
des

fi . L ( feufftfieti $ taafs = iijniiiafi !iins
in gköm’ h ,

veröffentlicht am Schlüsse des Schuljahres

INHALT :

1 . Zur Lehre des Magisters Johann Hus . Von Professor Dr . Josef Kubista .

II . Sehulnaehriehten . Vom Direetor .

- -

IM SELBSTVERLÄGE DES K. K. DEUTSCHEN STAATSGYMNÄSIUMS .

Druc'E von A. Gothmann in Buäwels,





Zur Lehre des Magisters Johann Hus .

So viele berufene Kräfte sich auch in den letzten Jahren mit der Ge¬

schichte der husitischen Bewegung nach ihren verschiedenen Erscheinungsformen

befassten ; so viele von ihnen auch den Lehrbegriff des böhmischen Reformators

sowie die Berührungspunkte erörterten , die er einerseits mit dem Oxforder Theologen

und mit den „ Vorläufern des Husitismus“ , anderseits mit der reformatorischen Be¬

wegung in Deutschland gemein hat — eine systematische Darstellung der

Gesammtlehre Husens auf der breiten Grundlage seiner sämmtlichen Schriften

und eine möglichst präcise Fassung jener Lehrsätze , durch welche er sich die

Bezeichnung und Behandlung eines Ketzers zugezogen , eine solche besaßen wrir

bis in die jüngste Zeit hinein nicht . Und es ist dies wohl nicht unschwer zu

erklären . Zunächst verfügt der Historiker vom Fache in der Regel nicht über jenes

Maß theologischer Gelehrsamkeit , um in religiösen Streitfragen mit voller Zuver¬

sicht sein Verdict aussprechen zu können ; weiterhin waren aber auch Husens

böhmisch geschriebene dogmatische , homiletische und polemische Schriften , welche

bei einer auf Gediegenheit Anspruch erhebenden Würdigung der Hus ’schen Lehre

denn doch unbedingt mit in Rechnung gezogen werden müssen , durch der Zeiten

Ungunst bis zum Jahre 1868 selbst in Böhmen so wenig zugänglich , dass mau

sich nicht wundern darf , wenn wir Uber die Geschichte der husitischen Bewegung

nach ihren mannigfachen Richtungen hin weit besser informirt sind , als über die

Lehre des Reformators , welche doch zu jener Bewegung den unmittelbaren

Anstoß gab .

Letzteres Hindernis fiel mit der im Jahre 1868 abgeschlossenen Erben ’schen

Gesammtausgabe der böhmischen Schriften des Reformators hinweg und es war

ein erfreuliches Zeichen der literarischen Regsamkeit unseres Vaterlandes , dass

einige wenige Jahre später ein katholischer Priester , Dr . Anton Lenz , Professor

der Theologie zu Budweis , den böhmischen Büchermarkt mit einem Werke be¬

reicherte , in welchem er sich : „ Die Lehre des Magisters Johann Hus auf Grund

seiner lateinischen und böhmischen Schriften nebst der Verurtheiluug desselben

durch die Kirchenversammlung zu Konstanz“ *) zum Gegenstände seiner Uuter -

J) Uceni rnistra Jana Husi na zaklade latinskyek i ccskych spisü jelio jakoz i odsouzenf
IIusovo na snemu Kostnickem , Sepsal Dr . Antonin Lenz . V Praze 1875 .

1*



4

sncliung erwählte . War die leichte Zugänglichkeit der böhmischen Schriften des

Prager Reformators das äußere Motiv , so fehlte es auch nicht an inneren Beweg¬

gründen , die den geehrten Verfasser zur Arbeit drängten . Wenn sich Hus

während seiner Anwesenheit zu Konstanz gar oft , und darunter auch mit

Recht beklagte , er sei von seinen Gegnern missverstanden worden oder

man habe ihm Lehrmeinungen unterschoben , zu denen er sich nie zu bekennen

vermöge , so ist es — nach der Ansicht des Dr . A . Lenz — in unserem Jahr¬

hunderte nicht viel besser , als es im fünfzehnten der Fall gewesen . „ Während ihn

die Einen preisen und in den Himmel erheben , tadeln und schmähen ihn die An¬

dern maßlos . Die Einen behaupten , er wäre von der katholischen Lehre eigentlich

gar nicht abgewichen und wiederholen wörtlich dasselbe , was im fünfzehnten Jahr¬

hunderte von Hus selbst und von seinen Anhängern aus Konstanz nach Böhmen

berichtet wurde , nämlich , Hus sei nur deshalb verbrannt worden , weil er die Geist¬

lichkeit wegen ihrer Laster verfolgte und seine Verurtheilung sei demgemäß wider

alles Recht und wider alle Gerechtigkeit erfolgt . Andere wiederum vergrößern

maßlos und der dogmatischen Wahrheit zuwider seine Abweichungen , ja sie setzen

selbst seinen Character herab , sei es aus unziemlichem Zelotismus , sei es aus

nationalem Fanatismus . Und das alles geschieht — wo es nicht ein verbissener

Groll gegen die katholische Kirche ist — aus Unkenntnis der Lehre des J . Hus“ *) .

Die Kenntnis dieser Lehre zu fördern und zur Würdigung des böhmischen

Reformators sein Scherflein beizutragen — das ist die Aufgabe , welche sich der

Verfasser des obgenannten Werkes gestellt hat . In böhmischen literarischen Kreisen

nach Gehör gewürdigt ~) hat die Schrift des Dr . A . Lenz bis jetzt im Allgemeinen

nicht jene Beachtung gefunden , die man sonst einer gewissenhaften Arbeit , durch

welche die historische Literatur unseres Vaterlandes bereichert wird , nicht zu ver¬

sagen pflegt . Und diese Wahrnehmung bewog mich , dem sich für geschichtliche

Forschungen interessirenden , aber der böhmischen Sprache unkundigen Leser einen

gedrängten Ueberbliek über die Resultate zu bieten , zu welchen Dr . A . Lenz in

dem aus 238 Seiten bestehenden ersten Theile seines Buches gekommen ist .

K . J . Erben , der als Nicht - Theolog die mitunter haarscharfen Unterschiede

zwischen dem , was ein katholisches Dogma und was eine Irrlehre ist , nicht heraus -

zulinden vermochte , sagt in einer Anmerkung seiner Gesammtausgabe** 3) : „ Und

was ( Husens ) Lehre betrifft , so muss Jedermann , der seine Schriften ohne vorge¬

fasste Meinung liest , bekennen , dass Hus nur ein Verbesserer der sittlichen Ver¬

derbtheit und des vielfachen Unfuges seiner Zeit sein wollte , wobei er ohne alle

Schonung nicht blos Laien , sondern auch den geistlichen Stand , vom Papste bis

zum niedrigsten Mönche herab tadelte ; dass es aber in dieser Zeit gar Vieles bei

der Geistlichkeit zu tadeln gab , kann wohl Niemand leugnen . “ So sehr auch der

Verfasser unseres Buches mit dem letzten Ausspruche Erben ’s übereinstimmt , so

sehr er auch an mehr als Einer Stelle offen die vielen Krebsschäden berührt , au

denen die damalige Hierarchie krankte , so sehr ihm der Character Husens , sein

' ) Uceni pag . XIV .
3) Tieftrunk , Ilistorio literntury ccskö . 2 . Auflage . St . 151) .
3) Mistra Jana I-Iusi scbrane spisy eeskö III , 342 .
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mackelloser Lebenswandel , sein gegen die zahlreichen kirchlichen Missbrauche dureh -

g 'lühtes Herz und sein hoher , sittlicher Math , der ihn freudig und willig in den

Tod hineintreibt , alle Achtung und Anerkennung abgewinnt , so wenig vermag er

sich mit der Erben ’sclien Ansicht zu identificiren , dass Hus durch seine Lehren

nichts anderes erzielen wollte , denn eine sittliche Wiedergeburt seiner christlichen

Zeitgenossen . In ruhiger , rein sachlicher Weise , mit einer wohlthuenden Milde ,

nicht als Ankläger Husens , nicht als Vertheidiger der kirchlichen Zustände jener

Zeit , sondern als kirchlicher und komporativer Dogmatiker zergliedert der Verfasser

die Lehre des Magisters J . Hus in dem ersten Theile seines Werkes in achtzehn

Abschnitten Stück für Stück und in der einen Hand die gesummten lateinischen

und böhmischen Schriften des Reformators , in der anderen das katholische Dogma ,

weist derselbe alle jene Punkte nach , in welchen Husens Lehre von dem Dogma
der katholischen Kirche differirt .

Es sei mir gestattet , dem Gedankengange des Verfassers in der Ordnung ,

welche er einzuschlagen beliebt , zu folgen und in frei reproducirender Weise die

Resultate seiner Forschung dem geneigten Leser mitzutheilen .

I . Husens Lehre von den Quellen des christlichen Glaubens und
von ihrer Auslegung .

Die katholische Kirche lehrt , dass der Glaube aus einer doppelten Quelle

stamme ; nämlich aus der heiligen Schrift und aus der Traditon und dass der wahre

Interpret der göttlichen Lehre das von Christus eingesetzte Apostolat sei . Obwohl

es nun Hus in seiner Polemik gegen Pälec als das „ primum mendacium“ hinstellt ,

„ quod solam scripturam sacram in talibus materiis pro judice haberi voluimus“ ;

obwohl er sich dagegen verwahrt , als ob er blos die Autorität der hl . Schrift , nicht

aber jene der Kirche anerkennen wollte ; obwohl er noch in seinem zu Konstanz

geschriebenen Tractate über das Sacrament des Leibes und Brotes von sich behaup¬

tet , er halte fest an den Aussprüchen der Kirchenversammlungen und der Kirchen¬

lehrer ( „ tenens etiam generalium conciliorum et ss . doctorum Ecclesise sententiam

explicite et implicite“ ) , so haben diese Versicherungen gleichwohl nur den Wert
einer reservatio mentalis und der Verfasser beweist aus den lateinischen und böh¬

mischen Schriften des Magisters , dann aus dessen Privatcorrespondenzen und

schließlich aus seinen in Konstanz , noch kurz vor seiner Verbrennung gethanen

Aussprüchen , dass die rücksichtlich der Quellen des christlichen Glaubens von Hus

behauptete Uebereinstimmung mit der katholischen Lehre nur eine scheinbare sei ,

und dass ihm nur die hl . Schrift als die einzige Quelle der religiösen

Wahrheiten gegolten habe . Das beweist die von Hus an Pälec gerichtete

Aufforderung , letzterer möge aus der Schrift erhärten , dass die 45 von der Kirche

verworfenen Artikel Wicliff ’s wirklich ketzerisch sind ; so lange dies nicht geschehe ,

müsse Hus die Verurtheilung derselben als unvernünftig und geradezu ruchlos be¬

zeichnen . Das beweist seine Betheuerung , er vermöge die Kreuzbulle Johann ’s XXIII .

unmöglich als bindend anerkennen , weil die hl . Schrift von ihr schweige , jene

Schrift , „ in qua quodlibet utile invenitur , in qua Deus fidem plenissime posuit . “

Das beweist seine Lehre , die Christen hätten Alles zu glauben „ was Gott an ge -
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ordnet hat“ , und Jedermann solle bereit sein , wenn ihm die Wahrheit aus der
hl . Schrift nachgewiesen werde“ dieselbe auch gerne und willig auzunehmen .
Damit hängt zusammen die Aufforderung au die Gläubigen , „ sie mögen den Prä¬
laten nicht gehorchen und ihnen nicht glauben , es sei denn in solchen Dingen ,
welche die hl . Schrift gebietet ;“ weiterhin sein Begriff der Ketzerei , welche
er deffnirt als „ eine der Schrift zuwiderlaufende , hartnäckig verfochtene Irr¬
lehre“ , worausHus von seinem Standpunkte folgerichtig den Satz erschließt , dass
es , solange noch keine hl . Schrift vorhanden war , auch keine Ketzerei geben konnte .
Und so führt Dr . Lenz noch eine Reihe von Belegen vor , welche zeigen , dass das
Wort : „ Ostende scripturam“ , mit welchem Hus in seiner Polemik gegen Pal ec
letzteren apostropkirt , nach und nach das Fundament seiner Lehre von den Quellen
des Glaubens geworden ist .

Wie sich aber die Lehre Husens von der hl . Schrift als ausschließlicher
Quelle des Glaubens erst allmählich in ihm entwickelte , so gilt dasselbe auch be¬
züglich der Frage : wer denn der wahre Interpret dieser Einen Quelle sei ?
Während der Reformator in seiner böhmisch geschriebenen Auslegung des „ Cantieus
canticorum , “ in einer Zeit , in welcher sein Kampf gegen die katholische Geistlich¬
keit noch nicht entbrannt war , die Kirche als die untrügliche Interpretin der
Schrift bezeichnet , will er sie in seinen späteren Schriften nicht mehr als das for¬
male Princip des Glaubens und den obersten Gerichtshof in Glaubeussachen aner¬
kennen . Hus stellt die Wahrheit der hl . Schrift den Artikeln der Kirchenlehre
gegenüber und während er von den letzten behauptet , sie seien menschliche Erfin¬
dungen , klagt er die Kirche an , sie unterdrücke die Wahrheit der Schrift , ja sie
sei eine Gegnerin derselben und sehe es sehr ungerne , wenn die Laien die Schrift
kennen ; sie allein wolle in religiösen Angelegenheiten endgiltig beschließen , ohne
auf die hl . Schrift Rücksicht zu nehmen .

Entgegen der späteren protestantischen Anschauung , die Schrift sei so klar ,
dass sie keiner Auslegung bedürfe , neigt sich Hus der Ansicht zu , es sei in erster
Reihe der göttliche Geist, dann aber der von ihm erleuchtete Mensch der wahre
Ausleger der hl . Schrift . Von sich selbst sagt der Reformator , es sei Gott , der ihn
begnadet habe , die Wahrheit zu erkennen , wodurch er im directen Zusammenhänge
steht mit der theosophischen Richtung des deutschen Protestantismus . Die ernste
Frage , was denn überhaupt das Kriterium der göttlichen Erleuchtung eines Men¬
sehen sei , lässt Hus unerledigt . Da er aber in seinen Schriften an gar vielen
Stellen den Einzelnen nicht bloß für berechtigt , sondern auch für verpflichtet hält ,
sich auf Grund der hl . Schrift von der Wahrheit dessen zu überzeugen , was die
Geistlichen predigen , so ergibt sich wohl daraus , dass die menschliche Vernunft
den Sinn der Schrift zu erklären habe . Ausgesprochen wird der Gedanke von Hus
nicht ; er ist aber die nothwendige Consequenz seiner sonstigen Lehren und wie
der I heosophismus , so kann auch der Rationalismus des sechzehnten Jahrhun -
dertes bis auf Hus zurückgehen .

Und wie es der Meister hielt, so hielten es die Jünger . Am prägnantesten
tritt der Standpunkt Husens hervor in der Coufession der böhmischen Brüderge¬
meinde vom J . lo35 , wo es heißt , „ dass die Schrift den göttlichen Willen bestimmt

4
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und vollständig ( rnistne a cele ) verkündet , so dass neben derselben die Tradition

keine Geltung haben könne . “

Husens Lehre von der Kirche .

Der katholische Lehrbegriff von der Kirche lautet dahin , sie sei die sicht¬

bare Gesammtheit aller rechtgläubigen Christen . Da mithin die „ nota essen -

tialis“ eines Christen seine Rechtgläubigkeit ist , so folgt daraus , dass der Mensch ,

selbst wenn er in die schwersten Sünden verfallen wäre und die heilig machende

Gnade eingebüßt hätte , dennoch ein Mitglied der Kirche bleibt , so lange er

wenigstens den Glauben bewahrt .

Dagegen lehrt Hus ( mit Berufung auf den hl . Augustin ) , die Kirche sei

die Gesammtheit aller zum ewigen Leben Bestimmten , oder kurzweg , die Ge¬

sammtheit der Prädestinirten , wodurch er alle jene von dem „ mystischen

Leibe“ Christi , d . h . von der Kirche ausschließt , von denen Gott schon im Vor¬

hinein weiß ( präscivit ) , dass sie wegen ihrer Sünden am ewigen Leben keinen

Antheil haben werden . J) Die Präsciten sind demnach nur scheinbare Mitglieder

der christlichen Gemeinschaft , sie sind nur „ in Ecclesia“ aber nicht „ de Ecclesia“ .

Nur die Prädestinirten sind „ de Ecclesia“ , und der von Gott Prädestinirte bleibt

immerdar im Zustande der göttlichen Gnade , wenn er derselben auch für den

Augenblick in Folge einer schweren Sünde verlustig werden sollte , weil prädestinirt

sein und zur ewigen Seligkeit bestimmt sein , dasselbe bedeutet . Diese Kirche der

Prädestinirten bestand schon am Anfänge der Welt und sie wird erst am Tage

des jüngsten Gerichtes vollständig sein . Dagegen sind die Präsciten nur , was Spreu

unter dem Weizen ; gesetzt auch , sie seien für den Augenblik im Zustande der

Gnade und gesetzt sie seien noch so bestrebt , in diesem Zustande auch zu ver¬

harren , so ist doch ihr ganzes Streben eitel , weil ihnen der Urquell eines gott¬

gefälligen Lebens fehlt , nämlich die Gnade der Vorherbestimmung .

Wir sehen hier die Grundzüge jener furchtbaren , die menschliche Selbst¬

bestimmung aufhebenden Lehre , welche später der Genfer Reformator mit der ihm

eigenen Consequenz durchführte . Leztere ist bei Hus insoforne nicht vorhanden ,

als er durch einen anderen , von ihm im Gegensätze zur katholischen Kirche ver¬

breiteten Lehrsatz , dass nämlich die Todsünde den Menschen von der Kirche aus¬

schließe , seinen Begriff der Prädestination wieder aufhebt . Denn gesetzt , es be¬

gehe ein Prädestinirter eine Todsünde , so folgt aus dem Begriffe der Prädestination ,

dass er trotzdem nicht aufhöre , ein Mitglied der Kirche zu sein ; aus dem Begriffe

der Todsünde aber , dass er ipso actu ein solches Glied zu sein aufhöre . Hier

leidet Hus ’ens Lehre an einem unheilbaren Widerspruche .

Husens Lehre von der Kirchenverfassung .

Wie großartig auch die Auffassung sein mag , die sich Hus von der Kirche
als der Gesammtheit der Prädestinirten macht — für ihn selbst ist sie verhängniss -

4 i

’) Omnes autem , sagt Hus von den Christen , in praescitos et praedestinatos sunt divisi ,
quorum primi sunt membra finaliter diaboli et reliqui sunt membra corporis mystici , quod
est s . Ecclesia , sponsa Domini nostri Jesu Christi .
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voll , weil er biemit eineu Weg betrat, der ihn immer weiter von der Kirche ab¬
lenkte und hier ist der Keim , aus dem sich seine dogmatischen Abweichungen ,
namentlich seine divergirende Ansicht von der Kirchenverfassung und von der
Kirchenverwaltung entwickelte .

Da die Kirche nur die Gesammtheit der Prädestinirten ist und da Niemand
weder von sich noch von einem Anderen mit Bestimmtheit anzugeben vermag , ob
er zu diesen Auserwählten gehöre oder nicht gehöre , so folgt hieraus zunächst ,
dass weder die Kirche ihre Mitglieder , noch letztere die Kirche zu erkennen im
Stande sind und dass es weiterhin eine große Vermessenheit sei , wenn sich irgend
ein Christ für einen bevorzugten Theil der Kirche oder gar für einen Vorstand
der Kirche halte . Mit dieser Ansicht des Reformators verträgt sich eine sichtbare
Gliederung und Verfassung der Kirche schou a priori nicht , und wenn die katho¬
lische Kirche lehrt, dass die Kirche aus der Geistlichkeit und aus den Laien zu¬
sammengesetzt sei , dass der Geistlichkeit das Priesteramt , das Prophetenamt und
das Hirtenamt von Heilande übertragen sei und dass die oberste Leitung der
Kirche der Nachfolger Petri zu führen habe , so wäre es nur consequent, wenn
Hus alle diese Dogmen grundsätzlich geläugnet hätte , wodurch er sich dem Pro¬
testantismus bedeutend genähert hätte . Der Reformator bleibt aber auf halbem
Wege stehen , indem er wohl den Papst als sichtbares Oberhaupt der Kirche nicht
anerkennt , dafür aber gar energisch gegen die Zumuthung auftritt, als ob die
priesterliche Gewalt allen Christen ohne Ausnahme gemein sein könnte . Den römi¬
schen Primat kurzweg aufhebend hält Hus einen eigenen Priesterstand aufrecht .

Was den Primat anbelangt, so lehrt Hus , dass nur Christus und Niemand
sonst das Oberhaupt der Kirche sei . *) Den Beweis hiefür führt er
1 . direct , mit Berufung auf die Apostel , von denen es keiner , auch nicht Petrus

wagte , sich als Oberhaupt der Kirche , nicht einmal der streitenden , hinzustellen '- ) .
Nicht auf Petrus , nicht auf Paulus noch sonst auf Jemanden , sondern nur auf
sich selbst und auf dem Glauben hat Christus seine Kirche aufgebaut .** 3) Petrus
war nicht einmal das Haupt der Apostel , denn Christus nannte ihn nie einen
Apostelfürsten , er hatte gar keinen Vorzug vor den übrigen Aposteln , auch hat
er factisch nie die gesammte Kirche verwaltet . Wohl ist es richtig, dass Petrus
durch seinen Glauben , seine Demut und Liebe hervorragte , weswegen ihn der
hl . Dyonisius einen „ capitaneus inter apostolos“ nannte ; nie ist er aber ein
„ caput Ecelesiae“ gewesen . Nur in Einem Sinne kann er als Statthalter Christi
genannt werden , insoferne er nämlich den Heiland im Leben und Lehren
nachahmte . 4)

J) Hieher gehören die Stellen : Nos tarnen vere credimus , quod Christus Jesus est caput
supra omnem Ecclesiam , ipsam regens indefellibiter . — Ex jam notatis primo colligitur ,
quod solus Christus est caput universalis Ecelesiae .

3) Von den Aposteln lehrt Hus : .. S - s . apostoli confessi sunt concorditer , se esse servos isti
us capitis et humiles ministros Ecelesiae sponsae , nunquam autem praesumsit aliquis apo -
stolorum asserere , quod fuit caput vei sponsus dictae Ecelesiae .“

■) Igitui neque Petrus nequo Paulus neque alius aliquis citra Christum est principalo Fun -
damentuw et caput Ecelesiae .

*) Tenuit Petrus Christi locum in imitatione et pastu ovium , et juxta hoc fuit aliis
praepositus .
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2 . indii 'ect Da die Kirche aus der streitenden , leidenden und triumphirenden be¬

steht , und da zu der letzteren die Heiligen gehören , so müsste ein Mensch als

sichtbares Oberhaupt der gesammten Kirche auch den Heiligen und Engeln im

Himmel vorgesetzt sein , was aber unmöglich ist , da eine solche Würde nur

Christo selbst geziemt 1) . Demnach ist der Heiland das einzige Oberhaupt der

Kirche , neben welchem ein menschliches nicht bestehen kann . Wollte Jemand

behaupten , dass der Papst ein „ caput Ecclesiae“ sei , so hätte die Kirche entweder

zwei Köpfe — und dann wäre sie ein zweiköpfiges Ungethiim , was doch keinen

Sinn haben kann — oder sie hätte nur Einen Kopf — und dann ist die Frage ,

ob Christus das Eine , wahre Oberhaupt sei oder der Papst . Ist es Christus ,

dann braucht die Christenheit keinen Papst ; ist es der Papst , dann steht

Christus in seiner Würde unter dem Papste , was aber ein Widerspruch ist . Die

Kirche hat demnach nur Ein Oberhaupt , und dieses ist Christus ; er ist ein

doppeltes Oberhaupt : ein äußeres nach seiner Göttlichkeit seit dem Anfänge

der Welt , ein inneres nach seiner Menschheit seit seiner Menschwerdung .

Wenn nun der Heiland selbst als Gott und Mensch ein doppeltes Oberhaupt

der allgemeinen Kirche ist , so kanneine „ particularis Ecclesia“ , d . h . die Kirche

einer gewissen Gemeinde immerhin noch einen dritten , von Christus eingesetzten

„ capitaneus“ an ihrer Spitze haben 2) .

Husens Lehre vom Papstthum und vom Priesterstande .

Da das Papstthum nicht göttlichen Ursprunges ist , so ist es ein Werk der

Menschen . Wäre es von Gott eingesetzt , so müsste es sich aus der hl . Schrift nach -

weisen lassen . Nun kommt aber in der ganzen hl . Schrift nicht einmal der Name

„ Papst“ vor und gesetzt , er würde sich darin auch vorfinden , so wäre damit keines¬

wegs nachgewiesen , dass der jeweilige herrschende Papst , der ja nur durch mensch¬

liche Wahl seine Stelle erlangt hat , auch von Gott zu dieser Würde auserkoren

sei . Schon die Thatsache , dass selbst die beschränktesten und schlechtesten Men¬

schen , ja selbst Ketzer und Antichristen zu Päpsten gewählt werden können —

und Hus führt Beispiele an — schon diese Thatsache schließt die Möglichkeit aus ,

dass das Papstthum göttlichen Ursprunges sein könnte . In der That rührt die

päpstliche Würde erst aus der ‘Zeit des Kaisers Konstantin her , der da bestimmte ,

dass der höchste Priester zu Rom den Titel eines Papstes führen und sich auch

äußerlich durch ein besonderes Kleid unterscheiden solle , was dann das Concil zu

Nicäa bestätigte , indem es dem Papste eine ähnliche Stellung unter den Bischöfen

einräumte , wie sie der Kaiser unter den Königen besitzt . Indem nun die Päpste

aus der Hand der Kaiser eine Reihe von Auszeichnungen annalrmen , bewiesen sie

selbst , dass sie nicht Statthalter Christi , sondern Beamte des Kaisers sind , und wenn

!) Hus sagt in Bezug auf die Heiligen : „Nulli eorum est de necessitate salutis , subesse alii
Romano pontifici praeter Christum , cum jam salvi facti sunt , quos non potest Romanus
pontifex ligare vel solvere“ .

J) Unde patet , quod non repugnet , particularem Ecclesiam habere plura capita . Nam potest
habere tria capita , scilicet divinitatem , Christi humanitatem et capitaneum sibi pro regimine
ordinatum .
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sie sich von den Bischöfen unterscheiden , so geschieht dies nicht Kraft des gött¬
lichen , sondern Kraft des kaiserlichen Willens . Ein Papstthum aber , welches einen
derartigen Ursprung besitzt, ist zur Verwaltung der Kirche nicht nothwendig ;
Christus hat die Kirche schon vor Konstantin ohne einen Papst regiert und er ist
auch nach Konstantin mächtig genug , sich würdigere Stellvertreter zu verschaffen ,
als es der Papst ist und seine Cardinäle .

Aber auch die Bischöfe sind nichts Anderes und nichts Besseres als die
gewöhnlichen Priester , da es ja nach dem göttlichen Willen keine anderen hierar¬
chischen Abstufungen gibt , als die der Priester und Diacone . Nur Eines haben Papst
und Bischöfe vor dem einfachen Priester voraus — und das ist der grössere Reich -
thum derselben ; alles , was sie sonst noch anstreben , ist menschlichen Ursprunges b )

Aus dem Gesagten ergibt sich , dass Hus durch seine Leugnung des päpst¬
lichen Primates und durch die absolute Gleichstellung aller Priester untereinander
die gesammte kirchliche Verfassung negiert .

Husens Lehre von der Kirchenregierung .
Durch die Weihe zum Priester oder Bischöfe erhält nach der Lehre der

katholischen Kirche der betreffende Candidat die Befähigung , die mit seiner Stel¬
lung verbundenen kirchlichen Functionen zu verrichten . Das Recht aber, sein prie -
sterliches oder bischöfliches Amt in concreten Fällen auch wirklich auszuüben , gibt
ihm der bloße Act der Weihe nicht , sondern es ist hiezu noch eine specielle Auto¬
risation seitens des Papstes — wenn es ein Bischof — seitens des Bischofes —
wenn es ein Priester ist — nothwendig . Wie die Apostel vom Heilande zuerst die
Berufung , dann die Sendung erhielten , so wird auch jeder Priester ohne Unter¬
schied des Ranges durch seine Weihe zuerst berufen , worauf ihm durch die Juris¬
diction die Sphäre seiner amtlichen Wirksamkeit angewiesen wird . Das Recht der
Jurisdiction hat aber nur die „ hierarchia jurisdictionis“ , und das ist der Papst ,
dem die Jurisdiction in der ganzen Kirche zusteht , und die Bischöfe , welchen die
Jurisdiction nur innerhalb ihrer Dioecese gebührt . Hat der einzelne Priester von
seinem Bischöfe die Mission erhalten , dann aber auch nur dann ist er berechtigt ,
innerhalb seines Pfarrsprengels sein Amt auszuüben .

Dagegen lehrt Hus , dass die Priester und Diacone keiner Autorisation be¬
dürfen , um das göttliche Wort zu verkünden , weil sie durch den Act der Priester¬
weihe nicht blos die Fähigkeit sondern auch die Mission erhalten , ihres Amtes zu
walten . Diese Mission ertheilt ihnen nicht der Bischof, sondern jener Höhere , der
da durch den Mund des Heilandes sagte : „ Lehret alle Völker“ ; das Zeichen aber ,
woran mau die göttliche Sendung eines Priesters erkennt , ist nicht päpstliche oder
bischöfliche Autorisation , nicht die Verrichtung von Wundern , sondern das , was
höher steht , als alle Wunder : die Verkündung der Wahrheit und ein gerechtes ,

J) Prägnant spricht Hus diese Ansicht aus an einer Stelle seiner böhmisch gechriebenen Exegese
zu den zehn Geboten : „ Es ist bekannt , dass der Papst als Priester um nichts mehr ist ,
als der niedrigste Priester , es sei denn , dass er reicher ist und dass das Volk mehr zu
ihm emporblickt und dass er ein größeres Ansehen hat in der Welt und dass er mit der
Macht , die er besitzt , eine größere Herrschaft ausfibt“ .
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heiliges Leben . Nach Wahrheit zu streben und ein heiliges Lehen zu führen ist

demnach die erste Pflicht eines echten Priesters , da ja sonst seine Sendung eine

falsche und erlogene wäre .

Wenn aber zum Verkünden des göttlichen Wortes keine wie immer gear¬

tete kirchliche Autorisation nothwendig - ist , so ergibt sich daraus von selbst die

weitere Forderung des Magisters , dass das Predigen frei vor sich gehen solle und

dass demnach ein Priester ohne Rücksicht auf etwaige päpstliche Bannflüche nur

im Sinne des Heilandes , der da sagte : „ Gehet in die ganze Welt 1' das Evangelium

zu predigen habe , und zwar nicht bloß in seinem Pfarrbezirke , sondern überall ,

wo er Gehör findet und mit Erfolg zu wirken vermag . Ja der Priester ist sogar

gebunden , seinen Sprengel zu verlassen , wenn er die Hoffnung hegt , dass er seine

apostolische Mission an einem anderen Orte mit besserem Erfolge vollziehen könne .

So haben es auch die Apostel gehalten , wogegen man in Rom eine besondere

Jurisdiction erfunden hat , um sich durch Ertheilung derselben zu bereichern . Wie

das Papstthum selbst nur mencklichen Ursprunges ist , so ist es auch die päpst¬

liche und bischöfliche Autorisation und Hus schwankt keinen Augenblick , letztere

nicht bloß als überflüssig , sondern sogar als eine Vergewaltigung an Gott und an

seinen Gesetzen kinzustellen . Letzteres findet namentlich in jenen Fällen statt , wo

der Papst durch Verhängung des Interdictes den Priester an der Ausübung seines

Amtes verhindert ; dies sei ein Satansbraueh , dem sich kein Priester zu fügen habe .

Und indem sich Hus trotz des über ihn verhängten Bannes von der Predigt und

von der Spendung der Sacramente in Prag und auf dem Lande nicht abhalten

läßt , zeigt er klar , wie ernst er seine Lehre nimmt 1) .

Die Kirche hat demnach kein Recht , die Ausübung des Lehr - und Priester¬
amtes von einer nach der Priesterweihe zu ertheilenden Mission und Autorisation

abhängig zu machen ; sie besitzt aber außerdem auch keine legislative , keine rich¬

terliche und keine executive , oder kurzweg keine Regierungsgewalt ,

Denn was die gesetzgebende Gewalt betrifft , so ist es nur die „ lex Christi“ ,

d . h . das Alte und Neue Testament , welches in höchster und einziger Instanz der

Kirche Gesetze gibt und es reicht zur Kirchenregierung und zur Kirchenverwaltung

auch vollkommen aus . Alle Gesetze , welche sonst noch die Kirche oder die bür¬

gerliche Gesellschaft gibt , sind nur dann gerecht , wenn sie implicite oder explicite

in dem göttlichen Gesetze enthalten sind und nur unter dieser Bedingung sind sie

auch bindend . Das sogenannte eanoniscke Recht ist eine bloße menschliche Er¬

findung und die zahlreichen Normen , welche es enthält , sind den Gläubigen nicht

nur nicht nützlich , sondern geradezu schädlich . Denn durch die Sucht , die einzel -

J) „ Die jetzigen Apostel des Antichrists“ , sagt Hus in seiner Postille , „ fallen gleich über
denjenigen her , welcher , dem göttlichen Gebote gehorsam , das Volk zum Abendmahle
rufen will und sie hindern ihn daran , es sei denn , dass er nach ihrem Willen predige ,
sie lobpreise und ihrer Sünden keine Erwähnung thue . Und aus dieser Büchse des Anti¬

christs erwirkten sich die Priester mit dem Prager Erzbischof , dem Priester Zbynek , eine
Bulle , d . h . einen Brief mit bleiernem Siegel , welcher befahl , dass sie außerhalb der Pfarr -
reien und Klöster und der dazu gehörigen Kirchhöfe nirgends predigen sollen . — Ich
aber habe früher in Städten und auf Straßen gepredigt , jetzt aber predige ich zwischen
Zäunen bei der Burg -Kozi , auf Stadt - und Dorfwegen“ .
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neu Verordnungen der Kirche gründlich zu erklären , vernachlässigt man in den
Schulen das Studium der hl . Schrift und in demselben Maße , in welchem die kirch¬
lichen Gebote an Zahl zunehmen , häufen sich auch die Uebertretungen derselben ,
so dass sich die Kirche hiedurch selbst immer neue und neue Straffälle schafft .
Entweder ist der Gläubige ein Sünder oder ist er ein Gerechter ; im ersten Falle
sind ihm die „ Erfindungen“ des kanonischen Rechtes schädlich , weil der Mensch
immer desto tiefer fallen wird , je größere und zahlreichere Lasten ihm die Kirche
auferlegt ; im zweiten Falle sind sie überflüssig , weil dem gerechten Menschen der
göttliche Geist unmittelbar den rechteu Weg weist . Mit der Häufung der Kirchen¬
gebote hängt aber auch noch der Missstand zusammen , dass sich die Menschen gar
leicht dem Wahne hingeben , als ob das Wesen der Gerechtigkeit in der Befolgung
dieser von Menschen gegebenen Verordnungen und nicht in Christus und dessen
Geboten beruhen würde . Befolgt der Mensch die „ Erfindungen“ der Kirche nicht ,
so begeht er keinen Ungehorsam , denn gehorchen soll man nur dem göttlichen
Gebote , das in der hl . Schrift enthalten ist und den Anordnungen der Obrigkeit ,
wenn sie im göttlichen Gesetze begründet sind . Jenes ist der geistliche , dieses der
weltliche Gehorsam ; einen dritten , nämlich einen „ kirchlichen“ Gehorsam gibt es
nicht . Dafür ist aber die weltliche Obrigkeit verpflichtet , mit allen Mitteln darnach
zu trachten , dass der geistliche Gehorsam , d . h . die Befolgung der göttlichen Ge¬
bote gewissenhaft geübt werde und dass alle Verletzungen derselben gerade so
geahndet werden , wie die Vergehungen gegen die menschlichen Satzungen — eine
Lehre , welche auch in den vier Prager Articeln als ein Hauptpunkt des husitischen
Bekenntnisses enthalten ist .

Und wie der Kirche keine legislative so kann ihr auch keine richterliche
Gewalt zugestanden werden . Wohl präcisirt Hus diese seine Ansicht nicht genau ,
ja er handelt sogar im Widerspruche mit derselben , indem er seine Sachwalter
nach Rom schickt , wodurch er indirect die richterliche Gewalt des Papstes aner¬
kennt ; sobald ihm aber die hl . Schrift als höchste Schiedsrichterin in allen
Glaubenssachen gilt, kann er unmöglich die römische Curie als oberstes Tribunal
gelten lassen . Daher auch seine Versicherung , er habe seinen Streit mit Rom Gott )
dem höchsten Richter , übertragen ; in Rom könne er sich persönlich nicht stellen ,
denn beim Papste sei ja keine Wahrheit zu finden , außerdem würde derselbe
Richter in eigener Sache sein und da sei es wohl vorauszusehen , dass er sich ge¬
wiss nicht selbst verurth eilen werde .

Die Kirche hat auch keine executive Gewalt, d . h . keine Gewalt zu strafen .
Wie der Heiland die Irrenden nicht vor seinen Richterstuhl lud , wie er Niemanden
in den Bann tliat , Niemanden in den Kerker warf oder auf den Scheiterhaufen
schickte , sondern die Irrenden aufsuchte und belehrte , so hat er dasselbe auch
seinen Stellvertretern anbefohlen und so möge auch der Papst Niemanden vor
seinen Gerichtshof vorladen , sondern durch Belehrung der Wahrheit den Weg
bahnen . Wenn es bei den hl . Vätern heißt , dass der Niedere den Höheren nicht
strafen solle , so ist das nicht so zu verstehen , als ob das Strafamt vielleicht den
Priestern als den Höheren gehöre und als ob sie von Gott berufen wären , die
Sünden zu strafen . Die Ausdrücke : „ der Höhere“ uud „ der Niedere“ beziehen sich
nicht auf hierarchische Abstufungen , denn vor Gott ist derjenige höher , der ein
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heiligeres Leben führt , der Niedere dagegen ist der von einer Todsünde Behaftete .

So kann ein Laie , „ selbst wenn er ein armes Bäuerlein wäre oder ein armes

Weib“ vor Gott höher stehen , als ein sündhafter Bischof . Die Strafgewalt ist dem¬

nach nicht mit der kirchlichen , sondern mit der sittlichen Würde eines Menschen

innigst verbunden und je reiner und heiliger der Lebenswandel des Einzelnen ist ,

ein desto höheres Anrecht hat er , andere zu strafen . Und so darf unter Umständen

ein Papst , ein Cardinal und Bischof von dem niedrigsten Laien gerügt und

gestraft werden .

Aus dem Gesagten folgt , dass Bus alle Kirchenstrafen schon a priori ver¬

werfen muss ; und so tritt er denn auch entschieden auf gegen den Bann , gegen

die Amtsentsetzung und gegen das Interdict , welche er direct als eine Erfindung

des bösen Geistes hinstellt 1) , zumal sie vom Papste nicht wegen der Uebertre -

tung des göttlichen Gebotes , sondern wegen eines Vergehens gegen menschliche

„ Erfindungen“ verhängt zu werden pflegen . Die gesammte Regierungsgewalt der

Kirche verwerfend , kann der Reformator fernerhin der Kirche unmöglich das Recht

eiuräumen , in Glaubenssachen endgiltig und unfehlbar zu entscheiden . Wie schon

die Apostel in manchen Dingen irrten , so sind hievon weder der Papst noch die

Cardinäle ausgenommen . Die Lehre , dass der Papst nicht irren könne oder dass

die Kirche ohne den Papst nicht bestehen könne , ist nicht nur falsch , sondern

auch gotteslästerisch , weil er sonst auch ohne Sünden sein müsste , wie Christus .

Wenn schon der hl . Petrus sowohl vor als auch nach der Sendung des hl . Geistes

in Irrthümern befangen war , um wie viel mehr die Päpste , von denen ja erwiesener¬

maßen die meisten Ketzereien ausgegangen sind und von denen so viele wegen

ihrer großen Laster abgesetzt worden sind . Und wie der Papst so sind auch die

einzelnen Bischöfe , ja nicht einmal die Kirche zu Rom unfehlbare Interpreten des

Glaubens ; letztere nicht , weil ja eigentlich Niemand anzugeben vermag , wo sich

der sogenannte apostolische Stuhl befindet , denn Christus hatte seinen Sitz in
Jerusalem und der hl . Petrus zuerst in Antiochia und dann erst in Rom . Die ein¬

zige untrügliche Zufluchtstätte in allen zweifelhaften Fällen ist nur Jener , der da

sprach : „ Ich sende Euch den hl . Geist , und ich bleibe bei Euch bis an das Ende

der Welt . “ Diese Zufluchtstätte steht Jedermann allezeit offen , während der Zutritt

zu dem Papste Uber alle Maßen schwer ist , es sei denn , dass man viel Geld

mitbringe .

Daraus aber , dass weder der Papst , noch die Bischöfe für sich , noch die

Kirche zu Rom in dogmatischen Angelegenheiten die Unfehlbarkeit in Anspruch

nehmen dürfen , folgt ja nicht , dass die katholische Kirche überhaupt , also in ihrer

Gesammtheit je in Irrtkümer verfallen könnte . Unfehlbar ist nach Hus die Kirche

als solche , und zwar insoferne , als der wahre Glaube in ihr nie zu Grunde

gehen kann .

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen , so lassen sich die Ansichten des

Magisters bezüglich der Kirchenregierung folgends ausdriicken :

1 . Der Priester bedarf keiner kirchlichen Mission zur Ausübung seines Lehramtes ,

keiner Autorisation zur Ausübung seines Priesteramtes .

') „Ab Antichristo tales proeedunt censurao“ .
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2 . Die Kirche besitzt keine Regierungsgewalt , weder nach der legislativen , noch

nach der richterlichen , noch nach der executiven Richtung .

3 . Die lehrende Kirche ist nicht das höchste Tribunal in Glaubenssachen , noch

kann sie die Unfehlbarkeit für sich in Anspruch nehmen , obwohl der wahre

Glaube in ihr nie gänzlich zu Grunde gehen kann .

Husens G-nadenlehre .

In der Gnadenlehre stimmt Hus mit dem Lehrgebäude der katholischen

Kirche insoweit überein , als es seine eigenthümliche Ansicht von der Kirche als

der Gesammtheit aller zum ewigen Leben Prädestinirten zulässt . Sein Begriff der

Gnade überhaupt , seine Eintheilung derselben , seine Ansichten über die Nothwen -

digkeit und über die Art der Austheilung der Gnaden , seine Lehre über die Vor¬

bereitung auf die Rechtfertigung und über die Rechtfertigung selbst — alles das

lehnt sich in den Hauptzügen so genau an die katholische Lehre an , dass Hus in

dieser Richtung sich sogar mit den erst mehr als hundert Jahre später genauer

präcisirten Lehrsätzen des Tridentiner Concils in Uebereinstimmung befindet .

Daraus wird ersichtlich , dass der protestantische Begriff der Rechtfertigung an

Hus keinen Vorkämpfer und Verfechter findet . Trotzdem rüttelt aber Hus durch
seinen Unterschied zwischen Prädestinirten und zwischen Präsciten an den Fun¬

damenten der Gnadenlehre und verwickelt sich in unlösbare Widersprüche .

Wenn die Kirche lehrt , dass ein jeder Gläubige , gleichgiltig ob er zu den Präde¬

stinirten oder zu den Präsciten gehört , im Besitze der heiligmachenden Gnade ein

lebendiges Glied des mystischen Leibes Christi ist und dass ein jeder Gläubige ,

gleichgiltig ob er ein „ prädestinatus“ oder ein „ präscitus“ ist , im Falle einer

Todsünde ein Sohn der Verdammnis ist , so spitzt sich die Lehre des Prager

Reformators in der Ansicht zu , dass ein Präscite , selbst wenn er sich im Zustande

der wirklichen Gnade befindet , nie ein Sohn Gottes genannt werden kann , wie

denn wiederum ein Prädestinirter , selbst wenn er noch so tief in Sünden gesunken

wäre , nie ein „ membrum Diaboli“ zu sein vermag . Der Prädestinirte ist nämlich ,

so lange er keiner Todsünde verfallen ist , durch ein doppeltes Band an Gott ge¬

kettet : durch jene geheimnisvolle Gnade , welche ihn zu einem Prädestinirten macht ,

und durch die heilig machende Gnade , in deren Besitze er sich Kraft seiner

gegenwärtigen Gerechtigkeit befindet . Gesetzt nun , er wird der letzteren durch

irgend eine schwere Schuld gegenwärtig verlustig , so bleibt er gleichwohl im

vollen Besitze der gratia prädestinationis , welche ihn durch ein unauflösliches

Band mit Gott vereint , so zwar , dass es durch keine Sünde zerstört werden kann .

Christus liebt zwar nach Husens Lehre die Kirche mehr als sich selbst , aber diese

Liebe bleibt nur auf die Prädestinirten beschränkt : von den Präsciten vermag er

Niemanden mit dieser Liebe zu umfassen 1) .

Auf Grund dieser Lehre , dass die Prädestinirten „ habentes duppliccm

gratiam , dupplici vinculo sunt ligati“ findet Hus keinen Widerspruch in der Be¬

hauptung , dass ein und derselbe Mensch gleichzeitig gerecht und ungerecht , recht -

') „Patet , quod ( Deus ) quemlibet praedestinatum crimonosum plus diligit , quam aliquem praes -
citum , in quacunque gratia fuerit temporali , quia praedestinatum vult lutbere perpetuaui
bcatitudinem , et praescitum vult habere ignem perpetirum“ .
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gläubig und ketzerisch sein könne , wie es z . B . bei Petrus der Fall war , welcher

den Heiland verleugnend , in diesem Augenblicke der Gnade verlustig und demnach

ungerecht wurde — „ secundum präsentem gratiam“ — gleichzeitig aber auch als

Prädestinirter in der Gnade verblieb und gerecht war — „ secundum prädestina -

tionis gratiam“ . — Und wie bei Petrus , so ist es bei allen Christen , von welchen

die Einen „ secundum präsentem justitiam“ in der Gnade und als Präscite gleich¬

zeitig in der Ungnade , die Anderen wiederum „ secundum präsentem justitiam“ in

Ungnade , als Prädestinirte aber gleichzeitig in der Gnade sich befinden .

Die unmittelbare Consequenz dieser Lehre ist die , dass ein Prädestinirter

in keinem Falle , selbst Sünden auf Sünden häufend und in diesem Zustande ster¬

bend , der ewigen Seligkeit verlustig werden kann , während ein Präscite , der sich
unmittelbar vor dem Tode im Besitze der Gnade befindet und dessen Leben mackel -

los ist , dennoch als „ präscitus“ zu den Verworfenen gezählt werden muss . Eine

Beseitigung dieses quälenden Zwiespaltes lässt sich nur in der Weise Calvin ’s

denken , dass nämlich dem Präsciten die guten Werke , die er auf Erden vollführt ,

gerade so wenig nützen , wie dem Prädestinirten die bösen Thaten , die er verschul¬

det , in irgend einer Beziehung schaden können , und dass die Gnade , in welcher

der Präscite sich befindet , gerade so nur eine scheinbare ist , wie die Ungnade , in

welcher ein Prädestinirter ist , nur eine eingebildete ist . Dass sich Hus diesem

Standpunkte wenigstens anzunähern scheint , leuchtet aus einer Stelle der Schrift :

„ De evangelica perfectione“ ein , wo es heißt , dass die Heiligen , soferne sie auch

Sünden an sich hätten , gleichwohl von Gott nicht verabscheut werden , „ quia Spiri¬

tus Jesu crucifixi in eis et charitas Dei . tegit peccata ipsorum et peccatum

eis non imputat . “ Gott deckt oder verhüllt also die Sünden des Gerechten und im -

putirt ihnen dieselben nicht — wer erinnert sich hiebei nicht Calvins , dessen Lehre

ebenfalls darin gipfelt , dass ein Theil der Menschen ohne Rücksicht auf ihre per¬

sönliche Würdigkeit zum ewigen Leben bestimmt ist , während von den übrigen

das Wort gilt : „ Cadit ergo homo Dei providentia sic ordinante !“

Husens Lehre von den guten Werken .

Da die Echtheit der Schrift „ de evangelica perfectione“ nicht über jeden

Zweifel erhaben ist , so bleibt es dahingestellt , ob Hus dem Genfer Theologen wirk¬

lich so nahe steht , als es nach der citirten Stelle den Anschein hat . Gesetzt auch ,

die Schrift wäre echt , so ergibt sich gleichwohl aus der Lehre Husens von den guten

Werken , dass der böhmische Reformator weder als consequenter Denker noch als

Systematiker sich mit Calvin zu messen vermag .

Für die katholische Kirche ist es eine Fundamentalwahrheit , dass Gott die

Seele des Menschen mit Freiheit ausgestattet hat ; Calvin muss von seinem Stand¬

punkte aus alle menschliche Freiheit negieren ; Hus bewegt sich unentschieden

zwischen diesen beiden diametral entgegengesetzten Ansichten , indem er wohl dem

menschlichen Willen die Freiheit nicht abspricht , dabei aber auch die Folgen der

Erbsünde besprechend unter Anlehnung an eine missverstandene Stelle des hl . Au¬

gustin den Gedanken zum Ausdrucke bringt , dass Adam im Paradiese ursprünglich

das „ posse non peccare“ besaß , wovon aber nach dem Sündenfalle nur das

V
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„ posse pcccare“ übrig geblieben ist . Hieraus würde sieb ganz folgerichtig ergeben ,
dass der Mensch , wenn er nur die Fähigkeit zu sündigen hat , nicht im Stande sei ,
gute Werke zu verrichten — ein Gedanke , welcher bekanntlich den Kern der
lutherischen Lehre vom allein seligmachenden Glauben bildet . Hus bleibt aber auf
halbem Wege stehen , indem er lehrt , dass die guten Werke nicht blos möglich ,
sondern zur Erlangung der ewigen Seligkeit auch nothwendig seien . Hiebei ver¬
mag er aber nicht die sehr abschwächende Bemerkung zu unterdrücken , es sei
dem Menschen schier unmöglich , irgend ein gutes Werk ohne Sünde zu verrichten ,
so zwar , dass wir selbst dann sündigen , wenn wir beten . Gleichwohl irren jene , die
da behaupten , Hus habe gerade so wie später der deutsche Protestantismus die
Rechtfertigung auf Grund des bloßen Glaubens gelehrt . In seinen lateinischen und
böhmischen Schriften gibt es der Stellen gar zu viele , worin es ausdrücklich heißt ,
dass der Mensch nicht bloß den wahren Glauben besitzen , sondern auch gute Werke
verrichten müsse , als dass mau den böhmischen Reformator in dieser Richtung mit
Luther identificiren könnte . Freilich muss man auch hinzufügen , dass , wenn Hus
nicht so weit geht, wie die Protestanten , dies nur ein Verdienst seiner mangel¬
haften Consequenz ist .

Auch bezüglich der Verdienstlichkeit der guten Werke weicht Hus von der
kirchlichen Lehre nicht ab . Unter die guten Werke , zu deren Ausübung uns wohl
kein göttliches Gebot verpflichtet, die uns aber gleichwohl angerathen werden ,
rechnet Hus vornehmlich die drei Mönchsgelübde , welche der Mensch zu erfüllen
verpflichtet ist, wenn er sich freiwillig gebunden hat . An eine Beseitigung des
Mönchthums als solchen denkt also Hus im Entferntesten nicht .

Husens Lehre von der Vorherbestimmung ,
Die große Trias der Reformatoren : Hus , Luther und Calvin geht in der

Prädestinationslehre auf den hl . Augustin zurück und ein jeder von ihnen will als
der eigentliche und echte Interpret des gefeierten Bischofes von Iiippo gelten . Und
doch hat die Kirchenversammlung zu Trient den Lehrbegriff des hl . Augustin ge¬
billigt , während die Ansichten der Reformatoren als ketzerisch verworfen wurden ,
trotzdem dieselben nichts Anderes zu lehren vermeinten , als was der große Kirchen¬
vater vor mehr denn einem Jahrtausende gelehrt hat . Die Kirche erklärt die
scheinbare Uebereiustimmung zwischen den Reformatoren und dem hl . Augustin
so , indem sie nachweist , dass Hus den hl . Augustin zuerst zu einem Husiten , Luther
zu einem Lutheraner und Calvin zu einem Calvinisten umformten , worauf sich daun
die Uebereinstimmung in den Ansichten von selbst ergab .

Die Kirche lehrt , dass Gott schon von Ewigkeit her ein Wissen davon
hat , welche Menschen Kraft ihres heiligen Lebens auf Erden der ewigen Seligkeit
theilhaftig und welche ihrer Sünden wegen derselben verlustig werden . Wenn es
demnach heißt , Gott habe einen Theil der Menschen zum ewigen Leben , einen
anderen aber zum ewigen Tode in Vorhinein bestimmt , so ist darunter nicht zu
verstehen , dass der Mensch , einem inneren , unfassbaren , geheimnisvollen , dem gei¬
stigen Sein iuhärirenden Impulse gehorsamend , willenlos dem Schicksale entgegen¬
geht , welches ihm die Vorsehung andictirt hat . Gott treibt den zum ewigen Leben
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Bestimmten nicht an , dass er das Gute blindlings tliue , ebensowenig wie er den

zum ewigen Tode Bestimmten nicht zur Sünde reizt . Auch den nicht Auserwählten

wird die göttliche Gnade zu Theil und wenn sie in derselben nicht verbleiben ,

wenn sie Sünden begehen und schließlich von Gott verworfen werden , so geschieht

es nicht deshalb , weil sie sich der Sünde nicht erwehren konnten , sondern weil
sie sich derselben nicht erwehren wollten .

Nicht so Uns . Nach ihm sind es nicht die guten oder bösen Thaten des

Menschen , welche ihn zum Auserwählten oder zum Verworfenen machen , also nicht

sein freier Wille , sondern die Vorherbestimmung als solche , demuach ein unab¬

wendbares , von Gott nach freier Wahl seit aller Ewigkeit angeorduetes Verhängnis ,

das den Menschen zu dem macht , was er im Jenseits werden soll . Daher die furcht¬

bare , ein jedes sittliche Streben schon im Keime erstickende Lehre , dass der Prä -

destinirte nie , selbst wenn er Gott hassen würde , aufhört , ein Sohn Gottes zu sein ,

wogegen der Präscite , durch das äußere Baud der Vorherbestimmung schon in

Vorhinein an den „ corpus diaboli“ gekettet , trotz aller Heiligkeit des Lebens um¬

sonst die ewige Seligkeit erhofft .

Freilich muss auch hier betont werden , dass sich Hus im vollen Wider¬

spruche mit sich selbst befindet , wenn er trotz seiner Vorherbestimmungslehre er¬

klärt , dass der Mensch in Folge einer begangenen Todsünde ein „ filius diaboli“

wird , oder wenn er behauptet , es bestehe für keinen Menschen ein Grund zu ver¬

zweifeln , weil die Barmherzigkeit Gottes eine große sei . Wie dem Prädestinirten

die Todsünde nicht schaden und wie er demnach factisch auch nie ein „ filius

diaboli“ werden kann , so nützt dem Präsciten die Barmherzigkeit Gottes gar

nichts und er hat vollen Grund zu verzweifeln ' ) .

Die Todsünde und der Zustand der Gnade in ihrem Verhältnisse
zum menschlichen Handeln .

Durch die Todsünde befleckt der Mensch — wie die katholische Kirche

lehrt — seine Seele und fällt der ewigen Strafe anheim . Sein Wille wird geschwächt

und wenn er auch in diesem sündigen Zustande gute Werke zu verrichten ini

Stande ist , so sind dieselben gleichwohl für das ewige Leben nicht verdienstlich .

Mit dieser Lehre stimmt Hus im Ganzen überein , nur dass sich sein aske¬

tischer Geist in der Darstellung der Folgen der Todsünde in den größten Ueber -

treibungen gefällt . Aus seiner an die Stoa erinnernden abstracten Fassung des

Tugendbegriffes ist es erklärlich , dass er das sittlich Gute und das sittlich Schlechte

in der unversöhnlichen Form eines contradictorischeu Gegensatzes einander gegen¬

überstellt ; zwischen „ gut“ und „ schlecht“ gibt es keinen Gegensatzgrad , kein mehr

oder minder , sondern unbedingte Ausschließung . Alle Tugenden hängen auf das

Engste mit einander zusammen und ebenso alle Laster . Wer demnach im Zustande

' ) Fasst man diese Haltlosigkeit Husens in der Vorherbestimmungslehre ins Auge , so lässt
sich wohl den Worten Helfert ’s wenig Triftiges entgegenstellen , wenn er sagt : „Hus scheint

nicht der systematische Kopf gewesen zu sein , um auf selbstgeschaffener Grundlage mit
ausdauernder Logik ein wissenschaftliches , nach allen Seiten harmonisches Gebäude auf -
fiihren zu können“ .

2
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der Gnade sich befindet und tugendhaft ist , der kann überhaupt nichts Böses
thun ; dagegen sind alle Handlungen des mit einer Todsünde Behafteten schon an
und für sich schlecht, weil die Todsünde einer ansteckenden Krankheit gleicht ,
welche nicht Einen Theil des menschlichen Organismus , sondern den ganzen Leih
vergiftet . Wer Einer Sünde schuldig ist, der ist aller schuldig ; wer Ein Gebot
übertreten hat , der hat alle übertreten .

Und wenn die Kirche lehrt , dass auch der gefallene Mensch , seine Freiheit
immer noch beibehaltend , sich neuer Sünden erwehren und den göttlichen Geboten
zu gehorchen im Staude ist , so stellt Hus die Behauptung auf, dass uns ein gutes
Werk , woferne wir es im sündigen Zustande verrichten , nicht nur nichts nützt ,
sondern geradezu schadet , ja dass wir im sündhaften Zustande kaum einen guten
Vorsatz zu fassen vermögen . Mag der Sünder thun , was er will , mag er sich
activ oder passiv verhalten , mag er wachen oder schlafen , mag er böse oder gute
Thaten verrichten — er sündigt immer und in Allem , ja selbst daun , wenn er den
Armen Almosen ertheilt \ „ Es ist bekannt“ , sagt Iius an einer Stelle seiner böh¬
mischen Schriften , „ dass ein unwürdig , nämlich im Zustande der Todsünde ver¬
richtetes Gebet , nicht nur nicht nützlich , sondern schädlich ist . “ Und an einer an¬
deren Stelle heißt es : „ Wenn ein Priester im Zustande der Todsünde oder wenn
das sündige Volk Werke vollbringt , die an und für sich gut sind , so häufen sie
nur die Sünden und sündigen desto mehr“ .

Die Vorherbestimmung und die Todsünde in ihrem Verhältnisse zu
den kirchlichen und bürgerlichen Institutionen .

Aus dem in den vorausgegangenen Absätzen über die Vorherbestimmung
und über die Todsünde Gesagten ergeben sich folgende Lehren des Reformators :
1 . Alle Menschen zerfallen in Folge eines unerforschlichen göttlichen Rathschlusses

in Prädestinirte , d . h . zur ewigen Seligkeit und in Präscite , d . h . zur ewigen
Verdammnis Bestimmte .

2 . Der Prädestinirte wird selbst durch ein sündhaftes Leben der ewigen Seligkeit
nicht verlustig , gerade so wie der Präscite sich durch einen noch so hl . Lebens¬
wandel der ewigen Verdammnis nicht zu erwehren vermag .

3 . Kein Mensch vermag von sich anzugeben , ob er zu der Gruppe der Aus¬
erwählten oder zu jener der Verworfenen vorherbestimmt ist .

4 . Die Todsünde hat eine derartige sittliche Depravation des ganzen Menschen
zur Folge , dass selbst die guten Werke , welche er in diesem Zustande zu üben
sucht, ihm direkt schädlich sind .

Die Tragweite dieser Lehrsätze sowie die unversöhnlichen Widersprüche ,
in welche sich Hus verwickelt , werden erst dann klar , wenn man die Wirkungen
der Vorherbestimmung und der Todsünde mit einander zu verknüpfen und der

') Charakterisch sind die Worte : „Ex qno patet , quod si Petrus estinjustus , quidquid fecerit
sive donniendo , sive comedendo , sive quodeumque opus bonum de genere faciendo , con -
tinuo peccat . Non hoc intelligenti vertitur in dubimn , qui noscit , quomodo inferior honio
infectns peccato , inficit totuin residnum natnrae corporeae , et singulos actus suos .
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öffentlichen , besonders der amtlichen Stellung eines Menschen , sei er ein Priester

oder ein Laie , anzupassen sucht . Hier sind es zwei Fragen , die erörtert werden

wollen : a ) Was gilt von einem präsciten Bischöfe oder Priester ? h ) Was

gilt von einem prädestinirten , aber in Todsünden versunkenen , geist¬

lichen oder weltlichen Würdenträger ?

Ad a ) Da unter den Kirchenhäuptern und den Priestern jedenfalls auch

Präscite Vorkommen , so drängt sich die Frage auf , ob ein durch menschliche Wahl

zur päpstlichen , bischöflichen oder priesterlichen Würde beförderter Präscite als ein

wirklicher Papst , Bischof oder Priester zu gelten habe , wenn er sein Amt versieht ?

Die Antwort fällt dem Magister nicht schwer . Zunächst entscheidet der Waldact

als solcher nichts über die Würdigkeit des Gewählten ; selbst Christus hat den

Judas unter die Apostel aufgenommen — und dennoch war Judas ein Verworfener .

Wenn sich nun selbst der Heiland in seiner Wahl irren konnte , um wie viel mehr

erst die Menschen , namentlich wenn man bedenkt , dass Niemand weder von sich

noch von seinen Nebenmenschen mit Sicherheit anzugeben vermag , oh er ein

„ prädestinatus“ oder ein „ präscitus“ sei . Und so geschieht es gar oft , dass zu den

höchsten Kirchenwürden verworfene Präscite gewählt werden , die aber in ihrer

Stellung vor Gott unmöglich bestehen können , da sie ja als Präscite nicht einmal

Mitglieder der Kirche sind . Wer aber kein Mitglied der Kirche ist , der kann auch

kein Oberhaupt derselben sein .

Und hieraus deduciert Hus , dass der Laie nicht ohne weiters verpflichtet

sei , zu glauben , die Prälaten seien in Wahrheit „ capita Ecclesiae“ . Gott kann

nämlich Niemanden zwingen , etwas zu glauben , was nicht wahr ist ; ein solcher

Zwang wäre aber vorhanden , wenn der Laie verhalten werden sollte , zu glauben ,

dass dieser oder jener Prälat , von dem es doch nie mit Sicherheit feststeht , oh er

ein Auserwählter oder ein Verworfener ist , als ein wirkliches Oberhaupt der Kirche

zu gelten habe . Das ] hieße denn doch nichts Anderes , als Ungewisses für gewiss

ausgeben , das hieße lehren , dass die Unwahrheit auch wahr sein könne . Weil

dieses aber keinen Sinn hat , so folgt daraus , dass uns Gott zur Anerkennung des
ersten besten Bischofes nicht verhält und dass demnach auch die Kirche kein

Recht hat , uns dazu zn zwingen . Demgemäß apostrophiert Hus den Papst und die

Cardinäle , sie mögen nachweisen , dass sie Gott nach seinem ewigen Rathschlusse

zu den Ausgewählten bestimmt habe , dann wolle er sie als Mitglieder der Kirche

und als Nachfolger der Apostel anerkennen .

Jedermann , der sich mit dem Gedankengange des Magisters vertraut ge¬

macht , würde nun glauben , dass diese Aufforderung nur ironisch gemeint sei und

dass Hus schon auf Grund seiner eigenen Lehre die Möglichkeit des geforderten

Nachweises ausschliessen und positiv lehren werde : Der Laie ist nicht verpflichtet ,

den Papst oder einen Bischof als „ caput Ecclesiae“ anzuerkennen . Zu diesem folge¬

richtigen Denken vermag sich aber Hus nicht emporzuschwingen . Nach ihm hat

der Laie zu glauben , dass jener Prälat zu den Häuptern der Kirche gehöre , wel¬

cher sich eines gottgefälligen Lebens befleißt und durch Tugenden hervorragt ; er

braucht es nicht zu glauben , wenn er an einem Prälaten keine Tugenden wahrzu¬

nehmen vermag ; er darf es nicht glauben , wenn er ein offenbar sündhaftes Leben
2 *
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desselben wahrnimmtIn diesem Sinne lehrt auch Hus , dass ein präsciter Papst

kein wahres Oberhaupt der Kirche , sondern vielmehr ein Dieb , ein Räuber und
ein Sohn der Verdammnis sei . Ein solcher Papst ist kein Mitglied der Kirche ,

sondern des Satans und er bleibt ein Eindringling , selbst wenn er durch mensch¬

liche und göttliche Wahl ordnungsgemäß gewählt worden wäre . Ist aber der Papst

ein prädestinirter und richtet er sich in seinem Lebenswandel nach dem

Heilande , so ist er ein „ capitaneus“ jenes Theiles der streitenden Kirche , welche

er leitet* 2) .

Der Widerspruch in allen diesen Lehren ist ein greifbarer . Einerseits lehrt

Hus , dass ein Präscite kein Mitglied der Kirche , umsoweniger aber ein Haupt der¬

selben sein könne , andererseits behauptet er wiederum , dass der Laie an die apo¬

stolische Sendung eines Bischofes glauben solle , wenn er letzteren gute Werke ver¬
richten sieht .

Ad bj Und die Widersprüche häufen sich , wenn wir die Wirkungen in ’s

Auge fassen , welche nach Hus die Todsünde auf die Stellung eines prädestinirten

geistlichen oder weltlichen Würdenträgers ausiibt . Die Systemlosigkeit des Magi¬

sters tritt nirgends deutlicher hervor , als an dieser Stelle , denn zwischen seinem

Prädestinationsbegriff und zwischen seiner Lehre von den Folgen der Todsünde

lässt sich eine Uebereinstimmung , absolut nicht erzielen . Ist es wahr , dass ein

Prädestinirter des ewigen Lebens nie verlustig werden kann , selbst wenn er ein

noch so sündhaftes Leben führt , so ist es nicht wahr , dass die Todsünde so ver¬

heerende Wirkungen auf den sittlichen Gesammtzustand des prädestinirten Menschen
auszuüben vermöchte . Dem Prädestinirten kann die Todsünde nicht

schaden . Ist es wahr , dass der Mensch im Zustande der Todsünde nichts Gutes

zu verrichten vermag , weil selbst die versuchte gute That in ihr Gegentheil um¬

schlägt und zu einer bösen wird , ist es wahr , dass der sündige Mensch ein „ filius

diaboli“ ist , so ist es nicht wahr , dass die Gerechtigkeit des Prädestinirten und

seine Verbindung mit Gott durch ein sündhaftes Leben nicht vernichtet werden
könne . Dem Menschen in der Todsünde kann die Prädestination nichts

nützen . Wollte sich Hus vor heillosem Widerspruche bewahren , so musste er ,

um die Eine Lehre zu retten , die andere opfern . Er behält aber beide und muthet

hiemit dem menschlichen Verstände etwas zu , wogegen er sich für seine Person an

einer Stelle mit den Worten verwahrt : „ Deus non movet homiuem ad credendum
falsum“ .

Während die Kirche seit jeher immer gelehrt hat , dass die sacramentaleu

und sonstigen kirchlichen Functionen , welche der Priester verrichtet , ihre volle Gil -

') Pastor ergo tenetur per instructionem virtuosorum operuin movere subditos , quod
sit talis . Unde si subditus non cognoseit sui praepositi virtuosa opera , non tenetur credero ,
quod sit talis secundum praesentem justitiam . Si vero manifeste cognoseit ejus
crimen , tune debet supponere ex opere , quod non est justns , sed inimicus Christi“ .

2) Hierauf bezieht sich die Stelle : „Ex bis et aiiis positis manifeste ostenditur , quod non
est papa manifestus et verus successor principis apostolorum Petri , si vivit moribus cou -
trariis Petro , et si quaerit avaritiam , tune est vicarius Iudae Scarioth . — Si papa est malus ,
tune ut Judas apostolus est diabolus , für et filius perditionis“ . — Und mit Bezug auf die
Cardiniile sagt Uns : „Si vivunt contrario apostolis , tune sunt fures et latrones“ .
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tigkeit haben , auch wenn der Functionär ein sündhaftes Leben führen sollte , geht

Hus in seiner rigorosen Auffassung so weit , dass er — von seiner Prädestinations¬

lehre unbeirrt — den sündhaften Priester für unfähig erklärt , sein Amt auch ferner¬

hin zu verwalten , woraus sich naturgemäß ergibt , dass die sacramentalen Functionen

eines solchen vor Gott seines Amtes entsetzten Priesters eigentlich null und nichtig

sind . In der prägnantesten Weise gibt Hus seine Ansicht kund , indem er die Worte

des Oxforder Theologen citirt : „ Nullus est praelatus , nullus est episcopus , dum est

in peccato mortali“ . Und was die „ incapacitas“ d . h . die Unfähigkeit , kirchliche

Functionen zu verrichten , betrifft , so gibt es auch hiefiir Belegstellen in Husens

Schriften . Abgesehen davon , dass er die Wicliff ’sche These vertheidigt : „ Si epis¬

copus vel saeerdos existat in peccato mortali , non ordiuat , non conficit , non consecrat ,

non baptizat“ , behauptet er selbst , dass ein sündhafter Priester auch nicht fähig

sei , die Sünden nachzulassen , indem er sagt : „ Christus apostolis dicturus : Quorum

remiseritis peccata , remittuntur eis , praemisit : Accipite Spiritum sanctum , ut evidenter

ostenderet , eum , qui Spiritum sanctum non habet , peccata non posse tenere vel

remittere“ . Dass Hus unter Jenem , „ qui Spiritum sanctum non habet“ eben nur

einen Sünder verstehe , ist selbstverständlich . Und nicht nur die Landsleute Husens ,

welche gegen ihn Zeugenschaft ablegten , sondern auch der berühmte Gerson war

der festen Ansicht , dass Hus die Ungiltigkeit der von einem sündigen Priester ver¬

richteten Functionen gelehrt habe 1) . Letzterer hielt die dem böhmischen Reformator

imputierte Ansicht „ quod praescitus aut malus existens in peccato mortali nullam

habet dominationem vel jurisdictionem vel potestatem super alios de populo chri -

stiano“ für so gefährlich , dass er die weltliche und geistliche Obrigkeit auffordert ,

sie mit Feuer und Schwert zu vernichten . Die Schärfe , mit welcher Gerson gegen

Hus und seine Gesinnungsgenossen auftritt , wird erklärlich , wenn man bedenkt ,

dass der Reformator seine Lehre über die Wirkungen der Todsünde auch auf alle

weltlichen Würdenträger ausdehnt . Praktisch durchgeführt , müsste diese Lehre zur

Auflösung aller gesellschaftlichen Gliederung und Ordnung führen , und nicht bloß

den Staat , sondern jede einzelne noch so kleine Gemeinde , ja selbst die Familie

desorganisiren und ein bellum omuium contra omnes zur Folge haben . Wer von

den Laien einer Todsünde schuldig ist , der macht sich nach Hus aller Rechte auf

Besitz und Würde selbst verlustig , weil Besitz und Würde Gaben Gottes sind , auf

die ein sündiger Mensch weiterhin keinen Anspruch zu erheben vermag . Conse -

quenterweise vermag daher Hus Niemanden als Herrscher anzuerkennen , wer sich

in einer schweren Sünde befindet und er hält es für unmöglich , dass ein unge¬

rechter Mensch gerecht regieren könnte 2) . Alle Handlungen , welche er in seiner

J) Dass diese Ansicht übrigens schon vor Hus in Böhmen ihre Anhänger haben mochte ,
scheint aus einer Stelle der Schrift : „0 obecnycli vüceeh“ von Thomas von Stitne her¬
vorzugehen , wo es heißt : „Daran stoße sich Niemand , wenn Jemand sagen sollte : Dieser
da ist nicht heilig , dieser da ist ein Sünder ; dieser Papst oder Bischof oder Pfarrer ver¬
mag nicht durch göttliche Macht die Sünden zu vergeben , weil er sich nicht in der gött¬
lichen Gnade befindet und weil er in Folge einer Todsünde außerhalb der Kirchengemein -
schaffc ist . Dem ist nicht so ; wenn du glaubst , dass die allgemeine Kirche
heilig ist , so glaube auch , dass alle Verrichtungen in i hr h eilig sind“ .

-) „Et sic nullus est dominus civilis existens in peccato mortali“ .
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amtlichen Stellung begeht , sind eigentlich Gewalttaten , da er als Sünder zu ihrer
Vollstreckung nicht berechtigt ist . Durch die Sünde erniedrigt sich der Mensch so
sehr , dass er tiefer steht , als alle Creatur und in dieser Erniedrigung sollte er
fähig sein , über andere zu regieren ? Ein derartiges Recht darf er weder de jure
noch de facto beanspruchen , und daher ist es klar , „ quod omnis , existens in peccato
mortali , caret vero dominio cujuscumque creaturae“ . Auch hier beruft sich Hus auf
den hl . Augustin , der mit den Worten : „ Remota justitia , quid sunt regna , nisi
magna latrocinia“ denselben Gedanken ausgesprochen haben soll . Wohl wurde Hus
von vielen Anhängern , namentlich auch von dem Herausgeber seiner lateinischen
Schriften vom J . 1558 in Schutz genommen , und alle seine auf die furchtbaren
Folgen der Todsünde bezüglichen Lehren wurden dahin gedeutet, als ob der Refor¬
mator hiemit nur die Wicleff ’sche These : „ Nullus est dominus civilis . . . . dum
est in peccato mortali“ hätte erklären wollen . Dieser Einwand ist aber nicht stich¬
hältig , weil Hus selbst in solchen Schriften , in welchen er nicht disputiert, sondern
als Lehrer des Volkes und als Erklärer der christlichen Lehre auftritt, denselben
Gedanken ausspricht . So z . B . in seinem „ Vyklad Desatera“ , wo es beißt : „ Daher
merke wohl , dass Jedermann , der eine Todsünde begeht , einen Diebstahl begeht ,
denn er eignet sich fremde Sachen an gegen den Willen dessen , welcher der Herr
ist ; gegen den göttlichen Willen eignet er sich an Nahrung , Gesundheit, Regen ,
Sonnenschein , Luft, gerade so als ob er ein treuer Diener desselben wäre , während
er lügenhaft und untreu ist . Aber das merken die Großen unter den Menschen nicht ,
daher bestimmen sie auch keine Strafen auf einen solchen Diebstahl , dagegen
haben sie aber gegen den materiellen , sichtbaren Diebstahl mancherlei Gerichte und
grausame Bestimmungen eingeführt und an diesen halten sie fester , als an dem
göttlichen Gesetze . Und es zeigt sich , wie verkehrt das Verlangen der Menschen
ist ; da sie sich mehr an die materiellen Güter halten , als an die himmlischen ,
so strafen sie den materiellen Diebstahl mehr als den geistigen , welcher letztere
doch weit schwerer ist“ . — Kurz gesagt : In Folge der Todsünde wird der Mensch
aller Ansprüche auf Besitz verlustig , so dass er von nun an alles , was er besitzt ,
nur unrechtmäßig besitzt . Und diesen unrechtmäßigen Besitz nennt Hus einen
Diebstahl .

Aber wie furchtbar auch alle diese Lehren des Magisters klingen mögen
( selbst an Proudhons berühmte Definition des Eigenthums erinnert man sich hiebei
unwillkührlich !) : Hus war bei weitem nicht jener Mann , um denselben auch im
praktischen Leben allgemeine Geltung verschaffen zu wollen . Es ist eben nur der
religiöse Eiferer , der es mit dem Worte nicht so genau nimmt , wenn er vorhandene
Schäden geisselt , der — wenn der Ausdruck erlaubt ist — dem Sünder schon
hier auf Erden die Hölle heiß macht , um ihm desto sicherer die ewige Seligkeit
erringen zu helfen , der die Folgen der Todsünde in den grellsten Farben schildert ,
um den Menschen vor dem Falle zu bewahren . Es gibt in den Schriften des Re¬
formators unverfängliche Belegstellen , aus welchen hervorgeht , dass es Hus mit
dem Verluste des kirchlichen und weltlichen Amtes in Folge einer Todsünde nicht
so genau nimmt und dass er auch nicht von der Ungiltigkeit der von einem sün¬
digen Piester verrichteten sacramentalen Functionen überzeugt ist . Wenn er mit
Anlehnung an Wicliffe sagt : „ Nullus existens in peccato mortali est dominus ,
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episcopus , sacerdos et christianus“ , so will er damit nur so viel sagen , dass er

nicht in dem Sinne ein Priester genannt zu werden verdient , wie ein anderer , der

sich im Zustande der Gnade befindet . Letzterer ist ein Priester „juste et gratuite“ ,

ersterer auch ein Priester , aber „ non juste“ und „ non gratuite“ . Und bezüglich

der kirchlichen Functionen betheuert Hus , er habe , bevor er noch ein Priester ge¬

wesen und später als Lehrer an der Universität immer an der Ansicht festgehalten ,

dass gute und sündhafte Priester in gleicher Weise giltig consecrieren , da der Act

der Consecration nicht durch das Verdienst des Priesters , sondern durch das Wort

des Schöpfers vor sich geht . Der Unterschied zwischen guten und sündhaften

Priestern ist nur der , dass die erstereu in würdiger , die zweiten in unwürdiger

Weise und dem göttlichen Willen zuwider den Act vollziehen 1) .

Aus dieser Menge einander mitunter geradezu widersprechenden Ansichten ,

welche Hus über die Wirkungen der Vorherbestimmung und der Todsünde aus¬

spricht , lässt sich beiläufig so viel entnehmen , dass sich der Reformator weder der

kalholischen Lehre anschließt , noch auch den Wicliffschen Ansichten huldigt , sondern

zwischen beiden Standpunkten eine Mittelstellung einnehmend Folgendes lehrt :

a ) Wenn sich ein geistlicher oder ein weltlicher Würdenträger in einer Todsünde

befindet oder wenn Jemand ein Präscite ist , so ist er nicht wahrhaftig sondern

nur dem Namen nach das , was er zu sein scheint und er ist es gegen den

göttlichen Willen , weil er sich nicht nach jenem richtet , dessen Stellvertreter er

ist . Obwohl er aber in diesem sündigen Zustande eines jeden Rechtes zu seinem

Amte , zur Regierung und zum weltlichen Besitze verlustig worden ist und

demnach de jure kein Würdenträger ist , so ist er es doch so facto .

b ) Wenn ein Geistlicher im sündigen Zustande die Sacramente spendet , so thut er

es zwar in gütiger Weise aber er thut es gegen den Willen Gottes , weil er

als Sünder dazu nicht berechtigt und weil er des Amtes , welches er verwaltet ,

nicht würdig ist . Er ist hiezu nicht berechtigt , weil er die Autorisation zur

Verrichtung seines Amtes unmittelbar von Gott empfangen bat , Gott aber gebie¬

tet , dass der Priester nur im Zustande der Gnade die sacramentalen Functionen

verrichte ; er ist des Amtes nicht würdig ( „ irregularis“ , was bei Hus „ nehodny“

= indignus bedeutet ) , weil die Sünde eine Empörung gegen Gott ist , und weil

schon derjenige , welcher sich gegen die Kirche empört , seines Amtes verlustig

erklärt wird , geschweige denn Jemand , der sich direct gegen Gott auflelmt !

c ) Wenn ein geistlicher oder weltlicher Würdenträger bereut und Buße thut , so

tritt er wieder in den Vollbesitz seines Amtes und seines Besitzes , sobald er

der göttlichen Gnade theilhaftig wird .

Husens Lehre von den Sacramenten .

Wie die Kirche so lehrt auch Hus : a ) Es gibt sieben Sacramente , nicht

mehr , nicht weniger , b ) Das Sacrament wirkt aus eigener Kraft ( ex opere operato ) ,

unabhängig von dem Verwalter , unabhängig von dem Empfänger desselben . 3 ) Zur

Spendung der Sacramente ist von Gott die Geistlichkeit eingesetzt . Die differieren -

') „Unde sacerdotes exsistentes in peccato mortali , dum conficiunt , consecrant , et offerunt ,
non gratuito et contra voluntatem Dei id faeiunt“ .
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den Ansichten Hus ’eus ergeben sich als natürliche Consequenzen aus den ihm eigen¬
tümlichen Lehren von der Kirche , ihrer Verfassung und Regierung .
1 . Das Sacrament (ler Taufe . Hier macht Hus einen Unterschied zwischen

einem prädestinirten und einem präsciten Empfänger . Der Präscite wird selbst
durch den Taufact nicht ein wirkliches Glied der Kirche , sondern er bleibt ein
„ filius diaboli“ nach der Taufe wie vor der Taufe und sein Zusammenhang
mit der Kirche der Prädestinirten ein solcher , wie der des Haares mit dem
menschlichen Leibe . Der Prädestinirte dagegen war schon vor der Taufe kraft
der Prädestination ein Mitglied des „ mystischen Leibes“ Christi ; der Taufact
macht ihn also nicht zu einem Sohne Gottes , denn ein solcher war er schon
vor der Taufe , sondern er wird durch denselben ein Mitglied der Kirche nur
nach seiner gegenwärtigen Gerechtigkeit .

2 . Das Sacrament der Firmung . Da der Magister zwischen einem Bischöfe
und einem gewöhnlichen Priester keinen Unterschied macht , da er keine Auto¬
risation eines Priesters durch den Papst anerkennt , so kann ihm unmöglich der
Bischof oder ein vom Papste dazu bevollmächtigter Priester als der einzige
berechtigte Verwalter des Sacramentes der Firmung gelten . Welcher Anschau¬
ung aber Hus in dieser Beziehung huldigte , lässt sich nicht sagen , weil in seinen
Schriften nichts Näheres darüber enthalten ist .

3 . Das Sacrament der Eucharistie . Wie umfassend das theologische Wissen
des Reformators war , das zeigt sich namentlich in der Art und Weise , wie er
in seinen Schriften die Eucharistie von dem doppelten Standpunkte des Opfers
und des Sacramentes erörtert . Seine Strenggläubigkeit ist auch in dieser Rich¬
tung hin so groß , dass die von ihm tradierten Lehren fast gleichlautend sind
mit den Dogmen , welche das Concil zu Trient nach mehr als einem Saeculum
präcisirte . Wenn ihn seine Gegner trotzdem verklagten , er habe gelehrt , dass
auch nach der Consecration materielles Brod auf dem Altäre zurückbleibe —
und Hus ruft Gott zum Zeugen an , dass er Solches nie gelehrt — , so ist es
interessant zu erfahren , auf welche Anhaltspunkte hin seine Gegner so schwer¬
wiegende Beschuldigungen gegen Hus Vorbringen konnten . Ein solcher Anhalts¬
punkt liegt zunächst in der unbestreitbaren Thatsacbe , dass Hus die Lanze ein¬
legt für die von der Kirche als ketzerisch erklärten , weil die Transsubstantiation
leugnenden Thesen des Oxforder Theologen ; eine zweite , wenn auch ganz un¬
berechtigte Handhabe , den Magister in dieser Beziehung anzugreifen , bot mög¬
licherweise auch sein „ Tractatus de Corpore Christi“ , in welchem er gegen
Jene auftritt , die da läugneten , dass Christus das Brot sei , obwohl er gerade
in dieser Schrift ausdrücklich die Irrlehre Berengars bekämpft , der da behaup¬
tete , dass auch nach der Consecration nur Brot, wenn auch geweihtes Brot , auf
dem Altäre bleibe . Schließlich wurde wohl auch Husens Polemik gegen Stani¬
slaus von Znaim ausgebeutet , welcher letztere in seiner Erklärung des Petrus
Lombardus behauptet hatte , es sei keine Todsünde zu glauben , dass nach der
Consecration das Brot auf dem Altäre zu sein aufhöre , während er später , als
der Kampf mit Hus begann , die Lehre , dass auf dem Altäre materielles Brot
verbleibe , als eine große Ketzerei hiustellte . Obwohl nun Hus in seinen schrift¬
lichen Kundgebungen nicht ein Haar weit von dem katholischen Dogma abweicht ,



so konnten seine Gegner trotzdem so manches in der Hitze des Gefechtes auf

dem Lehrstuhle oder auf der Kanzel oder im Privatgespräche gefallene Wort

gegen Iius kehren und ihn der Hinneigung zum Wicleffismus beinzichtigen .

Außerdem liegen Anzeichen vor , aus welchen wir ersehen , dass es damals in

Böhmen theologisch gebildete Männer gab , welche der Ansicht waren , es sei

sowohl der Leib als auch das Brot auf dem Altäre ; Zeuge hievon Thomas

von Stltne ' ) . Bei dieser Sachlage lässt es sich denken , dass die Gegner des

Magisters auch diesen Anklagepunkt als einen berechtigten gehalten haben

mochten , ohne dass man aber im Stande wäre , die Stichhältigkeit desselben
aus Husens Schriften nachzuweisen .

Was nun die Darreichung des Altarsacramontes betrifft , so war auch

hier der Gegensatz Husens zu der katholischen Kirche , wenigstens nicht in

allen Phasen seines öffentlichen Wirkens , kein unversöhnlicher . Vor seiner Heise

nach Constanz trat Hus gegen die Lehre der Kirche , dass die Communion den

Laien unter Einer Gestalt gereicht werden könne und nach der üblichen Praxis

auch gereicht werden solle , wenigstens direct nicht auf , obwohl sein erklärter

Anhänger Jakob von Mies schon damals auch für die Laien den Kelch forderte .

Nur aus Opportunitätsgründen , um nämlich einem Bruche innerhalb seiner Partei

vorzubeugen , erklärte sieh Hus von Constanz aus entschieden für den Utraquis¬

mus , zu welchem Zwecke er den Tractat : „ De sanguiue Christi“ schrieb , worin er

schon behauptet , die Laien seien verpflichtet ( „ debent“ ) , unter beiden Gestalten zu

communicieren . Uebrigens zeigt die Thatsaclie , dass der Prediger au der Beth -

lemskapelle zu Prag , Ilavlik , ein sonst erklärter Anhänger der reformatorischen

Bewegung , gegen den Laienkelch auftrat , so dass ihn Hus brieflich zu beschwich¬

tigen für nöthig fand , wie gering in diesem Punkte anfänglich die Einmüthig -

keit unter den Husiten , d . h . mit anderen Worten , wie gering das Bedürfnis

nach einer solchen Neuerung in Böhmen war . Trotzdem sollte gar bald der

Kelch das äußere Symbol der Partei werden .
4 . Das Sacrament (1er Buße . Die Schlüsselgewalt .

Was die Materie dieses Sacramentes betrifft , so unterscheidet Hus gerade so

wie die Kirche die Reue , die Beichte und die Genngthuung als die drei noth -

wendigen Bestandtheile der Buße und er stimmt mit der Kirche auch darin

überein , dass nur ein ordentlich geweihter Priester befähigt ist , den reuigen

Sünder zu absolvieren . Aber schon die Art und Weise , wie er sich das Wesen

der priesterlichen Gewalt denkt , Kraft deren die Sünden nachgelassen werden ,

führt ihn weit ab vom Dogma der Kirche . Er unterscheidet nämlich eine

authentische , eine subauthentiseke und eine ministeriale Nachlassung der Sün¬

den ; die erste kommt Gott allein zu ; die zweite dem Heilande , inso -

ferne er dieselbe als Mensch von der Dreieinigkeit übertragen erhielt ; die dritte

J) Thomas von Stitne legt folgendes Bekenntnis ab : „ Ich stehe bereits im siebzigsten Jahre
und gleichwohl haben isich einige Magister wankend gemacht „ (polmuli“ ) , so dass ich
nicht mit Sicherheit anzugeben vermöchte , ob im Altarsacramente das Brot , in welchem

auch der Leib des Herrn wäre , noch enthalten sei , oder ob das Brot aufhöre zu sein und
sich in den Leib des Herrn verwandle“ . Palacky : Dejepis III . 64 . Zweite Auflage .
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dem ordnungsmäßig geweihten Priester . Diese ministeriale Gewalt , Sünden zu
vergeben , haben aber die Priester nur insoferne , als sie sich beim Sündennach¬
lasse mit Gott in voller Uebereiustimmung befinden . Daher haben sich
die Priester wohl zu hüten , dass sie sich nicht etwa die authentische Gewalt
Gottes , oder die subauthentische des Heilandes anmaßen ; sie haben sich den
Gedanken klar zu machen , dass sie bei der Beichte eben nur eine Function
ausüben , wie wenn sie z . B . Gebete verrichten oder predigen , dass sie aber
nie selbst binden oder lösen können , es sei denn , dass Gott selbst gebunden
oder gelöst hat . Nicht der Wille des Priesters ist es also , nicht die Worte , die
er spricht : „ Ego te absolvo“ , wodurch der Mensch von seinen Sünden gereinigt
wird , sondern nur Gott selbst . Aus sich selbst vermag ein Priester Niemanden
zu absolvieren , wenn ihn nicht Gott absolviert hat . „ Oft beichtet“ , sagt Hus in
seiner Postille , „ ein Mensch dem Priester in lügenhafter Weise , indem er kleine
Sünden hersagt , die großen aber verschweigt , und der Priester , der das Herz
nicht kennt , ertheilt ihm die Absolution , während er doch durch die Beichte
nur noch neue Sünden hinzugefügt hat“ . Da ein solcher Sünder vor Gott ge¬
wiss nicht gereinigt ist, trotzdem ihm der Priester , der nicht Herz und Nieren
zu erforschen vermag , die Absolution ertheilt hat , so folgt daraus naturgemäß ,
dass es nicht der Priester sein kann , der die Sünden nachlässt oder behält ,
sondern nur Gott selbst . Der Beichtvater hat dem Sünder nur zu erklären oder
zu vermelden , dass ihm Gott die Sünden nachgelassen habe , wozu statt der
vorgeschriebenen Lossprechungsformel : „ Ego te absolvo“ besser die Worte
taugen : „ Hoffe , Bruder , dass dir der barmherzige Gott deine Sünden nach¬
gelassen hat .“

Mit Recht kann man wohl fragen , wozu Hus den ganzen Beichtapparat
beibehält und warum er die Beichte als zum Seelenheile nothwendig erklärt ,
wenn der Sünder von Gott gereinigt wird , bevor noch der Priester seinen Aus¬
spruch tliut ? Factisch hat der Reformator von der miuisterialen Gewalt des
Priesters einen so geringen Begriff, dass er dieselbe auf die gleiche Stufe stellt ,
mit dem „ Vergeben der Schulden“ , wie es einem jeden Menschen bezüglich
seines Nächsten geboten ist . Insoferne „ hat schon“ meint Hus , „ so manches
alte Weib dem Nebenmenschen mehr Sünden vergeben , als mancher Papst ,
Bischof oder Priester“ . Und Hus ist herzlich froh , dass die Macht des Prie¬
sters - nicht viel höher reicht , als die eines alten Weibes , indem er in der Postille
sagt : „ Gott sei gesegnet in Ewigkeit ! dass er ihnen ( den Priestern ) nicht die
Macht verliehen hat , dass sie nach Belieben die Sünden nachlassen und dass
sie nach Gutdünken in die Hölle schicken ; denn wenn es so nach ihrem
Willen gienge , dann würden sie ihre Weiber absolvieren und in den Himmel
senden , die Gerechten aber . in die Hölle . Aber unser Herrgott öffnet
schon seinen Getreuen den Verstand , so dass sie sich von ihnen nicht beirren
lassen , denn sie wissen es schon , dass der Priester einen Sünder nicht absolvieren
kann , es sei denn , dass er wahrhaft bereut und dass ihn Gott absolviert“ .

Da Hus die Sündenvergebung als eine bloße „ Meldung“ der vor Gott
erfolgten Reinigung auffasst , so ist es eigentlich selbstverständlich, dass der
Priester kein Recht hat , die Sündenvergebung an von dem Sünder zu erfüllende



Bedingungen zu knüpfen . Mit anderen Worten : der Beichtvater hat kein Recht ,

vom Sünder Buße und Genugtuung zu fordern . Gott allein kennt jene Mittel ,
welche den Menschen vor dem Rückfalle zu bewahren und ihn zum Guten zu

leiten vermögen ; darum hat sich der Priester darauf zu beschränken , dem Beich¬

tenden die Buße anzurathen . Hus motivirt diese Lehre mit den Missbrauchen ,

die sich — wie er behauptet — manche Priester jener Zeit zu Schulden kommen

ließen , indem sie z . B . dem beichtenden Sünder den Besuch solcher Predigten

verboten , in welchen von den Verirrungen und Schlechtigkeiten des Clerus ge¬

sprochen wurde . Daher ist seiner Ansicht nach der reuige Sünder nicht ver¬

pflichtet , Buße zu thun , selbst wenn sie ihm der Priester auftragen würde .
Hiemit fällt aber auch die Lehre der Kirche vom Ablasse in sich zu¬

sammen . Wenn die Organe der Kirche nicht die Macht besitzen , die Sünden

naehzulassen , wenn sie nicht das Recht haben , Buße aufzulegen , so haben sie

folgerichtig auch nicht das Recht , die zeitlichen Strafen für die Sünden , deren

Schuld durch das Sacrament der Buße schon getilgt worden ist , entweder ganz

oder theilweise nachzulassen . Daher masst sich der Papst , der da sein „ Indul -

gemus“ ansspricht , eine Gewalt an , die ihm nicht gebührt . Und zugegeben ,

er hätte eine solche Gewalt , so könnte er sie unmöglich üben , da er sich ,

bevor er den Ablass ertheilt , zuerst von der wahren Reue eine jeden Sünders

überzeugen müsste , war aber nur Gott , nie einem Menschen möglich ist . Wenn

aber weder der Papst noch sonst Jemand auf Erden im Stande ist zu beur -

theilen , ob ein Sünder seinem gegenwärtigen inneren Zustande nach des

Ablasses würdig ist , um wie viel weniger kann er das für die Zukunft voraus

wissen , um wie viel weniger darf er also die Wirkungen des Ablasses sogar

auf die Zukunft ausdehnen ? Wäre das möglich , so könnte ja der Papst das

ganze Fegefeuer ausleeren und er könnte einen so kräftigen Ablass ertheilen ,

dass durch denselben alle zeitlichen Strafen getilgt würden . Trotzdem lassen

die Päpste den Ablass , mitunter gar des Geldes wegen , predigen ; sie machen

sich hiebei einer offenbaren Simonie schuldig , und Hus steht nicht an , den Ab¬

lass als ein Werk des Teufels hinzustellen ’) . Ueberhaupt muss betont werden ,

dass der Magister ( wie schon aus dem eben Gesagten ersichtlich ist ) , gegen

den Ablass polemisirend , seinem Sarcasmus freien Lauf gewährt und dass er

wider seine bessere Ueberzeugung den Ablass mit dem Sündennachlasse identi -

ficiert , trotzdem in seinen Schriften Belegstellen Vorkommen , aus welchen sich

ergibt , dass ihm der kirchliche Begriff des Ablasses ganz geläufig war . Gerade

so wie den Reformatoren des sechzehnten Jahrhundertes , so kann man auch

Husen den Vorwurf nicht ersparen , dass er sich willkührlich eine Lehre con -

struiert , welche die Kirche ihrerseits nie gelehrt hat , um dann an dem Erzeug¬

nisse der eigenen Phantasie die Schärfe seiner Dialectik zu erproben und nach

Aussen hin Effect zu machen . Kraftstellen , wie z . B . dass durch den Ablass

das Volk seines Besitzes beraubt werde ( „ populus communiter spoliatur“ ) oder

J) „Leute , welche den Ablass vorlügen“ , sagt Hus in seiner Postille , „ hat der Teufel überall
förmlich ausgesäet und die Prälaten , Priester und Doctoren vertheidigen sie sehr , während
die Anderen schweigen und ihren Mund wider das Unkraut nicht öffnen dürfen“ .
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dass die eigentliche causa rationabilis , aus welcher die Kirche den Ablass er -
theilt , das Geldbediirfnis der römischen Curie sei u . s . w . derartige Kraftaus¬
drücke werden zu allen Zeiten von der großen Masse bejubelt und der ist der
Mann des Tages , welcher das kühne Wort zuerst oder so laut und vernehmbar
als nur möglich ausspricht ; der Effect ist hiebei die Hauptsache , nach der
Logik wird wenig gefragt . Unwürdig war leider gar oft die Art und Weise ,
wie der Ablass von den Organen der Kirche gehandhabt wurde : kann man
aber jene Kampfweise würdig nennen , die da , im vollen Bewusstsein dessen ,
was sie thut , die Lehre der Kirche zuerst verfälscht , um dann dieselbe zur Ziel¬
scheibe ihrer Angriffe zu machen ? „ Indem wir“ , sagt Dr . A . Lenz treffend ,
„ die Lehre des Reformators als der hergebrachten katholischen Lehre zuwider -
laufend verwerfen , haben wir keineswegs die Absicht , weder den frevelhaften
Unfug , welcher mit dem Ablasse getrieben wurde , noch die unedlen Beweggründe ,
um deren Willen ihn vielleicht auch Papst Johann XXIII . ertheilt hat , zu ent¬
schuldigen oder vielleicht gar in Schutz zu nehmen . Der katholische Glaube
fordert es nicht und die Kirche wünscht es nicht und kann es nicht wünschen ,
dass ihre Mitglieder durch die Bank Alles in Schutz nehmen , was je in der
Kirche geschah . Wenn ein Papst aus selbstsüchtigen und simonistischenMotiven
den Ablass ertheilte , so hat er gewiss gesündigt . Wenn mit dem Ablasse ein
Geschäft getrieben wurde , wenn Einzelnen gestattet wurde , den Ablass so zu
sagen in Pacht zu nehmen , um ihn daun in verschiedenen Kirchenprovinzen
zu verkündigen und aus demselben wie aus einer finanzpolitischen Operation
Geld heraus zu schlagen : so war das ein frevelhafter Unfug , den Niemand zu
billigen oder zu entschuldigen vermag . Die oekumenischen Concile sahen diesen
Unfug ein und strebten aus allen Kräften , ihm zu steuern . Leider gelang es
ihnen erst im Tridentiner Concil . Aber Missbräuche berechtigen nicht , dass die
Wahrheit beseitigt werde . Tollatur abusus , maneat usus“ .

5 . Das Sacrament der letzten Oelung .
Die Ansichten Husens über die Kirchenregierung bringen es mit sich , dass er
die Jurisdiction zu einer gütigen Spendung dieses Sacramentes für überflüssig
hält . Sonst stimmt er mit der katholischen Lehre überein .

6 . Das Sacrament der Weihe . Da Bus zwischen einem Bischöfe und einem
Priester keinen Unterschied macht , so lässt sich dieses Sacrament nur schwer
in sein Lehrsystem einschalten . Wenn er es gleichwohl als ein besonderes
Sacrament aufzählt, so hat es bei ihm keineswegs jene Bedeutung , wie in der
katholischen Kirche , weil er leugnet, dass der zu Weihende durch den Weihe¬
act den hl . Geist empfange , Er spricht sich darüber in der Postille aus , wie
folgt : „ Und den Gebrauch haben jetzt die Bischöfe , wenn sie die Priester
weihen , dass sie dieselben anhauchen mit den Worten : Empfanget den hl . Geist .
Aber das geschieht nicht so gleich , denn sie haben nicht die Macht , den hl .
Geist zu ertheilen . Und wenn du fragst , warum denn der Priester den
hl . Geist nicht empfangen sollte , so will ich dir die Gründe sagen . Erstens
deswegen , weil der Bischof nicht die Macht hat , den hl . Geist zu ertheilen ;
zweitens weil sich jener , welcher die Weihe empfängt , vielleicht in einer Tod¬
sünde befindet , welche den hl . Geist austreibt und denselben in einen Sünder



29

nicht hineinlässt ; drittens deshalb , weil die Bischöfe schon allgemein mit Tod¬

sünden behaftet sind . Wenn aber jener , der die Priesterweihe erhält ,

gut ist , so empfängt er den hl . Geist , aber nicht von den Bischöfe , sondern um
eines Höheren willen“ .

7 . Das Sacrameut der Elle .

Was dieses Saerament anbelangt , so lehrt Hus , dass das eheliche Band unauf¬

löslich ist , wenn die Ehe in legaler Weise geschlossen worden ist ; keine Macht

auf Erden , kein Verbrechen , auch nicht der freie Wille der Gatten , vermag die

Ehe zu lösen . Das alles gilt aber nur von der gütigen Ehe , als welche Hus

jene bezeichnet , welcher kein Hindernis im Wege steht . Hus anerkennt auch

ein kirchliches Ehegericht , welches , freilich nur im Sinne der göttlichen Gebote ,

in Eheangelegenheiten als Gerichtshof zu entscheiden habe . Der Begriff der

Ehetrennung und Ehescheidung wird von ihm streng auseinandergehalten ; eine

Ehetrennung gibt es bei giltig abgeschlossenen Ehen nicht , dagegen ist die

Ehescheidung aus triftigen Gründen gestattet .

So sehr auch Hus in allen diesen Punkten mit der Kirche übereinstimmt , so

stimmt er wiederum mit sich selbst nicht überein , wenn er , die legislative Gewalt

der Kirche direct negierend , derselben dennoch die geistliche Ehegerichtsbarkeit

zugesteht . Mit welchem Rechte die Kirche Ehehindernisse aufstellt , mit welchem
Rechte sie die Gerichtsbarkeit ausübt — das alles lässt sich aus der Lehre des

Reformators von der hl . Schrift als alleiniger Quelle des christlichen Glaubens und

aus seiner Leugnung der kirchlichen Legislative absolut nicht erklären .

Husens Eschatologie .
Ueber den Tod und das Gericht , über die Hölle , das Fegefeuer und den

Himmel äussert sich Hus an mehreren Stellen und dies immer strenggläubig . Was

er dagegen von der Gemeinschaft der Heiligen sagt , lässt sich mit der Lehre der

Kirche nicht in Einklang bringen . Seine Auffassung der Vorherbestimmung bringt

es mit sich , dass er die Präsciten von der Gemeinschaft der Heiligen ausschliessen

muss . Aber selbst die Prädestinirten werden dieser Gemeinschaft verlustig , wenn

sie im Zustande der Todsünde sich befinden . „ Denn die Todsünde“ , sagt Hus in

seinem „ Vyklad viery“ , „ ertödtet im Menschen die Theilnahmsfähigkeit an dieser

hl . Gemeinschaft und sie trennt den Sünder von dieser hl . Gemeinde , so dass er

von allem Guten ausgeschlossen ist und für diese Zeit im göttlichen Banne sich

befindet“ . Ein Vergleich der Gnadeulehre des Reformators mit seiner Lehre von

der Vorherbestimmung und von der Gemeinschaft der Heiligen zeigt , dass von

einer systematischen Entwickelung seiner Lehre auf Grund fester Principien nicht

gesprochen werden kann . Hier befindet sich Hus wiederum im vollen Widerspruche

mit sich selbst . Wenn er in seiner Gnadenlehre selbst den Präsciten für fähig

hält , der heiligenden Gnade wenigstens zeitlich theilhaftig zu werden , so ist es

unerklärlich , wie er denselben von der hl . Gemeinde ausschliessen kann . Und

wenn der Prädestinirte bei einem noch so sündigen Leben der göttlichen Gnade ,

die ihm ohne sein Zuthun durch die Prädestination zu Theil geworden ist , nicht

verlustig werden kann , wie ist es dann möglich , dass er in Folge einer Todsünde

allen Antlieil an der Gemeinschaft der Heiligen verliert ?
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Festhaltend an dem Dogma von der Gemeinschaft der Heiligen , glaubt

IIus auch , dass die Heiligen für die Menschen fiirbitten , und dass wir uns demnach

in unseren Nöthen an die Heiligen nicht nur wenden dürfen , sondern auch wenden

sollen und dass wir den Heiligen in Folge dessen eine religiöse Verehrung schulden ’) .

Diese Verehrung erstreckt sich auch auf die Reliquien der Heiligen , denn „ der Leih

eines jeden Heiligen und ein jedes Glied desselben ist selig , wie : Nase , Mund ,

Fuß , Ohren , Augen . “ Ja selbst was die Verehrung der Bilder betrifft , so spricht

sich Uns an einigen Stellen ganz in dem Sinne aus , wie die Kirche . Wenn auch

ein schön gemaltes Bild , z . B . das des Heilandes , mehr zur Bewunderung des

Künstlers als zur Erinnerung an den Kreuzestod des Herrn anregt , so sollen gleich¬

wohl die Bilder nicht verworfen werden . „ Diese Verehrung der Bilder“ , sagt Hus

„ heißt eine stellvertretende und zwar aus folgendem Grunde . Da du weder Christum

noch einen anderen Heiligen leibhaft oder sinnenfällig vor dir hast , so wirst du

deine Reverenz , deine Verneigung und dein Gebet vor dem Bilde Christi oder

eines anderen Heiligen verrichten , und weil ihn deine Sinne , das Gesicht und

Getast , nicht fassen , so wird sich dein Verstand durch die Verehrung , durch das

Gehet und die Verneigung zu jenem Gegenstände erheben , Welchen das Bild

bezeichnet und dessen Stellvertreter dasselbe ist . “ ( Vyklad viery ) . Aber der Feuer¬

eifer , mit welchem Hus Missbrauche und factische Betrügereien bekämpft , die mit

Reliquien getrieben wurden , lässt ihn in der Schrift „ Napomenuti knezstvu“ ( deren

Echtheit übrigens Erben bezweifelt ) und dann in dem Tractate „ De pernicie tra -

ditionum humanarum“ von der Verehrung der Reliquien in einem Tone sprechen ,

dass er dadurch selbst die den Bildern und Reliquien geziemende Verehrung unter¬

grub und dass die Iiusiten bei der Zerstörungswuth , welche sic namentlich an

Bildern und Heiligthtimern übten , immerhin an ihrem Meister einen Rückhalt

suchen und finden konnten . Und wenn die extremen Anhänger gegen die Mess¬

liturgie der katholischen Kirche und gegen ihren großartigen Cultus überhaupt

so radical auftraten , so konnten sie sich hiebei ebenfalls auf die Worte des Refor¬

mators berufen , der in seinem „ Vyklad“ sagt : „ Auch sollen wir das Volk eifrig

warnen , das einfältige und thierische Volk , welches den Glauben und das Streben

nach geistigen Dingen außer Acht lassend , nur seine Sinne weidet und zwar das

Gesicht : im Anschaueu der Bilder , der Messgewänder , der Kelche und anderer

wunderlichen Zurichtungen ; das Gehör : an dem Getöne der großen Glocken , der

Orgel , der kleinen Glocken , am unziemlichen Gesänge , welcher mehr zum Tanzen

als zur Andacht reizt ; sein ganzes Denken weidet es , indem es darüber sinnt ,

wie die Geistlichen in schönen Gewändern , Kappen , Mützen mit Perlknoten , mit

Seidenquasten . mit Sceptern und Hirtenstäben , mit silbernen Kreuzen ,

mit Ampeln und mit vergoldeten Sprengwedeln in der Kirche herumgehen und

reden und lachen und ohne alle Frömmigkeit beten , so dass der gemeine Mensch

seine ganze Zeit nutzlos in der Kirche zubringt und nach Hause zurückgekehrt ,
den ganzen Tag noch darüber reden wird , ohne dabei an Gott zu denken . “

') Wenn es noch eines Beweises bedürfen würde , dass Hus die Rechtfertigung durch den
bloßen Glauben nicht gelehrt habe , so wäre er hier in seiner Lehre von der Verehrung
der Heiligen zu linden .



Hus und die Religionsfreiheit . — Die kirchliche Freiheit . —
Die Nationalkirche .

Die Autorität der Kirche in Glaubenssachen verwerfend und consequenter -

wcise auch das Verdict der Kirchenversammlung ’ zu Constanz nicht anerkennend ,

ist Hus gleichwohl nicht ein Apostel jener Art von Religionsfreiheit , die da Jeden

nach seiner Facon selig werden lässt . Aber auch der Vernunft des Einzelnen

räumt er nicht das hohe Vorrecht ein , in Glaubenssachen in letzter und einziger

Instanz zu entscheiden , denn nicht die Vernunft , sondern die hl . Schrift bestimmt

den Inhalt und Umfang des Glaubens und die Erreichung der ewigen Seligkeit

ist davon abhängig , dass sich der Mensch der hl . Schrift als der höchsten und

einzigen Autorität im Gebiete des Glaubens unterordnet . Hus hält fest an dem

Grundsätze , dass Alles , was da Glaube heisst , ein Autoritätsglaube sein müsse ; bis

auf seine Tage galt die Kirche als Stellvertreterin der göttlichen Autorität , von
nun an sollte es aber nur das in der hl . Schrift enthaltene Wort Gottes sein . An

dieser Autorität zu rütteln ist der menschlichen Vernunft nicht erlaubt , und wie

Hus von sich selbt behauptet , er wolle lieber den grausamsten Tod erleiden ,

als einen der zuwiderlaufenden Irrthum festhalten , so fordert er auch die

geistliche und weltliche Obrigkeit auf , mit allen Mitteln , selbst mit dem Schwerte

die Ketzerei auszurotten . Und wenn die Kirche Ketzer , d . h . Männer , welche die

hl . Schrift nicht respectieren , zur Verantwortung zieht , so darf man sie darob nicht

der Grausamkeit zeihen . Wohl hat die Kirche in dem Papste als solchem kein

sichtbares Oberhaupt — es sei denn , dass der Papst ein Prädestinirter sei , dass er
sich im Zustande der Gnade befinde und dass er die Kirche nach den Geboten

Gottes verwalte — aber die Kirchen in den einzelnen Ländern ( Nationalkirchen )

haben ihre Vorstände ( capitaneos ) , und wer diesen den Gehorsam verweigert , wenn

sie auf Grund der hl . Schrift etwas verordnen , der widerstrebt Gott selbst .

Von einer Religionsfreiheit im modernen Sinne des Wortes oder von einer

Vernunftreligion lässt sich demnach in der Lehre des Johann Hus absolut nicht

reden ; hiemit ist aber auch die Frage , ob Hus die Freiheit religiöser Genossen¬

schaften anerkenne , im negativen Sinne erledigt . Er kennt nur Eine Kirche , und

das ist die heilige , allgemeine , apostolische Gemeinschaft aller Prädestinirten , die

zusammengesetzt ist aus den auf der ganzen Erde zerstreuten kleineren Kirchen¬

gemeinden . Religiöse Genossenschaften oder Secten , deren Glaubens - und Sitten¬

lehre eine andere wäre , als jene der Einen Kirche , passen absolut nicht in das

System des Magisters .

Und selbst die Freiheit , welche er den strenggläubigen christlichen Gemein¬

den zugesteht , ist eine sehr beschränkte . Wohl spricht er in seiner Schrift : „ 0 sva -

tokupectvf“ ( von der Simonie ) im Interesse einer gedeihlichen Kirchenreform und

einer größeren Freiheit der Kirchengemeinden den Wunsch aus , letztere möchten

zu der alten Sitte zurückkehren , und sich selbst aus der Mitte der geweihten

Priester ihre Kirchenvorstände wählen ; dagegen hätte aber nach seiner Lehre die

Gemeinde kein Recht , dem Gewählten die Mission zum Lehr - und Kirchenamte zu

crtheilen , weil ein jeder Geweihte schon Kraft der Weihe alle priesterlichen

Functionen auszuübeu berechtigt ist , ohne einer besonderen Jurisdiction zu bedürfen .
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Demi wenn sieli ein Priester , der die hl . Schrift gründlich kennt und einen heiligen

Lebenswandel führt , um die Gebote und Verbote eines Papstes oder Bischofes

gar nicht kümmern muss , so ist seine Stellung der Kirchengemeinde gegenüber

womöglich noch unabhängiger . Je größer aber die Selbstständigkeit ist , mit welcher
Hus den Priester in der Ausübung seines Amtes ausstattet , desto tiefer drückt er

die Freiheit der Kirchengemeinden herab .

Aber auch die Freiheit , welche Hus den Priestern zugesteht , ist eine nur

scheinbare , da er den weltlichen Oberhäuptern das Recht einräumt , kirchliche Ver¬

gehungen und Todsünden überhaupt zu bestrafen . Mit Berufung auf die alttesta¬

mentarischen Könige , welche Uber die Priester die Strafgewalt ausübten , mit

Berufung auf Christus , der die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel jagte , mit

Hinweis auf die Thatsache , dass die gesammte Geistlichkeit tief in der Simonie

stecke und dass keine Hoffnung vorhanden sei , der Clerus könnte sich aus eigener

Kraft emporrafifen , fordert der Reformator , dass die Landesfürsten die Kirchen -

disciplin in Angriff nehmen sollen , zumal ihnen dieses Recht von Gott selbst über¬

tragen worden sei . Die Geistlichkeit wolle sich zwar ihre Immunitäten und Privi¬

legien vorschützend , dem weltlichen Arme nicht unterordnen , aber wer eine solche

Unabhängigkeit der Kirche befürworte , der sei unmöglich ein Freund Christi ,

welcher nicht wollte , dass Priester wiederum nur durch Priester gestraft werden .

Im Gegentheile sollen alle kirchlichen Uebertretungen und alle Verbrechen der

Priester , gerade so wie alle Todsünden von einem weltlichen Gerichte abgeurtheilt

und bestraft werden . Diese Strafgewalt der weltlichen Behörde hat sich auch auf

die Laien zu erstrecken und zwar in einem solchen Umfange , dass sie nicht nur

das Recht haben kirchliche Uebertretungen zu ahnden , sondern auch die Wider¬

strebenden zur Erfüllung der religiösen Pflichten mit Gewalt zu zwingen . ' ) Den

etwaigen Einwand , dass den Laien eine solche Macht nicht zustehe , widerlegt Hus

schon in Vorhinein mit den Worten : „ Das läugne ich ; denn das weltliche Ober¬

haupt besitzt deshalb Einkünfte und Herrschaften , damit es die Bösen mit Gewalt

zähme und die Guten beschütze . “ Und an einer anderen Stelle sagt er , dass

„ die Herrn“ eben deshalb Macht und Herrschaft und das Schwert von Gott erhalten

haben , damit sie solche Gläubige , die von der Liebe abgefallen sind , zum Abend -
malile antreiben .

Von der edlen Absicht beseelt , ein wahrhaft christliches Leben sowohl bei

dem Clerus als auch bei den Laien zu erzielen , gibt Hus die kirchliche und

bürgerliche Freiheit preis und wenn er auch das berüchtigte : „ Cujus regio , illius

religio“ nicht ausspricht , so kann trotzdem auch in diesem Stücke die deutsche

Reformation auf ihn als einen ihrer Vorläufer hinweisen . Freilich gilt auch hier :

Si duo faciunt idem , non est idem . Hus stattet die Landesfürsten mit einer fast

despotischen Gewalt aus , weil er an einer sittlichen Wiedergeburt der Geistlichkeit

von Innen heraus verzweifelnd , nur die der Fürstenmacht zur Verfügung stehenden

b „Und so ist es klar“ , heißt es in der Postille , „ dass die weltlichen Herren berechtigt sind ,
die Bösen mit Gewalt anzutreiben , damit sie gut werden ; die Priester aber sind berech¬
tigt , das Volk nicht so sehr durch Gewalt , als durch Ermahnungen zum Abendmahle zu
führen“ .



äußeren Zwangmittel für kräftig genug hält , um christliche Sitte und Art wieder

herzustellen . Luther und sein Anhang räumen den Landesfürsten das Verfügungs -

recht über die religiöse Ueberzeugung ihrer Unterthanen ein , damit das Evangelium

selbst um diesen Preis Anhänger gewinne .
Sobald Iius die richterliche und vollziehende Gewalt auch in rein kirch¬

lichen Angelegenheiten den Laien übertragen wissen wollte , musste er sich auf der

schiefen Ebene weiter bewegen und der Obrigkeit auch das Verfügungsrecht Uber

den Kirehenbesitz übertragen . Aus seiner Lehre Uber die Todsünde und ihre

Wirkungen würde sich eigentlich nur so viel ergeben , dass das Confiscationsrecht

der weltlichen Herrscher sich nur auf jene Kirchengüter zu erstrecken habe , welche

in Folge einer erwiesenen Todsünde ihres Nutznießers verfallen sind . Hus geht

aber in diesen Dingen viel weiter und stellt auch noch andere Rechtstitel auf ,

unter welchen die Beschlagnahme des Kirchengutes gestattet ist , wobei er sich

seinem Principe getreu , ehrlich abmüht , die Richtigkeit dieser Ansicht aus der hl .
Schrift nachzuweisen . Sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testamente

führt er Stellen an , aus welchen er deduciert , dass den Königen das Recht zuge¬

steht , der Geistlichkeit ihre Güter zu nehmen „ wenn sie es für noth wendig

finden“ . Diesen etwas allzu elastischen Ausdruck determiniert Hus genauer ; ein

solcher „ Nothfall“ tritt z . B . dann ein und die Confiscation ist gerechtfertigt , wenn

die Priester nicht thun , was ihres Amtes ist ; sind ihnen doch die Kirchengüter

nur unter der Bedingung verliehen worden , dass sie ihre Pflichten erfüllen . Weiter¬

hin ist die Beschlagnahme gerechtfertigt , wenn sich der kirchliche Besitz derart

angehäuft hat , dass er die Geistlickeit an der Erfüllung ihrer Pflichten hindert ,

was z . B . in Böhmen der Fall sei , wo der Clerus beinahe ein Drittel des König¬

reiches sein nennt , so dass im Laufe der Zeit das ganze Land dem Clerus und

hiedurch dem Papste , welcher als der unmittelbare Besitzer des Kirchengutes er¬

klärt wird , zufallen könnte . Dann würde aber auch der König von Böhmen auf¬

hören , der Herr im Lande zu sein . Kurz liesse sich das ganze Raisonnement
Hus ’ens zusammenfassen in dem Dilemma : Entweder erfüllen die Priester ihre

Pflichten nicht oder erfüllen sie dieselben ; erfüllen sie dieselben nicht , dann ver¬

dienen sie auch ihre Beneficien nicht ; erfüllen sie dieselben , dann könnte sie der

Besitz in ihrer Pflichterfüllung stören . Also ist der Geistlichkeit ihr Besitz jeden¬

falls zu nehmen . Dass gerade diese Lehre des Magisters unter seinen Anhängern

einen großen Anklang fand — Zeuge dessen der dritte von den vier Prager
Articeln . —

Hus stellt an mehreren Stellen seiner Schriften der „ universalis Ecclesia“

eine „ Ecclesia particularis“ entgegen . Haben wir unter der letzteren eine National¬

kirche zu denken ? Der Reformator spricht sich selbst darüber nicht aus ; wenn

er aber auch das Wort nicht gebraucht , so hat gleichwohl die Nationalkirche in

seinem Lehrsysteme hinlänglichen Raum und er hätte eine Nationalkirche , unab¬

hängig von Rom aber auch von einer jeden anderen Nationalkirche consequenter -

weisc gründen müssen , woferne seinem Wirken nicht so rasch ein Ziel gesetzt

worden wäre . Die Grundztige einer Nationalkirche schimmern aus seinem Systeme

überall heraus . Denn da die Kirche kein sichtbares Oberhaupt besitzt ; da sie

weder ein Bischof , noch sonst ein Priester , sondern nur das göttliche Gesetz allein
3



34

leitet und regiert ; da ein jeder Priester seine Mission unmittelbar von Gott erhält
und demnach in der Ausübung seiner priesterlichen Functionen völlig unabhängig
ist von einem jeden anderen Priester ; da die Kirche keine legislative , keine rich¬
terliche und keine vollziehende Gewalt besitzt : so ist kein Grund vorhanden ,
warum sich nicht die einzelnen Nationen von einander unabhängige Nationalkirchen
gründen könnten , die trotz ihrer Selbstständigkeit dennoch durch ihr gemeinsames
unsichtbares Oberhaupt, Christus , durch denselben Glauben , durch dasselbe Gesetz
und durch die Prädestination zum ewigen Leben auf das Innigste Zusammenhängen .

Und da Hus den Königen und Großen das Recht und die Pflicht über¬
trägt , die Disciplin unter dem Clerus aufrecht zu erhalten und sie auch wegen
kirchlicher Vergehungen vor ihren Richterstnhl vorzuladen und abzuurtheilen , so
hätte er so viele Nationalkirchen anerkennen müssen , als es von einander unab¬
hängige , von selbstständigen Fürsten regierte Länder gab . Wenn Hus in seiner
Beschwerdeschrift, die er im Jahre 1411 dem „ Collegio judicum Regni Bohemiae
supremo“ widmet , bitter klagt über den Druck , den die hohe Geistlichkeit aus¬
übt, indem sie Fürsten , Herren , Ritter , Edelknechte und das arme Volk in ’s Ausland
vor Gericht citiert , was sowohl gegen das göttliche Gesetz als auch gegen die
kaiserlichen Rechte verstoße — schwebte ihm hiebei nicht der Begriff einer Natio¬
nalkirche vor Augen ? Dass übrigens der von Hus nicht präcis genug durchgeführte
Gedanke einer Nationalkirche in Böhmen auf einen fruchtbaren Boden fiel , das
zeigt schon der Vertrag des husitischen Adels vom J . 1415 , durch welchen der
Geistlichkeit aufgetragen wird , keiner Vorladung und keinem Banne Folge zu
leisten , wenn er nicht von den Bischöfen Böhmens oder Mährens ausgehen sollte .
Und eine Nationalkirche hatte wohl auch Rokycana vor Augen , als er , der Wort¬
führer der Utraquisten , während der zu Brünn mit den Basler Legaten geführten
Verhandlungen die letzteren folgends apostrophierte : „ Wir wollen einen Erzbischof ,
den das Volk und die Geistlichkeit wählt und den unser König anerkennt .
Wir fordern , dass keine Ausländer über uns zu Gerichte sitzen und unsere kirch¬
lichen Würden vertheilen . Wir fordern ( das Alles ) nicht , als ob wir es
ohne Euere Erlaubnis nicht haben könnten , denn wir haben es als ein Geschenk
von Gott erhalten , aber wir verlangen es nur im Interesse der Eintracht und des
Friedens . Wollet Ihr es nicht bewilligen , dann sei der Herr mit Euch ; mit uns
ist er und er wird hoffentlich auch mit uns bleiben“ .

Husens Bestrebungen nach einer Aufbesserung der
kirchlichen Zustände .

Mit den Vorläufern des Husitenthums hat der böhmische Reformator nicht
nur das Streben nach einer „ reformatio in capite et in membris“ gemein , sondern
auch den ehrlichen Willen , sich von der sichtbaren katholischen Kirche nicht zu
trennen . Wenn er trotzdem den Rückweg nicht zu finden vermochte , welcher ihn
in einer ähnlichen Weise dem Schoße der Kirche wieder zugeführt hätte , wie cs
z . B . bei Mathias von Janov der Fall war, und wenn er , ursprünglich nur eine
sittliche Wiedergeburt des gesammten Clerus anstrebend , schließlich an den Funda¬
menten selbst rüttelte , auf welchen die alte Kirche seit mehr denn einem Jahr -
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tausende beruhte , so findet diese Thatsache ihre Erklärung ' nicht blos in seiner

unkatholisclien Lehre , sondern namentlich in der Opposition , welche er bei der

Geistlichkeit vorfand . Diese Opposition nährte seinen Widerstand und verleitete

ihn zu jenen maßlosen , leidenschaftlichen und eben deshalb gar oft ungerechten

Invectiven , die er von der Kanzel herab vor allem Volke gegen den ganzen Clerus

erhob . Namentlich sind es folgende Sachen , die er der Geistlichkeit zum Vor¬
wurfe macht :

1 . Ein unzüchtiges Leben , und dabei Unmäßigkeit im Essen und Trinken . Statt

nach dem Beispiele des Heilandes arm und bescheiden zu leben , verwenden sie

das Kirchengut für ihre sinnlichen Lüste . Ihr Bauch ist ihr Gott .

2 . Verschwendung , wo es sich um Befriedigung ihrer Lüste , Geiz und Habsucht ,

wo es sich um die Ausbeutung des Volkes handelt . Kirchliche Beneficien wer¬

den von ihnen verkauft , mit dem Ablasse , mit der Messe , mit den Gebeten

Geschäfte getrieben und Simonie auf Simonie gehäuft . Ihr Herz ist hart und

sie füttern lieber Hunde , als dass sie den Armen Almosen geben würden . Und

nachdem sie das arme Volk durch Heuchelei , durch List und Simonie beraubt

haben , bedrohen sie Jeden mit Kirchenstrafen , der ihren Besitz antastet oder
ihnen den Zehent nicht entrichtet . Unter dem Titel eines Almosens erheben

sie Ansprüche auf alles Gut und wenn es auch durch Raub oder durch Wucher

gewonnen worden wäre .

3 . Nach zeitlichen Gütern strebend streiten sie sich um Würde und Amt , ja sie

sind bereit um diesen Preis selbst Kriege anzufachen *)

4 . Statt den Armen und Bedrängten ihren priesterlichen Schutz angedeihen zu

lassen , bedrücken sie dieselben , indem sie von ihnen nicht blos für die Taufe ,

für die Beichte und für andere Functionen Opfer fordern , sondern auch das an

sich ziehen , was gute Menschen den Armen geben möchten . Vom Papste bis

zum niedrigsten Mönche herab geben sie durch ihr sündhaftes Leben Aergernis
und wenn man den Sündern unter ihnen den Mühlstein um den Hals binden

und sie damit ertränken sollte , so würden nur wenige übrig bleiben .

5 . Weit ärger als die Weltpriester treiben es aber die Mönche ; ihr einziges Be¬

streben ist , irdischen Besitz an sich zu bringen , zu welchem Zwecke sie ihre

Kirchen und Altäre ausschmücken , sich Ablässe erwirken und Simonie begehen " ) .

' ) „Nun sehet zu ihr Stellvertreter der Apostel !“ spöttelt Hus in der Postille ; „hättetihr den
hl . Geist , welcher der Geist der Eintracht , der Geist des Friedens und der Liebe ist , so
würdet ihr so wie die Apostel leben ; weil ihr aber um Ehrenstellen mit einander hadert ,
weil ihr des Besitzes wegen Menschen mordet und Unruhen in der Christenheit verursachet ,
so zeiget ihr durch euere Werke , dass ihr beseelt seid von einem bösen Geiste , vom Geiste
der Zwietracht und des Geizes , der ein Mörder ist vom Anfänge an“ .

2) „ Wenn unbekannte Laien zu ihnen kommen“ , sagt Hus , in seiner Schrift : „ 0 svatokupectvi“
um die Genusssucht und das Wohlleben der Mönche an den Pranger zu stellen , „so reichen
sie ihnen ein dünnes Bierlein , einerseits , um sie glauben zu machen , dass auch sie ein
solches Bier trinken , andererseits , damit sie weniger trinken . Wenn sie aber verspüren ,
dass sich Jemand nach seinem Tode bei ihnen begraben lassen will , oder wenn sie Aus¬
sicht haben , dass er ihnen etwas zu geben gewillt ist , so schenken sie einen guten Trunk ,
damit ein Trunk dem andern folge . Und so haben sie denn , die Bejammernswerten ,



G. Bei dieser sittlichen Verwilderung nehmen die Geistlichen keinen Anstand , ihre
Nebenmenschen , lebendige und todte , zu lästern , sie Ketzer zu nennen und zu
verunglimpfen . Uns nimmt Gott zum Zeugen , er habe mit eigenen Obren ge¬
hört , wie Geistliche , eben im Begriffe das Messgewand anzuziehen und zum
Altäre zu schreiten , ihre Nebenmenscben verleumdeten . „ Und so dienen sie
mehr dem Teufel als Gott , des Brodes unwert , das sie genießen“ . Von allen
diesen Schlechtigkeiten wissen Bischöfe und Päpste , ohne etwas dawider zu
tbun , und gesetzt es würde auch der Papst seines Amtes walten , so möchten
sie ihn um ’s Leben bringen .

Bei diesem ungeordneten Genussleben und bei dieser sittlichen Depra -
vation der Geistlichkeit ist es selbstverständlich , dass sie ihre Pflichten nicht er¬
füllen kann und nicht erfüllen will . Ihre Pfliektvergessenheit zeigt sich namentlich
in folgenden Begebungen und Unterlassungen :
1 . Die Geistlichen verfälschen das Wort Gottes , indem sie ihre eigenen Erfin¬

dungen kinzuthun .
2 . Sie belügen und betrügen die Gläubigen ; so z . B . in der Leitomisckler Diöcese ,

wo Geistliche eingestandermaßen eine Hostie mit ihrem eigenen Blute gefärbt
haben . Anderswo schützen sie Wunder vor , um viele Wallfahrer an sich zu locken .

3 . Selbst die Functionen der scheinbar pflichttreuen Priester sind nur oberflächlich
und gleisnerisch , sei es , dass sie durch ihren falschen Eifer nur Geld erwerben ,
sei es , dass sie sich den Heiligennimbus verschaffen wollen .

4 . Ihre Gewissenlosigkeit ist so groß , dass sie das Beichtsiegel verletzen und dass
sie aus Menschenfurcht die Wahrheit zu predigen unterlassen . ')

5 . Selbst mit der Wahrheit zurückhaltend verfluchen sie denjenigen , der die Wahr¬
heit predigt , und sehen es ungern , wenn die Laien die hl . Schrift lesen .

6 . Wenn sie die Bekenner der Wahrheit vor ihren Rickterstnhl laden , so sprechen
sie hiebei allem Rechte Hohn und um Missliebige zu beseitigen , rufen sie den
weltlichen Arm um Hilfe an . Dagegen nehmen sie die lasterhaften Priester in
Schutz und belegen jene mit dem Banne , welche einen lasterhaften Priester
in ’s Gefängnis werfen wollen .

Und so gibt es fast keine einzige Homilie , keine Exegese des Magi¬
sters , in welcher nicht ein ganzer Wust von Schimpf und von Anzüglichkeiten
enthalten wäre gegen die schlechte , feile , verlotterte , sittenverderberiscke , diebische
und aller Wahrheit feindlich gesinnte Geistlichkeit , gegen welche ohne Unterlass
predigen zu wollen IIus öffentlich von der Kanzel herab dem Volke das Verspre¬
chen gab . Diesen rücksichtslosen Kampf gegen den Clerus darf man nicht untcr -

was ihre sinnlichen Lüste betrifft , derart der Welt entsagt , dass es auf der ganzen Welt
Niemanden gibt , dem ein größeres sinnliches Wohlbehagen zu Theil geworden wäre . Könige .
Herrn , Fürsten verfügen nicht immer über ein so gutes und vollendetes Essen und Trinken ;
der Bierkeller der Laien wird manchmal leer , der ihrige nie . Ihnen schadet die Kälte
nicht , denn sie haben Stiefel und Pelze , und die Ilitze kann ihnen nichts anthun , denn sie
haben kühle Zellen und Ambiten (Kreuzgänge ) “ .

’) In der Postille behauptet IIus : „Die Laien dürfen schwere Sünden nicht beichten , theils
aus Scham , theils wegen der großen Buße oder auch , weil die Geistlichen , wie ich es von
Vielen gehört habe , die Beichte verrathen“ .
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schätzen , denn es ist eine Persönlichkeit von der Bedeutung des Magisters

Johann IIus , welche den Schlachtenruf erhebt . Die Unbescholtenheit seines Charak¬

ters , die Makellosigkeit seines Lebenswandels und der feuerige Eifer nach einer

Hebung der Kirchenzucht , seine seltene theologische Gelehrsamkeit , namentlich

seine Kenntnis » der hl . Schrift und der Kirchenväter ( darunter namentlich des

Augustin , Hieronymus , Ambrosius , Gregor , Bernhard und Thomas von Aquino ) —

alles das empfahl ihn dem Volke , welches von dem Schisma und den sonstigen

Missbräuchen nicht besonders erbaut sein mochte . War auch Uns nicht der gelehr¬

teste und scharfsinnigste Mann seiner Zeit — in Böhmen allein überragt ihn

Thomas von Stitne — : sein Anhang hielt ihn für den gelehrtesten Mann der Prager

theologischen Facultät und die große Masse des Volkes hieng an den Lippen eines

Mannes , den sie mit Recht als das Musterbild eines Christen und eines Priesters

zu betrachten sich gewöhnt batte . Das Verdict nun , welches er über die gesammte

Geistlichkeit seiner Zeit aussprach , musste nothwendigerweise der Achtung vor

dem Clerus , soweit sie noch bestand , den Todesstoß versetzen und alle jene schnei¬

digen Mittel zur „ Wiederherstellung der Kirckenzuclit“ ans Tageslicht bringen ,

deren sich die Husiten nachträglich so umfassend bedienten . Wenn Hus anf diesem

Wege eine sichtliche Erhebung seiner Zeitgenossen anzubalmen suchte , so war er

in einer furchtbaren Selbsttäuschung befangen . Wenn er auch in gar vielen Dingen

der Geistlichkeit nicht Unrecht tbat , wenn er billiglich gar viele Missbräuche an

den Pranger stellte , wie z . B . den Verkauf der Beneficien oder die damals in Rom

beliebte Ernennung von Bischöfen , welche der Sprache des Volkes nicht mächtig

waren : so ist es gleichwohl über jeden Zweifel erhaben , dass ein bedeutender

Bruchtheil des Clerus schon in Folge der Reformen Karl ’s IV ., in Folge der unter

Ernst von Pardubic regelmäßig zusammenberufenen Synodalversammlungen und in

Folge des regen wissenschaftlichen Wetteifers , dessen Schauplatz damals Böhmen

war und au dem die Geistlichkeit einen so hervorragenden Antheil nahm , in gei¬

stiger und sittlicher Beziehung bei Weitem nicht so tief gesunken war und daher

auch bei Weitem nicht jene rücksichtslose Aburtheilung verdiente , wie sie ihr Hus ,

zwischen Schuldigen und Nichtschuldigen keinen Unterschied machend , zu Theil

werden ließ .

Was wollte Hus ?

Er wollte den Clerus zu jener sittlichen Höhe emporbringen , von welcher

aus derselbe Kraft seines erhabenen Amtes die Menschen zu einem tugendhaften

Lebenswandel zu führen das Zeug in sich besäße . Er wollte zunächst eine „ Refor¬
matio in membris“ . Und was erzielte Hus ? Nicht Anderes als dass alles Ver¬

trauen zur Geistlichkeit , selbst zu jenem Bruchtheile , welcher in sittlicher Bezie¬

hung dem Reformator selbst nicht nachstand , vollends untergraben wurde und dass

sich — um mit den Worten des Dr . Lenz zu reden — • „ das Volk angewöhnte , in

den Geistlichen seine Feinde , Gegner der Wahrheit , Verfolger heiliger Priester ,

blose Heuchler und Pharisäer , Räuber der Ehre seiner Töchter , Tyrannen und

Schinder zu wittern , deren man sich je eher desto lieber zu entledigen habe . “

Hus war in diesen Dingen gerade so unglücklich , wie in seiner neuen

Glaubenslehre , welche , um ein Wortspiel des Verfassers wiederzugeben , keine

Aufrichtung sondern eine Hinrichtung ( „ nikoliv oprava , ale poprava“ ) der Kirche
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mr Folge gehabt hätte . Die Absetzung des sichtbaren Oberhauptes der Kirche ;
die Herabdrückung der Bischöfe zu einfachen Priestern ; die Cassierung der legis¬
lativen , richterlichen und vollziehenden Gewalt der Kirche ; die Unfähigkeit dersel¬
ben über Glaubenssachen in höchster Instanz zu entscheiden und die Verlegung
dieser Entscheidung in die hl . Schrift hinein als in die einzige Glaubensquelle ;
die Erhebung des Volkes zum Sitten - und Gewissensrichter der Geistlichen , wenn
letztere in Todsünden sich befinden — das sind die reformatorischen Ideen , von welchen
IIus eine Gesundung der katholischen Kirche „ in capite et in membris“ erwartete .

Der enge Rahmen , welcher mir zur Verfügung steht , erlaubt es nicht , auf
den zweiten , aus 121 Seiten bestehenden Theil des Buches näher einzugehen . Es
ist eine vollständige Revision des Processes gegen den unglücklichen Reformator ,
die uns hier in neun Absätzen entgegentritt . Der Verfasser führt alle gegen den
Reformator erhobenen Anklageartikel Stück für Stück vor , citiert weiterhin die ge -
sammten Zeugenaussagen und weist , indem er denselben die Verhöre Husens und
dessen Vertheidigungsweise entgegenstellt , auf Grund der im ersten Theile des
Werkes präcisierten Lehre des Magisters nach , inwieferne die Anklagen gegen Hus
gerechtfertigt waren und inwieferne nicht gerechtfertigt . Hiebei gelangt Dr . Lenz
zu folgender Schlussansicht : „ Man muss billiglich anerkennen , dass Hus in aller
Rechtsform gerichtet und gerecht verurtheilt wurde , dass aber Sigmund den Ge¬
leitsbrief insoferne nicht hielt , als er den verurtheilten Hus dem Könige von Böh¬
men nicht auslieferte , denn er war nicht berechtigt , das Verdict der Kirchenver¬
sammlung an Hus zu vollziehen . Aber gesetzt auch , Sigmund wäre der zur Exc -
quierung des Ausspruches der Kirchenversammlung berechtigte weltliche Arm
gewesen , gesetzt es wäre Alles nicht nur nach Recht und Gerechtigkeit geschehen ,
sondern man wäre auch bei dem wiederholten Verhöre des Hus ordentlich und
correct vorgegangen , und zwar nicht nur von Seite der Kirchenversammlung als
eines Ganzen , sondern auch von Seite der einzelnen Mitglieder derselben : so
müssen wir es gleichwohl beklagen , dass mit Hus , einem sonst unbescholtenen
Manne , in dieser Weise verfahren wurde . Die Kirche zog aus den drakonischen
Gesetzen gegen die Ketzer keinen Vortheil , dafür aber freilich reichlichen Nach¬
theil . Aber wir fügen bei , dass nicht die Kirche die Urheberin dieser Gesetze
war , sondern Kaiser Friedrich II . , welchen , unserer Ansicht nach , Niemand als
einen Anhänger der Päpste , oder gar am Ende als einen Ultramontanen hinzu¬
stellen vermag“ .

Dr . J . Kubista .
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Schulnachrichten .
I . Personalstem ! des Lehrkörpers und Fachvertheilung .
Name Geistlich ,

weltlich Lehrgegenstand
Schul -
classe

Zahl dei
wöchent
Stunden

Anmerkung

Kroner Julius Cistercienser -
ordenspriester

des Stiftes
H oh enfurt

Mathematik 5. 4 Director .
Bischöfl . beeideter Notar .

Peclio Ludwig
Cistercienser -
ordenspriester

des Stiftes
Holienfui ' t

Latein
Griechisch

3. a; 3. b;
4. 17 Professor .

Bischöfl . beeideter Notar .

Dr . Kubista Josef weltlich
Geschichte und
Geographie
Propädeutik

2, a; 4«7. 8.

7. 8.
18

Custos der Bibliothek ;
Mitglied derk . k . Prüfungs¬

commission für allge¬
meine Volks - und Bür¬
gerschulen .

Professor .

Hefman Josef weltlich
Latein
Griechisch
Böhmisch

5.
5.
1.—8.

17 Professor .

Komma Adam weltlich Latein
Griechisch

1. 7.
7.

17 Custos der Münzsammlung ,Professor .

Kocian Franz weltlich Latein
Deutsch

2. a ;
6. 7. 8. 17 Professor .

Zach Stephan
Cistercienser -
ordenspriester

des Stiftes
Holieiifurt

Mathematik
Physik

6. 7. 8.
3. a; 3. b;
7. 8.

IS)
Custos des physikalischen

Kabincts .
Exhortator für die unteren
Classen . Professor .

Koster Josef weltlich
Naturgeschichte
Mathematik
Physik

l .b; 2.b; 6.
l .b; 2.b; 4,
4.

18
Custos des Naturalien -

Kabinets .
Professor .

Placek Franz weltlich
Latein
Griechisch

4. 6.
ü. 17 Professor .

Grünes Josef weltlich
Latein
Griechisch
Deutsch

8.
4. 8.
5.

16 Gymnasiallehrer .

Turkowitz Bernli . Cistercienser -
ordenspriester

des Stiftes
H o h e n f u r t

Religion 1.—8. 19
Exhortator für die oberen

Classen .
Roligionslchrer «

Dander Felix weltlich Latein
Deutsch

2. b ;
3.a; 3.b; 4.

17 Supplent .

Dr . Ladenbauer W .
Cistercienser -
ordenspriester

des Stiftes
Hohe n f ii r t

Geschichte und
Geographie

l .a; l .b;
3.a;3.b ; 5.6.

19 Supplent .

Essl Wenzl weltlich
Naturgeschichte
Mathematik

l .a; 2a; 5.
1.a;2.a;3.a;
3. b .

3. a;
2. a; 2. b;
2. b.

18 Supplent .

Pietsch Franz weltlich
Griechisch
Deutsch
Gescliichte

17 Supplent .

Komma Nikolaus weltlich Latein
Deutsch

l . b ;
l . a ; 1. b ;

16 Supplent .

Hudler Siegmund weltlich Stenographie 5.- 8. 2 Realschulprofessor .

Hofmann August weltlich Zeichnen 1.—8. 4 Realschulprofossor .

Sauer Johann wcltli cli Gesang 1.—8. 4 Uibungslehor .

Straube Ferdinand weltlich Turnen 1.—8. 6 Turnlehrer .

Wunder Adam | Kroisrabbiner . Mosaische Religion 1.—8. 8
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Lehrvorfassung .
I . Classe .

Ordinarius der Abtheilung A : Herr Adam Komma .
Ordinarius der Abtheilung B : Herr Nikolaus Komma .

Religion ( 2 8t .) : Katholische Glaubens - und Sittenlehre .
Latein ( 8 St .) : Die regelmäßige Formenlehre , verba deponentia und die wichtigsten

syntaktischen Regeln über den Gebrauch der Zeiten und Arten . Im 2 . Se¬
mester wöchentlich eine Schularbeit und zuweilen eine Hausarbeit .

Deutsehe Sprache (4 St . ) : Der einfache und zusammengesetzte Satz ; das Pronomen
und Verbum . — Lesen , Erklären und Memorieren prosaischer und poetischer
Stücke . ■— Orthographische Uebungen . Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit .

Geographie ( 3 St .) : Vorbegriffe der mathemat . Geographie . Uebersicht der fünf
Wcltthcile in physischer , politischer und topographischer Beziehung mit den
entsprechenden Zeichnungen .

Mathematik ( 3 St .) : a ) Arithmetik : Die vier Species in ganzen und Dezimal¬
zahlen ; das Rechnen mit benannten Zahlen ; Theilbarkeit der Zahlen , b )
Geometrie : Die Lehre von den Linien und Winkeln . — Alle 14 Tage
eine schriftliche Arbeit .

Naturgeschichte ( 2 . St ) : Zoologie : I . Sem . : die Säugethiere . II . Sem . : die wirbel¬
losen Thiere .

II . Classe .

Ordinarius der Abtheilung A : Herr Franz Kocian .
Ordinarius der Abtheilung B : Herr Felix Dander .

Religion ( 2 St .) : Erläuterung der gottesdienstlichen Handlungen der kath . Kirche .
Latein ( 8 St .) : Die Formenlehre . Erweiterung der in der I . Classe vorgenommenen

syntaktischen Regeln mit Hinzufügung des Accus , cum infin . und des abl .
abs . Wöchentlich eine Schularbeit und alle 14 Tage eine Hausarbeit .

Deutsche Sprache (4 St .) : Satzlehre : Der einfache , der zusammengezogene und
zusammengesetzte Satz ; die Periode ; Verkürzung und Zusammenziehung der
Sätze ; Interpunctionslehre . — Lectiire ; Vortrag ausgewählter Gedichte .

Geschichte und Geographie ( 4 St . ) : Geschichte des Altertlmms . — Specielle
Geographie von Asien und Afrika . Eingehende Beschreibung der vertikalen
und horizontalen Gliederung Europas ; specielle Geographie des südlichen und
mittleren Europa . Kartenzeichnen .

Mathematik ( 3 St .) : a ) Arithmetik : Das Rechnen mit gemeinen Brüchen ; Ver¬
hältnisse , Proportionen , einfache Regel de Tri ; Prozentrechnung ; das neue
Maß und Gewicht . •— b ) Geometrie : Das Dreieck , Viereck und Vieleck ;
Flächenberechnung ; Verwandlung und Theilung der geradlinigen Figuren ;
Achnlichkeit . Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit .

Naturgeschichte ( 2 St .) : I . Sem , : Zoologie : Vögel , Reptilien , Amphibien und Fische .
II . Sem . : Botanik .
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III . ( 'lasse .
Ordinarius der Abtheilung A : Herr Franz Pietsch .
Ordinarius der Abtheilung B : Herr Ludwig Pecho .

Religion ( 2 . St .) : Geschichte des alten Bundes .
Latein ( 6 St . ) : Casuslehre . — Lectüre : Aus „ Memorabilia Alexandria M .“ und aus

Cornelius Nepos eine Auswahl . Stilist . Uebungen . — Alle 14 Tage eine Schul¬
arbeit ; im I . Sem . jede Woche , im II . Sem . alle 14 Tage eine Hausarbeit .

Griechisch (5 St . ) ; Regelmäßige Formenlehre (mit Ausschluss der Verba auf /<*)
mit den entsprechenden Uebungsstücken. Im II . Sem . alle 14 Tage eine Haus¬
aufgabe und alle vier Wochen eine Schularbeit .

Deutsche Sprache ( 3 St . ) : Erklärung von Lesestücken und Gedichten ; Vortrag aus¬
gewählter Gedichte ; Uebungen in Perioden . Alle 14Tage eine schriftl . Arbeit .

Geschichte und Geographie ( 3 St .) : Geschichte ( 1 St .) : Geschichte des Mittelalters
mit Hervorhebung der charakteristischen Momente aus der vaterländischen
Geschichte . — Geographie ( 2 St .) : Specielle Geographie der europäischen
Staaten mit Ausschluss von Oesterreich - Ungarn ; physische und topische
Geographie von Amerika und Australien .

Mathematik ( 3 St . ) : a ) Arithmetik : Grundoperationen mit algebraischen und allge¬
meinen Zahlen ; Potenzieren , Wurzelziehen ; Permutationen , Combinationen .
b ) Geometrie : Kreislehre ; die Ellipse , Parabel und Hyperbel . Alle 14 Tage
eine schriftliche Arbeit .

Physik ( 3 St .) : Allgemeine Eigenschaften der Körper ; Wärmelehre ; Wirkungen
der Molekularkräfte ; Statik fester und flüssiger Körper . Akustik .

IV . Classe .
Ordinarius : Herr Josef Koster .

Religion (2 St .) : Geschichte des neuen Bundes .
Latein ( 6 St .) : Caes . bell . gall . I , III , IV ; aus Ovid eine Auswahl . Eigentümlich -

keiten der Nomina : Tempus - und Moduslehre ; Prosodie und Metrik . Stilist .
Uebungen . — Jede Woche eine Hausaufgabe ; alle 14 Tage eine Schularbeit .

Griechisch ( 4 St .) : Verba auf /u und Verba anomala ; die bedeutendsten Punkte
der Syntax . Wiederholung des Stoffes der Tertia . Uebersetzung von ent¬
sprechenden Uebungsstücken . Alle 14 Tage eine Hausaufgabe , alle 4 Wochen
eine Schularbeit .

Deutsche Sprache ( 3 St .) : Erklärung von Lesestücken und Gedichten ; Vortrag
ausgewählter Gedichte ; Uebungen in Geschäfts - und anderen Aufsätzen ; das
Wichtigste aus der Metrik ; Tropen und Figuren . Alle 14 Tage eine schriftl . Arbeit .

Geschichte und Geographie ( 4 St .) : Geschichte der Neuzeit mit Berücksichtigung
der hervorragenden Momente aus der österreichischen Geschichte . II . Sem . :
österr . Vaterlandskunde .

Mathematik ( 3 St .) : a) Arithmetik : Zusammengesetzte Verhältnisse und Regel
de Tri ; Interessenrechnung, Gesellschafts - , Alligations - und Kettenrechnung ;
Zinseszinsrechnung ; Gleichungen des ersten Grades mit einer Unbekannten .
— b ) Geometrie : Stereometrie . Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit .

Physik : ( 3 St .) : Dynamik , Chemie , Magnetismus , Elektricität , Optik .



V . Classe .

Ordinarius : Herr Josef Herman .
Religion ( 2 St .) : Allgemeine katholische Glaubenslehre .
Latein ( 6 St .) : Livius I . Aus III . und XXII . eine Auswahl . Ovid . carm . sei .

Metam . : 3 , 4 , 12 , 16 . Tact . 1 , 5 , 29 ; Trist . 1 . Monatlich eine Schularbeit
und 2 Hausaufgaben .

Griechisch (5St .) : Xenoph . Chrestom . Auswahl ; Homer Iliad . epit . I . IV . Monatlich
eine schriftliche Arbeit .

Deutsche Sprache ( 2 St .) : Grundziige der Metrik und Poetik ; Lectiire entspre¬
chender Stücke ; Recitation . Besprechung der schriftlichen Aufgaben . Alle
14 Tage eine schriftliche Arbeit .

Geschichte und Geographie (4 St .) : Geschichte des Alterthums bis auf Augustus mit
steter Berücksichtigung der hiemit im Zusammenhänge stehenden geogr . Daten .

Mathematik (4 St .) : a ) Algebra : Die 4 Species in absoluten und algebraischen
Zahlen ; Theilbarkeit . Gemeine -, Decimal - und Kettenbrüche ; Verhältnisse und
Proportionen ; Anwendung derselben . — b ) Geometrie : Die Planimetrie . —
Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit .

Naturgeschichte ( 2 St ) : I . Sem . Mineralogie ; II . Sem . : Botanik .

VI . Classe .
Ordinarius : Herr Franz Placek .

Religion ( 2 St .) : Besondere katholische Glaubenslehre .
Latein ( 6 St .) : Sallust . lug ; Caes . bell . civ . lib . II . ; Cic . or . in Catil . I ; Vergib

Eel . I , Georg , lib . II . 1 . 2 , Aen . I . Monatlich eine Schularbeit und 2 Haus¬
aufgaben . Stil . Uebungen aus Siipfle ’s II . Th .

Griechisch ( 5 St . ) : Horn . Iliad . I . Th . VII ., 2 . Th . XVIII . XXII . XXIII . XXIV . —
Herod . V . Monatlich eine schriftliche Arbeit .

Deutsche Sprache ( 3 St .) : Lectiire und Erklärung einer Auswahl ndid . Dichtungen
mit mhd . Grammatik und Metrik und dem einschlägigen literaturgeschichtlichen
Lehrstoffe . Besprechung der schriftlichen Arbeiten . Recitation . Alle 14 Tage
eine schriftliche Arbeit .

Geschichte und Geographie ( 3 St ,) : Römische Geschichte seit Augustus . Geschichte
des Mittelalters mit steter Berücksichtigung des einschlägigen geogr . Stoffes .

Mathematik ( 3 St .) : a ) Algebra : Potenz - und Wurzelgrößen ; Logarithmen und
deren Anwendung auf Berechnung von Potenz - und Wurzelgrößen ; bestimmte
Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten . —
b ) Geometrie : Stereometrie ; Trigonometrie und Anwendung derselben .

Naturgeschichte ( 2 St .) : Somatologie ; allgemeine und systematische Zoologie .

VII . Classe .
Ordinarius : Herr Stephan Zach .

Religion ( 2 St .) : Katholische Sittenlehre .
Latein ( 5 St .) : Cie . orat . pro Sex . Rose . Am . ; Verg . : Aen . II . IV . VIII . Monatlich

2 Hausarbeiten und eine Schularbeit .
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Griechisch ( 4 St .) : Soph . : Oed . Rex . ; Hom . : Odyss . ( 2 Gesänge ) Demosth . : Od . I .
II . Philipp . III . Jeden Monat eine schriftliche Arbeit .

Deutsche Sprache ( 3 St .) : Deutsche Literatur vom Beginne der mhd . Zeit bis zur
romant . Schule , verbunden mit der Lectiire von Musterstücken aus den betref¬
fenden Literaturperioden . Lectiire und Erklärung von „ Iphygenie auf Tauris“
von Göthe . Besprechung der schriftlichen Arbeiten . Recitation . Alle 14 Tage
eine schriftliche Arbeit .

Geschichte und Geographie ( 3 St . ) : Geschichte der Neuzeit von der Entdeckung-
Amerikas bis zum deutsch -französischen Kriege 1870 -— 71 .

Mathematik ( 3 St .) : a ) Algebra : Unbestimmte Gleichungen des 1 . Grades , qua -
drat . und auf solche zurückfiihrbare Gleichungen , Auflösung bestimmter Glei¬
chungen des 2 . Grades mit einer und mehreren Unbekannten , Exponential¬
gleichungen ; arithm . und geomet . Progressionen und deren Anwendung auf
Zinseszins - und Rentenrechnungen . Combinationslehre und Binominallehrsatz.
— b ) Geometrie : Anwendung der Algebra auf die Auflösung geomet .
Aufgaben ; analytische Geometrie in der Ebene . Alle 14 Tage eine schrift¬
liche Arbeit .

Physik ( 3 St .) : Allgemeine Eigenschaften der Körper , äußere Verschiedenheit der¬
selben , Chemie , Statik und Dynamik fester und flüssiger Körper .

Philosophische Pro 'paedeutik ( 2 St .) : Formale Logik .

VIII . Glasse .
Ordinarius : Herr Josef Grünes .

Religion ( 3 St .) : Geschichte der Kirche Christi .
Latein ( 5 St .) : Tac . Germ , und Ann . XIII ; Herodot Auswahl . Monatlich 2 Haus¬

arbeiten und eine Schularbeit .
Griechisch ( 5 St .) ; Plat . Apol . u . Phaed ; Soph . Oed . Col ., Hom . Odyss . — Monat¬

lich eine Schularbeit und zweimal grammat . Uebungen .
Deutsche Sprache ( 3 St .) ; Literatur des 19 . Jahrhundertes von den Romantikern

bis auf die neueste Zeit mit besonderer Berücksichtigung der österr . Dichter ,
verbunden mit der entsprechenden Lectiire ; Grundzüge der Aesthetik und
Poetik . Lectüre und Erklärung von Schillers „ Wilhelm Teil“ und Grill¬
parzers „ Sappho“ . Recitation . Besprechung der schriftlichen Arbeiten . In 14
Tagen oder 3 Wochen eine schriftliche Arbeit .

Geschichte und Geographie ( 3 St . ) : Geschichte der österreichisch - ungarischen Mon¬
archie ; Statistik des österreichisch -ungarischen Kaiserstaates .

Mathematik ( 1 St .) : Wiederholung und Anwendung des in den früheren Jahren
vorgetragenen Lehrstoffes und Lösung mannigfacher Aufgaben .

Physik ( 3 St .) : Wellentheorie ,, Akustik , Magnetismus , Elektricität , Optik .
Philosophische Propaedeutik ( 2 St .) : Empirische Psychologie .
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III . Schulbücher , welche im Schul -
Sehul -
classe Religion Latein Griechisch Deutsch

I .
Kath . Glaubens¬

und Sittenlehre von
Dr . Joh . Leinkauf .

6 . 7 . Aufl .

Grammatik
v . Carl Schmidt . 5 . Aufl .

Uebungsbuch
v . Hauler . 1 . Abth .

7 . Aufl .

—

Neuhochdeutsche
Elementar -Grammatik

v . K . A . G . Hoffmann,
9 . Aufl . Lesebuch

für die I . Classc von
Dr . Al . Egger .

II .

Erklärungen der
gottesdienstlichen
Handlungen der

kath . Kirche von
Laur . Hafenrichter .

6 . Aufl .

Grammatik von
Carl Schmidt . 5 . Aufl .

Uebungsbuch von
Hauler . 2 . Abth .

6 . 7 . Aufl .

—

Grammatik von
Ant . Heinrich . 4 . Aufl .

Lesebuch
von Dr . M . Pfannerer .

2 . Bd . 4 . Aufl .

III .

Geschichte
der Offenbarung des

alten Bundes.
F . e . Consist . Prag .

8 . Juli 1864 .

Memor . Alex . Mag . v .
C . Schmidt u . 0 . Gehlen .
3 . Aufl . Grammatik v .
Carl Schmidt . 5 . Aufl .

Uebungsbuch
v . Hauler . 1 . Th .

2 . Aufl .

Grammatik von
G . Curtius. 12 . Aufl .
Uebungsbuch v . Dr .
K . Sckenkl . 9 . Aufl .

Grammatik von
Ant . Heinrich 4 . Aufl .

Lesebuch
von Dr . M. Pfannerer

3 . Bd . 2 . Aufl .

IV .

Geschichte
der Offenbarung des
neuen Testamentes .
F . e . Consist . Prag .

8 . Juli 1864 .

C . J . Caesar . Bellum Gail .
ed . Hoffmann.

Ovid . carm . sel .v .Gehlen
u . Schmidt . 2 . Aufl .

Grammatik C . Schmidt .
5 . Aufl . Uebungsbuch

v . Hauler . 2 . Th . 2 . Aufl .

Grammatik von
G . Curtius . 12 . Aufl .
Uebungsbuch v . Dr .
K . Sehenkl . 9 . Aufl .

Grammatik von
Ant . Heinrich. 4 . Aufl .

Lesebuch
von Dr . M . Pfannerer .

4 . B . 3 . Aufl .

V .
Allgemeine

kath . Glaubenslehre
v . Dr . Ant . Wappler .
1 . Th . 3 . 4 . Aufl .

Livius . ed . Grysar .Ovid .
v . Gehlen u . Schmidt .

2 . Aufl . Grammatik
v. Carl Schmidt . 5 . Aufl .
Uebungsbuch , Stipfle .
2 . Theil , 16 . 17 . Aufl .

I . Sem .: Chrestomathie
aus Xenophon v . Dr .
K . Sehenkl . 6 . Aufl .

II . Sem .: Homer Iliad .
ed . Hochegger . 1 . Th .

Grammatik von
G . Curtius . 12 . Aufl .

Lehr - und Lesebuch
von Dr . A . Egger .

1 . Th . 5 . u . 6 . Aufl .

VI .
Besondere

kath . Glaubenslehre
v . Dr . Ant . Wappler .

I . Th . 3 . 4 . Aufl .

Sali . Jugurtha ed .
Linker . 4 . Aufl . — Cses .
de bello civil , lib . II .
comm . ed . Hoffmann.
Cic . or . in Cat . I . ed .

Klotz . Vergib ed .
Hoffmann. Grammatik
v . C . Schmidt . 5 . Aufl .
Uebungsbuch Siipfle ’s .

2 . Th . 16 . Aufl .

I . Sem .: Homer . Iliad .
ed . Hochegger . 1 . Th .
II . Sem . Herodot . ed .

Wilhelm . 4 . Aufl .
Grammatik

v . G . Curtius 12 . Aufl .

Lehr - und Lesebuch
v . Dr . A . Egger . 2 . Th .

1 . Bd . 2 .- 6. Aufl .
Mittelhochd . Lesebuch

v . Reichel . 3 . Aufl .

VII .
Kath . Sittenlehre

v . Dr . Ant . Wappler .
3 . Th . 2 . Aufl .

Cic . or . pro Sex . Roscio
Amerino ed . Klotz .

Verg . Aen .ed .Hoffmann
Grammatik

v . Carl Schmidt . 5 . Aufl .
Uebungsbuch : Sttpfle .

3 . Th . 7. Aufl .

Sophocles , Oedip . Rex
ed . Dindorf .

Homer , odiss . ed .
Pauly . Demosthenes

ed . Pauly .
Grammatik von

G . Curtius. 12 . Aufl .

Lehr - und Lesebuch
v . Dr . A . Egger 2 . Th .

1. Bd . 2 .- 6 . Aufl .

VIII .
Kirehengesehichte
v . Dr . Franz Fischer

2 . Aufl .

Tacitus ed . Halm .
Horat . ed . Linker .

Grammatik von
Carl Schmidt . 5 . Aufl .
Uebungsbuch Sfipfle .

3 . Th . 7 . Aufl .

Plato . Apol . etPhasdon
ed . Hermann . Sophoc .
Od . Col . ed . Dindorf .
Homer . Od . ed . Pauly .
3 . Aufl . Grammatik v .
G . Curtius . 12 . Aufl .

Lehr - und Lesebuch
von Dr . A .Egger . 2 . Th .

2 . Bd . 3 . Aufl .
Deutsches Lesebuch

f. d . oberen Classen v .
Mozart . 3 . Bd . 5 . Aufl .
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jahre 1880 im Gebrauche waren .
Böhmisch Geographie und

Geschichte Mathematik Naturgeschichte Physik Propsedeutik

Grammatik von
Masafik.
Lesebuch

von K . Tieftrunk .
1 . Th . 3 . Aufl .

Vergleichende
Erdbeschreibung
v . G . Herr . l .Curs

7 . u . 8 . Aufl .
Scbulaltas von

Kozenn . 24 . Aufl .

Arithmetik v . Dr .
F . Mocnik . 1 . Ab .

24 . u . 25 . Aufl .
Geomtr . v . Dr . F .
Mocnik . 1 . Abth .
15 ., 16 . 17 . Aufl .

Zoologie für
Untergymnasien
v .Dr . A . Pokorny

14 . 15 . Aufl .
— —

Grammatik von
Masafik .
Lesebuch

von K . Tieftrunk .
1 . Th . 3 . Aufl .

Vergleichende Erd¬
beschreibung von G.
Herr2 .Curs.4.5. Aufl.
Geschichte v. Ant .

Gindely. 1. Bd. 5.u. 6.
Aufl. Scliulaltas v.
Kozenn . 24. Aufl.

Orbis antiq . v. Menke
4. Aufl.

Arithm . v . Dr . F .
Mocnik . 1 . Abth .
24 . u . 25 . Aufl .
Geomtr . v . Dr . F .
Mocnik . 1 . Abth .
15 ., 16 . 17 . Aufl .

I . Sem. : Zoologie
für Untergymnasien
v. Dr . A. Pokorny .

14. 15. Aufl.
n . Sem. : Botanik

für Untergymnasien
v. Dr . A. Pokorny .

10, Aufl.

— —

Grammatik von
Masafik .
Lesebuch

von K . Tieftrunk .
1 . Th . 3 . Aufl .

Geographie
v. G, Herr . 2. Curs.

4. u . 5. Aufl.
Geschichte des

Mittelalters von Ant .
Gindely . 2. Bd. 5.u.
6. Aufl. Schulatlas

v. Kozenn . 24. Aufl.
Hist . geog. Atlas v.
Sprunner . 8. Aufl.

Arithmetik von
Dr . F . Mocnik .

2 . Abth . 16 ., 17 .
18 . Aufl . Geome¬
trie von Dr . F .

Mocnik . 2 . Abth .
9 ., 10 . Aufl .

—

Anfangs¬
gründe der

Naturlehre f.
die unteren

Classen v . Dr .
Josef Krist .
9 . 10 . Aufl .

—

Grammatik von
Masafik .
Lesebuch

von K .Tieftrunk .
1 . Th . 3 . Aufl .

I .Sem,: Geschichte d,
Neuzeit v. Dr. Ant .
Gindely. 2.B. 5.6. Afl.
II . Sem.: Oesterr .Va-
terlandsk .v.Dr, Han -
nak , 5. 6. Aufl. Schul-
atl .v.Kozenn 24.Aufl.
Hist , geogr. Atlas v.

Sprunner 8. Aufl.

Arithmetik von
Dr . F . Mocnik .

2 . Abth . 16 ., 17 .
18 . Aufl . Geome¬
trie von Dr . F .

Mocnik . 2 . Abth .
9 . , 10 . Aufl .

—

Anfangs¬
gründe der

Naturlehre f.
die unteren

Classen v . Dr .
Josef Krist .
9 . 10 . Aufl .

—

Lesebuch
von K . Tief trunk .
2 . Th . 2 . Aufl .

Syntax .

Geschichte des
Alterthums von Dr .
Ant . Gindely . 3. u.
4. Aufl. Schulaltlas
v. Kozenn . 24. Aufl.
Orbis antiq . descrip .
v. Menke. 4. Aufl.

Hist , geogr . Atlas v .
Sprunner . 8. Aufl .

Algebra
v . Dr . F . Mocnik
f. d . ob . Classen .
14 ., 15 ., 16 ., 17 .

Aufl . Geometrie
v . Dr . F . Mocnik .

15 . Aufl .

I . Sem . Mine¬
ralogie von Dr .

Hochstetter .
1 ., 2 ., 3 . Aufl .

II . Sem .: Botanik
v . J . G . Bill .

6 . Aufl .

— —

Lesebuch
von K . Tief trunk .

2 . Th . 2 . Aufl .
Syntax .

Geschichte des
Mittelalters von
Dr . Ant . Gindely .
2 . Bd . 3 . 4 . Aufl .
Schulatlas von

Kozenn . 24 . Aufl .
Hist , geogr . Atlas
von Sprunner .

8 . Aufl .

Algebra
v . Dr . F . Mocnik
f. d . ob . Classen.
14 .. 15 ., 16 ., 17 .

Aufl . Geometrie
v . Dr . F . Mocnik.

15 . Aufl .

Zoologie
v . Dr . Woldficli .

2 . Aufl .
— —

Anthologie z
novoceske liter .

v . J . Jirecek .
3 . Aufl .

Lesebuch
von K . Tieftrunk .

2 . Th . 2 . Aufl .
Syntax .

Gesch . d . Neuzeit
v . Dr . Ant . Gin¬
dely . 3 . Bd . 3 . u .

4 . Aufl . Schul¬
atlas v . Kozenn.

24 . Aufl . Hist ,
geogr . Atlas von
Sprunner 8 . Aufl .

Algebra
v . Dr . F . Mocnik
f. d . ob . Classen .

14 ., 15 ., 16 ., 17 .
Aufl . Geometrie
v . Dr . F . Mocnik .

15 . Aufl .

—

Lehrbuch
der Physik für
d . ob . Classen

von Al . Dr .
Ilandl . 1 . Aufl .

Formale
Logik v . Dr .
G . A . Lindner

4 . Aufl .

Anthologie z
novoc . liter . von
J . Jirecek .3 .Aufl .
Lesebuch von K .
Tieftrunk . 2 . Th .
2 . Aufl . Syntax .

Oesterreichiscko
Vaterlandskunde v.
Dr . Hannak . 5. u.

C. Aufl. (Oberstufe).
Schulatlas von

Kozenn . 24. Aufl.
Hist , geogr . Atlas v.
Sprunner . 8. Aufl.

Algebra von Dr .
F . Mocnik f. d .
ob . Classen 14 .,
15 ., 16 . 17 . Aufl .
Geometrie v . Dr .
F . Mocnik . 15 . A .

—

Lehrbuch
der Physik für
d . ob . Classen
von Al . Dr .

Handl . 1 . Aufl .

Lehrbuch d .
emp . Psycho¬
logie von Dr .
M . G . Drbal .

2 . Aufl .
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IV . Themen
zu den deutschen Aufsätzen in den vier oberen Classen .

V . Classe .

1 . Meine Ferien . (In Briefform ) .
2 . Welchen Umständen verdankte Pkönizien seine Blüte im Alterthume ?
3 . Arbeit und Segen gehen auf gleichen Wegen .
4 . Romulus , der Gründer und der erste König Korns . ( Nach Livius .)
5 . Die Geschichte des Alterthums zeigt, dass Berge trennen , Meere verbinden .
6 . Die arme Gudrun . ( Nach Em . Geibel ’s Gedichte : „ Gudrun ’s Klage“ .)
7 . Klein Roland , das Muster eines braven Sohnes .
8 . Der Character Wilhelm Tell ’s nach Uhland ’s Gedichte : „ Tell ’s Tod“ .
9 . Die Entwicklung der Cultur nach Schiller ’s Gedichte : „ das eleusische Fest“ .

10 . Die Griechen , ein erhabenes Muster und Vorbild für uns .
11 . Hat es Hagen seinem Character nach verdient , den unrühmlichen Tod von

eines Weibes Hand zu sterben ?
12 . Hüon und Scherasmin nach dem ersten Gesänge aus dem „ Oberon“ .
13 . Das Jahr 338 vor Christi Geburt in der Geschichte Griechenlands .
14 . Zusammmenhang zwischen Inhalt und Ueberschrift des ersten Gesanges von

Goethe ’s „ Hermann und Dorothea“ : Schicksal und Antheil .
15 . „ Was ist unschuldig, heilig, menschlich , gut ,

Wenn es der Kampf nicht ist um ’s Vaterland ? “
16 . Das Leben eine Reise .
17 . Der Ritter in Schiller ’s Gedichte „ Der Kampf mit dem Drachen . “
18 . Eine alte Ritterburg . ( Im Anschlüsse an Goethe ’s Novelle .)
19 . Jupiter im ersten Buche der Ilias .
20 . Tiigatjejijg idqiuza {/ toi ncfiona ' qioi & ev sörjxav . J , Grünes .

VI . Classe .

1 . Eine Sommernacht . Schilderung .
2 . Warum haben die Griechen nie mit dem persischen Reiche fertig werden können ?
3 . Welche Characterzüge des römischen Volkes förderten das Steigen der

römischen Macht ?
4 . Begründung der Worte des Ordensmeisters „ Dir ist der härtre Kampf gelungen“

in Schillers „ Kampf mit dem Drachen“
5 . Welche Characterzüge des römischen Volkes führten den Verfall der römischen

Macht herbei ?
6 . Die Lichtseiten des Stadtlebens .
7 . Ilectors Tod . Nach Horn . II . XXII .
8 . Mit des Geschickes Mächten

Ist kein ew ’ger Bund zu flechten . Schiller . ( Chrie ) .
9 . Welche Ziele verfolgte Karl der Große während seiner Regierung ?

10 . Blinder Eifer schadet nur . Lichtwer . ( Chrie .) .
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11 . Aelmliclies und Unähnliches in den Nibelungen und in der Ilias .
12 . Hagen im Nibelungenliede .
13 . König Theodorich in der Geschichte und in der Sage .
14 . Der Mensch bedarf des Menschen .
15 . Parcival im Zustande der Einfalt .
16 . Der Mensch ein Günstling der Natur .
17 . Kudrun und Kriemhild .
18 . Man lobet nach töde manegen man ,

Der lob zer werlde nie gewanu . Freidank .
19 . Bericht über die häusliche Lectüre im verflossenen Schuljahre .
20 . ’O fu) öaotig äi ’&QWTiog ovncuödtTKt . Menander ( Nachgewiesen an bedeutenden

Menschen ) . Fr . Kocian .

VII . Classe .

1 . Die Arten der Liebe und ihre Bedeutung für die Entwickelung der Handlung
in Hartmauns von Aue „ der arme Heinrich .“

2 . Das Unglück eine Schule , das Glück eine Klippe .
3 . Vorzüge der Gebirgsgegenden vor dem flachen Lande .
4 . Welche Gruudzlige des deutschen Nationalcharacters treten uns im Nibelungen¬

liede entgegen ?
5 . Die Folgen der Erfindung der Buchdruckerkunst für die Entwickelung der Cultur .
6 . Lobrede aut das Papier .
7 . Nie war gegen das Ausland ein anderes Land gerecht wie Du ! — Klopstock .
8 . Des Menschen Engel ist die Zeit .
9 . Verdient Phiiotas in Lessings Drama unsere Bewunderung oder unser Mitleid ?

10 . Unterhaltungsbücher sind unsere Freunde und auch unsere Feinde .
11 . Was man ist , das blieb man Andern schuldig .
12 . Warum dürfte wohl Vergil , dürften aber nicht die Artisten den Laokoon

schreiend darstellen ?
13 . Welche Umgestaltungen in den europäischen Verhältnissen bewirkte der

30jährige Krieg ?
14 . Der Tod hat eine reinigende Kraft .
15 . Worin zeigt Thoas den Barbaren , worin den Menschen ?
16 . Große Männer gehören allen Völkern und allen Zeiten an .
17 . Schillers Kraniche des Ibykus und Uhlands „ des Sängers Fluch“ .
18 . Nicht an die Güter hänge das Herz ,

die das Leben vergänglich zieren . Schiller .
19 . Bericht über die häusliche Lectüre im verflossenen Schuljahre .
20 . Ein unnütz Leben ist ein früher Tod . Goethe . Fr . Kocian .

VIII . Classe .

1. Die orientalischen Localfarben der Darstellung in Lessings „ Nathan der Weise“ .
2 . Kämpf und erkämpf Dir eignen Werth :

Hausbacken Brod am besten nährt . M . Claudius .
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3 . Wer ist gebildet ?
4 . Schweizerisches Volksthum nach Schillers „ W . Teil . “
5 . Ich lohe mir den Mann , der das , was er nicht kann ,

Nicht unternimmt, doch das vollbringt , was er begann .
6 . In Deiner Brust sind Deines Schicksals Sterne . Schiller .
7 . Arnold von Melchthal in Schillers „ W . Teil .“
8 . Und wer den Besten seiner Zeit genug gethan ,

Der hat gelebt für alle Zeiten . Goethe .
9 . Inwiefern ist Emilia Galotti ein tragischer Charaeter ?

10 . Mit welchem Rechte singt Th . Körner von den deutschen Freiheitskriegen : „ Es
ist ein Kreuzzug , ist ein heiliger Krieg ! “ ?

11 . Der Einfluß der Noth auf das Leben der Menschen .
12 . Wie rechtfertigt Socrates vor den Richtern die Aufgabe seines Lebens ?
13 . Wie verhalten sich die lyrisch -epischen Dichtungen Goethes und Schillers zu

einander .
14 . Bericht über die häusliche Lectüre im verflossenen Schuljahre .
15 . Wer besitzt , der lerne verlieren ;

Wer im Glücke ist , der lerne den Schmerz . Schiller . Fr . Kocian .

V . Freie Gegenstände .
Böhmische Sprache ( in 3 Abtheilungen zu je 2 wöchentlichen Stunden .) 1 . Abthei¬

lung : ( 1 . und 2 . CI .) Das Nomen und Verbum . Einübung des Lehrstoffes
durch Uebersetzungen ; Memorieren kürzerer Lesestücke . Orthographische
Uebungen . — Haus - und Schularbeiten . — 2 . Abtheilung : (3 . und 4 . CI .)
Formenlehre . Lese - und Vortragsübungen. Übersetzungen : Haus - und Schul¬
arbeiten . — 3 . Abtheilung : ( 5 . — 8 . CI .) Syntax , Literaturgeschichte , Lectüre
und Erklärung schwierigerer Lesestücke . Monatlich eine schriftliche Arbeit .
Jahresremuneration keine .

Stenographie (in 2 Abtheilungen zu je 1 Stunde in der Woche .) 1 . Abtheilung :
Die Wortbildungslehre , die Vor - und Nachsilben , die Wortkürzungslehre .
Lese - und Schreibübungen . — 2 . Abtheilung : Satzkürzung in Verbindung mit
der logischen Kürzung und den Kammersiegeln . Lese - und schnellschriftliche
Uebungen . — Jahresremuneration 100 fl .

Zeichnen ( in 2 Abtheilungen zu je 2 wöchentlichen Stunden .) 1 . Abtheilung : Com -
bination geometrischer und ornamentaler Formen ; Uebungen aus freier Hand
nach Vorzeichnungen an der Tafel . — Uebungen nach Drahtmodellen . —
2 . Abtheilung : Studien nach schwierigeren ornamentalen Musterblättern mit
besonderer Rücksicht auf die Stilart . — Zeichnen nach figuralen Formen mit
der Erklärung des menschlichen Schädels und der hervortretenden Gesichts¬
und Schädelknochen . Nach Vorzeichnung an der Schultafel und Vorlageblättern
der Kopf und die Verhältnisse des Gesichtes und der Gesichtstheile mit
Rücksicht auf die verschiedenen Altersstufen des Menschen . — Jahresremu¬
neration 160 fl .

Turnen ( in 3 Abtheilungen zu je 2 wöchentlichen Stunden .) 1 , Abtheilung : Uebun -
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gen der Reihe , Freiübungen einfacher Art , Gerätübungen ( 1 . Stufe ) als Ge -
meinübungen , Turnspiele . — 2 . Abtb . Uebungen des Reihenkörpers , Zusam¬
mengesetzte Freiübungen , Leichtere Gerätübungen der 2 . Stufe als Gemein -
Ubungen ; Turnspiele . — 3 . Abth . Uebungen der Reihenkörpergefüge ; Schwie¬
rigere Verbindungen der Freiübungen ; Eisenstabübungen ; Riegenturnen an
allen zur Verfügung stehenden Geräten der 2 . und 3 . Stufe . Angemessene
Turnspiele . Remuneration für 2 wöchentliche Stunden Mehrleistung im Sinne
des h . Erl . v . 5 . August 1880 Z . 18023 / L .S .R . die für Mehrleistungen der
Uebungslehrer systemmäßige Substitutionsgebür .

Gesang ( in 2 Abtheilungen zu je 2 Stunden in der Woche .) 1 . Abth . Elementar¬
unterricht ; Singübungen zu richtiger Intonation . — 2 . Abth . Einübung kirch¬
licher und weltlicher Chöre mit Rücksicht auf ästhetische Auffassung . Jahres¬
remuneration 160 fl .

Mosaische Religion . Der mosaische Religionsunterricht wurde an die israel . Schüler
des Untergymnasiums in Combination mit den israel . Schülern der vier unteren
Classen der hiesigen k . k . Staats - Oberrealschule und an die israel . Schüler
der vier oberen Classen des Obergymnasiums in 4 Abtheilungen au je 2 Stun¬
den in der Woche ertheilt . 1 . Abth . ( 1 . CI .) Schöpfungsgeschichte bis zur
Offenbarung Gottes am Sinai . — 2 . Abth . ( 2 . CI .) Offenbarung Gottes am
Sinai . Sämmtliche mosaische Gesetze bis zur mündlichen Lehre . — 3 . Abth ,
( 3 . u . 4 . CI .) Vom Moses und den Propheten ; von der mündlichen Ueberlie -
ferung ; von den Richtern und Königen bis zur Rückkehr aus der babyl . Ge¬
fangenschaft . Die Geschichte des 2 . Tempels . Entstehung des Talmud . —
4 . Abth . ( 5 .— 8 .' CI .) Würde und Bestimmung des Menschen . Inhalt und Ein -
theilung der göttlichen Gesetze . Inhalt der 2 Bücher der hl . Schrift . Die
Dogmen , Ceremoniengesetz . Geschichte der Juden in England und Frankreich .
— An jedem Samstage während des Schuljahres für sämmtliche israel . Schüler
der hiesigen beiden deutschen Staatsmittelschulen eine Exhorte . — Jahres -
remuneratioü 400 fl .

4
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VI . Statistische Notizen .
C I a 1 s

s e %

La I . b Il .a Il .b
III .ajllLb

IV . V . YI . VII . VÜI. Zu¬
sammen

1. Zahl der Schüler .

Oeffentliche Schüler am Anfänge
des Schuljahres .

Privatisten am Anfänge des

40 40 34 32 30 30 52 33 19 27 22 359

Schuljahres .
Ausserordentliche Schüler am

Anfänge des Schuljahres . .
Oeffentliche Schüler am Schlüsse

343des Schuljahres . 39 38 32 29 28 30 50 32 18 26 21

Privatisten am Schlüsse des
Schuljahres .

Ausserordentliche Schüler am

— — — — — — — — — — — —

Schlüsse des Schuljahres . .

2 . Vaterland .

Ortsangehörige . 10 5 9 4 5 3 11 4 3 1 — 55

Böhmen (auswärtige ) . . . . 28 26 16 17 .20 19 33 24 12 20 20 235
Oberösterreich . — 1 — 2 2 1 — 1 2 — — 9
Niederüsterreich . 1 5 5 5 — 4 3 2 1 4 — 30
Galizien .
Italien .

— — 1 — — 2 1 — — 1 1 6

Mähren . '- — — 1 1 1 1 1—j — — — 4
Tirol . 1 1

Ungarn .
— — 1 — — — 1 1 — — 3

343

3 . Religionsbekenntnis .
Katholiken . 28 30 18 22 20 20 36 29 13 21 15 252
Israeliten . 11 8 14 7 8 10 14 3 5 5 6 91

343

4 . Muttersprache .
Deutsche . 30 28 22 22 19 23 34 22 13 21 12 246
Czechen . 9 10 10 7 9 7 16 10 5 5 9 97

343
5 . Lebensalter am Schlüsse

des Schuljahres .
10 Jahre alt . • 1 1 2
11 „ „ . • 8 7 — — — — — — — — — 15

12 „ „ . 13 14 9 4 1 — — — — — — 41

13 „ „ . 12 8 11 7 2 4 2 — — — — 46
14 „ „ . 4 5 5 16 11 8 7 1 — — — 57

1 2 6 2 8 9 20 6 — — — 54
16 „ „ .

— 1 1 — 5 4 13 12 2 — __ 38
17 „ „ .

— — — — 1 3 6 5 6 4 1 26
18 „ „ .

— — — — 2 — 5 6 10 4 27
19 „ „ .

— — — — — — 1 2 3 8 8 22
20 „ „ .

— — — — — — 1 1 1 3 2 8
n ji . 1 4 5

22 „ n .
— — — — — — — — — — 2 2

343
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C ins s e

I . a I . b II . a
Il .b jllLa III .b | IV . V . VI . VII . VIII. Zu¬

sammen

6 . Fortgang .
a ) Nachtragsprüfungen pro 1880 :

Nachtragsprüfungen waren be -
willigt .
Hievon mit Erfolg abgelegt .

— —

» ohne „ „
„ nicht abgelebt

Wiederholungpsriifungen wa -
ren bewilligt . 1 3 1 3 1 — 1 i 1 1 _

13
Hievon mit Erfolg abgelegt . 1 2 1 3 — — — l 1 1 — 10

» ohne „ „
— — — — 1 — _ __ _ — _ 1

„ nicht abgelegt .
— 1 — — — — 1 — — — — 2

b ) Classificationsergebnisse im
2 . Semester 1881 :

a ) Oeffentliche Schüler :

Erste mit Vorzug . G 5 8 6 4 2 7 6 G 7 7 64
Erste . 27 25 18 17 17 17 32 17 11 16 14 211
Zweite . 2 2 1 1 3 G 7 6 1 3 32
Dritte . 1 1 2 4 2 1 2 1

— _
14

Wiederholungsprüf , bewilligt 3 4 3 1 2 4 2 2 _ — _
21

Nicht classificiert .

b ) Privatisten :

1 1

343

Erste mit Vorzug .
Erste .

— _ _ _ _ _ . _ _
Zweite .
Dritte .
Wiederholungsprüf , bewilligt .

7 . Frequenz der freien
Gegenstände .

Böhmisch . . . . . . . . 6 6 10 12 10 4 15 12 2 2 2 81

Stenographie .
— — — — — — — 27 13

— 40
Zeichnen . G 10 6 5 3 3 5 4

— — _ 42
Turnen . 19 14 20 14 12 11 35 11 7 18 7 168
Gesang .

8 . Schulgeldergebnis .

10 7 2 8 7 3 9 3 4 15 6 74

305

I . Sem . :

Schulgeld zahlten in Sa . 1824 fl . 40 40 21 22 20 17 21 12 9 14 10 22G
Vom Schulg . waren ganz befreit

— — 12 9 12 10 29 21 10 13 11 127
» n n llälb » 1 1 1 1 __ _ _ — 4

357 *
II . Sem . :

Schulgeld zahlten in Sa . 1644 fl. 25 22 19 21 21 IG 23 19 9 16 9 200
Vom Schulg . waren ganz befreit 12 14 12 8 7 14 27 13 8 11 12 138

» » n halb n 2 4 2 1 1 1 1L

349

*) Ein Schüler aus der I . und ein Schüler aus der
des Schulgeldes im I . Semester ausgetreten .

VIII Classe sind vor der Entrichtung

4 *
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VII . Unterstützungen der Schüler .
A . Stipendien .

Name des Stipendisten
Schul -
Classe Name des Stipendiums

Datum und Zahl
des Verleihungsdecretes

Höhe des
Betrages

fl .

Kauder Robert II . Katharina Kauder ’sche
Studentenstiftung Nr . 2

Erl . d . h . k . k . Statth .
v . 16 . Septemb . 1879 Z . 51061

60

Nudera Rudolf II . Georg Josef Gregor ’sche
Studentenstiftung Nr . 1

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 29 . Novemb . 1880 Z . 69687

90

Schattauer Anton II . Matthias Hölderle ’sehe
Studentenstiftung

Erl . der li . k . k . Statth .
v . 9 . Septemb . 1880 Z . 53418

100

Thury Felix II . Dr . Josef Stadler ’sche
Studentenstiftung

Erl . der li . k . k . Statth .
v . 6 . Mai 1879 Z . 4183

100

Jaksch Johann m . I . P . Josef Schnelzer ’sclie
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 28 . Dec . 1880 Z . 71556

136

Pascher Franz m . Heruscli ’sche
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 27 . Jänner 1879 Z . 74805

96

Rypota Franz m . JUDr . Florian Chromey -
scbe Studentenstiftung

Nr . 8

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 10 . Novemb . 1879 Z . 64063

105

Sedmak Benno ui . Anna Watzka ’sche
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 23 . Dec . 1879 Z . 74925

71

Soudny Kajetan in . Georg Popel von Lobko -
witz ’sclie Studentenstiftung

Nr . 5

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 12 . April 1880 Z . 21650

116

Barta Emil IV . Leopold Beylovec ’sche
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 6 . Octob . 1877 Z . 54566

75

Edlmann Johann IV . 11. P . Josef Schnelzer ’sche
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 15 . August 1880 Z . 46716

200

Marian Josef V . Margaretha Aufad ’sche
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 6 . Feber 1880 Z . 5356

80

Netter Karl V . S . Mathias Haider ’sche
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 30 . Novemb . 1880 Z . 67820

130

Schuster Desider V . Alois Kraczmer ’sche
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
vom 9 . Juli 1878 Z . 35438

67

Linhart Josef VI .
Jiciuer Studentenstiftung

bürgerl . Abtheilung
Nr . 52

Erl . der h . k . k . Statth .
vom 15 . Mai 1879 Z . 29704

90

Bauer Jakob VII . P . Barthol . Trillsam ’sche
Studenstiftung Nr . 1

Erl . der h . k . k . Statth .
vom 21 . Dec . 1874 Z . 68528 210

Hietzker Matthias VII . P . Barthol . Trillsam ’sehe
Studentenstiftung Nr . 2

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 21 . Mai 1879 Z . 23615 170

Holba Stephan VIII . Niklas Franz Dwofak ’sche
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 4 . Juli 1876 Z . 35398 60

Pils Johann VIII .
P . Richard Bauer ’sche

Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 2 . Octob . 1874 Z . 53168

et 53658
80

1 Summa . 2 .036
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B . Locales Unterstützungswesen .
Rechnungs - Ausweis des Unterstiitzungsvereines für dürftige Schüler im VIII . Ver¬

waltungsjahre vom 15 . September 1880 bis 15 . Juli 1881 .

1 . Kinnalime Betrag
3 . Ausgabe

Betrag

fl . |kr .fl . kr .

Beiträge der P . T . Herren Mitglieder 153 90 Für 24 dürftige Schüler an monat -
Beiträge der Schüler der Anstalt u . z . : liehen Unterstützungsbeiträgen vom

I . A Classe 40 fl . 89 kr . 16 . September 1880 bis 15 . Juli 1881 360 —

I . B „ 51 „ 85 „
II . A „ 22 „ 95 „
II . B „ 23 „ 55 „ Dem Vereinsdiener . 10 —

III . A 21 „ 30 „
III . B „ 10 „ 10 „
IV . 27 „ 68 „ Sparkassa -Einlage laut Sparkassabuch
v . 27 „ 25 „ Nr . 5617 Fol . 9969 . 177 17

VI . 9 „ 50 „
VII . 18 „ 75 „

VIII . 11 „ 89 „ 265 71 Saldo pro 1881 . 16 25
Interessen für eingelegte Kapitalien . 54 06
Schenkung von der löbl Budweiser

Sparkassa -Direetion . 75 —
Vom aufgelösten Stenographenvereine 14 75 X

Summa . 563 42 Summa . 563 42

B i 1 a n z .

Summa der Einnahmen 563 42 Summa der Ausgaben . 547 17
In der Sparkassa anliegend laut Spar - Vermögensstand mit 15 . Juli 1881 . 1363 42

kassabuch Nr . 5617 Fol . 9969 . . 1347 17
Summa . 1910 59 Summa .

191ojö9

II . Schülerlade .

Die Biicherlade für arme Schüler , welche am Ende des Schuljahres 1879 — 80

im Ganzen 173 Schulbücher zählte , wurde im Verlaufe des Schuljahres 1880 — 81

durch hochherzige Geschenke vermehrt und zwar :

Von den verehrlichen Verlagsbuchhandlungen : Tempsky in Prag um 44

Bände ; Carl Gerold in Wien um 12 Bände ; Mayer et Compagnie in Wien um

4 Bände ; K . Hirsch in Wien um 3 Bände ; Holzel in Wien um 2 Bände ; Grosse
in Clausthal um 5 Bände . Zusammen um 70 Schulbücher . Demnach zählt die

Schülerlade am Ende des diesjährigen Schuljahres 243 Schulbücher .

Ein ungenannt sein wollender Jugendfreund spendete speciell für die Schü¬

lerlade 8 fl ., wodurch es möglich wurde , einen Theil der älteren , defect gewordenen
Schulbücher einbinden zu lassen .

Im Laufe des Schuljahres wurden an 68 arme Schüler zur unentgeltlichen

Benützung 221 Schulbücher ausgeliehen und zwar in der I . Classe an 13 Schüler

48 Schulbücher , in der II . Classe an 10 Schüler 26 Schulbücher , in der III . Classe

an 12 Schüler 38 Schulbücher , in der IV . Classe an 9 Schüler 41 Schulbücher , in

der V . Classe an 7 Schüler 20 Schulbücher , in der VI . Classe an 4 Schüler

13 Schulbücher , in der VII . Classe an 6 Schüler 17 Schulbücher , in der VIII , Classe

an 7 Schüler 18 Schulbücher .
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Verzeichnis der P . T . Herren Vereins - Mitglieder .
a ) Gründende Mitglieder :

Die Herren : Ant . Bitzan , Hausbesitzer ; Jos . Fantl & Sohn , Handels¬

mann ; Frau Johanna Förster ; die Herren Adolf Haas , Apotheker und Stadtrath ;

Gebrüder IJahD ; Se . Exeellenz Johann Valerian Jirsik , Bischof in Budweis ;

Cajetan Kail , Kaufmann ; Aug . Knapp sen ., Lederfabrikant ; Heinrich Knapp ,

Lederfabrikant und Stadtrath ; Adolf Knapp , Eisenhändler ; Josef Knapp , Kauf¬

mann ; Julius Kroner , k . k . Gymnasialdirector : Peter Gubo , Fabriksbesitzer ; Karl

Lampl , Wachszieher ; Gemeinde Mugrau ; Jos . Rosenauer , Privatier ; C . Söllner ,

Weinhändler ; Budweiser Sparkassa ; Ant . Franz Taschek , Kaufmann ; Jos .

Ullrich , Eisenhändler ; J . Uvira , Handelsmann ; Alois Wacha , k . k . Bezirkshaupt¬

mann ; Se . Hochwürden Leopold Wackarz , Prälat des Cistercienserordens - Stiftes

Hohenfurt ; F . Waldstein , Handelsmann ; Stephan Zach , k . k . Gymnasialprofessor .

b ) Beitragende Mitglieder :

Die Herren : J . Allina ; P . Justin Bauer , Rentverwalter und Secretär des

Stiftes Hohenfurt ; Ignaz Beller , Volksschullehrer ; Wenzl Bitzan , stud . jur . ;

Anton Blaha , Schnittwaarenhändler ; Friedrich Bowitz , Pianoforte -Fabrikant ;

Vincenz Brandner , Kaufmann ; V . Bfecka , Kaufmann ; D . Bullaty , Fabrikant ;

G . Demel , Prokurist ; J . Erben , Goldarbeiter ; Jacob Fantl , Handelsmann ; Ignaz

Fiedler , k . k . Landesgerichtsrath ; Wenzl Förster , Nadler ; B . Frisch , Fabriks -

director ; P . Theobald Fröhlich , Pfarrer ; Thomas Fulin , pens . Kirehenreehnungs -

fiihrer ; Franz & Heinrich Fürst , Eisenhändler ; Ignaz Fürth , Fabrikant ; Franz

Geringer , Hotelbesitzer ; Alois Gerstenkorn , k . k . Bezirksrichter ; August

Gothmann , Buchdruckereibesitzer ; Jos . Griiuberger , Handelsmann , Josef Haas ,

Droguist ; P . Gabriel Ilable , Forstinspektor und Provisor des Stiftes Hohenfurt ;

P . Robert Haller , Oekonomie - Verwalter des Stiftes Hohenfurt ; Ludolf Hansen ,

Buchhändler ; A . J . Hanusch , Lederhändler ; L . & C . v . Ilardtmuth , Fabriks¬

besitzer ; Franz Hein , Fleischselcher ; Moriz Hof mann , Mehlhändler ; P . Zeno

lloyer , Dechant ; P . Josef Höhenberger , bischöfl . Bezirksvikär ; J . Hrusa ,

Director der Escomptebank - Filiale ; Franz Jansa , k . k . Staatsanwalt ; J . Kafka ,

Handelsmann ; Jos . Kneissel , Baumeister ; Franz Kocian , k . k . Professor ; P . Otto

K oh out , Kaplan ; A . Komma , k . k . Professor ; Josef Koster , k . k . Professor ,

B . Koufimsky , Apotheker ; Dr . Josef Kubista , k . k . Professor ; Dr . Willibald

Lad en bau er , k . k . Professor ; Ludwig Lederer , Getreidehändler ; Franz Liebich ,

Wachszieher ; Josef Liebl , Schneidermeister ; P . Norbert Littmann , Pfarrer ; Joh .

Löwenhöfer , Juvelier ; Leopold Löwy , Med .- Dr ; Franz Lustig , pens . Schul -

director ; J . A . Marion , Privatier ; Dr . Franz Nitsche , k . k . Notar ; P . Raphael

Pavel , Bibliothekar des Stiftes Hohenfurt ; P . Ludwig Peclio , k . k . Professor ;

P . Dom . Peuker , Pfarrer ; Dr . Johann Piclia , Advokat ; P . Yvo Pihale , Kaplan ;

Frauz Placek , k . k . Professor ; Heinrich Pohl , Holzhändler ; Franz Pöll , Haus¬

besitzer ; Dr . Emil Putschögel , emerit . k . k . Professor ; P . Jordan Raab , Kaplan ;

Joh . Rziha , k . k . Landesgerichtsrath ; Dr . Wendelin Rzilia , Advokat ; D . Sattler ,

Realitätenbesitzer ; L . & J . Schneider , Handelsmann ; David Schneider , Han -
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delsmann ; Joliann Schweighofcr , Kaufmann ; M . Severa , Schneidermeister ;
Robert Spallek , k . k . Oberlieutenant in Pension : Johann Stegmann , Stadtrath ;
P . Zephirin Tobner , Kaplan ; M . Trojan , Buchbinder ; P . Bernhard Turkowitz ,
k . k . Professor ; Franz Vollgruber , Bürgerschullehrer ; P . Alexander Wawera ,
Gutsadministrator ; Franz Weyde , k . k . Professor ; Johann Weinwurm , Leder¬
händler ; P . Math . Wonesch , Kaplan ; Adam Wunder , Kreisrabbiner ; Ignaz
Ziegler, Kaufmann ; Rudolf Zych , Restaurateur .

Allen P . T . Herren Wohlthätern und Gönnern in nah ’ und fern spricht die
Direction für die zur Unterstützung der dürftigen studierenden Jugend gespendeten
Gaben den innigsten und wärmsten Dank aus .

VIII . Vermehrung der Lehrmittelsammlungen .
a) Einnahmen .

Aufnahmstaxen von 81 Schülern ä 2 fl . 10 kr .
Bibliotheksbeitrag von 359 Schülern 4 1 fl . .
Sonstige Zuflüsse : Duplikattaxen

170 fl . 10 kr .
359 fl . — kr .

. 10 fl . — kr .
Summa 539 fl . 10 kr .

b) Zuwachs int Schuljahre 1881 .
A . Lehrerbibliothek .

a ) Durch Schenkung : Von der löbl . Budweiser Stadtvertretung : Verwaltungs¬
bericht über die Thätigkeit der Stadtvertretung der Kreisstadt Budweis für
die Zeit vom 1 . Jänner 1877 bis 1 . Jänner 1880 . — Vom h . k . k . Ministerium
für Cultus und Unterricht : Cataloque du ministre de 1’ instruction publique
des cultes et des beaux -arts . Tom I . II . Paris 1878 . — Von der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften : a ) Archiv für österreichische Geschichte ,
59 . Baud , 2 . Hälfte , 60 . Band 1 .— 2 . Hälfte , 61 . Band 1 . Hälfte . — b )
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften : Philosophisch¬
historische Classe : 95 . Band 1 . — 4 , Heft , 96 . Bd . 1 .— 2 . Heft ; c ) Mathematisch¬
naturwissenschaftliche Classe : I . Abth . 80 . Bd . 1 .— 5 . Heft ; 81 . Band 1 .— 5 .
Heft . — II . Abth . 80 . Bd . 2 .- 5 . Heft ; 81 . Bd . 1 .— 5 . Heft ; 82 . Bd . I . Heft .
— III . Abth . 80 . Bd . 1 .— 5 . Heft ; 81 . Bd . 1 . — 3 . — d .) Almanach der kaiser¬
lichen Akademie der Wissenschaften für 1880 . •—■ 4 .) Von der k . k . stati¬
stischen Central - Commission in Wien : Die periodische Presse Oesterreichs von
Dr . J . Winkler . — Statistik des Judenthums in den im Reichsrathe vertretenen
Königreichen und Ländern von G . A . Schimmer . — 5 .) Von dem löbl . Stadt -
rathe in Prag : Statistisches Handbüchlein der königlichen Hauptstadt Prag
von J . Erben . — Von dem Vereine „ Mittelschule“ in Wien : Das Zeitausmaß
für den grammatisch -stilistischen Theil des lateinischen Unterrichtes im Ober -



56

gymnasium von H . Fuss . — Dr . Adolf Ficker . Nachruf . Von Dr . E . Schwab .
Entwurf eines Kataloges für Schüler -Bibliotheken österreichischer Gymnasien .
— Jahresbericht des Vereines „ Mittelschule“ in Wien . November 1879 —
April 1880 von Dr . Langhans . — Von der h . k . k . böhmischen Statthalterei :
Oesterreichiscbe botanische Zeitschrift von Skofitz . — Von der k . k . Central -
Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst - und historischen Denk¬
male : Mittheilungen von Dr . K . Lind . — Von der löbl . Tempsky ’schen Ver¬
lags -Buchhandlung in Prag : Kaltner , Lehrbuch der Kirchengeschichte .

b ) Durch Ankauf : Zeitschrift für österreichische Gymnasien . — Neue Jahr¬
bücher für Philologie und Pädagogik . — Historische Zeitschrift von Sybel . —
Geographische Mittheilungen von Petermann . — Mittheilungen der k . k . geo¬
graphischen Gesellschaft in Wien sammt Ergänzungsheften . — Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft von Steinthal . — Journal für Mathe¬
matik von Crelle . — Classen und Ordnungen des Thierreiches von Bronn . —
Jahrbuch der Erfindungen von Gretschl . — Deutsches Wörterbuch von Grimm .
— Geschichte des dreißigjährigen Krieges von Dr . Gindely . 4 . Bd . — Hand¬
buch der barometrischen Höhenmessungen von Schreiber . — Hilfstafeln für
barometrische Höhenmessungen von Neumayer . — Bibliotheca scriptorum
classicorum von Engelmann , fortgesetzt von Hermann und Klussmann . —
Historische Syntax der lateinischen Sprache von Dräger . — Ueber Gymnasial¬
wesen , Pädagogik und Fachbildung von 0 . Lorenz . — Kurze pragmatische
Geschichte der Philosophie von Thilo . 2 . Theil . — Lateinische Grammatik von
Kühner , II . 2 . — Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen
in Böhmen von Dr . Schlesinger . — Sydow , Wandkarte von Europa und Asien .

B . Schülerbibliothek .
a) Durch Schenkung : Von der löbl . Hölder ’schen Buchhandlung : Lateinische

Stilübungen für die oberen Classen der Gymnasien . Abtheilung für die 7 . Classe .
Von Dr . J . Haider . ■— Lateinisches Uebungsbuch für die zwei untersten Classen .
II . Schuljahr , von Dr . J . Hauler . —■ Deutsches Lesebuch für die 4 . Classe
von Dr . Egger . — Uebungsbuch für die Oberstufe des französischen Unter¬
richtes von Filek von Wittinghausen . — Aufgaben zur Einübung der latei¬
nischen Syntax von Dr . Hauler . I . Thl . — Lateinische Stilübungen für die
oberen Classen der Gymnasien . Abtheilung für die 5 . und 6 . Klasse , von Dr .
Hauler . — Von der löbl . Helving ’schen Buchhandlung in Hannover : Ausge¬
wählte Geschichte Walther ’s von der Vogelweide von Hornemann . - — Von der
löbl . Tempsky ’schen Buchhandlung : Deus Lux , Lätitia et Salus Mea von
A . Friud . — Geschichte des österreichischen Kaiserstaates von W . W . Tomek .
— Uebungsbuch für Obergymnasien von Schenkl . — Illustrirte Naturgeschichte
des Mineralreiches von Pokorny . — Die katholische Apologetik von Dr . Frind .
— Griechisches Verbal - Verzeichnis im Anschluss an die „ Griechische Schul -
grammatik“ von Dr . G . Curtius . — Von der löbl . Bermann - & Altmann ’schen
Buchhandlung : Lateinisches Uebungsbuch für die zwei untersten Classen , von
Dr . Hauler . Von der löbl . Winkler ’schen Buchhandlung : Böhmische Gram¬
matik für deutsche Mittelschulen von Fr . Vymazal .
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b ) Durch Ankauf : Alte und Deue Welt . 1880 . — Treuherz von R . Roth . —

Unter dem Kreuze von Schmidt . — Kuning Hartfest von Weinland . — Das

Buch der Natur von Wagner . — Hermann der Cherusker von Cüppers . —

Die schwarzen Napoleone in Südafrika von Passov . — Das Geisterschiff von

Otto . ■— In den Werkstätten von Roth . — Interessante Erzählungen von Bauer .

Märchenbuch von Linz - Godin . — • Das Rettungsboot von Philippi . — Märchen

für Jung und Alt von Hoffmann . — Berühmte Reisende von Oberländer . —

Die versunkene Stadt von Paul . — Seeschlachten und Abenteuer von Smidt .

■— Schatzkästlein von Hebel . — Das Wirtshaus in Spessart von Haulf . —
Meister Martin der Küffner von Hoffmann . — Schuld und Sühne von Carl -

städt . — Erzählungen aus der alten Welt von Becker . — Jugendspiegel von
Rolfus . — Die Waisenkinder von Hermann . — Hans Stark von A . Born . —

Bilder aus der Geschichte von Binstorfer . — Bilder aus der Natur von Bin -

storfer . — Sagen aus der deutschen Heimat von Tharan . — Naturgeschicht¬
liche Charakterbilder von Schmerz . — Meer und Festland von Bi ernatzki . — Die

Schneiderfamilie von Hermann . — Land - und Seebilder von Hoffmann . —

Richard Löwenherz von Barack . — Jagden und Abenteuer von Sternberg . —

Vaterländisches Ehrenbuch von Teuffenbach . II . Thl . — Jugendleben , 1 .— 5 .

Serie . — Führer in ’s Reich der Kryptogamen von Wagner . — Die Pflanzen¬

welt von Wagner . — Deutsche Geschichte von Stacke . — Der Onkel in

Batavia von Schupp . — Ein armer Slovak von Bonnet . — Hans Sachs von
Oertel . — Unter dem Schirm der Höchsten von Stein . — Dudo von Rtidelin

von Schupp . — Erzherzog Johann von Oesterreich von Schlossar . — ■ Niklas

Graf Zrynyi von Weller . — Romane von J . Verne . 6 Bände .

C . Physikalische Lehrmittelsammlung .

Durch Ankauf : Achromatisches Doppelprisma . — Chromsäure Tauchbatterie mit

6 Elementen . — Gasometer aus Blech . — Element von Bunsen . — 3 Spectral -

röhren . — Object -Mikrometer 1 "‘U — 100 Theile . — 2 Winkelgradbogen zum
Faukoult ’schen Pendelversuch . — Neffscher Hammer mit Läutwerk . — Elek¬

tromotor von Page . — Metrische Gewichte und Hohlmaße . — Diverse
Chemikalien .

D . Natur historische Lehrmittelsammlung .

a ) Durch Schenkung : 9 zoologische , 25 botanische ( Ersatz -Objecte ) , 9 mine¬

ralogische und 5 technologische Objecte . — Durch gütige Spenden vermehrten

die naturhistorischen Lehrmittel der Anstalt : Die Herren P . T . Dr . Ignaz

Mache , k . k . Landesschulinspector ; Josef Hawelka , Bürgerschuldirecfor ; Joh .

Hruza , Director der Escompte - Bank -Filiale ; Alois Streinz , Revierförster ; F .

Grumbt , Prokuraführer in Mugrau ; ferner die Schüler der Lehranstalt : Benesch

Alois , Veit Karl ( I .) ; Lötz Johann , Storch Adolf , Tröster Anton ( II .) ; Schier

Theodor , Zbirowski Johann ( III .) ; Almesberger Karl ( V .) ; Noska Ludwig ( VI .)

b ) Durch Ankauf : Mygale avicularia ; Buthus afer ; Nephrops Norwegicus ;

Anatifera laevis ; Baianus tulipa ; Crangon vulgaris ; Apus cancriformis ; Dro -

mius vulgaris ; Cymothoa oestroides ; Sabella luculana ; Filaria filvides ;
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Planaria Neapolitana ; Serpula contortuplicata ; Nereis coccinea ; Lithodomus
lithophagus ; Caryophylla cyathus ; Tubularia larynx ; Beroe ovatus ; Hyalea
tridentata ; Aplysia depilans ; Euplectella speciosa .

E . Zeichenlehrmittel .
Durch Ankauf : Das polychrome Flachornament v . Prof. Anton Andel 7 ., 8 ., 9 .,

Heft, zusammen 20 Vorlageblätter .

F . Gesangslehrmittel .
Durch Schenkung : Messen und geistliche Chöre für 4 Stimmen : 4 Nummern

mit 3 Partituren und 140 Stimmen .
Weltliche Männerchöre : 3 Nummer mit 2 Partituren und 88 Stimmen .

G . Münzsammlung .
Durch Schenkung : 14 Silber - , 7 Kupfermünzen und 2 Münzscheine .

Die Anstalt besitzt gegenwärtig : 3 Gold -, 291 Silber -, 345 Kupfer - , 5 Nickel - ,
1 Messing - , 18 Denkmünzen und 41 Miinzscheine .

Im Namen des Lehrkörpers spricht die Direction allen Beförderern der
Lehrmittelsammlungen für das wohlwollende Interesse , welches sic der Lehranstalt
zugewendet haben , den besten und wärmsten Dank aus .

c ) Stand der Lehrmittelsammlungen am Schlüsse des Schuljahres .

Lehrerbibliothek :
Gesammtnummern
in Bänden
in Heften
in Programmen

Schülerbibliothek :
in Gesammtnummern .
in Bänden
in Heften . . .

Physikalische Apparate :
chemische Apparate
chemische Präparate .

Zoologische Sammlung : Wirbelthiere
Andere Thiere .
Sonstige zoologische Gegenstände

Botanische Sammlung : Herbariumblätter
Sonstige botanische Gegenstände .

Stand
Zuwachs 1881 am Schlüsse des

Schuljahres 1881.

16 1618
50 3067
3 9

467 4011

87 2028
103 2723

— 3
10 494
■— • 26

2 172
7 329

22 1510
1 87

— 1596
1 104
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Mineralogische Sammlung : Naturstücke
Krystall -Modelle
Abbildungen ( Blätter) .
Apparate . . . .
Technologische Objecte

Geographie : Wandkarten
Atlanten . . . .
Globen . . . .
Tellurien . . . .
Plastische Karten

Geometrie : Körper und Modelle
Zeichnen : Drahtmodelle

Holzmodelle
Gypsmodelle
Vorlageblätter
Utensilien

Stand
Zuwachs 1881 am Schlüsse des

SchuljahroB 1881

9 2001

— 195

2 276
— 8

5 60

2 83

13
— 2

— 1

— 3

— 36

— 13

— 15

20 533

— 14

IX . Maturitätspriifuiigsergelmisse im Jahre 1880 .
Zur Ablegung der Maturitätsprüfung hatten sich sämmtliche 15 Schüler

der VIII . Classe gemeldet .

Die schriftlichen Prüfungen wurden am 10 ., 11 . , 12 ., 13 . und 14 . Mai 1880

abgehalten .

Den Abiturienten wurden folgende Fragen zur Beantwortung vorgelegt :

Aus dem Latein ins Deutsche : Verg ., Georg . IV . 455 — 498 . „ Heu non tua , palmas“ .
„ „ Deutschen ins Latein : Demosthenes Ende . Nr . 2 aus Dr . M . Seyffert ’s

Uebungsbuche .
„ „ Griechischen : Homer II . XXII . 330 — 371 . Der sterbende Hector weissagt

dem ihn mordenden Achilles einen baldigen Tod .
„ „ Deutschen : Wie ehrt man die Männer der Vorwelt , die sich um die

Menschheit Verdienste erworben haben , am würdigsten ?

„ der Mathematik : 1 .) Welche positive ganze Zahlen lassen sich statt x und y

in die Gleichung : 17x — 1 = 12y — 5 substituieren , so dass sie der¬

selben Genüge leisten . — 2 .) Aus einem geraden Cylinder , dessen Kadius

r = 1 '5™ / und dessen Höhe h — 4 ™/ ist , wurde ein Theil von der Form

eines gestutzten Kegels so herausgeschnitten , dass die Höhen und Grund¬

flächen beider Figuren zusammenfallen . Wenn der Kegelstutz mit dem

Cylinder gleiche Grundfläche besitzt und zu einem Kegel gehört , dessen

Höhe der doppelten Höhe des Cylinders gleich ist , wie groß ist dann

die Oberfläche und der Rauminhalt des Cylinderrestes ? — 3 .) Die Glei -
3x 24

cliungen der Seiten eines Viereckes sind : y = -g - + -g - ; y = 4x — 2 ;
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y — _ — [- 7 / 5 ; y = — — - f - ; dasselbe ist zu construieren , dann zu ent¬

scheiden , was es für ein Viereck ist , und die Fläche f zu berechnen .

Aus dem Böhmischen : Co maji Pyrrhus a Hannibal stejneho ve sv6m välceni

s ftimany ?

Die mündliche Maturitätsprüfung wurde am 2 ., 3 . und 5 . Juli 1880 unter

dem Vorsitze des P . T . Herrn k . k . Landesschulinspectors Dr . Ignaz Mache abge¬

halten . Derselben unterzogen sich 15 Abiturienten . — Hievon wurden

, . 1 mit Auszeichnung reif . . . . . . . 6

approbiert } einfach reif . 7

reprobiert auf 6 Monate . . . . . . . . . 1

Namenverzeichnis der approbierten Abiturienten .

Name Geburtsort
Alter .
Jahre

Studien -
Dauer
Jahre Reifegrad

Gewähltes
Berufsstudium

Balouschek Roman Prachatitz 20 8 reif Theologie

Ehrlich Anton Wohin 21 8 reif Philologie

Hergel Gustav Brüx 18 8 reif mit Auszeichnung Philologie

Kauder Wilhelm Wodnian 20 8 reif mit Auszeichnung Jus

Kveton Franz Krumau 18 8 reif Medicin

Lenk Josef
Holzschlag 22 8 reif mit Auszeichnung Medicin

Pech Wilhelm
Frauenberg 18 8 reif Medicin

Schmidtmayer Josef Prachatitz 18 8
reif mit Auszeichnung Theologie

Singer Moriz Drosau 20 9 reif Jus

Sommer Siegmund Budweis 18 8 reif Medicin

Strachotinsky Joh . Prachatitz 19 8
reif mit Auszeichnung Jus

Taussig Siegmund Praschno -Augezd 18 8 reit Medicin

Vondrak Wenzl Dub 21 8 reif Philologie

Wiesner Johann Press 21 8
reif mit Auszeichnung Medicin

X . Chronik .
Das Schuljahr 1880 — 81 wurde am 16 . September 1880 mit einem feier¬

lichen Gottesdienste , dem „ Veni sancte“ und der Absingung der Volkshymne
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eröffnet . — Nach dem Gottesdienste wurden die Disciplinafvorsckriften den Schü¬

lern vorgelesen .

Der regelmäßige Unterricht begann am 17 . September .

Am 16 . September 1880 trat P . Dr . Willibald Ladenbauer , welcher mit

Erlass des b . k . k . Landesscbulratbes vom 8 . August 1880 Z . 17928 / L .- S . -R . als

Supplent bestellt wurde , in den Verband der Lehranstalt .

Am 4 . Oktober 1880 als am Allerhöchsten Namensfeste Sr . k . k . Aposto¬

lischen Majestät des Kaisers Franz Josef I . wurde ein feierlicher Schulgottesdienst

mit Absingung der Volkshymne abgehalten , welchem der Lehrkörper und die

katkol . Schüler der Lehranstalt beiwohnten . — An demselben Tage wohnte der

Lehrkörper auch dem feierlichen Pontifikalamte bei , welches aus demselben An¬

lasse in der Dompfarrkirche abgehalten wurde .

Mit hohem Erlasse v . 16 . Oktober 1880 Z . 25005 / L .- S . -R . wurde die

Direction behufs der Verständigung des Lehrkörpers in die Kenntnis gesetzt ,

dass der hochw . Canonieus senior des Budweiser Kathedral - Capitels Herr Emanuel
Roth vom hochw . bischöfl . Ordinariate zum bischöflichen Ordinariats - Commissär

an der hiesigen Lehranstalt ernannt worden ist .

Mit hohem Erlasse vom 5 . Oktober 1880 Z . 23472 / L .- S . -R . wurde dem

Professor Franz Placek die erste Quinquenalzulage vom 1 . Oktober 1880 ange¬

fangen zuerkannt .
Mit dem Erlasse des hohen k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht

v . 15 . October 1880 Z . 16095 wurde die Eröffnung von drei Parallelclassen und

die Bestellung von vier Supplenten im Schuljahre 1880 — 81 genehmigt . Diese drei
Parallelclassen wurden am 25 . Oktober 1880 definitiv eröffnet .

Mit hohem Erlasse vom 18 . Oktober 1880 Z . 25201 / L .- S . -R . wurden die

Supplenten Felix Dander und Wenzl Essl in ihrer bisherigen Verwendung für

das laufende Schuljahr belassen , und die Lehramtscandidaten Nicolaus Komma

und Franz Pitsch als Supplenten auf die Dauer des Schuljahres 1880 — 81 bestellt .
Am 19 . November 1880 wurde anlässlich des Allerhöchsten Namenfestes

Ihrer Majestät der Kaiserin Elisabeth ein feierlicher Schulgottesdienst mit Absin¬

gung der Volkshymne abgehalten , welchem der Lehrkörper und die katholischen
Schüler beiwohnten .

Mit hohem Erlasse vom 29 . November 1880 Z . 27292 / L .- S . -R . wurde der

Cistercienserordenspriester und k . k , Professor P . Stephan Zach als zweiter Exkor -
tator an der Lehranstalt bestellt .

Am 22 . Jänner 1881 starb nach kurzem Leiden der wohlgesittete und

sehr strebsame Schüler der 5 . Classe Julius Fürth , dessen irdische Hülle auf dem

hiesigen israelitischen Friedhofe am 24 . Jänner 1. J . zur Erde bestattet wurde .

Der Lehrkörper und die sämmtlicken Schüler betheiligten sich an der Leichen¬

feier , _ Di e Schüler bezeigten ihre Liebe für den zu früh Dahingeschiedenen dadurch ,

dass sie freiwillig einen prachtvollen Kranz auf seinen Sarg spendeten und acht

Octavaner neben dem Leichenwagen brennende Fackeln trugen .

Das erste Semester wurde nach Abhaltung des Schulgottesdienstes mit der

Vertheilung der Semestralzeugnisse an die Schüler in Gemäßheit des hohen Er -
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lasses vom 13 . Jänner 1881 Z . 29450 / L .- S .-R . am 12 . Februar geschlossen , und

fiel der Beginn des zweiten Semesters auf den 16 . Februar .

Am 1 . März 1. J . wohnte der Lehrkörper dem für Weiland Se . Majestät

Kaiser Franz I . in der hiesigen Dompfarrkirche abgehaltenen feierlichen Seelen¬
amte bei .

Die religiösen Uebungen zur österlichen Zeit für die katholischen Schüler

wurden am 9 . und 10 . April abgehalten und endeten am 11 . April mit der von

den kathol . Schülern gemeinschaftlich verrichteten hl . Beichte und dem Empfange

der hl . Communion . — Außerdem unterzog sich noch dieser Pflicht die kathol .

Jugend am Anfänge und zu Ende des Schuljahres .

Am 17 . April 1. J . wurde aus Anlass des Namensfestes Sr . k . k . Hoheit

des durchlauchtigsten Kronprinzen Rudolf ein feierlicher Schulgottesdienst abgehalten .

Am 10 . Mai 1. J . wurde aus Anlass der Vermählung Sr . k . k . Hoheit des

durchlauchtigsten Kronprinzen Rudolf von Oesterreich mit Ihrer königlichen Hoheit

der durchlauchtigsten Prinzessin Stephanie von Belgien eine interne Schulfeier

veranstaltet , welche in jeder Beziehung zu einer würdigen und erhebenden sich

gestaltete . — Nach dem um halb 8 Uhr Vormittags abgehaltenen feierlichen Schul¬

gottesdienste , bei welchem die Gesangschüler der Anstalt unter der Leitung des

trefflichen Gesangslehrers Johann Sauer die Führer ’sche Messe C - dur zur gelunge¬

nen Aufführung brachten , versammelten sich die Schüler beider Confessionen in

dem sehr geschmackvoll aecorierten und mit den Bildnissen Sr . Majestät des Kaisers

Franz Josef I . , des Kronprinzen Rudolf und der Prinzessin Stephanie geschmück¬

ten , geräumigen Lehrzimmer der Quarta . — Nach dem Eintritte des Lehrkörpers

wurde folgendes Fest - Programm in präciser und gelungener Weise ausgeführt :

1 .) Absingung der ersten Strophe der österreichischen Volkshymne .

2 .) Ansprache des Directors an die Schüler über die hohe Bedeutung des Festes .

3 .) „ Huldigung“ Festhymne von Carl Heinrich Kristinus . Gemischter Chor .

4 .) „ Festesgruß“ von Heinrich Leo Weber , declamiert von Anton Wallner , Schüler
der II . Classe .

5 .) „ Rudolf -Hymne“ Gemischter Chor von Alwin Cranz .

6 .) „ Oesterreichs Freudentag“ von Heinrich Leo Weber , declamiert von Carl Hawelka ,
Schüler der VI . Classe .

7 .) Letzte Strophe der österreichischen Volks - und letzte Strophe der Rudolfs -Hymne .
War die Stimmung aller Anwesenden schon im Verlaufe der Feier eine

sichtlich gehobene , so brach sie am Schlüsse derselben , als über Anregung des

Directors die Hoch - Rufe auf Ihre k . k . Majestäten und das durchlauchtigste Braut¬

paar ertönten , in die hellste Begeisterung aus , und gewiß wird dieses schöne

Fest in der Erinnerung aller Anwesenden unwandelbar verbleiben .

Nach dem an demselben Tage in der Dompfarrkirche um 10 Uhr Vorm ,

abgehaltenen feierlichen Gottesdienste , welchem der gesammte Lehrkörper bei¬

wohnte , begab sich unter der Führung des Directors eine Deputation des Lehr¬

körpers zu dem Leiter der hiesigen k . k . politischen Behörde , dem k . k . Statt -

haltereirathe Herrn Kirchner von Neukirchen , um ihn zu bitten , aus Anlass der Ver¬

mählungsfeier Sr . k . k . Hoheit des durchlauchtigsten Kronprinzen Rudolf mit Ihrer

königlichen Hoheit der durchlauchtigsten Prinzessin Stephanie die ehrerbietigsten



63

Glückwünsche und Ergebenheitsversicherungen des Lehrkörpers an die Stufen des

Allerhöchsten Thrones und an das hohe Brautpaar geneigtest gelangen zu lassen .

Am 23 ., 24 ., 25 . , 27 . und 28 . Mai wurden die diesjährigen schriftlichen

Maturitätsprüfungen abgehalten , welchen alle 21 Octavaner sich unterzogen .

Mit hohem Erlasse vom 21 . Mai 1. J . Z . 12435 / L .- S . -R . wurden zur Abhal¬

tung der diesjährigen mündlichen Maturitätsprüfungen die Tage 29 ., 30 ., 31 . Juli

bestimmt . Den Vorsitz bei denselben wird der p . t . k . k . Landesschulinspector Herr
Theodor Wolf fuhren .

Am 28 . Juni 1. J . wohnte der Lehrkörper dem Trauergottesdienste bei ,

welcher für weiland Se . Majestät Kaiser Ferdinand I . in der Dompfarrkirche ab¬
gehalten wurde .

Am 15 . Juli wurde nach Abhaltung eines feierlichen Dankamtes und Ab -

singung der Volkshymne mit der Vertheilung der Semestralzeugnisse an die Schü¬

ler das Schuljahr geschlossen .

XI . Verfügungen der Vorgesetzten Behörden .
1 .) Erl . des hohen k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 20 . August

1880 Z . 12050 ( int . mit h . Erl . vom 29 . August 1880 Z . 20261 / L . - S .-R . ) laut

welchem bei der ScbUleraufnahme oder bei passenden Gelegenheiten die Eltern

oder Vormünder derjenigen Aufnahmsbewerber , die nach ihren Familienver¬

hältnissen oder anderen äußeren Verhältnissen zu urtheilen , in einem ge¬

werblichen Berufe die entsprechendste Lebensstellung finden dürften , von
dem Bestände und Zwecke der Werkmeisterschulen in Kenntnis zu setzen sind .

2 .) Erl . des hohen k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 8 . November 1880

Z . 15905 ( int . mit h . Erl . v . 24 . November 1880 Z . 28414 / L . - S . -R .) laut wel¬

chem zum Behufe des für katholische Schüler vorgeschriebenen Empfanges

der heiligen Sakramente der Buße und des Altars den localen Verhältnissen

entsprechend je ein voller Tag oder je ein Nachmittag sammt dem zunächst

folgenden Vormittage vom Unterrichte frei gegeben werden kann .

3 .) Erl . des hohen k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 16 . April

1879 Z . 5324 , betreffend die Cumulirungen von Studenten - Stipendien für Stu¬

dierende und von Staats - Unterstützungen , welche in Gestalt von Stipendien
verliehen werden .

4 .) Erl . des hohen k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht v . 20 . Februar

1881 Z . 2597 ( int . mit h . Erl . v . 17 . März 1881 Z . 5640 L .- S . -R .) betreffend

die Localausschließung eines Schülers in Folge eines schlechten Studienerfolges .

5 .) Erl . des h . k . k . Landesschulrathes vom 15 . April 1881 Z . 9008 enthaltend

eine weitere Information in Betreff der allgemeinen Ausschließung eines
Schülers .
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XII . Verzeichnis der bis zum Schlüsse des Schuljahres an der
Anstalt verbliebenen Schüler .

(Die Namen der Vorzugaschiiler sind durch Sternchen ausgezeichnet .)

I . Classe A . ( 39 )

Adler Max aus Welescliin .
Arnstein Josef aus Boschilez .
Bauer Johann aus Sabof .

Bauer Josef aus Libejitz .

Bayer Emil aus Budweis .
Beckert Karl aus Krems .
*Benesch Alois aus Budweis .

Bernhart Johann aus Budweis .
Blaha Gustav aus Budweis .
Chatt Stanislaus aus Bechin .
Deutsch Alois aus Neuhaus .
Dusehek Adalbert aus Wien .

Dürr Ludwig aus Langendorf .
*Feierfeil Wenzl aus Sirb .
Frisch Julius aus Budweis .

Gerstenkorn Alois aus Landskron .

:;'Hagel Josef aus Strani .
Hardtmuth Franz , Edl . v . aus Budweis .
Hecht Alois aus Beraun .

Hengster Anton aus Wehnsehitz .

Hirsch Bohuslav aus Hohenhradek .
Hofbauer Ferdinand aus Kunas .

Holy Jaromir aus Budweis .
■'Horn Gustav aus Gross -Mergenthal .
Horner Josef aus Budweis .
Höseh Johann aus Budweis .
Huschak Franz aus Rudolfstadt .
Janota Emanuel aus Mies .

Jenne Ignaz aus Rudolfstadt .
Kardasch Georg aus Kestfan .
Kauder Ignaz aus Netolitz .
Kinzl Laurenz aus Ledenitz .

Klinger Markus aus Budetitz .
Kohn Emanuel aus Winterberg .
Kolaf Wenzl aus Woleschnik .

*Kollros Cyrill aus Nemtschitz .
^ Kopfstein Otto aus Wottitz .
Kopperl Wilhelm aus Budweis .
Kriglstein Anton aus Neubistritz .

I . Classe B . ( 38 )

Kysela Kilian aus Johannisberg .
Lasch Moriz aus Wittin .

Leberl Michael aus Metzling .
Lhota Eduard aus Innsbruck .
Lhota Josef aus Maria -Enzersdorf .
Maxa Johann aus Budweis .

* Meisinger Franz aus Chrobold .
Mildner Gustav aus Groß -Pertholz ,

Pangerl Ferdinand aus Wien .
Pokorny Jakob aus Moldauthein .
Priester Emil aus Smilkau .
* Radok Max aus Kalladei .
Rind Emanuel aus Budweis .
Schefcik Konrad aus Saaz .

ASchidloff Gustav aus Tucap .
Schreiner Wenzl aus Wallern .

Seidl Johann aus Rauchenschlag .
Semper Ludwig aus Germans .
Sompek Ludwig aus Budweis .
Spallek Robert aus Budweis .

^ Stecker Franz aus Kralowitz .
Stein Julius aus Strakonitz .
Stein Otto aus Lzin .

Steinhäuser Karl aus Tiberschlag .

Stropek Thomas aus Malowitz .

Spatny Karl aus Jinonitz .
Thum Moriz aus Zwetl .
* Tibitanzl Johann aus Rüden .
Ullmann Gustav aus Budweis .
Viehmann Franz aus Pilsen .
Watzka Wenzl aus Haid .
Wedrilla Wenzl aus Josefstadt .

Weiglein Christian aus Salnau .
Wilander Karl aus Suchenthal .
Wonesch Wenzl aus Gross -Rammer -

schlag .

Worapka Josef aus Dux .
Woratschek Josef aus Rosckowitz .

Ziller Johann aus Gaming .
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II . Cla

Allina Max aus Budweis .
Baueruebl Karl aus Budweis .
* Benesch Max aus Czernowitz .
* Binhack Joliauu aus Muttersdorf .
Blaba Alexander aus Budweis .

Bondy Berthold aus Moldauthein .

* Bullaty Ludwig aus Neuhaus .
Busta Johann aus Gmünd .

Churn Victor aus Winterherg .
Czerwenka Karl aus Prinzendorf .

Dubsky Moriz aus Josefsthal .
Eberle Josef aus Budweis .

Epstein Gustav aus Strahl - Hostitz .
Ferda Wilhelm aus Rzimau .
Fried Adolf aus Prcitz .

Fürst Gottfried aus Oberplan .

II . Cla

Kotwa Karl aus Winterberg .
Kowanda Johann aus Budweis .

Lederer Julius aus Frauenberg .
Loos Heinrich aus Gmünd .

Loija Salomon aus Jilowitz .
Lötz Johann aus Klostermühle .

Mattusch Siegfried aus Wien .
Meindl Alois aus Wallern .
Miclial Adalbert aus Kloub .
Mikuschkowitz Alois aus Priethal .

Neumann Edmund aus Kassejowitz .
Niewelt Franz aus Aspern .
* Nossal Adolf aus Kalladey .
Nudera Rudolf aus Wrbitschan .

Poschepny Adolf aus Strakonitz .

A . ( 32 )

* Fürth Otto , aus Budweis .

HIamperl Burghard aus Wurken .
Hans Karl aus Budweis .

Hansa Ferdinand aus Vyckodna .
* Hecht Gustav aus Beraun .
Hein Ottomar aus Budweis .
* Heinisch Wilibald aus Neubistritz .

* Hejpetr Josef aus Prag .
Hüller Adolf aus Frauenberg .
Hutter Victor aus Leobendorf .

Kaudelka Johann aus Jaroslau .
Ivauder Robert aus Wodnian .

Knapp Josef aus Budweis .
Kohn Moriz aus Babschitz .

Kopperl Moriz aus Budweis .

Kopfiva Franz , Edler v ., aus Pilgram .

B . (29 )

Proschek Moriz aus Wien .
Reinelt Friedrich aus Brünn .

LSchattauer Anton aus Kalsching .
Schüuhaum Karl aus Tucap .
Schwarzkopf Ignaz aus Kaplitz .
Seewald Karl aus Freistadt .
Storch Adolf aus Wien .

Theiner Hugo aus Naceradetz .
* Thury Felix aus Graben .
Trojan Franz aus Budweis .

^ Tröster Anton aus Rosenberg .
* Wallner Anton aus Oberplan .
Wiplinger Oskar , Ritter v ., aus Budweis .
* Wottawa Ferdinand aus Budweis .

III . Classe A . ( 28 )

Aichelberg Ferdinand , Graf , aus Stein .
Bazant Eduard aus Gratzen ,
Beer Josef aus Kuttenthal .
Blaha Eduard aus Budweis .
Brunner Karl aus Oberhaid .

Domazlicky Ferdinand aus Wien .
Dunzendorfer Bernhard aus Oberhaid .
Ferus Rudolf aus Budweis .
Freund Emanuel aus Platz .

Fried Veit aus Kalladey .
Frisch Josef aus Wodnian .
* Gans Rudolf aus Wottitz .

Guldan Karl aus Ronsperg .
* Hahn Adolf aus Budweis .

Hahn David aus Budweis .

Hantschl Rudolf aus Kalladey .
* Heisler Alban aus Einöde .
Heller Rudolf aus Wodnian .

Hruza Rudolf aus Prag .
Jagsch Johann aus Kaiuretschlag .
* Janota Heinrich aus Mies .
Jechout Johann aus Cittoiieb .

Kilian Hugo aus Schönau .
Kroiher Johann aus Linden .
Kunzl Karl aus Budweis .

Lasch Ludwig aus Wittin .

Lederer Siegfried aus Frauenberg .
Mafik Karl aus Martinitz . 5



III . Classe B . ( 30 )
Meissl Karl aus Deschna .
Mendl Ludwig aus Tabor .
Mikuschkowitz Wilhelm aus Obermoldau .
Pasclier Karl aus Rosenberg .
Pils Alois ans Beneschau .
Quatember Thomas aus Sacherles .
Reif Franz , jun . aus Kuschwarda .
Reif Franz , sen . aus Pfaffenschlag .
Robitscbek Max aus Drazicka .
Robitscbek Otto aus Drazicka .
Rypota Franz aus Wullowitz .
Schier Theodor aus Budweis .
Schlesinger Siegmund aus Pirnitz .
Schober Karl aus Drahouitz .
Schulz Adolf aus Frauenberg .

Schulz Gustav aus Tarnow .
Sedmak Benno aus Budweis .
Shejbal Paul aus Schmiedgraben .
Skopek Karl aus Bohorodjzany .
Sladek Martin aus Groß -Cekau .
Soudny Kajetan aus Tabor .
Stiasny Karl aus Hörmanz .
Suchy Karl aus Wesamberg .
Tomaschek Franz aus Budweis .
Wagner Karl aus Schweinitz .
Weidmann Alois aus Sckrems .
Weisskopf Josef aus Biowitz .
* Wesselsky Anton aus Weitra .
Zbirovslvy Johann aus Bukovsko .
* Zucker Heinrich aus Wällisch -Birken .

IV . Classe . ( 50 )
Barta Emil aus Kaaden .
Bauer Anton aus Deutscb -Kubiken .
Bayer Ottokar aus Budweis .
Brix Josef aus Tutz .
Brock Heinrich aus Wodnian .
*Desckka Franz aus Ronsperg .
*Edlmann Johann aus Kalsching .
Faber Adolf aus Bechin .
Fantl Isidor aus Budweis .
Faraf Karl aus Blattna .
Fischer Ernst aus Pisek .
* Fried Veit aus Kalladey .
* Gross Josef aus Pfrauenberg .
Haberda Albin aus Bochnia .
Hahu Karl aus Budweis .
Hawelka Karl aus Budweis .
Hawelka Otto aus Horazd’owitz .
^ Hawelka Rudolf aus Horazd’owitz .

■ Janousek Bohuslav aus Budweis .
Kaindl Franz aus Budweis .
Kerbler Franz aus Wurmbrand .
*Kieweg Karl aus Lazischt .
Kominik Emanuel aus Wittanowitz .
Koritta Adolf aus Zirnau .
Kotzian Franz aus Witkowitz .

| Kraus Franz aus Krausebauden ,
i * Kwöt Wilhelm aus Groß -Seelowitz .
I Landsmann Eduard aus Piessling .
! Langer Moriz aus Naceradetz .

Lazausky Ludwig aus Strakouitz .
Martin Johann aus Silberberg .
Modry Ottokar aus Sazau .
Poetsch Karl aus Neubistritz .
Pohl Johann aus Moldauthein .
Poppr Johann aus Eisenbrod .
Priester Emil aus Wolschy .
Roth Emil aus Budweis .
Rziha Julius aus Pfestitz .
Sachs Emanuel aus Budweis .
Saläcz Vincenz aus Budweis .
Sazyma Gustav aus Budweis .
Schefcik Josef aus Großhaid .
Schinko Josef aus Schweinitz .
Schmidt Johann aus Krumau .
Stein Wilhelm aus Sobieslau .
Welzl Hermann aus Wien .
Wotitzky Siegmund aus Hostitz .
Wotruba Gottlob aus Budweis .
Zahourek Josef aus Also -Kubin .
Zottl Johann aus Kainraths .

V .
Almesberger Karl aus Altthiergarten .
Beller Ignaz aus Krumau .
Buchsbaum Eduard aus Heinrichs .
Enslen Leopold aus Hohenfurt .
Gregora Karl aus Elhenitz .
Holubaf Heinrich aus Budweis .
Jakowitz Theodor aus Budweis .

Classe . ( 32 )
Jansa Franz aus Reichenau .
Jilek Friedrich aus Tackau .
* Karel Franz aus Hohenfurt .
Lurje Wilhelm aus Wällisch -Birken
Marian Josef aus Bischofteinitz .
* Mathe Adolf aus Innergefild .
Mayer Karl aus Petersburg .
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Netter Karl aus Budweis .
Noska Max aus Ebeusee .

Nowotny Wladimir aus Wien ,
Philipp Karl aus Arad .
Preininger Karl aus Sobieslau .
* Rekberger Johann aus Hokenfurt .
Reisner Andreas aus Bergreichenstein .
Rentz Hugo aus Netolitz .

Salus Hugo aus Böhm .-Leipa .

ASclmhmertl Karl aus Kfesane .

Schuster Desider aus Kapellen .
Sommer Rudolf aus Budweis .

* Spevacek Johann aus Wollin .
Sterzl Anton aus Kleinmeierhöfen .

Svejda Franz aus Jawornitz ,
Traxler Karl aus Wällisch -Birken .
Wawor Gustav aus Gratzen .

* Wenzl Alois aus Oberplau .

VI . Classe . ( 18 )

Dubsky Alois aus Josefsthal .
Farnik Mathias aus Budweis .
^ Gärtner Johann aus Urtinowitz .
* Hawelka Karl aus Budweis .
Hirsch Johann aus Prachatitz .
Hirsch Johann aus Hohenhradek .
Kubart Wenzl aus Grulich .
* Linhart Josef aus Mallowitz .
Michal Mathias aus Klouh .

* Noska Ludwig aus Ebensee .
Reidinger Johann aus Sabof .
Rein Adalbert aus Tabor .
* Rind Rudolf aus Sobieslau .

Sigmund Adalbert aus Pfefferschlag .
Souhrada Otto aus Budweis .

Spirek Emanuel aus Wällisch - Birken .

* Upfimny Alois aus Linz .
Weisskopf Gustav aus Kassejowitz .

VII . Classe . ( 26 )

Bauer Jakob aus Deutsch -Reichenau .
Bredl Johann aus Kuschwarda .
Dvorak Wenzl aus Zürnau .

Gabriel Leonard aus Winterberg .
* Haberda August aus Stanislau .
* Hietzker Math , aus Deutsch - Reichenau .

Mioffinger Josef aus Waidhofen a . d . Th .
Hofmann Jakob aus Ullitz .
Jaksc ’n Johann aus Lichteneck .

Junghanns Franz aus Wien .
* Jungmann Adolf , Ritter v . aus Budweis .
Kafka Heinrich aus Budweis .
Kerbler Ferdinand aus Wurmbrand .

Kilian Julius aus Schönau .

Klinger Jakob aus Cernitz .
Kolaf Josef aus Frauenberg .
Kurz Johann aus Hummelberg .
:';Ladenbauer Emauuel aus Strobnitz .

Lakinger Johann aus Poscblag .
* Novak Jakob aus Swonitz .
Plaschko Franz aus Kuschwarda .
Prinz Franz aus Sokors .
Stifter Josef aus Beneschau .

Taussig Emil aus Praschno - Aujezd .
'•Webinger Rudolf aus Oberplan .
Weiss Karl aus Eisgarn .

VIII . Classe . ( 21 )

* Antl Theodor aus Kojakowitz .
Bredl Alois aus Kuschwarda .
* Dobusck Johann aus Unterschönhub .

* Feierfeil Georg aus Sirb .
Fiedler Wilhelm aus Dwur .

Fucik Anton aus Lipowitz .
* Holba Stephan aus Lischau .
Hüller Moriz aus Frauenberg .
Lamina Josef aus Protivin .
Pils Johann aus Benescbau .
* Pollak Abraham aus Wrcholtowitz .

Riederer Anton aus Plöss .

Rziha Rudolf aus Königinhof .
* Sacks Adolf aus Frauenberg .
Salus Alfred aus Böhm .- Leipa .
* Spiro Rudolf aus Krumau .
Stahl Johann aus Pollsckitz .
Trsek Franz aus Julienhain .
Wacha Alois aus Tarnow .
Weill Rudolf aus Strakonitz .

Zych Rudolf aus Turnau .
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XIII . ScMussbemerkimgen .
Das nächste Schuljahr beginnt am 16 . September .

Die Einschreibungen der neu eintretenden Schüler finden am 10 ., 11 .,

12 . September , die der übrigen Schüler am 14 . und 15 . September jedesmal
von 8 bis 12 Uhr Vor - und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags statt .

Schüler , welche in die 1 . Classe eintreten wollen , haben sich in Begleitung
ihrer Eltern oder deren Stellvertreter einzufinden , durch den Tauf - oder Geburts¬

schein das vollendete 9 . Lebensjahr nachzuweisen und müssen , falls sie von einer

öffentlichen Volksschule kommen , im Sinne des Erlasses des hohen k . k . Ministe¬

riums für Cultus und Unterricht v . 7 . April 1878 Z . 5416 ein von der Volksschul¬

leitung ausgestelltes Frequentations - Zeugnis beibringen , welches unter ausdrück¬

licher Bezeichnung seines Zweckes die Noten aus der Religionslehre , der Unter¬

richtssprache und dem Rechnen zu enthalten hat . Die wirkliche Aufnahme in diese

Classe hängt jedoch von der Aufnahmsprüfung ab , bei welcher auf Grund des Er¬
lasses des hohen k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 14 . März 1870

Z . 2370 folgende Anforderungen gestellt werden : „ Jenes Maß von Wissen in der

Religion , welches in den ersten vier Classen der Volksschule erworben werden

kann ; Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und eventuell der latei¬

nischen Schrift , Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre der deutschen Sprache ,

Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Sätze , Bekanntschaft mit den Regeln

der Orthographie und Interpunktion und richtige Anwendung derselben heim

Dictandoschreiben , Uebung in den 4 Grundrechnungsarten in ganzen Zahlen“ .

Diese Aufnahmsprüfung wird am 13 . und 14 . September 1. J . von 8 bis

11 Uhr Vormittags und von 2 — 4 Uhr Nachmittags abgehalten .

Jeder neu eintretende Schüler , welcher in eine höhere Classe aufgenommen

werden will , hat den Tauf - oder Geburtsschein und die Zeugnisse Uber die beiden

Semester des Schuljahres 1880 — 81 beizubringen und sich auszuweisen , dass ei¬

sernen Abgang von der Lehranstalt , an welcher er im letzt verflossenen Schuljahre

den Studien oblag , ordnungsmäßig angemeldet habe . Die Aufnahme der Privatisten

unterliegt denselben Bedingungen wie die der öffentlichen Schüler .

Jene Schüler , welche ihre Studien an der Lehranstalt fortsetzen , haben

sich bei der Einschreibung mit dem letzten Semestralzeugnisse auszuweisen .
Die neu eintretenden Schüler haben die Aufnahmstaxe von 2 fl . 10 kr .

und gleich jenen Schülern , die ihre Studien an der Lehranstalt fortsetzen , einen

Lehrmittelbeitrag von 1 fl . ö . W . zu entrichten .

Die Nachtrags - und Wiederholungsprüfungen werden am 15 . September

1. J . von 8 Uhr Vormittags an abgehalten .

Budweis , am 15 . Juli 1881 .

Julius f£roner ,
k . k . Director .

iSericlilijüfuus ; . Seite 43 , VIII . Classe . Latein (5 St .) : Tac . Germ , und Ann . XIII . ; hat es
dann statt „Herodot Auswahl“ , zu lauten : Horatius , Carmin . I . 1, 2 , 3 , 4 , 9 , 11 , 22 , 24 ,
31 , 38 . II . 1 , 3 , 10 , 13 , 14 , 17 , 18 , 20 . III . 1 , 13 , 14 , 21 , 30 . IV . 2 , 7, 8 . — Epodon über :
2 , 7 , 13 . Sat . I . 1 , 4 , 7 . II . 6 . Epist . I . 4 , 5 , 20 . II . 3 (mit Auswahl ) .
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