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Die

Reformation und Gegenreformation

in Klagenfurt.

I. Die Reformation.

Eindringen und Terbrcitung des Protestantismus.

i|lie durch den Augustinermonch Dr. Martin Luther im Anfange

des 16. Jahrhunderts hervorgebrachte religiose Bewegung bat sich

von Sachsen aus mit ungemeiner Schnelligkeit im deutsehen Reiche

verbreitet und ebenso schnell auch in den osterreichischen Landern

sich der Gemiither bemachtigt. Bereits vor Luther hatten sich Pre¬

diger in Wien in ahulicher Weise, wie spater Luther auf der Kan-

zel gegen Reliquienverehrung, den Ablass und Anderes vernehmen

lassen 1 ) und schon um 1518 bekannten Vornehme und Geringe in

Oesterreich die neue Lehre, 2) welche bis zum Jahre 1524 schon

eine derartige Verbreitung gefunden hatte, dass man mit Gewalt

gegen die Anhanger derselben einschreiten zu mlissen glaubte und

in Wien Manner geistlichen und weltlichen Standes als Bekenner

lutherischer Grundsatze in Untersuchung gezogen und liber dieselben

sclmere Bussen und Strafen, ja sogar die Todesstrafe, verhangt

wurden. 3) Auch wurden trotz papstlicher Declaration und kaiser-

lichen Edikts, wie es in einem Biicherverbote des Erzherzogs Fer¬

dinand vom Jahre 1523 heisst; die Schriften, Biicher und Lehren

Luthers und seiner Anhanger in den N. Oe. Landern allenthalben

uingefiihrt, gekauft, verkauft, gelesen und verbreitet. 4) Bald kam

auch die neue Lehre zur Ausiibung und Luther selbst hat den ersten

evangelischen Prediger nach Oesterreich geschickt. 5)

Eben so schnell verbreitete sich der Protestantismus auch nach

Innerosterreich. In Obersteiermark drang die lutherische Lehre bald

nach dem Bauernaufstande von 1526 zuerst im Ennsthale von Salz¬

burg aus ein, wo schon vor 1524 die Bauern zu einem christlichen

Bund sich geeiniget hatten, „dass Gottes Wort und Evangelium ohne

allen Menschenzusatz gepredigt werde.“ Im Jahre 1527 predigten

in Graz schon 2 lutherische Prediger unter dem Schutze des Magi-

‘) Bernhard Raupaoh, Erliiutertes evangelisches Oesterreicli. Hamburg 1740. I. Theil

Schicksale der evaugeliseh-lutherischen Kirchen in Oesterreich cap. 1.

‘) B. Raupaoh, I. Th. cap. 6. 35.

3) B. Raupach, I. Th. cap. 5.

,) B. Raupach, I. Th. cap. 4.

5) B. Raupach, I, Th. cap, 6.
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strates und des zum Luthertlium sich liinueigenden Landeshaupt-

manns Sigmund v. Dietrichstein. Dessen Nachfolger Johann Ungnad

Freiherr v. Sonnegg bekannte sich mit vielen Landstanden und

Biirgern in Graz bereits offen zur neuen Lehre und von 1540 ab

wurde der Abfall fast allgemein. 1) In Krain verbreitete sich die

neue Lehre von Laibach aus, wo ein Burger Matth. Klobner schon

1528 sein Haus zum Versammlungsort der dasigen stillen Bekenner

der protestantischen Lehre machte und die Domherren Primus

Truber, Paul Wienner und Leonhard Mertlitz die neue Lehre mit

solchem Erfolgc predigten, dass die Protestanten in Laibach imJahre

1532 schon im Besitze einer eigenen Kirche erscheinen und bis 1540

der grosste Theil der weltlichen Stande in Krain zum Protestanti«-

mus abgefallen war. 2)

Nach Karnten kamen die ersten Protestanten iiber den Schnee

und Eiswail der hohen Tauern. Das Gebirge, sonst eine uatiirliche

Scheidewand filr den Verkehr der Volker, beforderte hier das Ein-

dringen der neuen Lehre. In die damals noch sehr ergiebigen und

daher gut betriebenen Bergwerke der hohen Tauern wareu schon

1520 Bergleute aus Sachsen, der Heimath des wissenschaftlichen

Bergbaues, selbst einige Landsleute Luthers aus Eisleben gekommen,

und hatten dahin die erste Kunde von der neuen Lehre gebracht,

welche in den hochgelegenen und von katholischen Seelsorgstationen

weit entlegenen Gebirgsthalern willige Aufnahme und schnelle Ver-

breitung fand.3 ) Die Bewohner des Mollthales und der Gegend um

Gmiind, welche mit Salzburg am meisten in Verkehr stehen, so wie

die bambergische Stadt Villach4) Helen in Oberkarnten zuerst von

der alten Kirche ab; in Unterkarnten trat Volkermarkt, damals

vor der Anlegang einer bequemen Strasse iiber den Loibl noch einer

der bedeutendsten Handelsplatze in Karnten 5), daher Keuerungen

zuganglicher, zuerst zur neuen Lehre iiber. 6) Am schnellsten land

das neue Evangelium Eiugang und am Ende fast aligemeine Ver-

breitung bei dem Adel, von dem Viele schon 1540 sich offentlieh

zur Lehre Luthers bekannten7) und der im Laufe des 16. Jahrhun-

*) W. v, Gebler, Geschichte des Herzogthums Steiermark. Graz 1862, 279 u. s. f.

5) G. F. Waldau, Geschichte der Protestanten in Oesterreieh, Steiermark, Karnten

und Krain. Anspach 1784, 2. Band, pag. 409 u. s. f.

Mittheilungen des historisehen Vereins filr Krain. 1863, 1864, 1865,

3) F. L. Hohenauer kurze Kirchengeschichte von Karnten. Klagenfurt 1850. 156.

H. Hermann Handbuch der Geschichte des Herzogthums Karnten. Klagenfurt

1853, II. Bd., 2. H. 175.

4) Die Villacher besetzten schon 1526 die St. Jakobskirche mit Genehmigung des

Lehensherrn dieser Kirche, Sigmund von Dietrichstein mit einern lutherisehen

Prediger. Waldau 2. Bd. 409.

“) Ambrus Eichhorn, Beitrage zur iiltern Geschichte und Topografie Karntens,

Klagenfurt 1819, II. Bd. 149 u. s. f.

6) Hermann, Handbuch d. G. v. K. II. Bd. 2. H. 171 u. s. f. Hohenauer, Kirthen-

geschichte 156.

?) Karntnerische Zeitschrift, Klagenfurt 1831, VI. Bdch., 108.
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derts so allgemein von der kath. Kirche abfiel, dass von den im

Jalire 1597 zur Erbhuldigung in Klagenfurt ersehienenen 78 welt-

lichen Standen nur „etlich“ katholisch genannt wurden. 1) Der Adel

wirkte auf seine Unterthanen nnd suchte dieselben durch alle ihm

zu Gebote stehenden Mittel ebenfalls der neuen Lehre zu gewinnen. 2)

Vor Allem wichtig fiir seinen Zweck erschien ibm die Besetzung

der offentlichen Aemter mit seinen Glaubensgenossen, daher ver-

drangte er die Katholiken allmahlig von denselben, vorerst von den

zwei bedeutendsten Stellen des Landes.3) Nachdem so den Katho¬

liken die Hande gebunden waren, sehritt man zu Eingriffen in die

kirchlichen Bechte derselben. Man nahm ihnen an verschiedenen

Orten zuerst Kirchen von geringerer Bedeutung, Filialkirchen, um

in denselben den protestantischen Gottesdienst auszuiiben, bald aber

auch bedeutendere Gotteshauser, 4) deren manehe in Folge der Tlir-

keneinfalle verwaist und ohne Seelsorger waren, 5) endlich auch die

Einkiinfte derselben, aus denen man die lutherischen Prediger be-

zahlte. Das gemeine Volkwich allmahlig den Einfliissen, die auf dasselbe

einwirkten und fiei voin Glauben ab; die einen aus Fureht, die

andern, weil sie an einer bessern Zukunft verzweifelten, andereaus

Neuerungssucht und wieder andere aus anderen Grtinden; 6) oder

wie ein prolestantischer Prediger im 16. Jahrhundert7) sagt: „Der

meiste Theil fallt dem Evangelium aus Unverstand, allein um der

Obrigkeit oder anderer Leute willen zu, weil ihre Obrigkeit oder

andere Leute um sie oder neben und bei ihnen evangeliseh und von

des Papstes Zwang und Schinderei los werden, so fallen sie ihnen

auch zu, gleichsam um guter Gesellschaft willen, dass sie nicht vor

den Andern wollen etwas Sonderliches sein.“ Die Abgefallenen ver-

suchten fortwahrend wieder ihre der alten Kirche noch treu geblie-

benen Venvandte, Freunde und Bekannte sowohl bei offentlichen

Zusammenkunften als auch in Privatzirkeln zum Abfalle zu bewegen,

und so mehrte sich schnell die Zahl der Anhanger der neuen Lehre. 8)

Beinahe eben so schnellen Eingang und so allgemeine Ver-

breitung wie bei dem Adel fand das Lutherthum auch in den Stad-

ten und Markten, in denen die Anhanger der neuen Lehre ausser-

ordentlich rtihrig waren, die Katholiken bald ganzlich von Baths-

‘) Landschafts-Protokoll 1597.

'J ) H. Hermann, Handbueh, II. Bd„ 2. H. 164, 165, 172.

3) Die Landesvisitation im Jahre 1528 stellte fest, dass damals nnter den Beam-

ten sehon mehr Lutherische als Katholiken sich beianden. Hohenauer Kirchen-

geschichte 157.

h Marcus Hansizius, Germania Sacra Tom. II. 679.

5) Hohenauer, Kirchengeschichte 157.

°) Hansiz, Germ. Sac. wie 4.

7) Andreas Lang, Von der Seligkeit. Frankfurt a.M. 1576 bei I. Doilinger, Die Hr

formation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des luthc

rischen Bekenntnisses, Regensburg 1848, II. Bd,, 650. Note.

’) Hansiz, Germ, Sae, wie 4.

1 *
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und Richterstellen verdrangten und alle Gemeindeamter aus ihrer

Mitte besetzten 1 ). Die Folge davon war, dass daun der katholische

Gottesdienst von Amtswegen abgescliafft und der lutherische einge-

fiihrt wurde. So waren in kurzer Zeit aucli in Karnten die Stadte

und Markte lutherisch geworden und ihre Abgeordneten stimmten

in den Landtagsverkandlungen stets mit den weltlichen Standen. 2)

Alle Anstrengungen, welche kirchliebe und weltliche Gewalt mack-

ten, um das Umsichgreifen der neuen Lehre zu hindern, waren ver-

geblich; weder wiederholte Edikte des Landesfiirsten gegen das

Kolportiren, Kaufen und Verkaufen lutherischer Schriften, worauf

Todesstrafe gesetzt war, Erlasse iiber die Verfolgung und Bestrafung

der Ketzer, Vermabnungen an die Unterthanen, bei der katb. Reli-

gion zu bleiben, noch allgemeine Landesvisitationen, Kirckenvisita-

tionen und Provinzialkonzilien setzten der rascben Verbreitung der

neuen Lehre einen Damm. 3)

Klagenfurt war im Anfange des 16. Jakrkundertes im Vergleieh

mit seinen Nackbarstadten St. Veit, Villach, Volkermarkt ein unbe-

deutender Ort, der Protestantismus war daselbst auck spater zur

Geltung gekommen als in anderen Stadten z. B. in Villack, unddoek

wurde diese Stadt im Laufe des Jakrkunderts der Hauptsitz, das

Bollwerk des Protestantismus in Karnten. Die letzte Ursacke dieser

Ersckeinung ist wokl die Uebergabe der Stadt an die Stande durck

Kaiser Maximilian I. am 24. April 1518. Die Stande Karntens

katten bei den Einfallen der Ungarn und Tiirken unter Kaiser Fried¬

rich IV. und bei den Bauernaufstanden in den Jakren 1478 und 1516

sehr schmerzlich den Mangel eines sichern Versammlungsortes und

tiichtigen Waffenplatzes gefiiklt und baten nun Kaiser Maximilian,

der damals in Innsbruck weilte, iknen das durck einen furcktbaren

Brand im Jahre 1514 in einen Sekutthaufen verwandelte Klagen¬

furt zur Erbauung einer Festung zu iiberlassen, „damit der Adel

sowokl, als die Pralaten im Kriege mit Unglaubigen und Glau-

bigen, bei Einfallen und Aufruhr einen sichern Zufluchts- und

Aufenthaltsort hiitten.“ Zwar versuchten die Burger; als ihnen

die Absicht der Stande kund geworden war, Gegenvorstellungen

und baten den Kaiser sick auf ikre von seinen Vorfakren erkal-

tenen Freikeiten und Privilegien berufend, landesfiirstlich bleiben

zu diirfen, allein ikre Bitte fand, da bald darauf der Tod des

Kaisers eintrat, nicht die gewiinschte und gehoffte giinstige Erledi-

gung; der schon vom 24. April 1518 datierende Gabbrief wurde

nicht mehr widerrufen. So gehorte nun Klagenfurt den Standen,

') Griindlicher Gegenbericht Auff den falschen Berieht unnd vermainte Ermnerung

Davidis Rungii, Wittenbergischen Professors, Von der Tyranischen Bapstischen

Verfolgung dess H. Evangelii in Steiermark, Karndten und Crain. Gestellet Durch

Jacobum dess Loblichen Stiffts Stayetz in Steyr, Probsten u. s. w, Gratz 1606. fol 6.

a) Landtags-Protokolle. Beim Landtag von 1579 stimmten sammtliche von 10

Stadten und 8 Miirkten ersehienenen Abgeordneten fur den Einschluss aller

Stadte und Markte in die Brueker Religionspacifikation von 1578.

3) Hansiss, Germ. Sac, Tom, II, 618. Hohenauer, Kirehengeschichte 156,
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die sich, da die Biirger zogerten sich freiwillig zu unterwerfen,

mit List und Gewalt der Stadt bemachtigten. Z ur Zeit als die

Stadt in den Besitz der Stande libergegangen war, lag sie noch

grosstentheils in Ruinen und die Bevolkerung hatte sich sehr ver-

mindert, denn viele Burger, welche nicbt unbewegliches Eigenthum

besassen, waren fortgezogen, da sie in der verodeten und ver-

armten Stadt ihren Lebensunterbalt nicht mehr finden konnten.

Die Stande bauten nun die Stadt nach einem grossartigeren Plane

wieder auf, umgaben sie mit einem machtigen Wall und Graben in

dem Umfange, welchen noch jetzt die Ueberreste desselben zeigen,

und suchten besonders durch Begiinstigung der Einwanderung Frem-

der die Bevolkerung rascb zu mekren. Schon der Wiederaufbau

der Stadt, die Errichtung so vieler grossartiger Gebaude, denn

geistliche und weltliche Stande wetteiferten in der Stadt sich an-

zubauen, der Bau der weitlaufigen Festungswerke, der tiichtige

Handwerker, geschickte Bauleute, iiberbaupt zahlreicbe Arbeitskrafte

erforderte, musste eine Menge brauchbarer Leute nach einem Orte

locken, wo sie gut bezahlte Arbeit genug und gegen ein geringes

Blirgergeld 1) bei anerkannter Tiichtigkeit leichfc Aufnahme in den

Gemeindeverband der Stadt und das Bttrgerrecht erhalten konnten. 2)

Der Gabbrief Kaiser Maximilians machte Klagenfurt zu einer freien

Stadt, wo Jedermann Inlander oder Auslander frei handeln und

verkehren durfte3) und forderte dadurch am meisten den Zuzug

und die Niederlassung fremder Handler und Geschaftslaute; denn

was mehrt wohl jederzeit die Bevolkerung der Stadte mehr als

freier ungehinderter Verkehr! Das wirksamste Mittel aber, rasch

eine Bevolkerung zu schaffen, fanden die Stande in der Berufung

von Kolonisten aus Deutschland, bosonders aus dem iibervolkerten

Schwaben. 4) Mit dem \Viederaufbliihen der Stadt und der Zunahme

der BevSlkerung besonders durch fremde Ansiedler fallt auch das

Eindringen der lutherischen Lehre zusammen, vvelche sich dann in

demselben Verhaltnisse in Klagenfurt verbreitet, als die Stadt an

Bevolkerung und Wohlstand gewinnt. Muss man auch annehmen,

') Der Betrag, den jeder bei seiner Aufnabrne nnter die Biirgerschaft der Stadt

beim Magistrat erlegen musste, biess Biirgergeld und betrug 3 fl. 2 Schillinge.

Raths-Protokolle a. v. O.

2) Zeitsehrift fiir Karaten, VI. Bdch. 22 u. s. f.

3) In der ltaiserlichen, an Richter und Rath von Klagenfurt gerichteten Urkunde

vom 24. April 1518 heisst es: „So haben auch fuernlun auss soleh Stat Clagen-

furt ein freye Stat manigklich Darinnen zu hanndlen und zuhandtiren gemacht“.

In dem Gabbrief an die Stande aber heisst es: „Der vilgemelten Statt Clagen-

furt.Auch Hiemit, und In Crafft dits Briefs diese besonnde Freyhait, AlsoDas

nun hinfiiro zu Ewigen Zeitten, in derselben Stat, Geistlich, weltlich, Edi

und unEdl, Arm und Reich, Innwoner od Auslennd, vrasNation die sein mugen,

zu Aller Zeit unnd taglichen, Frey dar Innen khauffen, verkhauffen, Handtieren,

unnd Ire gueter dar Innen haben, vertreiben unnd verer Irer Notturlft nach

verfueren mugen on Aller menigkhlichs Irrung unnd widsPrechen,“

*) Karntnerische Zeitsehrift, VI. Bdch. 108.
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dass die italienischen Arbeiter, denen wegen der Ungesehicklichkeit

der einheimischen Meister, der Bau der Festungsmauern iibertragen

werden musste, nicht Anbanger der neuen Lehre waren, und ist

auch kein Grund vorhanden die bbhmischen Meister, die den Aus-

stich der Graben und das Aufwerfen der Walle zu besorgen batten,

fiir Lutheraner zu halten, 1) so waren doch unter den aus Sachsen,

Baiern, besonders aus Wiirtemberg eingevvanderten Kolonisten zahl-

reicbe Protestanten; war docb Sachsen die Wiege des Protestan-

tismus und waren die Reichsstadte in Baiern unter den ersten,

welche sich der neuen Lehre zuwandten; auch ist es nicht ohne

Bedeutung, dass die Stimmfiihrer der protestantiscben Stande in

den Landtagen besonders fiir Berufung von Kolonisten aus Wur-

temberg stimmten, dem Herde des Protestantismus in Siiddeutsch-

land. Mit den protestantischen Adelsfamilien zogen aber protestan-

i tische Erzieher und Hofmeister, protestantisches Gesinde- in deren

Hauser in Klagenfurt ein 4) So bildete sich im Verlaufe der ersten

Halfte des 16. Jahrhunderts sehon eine ansehnliche Gemeinde von

Anhangern der neuen Lehre in Klagenfurt, die zwar noch nicht

unter einer besonderen geistlichen Leituug stand, doch Befriedigung

ihrer geistlichen Bediirfnisse genug finden konnte, sowohl im Lesen

der im Lande zahlreich verbreiteten und durch einzelne karntne-

rische Adeliche auf ihre Kosten mit grossen Opfern eingeschmug-

gelten lutherischen Bitcher, 3) als auch durch den Besuch des

protestantischen Gottesdienstes auf den benachbarten Schlossern

mancher Grossen des Landes, 4) so wie vielleicht selbst in den

Hausern derselben in Klagenfurt. 5) Die ersten Bekenner des Pro¬

testantismus in Klagenfurt haben gewiss nicht verfehlt, durch Ueber-

redung, wenn auch vielleicht nicht durch Spott und Hohn und un-

ebrliche Mittel wie an andern Orten, 6) auf ihre katholischen Mit-

btirger einzmvirken, die um so lieber zur neuen Lehre iibertreten

mussten, als sie auch in ihren Herrn und Vorgesetzten grossten-

theils eifrige Anhanger derselben sahen nnd der Uebertritt ihnen

nur zeitliche Vortheile bringen konnte. Den Auslandern und deut-

schen einheimischen Btirgern folgten bald auch die vvindischen Be-

vvohner der Stadt, die meist in untergeordneter Stellung als Hand-

') Kžirntnerische Zeitschrift VI. Bdch. 28.

*) Karntnerische Zeitschrift VI. Bel. 109.

3) 6. F. Waldau Geschichte des Protestantismus. Karnt. Zeitsch.

*) Im Jahre 1540 bekannten sich die Lichtensteine zu Seldenheim und die Eamb-

schisslzu Hollenburg bereits offentlich zur Lehre Luthers. Karnt. Zeitsch., VI. Bdeh.

108 Note.

5) Die Stimmfiihrer des Protestantismus, die Khevenhiilier, Paradeiser, Dietrieh-

steine, Ernau, Ungnade u. s. w. hatten Hauser in Klagenfurt, in welche sie,

wenn sie in die Stadt kamen, auch ihre Prediger mitgenommen haben werden.

1538 wird sehon ein Prediger der Vorgesetzten und Obrigkeiten der Stadt

Klagenfurt (Burggraf und Verordnete) erwahnt. Karat. Zeitsch. VI. B. 27. Archiv

des hist. Vereins f. Karaten, 11. Jahrg. 111.

6) Hansiz, Germania Sacra Tom, II, 679.
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vverker, Taglbhner und Dienstleute 1) durch das Beispiel der besseren

Klasse der Bevolkerung noch mehr einem moralischen Zwange

unterlagen und auf deren religiose Ueberzeugung durch zahlreicbe

in die windiscbe Spracbe iibersetzte lutherische Scbriften, fiir

deren Anfertigung und Verbreitung einzelne karntnerische Edle

ausserordentlich thatig waren, 2) machtig eingewirkt wurde. Wie

lutheriscbe Hofmeister schon lange die Kinder des Adels erzogen, 3)

so waren hald auch an den Schulen der Stadtprotestantische Schul-

meister thatig, 4) oder dem Namen nach katholiscbe Lehrer be-

dienten sicb akatholischer Unterrichtsbitcber, 5) um unvermerkt in

die Herzen der burgerlicben Jugend die Keime lutherischer Lehren

und Grundsatze zu pflanzen. So wurde nach und nach unter dem

Schutze der Stande6) fast die gauze Bevolkerung von Klagenfurt,

wenn nicht geradezu dem Protestantismus gewonnen, so doch der

alten Lehre mehr und mehr entfremdet. Weltliche Gewalt und

kirchliche suehten zwar dem raschen Umsichgreifen der neuen

Lehre zu steuern, doch waren beide nicht im Stande der reissenden

Stromung Einhalt zu thun. Kaiser Ferdinands vielfache strenge

’) Als solclie erscheinen sie meist in den Rathsprotofeollen undimlnth. Taufbuche.

5) Als Truber 1547 aus Krain vertrieben, von Rothenburg an der Tauber, wo er

einige Jahre Prediger gevresen war, nach der freien Reichsstadt Kempten be-

rufen wurde, fand er daselbst bei einigem Nachdenken und nach gemachter

Probe, dass sich die windische Sprache auch mit lateinisehen und deutschen

Buchstaben schreiben lasse, folglich gar wohl Biicher in dieser Sprache gedruckt

werden ltonnten. Er war nun bemiiht, seinen Landsleuten Theile der heil.

Schrift und lutherische Biicher in ihrer Sprache zu liefern, die von 1552 an in

lateinisehen und deutschen, von 1562 anauch incyrilHschenundgIagolitischenLet-

tern ersehienen. Als Johann von Ungnad, Freiherr zu Sonnegg Landeshauptmann

von Steiermark, der als eifriger Lutheraner die landesfurstlichen Befehle gegen

die Verbreitung des Protestantismus mehrfach umgangen hatte, seines Amtes

entsetzt und aus Oesterreich verbannt, mit seinem Bruder Andreas nach Wiir-

temberg gekommen war, errichtete er, von vielen protestantischen Reichsstiin-

den unterstiitzt, mit grossen Kosten eine eigene Druckerei, besonders zurHer-

ausgabe luth. Biicher in windischer Sprache, deren Direktion Truber iibernahm.

Unter Mitwirkung Stephan Consuis, vertriebenen evangelischen Pfarrers zu Lai-

bach und zweier kroatisclien Priester ersehienen aus dieser Druckerei bis 1564

in welchem Jahre dieselbe mit J. v. Ungnad’s Tode einging, eine Menge luth.

Schriften in vfindischer Sprache und Uebersetzungen einzelner Theile der Bibel.

Eine vollstandige lutherische Bibel in vrindischer Sprache erschien erst 1584

auf Befehl der kraineriselien Stande von Georg Dalmatinus bei Kraffts Erben

in Wittenberg. Biblia, Tu je USE Svetu Pismu Stariga inu Noviga Testamenta

Slovenski tolmazhena, skusi Juria Dalmatina.

Waldau G. d. P. I. Bd. 421 u. s. f. Vorrede zur angefiihrten Bibel.

3) Karutnerischo Zeitschrift VI. Bd. 110.

*) An der lateinisehen Schule war sebon 1559 ein protestantiseber Scbulmeister |j

Sebast. Fellmann, ein Sachse, thatig. (Lutherisches Sterbebnch.)

s) Von Kaiser Ferdinand abgeordnete Visitatoren fanden 1552 unter den bei der (

lateinisehen Schule in Klagenfurt gebrauchten Lehrbiichern 8 akatholischen In-

haltes. (Kiirnt. Zeitsch. VI. Bd. 110.

c) Augustin Paradeiser von 1527—1576 Burggraf, war ohne Zweifel ein eifriger

Forderer der neuen Lehre,
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Anordnungen zur Erhaltung des Katholicismus und Ausrottung der

lutberischen Lehre 1) kamen entweder gar nicht oder nur theilweise

zur Ausfithrung, da die Stande, deren Hiilfe der Kaiser bei der

stets wachsenden Tiirkengefahr dringend bedurfte, dnrch entspre-

ehende Gegenforderungen die strenge Ausfiibrung derselben lahmten,

oder die Behorden, deren Besetzung mit Gesinnungsgenossen die

Protestanten iiberall vorerst angestrebt haben, dieselben umgingen. 2)

Was allenfalls von Seite der geistlichen Behorden, \velchen Kla-

genfurt unterstand, in Folge der vielen im Laufe der ersten Halfte

des 16. Jahrhunderts wegen der schnellen Ausbreitung der lutheri-

schen Lehre in Salzburg abgehaltenen Provinzial-Synoden3) zur

Erhaltung der katholisehen Lehre in Klagenfurt und um dem Um-

sichgreifen des Protestantismus zu steuern, mochte angeordnet

worden sein, konnte auch nicht hindern, dass der Abfall so allge-

mein wurde, dass im Anfange der 2. Halfte des Jahrhunderts der

kath. Gottesdienst schon in fast leeren Kirchen abgehalten tverden

musste. 4) Wohl solite auch die katholische Pfarrgeistlichkeit in

Klagenfurt, welche aus einem Vikar des Deehantes von Maria-Saal

als eigentlichen Stadtpfarrers und 2 Hilfspriestern desselben, und

einem Messpriester bei der Spital- oder hi. Geistkirche bestehen

solite, 5) durch Wort und Beispiel der neuen Lehre entgegenwirken;

allein bei dem grossen Mangel an Priestern iiberhaupt, 6) alsinsbesondere,

wie aus den Kirchenvisitations-Protokollen desselben und des folgenden

Jahrhunderts ersichtlich ist, an sittenreinen und nach dem Mass-

stabe jener Zeiten religios wissenschaftlich gebildeten Priestern,

waren auch in Klagenfurt seit dem Beginne des 16. Jahrhunderts

nie vier Seelsorger thatig7), und mochte es den Venvendeten ofters

theils an Willen, theils an Fahigkeit gefehlt haben, dem Abfall

kraftig durch Wort und That zu begegnen. Trotz des allgemeinen

Abfalles der Bewohner scheint jedoch die protestantische Lehre

vor der 2. Halfte des 16. Jahrhunderts in Klagenfurt nicht zur

bffentliehen Ausubung gekommen zu sein. In beiden Kirchen der

Stadt wurde nur der katholische Gottesdienst, wiewohl vor nur

vvenigen Andachtigen abgehalten. Man fiirchtete die strengen

Massregeln Kaiser Ferdinands, welcher die ofter wiederholte Bitte

der Stande um freie Religionsiibung stets zuriickgewiesen hatte. s)

‘) H. Hermann, Handbuch, 2. Bd. 2. H. 192 u. s. f.

а) Kiirn£. Zeitseh., VI. B. 109.

3 ) H. Hermann, Handbuch, 2. Bd., 2. H. 199 u. s. f.

4) Karnt. Zeitseh., VI. Bdch. 108. H. Hermann, Handbuch, II. Bd. 2. H. 176.

5) Charinthia 1821. 8.

б) H. Hermann, Handbuch, 2. Bd., 2. II. 161.

7) Im Jabre 1576 machten Richter und Rath von Klagenfurt dem Dechant von

Maria-Saal den Vorwurf, dass die Dechante schon bji 100 Jahren keinen Prič-

ster beim hi. Geist gehalten hatten. Rathsprotokoll 1576.

‘) H. Hermann, Handbuch H. Bd. 2. H. 196.
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So war min in Klagenfurt zum offenen Biuche mit der alten

Kirche und itiren Gebraucben Alles vorbereitet und es bedurfte nur

eines Mannes, der durch die Einfubrung der lutherischen Liturgie

der ohnedies sebon protestantischen Ueberzeugung der Bevolkerung

auch aussern Ausdruck gab, nnd eines Zeitpunktes, wo diese Aen-

derung ungestraft gescbehen durfte, um Klagenfurt zu einer voll-

kommen protestantischen Stadt zu machen. Jener fand sicb in

dem Stadpfarrvikar Martin Knorr, dieser durch den Tod Kaiser

Ferdinands I.

Herrschaft des Protestuntismus.

* Wie das stets mit einer zahlreichen, tbatigen und geistesregen

Bevolkerung gesegnete Bohmen im 19. Jahrhundert sein Mebr an

tiichtigen Arbeitskraften und geistig begabten Mannern an die oster-

reichischen Nachbarliinder abgibt, und auch Diozesen bei dem Blangel

an inlandischen Priestern mehrfach an Bohmen sich vrenden, woher

ihnen, wie die Erfahrung zeigt, oft die besten Krafte kommen, so

scheint Bohmen auch im 16. Jahrhundert mit denselben Landern

in abnlichen Beziehungen gestanden zu sein. Schon damals waren

bohmische Arbeiter in Innerosterreieh, besonders zu geivissen Ar-

beiten, die gleiehsam national sind, gesucht 1 ) und wirkten bohmische

Priester in Steiermark und Karnten2). Auch der Reformator Klagen-

furts war ein bohmischer Priester. Bei dem Blangel an inlandischen

Geistlichen war Blartin Knorr aus Katau in Bohmen von dem De-

chante von Maria Saal als Aushilfspriester angenommen und als

Vikar in Klagenfurt 1560 angestellt vvorden. 3) Dieser handelte jedoch

als Miethling an seiner Gemeinde und ging, anstatt die Irrenden

zuriickzufiihren, selbst in das protestantische Lager uber. Blocbte er

schon aus Bohmen als heimlicher Anhangerder neuen Lehre gekommen

sein, was mit Sicherheit anzunehmen ware, wenn man dem Gertichte,

das seiner Hausfrau wegen spater in Klagenfurt allgemein geworden

ist, 4) Glauben schenken dtirfte, oder mochte erst in Klagenfurt in

ihm als Hirten einer ohnedies nur mehr dem Namen nach katho-

lischen Gemeinde durch den Einfluss der protestantischen Stadtobrig-

keiten die Sinnesanderung hervorgebracht worden sein — er trat

wenige Jahre nach dem Antritte seines Amtes unter dem Schutze

des Burggrafen Augustin Paradeiser und des Stadtrichters Andreas

Permer olfen als Reformator auf. Nachdem er das Volk langere

Zeit durch Predigten gehorig vorbereitet hatte, Schaffte er im Jahre

1563 die Messe und die katholischen Ceremonien ab und fiihrte

die deutscheBlesse5)ein, d. h. spendete das Abendmahl unter beiden

') Siehe obeli S. 6.

2) Visitations-Protokoll d. Bisth. Lavant.

3) Karat. Zeitsch. VI. Bd. 110.

*) H. Hermann Handbucli 2. Bd. 2. Hft. 178.

5) Reimchronik von Khepitz,
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Gestalten in deutseher Sprache. Offenbar geschah dieses im Ein-

verstandniss, vielleicht im Anftrage des Ratbes, denn anf Befehl

desselben vom 3. September 1563 wurden auch zur Abstellung der

Messe die Ornate mid heiligen Gefasse aus der heil. Geistkirche

in die Pfarrkirche gebracbt und weil alte \Yeiber und Andere aller-

lei Abgotterei darin treiben sollten, das Kirchlein bei Tage zuge-

sperrt; anch wurde Martin Knorr von dem Rathe angewiesen, die

Personen, welche die Messe besuchten, vor sich zn fordern, sie liber

die darin gescbehenen Missbrauche zu belehren und davon abzu-

bringen. 1) Im nachsten Jabre folgte natiirlich als mit den prote-

stantischen Ansichten von der Gegenwart Christi im h. Altarssakra-

mente, von den Sakramentalien der katholischen Kirche und der

Heiligenverebrung vollkommen iibereinstimmend die Abschaffung der

Frohnleichnams-Prozession, des Weihwassers und aller andern Wei-

hen, sovvie aller Wallfahrten und Bittgange, vor denen man die

Kirchen schloss. 2) Doch wurde mit den katholischen Gebrauchen

noch nicht ganz griindlich aufgeraumt, denn Mehreres, wie z. B.

das Wetterlauten hat sich noch viele Jahre auch im protestanti-

schen Klagenfurt erhalten. 3) Nun wurde der offene Abfall zur neuen

Lehre so allgemein, dass nur einige Familien in der St. Veiter-

Vorstadt katholisch blieben, 4) die, weil nun der regelmassige kath.

Gottesdienst in Klagenfurt bald aufhbrte, jetzt so in benachbarten

kath. Kirchen, Maria Saal oder Viktring, Befriedigung ihrer geist-

lichen Bedtirfnisse suchen mussten, wie noch wenige Jahre friiher

die Protestanten.

Wahrend dieser Veranderungen starb Kaiser Ferdinand, der

starke Beschiitzer des katholischen Glaubens am 25. Juli 1564.

Unter seinem Sohne Karl, der die innerbsterreichisehen Lander er¬

halten hatte, wurde die vollige Protestantisirung Klagenfurts vollendet.

Zwar sind Klagen wegen der Uebergriffe der Protestanten in

Karaten an den Erzherzog gekommen, allein auf dem Landtage des

Jabres 1566 erklarten die protestantischen Stande, sie w1issten

weder von Sekten, noch von einer Antastung der kath. Religion,

der Erzherzog moge nur die Angaben und die Angegebenen nennen;

und sie fuhren fort zu reformiran. Nebst der heil. Geistkirche wurde

bald auch die Stadtpfarrkirche fiir die Abhaltung des protest. Gottes-

dienstes allein in Anspruch genommen und als Nachfolger Martin

Knorrs ein bekannter protestantischer Prediger an der Stadtpfarre

von den Standen, wenn auch noch mit Zustimmung des Dechants

angestellt. Nun war die Pfarre in Klagenfurt protestantisch und

beginnt die regelmassige Fiihrung protestantischer Pfarrbiieher. Die

grosse Turkennoth wahrend der Regierungszeit des Erzherzogs Carl,

‘) Eaths-Protokoll 1563.

2) Eeimchronik v. Khepitz.

3) Eaths-Protokoll 1577.

4) Kiirnt. Zeitsch., VI. Bd, 111.



die fast alle Jahre sehr grosse Landesbewilligungen nothwendig'

machte, hinderte denselben nicbt bloss solchen Ausschreitungen der

protestantischen Stande entgegenzutreten, sondern nothigte ihmsogar

auf dem Landtage zu Bruck 1572 die fiir alle innerosterreichisehen

Lande giiltige Erklarung ab, die vom Herrn- und Ritterstande sammt

Weibern, Kindern and Gesinde und angehorigen Religionsverwand-

ten, Niemand ausgeschlossen, nicbt wider ihr Gewisscn zu beschweren,

ihre Kirchen und Schulen nicht einstellen, ibre Pradikanten nicbt

verjagen zu wol!en, aber auch die Vogt- und Lehensherrn bel ihrer

Gerechtigkeit unbedrangt zu lassen. Nach den erweiterten Folge-

rungen, welcbe die protestantischen Stande aus dieser Erklarung

zogen, war scbon das, was bisber die Reformation in Klagenfurt

als einer den Standen unterthanigen Stadt gesichert, wenn aucb

damit nocb nicbt vbllig freie Religionsubung ausgesprocben war.

Freier beginnt sicb nun der Protestantismus in Klagenfurt zu ent-

falten, bereits vier Prediger sind daselbst thatig, und der zweite

Nacbfolger des Reformators der Stadt gilt scbon nicbt mebr als

Vikar des Decbantes von Maria Saab Erst auf dem vereinigten

Landtage der drei Lander Steiermark, Kiirnten und Krain zu Bruck

im Jabre 1578 wurde dem Erzberzog Carl von den protestantiseben

Standen vollig freie Religionsiibnng- abgenotbigt, welcher, durch die

Fortschritte der Tttrken an der scblecbt besehiitzten Granze und

durch die entschiedene Weigerung der Stande, irgend eine Hiilfe zu

bewilligen, bevor ihren Forderungeu willfahrt sei, in die traurige

Alternative versetzt, seine Lande entweder den Turken oder dem

Protestantismus preiszugeben, das letztere w.ahlte und in den Stadten

Graz, Judenburg, Klagenfurt und Laibacb freie Religionsiibnng fiir

seine Regierungsdauer bevvilligte. Diese Erklarung wurde von den

Standen zu Papier gebracbt uud dem Erzberzog mit dem Beisatze, ,

er verpflichte sieh fiir seine Erben und Nachkommen, zur Unter-

schrift vorgelegt. Der Erzberzog stricb diese. Stelle mit eigener

Hand und uberliess die Fertigung des Instrumentes seinen Ratben. War

Klagenfurt scbon frilher eine protestantisehe Stadt gewesen, so

wurde sie nun die Metropole, das Bollwerk des Protestantismus in

Karnten und ist es geblieben bis zum Jabre 1600, in welcbem die

erste Gegenreformations - Kommissiou daselbst erschien. Diese so-

genannte Brucker-Religionspacification war fiir Klagenfnrt von den

grossten Folgen. Die Bevolkerung vermehrte sich ausšerordentlich;

zablreicber zogen nun die Protestanten aus allen Gegenden, beson-

ders aus Deutscbland dieser Stadt zu, in weleher sie in ihrem

Glauben unbeirrt sein, handtieren und verkehren durften, und jahrlich

wacbst der Stadt eine ziemlicbe Anzahl neuer Burger zu und mebren

die Geschafte des Stadtrichters und Ratbes dergestalt, dass bereits

6 Jahre spater der Stadtnchter wegen der raschen Zunabme der Bevol-

berung denselben nicbt mehr gewachsen ist und der Magistrat beim

Ausscbuss um einen Biirgermeister einscbreitet (1583). Handel und
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Gewerbe bliihten, schone Gebaude, dem Gottesdienste, dem Unter-

richte, den Leidenden nnd Armen gewidmet, erstanden, die vielen

Schiden fiillte eine zahlreiehe lernbegierige Jugend nnd auf den

Schiessplatzen iibte sicb eine kraftige Biirgerschaft voli Selbstgeflihl

in den Waffen. Es ist kein Zweifel, mit der Herrschaft des Prote-

stantismus beginnt erst die Bliithe der Stadt. Allein die triiben

Erscbeinungen, die den Anfang seiner Herrschaft mehr oder vveniger

liberall begleitet haben, wo er aufgetreten ist, folgen auch hier

seinen Spuren, und Gutes und Schlimmes bezeichnet den Weg, den

er gegangen.

Kirchenwesen.

Wie aus dem Magistratsbeschlusse vom 3. September 1563

hervorgeht, wurde znerst die Spitalkirche zum heil. Geist zur Ab-

haltnng des protestuntischen Gottesdienstes gewidmet, doch wurde

bald auch die Pfarrkirche zu St. Egyden, \velche auch nnter den

Protestanten als Haupt- und Stadtpfarrkirehe galt, dazu beniitzt. 1)

Der protestantische Adel hatte darin seine Griifte und Begrabniss-

Kapellen 2) und die Biirgerschaft wahlte wahrend der protestantischen

Periode darin den Stadtrichter und spater den Biirgermeister. 3) Seit

dem Jahre 1572 wurde das Spitalkirchlein speziell nur zur Abhal-

tung des protest. Gottesdienstes in windiseher Sprache beniitzt und

musste daselbst dieselbe Kirchenordnung, welche in der Stadtpfarr-

kirche in deutscher Sprache abgehalten vvurde, in \vindischer Sprache

gehalten werden.4) Doch waren die Protestanten nicht im unge-

theilten Besitze der Stadtpfarrkirehe, in den sie ohnediess nicht ohne

Geivalt5) gekommen waren. Wenn der Landesfiirst selbst, oder Mit-

glieder der Familie des Landesfiirsten in Klagenfurt weilten, viel-

leicht auch ausserdem bei besonderen Veranlassungen, wurde der

protestantische Gottesdienst in der Stadpfarrkirche snspendirt und

nur katholischer Gottesdienst gehalten, daher die Kirchenschliissel

weggenommen. 6) Die Protestanten behaupteten aber stets ein gros-

seres Recht auf Kirche und Pfarrhof und betrachteten Beides als

ihr Eigenthum. Im Jahre 1590 verlangte der Dechant von Maria

Saal, Simon Dorn zu Dornegg, als eigentlicher Stadtpfarrer von den

Verordneten vergebens die Zurtickgabe der Stadtpfarrkirehe und des

Pfarrhofes; man verglich sich mit ihm in Giite liber die Einkiinfte

des letzteren und zahlte ihm ein Pauschale flir die durch den

Festungsbau verschlitteten Griinde desselben, die Kirche blieb aber

den Protestanten. 7) Da nach der Erbauung der Dreifaltigkeits-Kirche

') Hansiz, Germ. Sae. Tom II. 694. Anssehuss-Protokoli 1572.

Landtags-Protokoll 1579, 1598. Aussehuss-Protokoll 1573.

3) Raths-Protokolle.

P Aussehuss-Protokoll 1572.

5) Hansiz, Germ. Sae., Tom. II. 694.

e) H. Hermann, Handbuch, II. Bd, 2. H. 213 Landtags-Protokolle a. v. O.

7) Raths-Protokoll 1590.
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die Protestanten nun 3 Kirchen in Klagenfurt besassen, verlangten

die katholischen Stande, welche aucb eine eigene Kirche zur Ab-

kaltung ihres Gottesdienstes, weun sie nach Klagenfurt kamen, baben

wollten und mit der zeitvveisen Auslieferung der Sckliissel niebt

zufrieden waren, abermals die Riickgabe der Stadtpfarrkircbe und

wandten sicb dessbalb mit dringenden Vorstellungen 1597 an Erz-

herzog Ferdinand, dessen wiederbolte Auiforderuugen an die Verord-

neten, die Kirche abzutreten, jedocb obne Erfolg blieben. 1) In den

ersteu Monaten des Jakres 1598 sandte Erzherzog Ferdinand eine

Commission nacb Klagenfurt, an deren Spitze Georg Stobaus, Bischof

ven Lavant, stand, welcbe die Stadtpfarrkirche den Katboliken vvieder

verschaffen solite. Dieser gegeniiber sucbte der Magistrat sein vermeint-

liclies Recht auf die Kirche vergeblich dadurch zu bebaupten, dass

er erklarte, die Kirche, die man zuruckverlange, bestehe niebt mehr,

die gegenwartige sei ein ganz anderes Gebiiude, da man durch yiel-

faltigeu Umbau und Erricbtung von zwei G1oekenthurmen eine ganz neue

Kirche aus der alten gesekaifen babe. 2) Als aucb der Landtag, an

den sich die Biirgersckaft in dieser Angelegenkeit gevvendet hatte,

sie dahin besebied, dass sie die Kirche niebt wiirden behalten

konnen, da sie weder die Lebenschaft, nocb Vogteiherrschaft iiber die-

selbe besassen, anch keine Prascription dariiber batten, da der

Decbant in Saal alle Einkommen von dieser Pfarre bis auf den

beutigen Tag inne habe, da ihr Verlangen aucb der Religionspaei-

fication zuwider sei, 3) so iibergab der Bitrgermeister dem Bischof

von Lavant endlicb die Schliissel, die von diesem dem Pfarrer ein-

gebandigt wurden,4) Nach dem Rathe des Landtages solite sich

jedocb der Magistrat die Erstattung der Unkosten und andere an-

genebme Conditiones (Sepulturen und Abbaltung der Leichenpredig-

ten in der Kirche) ausbedingen. 5) Die Besitznabme der Kirche wurde

nun durch ein Te Deum gefeiert, wabrend welchem viele Menschen

in und ausser der Kirche zusammenkamen, an die der Bischof,

dainit sie nicht umsonst gekommen waren, von der Kanzel herab

eine Ansprache hielt, die vielfach dadurch gestort worden ist, dass

die Leute in der Kirche iaut murrten und mit den Fiissen stampften,

die aber ausserhalb derselben sich befanden, Steine und Koth durch

dieFenster warfen. 6) Die Katboliken erfreuten sich aber nicht Jange

des Besitzes der Kirche, sie wurde ihnen in demselben Jakre wieder

entrissen. Daber forderte die Erzherzogin Maria, Mutter des Erz-

herzogs Ferdinand, als sie auf ihrer Reise nach Spanien durch

Klagenfurt gekommen war, am 6. Oktober 1598 friih die Verordneten

') Hansiz, Germ. Sae., Tom. II, 694 H. Hermann, Handbuch II. Bd. 2 II. 213.

~) Hansiz, Germ. Sac. Tom. II, 694.

3) Landtags-Protokoll 1595.

4) Hansiz, Germ. Sae,, wie 1,

5) Landtags-Protokoll 1598.

6) Hansiz, Germ, Sac,, wie 1.
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vor sich iind verlangte von denselben die Auslieferung der Kirclien-

sehlussel, vvelche ihr auch gegeben wurden. ') Ivaum war jedoch

die Erzberzogiu abgereist, so beschloss sehon an demselben Tage

der Magistrat in voller Versammlnng auf den Rath seines Anwaltes

Georg Zechner einstimmig, die Kirehe wieder mit Gewalt zu er-

offnen, „damit wir’s nicht tacite verlieren, weiliches nicht allein ein

sehandt, sondern auch ein nachlassung der mittl, so man die Kir-

chen noch etva erhalten hatte konnen“. 2) Als Vorwand diente, dass

gerade an demselben Tage 4 Personen zu beerdigen waren, darunter

der Rathsbiirger Schadenbekh. 3) Von dieser Zeit an blieb sie den

Protestanten bis in den Winter des Jakres 1600, in welchem sie

mit der Einfiihrung des Katholicismus wieder ihrer urspriinglichen

Bestimmung zuriickgegeben worden ist. 4)

Bei der raschen Zunahme der Bevolkerung der Stadt mochten

sowohl zwei Kirchen nicht mehr genligen, als auch die Baufallig-

keit des alten Špitalkirchleins dringend einen Ncubau erfordern.

Die Stande erbauten daher, nachdem sie auf dem vereinigten Land-

tage der drei Lander Steiermark, Karaten und Krain durch Ver-

weigerung der Tiirkenhilfe dem Erzherzog Carl freie Religionsiibung

auf ikren Schlossern und in Klagenfurt abgez\vungen hatten, 5) im

Verein mit der Bilrgerschaft nebst einem grossen Spitale eine ueue

prachtige Spitalkirche, der hi. Dreifaltigkeit geweiht, fi) in dem siid-

ostlichen, meist noch unbebauten und als Weide fiir die Sehweine

beniitzten Theile der Stadt, 7) welehe am 28. April 1591 sammt dem

Friedhof von dem lutherischen Stadtpfarrer Bernhardin Steiner

„consecrirt“ wurde. 8) Im Jahre 1594 beschloss der Landesaussckuss

das alte Kirchlein zum heil. Geist abzureissen und scheint daher

die neue Kirehe nUr zur Abhaltung des windiscken Gottesdienstes

bestimmt zu haben; doch unterblieb in Polge einer Vorstellung von

Seite des Magistrats, der dagegen allerlei ehristliche Bedenken hatte,

die Abtragung des Kirchleins, welches bis zur Wiedereinfiihrung

des Katholicismus gleichsam die windiscke ■ Pfarrkirche geblieben

ist. 9) Die Dreifaltigkeitskirche scheint nun zunachst standische Kir-

che gewesen und der Gottesdienst in derselben von den standischen

Predigern abgehalten worden zu sein.

Den Gottesdienst in allen Kirchen regelte die Kirchenordnung,

welche von einer aus den bedeutendsten Predigern der Stadt zusam-

‘) H. Hermann, Handbuch II. Bd. 2. H. 213.

2) Raths-Protokoll 1598.

3) Sterberegister.

4) Jacobus, Gegenberieht Fol. 62, Hansiz, Germ. Sac,

E) Hansiz, Germ. Sac. Tom. II. 682.

6) Khepitz, Reimchrpnik.

7) Charinthia 1857. 32. Dieser Stadttheil fiibrte sebon im 16. Jahrhundert den noch

heute gebrauchlichen unasthetischen Namen, denn im Sterbeprotokolle wird

1583 ein langer Schlosser im Saue Zipf erwahnt.

s) Raths-Protokoll 1591, H. Hermann, Handbuch II, Bd. 2 H, 180.

*) Raths-Protokoll 1594,
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mengesetzten Commission entworfen und vom Landes-Ausschusse

sanktionirt wurde. 1 ) Sie war vvahrscheinlich fiir alle Kircken die-

selbe, 2) wurde jedock ofters abgeandert. Der Gottesdienst bestand

vorziigiich in Predigt, Katechese und der Feier des Abendmabls.

Der Hauptbestandtkeil desselben war die Predigt, welche nickt bioss

an Sonn- und Feiertagen, sondern auck regelmassig an bestimmten

Wockentagen abgehalten wurde. Dieser Tag war fiir die Stadtpfarre

von 1571 an, vor welckem Jahre aus Mangel eines deutscken Gesell-

priesters wahrsckeinlick keine regelmassige Werktagspredigt war,

der Freitag; weskalb der llatk seine Sitzungen auf den Samstag

verlegte, weil an jenem Tage „das Wort Gottes miiesste ersueckt

werdeu.“ 3) Seit dem Jakre 1586 wurden sie am Mittwock gekalten.

An der Stadtpfarre tkeilten sick seit diesem Jakre 3 Prediger in

die Predigten des ganzen Jahres; der Pfarrer kielt die Sonntags-

Predigten, der Gesellpriester die Kateckesen und Mittwockspredigteu

und zu den Predigten an den koken Feiertagen, Weiknackt, Ostern

und Pfiugsten, sowie an allen Aposteltagen wurde vom Landesaus-

sekusse ein Professor an der adelichen Sckule, der wakrsckeinlick

den Titel „ Diakon “ katte, verpfiichtet. 4) Im letzten Jakrzekend des

16. Jakrkunderts findet sick auck die Eintkeilung in Friih- und

Spiitpredigt. 5) Wakrsckeinlick nur an Sonn- und Festtagen war

Vor- und Nackmittagsgottesdienst. Der vormittagige Gottesdienst

bestand in Predigt und Abendmakl, dem die Beicht und Absolution6)

vorausging und das unter beiden Gestalten empfangen wurde, der

nachmittagige wenigstens nock 1571 in der Vesper, bei der es mit

Lauten und Singen gekalten wurde, „wie von Alter ker kkumen,“

wahrsckeinlich auck in der Kateckese mit darauffolgender Ausfrage. 7)

Gesang mit Orgelbegleitung oder auck Figuralmusik dienten zur

Verherrlickung des Gottesdienstes. Der Gesang sckeint nickt Volks-

gesang getvesen zu sein, sondern war die Sacke der deutscken und

lateiniscken Lekrer und ikrer Schiller, zunaehst der Stipendiaten. 8)

Wenn daher neue Lekrer oder Gekilfen aufgenommen wurden,

mackte man ihnen zur Bedingung, auf dem Ckore mitzusingen und

wurde bei Verlangerung der Anstellung Nacklassigkeit in dieser

Beziekung strenge geriigt und Ordnung und Eifer eingesckarft.

Trotzdem vernacklassigten die Schullekrer derart den Kirckenge.

') Aussehuss-Protokoll 1586.

2) Aussehuss-Protokoll 1572.

3) Kaths-Protokoll 1571, 1578.

4) Aussehuss-Protokoll 1586.

s) Landtags-Protokolle.

6) Die Ohrenbeicht, wie sie von einigen Predigern in Oesterreich noch liiugere

Zeit beibehaltdn worden war, seheint in Klagenfurt ganzlieh abgeschafft wor-

den zu sein und es trat an die Stelle derselben die nllgemeine Beicht. Kaupach

I. Th. Evangei. Kirchenvisitation durch Backmeister a. ra. O.

7) Eaths-Protokoll 1571,

») Raths-Protokolle 1579, 1588, 1593, 1596.
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sang, dass er manchmal nicht zur Erbaung der Gemeinde gedient

haben mockte, da sich der Magistrat durch eine Klage des 1

Pfarrers veranlasst fand, den lateinischen und deutschen Schul-

meister ernstlicb zu ermabnen, „mit einander zugleick zu singen,

und zur besseren Uebung den Gesang vorher in der Schule unter-

einander zu iibersingen und zu probieren.“‘) Die Figuralmusik

besorgten der Organist, Kantoren und die stiidtiscben Thurner. 2)

Die Taufen wurden, vvenn die Kinder vornehmen Leuten angehorten

oder sckwach waren, auf besonderes Ersuchen im Hause der Eltern,

gewohnlich aber in der Kircbe oder im Pfarrhofe oder uberhaupt in der

Wohnung des taufenden Predigers vorgenommen und zwar nach

der Nationalitat der Eltern und Patben in deutscher oder windi-

scber Spracke. 3) Den Ehen ging das Aufgeboth voraus und Ehe-

streitigkeiten wurden vor Richter und Ratk mit dem Beiratke des

Pfarrers oder mekrerer Prediger entschieden. 4) Kranken und Ster-

benden die Wegzehrung zu bringen dienten kleinere Kelche; 5) und

es war eine so allgemeine Sitte, auf dem Todtenbette nach dem

Abendmakle zu verlangen, dass wenigstens Pfarrer Lang nock

jeden Fali, wo dasselbe unterblieben, sammt dem Grunde in dem

von ikm gefiikrten Sterberegister besonders anfiihrt. Bei Leichen-

begangnissen unterblieb alles Geprange; besonders streng war die

Begleitung des Sarges mit Lichtern und Fackeln untersagt. 6) Dafiir

feierte man das Andenken des Verstorbeneu durek Leichenreden,

die wakrscheinliek in der Kirche gekalten wurden7) und zahlreicke

Begleitung des Sarges, wozu die Sckullekrer sammt ihren Schiilern

verpflicktet waren. 8) Es war der Gemeinde durck die Kirckeu-

ordnung vorgesckrieben, bei den Kondukten eifrig zu ersckeinen

und der Rath ermangelte nickt bei eintretender Lassigkeit diese

christliehe Liebespflickt der Biirgerschaft in Erinnerung zu bringen. 9)

Bei Leickenbegangnissen vermoglicker Personen wurde auf dem

Friedhofe an die Armen Brod ausgetheilt. 10)

In dem ersten Jahre der Reformation, als Martin Knorr noch

allein der lutkeriscken Gemeinde in Klagenfurt vorstand, stand

wahrscheinlick die Leitung rein kirchlicher Angelegenheiten unter

') Eaths-Protokoll 1586.

2) Eaths-Protokoll 1599. H. Hermann, Handbuch TI. Rd. 2. IT. 180.

3) Tauf-Protokoll.

4) Baths-ProtokoHe 1572, 1591 u. a. v. O.

5) Eaths-Protokoll 1585.

6) Als einst 1576 ein fiirstlieher Koch in Klagenfurt stavb, wollten die den Sarg

begleitenden Hofleute bei hellem Tag Fackeln anziindeu nnd neben der Leiehe

tragen. Es wurde ihnen jedoeh nicht gestattet, obgleich sie sich daraufberie-

fen, dass dies Hofsitte sei. Pfarr-Matrikel.

7) Sterberegister, Landtags-Protokoll 1598 u. a, O.

s) Eaths-Protokoll 1588.

9) Eaths-Protokoll 1587, 1588.

)0) Raths-Protokoll 1591,
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der Oberleitung der Stande bei demselben allein; aber in den

letzten 3 Dezennien des 16. Jahrhunderts als der Bliithezeit des

Protestantismus in Klagenfurt, wo in der Stadtpfarre, bei der hi. Geist-

und Dreifaltigkeits-Kirche besondere Prediger und zahlreiche Hilfsprie-

ster angestellt waren, stand die oberste Leitung der rein kircblichen

Angelegenheiten bei dem Ministerium ecclesiasticum, welches von allen

Predigern in Klagenfurt und den bedeuteuderen Magistern an der

adelichen Schule, welche zum Theil selbst Prediger und Hilfsprie-

ster waren‘) und dem Rektor unter dem Vorsitze des Pfarrers bei

St. Egyden gebildet wurde. Von ihm vvurden die Kandidaten

des Predigtamtes fiir die Provinz gepriift und geweibt; 8) es hatte

das Recht in kircblichen Dingen und Sachen der Sittenpolizei bei

den Verordneten und dem Magistrate Vorstellungen, Antrage,

Klagen einzureichen, in Ehesachen mit der kompetenten weltlichen

Behorde zu entscheiden, Kirchenstrafen zu verhangen u. s. w. 3)

Als die erste geistliche Person in Klagenfurt galt der Pre¬

diger, welcker die Stelle des friihern katholischen Vikars bei der

Stadtpfarrkircke zu St. Egyden einnahm, der eigentliche Seelsorger

der Gemeinde, der zuerst immer unter dem Kamen Pfarrer erst

seit 1594 auch unter dem Namen Pastor vorkommt. 4) Die zwei

ersten lutherischen Stadtpfarrer Martin Knorr 1560—1570 und

Andreas Lang 1571—1575 galten noch als Vikare des Dechants

von Maria-Saal und letzterer wurde, obwohl schon langere Zeit in- und

ausserhalb Karntens lutherischer Prediger5), von dem Dechante Martin

Schleuff auf die Bitte der Verordueten doch zu seinem Vikar an-

genommen und ihm theihveise die Einkilnfte des Pfarrers tiberlassen,

dafiir quittirten die Verordneten dem Dechant alle von der Pfarre

noch riickstandigen Steuern. Der Dechant mochte aber fiirchten

wegen der Anstellung eines lutherischen Vikars zur Rechenschaft

gezogen zu werden und bat sich daher zu seiner Sicherstellung von

den Standen eine Schrift aus, in welcher sie ihn baten H. And.

Lang als Vikar anstellen zu wollen. 6) Die beiden nachsten

Stadtpfarrer Bernhardin Stainer 1575 — 1594 und Adamus

Colbius Fagius von 1594 — 1600 erscheinen aber vom Dehant

im Saal vollig unabhangig, beziehen keine Einkilnfte vom

Pfarrhof und erhalten ihre Bestallung einzig und allein n ur

von den Standen. Bis zum Jahre 1569 scheint Martin Knorr

seiner Gemeinde allein vorgestanden und ohne Hilfspriester

‘) Ausschuss-Protokolle 1576, 1586.

a) Die in Klagenfurt als Prediger angestellt vvurden, mussten an einer deutschen

Universitat gepriift sein. Raths-Protokoll 1584.

s) H. Hermann, Hnndbuck II. Bd. 2. H. 181. Raths-Protokolle a. v. O.

1) Raths-Protokolle. Bernhardin Stainer nennt sich selbst immer E. E. Landschaft

Prediger, zu Klagenfurt Piarrer, ecclesiae pastor oder ecclesiastes, Taufprotokoll.

s) Raupaeh, Presbyterologia 86,

e) Ausschuss-Protokoll 1571,

2
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gewesen zu sein. Zwar meldete sich sclion im September

1563, als Martin Knorr als Reformator auftrat, der Pfarrer von

Hiittenberg beim Ratb und bat um die Condition neben dem Plarrer.

Dieser jedocb, vom Rathe um seine Ansicht befragt, missrieth aus

verschiedenen Bedenken, unter andern, weil er aus Salzburg ver-

trieben worden sei, seine Aufnahme, in Folge dessen auch ^ die

Anstellung des Huttenberger Pfarrers trotz Urgirens von Seite

seiner Freunde unterblieben zu sein scheint. 12 ) Bis zum Jahre 1569

geschieht nun keines Hilfspriesters bei der Pfarre Ervvahnung.

Erst in demselben Jahre wandte sich Martin Knorr an den Lan-

desausschuss mit der Bitte um einen windischen Gesellpriester

und erhielt von demselben, da man einsehe, dass er allein seinem

Amte nicht vorstehen konne, die Erlaubniss einen solchen anfzu-

nehmen und sich mit demselben ganz nach seinem Gutdiinken zu

vergleichen.") In dem darauffolgenden Jahre erscheint nun schon ein

windischer Gesellpriester mit Namen Gotscheer. 3) Nachdem die Kirche

zum hi. Geist zur windischen Pfarrkirche erhoben worden war, wurde

neben dem Pfarrer ein anderer Gesellpriester angestellt, vvelcher

des Pfarrers zugeordneter und untergebener Prediger des gottlicken

Wortes genannt wird. 4) Ein Diakonus wird zuerst 1582 genannt. 5)

So waren also in den letzten 2 Jahrzehenden des 16. Jahrhunderts

eben so viele protestantische Seelsorger bei der Pfarre und Spital-

kirche thatig, als stiftungsmassig katholische Geistliche angestellt

sein sollten. Nebst der Pfarrgeistlichkeit waren aber auch noch

andere Prediger in Klagenfurt. So hatten die Stande daselbst

ihre eigenen Prediger, deren im Jahre 1600 3 waren, 6J und auch

von den bei der adelichen Schule angestellten Professoren traten

manche bei besonderen Veranlassungen als Prediger auf oder

waren zuvor Pradikanten gewesen. 7)

Unter den Gesellpriestern gelangte bald der vvindische Pradi-

kant zu einer von dem Pfarrer weniger abhangigen Stellung und

einiger Selbststandigkeit dadurch, dass bald die Spitalkirche zum

hi, Geist ausschliesslich der Abhaltung des protestantischen Gottes-

dienstes in windischer Sprache gewidmet wurde. Nachdem schon

1569 auf Ansuchen des Pfarrers Martin Knorr ein windischer Gesell¬

priester Gotscheer angestellt vvorden war, der jedoch bald wieder

beurlaubt worden zu sein scheint, schritt eine windische BUrger-

und Bauerschaft in Klagenfurt und dessen Burgfried 1571 beim

Landesausschuss bittlich ein, ihnen Antonius Leban noch ferner

’) Ausschuss-Protokoll 1563.

2) Ausschuss-Protokoll 1569.

a) Ausschuss-Protokoll 1578.

4) Raths-Protokolle 1584, 1582.

5) Ausschuss-Protokoll 1582.

*) Ausschuss-Protokoll 1561.

'5 Ausschuss-Protokoll 1576. Sterberegisttr, ti. a. O.
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als Gesellpriester zu halten. Derselbe befragte die Supplikanten,

was sie zur Erbaltung des Pradikanten beisteuern wollten und

scbien geneigt zu sein den Pradikanten zu behalten, wenn er

wirklich zu diesem Amte geeignet sei. Er berief daher den

Pfarrer von Tultschnig Hanns Faschang in die Stadt, damit er

den Antonius Leban priife und an den Ausscbuss berickte, wie er

ibm in seiner windiscben Lebr und Predigt gefalle und wie er

darinnen erfahren sei. 1) Der Bericbt mochte nun nicht besonders

giinstig gelautet kaben, denn von Antonius Leban ist ferner nicht

melir die Rede. Wohl aber trat der Ausscbuss mit Richter und

Ratk am 18. Marž 1572 neuerdings wegen der Sustentation eines

windischen Pradikanten in Unterhandlung und stellte, als der Ma¬

gistrat eine ausreichende Summe und freie Wohnung zusagte,

Gregor Faschang als »Pradikanten der windischen Sprache" beim

Spital an mit dem Auftrage, dieselbe Kirckenordnung, welche die

Pradikanten an der Pfarre verricbteten, in der Spitalkirche in vvin-

discber Spracke zu verrichten. 2) Der Pradikant zum ki. Geist

war nun gleicksam als vvindischer Pfarrer dem Stadtpfarrer beige-

ordnet, die vvindischen Bevvohner der Stadt und des Burgfrieds

bildeten seine Pfarrgemeinde, 3) welche er unabhangig von dem

Stadtpfarrer pastorirte. Nur er taufte regelmassig die Kinder seiner

Gemeinde in seiner Woknung oder in derKirche „ad sanctum spiri-

tum“ brachte den Kranken derselben das Abendmahl und begrub

die Todten in dem Friedhofe bei seiner Kirche. Bis zum Jakre

1583 vvurden die bei der windischen Kirche vorgenommenen

Taufen und die Sterbefalle in der windiscken Gemeinde nock in

den Registern der Stadtpfarre eingetragen; spatestens von diesem

Jahre ab fiikrte jedock der Pradikant zum hi. Geist auck seine

eigenen Matrikelbticker. 4) Der Kame vvindischer Gesellpriester,

vvelcker eine gevvisse Unselbststandigkeit anzeigt, kommt nun ausser

Gebrauch und der windisehe Seelsorger keisst von nun an nur

windischer Pradikant, Spitalprediger, meist aber Prediger oder

Pradikant zum hi. Geist. Sie waren bis 1600 folgende: Gotscheer

1570, Antonius Leban 1570 — 1571, Gregor Faschang 1572,

Gregor Korbl 1573 — 1582, Gregor Faschang 1582 — 1600. 5)

Die Sustentation erhielten die Prediger tkeils von den Standen,

tkeils vom Magistrate, tkeils auch aus den Stiftungen, vvelehe zur

Erbaltung der katholischen Seelsorger gewidmet waren. Da die

ersten beiden protestantiscken Stadtpfarrer vom Deckant zu Maria

Saal nock als seine Vikare angesehen vvurden, so vvaren auch die

Einktinfte der Stiftungen, die zu ihrem und ikrer Hilfspriester Un-

’) Ausschuss-Protokoll 1571.

2 ) Ausschuss-Protokoll 1572.

3) Eaths-Protokoll 1599.

’) Tauf-Protokoll.

!) Ausscbuss-, Ratbs- und Sterbe-Protokolle,

2*
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terhalte vorhanden waren, von ihnen ohne Wiederspruch der De-

chante Johann Eosegger und anfanglich auch Martin SchleufFs be-

zogen worden. Die Staude beniitzten sowohl das Urbar der

Pfarre zur Besoldung des nach dem Abgange Martin Knorrs an-

zustellenden Pfarrers Andreas Lang, als auch der Magistrat im

Auftrage desselben die Goder- und Herrn-Stiftung 1572 zur Er-

haltung des windischen Pradikanten zum hi. Geist. Der Dechant M.

Schleuff behielt sich, als der Ausschuss mit ihm wegen der An-

stellung des Andreas Lang als Vikar in Klagenfurt unterhandelte, nur

die Anmeldungen der Sterbrechts-Anlaiten und Fertigung der darauf

beziiglichen Schriften vor, bewilligte aber, dass alle von diesen

Anlaiten entfallenden Gefalle und andere auf dem Pfarrhof in

Klagenfurt angewendet und erfolgt wiirden. ‘) Seit dem Jahre

1574 wurden aber die Einkunfte der katholischen Stiftungen durcli

den Dechant den Predigern entzogen und es fiel dann die Erhal-

tung derselben allein den Standen und dem Magistrate zu, trotz

heftigen Wiederspruches von Seite des letzteren. Jm Anfange des

Jahres 1574 namlich verbot der Dechant Martin Schleuff den

Pfarrhofs-Unterthanen Zins und Steuern, wie cs bisher gebrauchlich

gewesen war, in den Pfarrhof nach Klagenfurt zu zahlen und nahm

ihnen das Geliibde ab, dieselben kiinftig an ihn den Dechant in

Maria Saal zu reichen. 2) Dadurch wurde besonders der windische

Prediger zum hi. Geist schwer getroffen, der in Folge dieses Ver-

bothes gerade zu einer Zeit, wo ihm Weib und Kinder in schwerer

Krankheit lagen, die Halfte seiner Jahreseinkiinfte verlor. 3) Doch

auch die Subsistenz des Pfarrers und des lateinischen Schulmeisters

war in Frage gestellt, weil die entzogenen Unterthanen speziell fiir die

Unterhaltung des Pfarrhoftisčhes und des Schulmeisters gestiftet waren.

Der Eath berief daher die Pfarrhofsunterthanen vor sich und trug ihnen

auf „wie von alters herkommen Zinss und Steuer allher gen Klagenfurt

zum Pfarrhofnoch zu reichen und sich davon nicht abhalten zu lassen. “

Wiirde man sie desshalb bestrafen wollen, so sollten sie es nur dem

Eathe anzeigen, der werde ihnen guten Beistandleisten. 1' 4) Die Verord-

neten, denen dieser Beschluss mitgetheilt wurde, scheinen jedoch das

Vorgehen des Magistrates nicht gebilligt, sondern demseiben noch

zugemuthet zu haben, auf Kosten der Stadt den Ausfall zu decken,

denn in einer eindringlichen Vorstellung an den Ausschuss suchte

der Magistrat sein Vorgehen auf folgende Weise zu rechtfertigen

und sich der Unterhaltung der Pradikanten zu entziehen. Wenn

auch ein ehrsamer Eichter und Eath die Unterthanen, so von alters

her zum Pfarrhoftisch und Unterhaltung eines Schulmeisters

zum Chor gestiftet sind, welche der Dechant im Saal als rechter

’) Ausschuss-Protokolle 1571, 1672.

“) Raths-Protokolle 1574 a, v. O

3) Raths-Protokoll 1574.

4) Raths-Protokoll 1574,
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Pfarrer zu Klagenfurt ihnen weggenommen, vor sich gefordert

und ihnen auferlegt baben „das sie wie nach altern berkummen

gewonlich Zinss hieher raichen sollten, 11 so glauben sie nach ihrer

Einsicht daran nichts ungebtibrliches gebandelt zu baben, „dan es

\viil und kabn nit volgen, obscbon es im lannd woll mehr bescheen

und nocli bescbicht, ain Kirehen od. gemaine Stadt, so der Augs-

purgiscben Confession sicb erkhennet, das darumben derselben

Kirehen einkhommen od. alle stifften sollten davon genommen Und

zu andern nuz gewendet werden.“ Auch konne den Geistlichen

nicbt das Recbt zugestanden vverden nach ihrem Willen die „gestiffte

einkhommen Zu verandern Und auf andere als gevvonliche ort Zu

widmen. Getrosten sich derbalben ein ersamer Richter und Rat

die Herrn Vom aussehuss vverden Inen desswegen in beschehener

Ir handlung nit eingreiffen noch Hindernus Thuen, da es aber

beschahe, khttnnen sie Richter und Rat die wissende armuet Vor

augen soleber gestallt Ir bewilligung zur .... Pfarrers welcher sich

Vormals von blossen Pfarrhofseinkhommen .... noch eines windisch

Praedicanten Underbaltung darauf auch ain ansehnliches geet, nit

laisten noch erschwingen, Unangesehen das sy ganz woll beden-

khen das disesfalls Zu erhaltung des rainen wort Gottes der

heilig Sacrament Und waren christlichen lere sy sich Zum sterkhi-

sten angreiffen sollen, dann sy in khurzen Jahren in Unertragliche

schulden geraten und noch soleher gestalt ferrer darein gelait

wiirden. Dieweil offenbar sy weder von Gnit noch anderen giiettern

noch gewerben einkhommen haben. So ist der maisten burger-

schafft und jedes sonder not bekhant. die nit alle ob sy schon

dahin Vermuet werden Ir tagliche notturfftige Undhaltung haben

khiinnen. Obscbon verschiener Zeit mit des Dechands bewilligung

bescheen, das er das einkhommen alhie den Zwayen Verordneten

gelassen hat woll sein khiinnen. Dann er damit die Unterthanen

nit vom Pfarrhof genommen Wier jezt Thun vrill. Jezt aber hat es

ain andere gestalt. Es khiimen unterthanen Und einkhommen gar

Hinwegk, derhalben Muegen die V. Clagenfurt darein nit bewilligen.“')

Diese Vorstellung und das Strauben der Biirgerschaft zur Erhaltung

der Prediger zu kontribuiren, hatte jedoch keinen Erfolg; der Aus¬

sehuss anerkannte die Gerechtigkeit der Forderungen des Dechantes,

und das Einkommen des Pfarrhofes blieb demselben. 2)

Mit den Pfarrhofsgiitern war auch die Walther von Payern’sche

Stiftung von 1381, welche zum Unterhalte eines^ Priesters tur die

Spitalkirche zum hi. Geist gewidmet war,3) eingezogen worden.

Dieser sich wieder zn bemachtigen glaubte der Magistrat dureh

den Tod des Dechants Martin Schleuff im Jahre 15764) eine pas-

') Raths-Protokoll 1574.

s) Raths-Protokolle 1576, 1577. Landtags-Protokoll 1598.

3) Charinthia 1821 6, u. s, f.

') Raths-Protokoll 1576.
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sende Gelegenheit gefunden zu haben. Nach der Stiftung war der

Deehant von Maria Saal verpflichtet fiir jede bei der hi. Geistkirche

unterlassene Messe 12 Pfennige als Verglitung an dieselbe Kirche

zu leisten. 1) Nun batten aber die Dechante au derselben Kirche

schon liber 100 Jabre keinen Priester gehalten nnd scbuldeten

daher an dieselbe wie der Magistrat berechuet hatte, fiir verfallenen

Dienst, ausser dem, dass der Magistrat aucb den Scbulmeister

bisber bezahlt und erbalten hatte. welcben der Deehant aus eigenem

Sackel erbalten solite, die ungeheuere Summe von 1800 fl. Auf

diese Scbuld baute nun der Magistrat seinen Plan wieder in den

Besitz der hi. Geist-Stiftung zu kommen. Dem Nachfolger die obige

Summe abzufordern und weil er sie voraussicbtlicb nicht zahlen

konnte, die Stiftgriinde dafiir zu nehmen, liess sich aus verschie-

denen Ursachen und besonders weil daraus vielfache und langwierige

H&ndel entstehen mussten, nicht tbun. Man einigte sich also dabin,

weil vermoge eines alten Stiftbriefes diese Giiter nur zum Spital

und hi. Geist nicht aber zur Pfarre gehorig, die von Klagenfurt

aber Stifter dieser Giiter und Giilten seien, welche zugleich jetzt

mit dem Ableben des Dechants Schleuff erledigt seien, so wolle man

dieselben einziehen und die Untertbanen in Eid nehmen. Komme

ein anderer Deehant und begehre sie zuriick, so sei er zu fragen, ob

seine Vorganger die Bedingungen des Stiftbriefes erfiillt batten; das

werde sich nun nicht finden „sodann werde es sich selbst machen

zum Bechten, dazu man wohl gefasst." Das Vorhaben wurde dem

Burggrafen angezeigt und derselbe gebeten, dass weder er noch

der Ausschuss dem Magistrat in der Ausfiihrung desselben ein

Hinderniss in den Weg legen mochten „sondern die von Klagenfurt

ihres Rechten gebrauchen lassen auf Ihr abentheuer. Er sag

dariiber, was er wo!l, sollten die Pauern in die Gliibd genomen

und die guether eingezogen werden.“ 2) Allein so wenig der Rath

friiher durch seine Bitten und Vorstellungen die Herausgabe der

Pfarrhofsgiilten an den Deehant hatte verhindern kbnnen, so

wenig kam er durch diesen schlauen Gedanken wieder in den

Besitz der Giilt zum hi. Geist. Der Rath suchte sich nun an dem

Ausschuss dafiir, dass er alle Giilten dem Deehant tiberlassen und

ihn in seinen Bemiihungen nicht unterstuzt hatte, dadurch zu

rachen, dass er sich weigerte den Scbulmeister zu erbalten und ihn

mit seinen Suppliken stets an den Landesausschuss und an den

Deehant wies. 3) Nachdem also auf diese Weise die Pfarrhofsein-

kiinfte wieder an den Deehant von Maria Saal iibergegangen waren,

scheinen sich die Stande und der Magistrat so in die Erhaltung

der Pradikanten getheilt zu haben, dass der Ausschuss die Besol-

’) Charinthia 1821 p. 1.

5) Raths-Protokoll 1576.

3) Raths-Protokolle 1574, 1575, 1576, 1577.
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dung des Pfarrers und aller tlbrigen Pradikanten, der Magistrat

aber die Erhaltung des \vindischen Predigers ttbernahm. 1)

Die Gehalte der Prediger waren anfanglieh nieht bedeutend,

vvurden jedoch spater bei der Anstellung neuer Prediger, welche

ihre Bedingungen stellten, 2) und auch wahrend der Dienstzeit, wenn

man mit der Amtsflihrung der Prediger zufrieden war, jedoch nie,

obne auch wieder zu vermehrten Dienstleistungen zu verpflichten,

ofters erhoht. 3) Martin Knorr und dessen erste zwei Gesellpriester

seheinen auf die Einktinfte der katholischen Stiftungen, die ftir den

Vikar nicht 200 fl. betrugen, beschrankt gewesen zu sein. Den

Nachfolger desselben Andreas Lang getraute sich der Ausscbuss

scbon nicht mehr flir eine geringere Summe als 200 fl. jahrlich zn

berufen, daher er den Magistrat verhielt, den Betrag, welcher

zum Ertrage des Pfarrhofs-Urbares erst die Summe von 200 fl. voli

macbte, mit ihm zu gleiehen Tbeilen zu beschaffen. 4) Die Jahres-

besoldung des vvindischen Pradikanten zum hi. Geist wurde am

18. Marž 1572, als Gregor Fascbang als solcber angestellt wurde,

vom Ausscbuss auf 80 fl. erhoht, ivelche zur Halfte aus der Goder-

und Herrnstiftung zu bestreiten und zugleieh dem Pradikanten

freie Wohnung oder 16 fl. Quartiergeld zu geben, der Magistrat

nach einigem Strauben sich herbeilassen musstc. 5) Im Jahre 1582

hatte der Ausschuss den Gehalt des Stadtpfarrers schon auf 350 fl.

erhoht und auch fiir den Diakon findet sich eine Besoldung von

200 fl. angesetzt, 6) liber welchen Betrag keine Erhdhung der Ge¬

halte mehr stattgefunden zu haben scheint; darauf beztigliche

Bitten wurden entschieden zurlickgewiesen. 7) Der Magistrat war

jedoch zaher als die Verordneten und riickte nur langsam von

Gregor Faschang unablassig um Gehaltserbohung torquirt, immer

nur wenig bewilligend von 60 fl., auf vvelche Summe der Gehalt des

windischen Predigers nach der Einziehung der Giilten durch den

Dechant reduzirt worden war, bis auf 150 fl. Gehalt und 10 fl.

Holzbeitrag hinauf, die endlich im Oktober 1599 bewilligt wurden. 8)

Die landschaftlicben Prediger seheinen in Abstufungen mit 200

bis 300 fl. besoldet gewesen zu sein. 9) Ausser dem Gehalt, der

zu jeder Quatemberzeit ausgezahlt wurde, hatten die Prediger auch

freie Wohnung, oder wenn dieselbe nicht gegeben werden konnte,

') Nnr der windisehe Prediger wendet sieh mit seinen Bitten um Gehaltserhobung

an den Rath, erhalt sie nnr von demselben und behebt den Gehalt beim Spi-

talmeister. (Raths-Protokolle.)

2) Aussehuss-Protokoll 1571, Raths-Protokolle.

3) Raths- und Aussehuss-Protokolle a. v. O.

4) Aussehuss-Protokoll 1571.

5) Aussehuss-Protokoll 1572.

f) Aussehuss-Protokoll 1582.

7) Ausschuss Protokolle a. v. O.

*) Raths-Protokolle 1582, 1584, 1588, 1593, 1596, 1599.

9) Aussehuss-Protokoll 1596.
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einen entsprechenden Wohnungsbeitrag. Der windiscke Prediger

hatte anfanglich dafiir selbst zn sorgen, wahrend der Pfarrer im

Pfarrhof wohnte; von Georgi 1591 ab wurde jenem aber vom Ma¬

gistrat im neuen Spital eine bequeme und gelegene Wohnnng

angetviesen, ,,darili er gar wobl wird hausen konnen .“ 1) Die Stande

kauften ihren Pradikanten sogar Hauser und wiesen sie ihnen als

Wohnungen an. 2)

Manche erhielten auch vor der Stadt Garten und Aecker entweder

unentgeltlich oder gegen einen massigen Zins zur Beniitzung. 3) Das

regelmassige Einkoinmen wurde auch durch ausserordentliche Ein-

nabmen vermehrt; so z. B. durch Beziige von geistliclien Verrich-

tungen, wie von Taufen,4) durch Geldgeschenke, die Magistrat und

Ausschuss bfters als Ausdruck ihrer besondern Zufriedenheit, beson-

ders gerne zu Neujahr an die Prediger machten, durch Reisepau-

schale, Streichung gemachter Anlehen, Getreidespenden u. s. w. 5)

Da nach dem damaligen Geldwerthe die angeflihrten Gehalte der

Prediger ganz anstandige Summen waren und dazu noch andere

Einnahmen kamen, so war die materielle Stellung derselben, trotz-

dem die meisten Eamilienvater waren, \venn auch nicht glanzend,

doeh auch nicht dtirftig; denn mancbe Prediger gelangten sogar zu

Hausbesitz 6) oder hatten namhafte Kapitalien ausgeliehen. Karg war

anfanglich die Besoldung dem vrindischen Prediger zugemessen, der

daher auch nie mit seinem Quatembergelde bis zum Sehluss des

Quartals reichte und immer Anlehen bei Richter und Rath machte,

die ihm dann nachtraglich immer wieder geschenkt werden mussten.

Bedrangt mag die Lage der Witwen und hinterlassenen Kinder

solcher Prediger gewesen sein, welehe kein Vermogen hinterliessen.

Doch Ausschuss und Rath nahmen sich stets vaterlich der Verlasse-

nen an. In Beriicksichtigung der treuen Dienste, die ihnen der

Verstorbene gelcistet, zahlten sie denWitwen Pensionen, den Kindern

Erziehungsbeitrage aus oder sorgten anderweitig ftir den anstandigen

Unterhalt der Witwe, bis sie durch eine zweite Ehe oder auf eine

andere Art ihre Subsistenz gesichert hatte. Man beliess ihr Frei-

quartier, Garten und Aecker, welche die Familie bei Lebzeiten des

Mannes beniitzt hatte, noch auf langere Zeit, erliess ihr Steuern

und Anlehen und gab ihr die noch nicht behobene Gehaltsquote

vom Sterbejahre ihres Mannes oder tiberhaupt eine ansehnliche

Summe als Abfertigung, wenn keine fortlaufende Pension bezahlt

wurde. Statt eines jahrlichen Erziehungsbeitrages erhielt die Witwe,

wenn unmlindige Kinder vorhanden waren, wohI auch ein beson-

') Kaths-Protolioll 1591.

a) Ausscliuss-Protoboll 1571.

3) Eaths-Protokolle 1578, 1582, 1585, 1586, 1593.

4) Eaths-Protokoll 1584.

5) Eaths- und Ausschuss-Protokolle a. v. O.

8) Eaths-Protokolle 1584, 1594, 1599. Ausschuss-Protokoll 1601.
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deres Jahrgeld, welches nach ihrer Wiederverheirathung oder nach

ihrem Tode den Kindern bis zu ihrer Vogtbarkeit znfiel. Fahige

Knaben wnrden in das adeliche oder blirgerliche Konvikt aufge-

noinmen 1).

Der ivindische Prediger wurde von den Verordneten žugleich

im Einverstandnisse mit dem Magistrat angestellt, die iibrigen Pre¬

diger von den Verordneten allein. Wenn ein Prediger nieht in Kla-

genfurt selbst zu einer holieren Stelle befordert vvurde, so ging der An-

stellung immer eine Probepredigtoder einganzer Cyklusvon Predigten

voraus, 2) die zu beliebiger Zeit und in beliebiger Kirche gelmlten wer-

den konnten, woriiber sich der Kandidat mit den iibrigen Pradikanten

des Ministeriums, bei dem er sich zu melden batte, vergleichen

musste. Zu diesem Zwecke stelite man jeden Prediger zuerst eine

Zeit lang nur auf Probe an, gab ihm jedoch in seiner Probezeit

einen Gehalt. 3) Gefielen seine Predigten, so folgte die definitive An-

stellung und der Prediger erhielt vom Ausschuss oder Magistrat eine

sogenannte ,.Instruktion“, welche seinen Amtskreis bezeichnete und

liber deren genaue Befolgung strenge gevvacht wurde. 4) Im Allge-

meinen begegneten Ausschuss und Magistrat ihren Predigern mit

Liebe und Achtung, man gab ihnen bei ihrer Verheirathung werth-

volle Geschenke5) und die edelsten Adelichen und vornehmsten Rafhs-

herrn und deren Frauen vertraten Pathenstelle bei ihren Kindern; 8)

man gab ihnen vielfach Beweise grosseu Vertrauens, horte vvillig

auf ihre Antrage und Vorstellungen und Hess sie uberall Bertick-

siehtigung finden. Allein trotzdem duldete man doch auch keinerlei

Ungehorsam, Halsstarrigkeit und eigenmachtiges Vorgehen; und

scbnelle Dienstesentlassung konnte deshalb denjenigen treffen, welchen

sie noch kurze Zeit vorher mit Beweisen von Liebe und Hochach-

tung tiberhauft hatten. 7)

Schwer ist es, ohne vielleicht ungerecht zu werden, daruber

zu urtheilen, in welchem Grade der Achtung und des Ansehens die

Prediger in Klagenfurt bei dem Volke standen. Eine Thatsache ist

es, dass die Pradikanten des 16. Jahrhunderts wegen ihrer oft

masslosen Schmah- und Zanksucht bei ihren eigenen Glaubensge-

nossen von Hoch und Kieder oft nicht sehr geachtet waren und dass

der sittliche Charakter Mancher, mag man auch Vieles, was in

dieser Beziehung berichtet wird, als in der blinden Leidenschaft

einer mit gleichen Waffen geiibten Nothrvehr Ubertrieben dargestellt,

‘) Raths-Protokolle 1582, 1595, 1598. Aussehuss-Protokolle 1594, 1595, 1596.

J) Ausschuss-Protokoll 1596, Karnt. Zeitschrift VI. Bdch. 115.

3) Ausschuss-Protokoll 1596.

') Raths-Protokoll 1582.

5) Raths- und Aussehuss-Protokolle a. v. O.

Taufbuch.

b Aussehuss-Protokolle 1573, 1575, 1586.
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bezweifeln, auch nicht sehr rein tvar. 1 ) Liegt nun auch nichts vor,

was bei dem einen oder andern der Pradikanten auf ein ungeregel-

tes Leben mit Recbt schliessen liesse, 2) so sind die Pradikanten in

Klagenfurt doch um so weniger von Zanksucht und Unvertraglich-

keit freizusprechen. Abgesehen davon, dass sie in ihren Lehrmei-

nungen nicht libereinstimmten, welche sie, unbekiimmert nm das

Aergerniss, welches sie dem Volke gaben und um die Gefahr, ihr

Amt zu verlieren, mit der grossten Heftigkeit auf der Kanzel ver-

fochten, begegneten sie sicb auch bei kircblicben Funktionen und

im Privatverkekr mehrfach unbedeutender Ursachen wegen oder

aus Brodneid oder Selbstliberscbatzung so feindselig, dass nicht

blos der Magistrat, um dem dadurch der Gemeinde gegebenen Aer-

gernisse zu steuern, zum Oeftern sieh veranlasst fand, die Streiten-

den zu versohnen und zur Vertraglichkeit mit Ernst und Nachdruck

zu ermahnen, sondern der Ausschuss sogar genOthigt war, durch

Entlassung der Handelsiichtigsten Rube zu sehaffen. 3) Es ist also

nicht zu wundern, wenn Beispiele der Beschimpfung von Pradikanten

durch Btirger der Stadt vorkommen; und sie sind, wenn sie auch

nur vereinzelt vorkommen, und die Excedenten daflir mit Gefang-

niss btissen mussten, 4) in Verbindung mit dem sparlichen Kirchen-

besuch 5) doch ein Zeichen, dass die Pradikanten auch hier nicht

ungetheilte Achtung genossen.

rnterrlcktswesen.

Einen unlaugbaren bedeutenden Aufschwung hat in Klagenfurt

vvahrend der Reformationsperiode das Schulwesen genommen und

dankbar muss derselbe als Verdienst der Reformatoren anerkannt

werden, welche im Interesse der Verbreitung und Befestigung ihrer

Neulehre den Unterricht der Jugend gepflegt und gehegt haben.

Wenn auch nicht die Einrichtung eigentlicher Volksschulen in unse-

rem Sinne die Folge dieses confessionellen Interesses fiir den Jugend-

unterrieht war, so hatten die Bemilhungen der Reformatoren doch

die Verbesserung der damals bestehenden Schulen, die Vermehrung

der Lehrfacher und besonders die allgemeinere Einfiihrung sogenann-

ter deutscher Schulen nicht blos in Stadten, sondern auch in Flecken

und Dorfern zur Folge. Bis in die zweite Halfte des 16. Jahrhun-

') J. Dnllinger im oben angefiibrten Werke an v. O. Ebenso Jakobns in seinem

griindliehen Gegenbericdit. Hansiz in der Germ. Sae. Tom. II.

a) Es ist hier nur von den Predigern die Rede, welche in der Zeit von 1570—•

1600, so Jange Klagenfurt eine reine protestantisclie Stadt war, in derselben

thatig vraren, und es wird daher bei obiger Behauptung von dem landscbaftli-

ehen Prediger, der 1508 nieht riihmlich erwahnt wird, sowie von dem schlim-

men Geriiehte, wesshalb Martin Knorr gezwungen gewesen sein soli, Klagen¬

furt zu verlassen, ganzlich abgesehen.

s) Raths-Protokolle 1584, 1586, 1596, Ausschuss-Protokolle 1575, 1586, 1596.

*) Raths-Protokolle 1581, 1583, 1584.

8) Raths-Protokolle 1574, 1578, 1587, Ausschuss-Protokoll 1571.
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derts bestanden beinahe nur lateinische Stadtschulen als Vorbereitung

fiir die hdheren gelehrten Studien; der Knabe lernte deutsch lesen,

eigentlich nnr, um sofort neben Bibel und Katheebisnms aucli die

lateinische Sprachlehre gebrauchen zu konnen. Madchenscbulen

und deutsche Schulen bestanden daneben nur in grosseren Stadten

zur Heranbildung der Biirgerssohne fiir das Geschaftsleben und der

Tochter fiir den Beruf der Hausfrau. Auch bei Klostern und Kapi-

teln bestanden Schulen seit den altesten Zeiten, doch aucli diese

waren zunachst lateinische Schulen, welche fiir hohere Studien vor-

bereiteten. 1) In Klagenfurt ist nun das Verdienst der Beformation,

nicht blos die sehon bestehenden Schulen verbessert und erweitert,

zuganglicher gemacht, sondern auch neue Schulen geschatfen zu haben.

Schulen bestandeu in Klagenfurt sehon friihzeitig. Eine

lateinische Schule wird zuerst im Jahre 1535 erwahnt, 2) aber sehon

1355 und 1397 werden Vertrage vom deutschen Schulmeister in

Klagenfurt gefertigt. 3) Die lateinische Schule war in einem Ge-

baude untergebracht, das am Friedhofe in der Kuhe der Stadtpfarr-

kirche stand und im Jahre 1581 vergrossert wurde, 4) daher die

lateinische Schule auch oft „die Schuel auf dem Freithof* oder „die

lateinische Schule beiSt.Egydii Pfarrkirchen“ heisst und der lateini¬

sche Schulmeister „der Schulmeister auf dem Freithof11 genannt

wird. Nach der Erbauung des neuen Spitales errichtete der Magi¬

strat daselbst eine neue lateinische Schule und liess die alte bei

der Pfarrkirche am Friedhofe abkommen. 5) Anfžinglich war diese

Schule von adelichen und nicht adelichen Schiilern besucht; 6) nach

der Errichtung der adelichen Schule war sie aber ausschliesslich

fiir biirgerliche Knaben bestimmt und hiess denn auch zum Enter-

schiede von der adelichen Schule „die Biirgerschule“. 7) Eine Madchen-

schule wird vor 1589 nicht erwahnt, und es ist auch wegen der

friiher geringen Einwohnerzahl Klagenfurts nicht vvahrcbeinlich, dass

sie viel friiher existirt babe. 8) Wo die deutsche und Madchen-

sehule untergebracht waren, ist nicht bekannt; vielleiclit im Ge-

baude der lateinischen Schule oder im alten Spitale oder in der

jeweiligen Wohnung des Lehrers; ein besonderes Gebaude wird

fiir dieselben wenigstens nie genannt. Ueher die innere Einrichtung

dieser Schulen sind wir, obwohl bestimmte Schulordnungen be¬

standen und die Abfassung soleher erwahnt wird, 9) nicht unterrichtet.

') A. F. v'. Helfert, Die osterr. Volkssclmle, Geschichte, System, Statistik, I. Bel.

p. 36 u, s. f.

s) H. Hermann, Handbueh II. Bel. 2. H. 291.

3) Karat. Zeitschrift VI. Bd. 106.

h Eaths-Protokoll 1581.

5) Ausschuss-Protokoll 1596.

®) H. Hermann, Handbueh II. Bd. 2. H. 291.

7) Eaths-Protokoll 1582.

8) Eaths-Protokoli 1589.

9) Eaths-Protokolle 1577, 1581.



28

VVahrscheinlich unterschied sie sich wenig von der Einrichtung

ahnlicher Schulen in protestantischen Landern Deutsehlands vielleicht

besonders Wiirtembergs, mit dem Karaten in so vielfaltigem Verkehr

stand. Demnacb ware in der deutschen Schule die Erlernung des

Katechismus und der Kirchengesange das Notliwendigste gervesen,

nnd weil der Zweck der Schulen hauptsachlich nnr Religionsun-

terricht war, so waren auch die Schulbucher ausschliessend Re-

ligionsbticher und auch Lesen und Schreiben stand im ausschliess-

lichen Dienste des Katechismus. Nur ausnahmsweise wnrden

Rechenubungen angestellt. In der lateinischen Schule kam dazu

noch die Erlernung der lateinischen Sprache, als unumganglich

nothrvendige Vorbereitung zu den Universitats-Studien,. vielleicht

auch ein geregelter Rechnungsunterricht und Musik; eigentliche

Wissenschaften sind an der lateinischen Schule kaum gelehrt

worden.') Die oberste Behorde, der diese Schulen unterstanden,

scheint der Rath gewesen zu sein, da er die Schulmeister, Unter-

meister und Succentors anstellte und entliess, ihren Gehalt arnvies,

durch Ausschlisse aus seiner Mitte iiber neue Schulordnungen be-

rieth und im Verein mit dem Pfarrer Schule und Lehrer beauf-

sichtigte, Missbrauche abstellte und Verbesserungen und Reformen

einfiihrte. Er gab 'den Lebrern eine der Schulordnung entsprechende

Instruktion und begleitete dieselbe mit eindringlichen Ermahnungen,

„die Knaben zur Gottesfurcht und gueten Kunsten treulich zu

unterweisen,“ liederliche Gesellschaften und ubermassigen Trunk

zu meiden, iiberhaupt sich ehrbar und wohl zu verhalten. 2) Bis

zur Errichtung der neuen Schulordnung 1581 waren an der latei¬

nischen und deutscheu Stadtschule nur je 1 Lehrer angestellt,

welche ihre Besoldung von 28 fl. bis 48 tl. aus den Einkiinften

des Spitals und anfanglich auch der Pfarrkirche angewiesen be-

kamen; doch mochten neben denselben vom Magistrat unbesoldete

Lehrer auch Privatsehulen gehalten haben. Mit der Errichtung der

neuen Schulordnung, der Heriibernahme von 20 Zoglingen aus

dem standischen Collegium, 3) der Einrichtung eines biirgerlichen

Convikts und bei dem in Folge der in den letzten Jahrzehenden

deš 16. Jahrhunderts stark zunehmenden Bevolkerung der Stadt

gesteigerten Andrange zn den bestehenden Unterrichtsanstalten,

war es jedoch nothwendig geworden, neue Schulen zu errichten

und einigen Lehrern auch Untermeister beizugeben, dass sie ihrer

Schule besser vorstehen konnten. Daher entstand spatestens im

') Hclfert, D. o. Volksschute I. Bd. 37. Dass der Unterrieht, vrelcher in der lateini-

flchenSehule gegeben wurde, nicht sehr von dem in der deutschen Schule ertheilten

verschieden gewesen sein mag, komite sich auch daraus scldiessen lassen, dass

zu wiederholten Malen deutsche Lehrer aus Villach als lateinisehe in Klagen-

furt angestellt worden sind. Kaths-Protokoll 1596.

’) Raths-Protokolle a. v. O.

s) Raths-Protokoll 1582.



29

Jahre 1588 eine zweite deutsche Schule uud eine Madchenschule,

an denen je ein Lehrer beschaftiget vvaren, und wurden dem

Lehrer der altern deutschen Schule ein Untermeister, dem latei-

nischen Schulmeister ein Suecentor mit einem Gehalt von 20 fl.

beigegeben. Es waren also im Jahre 1588 schon 6 Lehrer vom

Magistrate besoldet,') und genligte diese Anzahl nicht, sondern

stieg bis 1593 auf 9, welche bedeutende Vermehrung der Lekr-

krafte zum Sckluss berecktiget, dass ohne Sckulzvvang der Schul-

besuch sehr stark geweseu sein muss. Ein sckones Zeugniss fiir

die aufgeklarte Denkungsart der protestantiscben Bewohner Kla-

genfurts, welche den boben Wertb des Unterrichts aucb des unbe-

deutendsten fiir ibre Kinder erkannten, und darin damals schon

vorurtheilsfreier urtkeilten, als 200 Jabre spater ihre Nackbarn. 2)

Da die Anforderungen, die man damals an die Schulmeister

gemacbt bat, nicht bedeutend waren, so darf man aucb bei den

meisten derselben keincn besondern Bildungsgrad voraussetzen.

Das Haupterforderniss war, dass der Schulmeister „ein in Gottes

Wort wobl gegrundeter ebrlicber und ansehnlicker Mann war“, der

besonders das Catecbisiren verstand, wessbalb aucb jeder Lehrer

vor seiner Anstellung sicb einer Prufung durch den Pfarrer unter-

ziehen musste3) und fiir das erste Jakr nur auf Probe aufgenom-

men wurde. Damit ein untauglicher Mann gleich entlassen werden

konnte, und um den Lehrer zu veranlassen, seinen Pfiicbten stets

eifrig nachzukommen, bestand aueh die Gewohnheit, dass einzelne

Lehrer jedes Jabr neuerdings vrieder um die Belassung der Anstellung

einschreiten mussten. 4) Trotzdem gab es anfanglick doch Lehrer und

aucb spater werden solche nicht gefehlt baben, deren Befahigung ziem-

licb mangelhaft gewesen sein muss. Denn 1577 klagt Pfarrer Stainer,

von der deutschen Schul sei gar zu geschweigen, der Schulmeister sei

weder zum Catechisiren noch Examiniren tauglich5) und 1596

reichte der Pastor Colbius Fagius den Verordneten eine Beschwerde

ein, dass der Rath ofters die Verordnung der Stande iiberschreitend

Personen als Lehrer und Praceptoren anstelle, die gar keine Te-

stimonia hatten und von denen man nicht einmal vvisse, wess Re-

ligion sie seien. 6)

Mit der lateinischen, wie auch mit der deutschen Stadtschule

standen biirgerliche Convikte in Verbindung, in welchen eine Anzahl

BUrgersohne aus der Stadt oder Landeskinder auf Kosten der Stadt

') Eaths-Protokoll 1538.

2) Helfert, D. o. Volksschule I. Bd. 67 und 567.

3) Eaths-Protokoll 1579.

4) Eaths-Protokolle a. v. O.

5) Eaths-Protokoll 1577.

8) Der Magistrat nahm als Hilfslehrer ofters Studenten auf und unverlassliche Per¬

sonen, die hie und da Vergehen halber iiber Nacht aus Stadt und Burgfried

entfernt werden mussten, Ausschuss-Protokoll 1566, Eaths-Protokolle 1593,1594,

1598,1598,
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erhalten wurden, bis sie ihre Studien vollendet hatten. Das Con-

vikt der lateinischen Sehule wurde auf den Vorschlag des Pfarrers

Bernhardin Steiner 1579 errichtet. Zelin Knaben sollten auf Kosten

d«' Stadt, vvelche durch freiwillige Beitrage der Burger und der

Stande, die jabrlieh von besonders vom Rath dazu verordneten

Personen eingesammelt wurden, wenigstens theilweise gedekt werden

sollten, mit „Speiss, Kleidung und aller andern notturfft“ erhalten

werden. Dagegen waren deren Eltern und Vervvandte verpflichtet,

dem Rath einen Revers auszustellen, dass dieselben Knaben, wenn

sie zu Jahren gekommen sein wiirden und etwas erlernt hatten,

der Stadt vor Allen andern zu dienen verpflichtet sein sollten.

Von nun an solite es aber auch keinem lateinischen Schttler mehr

erlaubt sein, seinen Unterhalt in der Stadt „mendicato“ zusuchen. 1)

Obwohl die Zahl der Stipendiaten anfanglich auf 10 festgesetzt

war, vvurden docli 1581, als das Convikt ins Leben trat, nur 7

gewiihlt und dieselben dem Rathsbiirger Apotheker Hanns Kribl als

Oekonomen des Conviktes iibergeben.“) Vom Jahre 1584 ab wurden

sie jedocb, vielleicht damit sie unter besserer Zucht und Aufsicht

standen, oder zur Verbesserung des Gehaltes dem Stadtpfarrer und

windischen Prediger tibergeben. Bernhardin Steiner erhieit 2 an-

vertraut und fiir jeden ein jahrliches Kostgeld von 25 fi., Gregor

Faschang wurden 5 tibergeben und fiir jeden derselben jabrlieh

23 fl. bezahlt. 3) Doch hatte es auch davon bald wieder sein Ab-

kommen und 1586 wurde fiir Alle wieder ein eigener Oekonom

bestelll und zugleich die Zahl der Stipendiaten wegen der zu

grossen Kosten auf 5 reduzirt 4.) Nachdem die Stipendiaten die

lateinische Sehule absolvirt hatten, was in 4-5 Jahren geschehen

zu sein scheint, besuchten die fahigeren unter denselben auch noch

durch 1 oder 2 Jahre die Lektionen im adelichen Collegium, 5) und

vvurden dann sogar wenn sie an hoheren Schulen promovirt zu

werden verlangten, falls es der Rektor des Collegiums fiir zulassig

erklarte, auf Kosten der Stadt an deutsche Universitaten gesandt,

wogegen sie sich selbst schriftlich verpflichten mussten, die von

der Stadt auf ihre Universitats-Studien aufgewandten Kosten ent-

weder nachtraglich zu bezahlen oder abzuverdienen. 6) Weniger

Fahige wurden entweder schon wahrend des Schulbesuches den

Eltern oft gegen Erstattung der angewandten Kosten zuriickgeschickt,

oder nach Vollendung der lateinischen Sehule schon im Dienste

der Stadt vervvendet. Zeigten sie sich geschickt in der „teutschen

Schreiberei/1 so gabman sie gern in die Kanzlei des Stadtschreibers. 7)

') Eaths-Protokoll 1579.

*) Kaths-Protokolle 1581,1583.

3) Raths-Protokolle 1584, 1585.

4) Kaths-Protokoll 1586.

5) Kaths-Protokoll 1586. H. Hermann, Handbueh 297.

s) Eaths-Protokolle 1587, 1589,

7 Baths-Protokoll 1584,
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So oft ein Stipendiat seine Studien vollcndet hatte, vvurde wieder

ein neuer aufgenommen, so dass die Zahl derselben immer die

gleiche blieb.')

Ueber das deutsche Convikt ist nichts Nabereš bekannt; mir

so viel ist gewiss, dass es aucb deutsche Stipendiaten gab, welche,

wie die lateinisehen auf Kosten der Stadt erhalten wurden. 2) Diese

Stipendiaten der lateinisehen und deutschen Stadtschule waren zu-

nachst zum Chor- und Kirchendienste verpflichtet, wenn aueh alle

Schuler am Gesange theilnehmen und zu den Kondukten erscheinen

mussten. 3)

Bei der Errichtung des lateinisehen Conviktes war zwar aus-

gesprochen worden, dass es den Schlilern von nun an venvehrt

sein solite, ihren Unterhalt mendicato zu suchen, da die Mendi-

kanten Studenten allerdings viel Unzukommlichkeiten verursacht

haben mochten. Allein trotzdem finden sich solehe arme Schiller

doch spater vvieder und haben nie aufgehort. Besonders mittellose

Landgeistliche und Schullehrer, welche fahige Sobne besonders in

der adelichen Schule besser unterrichten lassen wollten, als sie es

selbst vermochten, vvandten sich an den Wohlthatigkeits-Sinn der

Bewohner Klagenfurts, dessen Rath solehen Studenten spater wieder

gerne erlaubte, gegen kleine Dienstleistungen in der Kirche und

auf dem Chore, ihren Unterhalt „mendicato“ zu suchen. 4)

Die vorziiglichste Unterrichtsanstalt in Klagenfurt und recht

eigentlich eine Schopfung der Reformation war die adeliche Schule,

auch das Collegium genannt. Sie war schon im Jahre 1563 von

den Standen gestiftet vvorden und war in einem neuen an der

Stelle der jetzigen Burg errichteten Schulgebaude untergebracht,

das die Aufschrift fiihrte: Collegium sapientiae et pietatis. Sie

') Raths-Protokoll 1579. Die ersten Stipendiaten hiessen Salomon Scheick, An¬

dreas Struggl, Andreas Stranacher, Thomas Scheffmann, Georg Weith, Lauren-

tius Krainer und Benedikt Feuchter. Weitk zeigte sich bald zum Studieren

untanglich und der Rath beschloss schon im Janner 1584 ihn seinen Vervvand-

ten gegen Erstattung der bisher auf ihn vervrendeten Unkosten zuriickzugeben.

Unterdessen rechtfertigte auch Krainer die gehegten Envartungen nicht und

beide vvurden zur Verringerung der Kosten zu VVeihnachten desselben Jahres

entlassen. Die fahigsten Schuler scheinen Stranacher, Struggl und Seheffmann

gewesen zu sein, welche, nachdem sie auch die Lektionen an der adeligen

Schule gehort hatten, nach eingeholtem Gutachten des Rektors Dr. Marbaeh

ersterer im Juni 1587, die andern im September 1588 nach Dentschland zur

Fortsetzung ihrer Studien geschickt worden sind. Dem Stranacher gab der

Magistrat 10 fl. zu einem Kleidl und 15 fl. zur Zehrung, den beiden andern

je 20 fl. Reisegeld, allen dreien gute Lehren, vor alleu Dingen Gott vor Augen

zu haben, bose Gesellschaft zu meiden, das wenige Geld, so man ihnen gege-

ben, zu rath zu halten, ihren praceptoribus gehorsam zu sein und ihren lecti-

onibus fleissig beizuwarten, dann werde ihren Studien der gottliche Segen nicht

fehlen.

s) Raths-Protokoll 1588.

s) Raths-Protokolle an v. O.

4) Raths-Protokolle 1588, 1692.
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war die Bildungsscliule filr den Landadel, fiir Priidikanten und

Lehrer, fiir Beamte und Reclitsfreunde und im Verhaltniss zu den

iibrigen Schulen Karntens gleichsam dessen Hochscbule, an vvelcher

man auch eine Ari Promotion vorgenommen zu haben scheint. 1)

In dieser Lehranstalt wurden namlich nebst den Lehrgegenstanden

der spateren 6ymnasien auch die hebraische Sprache, Mathematik,

Anfangsgriinde der Astronomie, wozu eine kleine holzerne Stern-

warte erricbtet war, und Moral gelehrt, 2) welche Gegenstande

wahrscheinlich auf 4 Klassen vertheilt waren, deren jeder ein

Lehrer vorstand. 3 ) Lehrmittel gevvahrte sowohl Schiilern als Leb-

rern die standische Bibliothek. Der Lehrkorper bestand aus einem

Rektor und 7 Professoren, vvelche, wie auch die Lehrer der andern

Schulen, Schulcollegen genannt wurden. Drei derselben waren

Musiker und einer Musiklehrer. Ein Organist unterrichtete einige

Zoglinge gegen besonderes Honorar von Seite der Stande im

Orgelspiele, und ein Oekonom, der meist einer der Schulcolle¬

gen oder auch ein anderer Mann war, ftihrte die okonomische

Verwaltung der Anstalt und des damit verbundenen Conviktes. 4)

Der Rektor und sammtliche Lehrer wurden nur von den Standen

angestellt und bezogen vom Einnehmeramt ihren Gehalt, der nicht

fiir Alle gleich \var. Der Rektor erkieltSOO fl., 2 Lehrer 200 fl. und

einer 100 fl ., der Musiklehrer 120fl. dieiibrigen 4 nur je 80 fl . 5 Der

Gehalt des Organisten war verschieden je nach der Anzahl der

Schiller, die er zu unterrichten hatte, da er fiir jeden Schiiler

besonders honorirt wurde; 6) 1582 war sein Gehalt 117 fl., der des

Oekonomen 60 fl. Als Rektoren der adelichen Schule werden ge¬

nannt: Hieronimus Haubold im Jahre 1572. Jakob Prentl 1581

bis 1585, Philipp Marbach 1585—1592, (?) und Hieronimus Megiser

von 1592—1600 , 7) unter \velchen Mannern von hervorragender

wissenschaftlicher Bildung, die auch als Schriftsteller aufgetreten

sind, H. Megiser durch seine karntnerische Chronik bekannt ist,

Mit dem Collegium stand ebenfalls ein Convikt fiir etwa 20

Zoglinge in Verbindung, das in einem an das Collegium stossenden

Gebaude eich befand. Die darin aufgenommenen ZOglinge wurden

grosstentheils von den Standen, 2—4 auch vom Magistrate mit

einem Kostgelde von 40 fl. fiir einen Zogling unterhalten. Nebst-

dem, dass sie die gewohnlichen Lektiouen in der Schule hbrten,

iibten sich die Conviktszoglinge auch in Deklamationen in lateini-

gcher und griechischer Sprache und flihrten hie und da kleine

‘) Kaths-Protokoll 1587.

’) H. Hermann, Handbuch II. Bd., 2. Heft.

5) Aussehuss-Protokoll 1586.

4) H. Hermann, Handbuch II, Bd. 2. H.

!) Aussehuss-Protokoll 1582.

') Aussehuss-Protokoll 1572.

Baths-, Aussehuss- und Pfarr-Protokolle,
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Scliauspiele auf. 1 ) Auch die Aneignung korperlicher Fertigkeiten

vvar den Zoglingen ermoglicht, denn die Stande kielten denselben

einen besonderen Fechtmeister. 2) Diese stiindische Lehranstalt ge-

wohnlich sckola provincialis, adeliche Scbule, Gvranasium, wohl

auch Akademie genannt, stand Jedermann offen; das Convikt diente

aber zunachst nur zur standesmassigen Ausbiidung der adelicheu

Jugend, welcke von einem eigenen Exerzitienmeister geleitet wurde. 3 )

Mit dem Besuche dieser hochsten beimischen Lehranstalt mochte

nun bei den meisten Studenten der wissenschaftlicke Urjterricbt

abgeschlossen sein; viele jedocb, besonders aus dem Adel und auch

aus dem Biirgerstande, besucbten auch noch auf eigene oder fremde

Kosten italienische oder deutsche Universitaten vorzuglich Witten-

berg und Strassburg, um daselbst zu hoheren Graden pro-

movirt zu werden und wirkten dann in ihre Heimath zuriickgekehrt

in mannigfaltigen Wirkungskreisen daselbst in erspriesslichster

Weise zum Woble ihrer Landsleute. 4)

Allerdings werden die angefuhrten Unterrichtsanstalten auch

ihre Mangel gehabt haben, besonders zur Zeit ihres Entstehens, denn

nichts ist in seinem Beginne vollkommen; allein dadurch wird das

Verdienst der Manner, durch welche sie ins Leben gerufen und

gefordert worden sind, nicht geringer, so wenig als durch die ur-

spriiDgliche Bestimmung der Schulen, zunachst konfessionellen

Zwecken zu dienen. Ausschuss und Rath waren auch fortwahrend

bemitht, was sie geschaffen, auch zu verbessern, zu vervoilkomrnnen,

Pfarrer und Rath thaten Alles, um die bei der lateinischen und

den deutschen Schulen sich zeigenden Mangel zu beseitigen; be¬

sonders bewies sich der Pfarrer, zunachst Lang und Stainer, als

ein eifriger Fdrderer des Unterrichtes. Riickhaltslos aussern sie

sich in ihren Beschwerden dem Rathe gegeniiber und horen nicht

auf zu rathen und Vorscklage zu machen, bis sich dieser zum

Handeln entschliesst. Wiederholte Visitationen der Schulen werden

durch besondere Commissionen vorgenommen, die aus dem Pfarrer,

dem Rektor des Collegiums und einzelnen Rathsherrn bestehen,

um Unordnungen zu steuern und besonders die Lehrer zu gewis-

senhafterer Pflichterfiillung zu nothigen; untaugliche oder sittenlose

Lehrer werden entlassen, die Gehalte der pflichteifrigen verbessert,

dafiir ihnen andere Geschaftez. B. den Weinschank zu betreiben, un-

tersagt, damit sie ganz ihrem Berufe leben konnen und die

Schiiler nicht von ihren Schulpfliehten abgezogen werden; neue

Schulordnungen werden berathen und eingefuhrt und so das Beste

der Schulen auf jede Weise gefordert. 5) Auch die adeliche Schule

') H. Hermann, Handbuch II, Bd, 2. H.

2) Ausschuss-Protokoll.

a) H. Hermann, Handbuch.

') Ausschuss- und Kaths-Protokolle,

s) Kaths Protokolle a. v. O.

3
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erfuhr nicht mindere Sorgfalt von Seite des Ausschusses. Standische

Commissare, worunter stets der jeweilige Stadtpfarrer, fiikrten liber

die Anstalt die Oberaufsicht, wohnten den Priifungen bei und be-

richteten ihre Beobacktungen an die Verordneten, die dann in der

EinrichtuDg des Collegiums die eutsprechenden zeitgemassen Re¬

formen veranlassten. 1) So wurden zu wiederholten Malen 1574

und 1596 neue Schulordnungen bei der adelichen Schule ein-

geflihrt.

Armenwesen.

Eine hervorragende Erscheinung des Mittelalters ist die Unzahl

der frommen Stiftungen, die wahrend desselben in solcher Menge

gemaeht worden sind, dass man es nicht mit Unrecht vielleicht

auch das Zeitalter der Stiftungen nennen konnte. Tausende haben

ali ihr Hab und Gut zu frommen Zwecken hingegeben und wenige

Testamente diirften gemaeht worden sein, ohne dass dabei auch

der Kirclie und der leidenden Mensckheit zum eigenen Seelenheil

gedacht worden sei. Es war ja ein allgemein ausgesprochener

und meist geglaubter Grundsatz, dass Almosen hundertfaltige Frucht

trage und die Siinden auslosche, wie Wasser das Feuer; mit dem

schrecklichsten Fluche aber wurden die belegt, welche den Armen

das ihnen iiberwiesene Gut verkiimmerten. Kloster, Štifte, Bischofe,

Papste, Konige, Fiirsten und Stadte alle wetteiferten und tiberbothen

sich in Austheilungen von Speisen und Kleidern, in Anlegung von

Armenhausern, Krankenhausern und milden Stiftungen aller Art.

Wenn zunachst milde Stiftungen besonders von dem Adel aus-

gingen, so blieben doch in der zweiten Halfte des Mittelalters, als

die stadtiseken Gemeinden reich und machtig zu werden begannen,

die Biirgersckaften auch nicht zurtick und in Stadten und Markten

entstehen Spitaler, im damaligen Sinne Versorgungskauser, fiir

Arbeitsunfahige und Arme und Krankenhauser zugleich, Lazarethe

und Leprosenhauser, in denen den Bediirftigen Wohnung, Unterhalt,

Pflege gereicht ward, ja sogar die Aufgenommenen oft so ganz

mit Allem versorgt wurden, dass ihnen nicht blos auch ofters Wein

gegeben, sondern auch die Leinwand gewaschen, die Kleider ge-

flickt werden mussten. 2)

Die Reformation hat zwar anfanglich dieser Art Stiftungen

Abbruck gethan, indem nicht bloss bereits bestehende durch dieselbe

ihrer Bestimmung entfremdet, sondern auch bei der stets zunehmen-

den Selbstsucht und Hartherzigkeit gegen die Armen wenig neue

gemaeht worden sind;3) doch ist auch der Protestantismus in der

Zeit seiner Entstehung nicht ganz bar solcher Liebeswerke, denn

gewisse Motive bleiben doch immer dieselben; und nachdem seine

') Ausscliuss-Protokoll 1596.

’) F. Raumer, Geschiohte der Hohenstaufen, u, a. a. O.

*) Protestantische Zeugnis6e bei Dollinger: Die Reformation U, s. w,, I. Bd. 46,

56, l‘A 325 n, s, f,
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eigentlicli e Sturm- und Drangperiode vortiber, sehen wir Katholiken

und Protestanten in Werken der Liebe wetteifern. Gerade das

protestantiscbe Klagenfurt beweist, dass es aucb dem Zeitalter der

Reformation nicht an Werken thatiger christlicher Nachstenliebe

gefehlt bat, die vviirdig den Stiftungen des katboliscben Mittelalters

an die Seite gestellt werden konnen, denndemWohltkatigkeitssinneder

Obrigkeiten und Burger Klagenfurts in der 2. Halfte des 16. Jahrkunderts

hat die Stadt eine grossartige Armenstiftung zu danken, und gerade

zur selben Zeit herrschte daselbst eine musterhafte Armenpflege.

In vvelcher Weise in'Klagenfurt vor der 2. Halfte des 16. Jabrkun-

derts fiir die Armen gesorgt war, ist nicht genau bekannt. Gewiss ist nur,

dass sehon von 1381 ein Versorgungshaus, Spital fiir 10 Pfriindner,

eine unbedeutende Stiftung bestand, welcbe jedocb bei der damals

nocb so geringen Bevolkerung Klagenfurts, bei der Billigkeit der

gewdhnlichsten Lebensbediirfnisse und bei der Einrichtung der

Bruderschaften und Zlinfte, denen zunachst die Sorge ftir die ihnen

angehorenden Armen und Leidenden zufiel, wobl zugereicht haben

mag. Dieses Spital stand ausserhalb der Stadtmauern, an der Stelle

des jetzigen Noviziatsgebaudes der EE. FF. Ursulinerinen. 1 ) Nach

der scbonen Sitte des Mittelalters, dass die Griinder milder Stiftun¬

gen in Anerkennung, dass der Kranke des geistlichen Trostes nicht

minder, als der leiblichen Hilfe bediirfe, Spitaler gewohnlich mit

Kirchen verbanden, oder Stiften iibergaben, damit ein Priester die

Armen und Kranken besuche, ihnen die hi. Sakramente spende

und fiir sie bethe, war aucli mit diesem Spitale am Platze der gegen-

wartigen heil. Geistkirche eine kleine Kirche, dem lil. Geiste geweiht,

verbunden. 2) Zu dieser hatte 1381 Walther von Pavcrn, Deckant

zu Maria-Saal, einen eigenen Priester gestiftet mit der Verpflicktung,

alle Tage, mit Ausnahme der verbothenen, Griindonnerstag, Char-

treitag, Charsamstag und Pfingstsamstag, in derselben Kirche eine

heil. Messe zu lesen, alle Sonntag vrahrend der Messe nach

dem Evangelium dem Volke die offene Beicht vorzusprechen und

alle Montag auf den Friedkof um dieselbe Kirche zu gehen und mit

Weihbrunnen zu sprengen. 3) Zwar waren diese Gebaude, da sie aus¬

serhalb der alten Stadtmauern lagen, bei der grossen Feuersbrunst,

welche 1535 die Stadt vervviistet hatte, verschont geblieben, 4) allein

da mit der raschen Zunahme der Bevolkerung der Stadt unter der

Herrschaft der Stande, besonders nach der Gestattung der freien

‘) Karnt. Zeitsch., VII. Bdch. 53.

2) Karnt. Zeitsch., VII. Bd. 53.

3) Chariuthia 1821.

0 Des alten Spitals wird nach dem Brands noch mehrraals erwahnt, z. B. 1586

dem Spitalmessner im alten Spital eine Wobnung angewiesen. Erst 1594 be-

sehliesst der Magistrat auf Antrag des Ausschusses, das alte Spital abzureissen,

das Kirchl zum heil. Geist und den Friedhof ans cbristl, Bedenhen aber noch

steben zu iasaen. Katbs-Protokolle 1586, 1594,

3*
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Keligionstibung, auch die ZahI der Armen und Arbeitsunfiahigen, der

Kranken stettig zunahm, und die Zabl der Pfriindner sich in Kur-

zem verdoppelt hatte, so geniigten diese Gebaude bald nicbt mehr

den Bediirfnissen der vermehrten Bevolkerung; das Spital konnte

die Armen, die Kirche die Lebenden, der Friedkof die Todten nicht

mehr fasseu. Da nun das Gebaude sammt Kirche ohnediess schon

alt und baufallig war, 1) so beschlossen Stande und Magistrat auf

gemeinschaftliche Kosten an einem anderen Orte ein neues grossar-

tiges Spitalgebaude sammt Kirche und Friedhof aufzubauen, welches

tttr 80 Pfriindner Raum haben solite. 2) Die Mittel zur Errichtung

der Gebaude, zur Ausstattung der Stiftplatze waren nur zum gering-

sten Theile in der alten Stiftung vorhanden, sie fanden sich in

reichlicherem Masse in Vermiichtnissen, welche im Laufe des 16.

Jahrhunderts an die Armen und das Spital gemacht worden sind,

besonders aber in den grossen Summen, welche Ausschuss und

Magistrat beisckafften und in den Beitragen, welche Private vvahrend

des Baues und noch spiiter ein fiir allemal oder jahrlich reichten.

Schon 1543 verordnete Wolfgang Prezner, Rathsburger iu

Klagenfurt, dass alle seine Giiter nach dem Absterben seiner Erben

an das Spital in Klagenfurt fallen sollten, jene aber, so lange sie

im Besitze der Giiter seien, an das Spital jahrlich 12 Pfund Pfen-

nige zu zinsen hiitten. Nachtraglich kam es aber iiber gegenseitige,

auf den Prezner’schen Giitern haftende Schuldforderungen der Erben

und des Magistrates, sowie iiber das Besitzrccht der Giiter zu einem

Streit zwischen dem Rath und den Erben, wodurch das Spital noch

vor dem Aussterben der Erben in den Besitz eines Theiles der Prez-

ner’schen Giiter kam. Der Streit wurde namlich im Jahre 1577 dahin

beglichen, dass die Erben das PrezneFsche Haus sammt Fleischban-

ken, welche Wolfgang Ruebler, einer der Erben damals inne hatte,

sammt einer Schuldforderung von 800 fl., welche auf den Magistrat

lautete, an das Spital abtraten, wogegen ihnen und ihren Erben von

Seite des Magistrates alle iibrigen Giiter und Schuldforderungen frei

und eigenthiimlich tiberlassen wurden mit der Klausel, dass, wenn

die Erben einmal etwas von den Giitern verkaufen wollten, sie die-

selben zuerst der Stadt Klagenfurt und dem Spital um einen billigen

Preis, der durch ehrliche, von beiden Theilen gewahlte Schatzleute

festzusetzen sei, anbiethen sollten. 3) In Folge dieses Vergleiches

kam wenige Jahre spater die Prezner’sche Miihle an der Glan um

den Preis von 3000 fl. an das Spital. 4) Im Jahre 1583 vermachte

Herr Hanns Paradeiser den armen Leuten in Klagenfurt „ohne con-

dition 11 4000 fl., welche Summe desshalb vom Magistrat dem Spital

') Ratbs-Protokolle 1584, 1585, 1591.

J) Karat. Zeitsch, VII. Bd.

9) Raths-Protokoll 1577.

4j Kfirnt. Zeitsch, VI, Bd.
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zugewendet \vorden ist. 1 ) Die grossten Anstrengungen wurden aber

von den Standen und dem Magistrat gemacht. Nachdem die Stande

besehlossen hatten, auf einmal 3000 fi. und dann jahrlich 300 fl.

zum Spitale zu steuern, fasste am 10. Marž 1586 auch der Rath

den Beschluss, ebenfalls 3000 fl. zu Ehren der heil. Dreifaltigkeit

als der Spitalkirche und zur Unterhaltung des neuen Spitals zu

stiften und in das Stiftsbuch einverleiben zu lassen, so wie zurjahr-

lichen Unterhaltung des Gotteshauses und Spitals auch 300 fl. zu

reichen. 2 )

Der Bau wurde 1582 begonnen und bis 1593 unter der Lei-

tung des zum Spitalbaumeister ernannten Christof Windisch, dem

vom Rathe zur Unterstlttzung noch 3 Rathsherren, Georg Lebnacher,

Primus Windisch und Adam Maurer zugeordnet tvurden, 3) mit einem

Kostenaufvvande von 23089 fl. vollendet. 4) Man vvetteiferte nun,Pfriin-

den im neuen Hause zu stiften, auch die Bruderschaften griindeten

darin eigene Stiftplatze. Der Magistrat verordnete daher, um die

Stiftungen zu regeln, dass, wer einen Pfriindner-Platz stiften wollte,

cntweder ein fiir alle Mal 400 fl. oder jahrlich 20 fl. zu zahlen

hatte, wenn die Verpflegung die der iibrigen Spitalarmen sein solite,

bedingte man sich aber fiir eine in das Spital gegebene Person etwa

Wein oder bessere Wohnung, Speise und Kleidung aus, so war eine

entsprechend hohere Sumine zu zahlen. Manche Stifter machten zur

Bedingung, dass an einem bestimmten Tag im Jahre ein dem ge-

stifteten Kapital entsprechender Betrag jahrlich zu ihrem Gedacht-

niss an die Armen solite vertheilt. werden; fiir andere, welche solehe

Spenden nicht angeordnet hatten, bestimmte der Magistrat eine an-

gemessene jahrliche Spende zur Erinnerung an den Stifter, welche

jedoch, wie jede andere Spende nie in Geld, sondern nur in Brot

und Wein oder anderer „Essender Speiss“ bestehen durfte. So wurde

besehlossen, von je 100 zum Spital gestifteten Gulden jahrlich 2 fl.

4 Schilling zum Gedachtniss des Stifters zu vertheilen, so wie mit

Spenden im Werthe von 3 fl. jahrlich am neuen Jahrtag das An-

denken der PreznePschen „alsder meisten Autores oder Stiffter des

alten Spittals allhie,“ so wie am Ostersonntag das Gedachtniss des

H. Johann Paradeiser zu feiern.5)

Besondere Verdienste um das Spitahvesen hatte sich Christof

Windisch als Spitalmeister und verordneter Spitalbaumeister ervvor-

ben. Von ihm riihmt der Rath, vvie er sich mit christlichem Eifer

der Spitalarmen leuth angenommen, allen guten Mitteln undWegen

') Raths-Protokoll 1586.

s) Raths-Protokoll 1586.

3) Raths-Protokoll 1586.

4) Karnt. Zeitsch. VII. Bd. Der Magistrat hatte sieh den Bau selir angelegen sein

lassen und ihn auf jede Weise gefordert. So z. B. war es wahrend des Spital-

baues eine gewohnliche Strafe fiir Polizeivergehen, eine bestimmte Summe zum Spi-

talbau zu erlegen, oder eine Anzahl Fuder Steine zu fuhren, Raths-Protokolle a. v. O.

6) Raths-Protokoll 1586.



38

nachgedacht, wie den Ellenden Wessen komite geholffen und rat-

geschaffen werden, wie er darilber dem Magistrat und Landesaus-

schuss seine Bedenken und Vorschlage vorgebracht, das neue Ge-

baude angefangen. Auch solicben Fleiss, Muhe und arbait in reden,

schreiben, sollicitiren, gueten gelegenbaiten nachzugedenken daran

g‘ewennt, dass nicht allain das gebey in kurzer zeit weit weit gebracht

sondern auch die hausswiertschafft und das ganze Spitalwessen umb

viel (Gottlob) gemehrt und gebessert worden. In gerechter Anerken-

nung dieser grossen Verdienste um das Armenwesen ertheilte der

Magistrat ihm und seinen ehelichen Leibeserben absteigender Linie

das Recht, einen Stiftplatz in dem Spitale stets mit einer armen

spitalwiirdigen Person zu besetzen, „welche wie andere Spitalarme

mit gebiikrlicker Notturft allda underhalten werden solle,“ und ord-

nete eine jahrliche Spende von 1 fl. 4 Schilling an, welche die

Christof Windisehe Stiftung heissen solite. 1 ) Das Spital war Armen-

versorgungshaus und Krankenhaus zugleich und nicht blos fiir Arme

und Kranke der Stadt oder Landes ausschliesslich bestimmt, son¬

dern auch Fremde erhielten zeitweilig darin Aufnahme. Es war die

Aufgabe des Bettelrichters und es wurde ihm zur besondern Pflicht

gemacht, besonders in theuren Zeiten abends an allen Stadtthoren

herumzuziehen, bei den Thorhiithern naehzufragen und selbst zu

sehen, was fiir Bettler, kranke oder gesiinde vorhanden und finde

er ausser- oder innerkalb der Stadt kranke Leute liegen, die nicht

weiter konnen, dieselben dem Spitalmeister anzuzeigen, der ferner

fiir sie zu sorgen hatte und sie entweder im Spital oder im Bad-

hause unterbraehte. 2) Auch der geistliche Trost und Beistand durfte

den Armen und Kranken im neuen Spital nicht fehlen. Koch war

man von dem Mittelalter nicht so weit entfernt, dass man die friiher

erwahnte solidne Sitte desselben vergessen; noch herrschte kein

solcher Materialismus, der liber die Sorge fiir das leibliche Wohl

fiir die geistigen Bediirfnisse der Armen und Kranken zu sorgen

versaumt hatte. Die neben dem neuen Spital erbaute Kirche bekun-

det schon durch ihren Namen „Spitalkirche“, zu welchem Zweck

sie vorziiglich erbaut war.

Die engere Gemeinde des \vindischen Predigers zum h. Geist

waren die Insassen des Spitals, auf deren geistliche Bediirfnisse

er ein besonderes Auge zu richten hatte. Es war ihm vom Magistrat

zur Pflicht gemacht worden, wenigstens 2 oder 3mal wochentlich

die Stuben der Kranken zu durchgehen und ihnen geistlichen Trost

und Beistand zu bringen und ihm daher schon 1991 in dem neuen

Spitale eineWohnung angewiesen. 3)

Alle Armen konnten natiirlich in das Spital, so vielen es auch

Unterhalt gewahren konnte, doch nicht aufgenommen werden; allein

') Raths-Protokolla 1586, 1587.

3) Eaths-Protokoll 1591.

3) Ratks-Protokolle 1591, 1596.
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desshalb waren sie nicht hilflos der Noth preisgegeben. Auch auf

sie erstreckte sich die Sorge des Rathes. Fiir die Hausarmen,

welche sich des Bettelns schamten, war die sogenannte Almosen-

biichse eingerichtet. Man verstand darunter die freiwilligen Geldbei-

triige, welche jahrlich zn bestimmten Zeiten von den adeligen und

biirgerliclien Bewohnern Klagenfurts fiir die Armen gegeben und

von dem Pfarrer eingesammelt wurden. Von diesen wurde alle Frei-

tage ein bestimmter Betrag an die Hausarmen durch den Stadt-

pfarrer und spater aueh durch den windischen Prediger ausgetheilt.

Reichten die Beitrage zur Betheilung aller Armen nicht hin, so wurde

das Mangelnde aus den Spitalseinkiinften hinzugegeben. Beide Pfar¬

rer hatten mit dem Spitalmeister strenge dariiber zu wachen, dass

nicht audi andere Arme, welche des Spitals wiirdig oder wohl vor

den Kirchen oder in der Stadt herumbettelten, sich bei dieserAus-

theilung eindrangten und die Hausarmen verkiirzten. Fanden sich

des Spitals wiirdige Personen bei dieser Austheilung ein, so vvurden

sie gefragt, ob sie des Spitals Barmherzigkeit annehmen vrollten;

vviesen sie dieses Anerbiethen zuriick, so wurden sie von der Be¬

theilung aus der Almosenbiichse ausgeschlossen. 1) Das Verdienst,

diese humane Einrichtung vielleicht in’s Leben gerufen, oder doeh

besouders gefiirdert, ein schon vorhanden gewesenes ahnliches Insti¬

tut neu belebt zu haben, gebtihrt dem Pastor Stainer, 2) der wie fiir

die Schule, so auch fiir die Armen voli Sorge und unermiidet thalig

erscheint. Leider wurden auch seine edlen Bestrebungen vielfach

verkannt, und er klagt, so treuherzig er es gemeint habe, so babe

er doeh „khein Dankh empfangen, sondern allerley Nachred schmerz-

lich horen muessen."3) Brodaustheilungen bei Condukten und auf

den Friedhofen, bei denen die armen Schiiler bevorrechtet gewesen

zu sein scheinen,4) erleichterten ebenfalls die Noth der Armen. Wie

die Stadt fiir arme Studirende sorgte, davon ist schon friiher Er-

vvahnung geschehen. Strassenbettel, dasHerumbetteln indenHausern

der Stadt und vor den Kirchthiiren besonders durch Kinder war

zwar verbothen, 5) scheint aber doeh immer geiibt worden zu sein,

nur auf den Friedhofen war es den Bettlern erlaubt, sich aufzu-

stellen. 6) Ueber die Befolgung der darauf beziiglichen Vorschriften

des Magistrates zu wachen, fiir wahrhaft elende und kranke va-

girende Bettler zu sorgen , sie aufzusuchen und dem Spitalmeister

anzuzeigen, bei Austheilungen die Ordnung aufrecht zu erhalten,

so wie iiberhaupt zur Beaufsichtigung der Bettler und Landstreicher

') Eaths-Protokolle 1583, 1586, 1588.

3) Eaths-Protokoll 1586.

3) Raths-Protokoll 1583.

4) Raths-Protokoll 1591.

5) Unnd in albeeg solle das abgeschaffen werden, das die armen Leut denen

Herrn und Frembden mit iren Petlen und Ansuchen iiber den Hals laufen.

Raths-Protokolle 1583, 1571 u. a. O.

*) Raths-Protokoll 1591.
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war ein eigener Bettelrichter bestellt. 1 ) Presshafte Kriegsleute,

reisende, kranke, brodlose Pradikanten wendeten sich an Rath und

Ausschuss, von denen sie reichlicb betheilt wurden. 2)

Soziale Znstande.

AllerUebergangder Dinge aus einem Zustandin einen andern ist

eine Art Anarchie , ein Zustand der Gesetzlosigkeit, in welchem Auf-

losung nnd Neubildung oft langere Zeit obne Vomalten des Einen

oder des Andern sich beriihren. Nocb walten die Gesetze des alten

Zustandes, wahrend schon die Normen des neuen sich bilden, ein

Kampf beider findet statt nnd unter Biidung eines khrzer oder

langer andauernden Uebergangsznstandes, kommen endlich die Gesetze

der Neubildung zur Geltung nnd ein neuer geregelter Zustand tritt

an die Stelle des alten. Wie die Natur, so unterliegt auch die

Menschheit steten Wandlungen. Die kirchlichen, politischen und so-

zialen Znstande der Volker geken entrveder allmahlig aber unanf-

haltsam fortschreitend in andere liber, oder es findet die Nenbildnng

verhaltnissmassig schnell statt und ist dann immer von einem vor-

iibergehenden Zustand grosserer oder geringerer Gesetzlosigkeit

begleitet. Je langer ein bestimmter Zustand gedauert hat und je

weniger in demselben eine allmahlige Unnvandlung angebahnt

worden ist, desto stiirmischer ist der Uebergang und von um so

traurigerenFolgen der Gesetzlosigkeit begleitet. DieseUebergange sind

die Revolutionen im weitern Sinne, die vorzugsweise epocbemachenden

Momente der Weltgeschichte. Sie sind stets von aussergewfihnlichen

Erscheinungen guter und boser Art begleitet, welche aufhoren,

sobald der Uebergangszustand vortiber und das Alte tiberwunden,

oder das Neue neben dem Alten zur Geltung gekommen ist.

Religiose Revolutionen haben in ihrem Gefolge entweder fast

iibermenschliche Tugendbeispiele, oder Lockerung wohI auch Ver-

nichtung aller sittlichen Ordnung oder Beides nebeneinander, Zer-

fahrenheit im Lehrbegriff undUnduldsamkeit. An diesen Erscheinungen

hat theilweise auch die grosse religiose Revolution des 16. Jahr-

hunderts, die Reformation, theilgenommen. Es ist eine Thatsache,

dass die Lehren/ der Reformatoren im 16. Jahrhundert nichts weniger

als veredelnd anfanglich auf die Bekenner derselben eingewirkt

haben; Katholiken und Protestanten stimmen darin iiberein. Die

Reformatoren selbst und ihre Schiller entwerfen in ibren Scbriften

ein trauriges Bild der Rohheit und sittlichen Verkommenheit, in

welche der Adel, sowie das gemeine Volk im 16. Jahrhundert

versunken waren; diese war eine Folge der lutherischen Prinzipien

iiber das Verhaltniss beider Geschlechter, zunachst iiber die Eke,

jene das nothwendige Produkt der masslosen Polemik, die in der

’) Raths-Protokoll 1591.

") Raths- und Ausschuss-Protobolle a. v. O.
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gehassigsten Weise und rohesten Form, von Katheder und Kanzel,

sowokl gegen Katholizismus, als auch gegen Andersdenkende

im eigenen Lager geilbt wurde. Nack allen Richtungen sehen wir

auch, als kaum Luther mit seiner Lehre hervorgetreten war, dessen

Anhanger und Schiller, in ihren Ansichten und Lehren anseinander

gehen, und es entstehen bald so viele Sekten, als Reformatoren

aufstanden, deren Glaubige sicb gegenseitig mit nicht geringereni

Hasse verfolgen, als ihren gemeinsamen Gegner, das Papstthum.

Edel denkende Reformatoren klagen selbst bitter iiber diese betrii-

benden Zustande, als erste Frtichte der Reformation. 1)

An diesen Erscheinungen, welcbe die Reformation im Grossen be-

gleiteten, nahm auch die Reformation in Klagenfurt, mehr oder weniger

theil; doch dilrften die Erscheinungen laxerer sittlicher Anschauungen,

wohl nicht allein auf ihre Rechnung zu setzen, sondern, theilweise auch

aus dem eigenthlimlicben Verhaltnisse Klagenfurts als freier Stadt und

dem Zusammenstrdmmen der verschiedensfen Populations-Eiemente,

zu erklaren sein. Scbon in der Uebergangsperiode, als vielleicbt

der grbssere Theil der Bevolkerung noch katholisch war, scbeint

der sittliche Zustand derselben nicht der beste gevvesen zu sein.

Geistliche und weltliche Obrigkeiten, katholische wie protestantische,

werden in einer Schrift aus der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts

als lasterhaft geschildert; wird den weltlichen Obrigkeiten Unzucht,

dem lutherischen Prediger Ebebrucb vorgeworfen, so trifft die

katbolischen Geistlicben die Anklage wegen Hoffartb, Geiz, Roheit,

Trunkenheit, Spielsucht und Verweltlichung tiberhaupt. Nach dem

Beispiele der Vornehmen und Vorsteher bildete sich auch das Volk,

und Laster und Unglaube nahmen derart tiberhand, dass ein Zeit-

genosse in Klagenfurt sagt: „Ein Tauben koDne ali die Christen

so in der Stadt Klagenfurt sein, aufm Riikken iiber die Rinkmauer

ausfiieren. “ 2) Mit der vollkommenen Protestantisirung Klagenfurts

anderten sich diese Zustande keinesvvegs zum Bessern. Was Pastor

Lang im allgemeinen sagt: „Es gebt leider jetzt so zu, dass der

meiste Theil bei der neuen Lehre Gottes Worts nur arger wird,“ 3 )

traf auch in Klagenfurt zu, indem der sittliche Zustand der Beviil-

kerung mit dem Umsicbgreifen des Protestantismus sicb verschlim-

merte, und besonders gescblechtlicbe Ausscbreitungen, in und auser

der Ehe iiberkandnahmen, wie aus der Vermekrung der unehelieben

Geburten, und aus der zahlreichen auf geschlechtliche Vergehungen

sich beziehenden Verhandlungen in den Gericbtsprotokollen her-

vorgeht. Auch miter den Pfrilndnerinnen des Spitales riss Unsitt-

lichkeit ein; 4) und Rathsherren sammt Frauen und Sohnen leuchteten

') Dollinger, Die Reformation a, v. O.

2) Arehiv des historischen Vereins in Karaten, XI. Bd., Seite 111.

3) Dollinger. Die Reformation n. s. vv., II. Bd,, pag. 6-19.

') Raths-Protokoli 1575.
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oft niclit mit dem besten Beispiele voran; 1) selbst von dem

Reformator der Stadt, von Martin Knorr, ging das allgemeine Gerede

seine Hausfrau sei das von ihm aus Bolimen entfiihrte Weib eines

Andern, wodurch er sogar gezvvungen war, Klagenfurt zu yerlassen. 2)

Der Rath gab zwar auf Veranlassungund im Auftrage der Verordneten

wiederholt sittenpolizeiliche Vorscbriften , 3) die Nachfolger Martin

Knorrs besonders Lang und Stainer, das Ministerium iiberhaupt

botben Alles auf, um der Unsittlichkeit zu steuern, indem sie es

weder an Belehrung noch Kircbenstrafen4) • feblen liessen und Un-

verbesserliche oder grobe Exzedenten dem Magistrate zu strenger

Bestrafung zur Anzeige brachten, 5) allein ihre Bemtihungen batten

anfanglich wenig Erfolg, denn unter ihren Augen leisteten selbst

Kircbendiener der Unsittlichkeit Vorschub. 6) Erst vom Jahre 1585

an lassen die Gerichtsprotokolle und das Taufregister auf den Ein-

tritt einer sittlicben Reaktion scbliessen. Mit der Unsittlichkeit im

natiirlichen Zusammenhange stand die Verachtung des Wortes

Gottes, eine allgemeine Gleicbgiltigkeit gegen Predigt und Abend-

mabl, Tbeilnahmslosigkeit gegen den offentlichen Gottesdienst und

iiberhaupt gegen kirchliche Funktionen. Man ging lieber dem Er-

werbe oder Vergniigen nacb, als sich beim Gottesdienste oder bei

Leichenbegangnissen einzufinden. Die Gewerbsleute trachteten wah-

rend des Gottesdienstes lieber in ihrem Geschaftslokale nacb irdi-

schem Gewinn und die Wirthshauser vviederhallten zur selben Zeit,

als in den Kirchen das reine Wort Gottes gepredigt wurde, von

Zotten und Gotteslasterungen. Den Ermabnungen und Aufforderungen

der Prediger gegenliber hatte man nur Spott und Holm. 7) Zu wieder-

holten Malen sahen sich daher Magistrat und Ausschuss veranlasst,

die Biirgerschaft ernstlicb zu fleissigerem Kirehenbesuch aufzufordern,

den Wirthen unter Audrohung strenger Strafe zu verbietben, vor

') Raths-Protokolle und Taufregister a, v. O.

2) H. Hermann, Handbueh, II. Bd., 2. H., pag. 178.

3) Raths-Protokolle 1574, 1578.

*) Bei Vergehen gegen die offentliche Sittlichkeit. welche allgemeines Aergerniss

gaben, trat zu der weltlichen Strafe, welohe der Stadtriehter verhiingte, aueh

noch eine Kirchenstrafe, wegen welcher sich der Exzedent des gegebenen Aer-

gernisses wegen aue.h dann noch mit dem Pfarrer abfinden musste, wenn ihm

von Seite des Stadtrichters die weltliche Strafe nachgesehen -vvorden war. Jene

bestand nach eiuem scharfen Venveise in dem einmaligen oder aueh ofteren

Stehen an Sonn- oder Predigttagen in der Brechel, welclie an der Kirehthiire

aufgestellt war. Besonders gerne wurde diese Strafe iiber notorisch Unsittliche

und Ehebreeher beiderlei Gesehlechtes verhangt. Raths-Protokolle 1574 u. a. O.

Karnt. Zeitsch., VI. Bdch. 114.

5) Raths-Protokolle 1574, 1578, 1583 u. a. O., Karnt. Zeitsch., VI. Bdch. 118.

*) Raths-Protokoll 1571.

7) So hat ein Landesherr zu Klagenfurt auf die schriftiiche Aufforderung der Pra-

dikanten, zum Abendmal zu erscheinen, geantwortet:

Euer Anliegen hab ich vernommen,

Zu eurem Sakrament will ich nicht kommen.

Karnt. Zeitsch. VI. Bdch. 118.
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der PredigtMeth, Bier oder Wein ausz.uschenken und anzuordnen, dass

alle Predigttage and unter der Predigt die Werkstatten gesperrt

und, es mochte Sonn- oder Werktag sein, alle Arbeiten unter-

lassen wttrden. Besonders geivohnlich muss das Gotteslastern

in den Wirthsbausern gewesen sein, daher die Wirthe erraabnt

wurden, sicb desselben samrnt ihren Gasten zu enthalten und

falls sie eine von einem Gaste gesehebene Gotteslasterung nicht

anzeigten , mit doppelter Strafe neben dem Gaste bedroht

ivurden. 1 ) In Folge dieser GLeichgtiltigkeit gegen das Wort Gottes,

gegen alles Religibse verscbwand audi Treue und Glaube mebr und

mebr bei dem Volke, im Handel und Wandel geniigte nicht mehr

das Wort des Mannes, Selbst- und Gewinnsuckt verdrangten die

Redlichkeit und die dem gemeinen Manne eigenthiimliehe Derbheit

steigerte sich zur Rolieit, die Beschimpfung, Zank und Hader liebte,

die zur Beschimpfung der eigenen Prediger, oft zu korperliciien

Misshandlungen, nicht selten auch zu Mord und Todtscblag fiihrte. 2)

Die Corruption hatte alle Schichten der Bevblkerung ergriffen und

war selbst in den Raths-und Gerichtssaal eingedrungen; Rathsherren

vervvalteten unredlich ihre Gemeindeamter3) und selbst den Stadt-

richter traf der Vorvrarf, dass sein Urtheil kauflich sei. 4) Was Pastor

Lang also in seiuem, bald nach seiner Vertreibung aus Klagenfurt

erschienenen Buche „von der Seligkeit 11 schreibt, mag zum Theil

wohl auch auf seine, in seiner seelsorglichen Praxis daselbst gemaeh-

ten Erfahrungen sich stiitzen: „Wenn jetztund die Weltkinder zu-

’) Raths-Protokolle 1574, 1575, 1578, 1587, u. a.

s) Raths-Protokoll a. v. O.

3) Raths.Protokolle 1575, 1587.

4) Eines schonen Morgens fand man einmal folgende Misstrauensverse im Rath-

haus angeschrieben :

I.

O Du Liebe Gerechtigkeit hie bei dieser Statt

Dass man Dich nit finden khan in Zeit der noth

Sonderlich zu Clagenfurth laider wirdt gesechen

Ist offt manchem armen Zu Klmrtz geschechen.

ir.

Obs alles Judicium

Zu Clagenfurth sei ist die Frag darumb

Der Richter muess antvrort geben

Umb sein thuen Und leben.

III.

O IVindisch Richter man thuet Dir sebr fluechen,

Du khanst Den finanz Wol suechen,

Naeh gonst lasst Du oft ain Darvon

Den Du lasst freundschafft geniessen selion.

Der Pasquillant ein Kiirschner Namens Coserep wurde fiir diese Ergiisse

pnetischer Laune auf Stadtskosten auf dem Rathhause duroh 3 Monate mit

Wasser und Brod gespeist. Raths-Protokoll 1581.

\



44

riicksehen auf unsere Voraltern, so preisen sie dieselben selig, danim,

dass zu ihrer Zeit die Leute fromm, aufrichtig, dienstfertig, freund-

lich, friedlich, nicht wie jetzund tiiekisch, verschmitzt und verschla-

gen gewesen; Ihrer viele haben mit Anhorung zvveier oder dreier

Predigten das Evangelium schon ausstudieret, achten \veder des

Wortes, noeh der Sakramente, nehmen sich mebr um weltlicbe Ge-

schafte, Handthierung, Arbeit und leiblicbe Nahrung, als um die

Eeligion an; der meiste Theil nimmt und hort das Evangelium nur

zum Scbein und ist daneben kein Ernst, veraebten Wort und Sakra-

ment, trachten nur nach Geld und Wollust und leben ohne Busse

in allen Sunden.“ v)

Das in Klagenfurt, wie in ganz Karaten herrschende Bekennt-

niss \var die augsburgische Confession, doch fanden neben derselben

aucb andere Lebrmeinungen Eingang, ohne jedoch sebr viel Anhan-

ger zu finden und sich neben der Confessio angustana zu behaup-

ten. Fast gleicbzeitig oder doch nur wenige Jahre spater, als die

lutherische Lehre in Karaten eindrang, fand aucb die Lehre der

Wiedertaufer daselbst Anhanger. Sie verbreitete sich in der milderen

Fassung, welcbe ibr der Tiroler Hueter gegeben batte, vorztiglicb

nacb Oesterreich und Mahren, in welch’ letzterem Lande sie eine

Zeit lang geduldet wurde, 2) daher die Bekenner derselben daselbst

besonders zablreich waren und den Namen „mahrische Briider“ er-

bielten. Von Tyrol aus kam sie nach dem Drauthal hinunter aucb

nacb Karaten, wo jedoch Anhanger derselben immer nur vereinzelt,

zu Ortenburg, St. Veit, Wolfsberg und Klagenfurt vorgekommen zu

sein scheinen, denn bei dem Wetteifer, mit welebem die Wieder-

taufer von Katboliken und Protestanten verfolgt, gemass den štren-

gen kaiserlichen Befehlen verbrannt, ersauft oder mit dem Scbwerte

gerichtet wurden, komite die Lehre derselben keine allgemeinere

Verbreitung finden, trotzdem auch von der mahrischen Gemeinde

Apostel nach Karaten geschickt wurden, die jedoch meist entdeekt

und hingerichtet worden siud. In Klagenfurt waren in der ersten

Halfte des 16. Jabrhunderts Wiedertaufer. Ein Burger der Stadt,

denn er spricht von einem eigenen Hause, Autonius Erdforter war

sogar einer der ersten und eifrigsten Apostel derselben, der durch

Sendschreiben und Lieder, welche noch erhalten sind, eifrig fiir die

Verbreitung dieser Lehre und Befestigung ihrer Anhanger im Glau-

ben gevvirkt hat. Er war auch desshalb gezwungen, da er in der

Stadt nicht mehr sicher war, 1538 Haus und Hof und Weib und

Kind, die auch seinen Grundsatzen zu gewinnen, er sich vergebens

bemtiht hatte, zu verlassen und entkam gliicklich zu seinen Briidern

nach Mahren. Der Abschieds- oder Urlaubsbrief, den er den Bewoh-

nern von Klagenfurt hinterlassen hatte, gibt nicht blos Zeugniss von

') Bei Dollinger. Die Eeformation. — 2. Bd. pag. 650, Note.

■) B. Eaupach, Evang. Oesterreich I. Band pag. 51. u, s. f.
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seinen Grundsatzen, sondern auch ein treffliches, wenn auch vielleicht

ein wenig karrikirtes Sittenbild von Klagenfurt. !) Seit dem Abgang

dieses Mannes werden keine Wiedertaufer mekr auch nicht im ganz

protestantischen Klagenfurt erwa,hnt, denn die Protestanten duldeten

dieselben so wenig, als die Katkoliken und nocb 1583 inquirirte

der Magistrat in Klagenfurt einen Mann, den man wegen einer

Balgerei mit der Wache aufgegriffen hatte, weil er vorgab, durch

4 Jahre in Mahren das Baderkandwerk gelernt zu kaben, besonders

dahin, ob er etwa ein Wiedertaufer sei.-)

Mehr Eingang als die Lehre der Wiedertaufer fand in Karn-

ten und Klagenfurt der Flacianismus, die Lehre eines Schiilers Lu-

thers, des Flacius IIlyrikus von der Rechtfertigung und Erbsiinde.

Er sckloss sick in Bezug auf die Rechtfertigungslehre der strengen

Ansickt Lutkers an, dass die Rechtfertigung vom Glauben allein

ausgehe und stellte in Bezug auf die Erbsiinde den Satz auf, der

Mensck selbst sei die Erbsiinde, sie sei nickt Accidenz, sondern

Substanz. Anfanglicb im besten Einvernehmen mit Melanchton und

den Wittenberger Tkeologen, gerietk er spater mit denselben wegen

ihrer nachgiebigen Haltung dem Interim gegeniiber in Streit, warf

ihnen Riickkebr zum Papismus vor und beschuldigte sie, die grosste

Errungensckaft der neuen Lehre, die Rechtfertigung durch den Glau¬

ben allein aufzugeben, indem sie lehrten, der Mensck werde haupt-

sachlich durch den Glauben gerechtfertiget. Bald tkeilten sick die

lutkerischen Theologen in zwei Heerlager, in Flacianer und.Melanck-

tonianer. Die ersteren schienen anfanglicb das Uebergevvicht iiber

ihre Gegner zu bekommen; als es aber Flacius mit den zwei mach-

tigsten protestantischen Fiirsten, den Churfiirsten von Sacksen und

der Pfalz verdorben hatte, galten er und seine Anhanger als geach-

tet und wurden iiberall auf das keftigste verfolgt.** 3) Besonders zakl-

reicke Anhanger hatte der Flacianismus in Oesterreich4) und Karn-

ten gefunden, wo flacianiscke Pradikanten besonders in Villacb,

Bleiberg, Gmiind, in Lurnfeld, 5) in Pusarnitz, Spital, im Seeboden

und am Steinfeld6) mit grossem Erfolg thatig waren und sich durch

ihr rucksichtsloses Polemisiren, wodurch oft Unruken in den Ge-

meinden entstanden, Hass und Verfolgung zuzogen. 7) Auch in Kla¬

genfurt begann mit Anfang des 8. Jakrzehendes des 16. Jahrhun-

derts der Flacianismus sich breit zu machen, als zwei eifrige Flacia¬

ner, Hieronimus Haubold und Andreas Lang, der eine als Rektor

der adeligen Schule, der andere als Stadtpfarrer von den Standen

') Archiv des hist. Vereins in Karnten, XI. Jahrg. pag. 103 n. s, f.

J) Eaths-Protokoll 1584.

3) Dollinger, Die Reformation II. Bd. 224 u. s. f. III. Bd. 437. u. s, f,

1) B. Raupach. Evangelisehes Oesterreich a, v. O.

5) Jakobus Propst v. Stainz, Griindlicher Gegenbericht fol. 128,

s) Aussehuss-Protokolle 1599, 1583.

B. Raupach obiges Werk, Aussehuss-Protokolle,
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angestellt wurden. Ohne Zweifel vvaren den Standen deren Glau-

beusmeinungen bekannt, da Haubold in demselben Jabre wegen

Einfiihrung des Flacianismus in der Schule aus Regensburg vertrie-

ben worden 1* ) uud Andreas Lang sebon langere Zeit des Freiherrn

Johann Ungnad von Sonuegg Prediger zu Waldenstein und Cilly

gewesen war, '-) allein man wollte dessbalb auf die Enverbung der

tiichtigen Manner fiir Klagenfurt nicht verzichten und legte ihnen

einfack auf, otfentlich von ihren Lehrmeinungen zuschweigen. Allein

gleicbzeitig mit Andreas Lang war aucli Ambros Ziegler ein

eifriger Gegner der Flacianer3) als Pradikant in Klagenfurt ange¬

stellt worden. 4) Da konnte es nun an gegenseitigen Neckereien und

Herausforderungen nicbt feblen, der Streit wurde auf Katheder und

Kanzel gebracbt und' endlich trotz vielfaltigen obrigkeitlicben Ver-

botbes 5) mit aller Heftigkeit gefuhrt. Im Jahre 1575 reichten

Pfarrer Lang und Rektor Hauboldt den Standen sogar eine

scbmaksiichtige Schrift wider Dr. Andrea ein und fubren fort mit

ihren Anhangern in Kirchen und Scbulen vielfache Zerriittungen

anzurichten. 6) Da kein Verboth mehr balf, so waren die Stande

endlich gezwungen, um den Frieden herzustellen, die beiden flacia-

nischen „Larmblaser“ sammt ihrem Gegner Ambrosius Ziegler,

dem auch vergebens Schweigen auferlegt worden \var, am 26.

November 1575 zu entlassen. 7) Die Strenge, mit vvelcher die Stande

gegen die Haupttrager der flacianischen Lehrmeinung verfubren,

mocbte auch die iibrigen Flacianer und deren Gegner mehr zu

nachdriicklichem Schweigen bestimmen, als blosse Verbothe, und

so endet in Klagenfurt mit der Entfernung jener Manner der flacia-

nische Hader. Ein Wiederauftauchen desselben in der Hauptstadt

verhinderte die Vereinigung der Stande der drei Lande Steiermark,

Karaten und Kram aul dem Landtage zu Bruck 1578, die augs-

burgiscbe Confession allein zu dulden, alle andern Sekten aber

abzuschaffen. 8) Von dieser Zeit an beginnt auch die Ausschaffung

der flacianischen Pradikanten aus den Landgemeinden 9)

Eine der betriibendsten Erscheinungen, welche die Entstehung

der Reformation und ihre Verbreitung begleitet haben, ist die Un-

duldsamkeit, welche recht eigentlich erst vom Protestantismus kul-

tivirt und grossgezogen worden ist. Doch liegt dieselbe im Wesen

des Protestantismus selbst, der zuerst, was durch Jahrhunderte be-

') Bernhard Kaupach, Erlautertes evangelisclies Oesterreich in der Prest>yterologia

austriaca pag. 56 n. 47.

5) Bernh. Raupach, wie oben 6 pag. 86 u. s. f.

3) B. Raupach, obiges Werk pag. 209.

4) Manuskript in der Studienbibliothek zu Klagenfurt.

5) Aussclruss-Protokoll 1575.

6) B. Raupach, obiges Werk pag. 57. Jakobus, Griiudlicher Gegenbericht Fol. ISO.

7) Ausschuss-Protokoll 1575.

*) H. Hermann, Handbuch II. Bd, pag* 183.

’) Ausscbnss-Protokolla a, v, O.
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standen hatte, zerstoren musste, bevor er Neues aufbauen konnte.

Die Reformatoren standen einer allein herrschenden machtigen

Kirche gegeniiber, deren tausendjahrige Lehren und Satzungen der

grossen Menge des Volkes bei allen Fehlern undMiingeln derselben

doch noch immer mebr galten, als die neuen Ansicbten einiger

gelehrter Theologen, welche auch nicbt besser waren, als die viel-

geschmahten Diener der alten Kirche. Dieser Feind musste daher

vorerst angegriffen, und wenn auch nicht vollig niedergeworfen, so

doch in Misskredit gebracht vverden, wenn die neueLehre Eingang

finden solite. Daher die masslose Polemik in den Schriften der

Protestanten des 16. Jahrhunderts und der unsagliche Hass gegen

die herrschende Kirche, der aus derselben spricht, 1) im Gegensatze

zu den apologetischen Schriften der christlichen Philosophen der

ersten christlichen Jahrhunderte. Der Selbsterhaltungstrieb liess auch,

nachdem der Protestantismus schon uberall Boden gewonnen hatte,

die alte Waffe beibehalten, nur formte sich der ungeschlachte Zwei-

hander des 16. Jahrhundertes nach und nach zu einem zierlichen

Galanteriedegen, der jedoch nicht minder tiefeWunden schlug. Die

Waffen der Angreifer bestimmten auch die Waffen derer, welche

sich zu vertheidigen hatten, und so begannen nun auch die Katho-

liken mit dem Koth und Schmutze ihrerGegner um sich zu werfen

und ihnen mit gleicher Miinze zuruckzubezahlen. Die Gegenschrifteu

der Katholiken sind daher anfanglich eben so roh und ziigellos,

wie die Schriften der Protestanten, doch spricht daraus weniger

Hass und atzende Bitterkeit, als Geringschatzung. 2) Von solchen

Schriften ihrer Theologen, Predigten ihrer Geistlichen und Doktrinen

ihrer Lehrer angefacht, 3) musste das Volk in allen Schichten und

Standen, Dnduldsamkeit formlich fur seine Pflicht erkennen, ja als

etwas Verdienstliches anseken, und seinem Bildungsgrad entsprechend

bei gegebener Gelegenheit dieselbe aussern. Wo die Gebildeteren

mit der Zunge ihrer Verachtung der papistischen Grauel und deren

Diener Ausdruck zu geben suchten, versuchte der Pobel dasselbe

mit den Fausten. Das Misstrauen und der Hass gegen alles Pa-

pistische machte sich auch Dingen gegeniiber geltend, die ganz gut

waren und mit der Religion gar nichts zu thun hatten; es geniigte,

dass sie vom Papste ausgingen, um sie als gefahrlich und ver-

werflich erscheinen zu lassen. So entstand ein allgemeiner Sturm

gegen den gregorianischen Kalender, an rvelchem auch Klagenfurt

theilgenommen hat. Als auf landesfiirstlichen Befehl der verbesserte

*) Nach den Ausspriiehen der lutherisehen Theologen Wizel, Amerpach, Eberlin,

Melanchthon u. a. bei Dollinger. Die Eeformation I. Bd., pag. 126, 160, 208,

377, 409 n. s. f.

3) Ich fiihre nnr die Schriften von Jakobus, Propst von Stainz, von Weisslinger

und Scherer an.

9) Luther bei Dollinger, die Eeformation, I. Bd., pag. 108 u. s. f. Muskulus iu dem-

selben We*ke pag, 410 Note,
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Kalender eingefuhrt werden solite, erhoben sich dagegen besonders

die Pradikanten, J ) doch kam es weder zu einem ahnlichen Kalender-

streit, wie in Graz, noch zu Unruhen uud Volksanflaufen, wie an

andeni Orten. Pfarrer Bernhardin Stainer publizirte ikn auf Befehl

der Verordneten (nack altem Styl) am 1. Dezember 1583 auf der

Kanzel und hatte ihm eine Einbegleitungsrede zu halten, in welcher

er darlegte, dass der neue Kalender weder die Religion beriihre,

nocb das Gewissen beschwere, daber man dem furstliehen Mandat

Gehorsam leisten und den ueuen Kalender von diesem Tag an

annehmen uud halten solle. 2) Docb scheint es dem Pfarrer mit

dieser Rede nicbt gelungen zu sein, alles Misstrauen gegen den un-

schuldigeu Kalender zu beseitigen. 3)

In Karaten bat die beftige Spracbe der Tbeologen, Prediger

und Lehrer in ibren Sehriften und von der Kanzel zu vielen be-

klagenswerthen Exzessen gefiikrt, welche die gegenseitigeErbitterung

nocb steigern mussten.4) Aucb zwiscben den protestantischen und

katboliscben Standen, welcbe in den letzten 3 Jabrzehnten des 16.

Jabrbunderts beinahe allein in den geistlicben Wiirdentragern be-

,standen, war keine Eintracbt und die Sprecker in den Landtags-

sitzungen zeigen oft grosse Gereiztbeit und lassen sich dadurch zu

bittern Worten und Vonviirfen hinreissen. Im Allgemeinen zeigt

sieb jedocb bei den geistlicben Standen mehr Gemeinsinn und eine

versohnlichere Stimmung; sie opfern ibr eigenes Interesse, ver-

zichten auf die Erledigung ihrerReligionsbeschwerden, unterdritcken

personiicbe Regungen, damit dem bedrangten Vaterlande die Hiilte

nicht verzogert werde. Wo es sich um Dnterthansverhaltnisse bei

Katboliken oder Protestanten handelt, verfahrt der standische Aus-

scbuss gleich billig und gerecht ; 5) dočb ist er so wie derMagistrat

bei Streitigkeiten zwischen Katboliken und Protestanten nicbt immer

von Leidenschaftlichkeit freizusprechen. So erzahlt Hansitz im 2.

Band der Germania saera, ein hokerer Geistlicher babe einst Ge-

scbafte halber seinen Weg durcb Klagenfurt nehmen miissen, und

sei da unter Leute gerathen, die nicht bloss des Weines, sondern

aucb, wie er sich ausdriickt, des Geistes Luthers voli waren. Von

denselben zuerst mit Worten und endlich auch tbatlich misshandelt,

babe er sich nach dem Rechte der Nothwehr zur Wehre gesetzt

und babe die Hiilfe des auf das entstandene Geschrei berbeigeeilten

Stadtricbters angerufen; der warf ihn aber in das Gefangniss, aus

') Karntnerische Zeitsehrift, VI. Bdch. 118.

2) Raths-Protokoll 1583.

s) Wie tief gewurzelt das Misstrauen gegen den neuen Kalender war, zeigt die

Bemerkung, mit -vvelcher der Stadtschreiber in dem Rathsprotokolle den Berieht

iiber die Einfiihrung desselben sebliesst: „Gluekhe Zue, das Woll gerate Unnd

die sachen. Zu Ainen gueten Ausganng gelange.

4) Hansiz. Germ. Sac., Tom II., Jakobus, Propst von Stainz, Griindlieher Gegen-

berieht a. v. O.

6) ]Landsehafts-ProtokoUe und Aussehuss-Protokolle a v* O*
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wclcliem er erst auf wiederholte Befehle des Landesfiirsten ent-

lassen worden ist. Die Exzedenten selbst blieben aber ungestraft,

weil eine derartige Misskandlung eines Katbolischen in den

Augen der Stande als kein Unreeht, sondern als eine Gott wohI-

gefallige Tbat ersckien. 1) Ein solches Verbalten der Obrigkeit bei

Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten, das Iutberiscben

Exzedenten, wenn sie sich nur an Katholiken vergriffen, zum

voraus Straflosigkeit koffen Hess, feblte noch, um der Eokheit des

Volkes erst Nahrung zu geben, und die vvildesten Ausbrticbe des

Fanatismus bei jeder Gelegenbeit hervorzurufen. Icli vermeide es,

die besonderen Beispiele und Falle, wie sie vom Propst Jakobus in

seinem griindlicken Gegenbericbt Fol. 21 und 22 und von Hansiz

im 2. Bande der Germania sacra pag. 697 und 698 erzahlt werden,

hier wieder zu erzahlen, sie mogen in den selteneren und nurWeni-

gen zuganglicben Biichernbegraben bleiben, nur der daraus folgende

Schluss finde bier Platz, dass dasprotestantiscbe Klagenfurt nieht ge-

wusst bat, was Toleranz sei. Der Uebermuth aber, mit dem aufsolche

Weise die Protestanten ihr Uebergewicht iiber die Katholiken gegen

dieselbenmissbrauchten; scldug endlich nur zu ihrem Naclitheil aus,

denner riefeineBeaktion des Katbolizismus kervor, die inderGegen-

reformation den Protestantismus vbllig vernichtete.

') Hansiz. Germ, Sac. 693.

Berichtigungen.

Seite 4, Zeile 5 von unten in der Note '), lies Stayntz statt Stayetz.

Seiti 9, Zeile 4 vonunten, lies Perner statt Permer.

Seite 10, Zeile 9 von unten, lies Angeber statt Angaben.

Seite 11, Zeile 12 von oben, liaben die Worte „das, was bisher" zu entfallen.

Seite 11, Zeile 6 von unten, entfalle das Wort „sein.“

Seite 35, Zeile 12 von oben, lies vor statt von.

Seite 38, Zeile 17 von oben, ist zwischen den Worten „oder Landes“ das Wort-

chen des einzuschalten.

Seite 47, Zeile 12 von oben, lies denselben statt derselben.

4



Lehrplan.

I. Classe (in 2 Abtheilungen.)

1. Eeligion; Kurze Uebersicht der Glaubenslehron, nacli dem Ee-

gensburger Katechismus.

Wochentlich 2 Stuuden. Prof. Gregor Ehrlich.

2. Lateinische Sprache: Nach der kleineu lateinischen Spraclilelire

von Dr. Ferd. Schulz; Formenlehre der wichtigsten regelmassigen

Flexionen, eingeiibt in beiderseitigen Uebersetzuugen aus dem Uebungs-

buch von Dr. F. Schulz; Memoriren, spater hausliches Aufschreiben

von Uebersetzuugen; wochentlich eine halbeStunde fiir eineComposition.

Wochentlich 8 Stunden.

1. Abth. Prof. Maurus Peringer. 2. Abth. Suppl. Josef Indrak.

3. Deutsche Sprache: Nach der neuhochdeutscben Grammatik von

Fried. Bauer. Zusammengesetzter Satz, Formenlehre des Verbum

1 Stunde; orthographische Uebungen 1 Stunde; Lesen, Sprechen,

Vortragen 1 Stunde; Aufsatze 1 Stunde ; im 2. Semester 1 Aufsatz

jede Woche oder alle zwei Wochen als hausliche Arbeit. Lekture

aus Mozart’s Lesebuche I. Bd.

Wochentlich 4 Stunden.

1. Abth. Suppl. Anton Umek. 2. Abth. Suppl. Josef Indrak.

4. Geographie und Geschichte: Topisehe Geographie der ganzen

Erde; Hauptpunkte der politischen Geographie, als Grundlage des

geschichtlichen Uuterrichtes — nach Dr. V. F. KI un’s Leitfaden fiir den

geographischen Unterricht an Mittelschulen ; Ankniipfung biograpliischer

Šchilderungen als Vorbereituug des historischen Unterrichtes.

Woclientlich 3 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Maurus Peringer.

5. Mathematik: Im 1. Semester 3 Stunden Eechnen: Erganzung zu

den 4 Species und den Bruchen; Decimalbriiche.

Im 2. Semester 2 Stuuden Anschauungslehre: Linie, Winkel, Pa-

rallel-Linien, Construction von Dreiecken uud Parallelogrammen, und

dadurch Veranschaulichung ihrer Haupteigenschaften; 1 Stunde Eech¬

nen — nach Močnik’s Lehrbuch der Arithmetik und der geo-

metrischen Anschauungslehre fiir Untergymnasien.

Wochentlich 3 Stunden. Suppl. Josef Indrak.

6. Naturgeschichte: Zoologie, im 1. Semester Saugethiere; im

2. Semester Insecten, Krustazeen etc.—nach A. Pokorny’s „Natur-

geschichte des Thierreiches".

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Meinrad v. Gallenstein.

II. Classe.

l.Eeligion: Liturgik, oder Erldarung der gottesdienstlichen Hand-

lungen der kath. Kirche.

Wochentlich 2 Stuudan. Prof, Gregor Ehrlich.
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2. Lateinische Sprache; Im ersten Semester Formenlehre der selteneren

und unregelmassigen Flexiouen; im zvreiten Semester Erweiterungen

der syntaktischen Formen und die Lehre vom Acc. c. Inf. und die

Ablativi absoluti; Einubung wie in der I. Classe: Memoriren, spater auch

hauslichesPrapariren— nach Dr. Ferd. Sch ulz’s kleiner lateinischer

Spracblekre; Lekture aus Dr.Ferd. Schulz’sUebungsbuch; \vochentlich

ein Scbulpensum von einer balben Stunde, alle 14 Tage ein Hauspensum.

Wochentlicb 8 Stunden. Prof. u.Classenvorst. Meinrad v. Gallenstein.

3. Deutsche Sprache: Grammatik (nach Fried. Bauefs neuhoch-

deutscber Grammatik), Satzverbiudungen, Verkiirzungen ete,, Formen-

lehre des Nomen, 1 Stunde; Lesen, Sprechen, Vortragen, 2 Stunden.

— Lekture aus Mozart’s Losebuchc II. Band; Aufsiitze 1 Stunde;

alle 2 Wocken ein Aufsatz als hausliche Arbeit.

Wochentlich 4 Stunden. Prof. Gregor Ehrlich.

4. Geschiclite und Geographie: Alte Gesehichte bis 476 n. Chr.

•— nach dem Lehrbucke der Weltgeschichte fiir Schulen im Auszuge

von Th. B. Welter; Geographie von Asien, Afrika, der Balkan-,

italienischen und pyrenaischen Halbinsel und von Frankreich—nach

Dr. Klun.

Woclientlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

5. M a the matik: Im 1. Semester 2 Stunden Bechnen, 1 Stunde

Anschauungslehre; im 2. Semester 1 Stunde Bechnen, 2 Stunden

Anschauungslehre.

Bechnen : mehrnatnige Zablen, Proportion, Begeldetrie mit ihren

verschiedenen Anwendungen, Masskunde etc. nach Močnik.

Anschauungslehre: Grossenbestimmung und Berechnung der drei-

und mehrseitigen Figuren; Verwandlung und Theilung der Dreiecke

und Parallelogramme —nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Columban Pauler.

6. Naturgeschichte: Im 1. Semester Vogel, Amphibien, Fische nach

A. Pokorny, wie oben; im 2. Semester Botanik nach Pokorny’s

nNaturgeschichte des Pflanzenreicnes".

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Meinrad v. Gallenstein.

III. Classe.

1. Beligion: Beligionsgeschichte des alten Bundes, verbunden mit der

biblischen Geographie und Archaologie — nach Dr. J. SchusteFs

Bbibl. Gesehichte."

Wochentlich 2 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Gregor Ehrlich.

2. Lateinische Sprache: 2 Stunden Grammatik, Casuslehre—nach

Dr. Ferdinand Schulz’s kleiner lateinischen Sprachlehre; 4 Stun¬

den Lekture „Historia antiqua“ von E. Hoffmanu, 6 Biicher; alle

14 Tage ein Scbulpensum von 1 Stunde; im 1. Semester jede Woche,

im 2. Semester alle 14 Tage ein Hauspensum.

Wocheutlick 6 Stunden. Prof. Maurrn Peringer.

4*

4
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3. Griechische Sprache: Regelmassige Formenlehre bis zu den

Verbis mit verstarktem Prasens-Stamme — nach der Schulgrammatik

von Dr. Georg Curtius; Uebersetzungen der Lesestucke aus dem

griechischen Elementarbuch von Dr. Carl Schenkl; Memoriren,

Prapariren; — im 2. Semester alle 14 Tage ein Hauspensum, alle

4 Wocheu eine Scbulaufgabe.

Wochentlich 3 Stunden. Suppl. Anton Umek.

4. Deutsche Sprache: Zwei Stunden Lesen uud Vortrag vou

memorirten Gedichten und prosaischen Aufsatzen. — Lesebuch von

Mozart III. Band; 1 Stunde Aufsatze; alle 14 Tage ein Aufsatz

als hausliche Arbeit.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

5. Geschichte und Geographie: Im 1. Semester mittlere, im

2. Semester neuere Geschichte — nach Welter’s „Lehrbuch der

Weltgeschichte im Auszuge“ mit Hervorhebung der Hauptereignisse

aus der Geschichte des osterreichischen Staates; Geographie von

Belgien, Holland, Danemark, der Schvveiz und Dentschland, von

Schweden, Norwegen und Russland, von Grossbritannien und Irland,

von Amerika und Australien, verbunden mit einer Uebersicht der

enropaischen Colonien in allen Welttheilen — nach Dr. Klun; —

Uebungen im Kartenzeichnen.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

6. Mathematik: 'Vertheilt wie in der II. Classe.

Rechnen: 4 Spezies in Buchstaben, Klammern, Potenziren, Quadrat-

und Kubikwurzeln, Permutationen, Combinationen —nach Močnik.

Anschauungslehre: Der Kreis mit mannigfachen Construetionen in

ihm und um ihn, Inhalt- und Umfangsberechnung nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Columban Pauler.

7. Naturgeschichte: Mineralogie — nach A. Pokorny’s „Natur-

geschichte des Mineralreiches“.

Wochentlich 2 St. im 1. Sem. Prof. Meinradv. Gallenstein.

8. P h y s i k: Allgemeine Eigenschaften der Korper, Aggregat-Zustande,

Grundstoffe, Warmelehre — nach dem Lehrbuch der Physik fttr

Untergymnasien, von F. J. Pisk o.

Wochentlich 2 St. im 2. Semester. Prof. Carl Robida.

IV. Classe.

1. Religiont Religionsgeschichte des ueuen Bundes, und kurze

Geschichte der Kirche bis auf unsere Zeit — nach der biblischen

Geschichte von Dr. J. Schuster.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Gregor Ehrlich.

2. Lateinische Sprache: 2—3 Stunden Grammatik, Modus- und

Tempuslehre — nach der kleinen lateinischen Sprachlehre von Dr.

Ferd, Schulz; gegen Ende des 2, Semesters eine kurze Abhand-
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lung iiber die lateinische Prosodie; 3—4 Stunden Lekture des

Julius Caesar de bello gallico, 5., 6. und 7. Buch, und zur Ein-

iibung der Prosodie Carmina selecta von O v id nach Grysar; jede

Woche ein Haus- und Schulpensum,

Wochentlich 6 Stunden. Suppl. Anton Umek.

3. Griecbische Sprache: Wiederliolung der regelmassigen Formen-

lehre in Verbindung mit den Unregelmassigkeiten beim Nomen und

Verbum; aus der Syntax Gebraucli des Artikels, der Genera und

Tempora des Verbi, nach der griechischen Sebulgrammatik von Dr.

Georg Curtius; Uebersetzung aus dem griechischen Elementarbuch

von Dr. K. Scbenkl; alle 4 Wochen ein Hauspensum und eine

Schul-Composition.

Wochentlich 4 Stunden. Prof. Benedikt v. Romani.

4. Deutsche Sprache: Wie in der III. Classe; Lesebuch von

Mozart, IV. Band.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. u. Classenv. Norbert Lebinger.

5. Geschichte und Geographie: Im 1. Semester Schluss der neueren

Geschichte— nachWelter’s Lehrbuch der Weltgesehichte; Wieder-

holung der gesammten Geographie— nach Dr. Klun; im 2. Semester:

populare Vaterlandskunde nach dem Lehrbuche „osterreichische Vater¬

landskunde 11 , als Einleitung hiezu eine kurze tabellarische Zusammen-

stellung der Hauptmomente der osterreichischen Geschichte. Uebungen

im Kartenzeichnen.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

6. Mathematik: Vertbeilt wie in der II. Classe.

Rechnen : Zusammengesetzte Verhaltnisse mit Anvvendung, Gleichungen

des 1. Grades mit 1 Unbekannten —nach Močnik.

Anschauungslehre: Stereometrische Anschauungslehre, Lage von Linien

und Ebenen gegen einander, korperliche Winkel; Hauptarten der Korper,

ihre Gestalt und Grossenbestimmung—mit Benutzung von Modellen.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Columban Pauler.

7. Physik: Gleichgewicht und Bewegung, Akustik, Optik, Magnetismus,

Elektrizitat, Hauptpunkte der Astronomie und physischen Geographie —

nach dem Lehrbuch der Physik fiir Untergymnasien von F. J. Pisk o.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Carl Robida.

V. Classe.

1. Reli g ion: Katholische Apologetik, nach P. A. Frind’s Lehrbuch.

Wochentlicb 2 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

2. Lateinische Sprache: 5 Stunden Lekture aus Jul. Caesar

de bello civili III. Buch, Sallustii bellum Jugurthinum, und aus P.

Ovi dii Nasonis Metamorph. ausgewahlte Stiicke, ed. C. J. Grysar;

1 Stunde grammatisch-stilistische Uebungen nach Supfle; jede Woche

ein Haus- und Schulpensum.

Wochentlich 6 Stunden. Suppl. u. Classenv. Josef Indrak,
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$, Griechische Sprache: Alle aclit Tage 1 Stunde grammatische

Uebungen —nach der griechischen Schulgrammatik von Dr. G. Curti us;

Lektiire: Schcnkl’s Chrestomathie aus Xenophon’s Auabasis,

Homer’s Ilias I. u. II. Gesang (nacli Hocheggers Auszug);

Praparation init Memoriren der Vocabeln; alle 4 Wochen eine Schul-

composition.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Benedikt v. Romani.

4. Deutsche Sprache: Eine Stunde Lekture und Erklarung einer

Auswabl von Musterstiicken aus der noueren Literatur, aus J. Mozart's

deutschem Lesebuche fiir die oberen Classen der Gymnasieu, II. Band;

1 Stunde Besprechen der Aufgaben und Zuriickgabe der corrigirten

Aufsatze; allel4Tage ein Aufsatz als hausliche Arbeit, alle 4Wochen

1 Schul-Composition.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Rudolf Sormann.

5. Geschicbte und Geographie: Alte Gescbichte bis zur Uuter-

jochung Griechenlands durch die Romer — nach dem Lehrbuche der

Geographie und Geschicbte von Piitz; Einleitung in die Geographie;

Geographie von Asien, Afrika und der Balkanhalbinsel — uach

Dr. Klun.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

6. Mathematik; Algebra 2 Stunden. Zableusystem, Begiifl der

Addition, Subtraction etc. nebst Ableitung der negativen irrationalen,

imaginaren Grossen, die 4 Species in aigebraischen Ausdriicken; Eigen-

schaft und Theilbarkeit der Zablen; vollstandige Lehre der Brucke.

Geometrie 2 Stunden — Longimetrie und Plauimetrie — nach

Močnik.--'.

Wochentlich 4 Stunden. Prof. Columban Pauler.

7. Na tu r ges ch ich t e; Im 1. Semester Mineralogie in enger Verbin-

dung mit Geognosie, nach Sigmund Fellocker’s „Anfangsgriinde

der Mineralogie11 .

Im 2. Semester Botanik in enger Verbindung mit Palaontologie und

geograpbischer Verbreitung der Pflanzen, nach Dr. Georg Bill.

Wochentlich 2 Stunden. Direktor Dr. Johann Burger.

VI. Classe.

1. Religion: Die besondere katholische Glaubenslehre nach Dr.

Martin’s Lehrbuche.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

2. Lateinische Sprache: 5 Stunden Lekture: T. Livii Lib. I., II.

XXI. und XXII. nach C. J. Grysar; P. Virgilii Aen. Lib.

I. u. II. nach Em. Hoffmann’s Epitome; ] Stunde grammatisch-

stilistische Uebungen nach Siipfle;—alle 14 Tage ein Hauspensum,

alle 4 Wochen eine Schul-Composition.

Wochentlich 6 Stunden. Prof. Rudolf Sormann.

3. Griechische Sprache: Alle 8 Tage 1 Stunde grammatische

Uebungen — uach der Schulgrammatik von Dr. G. Curtius; Lektiire:
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SchenkPs Chrestomatie aus Xenophon’s KyropSdie I., IV,,

VIII. u. X.; Ho m er’s Uias (nach Hocheggers Auszug) XXII.

XXIII. u. XXIV. Gesang; H e ro d o t i de bello Persico Lib. 7. und 8.

mit Auswahl (nach Wilbelms Auszug) • Pensa wie in der V. Classe.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Benedikt v. Romani.

4. Deutsche Sprache: 2 Stunden Lekture und Erklarung einer

Ausrvahl aus dem Mittelhochdeutschen und aus der neuhochdeutschen

Literatur bis Herder, mit gedrangter Uebersicht des Literarhistoriscben ;

Lesebiicber von Carl Weinhold und Mozart II. Band; Aufsatze

wie in der V. Classe.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

5. Geschic h t e un d Geogr a p h ie: Im 1. Semester romische Geschickte

bis zur Volkerwanderung; im 2. Semester mittlere Gesekiclite bis zum

Papst Gregor VII., mit besonderer Bticksichtnahme auf die Geschichte

des bsterreichischen Staates, nach Piitz; Geographie der italischen

und pyrenaisehen Halbinsel, von Frankreich und Mitteleuropa —

nach Dr. Klun.

Wochentlich 3 Stunden. Prof Rainer Graf.

6. Mathematik. Vertheilt wie in der II. Classe.

Algebra: Potenz, Wurzel, Logarithmen, Gleichungen des 1. Gra-

des mit 1 und mehreren Unbekannten.

Geometri e: Stereometrie und Trigonometrie. Nach Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof, u. Classenvorst. Columban Pauler.

7. N a t u r g esc hic h te: Zoologie in enger Verbindung mit Palaontologie

und geographischer Verbreituug der Thiere, nach Dr. O. Schmidt’s

Leitfaden der Zoologie.

Wochentlich 2 Stunden. Direktor Dr. Johann Burger.

VII Olasse.

1. Religion: Die besondere katholische Sittenlehre — nach Dr.

Martin’s Lehrbuche.

Wochentlich 2 Stunden. Prof. Benno Seheitz.

2. Lateinische Sprache: 4 Stunden Lekture. Cicero’s Reden

pro lege Manilia und I. n. II. in Catilinam, VirgiTs Aen. III. u.

VI. Gesang — nach E. Hoffmann’s Epitome; 1 Stunde gramma-

tisch-stilistische Uebungen — nach Siipfle; alle 14 Tage ein

Hauspensum, alle 4 Wochen eine Schul-Composition.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Rudolf Normanu .

3. Gr i e chi sch e Sprache: Lekture Xenoph on s Memorabilieu

nach SchenkPs Chrestomathie; Homer’s Odyss. VII. und XI.

Gesang; Ilias III. und IV. Gesang; Herod. IX. Buch, nach Wil-

helm; Dcmosthenes I. und II. olyntbische Rede; alle 14 lage eine

Stunde grammatische Uebungen, alle 4 Wochen ein Hauspensum und

eine Schul-Composition.

Wochentlich 4 Stunden. Prof. Bonifaz Pappenberger.
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4. D eutsche Sprache: 2 Stunden Fortsetzung und Schluss der

Literaturgeschichte seit Herder; Lekture M ozar t’s Lesebuch II.

Band, und Gothe’sHerrmami und Dorothea; Aufsatze wie in der V.

Classe.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graj.

5. Geschichte und Geographie: Im 1. Semester mittlere Ge-

schichte bis zum Ausgange des Mittelalters; im 2. Semester neue

Gescbicbte bis zum Scbluss des 17. Jahrbunderts — mit besonderer

Riicksicht auf die Gescbicbte des osterreicbischen Staates —■ nacb

Piitz; Geograpbie von Schweden, Nonvegen und Russland, von

Grossbritannien und Irland, von Amerika und Australien, verbunden

mit einer Uebersicht der europaischen Colonien in allen Welttheilen

— uach Dr. Klun.

Wochentlicb 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger.

6. Mathematik: Vertheilt wie in der II. Classe.

Algebra: Unbestimmte Gleichungen des 1. Grades, quadratische

Gleichungen, Progressionen, Combinationslehre und binomischer Lehr-

satz, Elemente der Wahrscheinlichkeitsrecbnung.

Geometrie: Anwendung der Algebra auf die Geometrie,

analytische Geometrie in der Ebene, nebst Kegelsehnitten. Nacb

Močnik.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Carl Robida.

7. P h y s i k : AUgemeine Eigenschaften ; ckemiscke Verbindung; Gleich-

gevricht und Bewegung; Wellenlehre und Akustik — nach Dr.

Schabus ,,Grundziige der Physik“.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Carl Robida.

8. Philosophische Propadeutik: AUgemeine Logik — nacb Dr.

Jos. Beck’s Grundriss der Logik.

Woehentlich 2 Stunden. Prof. Benno Scheitz,

VIII. Classe.

1. ReligionJ Die Lehre von der Kirche und die Kircbengeschicbte

— nacb Dr. Jos. F e s s 1 e r’s Geschichte der Kirche Ohristi.

Wochentlicb 3 Stunden. Prof. u. Classenvorst. Benno Scheitz.

2. Lateinische Sprache: 4 Stunden Lekture. Tacit. Agricola u.

Annal. I. Buch; Horat. ausgewahlte Oden, Briefe und Satyren

(nach G r ys a r’s Auswahl); 1 Stunde grammatisch-stilistische Uebungen

nach Siipfle; alle 14 Tage ein Hauspensum, zmveilen ein latei-

nischer Aufsatz in Beziehung auf die Lekture, alle 4 Wochen eine

Schul-Composition.

Wochentlich 5 Stunden. Prof. Bonifaz Pappenberger.

3. Griechische Sprache: Lekture, Platon’s Apologie u. Kriton

nach Ludwig; Homer’s Ilias, V., VII. und IX. Gesang nach

H o c h e g g e r’s Auszug; X en op h. Memorab. 4. Buch mitAuswahl;
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Herod. VII. Buch von cap. 100 angefangen ; Grammatik und Pensen

wie in der VIL Classe.

Wocbentlich 5 Stunden. Prof. Bonifaz Pappenberger.

4. Deutsche Sprache: 2 Stunden Lekture, Schiller’s Wallen-

steiu und Gothe’s Torquato Tasso; 1 Stunde Besprechen der

Aufgaben und Zuriickgabe der corrigirten Aufsiilze. Alle 14 Tage

oder 3 Wocben ein Aufsatz als hausliche Arbeit und eine Sebul-

Composition.

Wocbentlich 3 Stunden. Prof. Rainer Graf.

5. Geschic h te und Geographie: Im 1. Semester Scbluss der

neueren Gescbichte, mit besonderer Eiicksicbtnahme auf die Gescbiclito

des osterrcichischen Staates, nach Piitz; im 2. Semester Kunde des

osterreicbiscben Staates, d. b. genauere Ken,ntniss der \vesentlichsten

erdkundlicben und stati.stischen Verhiiltnisse dieses Staates — nach

Schmitt.

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Norbert Lebinger,

6. M a t h e m a t ik, Uebungen in Losung matliematiscber Probleme; zu-

sammenfasseude Wiederholung des matbematiscbeu Unterrichtes.

Wochentlich 1 Stunde. Prof. Carl Robida.

7. Pbvsik: Magnetismus, Elektrizitat, Warme, Optik, Anfaugsgtiinde

der Astronomie und Meteorologie — nach Dr. Schabus ,,Grand-

ziige der Physik/‘

Wochentlich 3 Stunden. Prof. Carl Robida.

8. P h il o s o p b is c h e Propadeutik: Lehrbucb der empirischen

Psycbologie von Dr. J o h. v. Licht e nfels.

Wochentlicb 2 Stunden. Prof. Benno Scheitz.

Slovenische Sprache.

Mit 4 Unterrichtscurseu, wochentlich je 2 Lebrstundeu.

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

verschiedenen Classen.

Grammatik: Fiex'onslebre und das Wicbtigste aus der Syntax,

miindliclie und schriftliche Uebungen. Lekture: Lesestficke aus

dem Sprach- und Lesebuche von A. Janežič. 6. Auflage, Unter-

ricbtsspracbe deutscb.

II. Curs fiir Slovenen der III. u. IV. Classe und geiibtere Nicbtslovenen.

Grammatik: Eormenlehre und Syntax ausfiibrlicber, Wortbildung.

Lekture: Lesestiicke aus der Grammatik und aus dem „Cvetnik“

von A. Janežič, alle 14 Tage eine Sclmlaufgabe. Unterrichts-

sprache deutsch mit sloveniseher Terminologie.

III. Curs fiir Slovenen der V. und VI. Classe und jene Nicbtslovenen,

die den II. Curs zuriickgelegt haben.
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Grammatik: Wiederholung der Syntax bei slovenischer Unter¬

richtssprache (nach Slovenska slovnica von A. Janežič). Lekture

aus dem „Berilo za V. gimnazialni razred" von Dr. Miklošič.

Alle 14 Tage eine Schulaufgabe. Unterrichtssprache sloveniscli.

IV. C u r s fiir Slovenen der VII. n. VIII. Classe und geiibte Nicht-

slovenen. Grammatik: Das Wichtigste aus der altslavischen

Formenlehre und aus der slovenischen Literatur - Gescbicbte , auf

Grnndlage der Lekture. — Lekture aus dem „Berilo za VII.

gimnazialni razredErlauterung einiger altslovenischen Lesestiicke.

Alle 14 Tage eine Schulaufgabe. Unterrichtssprache slovenisch.

Suppl. Anton tJvnele.

Freie Gegenstande.

1. Kali ig r a p h i e. Wochentlich 2 Stunden, Prof. Rudolf Sormann,

2. Italienische Sp rac h e. Nach der Grammatik von A. J. v.

Fo r n a s a r i - V e r d e. Wochentlich 5 Stunden. Prof. Rainer Graf.

3. Franzosische Sprache. Wochentlieh 4 Stunden in 2 Abthei-

lungen. In der 1. Abtheilung nach der Grammatik von Dr. Emil

Otto, in der 2. Abtheilung nach der Grammaire von Borel, als

Lese- Sprech- und Uebungsbuch die Chrestomathie von Dr. Plotz.

Lehrer Alexis Doutaz.

4. Z e i c h n e n. Wochentlich 6 Stunden. Prof. Franz Hauser.

5. G e s a n g. Wochentlich 4 Stunden in zwei Abtheilungen.

Lehrer Carl Komauer.

6. G y m n a s t i k. Woehentlich 6 Stunden in zrvei Abtheilungen.

Lehrer Carl Memhardt.

7. S t e n o g r a p h i e. Wochentlich 2 Stunden.

Lehrer Anton Stanfel.

Zuvvachs an Lehrmitteln des Gymnasiums.

I. Werke, der Gymnasial - Bibliotbek gehorig :

1. Andreas Wilhelm, Wegweiser beim Unterrichte im Lateini-

sclien und Griechischen. Briinn, Wiuiker. 1867.

2. J. A. E o ž e k , Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutscben

ins Lateinische. Wien, Gerold. 1865.

3. Friedrich Otto, Anleitung, das Lesebuch als Grundlage und

Mittelpunkt eines bildenden Unterrichtes in der Muttersprache zu

behandeln. Erfurt u. Leipzig, Korner. 1863.

4. Dr. Mathias Wretschko, Vorschule der Botanik fiir den

Gebrauch an hohern Classen der Mittelschulen. Wien, Gerold. 1866.

5. S. Šubic, Lehrbuch der Physik, fiir Obergymnasien und Ober-

realschulen. Pest, Heckenast. 1861.
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6. Umrisse antiker Thongefasse. Herausgegeben vom k. k,

ostevreichischen Museum fiir Kunst und Industrie. 20 Blatter.

Wien. 1866.

7. Zeitschrift fiir die osterreichiscben Gymnasien. XVIII. Jahrgang.

Wien, Gerold. 1867.

8. Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. 3. Aufl.

von Dr. Fr. Aug. Eckstein. Leipzig Westermann. 1867.

9. P. Vergili M ar on is opera in usum scbolarum recognovit Otto

Ribeck. Leipzig, Teubner. 1867.

10. Gai Sallusti Crispi libri de Catilinae eonjuratione et de

bello Jugurtbino. Leipzig, Teubner. 1867.

11. Dr. Ernst Koch, griechiscke Formenlehre fiir Anfanger. Leip¬

zig, Teubner. 1866.

12. Dr. pb. Martin Wohlrab, Aufgabensammlung zur Einiibung

der griecbiscben Formf.nlebre. Leipzig, Teubner. 1864.

13. Dr. Maurus Pfannerer, deutscbes Lesebuch fiir die unteren

Classen der Gymnnsien. Prag, Bellmann. 1867.

14. Dr. Sebauenburg und Dr. Rock e, deutscbes Lesebuch fiir

die Oberklassen hoherer Schulen. 1. Tbeil. Essen, Biideker. 1867.

15. Dionys Griin, Leitfaden fiir die erste Stufe erdkundlichen

Unterrichts. Wien, Beck, 1866.

16. Verbandlungen der k. k, geologiscbeu Reicbsanstalt. Wien. 1867.

Nr, 1 und 6-

17. Dr. Alois Pokor ny, illustrirte Naturgeschicbte des Mineral-

reichs. Prag, Tempsky. 1867.

Anmerkung. Nr, 1—7 wurden aus den Aufnabms - Taxon beige-

scbafft, 8 —17 sind Gratis-Excmplare.

II. Fiir das natur h isto riscbe Kabinet wurde eine cbemiscbe

Wage von Oertling in Berlin angekauft; dieses Kabinet erhielt

auch vom Hrn. Baron Markuš Jabornig 140 Species Pba-

nerogamen-Pflanzen und 8 Species Farrenkrauter als Geschenk.

III. Fiir das physikaliscbe Kabinet -vrurde angescbafit:

1 Bohnenberg’sckev Kreisel, 1 Thelepbon nacb Reiss, 1 Elektrophon

von Hajtgummi, 1 Reversionspendol, 1 galvanisches Thermometer.

Fortsetzung des Ausznges

aus den gesetzlichen, die Gymnasial-Seli{iler betreffenden Beslimmungen.

I. Das hohe k. k. Kriegsministerium fand sicb veranlasst, mit

dem Reskripte vom 15. Oktober 1866 Nr. 7325 Abth. 2 den Truppen-

Kommandanten aufzutragcn, bei der letzten Heereserganzung assentirten

Studenten , wemi sie militariscb abgerichtet sind und sich mit guten
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Studien - Zeugnissen ausweisen, die zur Fortsetzung der Studien erbe-

teue Beurlaubung unter friedliclien Verhaltnisseu auch ausser der ge-

Tvohnlichen Urlaubstour zu bewilligen.

Es wird Sache der Truppen ■ Kommandanten sein, sich in geeig-

neter Weise und dureh Einholung der Schulzengnisse die Ueberzeugung

zu verschaffen, ob derlei ausnahmsweise beurlaubte Soldaten auch wirk-

licli den Studien obliegen und sich dureh den Studienerfolg des fort-

gesetzten Genusses der zugestandenen Begiinstigung wiirdig erweisen.

Wo diese Bedingungen nicht zutreffen, wird die Einberufung vom

Urlaube erfolgen und eine erneuerte ausnahmsweise Beurlaubung nicht

mehr Platz greifen.

K. k. Landesbehorde Klagenfurt den 29. Oktober 1866.

II. Das k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht findet sich

veranlasst, mit Erlass vora 10. April 1867 Z. 2775 zu eroffnen, dass

nacli der mit h. Verordnung des k. k. Staatsministeriums vom 2. Marž

1866 Z. 4634/C. U. gegebenen Norm zur Abfassung von Schulzeugnis-

sen die Noten „lobenswerth“ und „befriedigend“ in die Kate-

gorie derjenigen Pradikate aufgenommeu erscheinen , welche die Zuer-

konnung der allgemeinen Vorzugsklasse wenigstens nicht aussehliessen,

daher die Pradikate ,,m usterhaft1 ' und ,;1 ob e n s werth“ fiir die

Sitten, — dann .ausdauernd* und „b efri e d i gen d“ fiir den

Fleiss, als diejenigen angesehen werden konnen, welche der Anfor-

derung der in Betreff des Schulgeldes besteheuden Bestimmung (R. G. B.

v. J. 1852 N)'. 18 §. 5, a.) entsprechen.

K, k, Landesbehorde Klagenfurt den 16. Mai 1867.

Rechnung

iiber den Fond des Sludenten • FntersUitzungsvereins im drilten

Venvaltungsjahre vom 24. Juni 1866 bis 24. Juni 1867.

E i n n a h m e.

Oe. W.

fl. kr.

Uebertrag aus der letzten Rechnung. 58 87

Beitrage von Ehrenmitgliedern. 455 25

Beitrage der Studierenden. 433 25

Von der karnt. Sparkassa zur Unterstiitzung kranker

Studierenden .218 68

Interessen fiir Obligationen. 16 32

Ersatze von Darlehen an Studierende.. , 43 80
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Aus der Sparkassa erhoben :

an Capitals -Einlage. 205 48

ati Interesseu . 44 52

Summe . . 1476 17

A u s g a b e.

fl. kr.

In der Sparkassa angelegt. 800 —

FiirBiicber. 40 44

Fiir Gymuasial - Programrae an Ehrenmitglieder .... 8 64

Fiir Drucksorten. 6 50

FiirPorto. 1 26

Fiir Schreibtisch. 8 —

Fiir Krankenpflege.. 8 62

Darlehen an Studierende. 60 80

Remuneration fiir denDiener. 10 —

An Studierende am 24. Juni d. J. vertheilt. 450 —

Summe . . 1394 26

Verbleibt als Einnabme zur nachstjahrigen Verreebnung . 81 91

Vermogensstand

des Fnterstiifaungs-Vereins am Schlnsse des dritten Yerwaltungsjahres am

24. Jani 1867.

AnBaargeld.

1 Stiick Staatsobligat. von 1860 Ser. 17.900 Nr. 16 .

1 „ „ n » Ser. 12.264 Nr. 6

1 „ Metalliipes 5% v- 1843 Nr. 152.120 . . .

1 „ karat. Grundentlastg.-Oblig. Nr. 149 . . .

Aktiv -Forderungen.

AnBiichern.

Inventar.

Sparkassa - Einlags - Capital (Biichel Nr. 19.570) . . .

Vernjogensstand .

Im Gegenhalt mit dem Vermogensstand am Sehusse des

Vorjahrespr.

zeigt sieh eine Vermehrung des Vermogens um . . .

fl. kr.

81 91

100 —

100 —

100 —

50 —

187 —

133 —

8 . —

1245 7

2004 98

1323 40

681 58
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Verzeichniss

der

Gjmnasialschiiler nach ilirer Hangordnung-

(Bei gebornen Karntnern ist das Vaterland nieht angegeben.)

I. Classe. I. Abtheilung.

Schulpreise erhielten : 22. Just Josef, aus Ferlach.

1. ReiehenbaehCarl, aus Steyer in Ober- 23. Hahn Ferdinand, aus Klagenfurt.

osterreich. 24. Kronig Richard, aus Klagenfurt.

2. Kramraer Thomas, aus Hortendorf. 25. Widman Thomas, aus Lak.

26.

Classe mit 27.

28.

Laxenburg in

29.

4. Teppan Anton, aus Gamsenegg, Rep. 30.

lin Zengniss der ersten

Vorzug:

3. Matuška Alfred , aus

Niederosterreich.

5. Poley Eduard, aus Ostervvitz.

6. Spitzer Max, aus Kleinglodnitz.

Hanser Johann, ausLaibach inKrain.

Archer Anton, aus Haarbaeh.

Gassmann Franz, aus Hainburg in

Niederosterreich.

Strammer Anton, aus Strassburg.

Schoffmann Gustav, aus Foderlach,

31. v. Webern Franz, aus Liescha.

lin Zengniss der ersten Classe!

7. Oberessl Matthias, ausDellach an der 32.

Gail.

8. Inanger Johann, aus Mauten.

9. Mully Roland, aus Hallegg.

10. Messner Josef, aus Eiersdorf.

11. Markovvitz Franz, aus Greifenburg.

Ein Abgnngszengniss mit der Erlanbniss

znr >7iederboinngsprniung s

Rupper Josef, aus Klagenfurt.

33. Kleinberger Gustav, aus Wolfsberg.

34. Majer Franz, aus Villach.

35. Billek Josef, aus Klagenfurt, Rep.

lin Zengniss der dritten Classe:

12. Milischowsky Leopold, aus Klagenfurt. 36. Kogelnik Franz, aus Klagenfurt, Rep.

13. Rachoi Friedrich, aus Sachsenburg. 37. Pickart Johann, aus Porto Alegro

14. Potočnik Engelbert, aus Volkermarkt. in Brasilien, Rep.

15. Pnek Gregor, aus Dellach bei Projern. 38. Edlinger Johann, aus Appriaeh.

16. Scholz Robert, aus Eberstein. 39. v. Moser Otto, aus Klagenfurt.

17. Cargnelutti Georg, aus Gemona in 40. Rohr Ritter v. Rohrau Primus, aus

Italien. Wien in Niederosterreich.

18. Daimer Josef, aus Grazin Steierm.,Rep. 41. Langegger Josef, aus Klagenfurt.

19. Baron v. Aichlburg Frar.z, aus Kla¬

genfurt. Wegen Rrankheit blieb ungepriift:

20. Kleevrein Simon, aus Arlstorf, Rep. Zemann Ernest, aus Czernowitz in Buko-

21. Hierlander Max, aus Gmiind. \vina.

I. Classe. II

Schulpreise erhielten:

1. Kraiger Blasius, aus St. Stefan

unter Feuersberg.

2. Spitaler Karl, aus Gallizien.

lin Zengniss der ersten Classe mit

Vorzug;

3. Nussler Ludwig, aus Klagenfurt,

Abtheilung.

Ein Zengniss der ersten Classe:

4. Prohaska Karl, aus Feldkirchen.

5. Potiorelc Viktor, aus Bleiberg-geraut,

6. Nagy Karl, aus Marburg in Steier-

mark, Rep.

7. Edler v. Dietrich IVilhelm aus Li-

mersdorf.

8. Reiter Paul, aus Gnoppnitz.

9. Schellander Karl, aus Klagenfurt,
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10. Mildau Julius, aus Bleiburg.

11. Rainer Josef, aus Latratschen.

12. Scliulterer Josef, aus Hoffern.

13. Kollegger Johann, aus Villach.

14. Haller Johann aus Klagenfurt.

15. Riebler Alois, aus Kotschach.

16. Lohwasser Johann, aus Klagenfurt.

17. Angermann Franz, aus Klagenfurt.

18. Lampel Alexander, aus Spittal,

19. Jobst Julius, aus Volkermarkt.

20. Haderer Josef, aus Klagenfurt.

21. Mortl Paul, aus Pogorjaeh,

22. Kleindienst Raimund, aus Graz in

Steiermarlr.

23. Pleschiutschnik Andreas, aus

rasswald in Steierraark, Rep.

24. Mayer Eduard, aus Stali.

25. Billicsich Josef, aus Žara inDalm,,Rep.

26. Koch Philipp, aus Klagenfurt.

27. Ottitsch Michael,ausDamtschach, Rep.

28. Spangaro Gustav, aus Klagenfurt.

29. Wlatnig Karl , aus Graz in Steierm,

30. Moucka Adolf, ausBudweis inBohmen.

31. Mathes Anton, aus Arnoldstein.

32. Hatheyer Johann, aus Klagenfurt, Rep.

33. Kahn Lorenz, aus Hopfgarten in Tirol.

34. Schleichert Othmar, aus Klagenf. Rep.

35. Hatheyer Paul, aus Klagenfurt.

36. v. Jabornegg - Altenfels Hermann,

aus Klagenfurt, Rep.

EinAbgangszeugniss mit derErlaubniss

zur Wiederholungspriifung ■■

37. Weiss Simon, aus Glandorf.

38. Baumgartner Karl, aus Tarvis.

Ein Zengniss der zweiten Classes

Ober- 39. Kastner Karl, aus Klagenfurt.

40. Tomaschitz Stefan, aus Mageregg, Rep.

41. Bilicsich Max, aus Venedig in Italien.

42. Praitschopf Franz, aus Maria - Saal.

Ein Zengniss der dritten Classe:

43. Hollister Valentin, aus Angern.

44. Zipusch Andreas, aus St. Michael

am Diex.

II. Classe.

Schulpreise erhielten:

1. Scharnagel Albin, aus Treibach.

2. Ileiss Franz, aus Spittal.

Ein Zengniss der erstcn Classe mit

Torzng:

3. Fritz Gregor, aus Faak, Pfarre Maria

Gail.

4. v. Fradenek Victor, aus Klagenfurt.

5. Wassermaun Johann, aus Stolhvitz.

6. Morocutti Anton, aus Damfcschach.

7. Lausegger Alois, aus Lippitzbach.

8. Fraess Edler von Ehrfeld Josef, aus

Feldkirchen.

9. Baron v. Duval Quirin, ausNeumarkt

in Steiermark,

10. Weinlander Georg, aus St. Ruprecht,

Ein Zengniss der ersten Classe:

11. v. Moser Julius, aus Klagenfurt.

12. Rosclier Johann, aus Galizien.

13. Schachner Josef, aus Hinterwinkel.

14. Brandstatter Johann, aus Kotschach.

15. Edler von Sternfeld Thomas , aus

Gumischhof.

16. Graf v. Hohemvart-Gerlachstein Ru¬

dolf, aus Laibach in Krain.

17. Maschke Rudolf, aus Venedig in

Italien.

18. Kubik Johann, aus Ebenthal.

19. Bertschinger Josef, aus Klagenfurt.

20. Ra.tz Ernst, Rep., aus Waltendorf.

21. Canaval Richard, aus Klagenfurt.

22. Moser Hubert, aus Viktring.

23. Sommer Theodor, aus Klagenfurt.

24. Ebenberger Georg, aus Berg.

25. Maly Otto, aus Neumarkt in Steierm.

26. Ludwig Heinrich, aus Feistritz.

27. Sixl Peter, aus Klagenfurt.

28. Kanduth Philipp, aus Uggowitz.

29. Kreiner Alois, aus Klagenfurt.

30. Bein Franz, aus Ebersteiu.

31. Matheuschitz Valentin, aus Reichers-

dorf.

32. Kreiner Ludvrig, aus Pupitsch, Pfarre

Obermiihlbach.

33. Huber Josef, aus Arnoldstein.

34. Samitz Adolf, aus Eberndorf.

35. Janek Anton, aus Klagenfurt.

36. v. Steinberg Sigmund, aus Villach,

37. Jelly Paul, aus Klagenfurt.

38. Zeiler Josef, aus Klagenfurt.

39. Streit Johann, Rep., aus Klagenfurt.

40. Udalrik Karl, aus Klagenfurt.

41. Finstervralder Bernhard, aus St. Ge-

orgen am Langsee.

42. JamnigWalter, aus Laibach in Krain.

43. Kohler Josef, aus Agram in Kroatien.

44. Reinhart Johann, aus Tscherniheim,

45. Rauter Michael, aus Kleblach,

46. Simoner David, aus Irschen,



64

Ein Abgangsreugniss mit der Erlaubniss

zur niederholnngsprflfuDg:

47. Prettner Valentin, aus Lukowitz.

48. Krepelka Karl, aus St. Gertraud.

49. Turk Johann, aus St. Salvator.

50. Miklautz Johann, aus St. Michael.

Ein Zeugniss der zweiten Classe.

51. Billisich Andreas, aus Žara in Dal-

matien.

52. v. Fradenek Hugo, aus Volkermarkt.

Ein Zeugniss der dritten Classe:

53. Ritter y. Gold Hubert, aus Villach.

54. Fercher Leopold, aus Mallnitz.

III. Classe.

Schnlpreise crhielten.

1. WaldnerViktor,aus Dellaeh im Gailth.

2. Smolli Adolf, aus Hermagor.

3. Hartweger Adolf, aus Friesach.

Ein Zeugniss der ersten RIasse mit

Vorzng;

4. Tarmann Martin, aus Maria Saal.

5. Breicha Arthur, aus Alt-Arad in Ung.

6. Eisele Hugo, aus Villach.

7. Oblasser Raimund, aus Villach.

8. Rainer Alois, aus Obermillstatt.

9. Prettner Ludwig, aus Fohnsdorf in

Steiermark.

10. Heiser Johann, aus Feldkirchen.

11. Svetina Anton, aus Vellaeh.

Ein Zeugniss der ersten Klnsse:

12. Kumpf Ferdinand, aus Klagenfurt.

13. Robbas Ignaz, aus Keutschach.

14. Einspieler Thomas, aus Feistritz im

Rosenthale.

15. Goritschnig Simon, aus Hoflein.

16. Daimer Gustav, aus Graz in Steierm.

17. Huber Franz, aus Niederdorf.

18. Reiter Johann, aus Gnoppnitz.

19. Tobeitz Adolf, aus Treibach.

20. Kerschbaum Josef, aus Rosegg.

21. Janesch Ferdinand, aus Villach.

22. Miki Johann, aus Schlatten.

23. Tschemernjak Ignaz, aus Maria Elend.

24. Poschinger Jakob, aus Rosenbach.

25. Volautschnig Johann, aus Proboj.

26. Fraess Edler v. Ehrfeld Anton, aus

Klagenfurt,

27. Witt.nann Alois, aus Klagenfurt.

28. Pacher Josef, aus Lolling,

29. Kofler August, aus Villach.

30. Presehern Jakob, aus Ferlach.

31. Moro Franz, aus Lorberhof.

32. v. Hueber Josef, aus Klagenfurt.

33. Krepelka Alois, aus St. Veit.

34. Zewedin Karl, aus Guttaring.

35. Poschinger Franz, aus Rosenbach.

36. Jorger Gustav, aus Leoben in Steierm.

37. Udontsch Franz, aus Salzburg an

der Salza.

38. Rapatz Georg, aus Portschacli am See.

39. Desehmann Georg, aus Klagenfurt.

40. Baron v. Aichlburg Leopold, aus Kla-

genfurt.

41. Jamnig Richard, aus Laibach inKrain.

42. Raab v. Rabenau Maximilian, aus

Klagenfurt.

43. v. Piirkher Oskar, aus Graz in Steierm.

44. Lilienfeld Alexander, aus Klagenfurt.

45. Aichholzer Viktor, aus Laib. inKrain.

46. Priessnig Johann , aus Obergori-

tschitzen.

EinAbgangszengniss mit der Erlanbniss

zur Wiederb«Iangspriifnng:

47. Sommer Karl, aus Klagenfurt.

48. Weissmann Josef, aus Treffen.

49. Sorgo Viktor, aus Rothenthurm.

50. Stissen Matthaus, aus Faak.

51. Košičik Franz, aus Neustadl in Krain.

52. Ortwein v. Molitor Otto, aus Spittal.

Ein Zeugniss der zweiten Classe:

53. Schlemitz Matthaus aus Waitzelsdorf.

IV. Classe.

Schnlpreise erhielten:

1. Scheinigg Johann, aus Ferlach.

2. Walluschnigg Franz, aus St. Stefan

bei Finkenstein.

3. Dobrounig Josef, aus Bach.

Ein Zengniss der ersten Classe mit

Vorzug:

4. Spitzer Hugo, aus der Einod,

5. Peteg Franz, aus Altendorf.

6. Gratze Lukas, aus Sittersdorf.

7. Bartoniczek Paul, aus Klagenfurt.
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8. Gugenberger Franz, aus Mauten.

9. Pack Valentin, aus Suetschacli.

10. Abuja Matthias, aus Vorderberg.

11. KassI Josef, aus Bleiberg.

12. Schober Josef, aus Dollach

Mollthale.

13. Aichlberg Duklas, aus Kotschaeh.

14. Fritzer Josef, aus St. Lorenzen

Lesachthale.

15. Sehriefl Alois, aus Klagenfurt.

16. Treffner Leopold, aus Tigring.

17. Wallner Martin, aus Tropelach.

18. Jamnigg Johann, aus Klagenfurt.

19. Schaubaeh Franz, aus Poekau.

20. Moueka Anton, ausBudweis inBohm.

21. Payer Anton, aus St. Andra.

22

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Ein Zeugniss der ersten Classe

Bader Anton, aus Klagenfurt.

Kannal Josef, aus

Sandhof.

Raitharek Karl, aus Neumarktl.

Neureiter Anton, aus Irschen.

Kuschar Rudolf, ausGraz inSteierm.

WostiantschitschJob.,aus Franzendorf.

Graf Hohenwart-Gerlachstein Gilbert,

37. Walconigg Anton, aus St, Georgen

am Sandhof.

38. Mandl Engelbert, aus Klagenfurt.

39. Pacher David, aus Obervellacli.

im 40. Lutschounig Robert, aus Maria-Rain.

41. Hild Johann, aus Sachsenburg,

42. Steinmetz Josef, aus Graben bei

im Gradenegg.

43. Lampel Alois, aus Steinfeld.

44. Griinmeister Anton, aus AIthofen.

45. v. Webern Josef, aus Liescha.

46. Clementschitsch Ernest, aus Klagenfurt.

47. Glantschnigg Franz, aus Stallhofen.

48. Klatzer Richard, aus Klagenfurt,

49. Kuschar Alfred, aus Graz.

50. Kastner Paul, aus Ferlach.

51. Gottlieb Franz, ausLemberg inGalizien,

52. v.TarnoczyMaximilian, aus Innsbruck

in Tirol.

Št. Georgen am 53. Pistumer Josef, aus Friesach.

54. Grimschitz Gustav, aus Moosburg.

55. Wurzer Georg, aus St. Georgen am

Sandhof.

56. Rot.hauer Maximin, aus Klagenfurt.

57. Pliescliounig Josef, aus Gosselsdorf,

58. Ogris Alfons aus Viktring.

aus Laibach.

Presterl Ignaz, aus Maria ■ Laufen Ein Abgangszeugniss mit der Erlnnbniss

zur mederholungspriifung =

59. Briiggler Jakob, aus Fresach.

60. Baron von Ankershofen Richard, aus

Klagenfurt.

61. Beyweiss Wolfgang, aus Portsehach

am Berg.

in Krain.

Burger Ernest, aus Klagenfurt,

Klein Johann, aus Suppoth.

Frauendorfer Franz, aus Piacenza in

Italien.

Einspieler Gregor, aus Suetschach.

Grimschitz August, aus Klagenfurt.

Tsehauko Peter, aus Loiblthal.

Holeczek Paul, aus Klagenfurt.

Ein Zeugniss der dritten Classe:

62. Račk Johann, aus Neudenstein.

V. Classe.

Schulpreise erhielten:

1. Wang Jakob, aus Priedl.

2. Kaiser Oswald, aus Gammersdorf.

Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Torzngi

3. Laschitzer Simon, aus Briickendorf.

4. Kahn Thomas, aus Semslach.

5. Droniberger Sebastian, aus Grades,

6. Arztmann Gustav, aus Klagenfurt.

7. Glas Friedrich, aus Leoben in Steierm.

8. \Vinkler Karl, aus Klagenfurt.

9. Hauser Friedrich, aus Rottenbach

in Steiermark.

Ein Zengniss der ersten Classe:

10. Ehrlich Gottfried, aus Trofaiach in

Steiermark, Rep.

11. Ehrlich Wilhelm , aus Trofaiach in

Steiermark.

12. Jošt Kaspar, aus Arnoldstein.

13. Hohenwart-Gerlachstein Lothar, Graf,

aus Laibach in Krain.

14. Meyer Georg, aus St. Leonhard.

15 Benisch Ottokar, aus Trautenau in

Bohmen.

16. Grubhofer Franz, aus AIthofen.

17. Pacher Hubert, aus Lolling.

18. Gotzhaber Ignaz, aus Klagenfurt.

19. Kaggel Johann, aus Gammersdorf.

20. Stocker Karl, aus Wolfsberg.

21. Payer Johann, aus Innsbruck in Tirol.

22. Clement Faust, aus Klagenfurt.

23. Steiner Sebastian, aus Altendorf.

24. Ruckgaber ITranz, aus St. Gertraud.

25. Sohluder Matthias, aus Klagenfurt.

5
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26. Tindl Eobert, ang Spittal.

27. Einspieler Andreas, aus Suetschack.

28. Wutscher Ulrich, aus Reideben.

29. Jobst Josef, aus Volkermarkt.

30. Pusehnik Michael, aus Tratten.

31. Ehrlich Matthias, aus Uggovitz.

32. UnterkreuterWenzel, ausZvvickenberg.

33. Miklau Urban, aus Haimburg.

34. Kleinberger Vincenz, aus Klagenfurt.

35. Kreiner Andreas, aus Maria Feieht.

36. Erdelt Hermann, ausWeissenau, Eep.

37. Bernold Josef, aus Eosegg.

38. Holzknecht Josef, aus Mageregg.

39. Lang Hermann, ausKuefstein inTirol.

40. Greiner Simon, aus Globasnitz, Eep.

41. Prielasnig Josef, aus Moos,Eep.

42. Pabst Johanu, aus Millstatt.

43. Lesitschnig Franz, aus Maria Eain.

44. Tschebul Johann, aus Guttenstein.

lin Abgangszcugniss mit der Erlanbniss

znr Wicderholungsprnfung:

45. Beinitz Leopold, aus Klagenfurt.

46. Tambor Maximilian, aus Klagenfurt.

47. Ortwein v. Molitor Josef, aus Spittal.

48. Koban Valentin, aus Plescherken.

VI. Classe.

Schnlpreise erhielten:

1. Horner Anton, aus Klagenfurt.

2. Smolei Alois, aus Greifenburg.

Bin Zeugniss der ersten Classe mit

Torzug!

3. Paier Peter, aus Siebending.

4. Niederist Gustav, aus Eaibl.

5. Niederdorfer Christian, aus Lautz.

6. Pacher Carl, aus Lolling.

7. Sittmoser Johann, aus Steflerberg.

8. Glabischnigg Johann, aus Millstatt.

9. Ambrusch Valentin, aus Feistritz

im Eosentbale.

10. Eauter David, aus Kleblach.

11. KrautValent., ausFeistritz obBleiburg.

12. Klammer Josef, aus Kammering.

13. Koller Franz, aus St. Joh. bei Wolfsb.

14. Steiner Johann, aus Spittal.

Ein Zeugniss der ersten Classe:

15. Krainer Stefan, aus Tigring.

16. Pacher Eochus, aus Gleinach,

17. Joham Johann, aus Preitenegg.

18. Grawein Alexander, aus Villach.

19. Eiedinger Ferdinand, aus Klagenfurt.

20. Ritter v.PirkenauAdolf, ausOttmanack.

21. Schriefl Karl, aus Klagenfurt.

22. Irrausch Anton, aus Semlach.

23. Lorenz Eaimund, aus Klagenfurt.

24. Lohvvasser Karl, aus Klagenfurt.

25. Lottersberger Josef, aus Steinfeld.

26. Platzer Johann, aus Villach.

27. Baron v. Ankershofen Julius aus Kla¬

genfurt.

28. Tarmann Kanzian, aus Sack.

29. Spiess Ferdinand, aus Klagenfurt.

30. Grassler Josef, aus St. Osvrald ob

Hornburg.

31. Kasda Lorenz, aus Ferlaeh.

32. Speehtl Christian, aus St. Vincenz.

33. Leopold Alfred, aus Freienthurn.

34. Eabitsch Friedrich, aus Gleinach.

35. Talakerer Franz, aus Hiittenberg.

36. Baron v. Aichlburg Mas, aus Villach.

37. Kuess Josef, aus Klagenfurt.

38. Sehimm Joh,,aus Arenfels in Steierm.

39. VVarmuth Clemens, aus Geislsdorf.

40. Unterkreuter Josef, aus Zwick‘enberg.

41. Zollner Josef, aus Gradenegg.

42. Eabitsch Alois, aus Klagenfurt.

Ein Abgangszeugniss mit der Erlanbniss

zur Vfiederholungsprnfung:

43. Reimann Franz, aus Volkermarkt.

VII. Classe.

Schnlpreise erhielten:

1. Salcher Peter, aus Kreuzen.

2. Deschmann Adalbert, aus Klagenfurt.

Ein Zeugniss der ersten Classe mit

Torzng:

3. Kucher Josef, aus Niederdorf.

4. Karpf Valentin, aus Leibsdorf.

5. Burger Max, aus Klagenfurt,

6. Franki Franz, aus St. Johann bei

Wolfsl>erg.

7. Zemrosser Johann, aus Predel.

8. Edler v. Cannal Gilbert, aus Laibach

in Krain.

9. Ruppnig Julius, aus Grossbuch.

10. Spiess Ferdinand, aus Unterloibl.

11. Eiepl Johann, aus Haimburg.

12. Schnablegger Alois, aus Eisenerz in

Steiermark,
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13. Schaubacli Johann, aus Pockau.

14. Liesskounig Johann, aus Unteraieh-

wald.

Ein Zengniss der crsten Classe:

15. Beinitz Hermann, aus Klagenfurt.

16. Weissensteiner Josef, aus Hattendorf.

17. Staunig Johann, ausFeistritz an der

Drau.

18. Rebernigg Johann, aus Gradnitz.

19. Bluth Ernest, aus Triest.

20. Drasch Johann, aus Albeck.

21. Heiss Alois, aus Rennweg.

22. Wedenigg Matthias, ausMariaFeicht.

23. Vivoda Peter, aus Klagenfurt.

24. Hribernigg Peter, aus Klagenfurt.

25. Frank Albert, aus Lolling.

26. Mittelberger Hermann, aus Klagenfurt.

27. Binder Heinrich, aus Klagenfurt.

28. Tripp Ludwig, aus Liserhofen.

29. Morer Josef, aus St. Paul.

30. Wastian Josef, aus Pollan.

31. Primosehitz Valentin, aus St. Aegyden

an der Drau.

32. Werner Wilhelm, aus Wolfsberg.

33. Schumach Valentin, aus Kiihnsdorf.

34. Kappelaro Martin, aus Tarvis.

35. Bobelka Anton, aus Pontafel.

36. Homann Alois , aus Greifenburg.

37. Sablattnig Gabriel, ausKottmannsdorf.

38. Novak Josef, aus Volkermarkt.

39. Wank Johann, aus Schrockendorf.

40. Forstner Guido , aus Judenburg in

Steiermark.

Ein Abgangszeugniss mit derErlanbniss

znr ffiederholungspriifnng:

41. Kropiunig Alois, ausWindischbleiberg.

Fngepriift blieb:

42. Angerer Heinrich, aus Feistritz an

der Gail.

Hesultat

der am 21. Juli 1866 abgeschlossenen UHaturilatsprufong.

Ein Zengniss der Reife mit Auszeichnung erbielten:

Achatz Isidor, aus St. Andra. Kless Viktor, aus Villach.

v. Aichenegg Josef, aus Winklern. Kormann Franz, aus \Volfsberg.

Clement Emil, aus Tarvis. Riedinger Hubert, aus Klagenfurt.

Elsler Karl, aus Sachsenburg. Sommer Josef, aus Maria Rain,

v. Frauendorff Alois, aus Klagenfurt. Winkler Johann, aus Olsach.

Kless Anton, aus Villach.

Ein Zengniss der Reife:

Bauer Simon, aus St. Thomas.

Dorflinger Josef, aus Sirnitz.

Hartlieb Jakob, aus Gendorf.

Herzele Jakob, aus St.Peter bei Klagenfurt.

Jorrer Josef, aus Molzbichl.

Jugoviz Franz, aus Villach.

Katziantschitsch Stefan, aus Eixendorf.

Kechl Johann, aus Gottesthal.

Koller Johann, aus Tropelach.

Mayer Johann, aus Obergoritschitzen.

Obiltschnig Matthias, aus St. Michael.

Payer Gregor, aus St. Andrea.

Petritsch Theodor, aus Villach.

Preinitsch Paul, aus Rosegg.

Roschitz Valentin, aus Suetschach.

Spitzer Josef, aus St. Peter.

Stockmayer Friedrich, aus Lalenbacli in

Ungarn.

Anmerkung: Die Resultate der diessjahrigen Maturitats-Priifung vverden im

Programm des nachsten Schuljahres verbffentlicht.
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Anmerknng zor Statistik des Gjmnasioms.

1. Das Benediktiner-Stift zu St. Paul in Karaten hat die Ver-

pflichtung, die Lehrer des Gymnasiums zu stellen und zu erhalten;

nur der Direktor erbalt die Besoldung und der Nebenlebrer fiir den

Scbreibunterricbt eine systemisirte Remuneration aus dem Studienfonde;

die Lebrer der italieniscken und franzosischen Spracbe werden aus dem

karntn. Landes-Fonde bezablt. — Alle iibrigen auflaufenden Kosten

fiir das Gymnasialgebaude treffen den Studienfond, \voraus auch das

physikalische Cabinet mit jabrlich 105 fl., das naturhistorisebe Cabinet

mit jahrlichen 52 fl. 50 kr. und die k. k. Studien-Bibliothek mit jiibr-

lichen 525 fl. o. W. dotirt ist.

2. Die in beiden Semestern eingehobenen Schulgelder betragen

3420 fl. 90 kr. o. W.

3. Die eingegangenen Aufnabrastaxen betragen 226 fl.

80 kr 6. W.

4. Die Lebrmittel bestehen:

a) aus der k. k. Studien-Bibliotbek mit einem eigenen welt-

licben Bibliothekar, entbaltend 33.320 Bande;

b) aus einem physikalischen Cabinete;

c) aus einem naturbistoriscben Cabinete;

d) aus einer besonderen Gymnasial-Bibliothek, welche aus den

Scbenkungen und Aufnabmstaxen uach und nach gebildet wird;

e) aus einer Sammlung von Zeicbnungs-Vorlagen und Gypsmo-

dellen.

5. Nebengegenstand e des Unterrichtes:

a) italienische Spraehe, besuebt von 31 Scbiilern;

b) franzosische Spracbe, besuebt von 21 Schiilera,

c) Zeicbnen, besuebt von 50 Schulern;

d) GesaDg, besuebt von 61 Schulern;

e) Kalligraphie, besucht von 86 Schiilern •

f) Turnen, besucht von 85 Schulern;

gj Stenographie, besucht von 20 Schiilern.
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