 1 2 . Silius Ita l. X 5 3 1 .  a l t a  populus.
I p. 36. Claudian in Eutrop. 11 271. g laucae f l u c t u s  a tto llit . . . olivae.
I p. 7. Coripp. lust- Hl 172 g l a n d i f e r a e  . . . quercus.
I p. 24. Anthol. Lat. 429, 2 m yrti in te r frutices p u l l a n t i s  (a lb en tis? ) r u r i s  

in herba.
II p. 10. ibid. (R) 481, 159 reddim us candentes flaventia o s c u l a  labris

(die Lilien).
I p. 10. ibid. (R) 720, 10 d i f f u s a  (fagus).

II p. 5. Macer Floridus v. 808 a u r o s a s  . . . rosas.

R. G r i e c h i s c h e  D i c h t e r :

II p. io . A. 4. Cratinus fr. 98 v. 5 Kock ^[lepoxaXXe? ts tw tpiXrjXtq).
11 p. 28. ibid. v. 7 a s i ^ ö p w  jxeXtXtüiw.
II p. 24. Paiierates fr. bei A then. XV 077 f. v. 2. asuxoö (viell. yXauxoü)

Sž yehoovioio TisTryXa.
II p. 20. Sieander fr. 2, 71 euxpajteas (viell. s üt p x ^ e a - )  xuxÄafu'vouj.



J 'a h .r e s ’b e jr ic b .t i.

I. Personalstand, Fächer- und Stundenvertbeilung.

A. Lehrer :

1. P e ter S to r n ik ,  Dr. der Philosophie, D irector, lehrte  Geographie in der I. B und M athe
m atik in der IV. A Classe. (i S tunden.

2. Johann  M a jc ig e r ,  Professor (in der VIII. Rangclasse), leh rte  Slovenisch für Slovenen in 
der 11. A und B. III. A und  B, IV. A und B, V.—VIII. Classe, für Deutsche“ im III. Curse. 
17 S tunden.

3. F ranz H o r ä k ,  Professor (in der VIII. Rangelasse). O rdinarius der VI. Classe, lehrte  Ge
schichte und G eographie in der II. A, IV. A und B, VI. und VII., steierm ärkische Geschichte 
in der IV. A. und B Classe. 21 Stunden.

4. A nton L a n t s c h n e r ,  P rofessor (in der VIII. Rangclasse), O rdinarius in der V. Classe, 
lehrte  L atein und Griechisch in der VIII., Deutsch in der V. und VII., Geschichte und 
Geographie in der V. Classe. 19 Stunden.

5. Jo sef M e ise i,  Professor, O rdinarius 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.

ü. Jakob  H i r s c h l e r ,  Professor, O rdinarius in der VIII. Classe, lehrte  M athem atik in der I. A,
III. A, VI, und VIII., N aturlehre in der IV. A und B und VIII. Classe. 20 Stunden.

7. Karl K i r c h l e c h n e r ,  Professor, lehrte Deutsch in der IV. A, VI. und VIII., Geschichte 
und G eographie in der 111. A und B und VIII. Classe. 18 Stunden.

8 . Johann  K o S a n , Professor, O rdinarius in der I. B Classe, lehrte  Latein, Deutsch und Slo- 
veniseh in der 1. B, Griechisch in der V. Classe. 20 Stunden.

9. Georg P ö lz l ,  w irklicher Gym nasiallehrer, O rdinarius in der III. A Classe, lehrte  L atein, 
Griechisch und Deutsch in der III. A. Griechisch in der VII. Classe. 18 Stunden.

10. Franz J e r o v S e k ,  w irklicher G ym nasiallehrer, O rdinarius in der IV. B Classe, lehrte Latein, 
Griechisch und Deutsch in  der IV. B, philosophische Propädeutik  in der VII. und V lll. 
Classe und Slovenisch für Deutsche im 1. Curse. 19 Stunden.

11. Ignaz P o k o r n ,  w irklicher Gym nasiallehrer, O rdinarius in der 111. B Classe, lehrte  Latein 
und Griechisch in III. B, Latein in der VI. Classe. 17 S tunden.

12. Blasius M a te k , w irklicher Gym nasiallehrer, O idinarius in der VII. Classe, lehrte Mathematik 
in der I. B, II. B, 111. B. IV. B, V. und VII., N aturlehre in der VII. Classe. 22 Stunden.

13. Anton S c h w a ig h o f e r ,  Dr. der Philosophie, w irklicher Gym nasiallehrer, lehrte M athematik 
in der II. A, N aturgeschichte in der I. A und B, II. A und B, III. A und B (II. Sem.), V.
VI., N aturlehre in der III. A und B (I. Semester). 19 Stunden.

14. Josef M u rr , Dr. der Philosophie, geprüfter supplierender Gym nasiallehrer, O rd inarius in 
der IV. A Classe, lehrte  L atein in der IV. A und VII., G riechisch in der IV. A und Deutsch 
in der 111. B Classe. 18 Stunden.

15. Otto T o i  fe i, geprüfter supplierender Gym nasiallehrer, O rdinarius in der I .A  Classe, lehrte  
L atein, Deutsch und Geographie in der 1. A, G eographie und Geschichte in der II. B Classe. 
19 Stunden.

16. Johann  T e r t n i k ,  Dr. der Philosophie, geprüfter supplierender Gym nasiallehrer, O rdinarius 
in der II. B Classe, lehrte L atein  und Deutsch in der II. B, Griechisch in der VI., Slo
venisch für Deutsche im II. Curse und Schönschreiben. 21 Stunden.

17. Anton M e d v e d ,  Dr. der Theologie u .Ph ilosoph ie , geprüfter supplierender Gym nasiallehrer,
I. E xhortator, lehrte  Religion in der 1. A, II, A, 111. A, IV. A, V.—VIII. Classe. 10 Stunden.

18. Jakob K avčiO , Dom kaplan, Aushilfslehrer, II. E xhortator, lehrte Beligion in der 1. B, II. B,
III. B und IV. B Classe. 8 Stunden.

19. A rthur H e s s e ,  k. k. R ealschulprofessor, N ebenlehrer, leh rte  Zeichnen in der II. und III. 
Abthedung. 7 Stunden.

20. Friedrich S c h u s t e r ,  Bürgerschullehrer, N ebenlehrer, lehrte Zeichnen in der I. Abtheilung. 
4  Stunden.

21. fludo lf M a rk l ,  T urn leh rer an der k. k. L ehrerb ildungsansta lt und an den beiden Mittel
schulen, T urnw art des T urnvereines, N ebenlehrer, leh rte  T urnen in 3 A btheilungen. 6 S tunden.

22. August Satter, Dom choralist, Nebenlehrer, lehrte  Gesang in 3 Abtheilungen. 5 S tunden.

B. G ym nasialdiener: Johann  L a u  p a l .



II. Schüler.

I. A Classe (31)

Bračko Johann .
B udna W ladim ir.
Eberl Alois.
Kraß Budolf.
Gorinšek Anton. 
H irschm ugl Alois. 
Irgolitsch Leo.
Jager E rnest.
Jaške Josef.
K altenbrunner Roderich. 
Karlovšek Franz. 
Katziantsehitz Max.
List Johann .
Lubetz Leopold.
Maurič Johann.
Meisel Josef.
Mravlag Julius.
Pfrim er W alther.
Pollak Julius.
Schäffler B althasar. 
Schallet- Josef. 
Schlesinger Alfons. 
Sernetz Karl.
Skerbinc Anton.
Sobotka Albert.
Tom ažič Marlin.
Uri Emil.
W alzl Johann .
Zavodnik Karl.
Zepitsch Josef.
Zettel Oswald.

I. B Classe (53).
Alt A lexander. 
Andraschitz Josef.
Berk Anton.
E rh art Franz.
Ferenc Josef.
Ferk Johann .
Fišinger Josef.
H iter Johann.
Holz Franz.
Hrastnik Ferdinand. 
Jam šek Victor.
Je h a rt Anton.
Jurkovič Beno.
Kobale Leopold.
Končan Franz.
Kotnik Franz.
Krajnc Ludwig.
K raner Vincenz.
Krolnik Anton.
Kupljen Lorenz. 
L am preh t Franz.
L eb ar Josef.
L eskovar Ferdinand. 
L upša Ferdinand.
Majcen Gabriel.
M asten Josef.
Medavzl Franz.
Medved Stephan.
Megla Alois.
Mravljak Johann .
Mulec Franz.
Nerat Anton.
Ozmec Augustin.

Persoglio  Johann . 
P in ter Anton.
Pišek Josef.
Pungračič Johann. 
Pušenjak Vladimir. 
Rapoc Vladimir.
Sagaj Alois.
Sinko Franz.
Sm odiš Franz.
Sanda Karl.
Špindler Alois.
Sum er Georg.
T iller Franz.
Tom ažič Johann . 
T om bak  Josef. 
T rinkaus Anton.
Tušak Josef.
V argason Ernest. 
V aupotič E duard.
Vuk Franz.

II. A Classe (22).

B auer Vincenz.
Blažinč Josef.
B orštner Johann. 
Debelak Josef.
Fontana Max.
Fuchs Andreas. 
G raschitz Karl.
Gratze Vincenz. 
H auptm ann Karl. 
Janžek Hugo.
Kom enda E duard. 
L an tschner Anton. 
Markl H erm ann.
Pfeifer Karl.
Schlauss Karl.
Schwarz Herm ann. 
Sim on Gustav.
Spari Anton.
Stornik Paul.
Zwetti Josef.
Zgank Ferdinand. 
Ž olgar Vincenz.

II. B Classe (46).
Alt Johann .
Ašič Johann.
Bele Stephan.
Beranič Martin.
Čeh Johann .
E strin  M atthäus. 
Fekonja Lorenz.
Fric  Alois.
Greif B artholom äus. 
H auptm ann  Johann . 
Heric Anton.
Jagodič Anton.
Knuplež M artin. 
Kocmut Franz.
Kodrič Josef.
Korošak Josef.
L ah Johann .
Lašič Ferdinand. 
Masten Johann.
Merčun Maximilian. 
Nedog Jakob.

Neum ann Josef.
Ostrž Franz.
Paluc Leopold.
Pohorec Josef.
Pristovnik Josef.
Puklavec Martin.
B akovec Felix.
Rapoc Josef.
Senekovič Franz.
Sernec Dušan.
Skuhala Ludwig.
Slekovec Karl.
Sok Victor.
Srebre Anton.
Srebre Guido.
Stanjko Marcus.
Škof Friedrich. 
Szpetm anski Adolf.
Tiller Victor.
Vazzaz Ludwig.
Vodlak Johann.
Volavšek Martin.
Vrabl Alois.
Zem ljič Milan.
Železnik Georg.

III. A Classe (28).
B rabenec Emil.
Cernelc Josef.
Doleček Karl.
Gariboldi Otto, Beichsritt. v 
Griletz Michael.
G ünther Josef.
H aus Emil.
H auser Edm und.
Heu Josef.
K opriva Anton.
K ratter F riedrich. 
M arwieser Johann.
Mravlag Anton.
Muršec Franz. 
Nostitz-Bienek Robert,

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

Max, v.
Sark Rudolf.
Scherbaum  Friedrich. 
Sedlar Augustin.
Solak Josef.
UJaga Johann .
Vidovič Josef.
W itterm ann  Leo.
Z otte r Alois.

III. B Classe (25).
Čuček Anton.
Čuček Franz.
Dom ajnko Franz.
Finžger Alois.
G lanjcer A ndreas.
H orvat Alois.
H orvat Nikolaus.



H ren Victor.
Kavčič Josef.
Klemenčič Anton.
Krulc Johann .
L eb ar Felix.
L en a it Josef.
Lukm an Franz.
M asten Johann .
Merčun Anton.
M lakar Johann.
Murko Franz.
Petelinšek Martin. 
Iiepolusk Andreas. 
Sagadin Stephan.
Sušeč Stephan.
V aupotič Johann.
V oglar Franz.
Zadek Ignaz.

IV. A Classe (25). 
BraCko T heodor.
Hansel Fritz.
Jam šek Franz.
K olar Johann. 
Königsbauer Johann. 
Lovrec Andreas.
M athiašič Gottfried.
Meža Michael.
Moser Fritz, R. v.
Peukert Franz.
P ih ler Franz.
Poje Rudolf.
Posolofski Ludwig. 
P rodnigg Josef.
R ajh Stephan.
Sagburg Hans. von. 
Schivizhoffen Victor, von. 
Sikora A dalbert.
Škam lec Ignaz.
Tom ažič Alois. 
Tschernitschek Olto. 
IJrbaczek Josel.
Vidovič Franz.
Vobič Clemens.
Z em an Johann.

IV. B Classe (33), 
B ohanec Peter.
Cvetkovič Andreas. 
Cvetkovič Franz.
Čurin Franz.
D olar Simon.
Fritz Vincenz.
Golob O thinar.
G roblšek Johann.
K aker Johann.
Klemenčič Josef.
Kociper Rudolf.
Kranjc Andreas.
Krevl Josef.
L assbacher Josef. 
Lončarič Josef.
Močnik Franz.
Polovic Johann .
PotoCnik Alois.
Preindl Ferdinand.

Tra
Nei
Pawi

Prus Anton.
P upacher Franz.
Ratej Franz.
Rojko Josef.
Rožman Josef.
Selinšek Josef.
Skvarč Josef.
Staufer Franz.
Sel Heinrich.
Slebinger Johann .
U rbas Johann.
W rab er Maximilian.
W urner Arnold.
Z am uda Alois.

V. Classe (49).

Arnuš Johann.
B aum an Mariin.
R aum ayer Paul.
Bosina Johann.
Božič Anton.
Caf Johann  
Figdor Gustav.
F lorjančič Josef.
G lahačnik Alois.
Goričan Johann.
Heric Franz.
Jager Augustin.
Janeschitz  E duard .
Kociper Johann.
Kosi Jakob.
Krajnc Josef.
Kukovec Alois.
Kurbos Ignaz.
Lächle Alois.
L enart Martin.
Lim ovšek Josef.
Lovrec Franz.
Lubri Albin.
Mnjžer Anton.
Mally Arnold.
Nödl Leo.
Očkerl Josef.
Orosel Egon.
P oterč  Alois.
Pučnik Anton.
Robič Adolf.
Rodoschegg Gustav.
Rus Josef.
Schwarz Anton.
Sernec Vladimir.
Sim onič Josef.
Slavič M atthias.
Špindler Franz.
S tergar Anton.
Š tuhec Franz.
T hurn  Karl.
V ajda Franz.
Vargazon M atthias.
Vuk Johann.
W eingerl Karl.
W ratschko Ewald. 
W ressnig Franz.
Zemljič Johann.
Zitek August.

Privatisten.
tm ansdorff Max, G raf von (I. A 
er R udolf (II. A Classe). 
-Ram m ingen Manfred, B aron vc

VI. Classe (22).

Fasching Johann.
Feigl VVolfgang.
Fischereder Otto.
Gränitz Karl.
Grill Gottfried.
Hadvviger Franz.
Huber Franz.
Jentl B ernhard .
Klassinz Anton.
Kociper Anton.
L au ter Paul.
Leskovar Josef.
Lorenčič Vincenz.
Mohorko Josef.
Petrovič A m bros. 
P schunder Ferdinand. 
B au ter Jakob.
Bziha A rthur, E d ler von. 
Vogrin Johann.
W elzl v .W ellenheim  August. 
Zem an Anton.
Žitek Egon.

VII. Classe (21).

Beitl Ferdinand.
Dernovšek Karl.
D olar Anton.
Großnigg Oskar.
H aus August.
H uber Karl.
K rener Rudolf.
Langerholz Johann .
Lušin Franz.
M alajner Karl.
Minafik Alfons.
Osvatič Franz. 
Schw arschnig Gustav. 
Skerbs Rom an.
Spitzy Anton.
Stegenšek Augustin. 
Steyskal Julius, R. v. 
Vavroh Alois.
Vogrinec Johann .
Zenkl Josef.
Zičkar Marcus.

VIII. Classe (16).
Ferm e G otthard.
Glančnik Franz.
Je lovšek  Antqn.
Jurko Johann.
Kocbek Anton.
Kolarič Anton.
Krošel Franz.
Mažir Franz.
N oroglav Friedrich.
Ozvald Karl.
P irchegger Johann. 
Schocher Ludwig.
Schuster Arthur.
Skaza Gottfried.
T erstenjak  Rom an.
W eese Oskar.

Classe).

(III. A Classe).

3



Classe.

I.

a  & n

n
A & B

III.

A & B

IV.
A .V B

st""- Religions-
tZ. 'ehre.

2 Stunden.
I . H auptstück 

der 
katholiscl len 

R eligions
lehre  und 
die L ehre 
vom 2., 3.

und 4. 
Sacram ent.

2 S tunden. | 
Dag 

W ichtigere 
aus der ka tho 

lischen 
Liturgik. 

W iederholung! 
|der G laubens

lehre und 
Neu- 

hehandlung 
der

S ittenlehre. |

2 Stunden. 
Geschichte 

der göttlich. 
O ffenbarung 

des alten 
Bundes. Neu

behandlung 
der L ehre von 
den Gnaden- 

raitteln  
und W ieder
holung der 
wichtigsten 
P artien  der 
G laubens- u. 
S ittenlehre.

Lateinische Sprache.

8 S tunden.
Die regelm äßige 

Form enlehre und das 
Nothw endigste aus der 

unregelm äßigen; 
V ocabellernen, Ü ber
setzungsübungen aus 

dem  O bungsbuche; 
von der Mitte des I. Sem. 

an wöchentlich eine 
S chularbeit in der 

2. Hälfte der Stunde.

Griechische
Sprache.

8 S tunden. 
E rgänzung der regel

m äßigen Form enlehre, 
die unregelm äßige 

Form enlehre und das 
N othw endigste aus der 
Satzlehre, eingeübt an 

den Stücken 
des Ü bungsbuches. 

V ocabellernen. 
M onatlich .'i Schulauf
gaben, 1 H ausaufgabe.

6 S tunden. 
W iederholung e in 

zelner A bschnitte  der 
Form enlehre, die Con- 

gruenz- und Casuslehre;
aus Cornel. Nepos: 

Miltiades, Them istocles, 
Aristides, Pausam as, 

Cimon, Lysander, 
T hrasybulus, C.onon, 

Iph icra tes, 
Epam inondas, Pelopidas, 

Agesilaus, Cato.
Alle 14' T age eine 

Schul-, alle 3 W ochen 
eine H ausaufgabe.

2 Stunden.

Geschichte 
de r 

göttlichen 
O ffenbarung 

des neuen 
Bundes.

C Stunden.
Die Tem pus- und 

M oduslehre, eingeübt 
an entsprechenden 

Sätzen und Stücken aus 
dem Obungsbuche.

Elem ente 
d e r  P rosodie  und Metrik; 

Cses. bell. Gail. 1. IV 
und theilweise VI, eine 
kleine A uswahl ausO vid; 

alle 3 W ochen eine 
H aus-, alle 2 W ochen 

eine Schulaufgabe.

Deutsche Sprache.

4 Stunden. 
Form enlehre, der ein

fache Satz, ortho- 
jgraphische Übungen, 

Lesen, E rklären, 
W iedererzählen, Me- 

jm orieren und V ortra- 
! gen ausgew ählter j  

Lesestücke. Im  I.Sem. 
m onatlich 4  Dictate, 
im II. m onatlich 1 
Haus-, 1 Schulauf- 

jgabe und 2 Dictate

5 Stunden.
Die Form enlehre bis 
zu den V erben au f 

/ I I ,  eingeübt an 
den S tücken 

des Übungsbuches. 
Vocabellernen. Von 
der zweiten Hälfte 

des I. Sem. an alle 
4 W ochen eine 

H aus- und eine 
Schulaufgabe.

4  Stunden. 
E rgänzung der For- 

j  m enlehre, W ieder
h o lu n g  des einfachen 

Satzes, der zusam 
m engesetzte Satz. 
Lesen, Erklären, 
W iedererzählen, 
M em orieren und 

| V ortragen ausgew.
Lesestücke. 

Monatlich 3 schrift
liche Arbeiten 
und 1 Dictat.

3 Stunden. 
G r a m m a t i k :  
System atischer 

U nterricht in der 
Form en- und C asus
lehre m it Rücksicht 
auf die B edeutungs

lehre. L e c t ü r e  m it 
besonderer B each

tung der stilist. Seite. 
M emorieren und

Vortragen. 
A u f s ä t z e :  Im Sem. 
8 schrift 1. Arbeiten.

4  Stunden. 
W iederholung des 
Nomens und der 

Verben auf w; die 
Verben auf l<i und 
die übrigen Classen, 

eingeübt an  den 
Sätzen des Ü bungs

buches; m onat
lich eine H aus- und 
eine Schulaufgabe.

3 Stunden. 
G r a m m a t i k :  Syste
m atischer Unterricht. 
Syntax des zusam 

m engesetzten Satzes, 
die Periode. G rund
züge de r Prosodie 

und Metrik. L e c t ü r e  
m it besonderer Be

ach tung  der stilisti
schen Seite. Memo
rieren und Vortragen. 
Im Sem. 8 schriftl.

A rbeiten.

plan.

Lelirgegenstände.

35

Slovenische Sprache. Geschichte und 
Geographie. Mathematik. Naturwissen

schaften .

3 Stunden. 
Form enlehre, der ein
fache Satz, o rth o g ra 

phische Übungen, Lesen, 
E rk lären , W iederer

lzählen, M em orieren und 
Vortragen ausgewählterl 

Lesestücke.
Im I. Sem. m onatlich 
4  Dictate, im II. Sem. 
m onatlich 1 Haus-, 1 

Schularbeit u. 1 Dictat.

3 Stunden.
Die nothw endigen Vor- 

begrifle der m athe
m atischen Geographie, 

allgemeine Begriffe 
der physikalischen und 
politischen Geographie, 

specielle Geographie 
der 5 W elttheile.

Kartenskizzen.

3 Stunden. 
Analyse des zusam m en 
gesetzten Satzes, F o rt

setzung d. Form enlehre. 
Lesen, Erklären, W ieder

erzählen, M em orieren 
und V ortragen ausge- j  

w ählter Lesestücke. 
Monatlich 2 schriftliche! 

Arbeiten.

4  Stunden. 
Specielle Geographie 
Asiens und Afrikas ; 

allgemeine Geographie 
von E uropa, specielle 

von Südeuropa, Frank 
reich, G roßbritannien.

Kartenskizzen. 
Geschichte des A lter
thum s (hauptsächlich 

der Griechen u. Römer) 
m it bes. R ücksicht auf 
das biogr. und sagen 

hafte Elem ent.

2 Stunden. 
W iederholung en t

sprechender Partien  
der Form enlehre, 

die W ortb ildungslehre 
und Syntax. 

Lesen, E rklären, 
W iedererzäblen, Memo

rieren und V ortragen 
ausgew ählter L ese

stücke. Im  Sem ester 
8 schriftliche Arbeiten

3 Stunden.
Die 4  Species in unbe

nannten , einfach u. m eh r
fach benannten  ganzen u. 

Decimalzahlen. Theilbarkeit. 
V orübungen für das R ech
nen m it gem einen Brüchen. 
Die Grundgebilde: Gerade, 

Ki •eis, W inkel u. Parallelen. 
Die einfachsten E igen

schaften des Dreieckes.

3 Stunden.
Die B ruchrechnung. V er

hältn isse und Proportionen 
E infache Regeldetri.

Die 4 Congruenzsätze 
nebst A nw endungen auf 
das Dreieck. Der Kreis, 

das Viereck und das 
Vieleck.

2 Stunden.
Die ersten  6 

M onate: 
Säugethiere und 

lnsecten .

Die 4 letzten 
M onate: 

Pflanzenreich.

2 Stunden. Die 
ersten  6 M onate: 
Vögel, Reptilien, 
A m phibien und 

Fische. Einige 
Form en aus den 
übrigen A bthei

lungen derw irbel 
losen Thiere. Dif 
4 letzten Monate 

Pflanzenreich. 
Forts, des U nter

richtes der ersten 
Classe.

3 Stunden. 
Geschichte des Mittel 

a lters m it H ervorhebung 
der österr.-ungariseben 
Geschichte, Geographie 

D eutschlands, der 
Schweiz, Belgiens, der 

N iederlande, Nord- und 
O steuropas, Am erikas 

und A ustraliens.
Kartenskizzen.

2 Stunden. 
Fortsetzung und Be
endigung der Syntax, 

Lesen, E rklären, 
W iedererzählen, Memo
rieren und V ortragen 

ausgew ählter Lese
stücke. Im  Sem ester 

8 schriftliche Arbeiten.

4 Stunden.
[Übersicht der Geschichte 

der neueren und 
neuesten  Zeit m it be
sonderer Berücksichti
gung der Geschichte 
Ö sterreich-U ngarns; 

österreich-ungarische 
V aterlandskunde.

3 Stunden.
Das abgekürzte R echnen 

m it unvollständigen 
Zahlen. Die vier Rech- 

nungsarten  m it ein- und 
m ehrgliedrigen besonderen 

und algebraischen Aus
drücken, die 2. Potenz und 
die 2. W urzel dekadischer 

Zahlen.
Die L ehre  vom Kreise.

Ähnlichkeit.
F lächen-Inhalts-
Bestim m ungen.

3 Stunden. 
C ubieren und Cubikwurzel- 

ausziehen. 
Gleichungen mit einer 

und mit m ehreren U nbe
kannten. Die zusam m en

gesetzte Regeldetri, 
die

Zinseszinsrechnung. 
Gegenseitige Lage von 
Geraden und Ebenen. 

H auptarten  der Körper. 
Oberflächen- und R aum 

inhaltsberechnung.

2 Stunden.

I. Sem ester: 
Vorbegriffe der

Physik. 
W ärm elehre und 

Chemie.

II. Sem ester: 
Mineralogie.

3 Stunden.

Magnetismus, 
E lektricität, 
Mechanik, 

Akustik u. Optik 
Elem ente der 

m athem atischen 
Geographie.



3<)

Stun- 
Classe den- 

zahl.

Religions
lehre. Lateinische Sprache .  Griechische Sprache.  Deutsche Sprache.

V. -27

\ 2 Stunden.

Einleitung in die 
katholische 

Religionslehre.

VI. -27

VII. -27

VIII. -27

6 Stunden.
Li v. I, XXL 

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

Jugendgedichte 5;
F asti 5 , 6 :  T ristia  8 ;

Ex Ponto 4. W iederholung 
der Syntax des Nomens. 

W öchentlich 1 Stunde 
g ram m at.-stilistische 

Ü bungen, 
m onatlich eine Schulaufgabe

5 S tunden. 
X enoplion: Ausgewählte 

A bschnitte aus der Anabasis 
I--IV . Homer, Ilias A .
W öchentlich 1 Grammatik

stunde. Erklärung und Ein
übung der Syntax (bis zur 
Lehre von den Genera des 

Verbums), 
im Sem ester 4 Schulaufgaben.

2 Stunden.

K atholische
Glaubenslehre.

ft Stunden.
Sallust. Bell. .Tug.

Verg. Eclog. I, V. Georg. II. 
1 3 6 -1 7 6 ; 323—345; 4 5 8 -5 4 0 :

III. 339—383; 4 7 8 -5 6 6 ;
IV. 315 -5 5 8 . Aen. lih I. 
W iederholung ausgew ählter 
A bschnitte der Grammatik,

w öchentlich 1 Stunde 
gram m at.-stilistische 

Ü bungen, 
monatlich eine Schulaufgabe. 

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

2 Stunden.

K atholische
S itten lehre.

2 Stunden.

G eschichte der 
christlichen  

K irche.

5 S tunden.
Oie. l’ro Roscio Am.

De imp. Cn. Pomp. ; Laeliu 
Verg. Aen. II, VI. 

W iederholung 
ausgew ählter A bschnitte 

der Grammatik, 
wöchentlich 1 Stunde 
g ram m at.-stilistische 

Übungen

5 Stunden.
H om er: Ilias III. 1 -383 , 
449—461. IV. 422—456, 

539 -  544 ; VI. 5 —19. 73—529 ;
VII. 1 — 12 : VIII. 335 -  349, 

4 8 5 -5 6 5 ; IX. 1 —4 4 6 ,4 9 2 -5 5 2 , 
600-*713; XI.I 1 9 5 ,5 9 6 -6 1 7 , 
'91 848: XVI. Herod. Auswahl

aus H. V. VI. VII. VIII. 
Xenoplion: Auswahl aus Anab. 

und Comm. 
W öchentlich 1 Grammatik

stunde.
Tempus- und M oduslehre, 

Infinitiv und P articip . 
im Sem ester 4 Schulaufgaben.

3 Stunden.
Lectüre m it besonderer 
Rücksicht auf die Charak
te ristik  der ep ., lyr. und 

didakt. Gattung. 
M emorieren, Vortragen. 

A ufsä tze : jedes Sem ester 
7 A rbeiten, vorwiegend 

Hausaufgaben.

4 Stunden. 
Demosth.: I. und III. Rede 

gegen Philippos.
I 01., Chers.

Homer, Odyssee :

ß »

Alle 14 Tage eine Grammatik- 
{stunde: Infinitiv, Participium

-  Übungen, N egationen, C onjunctionen;
im beniester o  Schulaufgaben. iim Sem ester 4 Schulaufgaben

5 Stunden.
Tacit. Annalen I- III, Germ.

H o raz : Auswahl aus den 
Oden, Epoden. Satiren und 

Episteln. 
W iederholung verschiedener 

Partien der Formen- 
und Satzlehre, 

w öchentlich 1 Stunde 
g ram m at.-stilistische 

Übungen, 
im Sem ester 5 Schularbeiten.

5 Stunden.
P la ton : Apol., Kriton. 

S ophok l.: Antigone. 
Homer, Odyss. 14, 15. 

Alle 14 Tage eine Grammatik
stunde (W iederholung aus
gew ählter A bschnitte der 

Grammatik), 
im Sem ester 4 Schulaufgaben.

3 Stunden. 
Genealogie der 

germ anischen Sprachen.
M ittelhochdeutsche 

Grammatik und Lectüre.
Neuhochdeutsche 

L e c tü re : K lopstock,
Wieland, Lessing, 

mit besonderer Rücksicht 
aut die C harakteristik 

der stilistischen  Formen. 
L iteraturgeschichte 

bis zu den Stürmern. 
Vorträge m em orierter 

poetischer Stücke.
In jedem  Sem ester 
7 Aufsätze, davon 

4 H ausarbeiten.

3 Stunden. 
L iteraturgeschichte 

von den Stürmern bis zu!
Schillers Tode. 

Lectüre (zum Theil nach 
dem L esebuche): 

H erder, Goethe. Schiller.! 
mit besonderer Rücksicht! 
au f die Charakteristik  der 

stilistischen  Formen, i 
Redeübungen. j

A ufsätze, wie in der j

VI. Classe.

3 S tunden.
Lectüre (zum Theil nach 
dem L esebuche): Goethe 

u. Schiller. Leasings 
„Laokoon“ . G rillparzer: 

A hnfrau; Sappho. 
Literaturgeschichte 

bis zu G oethes Tod.
Redeübungen. 

A ufsätze, wie in der 
VI. Classe.

Slovenische
Sprache.

............ö - -
Geschichte und 

Geographie. Mathematik. Naturwissen
schaften.

Philosoph.
Propädeutik.

2 Stunden.
M etrik.

Tropen und Figuren. 
Lectüre m it besonderer 

Rücksicht au f die Charak
te ristik  der epischen 

Gattung.
Vorträge memorierter 

poetischer Stücke, 
W iederholung der 

Grammatik.
In jedem Sem ester 

4 H aus- und 3 Schul
arbeiten .

3 S tunden. 
Geschichte des Alter- 

thunis, vornehm lich der 
Griechen und Römer 

bis zur Unterwerfung 
Italiens mit besonderer 
Hervorhebung der cultur- 

historischen Momente 
und m it fortw ährender 
Berücksichtigung der 

Geographie.

4 Stunden.
E inleitung, die Grundoperationen 

mit ganzen Zahlen, Theilbarkeit 
der Zahlen, gemeine und 

D ecimalbrüehe. V erhältnisse 
und Proportionen. 

Gleichungen 1. Grades m it einer 
und mehreren Unbekannten. 

Longimetrie und Planim etrie.

2 Stunden.
I. S em ester: 
M ineralogie.

II. Sem ester: 
Botanik.

—

2 Stunden. 
Grammatik : Lautlehre, 

G enealogie der slav. 
Sprachen. 

Elem ente der lyrischen 
und  dram atischen Poesie 

in Verbindung mit 
entsprechender L ectüre, 

Vorträge m em orierter 
poetischer Stücke. 

A ufsätze, 
wie in der V. Classe.

4 Stunden. 
Geschichte des A lter
thums von der U nter
werfung Italiens bis 

375 n. Chr.
Das M ittelalter. 

Erw eiterung der geogra
phischen K enntnisse.

3 Stunden.
Potenzen, W urzeln, Logarithmen. 
Gebrauch der Logarithm entafeln, 

Gleichungen 2. Grades m it 
einer Unbekannten. 

S tereom etrie, Goniometrie und 
ebene Trigonometrie.

2 Stunden. 
Zoologie. —

2 Stunden. 
L iteraturgeschichte von 

Cyrillus und M ethodius an. 
L e c tü re :

-Pegam  in Lambergar" 
v. Dr. Fr. D.

F reie Vorträge. 
A ufsätze, wie in der 

V. Classe.

3 Stunden. 
Geschichte der Neuzeit m it 
Hervorhebung der österr.- 
ungarischen Geschichte. 

Erw eiterung 
der geographischen 

K enntnisse.

3 Stunden. 
Unbestim mte, quadratische, 

Exponential- und einige höhere 
Gleichungen. 

Progressionen nebst ihrer Anwen
dung auf die Z inseszinsrechnung, 

Combinationsl ehre 
und binom ischer Lehrsatz. 

Anwendung der Trigonometrie 
und der A lgebra auf die Geometrie. 

Elem ente der analytischen 
Geometrie in der Ebene m it 

Einschluss der K egelschnitts
linien.

3 Stunden. 
Einleitung, 
allgemeine 

Eigenschaften 
der Körper, 

Mechanik fester, 
flüssiger und 
luftförm iger 

Körper, Wärme
lehre und 
Chemie.

2 Stunden. 
Logik.

2 Stunden. 
AltslovenischeFormenlehre 

m it Lese- und 
Übersetzungsübungen, 

übersichtliche Zusammen
fassung der slovenisChen 

Literatur.
Freie V orträge. 

Aufsätze, 
w ie in der V. Classe.

L .

3 Stunden 
G eschichte, osterre ich - 

Ungarns.
Im II. Sem ester 2 Stunden 
Geographie und S tatistik  

Österreich-Ungarns. 
W iederholung von Partien 
aus der griechischen und 

röm ischen G eschichte, 
w öchentlich 1 Stunde.

2 Stunden. 
W iederholung des gesammten 

mathem atischen Lehrstoffes und 
Übungen im Lösen m athem atischer 

Probleme.

3 Stunden. 
M agnetismus, 
E lek tricitä t, 

W ellenbewegung, 
A kustik, Optik.

2 Stunden. 
Empirische 

Psychologie.
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B. Unterrichtssprache.
Die U nterrich tssprache ist u traqu istisch  u. z w .: in den A-Glassen des Unter- und in 

allen G assen  des O bergym nasium s deu tsch ; in den B-Classen des Untergym nasium s in Religion, 
L atein  und Mathematik, ferner in Slovenisch für Slovenen in allen Classen slovenisch.

C. Freie Lehrgegenstände.
1. S l o v e n i s c h e  S p r a c h e  für Schüler deutscher M uttersprache in 3 Cursen zu je  2 Stunden.

I. C urs: L aut- und Form enlehre, V ocabellernen, Ü bersetzungen und Sprechübungen, 7 
schriftliche Arbeiten.

II. Curs: B eendigung der Form enlehre, V ocabellernen, Satzlehre, Ü bersetzungen und 
Sprechübungen, 10 schriftliche Arbeiten.

III. C urs: W iederholung der Gram m atik, Ü bersetzen, Sprechübungen und 7 schriftliche 
Arbeiten. L e c t ü r e :  B abica von B ožena NiMncova-Cegnar.

2. S t e i e r m ä r k i s c h e  G e s c h i c h t e  und G e o g r a p h ie .  2 Stunden.
3. S t e n o g r a p h i e .  U ntere Abtheilung, 2 S tunden : W ortb ildung und W ortkürzung.

Obere Abtheilung, 2 S tunden : W iederholung der L ehre von der W ortb ildung und der 
W ortkürzung. Satzkürzung. Schnellschriftliehe Übungen.

•t. Z e i c h n e n .  I. U nterrichtsstufe. I. CI. 4 Stunden. A nschauungslebre. Zeichnen ebener geom. 
Gebilde u. des geom. O rnam entes. Grundbegriffe der Raum lehre. E rklärung der elem entaren 
Körperform en.

II. U nterrichtsstufe. II. bis IV. CI. 4 Stunden. II. CI. Perspectivisches Freihandzeichnen 
nach Draht- und Holzmodellen. Zeichnen einfacher F lachornam ente  im Umriss.

III. CI. Perspectivisches Freihandzeichnen nach  Holzmodellen und M odellgruppen. 
Zeichnen und Malen von F lachornam enten  der antikclassischen Kunstweise. Ü bungen im 
Gedächtniszeichnen.

IV. CI. Perspectivisches F reihandzeichnen  nach  einfachen Gefäßform en und Baugliedern. 
Zeichnen und Malen von Fl ach O r n a m e n t e n  der klassischen und de r übrigen Kunstweisen. 
Zeichnen nach  ornam . Gipsm odellen. Gedächtniszeichnen.

111. U nterrichtsstufe. V. bis VIII. CI. 3 S tunden. E rklärung der Gestaltung des m ensch
lichen Kopfes und Gesichtes. Kopfzeichnen nach V orlagen und Reliefabgüssen, Masken und 
B üsten. Wiederholung und Fortsetzung des Stoffes aus den vorhergehenden Classen. 
Übungen im Skizzieren.

5. G e s a n g .  1. A btheilung (Anfänger) 2, II. (Sopran und Alt), III. (T enor und Bass) und Ge- 
sam m tchor je  1 S tunde: das T on- und Notensystem , Bildung der T onleiter, Kenntnis der 
Intervalle  und V ortragszeichen, E inübung vierstim m iger Gesänge und Messen im  einzelnen, 
im G esam m tchore und für M ännerstim m en.

(5. T u r n e n  in 3 Abtheilungen zu je  2 S tunden: O rdnungs-, Frei- und G eräth tum en .
7. S c h ö n s c h r e i b e n ,  2 S tunden. Die Current- und Lateinschrift nach der T actierm ethode.

D. Lehr-, Hilfs- und Übungsbücher.
R e l i g i o n s l e h r e :  Dr. F. F ischers L ehrbücher de r kathol. Religion (I. A—III. A), der Liturgik 

(II. A), der Geschichte der göttl. O ffenbarung des alten und neuen Bundes (111. A und IV.); 
L esars Katekizem  (I., II. und 111. B), L iturgika (II. B), Zgodbe svetega pism a s ta re  in nove 
zaveze (III. B und IV B); Dr. A. W applers L ehrbücher der kathol. Religion für die oberen 
Classen der Gymnasien. (V.—VII.); Dr. B. K altners L ehrbuch  der K irchengeschichte (VIII.).

L a t e i n i s c h e  S p r a c h e :  Dr. F. Schultz’ kleine latein. Sprachlehre (I, — VIII.) und A ufgaben
sam m lung zur E inübung der latein. Syntax (III.—V.); E. N eubauers latein. Übungsbuch 
(I. A u. II. A); K erm avners L atinska  slovnica (I. B—IV. B); 'V iesthalers L atinske vadbe 
(I. B. u. II. B); K erm avners Vadbe v skladnji latinski, I. u. II. (III.—IV. B); Coru. Nep. vitae ed. 
W eidner (III.); C aesars bell. Gallicum (IV.); Ovid. ed. Sedlm ayer (IV. und V.); L ivius (V.); 
Sallusts .lugurtha (VI.); Cicero und Vergil (VI. u. VII.); Tacitus u. Horaz ed. Petschenig 
(VIII.). (Tem psky’sche T extausgaben); C. Süpfles Aufgaben zu latein. Stilübungen, 2. Thl. 
(V I.-V III.) .

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  Dr. G. Curtius, griech. Schulgram m atik (III.—VIII.); Dr. Val. H intner, 
griech. Ü bungsbuch zur G ram m atik von C urtius Hartei, 3. Aull. (111.—V.); Dr. K. Schenkt, 
Ü bungsbuch zum Übersetzen (VI,— VIII.); R. v. L indner, Auswahl aus den Schrillen Xeno- 

phons (V., VI.); Rzach, Hom er (V.—VIII.); Dr. V. Hintner, „H erodots Persei kriege“ (VI.); 
D em osthenes (VII.), P la ton  und Sophokles (VIII.). (Tem psky’sche T extausgaben.)

D e u t s c h e  S p r a c h e :  Dr. F. W illom itzers deutsche Gram m atik für Österreich. M ittelschulen 
(I,—IV.); L eopold Lam pels, deutsches L esebuch (L—IV.)! Kum m er und Stejskal, deutsches 
Lesebuch für Österreich. Cym nasien, V.—VIII. Bd. (V.—VIII.); Lessings „Minna von B arn 
he lm “, Goethes „H erm ann und D o ro lh ea“, H erders „Cid“ (VI.); Schillers „Jungfrau  von 
O rleans“ , „R äuber“ , „M aria S tu a rt“ , Goethes „Götz v. B erlichingen“, „H erm ann und D oro
th ea “ (VII.); Lessings „L aokoon“, Goethes .Ip h ig en ie“, „T orquato  T asso“ , Schillers „W il
helm  T eil“ u. „B rau t von M essina“ G rillparzer: „Ahnfrau“ und  „Sappho“ (VIII.), Ausgaben 
von G räser und Hölder.
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S l o v e n i s c h e  S p r a c h  e. F ü r  S lo  v e n  e n : Janežič-Šketova Slovnica (I., II., III., IV., V.); Šum ans 
Slovenska slovnica (VI.. V il.); Janežič’ Cvetnik für U ntergym nasien (IV .); Dr. Škels čitanka 
(1., H., III.), Berilo (V., VI., VII.) u. N avratils (VIII.) berilo; Lecture: Dr. Fr. D. Pegam  in Lam- 
b ergar (Vil.).

F ü r  D e u t s c h e :  L endovšeks sloven. E lem entarbuch (1.—III. Curs); L. L am pels deutsch. 
L esebuch für die IV. Classe (III. Curs); B abica von B ožena Nčm cova-Cegnar (111. Curs). 

G e s c h i c h t e  und G e o g r a p h i e :  F. M. Mayers Lehrbuch der Geschichte (II. u. III.); Dr. A. 
Gindelys L ehrbücher der allgem. Geschichte für Unter- (IV.) und O bergym nasien (V.—VIII.);
G. H errs L ehrbücher der E rdbeschreibung  ( I . - I I I . ) ;  Dr. F. M. Mayers Geographie der 
österr.-ungar. M onarchie (IV.): Dr. E. H annaks L ehrbuch der Österreich. V aterlandskunde 
(VIII.); A tlanten von S tieler und Kozenn (I. — V lil.); Putzger (II.— VIII.) und S te inhäuser 
(IV. u. VIII.); A tlas antiquus von K iepert (II., V., VI. und VIII.).

M a t h e m a t i k :  Dr. F. H. v. Močniks L ehrbücher der A rithm etik und Geom etrie für U nter
gym nasien (1.—IV.), (für die 1. B , II. ß , III. B und IV. B die von J. Celestina besorgten 
slovenischen A usgaben); A lgebra und Geom etrie für Obergym nasien (V.—VIII.); Dr. A. 
G ernerths logarithm isch-trigonom etrisches H andbuch (VI.—VIII.); E. Heis’ Aufgabensam m lung 
aus der allgem einen Arithmetik und A lgebra (V.—VIII.).

N a t u r l e h r e :  Dr. J. Krists Anfangsgründe der N aturlelire für die un teren  Classen (III. u. IV.)
und  Dr. A. H andls L ehrbuch de r Physik (VII. u. VIII.).

N a t u r g e s c h i c h t e :  Dr. A. Pokornys iliustr. N aturgeschichte (L—III.); Dr. F. v. H ochstetters 
und Dr. A. Bischings Leitfaden der Mineralogie und Geologie (V.); Dr. M. B. v. W retschkos 
V orschule der B otanik (V.); Dr. V. G räbers Leitfaden der Zoologie (VI.).

P h i l o s o p h i s c h e  P r o p ä d e u t i k  : Dr. G. A. L indners L ehrbuch der form alen Logik (VII.)
und  der em pirischen Psychologie (VIII.).

S t e i e r m ä r k i s c h e  G e s c h i c h t e :  Dr. C. Hirsch, Heim atkunde des Herzogthum s Steierm ark. 
S t e n o g r a p h i e :  B. F ischers theoretisch-prak tischer L ehrgang der G abelsbergerschen S teno

graphie.

E- Themen-
a) Für die deutschen Aufsätze.

V. C l a s s e :  1. W odurch w ird in den „Kranichen des Ibykus“ der Dichter als Liebling 
der G ötter d argeste llt?  2. Heldenmut!) und V aterlandsliebe der Böm er in den ersten  Zeiten 
der Bepublik (nach Livius). 3. Das m enschliche L eben verglichen m it den vier Jahreszeiten.
4. Die W under des Meeres in der Vorstellung des Alterfhum s (nach Schillers „T aucher“). 5. 
ln  welchem Sinne konnte Schiller K assandra sagen la sse n : „Nur der Irrthum  ist das Leben, 
und das W issen ist der T o d “ ? 6. Überm utli th u t selten gut (mit Beispielen aus den b isher 
gelesenen G edichten'. 7. Standhaftigkeit und V aterlandsliebe des Aemilius Paulus (nach Schacks 
Gedicht). 8. „Gott verlässt den Muthigen n im m er.“ (Körner.) 9. Durch welche G ründe wurde 
der H ass K riem hildens gegen Hagen und ihre B rüder hervorgebrach t und fortw ährend ge
ste igert?  10. Schilderung des Z ustandes und der Seelenqual des Unglücklichen in Chamissos 
„Salas y Goinez“. 11. Der Z ustand eines T yrannen au f dem  S terbebette  (nach Geihel: „Der 
Tod des T ib eriu s“). 12. C harak ter des Priesters Philo in Klopstocks Messias. 13. Ein gerich t
licher Zw eikam pf im M ittelalter (nach W ielands „O beron“, 1. Gesang). 14. Die wichtigsten 
charakteristischen Merkmale des rom antischen  Epos.

VI. C l a s s e :  1. H ildebrands Rückkehr. (S.) 2. Mit verein ter Kräfte W alten  wird das
Schw erste leicht vollbracht. (H.) 3. Der Mensch ist ein Herr der Zeit, ein Sohn der Zeit, ein
B aub der Zeit. (H.) 4. Schilderung einer m ittelalterlichen Jagd. (Nibl. VIII. H.) 5. W ie weiß 
das Nibelungenlied unser besonderes Mitleid um Siegfrieds Tod zu erw ecken? (S.) ö. Gewitter 
und Krieg. (Eine Parallele.) (H.) 7. A bschied H ektors von A ndrom ache. (S.) 8 . Die W elt ist 
n icht aus Brei und Mus geschaffen, Deswegen h a lte t Euch nicht wie SchlarafTen! Harte Bissen 
gib t es zu kauen : W ir m üssen erw ürgen oder sie verdauen. (S.) 9. Das m enschliche Leben, 
verglichen m it einer Seefahrt (H.) 10. Der Frühling in den Alpen (mit Benützung von Motiven 
aus Hallers „Alpen“ und Kleists „F rüh ling“). (H.) 11. C harak ter H erm anns in Goethes „H er
m ann und D oro thea“. (H.) 12. Das E delste  h a t er gesungen Und nach dem höchsten Ziel
gerungen. (S.) (Inwiefern passen diese W orte auf K lopstock?) 13. C ulturhistorische B edeutung 
der Kreuzzüge. (H.) 14. W elches Bild gewinnen wir von Teilheim  aus dem ersten und zweiten 
Aufzuge von Lessings „Minna v. B arnhelm “ ?

VII. (M a s s e :  1. W ohl dem , dessen H erbst hält, w as der Frühling  versprochen hat.
2. Nichts ist schw erer zu ertragen, als eine Beihe von schönen T agen (Goethe). 3. W arum
wird Goethes Gütz ein R itte rd ram a g en an n t?  4. „Das Alle stürzt, es än d ert sich die Zeit, und 
neues L eben blüht, aus den R uinen .“ 5. „Euch, ih r Götter, gehört der Kaufm ann; G üter zu 
suchen geht er, doch an sein Schilf knüpfet das Gute sich an .“ (Schiller.) 6. Gang der H and
lung und C harakteristik  der H auptpersonen  im I. Acte von Schillers R äubern. 7. W er sich 
n ich t nach  der Decke streckt, dem  bleiben die Füße unbedeckt. (Goethe.) 8 . „Kannst Du nicht 
D om baum eister sein, Behau als Steinm etz deinen S te in : Fehlt Dir auch dazu Geschick und 
V erstand, Trage Mörtel herbei und Sand .“ (Baum bach.) 9. B edeutung des Prologs im Dram a 
„Jungfrau von O rleans“ . 10. W arum  hat Schiller das D ram a „Jungfrau von O rleans“ eine 
rom antische T ragödie gen an n t?  11. Die Noth, eine Erzieherin der M enschheit. 12. Die Ge
fangenschaft der Maria S tuart (nach dein gleichnam igen Stücke). 13. „K örper und Stimm e
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leiht die Schrift dem  stum m en Gedanken, Durch der Jah rhunderte  Strom  träg t ihn das redende 
B la tt.“ (Schiller, Spaziergang.) 14. „Im  Fleiß kann Dich die Biene m eistern. In der Geschick
lichkeit ein W urm  Dein L ehrer sein, Dein W issen theilest Du m it vorgezognen Geistern, Die 
Kunst, o Mensch, h a s t Du allein.“ (Schiller, die K ünstler.) V o r t r ä g e :  1. Die E rw erbung von 
U ngarn und B öhm en durch die H absburger. 2. Der Sturz der französischen W eltherrschaft.
3. U rsachen der französischen B evolution. 4. Die Beform en M aria Theresias. 5. D er Process 
Ludw igs XVI. (i. W as du e rerb t von deinen V ätern hast, erw irb es, um es zu besitzen. 7. 
Der S treit zwischen G ottsched und den Schweizern. 8 . Die E rfindung der Schrift. 9. Folgen 
der Kreuzzüge. 10. Die V aterlandsliebe in Geschichte und Poesie.

VIII. C l a s s e :  1. Nicht was w ir haben, ist unser H öchstes, unser bester Besitz ist das, 
w as w ir sind. (H.) 2. Die sittlichen Folgen des A ckerbaues. (S.) 3. O rest und Pylades, ein 
ideales F reundespaar. (H.) 4. W elches Bild entw irft Goethe von Italien  in seinem  T asso ?  (H.) 
5. E in edler Mensch kann einem  engeren Kreise n icht seine Bildung danken. Vaterland und 
W elt m uss au f ihn wirken. (S.) (i. W er m uthig fü r sein V aterland gefallen, Der b au t sich 
se lbst ein ewig M onument Im treuen Herzen seiner L andesbrüder, Und dies Gebäude stürzt 
kein Sturm w ind nieder. (H.) 7. Schilderung der landschaftlichen Heize der Schweiz, nach 
Schillers „W ilhelm T eil“ . (S.) 8 . C harakter des Teil, nach Schillers „W ilhelm Tell*. (II.) 9. 
Schneide den Namen in junge  Bäume, nie schw inden die Spuren. W as de r Jüngling gelernt, 
schim m ert im Alter noch durch. (S.) 10. L einet vor allen Dingen, W er ihr seid und w as ihr
sollt; S treben, w enn auch nicht vollbringen, E h’ der V orhang niederrollt. (H.) 11. W arum
durfte der p lastische K ünstler L aokoon n ich t schreiend d arste llen?  (S.) 12. Die Zeit ist eine
blühende Flur, Ein großes Lebendiges ist die Natur, Und alles isl F ruch t und alles is?t Sam en. 
(H.) 13. Der Schule w ähne Dich niem als entw achsen, sie setzt sich durchs ganze Leben fort.
(H.) 14. M aturitätsarbeit: „Sieh, da entbrennen im feurigen Kam pf die eifernden Kräfte, Großes 
wirket, ih r Streit, G rößeres wirket ih r Bund. T ausend  Hände beleb t ein Geist, hoch schlaget 
in Lausend B rüsten , von einem Gefühle glühend, ein einziges Herz, Schlägt für das V aterland 
und glüht für der A hnen Geselze“ . (Schiller, Spaziergang.) Das T hem a ist zu behandeln  an 
der Hand w ichtiger Perioden der G eschichte und (Kulturgeschichte der M enschheit. V o r t r ä g e :  
1. Stellung der Sclaven bei den Röm ern. 2. Italienische K ünstler der R enaissance. 3. W arum  
konnte C aesars Tod dem röin. S taate  n ich t zum Heile gereichen? 4. Die Grafen von Cilli. 
5. Kaiser Jo sef II. (i. Das Königsgrab bei Mohacs. 7. Die Kunst des D ichters der Louise. 8. 
Ö sterreich als Bollwerk im Kampfe gegen den Islam .

b) Für die slovenischen Aufsätze.

V. C la s s e ,  I. Sem .: 1. Veter Človeku prijatelj in sovražnik. R azprava. 2. Kdor koprivo 
pozna, nagec skrije. Povest. 3. „Ubežni kralj* po svoji vsebini. Povest. 4. Naše m esto M aribor
o tržnem  dnevu. Oris. 5. Prednosti življenja na  km etih pred življenjem v m estu. R azprava,
li. Legenda. S lovstvena razprava. 7. Zlato in železo naj se m ed seboj ocenita. II. Sem.: 1.
„Mutec Osojski“. S lovstvena razprava. 2. „Posip D obrača“ na Koroškem ali postanek narodne 
pripovedke. S lovstvena razprava. 3. „M ornar“ Povest. 4. S ta ra  suknja pripoveduje dogodke 
svojega življenja. Šaljiva pripovest. 5. Dobre knjige so človeku naj boljši prijatelji, slabe naj 
hujši sovražniki. R azprava. <>. Domoljubje, kakor ga nam  kažejo mnogi vzgledi v zgodovini 
sta re  Grecije. 7. „Ljubušina sodba .“ Povest.

VI. (M asse . I. Sem .: I. Vojska in mir. Prim erba. 2. Ne hvali dneva pred večerom. 
Povest. 3. Voda živi in daje življenje. R azprava. 4. Koseskijeva pesem : „Kdo je  m ar.“ po 
osnovi in vsebini. Slovstvena razprava. 5. K rasota jeseni. Oris. (i. Feničani in Angličani. Zgodo
vinska razprava. 7. Sedajno prom elstvo, njegova solnčna in njegova senčna s tian . II. Sem .: 
1. O libanova glosa: „Ozir v nebo“. S lovstvena razprava. 2. Zem ljina kancona: „Sam ota“ . 
Slovstvena razprava. 3. Metulj in bučela p rep ira ta  se med seboj, kterem u gre predstvo. 4. Kake 
misli v nas budi pogled na  oživljajočo se naravo  spom ladi. 5. Cast je  ledena gaz, ki hitro 
zvodeni. R azprava, (i. Hvala življenja n a  km etih. 7. T ugom erova sm rt. Pripovest.

VII. C l a s s  e. 1. Sem .: 1. Bog pozdravlja  m arsikoga, ki m u pa ne odzdravlja. Kako to ?  
B azprava. 2. Mesta izobražajo in kvarijo narode. Zgodovinska razprava. 3. Avstrija, kako si 
lepa, m oja dom ovina! 4. Znam enitost parove sile. B azprava. 5. Jesen , podoba naše smrti. 
R azprava. 0. Beke so kulturne žile na  zemlji. Zgodovinska razprava. 7. Določivne bitve v 
starodovnih  časih . II. Sem .: I. Zakaj je  iznajdba knjigotiskarstva jed n a  naj im enilnejših iz- 
najdeb. 2. S tarok lasična slovstva  so jeden  ogelnih kam nov današnje višje omike. 3. Denar je 
dober služabnik pa hud gospodar. Kako to ?  4. Sm rt m odrem u ni s trašna . In zakaj n e?  5. 
Ž lahtne kovine in njihov pom en v človeški družbi, (i. Le prava  om ika podeluje tudi pravo 
svobodo. 7 Rim in K arthago pred punskim i vojskami. G o v o r i :  1. B ožanstva  paganskih 
starodavn ih  Slovanov. 2. Pokristjanjenje Slovencev. 3. Z čim in n a  kaj so pisali nekdaj in 
sed a j?  4. Kmečki upori v s ta rih  časih po Slovenskem . 5. B eseda o Celjskih grofih, (i. Donava 
in lije pom en za našo dom ovino Avstrijo. 7. Zakaj se učimo klasikov. 8 . O svoboditev Srbov
izpod T urškega jarm a. i). S lovensko narodno  pesništvo. 10. P rešern  in njegove poezije. I I .
T urški boji.

VIII. C la s s e .  I. Sem .: 1. Tri reči krasijo m ladino: razum  v glavi, m olk na  jeziku, ru- 
dečica n a  licu. B azprava. 2. Ž lahtno drevo, ki dober sad obrodi, si cvetja nazaj ne želi. Kako 
to ?  3. Zakaj se sm ejo pesniki im enovati učitelji n a rodov?  4. Nada, njena vrednost za človeka 
in njen učinek na njega. 5. Šege in pripovedke Slovenskega n a roda  o priliki praznika „Vernih
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<luš.“ 6. Heraklitov izrek: l lc iv ta  (iti. 7. Kuko se je  Avstrija skazala ščit proti b a rb a rs tv u ?  
JI. Sem .: l .K te re  so najim enitnejše vezi, ki -vežejo človeka na  dom ovino? 2. P la ton  in njegova 
doba. Slovstvena razprava. 3. Prešernov „Krst p ri Savici“. Slovstvena razprava. 4. Ali je  
toliko hvaljena in tolikokrat zah tevana čast ljudij tudi m ogoča? 5. Sredozem sko m orje in 
njegova veljava za starodobne narode, -6. „Finis coronat opus“ ali konec delo hvali. Motritev. 
7. V klerem  oziru je  H oracijevo : „Quid sit futurum  cras, fuge quaerere“, opravičeno, v kterem  
n e ?  G o v o r i :  1. A nton M artin Slomšek, njegove zasluge za Slovenski narod. 2. Napoleon
n a  ostrovu Sv. Helene prem išljuje svojo osodo. 3. Valentin Vodnik, njegovo življenje in n je 
govo delovanje na  polju Slovenskega slovstva, 4. Janežič Anton, im eniten slovničar in slov- 
stvenik Slovenski. 5. Nasledki križarskih vojsk. (i. F ranc Erjavec, njegovo življenje in njegova 
slovstvena delavnost. 7. F ranc Cegnar, im eniten Slovenski pesnik. 8 . Tom až Hren, L jubljanski 
škof in njegovo delovanje n a  polju cerkve in slovstva. 9. U rban Jarn ik  in njegova dela v 
Slovenskem  slovstu. 10. Jo v an  Vesel Koseski iu njegova doba  v slovstvu Slovenskem. 11. 
Janez V ajkart Valvazor. 12. liadeckv in leto 1848.

IV. Vermehrung der Lehrmittel.

A. Bibliothek.
I. Lehrerbibliothek.

(U nter de r O bhut des Prof. J. M e i se l.)

a) G e s c h e n k e .
1. Des k. k. M in i s t e r iu m s  für Cultus und U nterricht: a) Österr. botan . Zeitschrift, 

1893; b) Jo sef R e s s e l .  Denkschrift. 2. Der kaiserl. A k a d e m ie  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  in 
Wien.: a) n. Anzeiger der philos.-hist, und der m athem .-naturw . Gl., 1893; b) Archiv für österr. 
G eschichte, 78. Bd. 2. H üllte—80. Bd. 1. H älfte; c) Sitzungsberichte; n. Philos.-hist. Gl. 128., 
129. Bd.; ß. M ath.-naturw . Gl.: von den Abtheilungen I., II. a, II. b, 111.: Bd. 101 bis Bd. 102,
7. H eft; d) A lm anach, 1893. 3. Der k. k. G e n t r a l c o m m is s i o n  zur E rforschung und E rh al
tung de r Kunst- und historischen Denkmale: Mittheilungen, 1893. t. Des fürstbischöflichen 
L a v a n t e r  C o n s i s t o r i u m s : Personalstand  des Bisthum es Lavant, 1894. 5. Des B ectorates 
der k. k. K a r l-F ra n z e n s -U n iv e rs itä t  in  G r a z :  Holl, Dr. M., Ü ber die bildliche D arstellung 
der Lage des m enschlichen Beckens. Festschrift zum 15. Nov. 1893. 6. Des h i s t o r i s c h e n  
V e r e in e s  für S teierm ark: a) Mittheilungen, 41. Heft; b) B eiträge zur Kunde steierm ärk. Ge
schichtsquellen, 25. Jhrg. 7. Des V erfassers lgn . O r o ž e n ,  D om propst: Das B islhum  und die 
Diöcese L avan t, VIII., Das D ekanat Neukirchen. 8 . Des D irectors Dr. S t o r n i k :  „M ittelschule“,
VII. 9. Des V erfassers: Dr. Jos. M u r r :  a) B eitrüge zur F lora  vcn Südsteifermark; b) Ein 
V egetationsbild  aus den nördlicheu Kalkalpen. 10. Des V erfassers: S ü p f le ,  Aufgaben zu 
L ateinischen Stilübungen. II. Th. F ü r die österr. Gymn. bearb . von Rappold. 11. Des H eraus
geb ers: H appold, J., Sophokles E lektra. 12. Der B uchhandlung K a l t  e n b r u n n e r  : Von B obert 
Harnerlings W erk en : Am or und Psyche; D anton und B obespierre; L ord Lucifer; Sinnen und 
M innen; Der König von Sion; T eu t; Die sieben T odsünden; Venus im Exil; Gesam melte 
kleinere D ichtungen. 13. Der Verlagsbuchhdlg. K le in m a y r  und B a m b e r g  in L aibach : Supan,
A., L ehrbuch  der Geographie für österr. M ittelschulen. 8. Aufl. 14. U ngenannter: a) M e in g a s t ,  
Adalb., „Dem fünften D eutsch-österr. M ittelschultage als Begrüßung gew idm et“ ; b) Plato , 
Conv., Phaedrus. Recogn. C. F. H erm ann.

b) A n k a u f .
1. Zeitschrift für die österr. Gymnasien, 1893. 2. L iterarisches C entra lb la tt für D eutsch

land, 1893. 3. „G ym nasium “, 1893. 4. L inzer T heologisch-praktische Q uartalschrift, 46. Jhrg.
5. B ibliotheca philologica classica, 1893. 6. Q. H orat. Flaccus. Erkl. v. H. Schütz. 7. P. Ov. 
Naso. Ex Merkelii recogn. ed. Fr. W im m er. 8. L. Annaei Senecae opera. Ed. Fr. Haase. 9. 
H andbuch der d a ss . A lterthum sw issenschaft. Herausgeg. v. Iw. Müller. 18. Halbb. (Bd. VI, 
Bog. 1— 19). 10. P lu tarchi v itae parallelae. Ed. Sintenis. 11. T heophrasti Eresii opera. Ex
recogn. Fr. W im m er. 12. Roscher, W. H.. Ausführliches Lexikon der griech. u. röm. Mytho
logie, Liefr. 25—28. v13. Grimm, D eutsches W örterbuch, IV. Bd. 1. Abtli. II. Hälfte 10; VIII,
13, 14; IX, 1. 14. Goedeke, K., G rundriss zur Geschichte der deu tschen  Dichtung, 9.— 13. Heft.
15. Ham erling, B., A hasver in Bom. 16. Jagič, V., Archiv für slavische Philologie, XV. 17. 
Slovensko-nem ški slovar, ured. M. P leteršnik, 2 .—11. Heft. 18. Letopis m atice slovenske, 1893.
19. Z abavna  knjižnica, VIII. zv. 20. Slovenska zemlja, 1. del. Poknežena grofija Goriška in 
Gradiščanska. 21. K. F. Beckers W eltgeschichte, 11. Bd., neu bearb. v. W. Müller. 22. Die 
österr.-ung. M onarchie in W ort u. Bild, Liefr. 181—20(1. 23. Mittheilungen der k. k. geogr. 
G esellschatt, 1893. 24. Special-O rts-B epertorium  von Steierm ark. 25. Ö sterr.-ungar. Bevue,
14. u. 15. Bd. 26. W iedem ann, A nnalen der Physik, 49.—51. Bd. 27. M onatshefte für Ma
them atik  und Physik, herausgeg. v. E scherich und W eyr, 1892 und 1893. 28. V erhandlungen 
der k. k. zool.-botan. Gesellschaft, 1893. 29. Jäger, G.', Deutschlands Thierwelt. 30. T aschen
berg, Die H ym enopteren Deutschlands. 31. Lübke, W., G rundriss der K unstgeschichte. 32. 
Jahrbuch  des höheren  U nterrichtsw esens in Ö sterreich, 1894.

G egenw ärtiger B estand : 2964 W erke in 6156 B änden, Heften u. s. w. und 16,492 Piogram m e.

4



2. Schülerbib liothek.
(Für das U ntergym nasium  u n te r  der O bhut des G ym nasiallehrers Igu. P o k o r n ,  für das Ober- 

gym nasium  u n ter der O bhut des Gym nasiallehrers B. M a tek .)

a \ G e s c h e n k e .
1. K. u. k. K riegsm inisterium : T euber, a) E hren tage Ö sterreichs; b) Auf Ö sterreich- 

U ngarns H uhm esbahn. 2. V erlagsbuchhandlung T em psky: Freytags Schulausgaben, a) Lessing, 
Laokoon, N athan  der W eise; b) Schiller, B rau t von Messina, Die Jungfrau  von O rleans, W il
helm  T eil; c) Goethe, Egm ont, T orquato  T asso ; d) Shakespeare, Der K aufm ann von Venedig, 
■Julius Caesar. 3. Goebel, B übezahl (von dem  Schüler der III. B Classe N. Horvat).

b) A n k a u f .
1. Baum bach, H orand und Hilde. 2. B odenstedt, Mirza-Schaffy. 3. D ahn, Kaiser Karl 

und seine Paladine. 4. Ebers, Die N ilb rau t (3 Bd.). 5. Freytag, Das Nest der Zaunkönige, 
(i. G rillparzer (1.— 14. Bd.). 7. Körner, W eltgeschichtliche Kampfe des A lterthum s. 8. Müller, 
B eckers W eltgeschichte (1.— 10. Bd.). 9. Karl Mays gesam m elte B eiserom ane (1. u. 2. Bd.).
10. D ichter, Die Spiele der Griechen und Röm er. 11. B oßm äßler, Der W ald. 12. Scheffel, 
Ekkehard. 13. Stoll, Bilder aus dem  altröm ischen Leben. 14. W ashington-B lum e, Der Ü ber
läufer. 15. G raesers Schu lausgaben : Lessing, Die ham burgische D ram aturgie in Auswahl. 10.
Aškerc, B alade in rom ance. 17. Funtek, Godec. 18. Jurčič (5 Bd.). 19. S trita r (2 Bd.). 20.
Vesel, Psalm i. 21. Vrchlicky-Skalar, B arvaste  črepinje. 22. Niebuhr, Griech. H eroengeschichten.
23. Groner, H eldenthaten  uns. Vorf. 24. Spam er, Jugend- u. Volksschriften (N. 42). 25. Nieder- 
gesiiß, Jugend- und Volksbibliothek (3. u. (i. Th.). 20. W eißenhöfer, E rzählungsschriften (1.-—4. 
Bd.). 27. Schm id, Ausgew. E rzählungen (N. 2, 11, 17, 28, 33). 28. Frisch, Im W aldhof. 29. 
Jo rdan , Die Irrfah rten  des Odysseus. 30. G leirscher, Sagen aus Tirol. 31. W eiter, W eltgesch. 
(3 Bde.) 32. Stoll, E rzählungen aus d. Geschichte. 33. Em m er, Unsere H elden (1 Bd.). 34. 
Hoffer, P raxis der lnsectenkunde. 35. Hofm ann, Der Schm etterlingsfreund und der Käfer
sam m ler (2 Bde.). 30. M arryat, Sigism und Rüstig. 37. Hoffmann, Jugendbibliothek (6 Bde.). 
38. H erchenbach, Erzählungen (N. 28, 39, 40, 90). 39. Hebel, Schatzkästlein. 1-0 . Rosegger, 
W aldferien. 41. B oßm äßler, Die 4  Jahreszeiten. 42. Pfeil, Gute Kinder. 43. Brendel, E rzäh 
lungen  aus dem Leben der T hiere (2 Bde.). 44. L ohm ayer u. Schm idt, Jugendbibliothek (0.,
32., 50. u. 63. Bd.). 45. W ägner, Deutsche Heldensagen. 40. Amicis-Miklavčič, Srce. 47.
Dom a in n a  tujem . 48. H opfen-Funtek, Kako je  izginil gozd. 49. Planinski, Zbirka narodnih  
pripovedek za m ladino (2 Bde.). 50. Dominicus, Naselnikova hči. 51. Tkalec, Tiun-Lin. 52. 
Podkrajšek, Car in te sa r (doppelt). 53. Pod turškim  jarm om . 54. Sekolov, N arodne p ripo 
vedke in pravljice. 55. Šm id-Hrovat, Pripovedke (7. Bd.). 56. Keller, P rs t božji.

G egenw ärtiger B estand : 050 W erke in 1201 B änden und Heften.

15. Historisch-geographische Lehrmittelsammlung.
(U nter der O bhut des Prof. F ranz H o r a  k.)

A n k a u f .  1. II. K ieperts „W andkarte des deutschen R eiches“. 2. H. K ieperts „W and
karte  von A lt-Italien“.

S tand  de r Sam m lung: 70 W and- und H andkarten , 19 A tlanten, 30 geogr. Bilder mit
10 Helten Text, 65 historische Bilder, 2 Globen, 1 Tellurium .

C. Physikalisches Cabinet.
(Unter der O bhut das Prof. J. H i r s c h le r . )

A n k a u f :  W urfapparat, W asserstrahlpum pe, W asserluflpum pe nach Bunsen, Giftheber,
In terferenzröhre, L insenw irkungsapparat, abso lu tes E lektrom eter nach Pf. Braun, F laschen
ba tte rie , 1 M eidinger E lem ent, 8 G rove’sche Elem ente, H ygrom eter nach  Saussure, 2 T herm o
m eter, D ifferential-Therm om eter, D oppeltrichter zur D arstellung der Kegelschnittlinien, Tafel
lineal m it T ransporteur.

Das In v en ta r de r physikalisch-m athem alischen Sam m lung en thä lt 568 Num m ern.

II- Naturhistorisehes Cabinet
(Unter der O bhut des G ym nasiallehrers Dr. A nton S c h w a ig h o f e r . )

a) G e s c h e n k e .  Des H errn  Josef T s c h e l i g i ,  R ealitätenbesitzers in M arburg: drei 
Vogelbälge (Colym bus arcticus, Mergus serra to r, B otaurus stellaris); des Herrn J. K o p r iv n ik ,  
k. k. Professors: V erw andlung von B hagium  m ordax und V espa vulgaris, Puppe von fihagium  
m ordax (Spiritu sp räparate); des H errn F. H o r a k ,  k. k. P rofessors: F rüch te  von T rap a  n a ta n s; 
des H errn  J. H i r s c h i e r ,  k. k. P rofessors: F aserg ips; des Q uintaners G. F i g d o r :  L acerta
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viridis; des T ertianers N a m o r ä :  Schädel von Cavia Gobaya; des T ertianers F. L u k m a n n :  
D achschiefer; des Secundaners A. F u c h s :  Balg von Vesperugo noctu la ; des Secundaners K. 
P f e i f e r :  Cardium  tuberculatum , Sepia offlcinalis, N ephrops norveg icus; des Secundaneis K. 
H a u p t m a n n :  2 Stück Maja squ inado; der Secundaner V. B a u e r  und M. F o n t a n a :  K rebs
augen und Calcit; des P rim aners F. L a m p r e h t :  Geweih eines Gabelbockes; des Gustos der 
N aturaliensanim lung: Marienglas, Perisphinctes sp., Eklogit, P lattengneis, O streaschalen. E in
zelne Insecten w urden von m ehreren Schülern und vom C ustos gespendet.

b) A n k a u f :  Scolopax rusticola, M etam orphose von Psilu ra  m onacha, R ana esculenta 
und M elolontha vulgaris, Skelet von T alp a  europaea, Felis dom estica und Anguis fragilis, 12 
Stück L eutem anns zoologische T afeln; Achat, Krokydolith; Sperm acet, Cochenille, Hexenm ehl; 
Zeiss’sche P räparierlupe sam m t Statif.

Die Sam m lung zählt gegenw ärtig 15184 Stücke in 1644 Num m ern.

E. Lehrm ittel für den Zeichenunterricht.
(Unter der O bhut des Realscliulprofessors A. H e s s e  und des B ürgerschullehrers F. S c h u s t e r . )

A n k a u f :  1. F rühgothisches K nollencapitäl. 2. Pahnette , griech. R econstruction , 3. Pal- 
m etten-O rnam ent, ital. Renaiss. 4. A ntiker B lattkelch, R econstruction. 5. A kanthusb latt vom 
Capital des Lysikrates-M onum entes, R econstruction . 6 . O rnam ent-Füllung m it Schnecke aus 
St. Michele in Venedig. 7. O rnam ent-Füllung m it Delphin aus St. Michele in Venedig. 8. 
L öw enkopf nach  R auch. 9. P o rträ t des K unsthistorikers Schnaase. 10. W eibliches P o rträ t von 
Robbia, ital. R enaiss. 11. W eibliches P o rträ t, ä ltere Dame. 12. W eibliches P o rträ t, jüngere 
Dame. 13. Maske des Sclaven, von Michel Angelo. 14. Kinclerkopf in der A rt des Fiamingo.
15. Kopf eines K naben, von Rietschel. 10. B üste des Paris von Canova. 17. G etheilte Gerade.
18. Fünf parallele  Gerade. 19. Volle Kugel. 20. Hohle Halbkugel. 21. Sechseckige P latte, 
Cylindrischer Ring.

S tand  der Sam m lung: A. 6 perspect. A pparate ; B. 20 elem entare D rahtm odelle; C. 10 
elem entare H olzm odelle; D. 10 architekt. E lem entarform en; E. 7 architekt. F orm en; F . 5 Ge- 
fäßform en; G. 19 ornam entale  Stilform en; H. 7 figurale Gipsm odelle (Beliefs); I. 8 figurale 
Gipsmodelle (B üsten und H autreliefs); K. 66 Stück V aria; L. 11 Vorlagenwerke, 22 besondere 
Vorlagen.

F- lusikaliensanunlung.
(U nter der O bhut des G esangslehrers A u g u s t  S a t t e r . )

A n k a u f :  1 Messe von Belar.

S tand  der Sam m lung: 12 W andtabellen  für den G esangsunterrich t; b) 13 Tanlum ergo 
und Segenlieder m it 290 S tim m en; c) 57 K irchenlieder, G raduale und Offertorien m it 1124 
Stim m en. W eltliche L ieder: a) 54 deutsche m it 1500, b) 21 slovenische m it 380 Stimm en, 
zusam m en 3294 Stimm en, eine S tim m gabel und 12 W andtabellen .

(J. Münzensammlung.
(Unter der O bhut des Prof. F r a n z  H o r ä k .)

G e s c h e n k e .  Des Q uartaners P o t o č n i k  A lois: 1 kleine Silberm ünze aus der Begie- 
rungszeit Leopolds I.; des Q uartaners P r u s  A n to n : 1 kleine Bronzem ünze der Vereinigten 
S taaten  N ordam erikas v. J. 1884; des Q uartaners Š l e b i n g e r  Jo h a n n : 1 kleine Bronzem ünze 
der Schweiz v. J. 1874; des T ertianers K ru lc  Jo h an n : 1 große Kupfermünze aus der R egie
rungszeit A lexanders II. von R ußland v. J. 1865, 2 kleine Kupferm ünzen aus de r R egierungs
zeit Franz I. v. Jah re  1800 u. 1816, 1 kleine Kupfermünze aus der R egierungszeit Josef II. v. 
J. 1790, 2 kleine K upferm ünzen aus der Regierungszeit F ranz Jo sef I. v. J. 1851, 1 kleine 
Silberm ünze aus der R egierungszeit Franz Josef I. v. J. 1849, 1 kleine Bronzemünze aus der 
Regierungszeit Victor Em anuels v. J. 1867, 1 Soldo v .J . 1802; des T ertianers G r i l e t z  M ichael:
1 kleine Silberm ünze aus der Regierungszeit F e rd inands I. v. J. 1839, 1 kleine Bronzem ünze 
der Vereinigten S taaten  N ordam erikas; des Secundaners H r e n  V ictor: 2 m ittelgroße Kupfer
m ünzen aus der Regierungszeit F ranz I. v. 1800 u. 1812. 1 große Messingmünze, geprägt zum 
A ndenken des 700jähr. Jubiläum s von M aria-Zell; des P rim aners B u d n a  W lad im ir: 1 kleine 
rum änische Bronzem ünze aus dem  J. 1867, 2 kleine Spielm ünzen aus Messing, 1 kleine Bronze
m ünze aus der B egierungszeit Victor E m anuels v. J. 1861, 1 Soldo v. J. 1791.

Sum m e aller num ism atischen G egenstände: 1222. A nhang: I röm . Fibula, B ruchstücke 
eines röm . M osaikbodens, L achm anns Münzkunde u. H ickm anns „Vergleichende M ünzentabelle“ .

F ü r alle den verschiedenen Lehrm ittelsam m lungen des G ym nasium s ge
m ach ten  G eschenke w ird  den hochherzigen  Spendern  h iem it der w ärm ste  
Dank ausgesprochen.

i*
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V. Unterstützung der Schüler.

A. Die zwei Plätze der A ndreas K a u ts c h i t s c h 's c h e n  Studenteristiftung, bestehend in 
der vom  hochw. H errn Ganonicus, Dom- und S tad tpfarrer Jakob  Philipp B o h in c  gegebenen 
vollständigen V ersorgung, hatten  inne die Schüler Johann  K o la r  de r IV. A und A nton M a jž e r  
der V. Classe.

B. Die tür 1893 und  1894 fälligen Z insen der A nton H u m e r ’schen Stiftung im B etrage 
von je  5 fl. 25 kr. w urden den aus M arburg gebürtigen Schülern Johann M a r w ie s e r  aus der
111. A und Gottf'r. M a t h ia š i č  aus der IV. A Classe zuerkannt.

C. Die Z insen der A. K a u t s c h i t s c h ’schen Stiftung im Betrage von 6 fl. w urden zur 
Anschaffung von Schreib- und Z eichenerfordernissen verw endet.

D. Aus der B in g a u f s c h e n  Stiftung w urden an  dürftige Schüler Arzneien im K osten
beträge von IG fl. G8 kr. verabfolgt.

E. Von den aus der M arburger Spaicasse-Jub iläum sstiftung  bis 31. D ecem ber 1893 fäl
ligen Z insen w urden laut S tad tschulra thbesch lusses vom  8 . N ovem ber 1S93 die h. o. Schüler 
S c h l a u s s  Karl der II. A. M a r w i e s e r  Johann  der 111. A, K ö n i g s b a u e r  Johann  und M a
t h i a š i č  G ottfried der IV. A, H a d w i g e r  F ranz  der VI. und H a u s  August der VII. Classe 
m it je  8 fl. betheilt.

F. In die Gasse des Vereines zur U nterstü tzung dürftiger Schüler des Gymnasiums 
h aben  als Jah resbeiträge  oder G aben der W ohlthätigkeit für 1893/94 eingezahlt : H. kr.
So. Fürstbischöfliche Gnaden Dr. Michael N a p o t n ik ,  Fürstb ischof von L avant . . 2 0  —
D er hochw . H err Ignaz O r o ž e n ,  ap ost. P ro to n o tar und D om propst . . . . 2 —

„ r  „ Franz K o s a r ,  Dom herr, M onsignore, päpstl. H ausprälat . . . 1 —
„ „ „ Lorenz H e rg , D om herr  ............................................................................................. 2 —
r „ „ Dr. Jo h an n  K r i ž a n ič ,  Domherr, Mitglied des k. k. L. Sch. B. . 5 —
„ „ „ Jakob  Philipp B o h in c ,  D om herr, Dom- und S tad tp fa rrer . . 5 —
„ „ „ Karl H r ib o v š e k ,  Dom herr, D irector des D iöcesan-Priesterhauses . 2 —
„ „ „ Dr. Jo sef P a je k ,  D om herr, f. b. G onsist.-Bath . . . . 5 —
„ „ „ Dr. Jo h an n  M la k a r ,  geistl. B ath, Theologie-Professor und Leiter

des f. b . K n a b e n - S e m i n a r s ..................................................................................3 —
„ „ „ Josef Z id a n š e k ,  Theologie-Professor und Sub-B egens des f. b.

K naben-Sem inars  3 —
„ „ „ Josef M a jc e n ,  f. b. H o f c a p la n ...................................................................................2 —
* „ „ Dr. F ranz F e u š ,  T h e o l o g i e - P r o f e s s o r .............................................................. 2 —
„ „ „ Dr. Alois M e šk o , T h e o l o g i e - P r o f e s s o r ..............................................................2 —
„ ,  ,  Jakob  K a v č ič ,  D o m c a p la n ............................................................................................ 2 —
„ „ ,  Dr. Anton S u h a č ,  geistl. B ath , P farrer zu St. Anna am K riechenberge 2 —
„ „ » Alois S v e r ,  k. k. S e e l s o r g e r ................................................................................... 1 —
„ „ „ Jakob  H r i b e r n i k ,  S p i r i t u a l ...................................................................................2 —
„ „ „ Martin M a te k ,  T h e o lo g ie - P ro f e s s o r ........................................................................2 —
„ » „ Ludwig H u d o v e r n ik ,  D o m v i c a r ........................................................................ 1 —
„ „ „ F ranz S im o n ič ,  D o m - C h o r v i c a r ........................................................................ 3 —
„ „ „ T hom as B o ž a n c ,  D echant in St. M a g d a l e n a ....................................................2 —
„ „ „ Josef C iž e k , Caplan in St. M a g d a l e n a ...............................................................1 —
, „ „ Josef Z a g a j š a k ,  Gaplan in St. M a g d a l e n a ....................................................1 —
„ „ „ Franz K o ro š e c ,  S t u d i e n p r ä f ' e c t ........................................................................ 2 —
„ , „ M atthias S t r a k l ,  G h o r v i c a r ...................................................................................2 —
„ „ ,  Johann V re ž e , B e lig io n s le h re r ...................................................................................2 —

H err Adolf L a n g , k. k. H ofrath i. P. in W ien, Ehrenm itglied des Vereines . . 2 —
„ B arth . B itter von C a r n e r i  . . . . . . . . . . .  5 —

F rau  Anna M a jc ig e r ,  Professorsgattin , Haus- und Bealitätenbesitzerin  . . . 1 —
H err Philipp T e r č ,  med. D r . ................................................................................................................ 2 —

„ Dr. B arth . G la n č n ik ,  A dvocat und B e a l i t ä t e n b e s i t z e r ............................................40 —
„ Dr. Johann S e r n e c ,  A dvocat und B e a l i tä te n b e s i tz e r ........................................................ 2 —
„ Dr. Johann  O r o s e l ,  Advocat und  B e a l i tä te n b e s i tz e r ........................................................ 2 —
„ Dr. Franz B a d e y ,  L andeshauptm ann-Stellvertreter, k. k. N otar u. B ealitätenhes. 2 —
„ Sim on G o r i t s c h n ig ,  k. k F i n a n z r a t h ................................................................................ 2 —
„ A dalbert S ik o r a ,  k. k. F in a n z - B e z i r k s d i r e c to r ............................................................   2 —
„ Dr. Josef B a p o c ,  Haus- und B ealitätenbesitzer . • ............................................................. 2 —
„ Karl G r ä n i tz ,  H a u s b e s i tz e r ............................................................................................................... 2 —
, L. H. K o r o s c h e tz ,  H a u s b e s i t z e r .......................................................................................... 2 —
„ Jo sef M a r t in z ,  H ausbesitzer . . . . . . . . . .  2 —
„ Dr. Johann S c h m id e r e r ,  V icebürgerm eister, Haus- und Bealitätenbesitzer . 2 —
„ Josef T s c h e l i g i ,  Haus- und B e a l i tä te n b e s i tz e r ......................................................................2 —
„ Amand B a k , med. D r...............................................................................................................................2 —
„ B ernhard  J e n t l ,  B e a l i t ä t e n b e s i t z e r .......................................................................................... 2 —
„ Dr. Franz V o u š e k ,  k. k. Bezirksrichter r. D. U................................................................  2 —

F ü rtrag  . 155 —
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H err Johann  P e t r o v i č ,  k. k. Gerichtsadjunct 
„ Anton L a n g e r ,  k. k. O berpostverw alter 
„ Franz M ur Sec, H ausbesitzer . . . .
„ T heodor K a l t e n b r u n n e r ,  B uchhändler und H ausbesitzer 
„ Franz O e h ra , Hotel- und  R ealilätenbesitzer 
„ Franz K o č e v a r ,  W eingroßhändler 
,  A ndreas P l a t z e r ,  Pap ierhändler 
,  Jakob  l i a n c a l a r i ,  k. k. K reissecretär i. P.
„ Dr. Peter S t o r n i k ,  k. k. Gym nasial-Uirector 
„ Johann  M a j c i g e r ,  k. k. Gym nasial-Professor 
„ Franz H o r ä k ,  „
„ A nton L a n t s c h n e r ,  „
„ Josef M ei s e i ,  „
„ Jakob H i r s e  h i e r ,  „
„ Karl K i r c h l e c h n e r ,  „
„ Johann  K o š a n ,  „
„ Georg P ö l z l ,  k. k. Gym nasiallehrer
„ F ranz J e r o v š e k ,  „ . . .
„ Ignaz P o k o r n ,  „ . . .
„ Bl. M a te k , „ . . .
„ Dr. A nton S c h w a i g h o f e r ,  k. k. Gym nasiallehrer 
„ Dr. Josef M u rr, suppl. Gym nasiallehrer 
„ O tto T o if e l ,  „
„ Dr. Johann  T e r t n i k ,  „
„ Dr. A nton M e d v e d , „

E rgebnis einer Sam m lung un ter den Schülern des Gym nasiums*)

Ü bertrag
fl. kr.

155 — 
2 —  

2  —  

2 —  

3 — 
1 —  

2 —  

2 -  

3 — 
10 —  

1 —  

2  —  

1 —

2 _
2 _
‘2 —  

2  —  

5 — 
5 — 
2  —  

5 — 
1 —  

1 -  

2  -  

1 —  

2 —  

77 76
Summe 295 76

R e c h n u n g s a b s c h lu s s  Nr .  37**) v o m  1. J u l i  1 8 9 4 .

Die E innahm en des Vereines in der Zeit vom 1. Juli 1893 bis 1. Juli 1894 bestehen :

1. Aus den Jah resbeiträgen  der Mitglieder
2. Aus den Spenden der W ohlthäter
3. Aus den In teressen des Stam m capitales
4. Aus den Sparcasse-In teressen . . . .
5. Aus einem  B ü c h e r v e r k a u f e .........................................
6. C assarest vom Jah re  1893 .........................................

Das Stam m capital beträg t 5200 fl. in Papieren.
Summe

206 fl. — kr.
105 r> 76 n
206 j? 60 T)

14 n 66 71
3 n 01 T)

304
840 fi. 03 kr.

410 fl. 54 kr.

Die Ausgaben für Vereinszwecke in der Zeit vom 1. Juli 1893 bis 1. Juli 1894 betrugen
1. F ür die U nterstütung würdiger und dürftiger Schüler:

a) durch Beistellung von Freitischen . . . . . .
b) durch  Ankauf und E inhand von L ehrbüchern und A tlanten, welche

den Schülern geliehen oder geschenkt wurden . . . . 142 „ 22 „
c) durch Verabfolgung von Kleidungsstücken und Bargeld . . . 20 „ 60 „

2. F ür Regieauslagen (Entlohnung für Schreibgeschäfte etc.) . . . . 22 „ 60 „
Summe . 595 fl. 96 kr.

Es bleibt som it ein b a rer C assarest v o n .................................................  244 fl. 07 kr.

G. Zu besonderem  Danke sind viele Schüler des Gymnasiums den H erren Ärzten in
Marburg für bereitwillige und unentgeltliche Hilfeleistung in Krankheitsfällen verpflichtet.

H. Freitische wurden m ittellosen Schülern von edelherzigen W ohlthätern  334, vom 
U nterslützungsvereine 40, zusam m en 374 in der W oche gespendet.

F ü r alle den Schülern des Gymnasiums gespendeten W ohllhaten  sprich t 
der B erich tersta tter im N am en der gütigst B edachten hiem it den gebärenden 
innigsten Dank aus.

*) Die Schüler der I. A Classe spendeten 7 fl. 30 kr., der I B ('lasse 9 II. 40 kr., der II. A Classe 4 fl. 21 kr., 
der 11. B Classe 10 fl. k r., der III. A Classe 9 fl. — kr., der 111. B Classe 4 fl. 14 kr., der IV. A Classe 4 fl. 30 kr., 
dftr IV. B Classe 9 fl. kr., der V. Classe 7 fl. 55 kr., der VI. Classe 3 fl. 60 k r., der VII. Classe 5 fl. 66 kr., der 
VIII. Classe 3 fl. 60 kr.

“ ) Der Rechnungsabschluss Nr. 36 wurde in der ordentlichen Generalversammlung vom 26. November 1893 
geprüft, und für richtig  befunden. D er Ausschuss des laufenden Vereinsjahres bestand aus den H erren: Dr. Peter S tornik, 
k. k. Gymnasialdirector, Obmann: Dr. Jo se f Pajek, Canonicus, Johann Majciger, k. k. Professor, Johann Košan, 
k. k. Professor, Georg Pölzl, k. k. Professor, Dr. Anton Medved, Religionslehrer, A usschussm itglieder; als Kechnungs- 
revisoren fungierten die H erren: J . V. Stipan und J . Vreže.
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VI. Förderung der körperlichen Ausbildung der Jugend.

In  Befolgung des diesen G egenstand betreffenden lioh. M. E. vom  15. Sept. 1890 
Z. 190517 w andte  sich der B erich tersta tter wie im vergangenen Jah re  so auch  heuer an  das 
k. u. k. Stations-C om m ando und an den Ausschuss des h. o. S tadtverschönerungsvereines,
welch beide V orstehungen der h. o. G ym nasial-Jugend eine nam hafte Preiserm äßigung, erstere  
bei Benützung der Bade- und Schw im m anstalt in der h. o. F ranz Josef-K aserne, letztere bei 
Benützung des Eislaufplatzes auf dem  Stadtte iche in liebensw ürdigster W eise bereitw illigst 
e inräum ten, w ofür ihnen an  dieser Stelle zugleich der beste Dank der A nstalt ausgesprochen sei.

F ü r die Jugendspiele im Freien  w urde vom  k. u. k. Stations-C om m ando und von dem  
hochw . f. b. P räsid ium  der Cavallerie-Exercierplatz vor W indenau zur Benützung überlassen. 
Die ungünstige W itterung, besonders im  M onate Mai und in der e rsten  Hälfte des Monates
Juni, die große E ntfernung des Spielplatzes und die m annigfachen B eschränkungen in der 
B enützung desselben ließen einen regelm äßigen Betrieb der Jugendspiele auf diesem  Platze 
n icht zu. Doch w urden im h. o. G ym nasialgarten u n te r  der Aufsicht des Spielleiters O. Toitel 
von Mitte Mai an  regelm äßig Spiele veransta lte t, zu welchem  Zwecke nach den einzelnen 
C lassen 4 Spielgruppen gebildet wurden, die zu einer bestim m ten Zeit spielten und z w a r:

1. Gr. (I. A, II. A) Sam stag  von '/,(>
2. Gr. (III. A, IV. A, V.) Sam stag  von */,7—8 ,
3. Gr. (I. B) M ittwoch von '/ ,6—3/47,
4. Gr. (II. B, III. B, IV. B) Mittwoch von 3/ ,7 —8 Uhr.

Die Schüler der un teren  Classen betheiligten sich rege an diesen Spielen, da  jedesm al 
20—30 Spieler sich einfanden. Die beliebtesten  Spiele w aren Meta, D eutscher Ball, S toßball, 
Schw arzer M ann, Katze und Maus, Dritten abschlagen, Schneidezeck, T auziehen u. a. Auch 
w urden vom T urn leh rer w ährend des ganzen Jah res in den T urnstunden  Bewegungs- und 
B allspiele geübt. Zudem  unternahm en die H erren Professoren , besonders Meisel, Dr. Murr 
und Toifel m it ihren  Classen im  W inter- und Som m ersem ester zahlreiche Ausflüge, au f denen 
w ohl auch Jugendspiele v e ran sta lte t w urden.

Die Conferenz, betreffend die F ö rderung  der körperlichen Ausbildung der Jugend, w urde 
am  5. Jän n er 1. J. abgehalten.

VII. Erlässe der Vorgesetzten Behörden.

E rlass des h. k. k. M inisteriums für Cultus und U nterricht vom 23. Juni 1893, Z. 12886 
(L. Sch. H. Erl. vom 17. Juli 1893 Z. 4386). U nter dem  letzten  Sem ester, aus dem die L ei
stungen  in den F re igegenständen  auf Verlangen eines A biturienten  ins M aturitätszeugnis auf
genom m en werden, ist dasjenige zu verstehen , in  welchem  der Schüler einen freien G egenstand 
in den O berclassen ordnungsm äßig in dem  für die höchste  Stufe dieses G egenstandes an der 
betreffenden L ehran sta lt vorgeschriebenen A usm aße frequentiert und das Lehrziel erreicht hat.

2. E rlass des h. k. k. M inisteriums für Cultus und U nterricht vom 19. Juli 1893 Z. 14869
(L. Sch. B. Erl. vom  27. Juli 1893 Z. 5021), w odurch gesta tte t wird, dass in der II. Classe
der h. o. A nstalt die Zahl der schriftlichen A rbeiten aus der slovenischen Sprache m onatlich 
von drei auf zwei herabgesetz t w erde.

3. E rlass des h. k. k. M inisterium s für Cultus und U nterricht vom 22. Septem ber 1893 
ad Z. 6730 (L. Sch. R. Erl. vom  19. O ctober 1893 Z. 6574), w odurch m it Allerh. Genehm igung 
vom  12. Septem ber 1893 an  der h. o. L eh ransta lt die vierzehnte und fünfzehnte L ehrstelle 
system isiert w ird.

4. E rlass des h. k. k. M inisterium s für Cultus und U nterrich t vom  15. O ctober 1893 
Z. 1S8309'. Die D irectionen de r S taatsm itte lschulen  w erden zur Deckung der m it dem schul- 
m äßigen Betriebe der Jugendspiele verbundenen Auslagen erm ächtig t, am  Anfänge des Schul
jah res zugleich m it den L ehrm ittelbeiträgen von jedem  Schüler einen B etrag  bis zur M aximal
höhe von 50 kr. einzuheben. U nbem ittelte Schüler sind von der E ntrich tung  dieses B eitrages 
jedenfalls zu befreien.

5. E rlass des h. k. k. M inisteriums für Cultus und U nterricht vom 28. O ctober 1893 
Z. 23876 (L. Sch. R. Erl. vom  7. Novem ber 1893 Z. 7807). Bei allen C lassificationen an den 
M ittelschulen ist die vorgeschriebene N otenscala ausschließlich in A nw endung zu bringen.

6. U .M . Erl. vom 1. N ovem ber 1893 Z. 24871, betreffend das P robejah r der Supplenten .
7. E rlass des h. k. k. M inisterium s fü r Cultus und U nterricht vom 3. Novem ber 1893 

Z. 23955 (L. Sch. B. Erl. vom  14. N ovem ber 1893 Z. 8016), betreffend die V erwendung der 
M ittelschullehrer zur U nterrichtserl heilung in den nicht obligaten L ehrgegenständen.

8 . E rlass des h. k. k. M inisteriums für Cultus und U nterricht vom 31. Jän n er 1894 
Z. 28557 ex 1893, betreffend den A ustausch der D oubletten von N aturobjecten.

9. V erordnung des h. k. k. M inisterium s fü r Cultus und U nterricht vom 2. Juni 1893 
Z. 1091, betreffend den V organg bei Bestellung der Supplenten und N ebenlehrer an S taa ts
m ittelschulen.
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VIII. Chronik.

a) Veränderungen im Lehrkörper.
Mit E. E. des hochlöbl. k. k. steierm . L. Sch. R. vorn 7. Septem ber 1893 Z. 4659 und 

vom 28. Septem ber 1893 Z. 6257 w urden die H erren Dr. Jo sef M u rr, O tto T o if e l ,  Dr. Johann 
T e r t n i k ,  Jakob K a v č ič  und Dr. A nton M e d v e d  als Supplenten  aberm als bestätigt, resp. 
neu bestellt.

L au t Erl. vom 8 . Decem ber 1893 Z. 27082 h a t sich Se. Excellenz der Minister für Cultus 
und U nterricht bestim m t gefunden, den h .a .  P rofessor A nton L a n t s c h n e r  in die VIII. Rang- 
classe zu befördern.

b) llie wichtigsten Daten.
Atn 18. August 1893 w ohnten die in  M arburg anw esenden Mitglieder des L ehrkörpers 

dem zur Feier des G eburtsfestes Sr. k. und k. Apostolischen M ajestät des Kaisers celebrierten 
H ocham te bei.

Das Schuljahr 1893/94 w urde am  18. Septem ber 1893 m it dem  hl. Geistam te eröffnet. 
Die Schüleraufnahm e fand am  15. und 16. Juli, ferner am  16. und 17. Septem ber sta tt.

Am 18. August 1893 sta rb  in seiner H eim at der sehr begabte und strebsam e Schüler 
der VI. Classe, Alois K o r o š e c ;  am  23. Septem ber w urde für ihn eine heilige Seelenm esse 
gelesen.

Am 4. O ctober feierte die L ehran sta lt das N am ensfest Sr. k. und k. A postolischen
M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  m it einem feierlichen Gottesdienste und ebenso am  19. Novem ber
das Nam ensfest Ihrer M a je s tä t  d e r  K a i s e r in .

Am 10. F eb ru ar w urde das I. Sem ester geschlossen, am  14. begann das II.
Am 10. und 11. März wurden die österlichen Exercitien in V erbindung m it dem E m 

pfange der heil. Sacram ente abgehalten; außerdem  empflengen die Schüler dieselben zu Anfang 
und zu Ende des Schuljahres.

Am 28. März sta rb  der Schüler der VI. Classe, Johann  L ik a v e t z ,  eines plötzlichen 
T odes und w ard am 29. zu Grabe geleitet.

Aus A nlass der glücklichen E ntbindung Ih rer kais. und kön. H oheit der durchlauch
tigsten Frau Erzherzogin M a r ie  V a l e r i e  von einem  Prinzen überschickte der h. ä. L ehrkörper 
am 1. Mai an das hohe k. k. S tatthalterei-P räsid ium  eine Adresse m it der ergebensten  Ritte, 
die da rin  dem  A llerdurchlauchtigsten H errscherhause ausgedrückten unterthänigsten  Glück
w ünsche an  die Stufen des A llerhöchsten T hrones gelangen zu lassen.

Am 14. April sta rb  in se iner H eim at der fleißige Schüler der V. Classe, T heodor H e ig e l ;  
am  24. April wurde für ihn  ein T rauergo ttesd ienst in der Gym nasialcapelle abgehalten.

Am 17. und 18. April inspicierte der F ach inspector für das Zeichnen, Professor H erm ann 
L u k a s ,  den h. o. Zeichenunterricht.

Am 8 . Mai fand in der hiesigen Aloisikirche anlässlich des 40jährigen Jubiläum s der 
V e r m ä h l u n g  I h r e r  k a i s e r l i c h e n  u u d  k ö n i g l i c h e n  M a j e s t ä t e n  ein Festgottesdienst 
s ta tt. An dem selben betheiligten sich Se. Fürstbischöfliche G naden Dr. Michael N a p o t n ik ,  
Fürstb ischof von L avan t, der k. k. B ezirkshauptm ann, der B ürgerm eister etc., der gesam m te 
L ehrkörper in Uniform, alle Schüler, viele Dam en und eine Menge A ndächtiger.

Der H err R eligionslehrer Dr. M e d v e d  legte in begeisterte r A nsprache der studierenden 
Jugend die R edeutung der Festfeier dar. Seine Rede lau te te :

Ü beraus festlich ist der A nlass, der uns heute in diesem  heiligen Tem pel versam m elt. 
Um diese herrliche Festfeier noch e rhebender zu gestalten , h a t dieselbe Se. Fürstbischöfliche 
G naden, unser hochw ürdigster H err F ü rstb ischof m it Seiner G egenw art zu beehren  geruht, 
w ofür dem  hochw ürdigsten O berh iiten  unser ehrfurchtsvollster Dank gezollt werde, welchen 
ergebensten  Dank auch die übrigen illustren  Gäste entgegennehm en m ögen.

Vierzig Jahre, reich an  ruhm vollen E rinnerungen, sind verflossen, seitdem  Se. A posto
lische M ajestät F r a n z  J o s e f  I., unser gütigster Kaiser und König, Seine erlauchteste  B raut 
E l i s a b e t h  zum glänzenden Trauatyure geführt ha t. Sollten nun die im m er treuen Völker 
Ö sterreichs die fröhliche W iederkehr jenes gesegneten Tages unbem erkt vorüber ziehen lassen ?  
Nein! Die a ltbew ährte , angestam m te T reue und unbegrenzte  L iebe zu der glorreichen Dynastie 
der von der Geschichte höchst gepriesenen H absburger will, ja  m uss sich bei einer so denk
w ürdigen R egebenheit lau t und feierlich offenbaren. Die vielen Millionen freudigst e rreg ter 
H erzen danken dem Allmächtigen, der über den W olken th ron t, für diese hohe Gnade, zugleich 
inbrünstig  flehend, er m öge diesen E hebund noch fernerhin väterlich segnen und kräftigst 
beschützen. Der laute Jubel Ö sterreichs, er schallt und hallt gewaltig w ider von der Elbe 
b lühenden  Ufern bis hinab an den u n te rs ten  F e lsenstrand  der Adria. Is t es denn anders 
m öglich V

„Der Ö sterreicher h a t ein Vaterland,
Er lieb t’s, und h a t auch U rsach’ es zu lieben.“

W enn überhaup t je, so bew ährt sich die goldene W ahrheit d ieser tief bedeutenden 
stolzen D ichterw orte jetz t, u n ter der so m ächtigen R egierung Sr. M ajestät Franz Josef I. Der
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b este  V ater Seines weiten Reiches, lebt E r allein  dein Glücke Seiner Völker. Dafür schlagen 
Ihm  alle Herzen eine hochbegeisterte  L iebe entgegen. Fürw ahr, es gilt des Sängers schöner 
S p ru c h :

„Auf ih re r  L iebe ruh t Sein T h ro n !“ . . .
W er sieht n icht die großartigen  Folgen dieses w underbaren L iebesbundes ? W ie viele 

berühm te T haten , w elch’ große Schöpfungen h a t das sturm um brauste , ab er im m er feste Ö ste r
reich Franz Josef I. zu verdanken! Das Reich h a t sich u n ter Seiner Regiernng verjüngt und 
zu einer gebietenden W eltm acht em porgeschw ungen. Die paradiesischen F luren  Italiens und 
des Meeres schäum ende W ogen, welche L issa lieblich um spülen, w erden noch  den spätesten  
Geschlechtern von den glänzenden Siegen Franz Josef I. erzählen. W ohlhabende S täd te , m it 
neuen, prach tsch im m ernden  Pa lästen  gekrönt, w erden noch Aeonen hindurch  Sein so e rsp rieß 
liches Wirken verherrlichen. E in gefeierter Maecenas, schirm t und fördert Er fürstlich Kunst 
und W issenschaften , so dass sich u n ter Seiner H errschaft die höhere und niedere Bildung 
in Ö sterreich zu einer ungeahnten  B lüte, wie nie zuvor, gehoben hat. Auch uns besonders 
h a t Seine Apostolische M ajestät die A llerhöchste Huld bewiesen, denn durch die w ahrhaft 
kaiserliche Muniflcenz F ranz  Jo sef 1. sind die schönen H allen unseres neuen Staatsgym nasium s 
geöffnet w orden.

Doch n ich t durch  Sein öffentliches W irken allein segnet Er Seine Völker. E r ist ihnen 
auch persönlich ein hellleuchtender Leitstern. Im C harakter rein, wie der schönste  Edelstein, 
an  Tugend reich, so dass Ihm niem and gleicht, bietet er Seinen U nterthanen  ein bew un
derungsw ürdiges Beispiel. G ott und der Kirche treu  ergeben, wird E r von einer rührenden  
Religiosität getragen, so dass es auch von Ihm  wie von Seinem  großen U rahnen R udolf 1. 
heißen k a n n :

„Das Kreuz blieb Sein Sym bol,
Und u n ter diesem  Scepter s teh t es im Reiche wohl.“

Wie sollten Ilm also Seine V ölker n icht eh ren  und lieben ? Ach . . .
„Auf ih rer L iebe ru h t Sein T h ro n !“

D aher — lasse t auch uns m iteinstim m en in die Jubellieder aus Anlass dieser erhebenden , 
hochpatrio tischen Feier und erneuern  die T reue, die unerschütterliche, die niem als w ankt, 
w enn auch die Felsen stürzen. L asse t uns entflam m en die selbstlose Liebe, die nur den Ruhm  
und das Glück Ö sterreichs und seines erhabensten  H errscherpaares sucht.

„L ass’t uns ringen frischen Muthes,
T reu verein t in L ust und Leid,
U n d  e s  w i r d  d i e  g o ld ’n e  H o c h z e i t  
F i n d e n  e in e  g o l d ’n e  Z e i t !  . . .“

Zu diesem  Zwecke lasse t uns niedersinken vor Gott, dem gütigsten V ater Him m els und 
der E rde, und lasset uns m it from m en Herzen andächtigst beten fü r Ihre A post. M ajestäten 

K a is e r  F r a n z  J o s e f  I. u n d  E l i s a b e t h ,
Seine erlauch teste  Gem ahlin !!

Nach dieser A nsprache celebrierte  der hochw. H err Canonicus Dr. Jo h an n  K r i ž a n i č ,  
Mitglied des k. k. L andesschu lrathes, das H ocham t. G eschlossen w urde die schöne Feier mit 
dem  Te Deum und dem  Kaiserliede.

Am 18. Mai sta rb  in Feldhof bei Graz der ehem alige h. ä. P rofessor H ans S c h m i e r e r ;  
für denselben w urde am  23. Mai in der h. o. G ym nasialcapelle eine hl. Seelenm esse gelesen.

Am 1. Juni s ta rb  der gewesene ausgezeichnete Schüler und A biturient der h. o. Anstalt, 
F ranz  M a t h i a s c h i t s c h ,  und w ard  am  3. Juni vom L ehrkörper und von den Schülern zu 
Grabe geleitet.

Am 9. Juni fand im Beisein der H erren : Dr. M. R itter von S c h r e in e r ,  Mitgliedes des 
h. steir. L andesausschusses und L andesschu lrathes, des L iindtagsabgeordneten  J. P f r i m e r ,  
des B ürgerm eisters A. N a g y , des V icebürgerm eisters Dr. H ans S c h m i d e r e r ,  des D irectors 
der h. o. L ehrerb ildungsansta lt H. S c h r e in e r ,  des Theologie-Professors und Regens des h. o. 
f. b. K nabensem inares Dr. J. M la k a r  die Prüfung aus de r steierm . Geschichte s ta tt;  an de r
selben betheilig ten  sich die Schüler der IV. C la sse : K o c ip e r  Rudolf, K o la r  Johann , K r a jn c  
A ndreas, M e ž a  Michael, P o l o v i c  Jo hann , P u p a c h e i  Franz, R o jk o  Josef, S k v a rC  Josef 
und W r a b e r  Max und gaben durch  ih r vorzügliches W issen Kunde von dem  besonderen  Eifer, 
den sie auf dieses S tndium  verw endet hatten . Die besten Leistungen w aren die der Schüler 
W r a b e r  Max (IV. B) und K o la r  Johann  (IV. A), denen die vom  h. L andesausschusse  gewid
m eten Preism edaillen zuerkannt wurden. D a jedoch  auch die sieben übrigen Bewerber, u n ter 
diesen nam entlich P u p a c h e r  Franz (IV. B). vorzügliche K enntnisse an den T ag legten, so 
wurde ihnen h iefür die verdiente A nerkennung ausgesprochen und sie erhielten, und z w a r : 
P u p a c h e r  Franz, M e ž a  Michael, K r a j n c  A ndreas und S k v a rC  Jo sef je  einen der von den 
H erren : L and tagsabgeordnelen  J. P f r im e r ,  B ürgerm eister A. N a g y , V icebürgerm eister Dr. 
Hans S c h m i d e r e r  und vom  D irector gespendeten Ducaten, die Schüier P o l o v i c  Johann  und 
K o c i p e r  R udolf je  1(1 K ronenstücke, Geschenke des H errn Landtags- und R eichsrathsabgeord
neten  Prof. Franz R o b iC  und des H errn Prof. Dr. Johann  M la k a r ,  und endlich der Schüler 
R o jk o  Jo sef ein vom Herrn F ach lehrer P rofessor F ranz H oräk gewidm etes P reisbuch. Die 
Preise vertheilte  H err Dr. M. R. v. S c h r e i n e r  nach einer längeren, sehr gediegenen und
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w arm en A nsprache an die Schüler, in w elcher er ihnen die große B edeutung und W ichtigkeit 
des S tudium s der Geschichte im allgem einen und der H eim atkunde im speciellen ause inander
setzte und ihnen zugleich die treue Pflege derselben angelegentlich ans Herz legte, schließlich 
auch ih ren  Leistungen eine sie h ö ch st ehrende A nerkennung zutheil w erden ließ.

Vom 21. bis 26. Juni unterzog der k. k. Landesschulinspector H err Dr. J. Z in d l e r  die
A nstalt einer Inspection.

Am 28. Juni w ohnten  die dienstfreien Mitglieder des L ehrkörpers dem  in der Domkirche 
für weiland Se. M ajestät den Kaiser Ferd inand  1. celebrierten T rauergo ttesd ienste  hei.

Vom 23. Juni bis 5. Juli w urden die m ündlichen V ersetzungsprüfungen, vom 6. bis
9. Juli w urde die Classification vorgenom m en. Bei derselben erhielten die erste Glasse mit 
Vorzug folgende Schüler: E b e r l  Alois, K a l t e n b r u n n e r  Boderich, L i s t  Johann , M a u r iß  
Johann  und M e is e l  Josef der I. A; F i š i n g e r  Josef, J e h a r t  Anton, P i š e k  Josef, S a n d a  
Karl, Š p i n d l e r  Alois, T i l l e r  F ranz  und  V a r g a s o n  E rnst der I. B ; B o r š t n e r  Johann, 
S c h l a u s s  Karl, S p a r l  A nton und S t o r n i k  Paul der 11. A ; E s t r i n  M atthäus, M a s te n  
Johann , N e d o g  Jakob, O s t r ž  Franz, T i l l e r  Victor, V a z z a z  Ludwig und Z e m l j i c  Milan 
de r II. B ; K r a t t e r  F riedrich und S e d l a r  Augustin der III. A; L u k m a n n  Franz der III. B; 
M a t h i a š i č  Gottfried der IV. A; K o c ip e r  Budolf. K r a n jc  Andreas, P r e i n d l  Ferdinand, 
P u p a c h e r  F ranz und W r a b e r  Maximilian der IV. B ; K o s i Jakob, K u k o v e c  Alois, L i- 
m o v š e k  Josef, M a lly  Arnold, S l a v ič  M atthias, S t e r g a r  A nton und V a jd a  Franz der V.; 
D o la r  Anton, G r o ß n i g g  Oscar, H a u s  August, S k e r b s  Hom an, S t e g e n š e k  Augustin und 
Z iC k a r  Marcus der V II.; J e r o v š e k  Anton, N o r o g la v  Friedrich und T e r s t e n j a k  B om an 
der VIII. Classe.

Am 14. Juli w urde das heilige D ankam t vom  hochw ürdigen H errn  Canonicus Dr. Johann  
K r i ž a n ič  celebriert, nach  dem selben der Preis der Schillerstiftung für den gelungensten 
poetischen Versuch in  deutscher Sprache dem  Schüler W e lz l  v. W e l l e n h e im  August aus 
der VI. Classe, in slovenischer Sprache dem Schüler D e r n o v š e k  Karl aus der VII. Classe 
überre ich t und m it der Vertheilung der Zeugnisse das Schuljahr geschlossen.
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IX. Statistik der Schüler.

C 1 a s s e

I. II. III. IV. Zusammen
V. VI. VII. VI11

a 1. a h a b a h

Zu Ende 1 8 9 2 / 9 3 . . . . 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
W ährend  des Schuljahres

e ingetre ten  . . . . — — — — — — — — — — — — —
Im ganzen also aufgenommen . . 40 67 27 49 35 26 27 33 52 24 22 16 418

D a ru n te r :

Neu aufgenom m en u. z w .:
aufgestiegen . . . . 36 61 3 — 6 — 5 l 10 __ 2 — 124
R epetenten  . . . . — — — — — — 1 — _ — — — 1

W ieder aufgenom m en u.zw.:
aufgestiegen . . . . — — 22 49 23 25 19 32 41 23 20 16 270
R epetenten  . . . . 5* 6 1 — 6 1 2 — 1 1 _ — 23

W ährend  des Schuljahres
ausgetreten  . . . . 14 3 3 6 1 2 — 3 2 1 — 44

Schülerzahl  m Ende 1893/94:
Öffentliche . . . . 31 53 22 46 28 25 25 33 49 22 21 16 371
Privatisten  . . . . 1 — I — 1 — 2 — — — — — 3

2. G eburtsort  (Vaterland).

M a rb u rg ................................... 9 4 5 2 7 __ 9 — 8 5 2 3 51
Steierm ark  (außer M arburg) 18' 49 12 41 18 25 12 32 38 13 14 12 284'
N iederösterreich  . . . . 1 — l 1 — 0 ' — 1 — — 2 — _ 5 5
O berösterre ich ........................

1 1 1 — — — — _ 1 — 4
K r a m ......................................... 2 — _ — — 2 __ 1 __ 5
K ü s te n la n d ............................. — — 2 — — _ 1 — _ __ 1 _ 4
T i r o l ......................................... 1 — 1 — — _ — —- — _ — __ 2

B ö h m e n ................................... 1 _ — — 2 _ — — _ _ 1 __ 4
M ä h r e n ................................... — _ — _ _ _ 1 1
G a liz ie n ................................... — — — — — — — — — _ — _ __
U n g a r n ................................... 1 1 — 1 2 1 •_ 6
K ro a tie n ................................... — — — — — — 1 1 _ _ — — 2

— —
E 'e u t s c h l a n d ........................ — — — - — — — — — — — — -

Sum m e . . 31 ' 53 22 ' 46 28 ' 25 25 33 49 22 16 16 3713

3. M uttersprache.

D e u ts c h ................................... 27 1 — 18' _ 21 ' _ 14 _ 13 12 9 4 1183
S lo v e n is c h ............................. 1 53 4 46 5 25 11 33 36 9 12 12 250
C e c h o s la v isc h ....................... _ _ — — 2 _ — — „ _ _ — 2
I t a l i e n i s c h .............................
U n g a r i s c h ............................. — — — — — — - — 1 — — 1

Sum m e . . 3 1 ' 53 2 2 ' 46 28 ' 25 25 33 49 22 16 16 371’

4. Religionsbekenntnis.

K atholisch, lat. R itus . . 28 ' 53 2 1 ' 2 7 ’ 25 25 33 48 22 21 16 365’
Evang., Augsb. Confession 1 — — — 1 — — — 1 — — — 3

„ Helvet. „ — — 1 1
G riechisch-orientalisch . . — — — — — — — — — - —
M o s a i s c h ............................. 2 2

Sum m e . . 3 1 ' 53 22 ' 46 28 ' 25 25 33 49 j 22 21 16 371“

*) Davon 1 im Laufe des I. Sem ester aus der II. A Classe zurückgetreten.
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5. Lebensalter.

10 Jah re  
H  *
2 „

13 „
14 „
15 „
16 „
17 „
8 „

19 „
20 „
1 1 »22 „
23
24 ”
25

C 1 a s s e

II. Ul. IV.
V. VI. VII. VIII

Znsam m en

2
7 '

41
49’
56 
47
57 
47 
34 
18 
11
2

Sum m e

6. Nach dem Wohnorte 
der  Eltern.

O rtsangehörige  . . . 
A u sw ä rtig e ........................

31 53 22 46 28 25 33 49 22 21 16

11

Sum m e . .

7. Classification.

a) zu Ende des Schuljahres 
1893/94.

I. Fortgangscl. m it Vorzug
I. Fortgangsclasse  . . . 
Zu einer W iederho lungs

prüfung zugelassen
II. F ortgangsclasse  . .
III. Fortgangsclasse  . .
Zu einer N achprüfung zu

gelassen . . . .  
A ußerordentliche Schüler

31 53 22 46

Sum m e .

b) N achtrag zum Schuljahr 
1892/93. 

j  W iederholungsprüfungen 
w aren bew illigt . . .

! Entsprochen h ab en  . . .
Nicht en tsp rochen  haben 

(od. n icht e rsch ienen  sind) 
N ach tragsprüfungen  w aren

b e w i l l i g t .......................
j  E ntsprochen  h a b en  . . .
I N icht entsprochen haben  . 
i N icht erschienen sind . .

D arnach ist das E ndergebnis 
für 1892/93:

| I. Fortgangsclasse m. Vorzug
I. „ •
II. „ . . .
III. „ . . .
U ngeprüll blieben . .

Sum m e

31 53

28

22 '

2
20 ’

46

56 ; 241

28

2
22

3
0 '
1

25 25 33 49 22 21 16

28 25

29 35

33 49 22 16

3713

111
260 '
3713

48
279'

22
17'
5

3713

34
23

11

39
264’

27 '
2 '

26* 22

*) 1 Schüler erh ielt die E rlaubnis zur Ablegung der W iederholungsprüfung 1. 
1893 Z. 4809.

M  n  16 19 R S F

h. L. Sch. lt. Erl, vom 20. Ju li
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8 . Geldleistungen
C 1 ; s s e

Zusammend er Schüler. 1. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII.

Das Schulgeld 
zu zahlen w aren 

verpflichtet

a b a I h a b a b

im I. Sem ester *) 36a) 44b) 11 3 21 2 11c) 2 14 10 5 5 164
im II. Sem ester 20d) 21e) 131) 10 23g) 7 10 10 16h) 12i) 4 7 153

Zur Hälfte waren
befreit

im I. Sem ester _ _ __ t 1 2
im II. Sem ester 1 1 2

Ganz befreit waren
im I. Semester** 5k) 23k) 15 45 13 24 16 31 38 14 17 11 252
im 11. Sem ester 14 42 12 36 9 18 IE 23 35 12 18 9 243

Das Schulgeld 
betrug  im ganzen

j im I. Sem ester fl. 450 615 165 52.50 32250 30 150 30 210 150 75 75 2325- —
im 11. Sem ester fl. “2775q 195 165 150 32250 105 150 150 225 150 60 105 2055- —

Zusam m en fl. 72750 810 330 20250 645 135 300 180 435 300 135 180 4380-—
, Die A ufnahm staxen

betrugen  . . fl. 75-60 126 6-30 1260 — 18-90 2-10 21 _ 4-20 _ 266-70
Die L ehrm ittelbe i
träge betrugen  fl. 40 66 27 49 35 26 28 33 52 24 22 16 418 —

Die T axen  für 
Z eugnisdupiicate
betrugen  . . 11. 2 — 2 — — 2 2 — 2 — — — 10 —

Sum m e fl. m , i0 192 353 0 49-— 47-60 28-— 48-90 3 5 1 0 75-— 2 4 - - 26-2u 1 6 - 694-70

9. Besuch des Unter
r ich tes  in den relat.-  
oblig. und nicht obli
gaten Gegenständen.

Zweite L andes
sprache (Slovenisch)

I. Curs 11 1 12
11. Curs 2 9

III. Curs — — — _ — — _ — 1 3 2 2 8
Französ. Sprache .
Kalligraphie . . 15 13 — 4 32
F reihandzeichnen

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

111. Curs — — — — 2 — 3 — I 2 1 — 9
T u rn e n : 1. Curs 16 8 10 34

11. Curs _ — 1 2 14 7 24
111. Curs — — — — _ _ 1 1 8 4 6 1 21

G esang: I. Curs 7 14 7 23 51
11. Curs — — — __ 5 8 6 — — __ — _ 19

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

11. Curs — — _ — — — — 2 t 8 1 _ 33
Steierm . Geschichte 4 13 — — — — 17

10. Stipendien.
Anzahl der S tipen 

31dien im I. Sem.*** — — — 2 2 3 11) 4 10 m) 1 4 4
im 11. Sem. —

G esam m tbetrag  im
I. Sem. 11. — — — 100 I 128so 150 — 200 445 50 287 250! 1610-50

II. Sem .'fl. — - — 1(M) 128so 150 — 200 375 50 287 250! 1540-50
Zusam m en

~
200 j 257 300 j 400 820 100 574 300 3 1 5 1 - -

’) Davon sind vor der Zahlung des Schulgeldes ausgetreten: a) 6 Schüler, b) 3, c) 1, d) 2, e) S, f) 2, 
g) 2, h) 1, i) 2 Schüler.

**) k) Je  einem Schüler wurde das Schulgeld zu rückerstatte t.
•••) 1) 1 N aturalstipendium  ; m) darunter 1 N aturaist, und 1 S tip . m it ganzjälir. A uszahlung am 1. November
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X. Maturitätsprüfung.

Bei der am 22., 24. und 25. Juli 1898 u n ter dein Vorsitze des k. k. L andesschulinspectors 
H errn Dr. Johann  Z in d l e r  abgehaltenen  m ündlichen M aturitätsprüfung w urden säm m tliche 
A biturienten  für re if erk lärt, näm lich :

Name G eburtsort V aterland Lebens
alter

Dauer der 
Gjrnnas.- 
studien

G ewählter
B eruf

*Achitsch Adrian Gilli Steierm ark 20 J. 8 J. V erkehrs
dienst

B arta  Adolf Budweis B öhm en 19 a 10 n B echte
B ohak Franz Pöltschach Steierm ark 22 fl 8 a Theologie
Fischereder Moritz M arburg Steierm ark 19 n 9 n Medicin
*Hohnjec Josef St.. Peter bei Königsberg Steierm ark 20 n 9 T) Theologie
H orvat Friedrich Gvetkofzen bei Fried au Steierm ark 20 fl 8 » Theologie
Jančič Johann  
Kreft Leo

L aporje bei W .-Feistritz 
B iserjane, Bezirk Ober- 

B adkersburg

Steierm ark 21 fl 8 n Theologie

Steierm ark 20 n 8 n Bechte
*Kruljc F ranz Pruje bei R ann Steierm ark 20 rt 8 n Theologie
L au ter Ludwig Görz K üstenland 18 a 8 v Rechte
L orber H erm ann M arburg Steierm ark 18 A 8 V R echte
*M athiaschitsch Franz .Marburg Steierm ark 18 n 10 yj Bechte
P ečar Alois Gams bei Marburg Steierm ark 21 T 9 A Theologie
Som rek Josef P schadram  bei Gonobitz Steierm ark 22 11 8 fl Theologie
*Terč R udolf Pilsen Böhm en 18 I» 8 Militär
U rban  E duard  ** W uchern  bei M ahrenberg Steierm ark 18 8 T» Postw esen
* Vogrinec A nton O berpristava bei Pettau Steierm ark 20 fl 8 fl Phil.: L.Gr.
Zemljič M atthias St. Pe ter bei R adkersburg Steierm ark 20 a 8 rt Theologie
Z ekar Josef Vierstein bei R ann Steierm ark 21 fl 8 V Theologie

* Reif m it Auszeichnung.

Im Som m erterm ine 1894 unterzogen sich 15 Schüler der VIII. Classe dem M aturitäts
exam en; die schriftlichen Prüfungen w urden vom 4. bis 9. Juni vorgenom m en und hierbei 
folgende T hem en zur A usarbeitung vorgelegt:

1. Aus dem D eutschen:
Sieh, da  en tbrennen  in feurigem  K am pf die eifernden Kräfte,
Großes w irket ih r Streit, G rößeres w irket ihr Bund.
T ausend  H ände be leb t ein Geist, hoch schläget in tausend 
B rüsten, von einem Gefühl glühend, ein einziges Herz,
Schlägt für das V aterland und glüht lür der A hnen Gesetze.

(Schiller, Spaziergang.)
Das T hem a ist zu behandeln  an der Hand w ichtiger Perioden der Geschichte und Cultur- 

geschichte der Menschheit.

2. Zum Übersetzen aus dem D eutschen ins L atein ische: „Aus dem  Leben des D ichters 
V ergil“. Seytfert, Ü bungsbuch zum Ü bersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. B randen
burg 1853. S. 202.

3. Zum Übersetzen aus dem Griechischen ins D eutsche:
•  Platon, Gorgias cap. LXX1X von den W orten  :

„ w a n to  j '«o 'OfJtjoog X ty ti  bis y  fi’ l ig T a Q T a o o r .“  .

4. Zum Übersetzen aus L atein : Livius 45 lib. 40, 6 (Sed non Perseus tan tum )—41, 9 
(liberorum  m eorum  est interpositus).

5. Aus der M athem atik: 1. Es ist ein Dreieck zu constru ieren  und zu berechnen, w enn 
die W inkel a  und ß  und der U nterschied d der A bschnitte, welche die vom Scheitel des 
d ritten W inkels auf die Gegenseite gezogene Senkrechte bildet, gegeben sind. Specialfall: 
ix —  75°, ß  —  45°, d 3 cm. 2. Der In h a lt des A chsenschnittes eines geraden abge
stum pften Kegels ist f — 280 dm 2, die Höhe desselben h r 8 dm. Der R aum inhalt des 
Stum pfes v erhält sich zum R aum inhalte  des m it der doppelten Höhe über dem größeren
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Grundkreise constru ierten  Kegels wie 19 : 18. W ie groß ist die Oberfläche des S tum pfes?
3. U nter welchen W inkeln schneidet die durch die Punkte A — (2, 6) und B “ (— 1, — 5) 
gehende G erade die Linie, deren Gleichung y'J — 10 x — x 3 is t?

fi. Aus dem S lo v en isch en : a) für S lovenen: Glavne dobe slovenskega slovstva. S tara, 
sredn ja, nova doba. V vsaki dobi je  treb a  navesti naj im enitnejše slovstvene prikazni, b) Zum  
Ü bersetzen ins Slovenische für Schüler deutscher M uttersprache: Süpfle, II. Theil, 19. Auflage. 
Nr. Gl, Seite 04. U neigennützigkeit der Alten in der S taatsverw altung.

Die m ündliche M aturitätsprüfung w urde am  26. und 27. Juni u n ter dem  Vorsitze des 
k. k. L andesschulinspectors H errn  Dr. Johann  Z indler abgehalten . Bei derselben w urden 
säm m tliche 15 A biturienten  für re if erk lärt, n ä m lich :

Name G eburtsort V aterland Lebens
alter

Dauer der 
Gymnas.- 
studien

Gewählter
B eruf

Ferm e Gotthard Lim once bei Franz Steierm ai k 19 J. 8 J. Theologie
Glanönik Franz M arburg Steierm ark 18 J. 8 J. Jus

| *Jerovšek Anton U nterneudorf bei W ind.-
Feistritz Steierm ark 20 J. 8 J. Theologie

| Jurko Johann St. Lorenzen a. d. K. B. Steierm ark 19 J. 8 J. Theologie
[ Kocbek Anton St. Anna am  Kriechenberge Steierm ark 20 J. 8 J. Theologie

TheologieKolarič Anton Borovce bei P ettau Steierm ark 19 J. 8 J.
*KroSel Franz Jereslavec bei R ann Steierm ark 21 J. 8 J. Theologie
*Noroglav F riedrich M arburg Steierm ark 19 J. 8 J. Theologie

TheologieOzvald Karl P o lstrau Steierm ark 21 J. 8 J.
Pirchegger Johann Graz Steierm ark 18 J. 8 J. Jus
Skaza Gottfried St. Marein bei E rlachstein Steierm ark 20 J. 10 J. Medicin
Schocher Ludwig Klopce bei W .-Feistritz Steierm ark 20 J. 9 J. Theologie
Schuster A rthur M arburg Steierm ark 17 J. '  8 J. Medicin
*T erstenjak R om an F rau stau d en  bei Marburg Steierm ark 19 J. 8 J. Philosoph. 

M. Ph.
W eese O skar Olmütz M ähren 17 J. 8 J. Militär

* Reif m it Auszeichnung.

XI. Aufnahme der Schüler für das Schuljahr 1894/95.

Das Schuljahr 1894/95 wird am IS. S ep tem ber 1. J. um  ‘/,8  U hr m it dem  hl. Geistam te 
in  der Gym nasialkapelle eröffnet werden.

Die A ufnahm e der Schüler in die e r s t e  Classe w ird am  15. Juli, ferner am  16. Sept. 
von 10—12 U hr im Lehrzim m er der I. B CI., die der übrigen n e u  e in tretenden  am  IG. Sept. 
um  die gleiche Zeit ebendase lbst sta ttfinden . Die Aufnahm e der Schüler, welche der A nstalt 
schon angehört haben, erfolgt am  IG. und  17. S ep tem ber von 9— 12 U hr im  L ehrzim m er der
I. A CI. S päter findet keine Aufnahm e sta tt.

Schüler, welche in die erste Classe aus der Volksschule aufgenom m en w erden wollen, 
m üssen das zehnte Ja h r noch im laufenden K alenderjahre erreichen und sich einer A ufnahm s
prüfung unterziehen, bei welcher gefordert w ird : a) Jenes Maß des W issens in  d e r
R e l i g i o n ,  welches in den ersten  vier C lassen de r V olksschule erw orben  w erden kann, b) In 
den U n t e r r i c h t s - S p r a c h e n :  Fertigkeit im Lesen und Schreiben de r deutschen und  lateini
schen Schrift; K enntnis der E lem ente der Form en leh re; Fertigkeit im Z ergliedern einfach b e 
kleideter Sätze: B ekanntschaft m it den Regeln der R echtschreibung und richtige Anw endung 
derselben beim  D ictandoschreiben. c.) Im  R e c h n e n :  Ü bung in den vier G rundrechnungsarten  
in ganzen Zahlen.

N icht-katholische Schüler haben  bei der E inschreibung ein vom Religionslehrer ih rer 
Confession ausgestelltes Zeugnis über ihre religiöse Vorbildung beizubringen.

E iner A ufnahm sprüfung haben  sich auch alle Schüler zu unterziehen, welche von Gym
nasien kom men, die a) n icht die deutsche U nterrich tssp rache  haben , b) n ich t dem k! k. 
M inisterium für Cultus und  U nterricht in W ien un ters teh en  oder c) n icht das Öffentlichkeits
rech t genießen. Schüler, welche von öffentlichen Gym nasien kom m en, können einer A ufnahm s
prüfung unterzogen werden.

Alle neu e in tretenden Schüler sind von ihren E ltern oder v e r t r a u e n s w ü r d i g e n  Stell
v e rtre te rn  derselben vorzuführen und haben  sich m it ihrem  Tauf- oder G eburtsschein  und den 
Frequentationszeugnissen  oder N achrichten  ü ber das letzte Schuljahr auszuweisen und die Auf
nahm staxe von 2 fl. 10 kr., den Lehrm ittel- und Jugendspielbeitrag  von 1 fl. 30 kr. und das
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T intengeld für das ganze Schuljahr im B etrage von 30 kr. zu entrichten. Die n icht neu e in 
tre tenden  Schüler entrichten  blos den L ehrm ittel- und Jugendspielbeitrag  und das T intengeld.

Die T axe für eine P riv a t-o d e r  Aufnahm sprüfung be träg t 12 fl; für die Aul'nahmsprül'ung 
in die erste Glasse ist jedoch  keine T axe  zu entrichten .

Schüler, welche von einer anderen  M ittelschule kom m en, können ohne schriftliche B e
stä tigung  der an derselben gem achten A bm eldung nicht aufgenom m en werden.

Das Schulgeld b e träg t 15 fl. für jedes Sem ester und ist in den ersten  sechs W ochen 
jedes Sem esters in Form  von Schulgeldm arken bei der D irection zn erlegen. Von der Zahlung 
des Schulgeldes können n u r solche w ahrhaft dürftige*) Schüler befreit werden, welche im 
letzten Sem ester einer S taatsm itte lschule  angehört, in den S itten die Note „ lobensw ert“ oder 
„befriedigend“, im  Fleiße die Note „au sd au ern d “ oder „befriedigend“ und im Fortgange die 
e rste  allgemeine Zeugnisclasse erhalten  haben. Die bezüglichen Gesuche sind bei der Aufnahme 
zu überreichen.

F ü r das I. Sem ester der I. Glasse gilt die h. k. k. M inisterial-V erordnung vom 6 . Mai 
1890, deren w esentlichste Bestim m ungen folgende sind:

1. Das Schulgeld is t von den öffentlichen Schülern der I. Classe iin I. Sem ester 
spätestens im Laufe der ersten  3 M onate nach  Beginn des Schuljahres im vorhinein zu 
entrichten.

2. Öffentlichen Schülern der 1. Classe kann die Z ahlung des Schulgeldes bis zum 
Schlüsse des I. Sem esters gestundet w erden:

a) wenn ihnen  in Bezug au f sittliches B etragen und F leiß eine der beiden ersten  Noten
der vorgeschriebenen N otenscala und in Bezug auf den F ortgang  in allen obligaten
L ehrgegenständen m indestens die Note „befriedigend“ zuerkannt w ird, und

b) w enn sie, beziehungsweise die zu ih rer E rhaltung Verpflichteten, w ahrhaft dürftig, das
ist, in den V erm ögensverhältnissen so beschränk t sind, dass ihnen die B estreitung des
Schulgeldes n icht ohne em pfindliche E ntbehrungen  m öglich sein würde.
3. Um die S tundung  des Schulgeldes für einen Schüler der I. Glasse zu erlangen, ist 

b innen  ach t T agen nach erfolgter Aufnahm e desselben bei der Direction jen e r Mittelschule, 
welche er besucht, ein Gesuch zu überreichen, welches m it einem  nicht vor m ehr als einem 
Jah re  ausgestellten behördlichen Zeugnisse über die V erm ögensverhältnisse belegt sein muss.

Zwei Monate nach  dem Beginn des Schuljahres zieht der L ehrkörper auf Grund der 
bis dahin vorliegenden Leistungen der betreffenden Schüler in  E rw ägung, ob bei denselben 
auch die un ter Punkt 2, lit. a) geforderten Bedingungen zutreffen.

Gesuche solcher Schüler, welche den zuletzt genannten  B edingungen n icht en tsprechen, 
sind  sogleich zurückzuweisen.

Die definitive Befreiung von der Z ahlung des Schulgeldes für das 1. Sem ester w ird 
u n ter der Bedingung ausgesprochen, dass das Zeugnis über das I. Sem ester in Beziehung auf 
sittliches B etragen und Fleiß eine der beiden ersten  N oten der vorgeschriebenen N otenscala 
aufw eist und der Studienerfolg m indestens m it der ersten  allgem einen Fortgangsclasse b e 
zeichnet w orden ist.

Trifft diese Bedingung am  Schlüsse des Sem esters n icht zu, so h a t der betreffende 
Schüler das Schulgeld noch vor Beginn des II. Sem esters zu erlegen.

4. Jenen  Schülern der 1. Classe, welche im 1. Sem ester ein Zeugnis der e rsten  Classe 
m it Vorzug erhalten  haben , kan n  auf ihr Ansuchen von der L andeschulbehörde die Bück- 
zahlung des lü r das I. Sem ester entrich te ten  Schulgeldes bew illigt w erden, w enn sie die B e
freiung von der Zahlung des Schulgeldes für das II. Sem ester erlangen.

Die W iederholungs- und  N achtragsprüfungen w erden am  16. S ep tem ber von 8 U hr an  
abgehalten  werden.

Mit. Bezug au f den  § 70 des O. E. w ird  den ausw ärtig  befindlichen 
E ltern  h iesiger Schüler die Pflicht ans H erz gelegt, dieselben u n te r eine 
v e r l ä s s l i c h e  A ufsicht zu s te llen ; allen E ltern  und  deren S te llvertre tern  ab er 
w ird  auf das eindringlichste em pfohlen, bezüglich ih re r d er L eh ransta lt an - 
v ertrau ten  Pfleglinge m it derselben in regen V erkehr zu tre ten , da n u r durch  
das ein träch tige Z usam m enw irken von S chule  und  H aus das W ohl d er Jugend  
erreich t w erden  kann.

*) D er Nachweis liiefur is t  durch ein genaues, n icht über ein Jah r altes , vom G e m e i n d e -  und P f a r r a m t  
ausgestelltes M ittellosigkeitszeugnis zu erbringen.



Oznanilo.

Na c. k. gimnaziji v 'M ariboru 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 b iti vsprejeti v slovenski 
ali nemški oddelek prvega razreda.

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

V M arib o ru , meseca julija 1894.

Ravnateljstvo.


