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Ist die Schrift „Agesilaos" ein Werk Xenophons?
Ein Beitrag zur Lösung der Frage von Alois Stockmair.

Seit Valckenär ist zu wiederholten malen untersucht worden, oh 
der „Agesilaos“ wirklich von Xenophon, unter dessen Namen er über
liefert ist, verfasst oder ihm untergeschoben sei.

Nachstehende Abhandlung soll nur ein Beitrag sein zur Klärung 
des Urtheiles über diese Frage, beansprucht aber keineswegs, die Frage 
selbst zur endgiltigen Entscheidung zu bringen. Es ist letzteres schon 
darum nicht möglich, weil der enge Raum eines Gymnasialprogramms 
eine Behandlung der Frage nach a l l e n  Gesichtspunkten nicht zu lässt. 
So geht M a t t h i a s  C 1 a r in der Abhandlung: De Agesilao vere 
Xenophenteo (Jahresbericht über das Kaiser-Karls-Gymnasium zu Aachen 
1890-91) von der Ansicht aus, dass der Verfasser einer Lobschrift weni
ger an die Strenge der geschichtlichen Wahrheit als an die Regeln der 
Rhetorik gebunden s e i; man müsse daher Inhalt u. Stil des „Agesi
laos“ anders beurtheilen als den der „Hellenika“. Er hält den „Agesi
laos“ für echt. D r . O t t o  H e m p e 1 dagegen (De Agesilao qui fertur 
Xenophontis quaestiones. Jahresbericht über das königliche Friedrieh-Wil- 
helms-Gymnasium, Berlin 1894) sucht nachzuweisen, dass der Verfasser 
des „Agesilaos“ ein Schüler der Isokrates sei; die Schrift sei also eine 
Schuliibung u zeuge von genauer Kenntnis der rhetorischen Theorie; 
in deren Anwendung aber zeige sich eine solche Unbeholfenheit, dass 
man unmöglich den erfahrenen Xenophon als den Verfasser ausehen 
könne. Die Frage auch nach dieser Seite zu behandeln u. zu entschei
den, wer Recht hat, musste ich mir vertagen. Vgl. auch K a r l  K y o v-
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s k y, Programm des k. k. Obergymnasiums zu Pilsen 1884, wo der 
rhetorische Apparat zusammengetragen ist.

Heftig- angefochten worden ist die Echtheit des „Agesilaos“ na
mentlich von H a g e n  (De Xenophonteo ([ui fertur Agesilao capita V, 
Bernae 18G4) u. nach ihm von H a r t m a n  (Analccta Xenophontea, 
Lugd. Bat. 1887); vertheidigt hat die Echtheit vor Clar namentlich 
L i p p e l t  (Quaestiones hiogr. Bonnae 1889). Genannte Schriften sind 
in dieser Abhandlung vorzüglich in Betracht gezogen ; benützt ist auch 
die übrige Literatur, wenn ich es auch für überflüssig gehalten, jedes
mal eigens drauf zu verweisen.

Zur klareren Übersieht habe ich den Stoff nach G r ii n d e n, die 
für oder gegen die Echtheit sprechen, folgendermaßen geordnet:

I. Gründe aus der Form,
II. Gründe aus dem Inhalt,
III. Gründe aus dem Charakter Xenophons.

I.

Gründe aus der Form.

Hartman sucht nachzuweisen, dass der Verfasser unserer Lob
schrift ein Schüler des Isokrates s e i ; er führt eine Reihe von Stollen 
an, die er theils als isokratische Antitheta, theils als ornamenta u. flo- 
sculi oratorii bezeichnet; sic mögen der Vollständigkeit halber hier 
Platz finden, obgleich ich von ihrer Beweiskraft nicht sehr überzeugt 
bin :

a) Antitheta Isocratica:

VII, 3 : iXoidaottTO utv ydq h u  volg äuciQiriiiaoiv, tilgtet (V ei 
zi xalov TcQchznitv, naQi'oTazo' ö‘ ti' zig GvuifOQ« aviißah’Oi, iyd-Qav /.išv 
ovdtva fjyaiiitvoQ noXittp>, inaive“iv dt ndvxag t&tfaov, acoteoOca dt jvc'tv- 
zug xtqdog voiu'Coiv, £t]f.uav dt vi&tig, ti v.ai d ur/.QOv ai-iog d/iolono.

VII, 1 : ov tcovojv {(plevo, ov yjvdvvvv dqlavavo, ov xQtjfidvcov iepti- 
dtro, ov aufict, ov yr^ag nqovcpctoi'Ctto.

IX, 7 : vtide y t f.irjv mog ov oacpwg uoog vo ytvvaiov l ’yvio ovi llo 
fictvi f.itv vMijoag rovg Idicovag ovdiv (ivojictmottoog av ytvoivo, et dt (piXrjv 
(.Ltv ndvvwv puhava vrjv ndhv tyoi, jcleiovovg dt rpilovg y.ai dglavoig dvu



im a a v  xrjv y t/v  y sx x fjx o , w xr^iy  de x ijv  m -v n a x q id a  y a i  xo vg  r-xalonvg ev-  

EQyexwv, xovg  ( ) ’ d v v m d h ) v g  x ifu o o o tu tv o g , ox i ovrio g  a v  tri]  vixrjcpoQog 

xiov  x a l l i o u o v  y .a i ( .isya ’hoTVQETCEGxdxiov a y o m a f .td v w v  y .a i o vo fta a x o x a x o g  

x a i  loiv y.ai t iX s v x r ia a g  y e v o n  a v  ,•
XI, 7: rjo'/.ei j-iev i£of.ul&1v f.tev naviodaivötg, yjvrjadai de roig dya&otg.*)

1>) Ornamenta u. flosculi oratorii:

IV, 1 : Der Verfasser lobt des Agesilaos Uneigennützigkeit, weil 
er vielen vom e i g n e n  Gelde Geschenke gemacht; dann fährt er fort: 
i'ncii dt yäv ca avtov didovai etc OjCpeXetq avd'Qvivcov, iciög av ovxog ede- 
h)i za aXhriQia mcomtQSiv hp <[> y.ay.odogog elvai;

IV, 4 :  Leute, die Wohlthaten empfangen, ohne dass der Wohl- 
thitter auf Dank oder Gewinn rechnet, heißen oi JVQOina ev nETvovd-dxeg; 
die Wohlthat selbst heißt natK <y.aiadijV ,rt y d q tx o g ,  und der Empfänger 
( f v X d ic t t  j c a o a y a r a  Oif/. rjv y d o ic o g .

V, 2 : In der Schilderung der Selbstbeherrschung und einfachen 
Lebensweise des Agesilaos weiß der Verfasser kein Maß zu halten. 
„Nam postquam d ix it: av f.irjv F/nw yt detmori7, u)X  «o/oiimm vico xwv 
nqd^ewv eyqrfco (quod satis eleganter enuntiatum est, ridicula ista addit: 
y.ai ervtjv ye tl /.ti] xCw ovvovtcov qavhndzij)'tyat, aidovitevog ovy athjlng rjv, 
et sic risum movet magis quam admirationem.“

V, 7 : Um zu zeigen, wie enthaltsam Agesilaos in der Liebe ge
wesen sei, bemerkt der Verfasser, niemand habe je den Agesilaos je 
mandes Keuschheit nachstellen gesehen: „ N'am quoties reipublicae causa 
aberat, nunquam apud privatum hospitem deversabatur, sed aut in aJi- 
quo templo pernoctabat aut iv cw cpavsQiö u d a x v o a g x o v g tc d v x co v
0 (p ,9 a L u o v g xijg owcpQoai'vijg uoiovittvog.J

VI, 2: Ein hitziger Kampf, in dem die Feinde tapfer Widerstand 
leisten, heißt fidy>] dvzixvicog; ferner steht avuaxa diiEvsy-AÖ^Evog xov

udytaOai im Sinne von XQW&eig.
VI, 3 : x a 6 n  a t a /uv IdytjoiXdöv ovy o a a e a x >j a a x  o, d'kV

o a a e a x q a x s v a a x o dlyaiov vofu'Ctiv, gespreizte Ausdrucksweise für

*) W ie wenig diese Stellen beweisen, zeigt ein Vergleich mit unbestritten ech
ten Schriften Xenophons, wo dieselben „Antitheta Isocratica“ vorlcoramon, ■/,. I). Me
iner II, 4 , 6 : 6 ynn ityuUng <f ü.og ia vro v  j i t t t u  nnng n iiv  10 (l).iTnoi’ %<[i (ftttp  xai 
t f j i  1 (Sv itUiov x inxaxturjs x«) r iü v  xotviSv n Q iite iD V  x<c(, « v t  f  u v u  tu  noii\aai 1 fSy,  
nvviTTiO/vti, k v  t  (  TU (poflog jtctittiTi], avußor]!ht t u  u i  j> livaMa xo>v, r « if č Ov/i- 
‘I o«i 1 oj v, xu) t u  u  l  v  (jvfirrfithoi’, 1 <c d' t  fiiaCoit tv o i xni e 11 u  l  v  n i j Ü T T O V T U S  
n U ia ia  evifQaCvuv, a (f> o i A o  f i i v  o v s i  ni-tiarct fnccvopfridv.



(Ion Gedanken: zu Lob und Ruhm gereichen dem Agesilaos nicht bloß 
seine Siege, sondern überhaupt alle Feldzüge.

VI, 6  : So rasch waren oft die Märsche des Agesilaos, dass die 
Feinde oft seinen Aufenthaltsort nicht wussten : coave yal va l  y_ v <j o 
d v cü x v q a vcTig eyß-qoXg '/.aOiavij, va fiev jcaquiv, cd de vrteqßaiviov, vd 
de yXenviov.

VI, 7 : Der Verfasser schildert die Bescheidenheit der Soldaten
des Agesilaos, sie marschierten dianeo uv jcaqHtvog t) aioipQOveavcxTr] jiqo-
ßaivoi.

VII, 1: Es wäre zu lang, des Agesilaos Vaterlandsliebe darzule
gen : ol'ouai yao ovdev eivai viov nenqayf.ii;vcov vn  avvov, o vi ovv. elg
vovvo avweivei.

VIII, 7 : „Simplicem Agesilai victum dum laudare vult puerulus 
noster, ipse omnis simplicitatis oblitus ita declamat: ei de vig vavva u- 
m avei, l d e v co /.tev o'iu ohtla rjQxei u vriji, ‘J e u a cl a !)■ io de vag dvnag 
avvrjg" er/.aaeie yug av vig evi vavvag exeivag eivai, daneQ Idqitnodr^ms b 
' Hqay.Xtovg ove zacrjlD-e Xaßiov eneavr/aavo n e iq a a d 'io  dt- 'hdaaaOai vrjv 
evdov v.avaav.tvrp’, e v v o r j a d v i o  de tag iximvdtei ev vulg ■9-valaig, d-/.ov
adilo de log in t noXntyov y.avvadqnv •/av/jei elg lAf.v6y.Xag ri DvyavijQ uvvov. 
In quibus imperativorum multitudo satis probat, non possc liunc locum 
non esse ex exercitationc aliqua scholastica. ’1

VIII, 8 : Bei seiner einfachen Lebensweise brauchte Agesilaos 
kein großes Einkommen ; er hatte es also nicht nöthig, Geldes halber 
ungerecht zu handeln: xalvoi xaXov f.tev do/.el ve i yr j  dvuXi ova  y.vuaOw 
noXv f.itvvoi eyioye v.uXXtov yqivio i o  vrjv a v v o v  ipvy - t j v  a v d X i o v o v
■/.aiuo'/ievdoat y.al vnb /Qtjf.idtviov -ml vivo fjdoviöv "/.cd i'.jrb ipoßov : ,.Nemo
sie scribit loquiturve, qui non in rhetoris alicuius schola est eruditus.“

Gleicher Art ist
XI, 7 : y.al vov /.d v  aio(.iavog elyova avtjoaaüat, a n ta y e v o  icoXXvjv

avvqi vovvo dcoQeio&ai SeXovvoiv, % rj g -51 i fi v  y r j g o v d i  n  o v  e I n a  v e-
v o f.i v rj ft e l a  d i a n  o v o v [i t. v o g, ■fjyov^ievog v b /t e v dvdq iavionouov, 
t o  d e  tavvov toyov eiva i, y.al v  b ii t  v icXovoiiov, v o  d e  viov dyathov. 
„Magis tarnen hic auditur numerus rhetoricus.“

IX, 1 : „Agesilaos semper in puhlico erat vofd'Cov aloyonvfiyia ftiv 
vb drpai'l'Cea'tai nqtnetv, v <» d i  e 1 g x c H o g  ß i <i> v b ( f ü g  ii d X Xo v 
v, 6 a /t ov  (p t q  e i v.

X, 1 : Y.aQveQiq /.tev nqioveviov tiv!)a rcovelv y. a i qog, dXy.?j de onov 
dvdqeiug dyn '  v, yvio îrj de onov ßorXrjg e q y o v .  „Synonymorum copia 
sophistam prodit.“



XI, 2 : OctQQoir nXeiovct edvev rj oy.vojv evy&xo rhetorisch ge
schraubte Ausdrucksweise für den Gedanken : im Glück wie im U n
glück war er ein gleich eifriger Verehrer der Götter.

XI, 1: 'Ey(') fiiv orv rd rot avta eicatvw IsiyrjoiXdov’ r a iia  yctQ ovy 
<')<T;rto ei !htamooi ng  tvi iyni , TvXovaiiüTSQog [liv av ei'rj, oiy.ovofii'/MTeong 
di ovdiv av, y.ai ei vnaor de noXefitovg ifiireaovarjg y.Qai^aeiev, evvvytore- 
Qog fiiv av eit], aTQacrjyty.cheQog ?e ovdiv av.

II, 12: y.oavyij uev ovdeia naqrjv, ov [lijv ovdi ifiy/], fpiovtj de ng rjv 
Totariij oiav o(>yij te  y.ai fidyi] rcaqttayoiT av.

II, 14 : iiaQijV de &edaao9ai ev9a avveneaov ii]v [liv ytjv <ui.t«u 
Jieqvqtttvy, veyQüvg de ynin'vovg (f tllm  g y.ai n nltiiiovg uei ’ dXXrjXwv, 
donldag di dtaieDQi itittvag. doqara ovvved-Qavo[ieva, iyyeiQidia yv[ivd xo- 
Xtoiv, t u  de eti [leca yelgag.

Dies die Stellen aus Hartman; wie weit man ihnen Beweiskraft 
zuerkennen will, ist natürlich Ansichtssache; nur auf E i n e s sei noch 
aufmerksam gemacht, was Hartman übersehen hat, auf die vielen Assi
milationen an manchen Stellen, z. B.

VII, 3 : eXoidoQelm yag eni v nlg « u a o % r’j u a <r / v, e t  i n a d' ei 
ii y.a'khv /CQCtTTOiev,  jc a q i'a.t a r  o d' ei tig a v [i (p o q a a v [i ß a i-  
v o i, iyß-Qov [dv oväeva fjynvfttvog n  o X i c i; v, e 71 a 1 v e 1 v de n  d v r  a g 

e&eXiov, tmteo&ai di 7idnag y.eqdog v o u / 'C 01 v. £ r j [ ( i a v  de zw .
Noch auffälliger
VII, 1 : ov iv o v m v ip i e c o, ov y.ivdi'votv d cp I a % « v o, ov XQij- 

[idtoiv e c p e i d e r o ,  ov aü[ia, ov yijQctg i t  Q o r rp a a 1 v  o. Vgl. auch 
oben II, 14 . . . .  d 1 a t  e ^  q v [i [i e v a g . . . .  d 1 a t  e !)■ q a v a [i e v a . . .  . 
i  y y e 1 q i  d 1 a . . .  . y a  [t a i . . .  . y e  1 q ag  u. a.

In diesen Abschnitt füge ich dann noch mehrere Stellen ein, an 
denen der Woitlaut der Hellenika, wie es scheint aus grammatischem 
Angleichungsbestreben, zum Theil wohl auch aus ändern Gründen, nur 
in einzelnen Worten verändert ist:

Heli. III, 4 ,  16:  [leara dvdgiov i;mv yv[iva£o[ievwv, thv dt ijacodooiiov 
’iojv inndCo[ieviov vgl. mit

Ages .  I, 2 5  : tu  [liv yv[ivaoia ueirvd zi'iv ctidooiv yv[iva£o[ieviov, xhv 
de i]vjc()dQO[iov 'urrcewv t7rna^o[ieviov Da hier der Genetiv dvdqüv durch 
seine Stellung zwischen Artikel u. yv[ivaO>[iiviov attributiv wird u. seine 
Bezüglichkeit zu \mtaC.o[ieviuv eingebüßt hat, so scheint es der Verfasser 
als nothwendig erachtet zu haben, vor iit7ia'Co[dv(ov ein huveoiv einzu
schieben, das zugleich rethorisch dem vorausgehenden dvdqwv entspricht.

Hagen lullt die Stellung der Hellenika: avÖQwv toiv yv[ixa£o[ieva)v



für die ursprüngliche, u. ich stimme ihm b e i; nov yv/.tvato/iir'vojv u. 
t iiiv IrcTvatpfiivcjv sind partitive Appositionen zu (xvÖqojv.

Eine rhetorische Erweiterung bieten auch die Worte r o v g  r o i - o r a g  

t j v l  G T & y fiv  i / v t a g  gegenüber / l e l e t u i v r a g  der Hellenika.
Das Streben nach lautlicher Angleichung zeigt sich in 
A ge s  I, 2 6  : yaXxelg —  aiätjoug —  ygacpeTg gegenüber yaXv.elg —  

(r/.vioi('iUoi tiuyQmpoi der Hellenika.
Ages.  I, 2 7 :  tnqauo'nag t . a r  ecpctvio [i t v n v g  re onov ihm xiov 

yv(.ivaauov V o i uv  vgl. mit
Hell.  III, 4 ,  18 : iacerpaviof-tivovg äno tüiv yv/.ivuouov ainnvtag. 
Hagen glaubt, der Verfasser unserer Lobschrift habe sich an der 

Doppellung der Participien tatscpavojfit'vovg u. umövrag gestoßen, u. er 
mag Recht haben, da sich, wie Hagen nachweist, ähnliche ganz auffal
lende Änderungen u. Auflösungen von Participien zu selbständigen Ver
ben im „Agesilaos“ mehrfach vorfinden; als sichererweisen lässt es sich 
natürlich nicht. Ferner aber glaubt Hagen dem Xenophon einen solchen 
Verstoß gegen den sprachlichen Wohllaut, wie die Worte onov — l'oitv 
mit dein fast unmittelbar darauffolgenden onov yao avdgeg nicht zumuthen 
zu dürfen u. hält außerden die Stelle für sprachlich unrichtig, da onov 
als Zeitpartikel nicht vorkomme. Ob aber diese beiden letzteren Gründe 
stichhaltig sind, ist sehr zu bezw eifeln; onov zweimal hinter einander 
mag zwar als unschön gerügt werden; solche Unschönheiten u. sogar 
sprachliche Unrichtigkeiten — Anakoluthien — kommen aber vereinzelt 
auch bei gewandten Schriftstellern vor, bei den Alton noch mehr als bei 
den Modernen.

Was endlich Hägens Zweifel bezüglich z e i t l i c h e r  Verwendung 
von onov betrifft, so ist zu erinnern, dass wir für a l l e s  Z e i t l i c h e  
Maße und Ausdrücke vom K ö r p e r l i c h e n  hergenommen haben : so 
entstand die Doppeldeutigkeit z. B. von /ttyoi u. jiqo, dem unzweifelhaft 
onov ebenso anzureihen ist wie deutsch „wo“ u. lateinisch „ubi“. Cl a r  
zieht hiezu mehrere Stellen an, von denen liier nur 2 Platz finden mögen: 

Soph.  Aiax I 0 6 9 :
......................................o v  y a  o n o v

h ’iycov dy.nvaai ’Cviv rjOHrja’ f.fiür,
A esc h .  Eum. 2 7 3 :
.  .................... ‘/oft Ityeiv onov ör/.rj
aiyav !)■’ öu<~>g; ferner noch eine Stelle aus dem „Agesilaos“ selbst, 

an der der Übergang aus der ö r t l i c h e n  in die z e i t l i c h e  Be
deutung recht deutlich erkennbar is t :



Ages. VII, I ; 'y4yrjalXang, oirov ijiero tijv jvottolda t l  lifpeXfjaeiv, 
ov jrovwv {'(plevo . . . .

Ob man Stellen wie Ag es. I, 2 6 : ioate Ih’ f/ytjaw für Hell: ioate 
oteo&ac u. Ages. I, 28 : nüovag für Hell. III, 4, 19 : naXav.ovg eine Be
weiskraft zuerkennen will, muss dem Belieben eines jeden Einzelnen 
überlassen bleiben.

Auffallender ist die von Hagen bemerkte viermalige Setzung von 
e j v  o /.i « i u. ecp e n  o ;< a i im Ages. (I, 32, II, 2; 3 ; 12) für e i t  a x n- 
XovO- e io in den Hell.

Dagegen urtheilt Hagen zu streng, wenn ihm 
Ages. I, 28 : nQoiIjue de y.al tovto  % o 7 g a t  q a v i a' t  a t g, «5g 

evfrbg fjyrjöoito y.tX. für Hell, y.al TCQoehrev a v t  n i g ['Ilgi/inida y.al 
Mlydiovi Y.ai Sevoyhei y.al log tvOig rjyijaoiro y.il. verdächtig
erscheint; im Agesilaos sind die 4 Unterbefehlshaber nicht genannt, u. 
wären sie auch genannt, der Befehl kam ja mittelbar doch an die Sol
daten selbst.

Ages. I, 33 Anfg : wg de rjxovae irrig :roXtfi!ovg tagdttea tta i ö i d 
i o a l i i a a 3 a i d XXtj  Xo v g rov yeyevrjf.dvov . . . .  u.

Ages. I, 35 : o /.itvzoi ü tqaü v ßaatXevg, rofilaag TtaaaweQvtjv ainov 
elvai rov y.axiög cpi-QHiOai td  eavrov, TiÖQaior. — y.eipaXijv,

Hell. III, 4, 24  Ende, 25 Anfg : ote dt. ai'trj fj fur/rj eyevero, Tia- 
oacptQvtjg ev ^dqdeaiv etvyev oiv l uore  f jri iSvTO n i T l e o a a i  iiQodedo-
o ‘ha v ic3 a v t o v ,  y v o v g  d e  y.al avzbg 6 IIeqoiov ßaaiXtv g  yecpaXijv.

Hier hat zunächst die Einschiebung des Berichtes über den Zug 
gegen Sardes, der in den Hell nicht erwähnt ist, eine Änderung des 
Textes erfordert; daher lesen wir : o (.i t v t  o i I I e q a c<5 v ß a a i X e v g  
gegenüber H e l l ,  y >’ o v g ()' e ■/. a i a v t  o g ö I l e  qoi ov  ß a  a i X e v  g. 
Aber ganz abgesehen davon findet sich ein sachlicher Widerspruch — 
u. damit bildet diese u. die nächstfolgenden Stellen die Brücke zum 
nächsten Abschnitt, zu den Gründen aus dem Inhalt —; nach dem Be
richt der H e l l ,  glauben sich die Perser von Tissaphernes verrathen u. 
der König, der a u c h  davon hört, lässt ihn enthaupten; im Ag e s .  da
gegen schieben sie sich gegenseitig die Schuld zu u. n u r  der König hält 
den Tissaphernes für schuldig und lässt es ihn mit dem Tode büßen. 

Ganz mit Recht verdächtigt Hagen auch folgende S telle:
Ages. II, 16: v.cti o v r i o  dr ) a'i r e  a n o v d a l  y i y v o v t a i  ot a l  

d 'A y rja i X a o  g
oty.ade dire'/(')Qtt fXöfitvog dvä rov [leyiatog eivai tv tij 'Amq tny.ot 

tu  voLiiua iliv uQxeiv, tct vnf.it(.ia de uQ/eafrai vgl. mit
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Hell. IV, 3, 21 : K a l  o i ' r c o d r j a V  % e a rt o v d a l  y I y v o v x a i 
■/. a i d l A y r j o i X a o  g

(.tiv etg Athfovg dcfiKOf-itvog dexdrrtv nov ir/. rtjg Xtlag nj> deq» dn i- 
ftvatv, ovk ikdcno fx.cn;o v rakavnov.

An beiden Stellen ist die Rede vom Waffenstillstand mit den The- 
banern nach der Schlacht bei Koronea. Es wäre nun zu erwarten gewe
sen, dass an dieser Stelle a u c h  im A g e s .  die Reise nach Delphi er
wähnt würde ; statt dessen kommt eine Lobpreisung des Königs u sei
nes Gehorsams gegen die Gesetze des Staates, ganz unbegründet, wie 
aus der Luft gegriffen ; denn liier, wo er schon im Herzen Gi'iechenlands 
steht, ist es doch ganz natürlich, dass er nach errungenem Siege nach 
Hause zieht. Dagegen wäre das hier gespendete Lob dort ganz am 
Platze gewesen, wo der Verfasser die Zurückberufung des Königs durch 
die spartanischen Behörden berichtet.

Eine andere Art der Wortlautänderung ist die, dass Handlungen 
u. Thaten einer G e s a m m t h e i t ,  der Agesilaos angehörte, ih m  a l l e i n  
als Verdienst angercchnet werden. Solcher Art sind folgende Fälle :

Ages .  II, 17 : sk di voviov v. a t a  v orj a a g tovg lAqyeiovg ftiv 
nl'/oi y.aQjvor/iivovg, KbqivUov dt n'QrxmÄtjrfrirag, fjdo/iivovg dt n7> noXtf.t<{> 
it t q a r  s t' e i (« 'y/ytjfflXaog) irr' avvoig' Kal d/jioaag naoav avnöv tijv 
%otqav tv  'H:g iy.tlÜev vneqßaXiöv -/.ata ra  aitvu dg KoqivO-ov a i g e l  t  a
i  /i' l i o  y l  t  % a i o  v r  e i’ v o v c a c £ i%t] vgl mit

Hell. IV, 4 ,  19: o i  (V a v yl.' a k e (5 a i b v i o i i  v & v  /i rj ft t  v r  e g 
to vg  A q y tiu rg  z a  fi tv ol'y.oi yaQ7vovf.ii.vovg, rjdouivovg d t u jt jcoXtfuo a t Q a -  
z  e v o v a i v t. jv avtot'g• ’AyrjaiXaog d' rjyeTuo y.al drjwaag jcäaav avn öv  
ttjv  yioQav tt'ü ig  iy.t'iOtv vneqßaXiöv y.atd T evtav tlg  K bqivftov a io tl  za  
dvoiy.odourjVtvia v/vh zotv Afrrjvaiiov zeiyt].

Die hier vorgenommene Änderung ist eine dreifache ; einmal ist 
des Agesilaos Name für den a l l e r  Lacedämonier eingesetzt, sodann ist 
die f r ü h e r  n i c h t  e r w ä h n t e  E i n n a h m e  K o r i n t h s  durch die 
Argiver (Hell. IV, 4) mit den Worten Koqiv&ov dt jtQOosiXrjcpbiag n a c h 
g e h o l t ;  da endlich die Worte aiotl zd dvoiKodof.irj&ivza vnb ziöv A!)r(- 
veuov Ttl/rj unverständlich gewesen wären, nachdem er das in den Hell, 
unmittelbar vorher Erzählte übergangen, so v e r e i n f a c h t  d e r V e r 
f a s s e r  d e n  W o r t l a u t  u. schreibt i«  im  zo A tyuiov telvovta zetyj], 
welche Worte er übrigens, wie Hagen richtig bemerkt, aus Hell. IV.. 4, 
4 herübergenommen hat.

Ages. II, 18: BK tovzov d t a l a a v b /t e v o s' tovg l\oqiv!>iovg
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nam a (tiv tet itxrjvr} ev t <7> IltiQalq) a co £ o fi i. v o v g, /rta1 St rb ITtlgaiov 
ojcelgovrag y.al yaqjcovfiivovg vgl. mit

Hell .  IV, 5 ,  I :  h  d i  r o v r o v  0 1  u i  a v .  s d a i f i o v i o i  ä y o i o a v r e g  

i ;o iv  ( p i v y o v r i i i v  Yrct t v  r f j  i r o X e i  n a v  c a  u t v  r d  ß o a y r j f i a r a  t y j u t v  y . a l  <s i o -  

t o i v r o  i v r q )  l l e i Q a i ( i >, j r o X X o l  d t  r q i c p o i v v o  a v r ö d i ,  a r q a r e i o v a i v  

n d X i v  e l g  r r j v  K ö q iv O o v  I d y r j O i X d n v  m a l  t o t e  q y o v f . i t . v o v .

Hier ist die Person des Ages. nicht bloß dadurcli in den Vorder
grund gestellt, dass er als allein handelnd dargestellt wird, sondern auch 
durch alaOavofievog gegenüber dem dyovaavreg der Hell.; was also hier 
die Spartaner b l o ß  von den Flüchtlingen h ö r e n ,  das n i m m t  im 
„Ages.“ der scharfsinnige und umsichtige König s e l b s t  w a h r ;  end
lich ist der Wechsel des Satzbaues zu erwähnen, indem dem on  mit 
Opt. der Hell, der Ace c. inf. im „Ages.“ entspricht.

Ages .  III, 4 ,  5  : rjv fiivroi eyw yivcofiai orgacrjog, i'rprj, jroXsfxijaw 
a o i ,  io ’A  y rj a i X a e, tog av  iytb drvoifiai yqdnara  vgl. mit

Hell .  IV; I, 16 :  eixv fitvrot tfiol rrjv (xQyjtv ngooxdiry — ev %Qrj 
Eidtvai, on  noXefiijoco v n  / v dg av dvvcofiai aqiata.

Die Mehrzahl für die Einzahl findet sich auch in folgenden von 
Hagen angezogenen Stellen:

A g e s .  II, 2 2  : e i ' q io v  d i  d n  o t  e  t  a <f  q e  v f t  t  v a y a i  el it e h  r a  v- 
q  co f i  i  v a aitavia  vntQßdg rag Kvvbg y.ecpaXdg t.df,or t t j v  yiöqav f i i y q i  

r o v  a  o  r  e  o  g. Diese Stelle lässt Ilagen durch Zusammenziehung fol
gender 2 Stellen der Hell, entstanden sein :

Hell .  V, 4 ,  3 8 :  tt non1 dt: d n  n t  t. i  a q> q e v fi i  v o v yai u n  e- 
a i a v q w fi t v o v v.vv.hn rb nediov y.al rd nktixuoi: ä£ia rfjg %wqag u.

Hell .  V, 4 ,  41 : t/. dt. t o v t o v  T a  evrb g  ttEfive y.al tyqe fi i  i 

t  o v a  a t  s o  g.

A g es .  II, 2 2 :  z« /  isvEQßdg ra y.cnd —/xoXov a r a v q c o f i a r a  y.al 
rdcpqovg idijcuoE ra  Xoacd rrjg Bouoriag vgl. mit

Hell .  V, 4 ,  4 9 : ö d' >TjulXaog — t.cfÜaoev r/VEQßdg rb y.aid -y.io 
lov a v a v  q oj fi a nqlv tX&eiv rovg Qrjßaiovg.

Au s  Hell .  IV, 3 ,  21: . . . . y.al 'Ayrjöilaog fiev tig Jshfoig atfiy.ofiE- 
vog deydrtjv rcov ty. rijg Xtiag nfi dsqi divtOvoEv o v y  I X a r r i o  eyarov 
raldvTiov ist nach Hagen folgende Stelle entnommen und an einen än
dern Platz gerückt:

Ages .  I, 3 3  fg  (Zug gegen Sardes, in den Hell nicht erwähnt): 
§. 3 4 : rrjv de rcov TCoXs/diov ovrco yaqivovfit.vog wgrs ev dvotv eroiv 
7c X i o v rcov eyarov raXdvciov nii de# iv JeXcpoig änoSvaai. Ich glaube 
aber nicht, dass sich aus der Änderung des o v y  e X d r r  co der Hell,
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zu j c X i o v  des Ages eine Absichtlichkeit herauslesen lasse; die L i
totes ovv. e k d v e to  sagt eben genau (las gleiche wie i i k io v .

„Aus zwei Stellen der Hell, zusammengezogen, aber mit gänzlicher 
Änderung der Erzählung des Sachverhaltes, ist nach Hagen folgende 
Stelle:

A ges .  II, 17: . . .  . ol'xade anelOcov elg rd  ‘ Yav.ivd-ia o j i o v  fodyjh] 
{•7to tov %OQ(m(HOv zov icatava a w en  e tik u  vgl. mit

Hell.  IV. 5 ,  II (Veranlassung zur Niederlage der spartanischen 
I_io(ju bei Lechaion): ni \Auvzhatoi det nore äjveqxovvai elg in 'Ycnuv&ia 
erd rov tccuava, edvxe atQaTorcedevdf.tevoi tvyydvqtatv, mvve ak’kiog niüg 
anodrjf.iovvreg. K ai trne drj ruhg ev. naarjg rrjg inoattdg nxlaiovg 
v.uvi-.h icev 'ylyrfiiXaog ev yle/aiuj — u.

Hell.  IV, 5 ,  18, wo Agesilaos’ Heimzug erzählt ist, aber seiner An
wesenheit in Amyldä u. Betheiligung am Festzug mit keinem Wort 
Erwähnung geschieht.

Ganz ü b e r g a n g e n  ist im „ A g e s . “, was
Hell.  IV, 3,  13 fg  über die Niederlage der Lacedämonier bei 

Kvidog  erzählt w ird ; Hagen meint, Agesilaos’ frevelhaftes Opfer der 
evayyeha, das er zur Bekräftigung der ausgesprengten Siegesnachricht 
vornahm, würde eben sehr wenig dazu beigetragen haben, den Helden 
der Lobschrift in günstigem Lichte erscheinen zu lassen.

Umgekehrt finden sich wieder Einschaltungen in die Erzählung, 
die in den Hell fehlen:

Ages .  II, 12 zwischen d n e U vr^r /.o v  und reX og de tü v  Q r ß a l t o v : y.al 

Y.Qavyi] fiev o rd e fila  n a q r jv ,  n v  ftrjv n vd e  c u y ij , (piovrj de n g  rjv c o ta v c tj , 

o 'iav  o g y ij i e  y.al t td y j;  n a ^ d t v / a n  ä v .  Was für und wider diese Stelle 
geschrieben worden, ist zu subjectiv, als dass man daraus klug werden 
könnte ; je nach dem persönlichen Standpunkte verweisen sie die Einen, 
wenn sie schon irgendwo stehen soll, als lebendige Schilderung der 
Schlacht- als geeigneter in die Hell. u. bezeichnen sie, weil sie dort 
nicht steht, als ein sophistisches Machwerk, Andere wieder finden sie 
gerade an dieser Stelle recht passend u. glauben, Xeuophon habe sic 
mit Vorbedacht hieher gesetzt. Andere Anhaltspunkte aber fehlen, so 
dass eine Entscheidung in diesem Meinungstreite unmöglich ist.

Den Widerspruch, den Hagen in
Ages .  I, 2 4  : ei;a!-e de  v.u) n n l e i g  <•£ cov d e m  ro v g  I n n e a g  n a q a -  

o v .e td te iv , vo[tl'C(')v ev. n o v  hinOTQiUpbJv n o X e w v  evd -vg  v.al (pQOvrjfiazlag 

n a b a v a  «V e n i  -cy in jc ty .fi  y e v to & a r  v a i  t o v t  ovv  vcX . e n e td ! ) de v.t X. 

im Zusammenhalt mit
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Ages .  I, 2 3  Ende: to v  g /jev ovv jrkovotcotdtovg iv. n u a ü v  tw v  
sz«  jt'<>~ktv)v hritotgocpelv y.atlXe^e findet, liat C 1 a r überzeugend wider
legt : Agesilaos macht a l l e  Reichen in den dortigen Städten reiter
dienstpflichtig, stellt es aher frei, statt des persönlichen Dienstes einen 
Ersatzmann zu stellen; jedoch fordert er, dass dieser aus den p f e r d e 
z ü c h t e n d e n  Stiidtcn angeworben werde, weil er sich nur so eine 
tüchtige Reiterei erhoffen kann.

Andere Änderungen minder wichtiger Art s. Hagen S. 23-28. 
Angeftigt seien hier drei Stellen, die Hartman in Folge stilistischer 
Unbeholfenheit des Verfassers schwer verständlich findet, die aber 
meines Erachtens nicht gerade viel Schwierigkeiten bereiten:

I, 2 : t t t  y.cu vlv tolg itQoydvotg ovoiia'Coutvoig äno/ivr^toveöetai 
onoatog tiep 1 Iloay./Jovg yeyovev. Der Stein des Anstoßes können hier 
höchstens die Worte to lg itQoyovotg ovo/iato/ievoig sein, die, als dat. 
instr. aufgefasst, auch keine Schwierigkeit mehr bieten.

I, 36 : hvei'h to tjj noXei ovdtv dtacpeQovnog rj ei tv t<Jj ecpogelip 
ktvxev EGtiog iuovog uaga tovg nevie. Worin an dieser Stelle die Unklar
heit liegen soll, ist mir nicht erfindlich ; uidtv diacpeQovrcog w ei „in nichts 
unterschiedlich wie wenn“ d. h. „genau so als wenn“ ist klar, wenn 
auch nicht gewöhnlich. Der Vergleich an u. für sich kann auch nicht 
bemängelt werden; es ist klar, dass Agesilaos, so lange er in  A s i e n  
a n d e r  S p i t z e  e i n e s  s i e g r e i c h e n  H e e r e s  s t a n d ,  eine 
Auflehnung gegen den Befehl der Staatsbehörden nicht ohne Aussicht 
auf Erfolg hätte wagen können ; wenn er gleichwohl ebenso unweiger
lich gehorcht, wie wenn er in S p a r t a  a l l e i n  v o r  d e n  B e h ö r 
d e n  stünde, so ist damit sein pünktlicher Gehorsam recht gut gekenn
zeichnet.

Etwas unklarer ist die dritte Stelle
X , 1 : ta v ta  yaq ov% tugreeg ei ttrjacivQoi tig tvcvyoi, itkovoKOTeQOg 

fiiv civ or/.ovof.uyuijreQog äi ovdtv av, vxä ei voaov de laikeuiotg e/uve- 
aotarjg v.Qattjoeiev, envytateQOg /.tiv av eYrj, otQCttyyixioteQog de ovdtv av. 
Der Sinn dieser Stelle kann wohl nur der sein, dass der König seine 
Erfolge nicht der Gunst des Glückes, sondern seiner eigenen Umsicht 
u. Tüchtigkeit zu danken hatte. Die grammatische Schwierigkeit besteht 
in der Auslassung des Prädicates im Hauptsatz ; ergänzt man zwischen 
oi'x und üaneq . . . .  ty a  oder io tiv , so ist alles klar. Ich möchte den 
ganzen Satz eher schleppend als schwer verständlich nennen; gegen 
die Echtheit beweist er nichts,
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I I .

Gründe aus dem Inhalt.

Die hier folgenden Stellen sind in der Weise an einander gereiht, 
wie sie beim Lesen entgegentreten oder wie sic inhaltlich und logisch 
zusammengehören.

I, 3 :  01 devttQMv icycocevovoiv, d)X  qye[i6viov msuovsvovaiv (oi riov 
Aav.. fiaathtlg). Hartman erinnert mit Recht daran, dass diese Worte 
nach dem Tode des Agesilaos, also zu einer Zeit nieder geschrieben 
wurden, wo die Lacedilmonior ihre Vorherrschaft in Griechenland durch 
die Schlacht bei Leuktra u die darauf folgenden Ereignisse längst ein
gebüßt hatten. Wenn aber Lippelt dagegen einwendet, die Stelle beziehe 
sich auf a l l e  Vorfahren der Agesilaos, von denen gewiss viele über 
die Lacedämonier herrschten, so ist darauf einfach zu erwidern, dass 
diese Vorfahren damals eben schon todt waren u. dass, wenn man die 
Stelle nimmt, wie sie ist, der Verfasser unserer Lobschrift doch nur 
s e i n e  Zeit im Auge gehabt haben kann Lippelt gibt dies auch zu, 
indem er die Ansicht ausspricht, Xenophon scheine die Hoffnung nicht 
aufgegeben zu haben, dass die Spartaner die Vorherrschaft in Griechen
land einmal wieder erlangen würden. Und O t t o  G ü t h 1 i n g (Aus
gabe des Agesilaos, Leipzig 1888) sagt rundweg, sic hätten sie nach 
der Schlacht bei Mantinea wieder gewonnen, so dass sie Xenophon um
dass Jahr, 360, wo die Lobschrift entstanden sei, mit Recht habe rjye-
f.ioveg nennen können. Dem steht aber der Schluss der Hellenika entge
gen : H e l l .  V I I ,  5, 2 7: d/.Qaaia re vxd ta q n y jj i n  tu X e  h o v  /.t e r  a 
n )v  u<r/j]v eyevero r] jtqoadev  i-v rjj ‘E l ld ö i . S. Breitenbach z. d. Stelle. 
Erinnert man sich, dass Xenophon kurz vorher (Hell. VII, 5, 26) 
bemerkt hat, dass nur durch des Epaminondas Tod die Gegner der 
Thebaner vor der gänzlichen Unterwerfung unter ihre Herrschaft bewahrt 
wurden, so ist es wohl wenig wahrscheinlich, dass die Spartaner als die 
Besiegten so schnell wieder hätten die Vorherrschaft in Griechenland 
erlangen können. Wie hätte dann auch so kurze Zeit später, im Jahre 
346, Sparta es so ruhig hinnehmen können, als es aus der Amphiktyo- 
nenliste gestrichen wurde? Es wiederholte wohl seine alten Ansprüche 
auf Messene, u. wenn es auch die demüthigende Forderung Philipps 
von Macedonien, Messene frei zu lassen, zurückwies, so zeigt der Vor
fall doch, wie tief Sparta’s Macht gesunken war. Vgl. Rhedanz, Einltg
z. Demosth. 9 phill. Reden §§. 6 6  u. 72.
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I ,  6 :  ’A-yrmXnng rnlvvv }' x  i u  i  v v e o g  cov sxv'/e rijg ßaoiXeiag. 
Hartman will hier einen Widerspruch mit dem wirklichen Sachverhalt 
entdeckt haben ; im Jahre 379 nämlich ist Agesilaos vjreg za  x tr r a q d -  
y.ovia otcf rjßyg d. i. über 60 Jahre a lt ; somit muss er im Jahre 399, 
als er König wurde, über 40 Jahre alt gewesen sein Dagegen fasst 
Lippelt das Wort v s  o g  im weiteren Sinn als Gegensatz zu yiqw v, wie 
unser „jung“, so dass der Sinn der Stelle w äre: Agesilaos kam im 
Verhältnis zu ändern Königen Sparta’s f r ü h  zur Regierung. Als Be
lege für die Richtigkeit seiner Auffassung zieht Lippelt P l u t a r c h ,  
P e r  i k i e s  3 an, der den Themistokles in der Schlacht bei Marathon 
v e o v  e r  i  nennt, obwohl er schon 3 5 J a h r e  zählte, u. X e n o p h o n  
M e m o r .  1, 2 , 3 5 :  y.cd, 6 -oy.odt^g, ivu to Iv v v , s'(prj, /.trj d/.icplßoXov fj ,

O q I g ( X T £  [ -1 0 1 , j - l £  % Q t  7C () o  l ’J V £T  lij V Ö £  l  V O j - l l t s i V  V £  O V g « I  V CI l

Tovg äv&Qdivovg. Kai o XaQiyXrjg, ooovntQ, eure, xqovoh ßovXtvav ovy 
tl-eociv 10g ovjuo <fQ<»>iuoig ovoiv [.irjds ab öiaXiyov v&ojziaoig rqid/.ovxa
£XIÜV.

Ich glaube, dass Lippelt Recht h a t; szi vtog wv kann ganz 
gut bedeuten: „in rüstigem Mannesalter“ ; nur das Verhältnis zum 
Alter der übrigen Könige Sparta’s ist unpassend herangezogen; es hat 
ja auch in Sparta minderjährige Könige gegeben, für die dann jedesmal 
ein naher Verwandter als Vormund die Regierung führte.

I , 6 : f^rjyytX^rj ßaaiXeig 6 TleQaiov dÖQoi'Ciov y.cd v a v n x b v  v.ca jitChv 
noXv aT och tvuu  wg h r i  xovg aE.XXrjvag.

Heil.  III, 4 ,  I meldet der Syrakusaner Herodas die A u s r ü s t u n g  
e i n e r  F l o t t e  durch die P erser; daher glaubt Lippelt, es seien an 
der Stelle des „Agesilaos“ z w e i  zu verschiedenen Zeiten eingetroffene 
Nachrichten in e i n e  vereinigt. Denn in einem Zeitraum von drei 
Monaten (Ages. I, 10) habe unmöglich die Nachricht von des Agesilaos’ 
Ankunft nach Susa gelangen, das ungeheure Heer der Perser zusammen
gezogen u. von Medien bis an das ägäische Meer vorgeschoben worden 
können. Er bringt in Erinnerung, das Kyros d. Jüngere zu seinem 
Zuge gegen Susa 6  Monate gebraucht habe. Der Verfasser des „Age
silaos“ habe also, da ihm die heimliche Heeresrüstung des Königs be
kannt war, ohne Rücksicht auf die Zeitverhältnisse den Bericht über 
Heeres- u. Flottenrüstung in Eins ausammengezogen, während in den 
Hell, beides an seiner Stelle erzählt werde.

Indes, glaube ich, lässt sich unsre Stelle auch noch auf andre 
Weise rechtfertigen. Die Perser führten nämlich ihre Flotten jederzeit 
zur Unterstützung ihrer Landheere in d.en Krieg. Der Bericht im „ Age-
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silaos“, wo Flotte u L a n d h e e r  erwähnt werden u. zwar mit der 
Bestimmung iug m l  tovq "EXhjvag, widerspricht also nicht der Stelle der 
H ellenika; denn die Ausrüstung des Landheeres war selbstverständ
lich, u. Her .  o d a s  berichtet von der Flotte: wg ßccaiXüog v.ai T i a a a -  
c f f . Qvovg  n>>' n tokov toviov icaftaaY.e'va.'Cof.ttviov u. A g  e s. I, 11 ver
langt T i s s a p h e r n e s nach Abschluss des Waffenstillstandes mit A- 
gesilaos große Truppenmassen vom Perserkönige; die Betheiligung des 
T i s s a p h e r n e s, des Satrapen Vorderasiens, ließ die g r i e c h e n 
f e i n d l i c h e  Absicht der Kriegsrüstung deutlich genug erkennen, 
wenn auch Herodas nichts erfahren hatte, wohin die Flotte gehen sollte. 
Auch ist im ,.Agesilaos“ der Name des Herodas nicht genannt, sondern 
ganz unbestimmt heißt es: s^tjyysXd't] ßam lerg v:r,X., so dass es sich der 
Leser selbst zurecht legen kann, wie die Laeedämonier die Rüstungen 
der Perser erfahren haben mochten. Lippclts Annahme also, der Ver
fasser der „Agesilaos“ habe z w e i  zu verschiedenen Zeiten eingetroffene 
Nachrichten in e i n e  zusammengezogen, ist ganz unnöthig.

I, 10: Die G i l t i g k e i t s d a u e r  des Waffenstillstandes mit 
Tissaphernes wird im „Agesilaos“ auf 3 M o n a t e  festgesetzt, in den 
H e l l  e n i k a gar n i c h t e r w il h n t ; Hartman will daraus das Stre
ben des Verfassei’s ableiten, im Sachverhalt besser unterrichtet zu schei
nen als sein Gewährsmann. Mir kommt diese Annahme willkürlich vor; 
die Sache kann ja auch aus Versehen oder als belanglos in den Hell, 
unerwähnt geblieben sein.

I, 18. Diese Stelle, welche vom Beuteverkauf handelt, findet Hart
man unverständlich. Otto Güthling (Ausgabe d. Age?.) hat sie recht 
einleuchtend erklärt: die ganze Beutemasse wurde durch eigens bestellte 
Beuteverkäufer einzeln losgeschlagen, der Kaufpreis aber zunächst nur 
gut geschrieben und erst später, nachdem die Käufer die Waren wie
der verkauft hatten, bezahlt; hiedurch wurde der Kaufpreis hinaufge
trieben u. somit ein höherer Erlös für die Beute erzielt.

I, 33 fg. X enophon (Hell. III, 4, 23—25) erzählt Agesilaos’ Sieg 
bei Sardcs u. u n m i t t e l b a r  d a r a u f  d i e  B e s t r a f u n g  d e s  
T i s s a p h e r n e s  von Seiten des Perserkönigs.

Im „Ages.“ ist e i n g e s  c h o b e n  ein Bericht über einen Zug 
gegen die Stadt Sardes selbst, über die Verwüstung des umliegenden 
Gebietes u. ein an die Jonier erlassenes KrjQvyua, vom König abzufallen.

Lippelt hält diese Einschaltung für ein additamentum rhetoricum u. 
findet es, wie mir scheint nicht mit Unrecht, für natürlich, dass das es in 
den Hell, ausgeblieben ist, ebenso stimme ich ihm bei, wenn er Hartman’s
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Ansicht über das y.r^vy^a, der es für eine Nachahmung von H e r o d. 
V II I . ,  2 2 hält, für zu spitzfindig erklärt. Aber auch sonst ist Hart
man zu weit gegangen, indem er glaubt, der Verfasser dos „Ages.“ 
schiebe eine Erzählung ein ,,de Agesilao ipsam urbem Sardes aggre- 
diente“. Die Worte trDtg rjyev h ü  - ’äodeig müssen aber nicht nothwen- 
dig heißen: erließ die Stadt berennen; denn dann wäre sie wahrschein
lich auch vertheidigt worden §. 34 lesen wir aber: heei fitvroi ovöelg 
LivTtS/jEi, adecog ötj r<> ihr» inrrnv hnqurevero Agesilaos rückte also vor 
die Stadt und suchte durch Verwüstung des umliegenden Gebietes die 
Feinde, welche sich in der Stadt eingeschlossen hatten, zu einem Ausfall 
zu verleiten, um so Gelegenheit zu einer neuen Schlacht zu erhalten.

II, 1 : '/.<<! tjV tvictKJtav öönv o ßaqßaqog bconiumo, ravrrjv / . t e i o v  
/' t  v ii >j v i zcarjvvatv b 'Ayijüifotog. Diese Stelle weicht in sofern vom 
Bericht der Hell, ab, als dort (IV, 3, 1) bloß ganz allgemein der Marsch 
des Agesilaos als ein eiliger bezeichnet wird : b <V 'Aytjoilctog mrevdiov 
f.tiv tv. rtjg 'Aaiag ißotj'hi.

Wenn Lippelt gegen Hartman dazu bemerkt: hoc quoque rhe- 
torice additum est, so mag er Recht haben; aber der Grund, den er 
dafür angibt „quod proelii Corinthiaci nuntium, qui in Hellenieis IV, 3, 
1 sqq. legitur, seriptor alio loco (VII, 5) narraturus erat“, ist jeder 
Logik bar.

II, 7 : . . . . tiuY avrov ayctfiai, t'n nkrjd-og re  nvdev iiietov rj r<> 
Tli»’ jioX tfiiw v naQ tav.tvdaaro. Diese Stelle findet Hartman im Wider
spruch mit H e l l .  I V,  3, 1 5, wo berichtet wird, dass in der Schlacht 
bei Koronea Agesilaos an Leichtbewaffneten weit überlegen gewesen sei; 
jedoch vielleicht mit Unrecht; zieht man nämlich den ganzen §. 7 in 
Betracht, so ergibt sich aus dem Zusammenhang, dass der Verfasser 
mit diesen Worten nicht sagen will, die Kriegerzahl des Agesilaos sei 
nicht geringer gcwesen als die der F einde; er drückt vielmehr sein 
Staunen darüber aus, dass Agesilaos im Stande gewesen, eine solche 
Macht zusammenzubringen und sic so trefflich auszurüsten; übrigens 
hat ov (.teini> steigernde K raft: „keine geringere“ d. h. „eine w e n i g- 
s t e n s gleich große Macht.“

II, V): kÖQf»’ dt tag  re (pctlayycig äklykiov /i«A« iao(.iä%ovg, a%töov 
dt nai dl 'unceig ijaccv txartqiov i<io/rhj{)elg. Diese Stelle widerspricht 
dem Bericht der 11 e i l .  I V,  3, 15,  wo, wie oben bemerkt, des Age
silaos Überlegenheit an leichtbewaffneten Fußtruppen erwähnt wird. 
Diesen Widerspruch sucht Lippelt dadurch auszugleichen, dass er, da
keine bestimmte Trappenzahl angegeben ist, annimmt, Agesilaos sei

2
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eben so viel in der Zahl der Schwerbewaffneten nachgestanden, als er 
an Leichtbewaffneten überlegen war. Aber, frage ich, warum erwähnt 
es der Verfasser des „Ages.“ nicht? Wenn er uns des Königs Überle
genheit in der einen Truppengattung wissen lässt, so ist er es der Ehre 
und dem Ruhm desselben schuldig, auch nicht zu vorschwcigcn, dass 
er in der ändern, viel wichtigeren Truppengattung in der Minderzahl 
war. Von der Reiterei heißt es, dass sie auf beiden Seiten ziemlich 
gleich stark war. Aber warum sagt er uns das bloß von der Reiterei 
und nicht auch vom schwerbewaffneten Fußvolk, wenn dort dasselbe 
statt hatte? Nach meiner Ansicht, weil die Zalil der Reiter und Fuß
soldaten in den griechischen Heeren in keinem so bestimmten Verhält
nisse stand, dass man bei gleicher Zahl der Fußtruppen zweier Heere 
auf eine gleiche Zahl Reiter hätte schließen können.

II, 9 : v.ai yuq tytveto  (fj iv I(0Q(0vel(f /idyjt) n'iantq orx (D.hj rwc 
i(f rjiuov.

Diese Worte, die wir auch H ell. IV , <}, 1 1> lesen, findet Hartman 
im Agesilaos, der erst nach des Königs Tode, somit auch nach der 
Schlacht bei Mantinea abgefasst sein kann, nicht der Zeitlage entspre
chend ; denn nach Xcnophons eigenem Berichte (Hell. VII, 5, 26): 
avvf-lrflvdrlag  yuq tsyttit v mrdorjg rrjg 'EXXdöog xa i d v u ie ra y fttn o v , ordeig 
7jv, o o tig  or/, oltro, t i  iid /rj ia im n , to rg  ittv  y.quirfaavvag uQ^ttv, tovg  8 i 
v.Qctcrjd-tvTag vjrtf/.om g ta ta d c ii sei letztere Schlacht das Großartigste ge
wesen, was das damalige Hellas erlebt habe. In den Hell, dagegen lasse 
sich die Stelle über die Schlacht bei Koronea dadurch erklären, dass 
das Werk nicht auf einmal entstand und dass der Theil, wo unsere 
Stelle sich findet, schon lange vor der Schlacht bei Mantinea abgefasst 
und später nicht mehr überarbeitet wurde.

Indes gibt es vielleicht doch noch eine Möglichkeit, die Stelle zu 
halten; man kann nämlich die Worte: v.ai yuq iy tv tc o  o'iaictQ orx uXXrj 
iwv i(p fßuov auch auf die W u c h t  des beiderseitigen A n g r i f f s  
beziehen, namentlich dort, wo die Thebaner, fest geschlossen, nach dem 
Helikon durchzubrechen versuchen, der in der Schlacht bei Mantinea 
nichts Gleiches gegenüber steht; jedenfalls muss berücksichtigt werden, 
dass in letzterer Schlacht die Gegner der Thebaner infolge des neuar
tigen und ungewohnten Truppenaufmarsches unter Epaminondas Füh
rung auf einen Angriff nicht gefasst waren und so in halber Verwir
rung in den Kampf rücken mussten. Vgl. H e l l .  V I I ,  5, 2 2:  to v to  

dt. jmirjoag i ' k v a e  fdv vüv jc le io u o v  /r o ltfi lo v  r>)v t v  % a. I g i p v % eil g 
l i  q n g n a  %i j v  71: a q it o v, e v i) v, t l v a t  8 t  v r j v  i v  r a i g  c d  £  e <; i r. ,.ni
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()č izoMpiot oj g tldov Trao(\ 3d^av tn iovrag, o v d e i g « r z oj v  f j o v y ^ i uv  
i  x e i v tj 3 r v « r  o, aXX’ 01 it h  . . . .  m 3i . .  . vrdvieg 3i n  e i aof.i e v o i g 
n  f t uXXnv  jv o u ja  o v a t  i  o> -/ £ a a v. 8 0  war schon von vorneherein 
kein so nachhaltiger Widerstand zu erwarten; was aber die Worte 
</vveXijXvfh'ictg yaq aytöitv y.iX. (Hell. VII, 5, 26) betrifft, so b e z i e h e n  
sie sich n i c h t  a u f  d i e  S c h l a c h t ,  s e 1 b s t, sondern auf die W ir- 
k u n g e n ,  die man von ihr erwartete. Vgl. auch C 1 a r, der darauf 
aufmerksam macht, dass dictirtq nicht mit oatjutq verwechselt werden 
dürfe.

II, 11: rjoctv d’ oi-toi t m v  re t£ or/.ov avriji ovorftarei aa^itvov ]y.al 
t m v  Krqtuov rtvtg, y.a'i “hovag 3s m l AloXe'ig y.al 1 EXXrjgjrovttot.

Den W idersprich, dass Herippidas £tvayog t m v  t e  ;■£. or/.ov mhoi 
ovuTQcrrevoafitvwv genannt wird u. an dem Hagen u. mit ihm Hartman 
Anstoß nimmt, sucht Lippelt nicht unglücklich dadurch zu lösen, dass er 
unter denen, welche von Hause mitgezogen waren, einen Theil jener üOOO 
Bundesgenossen versteht, welche Agesilaos zu den 30 Spartiaten u. 2000 
Neodamoden verlangt h atte; er glaubt, wegen der Unverlässlichkeit 
dieser Bundesgenossen, deren Vaterstädte im böotischen Kriege vielfach 
von den Spartanern abgefallen waren, hätten s i e hauptsächlich die Zahl 
jener 4000 ausgemacht, welche Agesilaos zum Schutze der asiatischen 
Städte unter dem Harmosten Euxenos zurückließ, während er den übri
gen Theil unter dem Befehl des Herippidas mit sich nach Griechenland 
nahm. Dass Herippidas ^tvayog heiße, verschlage nichts, da auch die 
Befehlshaber der Bundesgenossen diesen Titel führten u. Agesilaos sein 
Heer besoldete. Das Nähere s. Lippelt S 20 f.

Schreiben will Lippelt die S telle: . . . . igtvdyei — f ja a v .............
t m v  K v q s w i v  vivtg -  m l "koveg . . . .  i'yjUttvot.

Zu bemerken ist nur noch, dass Hagen in den Worten m l t o j v

Kvqsuov vivtg a n Ti v t g  (pauci) Anstoß nimmt, während es doch He l l .
I V, 3, 1 5 heißt: irqhg 3t. rnrtoig oh 'H(tiiriri3ag egevayei gevixov, wo
raus sieh schließen lasse, dass deren Zahl keineswegs eine so geringe 
war. Die Stelle im „Agesilaos“ sagt aber nicht, dass a l l e  Kvqeioi un
ter dem Befehle des Herippidas gestanden seien ; es heißt ja : ijaav dt; 
oiroi (sc. o/i’ 'llQuacldag t^träyei) t m v  re ei; olxov avatQacsvoetfitvior y.al 
tm  v KvQtiiov T i v t g ,  'ml "lojvsg y.al AioXstg m l lEXXi)<m6vnoi t%('>{ieioi 
d. h. unter dem Befehl des Herippidas standen a l l e  Jonier, Aolier u. 
Hellespontier, a u ß e r d e m  ein T h e i l  derer, die mit Ages. von 
Hause mitgezogen waren, u ein T h e i l  der Kiqeioi. Freilich bleibt 
immer noch eine andere Schwierigkeit; während nämlich an der ange



zogenen Stelle im „Agesilaos“ all die Genannten als unter dem Befehl 
des Herippidas stehend bezeichnet werden, heißt es H e l l .  IV , ;3, 17:
. . . . uvh^h)()U(iov dno trjg Idyr/mMov ifiu'Aayyog wv ‘Hqwnidag tj-tvdyti 
■xai avv avToig ”Ia>veg y.fd yiioXelg x«t ‘EXhpjioviioi d. h. Jonier, Aolier 
u. Hellespontier standen n i c h t  u n t e r  d e m  B e f e h l  d e s  H e r i p p i 
das ;  unter wessen Befehl sie standen, ist aber nicht angegeben. Wollte 
man also auch mit C I a r den Begriff von ^tvaytiv zur Bedeutung von. 
irnperare, praeesse verallgemeinern, so wäre damit diese Schwierigkeit 
doch nicht behoben.

II, 20: fisTU de. raveu n  q o & v/.i io v o v e o v  nov 'Ayaiüv tig rrjv 
arfi/iayjai' v.tX. vgl. mit

Hell.  IV, 6,  1 u. 2 u. namentlich 3 :  ravra d’ tXtynv I n a n  e i- 
X o v v t  e g  co'ig yiaytdai povioi g « n  a X X a y  tj a e <r ') a i % i/ g if v ti it a-  
X i a g, ti /lij caho/g a v / e n i x o v q t] a o v a i.

Diese zwei Stellen findet. I lagen einander widersprechend, da aus 
der im „Ages.“ hervorgehe, dass die Achäer früher n i c h t  spartanische 
Bundesgenossen gewesen seien, während sie in den Hell mit dem A b- 
f a l l  drohen, falls die Spartaner ihnen im Kriege gegen die Akarnaner 
nicht Beistand leisteten. Aber die Worte nQoOvf.icov ovnov tig rrjv or[i~ 
jiayjai' („bereitwillig hinsichtlich der Bundesgenossenschaft“) können ge
rade so gut bedeuten : „bereit, in der Bundesgenossenschaft zu verhar
ren“ wie „bereit, in die Bundesgenossenschaft einzutreten“, beweisen 
alsp nichts gegen die Echtheit des „Ages “

Weiter aber wird im selben Paragraphen unserer Schrift erzählt, 
die Akarnaner, welche die Höhen liber dem -Engpass besetzt hielten, 
seien von den L e i c h t b e w a f f n e t e n  der Spartaner hinabgetrieben 
u. geschlagen worden; H e l l .  I V, 6 , 8  aber hören wir das s c h n ü r -  
g e r a d e ( i e g  o n t h e i l d av  o n, nämlich dass des Agesilaos Leicht
bewaffnete von den Akainano.ii die Berghühen hinabgetrieben wurden 
u. dass erst dui ch das E  i n g r e i f  c n der S e h w e r b e w a f  f  n e t e n 
der Durchzug mit Mühe und Noth erkämpft wurde

Fndlieh nimmt Hagen noch an den Worten: '/.ai or nQnitqnv tXrj^t, 
7ioh' 'yl/aioiig inv tfi'knvg hroirjotv \4y.aqvavag y.r.X. Anstoß mit Erinne
rung an He l l .  IV,  7, 1; dort berichtet nämlich Xanophon, dass A g1)- 
silaos erst du: eh F.rneuerung des Feldzugs im folgenden Jahre die Run
desgenossenschaft zu Stande brachte. Dasselbe Vorgehen schließt aber 
auch der Wortlaut im „Agesilaos“ nicht aus, da er sich in einer unbe
stimmten Allgemeinheit bewegt.

Übrigens kann dieser zweite Feldzug im nächsten Jahre in ge-



wisier Hinsicht als Eins mit dem ersten, als seine Fortsetzung, b e
trachtet werden; denn als bei Agesilaos’ Abzüge die Akarnaner ihre 
Acker bestellten und die Achäer an den König die Forderung richte
ton, sie daran zu verhindern, so that er das nicht, weil er hoffte, dass 
die Akarnaner, wenn ihre Saaten gut stünden, in ihrem eigenen Inte
resse es für angezeigt fänden, den König' und die Achäer bei guter 
Laune zu erhalten und Frieden mit ihnen zu schließen.

II, 21 : . . . . athog <jfQCti~£V(7C(f.i£vog iiti  (Dhorvia. ei de ng all/] icrj 
■tavea fttrepetat, a l l '  ovv (filermqict ye nQayJHvrct rpaveQa eaetv. Hart
man findet diese Stelle im W iderspruch mit dem Bericht der Hellenika 
da dort des Agesilaos’ Vorgehen gegen Phlius getadelt werde. Allein 
dieser T a d e l  ( H e l  1. V, 3, 1 6 ) stammt n i c h t  a u s  d e m  M u n d e  
X e n o  p h o n s ,  sondern eines T h e i l e s  d e r  L a c e d ä m o n i e r ;  
und wenn viele Lacedämonier dos Ag. silaos Vorgehen missbilligten, so 
kann Xenophon als Geschichtschreiber es nicht gut unerwähnt lassen; 
man darf aber, was er von Ändern erzählt, nicht gleich ihm selbst an
rechnen ; dabei bleibt nicht ausgeschlossen, dass auch er mit des Kö
nigs Verfahren nicht einverstanden s-ei ; aber ausgesprochen hat er dies 
Missfallen nicht.

II, 21 : 'Eitel de eiqrtvrjg EitiOrfir/aavreg oi ilole/noi hvqeaßevovro, 
Idyyjllang uvveXne rrj ei qmm, Viog to ig  du) ^/cr/edainoriotg t p v y n v r a g  
KoQiv&lon1 /.cd Q ri ß a L oj v rjvnyy.aoe rag tmleig in/.ade y.ai(tdi^cmD«i.

Hartman hat Recht, wenn er diese Stelle unvereinbar findet mit 
Hel l .  V,  1, 3 1 — 33,  wo als Hauptbedingung des Antalcidischen Frie
dens den Thebanern geboten wird avvnvaf-iovg dcpelvai rag -Bniomag 
m'tleig. Lippelt meint zwar, da nach H e l l  V, 1, 3 3 die Thebaner 
den besetzten Städten die Freiheit zurückgegeben und die Korinthier 
ihre Verbannten zurückberufen hätten, so wäre es leicht einzusehen, 
warum Xenophon an dieser Stelle dos „Agesilaos“ gerade die Zurück- 
berufung der thebanischen Verbannten besonders betone, welche, wie 
schon (irote vermuthete, wahrscheinlich im Lager des Agesilaos Zu
flucht gefunden hatten. „Omnia enim paragrapho 21 ad cptleraiglav A- 
gesilai referuntur, qui semper Lacedaemoniorum partibus faventes The- 
bis, Corinthi, Phliunte adiuvit.“ Es ist allerdings leicht möglich, sogar 
wahrscheinlich, dass Agesilaos beim Friedensschluss die Zurückberufung 
der thebanischen Verbannten befürwortete und kräftigst unterstützte, 
aber die c o n d i t i o  s i n e  q u a  n o n  war sie nicht — sonst wäre sie 
in den Hell, jedenfalls angeführt — das war die Freilassung der böo- 
tischen Städte.



Dass übrigens in unserer Schrift der Friede n i c h t  a l s  e r 
k a u f t  und vom Perserkönig a 11 f  g e '/. w u n g e  n, sondern a 1 s v o n 
den Feinden der Spartaner e r b e t e n  dargestellt wird, findet Hartman 
bei des Verfassers Lobhudelei für selbstverständlich.

Auf einen ändern Widerspruch zwischen unserer Stelle u. He l l .  V,
1 , 3 4 glaubt C l a r  aufmerksam machen zu können, der sich wundert, 
dass^er den Gegnern der Verfasserschaft Xenophons entgangen sei; nach 
H e l l .  V, 1, 3 4  liiitten nämlich die Korinthier ihre Verbannten b e 
r e i t w i l l i g  wieder aufgenommen, nach der Stelle im „Ages.“ seien 
sic dazu g e z w u n g e n  worden (avreJne . .  . ., Iwg . . . .  fjvdyy.aoe). A l
lein Clar scheint mir hier im Irrthuni zu sein; nach II ei l .  IV,  4, 2 fg 
hatte die Kriegspartei in Korinth die Anhänger der Friedenspartei wäh
rend des Festes der *L4(>Tiiitg Evv.leia überfallen und viele von ihnen ge- 
tödtet; viele seien entflohen. Mel l .  V. 1, 3 4  erzählt Xenophon: oi ä’ ar 
Koqivd-ioi ovy. ii;£n£/.(fcov (wollten sie nicht entlassen) 'crjv zedv 'Aqyauov 
cpQovQdv. Erst auf des Agesilaos Kriegsdrohung gegen beide Städte zog 
die argivische Besatzung ab u. mit ihnen die Veranstalter u. Mitschuldi
gen des Blutbades am Feste der '-AQttuig Ju'/Xtia; eine Kriegsdrohung 
ist aber jedenfalls ein Zwangsmittel: daran ändern die Schlussworte: oi 
d' a XXo i  jtoXlrai exövteg /m e d i/o n o  /org iiQoaÜtv eptryonag nichts.

II 22: 6vqiov de wcoTetmpQev/uva -mi niceamvQtofdva auuv/a,  hctqßas 
rag  Kvvog -/Mf aXag ed/jov rr/v ywQav luyQt to v  cuneog.

Hartman glaubt auch hier wieder einen Widerspruch mit He l l -
VI .  4, 5:  Idy^o/Xciov äei <•/ißäXXovrog öia ior Ktilcugdvog naehweisen 
zu können, während nach H e l  1. V, 4, 15 den hier bezeiclmeten Weg 
K l e o m b r  o t o  s eingeschlagen habe. Dagegen bekämpft Lippelt mit 
großer Geschicklichkeit Hartman u. namentlich Hagen, welch letzterer 
eine Verwechslung des Ortes Kvvog Y.s/paXai in Böotien mit dem in 
Thessalien annimmt. Lippelt glaubt, der Ort Kr mg xtrpctXixi sei entweder 
selbst auf einem Hügel gelogen gewesen oder habe doch wenig
stens von einem nahe gelegenen Hügel den Namen angenommen, wie 
Korydallos in der Nähe von Athen. Agesilaos sei also nach seinem 
Übergang über den Cithäron, da er die Schanzen der Thebaner nicht 
zu durchbrechen vermochte, über einon Hügel in der Nähe der Stadt 
Theben innerhalb der Verschanzungen eingeriiekt

Zum Nachweis, dass die Örtlichkeit in H e l l .  V, 4, 1 5, wo Kleoin- 
brotos, u. H e 11. V, 4, 3 8 , wo Agesilaos die Führung hat, dieselbe sei, 
braucht man nur die beiden Stellen etwas genauer mit einander zu 
vergleichen:
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Hell. V, 4 ,  15 : h r t i  dt. « g  0  e a  n  i a  g dcplxero (lO.toHßoorog), 
£X£ti9w OQurj&elg etg K  v v b g x e <p u K a g o v a n g  0  tj ß  cc I ca v eaiQctio- 
"rtdtvaaro.

Hell. V, 4 ,  3 8  : h r t i  ( ti  t j r tQ tß a X s  rov  K i& c tiqcövcc (o ’A y r ja ih x o g ) ,  

tX d o tv  t l  g ©  4 (J ‘ir  i cx g tv . t ' i l ) tv  o Q in ^ l t ig  / ' t i  h i l  r  rj v  t  co v  0  tj ß  a  i  ca v  

/  oj q a  v. evQibv v. vX.

Nach der erstgenannten Stelle also kam Kleombrotos von T h esp itt  
aus nach den „Hundsköpfen“, von denen der Geschichtschreiber beisetzt 
i/n’aag Grjßauov“, nach der zweiten rückte Agesilaos von e b e n  d e m 
s e l b e n  T h e s p i ä  aus hrl Ttjv xüv Qrßauov ywqav. Was ist also 
natürlicher als unter beiden eine u. dieselbe Örtlichkeit zu verstehen V 
Nur dass an der zweiten Stelle der Name nicht genannt ist.

Den Tadel Hägens ferner, der es befremdend findet, dass der 
Verfasser der Lobschrift den Agesilaos Kvvng -/.tcpakal, ein Dorf nahe 
bei Theben überschreiten lasse, während es doch H e l l .  V, 4, 41 
heiße, Agesilaos sei dt' i-Q îilag gezogen, weist Clar mit Recht durch 
Ver Weisung auf den Zusammenhang der angezogenen Stelle der Hell, 
zurück : dl’ t^rj/iiag bedeute da nicht „verödet“, sondern sei gleich dl’ 
f(>ijfiiag jroltfiliov, wie Hell. III, 4, 21 wirklich zu lesen ist.

Die Stelle im „Agesilaos“ also : tf'Qcav d t  — t i  ß o v h n v io  ist un- 
anfeehtbar; nicht so die unmittelbar vorhergehenden Worte : v.ctl yaQ 
h c t l  t o  lg  iv  Qrjßaig v v i v  Yla/.tdcti [tovicov /xutv.avov ni Ivuvvioi, ßnrjdwv 
a <' tot toig  <jTQcutvti h r l  ta g  Qrjßctg.

Es ist zwar wahr, dass Ages. gegen Theben zog ; aber that er cs 
gleich zum erstenmal, als an ihn die Aufforderung ergieng ? Erzählt 
nicht Xenophon selbst (Hell. V, 4, 13), dass er sich unter dem Vor
hände, er sei schon v ir iq  itTcciQcty.ovi:ct tvt] dtp' rtßrß  u. deshalb nicht 
mehr dienstpflichtig, von der Führung des Heeres losschraubte, um dem 
Vorwurfe auszuweichen, als bereite er hilfsbedürftigen Gewalthabern zu 
Liebe dem Staate Verlegenheiten'? Und will man diesen Grund auch 
a's berechtigt gelten lassen u. annehmen, die Haltung seiner Gegner in 
Sparta sei eine solche gewesen, dags Agesilaos’ Fernbleiben vom Feld- 
Zuge durch die Klugheit geboten schien, so bleibt immer noch die Frage 
°ffen, ob es, als er im zweiten Feldzuge gegen Theben die Führung 
übernahm, wirklich die cpiXecaiQia, ob es nicht vielmehr sein erbitterter 
Hass gegen Theben war, was ihn' hauptsächlich zur Übernahme der 
Üeerfül lrung bewog.

Wie ungenau der Verfasser des Agesilaos“ den Text der Hellenika 
^iedergibt, weist Hagen am Vergleich folgender zwei Stellen nach:
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I I ,  2 2 : v.cti ineqßag tet -/.aru —yxokov arm iHoiiarn v.al rucngovg, 
tdtjOHJs t a  ' k o t n a  trjg Boi en lag u.

Hell. V, 4, 4 9 :  ‘O d’ Id yrjalXaog npOatjtv vn tq ß d g  to  "/.ara
2x&Xov otavQco^ia n q i v  t ld e iv  t o v  g Qrjßaiovg -  -tenko d i  noi^aag t a  
vtQog ho trjg tiov  Qrjßaicov jcokttog sdyov (tiyoi t  rj g T a  v a y q a l co v  
t t i  yciQ to re  v.al t fjv T avayqav oi. n tn i ^Yitatodtoqov cpiloi o v i t  g t i  ov 
via-/.tdai[iovuov e l/ov .

Unter ta  Xonca t  Tj g B o i  ca t  i a g wäre doch auch das Grebiet 
von Tanagra, das in der angeführten Stelle der Hellenika von der Ver
wüstung ausdrücklich ausgenommen wird, mit inbegriffen gewesen.

I I ,  24 : icQog dt tovtotg acptotrf/Miiov fttv tiov öovXiov . . . .  Aus
Hell.  VI, 5 ,  2 8  fg erfahren wir, dass die Spartaner in ihrer Notli 

den Selavcn die Freiheit versprachen, wenn sie mitkämpften ; es hätten 
sich nun so viele gemeldet, dass sie vor ihnen in B e s o r g n i s  g c- 
r.i e t h e n ,  die sie aber nach Ankunft ilirer Bundesgenossen wieder 
a b 1 e g t e n. Unsere Stelle aber lässt den A b f  a II a l s  v o l l e n d e t e  
T h a t s a c h e  erscheinen Zu ihrer Rechtfertigung nun verweist Lip- 
pelt auf I l e l l .  V I I ,  2, 2 : ajvoatdvciov fdv nävxiov tiiiv E'iXc'rciov — 
es ist die Rede von der großen Treue der Phliasier — eine Stelle, die 
nach Tlagens Ansicht aus dem „Agesilaos“ in die Hellenika eingeschoben 
worden ist. Lippelt hält sie für eine rhetorische Steigerung; I l e l l .
V I, 5, 29 heiße es, dass die Spartiaten vor der großen Zahl derer, 
welche auf die verheißene Freilassung die Waffen ■ergriffen, in Furcht 
gerathen seien — so verdächtig sei ihre Treue gewesen — u. He l l -
V I I ,  2, 2 werde der Abfall als wirklich geschehen dargestellt, bloß
um die Treue der Phliasier, die in solch gefahrvoller Lage sf and hiel
ten, ins glänzendste Licht zu stellen. Meiner Ansicht nach ist eine Ver
drehung historischer Thatsachen zu rhetorischen Zwecken in einem
Geschichtswerke am allerwenigsten erlaubt u< einem Manne wie Xeno- 
phon auch nicht zuzutrauen. Übrigens ist es leicht möglich, dass b i s 
z u  d e r  Z e i t ,  über welcho H e l l .  V I I ,  2, 2 handelt, der Abfall 
a l l e r  Heloten wirklich stattgefunden hatte.

ü l a r  bekämpft C a u e r ,  der dem Verfasser der Lobschrift e ine 

solche Verworrenheit des Berichtes vorwirft, dass man nicht wisse, ob 
vom e r s t e n  oder vom z w e i t e n  Zuge der Thebaner gegen Sparta 
die Rede s e i ; aber die Erwähnung der Phocäer, die nach H e i l .  V I I ,  
5, 4 am z w e i t e n  Zuge nicht Theil genommen, als Bundesgenossen 
der Thebaner beweise, dass vom e r s t e n  Zuge die Hede sei. Wenn 
aber Clar die Worte dcptotrjwviov f.itv tiov dorXiov, jiolhov <)t. jisqioi-



—  25 —

xtd( 'iv / tnktfni ' ,  die im Berichte der Holl, über den zweiten Zug nicht 
vorkämcn, als Beweis anfUhrt, so vermisster, was Hell. VI, 5, 28 steht.

11, 24: . . .  . y.«) arct'tr ±\i<<oii<at'i>' or fttumor usrohohtmi' rjj 
ytevv.rQoig ,n«X,V >} heiuoiuviov Was Hartman zu dieser Stelle bemerkt, 

ist nicht stichhaltig ; es wäre doch allzu naiv, wenn der Verfasser 
unserer Schrift wirklich geglaubt haben sollte, die Zahl der waffenfähigen 
Spartiaten habe im ganzen bloß 700 betragen ; u wenn er glaubt, gegen 
die Ansicht Beckhaus’ u. Sachse’s, Xeni:o/.n:i’t'/r sei praes. hist u. beziehe 
sich bloß auf die in der Schlacht bei Leuktra nicht Ungekoinmenen, 
spreche die Wortstellung, so wäre obeti der Beweis dafür nicht uner
wünscht gewesen. Hätte der Verfasser der Schrift sagen wollen, ilass 
ü b e r h a u p t  nicht mehr am Leben blieben als in der Schlacht bei 
Lenktra umkamen, so würde er das durch irgend einen Beisatz unzwei
felhaft genauer bezeichnet haben. Kein unbefangener Leser wird den 
gezwungenen Sinn in der Stelle finden, den Hartman darin sucht. Ver
pichen sind die Xeun'ifttvoi u. die dinjh'tlfoeg, u. hinter ihro\whniov 
*i'>tt noch der Boisatz: & ttj i.v ./tvy.iQoig fidxg; allerdings, stünden die 
W orte: f-v rij n' ^ter/.iQOig zwischen //enivoii' und du ohuhniov, so
könnte der von Hartman erhobene Zweifel kaum Aufkommen, aber es 
Wäre auch der scharfe Gegensatz zwischen djtnXioi:ömv u. Xer/co(Uv«>v, der 
beabsichtigt u. durch dio vorliegende Wortstellung erreicht ist, unmöglich 
S&maeht; dasselbe wäre der Fall, wenn nt fr .ler/.iooig fidyjj hinter 
**iwofttvi')v träte. Die Stelle ist unanfechtbar, u. was die Stelle in den 

t̂eil. (VI, 1, 15) betrifft, welche der Verfasser des „Ages.“ missver
standen haben soll, so ist dieselbe so klar, dass ich mir ein Missver
stehen gar nicht denken kann. Der Verfasser dos „A ges/1 will offenbar 
die erfolgte Schwächung der spartanischen Macht i'i b c r l r a u p t  lior- 
'orheben — vgl. auch die unmittelbar vorhergehenden W orte: jiQng 

'cnrrnig dtf soi i/.ort'»1 iii-i’ u'w ()(ir'/.c>r, ,u)f.fa~>y <)>' ittqior/Jdov jroltoir 
"> um den Muth u die ' 111<>tkraft des Agesdaos, der die unbefestigte 

ktadt gegen eine solche Übermacht zu halten wagte, in ein noch helleres 
J*eht zu rücken. Dass aber die Kriegsmacht der Spartaner damals 

bedeutend geschwächt war, beweist ein Vergleich mit folgenden Stellen 
(̂ ei' Hellenika: He l l .  Vr 1 1, 4, 2 0 :  ymikXi ndtr <)' fr arioi ipQficouv 

''''' (t a d e% a  16 X (f> v c Qtsl g u'ruog i-.i’ or/.rw di‘ex«>Qeoei’ u. He l l .  
 ̂I. 5, 1 0 :  . . . .  öiara^dueviii o) 2,raQi:iu-rat fq vhxirov Y.ai naht

i ili’/eg4 ui re y<)o i.artig  « i'iolg /idrreg f.v r/.iu)ut du tjmtr y.ai ro 
 ̂ t >’ i ■/. o v ■/. a l i i ' i  v ). it X (’> I ’ <) i’i () t v. a tl v r  o  v o‘i TQtJg, so ergibt 

Slcd> als ziemlich wahrscheinlich, dass das ganze spartanische Heer
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nicht mehr wie ehemals 24, sondern nur mehr 12 hr//>i hatte, was 
auch bestätigt wird durch II e 11. V 1 1, 5, S): ndvxag xorg ytay.edaij.tu- 
vlorg. Vgl. Breitenbach, Ausgabe der Mell zu den angef. Stellen.

II, 24 : . . . .  tl/uug dte<pi:kai~E xrjv jcöfav, y.ai van;' äxei%iaxnv oloctv
— xqaxetv uv Hartman bemerkt mit Recht, dass hier vom e r s t e n  
Einfall der Thebaner erzählt wird, was wir H e l l .  V I I ,  5, 11 vom 
z w e i t e n  erfahren. Lippelts Widerlegungsversuch ist unglücklich aus
gefallen. Er glaubt, die Spartaner hätten, durch des Agesilaos Nieder
lage belehrt, den offenen Feldkampf gemieden, den Feind aus einem 
Hinterhalt überrumpelt u. zum Abzüge genötliigt, übersieht aber d a b e i 

ganz, dass der Hinterhalt nicht in Sparta selbst, sondern in Amyklit 
im Hause der Tyndaridcn gelegt wurde (vgl. Pausanias III, 16, 2)- 
Ja Sparta selbst wurde von den Feinden nicht einmal angegriffen, wie 
wir aus II e 11. VI, 5, 3 2 erfahren : xai xh /liv ii ») j v  o o g r  ry v n  n /. t >’ 
n Q o g ß a k e i  v uv txi ari.org tjdij xi tdoxti !) u ralte') ce^uv elvai• i x e t '  
!) t v luinoi u n ü q u v  x» axQcecerfta inoqevexo xijv ixp' "Hing xai lvdeiov-

Wenn aber Lippclt meint, Kpaminondas Vorsicht bei der StUr- 
mung der Stadt (II e i l .  V I I ,  f), 11)  sei nicht zu verwundern, so hat 
er Rocht; daraus folgt aber nicht, dass dasselbe, was an der genannten 
Stelle über Epaminondas berichtet wird, in unserer Schrift über den 
Agesilaos gesagt werden müsse.

I I ,  2 4 : iiolhöv de (mptairf/.viiiiv) neqiomdiov nöletov. Diese Stell0 
vergleicht Hagen mit l l e l l .  VI ,  5, 2 5, wo Periöken zu den Th ebe
nem kommen u. ihren Abfall zu ihnen anmelden, wenn sie nach Lv  
konien zögen; jedoch waren es deren n i c h t  v i o l e ,  was klar genug 
an dieser Stelle u. § 32: ijaav de xtveg xwv iveQinlxcov, o'i y.ai ini'tevtO 
y.ai avveaxQaxevnvxo xnig jitiu  Oijßuiov ausgedrückt ist.

I I , 2 4 : voj.uC.Mv eig fiiv xn icluri: il-ubv . . . .  r  <T> w a v x i  yqaxett 
uv Hagen fasst dieses r<J> 'fiuvii im Sinne von ndvxeg u. fragt unter 
Heranziehung von H e l l .  VI ,  5, 1 : ni de xC>v y/uy.eduifiovuuv \nne%
ii diu  okiyoi (fatvöjitvoi, uviittiayu tvoi uvxolg ijoav, ob diese jiulu oliyO1 
xh näv  der Lacedämonier gewesen seien ; dazu bemerken Sachse l1, 
u. Hartman richtig, xn näv sei gleich prorsus, omnino.

I I ,  2 3 :  aweaxrjxdxiov rjdtj B o n o x ü v  xe ndvuov y.ai 'A q y. u  ö to >' 
y.ai ‘Uleuov oiqaxtvtl avv ji6vtj xjj ytcty.edaifiovuov (irvuiiti. Hält man dic' 
se Stelle mit He l l .  V I , 5, 10  f f g  zusammen, so ergibt sich eingroßcf 
Unterschied in der Darstellung das Sachverhaltes. Dort unternimmt Age' 
silaos seinen Zug gegen Tegea u. Mantinea l a n g e  v o r  d e  m E i 
r ü c k e n  d e r  T h e b a n e r, erobert Eutäa, verwüstet das Gebiet vo*1
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Mantinea u. zwingt die Einwohner sich in der Stadt zu halten; hierauf 
k e h r t  e r, weil der Winter herannaht, n a oh  L n k o n i e n  z u  r ü c k. 
Nun rücken die Mantineenser, von Furcht u. Gefahr befreit, ins Feld
11 • greifen Heräa an, ziehen aber auf die Nachricht von der Ankunft 
der Theb aner diesen entgegen u. vereinigen sich mit ihnen; nach dem 
Bericht im „Agesilaos“ aber wäre die Vereinigung der Thebaner u. 
Arkader s c h o n  v o r d e m  E i n r ü c k e n  d e s  A g e s i l a o s  voll
zogen gewesen.

Lippelt suclit zwar die Kluft zwischen beiden Berichten zu Über
drücken u. meint, man dürfe sich an der Stelle im „Agesilaos“ nicht 
stoßen, weil die Böotier n a c h des Agesilaos Einfall zuletzt doch den 
hleem u. Arkadern zu Hilfe kamen (Hell VI, 5, 19 ffg). Um die Zahl 

Feinde zu vermel/ren, nenne der Lobredner mit F u g  u. R e c h t  
anch diejenigen, deren A n k u n f t  von Tag zu Tag mit größerer 
Sicherheit e r w a r t e t  wurde

Ein merkwürdiges Beweisverfahren !
Auf andere Weise sucht d a r  die Stelle zu halten; er fasst 

(Sl vanr/Jrat im Sinne von „im Bunde mit jemandem stehen“ u. zieht 
z'yei Stellen aus Thultydides an (I, 1, 1 : VT, 85, ;5); aber auch so 
Wird der Leser den Eindruck erhalten, als hätten die Thebauer damals 
itiitgekampft,; denn wenn sie nicht mitkämpften, warum erwähnt dann 
der Verfasser der Lobschrift ihre Bundesgenossenschaft, noch dazu mit 
'tam Zusatz ;nxvuov'{

II ,  2  5 ;  to g yr<Q l o r  t n Q C t t t v t a & a i  c t r i t . v  v.ai /i t ’Cjj v.ai icp l a m o v  

;I t l  q y e v  lj d tj % o y tj o t.t g, yj)ij(.i(.a<'»> di: etoftet vi?..
Zu dieser Stelle bemerkt H agen: Nonne vides, scriptorem cum 

^istoria et secum ipso pugnare, qui inde §. '28 Agesilai in Aegypto 
*a®ta militaria, «juae ille a.itrona senevtute jicrfocit, eopiose enarret V - 

habe nichts beizufügen.
III, 3: - j n t J o i d c t i i j g  e iö tö g ,  n c i  d h tQ v i tß u £ o g  y i j i i a i  f d v  r r jv  ß a a i -  

^ ( o g  t 7 i Q c a r e ,  r i j v  d '  t. t r i o v  t l v t r  y ü / i o r  h t ß t i v  f . ß o r / . t i o  . . . .

Dieser Stelle steht gegenüber H e l l .  II  I, 4, l  0, wo der Abfall 
&aUz allgemein durch ik e t t  l o v / i t v o v  n  vjio  ( D a Q v a ß ä t o v begründet ist. 
^ ill'tinan schließt daraus, dass, was uns im „Ages.“ über das bevorsteh
ende Verhältnis der Tochter des Spithridates zu Phaniabazus erzählt wird, 
v°m Verfasser unsrer Schrift selbst aufgedichtet so i; u. sei dies auch 
"’clit nachweisbar, warum sollte denn Xcnophon, wenn er schon einmal 
(̂ '<! Thatsache des Abfalles des Spithridates berichtet, über den Grund 
d'ofür schweigen V Lippelts Entschuldigung dafür ist uicht von sachli-
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eher Beurtheilung, sondern von Vertheidigungssueht eingegeben, da er 
von vorneherein die Echtheit unserer Schrift als sicher annimmt.

1 11, y/nO-Qiducng — Ay^aiXwt) ictvibr /xd trtv yrvalxa xal ti t  xiv.vü
■/.«/ 7 di rt l i r  iviytiyioe. An dieser »Stelle nimmt Hartman mit Unrecht
Anstoß, weil ein Verdienst des Lysander dem Agesilaos in die Schuhe 
geschoben werde. Es ist zwar wahr, dass L y s a n d o r es war, del' 
den Spithridates zum Übertritt auf die Seite der Spartaner bewog 
(Hell. III, 4, 10); aber o b e r s t e r  Führer war A g e s i l a o s ,  u. so 
musste, was Lysander ausführte, erst des Königs Gutachten unterworfen 
werden ; somit hätte auch des Spithridates Übertritt ohne seine Geneh
migung nicht erfolgen können.

1 I I, 4 :  Kircvg b llmpXayuvoiv aqyjov . . . orfiiic/yjav ;mntd(x(-itvog
tiXuo in v l/fymihi<’> iri:QwcEvta!)m . . . .

Aus H e l l .  1 V, 1, <1 : ‘/.arth/re u H e l l .  I V,  1, 1 5:  h. to lrof 
dtgiag drivteg y.cti Xctßovceg hrl rovroig d-m-.-jcs(.mov (oi Aon.) tbv uQcor 
gelit hervor, dass Otys od. Kotys s e l b s t  sich am F e l d z u g e  des 
Agesilaos n i c h t  b e t  h e i l i g t e ;  versteht man also die W orte: 
oiv 'AytuuXcwj ovQaceisaVai von der p e r s ö n I i c h e n HeeresfoIgc> 
so kreuzen sieli die zwei Stellen, u. sie anders zu fassen, wäre geküö* 
stelt u. gezwungen.

1 V , 2 :  'AyijaiXaog <)'<•' o i  / it'tvov to  fitj chcoöidövai y/t()uag UöitOf 
tv.Qiv&v, üXXu x«/ vo inh noXv fi/J'Cfirg %nv fieityo t)tvtc[ttvov.

VI ,  8 : afitthirog <)i- t'uo ioiv i/ iXoiv (öisttXeaev).
Hagen fragt, wie sich diese zwei Stellen mit Agcs. niedcrträchtr 

ger Handlungsweise und schwai'zem Undank gegen Lysander vereinige'1 
lassen. X e n o p li o n habe so nicht schreiben können, nachdem o>‘ 
selbst des Königs Verfahren gegen Lysander erzählt hatte Dagcgo’’ 
meint Hartman, Agesilaos Vorgehen gegen Lysander sei allerdings nfcli* 
schön, aber Xenophon habe vielleicht anders geurtheilt als wir;  sein® 
Krzählung (Ilell. 111, 4 , 7 10) sei so, dass man erkenne, L y s a n d e r5

Anmaßung sei auch dem Geschichtschreiber unerträglich gew esen; 11 
Agesilaos habe durch Lysanders Wegsendung vielleicht zum Nutze’’ 
der königlichen Würde u. des spartanischen Staates gehandelt. J e d o d ’ 

durch solche Vermuthungen wird Hagen schwer widerlegt werden köfl' 
non ; milder allerdings als wir wird Xenophon als persönlicher Freund 
über Agesilaos geurtheilt haben ; daraus folgt aber noch nicht, dass c’ 
sein Vorgehen gegen Lysander g u t  g e h e i (S e n habe Und dftfl 
Lysanders Anmaßung sichtlich auch dem Xenophon zuwider geweso’’ 
sei, ist nicht beweisbar. Xenophon berichtet, w ie  d ie  Asiaten, um bc’
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Agesilaos die Erfüllung ihrer Wünsche zu erreichen, die Vermittlung 
L ysanders ansuchten, den sie vom peloponnesischeu Kriege her in gu- 
tem Andenken hatten, so dass er, da die Zahl der Bittsteller und Wunsch- 
Agenden in Folge der Verwirrung in fast allen Stadtverwaltungen sehr 
groß war, immer von einer großen Menge dieser Leute umgeben war 
I)ftss aber die Asiaten an ihn, der sie kannte und den sie kannten, zu
nächst sich wandten u nicht an Agesilaos, den sie erst kennen lernen 
Mussten, ist ganz natürlich und di \s um so mehr, als Lysanders lluhm
Und Verdienste 11111 seine Vaterstadt s e i n e  Verwendung als die beste 
P •‘̂ npfehlung erscheinen ließen. Es war also nicht s e i n e  Schuld, wenn 
es scliien, als sei er , n i c h t  A g e s i l a o s  König, und wenn ihn die 
wiitgezogenen Spartiaten um dieses Ansehen beneideten ; ja ich glaube, 
'biss gerade die Bemerkung über den N eid der Spartiaten (r.ro <f 0 u 
v 11 v otz. taiyiov) ein Beweis ist für X e 11 o p li o 11 s U n p a r t e i 1 i c h- 

c i t in dieser Sache; er sagt damit doch nichts anderes, als dass das 
lurren der Spartiaten unbegründet war. Die Antwort, welche Agesi- 
a°s dem Lysander gibt: (tu J u t ung yt ß o v X o  [i £ vo.v g 1 11 ov /i t i - 
•0 ,'g (faiveoüar 1 »• c dt yt at'gwrag ti in, t j i ia iu in y  uviiiifiitv, u iu /v- 

1' uv kann nicht zum Beweise herangezögen werden; es sind Worte 
(les A g e s i l a o s ,  die Xenophon als unbetheiligter Beobachter hört u. 
'^ederselireibt, die daher nicht ihm als Ausfluss seiner eigenen Denkart 
^gerechnet werden können. Nach Xenophons Erzählung ist Lysanders 

Cl‘halten durch aus tadellos. Oder kann man es ilun übel nehmen, dass 
01 sich durch Agesilaos’ Benehmen gekränkt fühlte V Trotzdem untcr- 
j'u-ft er sich ihm willig und erklärt, ihm überall dienstbar zu sein, wo-

111 er ihn schicke, und hält sein Versprechen auch, indem er den 
P'tliridates zum Abfall von den Persern bewegt und dem Agesilaos 

*UfUbrt- Hätte X( mophon den Lysander dem Agesilaos zu Liebe in ein 
U!jes Licht stellen wollen, so hätte er ja, wenn anders Plutarchs Be- 

(Ages. cap. M) wahr ist, seine Wühlereien in Sparta zur Abscliaf- 
"K des Königthums anführen können Davon findet sieli aber bei Xe- 

"üMh>u Urine Andeutung. hh  schließe mich daher Ilagen an.
VI ,  8 - f i . i i t  ir/.ui («iQoi'ijiiK; !<H’ 1 ,1 o 1 1 ~i >• i  y !l o >■' r di^ri'X tatv....

(> ^  I '  t o  U H  1 l ’> I  << I  I )  c  d l -  /(<1 t t ) H ( l < K  i l ' l  J U I I ' U ' I V  t h ' ! )  (!(•' ,1 l ' l l ' .
'V . ' ,, ' r sind denn die i/Ugot,  wenn Agesilaos jriiXKtQcmi'uai'% ui'i <n'(i’iv))' ((],«! / ' . | 
t Qi'ij'ioiv ist V leb glaube zwar nicht, dass der Verfasser des ,. Agi's.“
'ls> Was er hier nagt, wirklich hat sagen wollen; aber ich glaube, dass

I 1,1 l‘in s o lc h e  Ungeschicklichkeit im Ausdruck und Selbstvergessen-
l(" <lem Xenophon nicht Zutrauen darf



IV, 5; I, 5- Agesilaos’ Wahl zum Könige wird als eine natürliche 
Folge seiner Tüchtigkeit hingestellt und außerdem Agesilaos als unei
gennützig gepriesen, weil er die Hälfte der ihm als Erbe zugesproche
nen Habe des Agis dessen mütterlichen Verwandten zutheilte. H e l l .
I I I ,  !3, 1—3 aber ist es Lysanders Einfluss, nicht seine persönliche 
Tüchtigkeit, was den Agesilaos auf den Thron bringt; die Bescbenkung 
der Verwandten des Agis ist nicht erwähnt.

Lippelt’s Ausführung zu dieser Stelle (S. 18 fg) beweist, dass er 
weder Hartman’s Erörterung noch auch die Stelle im „Ages.“ richtig 
aufgefasst hat. ro lg  ctirn fitjCQog a v r i j )  6/.ioy(')vnig heißt, weil Agis un
mittelbar vorher genannt ist, n icht: cum cognatis s u i s ,  sondern : cum 
cognatis e i u s ; „cum cognatis suis“ könnte es auch ohne den »Zusatz 
nai Ti?)u heißen ; oder es sollte „airoi“ stehen. Agis und Agesilaos waren 
also S t i e f b r ü d e r .  Vgl. 0 .  Güthling, Ausg. d. „Ages.“ zu I, 6

Unrichtig wieder gegeben ist die Stelle bei Plutarch Ages. I V : 
. . .  d m X d a a g  t i i v  y ieo irryJö r jV . oqiüv  d t r  o v  g d  n  h  u r j r Q o g  o i z . e l . o v g  

in itL Y .t'tg  f t i v  r lvrag , iayvQOjg d i  jitv o f-d v n v g  %cX. Die Worte ro v g  d ich  

fir'TQng o lz e io v g  können in u n g e z w u n g e n e  r Übersetzung nichts 
anderes bedeuten als: s e i n e n  mütterlichen Verwandten.

I V , 6 :  t5 7 /  vniui'C erai jc u q ' f y i l v  n?> a q y o v t i  zd X X to v  t l v a i  

irjv  o r g a n  čiv rj e a v z b v  n X o v ii 'Q tiv  z a l  u; a  n u  % oj v  jv  o k  t  ii i co v  X d  ( f  v -  

q a  <t a  X X  o v  ic  e i q u  a  a  i ij d  io q a  X a  /i ß  d  v  e t v. So antwortet A- 
gesilaos, als ihn Tithraustes d u r c h  G e l d a n g e b o t e  zum A b z u g  
aus Asien bewegen will. H e i l .  1 1 1 , 4 ,  2 5 fg dagegen g e b i e t e t  
Tithr. dem Agesilaos sofort a b z u z i e h e n ;  als dieser ihm erwidert, 
ohne Befehle aus Sparta könne er das nicht thun, so b i t t e t  er i hn,  
wenigstens für so lange, bis er Befehle erhalte, in  d a s  G e b i e t  d e s  
P h a r n a b a z o s  t i b e r z u t r e t e n .  A g e s i l a o s  g e h t  d a r a u f  
ei n,  wenn ihm Tithraustes die Mittel gäbe zur Erhaltung seines Heeres.

Erscheint nun in den Holl, der Spartanerkönig lang nicht so 
stramm, als ihn uns der Verfasser des ,.Ages.“ vorpreist, so geht Hart
man doch zu weit, wenn er ihn Geld in einer Weise verlangen und 
annehmen lässt, die an Bestechlichkeit grenzt; er vergisst das Ages 
d a s G e 1 d n i c h t  f  ii r s i c h, s o n d o r n  z u r  U n t e r h a l t  u n g 
s e i n e s  H e e r e s  f o r d e r t .

V,  l : ötfioiQictv yn fitjv Xa/ißdrcuv iv va'ig üoivCtig nvy nmog dfufo- 
TiQcug f.yqrjvn, dXXd d l uran’ o v ö e v i q c t v  eavrit) xartXeucs, vnfii'Cwv 
ßaaiXet rorio diitXacnaoflrjvut o v y i  /tXtjaito^rjg Vnz.a, dXX’ imcog i'yo t zed 
tovki) iiitä i, t i  ttvu  ßoiXnito,
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Hartman fragt, ob Ages wohl nicht verhungere, wenn er von 
zwei ihm zugetheilten Poitionen für siel» keine behalte; esse er aber 
zu Hause, so sei er ein Frevler gegen die Gesetze, welche dies ver
bieten, u ein Verächter seiner Freunde, indem er ihnen austheile, was 
er selbst nicht essen möge.

Die Stelle ist entlehnt aus R e p 1, L a c  ed . X V , 4 :  v.ai 
gi(f ye (n ytvAolqyog) }.m. xC[) deinvoj (ivrg ßainl/ctg) triftrjotv, oi'% ’iva  
dmXaaia /.atacfdyoitv, «AA’ iva v.cd dni) rovde tlfi^ata tX riva
ßoihoivco. Was also hier G e s e t z e s  z i e l  des Lykurgos ist, wird im 
„Ages.“ dem Spartanerkönig als P r i v a t t u g e n d  angerechnet Übri
gens nimmt sicli die Stelle im „Ages.“ ungemein naiv u kindisch aus; 
in Repl Lac. ist dies weniger der Fall, weil dort die s i n n b i l d l i c h e  
Bedeutung der Gesetzesverordnung s t ä r k e r  h e r v o r t r i t t  u die 
Verordnung selbst aus einer Zeit stammt, wo das spartanische Volk 
sich nocli mehr im naiven Naturzustand befand. Wenn Lippelt sich 
darauf beruft, dass ja auch in der K y r u p ä d i e  V I I ,  1, 1 Kyros 
dieselbe Sitte befolgt, so lässt sich darauf erwidern, dass die Perser 
zu eben der Zeit, als Kyros herrschte, ebenfalls noch ein naives Na- 
turvolk waren, vielleicht noch mehr als die Spartaner zur Zeit des 
Lykurgos. Die Übertragung der allspartanischen Gesetzes Vorschrift auf 
die Perser hatte also nichts Lächerliches an sich.

VI, 5 :  fiäyea&al ye utvroi jrcthv rrjv ctirijv udyjjV t'ntvrui jrdviug 
’horg fj titjv uuhl.ni’ ßov'kta !)cu Irj ndvza [.tot doct oooj yqvau ytvtaOai. 
Hartman nennt diese Stelle „atra nocte obscurius“ ; ich finde sie nicht 
so schwer verständlich: von ßoiltoOut ist sowohl /.idysa&m w iey&vtoOai 
abhängig; nur dass zu ßovktaöai das aus (divi ftt zu ergänzende i  u f, 
zu ytvtottai n d v x a  o a a  <j q io S u b j e c t  ist. Und der Inhalt der 
Stelle kann nichts Anderes besagen wollen a ls : um keinen Preis der 
Welt ließe ich mich küssen.

VI, 6 : v.ai yaq v v v. % i ii t  v !1 a c< n  t  o rj u t  q y  i-yo^ro, tjfttQq de 
oaaiciQ vi z t / ,  nokXdxig uör^kog yiyvdfitrng dji or re tXij v.ul djioi Xoi v.ai o
i i  uoirjoot. Diese Stolle ist nach Hartmans Ansicht aus H e l l .  VI ,  1, 
1 5  u. V I, 4, 2 1 f g herübergenommon; gegen ihn bringt Lippelt in 
Erinnerung, dass die Worte vvv.ri m a m q  i)f.t)■(>{( yQ?;adai auch R e p 1. 
Lac Vorkommen ; Xenophon habe sie dort verwendet, wo sie ihm pas
send schienen ; die Stellen brauchten daher nicht von einander abge
schrieben zu sein Eine Entscheidung, wer Recht hat, ist schw er; indes 
fällt auf, dass auch die Worte n td lu v jg — d rt binirjaoi über Ages. das
selbe berichten, was wir H e l l .  V I, 4, 2 1 über Iason erfahren



VII, 1 : 0710V (jitto (f0nv<fa<jl'C&T0 .
Hartman sagt, man könne li ö r e n, dass diese Stelle nicht von 

Xenoplion herrühren kann, aber der Belog, den Hagen dafür bringt, 
passe nicht. Die Stelle H o l l  V, 4, 1 3, welche Hagen anzieht, lasse 
allerdings den Agesilaos sagen, im  f.-jftq itvraQcr/jivict d<p‘ rjßyg eirr  
Gleich darauf aber setze Xenoplion b e i: ov fuvmi to r iov ye i'rtv.a xar- 
ifittrt)’, dXX‘ tv tidihg, (m  ei otQuettfohj,. i/j-ottv oi n-oXirai (og l4ytjoiXc<ng, 
imiog ßoijOrdtit loig- TVQdvmig, jrQityfiavct ijj jroXti jcctQtyoi. Daraus gehe 
klar hervor, dass Agesilaos nicht die Krieglasten habe abwälzen wollen 
durch Vorschiebung seines Alters, sondern dass er einer üblen Nach
rede aus dem W ege gegangen sei. So richtig aber sonst hier llartman’s 
u vor ihm Sachsc’s Gedankengang ist, so haben doch beide E i n e s  
tibersehen, die 15 e d c u  t u n g d e s W o r t e s  ir tj o cp u is I u 6 a 0 u i. 
jiQiHfutii^toDut heißt nicht „etwas als w i r k l i c h e n  Grund V o r b r in 

gen“, sondern ,,einen S c h e i n  grund V o r b r in g e n “ , also etwas „vor
schützen“. Und hat Ages. das nicht gothan, da der w i r k 1 i c h e 
Grund ein g a n z  a n d e r e r  war a l s  d e r ,  den er v o r g a b ?  Die 
Stelle steht also doch im Widerspruch mit 11 e l  1. V, 4, 1 ;5.

YII, 5:  dyyeXlag rX'ht&ftjs — irdvcag nA'g ßctgßdQOvg:
Diese Stellte enthillt in soferne einen Widerspruch mit Hel l .  IV,  

Ü, 1, als dort die Zahl der gefallenen Feinde bloß allgemein durch 
itaft/tX^Dttg bezeichnet, hier »her auf nahezu 10 000 Mann angegeben 
ist, ferner sind die Verluste 'der lacediimonischcn Bundesgenossen im 
„Ages “ übergangen. Wenn Lippelt itnjioi gerne im Sinne von iict/inihj- 
Utig fassen möchte, so steht; dein, wie auch Hagen bemerkt, das davor 
stehende f.yyig entgegen. 1 lagen glaubt, der Verfasser unserer Schrift 
halte, als er die Zahl 10 .000  wählte, an die 10.0.00 Griechen im Heere 
des Kvros gedacht. Was man aber weiter aus dieser Stelle und den 
Hell, zu l'ngunsten der Verfasserschaft des Xenoplion hat herausklü
geln wollen, ist aus der Luft gegriffen. Sachse meint, Xenoplion, der 
Führer der Zehntausend, habe recht gut gewusst, dass eine Schlacht, 
in der auf der o i n o n  Seite bloß 8, auf der ä n d e r n  fast 10.000 
fallen, eine Unmöglichkeit ist; darauf erwidert Clar, die Verluste der 
Bundesgenossen habe eben Xenoplion im „Ages.“ weggelassen; denn er 
wo!!: • bloß sagen : Agesilaos freute sich selbst über einen solchen Sieg 
nicht, der seinen engsten Volksgenossen bloß 8, den Feinden dagegen 
fast 10.00;) Todte gekostet; er fivut s'ch nicht, weil alles Griechen 
sind. Hartman wieder lindct, da.« Agesilaos He l l .  1 V, ‘2 v o l l  
F r e u d e  über den Sieg bei Korinth die as;at:sclieu Bundesgenossen
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darüber benachrichtigen lässt. Eine besondere Äußerung der Freude 
findet sich aber an der angezogenen Stelle nicht — allerdings auch kein 
Zeichen des Schmerzes oder der Trauer — ; und wenn man die eilige 
Benachrichtigung der Asiaten als Zeichen der Freude fassen will, so 
ist es nicht so fast der Sieg selbst, was ihn damit erfüllt, als vielmehr 
die durch denselben verbürgte Hoffnung, bald wieder auf den alten 
Kriegsschauplatz, wo ihm neue Lorbeeren winkten, zurUckkehren zu 
können. Daneben wäre immer noch denkbar, dass Agesilaos die durch 
unsere Schrift überlieferte Äußerung des Bedauerns wirklich gethan hat, 
um somelir, als er soeben v o n  d e r  B e k ä m p f u n g  d e r  P e r s e r  
abberufen worden is t ; ihr Fehlen in den TT oll ist kein Beweis dafür, 
dass sie nicht gethan worden ist, der Gang der Ereignisse wurde durch 
sie nicht beeinflusst, daher konnte sie als belanglos wegbleiben. Magens 
Ansicht ferner, an unserer Stelle erscheine Agesilaos selbst als Führer 
in der Schlacht bei Korinth, widerlegt sich, wie auch Sachse bemerkt, 
durch die Worte uyyth'ag uiv iXdovoyg von selbst. Corn. Nepos freilich 
hat die Stelle missverstanden txnd schreibt daher A g e s. V, 2 :  hic 
cum una pugna decem milia hostium Agesilao duoe cecidissent. Auf die 
Bezeichnung des Agesilaos als arqairjyog aber darf sich Hagen nicht 
berufen, da Agesilaos t h a t s ä c h l i c h  nroa xijyög w a r, nur nicht in 
jener Schlacht; und gerade weil Agesilaos a x q a x  rjy o g war, erscheint 
jene Äußerung um so bedeutungsvoller, als wenn er sie in seiner Ei
genschaft als König gethan hätte.

V I I ,  6 : Koqiv&kov ye xüv (ptvyövxcov Isyovxwv oxi ivöidniin 
r, icdlig — ton’ ßa^ßtioiov vMair^outv. Diese Stelle lässt uns glauben, 
Agesilaos habe Korinth nicht einnehmen w o l l e n ;  aus H e i l .  I V,  5, 
3 aber erfahren wir, dass er die Stadt nicht hat einnehmen k ö n n e n .  
Ja an einer ändern Stelle des Agesilaos (II, 18) erfahren wir fast das
selbe, was wir an der angezogenen Stelle der Hell, lesen : wg ivdtdoju,- 
vtjs rrjg rcoXeiog aqiacnv ;11reaiq«tojitdtvaciio notig xo i ta iv  a l a & ö -  
[i 6 v o g d f v n  o v t v. x u ß t  ß o tj ß rj ■/. 6 x ct g r/. rov IleiQalov dg x v 
u  o 1 1 v 7vaaovdi <j f ,  v i v n a x q i i p a g  ilfict xfj rßttQq a'toü xo Heiqcuov. 
Der Grund, warum Agesilaos auf Ipliikrates Erscheinen hin abzieht, ist nur 
der, dass er jetzt die Hoffnung verloren hat, die Stadt nehmen zu können.

V I  I, 7: x«t o vvv (ßaot l t ig Tltqaüv) ariifiux^ xrnxoig fi t />’ o- 
J c n x t Qi o v  av ol'ijvai uti'Co> ß X tl xj> e i v . . . .  e 1 o rt v rj v d i  a v  (.m qax-  
x 11 {jg av rjytjxca /idXtaxa fj/iag dXXtjXntg noXiurtanv. Hagen stößt sich 
hier zunächst an den Worten xovxoig itt!)’ bnoxtqtuv oir^xat uttfro ßXdtyeiv 
„hoc est modo cum Atheniensibus modo cum L a c e d a e m o n i i s ,  dum-
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modo Graeeiae vii’es infringantur, facere Persarum regem: atquo eodem, 
ut ita dicarn, špiritu laudatur Agcsilaus rox L a c e d a e m o n i u s  (I, 
1 —5), quod ei, qui modo cum Atheniensibus modo cum L a c e d a e m o -  
n i i s faceret, bellum intulerit.“ Aber Hagen urtheilt hier offenbar zu 
streng; A g e s i l a o s  I, 1 —5 handelt es sich nämlich nicht darum, 
die T r e u e  u. G r i e c h e n l i e b e  der Lacedämonier, sondern deren 
Ma c h t  u. A n s e h e n  hervorzuheben, um daraus, wenn Agesilaos statt 
des näher berechtigten Leotychidas auf den Thron erhoben wird, einen 
R ü c k s c h l u s s  a u f  s e i n e  T ü c h t i g k e i t  tliun zu können, die 
ein solches Vorgehen rechtfertigte. Was aber Hagen u. mit ihm Hart
man über die zeitliche Unmöglichkeit einer Einmischung des Perser
königs in griechische Friedensschlüsse zu der Zeit, als der „Agesilaos“ 
verfasst wurde, auseinander setzen, will ich ihnen nicht abschreiben.
S. Hagen Ss. 49—53, Hartman Ss. 267 ftg. Ich halte ihre ganze Be
weisführung für überflüssig. Man kann nämlich mit der Stelle ganz gut 
abkommen, wenn man sie etwas allgemeiner fasst: „Wo eine Gelegen
heit sich bietet, sucht der Perserkönig bei Friedensschlüssen unter den 
Griechen eich einzumischen und Zwietracht unter sie zu säen. Dass es 
so bestimmt heißt: 6 vvv, verschlägt nichts; heißt es ja  auch: o /ru'lca, 
obschon z w e i  persische Könige, Darius u. Xerxes, in Griechenland ein
gefallen sind. Da aber diese f r ii h e r e  n Könige mit ihren F e 1 d z ii- 
g e n  nichts ausgerichtet haben, so sucht der j e t z i g e  (o vir, der Name 
ist gleichgiltig) durch W ü h l e r e i e n  zum Z i e l e  z u  g e l a n g e n .

V I I I ,  3:  iueivog yag oV tjX!hv ctvz iji hviacoXij naget ßaathuos — 
(filov f'gsiv n t oitadco.

Da dieser Freundschaftsantrag des Perserkönigs in den Hell, nicht 
erwähnt ist, so schließt Hartman daraus, dass Xenophon überhaupt 
davon nichts gewusst habe; aber mit Unrecht. Da der Bi ief, wie wir 
aus unserer Stelle ersehen, erfolglos blieb, so mochte er dem Xenophon 
in den Hell, nicht der Erwähnung wert geschienen haben, während er 
als Zeugnis für des Agesilaos Rechtlichkeit u. Vaterlandsliebe in unse
rer Schrift recht gut am Platze ist.

IX, 2 : l/it &nci de 6 ftiv rtp övajtqwoöng ahm !<stf.tvvvtTo, b de iw  
71X1017' evuQi'aodog tivai e/uiQE.

Der Tadel gegen den Perserkönig, den diese Stelle enthält, steht 
nach Hartmans richtiger Beobachtung in Widerspruch mit X e n. Cy- 
r u p. V I I ,  5, 3 7 f f g ,  wo dargethan wird, dass der König einer sol
chen Menschenmenge, wollte er jedermann zugänglich bleiben, nicht 
einmal die nothwendigen Lebensbedürfnisse befriedigen könnte.
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X, 4: (xq'ixof.itvog dt im  ro /.iijy.ioTov avd-Qiomvov ahövog d v  a  tt d q- 
i r j t  n g helevrrjoev. Für diese wahrheitswidrige Äußerung weiß Lippelt 
zwei Entschuldigungsgründe vorzubringen, einmal die Beobachtung, dass 
der Verfasser schon im ersten u. zweiten Capitel alle Fehler u. Ver
gehen des Agesilaos verschwiegen habe; ferner eine Stelle aus Isokrates 
(Panath 123): dtl de rovg ejn%£iQovviag y.a!) ' VTceqßohfjv tt  vag bmiveXv 
fti; tovto  ftnvnv ejndeixvvvai, fti) Tvovrjgovg ttvcag athovg, a l l '  o)g ä/maaig 
lalg doita'ig y.at ic'iv to te  ’x.ai tan vvv ditjveyy.ar. Allein aus dieser Vor
schrift des Isokrates lässt sich keineswegs die Berechtigung ableiten, 
T h a t s a c h e n  a u f  K o s t e n  d e r  W a h r h e i t  zu v e r d r e h e n .  
Der Lobredner darf wohl F e h l e r  v e r s c h w e i g e n  u. vorhandene 
V o r z ü g e  s t e i g e r n  u n d  i n  e i n  g r e l l e r e s  L i c h t  s t e l l e n ,  
aber V o r z ü g e  z u  e r d i c h t e n  oder gar o f f e n b a r e  F e h l e  r 
i n  i h r  G e g e n t k e i 1 u m z u g e s t a l t e n ,  ist er nicht berechtigt.

Bezüglich des 11. Capitols sucht vor allen Hagen den Nachweis zu 
erbringen, dass dieser Abschnitt nicht von demselben Verfasser herrüh
ren könne wie die vorausgegangenen; denn obwohl der Verfasser nur 
kurz z u s a m m e n f a s s e n  {}/iravt)J)tiv) wolle, was er früher ausführ
lich besprochen, so b r i n g e  er doch m a n c h e s  vor, was f  r ü h e r 
n i r g e n d »  e r w ä h n t  s e i ;  ferner fehle es an einer planmäßigen 
Anordnung des Stoffes. Vgl. Hagen, Ss. 5‘.)—61. Ich erspare mir die 
Aufzählung der Stellen, die Neues cuthalten, da sie beim Durchlesen 
von selbst auffallen; nicht unbesprochen aber dürfen zwei Stellen blei
ben, an denen Hagen Widersprüche mit Stellen der vorausgegangenen 
Abschnitte nachweisen w ill:

XI, 2 : e i 'h o in  de tp n ß  o 6 u e v o g itiv  t/.a^ng tpalveofrai vgl. mit
V I 11, 8 : nnXv [levvni eyioyt y.d'k'kiov y.Qtvi'i rn xrpv a v to v  ipvy r̂jv

d v a X t O T O P  y.aiaay.tvdoai y.al in h  XQtßidtutv y.ai vm t fjdom v xai v n  n 
(f t ' tßo V u.

XI, 0 : f i t eJ vh yiov d t [im tdny.tt dvÖQomwv ov y. a  q t  e q  1 a v rrjv 
aQttrjr, d l l d  tv n d f t t ia v  vou ite iv  vgl. mit

X , 1 : n de y. a q i  t  o t a / i t v jcqiot£vwv, svda itovt'iv KatQog.
In den beiden ersten Stellen ist der W i d e r s p r u c  h nur ein 

s c h e i n b a r e r ;  VIII, 8 nämlich steht das Wort c p i i ß o g  in seiner 
e i g e n t l i c h e n  Bedeutung „F u r c l i t “ ; XI, 2 dagegen kann ip n- 
ß  t  7 u 0- a  i nicht bedeuten „furchtsam sein“, sondern „in gefahrvoller 
Lage“, „ b e s o r g t  s e i n “ ; man sieht das aus dem Gegensatz e' vvv-  
X w v de. ii Quog t lv t i .

Ebenso wenig widersprechen einander XI, 9 u. X, 1 ; deswegen,



weil Agesilaos nach XI, 9 die Ausübung der Tugend nicht als Be
schwerde e m p f i n d e t ,  kann er ganz gut, wie wir aus X, 1 erfahren, 
Beschwerden e r t r a g e n  haben; nur dass sie i li m nicht als solche 
g e l t e n .

Endlich sucht Hagen S. 58 fg. aus unserer Schrift nachzuweisen, 
dass schon vor unserer Schrift Lebensbilder des Agesilaos im Umlauf 
waren; es sei aber nicht leicht anzunchmen, dass Xenophon, wenn dies 
der Fall war, sich entschlossen lüitte, auch seinerseits ein Lebensbild 
erscheinen zu lassen, da er doch nichts wesentlich Neues berichten 
konnte; es wäre also ein Grund mehr gegen die Echtheit des „Agesi
laos“ gewonnen. Allein Hagens Beweisverfahren h in k t; die Stellen 
nämlich, die er anzieht, müssen n i c h t  n o t h w c n d i g  g e g e n  b e 
r e i t s  v o r h a n d e n e  S c h r i f t w e r k e  über Agesilaos gerichtet 
sein ; sie können ebensogut die ö f f e n t l i c h e  M e i n u n g  der M i t- 
w e 1 1 des Verfassers treffen sollen. Zur besseren Beurthcilung und der 
Vollständigkeit halber will ich die Stellen hier anfügen :

V, 6 : /.al n n  [iev drj innXa^ßävovai tiveg zavza ovx äyvoio. i'ydi 
pivroi doKio tidtvcti oxi icnXv nrXeoveg nor noXsuixov }j zcüv zoiovziov tiv- 
vuviut y.Qattlv.

II, 29 31, wo der Verfasser uns. Sehr, den Bericht über Nekta-
nebis zu Gunsten des Ages. fälscht, um ihn, wie Hagen meint, in gün
stigerem Lichte erscheinen zu lassen, als dies in ändern Schriften über 
ihn der Fall war.

Außerdem noch folgende Stellen :
II, 23 : ovdeig Sv si7toi, wg lAyrjaiXäov yyovft/vov STV̂ d̂ Orj.
III, 2 :  ojtwg de tuj r.ig ämazfj, xai ovouamu ßovlouai zovg em  - 

(paveoiazovg dviiov.
IV, 3 : t cl ye /n)v zrjg jr6Xeiog y.Xtjrzsiv njj uv vig avzov e l x o z i o g  

alztdoano  („etxorwg non sine vi additum“).
V, 6 : dlXd zavra iiiv oXiyiov eläozoiv noXXnXg ej-eaziv ämovelv.
V, 7 : et d’ iyw zavza iptvöoiicci avvia zfjg rEXXnöng F.ni<jza/.ttvt]g, 

iy.elvov utv oi'dtr iicaivio, h tavtov dt; if>iyo).
Man sieht, dass sich in k e i n e r  dieser Stellon eine a u s d r ü c k 

l i c h e  B e z u g n a h m e  auf vorhandene S c h  r i f t w e r k e über A- 
gesilaos vorfindet; somit lässt sich daraus auch kein Beweis gegen die 
Echtheit im Sinne Hagen’s ableiten.
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II I .

Gründe aus dem Charakter Xenophons.

Will man endlich aus X e n o p h o n s  C h a r a k t e r  einen Rück
schluss thun, ob er der Verfasser unserer Schrift sein könne oder 
nicht, so kommt man natürlich über einen W a h r s c h e i n l i c h k e i t s -  
b e w e i s ,  und zwar g e g e n  die Echtheit, nicht hinaus. Es hat zu
nächst Hartman darauf hingewiesen, dass der Verfasser unserer Schrift 
im  G e g e n s a t z  z u r  s o n s t i g e n  B e s c h e i d e n h e i t  X e n o p h o n s ,  
die ihn z. B. i n  d e r  A n a b a s i s als Verfasser g a n z  z u r ü c k  
t r e t e n  l ä s s t ,  ä n g s t l i c h  b e m ü h t  s e i ,  die R i c h t i g k e i t  
s e i n e r  A n g a b e n ,  somit s e i n e  W a h r h e i t s l i e b e  zu b e- 
t b e u c r n Die angezogenen Stellen sind folgende :

II, 7 : el yctQ luvta  Xeyoiui, lAyrjolXaov uv /.im. öom? acpgova 
dimcralvtiv y.cd iiiai zhv iioiqov.

III, 1 : (lovov (toy.el '/.cd. ertlrg m m ti'trm .
V, 7 : fit d’ iyd> — ipiyio
X, 3 : yctQ fiijv on  i&ceXevcrjXtbg himvtücai v.iX.
XI, 1 : ßor'/.ouui Iv y.ecpaXatoig e/rctveXiit'tv — ECf(vtjt.i0 veaTtQ0)g IW
Viel ist mit diesen Stellen freilich nicht bewiesen, außer etwa mit

V, 7, wo es den Anschein hat, als ob das b ö s e  G e w i s s e n  über
eine bewusste L ü g e  sich regte.

Di ese Wahrnehmung leitet zu der Frage über, ob der I n h a l t  
d e s  A g e s i l a o s  mit der W a h r h e i t s l i e b e  Xenophons v e r e i n -  
b a r sei. Viele Stellen, die im vorhergehenden Abschnitt besprochen 
sind, haben grelle Widersprüche mit dem Bericht der Hellenika erge
ben. Es fragt sich nun, ob der G e s c h i c h t s c h r e i b e r  X e n o -  
p h o n nicht Wert darauf legen musste, die G l a u b w ü r d i g k e i t  
eines seiner Hauptwerke und dadurch mittelbar auch aller anderen 
Werke unversehrt zu erhalten; ist nun Xcnophon wirklich der Verfas
ser des „Agesilaos“, so hat er sein eigenes Geschichtswerk in vielen 
Punkten, überall dort nämlich, wo er dem Bericht des „Agesilaos“ wi
derspricht, Lügen gestraft; man könnte zwar einwenden, der „Ages “ 
sei in großer Eile abgefasst und darum hätten sich manche Wider
sprüche mit dem Bericht der Hell, eingeschlichen; allein für eine solche 
Eile ist kein ersichtlicher Grund vorhanden u. die Widersprüche sind 
zu zahlreich, als dass sie mit der Eile allein gerechtfertigt werden könnten.

Darunter findet sich ja im Agesilaos gar Manches, was man, Xe-
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nophon als Verfasser vorausgesetzt, ganz unzweifelhaft als b e w u s s t e  
L ii g e bezeichnen müsste. Nun stellt aber derselbe Xenophon in einer 
anderen Schrift, den Memorabilien, die Wahrheitsliebe als die Grund
lage alles menschlichen Verkehrs hin. Memorab. IT, 6, 36—39 spricht 
Xenophon von der Nothwendigkeit der Wahrhaftigkeit bei Erwerbung 
von Freunden; denn wie durch ein Lügennetz zusammengckuppelte 
Eheleute einander und die Kupplerin hassten, so sei es auch bei 
Freunden; beide Theile seien unzufrieden, wenn ihre Eigenschaften 
sich nicht als so vorzüglich heraussteilen, als sie vorher geschildert 
worden. Man muss nun doch annehmen, dass Xenophon die Wahr
heitsliebe, deren Nutzen er an einem concreten Beispiele nachzu
weisen trachtet, allgemein als Grundlage menschlichen, somit auch 
s e i n e s  Handelns betrachtet wissen will. A g e s. IV . aber wird der 
König als warmer Freund der Dankbarkeit gepriesen, während wir 
doch, wie schon oben bemerkt, aus den Hell, seinen Undank gegen 
Lysander wissen, dessen Verwendung er den Thron dankte. Es lohnt 
sich deshalb, sich umzusehen, was Xenophon über die Pflicht der Dank
barkeit dachte; Aufschluss erhalten wir wieder in den M e m o r a b i 
l i e n  (III, 11, 2—3 ; II, 10; namentlich aber II, 2, 1—3) und in der 
Kyrupildie I, 2, 7. Letztere zwei Stellen mögen hier Platz finden.

M e m o  r. 11, 2, 1—3 : ..............oinovv dny.oral aot iv rotg ddt'xotg
y.aia'loyi'CtaOai m ig  uyaolaiovg; "F.fioiyt, i'iprj. "Hdij n<n eaxtipio, ei 
aoa ('iojitQ to dvdnaji odl'CtaDca rovg /.itv cp/Xorg aör/.ov eivai doy.ei, roig 
dt jtf/ltuiovg dly.aiov, xai to dyagunelr 7iQog ftiv tohg (plXorg a/dgioTÖv 
ta n , nQog dt rovg uoXtfiiovg dixaiov; Kai /idXa, ttpy y.ai doy.ei fioi, iq? 
ov av n s  tv  naOwv t lr t  cpiXov etre noktfilov, ftij iieiqäiai yaQiv dimdtdö- 
vai, aöry.og tlvai. — Ovuovv, i i  ye ortcog eyei tovto, tiXr/.Qivrjg ng av iiij 
dör/.ia r) dyaqiaTia ; — ~vviof.(oX6ytt. — (h'y.orr, oü<(> av tig fttiuo dya!)<< 
■natli’jv /.iij djroÖidi?>, tooovtiii ddiycouQOg av el'r/; So erörtert Sokrates mit 
seinem Sohne Lamprokles die Pflicht der Dankbarkeit; und Xenophon, 
der uns das Gespräch berichtet, macht eben dadurch des Sokrates 
Denkweise zu der seinigen. Ebenso verhält es sich mit Kyrup. I, 2, 
7: Kai ov av yvüxn övvdj-ievov /.itv ydow divoöidovai, it>] drvodidövra dt, 
y.oldtovai tovtov iayvQiög' oiovcai ydo tovg diyaQUjtovg y.ai iveai Ütorg av 
ftuhuia dath~)g tyetv y.ai iitni yovtag y.ai ivatQtda y.ai (p i /. o v g.

So ergibt sich denn aus der sorgfältigen u. vorurtheilslosen Erwägung 
aller Gründe für u. wider der Schluss, dass der „Agesilaos“ allor Wahr
scheinlichkeit nach n i c h t e i n  W e r k  d e s  X e n o p h o n  i s t .



Schulnachrichten.

I, Personalstand und tehrfachervertheilung,

Mit Beginn des Schuljahres 1899/1900 schieden von der Anstalt 
der supplierende Gymnasiallehrer Marius  Kurschen und der k. k. Leh
rer der Vorbereitungsclasse Be n ed ic t  Poniž ,  auf sein Ansuchen mit M -  
E. vom 25. April 1899 Z. 7349 mit 31. Juli 1899 pensioniert.

Der als Bezirksschulinspector beurlaubte Sehulrath Professor Josef  
Culot wurde nach mehr als 30jtlhriger Dienstzeit am Göi'zer Gymna
sium mit dem Ministerial-Erlasse vom 10. December 1899 Z 32612 auf 
sein Ansuchen vom 1. Januar 1900 an in den wohlverdienten bleiben
den Ruhestand versetzt. Die Anstalt wird ihnen stets, ein ehrendes An
gedenken bewahren.

Der provisorische Gymnasiallehrer Gino Sa ra va l  in Gürz und der 
supplierende Lehrer Dr. Richard Ri t t er  v Sch uber t -So ldern  vom Gym
nasium in Marburg wurden mit dem M.-E. vom 23. Juni 1899 Z. 14544 
zu wirklichen Lehrern, die Supplenten Franz  Žn iderš i č  in Görz und 
Dr. Gustav  He m etsberger  vom Staatsgymnasium in Wien XIII. mit 
demselben M.-E. zu provisorischen Gymnasiallehrern am Staatsgymna
sium in Görz und der Supplent Fr a nz  Orešec  mit dem M -E. vom 17. 
September 1898 Z. 25612 zum provisorischen Ubungsschullehrer und 
Leiter der Vorbereitungsclasse ernannt. Der Lehramtscandidat Aegid  
Violin wurde als Supplent bestellt und mit dem Landesschulraths-Erlasse 
vom 7. September 1899 Z. 1066 in dieser Eigenschaft bestätigt, der 
Lehramtscandidat und Supplent an der k. k. Lehrerinnenbildungsan
stalt in Görz, Pius  Babud er  mit L.-S.-R.-Erl. vom 13. November 1899 
Z. 1366 zur Ablegung des formellen Probejahres dem Gymnasium in 
Görz zugewiesen.

Professor Johann Krainz wurde zur Wiederherstellung seiner Ge
sundheit mit M.-E. vom 21. August 1899 Z. 23074 für die Dauer des 
Schuljahres 1899/1900 beurlaubt.
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J 1

Lehrgcgenstände  
Classcn 

und Stundenzahl

W
oc

he
n 

tl.
 

Le
hr

st.
 

|

Anmerkung

i .
Heinr ich Gross ,

k. k. Schulrath, 
Director.
VI. Rgcl.

Griechische Spr. 
in IV. 4

Mitglied des k. k. 
Landesschulrathes 
f. Görz u. Gradišča.

2.
Dr. Ad o l f  Baar ,
k k. Professor, 

V lil .  Rgcl.
Beurlaubt —

Leiter der k. k. 
Studienbibliothek.

3.
Anton Šante l ,

k. k. Professor, 
VII. Rgcl.

Math. u. Physik in 
IV. u. V l i l  , Math, 
in III B und V.

18

Gustos des physika
lischen Cabinetes, 
Classenvorstand d. 
V. CI-, Verwalter 

des Unterstützungs- 
fondes, lehrte auch 
Stenographie(2 St.)

4.
Friedri ch  Simzig,
k. k. Professor, 

VII. Rgcl.

Lat. Spr. in IV., 
ital Spr. in III. A, 

IV. und VII.
15

Dircetions-Adjunct, 
Verwalter der 

Lehrerbibliothek, 
Classenv. d. IV. CI.

5.
Johann Krainz,
k. k. Professor, 

VIII. Rgcl.
Beurlaubt. —

6.
Josef  Ivančič,

k. k. Professor, 
VIII. Rgcl.

Griech. Spr. in III. 
A u. B u. latein. 

Spr. in III. B.
16 Classenvorstand der 

1IT. B-Cl.

7.
Konrad Nussbaumer ,

k. k. Professor, 
VIII. Rgcl.

Lat. Spr. in V., 
lat. Spr. u. griech. 

Spr. in VI.
17 Classenvorstand der 

VI. CI.

8.

Heinrich Majonica,
k. k. Professor, 

VIII. Rgcl. 
Ritter des Franz-Jo- 

sefs-Ordens.

Beurlaubt. —

Leiter des Staatsmu
seums in Aquileia,
I )irector der archäo- 
log. Abth. des Lan
desmuseums, Con- 

servator.

9.
And rea s  Kragelj ,
k. k. Professor, 

VIII. Rgcl.

Slov. Spr. in I. C u 
VIII., griech. Spr. 
in VIII., lat. Spr. 

in I. C.

19
Classenvorstand der 

I. C-Cl. 
Verwalter der 

Schülerbibliothek.
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Anmerkung

10.
Gustav  Novak,

k. k. Professor, 
VITI. Rgcl.

Math, in I. C, VT. u. 
V I I , Phys. in VII., 
Geogr, in I. C, slov. 
Spr. im Freicurse.

17 Scriptor der k. 1c. 
Studienbibliothek.

11. Anton Tummler,
k. k. Professor.

Lat.u. deutsche Spr. 
! in 111. A, deutsche 
Spr. in III. B, V.

| und VIII.

1

18 Classen V o rs ta n d  d e r
III. A  - CI.

12. Dr. Johann Sch arnag l ,
k. k. Professor.

Lat. in VII. u. VIII. 
Griech. Spr. in V. 15 Classenvorstand der 

VIII. CI.

13. Franz  Cleri,
k. k. Professor,

Religionslehre in 
den A-Cl. d. Unter
gymnasiums, in I. B 

u. in IV.-VIII.

18
+ 2

Exhortator für das 
Obergymnasium.

14. Dr. Franz  S tre i nz ,
k k. Professor.

Griech. Spr. in VII., 
deutsche Spr. in IV., 
VI. u. VII., Pro- 

paedcutik in VII., 
Geschichte in V.

18
Classenvorstand der 
VII. CI., Custos der 
Münzensammlung.

15. Karl Lo i t l e sbe rg er ,
k. k Professor.

Math, in I. A, II. A, 
III. A, Naturwiss. 
in I. A, C, II. A, 

III. A u. V.
19

Custos des naturhi
storischen Cabine- 

tes.

16. Gino Sarava l ,
k. k. Professor.

Lat. u. ital. Spr. in 
II. A, ital. Spr. in VI. 
u. VIII. u. im Freie.

19 Classenvorstand der 
II. A -C l.

17.

Dr. Richard S ch ub er t  
Ritt er  v. Soldern,

k. k. Gymnasiallehrer; 
a. o. Professor d. Uni
versität Leipzig a. D.

Gesch. u. Geogr, in 
11. B, III. B, VI., 
V il., VIII., Pro

paed. in VIII.
19

Custos des geogra
phischen 

Cabinetes.

18.
Alois S tockmair ,

k. k. Gymnasiallehrer.
Lat. u. deutsche 

Spr. in 11. B, deut
sche Spr. in II. A.

16 Classenvorstand der 
II. B-Cl.

19.
Franz  Žn iderš i č,

k. k. Gymnasiallehrer.
Lat., deutsche u. slo- 
ven. Spr. in I. B, 

slov. in III. B u. IV.
21 Classenvorstand der 

I. B -C l.

4
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]N a . m  e  n
Lehrgegenstände 

Classen 
und Stundenzahl

W
öc
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nt

l
L
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t.

Anmerkung

20.
Dr. Gus tav  He m et s -  

berger ,
k. k. Gymnasiallehrer.

Lat. u. deutsche SprJ 
in I A, deutsche 

Spr. in 1. C.
16

Classenvorstand der 
I. A-Cl., Leiter 
der Jugendspiele

21.

|
Johann Kranjec,

k. k. suppl. Gymnasial
lehrer.

Math, in I. B, II. B, 
Natui’wiss. in I. B, 
11. B, III. B u. VI., 
Geogr, in I. A u. B; 

Rechnen in der 
Vorher.-Classe.

24

22.
Aegid Violin,

k. k. suppl. Gymnasial
lehrer.

Ital. Spr. in I. A.B, 
V., Gesch. u. Geogr, 
in II.A , III. A u . IV.

20
Mitleiter der 
Jugendspiele.

23
Franz  Orešec ,

k. k. Ubungssclml- 
1 eli rer.

V orbereitungsclas- 
s e : Deutsche Spra
che ; Slov. Spr. in 
II. B, V. VI. VII.

25
Classenvorstand der 

Vorbereitungs- 
classe.

24. Sever in  Fabiani ,
] lilfskatechet.

Religion in I. C, II. 
B, III. B u. Vorb.- 
Cl.; Kalligraphie in 
der Vorb.-Classe.

11
-} 2'

Exhortator des 
Untergymnasiums, 
lehrte auch Kalli

graphie (2 St.)

25.
Josef  Janovsky,

Nebenlehrer.
Turnen in 3 Abthei

lungen zu 2 St. 6
j K. k. Turnlehrer an 
der Lehrerinnenhil- 

dungsanstalt

26.
Johann Merc ina ,

Neben lehr er.
Gesang in 2 A b te i
lungen zu 2 Stun

den.
4

K. k. tJbungsschul- 
lelirer an der Kna
benübungsschule.

27.
Anton Gvaiz,
Nebenlehrer.

Zeichnen in 2 Ab- 
theilungen zu 2 

Stunden.
4

K. k. Assistent an 
der Lehrerinnenbil- 

dungsanstalt.

, Lehrverfassung.
a )  Die L e h r v e r f a s s u n g  e n t s p r a c h  in den  o b l ig a ten  

u n d  in  den  b e d in g t -o b l ig a te n  L e h r g e g e n s t ä n d e n  g e n a u  
d e n  v o r g e s c h r i e b e n e n  L e h r p l ä n e n .  Der B e r i c h t  be 
s c h r ä n k t  s i c h  d a h e r  a u f  die  A n g a b e  der  L e c t ü r e  i n  den  
a l t - c l a s s i s c h e n  S p r a c h e n ,  de r  U n t e r r i c h t s s p r a c h e  u n d  
den  L a n d e s s p r a c h e n .
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La te in i s c he  Sp ra ch e .

III. Classe .  Auswahl aus Cornelius Nepos nach dem Lesebuehe von
Jurenka.

IV. Classe .  Caesar: Bell. Gali. I. IV. V. VI. VII. (Auswahl). — Ovid:
Selbstbiographie und Auswahl aus den Metamorph.

V. Classe .  Livius I. und X X I. O vid: Metamph. und Fasti (Auswahl).
VI. C lasse .  Sallust: Catilina, Caesar, de hello civili I. u. III. Cicero in

Catilinam I. Vergil: laudes Italiae, deseriptio ver is; Aeneis I. u. III.
VII. C lasse .  Cic. pro Milone und Laelius. Verg. Aen. II. (w. 200 an)

IV, VI.
VIII. C lasse .  Tacit. Germ. 1—27. annal. II. 41—40, 53—55, 02 03,

09—83, 88 III 1—7, 4 0 -  47, IV. 1—9, 37—42, Hör. I. 1, 2, 4,
0. 7, 11, 17, 18, 31, 37. II. 1, 3, 7, 9, 14, 10, 19. III. 1—5, 21, 
25, 30. IV. 9, 11, 14. epod. 2, 7. sal. I. 5 II. 1 epist. I. 4, 19.
II. 2, 3.

Gri ech i s che  S p r ac h e .

V. C las se .  Auswahl aus Schenkls Chrestomathie. Hom. II. I. II.
VI. C la s s e .  II omer, Ilias III, IV, VI, IX,  XIX, XXII, Herodot VII.

Xenophon, Kyrupaed.: Tod d. Ivyros, Memorabilien: Herakles am 
Scheidewege.

VII. C las se .  Schullectüre : Demosthenes: I. und III. philippische, I. o-
lynthische Rede und die Rede über den Frieden. Homer: Odyssee 
L 1 - 8 7 ,  V. 2 8 -4 9 3 , VI., IX. X. XI. -  Privatleotüre: Demo
sthenes : II. olynth. Rede. Homer: Odyssee XII.

Vlil. C la s se .  P l a t  o, Apologie, Kriton, Phaidon (Schluss.) Sophokles, 
Antigone. Homer, Odyssee X —XV.

D eu ts ch e  Sp rache .* )

VI. Class e .  Schullectüre: Lessing: Minna von Barnhelm. Privatlectüre:
Lessing: Emilia Galotti, Nathan der Weise.

VII. Classe .  Schullectüre: G oethe: Iphigenie auf Tauris. Schiller: Wal
lensteins Tod.

Privatlectüre: Shakespeare: Julius Ciisar. G oethe: Gütz von 
Berlichingen, Egmont, Tasso, Dichtung u. Wahrheit (Auswahl). 
Schiller: Die Räuber, Fiesco, Cabale und Liebe, Don Carlos, 
Wallensteins Lager, Die Piccolomini.

VIII. C la ss e  Schullectüre : Goethe : Hermann und Dorothea. Schiller : 
Maria Stuart. Lessing: Laokoon. Privatlectüre: Schiller: Wallen
stein, Jungfrau von Orleans, Braut von Messina Grillparzer: Sap- 
pho. Shakespeare: Kaufmann von Venedig. I

*) m it Ausschluss der Lectüro aus den vorgeschriebenen Lehr- und Lesebüchern.
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I t a l i en i s ch e  Sp rache .* )

VI. Classe .  Tasso: La Gerusalemme liberata. — Metastasio: Temistocle.
— Goldoni: La locandiera, 11 cavaliere di spirito, Sior Todero
brontolon, II burbero benefico, Memorie. — A lfieri: Vita, Saul,
Filippo, Antigone, Oreste, Bruto II. — Parini: II Giorno.

VII. Classe .  Gozzi : L' Osservatore (Auswahl. ■— Metastasio : Didone
abbandonata, Temistocle, La clemenza di Tito — Alfieri: Vita 
(Auswahl), Filippo, Antigone, Oreste. — Goldoni: La locandiera,
II cavaliere di spirito, Sior Todero brontolon.

VIII. C las se .  M onti: Caio Gracco, Galeotto Manfredi. —  Leopardi : 
Canzone all’ Italia, ad Angelo Mai. — D an te: Inferno e parte del 
Purgatorio.

S l o v e n i s c h e  Sp ra ch e . * )

V. C las se .  Dr. J. Pajk, Izbrane narodne srbske pesni s srbsko slovnico
VI. Class e .  A. vitez Klodič-Sabladoski, Materin blagoslov — Kosovo.

Srpske narodne pjesrae o boju na Kosovu.
VII. Cl asse .  A. M. Slomšek, Vaje zgovornosti (Zbrani spisi, VI. knjiga).

— Mažurariid Ivan, Smrt Smail-age Cengijida.
VIII. Classe .  Prešerin, Poezije. Stritar, Literarni pogovori.

b) Nicht obligate Unterrichtsgegenstände.

1. I ta l i en i s che  Spra che  für Nichtitaliener: 2 St. (I. Curs, 1. Sem. 18,
2. Sem. 12 Schiller): Formenlehre (nach Mussafia). Praktische 
Übungen mündlich und schriftlich — Saraval.

2. S lo ve n i sc h e  S p r a c h e  für Nichtslovenen : 2 St. (I. Cars, 1. Sem. 30,
2. Sem. 20 Schüler): Formenlehre (nach Lendovšek). Mündliche 
und schriftliche Übungen im Übersetzen. Novak.

3. Kal l igraph ie :  2 St. (1. Sem. 70, 2. Sem. 93 Schüler): Deutsche Cur
rent- und lateinische Cursivschrift Steilschrift. Rundschrift. — 
Fabiani.

4. S te n o g r a p h i e :  2 St.: I. Curs, (1. Sem. 45, 2. Sem. 37 Schüler) Wort
bildung, Wort- und Satzkürzung. — Šantel.

5. T u r n e n :  im 2. Sem. in 3 Abtheilungen zu je 2 St. (1. Sem. 60, 2.
Sem. 56 Schüler): Ordnungs- u. Freiübungen, Geräthturnen —■ 
J. Janovslcy.

6. Zeichnen : in 2 Abtheilungen zu je 2 St. (1. Sem. 60, 2. Sem. 56
Schüler): Zeichnen ebener geometrischer Gebilde aus freier H a n d  
nach Vorzeichn urigen auf der Schultafel; das geometrische Orna
ment. Elemente des Flachornamentes. II. Ornamentzeichnen nach 
Entwürfen auf der Schultafel und nach polychromen Musterblät
tern, wobei auf die classischen Vorbilder besondere Rücksicht ge

*) mjt Ausschluss der Lecttlro aus den vorgesrhriebenen Lehr- und Lehrbücher»'
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I

nommen wurde : perspectivisches Zeichnen ; Gesichts- und Kopf
studien. — A. Gvaiz.

7. Gesang: in 2 Abth. zu je  2 St. (1 Sem. 57, 2. Sem 57 Schüler):
I. Theorie des Gesanges, Einübung zwei- u. dreistimmiger Lieder 
nach M. Bauers Schule und der Liederquelle von Proschko, 4. 
Heft. Ergänzung der Theorie, Einübung von umfangreicheren 
und schwierigeren geistlichen und weltlichen Liedern aus den Lie
derbüchern von Liebscher und Mende, von Chören und Messen. 
J. Mcrcina.

III. Lehrbücher
für das 8chul,jalir 11*00-1001.

Rel ig ions l ehre .  —- I. C I . : Gr ö s se r  Kat ech i sm us .  II C a te ch i s m o  grande .  
Veliki Katek i zem Neue  Ausgabe .  — 11. CI.: Hafenrichter, Litur
gik. Cimadomo Catechismo del culto cattolico. Lesar, Liturgika.—
III. und IV. CI.: Mach, Geschichte der Offenbarung des alten und 
des neuen Testamentes. — V VI. VII CI.: Wappler, Lehrbuch 
der katholischen Religion für die oberen Classen der Gymnasien 
1 2. 3. Tbl. — VIII. CI. Mach, Grundriss der Kirchengeschichte.

Latein.  — I . -  VIII. CI.: Grammatik von Goldbacher. 1. u. II. CI.: Ü- 
bungsbücher von Nahrhaft. II I .  u. IV. CI.: Übungsbücher  v. Nahr-  
h af t - Z iw sa .  V.—VIII. Sedlmayer-Scheindler, Lateinisches Übungs
buch für die oberen Classen der Gymnasien. — Jurenka.  Lat. Le 
sebuch .  — Caesar, de bello Gallico. ed. Prammer. — Livius ed. 
Zingerle.— Cicero, ed. N oh l.— Sallust, ed. Scheindler.— Tacitus 
ed. Müller. — Ovid. ed.  Golling.  — Vergil, ed. Eichler. — Hora- 
tius ed. Petschenig.

Griech i s ch .  — III.— VIII. CI.: Curtius-Hartel, Griech. Schulgrammatik.
III.— IV. CI.: Schenkl, Elementarbuch. — Schenk!, Chrestomathie 
aus Xenophon. — Ilias ed. Christ, Odyssee ed. Christ. Verkürzte 
Ausgaben. — Herodot ed. Holder. — Demosthenes ed. Bottek.
— Platon ed. Christ u. Jahn. — Sophokles ed. Schubert.

Deutsch .  -  I.— IV. CI.: Willomitzer, Deutsche Grammatik, 1.— V. 
Prosch -Wie de nh ofer :  Deutsches Lesebuch, 1 — 6. Bd. — VII.—VIII. 
CI. : Kummer-Stejskal, Deutsches Lehr- und Lesebuch" 6—8. Band.

I tal ieni sch.  — I.—IV. CI.: Hasselv, Grammatica italiana. Nuovo libro di 
l e t tur e  i t a l iane ,  Triest Schimpff l . u.  2. Band. — Libro di letture, 
A. Holder in Wien. 3.—4. Bd V. —VIII. CI.: Antologia von Ilas- 
sek 1 —4. Bd. Dante, Divina Comedia ed. Bianchi.

Slov en i sch .  — '—VI. Janežič-Sket, slovenska slovnica. I.— VI. CI. : 
Sket, Čitanka. VII.—VIII. CI.: Sket, Slovstvena čitanka. VI.— VIII.: 
Staroslovenska čitanka.

Geograph ie .  — I.— III. CI. : Richter, Lehrbuch der Geographie. IV. 
CI.: Mayer, Geographie der österr.-ung. Monarchie für die 4. CI.;
3. A u fl/— Schülatlanten von Kozenn, Stieler und Richter.
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Gesch ich te .  — Gindely, Geschichte für das Untergymnasium (bcarb. 
von Doublier-Schmidt) und dessen Lehrbücher der Geschichte für 
das Obergymnasium. Hannak, Vaterlandskunde, Oberstufe. At
lanten von Richter ,  Kiepert und Jausz.

Mathematik.  — Močniks Lehrbücher der Arithmetik und der Geome
trie. — Heiss, Aufgabensammlung. — Adam. Logarithmen.

N at u rg e sc h i c h te .  —  Untergymn.: Pokorny, Thier reich, Pflanzenreich 
und Mineralogie. — Öbergymn.: Scharizer, Mineralogie u. Geolo
gie. •— Wettstein, Botanik. — Gräber, Leitfaden der Zoologie. 

Phys ik .  — III. u. IV. CI.: Mach, Anfangsgründe der Natui'lehre. —
VII. u. VIII. CI.: Wallentin, Lehrbuch der Physik.

P h i l o so p h i s c h e  Propädeutik.  Höfler, Grundlehren der Logik. — 
Lindner-Lukas, Psychologie.

Anm. Nur die n e u e s t e n  Auflagen sind zulässig, ältere lediglich 
dann, wenn sic von jenen nicht wesentlich abweichen.

IV, Vermehrung der Lehrmittelsammlung,
A. L e h r e r b i b l i o t h e k .

Custos: Prof. Simzig.

D u r c h  A n k a u f : Zeitschrift, für die österr. Gymnasien. 51. Jahrg.
— Petermanns geographische Mittheilungen. 40. Band. — Mittheilungen 
der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. 43. Band. — Verhand
lungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 50. Band.
— Österr. botanische Zeitschrift. 50. Jahrgang. — Zeitschrift für Schul- 
geographie. 21. Jahrgang. — Gymnasium. 18 Jahrgang.' — Die öster
reichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild bis Lief. 325 — Ver
ordnungsblatt des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht. Jahrg. 
1900. — Jahrbuch des höheren Unterrichtswesens in Österreich. 13. 
Jahrg. — Österreichische Mittelschule. 14 Jahrgang — Österreichisch
ungarische Revue. 14. Jahrgang. — Zeitschrift für den deutschen Unter
richt. 14. Jahrgang. — Naturwissenschaftliche Rundschau. 15. Jahrgang.
—  Zeitschrift für Turnen und Jugendspiele. 9. Jahrgang. — Österr. 
Literaturblatt. 9. Jahrgang. — Kürschner, Deutsche Nationalliteratur 
(Fortsetzung)^ — Archiv für lat Lexikographie (Forts.) — Mayer, 
Geschichte Österreichs mit besonderer Rücksicht auf das Culturleben-
— De Sanctis, Nuovi «iggi critici., — Baretti, Scritti annot. da Men- 
ghini. — La vita italiana nel risorgimento. — De Sanctis, La giovi- 
nezza di F. De S., frammento autobiografleo pubblicato da Villari. —- 
Finzi, Lezioni di stofia della letteratura italiana. — Griechische Tra
gödien übers, v. Wilamowitz. — Cauer, Grammatica militans. — Bo- 
hatta-Holzmann, Adressbuch der Bibliotheken der öst.-uhg. Monarchie.
— Schantung und Deutsch-China. — Meineclie, Die deutschen Kolonien 
in Wort und Bild. — Springer, Handbuch der Kunstgeschichte. — 
De Sanctis, Saggi critici.
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D u rc h  S c h e n k u n g  : Vom k. k. Unterrichtsministerium: Numis
matische Zeitschrift. — Von der k. k. Statthalterei in Triest: Bericht 
der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- 
und hist. Denkmale pro 1898. — Vom k. k. Schulbücherverlag in 
Wien : Bilderbogen für Schule und Haus, III. Serie. — Von der 
Karstaufforstungscomission für Gürz-Gradisca: Die Karstbewaldung im 
Ost.-illirischen Küstenlande von J. Pucich 1900.

Die Lehrerbibliothek zählt 2798 Bände und 541 Hefte.

B. S c h ü l e r b i b l i o t h e k .
Custos: Prof. Kragelj.

D u r c h  Ankauf :  Die Druckschriften der Matica slovenska in Lai
bach. — Zvon 190U. — Alte und neue Welt 1900. — Ihnken, Durch 
ferne Meere. — Nachtigal, Reisen in der Sahara. — Livingston, Ent
deckungsreisen in Afrika. — Oberländer, Von Ocean zu Ocean. — 
Kolberg, Nach Ecuador. — Garlepp, Durch Steppen und Tündern. —  
Garlepp, Halbmond und Griechenkreuz. — Schott, Das Jahrhundert 
der Entdeckungen. — Salgari, Al polo nord. — Id., II Corsaro nero.
— Id., 11 Capitano della Djumna. Id., La cittii deli’ oro. Biblio- 
teca classica economica Sonzogno, 16 Bände. — Baccini, Memorie d’un 
pulcino. — Salgari, I naufragatori doll' Oregon. -  Tasso, II tiore della 
Ger. Lih. — Grossi, Comc s’ impara a comporre. — Kembadi, U se
greto di Pini'cchio. — Collodi, Giannettino. — Id., Le avventure di 
Pinocchio. Belviglieri, Storia della Grecia. Pacini, Piccola storia 
d’ Italia. — Barzacchini, 100 raceonti. - Grossi, 100 racconti. 
llosellini, Commedie. Thouar, Letture graduali. — Stritar, Zbrani 
spisi. — Shakespeare, Hamlet, preložil Cankar.— Wiseman, Fabijola.
De Foe, Robinzon starši. — Zakrajšek. Oglenica. — Cigler, Deteljica.
— Id , Kortonica, Slemenik, Križem sveta. — Sket, Miklova zala.
— Žajski, Na krivih potih. Govekar, Rokovnjači. — Gangl, Sin.
— Wallaco, Ben-Hur, roman. — Jurčič, Zbrani spisi — Tavčar, Po
vesti. — Stritar, Bod lipo. Id., Jagode. Aškerc, Nove poezije. — 
Slovenska pesmarica. — Erjavec, Domače in tuje živali. —  Vrhovec, 
Avstralija. — Bezenšek, Bolgarija in Srbija. Stan';, Kitajci in Japonci

S t a n d :  2112 Bände.

C. B i b l i o th e k  des U n t e r s t ü t z u n g s f o n d e s .
Custos: Prof. Simeig.

D u rc h  A nka uf :  13 Bände Schulbücher.

D G e o g r a p h i s c h e s  Gabin e t .
Custos Prof. Dr. Schubert.

D u r c h  A nka uf :  Kiepert: Wandkarten der Balkan —, der pyre- 
näischen Halbinsel, von Frankreich, Italien u. Grossbritannien. — Leh
mann : 6 geographische Charakterbilder.
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D u r c h  S c h e n k u n g  : Atlas antiquus, 15 Karten aufgezogen.
Stand : 238 Wandkarten, 24 Atlanten, 8 Reliefkarten, 2 Globen, 

1 Armillarssphäre, 10 Tafeln, 103 Charakterbilder, 53 Broschüren, 1 
Album, 5 Kartenständer.

E. A n t i k e n -  u n d  M ü n z c a b i n e t
Verwalter: Prof. Dr. Streitig.

D u rc h  S c h e n k u n g :  Von dem h. Ministerium: Jahreshefte des 
archaelogischen Institutes in Wien Band III. — Numism. Monatsblätter 
191-203. — Numism. Zeitschrift 31, Band.

S tand  : a ) 7 prähistorische, 4 ägyptische, 4 griechische, 15 rö
mische Alterthümer, 2 Imitationen ; 10 sonstige Gegenstände, zusammen 
42 Inventarnummern ; b) 351 Silber- and Nickel-, 2028 Bronze-, und 
Kupfermünzen, 3 Papiermünzscheine, zusammen 2382 S tück: c) ar- 
chäolog-numismatische Zeitschriften, 19 Bände und 12 Tafeln ; d) 2 
Schaukästen ; e) 1 Bilderwerk ; f)  (i Wantafeln ; <j) 2 Modelle ; 5 Rahmen 
zur Austeilung von Zeichnungen und Bildern.

F. P h y s i k a l i s c h e s  Cab ine t .
Custos: Prof. Šantel.

D u rc h  A n k a u f :  1. Revolver-Stereoskop, 12 Bilder fassend (zur 
Vorführung von Photographien belehrenden Inhaltes im Sinne der In
structionen). 2. Stereoskop-Photogramme für den genannten Zweck.
3. Edisons Phonograph mit Aufnahme- und Reproductions-Membrane 
und einer Serie von Walzen. 4 Kinematograph mit Petroleumlampe. 5. 
Akustischer Intorferenzapparat nach Stefan.

S t a n d  d e r  S a m m l u n g  : 803 Inventarnummern.

G. N a t u r h i s t o r i s c h e s  Gabine t .
Custos: Prof. Loitlesberger.

D u r c h  A n k a u f : 5 Trockenpräparate und zw ar: Ornithörrhynchus 
paradoxus, Arvicola arvalis und amphibius, Lucioperca Sandra, Scomber 
scombrus ; Schreibers Wandtafeln der Geologie und Palaeontologie (3 St.); 
Meinholds Tafeln für den Unterricht in Zoolögie (5 St.) Grosses Löth- 
rohrbesteck ; Metallspritze zum Injicieren; mehrere Utensilien und Che
mikalien zur Herstellung von Präparaten.

D u r c h  S c h e n k u n g  : Von Herrn Bergverwalter A. Komposch 4 
Mineralien: Galenit mit Baryt und Calcit, Antimonit, Wulfenit, Ce- 
russit; 4 Stopfpräparate (hergestellt durch den Custos) und zwar: Von 
Herrn Prof. F. Žnideršič 1 Felis catus; vom Schüler Alex. Blasig 
(ü .a ) I Mustcla vulgaris; vom Schüler K. Graf Attems (V. CI.) 1 
Strix aluco und 1 Buteo vulgaris. Ein Entwicklungspräparat von Tro- 
pidonotus natrix (durch den Custos). Petrefacten aus dem Coglio, zumal 
Nunnnuliten, von den Schülern O. Knittl (VI. CI. und O. Sfiligoj (I c). 
Proben von Eisen- Ilüttcnproducten vom Schüler L. Fcigel (III.b).
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Mehrere alte Fisch-Präparate wurden durch neue ersetzt; das Herba
rium (200Ü species in ca .'5000 Exemplaren) einer Säuberung und 
Ordnung unterzogen.

Mehrere Schüler der I. u. II. Classe hetheiligten sich eifrig an 
der Beschaffung von frischem Pflanzenmateriale für den Unterricht.

G e g e n w ä r t i g e r  S t a n d  : Zoologische Sammlung 1(564 Nummern, 
botanische Sammlung 50 Nummern, mineralogisch-geologische Sammlung 
1850 Nummern, naturwissenschaftliche Wandtafeln 314 St.

H S a m m l u n g  s t e r e o m e t r i s c h e r  Modelle.
Custos: Prof. Novak.

G e g e n w ä r t i g e r  S t a n d  : 46 Stück.

I. M u s i k a l i e n - S a m m l u n g .
D u rc h  A n k a u f : Hymni sacri, 15 Ex.
D u rc h  S c h e n k u n g  : Schubert „Deutsche Messe“ vom Herrn Spar- 

kassadirector Emil Gross iu Saaz.
S t a n d  : 1 Harmonium, 1 Normalstimmgabel, 44 Musikalien-Inven- 

tarn ummern.

K. Z e i c h e n v o r l a g e n .
Custos: Lehrer Gvais.

S ta n d  : 378 vorgeschriebcne Vorlegeblätter, 32 Gyps- u 4 sonstige 
Modelle.

V, Kassa*Gebarung im Verwaltungsjahre 1899,
I. Lehrmittelfond 1899.

Einnahmen: Kassarest vom Jahre 1898 ..................................tl. 984.56
Aufnahmstaxen von 117 Schülern zu. fl. 2 10. „ 275.70
Lehrmittelbeiträge von 457 Schülern zu fl. 1. „ 4 5 7 .—
6 Semestralzeugnisduplicate zu fl. 1 . . „ 6. -

zusammen fl. 1693 26
Ausgaben: Dotation des phys. C a b in e te s ............................ fl. 200.—

„ „ naturhist. .. .............................„ 100.—
Modelle, Diapositive und Wandbildern . . „ 68.45
Bibliothek, Geographie u. Musikalien . . . „ 346.23

zusammen fl. 715.68
B ilanz: Einnahmen  fl. 1693.36

A u s g a b e n .................................... „ 715.68
Überschuss . . . . fl. 977 .58~=  K 195416 h,

welcher in die Rechnung für 1900 als Einnahme übertragen wurde.
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l l .  Graf Cyulai-Unterstützungsfond für 1 89 9 /1 9 00 .

Der Graf Gyulai-Fond besaß am Ende des Schuljahres 1898/99 
nach dem Ausweise des vorjährigen Berichtes 4900 H. Papierrente, 
300 fl. Silberrente (Ritter Schneid v. Treuenfeld’sche Stiftung), ein 1860er 
Los zu 100 ü., ein Sparcassablieh mit einer Einlage von 100 fl., ein 
Sparkassabuch mit einer Einlage von 162 fl. (Jubiläumsstiftung aus der 
Mitte des Lehrkörpers) und einen baren Cassarest von 129.91 fl. =  
259 82 K.

Einnahmen:

1. Cassarest vom Jahre 1898,99  K 259.82
2. Zinsen der Wertpapiere .........................................................„ 444.80
3. Aufzahlungen mehrerer mit Kleidern betheilter Schül'er „ 233.06
4. Spende des1 H. Generaldirector Müller .............................„ 20.00
5. „ „ Josef Reichsedlen v. Degrazia . . . „ 50.00
6. „ „ Don Castelliz, k. k. Hauptlehrers und Se-

minardirectors, anlässlich des 50jfthrigen Bestandes der 
gegenwärtigen Organisation der A n s t a l t ..................... „ 30.00

7. Schülerbeiträge; es spendeten in Kronen:
I. a : Fratnik 2, Markelj 2, Thomich 2, Venuti 2, Zach 2,

Marceglia 0 40, z u sa m m e n ......................................................... „ 10.40
II. a: Müller 20, Palm, Paternolli, Prinzig F., W olf je  2,

Culot 1, Belsky 1*14, zusam m en..............................................   30.14
II. b. Cotič, Pirjevec je 1, Hrovatin, Peternelj, VI. Polj

šak je 0'40, Trani])už 0'30, Fiegl 0-20, Marušič 01'0, 
zusam m en..............................................................   „ 3.80

III. a : Bar. Enghert 2, Zach 2, zusammen . . . .  „ 4.00
III. b : Gabršček, Ples je 1, Pahor 0 50, Belinger, Cigoj 

je 0 40, Podgornik, Kogoj, Pirih, Pišot, Simonič, Žigon,
Komavli je ()'20, z u s a m m e n ................................................... „ 4.70

IV. Canetti 4, Gf. Attems 1, zusammen . . . . . .  „ 5.00
V. Križnič 4, v. Gironcoli 2, Gf. Attems, Kaznačič je 1,

Jenčič, 060 , Praprotnik 010 , zu sa m m en .............................„ 8.70
VI. Chiurlo 12, Bar. Engherth 2, Simzig 2, zusammen . „ 16.00
VII Bolaffio 2, Palm 2, Šantel 2, zusammen . . . .  „ 6 0 0
VIII. Bolaffio 10, v. Laun 2, zusammen ........................... „ 12.00

Summe der Einnahmen K 1138.42

Ausgaben :
1. Für B ü c h e r .................................................................................... K 40'02
2. Für K leidungsstücke.................................................................... „ 791'62
3 In barem .....................................................................................„ 12.00

Summe der Ausgaben K 843.64

Bilanz:
Einnahmen ......................................................................................... K 1138.42
A u s g a b e n .........................   . . .  „ 843.64

Überschuss K 294.78
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wovon 160 K zur Vergrößerung der Sparcassaeiulage verwendet, 134.78 K 
als barer Cassarest in die nächstjährige Rechnung übertragen werden.

Für alle der dürftigen studierenden Jugend im abgelaufenen Schul-, 
jahre von Einzelpersonen und von Anstalten erwiesenen Wolilthaten 
wie: Geldspenden, Freitische, unentgeltlichen ärztlichen Beistand, sei au 
dieser Stelle der wärmste Dank ausgesprochen.

Prof. A  Hantel, Verwalter.

VI, Themen zu den schriftlichen Aufgaben 
in den Oberclassen,

D e u t s c h e  A u f s ä t z e .

FÜNFTE CLASSE.

1. Die mythischen Züge im Dornröschen. (Hausarbeit).
2. Der Raub der Sabinerinnen. (Schularbeit).
3. Riesen und Zwerge in der Amelungensage. (Hausarbeit).
4. Hüon und Schorasmin werden auf dem W ege nach Bagdad 

von den Saracenen überfallen. (Schularbeit
5. Wie vertheidigt Nikodemus Christum gegen die Anklagen des 

Kaiphas und Philo V (Hausaufgabe).
6. „Erlkönig“ und „Erlkönigs Tochter“. (Vergleichung) (Schul

arbeit).
7. Das griechische Theater. (Im Anschlüsse an Schillers „Kraniche 

des Ibykus“) (Hausarbeit)
8. Vortheile und Nachtheile des Winters. (Im Anschlüsse an Grill

parzers Decemberlied) (Schularbeit).
9. „Heidenröslein“ und „Gefunden“. (Vergleichung) (Hausarbeit).

10. Der Frühling und seine Gäste. (Schularbeit). A . Tummler.

SECHSTE CLASSE.

1. Welche Stimmungen erregt der Herbst im Menschenherzcn? 
(Hausarbeit).

2. Inwiefern ergänzt die nordische Fassung unsere Kenntnis der 
Nibelungensage ? (Schularbeit).

3. „Wer ist ein unbrauchbarer Mann V Der nicht befehlen und 
auch nicht gehorchen kann.“ Goethe. (Hausarbeit).

4. Wie entwickelt sich Parzival zum Ideal eines mittelalterlichen 
Ritters V (Schularbeit).

5. Sallusts bellum Catilinare. Inhaltsangabe in Form einer Glie
derung. (Hausarbeit).

6. Was erfahren wir aus den Sprüchen Walthers von der Vogel
weide über das Leben des Dichters ? (Schularbeit).

7. Die Exposition in Lessings Minna von Barnhelm. (Hausarbeit).
8. Der Sturm auf dem tyrrhenischen Meere. Nach Vergils Acneis

I. B. (Schularbeit).

I
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9. Gedankengang der Klopstock’schen Ode „Die beiden Musen“. 
(Hausarbeit).

10. Wer an den W eg baut, hat viele Meister. (Schularbeit).
Dr. F . Streinz.

SIEBENTE CLASSE.

1. Welche Förderung erfuhr meine Bildung in den verflossenen 
Ferien ? (Hausarbeit).

2. Welche Vorschläge zu einer erfolgreichen Bekämpfung des Ma
kedonierkönigs Philipp macht Demosthenes in der ersten philippischen 
Rede ? (Schularbeit).

3. „Wie das Gestirn, Ohne Hast, Aber ohne Rast, Drohe sich je 
der Um die eigene Last.“ Goethe. (Hausarbeit).

4. Egmont. Eine Charakteristik. (Schularbeit).
5. Goethes Vater. Nach Dichtung u. Wahrheit (Hausarbeit).
6 „Willst du immer weiter schweifen V Sieh ! .Das Gute liegt so 

nah, Lerne nur das Glück ergreifen, Denn das Glück ist immer da.“ 
Goethe (Schularbeit).

7. Goethes „Zueignung“ u. „Ilmenau“. Eine Vergleichung. (Haus
arbeit).

8. „Ans Vaterland, ans tlieure, schließ dich an ! Das halte fest 
mit deinem ganzen Herzen.“ Schiller. (Schalarbeit).

9. Der alte Miller. Eine Charakteristik nach Schillers Cabale und 
Liebe. (Hausarbeit)

10. Gedankengang der akademischen Antrittsrede Schillers. (Schul
arbeit).

Redeübungen Dr. F. Streinz.

ACHTE CLASSE.

1. Neugierde, Wissbegierde und Forschungsdrang. (Hausarbeit).
2. Worin wurzelt die Unzufriedenheit des Wirtes zum goldenen 

Löwen mit seinem Sohne Hermann und wann kommt sie zum Ausbru
che ? (Schularbeit).

'6. Schillers W ort: „Im engern Kreise verengert sich der Sinn; 
Es wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken,“ soll an Goethes 
Hermann und Dorothea nachgewiesen werden. (Hausarbeit).

4 Welche Gedanken entwickelt Lessing in den vier ersten Ab
schnitten seines Laokoon ? (Schularbeit).

5. Zufrieden bin ich, dass ich nicht zufrieden bin. (Hausarbeit).
6. Equidem beatos puto, quibus deorum munero datum est aut 

facere scribcnda aut scribere legenda, beatissimos vero, quibus utrum- 
que. (Schularbeit).

7. Inwicferne sind in Goethes Ballade vom vertriebenen und zu
rückkehrenden Grafen alle Grundnoten der Poesie vereinigt? (Hausarbeit.)

8. Ein jeder gibt den Wert sich selbst. (Schularbeit).
9. Welche Opfer fordert das Vaterland von uns und welche Wohl- 

thaten erweist es uns ? (Hausarbeit).
10. Maturitätsarbeit.
Redeübungen. A. Tummler.
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I t a l i e n i s c h e  A u f s ä t z e .

FÜNFTE CLASSE.
1 Non pure per cittadi e per castella, ma per tuguri ancora e per 

fenili spesso si trovano le anime gentili. (Ariosto).
2. II pensiero del Monti nella tragedia deli’ Aristodeino.
3. L ’ organino.
4. II eulto dei morti presso gli antichi Egizi.
5. Non qucgli ehe avva letto piü libri, ma elii avrii letto i piü 

utili, sark piü istruito. (Aristippo).
6. II coneetto politico morale dei Sepoleri di Ugo Foseolo.
V. Quaggiü nulla si sostituisce a una büona madre. (Mazzini).
8. Una vita inutile & una morte precoee. (Goethe).
9. Atene e Sparta.

10. II pessimismo leopardiano, le sue cause e i suoi effetti.
Violin.

SECHSTE CLASSE.

1. Lettera ad un compagno che vi ha chiesto conto degli studi 
vostri e consiglio sui libri da leggere.

2. Criteri del Parini intorno alla vera educazione secondo 1’ ode 
„Per la guarigione di Carlo Imbonati'1.

3. II pietoso episodio di Oliudo e Sofronia. (Tasso. G. L. II).
4. Virtü civili e politiche di Roma.
5. Allo sportello della stazione ferroviaria.
6. Nelle cose facili no\i b gloria.
7. II personaggio di Clorinda nella Gerusalcmme Liberata.
8. Quali idee suscita nella nosti'a mente il pensare alla professione 

di eoloro che esercitano la mercatura ?
9. Esponete in forma di racconto 1’ argomento d’ una dclle com- 

medie del Goldoni lette in iscuola.
10. Si tratteggi il carattere di vari personaggi dei Saul allieriano.

Saraval.

SIEBENTE CLASSE.

1. Nove settimane di liberta. Ricordi e proponimenti.
2. L ’Orano Espugnata di Carlo Innocenzo Frugoni, un saggio di 

verbosa ridondanza.
3. Altro 6 scienza, altro & virtü: quest’lütima necessai'ia. Una 

squisita manteca h la scienza, disse gik un valentüomo, ma difticilmente 
si conserva senza corruzione o mal odore, secondo il vizio dei vaso in 
cui 6 riposta. (G. Gozzi).

4. Tolta la sapienza, dir non saprei, se dagF Iddii immortali ab- 
biano gli uomini ricevuto cosa migliore deli’ amicizia. (Cicerone).

5. II barbiere deli’ abate Parini.
6. L’ urbanitk della satira pariniana documentata coli’ analisi dei 

„Giorno“.
7. Parallelo fra il carattere di Amilcare ambasciatore cartaginese 

e quello del protagonista nell’ „Attilio Regolo“ di Pietro Metastasic),
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8. La luce del sole h la provvidenza del globo tcrracqueo.
9. Ragionamento di Demostene nell’ esordio della prima filippica.

10. Enea disceso nel regno delle ombre Ivi ritrova il padre An-
cliise ehe gli predice le geste dei t i ipoti, dai quali sorgera la gran Roma 
„nel poter pari al mondo, cd all’ Olimpo negli spiriti ugual“.

S i m z i g .

ACHTE CLASSE.

1. II viaggiare in istrada ferrata eonsiderato dal lato pratieo e 
dal lato ideale.

2. Ugo Foscolo a Santa Croce.
3. Ermengarda nell’ Adelchi Manzoniano.
4. Si dimostri la virtü della sentenza del D iderot: „II lavoro 

aecorcia la giornata, ma allunga la vita '.
5. Condizioni della vera amieizia
6. Perclič studio ?
7. II canto di Farinata (Inf. X )  ed il concetto della magnanimita 

e della patria in Dante.
8. Nella vita dei popoli i pericoli esterni eontribuiscono spesso a 

rialzare gli spiriti ed a proinuovere la grandezza nationale.
9. Origine e svolgimcnto della poesia epica roinanzesca.

10. Maturitätsarbeit. Sar aval.

S l o v e n i s c h e  A u f s ä t z e .

FÜNFTE CLASSE.

1. Ktere napake slovenskega pisanja graja Prešeren v „Novi pi
sariji“ y

2. Vseli mrtvili dan ! „Bledo trepeče nad grobovi T is6č1 svetil, 
In križe, kamne vrli gomil Jesenski venčajo cvetovi — Vseli mrtvili 
dan!“ -  Gregorčič.

3. Prešeren na razpotju. „Tvoj naj lovor bo zeleni, In spomin bo 
večni tvoj.“ — Stritar.

4. „Iz slabega sc slabo le rodi.“ — Stritar.
5. O mogočnem vplivu, ki ga dela morje na dušo človoško. (Prim. 

narodni pesni „Lepa Vida in Mornar“.)
6. Kaj pripovedujejo slovenske narodne pesni o kralju Matjažu ‘i
7. Cvetna nedelja. „Glej, prišla oljčna je nedelja, In polne srčnega 

veselja Vrvijo trume v božji liram.“ — Gregorčič.
8. „Donee eris felix, multos numerabis amicos, Tempora uubila 

si fuerint, solus eris.“ — Ovid.
9. Izlet prvega majnika. „Pozdravljamo srčno te, majnik veseli, 

Nakitil si s cvetjem preljubi naš kraj ; Zakaj bi veselili zdaj pesni ne 
peli, Ker ti si mladini veselje in raj 1“ — Zarnik.

10. Reka je podoba človeškega življenja. „Ko v te se oziram, se 
zdi mi, oj reka, Da gledam življenje, osodo človeka, Človeško srce, Nje
govo slast in strast in gorjč! — Gregorčič. F. Orešec.
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SECHSTE CLASSE.

1. Značaj Stritarjevega Oresta.
2. Regulova oporoka. „Ne kreni s prave poti nikeddr, Resnica 

naj nad vse ti sveta bo ; Z lažjo nikdar se ne sprijazni ti, Nevarna je, 
pogubna zveza njena, Krepöst, moštvtf Rimljanu naj velja; Pravica vo
dite, in svet bo tvoj !“ — Stritar.

3. Tugomer v zgodovini in v Jurčičevi drami.
4. Svetopolkova oporoka „Vse orožje jedno vam premaga — Bra- 

tovska je sloga to orožje !“
5. Zakaj so zaostali Slovani v omiki za drugimi narodi ?
6. Človek je slika in prilika božja.“ — Erjavec.
7. Krst pri Savici. (Povest.)
8. Korist in pomen oljike. (Po Gregorčičevi pesni „Oljiki.“)
9. O vzrokih in nasledkih samopašnosti. „Oj samopašni ti črv, ti 

jim razjedaš osrčje, Ti sovražnik si naš, ti domovini si k var.“ — Stritar.
10. „Luč naša, bratje, od izhoda! Od tam nam solnce nosi zlati 

dan; Omike žar spod jutrovskega svoda Razširil do zapadnih se je  
stran.“ — Gregorčič. F . Orešec.

SIEBENTE CLASSE

1. „Hrast se omaje in hrib — zvestoba Slovencu ne gane !“ Koseski.
2. V spomin profesorju Andreju Marušiču. „Non omnis moriar “

— Horacij.
3 Ilirija oživljena. — Vodnik.
4. „V delih svojih živel sam boš večno.“ — Aškerc-
5. Pregled srednjeveškega slovstva.
6. Prešernovi nazori o svetu in življenju.
7. Laokoontovo trpljenje. „Clamores simul horrendos ad sidera 

tollit.“ — Vergil.
8. Pregled pesništva do Prešerna. „Cvetlice naše poezijo stale I)o 

zdaj so vrh snežnikov redke rož’ce, Obdajale so vtrjene jih skale.“ — 
Prešeren.

9. Poezija in sreča. „Pevcu vedno sreča laže, On živi vmerjfc brez 
dnaija “ Prešeren.

10. „Ni vselej 'Večine hrupne brzoustna sodba Jedina prava.“ —  
Jurčič. F. Orešec.

ACHTE CLASSE.
1. „Naj pametnik vas in neumnik uči, Kako človek imel bi ži

veti.“ Levstik.
2 . „Sam trpi in sam se bori, Na-se bodi sam oprt.“ Levstik.
3. Književno delovanje v protestantski dobi.
4. Cesa potrebuje človek, da je  srečen'?
5. Horacijev „carpe diem“ v ustih resnega in lehkomiselnega dijaka.
6. Zakaj je prav, da ne vemo prihodnosti ?
7. V koliko je opravičen Prešernov: „Človek toliko velja, kar plača“?
8. „Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua.“ Seneea.
9. Pogled naprej in nazaj.

10. Maturitätsarbeit. _____________ A. Kragelj.
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VII M aturitätsprüfung
a) am Schlüsse des Schuljahres 1898/99 

und am Anfänge des Schuljahres 1899/1900.

Die mündliche Maturitätsprüfung im Sommertermine fand vom 9. 
bis 13. Juli 1899, jene im Herbsttermine am 27. September 1899 unter 
dem Vorsitze des Herrn Landessehulinspectors Dr. Franz Swida statt.

Von den 33 Candidaton, die zur mündlichen Prüfung zugelassen 
wurden, erhielten 5 ein Zeugnis der Reife mit Auszeichnung, 23 ein 
Zeugnis der Reife, 5 wurden reprobiert.

Die näheren Daten über die für reif erklärten Abiturienten ent
hält folgende Tabelle :

L
. 

Z
ah

l

NAMEN G e b u r t s o r t  
und Jahr

Dauer 
der Gym- 

nnsial- 
studieu

Prüflings
ergebnis

Gewählter
Beruf

1. Guido Bresca Görz 1879 reif 10 Jahre Marinecomis-
sariat

2 . Virgil Cosolo Fogliano 1880 n 8 n Medicin
3! Ilector Delfabro . Gradišča 1878 8 11 Theologie
4, Josef von Dottori Ron ciii 1881 reif mit Ausz. 8 11 Jura
5. Josef Fcrfolja Dobrdob 1880 reif 8 11 11
6 . Peter Gail Cormons 1880 H 8 11 Medicin
7. Otto Goldstein . Eisenburg 1880 11 9 11 Jura
8. Milivoj Gregovich Castellastua 1878 »> 2 * \  11 ) Consul.-Aka

demie
9. Josef Ivančič Kamno 1880 reif mit Am. 8 11 Theologie

10. Livius Licen . . Görz 1880 reif 8 11 Jura
11.
12.

Franz Malnič 
Konrad v. Michel

Ronzina 1878 n 8 n n

l in i ....................... Mariano 1878 „ 10 11 Medicin
13. Rambald Milocco Perteole 1878 r 8 n Philosophie
14. Franz Mitis . . Cherso 1879 reif mit Ausz. 9 11 11
15.
16.

Silvius Morpurgo 
Alexander Nach

Görz 1881 reif 8 11 Medicin

tigall . . . . Cormons 1878 n  !9 1) Jura
17. Peter Natlačen . Manče 1878 11 18 n Philologie
18. Johann Podobnik Plužna 1877 fl 9 Jura
19.
20.

Leo Quantschnigg 
Rudolf v. Ritter-

Klagenfurt 1879 11 10 11 Marinecomiss.

Zahöny . . . Görz 1881 reif mit Ausz. 8 11 Jura
21. Romanus Roman Fiumicello 1877 reif 8 Theologie
22. Adolf Schaup llaidenschaft

1880
» 9 11 Jura

studierte früher privat

1
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305
N
J

NAMEN G e b u r t s o r t  
und Jahr

Dauer 
der Gym

nasial- 
Studien

Prüfungs
ergebnis

Gewählter
Beruf

23. Rudolf Seculin . Gürz 1879 9 Jahre reif Jura
24. Virgil Vinci . . » 1881. 8 , n n
25. Josef Wenninger Streifing (N.-Ö.) 9  „ reif mit Ausz. n

1877
26. Leo Wolfer . G ö r z  1880 9  „ ie if Medicin
27. Karl Zach . . Hart-Strassgang 8 „ » Jura

1881
28. Friedrich v. Ziern- Forstwirt

fcld . . . . Kneža 1879 8 „ n schaft

b) am Schlüsse des Schuljahres 1900.

Zur Maturitätsprüfung im Haupttermine meldeten sich 26 öffent
liche Schüler der VIII. Gasse, ein im Voxjahre reprobierter Candidat
u. ein Externist. Die schriftlichen Prüfungen fanden vom 28. Mai bis 
1. Juni 1900 statt. Die zur Bearbeitung vorgelegten Aufgaben waren 
folgende :

1. Übersetzung aus der deutschen in die lateinische Sprache,: „Das 
zweite Triumvirat.“ (Hintner-Neubauer: Sammlung von Übungs
stücken N. 77.)

2. Übersetzung aus der lateinischen in die deutsche Sprache: Taciti 
ab exc. divi Augusti 1. II. c. 52.

3. Übersetzung aus der griechischen in die deutsche Sprache: Demo
sthenes jisq'i iov mecpävov c. 25— 27.

4. Deutscher Aufsatz: Welchen Männern hat die Geschichte den Bei
namen des Grossen verliehen ?

5. Mathematische Aufgaben:

. O a - f K T  ]/"x* -f- 2 a2 , a — 3 V ~  _
а)   f —   - t -  ----  ----  — Q

(2 V  x  — a) 4 ] /  x - — a'- 3  (2 x  - f  a)
б) Die Entfernung zweier Punkte kann wegen eines Hindernisses nicht 

direct gemessen werden und wird nun auf die Weise bestimmt, 
dass 4 Punkte A, B, C u. D als Eckpunkte eines unregelmässigen 
Viereckes abgesteckt werden, so dass A und C zugleich die End
punkte der zu ermittelnden Strecke sind. Die Abmessung ergibt 
für AB =  8m, für BC =  10m, für CD — 9m, für AD — l im  und 
für die Diagonale BD =  13m Wie lang ist AC?

c) Das Contrum eines durch die Peripheriepunkte A (1, 2), 13(12,— 1) 
und C (8, 9) bestimmten Kreises ist vom Ursprünge des Coordi- 
nantensystems ebensoweit entfernt, als von der Spitze eines schie
fen Kegels, dessen Basis der Kreis ist. Wie gross ist das Volumen 
des Kegels, wenn die Neigung seiner Axe gegen die Basis 78° 47' 
beträgt.
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6. Italienischer Aufsatz: Discorra il candidato di quello scrittore ita- 
liano, la cui lettura gli riuscl piü piacevole e proficua, premettendo 
qualche cenno sull’ etk in cui visse.

7. Slovenischer Aufsatz : „Le ono omiko jaz štejem za pravo, Ki voljo 
zad.eva, srce in glavo.“ (S. Gregorčič).

Uber den Ausfall der mündlichen Prüfungen, welche am 2. Juli 
unter dem Vorsitze des Herrn k k. Landesschulinspectors Dr. Franz 
Swida beginnen sollen, wird im nächsten Programme berichtet werden.

VIII, Geschichte des Gymnasiums,
1. Das Schuljahr 1900 wurde am 19 September 1899 mit dem 

Hl.-Geistamte eröffnet. Der Schluss des Winterhalbjahres erfolgte am
10. Februar, jener des Sommerhalbjahres am 28. Juni 1900.

2. Die hohen Namensfeste Ihrer k. u. k. Apostolischen Majestäten 
am 4. October und am 19. November 1899 wurden wie alljährlich mit 
Festgottesdiensten gefeiert.

3. Am 15. November 1899 wurde eine ausserordentliche Conferenz 
abgehalten zur Erinnerung daran, dass am 1. November 1849 die 
ehemalige k. k. philosophische Lehranstalt in Görz mit dem sechsclas- 
sigen k. k. Gymnasium vereinigt wurde, dass somit die Anstalt in ihrer 
jetzigen Form auf 50 Jahre ihres Bestandes als eines vollständigen- 
akademischen-Gymnasiums (1. Classe) zurückblicken kann. Der Direetor 
gab eine Übersicht über die Entwickelung der Anstalt während dieser 
50 Jahre: sie wurde von 8 Directoren geleitet, 172 Lehrer unterrich
teten an ihr 4726 Schüler, und 732 Abiturienten wurden während des 
halben Jahrhundertes bei den Maturitätsprüfungen für reif erklärt, 
darunter 142 mit Auszeichnung; die Zahl der Schüler stieg auf das 
doppelte. Leider waren die Bemühungen der Direction, der Anstalt zu 
einer neuen würdigen Heimstätte zu verhelfen, bisher fruchtlos. Der 
Direetor schloss seine Ausführungen mit dem Danke an die hohen 
Unterriehtsbehörden, mit dem W unsche: „die Anstalt „vivat floreat 
crescat in aeternum“, der Geist der Eintracht, des redlichen Strebens, 
der echten Gottes- u. Vaterlandsliebe beseele ihre Lehrer u. Schüler 
immerdar“ und mit einem dreifachen „Hoch“ „auf den erhabenen För
derer der Wissenschaft und alles Schönen, Wahren, Guten u. Edlen,
S. Majestät unseren allgeliebten Kaiser Franz Josef I in welches der 
Lehrkörper begeistert einstimmte.

4. Der Direetor wurde mit Allerhöchster Entschliessung vom 1- 
November 1899 in die VI. liangsclasse der Staatsbeamten b e f ö r d e r t  

und mit Allerh. Entschliessung vom 11. Januar 1900 auch für dio 
nächste sechsjährige Periode zum Mitgliede des k. k. Landcsschulrathes 
für Görz-Gradisca ernannt. Die Professoren Anton Santel und Friedrich 
Simzig wurden mit dem M.-Erlasse vom 29. September 1899 Z : 15602 
in die VII., die Professoren Andreas Kragelj und Gustav Novak mit 
dem M.-E. vom 30- Juni 1899 Z : 15602 in die VIII. Rangsclasse be
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fördert. Gymnasiallehrer (lino Saraval erhielt mit dem L.-S.-R.-Erlasse 
vom 13. October 1899 Z : 1226 unter definitiver Bestätigung im Lehr- 
amte den Titel „k. k. Professor“. Dem Professor Franz Cleri wurde 
die I. (L.-S.-R.-E. 4. Oct. 1899 Z : 1052), dem Professor Karl Loitles- 
berger die 1. (L-S.-R' 2. Nov. 1891) Z: 1217) und dem Professor Hein
rich Maionica die IV. (2. Nov. 1899 Z : 1182) Quinquennalzulage 
zuerkannt.

5. Vom 26. April bis 5. Mai 1900 unterzog der Herr k. k. Lan- 
desschulinspector Dr. Franz Swida die Anstalt einere eingehenden In- 
spection ; er schied mit dem Ausdrucke voller Zufriedenheit

6. Der Gesundheitszustand unter Schülern und Lehrern war im 
verflossenen Schuljahre wieder ziemlich ungünstig. Zahlreiche Augen-, 
Hals- und Brustleiden und nicht wenige Erkrankungen an Influenza 
kamen vor. Am 18. December 1899 starb in Gradišča der hoffnungs
volle Secundaner Heinrich Beltramini: eine Abordnung seiner Mitschüler 
unter Leitung des Religionsprofessors Don Cleri geleitete sein Sterbliches 
zur letzten Ruhestätte. R. 1. P.

7. Hinsichtlich der religiösen Übungen und des Empfanges der 
hl. Busssakramente wurden die bestehenden Vorschriften genau befolgt.

IX, W ichtigere Erlässe,
1. M.-Erlass vom 23. Februar 1900 Z: 5146, mit welchem eine 

neue Auflage des Lehrplanes und der Instructionen für den Unterricht 
an den Gymnasien in Österreich veröffentlicht wird.

2. M.-Erlass vom 19. März 1900 Z : 502, mit welchem ein neuer 
Normallehrplan für die italienische Sprache eingeführt wird.

2C, Gesundheitspflege,
Der Winter von 1899 auf 1900 ermöglichte die Pflege des Eis

laufes nicht.
Im Sinne des h. M -Ejrl. vom 15. October 1893 wurden in diesem 

Schuljahre 251 lv zur Bestreitung der mit den Jugendspielen verbun
denen Auslagen eingehoben. Die Spiele fanden im September u, Octo
ber und von Mitte April bis Mitte Juni unter der Leitung der Gymna
siallehrer Dr. Ilemetsberger und Violin in zwei Abtheilungen im Gym
nasialhofe und auf dem Viehmarkte hinter dem Castelle statt.

Gespielt wurden: A. B e w e g u n g s s p i e l e :  Katze und Maus, 
Blinde Kuh, Fuchs zum Loch, Boccia, Drittenabschlagen, Sautreiben, 
Baarlaufen.

B. B a l l s p i e l e :  Steheball, Hohlball und Prellball, Schlagball, 
Eckball, Kreisball, Schleuderball, Faust-, Fuß-, Tamburinball, Keulenball.

C. K a m p f -  u n d  W e t t k ä m p f e :  Crocket, Ring- u. Kugel
spiel, Reifspiel.
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überdies wurden die Turnspiele im Turnlocale und die Spiele 
während der Respirien im Schulhofe beibehaltcn und 12 Ausflüge un
ternommen.

Hinsichtlich der Bäder blieb es bei der Gepflogenheit der Vorjahre.

XI, Archaeologische und kunstgeschichtliche 
Anschauungsm ittel und Lehrbehelfe,

Der Vorrath an archäologischen und kunstgeschichtlichen Lehr- 
behelfen erfuhr einen Zuwachs durch den Ankauf eines Revolver-Ste
reoskops für 12 Bilder. Die vorhandenen 58 Diapositive wurden den 
Schülern der Mittel- u. Oberclassen mittels des Skioptikons außerhalb 
der Schulzeit in 2 Serien von Dr. Streinz und Prof. Šantel demonstriert 
und erläutert.

XII, Geldleistungen und Stipendien,
G eldleistungen.

Gymnasialschüler Schüler d. Yorb.-Classe

Das Schulgeld im  g a n z e n  Betrage
zahlten im 1. Sem ester ...................................................................

2. „ ............................
Das Schulgeld im  h a l b e n  Betrage

zahlten im 1. Sem ester.............................
2- „  ...................................................................

Ganz befreit waren im 1. Semester . .
9iS. „ . .

Die Summe des eingehobenen Schulgel
des betrug im 1. Semester . . . .

2.  „ . . . .

165
197

■ 10 
10 

274 
226

5100 K 
6060 K

5
9

4
2

27
24

70 K 
100 K

zusammen 11160 K 170 K

Gesamtsumme 11.330 K

Stipendien.

Im Schuljahre 1899/1900 genossen 52 Schiller Stipendien im Ge- 
sammtbetrage von 18 315 K 48 h.
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XIII, Kundmachung
für das Schuljahr 1899'1900.

Das Schuljahr 1900/1901 beginnt am 18 September. Die Aufnahme 
der Schüler in die I Classe findet am 11. und 12. September von 
9— 12 Uhr vormittags in der Directions-Kanzlei statt.

Jene Knaben, welche in die erste Classe aufgenommen werden wollen, 
haben an einem dieser Tage in Begleitung ihres Vaters oder seines 
Stellvertreters zu erscheinen und den Tauf- oder Geburtsschein und 
das Frequentationseeugnis der Schule, die sie besucht haben, beizu
bringen. Die Aufnahme hängt von dem gesetzlich vorgeschriebenen 
Alter (10 Jahre) und von dem Erfolge einer schriftlichen und mündli
chen Aufnahmsprüfung ab, die am 14. September abgehalten werden 
wird und bei welcher die Schüler darzulegen haben jenes Maß von 
Wissen in der Religion, ivclchcs in den ersten vier Jahrescursen der 
Volksschule erworben werden kann; Fertigkeit im Lesen und Schreiben 
der deutschen Sprache als Unterrichtssprache des Gymnasiums; Kenntnis 
der Elemente aus der Formenlehre dieser Sprache; Fertigkeit im A na
lysieren einfacher bekleideter S ä tze; Bekanntschaft mit den Regeln der 
Orthographie und richtige Anwendung derselben beim Dictandoschreiben; 
Übung in den vier Grundrechnungsarten in ganzen Zahlen.

Die Wiederholung der Aufnahmsprüfung für dasselbe Jahr, sei 
es an derselben oder an einer anderen Lehranstalt, ist unzulässig.

Jene Schüler, welche bisher der Lehranstalt angehörten, haben sich 
bis spätestens 16. September anzumelden.

Die Aufnahms-, Wiederholungs- und sonstigen Prüfungen finden 
vom 14. bis 16. September statt.

Schüler, welche von anderen Gymnasien an das hiesige übertreten 
wollen, haben nebst den Zeugnissen über die beiden Semester des letz
ten Schuljahres den Tauf- oder Geburtsschein beizubringen. Sind die 
Zeugnisse nicht sehr gut, so werden solche Schüler erst einer A uf
nahmsprüfung unterzogen.

Neu eintretende Schüler haben bei der Aufnahme 4 K 20 h als 
Aufnahmstaxe, alle Schiller 2 K als Lehrmittelbeitrag und 1 K als 
Beitrag zu den Auslagen für die Jugendspiele (von welchem Unbemit
telte befreit werden) zu erlegen.

Das Schulgeld beträgt 530 K für ein Semester und ist im 1. Se
mester von den Schülern der I. Classe in den ersten drei Monaten, 
von allen übrigen in den ersten sechs Wochen, im 2. Semester von 
allen Schülern in den ersten sechs Wochen des Semesters zu entrichten. 
-— Öffentliche Schüler können sich um ganze oder halbe Befreiung von 
der Entrichtung des Schulgeldes bewerben, wenn sic a) im letztverflossenen 
Semester in den Sitten die Note „lobenswert“ oder „befriedigend“, im 
Fleiße die Note „ausdauernd“ oder „befriedigend“ und mindestens die 
allgemeine „erste Zeugnisclasse-* erhalten haben; b) wenn sowohl sie 
selbst, als auch diejenigen, welche die Obliegenheit haben, sie zu erhalten, 
Wahrhaft dürftig, d. h. deren Vermögensverhältnisse so beschränkt sind 
dass ihnen die Zahlung des Schulgeldes nicht ohne dje empfindlichsten
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Entbehrungen möglich sein würde. Um die Befreiung von der Schul
geldzahlung zu erlangen, haben die Schüler sogleich zu Beginn des Schul
jahres ein an den hohen k. k. Landesschulrath für Görz gerichtetes, mit 
dem Zeugnisse über das letzte Semester u. dem Vermögensausweise beleg
tes Gesuch bei der Direction zu überreichen. Der Vermögensausweis ist 
von dem Gemeindevorsteher und dem Ortsseelsorger auszustcllon und 
darf nicht vor mehr als einem Jahre ausgefertigt sein, er hat eine ge
naue, umständliche Darlegung der Vermögensverhältnisse zu enthalten.
— Schüler der ersten Classe können erst im II. Semester um Befreiung 
von der Schulgeldzahlung ansuchen, es sei denn dass sie im letztver
flossenen Jahre eine mit einer Staatsmittelschule verbundene Vorberei- 
tungsclasse oder die hiesige k. k. Knaben-Ubungsschule besucht haben. 
Doch kann den übrigen mittellosen Schülern der I. Classe, wenn sie die 
Bedingungen der h. Min.-Verordnung vom G. Mai 1890 Z. 8836 erfüllen 
und darum ansuchen, die Zahlung des Schulgeldes für das 1. Halbjahr 
gestundet werden.

Die Aufnahme in die V o r b e r c i t u n g s c I a s s e für Schüler 
mit s l o v o n i s c h e r  Muttersprache rindet vom 15. September an statt. 
Bedingungen sind der Nachweis über die mit g u t e m  Erfolge absol
vierte 3. Volksschulclasse und über das vollendete oder doch im Solar
jahre 1899 zur Vollendung gelangende 9. Lebensjahr. Taxen sind nicht 
zu entrichten. Die Aufnahme ist jedoch nur provisorisch; Schüler, 
welche innerhalb des ersten Monates nicht die genügende Vorbildung* 
zeigen, werden im Sinne des h. M.-Erl. vom 28. Mai 1876 Z. 6330 an 
die Volksschule zurückgewiesen. Überdies ist die Aufnahme auf die, 
Maximalzahl 50 beschränkt; den V o r z u g  erhalten jene, welche in 
ihrem Wohnorte keine Gelegenheit haben die deutsche Sprache zu er
lernen und die nicht bereits die hiesige k. k. Knabenübungsschule be
suchen. Das Schulgeld betrügt für die Schüler der Vorbereitungsclasse 
10 K für jedes Halbjahr; arme und würdige Schüler können von der Zah
lung dieses Schulgeldes zur Gänze oder zur Hälfte befreit werden.

XIV, Verzeichnis der Schüler am Schlüsse 
des Schuljahres 1900.*)

Vorbereitungsc/ass
Franz Abram aus Komen 
Andreas Abuja aus Cormons 
Anton B a ša  aus Bitinja (Krain) 
Josef Berce aus Dörnberg 
Franz Brežan aus Podgora 
Herman Cej aus Görz 
Franz  Gabri je l čič  aus Plava

Peter Gärtner aus Triest 
Albert Gerbec aus Görz 
Wladimir Geržina aus St. Peter

(Krain)
Rudo l f  Hrobat  aus Dobravlje 
Armandus Humar aus Unter-Vcr-

tojba

*) Die Namen der Vorzug&scliüler sind mit f e t t e n  Lettern gedruckt.
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J o s e f  Juch aus Görz 
Franz  Kompara aus Lokavec 
Felix Kumar aus Quisca 
Franz Loverčič aus Schönpass 
Albin Makarovič aus Jelšane 

(Istrien) >
Johann Matelič aus Triest 
Isidor Nanut aus S. Andrea bei 

G ürz
J o s e f  Nanut  aus S. Andrea bei 

Gürz
Ludwig Oblak aus Triest 
Phil ipp Orel aus Gross-Žablje

And rea s  P a g la v e c  aus Podgora 
Cyrill Rejec aus Šebrelje 
Justin Rijavec aus Gradišča 
Daniel Saunig aus Bilje 
Karl S loka r  aus Montona (Istrien) 
Alois Spazzapan aus Gradišča 
Franz Suzič aus Podgora 
Wladimir Sinek aus Tolmein 
Franz  Šinigoj  aus Dörnberg 
Ernst Terpin aus Görz 
Richard Trebše aus Otalež 
Andreas Vodopivec aus Dörnberg 
Rudolf Vončina aus Görz.

/  C/assc yi-
Anion Aragni aus Gradišča 
J o s e f  Av ian aus Cormons 
Johann von Bartolomei aus Ca- 

stelnuovo 
S eve r in  B en sa  aus Görz 
J o s e f  B reg ant  aus Lucinico 
Ludwig Brunetti aus’Görz 
Longin Dalmason aus Brazzano 
Paul Dittrich aus Görz 
Aldus Falconer aus Gradišča 
Nikolaus Fioi'entin aus Veglia 
Pius Fornasin aus I’erteole 
Karl Franco aus Umago 
Rudolf Franco aus Rovigno 
Aldus Fratnich aus Görz 
Valentin Gallas aus Peuma

Guido Gius aus Mariano 
August Goldnerkreuz aus Görz 
Hermenegild Grion aus Capriva 
Oscar Kreiner aus Triest 
Amadeus Lorenzon aus Bruma 
Peter Magrin aus Grado 
Max Markelj aus Capodistria 
Alois Panzera aus Cormons 
N ere us  P e tr an ic h  aus Cherso 
Raphael Pich aus Görz 
Hektor Pich aus Gradišča 
Dionysius Silvestri aus Cassegliano 
August Stoka aus Cherso 
Felix Tliomich aus Graz 
Johann Venuti aus Görz 
Arthur Zach aus Graz.

I. C/assc ß.
Wenzel Bele aus Višnjevik 
Hygin Beltram aus Görz 
Johann Braz aus Serpenica 
Johann Bregant aus Lucinico 
Ludwig Bufolin aus S. Andrea bei 

Görz
Hektor Carlot aus Ajello 
Anton Castellan aus Görz 
Ninus Cordovado aus Komen 
Franz Černigoj aus Dobravlje 
Attilius Devet aus S. Andrea bei 

Görz
Alo is  F or n a za r i č  aus Bilje 
Egon Gabrijelčič aus Tolmein

Valentin Gasperčič aus S. Gio
vanni bei Triest 

Jakob Gordini aus Grado 
Lukas Gratton aus Muscoli 
Nikolaus Gregori aus Grado 
Johann Kodrič aus Besednjaki 
Ernst Kuk aus Görz 
Josef Lasič aus Bukovica 
Marius Lorenzutti aus Görz 
Gottlieb Medvešček aus Opatjeselo 
Johann Mikluš aus Peuma 
Johann Nemec aus Podgora 
Franz Pahor aus Novelo 
Clemens Perco aus Lucinico



Phil ipp P er i c  aus Selo 
Stephan Pirili aus Kal 
Johann Pi šot aus Selo 
Alphons Rakušček aus Karfreit 
Rudolf Rcja aus Görz 
Josef Rudež aus Görz 
Andreas Rustja aus Skrilje 
Gustav Saunig aus Bilje 
Marceli Sgauz aus Görz

Alois  T ar la o  aus Grado 
Franz Taučer aus Kreplje 
Nikolaus Tonkli aus Görz 
Felix Trost aus Connons 
Karl Vendermin aus Quisca 
Rudolf Vidič aus Gradišča 
Johann von Zuccato aus Osse- 

gliano.

I. Classe C
Albrecht Graf Attems aus Podgora 
Andreas Bensa aus Peuma 
Karl Božič aus Lussinpiccolo 
Alois Cotič aus Komen 
Valentin Cefuta aus Tomaj 
Cyrill Čuk aus Kirchheim 
Heinrich Debenjak aus Materia 
Rudolf Devet aus Görz 
Milovan Domeniš aus Gradiscutta 
Josef Gerbec aus Triest 
August Gulin aus Frenczin (Un

garn)
Johann Hrast aus Livek 
Johann Knapič aus Saksid 
Melchior Koršič aus Peuma 
Konrad Kos aus Komen 
Alois Kosmač aus Görz 
Cyrill Kovačič aus Avče 
Cyrill Kraševec aus Bilje 
Hilarius Lavrenčič aus S. Peter 

bei Görz 
Stephan Lipičar aus Kal

Josef Medvešček aus Görz 
Albin Miklavič aus Karfreit 
Peter Nemec aus Bilje 
Julian Pahor aus Renčč
Josef I ecar aus Muscoli
Josef Peršič aus Schönpass 
Eduard Pitamic aus Tolmein 
Alois Poberaj aus Görz 
Philipp Podgornik aus Trebuša 
Albert Rajcr aus Schönpass 
Johann Rjavec aus S. Andrea bei 

Görz
Anton Rutar aus Drežnica 
Cyrill Sedej aus Kirchheim 
Octavian Sfiligoj aus Medana 
Roman Simčič aus Görz 
Johann Stepančič aus Görz 
Eugen Strosser aus Gradišča 
Johann Susič aus Görz 
Alois Šubic aus Flitsch 
Johann Uršič aus Karfreit.

II. Classe /I.
Johann Basili aus Ronchi 
Johann Bölsky aus Reichenberg 

(Böhmen)
Karl Blason aus Farra 
Richard Caisut aus Connons 
Alois Cargnel aus Lucinico 
Josef v. Ciaulandi aus Podgora 
Leonhard Coceancig aus Brazzano 
Fulvius Colussi aus Cervignano 
Kajetan Culot aus Görz 
Erwin Dilena aus Vegüa 
Rudolf Dilena aus Mariano 
Marius Fenneglia aus Pinguente

Eugen Gerzel aus Monfalcone 
Heinrich Ginskey aus Görz 
Adus Gratton aus Cervignano 
Josef Grusovin aus Görz 
Engel Janesch aus Triest 
Alois Kuk aus Görz 
Hector  Licen aus Görz 
Leopold Müller aus Treviso (Italien) 
Ferdinand Nestroy aus Fiume 
Richard Palm aus Wien 
Johann Patcrnolli aus Görz 
Jordan Pazzut aus Perteole 
Nikolaus Pellegrini aus Görz
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Arthur Pinat aus Bruma 
Ferdinand Prinzig aus Klagenfurt 
Konrad Prinzig aus Görz 
Romuald Raza aus Bruma 
Walther Rubbia aus Volosca 
Egon Saunig aus Görz 
Johann Semolig aus Creda 
Walther Spagnul aus Brazzano

Johann Stechina aus Mossa 
Marius Stoka aus Pirano 
Johann Veniga aus Cormons 
Alois Visintin aus Brazzano 
Robert Woltt' v. Wolffenberg aus 

Wien
Adam Zane t t i  aus Mariano 
Romanus Zuttioni aus Triest.

II. Classe B.
Milan Bogataj aus Soča 
Johann Brelih aus Podmelec 
Gottfried Cotič aus Cerovo 
Andreas Cernic aus Verb 
Richard Fann ing er  aus Flitsch 
Karl Fiegl aus Peuma 
Mihael Frandoliö aus Rubbia 
Josef Furlan aus Hruševica 
Josef Hrovatin aus Görz 
Hermenegild Jaconcieh aus Parana 

(S.-Amerika)
Ferdinand Janež aus Tolmein 
Leopold Kemperl e  aus Hudajužna 
Daniel Komavli aus Deskle 
Alois Kos aus Lucinico 
Franz Kurinčič aus Karfreit 
Ernst Kuzmin aus S. Andrea bei 

Görz
Anton Legiša aus Cerovlje 
Anton Marušič aus Merna 
Johann Mercina aus Gočc (Krain)

Anton Mišigoj aus Biljana 
Franz Močnik aus Gorje 
Agustin Pavletič aus S. Andrea 

bei Görz 
Franz Pausič aus Görz 
Anton P a v š i č  aus Kronbcrg 
Cyrill Peternelj aus Kirchheim 
August Pirjevec aus Görz 
Anton Pisk aus Pečine 
Andreas Podgornik aus Vrtoviu 
Victor Poljšak aus Šmarje 
Vladimir Poljšak aus Smarje 
Josef Prinčič aus Orchovlje 
Franz Rusjan aus Vertojba 
Josef Ščuka aus Ika 
Josef Tavs aus Reka 
Michael  T o r o š  aus Medana 
Anton Trampuž aus Kostanjevica 
Franz Turk aus Gabrije 
Peter Veluščik aus Görz.

III. C/a ss c y*l.

Eugen Brandl aus Triest 
Rüdiger Bressan aus Peuma 
Alois Chiui’co aus Rovigno 
llugo- Collatseher aus Cormons 
Alois Corbatto aus Grado 
Eduard Dieudonnö aus Monfalcone 
Edgar Dittrich aus Görz 
Eduard Freiherr v. Engerth aus 

Dresden (Sachsen)
Franz Faini aus Bruma 
Gino Da Fano aus Görz 
Felix Ferrario aus Görz 
Egon Freiherr v. Formentini aus

S. Florian 
Auton Fuchs aus Grado

Ernst Holzer aus Görz 
Vivald Louvier aus Görz 
Karl Maionica aus Görz 
Vladimir Marceglia aus Triest 
Karl Michlstiidter aus Görz 
Ignaz Mitis aus Cherso 
Rudolf Močnik aus Medulina 
Heinrich Mreule aus Rubbia 
Marcellin Muravetz aus Görz 
Josef Parmeggiani aus Cervignano 
Johann Pocar aus Cormons 
Jakob Ponton aus Monfalcone 
Ernst Scremin aus Versa 
Alexandes Stacul aus Medea 
Josef Terpin aus Cormons
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Hygin Valdemarin  aus Romans 
Richard Zach aus Graz 
Alois Zei aus Görz

Antaeus Zorzin aus Ronchi 
Alexander Blasig aus Ronchi 

(Privatist).

III. Classe ß.
Augustin Bellinger aus Ravnica 
Peter Bevk aus Kirchheim 
Leopold Robik aus Peč 
Milan Brajda aus Görz 
Johann Bratuž aus Dol 
Emil Brezigar aus Doberdob 
Leopold Cigoj aus Malovše 
Franz Devetak aus S. Andrea bei 

Görz
Ludwig Faigelj aus Tolmein 
Josef GaberšČik aus Sessana 
Andreas Klanšček aus S. Florian 
Michael Klanšček aus S. Florian 
August Klauzer aus Triest 
Anton Kogoj aus Idria bei Bača 
Vladimir Komavli aus Deskle 
Karl Ličar aus Idria (Krain)
Josef Markig aus Görz 
Oskar Pahor aus Quisca 
Bogomil Peršič aus Vertojba 
Josef Peternel aus Plužnje '

Franz Pirich aus Kirchheim 
Josef Pišot aus Selo 
Johann Pies aus Duino 
Franz Plesničar aus Voglarji 
Andreas Poberaj aus Salcano 
Josef Poberaj aus Salcano 
Ludwig Podgornik aus Öepovan 
Josef Povšič aus Gargaro 
August Princig aus Orehovlje 
Ernst Schwei aus Förk (Kärnten) 
Johann Sfiligoi aus S. Lorenzo di 

Nebola
Valentin Simonič aus Klein-Zablje 
Alois Soban aus Capriva 
Josef Srebemič aus Salcano 
Friedrich Strel aus Otelka 
Vincenz Stanta aus Merna 
Wilhelm Tomažič aus Morsko 
Emil Tomšič aus Görz 
Alois Zigon aus Volčjigrad.

IV- Classe.
Friedrich Graf Attems aus Podgora 
Michael Avian aus Görz 
Adolf Baar aus Görz 
Karl Baar aus Görz 
Franz Beslan aus Cormons 
Karl Blasizza aus Gradišča 
Milan Blažon aus Nabresina 
Peter Bonne aus Görz 
Franz Boškin aus Peuma 
Johann Bratina aus Otlica 
Johann Bresca aus Görz 
Felix Brezigar aus Doberdob 
Josef Brumat aus Gradišča 
Josef Canetti aus Görz 
Gustav Caucig aus Mernico 
Franz Cigoj aus Nabresina 
Johann Claucig aus Podgora 
Josef Čermelj aus Vertovin 
Marius Delorenzi aus Triest 
Franz Grion aus Capriva

Rudolf Komel aus Ajssovic.a 
Christian Krkoč aus Gojače 
Josef Levpušček aus Lom Kan 
Alois Macuz aus Görz 
Alois Majcen aus Volčjigrad 
Herman Marcuzzi aus Gradišča 
Alois Marinatz aus Cormons 
Victor Nemec aus Nabresina 
Vladimir Orel aus Pervačina 
Johann Perincig aus Görz 
Anton Petelin aus Kožana 
Adelchis Pojani aus S, Vito 
Herman Rosin aus Ruda 
Josef Saranz aus Vermegliano 
Josef Sdraule aus Cormons 
August Sedej aus Žaga 
Alois Seppenhofer aus Görz 
Alois Simsig aus Ronchi 
Peter Skok aus Triest 
Friedrich Skrk aus Salcž



-  67 —

Peter Tosi aus Haidenschaft 
Franz Turel aus Görz 
Franz Ulaga aus Rojano

| Joscf Vogrič aus Görz 
Franz Žerjal aus Reifenberg 

| Josef Žnidarčič aus Gradišča.

v. Classe.
Karl Graf Attems aus Podgora 
A n t en o r  B arnaba  aus Romans 
Guido Battiggi aus Görz 
Johann Bertuso aus Casarsa 
Josef Bressan aus Lucinic.o 
Johann Brusin aus Aquileja 
Adolf Cechet aus Fogliano 
Josef Cian aus Görz 
Johann Contin aus Brazzano 
Herman Deiuri  aus Ronohi 
Arthur Dosso aus Capriva 
Honorino Fasiolo aus Campolongo 
Ern s t  Galupin aus Vermegliano 
Anton Gerbec aus Kobdilj 
Johann v. Gironcoli aus Görz 
Josef Godnič aus Komen 
Benedict Gruden aus Lokve 
Hilarius  Hrobal  aus Dobravlje 
Rudolf Jenčič aus Triest 
Rudolf Jenko aus Podgora 
Johann Kaznačie aus Gravosa 

(Dalmatien)
Johann Kenda aus Zadlaz-Zabče

Ernst Klavžar aus Görz 
Felix Kodrič aus Gross-Zablje 
Josef Križnič aus Pola 
Johann Lorenzon aus Bruma 
Achill Morgutti aus Brazzano 
Arthur Naglig aus Görz 
Rudolf Paškulin aus S. Andrea 

bei Görz 
Attilius Paulettig aus Sagrado 
Hugo Pdl l is  aus Fiumicello 
Ferdinand Plesničar aus Karnica 
Eduard Praprotnik aus Gottschee 

(Krain)
Johann Pregelj aus 8. Lucia 
Albin Radikon aus Podsabotin 
Johann Slokar aus Mostar (Herze

gowina)
Josef Soban aus Capriva 
Alexander Strukl aus Görz 
Alois Strekelj aus Gorjansko 
Josef Vodopivec aus Dörnberg 
Hermenegild Zanier aus Terzo 
Franz Zbona aus Gargaro.

VI. C/asse.
Franz Ballaben aus Bruma 
Josef Boschin aus Görz 
Hugo Chiurlo aus Görz

Degrazia
A ug u s t  De Fiori  aus Görz 
Johann Reichsedler v.

aus Graz 
Christian Dietz aus Görz 
Benedict Drius aus Cormons 
Wilhelm Fr e iherr  v. Enger th  aus 

Marburg a/Dr.
Johann Favetti aus Skrilje 
Rüdiger v. Franzoni aus Medea 
Anton Grusovin aus Görz 
Josef Hutter aus Mernico 
Otto Knittl aus Villach 
Emil Ličar aus Kirchheim 
Ludwig Lohmann aus Capriva 
Jakob Maeus aus Kronbcrg

Karl Marušič aus Opatjeselc 
Anton Medveš  aus Livek 
Peter Medvešček aus Görz 
Josef Motz aus Görz 
Johann Možina aus Reifenberg 
Valentin Pascoli aus Muscoli 
Rudolf Pellis aus Sagrado 
Karl Pirjevec aus Görz 
Stephan v. Posarelli aus Auče 
Franz Povšič aus Görz 
Karl Prinčič aus Görz 
Josef Rojic aus Savogna 
Eugen Simzig aus Görz 
Franz Sirk aus Medana 
Rudolf Smersü aus Grado 
Christoph Tomšič aus Gabrije 
Walther Venier aus Ajello.
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VII
Paul Augscheller aus Görz 
Bogomil Berbuč aus Görz 
Michae l  Bolaf f io  aus Görz 
Karl v. Braunizer aus Görz 
Anton Cigoj aus Malovše 
Joach im Corbat to  aus Grado 
Jakob Diblar aus Cervignano 
Rudolf Fanin aus Strassoldo 
Eugen Francovig aus Görz 
Alois  Gradnik aus Medana 
Fr anz  Gruntar  aus Šmarje 
Andreas Ipavec aus Ronzina

VIII.
Peter Bedoni aus Buje 
Karl Bolaffio aus Görz 
Arthur Burri aus Staranzano 
Anton Cigoj aus Monfalcone 
Valentin Cusulin aus Farra 
Julian Fabbri aus Pinguente 
Kajetan Feigei aus Tdria (Krain) 
Franz Gabršček aus Karfreit 
Josef Graldi aus Gradišča 
Friedrich Koršič aus Görz 
Ru d o l f  Edler  v. Laun aus Prag 
Friedrich Lenardič aus Quisca 
Anton Manzoni  aus Canale 
Josef Marolt aus Görz 
.Julian Pavliček aus Karfreit 
Vladimir Premrou aus Görz

ClassQ.
Rudolf Lavrenčič aus Kamnje 
Heinrich Palm aus Wien 
Josef  Paul in aus Unter-Vertojba 
Bruno v. Persich aus Lovrana 
Hugo Schöffel aus Padochau 

(Mähren) (Privatist)
Johann Srebernič aus Salcano 
Alexander Šantel aus Görz 
Franz Turel aus Görz 
Pomp e ius  Zumin aus Gradišča 
Anton Žerjal aus Reifenberg.

C/asse.
I  Adolf Savelli aus Schönpass 

Nikolaus Sedej aus Kirchheim 
Anton Sok  aus Kred 
Thomas Sorli aus Podbrdo 
Karl Stechina aus Görz 
Franz Stepančič aus Ranziano 
Johann Štolfa aus Volčjigrad 
Eduard Sturnig aus Romans 
Johann Tabaj aus S. Andrea bei 

Görz
Emerich Triller aus Rudolfs wert 

(Krain)
Josef Veljak aus Görz
Franz Vodop ivec  aus H aidenschaft
Franz Vuga aus Canale.

4
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XV, Statistik  der Schüler im Schuljahre 1899-900,

J C 1 a S S e C0»Ec
«9 I II III IV V VI VII VIII

ecd003
a 1) c a b a TT M

1. Zahl.

Zu Ende 1899 . . . 34 54 62 __ 35 45 28 29 52 44 32 31 35 447
Zu Anfang 1899/1900 . 36 40 42 41 44 39 3 2 1 39 47 43 33 23 30 4531
Während des Schuljah

res eingetreten . . — — 1 — — — — — — 0* — l 1
Im ganzen also aufge- -

nom m en....................... 36 4042 41 '45 39 321 39 47 43 33

OCOCOCM 454-'
Darunter:

Neu aufgenommen und
zw ar:

aufgestiegen . . . . 36 34 35 34 6 1 1 — — 2 1 o 1 — 1141
Repetenten...................... --- 1
Wieder aufgenommen u

zwar:
aufgestiegen . . . . — — — — 36,37 26' 37,44 37 3123 28 2 99’
Repetenten...................... — 5 7 7 3 1 5 2 3 4 1 - 2 40
Wälirend des Schuljah

res ausgetreten . . 1 9 4 2 5 1 — 1 1 2 1 26
Schülerzahl zu Ende 1900 35 31 38 39 40 38 32' 39 46 42 33 21t 29 428-

2. G e b u r t s o r t :

Stadt G örz...................... 5 7 7 7 9 4 9 3 10 6 11 7 6 86
Sonstiges öst. Küstenland 28 22 31 31 25 32 2 1 134 36 3219 13 20 316'
Andere öst. Provinzen . 2 2 __ 4 1 1 2 3 3 1' 3 20'
U n g a rn ............................ 1 __ 2
A usland............................ 1 1 1 — — l U — --- 4

Summe 35 3 l 38 39  4 0  38
1 1

3 2 ' 39 4 6  4 2 33 2 1 1 2 9

COCM

3 . Mutter sprache .

D eutsch ............................ 5 _ 1 7 1 8 1 3 3 4 2 ' 2 3 7 '
Italienisch u. friaulisch 2 2 6  10 3 3 1 2 4 ' 22  19 13 10 8 1 6 6 '
S loven isch ...................... 3 2 — 28 ,38 — 35 — 38 2119,16 9 19 223
Serbo-kroatisch . . . 1 — — 1 — _ 1 - — 2

Summe 35|31 38 39 40 38 3 2 139 46 42 33|21'
1

29 428-
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4 . Rel ig ionsbekenntni s .

Katholisch des lat. Ritus 
Griechisch-Orientalisch 
Evangelisch Augsburgei 

Confession . 
Evangelisch Helvetisch 

Confession . . .
Israelitisch . . . .

Cla
sse c a s S e co>

E

i II III IV v VI VII VIII
Ecd«©3

t-— a | 1) | c n b a. | b M

|

Summe

5 . Lebensa l t er .

11 Jahre
12
1 3
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22

Summe

6. Nach dem Wohnorte  
der Eltern.

Ortsangehörige . . . 
Auswärtige . . . .

Summe

7. Class i f i ca t i on .

a) Zu Ende des Schuljahres 
1900

I. Fortgangsclasse mit
V o r z u g .......................

I. Fortgangsclasse . .
Flirtrag

55 3 0  38  3 9  4 0  3 8  2 8 1 3 9  4 6  4 2  3 1 :2 0 ' 2 8 '4 1 9  
|_ J  I i_ J  ‘_ l _  _  _

1 - 1

i i ! i 3 I 1
3 5  31  3 8  39  4 0  3 8  3 2 1,39 4 6  4 2  3 3  2 1 1 2 9  4 2 8 '

6
7 

10
8 
3 
1

3 5 31

11

4 '
1311

__

— — — — — —
9 3 — — — —
9 11 3 — — —

15 13 14 5 — —
5 9 12 9 4 —
1 9 9 9 6 2

4 7 6 4
— 1

i
— 3 5 1 13

9
— i— — 1

3 8  3 9  4 0  3 8  3 2 ’ 3 9  4 6  4 2  3 3  2 1 1 29

9 16 23 7[14 20 167
28
35.31 3 8  3 9 '4 0  3 8  3 2 1 j39 4 6  4 2  3 3  2 1 ' 29

2 0 2 9  2 3 1 7  3 1 1 8 3 2  26  3 4 1 7 13'

5  4 — 1 2  4  1 2 -  5  3  6
17(28 ,29  2 3  23  21 2 5  3 6  27 27  15

2 7 |2 2 |3 2 i2 9 |2 5 |2 7 |2 2  |2 7 |3 6 |3 2 |3 0  21 {29

13 
3 2  
5 9 1 
68 
61 
62  
4 4  
36  
21 
2 2 1 

9 
1

428"

153
2 7 5 -
4 2 8 J

3 6
29 6
33 2



—  71 -

Übertrag 
Zu einer Wiederholungs

prüfung zugelassen .
II. Fortgangsclasse . .
III. Fortgangsclasse. .
Nicht classificiert . .

Summe

b) Nachtrag zum Schuljahre  
1899

Wiederholungsprüfungen 
waren bewilligt . .

Entsprochen haben . .
Nicht entsprochen haben 

(oder nicht erschienen 
sind) . . . . . .

Nachtragsprüfungen wa
ren bewilligt .

Entsprochen haben . .
Nicht entsprochen haben
Nicht erschienen sind .
Darnach ist das Ender

gebnis für 1899:
I. Fortgangsclasse mit 

Vorzug . . . .
I. Fortgangsclasse .
II.
III.
Ungeprüft blieben .

Summe

C I a s s e

II III 1Y
a | b |  c |  a | b | a |b

VI TII

E
E
crS

27 22 23 29 25 27 22 27 36 32 30 21 29 332
I I ! I I I ! i I

2 — 4 1 3 
4 4 öl 6

1! 1! 3
l 1- !  3 ------

21
7
1

1 l | -
8 ' 5 6
2 4! 2 —

3 —

1 — 2
I

0'

161
55
17
8'

3 5  3138,39 40 38 321 39 46 42 33 211 29 4 2 8

3 4

3' 8 
35 30 

716  
9 8

3, 4 
3 4

3 3 -  
26 36 21

4 5 
2 2

1 7
23 36

2 5 5 
30 22 25 
11 4 —  

1 1 1

54 62 -  35 45 28 129 52:44132131
I I  I  I I I  I I I

27

35

11
11

45
311

59
32

4 4 7




