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Methoden
zur

Bestimmung von Nàherungswerten der Moleciilgrb|Se.
Voti Professor J. Himhler.

Vorwort.

Die nachstehenden Zeilea beabsichtigen, die wichtigsten Methoden 
zur Erforschung der Gròfien- und Gewichtsrerhàltnisse der Molecùle in 
leieht zuganglicher Form darzulegen.

Obgleich fùr den Leserkreis, don diese Arbeit ins Auge lassi, die 
Quellenangabe fùr jede einzelne Stelle faglieli unterbleiben kònntc, so 
mógen doch einige der wesentlichsten Behelfe, aus welchen die Ergebnisse 
geschòpft wurden, angefùlnt werden, n funi idi:

Poggendorff’s Annalen der Physik und Gliemie; Annalen der Cliemie 
und Pharmacie; Sitzungsberichte der Wiener Akademie; Clausius, Mechani- 
sche Wàrmetheorie; O. E. Meyer, Kinetische Theorie der Gase; Verdet- 
Rùhlmann, Mechanische Wàrmetheorie.

Gelingt es diesel- kurzen Arbeit, auch nur in ganz bescheidenem Mafie 
das Interesse tur physikalische Forschungen zu wecken oder zu erhohen, 
dami isl der Zweck derselben vollstàndig erreicht.
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Wesen der Moleculartheorie.
Die Erkeuntnis, dass jeder Korper einer Zerlegung in kleinere 

Theile fahig sei, dràngte frùhzeitig zur Frage, ob die erhaltcnen Theile 
immer wieder einer neuen Theilung unterzogen werden konnen. Solange 
die Theilchen mittelst des Gesichts- und Tastsinnes wahrnehmbar sind, 
bietet die Beantwortung dieser Frage keine Schwierigkeit, gleichwie es 
keinem Zweifel unterliegt, dass die Zerlegung weiter fortgesetzt werden 
komite, wenu misere Sinne entvvickelter, misere Theilungs-Instrumente 
vollkoimnener wàren

Setzen wir, unsere Siune unterstùtzend, mit Hilfe der Phantasie 
die Theilung l'ort, daim scheint es, als komite dieselbe unbegrenzt 
weiter gefiilirt werden, da, solange wir den Theilchen eine Ausdehming 
zuerkennen, einer wiederholten Zerlegung in der Vorstellung nichts ent- 
gegensteht. Ob aber eine so weit gehende Theilbarkeit wirklich moglich 
ist, oder ob nach einer endlichen Zahl von Zerlegungen Theilchen 
entstehen, die bei weiterer Theilung die Eigenschaften verlieren, aus 
welchen die an der Substanz beobachteten Erscheinungen entstehen, 
vermOgen wir auf diesem Wege nicht zu entscheiden.

Es stehen sonach zwei mogliche Ansichten tiber den Aufbau der 
Kòrper einander gegeniiber, und wir konnen eine Entscheidung iiber 
die Zulàssigkeit der einen oder der anderen nur aus ihrer Tauglichkeit 
zur Erklàrung jener Erscheinungen fàllen, die von der inneren Be- 
schaffenheit der Materie abhàngig sind.

Wird diese Priifung fui* die nach dem gegenwàrtigen Stande mi
seres Wissens bekamiten Erscheinungen dieser Art thatsàchlich durcli- 
gefuhrt, dami zeigt sich, dass eine einheitliche und befriedigende Er- 
klàrung nur durch jene Hypothese ermoglicht wird, welche die Materie 
als aus getremiten, mechanisch nicht weiter zerlegbaren Theilchen, so- 
genannten Moleculen, bestehend anniimnt.

Nach der Ausfuhrung dieser als Moleculartheorie bezeichneten 
Hypothese bestehen die Korper aus einer begrenzten Ànzahl kleinster 
Theilchen, die bei derselben Substanz genau dieselbe Menge in gleicher 
Art verbundener Materie enthalten. Dio durch cheniische Kratte zum 
Moleciil vereinten gleich- oder verschiedcnartigen Theile der Materie 
befinden sich als zusanimenhàngende Masse in muso lebhafterer Bewe- 
gung, je wàrmer der KOrper wird. Je nachdem die Moleciile wàhrend 
dieser Bewegung auf einen sdir kloinen Baum beschrànkt bleibcn oder 
in jeden Theil des Kaumes vorzudringen vermogen, ist der Korper ein 
tester oder fliissigor.

Wenn aneli keinerlei Gewissheitsschlusse diese Annahmen als fest- 
stehende erweisen lassen, so beherrschen dioselben durch die Einfachheit, 
mit der sie die verschiedenartigsten Erscheinungen zu erklàren verino-
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gen, das physikalische Denken dennoch derzeit so ausschlieBlich, als 
ob wir es mit die wahre Beschaffenheit der Korper enthullenden Wahr- 
heiten zu thun hatten.

Bei einer so allgemein lierrschenden Ansieht iiber den Aufbau 
der Korper ist die Aasmittlung der quantitativen Verhaltnisse der Bau- 
steine wohl am Platze; demi die Festst dlung der M iBe dieser unsicht- 
baren und daher dem directen Versuche sicli entzielienden Moleeiile 
wiirde uuserem Erkenntnisbedurfuisse nach der Beschaffenheit der Materie 
wesentlich zuhilfe kommen.

Erinoglichen aucli die Methoden, die wir im Nachstehenden an- 
fiihren, kaum mehr als eine ungenaue Grenzbestimmung der fraglichen 
CtroBen, so werden sie dodi uiiser Interesse erregen, wenn wir erkennen, 
wie aus den versehiedensten Betrachtungeu ein und dasselbe MaB zur 
Schatzung dieser Grenzen resultiert.

Die kleinsten mikroskopiseh. siohtbaren Distanzen.
Ein leicht zugàngliches Mittel zur Erkenntnis von Grenzen fur die 

raumliche Ausdehnung der Moleeiile scheint die mikroskopische Be- 
traehtung kleiner iiberhaupt nodi wahrnehmbarer Gegenstànde zu bietei^

SchlieBt man zur Entseheidung iiber die Zulassigkeit dieser Me
thode helle Punkte oder Linien auf dunklein G runde, und dunkle Punkte 
oder Linien auf liellem Grunde aus, da in diesen Fàllen die Sichtbar- 
keit nicht bloB von den GroBenverhàltnissen der Bilder, sondern audi 
von der Empflndlichkeit des beobachtenden Auges gegeu schwaehe 
Lichtunterschiede bedingt wird, beniitzt man vielmehr Objecte mit ab- 
wechselnd liellen und dunklen Streifen, dami làsst sicli zeigen, dass die 
Leistungsfahigkeit der Mikroskope, ganz abgesehen von ilirer speciellen 
Construction, die Anwendbarkeit derselben zur Ermittluug der zu bc- 
stimmenden Grenzen fast wertlos macht.

Die von jedem Punkte eines beleuchteten Objectes miter groBcn 
Winkeln gegen die Achse des Mikroskopes austretenden, das Objectiv 
treffenden Strahlen miissen, soli eine bedeutendere VergroBerung erzielt 
werden, als scimmie Lichtbtindel das Ocular verlissen. Beachten wir, 
dass das Bild des Objectes aus der deutlichen Selnveite betrachtet 
werden muss, so ergibt sicli zunachst, dass die Pupille des Beobachters 
uni so weniger vom Lichte erfullt sein wird, je schmaler das aus- 
tretende Lichtbtindel ist; woraus folgt, dass mit steigender VergroBerung 
die Helligkeit des Netzhautbildes und damit aneli die Deutlichkeit des 
Sehens abnimmt. Alleili der geringe Divergenzwinkel der aus dem 
Oculare tretenden Strahlen liat nodi einen weiteren Nachtheil im Ge- 
folge, der dem mikroskopischen Sehen eine uniibersteigliche Grenze 
zieht. Wird ein leuchtender Punkt durcli eine sdir euge Offnung be- 
sehen, so erscheint derselbo als Lichtscheibe, die abwechselnd von 
dunklen und liellen Ringen umsaumt ist.

Eine genauero Untersuchung dieser von Herschel und Schwerd 
studiarteli Beugungserscheinung lelirt, dass im weiBen 1/ichte das



6

deutliclie Hervortreten der Ringe dami erfolgt, wenn der Durchmesser 
der Offnung gleich oder kleiner ais D89 inni gewàhlt wird.

Blickt man durcli eine solche Offnung gegen ein beleuchtetes Ob- 
ject, so wird durcli Uberlagerung der hellen Scheiben und Ringe der 
einzelnen Lichtpunkte das Bild venvaschen, oder bei sehr feinen Ob
jeden, die nur bei grolìer Schàrfe des Netzhautbildes wahrnehmbar sind, 
ganz unkennbar werden. Da im Mikroskope, wie die Tbeorie ergicbt, 
jeder Bildpunkt des Objectes so erscheint, ais wiirde er durcli eine 
Offnung betrachtet, welche bezuglicli des Ortes und der Griifle dem 
Ocularbilde der engsten Blendung entspriclit, so inussen die aus der 
Beugung hervorgehenden StOrungen dami auftreten, wenn der Durch
messer dieses Bildes gleich oder kleiner ais R89 mm ist. Wenn nun 
auch bei weiter gesteigerter VergroBerung die aus der Diffraction auf- 
tretenden Storungen auf die Schàrfe des Bildes keinen weiteren Einlluss 
liaben, da die Breite der Zerstreuungskreise init der GròBe des Bildes 
dasselbe Yerhàltnis beibehalt, so kann die VergroBerung wegen der 
Storungen, die durch die Verminderung der Helligkeit des Nctzhaut- 
bildes auftreten, doch nicht beliebig weiter getrieben werden. Vielmehr 
wird jene VergroBerung zur Verwendung gelangen, bei welcher dic 
meisten Einzelheiten siclitbar werden, bei welcher deinnach die kleinsten 
Objecttheile, die ini Bilde nodi wahrnehinbar sein sollen, uuter Ge- 
sichtswinkeln erscheinen, welche etwas groBer sind, ais der Sehwinkel 
des Beobachters fur die uberhaupt erkennbaren kleinsten Gegenstaude 
(ungefahr eine Winkelminute).

Die auf Grund dieser Betrachtungen von H. Helmholtz und E. Abbé 
angestellten Untersuchmigen ergaben, dass die kleinsten inikroskopisch

wahrnehmbaren Entfernungen dami min wàren, wenn auch die vom
Gegenstande durch die Luft gehenden weiBen Lichtstrahlen, welche 
senkrecht gegen die Achse des Mikroskopes austreten, noch in das 
Objectiv gelangten. Obgleich bei Anwendung blauen Lichtes und eines 
Iimnersionssystemes unter den denkbar gùnstigsten Uinstànden nodi die

Lange von(.^^- mm unterschieden werden komite, so ist auch dieso
àuBerste Grenze, wie die folgenden Betrachtungen zeigen, weit entfernt 
von den Dimensione!! der Molectile.

Hieraus folgt, dass auch hei weiterer Verbesserung der Mikroskope 
durch die unmittelbare Beobachtung genauere Grenzen fur dio Aus- 
dehnung der Molectile nicht gewonnen werden konnen.

Methode vermittelst der Theilbarkeit der Kòrper.

Die àlteste Methode zur Erreichung eines Urtheiles iiber die 
auBerordentliche Kleinheit der Molecule stiitzt sicli auf die weitgohende 
Theilting, welche manche Korper ermoglichen.

Unter den festen Korpern sind es einigc Metallo, wie Gobi, Pla
tin, Silber, Kupfer u. a., die durch ilire Dehnbarkeit einen annahernden
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Begriff von den geringen Dimen,sionen der Elementartheilchen zu geben 
verinogen. Eine mit einer diinnen Goldschichte belegte Silberstange, die 
zu cincin feinen Drahte ausgezogen, wurde von Réaumure beniitzt, um 
aus der Menge der venvendeten Metalle und den Ausdehnungen des 
gewonnenen Dralites die Dicke der auf dem Silber als zusammenhàn- 
gende Flache erscheinenden Goldschiciite auf 4'5 Milliontel Milli meter 
zu bereclmen.

Zur Ermittlnng des Yerhaltens sebr diinner Platten gegen das 
Licht legte Faraday Goldblàttchen, wie sie von den Goldschlàgern ver- 
fertiget werden, auf eine auf Glàs befindliche Wasserschichte, die er 
dami durcli eine Losung von Chior oder Cyankalium ersetzte. Da diese 
Fliissigkeiten die dem Golde zugcsetzten Legierungsmetalle auflosen, so 
erliielt er durcli Fortwaschen der Losungsproducte und Trocknen des 
Pràparates ein auBerst zartes am Glase liaftendes Bliittchen, dessen

Dicke an den vom Golde stetig erfiillten Stellen auf der Dicke
des urspriinglichen Blattchens, das ist auf etwa 5 Milliontel Millimeter 
geschàtzt wurde.

Audi die von Halley, Nicholson und Young bezuglich der Dehn- 
barkeit des Goldes augestellten Yersuche fiiliren zu àhiiliclien Ergeb- 
nissen und gestatten den Schluss, dass, da dio Dicke einer Schichte 
des untersuchten Metalles mindestens dem Durclimesser eines Moleciiles 
gleich sein muss, die obere Grenze des Durclimessers eines Goldmole- 
ciiles nach Milliontel-Milliinetern zu scliiitzen ist.

Audi die weitgehende Theilung stark farbender Substanzen wurde 
wiederbolt zur Ausmittelung der kleinsten Theilclien verwertet. Die 
Erwàgung, dass zur Erzeugung einer liomogenen Fàrbung der Fliissig- 
keit in alien Theilen derselben faringe Pigmente entlialten sein miissen, 
die durcli iliren Einfluss auf das Licht die bezùgliche Fàrbung erzeugen, 
fùlirte zu folgonden Ergebnissen: Achard fand, dass, da 122 mg Cannili 
nodi 8258 g Wasser merklich roth fàrben, eine Zerlegung des Farb- 
stoffes in ungefàhr 154 Millionen Theile stattfand. Nadi Musschenbroeck 
zerlegten sicli 65 mg Kupferammoniak, welche 6423 g Wasser merklich 
blau fàrbten, in 393 Millionen Theile; wàhrend nach Parrot ein klein- 
stes Theilclien des Indigopigmentes, wovon ein Tropfen 9920 cm3

4
Wasser fàrbt, nicht groBer als-^n-mm3 sein konnte. A. W. Holfmann
zeigt, dass die kleinste wàgbaro Menge eines Farbstoffes sich in 100 
Millionen Theile zerlegcn lasse, woraus Annaheim rechnet, dass ein 
Moleciil Wasserstoff weniger als Od Milliontel Milligrammi wiegen muss.

Biniseli und Kirchhoff vcrpufften in einer Ecke ilires 60 m3 fas- 
senden Beobachtungsraumes 3 mg chlorsaures Natron mit Milchzucker 
und sahen beim Durchblicken durcli das Fernrohr des in einer entlcge- 
nen Ecke stehenden Spectralapparates, vor dessen Spaltrohr eine Fiamme 
von holior Temperatur und geringcr Leuchtkraft sich befand, wàhrend 
einiger Minuten das deutlicho Auftreten der Natriumlinie.
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Da 60 m3 Luft ungefàhr 60.1293 g wiegen, so waren in cincin

Gramm Luft 1^93“ § des Salzes enthalten, und wcil wàhrend der
Bcobachtungszeit von einer Secunde etwa 50 cm3 oder 0-0647 g Luft 
• , , , 0-0647.0003
m der Fiamme zum Gliihen gelangten, so genugten ., |.)().> g,
das ist weniger als 3 Milliontel Milligramm des Natronsalzes, um die 
Gelbfàrbung der Fiamme wàhrend einer Secunde zu unterhalten. Hieraus

3
folgt, dass ein Molecul des genannten Salzes weit weniger als ~JqT 
Milligramm wiegen musso.

Audi die von Boy le bestimmten geringen Gewichtsverluste, welche 
lìiiclitige stark riecheude Stoffe erleiden, trotzdem sie groBe Ràume 
ununterbrochen mit ihrem Geruche erfullen, zeigen von der auBeror- 
dentlichen Kleinheit der Elementartheilchen und gestatten Schlusse zur 
Grenzbestimmung der Moleciile.

Methode von Thomson.
Nach unserer Yorstellung iiber das Wesen der tropfbar-fliissigen 

Kilrper wirken die Flùssigkeitsmoleciile auf einander mit auf einen engen 
Umkreis thàtigen anzieheuden Kràften. — Der Halbmesser derjenigen 
kleinen Kugel, welche, um ein Molecul als Mittelpunkt beschrieben, 
diejenigen Nachbarmoleciile enthàlt, die auf das Centralmoleciil eine 
anziehende Wirkung ausuben, wird als Radius der Wirkungssphàre be- 
zeichnet. Durch diese wirksamen Kràfte werden alle Moleciile, welche 
von der Oberthiche der Fliissigkeit bis zn einer Tiefo gleicli dem Halb
messer der Wirkungssphàre entfernt sind, einen senkrecht auf der Ober- 
lliiche ins liniere der Fliissigkeit gerichteten Zug erfahren, dea wir 
Normaldruck nennen und dessen Starke per Fliichcneinheit A sein moge. 
Dioser Normaldruck wird um einen dem Kriimmungshalbmesser R der 
Oberflàche verkehrt proportionalen Betrag vermehrt oder vermindert, je 
nachdem die Oberflàche kugelformig convex oder concav ist; so, dass

der Normaldruck durch die Formcl A + |! ausgedruckt erseheint, wobei
B den Normaldruck auf der Fliichcneinheit einer Kugel vom Radius l 
bedeutet.

Betrachten wir min eine Seifenblase, dio durch Erhohung der 
Spannkraft der eingeschlossenen Luft bis zu einer Kugel vom Radius

R aufgeblasen wurdo, so steht dem Normaldruck A+ j, von auBen 

nacli innen ein Druck A — voli innen nacli auBen entgegen, weshalb
213

in der erstgenannten Richtung ein Druckiiberschuss herrscht, welcher
bei YergrOBerung der Oberflàche zu iiberwinden ist. Soli bei der Aus- 
dehnung koinè Erniedrigung der Temperatur der Biase eintreten, so 
muss, wie Thomson zcigt, boi jeder YergrOBerung der Oberflàche um



1 nun2 eine Arbeit von 24 mg/mm geleistet werden, welche Arbeit als 
Energie der Lage in der Seifenblase aufgespeichert ist. Denken wir 
durch fortgesetzte VergròBerung der Oberflàche das Hàutchen bis zu

einer Dicke von Milliontel-Millimetern ausgedehnt, dann wurde die
anfznwendende Arbeit einer Wàrrae entsprechen, welche die Temperatur 
der Fliissigkeit uni 1130° C erhbhen miisste; einer Wiirme, dio weit 
melir betràgt, als znr Uberfùhrung der Fliissigkeit in den gasformigen 
Zustand erforderlicli ist.

Da diese Arbeit zur Ausdehnung einer Seifenblase nicht zuge- 
standen werden kann, und auch nicht angenommen werden darf, dass 
bei fortgesetzter Yerringerung der Dicke des Hàutchens, solange in der 
Tiefenausdehnung desselbon nodi mehrere Moleciile vorhanden sind, die 
zur VergròBerung der Oberlliiche per Quadrat-Millimeter erforderliclie 
Arbeit bedeutend veràndert wird, so schlieBt Thomson, dass eine Wasser- 
blase von der angegebenen Dicke uberhaupt nicht bestehen konne, oder

dass der Durchmesser eines Wassermoleculs groBer als ,)j( Milliontel 
Millimeter sein werde.

Methode von Sohncke.

Durch die Beantwortuug der Frage, bis zu welcher Dicke ein auf 
einer Fliissigkeit sicli ausbreitender Oltropfen abnimmt, bat L. Sohncke 
einen Schluss auf die Wirkungsweite der Molecularkràfte zweier von 
ihm untersuchter Olarten gezogen, der gleichfalls znr Grenzbestimmnng 
der Moleculardurchmesser geeignet erscheint. Bringt man einen an cincin 
Dralite hiingenden klcinen Oltropfen mit einer Wasser (biche zur Be- 
ruhrung, so breitet sicli derselbe mit groBer Geschwindigkeit zu einer 
zusammenhàngenden diinnen kreisfOrmigen Scheibe aus, die nach kurzer 
Zeit in vide kleine Tròpfchen odor Scheibchen zerfallt.

Wird eine kreisformige Wasseroberflàche so gewàhlt, dass der 
Zerfall der zusammenhàngenden Scheibe dann erfolgt, wenn der Band 
derselben nicht allzuweit von den GefaBwànden absteht, so zeigt sicli, 
nach delti Auftreten einer gleichmaBigen Graufiirbung der Scheibe, der 
Zerfall gleichzeitig in alien moglichen Entfernungen vom Mittelpunkte 
derselben. Liisst man untcr diesen Bedingungen die Annahme zu, dass 
die Olscheibe unmittelbar vor doni Zerfalle in ihrer ganzen Ausdehnung 
die gleiche Dicke hat, so erhiilt man, wenn r den Halbmesser, d die 
Dicke der Scheibe ini Augenblicke des ZcrrciBens dersellien, p und s 
das absolute und specifische Gewicht des Oltropfens bezeichnet:

r2 n d = ^ .s
Oflenbar wird der aus dieser Boziehung gezogone Wort

2
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gieich oder kleiiier als der Durchmesser der Wirkungssphàre scili, da 
ein Grund fiir dea gleichmàBigon Zerfall der ganzen Scheibe nur dami 
ersichtlicli ist, wenn die Moleciile aus dem Wirkungsbereiche der Mole- 
cularkràfte gezogen erscheinen.

Durcli sorgfàltige Gewichtsbestimmungen und Ennittlung des 
Halbmessers der Olsclieibe fand Sohncke als Mittelwert einer grOBereti 
lieihe von Beobachtungen den Halbmesser der Wirkungssphiire des 
Olivenols 55-75, jenen der Wirkungssphàre des Riibols 46-8 Milliontel- 
Millimeter; ivoraus gefolgert werden darf, dass die Durchmesser der 
Moleciile der bezeiclineten Xorpor kleiiier als die angegebenen Zahlen 
sein iverden.

Methode von Lorenz.

Lorenz beniitzt den Wert der zur Elektrolyse des Wassers erfor- 
derlichen Energie, uni den mittleren Abstand zweier Wasserraoleciile 
abzuschàtzen. Die elektrolytischo Zersetzung von 1 mg Wasser erfordert 
eine Arbeit, die von einer bestimmten Elektricitàtsmenge ausgefuhrt 
werden kann. Lorenz berechnet nun unter Zugrundelegung der Annahmen, 
dass die Wassermolectile eine tetraedrisehe Anordnung haben, und dass 
die Elektricitàtsmenge, welche jedes Moleciil, uni zersetzt zu werden, 
empfangen und abgeben muss, sich gleichmàBig iiber einer Kugelflàche 
vom Durchmesser des mittleren Abstaudes zweier Moleciile verhreitet, 
die dieser Anordnung der Elektricitàt entsprechonde Arbeit. Aus der 
Vergleichung dieses theoretisch ermittelten Wertes mit der aus der 
thatsàchlichen Anordnung derselben Elektricitàtsmenge sich ergebeuden 
wirklich verbrauchten Energie findet er die Anzalil der in einem Alilii- 
gramm Wasser enthalteneii Moleciile kleiiier als 1360 Trillionen, und

hieraus den mittleren Abstand zweier Naclibarinolecule kleiiier als 1()
Milliontel Millimeter; woraus folgt, dass auch der Durchmesser eines 
Wassermolecùls kleiiier als die angegebcne Zahl sein wird.

2. Thomson’sche Methode.

Durcli Versuche iiber dio Beriihrungselektricitàt fand Thomson, 
dass Platten von Zink und Kupfer, die durcli einen diinnen Draht mit 
einander in Yerbindung stehen, sich gegenseitig so anziehen, wie zwei 
materiell gleichartige Platten, die mit don beiden Polen eines galvani-

3
sclien Elementes verbunden sind, welches ungefàhr ^ der elektromoto-
rischen Kraft eines Daniell’schen Elementes hat. Wie die Messungen 
zeigen, erfolgt in diescm Falle die Anziehung zwischen den beiden 
parallelon Platten, wenn dieselben in einer ini Verhàltnisse zum Platten- 
durchmesser klcinen Entfernung d von einander stehen, mit einer Kraft,
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die fùr jede Pitiche d2 dem Gewichte von 0-2 Milliontel Milligrammen 
gleichkoinmt. Hieraus beroclmet Thomson die Arboit, die erforderlich 
ist, um beim Aneinanderreihen von Zink- und Kupferplatten, welclie 
mit je einer Ecke durch cine Metallkugel in Verbindung stehen, die 
Parallelstellung der Platten zu erreichen. Wurden nun der Rechnung

Platten zugrunde gelegt, deren Dicken ;50 Milliontel Millimeter betra-
gen, so ergab sich cine Arbeit, welche genugen wiirde, um die Tem
peratur der Metali masse um 1)90° C zu erhbhen. Da eine so groBe 
Arbeit, liervorgegangen aus der veranderlichen Anziehungskraft wàhrend 
der Bewegung der Platten, nicht zugegeben werden kann, so ist auch 
liier der Scbluss gestattet, dass Zink- und Kupferplatten von dieser 
Dicke nicht bestehen konnen, oder, dass die Moleciile dieser Kurpcr 

!..groBer als ..y Milliontel-Millimeter soin werden.

Kinetisclie Theorie der Gase.

Die kinetisclie Theorie der Gase nimint au, dass vermoge der 
Wàrine jedes Molecùl eines gasformigen Korpers in lebhafter gerad- 
liniger Bewegung von solcher Heftigkeit sich befinde, dass es, aus dem 
Wirkungsbereiche seiner Nachbarmolecule hinausgeschleudert, seinc Be- 
wegungsrichtung solange beibehalte, bis die durch das Auftreffen auf 
alidore Moleciile oder auf dio GefàBwànde entstehenden Kràfte eine 
Richtungsànderung hervorrufen. Dass die ihre Bewegungsrichtung fort- 
gesetzt àndernden Moleciile auch nicht alle die gleiche Geschwindigkeit 
haben konnen, zeigt eine einfache Uberlegung. Demi gesetzt, es wàren 
in einem bestimmten Augenblicke die Geschwindigkeiten sàmmtlicher 
Molecole einer Gasmasse thatsàchlich gleicli, so miisste im nàchsten 
Augenblicke durch den schicfen StoB einzelner Moleciile gegencinander 
und das dadurch bedingte Hinzutreten einer Geschwindigkeitscomponente 
in der Richtung des StoBes eine Stòrung der angenommenen Geschwin- 
digkeitsvertheilung eingetreten sein. Wenn nun auch durch diese regellose 
Abànderung der Richtung und GròBe der Geschwindigkeit der Bewe- 
gungszustand jedes einzelnen dahiueilenden Moleciils dem Zufalle au- 
heimgegeben und dalier unbestimmbar bleibt, so ist dodi der Endzustand 
der gesammten Gasmasse nach einer groBen Anzalil von ZusammenstoBen 
nicht zweifelhaft. Wie die Rechnung lehrt, kanu jede endliche Zalil 
als Geschwindigkeitswert irgend eines Moleciils des betrachteten Gases 
auftreten, so jedocli, dass unter den unendlich vielen moglichen Werten 
ein einziger, der als der wahrscheinlichste Wert der Geschwindigkeit 
bezeichnet wird, den meisten Moleciilen zukonunt, wiihrend die andern 
an muso weniger Aleleciile gebunden erscheinen, je weiter sie sich von 
diesem Werte entfernen.

Wiire beispielsweise der wahrscheinlichste Geschwindigkeitswert 
der Moleciile eines Gases 377 m, so wurden unter 1000 Moleciilen 
ìialierungswoiso
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13 eine Geschwindigkeit unter 100 m
81 ìì ìì von 100 - 200 m

1G0 ìì ìì ìì 200—300 m
214 lì ìì ìì 300—400 m
202 ìì ìì ìì 400—500 m
151 ìì ìì ìì 500 —000 in
91 ìì ìì ìì 600- 700 m
70 ìì ìì flber 700 m haben.

Die Betrachtung clieser Zahlen zeigt, class die Anzahl der Moleciile, 
welehe sich mit einer grOBeren Geschwindigkeit, als die wahrschein- 
lichste ist, bewegen, erheblich groBer ist, als die Anzahl derjenigen, 
die mit kleinerer Geschwindigkeit iliren Weg durchlaufen; so dass der 
arithinetische Mittelwert groBer als der wahrscheinlichste sein wird.

Diesen Mittelwert findet Maxwell durch folgenden Gedankengang : 
Er sucht mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Anzahl der 
Moleciile, welehe zwischen je zwei uin cine auBerordentlich kleine GroBe 
von einander verschiedenen Geschwindigkeiten schwanken, und erhiilt 
dami als fraglichen Mittelwert einen Bruch, dessen Zaliler die Summe 
der Producte aus sàmmtlichen inoglichen Geschwindigkeiten und der 
Anzahl der Moleciile, welchen diese Geschwindigkeiten zukommeu, 
bildet, und dessen Nenner die Anzahl aller in dein betrachteten Rauine 
enthaltenen Moleciile ist. Bezeichnet d die Gasdichte beim Drucke p, 
so ist der Mittelwert der Geschwindigkeit der Moleciile dieses Gases 
durch den Ausdruck gegeben :

Darnach ware unter den Normalverhàltnissen beispielsweise die 
mittlere Geschwindigkeit der Moleciile des Sauerstoffes 425 ni, der 
atmosphàrischen ljuft 447 ni, des Sfcickstoffes 453 m und des Wasser- 
stoffes 1(193 m.

Trotz dieser groBen Geschwindigkeiten, mit denen die Moleciile 
den Raum geradlinig zu durcheilen suchen, wird die Ortsverànderung 
derselben dodi nur cine geringe scili. Die groBe Anzahl der in einem 
Ramile enthaltenen Moleciile bedingt, dass in jeder Secunde ein auBer
ordentlich haufìges Anprallen der Theilchen gegeneinander erfolgt, wo- 
durch der Weg v in eine so groBe Anzahl von Theilchen zerfallt, dass 
der in derselben Richtung geradlinig zuriickgelegte Weg ini Vergleiche 
zar mittleren Geschwindigkeit nur sdir klein ausfallen kann.

Demnach wird dio Bewegung jodes Moleciils in einer geradlinig 
gebrochenen Linie vor sich gelien, deren in derselben Richtung vcr- 
laufende Theile durch die Lànge der Wege gegeben silici, welehe das 
Moleciil, oline anzustofleu, zuriicklegt.

Wie verschiedon min aneli dio Weglàngen sein konnen, welehe 
die Moleciile geradlinig zurùcklegen, so gelingt es dodi wieder der 
Rechnmig, den Wert einer mittleren Wegliinge anzugeben, uni welchen 
die wirklichen Wege in ahnlicher Art schwanken, wie die wirklichen
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Geschwindigkeiten um dio inittlere Geschwindigkeit der Gasmoleciile. 
Dass zunàchst die inittlere Weglànge nur in àuBerst seltenen Falle» 
erheblich uberschritten wird, moge folgendes angeuàherte Beispiel zei- 
gen. Yon 100 Theilchen durchlaufen, oline anzustoBen,

den Weg O'Ol der mittleren Weglànge 09 Moleeiile,
lì o-i „ ìì ìì 90 ìì

ìì 0-2 „ ìì ìì 82 ìì

lì » 0-5 „ ìì ìì 61 ìì

ìì „ der ganzen mittleren Weglànge 37 ìì

ìì „ von zwei ìì Weglàngen 14 ìì

tì » 3 ìì ìì 5 ìì

ìì 4ìì ìì ^ ìì ìì 2 ìì

ìì .. » 4-G ìì ’ ìì 1 Molecfil.

Bezeichnet L die inittlere Weglànge, den Abstand zweier Nach- 
barmolecule, unter der Bedingung cubischer Anordnung der Moleeiile, 
(also P den Raum, in welchem im Mittel gerade nur ein Molecul ent- 
lialten ist) und r den Halbmesser der Wirkungssphàre, d. i. den kleinsten 
Abstand zweier Moleeiile im Augenblicke ilires ZusammenstoBes, so gilt 
mieli Clausius unter der Annahme, dass alle Moleeiile mit der gleichen 
Geschwindigkeit ihre Baimeli durchlaufen, die Beziehung:

A *8
^ - 4 ‘ r2n

wàhrend Maxwell, unter Zugrundelegung des voli ihm gefuudenen Ge- 
setzes der ungleichen Yertheilung der Geschwindigkeiten der Gasmole
ciile, don der Wahrheit niiher kommenden Wert:

1_ Jta_
L = V~Y ' r2*

ermittelt.
Da die inittlere Weglànge vom Halbmesser der Wirkungssphàre 

sowie vom inittleren Abstande der Moleeiile abhàngig erscheint, also 
voti GroBe», die direct nicht bestimmbar sind, so muss gezeigt werden, 
wie diese inittlere Weglànge in anderer Weise gefunden werden kann. 
Das Verfahren hiezu bieten Versuche iiber die innere Reibung der Gase.

Wie beim Gioiteli eines feste» KOrpers auf der Oberflàche eines 
anderen ein als Reibung bekannter Widerstand entsteht, welcher, in 
entgegengesetzter Richtung der Bewegung wirkend, die Bewegung des 
gleitenden Korpers hemmt, so tritt auch bei der Bewegung einer 
Schichte einer Gasmasse cine Verzogerung dadurch auf, dass einerseits 
die aus der bewegten Schichte austretenden Moleeiile, ihre Bewegungs- 
groBe mitfuhrend, die Moleeiile der benachbarten Schichten zur gleichen 
Bewegung auregen, und andererseits die aus den Nachbarschichten 
hiniibergeschleuderten Molecole beim ZusammenstoBe auf die nach einer 
und derselben Richtung bewegten Theilchen die anfangs vorhandene 
fortschreiteude Bewegung des Gases allmàhlich in eine nach alien mog- 
liclien Richtungen ver sich gehende umwandeln.
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Die GroBe der durch diese Ùbertragung der fortschreitenden Be- 
wegung entstehenden Reibung wird durch den inneren Rcibungscoeffi- 
cieuten, d. i. durch die Grofie des Widerstandes angegeben, welcher au 
der Flacheneiuhoit stattfiudet, vvenn die Geschwindigkeit uuter der Yor- 
aussetzuug der Einheit des Weges iu eiuer zur Flàche seukrechteu 
Richtung eiue Ànderung uni die Einheit erfàhrt.

Die experimentelle Ermittlung dieses Coefficienten gelingt zuniichst 
aus Pendeibeobachtuugen, und zwar entweder durch Beniitzung des zur 
Beduction der Schwingungsdauer eines Peudels auf den luftleeren Raum 
bestimmten Correctionsfactors, oder aus der allmàligen Abnahme der 
Schwingungsweite einer an einem dunnen Faden befestigten pendelnden 
Kugel. Genauere Resultate ergibt das Coulomb’sche, von 0. E. Meyer 
und Maxwell abgeanderte Verfahren, wornach planparallele kreisrunde 
Scheibeu zur rotierenden Beweguug um eine gemeinsame, durch ihre 
Mittelpuncte gehende verticale Aclise angeregt werden, und durch 
Spiegelbeobachtungen die Schwingungsdauer und die Abnahme der 
Sclnvingungsweiten der Scheibcn bestimmt wird. Beniitzen wir die von
0. E. Meyer init Hilfe dieses Yerfahrens uber die innere Reibung der 
atmospharischen Luft angestellten Yersuche, so ergibt sicli ais Mittel- 
wcrt des Reibungscoefficienten dieses Gases:

l = 0000171.
Ein zur Bestimmung der Reibungscoefficienten besonders geeig- 

netes Yerfahren bietet das Stròmen vou Gasen durch enge Ròhren.
Das beim Stròmen von Flussigkeiten durch Capillarròhren auf 

experimentellem Wege ermittelte Poiseuille’scho Gesetz, wornach das 
ausgeflossene Flussigkeitsvolumen der Ausflusszeit, der treibenden Druck- 
differenz und der vierteu Potenz des Halbmessers der CapillarrOhre 
gerade, dem inneren Reibungscoefficienten und der Litnge der Rohre 
verkehrt proportional ist, gilt, wie auf theoretischem Wege nachgewiesen 
wurde, uuter liestimmten der Entwicklung zugrunde liegenden Yoraus- 
setzungen auch fiir das Stròmen von Gasen durch enge Ròhren. Da 
mit Ausnahme des Reibungscoefficienten die genannten Grofien aus dem 
Yersuche zu entnehmen sirni, so kònnen solclie Transpirationsbeobach- 
tungen zur Bestimmung des fraglichen Coefficienten beniitzt werden. 
Durch Yersuche diescr Art fand 0. E. Meyer den Coefficienten der 
innern Reibung der atmospharischen Luft bei einer Temperatur von 
14-G°C im Mittel: ;. = 0-00018G.

Schliefilich sei auch erwahnt, dass die miter dem Namen der Diffu- 
sion der Gase bekannte Erscheinung, wornach in einer zwei mit ver- 
schicdenen Gasen erfiillte Riiuine verbindenden Rohre eine Doppelstrò- 
mung stattfiudet, durch welche eine vollstiindige Durchdringung boidor 
Gase erfolgt, ein Mittel bietet, um den inneren Reibungscoefficienten 
des einen Gases dami zu bestimmen, wenn der des anderen bekannt ist.

Da der aus der Theorie sicli ergebendo Zusammenhang zwischen 
dem Coefficienten der inneren Reibung tj, der Dichte des Gases (t, der
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molecularen Weglànge L und der mittleren Gescliwindigkeit v der 
Molecule:

1
Tj — 'jr (V L v

ist, so ermóglichen die zur experimentellen Bestiimnuiig der Reibungs- 
coeffìcienteii angedeuteten Methoden die Weglànge der Molecule der 
verseliiedensten Gase :

L
?>t]
(V v

zu bestiumien.
Beniitzen wir die von E. Dorn auf die Normalverliàltnisse redu- 

cierten 0. E. Meyer’sclien Werte, so ergibt sicli ais moleculare Weg
lànge :

fur schwefelige Saure 0-4G8
„ Kohlensfiure 0-G5G
„ Stickoxydul 0.G57
„ Sumpfgas 0’833
„ atmospharische Luft 0'950
„ Kohlenoxyd 0968
„ Wasserstoff l-822

Zehntausendtel Millimeter

»» »»
»1 »»

Erwàgen wir, dass diese Weglàngen von der GroBe der Molecule 
abhàngig simi, da von diesen die Anzahl der ZusammenstoBe und somit 
die Làngen der Wege, welche die Molecule olmo anzustoBen durch- 
laufen, bedingt sind, so ergibt sicli die Moglichkeit, aucli die GroBe 
der Gasmolecule zu bestimmen.

Bestimmung der relativen Grò|e der Gasmoleoiile.
Bezeicline N dio Auzalil der in der Raumeinheit enthaltenen Gas

molecule, und sei in jedem Wurfel von der Kantenlànge X, d. i. dem 
mittleren Abstande zweier Molecule, je ein Gastheilchen enthalten, 
also N P = 1, so liisst sicli der Maxwell’sche Ausdruck:

_1_ J.8_
L ~YT ' r2ff

auf die Form bringen :
i m* i____ i_

L ~ Y"2~ Nr2 n ~ y~¥ Nr2 « ’

woraus folgt: Nr2*
1

\y 2
Liisst man die Annahme zu, dass die Molecflle Kugeln seicn, 

welche beim ZusammenstoBe sicli mit i hren Oberflàchen berùhren, dami 
ist der Durclimesser eines Moleciils dem Halbmesser der Wirkungs- 
spliàre desselben gleicli ;

Ni2* ____ 1_
_4LV" 2"

und



16

stellt die Summe der Querschnitte aller in der Raumeinheit enthaltenen 
Moleciile vor. Dàchte man beispielsweise die Quersclmitte aller in einem 
Cubikcentimeter enthaltenen Moleciile der nachstehenden Gase dicht 
nebeneinander in einer Ebene liegend, so wurden dieselben unter den 
Normalverhaltnissen fulgende Flàchen einnehmen:

Wasserstolf 095 m2, Sauerstoff 1-67 m2, atmosphàrische Luft 
1-77 m2, Stickstoff R79 m2, Kohlenoxyd 1*8 m2, Ammoniak 2'4 m2, 
Cblor 3-73 m2.

Die iiberraschend groBen Flàchen, welclie die Querschnitte der in 
einem Cubikcentimeter der Gase enthaltenen Moleciile erfiillen, lassen 
den Schluss zu, dass die Anzahl der in diesem Raume vorhandenen 
Moleciile eine auBerordentlich groBe sein muss.

Da nacli dem Avogadro’schen Gesetze gleiche Raume verschiedener 
Gase bei gleichem Drucke und gleicher Temperatur dieselbe Anzahl

von Moleciilen enthalten, so ist das Verhàltnis
r2 n N rx2 n Nj

gleich

dem Verhàltnisse
r2 n
T“

Tj2 71

‘ 4~ ; woraus folgt, dass die angegebenen

Zahlen auch die Verhàltnisse der Quersclmitte der Moleciile zu bestim- 
men ermoglichen. Behalten \vir die Reihenfolge der oben genannten 
Gase bei, so verhalten sich ihre Molecularquerschnitte wie :

1:1-7: 1-8 : 1-9 : 1*9 : 2-5 : 3-9.
Beriicksichtiget man, dass das Verhaltnis der Durchmesser dem 

Verhàltnisse der Quadratwurzeln der Querschnitte gleichkommt, ergibt 
sich ais Verhàltnis der Moleculardurchmesser der genannten Gase:

1:1-3: 1-4 : D4 : D4 : D6 ; 2-0.
Da endlich die Verhàltnisse der Volumina den VerhiUtnissen der 

Cuben der Durchmesser gleich sind, so ist das Verhàltnis der Ribalte 
der Moleciile diesel- Gaso durcli die Zahlen gegeben :

1 : 2-5 : 2-8 : 2'8 : 2-8 : 4-3 : 8*1.

Bestimmung- der absoluten Gròfie der Gasmoleciile.

Loschmidt’sche Methode.
Der erste Versuch, aus der gewonnenen mittleren Weglànge die 

absolute GroBe dor Gasmoleciile zu bestimmen, wurde von Loschmidt 
unternommen.

Von der Annahme ausgehend, dass bei einer Fliissigkeit im Zu- 
stande der groBten Didite derselben die Moleciile einander so nabo 
geriickt erscheinen, dass angenommen werden kann, dieselben erfiillen 
mit einer ersten Annàherung den Ranni stetig, erhàlt Loschmidt eine 
obero Grenze fiir das Volumen der Moleciile in folgender Weise.

Er bezeichnet ais Verdichtungscoefficienten c das Verhaltnis der 
Summe der Ribalte aller dic Raumeinheit orfùllcnder Moleciile eines 
Gases zum Ribalte der Raumeinheit, also
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N . i3 -J- 
c =______

1
Bezeichnet nun m das Gewieht eines Moleculs, s umi S die spe- 

cifischen Gewichte einer Substanz bezfiglich im gasformig- und tropfbar- 
fliissigon Zustande (Itei groflter Dichte), <y und I) die entsprechenden 
Dichten, so ist:

m. N r3 —_ 6 _ s _ <y
*' ~ m . 1 “ ~Š~ “ D ’

d. h. der Verdichtungscoefficient ist das Verhàltnis der Dichte eines 
Korpers im gasformigen Zustande zur grbBten Dichte derselben Substanz 
als Flussigkeit.

Da nun nach der Maxweirschen Formel fur die mittlere Weglànge

N r2 n
1

\Y~T ist, so folgt :

1 = N r2 n 2 und

0 LV^T=c . GLV^'±
,__ _ Nr3(r

N i3 n L\T 2 = g

also : r - ^ • GL V 2 .

Aus dieser Formel erhellt, dass fur jene Gase, deren Diclitigkeit 
im tropfbar-flussigen Zustand gegeben ist, ein oberer Grenznert lur 
den Durchmesser eines Moleciils dann berechnet werden kanu, wenii aneli 
die mittlere Weglange des Gases als bekanut vorausgesetzt wird.

So ergibt die Rechnuug als Durchmesser je eines Moleculs Wasser 
0-46, Ammoniak 0*73, Schwefelige Sàure 0-80, Kohlensàure l-14, Stick- 
oxydul 1 • 18 Milliontel Millimeter.

Berechnet man nuter der Annahme der Kugelgestalt das Volumen

); r3 ti , so erhàlt man als obere Grenzwerte der Volumina der 

Molecule :
Fur Wasser 0-05, Ammoniak 0*20, Schwefelige Sàure 0-26, Kohlen

sàure 0-71, Stickoxydul 078 Cubik-Milliontel-Millimeter.

Dorn sche Methode.
Wie Doni nachweist, kanu der Verdichtungscoeffìcient e aneli 

durch Benutzung der Dielektricitàtsconstanten gewonnen werden.
Ein Stoff, welcher, oline die Elektricitàt zu leiten, die voli der

selben in die Entfernung ausgeiibte Wirkung vermittelt oder modificiert, 
wird ein Dielektricum genannt.

Um die elektrische Wirkung der Isolatomi zu erklàren, wurde 
angenommen, dass, wàhrend dieselben ini ganzen Nicht'eiter sind, in 
ihnen kleinc Theilchen enthalten seien, in welchen durch induenzierende

3
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Wirkung eine Scheidung der Elektricitàt eintritt. Bezeichnet man das 
Verhaltnis dor Capacitiit eines Condensators, welcher als isolierende 
Zwischenschichte eia bestimmtes Die lek tri rum hat, zur Capacitàt des
se 1 ben Condensators, wenn als Isolator ein von aller ponderablen Masse 
freier Ranni gedaclit wird, als Dielektricitàtsconstante k, and mit g 
das Yerliàltnis zwischen dem von don leitenden Theilchen erfullten 
Rauine zum Gesaimntvolumen des Dielektricums, so besteht die theore- 
tiscbe Beziehung :

, _l + 2g woraus:

k--l t i i
B - ÌT+T fo]Sl

Gibt man zu, dass bei den Gasen die leitenden Partikelchen die 
Molecule sind, so zeigt. siedi, dass g gleich oder kleiner als der Yer- 
dichtnngscoefficient c sein muss. Jedes Gas liisst sich als Gemiseli 
zweier Dielektrica auffasseu, desYacuums, fui* welches (da g = o) k = l, 
und der Molecole, fnr welche k groUer als 1 und ini Maximum (fiir g = l) 
unendlich wird. Nimmt man den Sitz der elektrischen Vertheilung auf 
den Moleciilen selbst an, so ist g = c, wàhrend nnter der Annahme 
einer die Molecole umgebenden Àtherhulle g<.c wird.

Ersetzt man demnacli die Verhàltniszahl c durcli g und beniitzt 
diesen Wert zar Bestimmung des Halbmessers der Wirkungssphàre, so 
erliii.lt man als untere Grenze fiir den Durchmesser der Molecule:

r = ar 2 L J+T .

Dorn tlndet bei Benfltzung der von Boltzmann bestimmten Dielek- 
tricitatsconstanten und der von O. E. Meyer ermittelten Werte der 
Weglangen als Durchmesser der Molecole:

fiir Wasserstoff 1*4 Zehnniilliontel Millimeter
atmospharisebe Loft 1-0
Kohlensàure und Stiekoxydul 1-S
Koblenoxyd 1-9
Sutnpfgas
schwefelige Saure 6-9

Methode von van der Waals.
Der Halbmesser der Wirkungssphlire der Gasmolecflle kanu audi 

durcli nachstehende t'berlegung gewonnen werden. Die bisher benutzte 
Eormel zur Bestimmung der mittleren Wegliinge:

_ 1 1»
L ~]T¥ ' r'-> »

wurde unter der Annahme gefunden, dass ein ZusammeustoB zweier 
Molecole dami erfolge, wenn die Bewegungsrichtung des Mittelpunctcs 
des einen don durcli die Wirkungssphàre des zweiten Molecflls senk-



19

redit zu dieser Bewegungsriclitung gelegten grbBten Kugelkreis trifft. 
Da das Elide der inittleren Weglànge in diesen Schnittpunct verlegt 
wird, in Wirklichkeit aber die Bewegung bloB bis zur Oberflàchc der 
Wirkungssphare reicht, so folgt, dass die so berechnete Weglànge um 
einen vom Halbmesser der Spliàre abhàngigen AVert zu groB erscheint.

Van der AVaals erhàlt mit Beriicksichtigung dieses Umstaiides als 
genaueren AVert der inittleren Weglànge:

1 ;3 2
Li= ~ tr'oder

1 N A3 2
1 ~ Y '2 N r2 « ~ 3

Da N ;.3 das Amlumen V des Gases ist, so folgt:
_ 1 V 2 1 2 /__ _

L- - 7T “ T r = ’Nr». <V - 3 V * Nr3”>

uiid {v"2 Nr^ = b gesetzt, Lx = ^ (V—b).

AA’ie ersichtlich, liat die von vali der AAraals angebrachte Correctnr 
iliren Grand in der ràuinlichen Ausdehnung der Moleciile; und es ist 
klar, dass fur ein sogenanntes ideelles Gas, fur welches die Sumine der 
Bàuine sammtlicher Moleciile ini Vergleiclie zum Raume, in welchem 
sicli das Gas bewegt, vernachlàssiget werden kann, die vari der Waals’sehe 
Donnei in die Maxwell’sche iibergeht.

Nun gilt, ivie die ausgedehnteii Untersuchungen Regnault’s leliren. 
das nacli Boyle-Mariotte benannte Gesetz, wornacli bei unverànderlicher 
Temperatur das Product aus deni Volumen und dem Drucke eines Gases 
Constant ist, fur die in der Natur vorkommenden Gase nur annàhernd, 
und der Grumi dieser Abweichung liegt, abgesehen voli geringcn zwi- 
sclien den Moleciilen tliàtigen Cohàsionskràften, gerade wie in dem friiber 
betrachteten Falle in der ràuinlichen Ausdehnung der Moleciile.

Da die Regnault’sche Interpolationsformel jene Correctur, die an 
dem Boyle-Mariotte’schen Gesetze wegen der Ausdehnung der Moleciile 
angebracht werden muss, zu bestimmen ermoglichet, so ist mit Riicksicht 
darauf, dass die GrOBe b mit jener zusammenfàllt, aneli b bestimmt.

Beachtet man, dass mit groBer Annàherung
2 2 r

so folgt : b = -3- Y~2 N 711-8 = -g - y ,

1______
\f~ ’ìti r2N

ist,

dem mieli: T b

D'nter Beriicksichtigung der Abliàngigkeit der GroBen b und 
volli Drucke, findet man als Halbmesser der Molecularspliàre oder als 
Durchmesser eines Moleciils folgender Gase: Kohlensàure <)•(> 1G, Stick- 
stoff 0-034, Wasscrstoff und atinospliàrische Luft 0-041 Milliontel- 
Millimeter.

3*
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Schlussbemerkvngen.
Elie wir die gefundenen Zahlen zu weiteren Betrachtungen ver

gerteli, sei folgende Ubcrlogung vorausgesandt.
Wiihrend die beziiglich der relativen Ausdehnung der Molecule 

angegebenen Zahlen als Nàherungswerte bezeichnet werden kOnnen, die 
mit der Yervollkommnung der experimentellen Methoden zur Bestininiung 
der Cocfficienten der inneren Reibung und der Diffusion der Gase oiner 
weiteren Verbesserung fàliig sind, habcn die beziiglich der absoluten 
Hanine und der Durchmesser der Molecule angegebenen Werte nur die 
Bedeutung vvahrscheinlicher MutmaGungcn, die freilich darin cine ge- 
wisse Stiitze fìndcn, dass dieselben Zahlen auf mehreren und ganz ver- 
schiedenen Wegen hergeleitet wurden. Unternehmen wir demnach don 
Versuch, aus solchen Zahlen gewisse Folgerungen zu zielien, dami diirfen 
dieselben, so vici auch fiir ihre Richtigkeit sprechen miige, keinen be- 
sonderen Anspruch auf Sicherheit erheben.

Unter diesem Vorbehalte seien beispielsweise die folgenden Rech- 
nungen angestellt.

Aus dem fiir den Molecular-Durchmesser des Ammoniakgases be- 
rechneten Wert r —0-73 . IO 6 mm folgt, wenn das Moleciil als Kugel

1*2
betrachtet wird, fiir den groBten Querschnitt desselben: q = ^ n —

1-3
0-42.10 12 mm2, und als Volumen: v = -jj- w = 0-2 . IO-18 inni3.

Da die Summe der Querschnitte aller in einem Cubikcentimeter 
dieses Gases enthaltenen Moleciile S = 2’4 . IO6 min2 gefunden wurde,

S 2*4 IO6
SO ist : N = = q7|2 no-'2 = G • 1Q18’

d. h. die Anzalil der in einem Cubikcentimeter Ammoniak unter den 
Normalverhaltnissen enthaltenen Molecule betriigt ungefahr sechs Tril- 
lionen. Wird unter diesen Verhaltnissen der mittlere Abstand zweier 
Ammoniakmoleciile mit l bezeichnet, so folgt aus der Beziohung N = 1 :

t 1
i — 3 __— pg Jqo — 5 3 . 10 6 mm,

f N
d. h. hei cuhischer Anordnung der Molecule wàre der Abstand der 
Mittelpuncte zweier Nachbarmoleciile ungefahr 5 Milliontel Millimeter.

Aus der berechneten mittleren Wegliinge L = 72 . 10 ® mm, ergibt 
sicli das Verhàltnis

L _ 72 . 10- 6 _
X ~ 5-3 . 10-0 “ 14 ’ 0(^er

L = 14 X,
d. h. es ist die mittlere Wegliinge des Ammoniakmoleciils ungefahr 
vierzehnmal griiBer als der Abstand zweier Nachbarmoleciile.

Mit Riicksicht auf die aus der mochanischon Wàrmetheorie zu 
folgernden Beziehung, dass sicli das Volumen eines Gases zur Summe
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der Ràuine allei- darin eiithaltenen Molecule, wie die achtfache mittlere 
Weglànge eines Moleciils zum Durchmesser desselben verbàlt, folgt:

b _ r _ 0-73 . IO-6 _ 1
V ~ TIT “ 576 . 10-« “ T90" ;

woraus geschlossen werden miisste, dass die Molecule des Ammoniak- 
gases beilaufìg deli SOOsten Tlieil des Raumes einneliinen, welchen 
miter Normalverhàltnissen das Gas erfiillt. Erwàgeu wir min, dass der

Condensationscoefficient dieses Gases c =^-=0-00119 = sj(( - ist,

so resultiert, dass die Molecule in der gedràngtesten Lagerung einen 
mir wenig groBeren Ranni einnehmen, als der Condensationscoefficient 
anzeigt.

Da die Diclite des Ammoniakgases unter Normalverhàltnissen und 
auf atinosphàrische Jjiift bezogen U-589 ist, so wiegt 1 cma desselben 
0-589 XO'OOl 293 G ranim oder 07G1 Milligramm, und darnach ivàre, 
da etvva 6 . IO18 Molecule in 1 cma enthalten situi, das absolute Gewicht 
eines Moleculs dieses Gases

R7G1
g—jgis-— 13 . IO 20 Milligramm.

Kàme dem ffir die Anzahl der Molecule gefundenen Werte eine 
groBere Sicherheit zu, dami lieBe sich aus demselben das absolute Ge- 
wicht des Moleculs jedes anderen Gases nach der Regel Avogadro’s 
leiclit bestimmen.

Fassen wir die Ergebnisse kurz zusammen, so zeigt sich, dass der 
Durclimesser eines Moleculs nicht viel kleiner als cin Milliontel Milli- 
meter, die Anzahl der in einem Cubikcentimeter eines Gases unter 
Normalverhàltnissen enthaltenen Molecule nach Tri Ilionen und das ab
solute Gewicht eines Moleculs nach Trillionteltheilen eines Milligramms 
zu schàtzen ist.
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I. Personalstand, Faeher- und Stundenvertheilung.

A. Lehrer:

1. Arthur Steinwenter, Dr. der Philosophie, Director, lehrte Geschichte und Geographie in 
der VIL, philosopllische Propadeutik in der VII. und Vili. Classe. 7 Stunden.

2. Johann Majciger, Professor (in der Vlil. Rangsclasse), lehrte Slovenisch tiir Slovene» in 
der II. A und B, III., IV., VT., VI. und Vili. Classe, flir Deutsche im II. und 111. Curse,
17 Stunden.

3. Josef Pajek, Dr. der Theologie, fb. geistl. Ratti, Professor, lehrte Religion in der I. A,
II. A, III. bis Vili. Classe. Iti Stunden.

4. Ludwig Mayr, Professor, Ordinarius der IV. Classe, lehrte Latein in der IV. und V., 
Griechisch in der IV. und VI. Classe, 21 Stunden.

5. Franz Horàk, Professor, Ordinarius der VI. Classe, lehrte Geographie in der 1. B, Ge
schichte und Geographie in der II. A und B., III., V., und VI. Classe, ili Stunden.

(i. Gustav Heigl, Dr. der Philosophie, Professor, Ordinarius der I. A Classe, lehrte Latein 
in der I. A, Griechisch in der Vili, und Deutsch in der I. A Classe. 17 Stunden.

7. Anton Lantschner, Professor, lehrte Latein in der VII., Griechisch in der V. und VII., 
Deutsch in der V. und VII. Classe. 20 Stunden.

8. Engelbert Neubauer, Professor, Ordinarius der II. A Classe, lehrte Latein in der II. A 
und VI., Deutsch in der II A Classe. 18 Stunden.

9. Josef Meisel, Professor, Ordinarius der III. Classe, lehrte Latein in der III. und Vili., 
Griechisch in der IH. Classe, Stenographie in beiden Cursen. 20 Stunden.

10. Jakob Hirschler, Professor, Ordinarius der VII. Classe, lehrte Mathematik und Naturlehre 
in der IV., VII. und Vili. Classe. 17 Stunden.

11. Johann Schmierer, Professor, lehrte Geographie in der 1. A, Naturgeschichte in der
I. A, B und C, II. A und B, III. (I. Sem.), V. und VI., Naturlehre in der III. Classe 
(li. Sem.). 19 Stunden. Seit 21. Aprii krankheitshalber beurlaubt.

12. Karl Kirchiediner, k. k. Professor, Ordinarius der Vili. Classe, lehrte Deutsch in der 
HI., IV., VI. und Vili., Geschichte und Geographie in der IV. und Vili., steierniarkische 
Geschichte und Statistik in der IV. Classe. 21 Stunden.

13. Johann K o S a n, k. k. Professor, Ordinarius der II. B Classe, lehrte Latein und Deutsch in 
der II. B., Slovenisch fttr Slovenen in der I. A und B und VII. Classe, fin Deutsche ini 
I. Curse. 19 Stunden.

14. Romuald Rinesch, gepriifter supplierender Gymnasiallehrer, Ordinarius der V. Classe,
lehrte Mathematik in der I. A, II. A, HI., V. und VI. Classe. 16 Stunden.

15. Franz Jerov.šek, gepriifter supplierender Gymnasiallehrer, Ordinarius der I. B Classe, 
lehrte Latein und Deutsch in der I. B, Mathematik in der I. B, C und li. B und SehOn- 
schreiben. 23 Stunden.

16. Johann Tertnik, Dr. der Philosophie, gepriifter supplierender Gymnasiallehrer, Ordinarius 
der I. C Classe, lehrte Latein, Deutsch, Slovenisch und Geographie in der I. C Classe.
18 Stunden.

17. Cajetan Lippitsch, Dr. der Philosophie, gepriifter supplierender Gymnasiallehrer, lehrte 
(seit 27. Aprii) Geographie in der I. A, Naturgeschichte in der L A, B und C, li. A und 
B, V. und VI.. Naturlehre in der III. Classe. 19 Stunden.

18. Jakob Kavčič, Choryicar, Aushillslehrer, lehrte Religion in der I. B und C und IL B 
Classe. 6 Stunden.

19. Gustav Knobloch, k. k. Realsehulprofessor, Nebenlehrer, lehrte Zeichnen in der I. Ab- 
theilung. 3 Stunden. (Seit 1. Miirz beurlaubt.)

20. Adolf Mager, k. k. Realschulprofessor, Nebenlehrer, lehrte FranzOsisch 2 Stunden.
21. Arthur Resse, k. k. Realschullehrer, Nebenlehrer, lehrte (seit I. Miirz) Zeichnen in der 

1. Abtheilung. 3 Stunden.
22. Friedrich Schuster, liiirgerschullehrer, Nebenlehrer, lehrte Zeichnen in der 2. und 3. Ah- 

fheilung. 4 Stunden.
23. Rudolf Marki, Nebenlehrer, Turnlehrer an der k. k. Lehrerhildungsanstalt u. an den beiden 

Mittelsclmlen, lehrte Turnen in 3 Abtheilungen. 6 Stunden.
24. August Satter, Nebenlehrer, Donichoralist, lehrte Gesang in 3 Abtheilungen. 5 Stunden.

B. Oymnasialdlener:

Johann L a u p a 1.
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I. A Classe (27). 
Borzecki Joliann, Bitter v. 
Brabenec Emil.
Clemenčič Franz.
De Crinis Eugen.
Griletz Michael.
Bansel Fritz.
Jpavic Guido.
Kolar Johann.
Kònigsbauer Johann. 
Kratochwil Ferdinand. 
Kristl Rudolf.
Laufer Hermann.
Matiašič Gottfried.
Mayer Karl.
Moser Friedrich, Bitter v. 
Mulej Alois.
Mydlil Alexander.
Prodnigg Josef.
Roller Karl.
Sark Budolf.
Sbuzza Eduard.
Soretz Josef.
Skamlec Ignaz.
Tomažič Alois. 
Tschernitschek Otto.
Vessel Ludwig.
Wagner Karl.

I. B Classe (28).
Bežan Josef.
Bohanec Peter.
Cvetkovič Franz.
DetiCek Franz.
Dolàr Simon.
Finžger Alois.
Friiz Vincenz.
Groblšek Johann.
Horvat Alois.
Horvat Nikolaus.
Kaker Johann.
Kociper Budolf.
Kosi Matthias.
Kreft Johann.
Lašič Josef.
Mlinarič Johann.
Polovic Johann.
Preindl Ferdinand.
Prus Anton.
Pupacher Franz.
Ratej Franz.
Rojko Josef.
Rožman Josef.
Sei Heinrich.
Slem Franz.
Tacer Johann.
Wraber Max.
Zàmuda Alois.

I. C Classe (2(>). 
Andrašič Ferdinand. 
Cvetkovič Andreas.
Guček Franz.
Gavez Johann

II. Schiller.

Golob Othmar.
Hren Victor.
Kelemina Johann.
Kočnik Karl.
Kranjc Andreas.
Krevì Josef.
Kropej Josef.
Lassbacher Josef.
Ledinek Friedrich.
Lončarič Josef.
Malus Jakob.
Marinič Friedrich.
Murko Franz.
Potočnik Alois.
Skvarč Josef.
Sormann Ludwig.
Staufer Franz.
StranjSak Franz.
Sušeč Stephan.
Slebinger Johann.
Višič Anton.
Voglar Franz.

II. A Classe (44).
Baumayer Paul.
Benesch Heinrich.
Bermann Alfred.
Doleček Karl.
Fajfar Johann.
Figdor Gustav.
Fritz Adolf.
Gerstlauer Julius.
Grill Alois.
Haim Josef.
Haus Moriz.
Hauser Edmund.
Heckel Rudolf.
Jager Augusfin.
Kartin Josef.
Lucilie Alois.
Lovrec Franz.
Mally Arnold.
Nodi Leo.
OCkerl Josef.
Orosei Egon.
Peukert Franz.
Pihler Franz.
Posolofsky Ludwig.
Rakuša Martin.
Rinesch Romuald.
Bitter Franz.
Rodoschegg Gustav, 
v. Schivitzhofifen VK’tor. 
Seifriz Friedrich.
Seme Eduard.
Sollag Heinrich.
Spitzy Josef.
Tliurn Franz.
Triller Leo.
Urbaczek Josef.
Vohič Clemens. 
Vogelweider Anton, 
v. Vucetich-Bieliz Wladimir. 
Vuònik Franz.

Weber Josef.
Weingerl Karl.
Wressnig Franz. 
Zeniann Johann.

II. B Classe (32).
Bosina Johann.
Božič Anton.
Caf Johann.
Canjko Matthias.
Gurin Franz.
Florjančič Josef. 
Glabačnik Alois.
Goričan Johann.
Heric Franz.
Horvat Peter.
Irgolič Franz.
Kirbiš Franz.
Klemenčič Josef.
Kosi Jakob.
Krajnc Josef.
Kukovec Alois.
Kurbos Ignaz.
Limovšek Josef.
Lupšu Alois.
Panič Johann.
Potere Alois.
Pučnik Anton.
Robič Adolf.
Selinšek Joset.
Sernec Wladimir.
Slavič Matthias.
Stergar Anton.
Štuhec Franz.
Urbas Johann.
Vargazon Matthaus.
Vuk Johann.
Zemljič Johann.

III. Classe (34).
Bratkovič Alois.
Čirič Anton.
Fasching Johann.
Feigl Wolfgang. 
Glaunigger Johann. 
Golob Franz.
Griinitz Karl.
Grill Gottfried.
Hadwiger Franz.
Huber Franz.
Janeschitz Eduard.
•lenii Bernhard.
Kessler Anton.
Klassinz Anton.
Kociper Anton.
Korošec Anton.
Lavtar Othmar.
Lavtar Paul.
Leskovar Josef.
Likavotz Johann. 
Lorenčič Vincenz. 
Majžčr Anton.
Petek Matthias.
Pialli Friedrich.
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Pschunder Ferdinand. 
Hauter Jakol).
Heiser Kurt.
Rojko Johann.
Rziha Arthur, Edi. v. 
Schwarz Anton. 
Slekovec Josef.
Stanet Georg.
Vogrin Johann.
Zeman Anton.

IV. Classe (35). 
Ileitl Ferdinand. 
Bratušek Franz.
Brečko Franz. 
IJernovšek Karl.
Dolar Anton. 
Fischereder Otto. 
Glaser Paul.
GroBnigg Oskar.
Haus August.
Huber Karl.
Jager Friedrich. 
Korošec Alois.
Krener Rudolf. 
Kukovec Florian. 
Leyrer Roman.
Lušin Franz.
Mach Alfons.
Majcen Martin. 
Malajner Karl.
Marussig Julius. 
Minafik Alfons.
Osvatič Franz.
Sajovitz Friedrich. 
Senčar Matthaus. 
Škoflek Johann.
Slana Franz.
Spitzy Anton. 
Stegenšek Augustin. 
Steyskal Julius, Ritter 
Skerbs Roman.
Vavroh Alois.

Vogrinec Johann. 
Zagadin Simon. 
Zinauer Friedrich. 
Žičkar Marcus.

V. Classe (20). 
Ferme Gotthard. 
Glančnik Franz. 
Jerovšek Anton.
Jurko Johann.
Jvanc Johann.
Kocbek Anton.
Kolarič Anton.
Krošel Franz.
Kurnik Max.
Mažir Franz.
Noroglav Friedrich. 
Ozvald Karl.
Pirchegger Johann. 
Rakuš Johann. 
Schmirmaul Franz. 
Scbocher Ludwig. 
Schuster Arthur. 
Terstenjak Roman. 
Vaupotič Georg.
Weese Oskar.

VI. Classe (31). 
Achitsch Adrian.
Baita Adolf.
Bohàk Franz.
Erker Josef.
Farsky Gottlieb. 
Fischereder Moriz.

I Gartner Franz.
Hohnjec Josef.
Horvat Friedrich. 
Jančič Johann.
Kreft Leo.
Krulc Franz.

v. Lavtar Ludwig.
Lorber Hermann.
Panič Josef.

Privatisten :

Fulminami Ludwig (11. A Classe). 
Miklautz René (111. Classe).
Taborsky Edgar (HI. Classe).
Buoi Arthur, Freiherr v. (Vili. Classe). 
Plotsch Franz (Vili. Classe..

Pečar Alois.
Peitler Franz.
Potočnik Alois.
Reiser Hermann.
Soinrek Josef.
Sturm Anton.
Sumer Franz.
Terč Rudolf.
Topolnik Johann.
Trop Franz.
Urban Eduard.
Verblalsch Rudolf.
Vogrinec Anton.
Zemljič Matthias.
Zohrer Friedrich.
Zekar Josef.

VII. Classe <13). 
Gobec Josef.
Hauptmann Ignaz.
Ilešič Franz.
Kapper Anton.
Katz Victor.
Korošec Anton.
Neupauer Theodor, Ritter v. 
Rakovec Engelbert.
Reiser Max.
Schreiner Franz.
Sedlmayr Alexander.
Sanda Johann.
Uhlich Karl.

Vili. Classe (it). 
Ferlinz Franz.
Janežič Rudolf.
Kovačič Anton.
Kozoderc Johann. 
Premerstein Friedrich, Ritt.v. 
Sattler Franz.
Sernec Johann.
Terstenjak Johann.
WeiB Karl.

''i S8€ wjj». „



26

III. Lehr- 
A. Obligate

Classe.
Stun-
den-
zahl.

Religions- 
1 eh re.

I.
A, B 
& C

25

2 Stunden.
1. Hauptstttck 

der
katholischen 
Religions- 
lehre und 
die Lehre 
vorn 2., 3.

und 4. 
Sacramente

II
A AB

26

2 Stunden. 
I)as

Wichtigere 
aus der katho

lischen 
Liturgik. 

Wiederholung 
der Ulaubens- 

lelire und 
Neu-

behandlung
der

Sittenlehre.

III.

- - - - - - j

46

2 Stunden. ■ 
Geschichte 

der gOttlich. 
Offenbarung 

des alten 
Bundes. Neu- 
behandlung 

iler Lehre von 
den Gnaden- 

mitteln 
und Wieder- 
liolung der 
wichtigsten 
Partien der 
Glaubens- u. 
Sitteidehre. '

2 Stunden.
I. Semester:

IV. 27

Geschichte
der

gòttlichen 
Offenbarung 

des neuen 
Bundes.

II. Semester:
Kirchen- 

geschichtc. 1

Lateinische Sprache. Griechische
Sprache. Deutsche Sprache.

8 Stunden.
Die regelmaBige und 

das Nothwendigste aus 
der unregelmaBigen 

Formenlehre, Vocabel- 
lernen, Obersetzungs- 

tìbungen aus dem 
Obungsbuche; von der 
Mitte des 1. Semesters 
an wochentlich eine 
Schularbeit in der

2. Halfte der Stunde.

' —

4 Stunden. 
Formenlehre, der ein- 
fache Satz, ortho- i 

graphische ObUDgen,| 
Lesen, Erkliiren, 

Wiedererzahlen, Me- 
morieren und Vortra- 

gen aucgewahlter 
Lesestttcke.ini I.Sem. 
monatlich 4 Dictate, 
im II. monatlich 1 
Haus-, 1 Schulauf

gabe und 2 Dictate.

8 Stunden. 
Ergànzung der regel- 

maBigen Formenlehre, 
die unregelmaBige 

Formenlehre und das 
Nothwendigste aus der 
Satzlehre, eingettbt an 

den Stticken 
des Obungsbuches. 

Vocabellernen. 
Monatlich drei Compo- 

sitionen, 1 Pensum.

4 Stunden. 
Erganzung der For
menlehre, Wieder

holung des einfachen 
Satzes, der zusam- 
mengesetzte Satz. 
Lesen, Erkliiren, 
Wiedererzahlen, 
Memorieren und 

Vortragen ausgew.
Lesestttcke. 

Monatlich 3 schrift- 
liche Arbeiten.

6 Stunden. 
Wiederholung ein- 

zelner Abschnitte der 
Formenlehre, die Gon- 

gruenz- und Casuslehre;
aus Cornei. Nepos: 

Miltiades, Themistocles, 
Aristides, Pausanias, 
Cimon, Alcibiades, 

Epaminondas, Pelopidas.
Alle 1t Tage eine 

SchuI-, alle 3 Wochen 
eine Hausaufgabe.

5 Stunden.
Die Formenlehre bis 
zur Conjugation der 
Consonantunst amine, 

eingetibt an den 
Stticken

des Obungsbuches. 
Vocabellernen. Von 
der zweiten Halflc 
des 1. Sem. an alie 

4 Wochen eine 
Haus- und eine 
Schulaufgabe.

3 Stunden.
Grani inatik: 
Systematischer 

Unterricht in der 
Formen- und Casus
lehre mit Kttcksicht 
auf die Bedeutungs- 
lehre. Lectttre mit 
besonderer Beach- 

tung der stilist. Scite. 
Memorieren und 

Vortragen. 
Aufsiitze: Im Sem.
8 schriftl. Arbeiten.

6 Stunden. 
Wiederholung der 

Formeu- und Casus
lehre; die Tempus- und 

Moduslehre, eingettbt 
an entsprechenden 

Extemporalien ;
Elemente

der Prosodie und Metrik; 
Cies. bell. Gali. 1 und 
VI, eine kleine Aus- 
wahl aus Ovid ; alie

3 Wochen ein Pensum, 
alie 2 Wochen eine 

Composition.

4 Stunden. 
Wiederholung des 
Nomens und der 

Verben aut oj; die 
Verben aut fit und 
die ttbrigen Ctassen, 

eingettbt an den 
Satzen des Obungs
buches; ausgewahlte 
Lesestttcke; monat
lich eine Comjio- 

sition u. ein Pensum.

3 Stunden.
G rammatik: Syste
matischer Unterricht, 
Syntax des zusam- 

niengesetzten Satzes, 
die Periode. Grund- 
zttge der Prosodie 

und Metrik. Lect ttre 
mit besonderer Bc- 
achtung der stilisti- 
schen Seite. Memo
rieren und Vortragen. 
Im Seni. 8 schriftl.

Arbeiten.
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plan.
Lehrgegenstànde.

Slovenische Sprache. Geschichte und 
Geographie. ;Mathematik.

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

phische Obungen, Lesen, 
Erklaren, Wiederer- 

zablen, Memorieren und 
Vortragen ausgewahlter 

Lesestucke.
Im I. Sem. inonatlich
A Dictate, im II. Sem. 
iiionatlicli 1 Haus-, 1 

Schularbeit u. 1 Dictat.

3 Stunden.
Die nothwendigen Vor- 

begride der mathe- 
matischen Geographie, 
allgemeine Begriffe; 

der physikalischen und 
politischen Geographie, 

specielle Geographie 
der 5 Welttheile.

Kartenskizzen.

3 Stunden.
Die A Species in ganzen 

Zahlen. Theilbarkeit. 
Gemerne und Decimal- 

bruche. Die A Species in 
mehrnamigen Zahlen.

Die Gerade, die Kreislinie, 
die Winkel, die Parallelen. 
Das Dreieck mit Ausschluss 

der Congruenzsatze. 
Grundconstructionen.

A Stunden. 
Specielle Geographie

3 Stunden. ; Asiens und Afrikas ;
Analyse des zusammen- allgemeine Geographie 
gesetzten Satzes, Fort- von Europa, specielle 

setzung d. Formenlehre. von Stldeuropa, Frank- 
Lesen, Erklaren, Wieder- reicb, GroSbritannien. 
erzahlen, Memorieren Kartenskizzen.
und Vortragen ausge- Geschicbte des Aiter-
wahlter Lesestucke. thums (hauptsàchlich

Monatlicb 3 schriftliche der Grieclien u. Ròmer) 
Arbeiten. mit bes. Rilcksicbt aut'

das biogr. und sagen- 
hafte Element.

3 Stunden.
Wiederholung der Brucli- 

rechnung. Abgektirzte 
Multiplication und Division 

der Decimalbrilche. 
Proportionen. Einfache 

Regeldetri.
Die A Congruenzsatze 

nebst Anwendungen auf 
das Dreieck. Der Kreis, 

das Viereck und das 
Vieleck.

2 Stunden. 
Wiederholung ent- 

sprechender Partien 
der P’ormenlehre, die 

Wortbildungslehre, 
Syntax der Nomina 

und Casus.
Lesen, Erklilren, 

Wiedererzalden, Meino- 
rieren und Vortragen 
ausgew&hlter Lese- 

stUcke. Im Semester 
8 schriftlidie Arbeiten.

3 Stunden.
3 Stunden. Das abgekiirzte Reclinen

Geschicbte des Mittel- mit unvollstàndigen 
'alters mit Hervorliebung Zahlen. Die vier Recli- 
der osterr.-ungarischen nungsarten mit ein- und 
Gesctiichte, Geographie melirgliedrigen besonderen 

Deutschiands, der ' und algebraischen Aus- 
Schweiz, Belgiens, der driicken, Potenzen und 

Niederlande, Nord- und Wurzeln.
Osteuropas, Amerikas Die Lehre vom Kreise, von 

und Australiens. der Ellipse, Hyperbel und
Kurtenskizzen. Parabel.

Math. Geographie. Flachen-Inhalts-
Bestimmungen.

2 Stunden. 
Fortsetzung und Be- 
endigung der Syntax, 

Lesen, Erklaren, 
Wiedererzalden, Memo- 
rieren und Vortragen 

ausgewahlter Lese- 
sttieke. Im Semester 

8 schriftlichc Arbeiten.

1 Stunden.
Obersirht der Geschielite 

der neueren und 
neuesten Zeit mit be- 
sonderer Berttcksichti- 
gung der Geschicbte 
Osterreicli-Ungarns ; 

bsterreich-ungariscbe 
Vaterlandskunde. 

Kurtenskizzen.

3 Stunden.
Gleichungen mit einer 

und mit mehreren Unbe- 
kannten. Die zusammen- 

gesetzte Regeldetri, 
die

Zinseszinsenrechnung. 
Gegenseitige Lage von 
Geraden und Ebenen. 

Hauptarten der Kiirper. 
Oberflachen- und Raum- 

inhaltsberechnung.

Naturwissen-
schaften.

2 Stunden.

Sftugethiere und 
wirbellose Thiere.

2 Stunden.

I. Semester : 
Vogel, Reptilien, 
Amphibien und

Fische.

II. Semester: 
Botanik.

2 Stunden.

I. Semester: 
Mineralogie.

II. Semester: 
Allgemeine

Eigenschaften der 
Kiirper,

Wàrmelehre und 
Chemie.

3 Stunden.

Mediani k. 
Magnetismus, 
Elektricital, 

Akustik, Optik.
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Stun 
Classe.;! den- 

ll za hi.
Religions-

lehre. Latelnische Sprache. Griechische Sprache. Deutsche Sprache.

V. !! 27

2 Stunden.

' Finleitung in die 
katholische 

Religionslehre.

6 Stunden.
Liv. I, XXII.

Ovid. Metam. I, 163- 261 ; 
V, 385- 437 ; 462-571 :

VI, 146-312; Vili. 183-235. 
Fast. I, 63 —88 ; 709-722; 

II. 83-118; 193-242;
475- 512 ; 639- 684. 

Trist. I, 3; IV, 10. 
Wiederholung ausgewàlilter 
Abschnitte der Grammatik, 

wóchentlich 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

Ubungen, alle 14 Tage eine 
schriftliche Arbeit, 

abweehselnd Haus- und 
Schulaufgaben.

5 Stunden.
Xenophon: Die Abschnitte 

Il und IX der Kyrop. 
und I—III, VI, 1—46. Vili. 

IX der Anab. Homer A. u. 13,
Wóchentlich 1 Grammatik- 
stunde. Krklarung und Ein- 
ubuiig der Syntax (bis zur 

Lehre von den Pràpositionen 
inclus.), monatlich eine 

schriftliche Arbeit.

vi.
2 Stunden.

Katholische
Glaubenslehre.

6 Stunden.
Sallust. Bell. Jug.

Verg. Eclog. I, V, VII, IX. 
Georg. I, 1—42 ; 351-514: 
II. 136-176; III, 140-566; 
IV, 149—227. Aen. lib. I. u. 

II. Wiederholung ausgewàlilter 
Abschnitte der Grammatik 

wóchentlich 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

Ubungen, alle 14 Tage 
eine schriftliche Arbeit. 

Privatiectùre :
Caes. bell. civ.

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

didakt. Gattung. 
Memorieren, Vortragen. 

Aufs&tze : jedes Semester 
7 Arbeiten, vorwiegend 

llausaufgaben.

5 Stunden.
Homer: Ilias IV, VI, XVIII« 

XIX, XXIV.
Herod.: Auswahl aus dem V., 

VI. und VII. B. 
Xenophon: Auswahl aus Kyr., 

Aliai», und Comm. 
Wóchentlich

1 Grammatikstunde (Wieder
holung von Partien der 

Formenlehre, die Genus-, 
Tempus- und Moduslehre); 

monatlich eine 
schriftliche Arbeit.

2 Stunden.

Katholische
Sittenlehre.

5 Stunden.
Cic. Ile imp. Cn. Pomp. 

Pro Ligar. Pro rege Deiot. 
Verg. Aen. II, IV und VI. 

Wiederholung 
ausgewàlilter Abschnitte 

der Grammatik, 
wóchentlich 1 Stunde 
grammat.-stilistische 

Ubungen, alle 14 Tage 
eine schriftliche Arbeit.

ì

4 Stunden.
Demosth. : I. olynth. Rede. 

I. u. III. Rede gegen Philippos. 
Homer, Odysee

x*
Alle 14 Tage eine Grammatik- 
stunde : Intìiiitiv, Participium, 

Negationen,
Conjunctionen ; monatlich 
eine schriftliche Arbeit.

3 Stunden. 
Genealogie der 

germnnischen Spracheu.
Mittelhochdeutsche 

Grammatik nnd Lectùre. 
Neuhoclideutsche : 

Klopstock, Wieland, 
Lessing,

mit besonderer ROcksicht 
aut die Charakteristik 

der stilistischen Formeii. 
Literaturgeschichte 

bis zu den Stùrmem. 
Vortràge memorierter 

poetischer Stùcke.
In jedem Semester 
7 Aufs&tze, davon 

4 Hausarbeiten.

3 Stunden. 
Literaturgeschichte 

von den Stùrmem bis zu 
Schillers Tede. 

Lectùre (zum Theil nach 
dem Lesebuche) : 

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

stilistischen Formoli.
Redeùbungen. 

Aufs&tze, wie in der 
VI. Classe.

vin.
2 Stunden.

Gescliichte der 
chriatlichen 

Kirclie.

5 Stunden.
Tacit. Hist. (Auswahl) ; Gemi.

Huraz : Auswahl aus den , 5 Stunden.
Oden, Kpoden, Satiren und Plat. : Apologie, Kuthyphron.

Kpisteln. I Vi rati ectùre : Phaedon
II. Wiederholung verschiedener c. LX1V LXVIJI.

Partien der Formoli- Sophokl. : Philokt.
und Satzlehre, Hom. Od. 17, 21.

Tempus- und Moduslehre; All«- 14 Tage eine Grainmatik- 
wóchentlich 1 Stunde stunde ( Wie«Ierh«ilung aus-
grammat.-stilistische 

Ubungen, alle 14 Tage 
eine schriftliche Arbeit, 
abwechselml Hans- und 

Schularbeiton.

g«-wàhlter Abschnitte der 
<>rammatik), moliat 1 irli 

eine schriftliche Arbeit.

3 Stunden.
Lectùre (zum Theil nach 
dem Lesebu«*he) : Goethe 

u. Schiller. Lessinga 
Laokoon.

Literaturgeschichte 
bis zu Goethes Tod.

Redeùbungen. 
Aufs&tze, wie in der 

VI. Classe.
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Slovenische
Sprache.

Gcschichte und 
Geographie. Mathematik. Naturwissen-

schaften.

2 S torni en.
Metrik.

Tropen und Figuren. 
Loctfire mit besonderor 

Kfieksirbt auf die Charak- 
teristik der epischen 

Gattung.
Vortrage meinorierter 

poetischer 8tficke, 
Wiederholung der

Grommatili.
In jedem Semester 

4 Haus- und 3 Schul- 
arbeiten.

3 Stunden.
(Jescbichte des Alter- 

tliums, vornehmlieh der 
Griechen und Rbmer 
bis zur Unterwerfung

Italiens mit besonderer 4 Stunden.
Hervorhebung der cultur- Einleitung, die Grundoperationen 

historischen Momente mit ganzen Zalilen, Theilbarkeit 
und mit fortwàhrender der Zahlen, gemei n e und
Herficksielitigung der Decimalbrfiche, Verlialtnisse

Geographie. und Proportionen.
Wiederholung und Gleieliungen 1. («rades mit einer

Erweiterung des geogra- und mehrcren Unbekannten. 
phischen VVissens vom Longimetrie und Planimetrie.

heutigen Asien in 
physikaliseher llinsicht.

Kuropas Klima,
Prodnote und Einwohner.

Matbem. Geographie.

2 Stunden.
I. Semester : 

Mineralogie in
Verbindung mit 

Geognosie.
II. Semester: 

Hotanik.

2 Stunden.
Grammatik : Lautlehre, 
Genealogie der slav. 

Sprachen.
Klemente der lyrischen 

und dramatischen Poesie; 
in Verbindung mit 

entspreehender Leetftre, 1 
Vortrage meinorierter 

poetischer Stòck e. 
Aufsàtze,

wie in der V. Classe.

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

375 n. Chr.
I)as Mittelalter. 

Erweiterung der geogra- 
phischen Kenntnisse.

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

Gleieliungen 2. Grades mit 
einer Unbekannten. 

Stereometrie, Goniometrie und 
ebene Trigonometrie.

2 Stunden. 
Zoologie.

3 Stunden.
Unbestimmte, quadratisehe. 

Kxponential- und einige hóhere
2 Stunden. _ Q. . Gleieliungen.

Literaturgeschiehte von . •’ ‘ nn< *‘n' .. , Progressionen nebst ihrer Anwen-
'vriiiiiu «■■«>( M«t.liodiua an. Geschiehte « er . euzei mi <|un^ auf* «lio Zinseszinsreehnung,Cvrillus und Methodius an.

Loctfire : Hervorhebung der osterr
Maria Stuart 

von Schiller—Cegnar.
Freie Vortrage. 

Aufsàtze wie in der 
V. Classe.

ungarischen Geschiehte. 
Erweiterung 

der geographiseheii 
Kenntnisse.

Combinat ionsl elire 
und binomiseher Lehrsatz. 

Anwendung der Trigonometrie 
und der Algebra auf die Geometrie. 

Klemente der analytisehen 
Geometrie in der Ebene mit 

Einsehluss der Kegelschnitts- 
linien.

3 Stunden. 
Einleitung, 
allgemeine 

Eigensehuflen 
der Kórpor, 

Meehanik tester, 
flfissiger und 
lu tifo rm iger 

Kórpor, Warrne- 
lehre nnd 
Chemie.

2 Stunden. 3 Stunden
AltsloveniseheFonnenlehre; Geschiehte. Geographie

mit Lese- und und Statistik 2 Stunden.
Cborsetzungsflbungen. Osterroieh-Ungarns, Wiederholung des gesammten

fibersiehtliehe Zusamiiien- Im I. Som. 3, im II. 2 Std. matheinatischen Lehrstoffes und
i'. .   _ .1______: I... II Siiiiiiulnr .... ., »

3 Stunden. 
Magnetismus, 
Klektricitàt,

fassung der sloveiiisehen....... Im II. Semester ^ Ubungen im Lósen mathematiseher Wellenbowegung.
Literatur.

Freie Vortr&ge. 
Aufsàtze

wie in der V. Classe.

Wiederholung von Partien 
! tuis der grieehisehen und 

romischen Geschiehte, 
wóchentlieh 1 Stunde.

Probleme. Akustik, Optik.

Philosoph.
Propadeutik.

2 Stunden. 
Logik.

! 2 Stunden.
Kmpirisehe 

Psyehologie.



B. Freie Lehrgegenstànde.
1. Slovenische Sprache ftir SchUler deutscher Muttereprache in 3 Cursen zu je 2 Stunden.

I. Cure: Laut- und Formenlehre, Vocabellernen, Ubersetzen und Sprecbttbungen.
II. Cure: Beendigung der Formenlehre, Vocabellernen, Satzlehre, Obersetzungen und 

Sprechtihungen.
III. Curs: Wiederholung der Gramolatili, Ubersetzen, Sprechiibungen und schriflliche

Arbeiten. Lecttire: Babica von Cegnar-Božena Nčmcova.
2. Franztisische Sprache. I. Abtheilung, 2 Stunden: Laut- und Formenlehre (inclusive 

die wichtigsten unregelmaBigen Verba). Obersetzungen und Conversation.
3. Steiermàrkische Geschichte, Geographie und Statistik. 2 Stunden.
4. Stenographie. [Intere Abtheilung, 2 Stunden: Lehre von der Wortbildung und Wort- 

kiirzung und Einiibung derselben.
Obere Abtheilung, 2 Stunden: Wiederholung der Lehre von der Wortbildung und 

Wortktirzung, die Lehre von der Satzklir/.ung, schnelIschrilìliche Dbungen.
5. Zeichnen. I. Abtheilung, 3 Stunden: Die geometrische Formenlehre und das geome- 

trische Ornament.
IL Abtheilung, 2 Stunden: Fortsetzung des geometrischen Ornamentes, das Flach- 

ornament, Zeichnen von Ornamenten in Falbe, die Perspective und die elementare 
Schattengebung.

III. Abtheilung, 2 Stunden: Kopfstudien, Zeichnen nach dem Runden in verscbiedenen 
Manieren, Stillehre.

6. Gesang. I. Abtheilung (Anfàngcr) 2, II. (Sopran und Alt), 111. (Tenor und Base) und 
Gesammtchor je 1 Stunde: Das Ton- und Notensystem, Bildung der Tonleiter, Kenntnis 
der Intervalle und Vortragszeichen, Einiibung vieretimmiger Gesiinge und Messeli ini ein- 
zelnen, irn Gesammtchore und tur Mànneretimmen.

7. Turnen in 3 Abtheilungen zu je 2 Stunden: Ordnungs-, Frei- und Geriltliturnen.
8. Sclioiisdireiben, 2 Stunden. Die Current- und die Lateinsclirift nach M. Greinere Vorlagen.

C. Lehr-, Hilfa- und Ùbungsbticher.
Religionslehre: Dr. F. Fischers Lehrbtlcher der kath. Religion (I.—III.), der Liturgik (IL), 

der Geschichte der gottliehen OfTenbarung des alten und neueu Bundes (III. und IV.) und 
der Kirchengeschichte (IV.); Lesars Katekizem (I. B, Cu. II. B) und Liturgika (li. B). Dr. A 
Wapplers Lehrbtlcher der kath. Religion ftir die oberen Classen der Gymnasien (V.—VII.) ; 
Dr. B. Kaltners Lehrbuch der Kirchengeschichte (Vili.).

Lateinische Sprache: Dr. F. Schultz’ kleine latein. Sprachlehre (I—Vili.) und Aufgaben- 
sannnlung zur Einiibung der latein Syntax (III.—V.); E. Neubauers latein. Cbiingsbuch 
(I. A u. IL A);- Kermavners Latinska slovnica (I. B u. C und lì. B); Wiesthalers Latinske 
vadbe (I. B u. C und 11. B); Coni. Nep. vitae ed. Weidner (III.); Caesare bell. Gallicum 
(IV ); Ovid ed. Sedhnayer (IV. u. V); Livius (V.); Sallusts Jugurtha (VI.); Cicero und Vergil 
(VI. u. VII.); Tacitus u. Horaz ed. Petschnig (Vili.) (Tempskv’sche Te.xtausgaben); C. Siiptles 
Aufgaben zu latein. Stilubungen, 2. Thl. (VI.—Vili.).

Griechische Sprache: Dr. G. Curtius' griech. Schulgrammatik (111.—Vili.); Dr. K. Schenkls 
griecli. Elementarbuch (III.— V.); Chrestomathie aus Xenophon (V. u. VI.) und Obungsbuch 
zum Ubereetzen (VI.—VII.); Homer (V,—Vili.); Herodot (VI.); Demosthenes (VII.); Platon 
und Sophokles (Vili.).

Deutsche Sprache: Dr. F. Willomitzers deutsche Grammatik tur Oslerreiehische Mittelschulen 
(L—IV.); Leopold Lampels deutsches Lesebuch (I —IV.); Kummer und Stejskal, deutsches 
Lesebuch ftir iisterr. Gymnasien, V.—Vili. Band (V.—Vili.); Lessings .Emilia Galotti" und 
Goethes »Hermann u. Dorothea" (VI.); Schillers „ Wallenstein", .Jungfrau von Orleans1* und 
„Braut von Messina", Goethes »Hermann und Dorothea" (VII.); Lessings „Laokoon", Goethes 
„lphigenie, Torquato Tasso**, Schillers .Maria Stuart" (Vili.). Ausgaben von Griiser od. Holder.

Slovenische Sprache. Ftir Slovenen: 8ket-Janežičeva Slovnica (I. u. II.); Šunians
Slovenska Slovnica (III.—VI.) ; Janežič' Cvetnik tur Untergymnasium (IL—IV.); Dr. Skets 
(L, V. u. VI.) und Navratils (VII. u. VIII.) Lesebuch.

Fiir Deutsche: Lendovšeks slovenisches Elementarbuch (L Curs); Dr. J. Skets slo- 
venisches Sprach- und Obungsbuch (IL—III. Cure); L. Lampels deutsches Lesebuch ftir die
IV. Classe (III. Curs); Babica von Cegnar-Božena Nčiiicova, (III. Curs).

Geschichte und G ec g rapine; Dr. A. Gindelys Lehrbtlcher der allgemeinen Geschichte ftir 
Unter- (II.—IV.) und Obergymnasien (V, —Vili.); G. Herrs Lehrbtlclu'r der Erdbeschreiliuiig 
(L—III.); Dr. F. M. Mayers Geographie der Osterr.-ung. Monarchie (IV.); Dr. E. Hannaks 
Lehrbuch der Osterr. Vaterlandskunde (Vili.); Atlanten von Stieler und Kozenn (L—Vlil ), 
Putzger (II, —Vlil.) und Steinhauser (IV. und Vlil.); Atlas antiquus von Kiepert (II., V., 
VI. und Vlil ).

Matbemathik: Dr. F. B. v. Močniks LehrbUcher der Arithmetik und Geometrie Itir Unter- 
(1.—IV.) (ftir die I. B, C und II. B die von J. Celestina besorgten slovenischen Ausgaben), 
Algebra und Geometrie ftir Obergymnasien (V.—Vili.); Dr. A. Gernerths logarithmisch- 
trigonometrisches Hatidbuch (VI. Vlil ); E. Heis' Aufgahensammlung aus der allgemeinen 
Arithmetik und Algebra (V,—Vlil.).
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Naturlehre: Dr. J. Krists Anfangsgrfinde der Naturlehre fur die unieren Classen (HI. u. IV.)
und Dr A. Handls Lehrbuch der Physik (VII. u. VIII.).

Naturgesehichte: Dr. A. Pokornys illustrierte Naturgesehichte (I,—III.); Dr. M. Wretschkos 
Vorschule der Botanik (V.) ; Dr. F. von Hochstetters und Dr. A. Bischings Leitfaden der 
Mineralogie und Geologie (V.); Dr. Vitus Grahers Leitfaden der Zoologie (VI.).

Philosophische Propiideu tik: Dr. G. A. Lindners Lehrbuch der formalen Logik (VII.) 
und empirischen Psychologie (Vlil.).

Stei erm Srki sebe Gescbicbte: Dr. C. Dirseli, Heimatkunde des Herzoglburns Steiermark. 
S t e n o g r a p h i e : H. Fischers theoretisch • praktischer Lebrgang der Gabelsbergerschen

Stenograpbie.
Franzòsisehe Spracbe: A. Bechtel, Franztisisches Sprach- und Lesebucb. I. Stufe.

D. Themen.

a) Fur die deutschen Aufsatze.
V. Classe.

1. Gang der Handlung in den „Kranichen des Ibykus.“ i. Woran erinnert uns der 
Herbst? 3. „Wohlthatig ist des Feuers Macbt, wenn sie der Meliseli bezahmt, bewacht." 
(Schiller). 4. Die Gedichte „Erlkonig“ von Goethe und „Erlkonigs Tochter" von Herder sind 
miteinander zu vergleicben. 5. Der Triumph des Aemilius Paullus — ein erscholterndes Bei- 
spiel menscblicben Schicksalsweebsels. (i. Die Schwierigkeiten der „Zehntausend Griechen" aut' 
ibrem ROekzuge. (Nacb Xenophon). 7. Cbarakter der Idylle (nach dem Gedichte „Der siebzigste 
Geburtstag" von VoB). 8. Cbarakter des Priesters Philo (in Klopstocks Messias). 9. „Die 
Elemente hassen das Gebild der Menschenhand." (Schiller). 10. Die Gronde der Verbannung 
Iluons (Wielands Oberon). 11. Scbillers ,,Berglied“ — ein Bihl der Alpennatur. 1:1. Gold liegt 
tief im Beige. 13. „Peg»sus im Joch“ (Entwicklung der Idee). 14. Der Streit zwischen Achilles 
und Agamemnon im 1. Gesange der Ilias.

VI. Classe.
Hausarbeiten: 1. Germanisehes Heldenleben in der heidnischen Zeit. -2. „Wenn du 

nodi eine Heimat liast, so nimm den Ranzen und Stecken und wandre, wandre oline Rast, 
his du erreicht den theuren Flecken.u 3. Vortheile des Reisens. 4. Bedeutung der StrOme fur 
die Menschheit. 5. Welche CharakterzOge Walthers v. d. Vogehveide treten in den gelesenen 
Gedichten am meisten hervor? (i. VVelche Ursachen fuhrten den Untergang des rti m. Reiches 
herbei? 7. Gedankengang in Klopstoks Ode „Die beiden Musen." 8. Scherasmin (Charakter- 
schilderung).

Schularbeiten: 1. UnglUek, eine Scliule fur den einzelnen Menschen und fur ganze 
Vtilker. '2. Ritterliches Leben und hfifische Sitten. (Auf Grund der Lecture des Nibelungen- 
liedes). 3. Abschied Hectors von Andromache (Ilias VI. Gesang). 4. Lust und Liebe sind die 
Fittige zu groBen Thaten. 5. HOon im Palaste des Kalifen. (i. Im Vaterlande sind die starken 
Wurzeln deiner Kraft.

VII. Classe.
1. Kuize Charakteristik des epische Volksliedes (nach Goethes „Klaggesang von der 

edlen Frauen des Asan-Aga). 2. Die praktischen Grtlnde zur Erlernung fremder Spiachen. 3. 
Die idealen Gronde zur Erlernung fremder Sprachen. 4. Die Lage Frankreichs vor dem Auf- 
treten der Johanna Dare (nach Schiller). 5. Die Licht- und Schattenseiten im Charakter 
Karls VII. (nach Scbillers Jungfrau von Orleans), (i. Der Prolog zu VVallenstein und zur 
Jungfrau von Orleans. 7. In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne (Piccolomini). 8. 
Charakter des Max Piccolomini. 9. Der Krieg ein Feind und Freund der KOnste. 10. Das 
Meer ein Lebenselement des homerischen Epos. 11. Schwert und Feder. li. Goethes Urtheil 
Obor den Burger- und Bauernstand (Hermann und Dorothea V, 19 IT.). 13. Warum hal Schiller 
in sein Drama „Die Braut von Messina" einen Clior eingefOgt? 14. Idee und Gedankengang 
von Scbillers „Spaziergang.“

VortrOge’ 1. Philipp von Macedonien und der Untergang der griechischen Freiheit. 
•2. Gang der Handlung in Goethes Gfitz. 3 Der Luxus der Romer in der Kaiserzeit. 4. Ist der 
Vonvurf der Romantiker, dass Wallensteins Lager lOr das Geammtdrama OberllOssig sei, 
heiechtigt? 5. Des Prinzen Eugen Lehen und Thaten. fi. Der Osterreicher hat ein Vaterland 
und liehfs, und hat auch Ursach’, es zu lieberp (Scbillers Wallenstein). 7. Uber die Schick- 
sale de, homerischen Gedichte. 8. Der Untergang des franzosischen Konigtlmms. 9. Eindruck 
der Alpen- und Gletschenvelt auf das GemOth. 10. Goethes Jugend. II. Ursachen des Zerlailes 
der napoleonisehen Weltherrschall. li. Schiller als Dramatiker.

Vlil. Classe.
Hausarbeiten: I. Das schongeistige Leben am Hote zu Weimar unter Herzog Karl

August. i. Wann und von welcher Seite sind die ersten Keime der Cultur in die dsterr. 
Lande getragen worden? 3. Entwicklung und Steigerung des Conflictes zwischen Tasso und 
Antonio. 4. „Der Acker, ewig umgewOhlt vom Plluge, erscbOplt sich endlich, gute Frucht zu



32

tragen. So wird zuletzt nach hochster Bliithe Tagon der Geist der Volker siedi und Ialini ini 
Fluge.“ (Geibel). 5. Orest und Pylades, ein ideales Freundespaar. fi. Kleines, die Wiege des 
GroBen. 7. VVar Lykurgs Gesetzgeliung dem Zvveck gemaB, den Gesetzgeber bevvirken sollen ?

S eh u lari) ei ten : 1. Die vier Lebensalter, ihre Licht- und Scliattenseiten. 2. Vergleich 
zwischen Scliillers „Glocke“ und seinem „Spaziergang.“ :i. Verdienste Osterreichs um die Ver- 
breitung der Cultur in den Alpenliindern in der 2. HSlfte des Mittelalters. 4. Die Schule^gibt 
uns Schatze mit ins Leben von hòherem Wert als alles Gold und Silber. 5. Wer im Soinmer 
nicht mag schneiden, muss im Winter Hunger leiden. 6. Einfluss der Dichter auf die Bildung 
der Menschheit.

Vortràge: I. Die Cillier Grafen. 2. Das erste Zusaminentreffen der Biimer und Ger-
manen. li. Das Gluck in Sage und Dichtung. 4. Die osterreichisclien Land- und Bergleute. 5. 
Der Tabuli und seine Geheimnisse (i. Entstehung der Volksepen. 7. Entwicklung der Kunst 
bei den verschiedenen alten Volkern.

h) Fiìr die slovenischen Aufsàtze.
V. Classe.

1. Ljubo doma, kdor ga ima (Popis domačega kraja). 2. Modrosti korenine so grenke, 
sladek pa njeni sad. (Razprava). 3. Kreposti vzdržujejo ne le posameznega človeka, ampak tudi 
cele države. (Dokažite resnico teli besed iz zgodovine Rimske). 4. Od malega do velikega. 
(Razprava). 5. Mutec Osojski. (Pripovest po istoimenein pesmotvoru v Berilu str. 122). tl. Kaj 
je Feničane tako spretne in sloveče kupčevavce storilo? 7. Veselje in trpljenje kmetovo. (Popis 
kmečkega življenja). 8. Ravbar. (Pripovest po istoimenein pesmotvoru v Berilu str. 150). 9. 
Smrt kraljeviča Marka. (Pripovest). 10. Ktere koristi je iznajdba pisma človeštvu prinesla? 
(Razprava). 11. Značaj Martin Krpana, kakor ga nam riše Levstik v istoimeni povesti v Berilu 
str. 194. (Oris). 12. Ljubušina sodba. (Po poetični povesti v Berilu str. 108). 13. Crtomirov 
značaj, kakor ga nam rise PreSeren v vvodu k ..Krstu pri Savici." (Oris.) 14. Narava je izvir 
veselja, izvir poduka, izvir povzdige. Kako to ?

VI. Classe.
1. Slovo dijakovo od domačega kraja konec počitnic. 2. Viharji so potrebni kakor v 

naravi tako tudi v življenju. 3. Pravica pride na vrh kakor olje na vodo. 4. Prva pomladnja 
bučela. (Šket, Berilo str. 225, št. 88. Razprava.) 5. Kar je bilo staremu svetu sredozemsko 
morje, to je današnjemu Atlantova. (i. Poljedelstvo je početek vse izomike. 7. ..Kdo je mar?" 
(Vsebina in osnova te preknasne pesmi). 8. „Na Vršacu." (Razprava po osnovi in vsebini, po 
neznanih besedah in po meri). 9. Beseda laglje rani, kakor zdravi. Kakošno ravnilo sledi iz te 
resnice za nas glede govora in obnašanja? 10. „Samota.“ (Razprava, a) Kaj je Kaneona? 
b) Stik glavnik misli tega pesmotvoru v Berilu štr. 2(i0, st. 122. c) Mera in pesnik). 11. Brali 
ste v Salustiju Jugurtove besede: „0 venalem urbem et mature perituram, si emptorem inve
nerit!" Koliko so te besede opravičene? 12. Odločivne bitve med Evropo in Azijo in njihov 
pomen za svetovno zgodovino. 13. Imenitost velikih rek za omiko človeško. (Nil, Tibera, 
Sekvana, Tarniza, Bena, Laba, Donava, Sava, Drava, Mura, Soča). 11. Po kteri pravici se 
more ali sme zvon imenovati spremljevalec človeka skozi živl enje?

VII. Gl asse.
1. Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit ipiam proficit. 2. Olikanec in 

učenjak. (Prispodoba). 3. Vojske med Evropo in Azijo v starem veku in njih vzroki. 4. Kteri 
činitelji so vplivali na razvoj slovenske književnosti v Ki. stoletji? 5. O nasledkih nereda, ti. 
Značaj Filipa, kralja macedonskega, po prvem olynthskem govoru Demosthenovem. 7. Ali 
smemo 19. stoletje imenovati železno? S. Vodnikovo „Dramilo mojih rojakov." 9. Žiga baron 
Zois in Valentin Vodnik. 10. Ali je šega, spomin izvrstnih mož z javnimi spominki častiti, 
hvalevredna ali ne? II. Vzroki francoske prekucije. 12. Drevo se na drevo naslanja, človek 
na človeka. (Nar. preg.) 1.3. Burleigh in Leicester v Schiller-Cegnarjevi žaloigri ^Marija Stuart." 
Ali je upravičeno očitanje, da stoji pesnik Marije Stuart Elizabeti na kvar na strani nesrečne 
škotske kraljice.

Govori: 1. Zasluga sv. bratov Cirila in Metoda za slovansko književnost. 2. „Stara
pravda." 3. Ogerski Slovenci in njih slovstvo. 4. Staroklasični nazori o življenju po smrti. 
5. Poljedelstvo podlaga omiki, s posebnim ozirom na Slovence. <>. Nekaj o vplivu umetnosti, 
zlasti godbe in petja na človeka. 7. Slovenska književnost v 17. veku.

Vili. Classe.
1. Ktere slike iz rodbinskega življenja nam riše pesnik v pesmi „Zvon ?" 2. „Labor non 

onus sed beneficium." Livius. Kaj je resnice v tem? 3. Potrpežljivost je ključ do veselja. 4. 
Um razsvitljen po sveti veri mora biti krmilo tvojega življenja. 5. Podnebije mnogo vpliva na 
razvoj človeštva, (i. Življenje je borba, toraj oboroži se. Z kom pa? 7. Bojno orožje v starem 
in sedajnem veku in nasledki iz tega. 8. Platonov Evtifron. I. '3. Pridobljeno obvarovati je 
dostikrat težavnejše kakor pa iz nova pridobiti. Pokažite resnico tega izreka iz zgodovine 
Rimske. 10. Platonov Evtifron II. 11. Kaj naj odločuje na svetu moč ali pravica? 12. V kterem
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oziru ima zbor v Antigoni prav pojoč : ^noì.ì.à rù 8uvó.) xovÒsv nvdomrrov SuvurtQov 
nti.ii 3“ 13. Umetnost v službi vere. 14. Naloga zrelostna.

Govori. 1. O pisateljih slovenskih v 1(1. stoletju. 2. Prešern, njegovo življenje, nje
gove zasluge za slovensko slovstvo in njegova doba. 3. Življenje in slovstvene zasluge Lev
stikove. 4. Črtice iz življenja Davorina Terstenjaka. 5. Anton Janežič in slovenski jezik.

IV. Vermehrung der Lehrmittel.
A. Bibliothek.

1. Lehrerbibliothek.
(Unter der Obhut des Prof. J. Meisel.)

a Geschenke.
1. Des k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht: a) Osterr. botan. Zeitsehrift, 

1890; b) Germania, Vierteljahrschrift ftir deutsche Altertumskunde, 1890. 2. Der kaiserlichen 
A k ad ernie der Wissenschaften in Wien: a) «. Anzeiger der philos.-histor. Classe, 1890;

Anzeiger der mathem.-naturw. Classe, 1890; b) Archiv far Osterr. Geschiclite, 75. 1, 2.; c) 
Sitzungsberichte: « Philos.-histor. Cl. 119.—121. Ild. ; /?• Mathem.-naturw. Classe: I. Abili. 
98. Bd. 4. Heft, 99. Bd. 3. Heft; Abth. Ila 98. Bd. 4. Heft, 99. Bd. 3. Heft; Abth. Kb 98. Bd.
4. Heft, 99. Bd. 3. Heft; III. Abth. 98. Bd. 5. Heft, 99. Bd. 3. Heft. 3. Der k. k. Central- 
Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-und histor. Denkinale, 1890. 4. Des 
furstbischoflichen Lavanter Consistoriums: Personalstand des Bisthums Lavant, 1891.
5. Des histor. Vereines fur Steiermark: Mittlieilungen, 38. Heft. 6. Des Buchhandlers 
Theod. Kaltenbrunner in Marburg: a) Korting, Latein.-roman. Worterhuch 4.-8. Heft; b) 
Karpeles, Allgemeine Geschichte der Literatur von ihren Anfangen bis auf die Gegenwart 2.—8. 
Heft. 7. Des Directors Dr. Steinwenter: „Mittelschule“ IV. 8. Des Verfassers: Benko, J. 
Freiherr v., Das Datum auf den Philippinen. 9. Der Verlagsbuehhandlung A. Bauer in Wien: 
Klaar, Alfr., Grillparzer als Dramatiker. 10. Des Fabrikanten K. Hauser in Marburg: Mitthei- 
lungen des naturvvissenschaftl. Vereines fur Steiermark, 1890.

b) Ankauf.
1. Zeitsehrift fttr die Osterr. Gymnasien. 2. Fleckeisen-Masius: Neue Jahrbucher fur Phi- 

lologie und Piidagogik. 3. Literarisches Centralblatt l'Ur Deutschland. 4. Linzer theologisch- 
praktische Quartalschrift, 43. Jahrg. 5. Bibliotheca philologica classica ed. Calvary. ti. Biblio
theca philologica (ed. Blau). 7. Handbuch der klaésischen Alterturnswissenschaft, herausgeg. v. 
Dr. Iw. Muller, Vili, 1. 8. C. Plini Secundi naturalis historiae libri XXXVII ed. L. Jan. 9. Titi 
Livi ab urbe condita libri, erkliirt v. J. Weissenborn. IO. Robitsch - Vidmar, Geschichte der 
christlichen Kirche, 2. Abth. 11. Grimm, J. u W., Deutsches WOrterbucli, IV. 8, Vili. 5, XI. 2.
12. Goedeke, K., Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung, IV. 1. 13. Jagič, V., Archiv 
ftìr slav. Philologie, XII, XIII. 14. Aškerc, A., Balade in Romance. 15. Rakuša, Fr., Slovensko 
petje v preteklih dobah. 16. Šuman, J., Die Slovenen. 17. a) Letopis matice slovenske, 1890; 
b) Vodnik, V., Izbr. spisi; c) Lampe, Fr., Dušeslovje, II. zv. 18. Jezičnik, 28. 19. Die Osterr. 
ungar. Monarchie in Wort und Bili! (Liefr. 109—128). 20 Huber, Alt'., Geschichte Osterreichs 
I,—III. 21. Putz, W., Histor. Darstellungen und Cbarakteristiken, III. 22. Mittheilungen der k. k. 
geograph. Gesellschaft in Wien. 23. Wiedemann, Annalen der Pliysik 40.—42. Bd. 24. Muller- 
Pouillet, Lehrb. der Pliysik und Metereologie, 9. Auflage, herausg. v. Pfaundler, I. II. 25. Ver- 
handlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, 1890. 2(1. Willkomm, M., Fulirer 
in das Reich der Pflanzen Deutscldands, Osterreichs und der Schweiz. 27. Jahrbuch des hOheren 
Untcrricbtswesens in Osterreich, 1891.

Gegcnwartiger Bestand: 3900 Werke in 8181 Banden, Heftenu. s. w. und 14694 Programme.

2. Schulerbibliothek.
(FUr das Untergymnasium unter der Obhut des Prof. Job. Košan.)

(Fur das Obergymnasium unter der Obhut des Prof J. Meisel.)

a) Geschenke.
1. Des k. k. Ministeriums far Cultus und Unterricht: Danzer, A., Unter den Fnhnen. 

2 Des Directors Dr. Slcinwcnter: Monatschrift des steiermarkischen Gabelsberger-Steno- 
granben-Vereines in Graz, 1889, 1890. 3. Der Verlagshandlung A. Bauer in Wien: Klaar, A., 
Grillparzer als Dramatiker. 4. Des Hcrausgebers Prof. Ad. Magar: Le siede de Louis XIV 
pai' Voltaire. 5. Des Oberlehrers F. Silvester: Griisers Scbulausgaben classischer Werke, 5. 
und 0. Heft.

4
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b) Ankauf.
1. d'Albori, So ist unser Kaiser. 2. d’Albon, Unsere Kaiserin. 3. Scbynse, P. Aug., Mit 

Stanley und Emin Pascha dureh Deutsch-Ostafrika 4. Groner, A., Osterreicher in Mexiko. 5. 
Stockl, H., Zum Meer. 0. Smolle, L., Auf den Feldern der Ehre. 7. Ztihrer, F., Der letzte Ritter. 
8. Umlauft, F., Kleiner SchlUssel zum Verstandnis der Landkarten. !). Proschko, H., Jugend- 
heimat, VI. 10. Hofmann, Čas je zlato. 11. Tomšič, Knjižnica za mladina, I. 12. Narodne legende, I.
13. Don Kišot. 14. Narodne pripovedke, I. II. 15. Narodne pripovedke, zbral Dominicus. Ki. Šmidi 
spisi, 9. 17. Alešovec, Vis in Kustoca. 18. Vrtec, 1889. 19. Haumbaeh, R., Der Patlie des Todes. 20. 
Roquette, O., Waldmeisters Brautfahrt. 21. Opitz, R., Schauspiel und Theatervvesen der Griechen 
und ROmer. 22. Wilt, C., Die tapferen Zehntausend. 23. Lukeš, J., Militar.-Maria-Theresien- 
Orden. 24. (Jle, O., Die Wunder der Sternenwelt. 25. Freytag, G., Die Geschwister. 2(i. Graesers 
Scbulausgaben classischer Werke, Nr. 35, 42, 43. 27. Hiilders Classiker-Ausgaben, Nr. 20, 27.

Gegemvartiger Bestand: 557 Werke in 1001 Bitnden und Heften.

B. Historisch-geographische Lehrmittelsammlung.
(Unter der Obliut des Prof. Franz Ho rak.)

Ankauf.

1. Prochaska Karl, Eisenbahnkarte von Osterreich-Ungarn, Jabrgang 1891. 2. Kiepert 
Richaid, Pol. Wandkarte von Frankreich, 2. Eief. 1881. 3. Kiepert Richard, Pol. Wandkarte 
der „Brit. Inseln“, 4. Lief. 1882. 4. Ein Globus von O. Delitsch.

Stand der Sammlung: 95 Wand- und Handkarten, 38 Atlantei), 28 geogr. Bilder mit 
9 Heften Text, 02 liist. Bilder, 2 Globen, 1 Tellurium.

C. Physikalisches Cabinet.

(Unter der Obliut des Prof. Jakob Hirschlcr.)

Ankauf.
Dynamometer fur Druck und Zug. Apparat fur parallel vvirkende Krafte. Baroineterprobe 

fur die Luftpumpe. Ditfusionsapparat. Normalstimmgabel mit Resonator. Zwei Wellenztige mit 
Eisengestell. Kònig’sche Pfeife mit 3 Brennern. Stimmgabel mit Spitze im Cestelle. Zerlegbares 
Kehlkopfmodell. Vertical-Galvanometer. GroBes Grenet-Element. Wasser-Thermometer. Com- 
pensationspendel. Kryophor. Apparat fur den Siedeverzug.

Das Inventar der physikalisch-rnathematischen Sammlung enthalt 560 Nummern.

D. Naturhistorisohes Cabinet.
(Unter der Obliut des Supplenten Dr. C. Lippitsch.)

a) Ankauf.
1. Arvicola arvalis, Lemnius norwegicus, 2 Stiick Waldmiiuse, Walfìschbarte, Robr- 

ilommel, Wachtelktinig, Kiebitz, SOrlet, Igellisch, Karpfen, Pflaumenstecher, (sammtlich Trocken- 
prtiparate); ferner eine Collection mikroskopischer Praparate von Kreidl in Prag. (45 Stiick 
sammt Etuis.) 2. Schwefel, aus Girgenti.

b) Geschenke.
Minerale und Petrefacte (Triioben, Farne) von Herrn H. Kratochwill. 15. Stiick. Ein 

Dutzend Insectcn vom Schiller der I. A Cl. Ipavic Guido.
Die Sammlung ziihlt gegenwiirtig 13420 Stiick.

B. Lehrmittel filr den Zeichenunterricht.

(Unter der Obliut des Prof. G. Knobloch und des Fachlehrers F. Schuster.)

Ankauf.
1 Pilasterkapitiil in italien. Renaissance. 1 Gesims mit Kvma und Astragal. 1 gothiscbes 

Blatlornarnent vom KOlner Dome. I Ornament mit Vase und aufsteigendem Ornamente. 1 nutnn- 
liche Portratbtiste. I Merkur, Buste nacli dem Originai, b) 0 Vorlagendeckel.

Stand der Sammlung: A. 5 perspectiv. Apparate. B. 20 elementare Dralitmodelle. C. 7 
element. Holz- und Pappmodelle. D. 10 architekt. Elementarformen. E. ti architekt. Formen. 
F. 5 GelaBformen. G. 12 ornamentale Stilformen. H. 2 figurale Gipsmodelle (Reliefs). 1. 5 figu
rale Gipsmodelle (Btlsten- und Hautreliefs). K. Oli Stock Varia. L. 11 Vorlagenwerke, 22 be- 
sondere Vorlagen.
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F. Musikaliensanimlung.
(Unter der Obhut des Gesanglehrers August Satter.)

Geschenke des Fachlehrers.
a) „Nun ist der Tag gescliieden“, gemischter Clior von Dr. Johann Potpeschnigg (40 

Stinnnen) ; b) , Na straži“, Mannerchor (24 Stimmen); c) Sieben liturgische Hymnen tur ge- 
iniscbten Clior von C. Jaspers (07 Stinnnen); d) Missa secunda, gemischter Cbor von C. 
Jaspers (70 Stinnnen).

Stand der Sammlung : a) 12 Wandtafeln fur den Gesangsunterricbt; b) 13 Tantumergo 
und Segenlieder mit 290 Stimmen ; c) 43 Kirchenlieder, Graduale und Oflertorien mit 1037 
Stimmen; d) 43 Messen mit 960 Stimmen. Weltliche Lieder; a) 53 deutscbe mit 1477 und 
b) 21 sloveniscbe mit 380 Stimmen; zusammen 4144 Stimmen und 12 Wandtabellen.

G. Munzensammlung.
(Unter der Obbut des Prof. Franz Horàk).

Geschenke.
Des Herrn Friedrich Leyrer, Sparcassecontrolors in Marburg : 1 Centesimo aus der 

Hegierungszeit Napoleons 1. 1811. Des Sextaners Leo Kroll: 1 bronzene Scheidemunze der 
Vereinigten Staaten Nordamerikas aus dem Jabre 1864. 1 Wiener Stadlhanko-Zettel (10 fi.) 
vom Jabre 1800. Des Sextaners Franz Sumer: 1 kleine Silbermiinze aus der Hegierungszeit 
Karls VI. 1712. Des Sextaners Franz Gartner: 1 kleine Silbermiinze aus der Hegierungszeit 
Leopold I. 1090. Des Tertianers Josef Slekovec: 1 bronzene Denkiniinze auf die Volker- 
scblacbt bei Lei]izig 1813.

Summe aller numismatisclien Gegenstande 1158. Anbang: 1 rom. Fibula, Bruchslttcke 
eines rOm. Mosaikbodens und Lachmann, Munzkunde.

Fur alle den verschiedenen Lehrmittelsammlungen des Gymnasiurns 
gemachten Geschenke wird den hochherzigen Spendern hiernit der wàrmste 
Dank ausgesproclten.

V. Unterstiitzung der Schiller.
A. Die zvvei Platze der Andreas Kautschitsch’schen Studentenstiftung, bestebend in 

der vom hochw. Herrn Canonicus, Dom- und Stadtpfarrer Jakob Philipp Bolline, gegebenen 
vollstandigen Versorgung, batten inne die Schiller Josef Weber der 11. A und Anton Korošec 
der HI. Classe.

B. Die Zinsen der A. Kautschitsch’schen Stiftung im Betrage von 0 11. wurden zur 
Anschaffung von Schreib- und Zeichenerfordernissen venvendet.

C. Die far 1891 falligen Zinsen der Anton Humer’schen Stiftung im Betrage von 
5 fl. 25 kr. wurden dem aus Marburg gebtirtigen Schiller August Haus der IV. Classe zuerkannt.

D. Aus der Ringaufschen Stiftung wurden an dtirftige Schiller Arzneien im Kosten- 
betrage von 36 11. 73 kr. verabfolgt.

E. Von den aus der Marburger Sparcasse-Jubilaumsstiftung bis 31. Decem. 1890 falligen 
Zinsen wurden laut Gemeinderathsbeschlusses vom 11. Decem. 1890 die b. o. Schiiler G. Ma- 
tiažič und J. Soretz der I. A, K. Weingerl der li. A, F. Hadwiger der III., A. Haus und F. 
Sajovitz der IV. Classe mit ,je 5 11. betheilt.

F. In die Casse des Vereines zur Unterstiltzung dilrftiger Schiiler des Gymnasiurns liahen
als Jahresbeilrftge oder Gaben der Wohlthatigkeit fOr 1890(91 eingezahlt: 11. kr.
Se. FtirstbischOfliche Gnaden Dr. Michael Napotnik, Ftlrsthischof von Lavant . 20 —
Der hochw. Herr Ignaz Orožen, infulierter Domdechant und apost. Protonotar . 3 —

„ „ Franz Kosar, Domherr, Monsignore, pllpstl. Hauspriilat . 2 —
„ „ Lorenz H e r g, Domherr . . . . . . 2 —

„ Dr. Johann Križanič, Domherr, Mitglied des k. k. L. Sch. li. 2 —
„ Jakob Philipp Bolline, Domherr, Dom- und Stadtpfarrer . 3 —

' ,, Karl Hribovšek, Domherr und Director des Dioeesan-Priesterh. 2 —
„ Dr. Johann Mlakar, geistl. Kath, Tlieologie-Professor und Leiter

des fb. Knaben-Seminars . . . . . 3 —
Josef Zidanšek, Theologie-Prof. u. Sub.-Regens d. fb. Knab.-Sem. 2 — 

” ” „ Josef Majcen, fb. Hofcaplan . . . . . 2 —
„ Dr. Franz Feuš, geistl. Rath, Tlieologie-Professor . . 2 —

” „ Franz Heber, Doni- und Stadtpfarrcaplan . . . 2 —
„ Dr. Alois Meško, Tlieologie-Professor . . . . 12 —
„ Jacob Kavčič, Cborvicar . . . . . 2 —
„ Dr. Anton S uha6, geistl. Rath, Pfarrer zu St. Anna am Kriechenherge 2 — 
„ Josef Sattler, Pfarrer zu HI. Kreuz bei Marburg. . . 1 —
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Herr Constantin Freiherr von Buči, k. k. General d. R.
„ Dr. Matthiius Ko tz mu tli, Advocat in Graz ....
„ Adolf Lang, k. k. Hofrath i. P. in Wien, Ehrenmitglied des Vereines 
„ Barth. Ritter von Carneri

Frau Anna Majciger, Professorsgatlin, Haus- und Realitiitenbesitzerin 
Herr Theodor Kaltenbrunner, Buchhàndler und Hausbesitzer 

„ Philipp T e r 6, med. Dr.
„ Dr. Barth. Glančnik, Advocat und Bealitittenbesitzer .
„ Dr. Johann S er n e c, Advocat und Realitatenbesitzer 
„ Dr. Johann O ros el, Advocat und Realitatenbesitzer 
„ Ritter von Neupauer, k. k. Bezirks-Oberingenieur 
„ J. V. S up a n, Hausbesitzer ......
„ Dr. Franz Radey, Landtags-Abgeordneter, k. k. Notar und Realitiitenbesitze 
„ Franz O e h m, Hotel- und Realitatenbesitzer ....
„ Franz Kočevar, WeingroBhandler .....
„ Andreas Platzer. Papierhandler ......
„ Jacob Ban calari, k. k. Kreissecretar i. EL 
„ Dr. Arthur Steinwenter, k. k. Gymnasial-Director 
„ Johann Majciger, k. k. Gymnasial-Professor ....
„ Dr. Josef Pajek, k. k. Gymnasial-Professor ....
„ Franz H o rak, k. k. Gymnasial-Professor ....
„ Johann Schinierer, k. k. Gymnasial-Professor ....
„ Karl Kirchlechner, k. k. Gymnasial-Protessor
„ Johann Koša n, k. k. Gymnasial-Professor ....

Ungenannt .........
Ergebnis einer Sammlung unter den Schiilern des Gymnasiums*)

fl. 
5 
5 
-J 
5 
i2 
3 
2 
5 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
3 

10 
2 
2 
2 
2

kr.

25
1)0

Summa 198 11. 15 kr.

Rechnungsabschluss Nr. 34 **) vom 1. Juli 1891.

Die Einnahmen des Vereines in der Zeit vom 1. Juli 1890 bis 1. Juli 1891 besteben :
1. Aus den Jahresbeitragen der Mitglieder ..... 138 11. — kr.
2. Aus den Spenden der Wohlthàter . . . . . bO „ 15 „
3. Aus den Interessen des Stanuncapitales ..... 218 „ 70 „
E Aus dem Cassareste von 1890 ...... 209 „ 79 „
5. Aus dem Legate der Frau Gacilie Bitterl, Edlen von Tessenberg . 179 „ — „

Summe 805 11. 61 kr.
Das Stammcapital betragt 5200 fl. o. VV. in Papieren.

Die Ausgaben fur Vereinszwecke in der Zeit vom L Juli 1890 bis 1. Juli 1891 betrugen:
1. Fur die UnterstUtzung wlirdiger und diirftiger Schiller :

a) durch Beistellung von Freitischen ..... 350 fl. 18 kr.
b) durch Ankauf und Einhand von Lehrbuchern und Atlanten, welche

den Schiilern geliehen oder geschenkt wurden . . . 115 „ 32 „
c) durch Verabfolgung von Kleidungsstiicken und Bargeld . . 36 „ — „

2. F tir Regieauslagen (Entlohnung fur Schreibgeschafte etc.) . . 10 „ 35 „
Summa 512 tl. Ì5 kr.

Es bleibt also ein barer Cassarest von ..... 353 11. 49 kr.
F. Zu besonderem Danke simi viele Schiller des Gymnasiums den Herren Arzten in 

Marburg fflr bereitwillige und unentgeltliche Hilfeleistung in Krankheitsfiillen verpllichtet.
G. Dem Untersttltzungsvereine spendeten eine Anžah! von Buchern: der Tertianer Šin

kovec Josef (1), der Abiturienl Koscharoch Anton (28). Papierhiindler Herr A. Platzer besorgte 
unentgeltlich den Einhand von 15 Zeichenblockon.

Freitische wurden mittellosen Schiilern von edelherzigen Wohlthittern 340, vom Unter- 
stUtzungs-Vereine 35, zusammen 381 in der VVoche gespendet.

Fur allo don Schulorn des Gymnasiums’ gespendeten Wohlthaten spridit 
der Beriditerstatter im Namen der guligst Bedachten hiemit den gebiirenden 
innigsten Dank aus.

*) Die Schfller <lor 1. A (.'lusso «pendeteli 0 fl. 50 kr., der 1. H 5 11. li kr., der 1. C 3 11. 50 kr., der II. A IU 11. 
‘JO kr., der li. II 0 fl. 5 kr., der III. 4 fl. JO kr., der IV. 5 li. II kr., der V. 3 11. 1J kr., der VI. (i II. 70 kr., der 
Vil. 5 11. 43 kr., der Vlil. 3 11.

**) Der Rechnungsabschluss Nr. 33 wurde in der ordentlichen General versamini ung vom 23. Nov. 1390 geprflft 
und fflr richtig bofunden. Der Ausschuss des lautenden Vereinsjahres hestand aus den Herren: Dr. Arthur Steinwenter. 
k. k. (»yinnasial-Director, Obinann, J. V. Supini, Hausbesitzer, Johann Majciger, k. k. Gymnasial-Professor, Dr. Josef 
Pajek, k. k. Gymnasial-Professor, Job. Košan, k. k. Gymnasial-Professor, Ausschussmitglieder; als Rechnungsrevisoren 
fungierten die Herren : J. V. Supan und Professor Johann Majciger.
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VI. Forderung der kòrperlichen Ausbildung der Jugend.
In Befolgung des diesen Gegenstand betreflenden h. M. E. vom 15. September 1890 Z. 

19097 wandte sich der Berichterstatter, nacbdem die h. o, Gemeinde mit Zuschrift vom Ili. 
December 1890 Z. 19010 erklart batte, diesbezuglich der Gymnasial-Direction, wenigstens vor- 
derhand, wcder in Rticksicht auf den angestrebten Spielplatz, noch auf eine zu errichtende 
Bade- und Sclnvimmanstalt willfabren zu kònnen, an das k. u. k. Militàr-Stations-Commando 
und an den Ausschuss des b. o. Stadtverschonerungsvereines, welch beide Vorstehungen 
der h. o. Gymnasial-Jugend eine nambalte PreisermnBigung, erstere bei Benutzung der Bade- 
uml Schwinnnanstalt in der li. o. Franz Josefs-Kaserne, letztere bei Beniitzung des Eislaufplatzes 
auf dem Stadtteiche in liebenswurdigster VVeise bereitvvilligst einraumten, wofiir ihneu an dieser 
Stelle zugleich der beste Dank der Anstalt ausgesprochen sei.

Der mit einein Privaten bedingungsweise bezuglich eines Spielplatzes in Aussidit ge- 
nonimene Pachlvertrag komite wegen Mangels an verfOgbaren Geldmitteln nicht ins Leben 
treten, daher mussten die Jugendspiele ini Freien (vergi. VII, Nr. 3) tur lieuer unterbleiben, 
dodi wurden sie vom Turnlehrer vvahrend der Turnstunden vorbereitungsvvei.se eingeilbt.

Wie alljahrlich unternahtnen audi lieuer die Ordinarien mit ihren Classen ini Mai und 
Juni Ausfliige.

Die Conferenz betreffend die Forderung der kOrperlichen Ausbildung der Jugend vvurde 
ani io. December 1890 abgelialten.

VII. Erliisse der vorgesetzten Behòrden.
1. Erlass des li. k. k. Ministeriums l'Or Cullus und Unterricht vom 15. September 1890 

Z, 19097, betreffend die Forderung dee kòrperlichen Ausbildung der Jugend an den staatlichen 
Mittelscliulen und die Einfulirung von Jugendspielen.

2. Erlass des hochl. k. k. L. Sch. lì. vom 15. Mai 1891 Z. 3349, betreffend die Verpflich- 
tung der Piivatisten zur Ablegung der Semestral-Prufung iiber das 2. Semester der Vili. Classe 
aucli bei nachfolgender Ablegung der Maturitats-Prtifung.

3. Erlass des h. k. k. Statili.-Praski. vom 21. Mai 1891 Z. 1508, betreffend die Herstel- 
lung eines neuen Gymnasialgebaudes, fur vvelches der Betrag von 110.000 Gulden Allerbòchst 
bewilligt vvird.

4. Erlass des hochl. k. k. L. Sch. R.vom 30. Mai 1891 Z. 3578, betreffend 1) die Bildung von 
Vereinen zur Unterstiitzung der Bestrebungen betreffend die kOrperlielle Ausbildung der Jugend, 
2) die Venvendung der vierten Unterrichtsstunde des Vormittags an einem Wochentage ausser 
Mittvvocli und Samstag l'Or die obligaten LebrgegenstSnde beliufs Freimachung des Nachmit- 
tages far die Jugendspiele und 3) die Einhebung eines Beitrages von den Schulgeld zahlenden 
Schulern beliufs Deckung der Kosten der Jugendspiele.

Vili. Chronik.
a) Verànderungen im Lehrkorper.

Infolge Tbeilung der slovenischen Parallele der Prima in zwei Classen (1. B und I. C) 
und der schiverai Erkrankung des h. o. k. k. Professine J. Schmierer wurden die bisherigen 
Probe-Candidaten ani k. k. 1. Staats-Gyinnasium in Graz, Dr. Johann Tertnik und Dr. Cajetan 
Lippitscli durch die L. Sch. R. EE. vom 23. Sept. 1890 Z. 0523 und 20. Aprii 1891 Z. 2972 
als Supplenten der h. o. Lehranstalt zur Dienstleistung zugevviesen, ferner fur die slovenischen 
Parallelclassen der Chorvicar Jakob Kavčič zum Religions Aushilfslehrer bestellttM. E. 28. Juni 
1890 Z. 12873, L. Sch. II. E. 14. Juli 1890 Z. 4298 uud 2. October 1890 Z. 0454, fb. Lavanter 
Ordin.-E. v. 17. Sept. 1890 Z. 2143). Fur den seit 1. Marz 1891 krankheitshalber beurlaubten 
Zcichenlehrer, Realschul-Professor Gustav Knobloch, Ohernahm infolge L. Sch. R. E. vom 21. 
Februar 1891 Z. 1272 der k. k. Reàlschullehrer Arthur Hesse den Zeichenunterricht in der 
I. Abtheilung. Da im abgelaufenen Schuljahre der Unterricht aus der franzosischen Sprache 
wietler aufgenommen vvurde, trat der frllhere Lehrer dieses Faches, k. k. Realschul-Professor 
Adolf Mager vvieder in den Lehrkorper ein (L. Sch. R. E. vom IO. October 1890 Z. 0700); 
aus dem letzteren schied infolge seiner Ernennung zum prov. Hauptlehrer an der li. o. Lehrer- 
bildungsanstalt der bisherige Aushilfslehrer Dr. Job. Bezjak.

b) Die wichtlgsten Daten.

Aus Anlass der Vermahlung liner k. u. k. Hoheit der Durchlauchtigsten Frau Erzherzogin 
Marie Valerio mit Sr. k. u. k. Hoheit dem Durchlauchtigsten Herrn Erzherzoge Franz Sal
vator ttbersandte der h. o. Lehrkorper an das li. Statthalterei-Prasidium am 1. Juli 1890 eine 
Adiesse mit der ergebensten Ritle, die durili dem Allerdurchlauchtigstcn Herrscherhause aus- 
gesprochenen unterth&nigsten Glackwtìusche un die Stufen des Allerhochsten Thrones gelangen 
zu lassen.

Die mit Allerh. EntschlieQung vom 21. Juli 1890 erfolgte Verleihung des Ordens der 
eisernen Krone I. Classe an Se. Excellenz den Herrn Staithalter Guido Freiherrn von KUbeck 
veranlassto den Lehrkorper Hochdemselben scine ergebensten GlOckvvttnsche ohrfurchtsvollsl 
auszusprechen.
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Am 18. August wohnten die in Marburg anwesenden Mitglieder des Lehrkòrpers dem 
zur Feier des Geburtsfestes Sr. k. u. k. Apostolischcn Majestàt des Kaisers celebrierten 
Hochaiute bei.

Das Schuljahr 1890/91 wurde ani 18. September 1890 mit dem vom liocliw. Herrn Lor. 
Herg, Domcapitularen und fb. Consistorialratlie, celebrierten hi. Geistamte eròffnet; die Schtìler- 
aufnahme land ani li. Juli, ferner ani 10. und 17. September statt.

Am 1. October wurde die slovenisclie Parallel-Abtheilung der I. Classe wegen der gro- 
fien Schuleranzahl in zwei Classen (I. B und C) getheilt.

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

Volli 7. bis 11. November unterzog der k. k. Landesschulinspector Herr Dr. J. Zindler 
die Anstalt einer eingelienden Inspection.

Aus Anlass der mit Aderii. EntschlieBung vom 11. Novem. 1890 erfolgten Verleihung des 
Ordens der eisernen Krone 111. Classe ali den Herrn k. k. Landesschulinspector Dr. Johann 
Zindler begab sich ani 16. November eine Deputation des h. o. Lehrkòrpers nach Graz, uni 
dem hochverdienten Schulmanne seine bereits frflber telegraphisch tibermittelten Gluckwiinsche 
auch persònlich auszusprechen.

Am 17. Janner 1891 wurde im engeren Kreise der Anstalt fiir die Schiller des Ober- 
Gymnasiums eine Feier zum Gedàchtnisse der lOOsten VViederkehr des Geburtstages Franz 
G rillparzers, Osterreichs grufiteli Dichters, begangen. Das Programm des Festes war folgendes:
I. Einleitende Ansprache des Directors an die Schiller; 2. Chor „Mein Vaterland, mein Oster- 
reicli" von Gauby; 3. Festrede, gehalten vom h. o. k. k. Professor Karl Kirchlechner, das 
Leben, die Werke und die Bedeutung des grofien Dichters, namentlich vom patriotischen 
Standpunkte aus schildernd; 4. und 5. Declamation der Schiller Max Reiser der VII. und Ad. 
Achitsch der VI. Cl.: a) „Ottokars Glilek und Ende“, III. Aufzug, 3. Scene: Schilderung Oster
reichs, b) „Feldmarschall Radetzky“. 6. Volkshymne.

Am 19. und 20. Janner unterzog der k. k. Landesschulinspector Herr Dr. Job. Zindler 
die Anstalt einer theilweisen Inspection.

Am 14. Februar 1891 wurde das I. Semester geschlossen, am 18. begann das II.
Am 27. Februar starli in seiner Heimat der Schiller der VI. Cl. Ignaz Silvester, am

II. Miirz wurde in der li. o. Gymnasialkirche fiir ihn eine heil. Seelenmesse gelesen, welcber 
Schiller und Lehrkòrper beiwohnten.

Am 21. und 22. Miirz wurden die Osterlichen Exercitien in Verbindung mit dem Em- 
pfange der heil. Bufisakramente abgebalten; aufierdem empfiengen die Schiller dieselben zu 
Anfang und zu Ende des Schukjahres.

Am 10. Juni fand ini Beisein des Herrn Canonicus und fb. Consistorialrathes Dr. Job. 
Križanič, Mitgliedes des hochl. k. k. steierm. Landesschulrathes, die Prilfung aus der 
steierm. Geschiclite statt. An derselben betheiligten sich die Schiller der IV. Classe: Haus 
August, Korošec Alois, Kukovec Florian, Majcen Martin, Stegenšek Augustin und Vogrinec 
Johann und gaben durch ibr vorzugliches Wissen Kunde von dem besonderen Eifer, den sic 
auf dieses Studium verwendet hatlen. Die besten Leistungen waren die der Schiller Stegenšek 
Augustin und Majcen Martin. Da jedoch auch die vier librigen Bewerber vorzilglicbe Kennt 
nisse zeigten, so wurde ihnen hiefiir die verdiente Anerkennung ausgesprochen, und sie er- 
hielten je einen von den Herren Baron Godei -Lannoy und Vicebtirgermeister Dr. Hans 
Schmiderer gespendeten Ducaten, beziehungsweise je eines der vom Fachlehrer Herrn Prof. 
Karl Kirchlechner gespendeten Preisbtlcher. Die Preise vertheilte der Herr Canonicus 
Dr. Križanič nach einer warmen Ansprache an die Schiller, in welcher er ihren Leistungen 
eine sie hòchst ehrende Anerkennung zutheil werden liefi.

Ain 15. und 16. Juni unterzog der k. k. Landesschulinspector Herr Dr. Joh. Zindler 
die Anstalt einer theilweisen Inspection.

Am 30. Juni wohnten die dienstfreien Mitglieder des Lehrkòrpers dem in der Domkirche 
tur weiland Se. Majestàt den Kaiser Ferdinand I. celebrierten Trauergottesdienste bei.

Am 1. Juli wurde zum Balie des neuen Gymnasial-Gebaudes vom k. k. Statthaltereirathe, 
Victor Freiherrn von Hein, der erste Spatenstich getban mit dem Segenswunsche, dass aus 
der neu erstehenden Bildungsstàtte tllchtige, von ecliter Vaterlandsliebe beseelte Junglinge 
bervorgehen mògen. Ein dreifaches Hoch, in das die Versammelten begeistert einstimmten, 
auf Se. Majestàt den Kaiser, den erhabenen, unenuildlicben Bescbtltzer und Fòrderer des 
Schulwesens, bildete den Schluss der lebhaft empiundenen Ansprache. Ilirom Vorsitzenden 
folgten die ilbrigen Mitglieder des Baucomités: der Director Dr. Arthur Steinwenter mit dem 
im Namen des Lehrkòrpers abgegebenen Versprecben, nach besten Kràften (labili wirken zu 
woilen, dass die Wortc des Herrn Statthaltereirathes durch die Erttillung gekrònt werden, der 
Vorsitzende-Stellvertreter und technische Buratti, Vorstand der Bauabtheilung der Bezirks- 
hauptmannschaft in Marburg, k. k. Oberingenieur Leopold Bitter von Neupauer, der techniscli- 
artislische Bauleiter, k. k. lngenicur Jakob Steinko und der Bau-Inspicient, k. k. Baupraktikanl 
Anton Bitter von Spinler, endlich die tibrigen Anwesenden, als letzter der Bauunternebmer 
Andreas Tschernitschek. Alle Herren begleiteten ihre Spatenstichc mit VVUnschen fiir das 
Gedeihen des Baues und die Hitite der Schule, die in demsclben nach biogeni Harren ein neues 
gesundes und schònes Heim linden soli.
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Vom 22. Juni bis IO. Juli wurden die mùndlichen Versetzungspriifungen, vom 9. bis 
11. Juli die Classification vorgenommen. Bei derselben erbielten die erste Classe mit Vorzug 
folgende Scbiiler: Soretz Josef und Tschernitschek Otto der 1. A; Cvetkovič Franz 
der I. B; Kranjc Andreas’ der I. C; Hairn Josef und Mally Arnold der II. A; Bosina 
Johann, Kukovec Alois, Limovšek Josef, Slavič Matthias und Vargazon Matthiius der 
li. B; Kociper Anton und Pschunder Ferdinand der III.; Dolar Anton, Kukovec 
Florian, Majcen Martin. Stegenšek August und Zičkar Marcus der IV.; Jerovšek 
Anton, Noroglav Friedrich, Ozvald Karl und VVeese Oskar der V.; Achitsch Adrian, 
Bohàk Franz, Hohnjec Josef, Jančič Johann und Krulc Franz der VI.; Gobec Josef, 
Ilešič Franz und Rakovec Engelbert der VII. und Terstenjak Johann der Vili. Classe.

Ara 15. Juli wurde das hi. Dankarat voin hochw. Herrn k. k. Religionsprofessor Dr. Josef 
Pajek celehriert, nach deniselben der Preis der Schillerstillung fili1 den gelungensten poetischen 
Versuch in slovenischcr Sprache dem Schiller Rakovec Engelbert der VII. Classe uberreicht 
und rait der Vertheilung der Zeugnisse das Schuljahr geschlossen.
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IX. Statistik der Schùler.

C a s s e
I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.

Zusaniuici

1. Zahl.
i Zu Ende 1889/90....

: a ! b c a b |
|

47 , 39 25 28 37 2i 37 18 11 19 285
Zu Anfang 1890/91 . . .

j Wahrend des Schuljahres
34 36 36 4<ì 32 40 36 21

!
33 15 11 340

eingetreten .... i*) ~ — — 4*)
Ini ganzeu also aiifgcnoniiiicn . . ! 38 36 36 46 32 40 36 21 33 15 11 344

Darunter:
! Neu aufgenotnmen u. zw. :

aufgestiegen .... : 35 35 35 3 1 1 1 3 1 2 1 118
Kepetenten .... 1 — — — 1 2 1 1 - 6

Wieder aufgenommenu. zw.:
aufgestiegen .... 1-- — — 42 31 37 33 17 30 13 10 213
Repetenten .... “2*) 1 1 1 — 1 — - 1 _ - l 7*)

Wahrend des Schuljahres
ausgetreten .... 11 8 10 1 — 4 1 1 2 2 — 40

Schiilerzahl zu Ernie 1890/91:
Óffentliche .... 27 28 26 44 32 34 35 20 31 13 9 299
Privatisten .... — — — 1 — 2 — — 2 5

2. Geburtsort (Vaterland).

' Marburg............................... 1« 18 1 8' 7 3 3 2 2' 56*
Steiermark (auBer Marburg) 1 7 26 25 17' 31 23 23 16 23 10 6 2071
Niederòsterreich .... ! - — 1 — 1 — — 1 1 _ 4
Oberósterreich .... - — - — — — — — _ _
Kàrnten............................... 1 2 — 1 — — _ — _ _ _ 3
Krain.................................... 1 — — 2 — — 2 — _ _ 1 6
Kiistenland......................... 1 — — 1 — — 1 — 1 _ _ 4
Tirol.................................... 1 1
Bohmen...............................

\l
— — — — — 1 — 2 _ 1 4’

Miihren............................... — — — — __ 1 _ JL _ 1
Schlesien.......................... — — — — _ _ _ _ i _ _ 1
Galizien............................... 1 — — _ _ _ _ _ _ 1
Ungarn............................... — 1 — 3 — 2' 1 — _ _ _ 7’
Kroatien...............................

j Bosnien...............................
— 1 1 1 3

1 Deutscliland.................... 1 1
Summe . . 27 28 26 44' 32 34* 35 20 31 13 9* 299*

3. Muttersprache.

I Deutsch............................... 21 — — 34' _ 16* 14 4 8 5 4» 106*
Slovenisch.......................... 4 28 26 8 32 18 21 16 21 8 5 187
Serbokroatisch .... — — — _ _ _ _
Cechoslavisch..................... 1 — — I _ _ — _ 2 _ 4
Italienisch.......................... 1 — — t — — 2

Summe . . 27 28 26 44'
f 32 341 35 20 31 13 9'' 2995

4. Religionsbekenntnis.

Katholisch, lat. Ritus . . 27 28 26 411 32 34* 35 20 31 12 9’ 295*
Evang., Augsh. Confession — _ — 2 — — _ _ — 1 _ 3

n Helvet.
Griechisch-orientalisen . . — - — 1 — 1

Summe . . 27 28 26 44’ 32 34' 35

1
20 31 13 9' 299*

1) Parunter oin Schùler aus der II. A Classe zurùckgetreten.
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C 1 a s s e

i
5. Lebensalter.

I. 1 I.
m. IV. V. VI. VII. Vili.

Zusammen
' a b c a b

! 10 Jahre ..........................
11 „ ..........................
12 „ ..........................
13 n ..........................
14 r ..........................
15 „ ..........................
16 „ ..........................
17 „ ..........................
18 „ ..........................
19 „ ..........................
20 „ ..........................
21 n ..........................
22 „ ..........................
23 „ ..........................
24 „ ..........................
25 „ ..........................

5
8
9
3
2

_

-

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 WO
iC

C
lO

*-
 1 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 1 1 

1 II 
1 1 

1 1

2
2
7

14
6
1

5'
6

9'
8
4
2

4
7

12
8

?

3
5
4

j

5
2

10
3

10
1

-

1
5
3
2
1
1

I

"1
3'

?
3

i 
i 

i

Summe . . ! 27 28 26 it1 32 34' 35 20 31 13 9‘ 2993

6. Nach dem Wohnorte 
der Eltem.

OrtsangehOrige .... 19 i 24' 2 »■ 12 5 5 4 4’ 90'
Auswartige.......................... 8 27 26 20 30 20' 23 15 26 9 5 i 209'

Sumine . . 27 28 26 44' 32 34' 35 20 31 13 9' , 2995

7. Classification.
a) zu Ende des Schuljahres 

1889/90.
I. Fortgangscl. mit Vorzug . 1 1 2 5 2 5 4 5 3 1 31
I. Fortgangsclasse . . . 16 20 13 27 19 22 24 16 20 8 7' 192'
Zu einer Wiederholungs- 

prilfung zugelassen
II. Fortgangsclasse . . .

3 1 5 5 2 1 5 6 1 29
3 3 5 8 6 7' — — _ 32'

12III. Fortgangsclasse . . .
Zu einer Nachprufung zu

gelassen .....................j
AuBerordentliche Schfller .

3 3 2 2 — 2 — _ ___ _

_ ___  I ___  I 1 1 1 3'

Summe . . 27 28 26 44' 32 34' 35 20 31 13 9' 2993

b) Nachtrag zum Schuljahr 
1889/90.

Wiederholungsprtlfungen 
waren bewilligt . . . 3 2 6 4 2 1 1 19

Entsprochen haben . . . 2 1 — 5 1 2 — — — 1 _ 12
Nicht entsprochen haben 

(od. nicht erschienen sind) . 1 _ 1 3 _ _ 1 7
Nachtragsprtifungen waren 

bewilligt..................... _ _ _ _ _ t _ _ 2 1 2 5'
Entsprochen haben . . . — — — — ___  I — — — — 1 1 2‘
Nicht entsprochen haben . -
Nicht erschienen sind . . - 2 _ 1 3
Darnach ist das Endergebnis 

l'Or 1889/90:
I. Fortgangsclasse m. Vorzug 6 7 1 9 4 5 3 1 3 39
I. ............................... 37 25 — 21 19' 27 19 29 13 10 14' 214'
II. ............................... 2 5 — 1 5 1 1 l1 _ _ _ 16'
111. ............................... 2 2 — 3 2 — — 1 — _ _ 10
UngeprUft blieben . . . — — — — — — 2 — 1 3

Summe . . 47 39
"J

25
1
271 37 24 36' 18 11 18' 2823

5



1 c 1 a s s e

der Schiller. I. I. III. IV. V. VI.
i

VII.
!
1 VIII.

Zusammen
Das Schulgeld 

zu zahlen waren 
verpflichtet 

im I. Semester

a b c a b ‘1

31a) 311» 34c) 29 7 i 21d) 10 3 14 7 6 193! im II. Semester 
| Zur Halfte waren

18e) 131) 31 13 i 23h) 12i) 4 14-j) 8k) 4 152
befreit

im I. Semester 1 1
1

147

j im II. Semester 1
| Ganz befreit waren 
j ini I. Semester 3 5 2 17 25 19 26 18 19 8 5

im II. Semester 13 20 18 14 19 1 16 24 16 19 7 7 173| Das Schulgeld 
i betrug im ganzen 
| im I. Semester fl. ' 352*50 420 420 435 105

I

300 150 45 210 105 90 2632-50im 11. Semester 11. 217-50 135 135 465 195 315 165 60 180 90 60 2017-50
Zusammen 11. 570 555 555 900 300 615 315 105 390 195 150 4650-—

i Die Aufnahmstaxen 
; betrugen . . 11. 75-60 73-50 73-50 6-30 2-10 4*20 6-30 8-40 4.20 4’20 2-10 260-40

Die Lehrmittelbei- 
; trage betrugen 11. 
|Die Taxen filr
Ì Zeugnisduplicate 
j betrugen . . fl.

37-- 36 — 36- 46 — 32- : 40- — 36 — 21 — 33 — 15— 11- 343-—

2

1

, 2
_

2 8--
Summe 11. 112-60 111 50 109-50 52 30 34-io; 46-20 44-30 29-40 37-20, 21-20 1310 611-40

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

Zweite Landes- 
sprache (Slovenisch) 

I. Curs 14 2 1 - _ _ 1 17
11. Curs _ _ _ 1 _ 5 1 - _ 7

III. Curs 3 2 1 3 <)
FranzOs. Sprache . _ _ _ _ _ 11 8 9 5 lP 34
Kalligraphie . . 4 14 0 1 1 _ _ _ __ _ — 26
Freihandzeiclmen

I. Curs 8 2 4 1 15
II. Curs 1 — 9 2 5 5 3 2 2 1 1 30

Turnen : I. Curs 7 3 10 4 — — _ _ — _ | 24
11. Curs 3 — _ 15 4 4 3 _ _ — 29

III. Curs _ _ _ — — 6 1 3 5 2 1 18
Gesang: 1. Curs 8 5 9 — — 1 — — — — — 23

11. Cure — _ — 12 14 — — — _ — -- 1 26
III. Curs — _ — 1 3 5 — 8 10 3 3 I 33

Stenographie: I. Curs — — — — — 26 3 1 — — 30
11. Cure

8
1 — 12

Steierm. Geschichte — I — — — — 8 — — ! 8

10. Stipendien.
Anzahl der Stipen

dien im I. Sem. 1 31) 3m) 41) 2 4 J 3 30
im 11. Sem. — 1 — 31) 3m) 41) 2 4 9 1 4 — 30

Gesammtbetrag im
I. Sem. 11. 50 75 170 107-50 100 297-50 500 j 305 19 _ 1695-19

II. Sem. 11. — 50 — 75 1 100 107-50 100 297-50 450 355 19 1625-19

a) Pavon traten vor Zahlung des Schulgeldes 6 SehQler aus. 1 Sull, batte es vor seinem Rftcktritte aus der 
li. Classe daselbst sehon erlegt und 1 Sch. wurde es rùckerstattet. V») Davon traten 3 Sch. vor Zahlung des Schulgeldes 
aus. e) Davon traten vor Zahlung des Schulgeldes 5 Seli. aus und 1 Soli, wurdo es rùckerstattet. di Davon traten 1, 
e) 4, f) 4, g) 3, li) 2. i) 1, j) 2. k) 2 Schiller vor Zahlung des Schulgeldes aus. 1) Darunter 1 Naturai stipendium, 
m) Darunter l rait ganzjahriger Auszahlung voni 1. November.
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X. Matur it àtspr lifting-.
Im Sommertermine 1891 unterzogen sich 8 Offentliche Schiller der Vili. Classe und 2 

Privatisten dem Maturitats-Examen; die schriftlichen Prilfungen wurden vom 15. — 20. Juni 
incl. abgehalten und hiebei folgende Themen zur Ausarbeitung vorgelegt:

1. Zum Ubersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche: Horatius, carin. lib. IV. 8 
„Donarem — exitus“.

2. Zum Ubersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische: (Aus dem deutschen Lesebuche 
ftlr iisterr. Gymnasien von Kummel- und Steyskal, II. Bd., Schulz): Hannibals Zug ’iiber die 
Alpen“. Mit éinein groBem Heere — uniibersteiglich sein.

3. Zum Ubersetzen aus dem Griechischen: Herodot, IX, 66—69 wòv òdcòv.
4. Aus dem Deutschen: Antheil des 18. Jahrhunderts an der Veredlung und Bildung 

des menschlichen Geschlechtes.
5. Aus dem Slovenischen: a) fiir Slovenen: Pesnik Koseski, njegovo življenje, njegova 

doba in njegove zasluge za razvitek slovenskega slovstva; b) zum Ubersetzen ins Slovenische 
fur Sehuler deutscher Muttersprache : ,Hohe Pflichten des Richters3, Siiptle, II. Theil, Nr. 146 
und Nr. 147.

6. Aus der Mathematik: 1.) In einem Dreiecke ist eine Seite c rr 17-5 in, die Summe 
der beiden anderen Seiten a -)- b zr <j ~ 30-3 m und der von diesen eingeschlossene spitze
Winkel entspricht der Gleichung 3 cose "/ — J/3 + 3 ctg y. Berechne die fehlenden Seiten 
und Winkel dieses Dreieckes und construiere dasselbe. 2.) Der Abstand der beiden Ahnlich- 
keitspunkte der Kreise, welche durch die Gleichungen x3 -|- y3 ~ 25 und x3 y3 — 24 x — 135 
gegeben sind, bildet die Kante eines regelmaBigen Tetraeders. Wie groB ist die Oberflache 
und der Inhalt der diesem Tetraeder umschriebenen KugeP? 3.) Jemand legt ein Capital zum 
Erwerb einer 15jahrigen Rente zu 4% Zinsen an. Wie groB ist das Capital und die Rente, 
wenn er bei 5% Verzinsung eine um 76V, fi. grOBere Rente beziehen wiirde?

Die rniindliche Maturitàtsprtifung wird am 23. und 24. Juli unter dem Vorsitze des k. k. 
Landesschulinspectors Herrn Dr. Job. Zindler abgehalten werden.

XI. Aufnahme der Schiller fur das Schuljahr 1891/92.
Das Schuljahr 1891/92 wird am 18. September 1. J. um 8 Uhr mit dem heil. Geistamte 

in der Gymnasialkirche eróffnet werden.
Die Aufnahme der Schiller in die erste Classe wird am 15. Juli, temer am 16. Sept. 

von 9—12 Uhr ini Conferenzzimmer, die der tlbrigen neu eintretenden am 16. September um 
die gleiche Zeit ebendaselbst stattfìnden. Die Aufnahnie der Schiller, welche der Anstalt schon 
angehOrt haben, erfolgt am 16. und 17. September von 9—12 Uhr im Lehrzimmer der VI. Cl. 
(ebenerdig). Spàter flndet keine Aufnahme statt.

Schuler, welche in die erste Classe aus der Volksschule aufgenommen werden wollen, 
mtlssen das zehnte Lebensjahr noch im laufenden Kalenderjahre erreichen und sich einer Auf- 
nalnnsprufung unterziehen, bei welcher gefordert wird: a) Jenes MaB des Wissens in der 
Reli gioii, welches in den ersten vier Classen der Volksschule envorben werden kann. b) In 
den Unterrichts- Sprachen: Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateini
schen Schrift; Kenntnis der Elemente der Formenlehre ; Fertigkeit im Zergliedern einfach be- 
kleideter Satze ; Bekanntschaft mit den Regeln der Rechtschreibung und richtige Anwendung 
derselben beim Dictandoschreiben. c) Ini Rechnen: Obung in den vier Grundrechnungsarten 
in ganzen Zahlen.

Nicht-katholische Schiller haben bei der Einschreibung ein vom Religionslehrer ihrer 
Confession ausgestelltes Zeugnis tiber ihre religiose Vorbildung beizubringen.

Einer Aufnahmsprilfung haben sich auch alle Schiller zu unterziehen, welche von 
Gymnasien kommen, die a) nicht die deutsche Unterrichtssprache haben, b) nicht dem k. k. 
Ministerium fili- Cultus und Unterricht in Wien unterstehen oder c) nicht das Offentlichkeits- 
recht genieBen. Schiiler, welche von offentlichen Gymnasien kommen, konnen einer Aufnahms- 
prufung unterzogen werden.

Alle neu eintretenden Schiiler sind von ihren Eltern oder vertrauenswilrdigen 
Stellvertretern derselben vorzufllhren und haben sich mit ihrem Tauf- oder Geburtsschein und 
den Frequentationszeugnissen oder Nachrichten tiber das letzte Schuljahr auszuweisen und die 
Aufnahmstaxe von 2 fi. 10 kr., den Lehrmittelbeitrag von 1 fi. und das Tintengeld ftlr das 
ganze Schuljahr im Betrage von 30 kr. zu entrichten. Die nicht neu eintretenden Schuler ent
richten blos den Lehrmittelbeitrag und das Tintengeld.

Die Taxe fur eine Privat- oder Aufnahmsprilfung betragt 12 11. ; tur die Aufnahms- 
prilfung in die erste Classe ist jedoch keine Taxe zu entrichten.

Schiller, welche von einer andern Mittelschule kommen, konnen oline schriftliche Be- 
stàtigung der an derselben gemachten Abmeldung nicht aufgenommen werden.

Das Schulgeld betrkgt 15 fi. l'iir jedes Semester und ist in den ersten seehs Wochen 
jedes Semesters in Form von Schulgeldmarken bei der Direction zu erlegen. Von der Zahlung
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des Seliulgeldes konnen nur solche wahrhaftig dtirftige1 
letzten Semester einer Staatsmittelschule angehòrt, in il 
„befriedigendi‘, im FleiCe die Note „ausdauernd“ oder , 
erste allgemeine Zeugnisclasse erhalten haben. Die beziig 
zu uberreiehen.

F tir das I. Semster der I. Classe gilt die b. k. k. imnisieriai-v erordnung, deren wesent- 
licbste Bestimmungen folgende sind:

1. Das Scbulgeld ist von den offentlicben Schulern der I. Classe im I. Semester spil- 
testens im Laute der ersten drei Monate nach Beginn des Schuljahres im vorhinein zu entri eliten.

2. Offentliehen Schillem der I. Classe kann die Zahlung des Seliulgeldes bis zum Schlusse 
des I. Semesters gestundet werden:

a) wenn ihnen in Bezug aut' sittlicbes Betragen und Fleifi eine der beiden ersten Noten
der vorgesehriebenen Notenscala und in Bezug auf den Fortgang in allen obligaten
Lebrgegenstanden mindestens die Note „befriedigend“ zuerkannt wird, und

b) wenn eie, beziehungsweise die zu ihrer Erbaltung Verpflichteten, wahrhaft dilrflig, das
ist in den Vermogensverhaltnissen so beschrankt sind, dass ihnen die Bestreitung des
Seliulgeldes nicht ohne empfindlicbe Entbehru.igen inoglich sein vviirde.
3. Um die Stundung des Seliulgeldes fiir einen Schiller der I. Classe zu erlangen, ist 

binnen acht Tagen nach erfolgter Aufnabme desselben bei der Direction jener Mittelscbule, 
welcbe er besuelit, ein Gesuch zu uberreiehen, welches mit einem nicht vor mehr als einem 
Jalire ausgestellten behordlichen Zeugnisse iiber die VermOgensverhaltnisBe belegt sein muss.

Zwei Monate naeli dem Beginn des Schuljahres zielit der Lebrkorper auf Grund der 
bis daliin vorliegenden Leislungen der betreffenden Schiller in Erwagung, ob bei denselben 
aueh die unter Punkt 2, lit. a) geforderten Bedingungen zutreffen.

Gesuehe soleher Schiller, welcbe den zuletzt genannten Bedingungen nicht entsprechen, 
sind sogleicb zuriickzuweisen.

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

Trilli diese Bedingung ain Scblusse des Semesters nicht zu, so hat der betreffende 
Schiller das Schulgeld nodi vor Beginn des II. Semesters zu entrichten.

4. Jenen Schulern der I. Classe, welche im I. Semester ein Zeugnis der ersten Classe 
mit Vorzug erhalten haben, kann auf ihr Ansuchen von der Landesschulbehorde die Httck- 
zahlung des tur das I. Semester entrichteten Seliulgeldes bewilligt werden, wenn sie die Be
freiung von der Zahlung des Seliulgeldes fur das lì. Semester erlangen.

Die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen werden am 16. September von 8 Uhr an 
abgehalten werden.

Mit Bezug auf den § 70 des O. E. wird den auswàrts befindlichen 
Eltern hiesiger Schuler die Pflicht ans Herz gelegt, dieselben unter eine 
verlassliche Aufsicht zu stellen; alien Eltern und deren Stellvertretern 
alier wird auf das eindringlichste empfohlen, bezùglich ihrer der Lehranstalt 
anvertrauten Pfleglinge mit derse.lben in regen Verkelir zu treten, da nur 
durch das eintrachtige Zusammenwirken von Schule und Haus das Wohl 
der Jugend erreicht werden kann.

*) Der Nachweis liiefur ist durili ein {jenaues, niclit uber ein Jahr nltes von Geme inde- und Pfarramt 
auSgestelltes Mittellosigkeitszeugnis 7.11 erbringen.


