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Die Politik Kdnigs Georg von Podebrad.
Eine Stuilie auf Grundlago der Entwickelung der liistorisclien Verhaltnisse Bohmens

im XV. Jahrhunderte.

Das Jahr 1420 bildet einen wiclitigen Weudepunkt in der Geschiclite 
Bolimens, und es begann, nachdem der Kreis der Idecn, in welcliem sieli 
das politische nnd geistige Leben der bolimischen Nation bislier bewegte, 
geschlossen war, eine neue Periode. Die neuen herrschenden Ideen und Grund- 
siitze bestimmten den religiosen, sittlichen, socialen und nationalen Charakter 
des Volkes, der sieli mit sciner ganzen Innigke.it, Kraft und Fiille in man- 
nigfacli zu Tage tretenden Eigentiimliclikeiten offenbarte. Die zur Leiden- 
scliaft gesteigerte religiose und nationale Begeisterung des bolimischen Volkes 
liess sieli niclit melir niederhalten. Die aufgeregt bewegte Zeit spiegelte die 
ganze Leidenschaftlichkeit religioser und nationaler Gefiihlc wieder und die 
hochgehenden Wogen politischer Bewegung waren nur eine nothwendige 
Folgę der sieli immer miiclitiger Bahn breehenden Ideen und nationaler Be
geisterung. In rascher Aufeinanderfolge wecliselten die Ereignisse; es wurden 
Veranderungen angebahnt, welclie spater von der weittragendsten Bedeutung 
waren. Eine neue, glorreiche Zeit begann seit dom Siego der bolimischen 
Kriegerschaaren Liber Sigmund im Jahre 1420; os macliten sieli neue Prin
cipiom auf dem religiosen, nationalen und politisclien Gebiete geltend und im 
verbangnisvollon, muthigen Kampfe wurden durch die allgemeine Begeisterung 
die Krafte des Volkcs gestitlilt. Leider wurden aber im Kampfen und Ringen 
aucli jene Grundlagen erschtittert, auf denen die feste gesellscliaftliehe Ord- 
nung im Lando rubte, so dass durcli eine lange Reihe von Jahren die 
Nation selbst vom friedliclien Schaffen abgelenkt und in einen gefahrvollen 
Zustand gebraclit wurde.

Erst Georg von Podóbrad gelang es tbeilweise, die religiose, nationale 
und politisclie Bewegung zu lautern und zu reredeln, nachdem die Wogen
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der leidensel i aftl i cli en Erregung sich gelegt und die Yerlialtnisse sieli ruhiger 
gestaltet hatten.

Die Darstellung der Art und Weise, wie Georg von PodSbrad fiir das 
Wold des Volkes wirkte, wird die Aufgabe der yorliegenden Abliandlung 
sein. Die Abhandlung selbst -— ein Tlieil einer grosseren Studio iiber die 
Gescbichte der osterreicbischen Lauder im XV. Jahrhunderte — wird jedocb 
nur die Periode des Konigtums Georgs (1458 — 1471) umfassen; es sollen 
die Grundsatze seiner Politik kurz erortert und die Resultate der kritisclien 
Untersucliungen in der Darstellung der verscbiedenen Verhaltnisse naher 
liervorgehoben werden.

Um einerseits Wiederholungen zu vermeiden, andererseits den Standpunkt 
zu charakterisiren, von welchem die Arbeit beurtheilt werden soli, werden 
einige wichtige Momente aus der Gescbichte Bohmens im Zeitranm vom 
Jahre 1420 bis 1627 hervorgehoben werden mttssen, da die Heldengestalt 
Georgs von PodSbrad nur durcli eine nahere Eriirterung und unparteiiscbe 
Vergleicbung der politischen, religiosen, socialen und nationalen Verhiiltnisse, 
vor und nach ihm charakterisirt werden kann.

Sclion seit der Periode Karls IV. macbten sich in Bohmen immer 
zahlreichere Versucbe bemerkbar, eine Reform der kirchlichen Verhaltnisse 
anzubałmen, indem mail theils die Preilieit in der Beurtbeilung der religiosen 
Fragen, theils die Verbesserung der verderbten kirchlichen Zustande verlangte. 
Von der Universitat in Prag ging der Impuls zu der geistigen Bewegung 
in Bohmen aus, welche dem Wesen des Geistes, aus dessen unergriindeter 
Tiefe sie unwiderstehlich liervordrang, entspracli und miichtigen Wiederhall 
im Ilerzen des Volkes land. Die Bestrebungen in Biilimen bilden nur ein 
Glied in der Kette jener Ideen, welche die wahrhaft wissenscliaftlich gebil- 
deten Manner jener Zeit fast in allen Landem Europas zu gleichem Ziel, 
zum muthigen, weil gefahrvollen Kampfe gegen die verderbten Zustande in 
der Kirche vereinigten. Da die Pilpste den verlangten Reformen heftigen 
Widerstand entgegensetzten, kam es auch in Bohmen zum Streite zwischen 
der Mehrheit des Volkes und der romischen Curie. Die TJtraquistcn, erbittert 
iiber die Verurtheilung des beriilimten Magistcrs Johannes IIuss, entsclilossen 
sich, nicht mehr im unbedingten Geliorsam gegeniiber der romischen Curie 
zu verharren. Die Curie strebte jedoch, stolz auf ihre Erfolge, eine Erwei- 
terung ihrer Macht iiber die durch die Grundsatze der Religion gezogenen 
Grenzen hinaus, an und verlangte die Oberherrscliaft sowohl auf dem kirch
lichen, ais auch weltlichen Gebiete; sie gestattete nicht, dass dariiber unter- 
liandelt werde, unter welclien Bedingungen die religiose Rulie in Bohmen 
wieder hergcstellt werden sollte, sondern wollte das Volk durch die Waflen 
zum unbedingten Geliorsam zwingen.



Dadurch wurde der Knoten fur dio ferneren Gescliicke des Yolkes 
geschiirzt. Der Kampf begaim im Jahre 1420 und mit dem Siege der Utra- 
quisten die Zoit der Hussitenkampfe, welche fur die bohmisclie Nation eben 
so glorreicb, wie verliangnisvoll gowesen sind. Durcli Waffengewalt liessen 
sieli die Wogen der religiosen Bewegung liiclit oindammen und auch durcli 
das Concil zu Constanz wurde der Streit niclit gescldiclitet. Die Yerbrennung 
des M. J . Huss am 6. Juli 1415 bat,to dio lieiligsten Gefiihlc des Volkes 
beleidigt. Das Yolk kampfte mit Erfolg fur die Frciheit der religiosen Ueber- 
zeugung; die Ideen, welclie dasselbe erfiillten und ganz belierrschten, feierten 
neue Triumpbe, wabrend auf den Scblacbtfeldern die Ilussiton fortwahrend 
neue Siege erkiimpften.

Es ware vortbeilhaft gowesen, wenn der Konig mit seinem Yolke Hand 
in Hand gegangen, wenn alle Krafte der Nation zum Kampf und Sieg ver- 
einigt worden waren; gewiss liatte dann eine Verstandigung mit der Kirche 
angebalint werden konnen, da die Nacligiebigkeit der Curie aucli bei den 
Yertragen mit anderen V8lkern sieli zeigte, wie ans der Geschichte des X V. 
J abrhundertes klar zu erkennen ist. Die Verstandigung b&ttc bald zum 
Frieden gefuhrt, die Kampfe batten niclit bis zum Jahre 1436 fast unun- 
terbrochcn gedauert. Abgesehen bievon inuss jedoeli nocb Folgendes her- 
vorgehoben werden. Wenn bcim Ausbrucho des Kampfes mit der romischen 
Curie und Kircbe im Jalire 1420 alle massgebenden Factoren des Staats- 
organismus in Biihmon Yereinigt worden waren, wenn der Konig Sigmund an 
der Seite des Yolkes geblieben und ein fester Charakter gowesen ware, dann 
ware der Sieg der Hussiten ein vollstandiger gewesen.

Der Beweis fur diese Ansicht ist loiclit zu fiibren, wenn man den 
Enthusiasmus der Utraquisten fur die Keformen und die neuen Ideen in 
Betraeht zioht und erwagt, welche Genies auf dem Gebietc der Politik und 
Kriegsfiihrung die Kampfe goweckt batten und wie durcli die Kampfe iiber- 
baupt das Wesen des Volkcs und alle Verhaltnisse yerandert wurden. Die 
natiirliebe Folgę des vollstandigen Sieges der Utrac[uisten auf dem Schlacbt- 
felde ware ein Vertrag mit der Curie gewesen, der fiir dieselben eine weit 
griissere Bedeutung gehabt liatte, ais die Compactaten, iiber welche spater 
gesproclien werden wird.

Dass iiberbaupt die Bohmen einer Verstandigung und Versbbnung mit 
der romischen Kircbe wabrend der ganzen Periode niclit abliold waren und 
niemals giinzlicb mit der romischen Kirche brechen wollten, dafiir spricht 
auch der Umstand, dass die Utraquisten selbst zur Zeit Georgs von Pode- 
brad in einem Momentc, wo sie von der Curie ganz verstossen wurden, 
donnocb die Versolmuiig mit der Kircbe anstrebten. Diese Idee der Utra- 
(juisten war jedoeli, wie wir spater sehen werden, eine ungltlckliche; denn



die rbmischc Curie łiess sich weder etwas abtrotzen, noch wich sio jemals 
gutwillig von dem eingenominenen Standpunkt zurtick. Man kann aber den 
Utraquisten keinen Yorwurf machen, dass sio oline Aussiclit auf Sicg dooli 
nach einer Versbhnung mit der allgcmeinen Kirclie sieli sehnten. Der Brnęli 
mit der Kirche war ja erst fur die Reformationsperiode vorbehalton. Es ist 
ja bekannt, dass der Sieg der Kcformationsideen darin zu sueben ist, dass 
die dentsche Nation zuerst die beengenden Fcssebi gebrochen, gegen die 
Missbrauche in der Kirclie sich erlioben, auf neuer Grundlage neue Yer- 
hiiltnisse gesebaften und in sieli selbst die Kraft des Widerstandes gesuebt 
und gefunden bat, Dabei aber balf den Yorkampfern der Reformation aueb 
die weltliche Macht der deutseben Fiirsten; der weltlicbe Arm griff energiseh 
ein, wahrend am Anfange der bussitisclien Bcwegung die Biilimen auf sieli 
allein angewiesen waren und Sigmund ais Konig von Biilimen in der Reilie 
der Gegner der Utraquisten stand. Dies war aber fur die Gesebicbte des
XV. Jahrbundertes von grosser Bedeutung.

Im Einverstandnisse mit Sigmund verkundigte der Papst Martin V. 
durch oine von Florenz am 1. Marz 1420 datirtc Bullo den Kreuzzug gegen 
die Biib mon.

Bald standen die Utraquisten in Biilimen nicht allein der romisehen 
Curie, sondern aucli den benaehbarten Nationen im verbangnisvollen Kampfe 
gegentiber; dieser Kampf gab der Gesebicbte Bobmcns ein so eigentiimlicbes 
Geprage, dass darin nur die Erklarung violer Vcrbaltnisse vor und nacli der 
Periode Georgs von PodSbrad gesuebt werden muss. Zu dem Kampfe gegen 
die Curie und die ebristlieben Nationen kam jedoch lioch der Kampf der 
Bohmen gegen das Konigtum; eine sonderbare Erscheinung bei einem Yolke, 
dessen Gesebicbte eine fast fortwahrende Verberrlicbung der monarebiseben 
Idee war. Sigmund yereinigte sieli mit den Feinden der Nation und trat in 
den Kampf ein nicht allein mit der Macbt des deutseben Kaisers und des 
Kiinigs von Ungarn, sondern aucli mit der Macht, die ilim in den Ncben- 
landern der bohmischen Krone reicblicli zu Gebote stand.

In diesem Kampfe siegte die lmssitische Partei Ober die Kirche, die 
Kreuzbeere und ihren eigenen Kiinig. Dabei wurden jedocli die Grundlagen 
der koniglichcn Macbt erscbflttert und Veranderungen angebahnt, welclie die 
gesellschaftliche Ordnung storten und selbst die Unabhitngigkeit Bobmens zu 
vernichten drohten. Bis zu der Periode der Hussitenkampfe berulite die 
gesellschaftliche Ordnung und dic Verfassung auf der Macht des Herzogs oder 
spiiter des Kiinigs und auf der Gewalt der Stiinde. Da nun in den Hussi- 
tenkriegen die Krone fast aller Krongtiter beraubt wurde, wurde der eine 
Factor, namlieli die kiinigliche Macbt so gescbwacbt, dass sie sich erst im
XVI. Jahrhunderte starken konnte; freilicli erst dann, ais die Habsburger



durch dic Vereinigung der habsburgischen Erbliinder mit der Krone vo» 
Bohmen und Ungarn gegeniiber den Standen einc einflussreiehe Macht sieli 
begriindet liatten.

Um die Periode des Konigtums Georgs von PodSbrad zu cliarakteri- 
siren, ist es nothwondig, dic wichtigsten Momentc ans dem Ycrhaltnis der 
Stande zum Konig vom Jalire 1421 bis 1526 hervorzuheben; denn Georgs 
Leben und Wirken war der Ilebung der monarchischen Gewalt in Bohmen 
geweiht; er folgte dabei dem Willen des Yolkes, aus dessen Mitte er auf 
den Herrscherthron erhoben worden war.

Die Stande von Bohmen und Mahren entfemten wohl Sigmund am 
7. Juni 1421 durch einen Landtagsbeschluss aus dom Lando; sio konnten jedoch 
nicht eine neue gesetzliche Ordnung einfuhren. Die Landtage und die ari- 
stokratischen Elemente in denselben waren zwar ein Pactor zur Beschran- 
kung der koniglichen Macht, sie waren aber nicht faliig und kraftig genug, 
um ohne den Konig auch im Lando die offentliclio Macht mit Erfolg ausliben 
zu kiinnen.

Die Entthronung Sigmuuds gelang ilinen vollstandig; wie dieselbe vor 
sieli gegangen, durftc hicr unerwalmt bleiben. Warum jedoch die konigliche 
Macht so gesunken war, ist leicht erklarlich. Bereits nach der Schlacht am 
Witkenborge (am Zizkaberg) bei Prag am 14. Juli 1420 wurden die Kron- 
gtiter verpfandet, und da das Interesse des Kiinigs mit dem Interesse der 
Kirclie ubereinstimmte, yerlor auch die Kirclie ilire Giiter durch die Ver- 
schreibung von Geldsummen auf die Giiter des Erzbistums, der Capitel, der 
Kloster u. s. w., so dass fast alle Kron- und Kirchengiiter in die Hiinde 
des Adels gelangten. Besonders der Yerlust der Kirchengiiter war von grosser 
Bedeutung; donn diese Giiter waren einc ergiebige Quello der koniglichen 
Macht, da der Konig ohne Einwilligung der Stande von denselhen Steuern 
erheben konnte und dabei sieli nur mit der Geistlichkeit ins Einvernehmen 
zu setzen hatte. Diese Quclle der Macht ging nun verloren; hiedurch wurde 
die Macht der Stande so gehoben, dass dadurch, wie Tomek (Geschichte 
Bohmens p. 235) treffend bemerkt, die Grundlagen der koniglichen Macht 
und des ganzen bisherigen gesetzliclien Zustandes im Lando derartig erscliiit- 
tert wurden, dass sio nach grossen Umwalzungen und nach 16-jahriger Anar
chie niemals mehr ganz in den friiliern Stand zuriickgebracht oder so ge- 
staltet worden konnten, um den veranderten Umstanden angemessen eben so 
gut der Krone ais dem Volkc zu entsprechen.

Wie leicht der Adel die misslichen Verhaltnisse Sigmunds zum eigenen 
Vortheile zu beniitzen sieli entschliessen konnte, dafiir spricht auch der Ent- 
wickelungsgang der inneren Geschichte Bohmens in der friiheren Periode; 
es bildete ja in dem Zeitraume von Pfemysl Otakar II. bis zum Tode des



Kbnigs Jobami, so wio nach dcm Tode Karls IV. bis zum Jahrc 1420 don 
Hauptfadon der inneren Politik in Bohmen das Streben des Adels nacb Zu- 
eignung der Kronguter und diescin Streben entgegen das Bemiihen der Krone 
nach Wiedererlangung derselben und nach Scliaffung neuer Finanzquellen.

Wahrend der kurzeń Begierung Sigmunds nacb den Hussitenkriegen 
und wiibrend der Begierung K. Albrechts II. aus dem Staninie der Habs- 
burger zeigte es sich, dass auch der Konig nicht machtig genug war, den 
Standen das Gleichgewicht zu halten, obgleich die beiden Konige sich sowohl 
auf die Macht der Bander, die zur bohmischen Krone unmittelbar gehorten, 
ais auch auf andere Bander sttitzen konnten. Nach dem Tode Albrechts im 
Jahre 1439 herrschte in Bohmen Anarchie; Palacky spricht sich daruber 
folgendermassen aus (Geschiclite Bobmens IV. 1. p. 3.): Ausserordentlich
und seltsam war der Zustand Bolimens nach K. Albrechts Tode. Es begann 
da jene yieljahrige Anarchie, dergleichen weder in der bohmischen Geschiclite 
hekannt, nocli wobl auch bei andern Nationen zu finden ist. Donn diese 
Anarchie riihrte in der Ilauptsache weder von Emporung und Ungehorsam 
lier, nocli von dem Streit yerscliiedener Parteien, noch yon dem Hangę zur 
Ungebundenheit und Freiheit, noch von dem Wettkampf einiger Mitbewerber 
um die hoebste Gewalt: im Gegentheil, das Volk yerlangte nach einem Be- 
genten und Herrscher, die Sorge, einen zu erhalten, Uberwog durch viele 
Jahre alle offentlichen Interessen, ja  man gab sieli zu niclit geringen Opfern 
lier, nur um dem Bandę zu einer ordentlichen Bechts- und Staatsverfassung 
zu yerhelfen.

Die Brsache aller Unordnung war das plotzliche Versiegen des Quells, 
aus dem bisher die oberste Macht und Herrschaft geflossen war; das Ifaupt- 
hindernis der Ordnung und des Bechts entsprang aus der Unmoglichkeit, 
einen Mann von Berechtigung ausfindig zu machen, der zur Begierung taug- 
lich und bereit gewesen ware; das gesetzlose Zwischenreich bestand nur, 
weil man keinen Konig finden konnte. In dieser Periode wirkte Georg von 
PodSbrad und trat ais getreuer Typus der stark bewegten Zeit aus der Zu- 
ruckgezogenheit in das Gebiet der offentlichen Thatigkeit. Sein Geist zeigt 
das Geprage der nationalen Bestrebungen, die in den stiirmisclien Ereignissen 
der Ilussitenperiode liervortraten. Scbon jetzt erwarb sieb Georg grosse Ver- 
dienste; rasch schwang er sich in den Vordergrund im Kampfe der politi- 
sclien und religiosen Parteien, bemachtigte sich in der Naclit auf den 
3. September 1448 durch einen unblutigen Ueberfall Prags und stand kiilm 
den feindlichen Elementen gegcniiber, ais .die aufwogenden Wellen der lei- 
denschaftlichen Uebersturzung und des Verraths am Vaterlande die Schopfun- 
gen der tief bewegten Zeit und die innere Bubo bedrohten. Er kannte die 
Ursache der Unordnung im Bandę und weihte daher sein Beben, Schaffen



und Wirken der Starkung der óffentlichen uud spater der koniglichen Maclit. 
Nachdem Georg mit kraftiger Hatid die gesetzliche Ordnung in Bohmen ais 
Gubernator des Landes begrundet batte, war er wahrend der Periode des 
Konigtums des jugendlichcn Ladislaus Postbumus (1453—1457) dessen 
treuester Rathgeber und wurde von Ladislaus wie ein Vater verelirt. Die 
Periode des Habsburgers Ladislaus bildet eine schbne Idylle in der Ge- 
schichte Bolimens; leider war sie nur von kurzer Dauer. Schon damals, bc- 
sonders aber nach dem Tode des Ladislaus begannen die Versucbe Georgs, 
die. konigliche Macht und den Glanz der Krone wicder herzustellen. Ais 
Kiinig von Bohmen wollte er den geanderten Verhaltnissen yolle Rechnung 
tragen; boi dem Strcbcn, die Majestat und Wurde der koniglichen Macht 
zu erneuern, wahrte er jedoch gewissenhaft die Rechte der Stande und des 
Volkes, welches dureli die Stande allein, wie damals in allen Landem, ver- 
treten wurde und daher keinen unmittelbaren Einfluss auf die óffentlichen 
Angelegenlieiten ausliben konnte. Aber auch sein Streben wurde nicht mit 
Erfolg gekront; sein Werk wurde yernichtet dureli den Kampf mit der ro- 
mischon Curie und dereń Yerbundeten, besonders ais die Partei des katho- 
lischen Adels zu seinen Gegnern sieli verrathcrisch gesellte und durch den 
inneren Krieg den Samcn der Zwietracht und Emporung in Bohmen ver- 
breitete. Nach dem Tode Georgs von Podebrad 1471 sank die konigliche 
Macht zur Zeit der Jagellonen immer mehr und mehr; die aristokratischen 
Elemente erhoben ktihn ihr Haupt; ihr Sieg iiber das Konigtum war je
doch ein Pyrrhusieg. Die Stande verfolgten nur ihre eigenen Interessen, 
nicht die des Volkes; die Folge davon war, dass der Scliein ihrer Macht 
bald wieder verscliwand und iiber die Liinder der bohmischen Krone neue 
Gefaliren heraufbeschworen wurden. Die Periode der Jagellonen Wladislaws 
II. (1471— 1516) und Ludwigs II. (1516— 1526) ist eine der traurigsten 
in der Geschichte Bolimens; der Verratli des Adels an Georg riichte sieli 
bitter. Ais im Jahre 1526 nach der Schlacht bei Mohacz die Vereinigung 
der bsterreichisch-habsburgischen Erblander mit den Landem der bohmischen 
und ungarischen Krone, die Bildung eines machtigen Donaustaates, zur voll- 
endeten Thatsache geworden war, erst dann wurde wieder die Macht der 
Krone in Bohmen erweitert; doch berulite dieselbe nicht allein auf Mitteln, 
Iiber wclche der Kiinig in Bohmen und dessen Nebenlandern gebot, sondern 
auch auf jenen Mitteln, wclche er zugleich aus den iibrigen Landem schopfte, 
so dass das Glcichgewicht zwischen der Krone und den Standen wieder 
hergestellt wurde. Bohmen war aber nicht mehr so selbstandig wie frtiher; 
die Stande wolltcn sieli den neucn Verlialtnissen nicht fiigen. Schon zur Zeit 
Ferdinands I. (1526— 1564) wurde die Macht der Stande vielfaeh besehrankt 
uud zur Zeit Ferdinands H. (1619— 1637) nach der Schlacht auf dem



weissen Berge 1620 mit Waffengewalt niedergeworfen; baki feicrte die fast 
unbeschrankte konigliche Macht einen Triumph tiber die Stando. Ferdinand 
dem I. und Ferdinand dem II. gelang, was Georg von Podebrad ais Gu
bernator, ais Rathgeber Ladislaus und ais Konig angestrebt liattc. Wahrend 
aber Georg mit Wahrung der Rechte der Stknde die Grundlagen der kiinig- 
lichen Macht zu begrunden getraclitet hatte, fuhrten die Versuclie der boh- 
iniselłen Stande im XVII. Jahrliuudorte, sich durcli Anarchie eine unabhau- 
gige Stellung zu verschaffen, zur yollstandigen Erstarkung des Konigtums 
zur Zeit Ferdinands II.

In dem geschilderten Kreislaufe bewegte sieli vor und nach Georg von 
Pod§brad das politisclie Leben der bohmischen Nation. Von diesem Stand- 
punkte muss die Heldengestalt Georgs betrachtet werden, damit ein treues 
Bild seiner Tliatigkeit entworfen werden konne. In der Erstarkung der ko- 
niglichen Macht suchte er seine und des Yolkes Macht; diese Idee bestimmte 
aucli die leitenden Grundsiitze seiner Politik.

Die religiosen Verhaltnisse werden in der yorliegenden Abhandlung 
aucli oft in den Yordergrund treten; es sei dalier gestattet, cinigo wichtige 
Momente kurz hervorzuheben.

Die IJtraquisten crfochten, wie bereits erwiilmt worden ist, nicht 
einen yollstandigen Sieg; sie trennten sich nicht, wie spater andere 
Viilker in der Reformationsperiode vou der romischen Kirche, sondern 
sie wollton sieli mit der Kirche unter Bedingungen yersohnen und in Ge- 
horsam zur romischen Curie zurtiekkehren. Die Frucht ilirer Bemuhungen 
waren die Compactaten, die vom Concilium zu Basel gebilligt und am 5. Juli 
1436 zu Iglau feierlich yerkuudigt wurden. Der Vertrag war ein Palladium 
der Religionsfreiheit der Utraąuisten, wurde jedoch von der papstlichen Curie 
yerworfen. Der Kampf zwischen den Utraquisten und der Curie entbrannte 
mit erneuerter Heftigkoit zur Zeit Georgs von PodCbrad; der Konig unterlag 
wol mit seinen Anliangcrn, aber aucli die romischo Curie erreichte nicht ihr 
Ziel. Die Politik der Curie gegen die Utraquisten wird spater besprochen 
werden und ist mit Reeht entschieden zu yerwerfen. Nach dem Tode Georgs 
waren die Utraquisten in einer eigentilmlichen Lagę; sie standen ausserhalb 
der Gemeinschaft mit der romischen Kirche, aber wie in der vorangehenden 
Periode wieder gegen ihren Willen, da sie den offeiien Brucli nicht wagten 
und auch nicht unternehmen konnten, wcil ein leitender Geist nacli dem Tode 
Georgs und Rokycana’s ihnen felilte.

Die Ohnmacht der Curie und gleichzeitig die der Utraquisten trug bald 
ihre Friichte. Die Utraquisten behaupteten sieli trotz der Opposition der 
Curie und wurden spater Protestanten aus Griiiiden, die allgemein bekannt 
sind. Das Concilium yon Trient yerwies zwar die Entscheidung iiber die



Compactaten an Papst Pius IV. und dieser bewilligte auf die Fiirsprache 
Kaiser Ferdinands I. den Kelch fur Bohuicn und auch filr einige andere 
Lauder im Jahre 1564, abor die BemUhungcn der Curie, dadureh die Utra- 
quisten in den Schooss der romiselien Kirclie zuriickzufiiliren, scheiterton voll- 
standig, weil der Lauf der Geschiehte keinen Riickschritt gestattet; die Wogen 
der Reformation liatten sclion stark geriittelt an der Maclit der romiselien Curie. 
Sonderbares Spiel des Scliicksals! Die Piipste Pius II. und Paul II. liaben 
zur Zcit Georgs von PodSbrad die Compactaten feierlicli verdammt, der Papst 
Pius IV. bewilligte dieselben. Vergebens wurden die Compactaten unter 
grossen Feierliclikeiten in Prag yerkiindigt, vergebens spendeten der Erz- 
bischof Anton, ja sclbst die Jesuiten beim lii. Clemcns das Abendmahl unter 
beiden Gestalten. Zur Zeit Georgs liatten sieli die Utracjuisten fur den Koleb, 
fiir das Symbol der freien religiosen Ueberzeuguug begeistert, weil sic fur 
eine Idee kampften, weil in ihren Kreisen einige Maimer auftraten, dereń 
Haupt vom Liclite edelster Ueberzeugung umflossen ist. Die bohmische 
Kation feierte oinst durch den Kelcli einen lierrlichen Triumpli, der jedoch 
erst in neuerer Zeit gcliiirig gewiirdigt worden ist. Die Zeiten anderten sieb; 
es machten sieli Ideen geltend, die einem tiefleidenscliaftlicben Gemutlie ent- 
stromend, ihre Berecbtigung in einer bestimmten Periode bewiesen und tlieil- 
weise die Wiedergeburt der geistigen Freiheit vorbereiteten. Auf den Ruinen 
der altcn Ansichten itbor Eeligion und die Freibeit der religiosen Ueberzeu
gung tauchten neue Ideen auf, dem ewigen Gesetzo des Wechsels folgend.

Doeli aucb der Protestantismus liattc in Bolimon liicht foste Wurzeln 
gefasst; bald wurde die Gegenreformation durchgefiibrt, und die Bolimen 
kelirten in dieselben Verhaltnisse zur romiseben Kirclie wie vor 1420 zurtick. 
Wieder scliloss sieli der Kreis; die religiose Bewegung yerschwand. Wcnn 
man den Spuren derselben folgt, dann muss man bedauern, den unersetzliclien 
Verlust der treffliehsten Denkmaler der Kunst, welelie der entfesselten Leiden- 
sebaft in der Hussitenperiode zum Opfer fielen, dann muss man beklagen, 
dass in der stiirmisch bewegten Zeit die friedliche Entwiekelung des Volkes 
gehemmt wurde, dass dureli die Politik der romiselien Curie Verlialtnisse 
geschaffen wurden, die selbst nielit von Georg von PodSbrad yerbessert 
werden konnten, einem Mannę, der fiir die gesetzliche Ordnung im Staate 
und fiir die freie religiose Ueberzeugung kampfte und dennocb alle Piane 
sclieitern seben musste.

Dureli den plotzlieben Tod des jugendliehen Konigs Ladislaus am 
23. Noyember 1457 zu Prag — er starli an einer pestartigen Krankheit 
wahrend eine glanzende Gesandtscliaft die Eeise aus Prag nacb Frankreich 
bereits seit dem 10. October 1457 angetreten hatte, nm ilim die fiinfzehn' 
jiilirige Tocbter Konigs Karl VII., Magdalena, ais Braut zuzufiiliren, und



wahrend die Vorbereitungen zur Hochzeit gemacht wurden, bei woleli er ge- 
legentlich der Zusammenkunft vieler Fur sten wichtige Bescbliisse iiber den 
Sclmtz der Christenheit gegen die Tiirken gefallt werden solltcn — wurde 
das innige Band zerrissen, das die Gsterreichischen Liinder der habsburgisch- 
albrechtinischen Linie mit den Landem der bohmischen nnd ungarischen 
Krone umschlang. Lange hatten loider die Wirren gedauert, bevor die Vcr- 
bindung dieser Gebiete auch wirklich zur That geworden war; jetzt wurde 
durch den Tod des letzten Albrechtiuers das gegenseitigo Yerliiiltnis der 
yereinigten Landergruppen wieder gelost und die Folgen des traurigen Er- 
eignisses waren unabsehbar. Oesterreich, Bolimen und Ungarn standen wieder 
grosse Erschiitterungen bevor, bis die Frage iiber die Thronfolge und die 
gegenseitige Stellung der Lander gelost war.

„Durch diesen so plotzlichen und unvorliergesehenen Todesfa.il schien 
die Welt aus ibrem Geleise geriickt; es war, ais ob cin Donnersehlag aus 
heiterem Himmel nicht nur alłe Habe, sondern auch alle Iloffnungen der 
Menschen in Asclie verwandolt hatte, und Wehklagen und Jammergeschrei 
erschollen weit und breit; selbst wer den Konig nicht liebte, entsetzte sieli 
iiber die Harto des Schicksals, iiber die Niehtigkeit der Macht, des 
Euhmes und der Iloffnungen der Menschen". (Palaeky, G. Bolnnens IV. 
1. p. 420. 421).

Man daclite an ein Verbrechen Georgs oder dessen Frau Johanna von 
Rozmital; der Verdacht des Giftmordes ’) immer sclmell aut' der Menschen 
Zunge und in diesem Falle durch religiose wie auch durch nationale An- 
tipathien genalirt, wurde schnell ein verbroitetes und unyertilgbares Geriicht. 
l)och die Verdachtigungen waren falsch, wic die kritische Zusammenstellung 
und Wiirdigung der darilber yorhandenen Quellenangaben von Franz Pa
lacky klar und deutlich bewoist. 2) Mit Eecht sagt Georg Voigt: „Uer Gift- 
mord ist eine Hypothese, die sieli der Historiker, der an die Gestalt 1’odC- 
brad’s herantritt, auch nicht eininal im Hintergrundo seiner Gedanken ge. 
statten darf". 3) Es beweisen den natiirlichen Tod Ladislaus auch die 
dsterreichischen Landtagsacten vom Januar 1458. —

Die Verdachtigung Georgs entbehrt, jeder Grundlage und die Wieder- 
holung derselben yerrath nur den Mangel an Kenntnis der Geschichte des 
Zeitraumes. Selbst in dem Falle, wenn keine Quelle uns dariiber Aufschluss 
geben konnte, wie Ladislaus gestorben ist, spricht gegen ein solches Vcr- *)

*) P a la c k y : U rk . H e itrage  in  F o n te s  re ru m  A u striac a ru m  X X . B d , N r. 120. — P lu g o ss  H i
s to ria  P o loniie. T . I I .  lib . X I I I .  225.

2) Z eugenverho r iiber den  Tod K on ig  L ad is lau s  von ITngarn und  B ohm en im  J a b re  1457. Aus 
den  A bhand lungen  der k . bohm . G esellschaft de r W issen sch aften . V. F o lgę , 9. B and . P rag . 1856. —

3) Sybel’s h is to risc h e  Z e itsc h rif t . V. B and . S. 421. M tinclien. 1861.



brechen clas Wirken Georgs im Interesse des Kbnigs Ladislaus. Vor dem 
Richterstuhle der Gescliiclite ist der Name Georgs in dieser Hinsiclit makel- 
los; es ist zu bedauorn, dass die Verblendung seinor Gegner selbst den 
Moment seines Lebens zu entwtirdigen sieli bestrebt bat, in welchem er seine 
sebonston Iloffmingen auf die mit schweren Opfern erkaufte besserc Zukunft 
des bohmischen Yolkes nach dem verh&ngnissvollen Interregnum durcli die 
mit jalier Maclit beranbrechende Naturkraft scheitern selien musste. Neben 
dem Wirken Georgs auf dem politischen Gebiete, das die Liebe zu La
dislaus offenbarte, finden wir zablreicbe Beweise seiner yaterlichen Zuneigung 
zu dem edlen Jiingling im personlicben Verkehr. Die zarten Bikler aus dem 
Familienleben Georgs beleuchten aucb den Charakter seiner Gemahlin Jo- 
hanna yon Rozmital; Ladislaus yerkehrte oft und gerne mit der edlen Frau, 
die ihren Gemabl mit Rafh und That unterstiitzte. Weil sie in das Gebiet 
der Politik durch ikrę Thatigkeit oft eingriflf, war aucb sie vor den Ver- 
dSchtigungen niebt sicher. Wie milssen daher die Worte des Dlugoss ver- 
worfen werden: Insimulabatur et de morte Ladislai Regis Joanna, G. Pod.
uxor; omnisque culpa in Joannam retorrjuebatur, quasi sellae regiae, pro se 
et viro avida, yeluti a 1 te r  a T a n a q u i l ,  adolescentem optimum sustulisset! 
(Dlugossi Historiae Poloniae Lib. XIII. p. 218.) Den Bemiihungen und der 
energiselien Tbatkraft Georgs von PodSbrad yerdankte Ladislaus die An- 
erkennung der habsburgischen Erbrechte und die Walii zum Kbnig von 
Bolimen; am Sterbebette erkannte aucb Ladislaus selbst dieses Verdienst des 
einflussreiclien Mannes an und iibergab das Kiinigreich Bijhmen wieder in 
seine Iliinde mit den Worten: „leli lioffte in diesem Lande die konigliche
Herrscbaft lange zu iiben, die Du mir bereitet; allein Gott im Himmel will 
es anders liaben. Ich muss sterben, das Konigreich wird in Deiner Hand 
und Gewalt sein. “ Tief geruhrt stand Georg vor dem sterbenden Konig, 
und baki baucbte Ladislaus seinen Geist aus. Ladislaus Regierung ist eine 
der glticklichsten in der Gescliiclite Bohmens; das Verdienst gebiibrt mit 
yollem Recbt Georg von Podebrad, welcber gestiitzt auf das Ritter- und 
Burgertum, das monarcliiscbe Princip im Kampfe der Parteien zum Sieg 
gefiihrt bat. Durcli seine Staatskunst und Tbatkraft bat er die gesetzliebe 
Ordnung in Bohmen begriindet und neue Reclitsverhaltnisse gescliaffen; die- 
sen Grundsatzcn seiner Politik blieb er aucb spiiter treu. Ibm gehorte aucb 
die Zukunft!

Die osterreichische Staatsidee, die zur Zeit Ladislaus das zweitemal 
ilirer Verwirklichung entgegenging, wurde durch den Tod desselben in 
weite Perne geriickt. Sie batte in Ladislaus eincn der besten Vertreter ge- 
funden; denn in frilhen Jabren gereift, zeiebnete sieb der Konig durch seine 
edle Gesinnung und tiefe Weisbeit aus und erregte die scliiinsten Holfnungen



fur die Zukunft. Bolimens und Ungarns Verbindung mit den habsburgisclien 
Landem wurde wieder gelost; in beiden Landem beginnt die Periode der 
nationalen Konige, da die Erbanspriłche der leopoldinischen Linie des habs- 
burgiscben Hauses nicht berlicksichtigt wurden. Vom bsterreicliisclien Stand- 
punkte ist diese merkwllrdige Wendung der Geschiclite zu beklagen. Mit 
wahrer Scheu nahert sich der osterreichisclie Historiker dieser Periode, die 
ihre Licht- und Schattenseiten tiber die emportauchenden Personlichkeiten 
ungleich vertlieilt bat. Docli auch die Grundsatze dieser Periode und die 
wechselvollen Ereignisse konnen durch Unparteilichkeit klar dargestellt 
werden; mit Recht sagt Balbin (Epitome historica rerum Bobemicarum, p. 
515): „historici est res actas referre, non de jurę disputare11.

Den Eindruck, den die Wabi der nationalen Konige in Boliinon und 
Ungarn bei den Zeitgenossen hervorgerufen batte, finden wir in den Worten 
des Aeneas Sylvius (Historia Bohom. cap. 72) abgespiegelt: Mira rerum 
mutatio! Duo potentissima Regna eodem tempore Rege orbata, ex nobilissimo 
atque altissimo sanguine ad medioeris generis bomines peryenere. Sic l)eo 
placuit: ludcre fortunam dixisset antiquitas; nos divinae providentiae cuncta 
tribuimus. Utriusque Regis electionem nonnulli calumniantur, vim adliibitam 
dicunt, neque jurę valere, quod metus extorserit. No b i s  p e r s u a s u m  est,  
a r m i s  a c q u i r i  Regna,  non l eg i bus .

Dabei mogen dem Aeneas Sylvius die politischen Verhaltnisse Italiens 
yorgescliwebt liaben, wo allerdings die Waffengewalt haufig entschied, In 
Ungarn und Bohmen siegte jedoch in dem denkwurdigen Kampfc zwisehcn' 
der Erb- und Wahlmonarehie nur das Wahlreclit der Nation tiber das Erbrecbt ■ 
bei der Uebertragung der bocbsten politischen Gewalt im Staate entschied die 
personliche Tiichtigkeit und das Yerdienst. Bei der Walii des Matliias wirkte 
die Erinnerung an die Verdienste des Jobann Hunyadi im Kampfe mit den 
Ttirken1), bei der Erhebung Georgs auf den Thron entschieden dessen cigeno 
Verdienste und die Macbt, die er ais Verweser des Landes nach dem Tode 
des Ladislaus in seinen Handen batte, indem ilim mit dem Ainte aucli die 
Ausschreibung und Leitung der Landtage, daber die einzige Quelle der Sou- 
yeranitat iibertragen wurde. Dass Georg von Podebrad seiner Maclit sich 
bewusst und fest entscblossen war, Biilimen bis zur neuen Konigswabl zu 
yerwalten, findet man in den Worten des Bonfinius ausgedriickt: „interea dc 
creando rege cogitari oportere, se (Georgium) interregni tempore rem publieam 
ex instituto suo gubernaturum et daturum operam, ne quid illa detrimenti 
patiatur11. (Ant. Bonfinii rerum Hungaricarum Dcc. III. Lib. VIII. p. 515).

4) M ath iam  C ory im nn , ob raem oriain p a te rn ae  v ir tu tis  e t  in s ign ium  do ro lig ione  regnoquc 
m eritum , regem  re n u n c ia ru n t. (K a to n a . H is to ria  c r itie a  reg n i I łu n g a r ia e  p. 45).



Wie king Georg alle Verhaltnisse mit Erfolg beniitzt liatte, wird spater 
dargestellt werden; es gełten iiber ihn audi die Worte, die Kaprinai tiber 
Mathias allgemein ausgesprochen b a t: „seąuitur viros diyinae gloriae studiosos 
vel invitos Immana gloria". (Kaprinai: Hungaria diplomatica. II. P. p. 21) 
Ha dic Geschichte dieser Periode in dem engen Rahmen einer Programm- 
arbeit im Zusammenhange nicht behandelt werden kann, mlissen viele Er- 
eignisse ais bekannt yorausgesetzt oder nur in allgemeinen Ziigen entworfen 
werden, und zwar nur in so weit, ais sie den Charakter Georgs und die 
Grundsatze seiner Politik beleuchten sollen.

Sehon ais Verweser Bohmens war Georg in die nngarischen Verh;ilt- 
uisse yerfloehten, indem er den Mathias ans der Gefangensehaft in Prag 
befreit und dessen Wahl (24. Jiinner 1458) zum Konig von Ungarn unter. 
stiitzt liatte; den Gipfelpunkt seiner Thatigkeit bilden die am 8. und 9. 
Februar 1458 zu Straznitz in Maliren mit Mathias und den Yertretern der 
nngarischen Stan de abgesehlossenen Vertrage. Bei der Erorterung dieser 
politischen Thatigkeit Georgs werden nun folgende Fragen zu beantworten 
sein: welche Parteien bei ihm eine Stiitze suchten, von welclien Motiven er 
bei semen Entscbliissen geleitet wurde und wodureli er thatkraftig in den 
Gang der Ereignisse eingegriffen liatte?

An der Spitze der hunyadischeii Partei in Ungarn stand Michael 
Szilagyi, der Brnder der Elisabeth, der Mutter des Mathias Coryinus. Ais 
Vermittler bei den Uuterliandlungen mit den Hauptem der anderen Parteien, 
yorzliglicli jedoeh mit Georg von Podebrad, vor der nngarischen Konigswalil 
diente Johann Vitez von Zredno, Bischof von Grosswardein, der Erzieher 
des Mathias, ein Mann, der sich durcli seine wissenschaftliche Bildung, staats- 
mannische Klugheit und glanzende Beredsamkeit auszeielmete, wie die un- 
garischen Geseliichtssehreiber ruhmend hervorheben. Sunt, qui Joannem 
Vitózium, gente, ut perhibent, Slayonium, graecis aeque ac latinis literis in 
Italia egregie excultum, Mathiae pueri institutorem ac in praeceptis latinitatis 
magistrum ac praeceptorem fuisse ferunt. (Kaprinai. H. D. P. I. p. 58.) 
Dann „vir ea tempestate summae yirtutis et prudentiae et non mediocris 
eloquentiae". (Bontinius: R. Ilung. Dec. Lib. YIH. p. 497). Bald wurde 
Georg in Prag von dem ttichtigen Mannę ftir die Piane der hunyadischen 
Partei gewonnen, Die hnnyadische Partei konnte um so melir anf die Aus- 
lieferung und kraftige Unterstiitzung des Mathias durcli Georg yertrauen, ais 
Georg bereits friilier ais Gubernator Bohmens mit dem Vater des Mathias 
im besten Einverstandnis gelebt hatte und ein bedeutendes Losegeld erwarten 
konnte; ja man konnte desto mehr auf seine Freundschaft bauen, ais Georg 
durcli die ehrenyolle Behandlung des Mathias der hunyadischen Partei auf 
lialbem Wege entgegenkam uud von ktihnen Entwtirfen beseelt, die Freund-



schaft mit Mathias und dessen Partei hoch schiitzte. Kaprinai gibt bei der 
Untersucłmng, warum Georg den Mathias untersttitzt hatte, folgende Grtinde 
an: „partim spe lucri, cujus cupidissimus erat, non levis a matre obtinendi, 
partim patris ejus, Joannis de Ilunyad, quocum actissimam, dum viveret, 
coluerat amicitiam, de re Christiana optime meriti, memoriae gratia, partim 
deniąue quia Regem fore facile pervidebat, ut ejus postea favore ac bene- 
volentia ipse quoque Boliemiae sceptrum facilius nancisceretur. “ (Kaprinai 
H. D. P. II. p. 6. 7.). Und an einer anderen Stelle beisst es: „Oratoribus 
Pragam (nach der Wahl des Mathias) ingressis, ingens Georgium laetitia 
incessit, quod tanti regni Regem, et quidem generum, in aedibus suis primum 
yideret, sibique non parum inde ponderis ac momenti accederet, ut et ipse 
in comitiis mox futuris ad Boliemiae, quod ambiebat, solium eveliatur. 
(Kaprinai II. D. P. II. p. 12. 13.). Mit Recht sagt somit Fessler: „Georg 
PodSbrads Scharfblick konnte in dem Jtinglinge von edelster Bildung des 
Ilunyad wtirdigen Solin und Geisteserben nicht yerkennen; seines Betragens 
bober Anstand, seines Cliarakters Starkę, seine vielumfassenden Kenntnisse 
erwarben ihm Georgs Zuneigung. Ktihne Entwiirfe zur eigenen Erhebung 
arbeiteten in PodSbrads Brust; von entscheidender Wichtigkeit schien ihm 
des Mathias Gewogenheit; in Mathias hatte er das theuerste IJnterpfand fur 
ihre Freundschaft in seiner Gewalt“. — Schon in dieser Periode erblicken 
wir die scliarfen Ztige der Politik Georgs. Schncll iiberblickte er die Si- 
tuation und gewann die Freundschaft des Mathias, dessen Fahigkeitenx) er 
kennen gelernt hatte.

Er verlobte * 2) mit Mathias seine Tochter Katharina und erwartete dann 
ruhig den Verlauf der ungarischen Angelegenheiten. Der Gesandte der hunya- 
dischen Partei, Johann Vitez, fand ihn daher nicht unvorbereitet; denn 
„Noverat domum Corvinam ingentibus opibus affluere, nec parva auctoritate 
in Hungaria valere, propediensque, Mathiam in solium evehendum esse; 
quare prius, quam in regem deligeretnr (eo fortasse tempore, quo Joannes 
Vitśzius ad transigendam liberationem primum ab Elisabetha missus esse perhi- 
betur) perpetua Georgius Mathiam secum, ac cum filiis suis contracta amicitia, 
ac individua fraternitate ac benevolentiae unione ita sibi adstrinxit, ut com- 
munes inter amicos, hostesve, eos omnes reputarent, quicunque cum Georgio 
vel pacis studia essent culturi, vel ei turbas obmoturi". Kaprinai P. I. p. 441. 
Ueber die Yerhandlungen des Johann Vitez mit Georg in Prag ist wenig

' )  M ath ias, geboren  zu  K o losvar 1443 am  27. M arz, d ien te  b e re its  seinem  Y ate r ais D olm etsch  
bei w ich tigen  U n te rhand lungen , da  e r  v ie le  S p rachen  gesprochen  h a t . B ei einem  A lte r von  14 Jah ren  
h a t te  er den ltu h m  e in e r s ta rk e n  E in s ic h t in  S taa tssachen  u n d  e ines d u rch  K riegsw issenschaft u n te r- 
s tti tz ten  M uths e rlan g t. N ach  G ebhardP s G esch ich te U D garns u n d  K ap rin a i H. D . P. I . p. 16. und  65.

2) P a la c k y : U rk . B e itrag e  in  F o n tes  rerum  A u striacaru m  X X . Bd. N ro. 120.



bekannt; Thatsaclie ist jedocli, dass Georg yollstandig ftir die Piane der 
liunyadischen Partei gewonnen worden ist. Vitez kelirtc nacli Ungarn zuriick 
und unterhandelte init den ungarisclien Magnaten. Bemerkenswert sind 
daruber die Worte Pessina’s (in Marto Morayico lib. VI. p. 688), da man 
ans denselben crkennen kann wio mannigfaclio Umstandc die viel in Duukel 
geliiillte Wahl des Mathias befórdert haben. Et re ipsa conjunctio liacc 
(affinitatis enm Podiebradio) Mathiae non parvum momentum ad sceptra 
Hungarica attulit; praesertim, dum Warasdiensis (Vitezius) in Hungariam 
reversus, caeteris retulisset, ex iis, quae Pragae inter Proceres, quorum bene 
introspexerat sensa, homo in penetrandis aliorum aroanis valde sagax, occulte 
agitare didiccrat; fore nimirum, ut propediem etiam Georgius in Regem Bo- 
hemiae eligatur.

Dass Georg selbst einen Einflnss anf die ungarisclien Magnaten aus- 
iiben konnte, bestatigt dessen Verbindiuig mit der antihunyadischen Partei, 
dereń Haupter Kardinal Dionys, Erzbischof von Gran, die Bischofe von 
Agram und Raab, der Palatin Ladislaus von Gara und Niklas von ITjlak, 
Woiwode von Siebenburgen, waren. Hieronyma, die Tocliter des Niklas von 
Ujlak, war mit dem Sohne Georgs Heinrich yerlobt und lebte damals in 
Prag, wahrend frlther Heinrich bei dem Woiwoden einigo Zeit zugebraclit 
liatte. Es lag somit im Interesse des maclitigen Woiwoden, obwohl er selbst 
Throncandidat war, dem Winko Georgs zu folgen oder dessen Preundschaft 
nocli melir zu bofestigen; aucli der Palatin war ein Freund Georgs, da beide 
Miinner sclion zur Zeit des Kiinigs Ladislaus tiber wiclitige Staatsangelegcn- 
lieiten mit einander unterhandelt hatten.

Worin die Unterstiitzung der liunyadischen Partei durcli Georg wirklich 
bestand, beleuchten folgeiide Worte des Kaprinai in Hung. Dipl. P. T. 
p. 348: „Quid autem fayoris et adjumenti ad Mathiae electionem Georgius 
contulerit, nuspiam apud scriptores nostros proditum reperio, illud praeter a 
Bonfinio (R. Ilung. Dec. III. lib. IX . p. 505) memoratum: quod Micliael 
Zilagius exercitum, quocum postea ad Comitia venit, non e Polonis tantum, 
sed etiam e Bohemis, stipendio conductis, comparayit. Id cum sine Georgii, 
militem illic Boliemum colligendi potestatem concedentis, fayore fieri band 
potuerit; imo fortasse non modicam ip.se etiam Georgius militiae manum in 
adjumentum ultro dederit, Hungarosque missis fortasse nunciis aut literis com- 
mendatitiis ad eligendum Mathiam, futurum iam tunc generum, cohortatus 
fuerit; sic electioni fayisse eamque adjuyisse dici potest1). *)

*) A ehn liches iiber d ie  P o lit ik  G eorgs findot m an  in  K ap rin a i H . D . P . I . p. 317 u n d  P. TT. 
p . 7—12; in  P ra y : A nn . R . I lu n g . T. I I I .  p. 212 u n d  216; in  H orm ayr’s P lu ta rc li X V III . p. 47. 

B on fin iu s: R . H ung . D ec. I I I .  lib . V II I . p . 512—522.
P a la c k ^ : U rk . B . N ro . 153 in  F o n te s  re ru m  A ustriacaru in . X X . Bd.



Die Motive Georgs, durch die Unterstutzung des Mathias sich selbst 
den Weg zum bbhmischen Throne zu bałmen, worden von Kaprinai beson- 
ders hervorgehoben: ,,cur autem Georgius pro Mathia (ab Ungaris deligendo) 
laboravit,, id causae inter caeteras haud parvac fuisse reor: ut vicini regis, 
sibi foedere et affinitate juncti, viribus et auctoritatc, suam quoque in Regem 
Bohemiae electionem futuram adversum aemulos confirmaret. (Kaprinai H.
I>. P. I. p .  348. Amu. d.)

Die Erwartungen Georgs wurden erfiillt; durch die Walii am 24. Janner 
1458 bestieg Mathias den Thron der Arpaden, Angiovinen, Lnxemburger 
und Habsburger, an die Stelle wiederliolt verbriefter Erbyertriige trat das 
Wahlreclit der Stiinde, ein Princip, dem Georg seine eigene Erwahlung am 
2. Mitr z 1458 ve,rdankte. Bereits am 8. und 9. Februar 1458 wurden zu 
Straznitz bei der Auslieferung des Mathias an die ungarischen Stiinde wich- 
tige Vertriige geschlossen.

Die Yerlobung des Mathias mit Katharina und das Freundschaftsbiindnis 
mit Georg wurden hier feierlicli bestiitigt *).

Wie Mathias die politische Thittigkeit Georgs gewttrdigt hat und wie 
er von Gefuhlen der Dankbarkeit ihm gegeniiber durchdrungen war, dies 
schildert er selbst zu Straznitz mit folgenden W orten: Ipse Dominus Geor
gius Gubernator nobiscum arnice et fraternaliter egit, nosąue in huiusmodi- 
necessitate nostra et turbatione cum omni bencvolentia tractavit et ex lmius-. 
modi captivitate liberavit et libertati restituit; imo etiam, quantum in eo 
potuit fautor noster fnit et adjutor, ut ad dignitatem Regalem eligeremur 
(Kaprinai H. 1). P. 1. p. 348. Pessina p. 690.)

Die Straznitzer Vertriige erschcinen daher ais eine bedeutende Errun- 
genschaft der Politik Georgs von PodSbrad. Georgius pro sua insigui pru- 
dentia, qua pollebat, Mathiae captivitatem yertit in non love suum familiaeąue 
suae commodum. (Kaprinai H. D. P. 1. p. 441.) Die ungarischen Magnaten 
waren desto mehr Georg gencigt, da er rasch alle gegebenen Versprechun- 
gen erfiillt hatte und wieder bewies, wie er seinen Entschliissen babi aucli 
die That folgen liess. Non minore Georgius celeritate properabat, ut data 
Hungaris promissa exequeretur. (Kaprinai H. D. P. I. p. 426.) Sehr hiiufig 
wird Georg vorgeworfen, dass er nur von den Motiyen der Habsucht gelei- 
t'et, ein bedeutendes Liisegeld fiir die Befreiung des Mathias erpresst hatte. 
Dieser Yorwurf ist durch die Beleuchtung der Politik Georgs entkraftet

ł) M ath ias in itu m  cum  G eorgio, B ohem iae G u berna to re , foedus ac spo n sa lia  cum  C unigunde 
con firm at. K ap rin a i H. D. P. I I .  p . 138. P a c ta  co nven ta  ad  G eorgium  p e rtin e n tia . K a p r in a i H . D ' 
P I  p. 445. — P essin a  in  M artę  M oravico  lib . V I. Cap. I .  p ag . G91.

P ray  in  A n n a lib u s  R er. H un g . Tom . I I I .  p. 217.
D ie E heb ered u n g su rk u n d e  se lb s t is t  in  K ap rin a i I I . D. P. I . p. 442.
Boem i am ic itiam  e t a u x ilia  m u tu  a  sponden t. B onfin ius : R . H . D ec. I I I .  lib . V II I . p. 523.



worden. Ueber das Losegeld selbst mogen nur kurz die Worte Kaprinais 
und Pessinas hervorgehoben werden. Nulla lytri mentio injicitur in tabulis 
Straszniciensibus; fortasse, quod turpe essc ducebant in tabulas id referre, 
sine quo rem fieri addecebat: vel eerte, quia necesse haud erat de eo pa- 
cisci, quod jam prius erat confectum. (Kaprinai H. D. P. I. p. 451.) Und: 
pro fideli eustodia in grati animi significationem quadraginta florenorum au- 
reorum millia nitro (Yitśzius) obtulit, quibus postea mater Elisa, cum Ma- 
tliiam a Georgio tam arnice ac benevolo habitum ex Joannę Antistite cogno- 
visset, viginti eorundem aureorrńn millia adjecit pactaque connubialia rata 
liabuit. (Kaprinai P. I. p. 453.) In Pessinas Bericht (M. Mor. lib. VI. 
Cap. I. p. G88) iindet man dasselbe, jedoch mit der wiclitigen Bemerkung: 
„pro fideli eustodia honorarii loco.“

Einige Historiker, die bei jeder Gelegenlieit und sehr oft mit Unreclit 
den Charakter Georgs angreifen, werfen auch Georg vor, dass er seine kranke 
Tocliter dem Mathias formlich aufgedrungen babę. Boweise werden jedoch 
nicht beigebraclit, die Quellen sprechen deutlich das Gegentlieil aus *).

Wie lebhaft mit Georg unterhandelt, wie er selbst immer mehr und 
mehr in die Kreise der Politik gezogen wurde, dies beweisen auch folgende 
Thatsachen. Wahrend Papst Martin V. die Fundamente gelegt hat, auf denen 
seine Nachfolger ihr Papstkonigtum aufgebaut hatten, wahrend Eugen IV. 
(3. Miirz 1431 —- 23. Februar 1447) in die italienischc Staatenpolitik verwickelt 
war und fiber die Reformpartei am Basler Concil einen Triumph gefeiert, 
wahrend Nicolaus V. (4. Miirz 1447 — 24. Marz 1455) Rom zum Sitze des 
Humanismus und zum Mittelpunkte der wissensehaftliclien Welt gomacht hat, 
suclito Calixt III. aus Xativa in Valencia (8. April 1455 — 6. September 1458) 
durcli die Rennaissance der Kreuzzlige gegen die Tiirken naci) dem Falle Con- 
stantinopels die Autoritat des Papsttums zu restauriren. Ungarn, dem Bollwerk 
der Christenheit gegen die fortsclireitende Uebermacht des Islams, schenkte 
die papstliche Curie besondere Aufmerksamkeit; Calixt III. unterstutzte daher 
die machtige lmnyadische Partei sowohl bei der Befreiung, ais auch der 
Wahl des Mathias. Er schrieb am 9. Februar 1458 von Rom aus an den 
Cardinal Joliann Carvajal, er miige bei Juehzichs (Georg) fiir die Befreiung 
des Mathias wirken. 2) Calixt III. wusste zwar nicht, wie giitig Georg den 
Mathias behandelt liatte; der Cardinal hatte aber bereits friłher im Intoresse 
des Mathias mit Georg unterhandelt. und mit Reclit bemerkt Raynald:

*) K ap rin a i (p. 441) n e n n t d ie K a tlia r in a  „v irg inem  p ra e s ta n ti fo rm a“ ; M ath ias  se lb s t sagt 
von  se in e r B ra u t: „cu ius form ara, faciem  e t co rpo ris  in teg rita tem  ipsi v id im us,“ (K ap rin a i I \  I .  p . 443). 
V erg l. S onnesberg  sc rip to ru m  Ite rum  S ilesiarum  Tom  I I .  p. 337. P ray  in  A nnal. R er. H ung . Tom . I I  E 
P 217.)

*) L ite rae  C alix ti ad  C ard inalem  S ancti A ngoli, legatum . Od. R ayna ldus  in  A nnalibus K ccles. 
Tom  XVJIT. ad  1458 p. 509.



„Apostolici legat.i ac Pannouiae ordinum praecibus addtictus Georgius Po- 
diebradius cum ornatissimo comitatu Mathiam in Hungariam dimisit, ut delato 
sceptro potiretur,“ Nur mit wenigen Worten konnte Her die Politik der 
Curie dem Mathias gegeniiber berlibrt werden; bei der Wecliselwirkung 
aller Ereignisse in dieser Periode wird uocb spilter bei der Darstellung der 
Politik Georgs darauf hingewiesen werden. Zum Schlusse mogen die Situation 
und den Charakter Georgs seine an Matliias gerichteten Worte (J. Mtiller, 
Reichstagstheatrum Cap. XVII. p. 720) beleuchten: „Seid frohlich Mathias! 
Ihr seid Kiinig in Ungarn. Mir ist es abor nielit um euer Geld, sondern lim 
euere Freundschaft zu thun. Wh' beide haben zu einer Zeit einerlei Gltick; 
darum ist es billig, dass wir uns mit einander vereinigen und verhinden. 
Das Band soli seiu gcgenwartige meine Tochter und ich schenke eueh das 
mir vor euerer Erlosung ubermachte Losegeld.11 Dies alles nahm Mathias 
eleichsam im Traume an. Zu Straznitz wurde eine Allianz zwiselien der un- 
garischen und bohmischen Nation geschlossen und Georg und Mathias scliie- 
den mit Freude und Freundschaft yon einander.

Leider zerstob der Bund Mathias und Georgs spilter wie leicliter Sand 
vor dem Sturm. (Kurz: Oesterreicli unter Friedrich III. p. 203.)

Die innere Geschichte Bohmens his zur Wahl Georgs zum Konige 
kann hier tibergangen werden. Bei der Wahl am 2. Marz 1458 wurde Georg 
einmutia: von dem Herren- und Pittorstande, so wie von den Abgeordneten 
der Stadt Prag und anderer koniglichen Stadte, die ihr Wahlrecht im Jalire 
1440 sieli errungen haben, zum Konige unter dem Jubel des Volkes erlio- 
hen. Er verdankte die konigliche Wurde seinen Yerdiensten, dem Vertrauen 
und der Gewogenheit der katholischen Herren und Ritter, welche er friiher 
durch seine Unparteilichkeit und durch kluge politische Berechnung vollstiin- 
dier ffewonuen hatte. Unter den katholischen Herren rasrten besonders Johann 
von Rosenberg, Hauptmann von Schlesien, Zdengk von Sternberg, ()berst- 
burggraf von Prag, Heinrich von Lipa, Oberstlandmarschall, ZbynP.k von 
Hasenburg, Oberstlandrichter, Johann von Hasenburg, Hotlehenrichter, unter 
den Rittern Prokop von Rabstein, oberster Kanzler, hervor. Yorzttgliche 
Thfitigke.it entfaltete Zdenek von Sternberg, oin Jugendfreund Georgs. Mair 
erblickt die innige Harmonie zwischen beideu Mannern in diesem entschei- 
denden Momente wie in den Septembertagen 1448; spilter wurde das freund- 
scliaftliche Verhaltnis geliist, von dem einflussreiclien Baron der Sturm der 
Emporung tiber den Konig Georg heraufbeschworen und die Stellung des- 
selben tief erschuttert. Es beugten daher nielit allein die Utraąuisten, sondern 
auch die Katholiken, die durch ihren Rang, ihre Maclit und Bildung eine 
hervorragende Stellung in Bohmen einnahmen, freiwillig ihr Haupt vor dem 
Mannę, der die Sympathien des Yolkes sich gewonnen und ais Repriisentant



des Friedens die gesellschaftliche Ordnung in der Periode der inneren 
Wirren mit kraftiger Hand und staatsmannischer Klugheit begriindet hatte. 
.Des Volkes Wille entschied. „Die Hussitenkraft in der festen Form eines 
nationalen Konigtums scliion die alte Herrliclikeit Biilimens emeuern zu 
sollen.“ (Droysen, Geschichte der preussischen Politik, IV. I. p. 141). Die 
Flnten der hussitisclien Bewegung nalimen ciue neue Richtung, mit unwi- 
dersteldicher Kraft braclien sieli neue Ideen die Balin. Die bohmische Ka
tion war entscblossen, Georg zu folgen auf den Kampfplatz der Elire, der 
Gefalir und des Sieges; der Utraąuismus entschied das zweite Mai die Zu- 
kunft des Volkes. Die Quelle der Macht und Erhebung Georgs muss in den 
Wogen der hussitisclien Bewegung und in den politischen Verliiiltnissen nach 
dem Jahre 1420 gesucht werden; nur dann kann die historische Personlich- 
keit desselben beurtheilt werden. Denn die nationale Bewegung, welche auch 
Georg Voigt, ein grtindlicher Kenner dieser Periode, ais den Hohepimkt der 
Geschichte des bohmischen Stammes bezeichnet, gab der Geschichte des 
Yolkes ein so eigentiimliekes Geprage, dass sie fur eine lange Reihe von 
Jahren den Gang aller Ereignisse entschied. Die Wahl Georgs ist eine 
Thatsache, die der Historiker anerkennen muss, ohne dass mit der Aner- 
kennung derselben auch die Annahme der vollen Berechtigung mit verbun- 
den sein miisste. Die Bedeutung der Wahl Georgs ruht in dem Siego des 
Wahlrechtes der Stande iiber das Erbrecht; die Ursachen des Ilebergewiclits 
der Macht der Stande wurden bereits in der Einleitung hervorgehoben, so 
dass jetzt nur darauf liingewiesen werden kann.

Die gerechtesten Anspriiche auf die Lander der bohmischen Krone 
hatte Kaiser Friedrich III. auf Grundlage der Erbvertrage zwischen dem 
habsburgischen und luxemburgischen Hause in der Periode Karls IV. und 
Rudolfs des Stifters. Diese Erbvertrhge hatten eine bindende Kraft, indem 
sie niclit. allein Parni 1ienvertrago waren, sondern auch von den Standen 
Biilimens und Oesterreichs angenommen worden sind. In aller Form des 
Rechtes abgeschlossen, bildeten dieselben die Grundlage flir die Stiftung 
eines machtigen Erbreiches in Mitteleuropa. Die Idee der Begriindung des 
Erbreiches scliwebte Karl IV. vor: sie wurde auch theilweise durch den
Konig und Kaiser Albrecht II. (1437—39) verwirklicht; es bildete jedoch 
niclit Prag, sondern Wien den Mittelpunkt. Kiclit ein Luxemburger, sondern 
ein Habsburger erntete die Fritchte der Bemiihungen der genannten glor- 
reiclien Herrscher in jener kritischeu Zeit, dereń Charakter auch bereits ge- 
schildert wurde.

Durch die Wahl Georgs wurde die Durchfiihrung dieser Idee in weite 
Ferne geriickt; das Princip der Wahlmonarchie vernichtetc die schonsten 
Hoffnungen der Habsburger. Mogę es gestattet sein, liier die Frage zu be-



leuchteu, ob Bolimen eine Wahl- oder Erbmonarchie war! Es ist niclit dic 
Aufgabe diesor Abhandlung, iiber die so wichtige Frage kritische Untersu- 
chungcn anzustellcn. Die Erortorung liat nur den Zweck, die factischen Ver- 
haltnisse zu schildern und auf Grundlage der gewonnenen Kesultate die Po- 
litik Georgs den Habsburgern gegeniiber zu crklaren. In Bolimen standen 
die Principien der Erb- und Wahlmonarchie recbtlicb neben einander und 
beschrankten sieli gogenseitig. Niemals kam ein Princip allein zur allge- 
meinen Geltung ; es gab aber Perioden, in welchen bald das eine, bald das 
andere uberwog. Mogen nur wenige Worte iiber die Kiehtigkeit dieser An- 
siebt entscheiden.

Das am 26. September 1212 zu Basel von K. Friedrich II. dem K. 
Pfcmysl Otakar 1. verliehene Privilegium bestimmte, dass der in Bohmen 
gowalilto Konig von dcm Kaiser einfach in seiner Wiirde bestiitigt werden 
soli. „Yolentes, ut (puieuncpue ab ipsis in regem electus fuerit, ad nos vel 
successoros nóstros accedat, regalia debito morę recept.urus.“ (Jireeek Cod. 
juris boli. 24. pi. 38.) Nur seheinbar kam liier das Princip der Wahl- 
monarchie allein zur G-eltung; denn die Walii des Konigs bestand in der 
letzten Periode der Pfemysliden nur in der Anerkennung und Aunabme des 
gesetzlieben Erben zum Kbnige. Die spiitere Geschicbte Bohmens beweist 
doutlich die enge Yerbindung des unbestrittenen Wahlrechtes der Nation und 
des Erbrechtes, das sich nach slavischen liecl itsgrundsatzen aucb auf die 
weibliebe Nachfolge bezog; die Blatter der Geschicbte Bohmens bestatigen 
die liichtigkeit des Gosagten.

Das Erbrecbt der Luxemburger in mannlicher Linie regelte das von 
den Standen am 8. Juni 1341 angenommenc Gesetz. (Pelzl, Karl IV., 
Urk. Nr. 25.) (JireCek Cod. juris bobemici II. 2. p. 188, 189.) Doch bald 
folgte das bis in dic Gegenwart geltende Gesetz Karls IV. vom 7. April 
1348, ein Gesetz1), auf welches sieli aucb die bohmiseben Stando bei Georgs 
Wabi boriefęn. Jedoch sio bielten gerade bei dieser Walii einc der wesent- 
lichen Bestimmungen niclit ein. Man findet in diesem Gesetz die enge 
Verbindung des Erb- und Wahlrechtes ausgesprochen. Das Princip der Erb
monarchie feierte einen glanzenden Triumph; auch das Erbrecht der weiblichen 
Linie wurde an die gesetzlieben Bodingungen (nacli den in Bohmen giltigen 
Eeclitsgrundsatzen) geknilpft und die Wahl nur dann gestattet, wenn aus 
dem Hause der Luxemburgor keine Nacbkommen iii mannlicher und weibliclicr 
Linie mebr yorbanden waren.

Electionem regis Bohemiae in casu duntaxat et eyentu, quibus de ge
nealogia, progenię, vel semine aut prosopia regali Bohemiae, masculus vel

')  C onfirm ation  des P riv ileg ium s F ried rich s  I I .  d u rc h  K arl IV . bei G oldast do Bohem iao 
ju r ib u s  ac p riv ileg iis , A ppend ix  N r. 32.



femella superstes le  g i t  i mus nullus fuerit oriundus, vel per quemcunque 
a l i um modum vacare eontigerit dictum reguum, ad praelatos, duces, prin- 
cipes, barones, nobiles et c o m m u n i t a t e m  r egn i  p r a e f a t i  et  ejus- 
dem p e r t i n e n t i a r u m  etc. . . . declaramus, rite, juste et legitime in 
perpetuum pertinere. “

Bekaimt ist der Erbvertrag vom J . 1362, durch welchen das Haus 
Habsburg und Anjou sieli gegenseitig die Nachfolge zusickerten. Auf dem 
Congresse zu Briinn wurden am 10. Februar 1364 die beriilimten Erbver- 
trage zwischen den Luxemburgern und Habsburgern, sowie dem Hause Anjou 
geschlossen, durch welche die Yereinigung der osterreichischen, bohmischen 
und ungarischen Lauder angebalmt worden ist. ,) Der Erbyertrag mit dem 
Hause Anjou wurde zwar im J . 1365 gelbst, dagegen die Erbeinigung 
zwischen den Habsburgern und Luxemburgern am 26. Marz 1366 zu Prag 
erneuert und von den Standen feierlich bestatigt. l 2 3)

Durcli diese Erbvertrage sind nicht die Bestimmungen des Gesetzes 
Karls IV. vom Jahre 1348 iiber das Recht der Konigswahl durch die Stande 
Bohmens umgestossen worden, indem die Stande die Wahl der Habsburger 
liaeh dcm Aussterben der Lusemburger in mamili cher Linie schon im Vor- 
liinein vollzogen liaben. Es bestatigen diese Eventualwalil der Habsburger 
durch die bohmischen Stande wohl nicht gleic.hzeitig ausgestellte, aber zwei 
vollig iibereinstimmende Urkunden. Erstens die Relation der Innsbrucker 
Landesregierung vom 13. September 1526 an Ferdinand I. vor der Walii 
desselben zum Konige von Bohmen und zweitens die Regesten der stan- 
dischen Commission in Prag vom Jahre 1547, welche die Abschriften der 
Privilegien von Karlstein besorgte. In beiden Urkunden mit gleicliem Datum 
(Znaim, 15. Mai 1366) wird unzweideutig ausgesprochen, dass „die gemein- 
schafft der Cronen und des Kunigreiches zu Bohem, Herzogen zu Oesterreich 
zu Kunigen zu Behem einmutiglich undt williglicli erkoren liaben “.

Das Recht der Habsburger auf Bohmen nacli dem Tode Ladislaus ist 
daher vollstandig erwiesen; zugleich sieht man, dass selbst zur Zeit des 
Triumphes des Erbrechtes das Wahlrecht der Nation durch die Eventualwalil 
der Habsburger beriicksiclitigt wurde. Die Nachfolge der Habsburger war 
daher in Folgę der Bestatigung der Erbvertrage durcli die Stande rechtlich 
begriindet; bei normalen Verh;iltnissen ware die bindende Kraft derselben 
vielleicht niemals angegriffeu worden, da 1366 sowohl das Recht der konig- 
liclien Wiirde, ais auch das Wahlrecht der Nation beriicksiclitigt worden war. 
Da kam jedocli das verhangnissvollc Jalir 1420.

lj E rl .v e rtrag  vom 10. F e b ru a r  1364 bci S teyerer, C om m entarii p ro  łń s to r ia  A lb erti I I .  p ag . 383
u. bei L ichnow ski.

3) G oldast, do Boh. ju r ib u s  ac p riv ileg iis  A ppend ix  N r. 44.



Der Kampf Jer bolimisclien Nation gegen Jas Konigtum Sigmunds 
fiilirte zur Absetzung desselben am 7. Juni 1421 auf einem Generallandtage 
der Bohmen und Mahrer in Czaslau. In der Einleitung wurde bereits auf 
die Bedeutung dieses Ereignisses liingewiosen; auf den Ruinen der konig- 
liclien Macht feierte bald das Princip der Wahlmonarchie den Sicg, und 
diesem Princip allein verdankte Sigmund seine Wiedereinsetzung auf den 
Thron von Bohmen am 14. August 1436 zu Iglau, sowie auch Albrecht, 
Ladislaus und Georg durcli die Wahl der StSndc allein Konige wurden.

Nach der hussitischen Revolution wurden neue Grundlagen des bffent- 
lichen Rechtes geschalfen; wir stohen vor einer Thatsache, dereń Erklarung 
nur in der allmaligen Entfaltung der Geschichte Bohmens gefunden werden 
kann. Karl IV. dachte sieli die Thronfolge der gesetzlichen Erben ohne 
jede vorhergehende „Wahl11 oder „Annahme11 (ahsque electione sive assump- 
tione alia) des Ktinigs durcli die Stande. „Die bohmische Nation hat jedoch 
schon bei seinem Sohne Sigmund mit dem Rechte des Scliwertes die Aner- 
kennung des Grundsatzes durchgesetzt, dass ohne die Annahme und An- 
erkennung durcli die Nation auch ein nach dcm Gesetze zur Thronfolge 
berufener Erbe zur Regierung niclit zugelassen werden solle. Es war dies 
die Bethatigung durchaus moderner Ideen iiber das Konigtum, welche Aeneas 
Sylyius mit den bedeutungsvollen Worten dem Landtage vom J . 1439 in 
den Mund legt: „Non regna regibus, sed reges regnis dantur.11 Diesem Grund- 
satze gemass wurden alle Konige von Bohmen seit dem Tode Sigismunds 
bis Ferdinand II. einschliesslich, ob Erben nach dem Gesctz oder nicht, 
„gewahlt11 oder „angenommen11, obwohl nach richtiger Interpretation des ka- 
rolinischon Gesetzes eine besondere „Annahme11 nur bei weiblichen Erben 
hatte stattfinden dtirfen.11 (Dr. Toman, das bohmische Staatsrecht und die 
Entwickelung der osterreichischen Reichsidee, p. 16.) In dem Grundsatze 
der Wahlfreilieit offenbarte sich gefahrvoll die Unabhangigkeit. Bohmens; donn 
bereits in der hussitischen Periode drohte sie den bolnnischen Staat zu ver- 
nicliten; sie fiihrte zu Biirgerkriegen, da Wahlfreilieit und Parteisucht in 
einander greifen. Weil Georg allein die inneren Wirren beigelegt und die 
Lander der biihmischen Krone wieder vereinigt hatte, darum brachtc ilim 
der Grundsatz der Wahlfreilieit die Krone von Bolimon; sie war ein gefalir- 
liches Gesclienk fur ilm. Die Erbvertrage mit den Ilabsburgern wurden nicht 
beriicksiclitigt. Die herrschende Stimmung in Bohmen charakterisirt die Rode 
des Rokycana, in welcher er einen Utraquisten zum Kbnig oder Richter (!!) 
yerlangte. (Aeneas Sylvius, historia Boh. p. 206). Wenn Friedrich III. ener- 
giscli aufgetreten wiire, yiclleicht hatten sich die Geschicke Bohmens anders 
gestaltet; doch er that beinahe nichts, um Bohmens Krone zu erlangen. Zu- 
gleicli erftillte sich die gescliichtliche Grundwahrheit, die des Dichters Worte



andeuten: „wio bitter, o Bruderzwist, waren erzeuget von dir dio vielfaltigen 
Fruchte !“ Entgegen dem habsburgischen Familienvertrag, nach welchem Fried
rich ais der Aeltestc das Erbe des Ladislaus iibornehmen solltc, suchten 
dessen Bruder Albrecht aus der steierischen und Herzog Sigmund aus der 
tirolischen Linie nur ihre personlichen Yortheile zu erreichen. Sie bestanden 
auf der Theilung des Erbes nach Ladislaus. Wahrend des Bruderzwistes 
wurde das Interesse des habsburgischen Hauses den personlichen Vortheilen 
geopfert und man darf sich deshalb auch niclit wundern, dass Bohmen trotz 
der gerechtesten Ansprtiche fur die Habsburger durch Georgs Wahl verlo- 
ren ging. Zugleich fiillt dabei in die Wagschale der Umstand, dass die 
habsburgische Familie noch niclit so machtig war, wie zur Zeit Karls V. und 
Ferdinands I. im XVI. Jahrhunderte; die Vereinigung der osterreichischen, 
bóhmischen und ungarischen Lauder gelang den Habsburgern crst dann, 
nachdcm ihre Macht eine europaische Weltmacht geworden war und die 
erhabene Mission erhielt, die Donaulander und die angrenzenden Gebiete 
gcgen die Fluten der osmanischen Offensivbewegung zu schiitzen. Bald ver- 
sohnte sich Kaiser Friedrich, wenn auch mit schwerem Herzen, mit Georg 
und der den Habsburgern ungiinstigen Wendung der Dingc in Bohmen; er 
strebte ja rnehr nach der ungarischen, ais nach der bolimischen Krone, da die 
religiose Bewegung in Bohmen dem Herrscher bedeutende Pflichten auferlegte 
und wieder drohend ihr Haupt erliob. Ais Vormnnd Ladislaus war friiher 
Friedrich sehr oft in alle Yerhaltnisse Biihmens verflochten; ais friedliebender 
Fiirst strebte er daher niclit nach einer Krone, dio er nur nach der grbssten 
Anstrengung aller Kriifte sich erworben und mit Milhe behauptet haben wiirde, 

Neben den Habsburgern erhoben auch Herzog Wilhelm von Sachsen, 
ais Gemahl der alteren Schwester der Konigs Ladislaus, Anna und Kasimir, 
Konig von Polon, ais Gemahl der jtingeren Schwester desselben, Elisabeth, 
Ansprtiche auf die bohmische Krone. Gegen die Ansprtiche dieser Ftirsten 
sprach bereits das Recht der Habsburger auf Grund der erwahnten Erbyertrage.

l)ie weibliche Thronerbfolge war in Bohmen jedoch keine unbedingte, 
sondern hieng von der Gesetzmassigkeit ab; superstes l eg i t i mus  bozeichneto 
nicht ehel iche,  sondern wie ex l ege idoneus  gese tz l i che  Nachkommen- 
schaft. Erst seit der Periode Ferdinands I. und Ferdinands IT. erhielt die 
unbedingte Thronerbfolge der weibliehen Linie* durch eine genaue Inter- 
pretation des karolinischen Erbfolgegesetzes bindende Rechtskraft; es steht 
diese Interpretation mit der schon in der Einloitung hervorgehobenen Starkung 
der koniglichen Macht unter den Habsburgern in innigster Verbindung. Die 
Frage iiber die weibliche Thronerbfolge in der Periode vor Georgs Wahl 
charakterisirt treffend Dr. Toman mit folgenden Worten: Mit der Bestimmung 
iiber die Konigswahl vom J . 1348 wurde das Erbrecht der weibliehen Linie



von der Bedingung der Gesetzmiissigkeit abhangig gemacht und sonst kcin 
anderes Prajudiz gesehaffen. Nachdem es jedocli kein anderes Gesetz iiber die 
weibliche Erbfolge gab, ais das sonst im Lande geltende Kecht (Majestas 
Carolina 58, 70), konnte auch nur dieses ais das einzige, Regulativ boi der Beur- 
theilung weiblieher Erbanspriiche sein. Der Dnterschied zwischcn dem offentlichen 
und Privatreehte, ais eine moderno Distinction und dem damaligen Rechte 
fremd, kann in dieser Frage nicht in Betraclit gezogen werden, Die Frage, 
ob es eine weiblicbe Thronerbfolge in Bohmen gebe, war durch das Gesetz 
iiber die Konigswabl vom J . 1348 entscbieden und principiell anerkannt worden. 
Die Frage, wa'nn eine weibliehe Erbfolge eintrete, bing von dem im Lande 
geltenden Rechte ab. Die Entscbeidung dieser letzteren Frage konnte im 
einzelnen Falle nur von derjenigen Autoritat abbangen, der die Entscbeidung 
nicht nur itber die Fragen des Landrechtes, sondern auch iiber das Schicksal 
des Staates zustand. Diese Autoritat waren die Stande und die ganze 
Gemeine (communitas in lege Carolina 1348) der Lander der bohmischen Krone.

Die bohmischen Stande (allein, nicht die communitas der Lander der 
bohmischen Krone) entscbieden sieli gegen Herzog Wilhelm von Sacbsen nacb 
Anhorung seiner Ansprucbe am 1. Marz 1458, also vor Georgs Wahl; wenn 
ferner iiberhaupt von einem Kecht auf die bohmische Krone in dieser Zeit die 
Redo sein konnte, so hatte nur Anna ais die altere Schwester Ladislaus vor 
Elisabeth den Vorzug. Audi Wilhelm und Kasimir erkannten spiiter Georg 
ais Kouig an und standen mit ibm im lebhaften Yerkebr.1) *)

*) D er Z usam m enhang  der ungarischon  u nd  bohm ischen  G esch ich te in  d iese r P eriode  e rfo rd e rt 
w egen der A nalog ie e in e  ku rzo  B em erkung. W ilhelm  u n d  K asim ir e rhoben  1458 au c h  a u f  U ngarn  
E rbanspriiche , jed o ch  ohne E rfo lg . E nge l h eb t bei der B esp rechung  der b e ruhm ten  und flir die 
u ngarische  C o n s titu tio n  en tscheidonden  A cte  A lbrech ta  I I .  (D ecretum  A lherti R eg is zu Ofen am 29. 
M ai 1439) F o lgendcs h erv o r. W as dem nach  das erste , den  w ich tig s ten  P u n k t de r T h ron fo lge  betrifft, 
so  e rk la r te n  d ie S tande nochm als (v rg l. 18. D ecem her 1437):

a) E lisab e th  sei ih re  E rb k o n ig in  u n d  E rh fra u  (H aeros h u ju s  regn i, D om ina n o s tra  n a tu ra lis)  
u n d  A lb rech t sei ih r  K b n ig  d u rch  W ahl.

b ) D a ab e r h is  d ah in  A lb rech t n u r  T d c h te r (A nna, E lisab e th ) h a t te , so w ard in  R u ck s ic lit der- 
selben  fcstgesetzt, dass diese T o c lite r  n u r  m it dem  R a th  der P riila teri u nd  B aro n e  und 
A deligen , a lso  d e r  S tande u nd  d e r  V erw and ten  des H auses  Yerin&hlt w erden  so llten .
A lle in  iiber d ie  E rb fab ig k e it d ie se r T d c h te r w ar in  diesom R eicha-A hachiede von Seito der 

R eichsatiinde n ic h ta  au sd riick lich  en tscb ieden . (E ngel, G esch ich te von  U ngarn , I l i .  p. 17). E a feb lte  
das S taa tsgesetz , w elches d ie  E rb fo lge  genau  fes tgesto llt h litto.

2. W ie  le h rre ieb  w are der V erg lcich  m it d e r  B o riick sich tigung  der w cib lichen  E rbfo lge in  
B ohm en  in  d e r  P eriode  von  1308—5310, m it dem  B riefe W lad is law s vom  ,1. 1510 u n d  m it den  V er- 
h an d lu n g en  dor a tand iachen  bohm ischen  D ep u ta tio n  m it F e rd in a n d  I .  im  J .  1526.

3. B esondera K as im ir erliob A nspriiche au f U ngarn  gegen M ath ias, vorfo lg te  je d o c h  den  P lan  
n ic h t w eiter, a is e r  bei den Y erłiand lungen  m it dem G egner des M ath ias, .Tiakra von B rande ia , bei 
e in e r Z uaam m enkunft zu P e trik o w  am  3. M ai 1458 m erk te , dass e r  im  K am pfc m it dcm  deu tschen  
O rden  in  P reussen  w ich tige  Y orrech te  den R it te rn  ais P re is  flir U n g a rn  gebon m tisstc. (N ach G ehhardi, 
G esch ich te U ngarns). In d ire c t k a n n  m ail auch  zu r B e leu ch tu n g  des V erh ;iltn isses K asim irs  zu K bnig  
G eorg erw ahnen , dass K asim ir um  so w en ige r in  d ie  A ngelegenheiten  B ohm ens sich  einm ischen  konn te , 
a is e r se lb s t in  U ngarn  n ic h ts  e rre ich te  und  genug in  P o len , L ith au e n  u n d  m it dem  K am pfe gegen 
d ie  deu tschen  O rd en sritte r  b esch aftig t w ar.



Die Ubrigen Bewerbcr um (len bokmiscben Thron waren Kurftirst 
Friedrich von Brandenburg, dessen Bruder Markgraf Albrecht Achilles, auf 
Anspach und Baireuth, Herzog Ludwig der Keiche von Bayern, auf Lands
hut und Ingolstadt; dann Konig Karl VII. von Frankreich fur semen jtingeren 
Sohn Karl. Audi auf diese Fiirsten wurde keine Biicksicht genommen; denn: 
„die genieyne rode gehet, wie die Behemen schreien und ruffen, das man 
kein Dewtzschen sundern eyn ires geczunges sei zu eynem Konig aufnemen 
sulle: (Palacky, Fontes rerum Austriacarum, Kro. 131. Zeitung aus Prag, 
Febr. 1458). Das Volk verlangte einen nationalen Konig. Die bohmischen 
Stande beriefen sieli auf ihr Wahlreclit nach dem karolinisclien Gesetze; 
leider wahlten sie allein Georg zum Kbnige. Dadurch wurden aber die mass- 
gebenden Factoren in den Nebenlandern der bohmischen Krone widerrecht- 
lich zuruckgesetzt und das karolinische Gesetz selbst verletzt; es fehlten die 
Stimmen der communitas regni, die gleichherechtigten Stimmen der Neben- 
lander. Dieser Scliritt der bohmischen Stande muss verurtheilt werden; 
Bohmen war wol das bedeutendste Glied, aber nicht der bohmische Staat 
selbst.

Die Politik Konig Georgs musste nun vorzuglich darauf gerichtet sein, 
wie er die allgemeine Anerkennung in den Nebenlandern erlangen konnte. 
Es gelang ilim dies bald durch kluge Massigung, obwohl in Mahren der 
Erzherzog Albrecht von Oesterreich (Urk. B. Nro. 152) und in Schlesien und 
der Lausitz Herzog Wilhelm von Sachsen vorzitglich in den Stadten zahl- 
reiche Anhanger fllr sieli gewonnen hatten. Da jedoch das Verhaltnis Georgs 
zu den deutschen Fiirsten, dem Kaiser und der Curie vor Allcm bertick- 
sichtigt werden soli, um das Bild seiner staatsmannischen Thatigkeit und 
seiner Politik entwerfen zu konnen, muss die innere Gesehichte Bohmens 
und der Ncbenlander nur auf das Nothwendigste beschrankt werden. Dadurch 
diirfte in dieser Abhandlung gerade jene Partie wenig berucksichtigt erschei- 
nen, welche am schonsten den Charakter und die Verdienste Georgs beleuchten 
wiirde; aber selbst das Wenige sieht sich der Verfasser vielfach wegen 
Mangel an Raum gegen seinen Willen abzukurzen genbthigt, wenn gleicli er 
uberzcugt ist, dass das innere und aussere Wirken des Konigs schwer ge- 
trennt, werden kann. Besonders gilt diese Bemerkung von dem Verhaltnisse 
Georgs zu den Nebenlandern Schlesien und der Lausitz mit den Sechsstadten 
(Giirlitz, Llibcn, Zittau, Kamenz, Lobau und Budissin), so wie zu den hohmi- 
schen Lehen im deutschen Reichc, da diese Gebiete mehr oder weniger in 
einem anderen Yerhaltnis zu der bohmischen Krone standen, ais Mahren. 
Doch hofft der Yerfasser bald die Darstellung dieses Themas selbstandig der 
kritischen Beurtheilung iibergeben zu konnen, wodurch auch diese Abhandlung 
wesentlich erganzt werden soli.



Wahrend Kaiser Friedrich und die deutschen Fiirsten die Walii Georgs 
ais einen Angriff auf das Recht der Legitimitiit betracliteten und anfangs 
ihm feindlich gegeniiber standen, freute sieli Koiiig Matliias alloin iiber 
dessen Erhebung 1), weil er in Georgs Wahl den Sieg jenes Princips 
erblickte, dem er selbst die Krone verdankte. Die erstc Maclit von Bedeutung 
aber, welehe sieli dem K. Georg freundlicli niiherte und ihn formlick an- 
erkannte, war die rdmische Curie. W ir haben geselien, dass auch K. 
Matliias vielfach den Bemiiliungen der Curie den Thron verdankte und 
ais eine Schutzwehr der Christenheit gegen die Tiirken begriisst wurde, wie 
er auch spater der Giinstling der Curie blieb. Diese Thatsachen beweisen, 
dass sieli die Curie zuerst mit den factischen Yerhaltnissen in Bohmen und 
Ungarn versohnt hatte; es wird nicht uuinteressant sein, einige Grtinde zu 
untersuchcn, welche den Papst Calixt III. zu einer Politik bewogen, die 
desto sonderbarer erscheint, weil sio Georg, einem Utraquisten gegeniiber 
beobachtet wurde.

Nicht gleich, sondern nach und nach vollzog sich diese merkwiirdige 
Wendung der papstliclien Politik. Anfangs beklagte der Papst Calixt III. 
die Wahl der nationalen Konige, aber nicht aus Princip, sondern weil er 
die freie und ohne Befragung des Papstes vollzogene Wahl der Konige ais 
einen Eingriff in die Reehte der Curie betrachtete. „Porro i|uestus est P 011- 
tifex, in ea Georgii ad Regnum Bohemicum, tum in alia Mathiae ad Ilun- 
gariam eleetione, consultum non fuisse, ut Apostolica auctoritate celebraretur.“ 
(Odorieus Rainaldus, Ilist. Eceles. ad a. 1458 pag. 514). Man sielit in 
diesen Worten, von welclieu Ideen das Papsttum in der Restaurations-Pe- 
riode geleitet wurde. Vergeblich waren die Bemiiliungen, die Frage zu be- 
antworten, mit welchem Reehte iiberhaupt die Curie in die Angelegenhoiten 
Bóhmens und Ungarns sich hatte einmischen konnen. Die Zcit der politischen 
Uebermacht der Papste war voriiber; sie wurde ja durcli die selbstandige 
Politik der Fiirsten und den Widerstand der Universitaten und der natio
nalen Pralatur endlich nach langem Ringen fast gebrochen.

Treffend schildert F. Gregorovius in der Geschichte der Stadt Rom 
Vn. Band p. 4 — 6 die Periode des XV. Jahrhunderts. „Seit dem Concil 
von Constanz trat die Menschheit aus der Phantasiewelt des Mittelalters in 
einen praktisclien Zustand iiber. Im Mittelalter war die wirkliche Welt mit 
einem Schleier von Dogmen und Allegorien, von Symbolen und Dichtungen 
durcli die Kirche umhiillt. Diesen Zauberbann kirchlicher Uebersinnlichkeit 
losten das Wissen und die Arbeit auf; die Welt ward anders und real. An

l) B rie f  K. M athiae an  G eorg, O fen, 15. M arz 1458, P a lack ^  F . r. A. U rk . B. N ro . 144.



die Stelle des theokratisclien Princips trat die Politik selbstandiger Staateu. 
Nationale LHndermassen oder monarchische Erbreiche bildeten sieli und rangen 
nacli der europiiischen Hegemonie. Congresse der Maclite traten an die 
Stelle der Concile, das politische Gleichgewicht an die Stelle der interna- 
tionalen Autoritat von Kaiser und Papst.“

Absichtlich wurden sclion hier die schwung- und bedeutungsyollen Ge- 
danken des genannten Geschichtsschreibers neben einander gestellt. Sie cha- 
rakterisiren zwar allgemein die neuen Ideen des Zeitalters, aber trefflich 
sehen wir darin das Hild der bolimisclien Geschichte im Zeitalter Georgs 
von Podfibrad abgespiegelt. Man erbliekt darin niclit allein das Ringcn des 
bUhmischen Volkes auf dem religiosen Gebiete im Geiste der neuen Ideen, 
sondern aucb die Grundsatze der Politik, von welchen K. Georg spSter 
geleitet wurde, ais er mit der romischen Curie in Kampf geriet und die 
„auctoritas apostolica11 mit Waffengewalt sowobl den Utraąuismus, ais auch die 
Principien, auf welchen Georg scin Konigtum aufgebaut batte, zu vernichten 
sieli bestrebte. Die papstliche Autoritat, im Munde des friedliebenden Ca- 
lixtus III. nur leise und im Geiste der Versohnung klingend, war im Munde. 
seiner beiden Naclifolger, Pius II. und Paul II., das machtige Schwert, 
welches den Bau des KOnigtums Georgs tief erscbilttert bat. Vergebens 
appellirte Georg an ein Concil, vergebens an den Congress der europaischen 
Machte gegen die Entscheidungen der papstlichen Autoritat; vergebens 
klammerte er sieli an die neuen Ideen, die Europa’s Volker und Ptirsten in 
gleicbem Maasse durclidrangen. Die Ptirsten erkannten wohl endlich, dass ilir 
Interesse mit dem Interesse Georgs ubereinstimme, aber sie konnten ihm 
niclit helfen; denn der Sieg der Fiirstenmacht iiber die papstliche Autoritat 
wurde damals nocb niclit vollstandig errungen. Im Zeitalter Georgs entfalteten 
sich die Keime der neuen Ideen, ihm selbst trugen sie keine Friiehte. Docli 
Georgs Personlichke.it muss nicht allein nacli dem, was er wirklich erreicht, 
sondern aucb nacli dem, was er zu erlangen sich bestrebt hat, beurtheilt 
werden. Es verleiht der Geschichte Georgs einen besonderen Reiz, wenn 
sich in seiner Politik Grundsatze offenbaren, welche mit der Politik vieler 
gleichzeitig hervorragender Ftirsten iibereinstimmen. E r tritt dadurch auf die 
Biiline der Weltgeschiclite, iiber die Grenzen seines Vaterlandes hinaus; er 
fallt, aber im Kampfe fiir Principien, welche ihn mit vielen Ftirsten in Yer- 
bindung brachten und ihre Lebenskraft erst nacli seinem Tode vollstandig 
beweisen sollten. Wenn der Verfasser das Bild der spateren Thiitigkeit 
Georgs kurz entworfen hat, so wolltc er keineswegs dem Gange der Ereig. 
nisse vorgre.ifen, sondern nur darauf hinweisen, dass der Mann, den die 
Curie spater mit aller Macht bekampfte, anfangs nicht ohne Grund 
selben Curie fórmlich begiinstigt wurde. Zugleich fordert die ^egeir



stellung zweier Perioden im Leben Georgs zum Yergleicbe derselben auf; 
das dadurcli gewonnene Resultat wird fiir ihn selbst niclit ungilnstig sein. 
Im Allgemeinen kann sclion jetzt bemerkt werden, dass die Curie erst dann 
gegen Georg energisch aufgetreten ist, ais sie erkannte, dass ilire Yersuclie, 
ilm selbst und durch ihn die Utraguistcn zu gewinnen, vergeblicli gewesen 
waren, ja ais Georg selbst der Vorkampfer jener Ideen geworden war, welche 
damals die Gemiither aller hervorragender Personlichkeiten bis aufs Acusserste 
gespannt und dem Zeitalter ein bestimmtes Gepriige gegeben haben.

Politische und religiose Grtinde wirktcn bestimmend und fast gleich- 
zeitig auf die Haltung der papstlichen Politik gegenliber Georg ein; die 
Thatsachen liangen mit einander so eng zusammen, dass die Perioden vor 
und nach der Wahl Georgs nicht genau geschieden werden konnen, we- 
nigstens nicht wiihrend des Pontificats Calixtus III. Nicht unbekannt war 
Calixtus III. die Maclit Georgs in Bohmen; kluge politische Bereclinung 
zwang den Papst zur Yorsicht; sein Benelimen gegen Georg athmete den 
Geist der Milde und der Versohnung, damit mit ihm nicht ein Kampf 
heraufbeschworen wiirde, der leicht zur Vcrbindung Georgs und der Utra- 
quisten mit den unzufriedenen deutschen Fiirsten hatte fiihren konnen und 
dadurch fiir die Curie desto gefahrvoller hatte werden miissen. In 
Deutschland regtc sich ein neuer Geist der Opposition gegen die Maclit 
der Curie bei den deutschen Fiirsten und kirehlichcn Wiirdentragern, wel
che, um nicht weit zuriickzugreifen, besonders auf dem Convent am Rliein 
im Jahre 1457 laute Klagen iiber die Erweiterung der papstlichen Maclit in 
Deutschland erlioben und mit der unbedingten Obedienzerklarung Kaisers 
Friedrich III. an Calixtus (1456) unzufrieden waren. Man vergleiche nur 
den Brief ') Martin Mayers, des Kanzlers zu Mainz, iiber die Beschwerden 
der deutschen Kirche (Aschaffenburg, am 31. August 1457) mit dem Briefe 
des Aeneas Sylvius Piccolomini, der fiir seine Apostasie von dem am Con- 
cilium zu Basel noch so warm vertheidigten Principo der Kirchenfreibeit und 
fiir seine Verdienste um die Obedienzerklarung des Kaisers Friedrich III. 
ais dessen Gesandte von der Curie am 18. December 1456 zum Cardinal 
erhoben wurde, um die' piipstliche Politik Deutschland und den Naclibarrei- 
chen gegeniiber auf Grund seiner reichen Erfalirung und genauen Kenntnis 
der Personlichkeiten und Angelegenheiten zu leiten. Die Epistolae Aeneae 
Sylvii ad Martinum Mayerum contra negantes (dcutsche Fiirsten) auctorita- 
tem summi Pontificis a Christo institutam esse (1457, Muller, Reichstags- 
tlieatrum III. V. VIII. C. p. 601) beweisen das Streben der Curie, die 
Theorie iiber die Autoritiit und den Supremat des Papstes in Deutschland

ł) F re h e r  S crip t. re r . germ . ed . StTiive. T . II .



immer mehr zur Geltung zu bringen. Die wenigen Worte mogen hinreichend 
sein, um die Ansicht zu rechtfertigen, dass bei der erregten Stimmung Deutsch- 
lands es im Interesse der Curie selbst war, jedc Yerbindung der iłir feindlichen 
Elemente sowohl in Deutschland ais in Bohmen durch Yorsicht und freund- 
liclies Entgegenkommen zu yereiteln. Die Utraąuisten und die deutsclien 
Fiirsten trennte wohl der religiose und nationale Gegensatz, die Opposition 
gegen den papstlichen Stubl konnte aber leicht die Briicke zu gegenseitiger 
Verstiindigung bilden, da in Deutschland der alte Hussitenliass damals bereits 
fast spurlos verschwunden war. Wurde nicht in Augsburg eine Kapelle dem 
utraijuistischen Gottesdienstc geSffnet ? Haben nicht spkter die deutsclien Fiirsten 
mit Georg innigen Bund geschlossen und die Freundschaft des machtigen 
Utraąuisten gesuclit? Yerbanden nicht die Grundsatze gleicher Politik zu 
jeder Zeit Manner von verschiedencr Nationalitat und Religion? Wenn man 
nun diese Verhaltnisse und den aufrichtigen Wunsch des friedliebenden 
Papstes Calixtus III., die Christenheit zum Kampfe mit den Tiirken zu ver- 
einigen, berucksiclitigt, dann wird man den Schluss ais gerechtfertigt ansehen, 
dass die Curie vor den moglichen Conseąuenzen einer Georg feindlichen 
Politik zuriickschauderte und den Kam]if nicht bis zum Aeussersten fiihren 
wollte. Aber a,uch religiose Beweggrtinde leiteten Calixtus III. bei seiner 
Politik Georg gegeniiber; er war dabei von der redlichsten Absicht beseelt, 
so dass ihm deshalb nicht bios kein Vorwurf gemacht werden kann, sondern 
nur bedauert werden muss, dass seine Nachfolger in ilirern Yerbaltnisse zu 
Georg die Bahn der Politik der Versohnung verlassen und riicksichtslos 
gehandelt haben.

In der Einleitung wurde bereits hervorgelioben, dass die Utraquisten 
die Bewilligung, das hl. Abendmalil unter bciden Gestalten zu erlheilen, nur 
vom Concilium zu Basel erhalten haben, die Curie aber die Compactaten 
nicht bestatigen wollte. Der Wunscli nach einer vollstandigen Wiederver- 
einigung mit der allgcmeinen Kirche war bei den Utracjuisten um so reger 
geworden, ais es in Bohmen, vorziiglieh aucli durch Georgs Thatigkeit, 
gelungen war, dio Anarchie im Innern zu brechen. Die Utraąuisten hielten 
sieli fiir treue Solnie der allgcmeinen k&tholischen Kirche und zweifelten an 
der Giltigkeit der Compactaten um so weniger, da sie sieli immer darauf 
berufon konnten, dass die Compactaten vom Concilium in einer Zeit ange- 
nominen worden sind, bevor es vom Papste Eugen IV. aufgelost wurde. Doch 
„am romischen Hofe war dagegen die Behandlung der hussitisclien Frage 
bereits ein geschlossenes System geworden. Zur Bestatigung der Compactaten 
wollten sieli Eusen IV. und Nicolaus V. niemals herablassen. Stets liatte man

o

den Vatern zu Basel yorgeworfen, dass sie durch ihre Nachgiebigkeit und 
durch ihre milde Behandlung der Ketzer die Wiirde der Kirche und die



Unfehlbarkeit ihrer Lehre blossgestellt liaben“. (Dr. Voigt, Enea Silvio de 
Piccolomini, II. p. 168). Die unbestimmte Fassung der Bewilligung des Kelcbes 
selbst konnte keine Partei befriedigen und musste notwendigerweise bald zu 
Streitigkeiten fiihren, auf die Mer nattirlich niclit eingegangen werden kann. 
„Et omnibus maturę et digeste pertractatis (sc. quid sit tenendum pro veri- 
tate catbolica quoad materiam de praecepto) niliilominus si in desiderio 
liabendi dictam communionem sub duplici speeie perseveraverint (se. Bohemi 
et Moravi), lioc eorum ambasiatoribus indicantibus, sacrum Concilium sacerdo- 
tibus dictorum regni et marehionatus communicandi sub utraque speeie po- 
pulum, eas videlicet personas, quae in annis discretionis constitutae, reyerenter 
et devote postulaverint (sc. a sacerdotibus), facultatem pro eorum ntilitate et 
salute in domino largietur, “ (Arcliiy fiesky III. p. 399.) Mit Rocht bemerkt 
Jordan (Das Konigthum Georg’s von PodCbrad, p. 73, Anm. 95): Einen 
guten Theil Schuld an der Verwirrung und der yerfanglichen Correlation 
der 3 Punkte des bervorgeliobenen 3. Artikels (1. Zugestiindnis des Kelcbes 
an die, welche ihn liaben, 2. Reservation der Frage iiber das katholisclie 
Dogma, 3. Gew&hrung der doppelten Communion an Alle auf erfolgte Bitte 
nacli gesebehener Anzeige von der Beibebaltung des Begobrens) triigt der 
Ilmstand, dass sie in e i nen  Satz zusammengesclirieben sind und mitliin eine 
grammatikalische Beziehung zu einander bekommen baben, welche der sach- 
lichen praejudiciaer ist. — Man erkennt jedocb unscbwer, dass sio. in ihrer 
Aufeinanderfolge je einem Stadium der Yerbandlungen entsprechen: Zuerst 
galt es, Diejenigen zu berubigen, welche bingst in der Uebung der zweige. 
staltigen Communion standen, ohne welcbes Zugestandnis man gar nicht liiltte 
yerbandeln konnen. Dann musste die Reservation des dogmatisclien Theiles 
der Frage folgen (2. Punkt); so erst konnte im 3. Punkte das Versprechen 
des Kelcbes an a 11 e Bobmen gegeben werden. Um den Standpunkt beider 
Parteien genau zu cbarakterisiren, mdgen nocli wenige Worte Jordan’s (S. 
73 und 74) hervorgeboben werden; einerseits werden dadureb umfangreiche 
Deductionen iiber die Yerbandlungen der Utraquisten mit der Curie erspart, 
andererseits wird dadurch beleuclitet, warum die Curie zur Zeit Georgs und 
des Calixtus III. die Compactaten nicht anerkennen zu miissen meinte, und 
warum die Utraquisten docb einen so hohen Wert auf dieselben legen konnten 
und ais Palladium der Freiheit ihrer nationalen Kircbe niclit aufgeben wollten. 
Es wird um so weniger die kurze Erorterung iiberflussig sein ais bei der 
Darstellung der feindlichen Politik Pius II. und Paul II. gegeniiber Georg 
das Weseu und der Angelpunkt des Streites ais bekannt wird vorausgesetzt 
werden konnen. „Die Fassung der Prag-Iglauer Vereinbarungen zwischen dem 
Concile von Basel und den schismatischen Bobmen ist ein diplomatiscbes 
Meistersttick erster Grosse. Sie. sind niclit yielmebr ais ein Convolut von



Protokollen, welclie streng genommen nur den Status quo gewUhrleisten. 
Freilich war ihr Zweck, die Ketzer durch einige Zugestandnisse wieder in 
den Schooss der Kirche zuriickzuftthren; allein schon willirend des Entwurfs 
trat nielit nur die Meinung der Basior Yiiter hervor, sie nacli und nach iii 
eine yollkommene Concordienformel umzumackeln, sondom es mach te sieli, 
was damit in naturlichem Zusammenhange stelit, der Gegensatz der Auf- 
fassung von der Natur dieser Yertrage immer fuhlbarer.11 Und „die Basior 
Vitter nieinten mit diesen lialbcn Zusagen schon an der aussersten Grenze 
der Nachgiebigkeit zu steben, wiibrend die Bolimen m it k lu g e r  M assiguug 
arbeitend in den Compactaten sieb furerst, nur Form on e r r a n g e n ,  denen 
der e r f i i l l e n d e  I u l i a l t  p r a k t i s c l i e r  E n t w i c k e l u n g  auf ibrer Grund- 
lagc erst B e d e u t u n g  g e b e n  konnte.“ — Sobaki nun dic Curie den voll- 
stiindigen Sieg tiber die freibeitlieben Ideen der Concilien zu Constanz und 
Bascl ') orfochten batte, verwarf sie selbst die unbcstimmte Concordienformel 
mit den Utraąuisten; es sollte ja jede, selbst die leisesto Erinnerung an die 
Uebermacbt dos Conciliums ilber den Papst durch die Nichtanerkonnung der 
Compactaten vernichtct werden. Da jedoch die Hussitenkampfc die Ohnmaclit 
des Sclrwertes den Utraquisten gogenlibor bewiesen hatten, da bei der ber- 
schenden Stimmung in Doutschland kein Kreuzlieer gegen die Bolimen mebr 
aus der Erde hervorgestampft werden konnte, cntscbloss sieli die Curie zu 
einer anderen Maxime, durch diplomatisclie Unterliandlungen den Utraijuistcn 
den kaum errungenen Koleb wieder zu entreissen. Das Wesen der populiiren 
Bewegung in Bolimen und Miihren yerkennend, lioffte die Curie, goleitet von 
den beiden Cardinalcn Carvajal (in Ungarn) und Aeneas Sylvius (in Italien), 
in dem machtigcn Georg, ais dem bervorragendsten Haupte der Utraquisten, 
einen Yermittler bei der Durcbftilirung ibrer Piane gefunden zu haben. *)

*) W ic  unangonehm  w aren  d ah e r dor rdm ischen  C urie die B eru fu n g en  G eorgs von  PodSbrad  
und  soines ta len ty o llen , feu rig en  M itkiim pfers u n d  F reu n d es , G regor von  H eim burg , an  d ie  f re ih e it-  
lich en  B eschliisse der B efo rm parte i am  Concil zu  C onstanz u n d  B ase ll G regor von  H eim burg  hob  
haufig u nd  im m er m u tiger, a is  de r K am pf K on igs  G eorg gegen die C urie e n tb ra n n t w ar, w ie dureli 
das D ec re t „Q uod ip sa  S ynodus“ (6. S itzu n g  am  6. A p ril 1415 zu  C onstanz in  M ansi C oncil. Collectio  
T. 27. p. 590) d ie A u to rita t des C oncils iiber den  P ap s t a is  c anon ischer S atz  angenom m en, u n d  wio 
durch  das D ecre t „F req u en s“ (39. S itzung  zu C onstanz am  9. O ctober 1417 in  M ansi p . 1159) das Concil 
zu r no tw end igen , nach  b estim m ten  Z e itriium en  sich  w iede rh o len d en  In s ti tu tio n  erhoben  w urde.

W e n n  au c h  N ico laus Cusa dem S a tz e : „R om anus pon tifex  es t m em brum  ecclesiae e t in fa llib ili ta s  
non cu ilib e t m em bro, sed to t i  ecclesiae p rom issa e s t,“ den  e r  in  se ine r S c h rif t : „de co n c o rd a n tia  
ca tho lica“ (B asel 1432) so w arm  y e rth e id ig te  u n d  a u f  dessen  G rund lage e r  e in  w u nderbares  System  
s taa tsk irch lich er P o lit ik  en tw ickelte , sp a te r  u n tre u  gew orden w ar u n d  d ie  den  R eform en  fe ind liche  
P o litik  der C urie u n te rs t iitz t h a tte , b lieb  G regor von  H eim burg  se inen  G rundsiitzen  treu . In  V er- 
b indung m it G eorg kam pfte  e r  m u tig  f iir  d ie  R eform ideen  u n d  ftir d ie  A u to rita t d e r  O kum enischen 
C oncilien ; w eil e r fiir d ie n a tio n a le  L osung  der K irchen frage  u n d  fiir die fre ie  s taa tlich e  E n tw ick e lu n g  
th a tig  w ar, t r a f  ih n  vo r A llem  sp a te r de r B a n n s tra h l d e s P a p s te s ;  b a ld  beg an n  au c h  der V ern ich tu n g s- 
kam pf gegen G eorg u n d  d ie  C om pactaten . (U eber diose leh rre icho  P erio d e  verg l. A lb e r t J ;lg e r’s : D er 
S tre it des C ardinals N iko laus von Cusa m it dem H erzog  S igm und von  O esterre ich  a is  G rafen  von 
T iro l u n d  Cl. B rockhaus: G regor von H eim burg .)



Georg zu gewinnen, war das Ziel Calbctus III.; sein Rathgeber war dabei 
Aeneas Sylvius, der bereits am 22. Jiinner 1454 Georg beschworen hatte, 
die Biihmen zmri Geliorsam der romisehen Kirche zurtickzuflihren. (Urk. 
Beitrage Nro. 63.) Gen diplomatischen Yerkehr mit Georg nnd die gute 
Gesinnnng *) des Papstes Calixtus beleucbten auch die Urk. Beitrage Nro. 
101. 105. 106; dann besonders Nro. 134. 147. 151. 157. — Mogę die 
Hinweisung darauf geniigen.

Den besten Beweis liefert jedoch der Brief, den am 13. Mai 1458 P. 
Calixtus 111. selbst unter dem Eindrucke der Nacbriclit iiber die Wabi des 
Mathias und Georgs an den Cardinal Jobami Carvajal gerichtet bat: „nobis 
enim etsi grata sit eorurn (regnorum Bohemiae et Hungariae) felix Concordia, 
et bona expeditio, novae provisionis sive electionis non minus conservare cu- 
pimus, ex corde desideramus, nostrum in praemissis, et sedis Apostolicae de- 
corem et superioritatem prudentiae tuae et providentiae, prout tibi videbitur 
ot temporis ąualitas exposcit, remittendo: et labora, quantuin poteris, super
reductione Boliemorum ad fidem et unitatem sanctae Komanae Ecclesiae no- 
stramque ac sedis Apostolicae obedentiam. Nam si unquam ad cam rem 
efficiendam tempus aptum sen dispositum fuerit, hoc praesens est propter eum 
qui in Regom clcetus sit, <{uemque ad hoc inclinatum esse njunt“. (Kaprinai 
II. Dipl. P. II. p. 169). Ungerechtfertigt wiire es, wenn man bezweifeln 
wilrde, dass der Papst nicht von der edelsten Absicht durchdrungen war, 
die Utraquisten durch Georg wieder zur Union mit der Kirche zurttckzu- 
filbren; ais Papst und unter dem Einflusse seiner Rathgeber konnte er ja 
nicht anders handeln; zu seiner Ehre gereicht es, dass er nur Frieden ge- 
sucbt und nichts Feindlicbes unternonnnen bat. Aber er yerkannte die Stim- 
mung der Utraąuistcn, da diese sieli niemals bedingungslos dem Sprucbe des 
Papstes unterworfen haben wiirden; er iiberschatzte jedoch auch die Krafte 
Georgs und verlangte von ihm etwas TJnmogliches. In der Einleitung wurde 
bereits die Kluft gescliildert, welcbe seit dem Jabre 1420 die Utracjuisten 
von der allgemeinen Kirche trennte; diese Kluft konnte durch diplomatische 
Unterhandlungen nicht ausgefullt werden. Der Kelcli bestimmte ja die Ge- *)

*) W ie  s ich e r P . C alix tua d ie  W a h l G eorgs zum  Kcinige yoraussah  und  in  a lle  V orgiinge 
in  Bohm on e ingew eih t w ar, z e ig t de r Scliluss eines P r ira tb r ie fe s  an  G eorg (Rom, am  3. A p ril 1458): 
„et in  fine bened ic tam  rosam  ostendebat, pa rite rtiue  de gladio  bened ic to  e t d eau ra to  eidem  (Lucae 
H ladek) locu tus era t, u t  p o s t  v e s t r a e  m a g n i f i c e n t i a e  o b e d i e n t i a m  r e g a l e m  e t deau ra tum  
de sanctissim o  dom ino no stro  g lad ium  b ened ic tum  p ro m isit, ac  om ni tem pore cum  p raefa to  dom ino 
nostro  pro honore  e t u ti l i ta te  ves trae  m a jes ta tis  e t m agn ificen tiae  e t in c ly ti regn i B ohem iae la b o ra re  
in ten d a t. (N ro. 151). J a  am  17. M ai 1458 lo b t zw ar C alix tus, dass H erzog W ilhe lm  seine Z ufluch t zum 
P apste  (W eim ar, 11. M arz 1458, U rk . B . N ro . 142 und  L e ipz ig , 14. M arz 1458, U rk . B . N ro . 143.) 
genom m en, b it te t  abe r w egen d e r  T tirkengefah r die  Sache n ic h t zu  den  W affen kom m en zu lassen, 
sondern  au f  dem  R ech tsw ege au szu trag eu , u n d  v e rsp ric lit G erech tigkeit. N ro. 157. In  gleichem  S inne 
v ie le C ard inale , Rom , 22. M ai 1458.



schicke des bohmischen Volkes; der Kelch bahnte ja auch Georg den Weg 
zum Throne; ohne den Kelch war Georgs Macht dahin!

Ungerechtfertigt ist aber auch der Yorwurf, der sehr haufig Georg ge- 
inacht wird, dass er absichtlich den milden Galixtus III. dnrch falsche Yor- 
spiegelungen in Irrtum ftihren wollte. Es verlangten ja die Utraąuisten selbst 
die religiose Rube! Es lag ja im Interesse Georgs selbst, die Wiederher- 
stellung: der inneren Ordnune in Bobmen dnrcli die Versohnung mit dero  O  o

Kirche zn kriinen! Hat niclit bereits im Jahre 1455 Aeneas Sylyius vor 
dem Papste erklart, dass mail leichter den Lauf eines Stromes riickwarts 
wenden, ais die Utraąuisten vom Laienkelch abbringen konnte ? (Oratio 
Aeneae Sylvii coram Calixto III. de compactatis Bohemorum in Pii II. 
P. M. Orationes ed. Mansi T. I. p, 352.) Wenn in dorselben Redo Aeneas 
Sylvius dem Papste in Wurdigung der factischen Verhaltnisse den Rath gab, 
er mogę die Compactaten bewilligen, kann man darum Georg einen Yor
wurf deswegen machen, dass er dem Kelclie, seiner und des Volkes reli- 
giiiser Ueberzeugung tren blieb und nur in der Anerkennung des Kelehes 
das Ileil seines Volkes erblickte? Nicht ohne Grand wurde in dieser Ab- 
handlung auf die politisclie und religiose Bedeutung der hussitischen Bewo- 
gung und auf die Compactaten ein besonderes Gewiclit gelegt. Es bricht 
sieli ja fast allgemein die Ansicht siegreich die Balin, dass der kirchen- 
recbtlicbe Inhalt und die Giiltigkeit der Compactaten gewichtige Eragen sind, 
dureb dereń Losung das unbefangene Verstandnis einer langen Pcriode der 
bohmischen Gescliichte, mindestens des Zeitalters Georgs von Podfibrad, we- 
sentlich bedingt wird. (SybeFs h. Zeitschrift, V. Bd. p. 413.) In der glor- 
reichen Bewegung des bohmischen Volkes liegen die Wurzeln von Georgs 
Macht; wenn dieser einzig richtige Standpunkt bei der Beurtheilung von 
Georgs Thatigkeit nicht genau gewiirdigt wird, dann muss sich natiirlich ein 
Irrtum, ein Vonvurf neben dcm anderen haufen, dann muss alles, was Georg 
unternommen oder beabsiclitigt liat, falsch beurtheilt werden; denn sind die 
Pramissen falsch, dann muss auch der Schluss unrichtig sein. Die irrige 
Auffassung der factischen Yorhaltnisse in Bohmen tritt bereits bei der Be- 
urtheilung des Eides hervor, den Georg mit seiner Gemahlin vor der Krii- 
nung im koniglicben Gemache am 6. Mai 1458 geheim und zwar nur in 
Gegenwart weniger Zeugen (vide Kaprinai H. Dipl. P. II. p. 165) in die 
Hiinde der vom K. Mathias und dem Cardinal Caryajal nach Prag abgesen- 
deten Bischbfe, des Augustin von Raab und Vincenz von Waizen abgelegt 
bat. Es wird die kiiline Beliauptung von cinigen aufgestellt, dass Georg 
den Compactaten untreu geworden sei und unbedingt den katholischen Glauben 
angenommen liabe, um nur von der Kirche in seiner Wurde ais Kbnig an- 
erkannt und in die Reihe der europaischen Ftirsten eingcfiihrt zu werden.

3*



Docli die Angelegenlieit erscheint in einem anderen Lichte, wenn man sowolil 
den Wortlaut des Kronungseides, ais auch die lioclist wichtige Tliatsache 
beriicksiclitigt, dass in demselben niclit mit einem einzigen Worte der Com- 
pactaten Erwahnung gescliiebt. Die Compactaten waren ja eine offene Frage, 
dereń friedliclie Losung erst von der Zukunft erwartet werden konnte! Georg 
konnte den Eid der Treue und des Geborsams der Kirche und den Pitpsten 
gegentiber bona fide leisten; denn wie das Yolk, zweifelte aucli er niclit 
daran, dass durch die Annalime der Compactaten durch das Concilium die 
Utraąuisten wieder in die Rcihe der cliristlicbcn Yolker eingefiibrt worden 
sind. (Arcliiy Sesky III. p. 398). Da alle Ereignisse und Yerhandlungen 
vor der Eidesleistung Georgs ais bekannt hier nicht wiederholt zu werden 
brauchen, mogę nur der Wortlaut des Kronungseides angeftthrt werden, da 
spiiter łiiiufig auf denselben wird liingewiesen werden miissen. Ego Georgius, 
electus .K.ex Boliemiae, in proximo coronandus, promitto, spondeo, et polliceor, 
atque juro coram Deo, et Angelis ejus etc. in manibus Patrum in Christo 
Reverendorum, quod abbiuc, et in antea, et deinceps fidelis, et obediens 
ero Sacrosanctae, Romanao et Catholieae Ecclesiae, ac sanctissimo Domino 
nostro, D. Calixto divina providentia Papae III, ejustjue Successoribus, cano- 
nice intrantibus, et iis obedientiam, et conformitatom morę aliorum Catho- 
licorum et Christianorum Regum in u n i t a t e  orthodoxae fidei, quam ipsa 
sancta etc. Romana, Catholica et Apostolica ecclesia confitetur, praedicat, et 
tenet, fideliter observabo, ipsamque Cathobcam et ortliodoxam fidem protc- 
gere, tueri, et defendere volo toto posse, populumque miki subjectum secun- 
dum prudentiam, a Deo datam, ab omnibus erroribus, sectis et haeresibus, 
et ab aliis articulis sanctae Romanae Ecclesiae, et fidei Oatliolicae contrariis 
reyocare, et ad verae Catliolicae et Ortodoxae fidei observationem, ac obe
dientiam, conformitatom, et unionem, ac ritum, cultumque sanctae Romanae 
ecclesiae reducere, et restituere volo, ot laborabo, daboque, et adhibebo omnem 
diligentiam, ut omnia praescripta compleantur toto meo posse, et conamine, ad 
laudern, gloriam et honorem Dei, et ad exaltationem Sanctae et Catholieae 
fidei. (Kaprinai H. Dipl. P. II. 163— 164.) ') Dass die Eidesformel erst nacli 
langen TJnterhandlungen mit K. Georg yereinbart und jede Erwahnung der 
Compactaten absicktlich yermieden wurde, darttber kann kein Zweifel ob- 
walten; und docli waren beide Tlieilc damit zufrieden, obwohl K. Georg in

J) D ie E idesfo rm el is t  auc li in  deu tsch er S prache bei K ap rin a i P . I I .  p. 529 (o ach  dem  D iplom  
ln  den  B eilagen  bei M. G oldast T . I I ) .  — L a te in isch  in  T h e in e r: M onum . H u n g ar. i l lu s tr . T . I I .  p . 580. 
D as O rig ina l des E ides b e liie lt M ath ias  zu riick  und  sc liick te  n ac h  Rom  n u r  eine A b sc b rift desselben . 
E r s t  am  10. N ovem bor 14G6 sch ick te  M atb ias  aus seinem  L ager be i S om m erein  (S am aria) dem  P . P au l I I  
das O rig ina l. (N ach K a to n a  H is to r ia  c r i tic a  R eg n i H un g ariao  T . V I I .  O. X IV . p. 124—12G). — 
V rg l. tiber den  E id  G eorgs B a lb in : E p itom e R . B ohem . lib . V . c. IV . p, 514 u n d  P r a y : A nnales 
R . I lu n g . T. I I I .  p. 223.



(lor That den grossten Vortlioil alloin dadurcli gewonnen liat! Dio un- 
garisclien Biscliofe und Magnaten waren bei den Kronungsfeierlichkeiten in 
Prag am 7. und 8. Mai 1458 in des Konigs und seiner liathc unmittolbaror 
Nalie; sie saben, wie Georg seinen Grundsatzen und den Utraquisten treu 
geblieben war, und docli spraclien sie in Kremsier am 20. Mai 1458, ais 
sie den Landeshauptmann yon Mahren Joliann Towacowsky von Cimburg 
um weiteres sicheres Geleite zur Kiickkehr nacli Ungarn crsucliten, ihre 
Zufriedenheit und Freude iiber das glllckliche Gelingen ihrer Mission aus. 
Laus doo, ornnia perfecta sunt, fjuao per nos impleri debcbant. (Urk. B. 
Nr. 159.) Ja  in Kaprinai (PI. D. P. II. p. 172) findet mail dasselbe nocli 
genauer; laus Deo, omnia peracta sunt feliciter, quae per nos impleri debe- 
bant. Wiire dies moglieb, wenn die Biscliofe vor der Eidesleistung von der 
aufrichtigen Gesinnung Georgs sich nicbt tiberzeugt hattcn? Sollte der Eid 
nichts Anderes ais eine von Georg scldau angelegte und absichtlicho Tau- 
schung der Biscliofe sein ? Gewiss nicht; donn wenn aucli eingewcndet worden 
konnte, dass die Biscliofe nicht in die gelieimen Piane des Konigs, sie zu 
tauschen, eingeweiht sein konnten, so spricht dagcgen eine Thatsacbe, die 
ihnen unmoglicb unbekannt bleiben konnte, klar dafiir, dass an eine Irre- 
ftilirung dcrselben durch Georg nicbt einmal gedacht werden kann. Am 
7. Mai 1458 beschwor Georg bei der Kronung otfentlich, dass er allc Pri- 
yilegien und Ilochte des Landes aufrecht erhalten und beschtitzen werde. 
Zu diesen Privilegien gehorten die Compactaten; denn bcreits am 20. Juli 
1436 bat K. Sigmund durcb seinen Majestatsbrief (Archiv 2esky III. p. 
445-—449) die Aufrechthaltung und die von den Utracpiisten angestrebto 
Erganzung des Basler Vertrages beschworen; ebenso bildeten bei den Yer- 
bandlungon *) mit den Kbnigen Albrecht II. und Ladislaus die Compac
taten auf Grundlage des Majestatsbriefes K. Sigmunds einen bervorragenden 
Artikcl des Vertrages zwischen dem Kiinig und den Standen von Bblimen.

Vcrgleicbt man dicse Thatsacbe mit dom frtiher Erwiilmten, dann muss 
man zu dem Scblusse kommen, dass K. Georg ais politisehes Oberhaupt der 
Utraquisten die Compactaten unmoglich abscbworen konnte; dies wussten 
die Bischofe genau aus eigener Erfahrung. Ais Manner, denen eine so wich- 
tige Mission anyertraut wurdo, mussten sie die Tragweito allcr ihrer Schritte 
und Aeusserungen begreifen und wiirdigen kbnnen; um so mehr fallt daher 
ihre Zufriedenheit mit dem Erfolge der Yerhandlungen zu Gunsten des Ko
nigs in die Wagschale. Georg yersprach nur den Bischbfen eine Gesandt- 
scbaft an den P. Calixtus III. wegen der Bestatigung der Compactaten zu

*) A n tw ort des K . A lb rech t IE. vom  6. J u n i  1438 in  L ich n o w sk i G esch ich te des H au ses  H a b s 
burg  Y. B d. p. 391. D er G ang d e r  V erh an d lu n g en  is t  in  A rch iv  ćesk^ I I I .  p. 459—462 u n d  IY . p . 
413—417 beleuch te t.



scnden. Ouch so tliu ich euw. gnadin zen wissin (Anonymer Bericht an den 
Markgrafen Albrecht von Brandenburg iiber die Ereignisse bei der Kriinung 
in Bohmen, 9. Mai 1458, Pag. Urk. B. Nr o. 156), das yn dy pyschoffe 
niclit kronen wolthin, her miist yn gelobin vnd sweren, das lier der Romi- 
schin Kirchin vnderthenigk wellet sein vnd auff vnsern gelauben trethin; 
darauff hat her yn eyn antwort gegebin, her welle potschaft zcu ynserm hy- 
ligen vater dem pabst schigkin, vnd was ym vnser heyliger vater pyet vnd 
retli, das wil her thuen. Darauff hat her czwene hyn geschigkt vnd begert 
von vnserm heyligen vater die zcu bestetigen. — Diess konnto K. Georg 
bona fide thun, indem die Wiederherstellung des religiosen Friedens nur 
in seinem und des Volkes Interesse sein konnte. Der gliickliche Erfolg ware 
dann eine der schonsten Errungenschaften seiner friedlichen Politik gewesen! 
Es kann ihm aber auch der Misscrfolg niclit zur Last golegt werden, da er 
bei dem verschiedenen Standpunkte der Curie und der Utraquisten den 
Compactaten gegeniiber nicht durchdringen konnte. Wenn mail den Worten 
der Urkunden unbefangen folgt, dann muss inan sieli Georg mit sympathi- 
schem Interesse zuwenden, da er seine Aufgabe ais Konig selbst in der 
schwierigsten Situation sicher und king durchzufuhren sieli bestrebte. Wichtig 
ist auch die Bemerkung (Palacky, G. B. IV. 2. p. 42), dass, ais er im 
Jahre 1462 um die feierliche Bestatigung der Compactaten einkam, ihm in 
Rom gar nicht entgegengehalten wurde, wie er durch seinen Kronungseid 
ibnen sebon factiscli im Yorhinein entsagt habc. —- Es ware noch die Frage 
zu beantworten, warum auch der Cardinal Johann Carvajal durch die Ab- 
sendung der ungarischen Bischofe nach Prag dem K. Georg einen so wich- 
tigen Dienst erwiesen habe. Einorseits war der Cardinal in die Piane der 
papstlichen Politik genau eingeweiht, andererseits hoffte er, dass Georg die 
Christenheit gegen die Tfirken beschutzen werde. Wie er aus donsclben 
Grttnden die Wahl des Mathias unterstiitzt hatte, so begliickwiinschte er 
auch Georg (bereits am 20. Marz 1458 aus Ofen) zu dessen Erhebung auf 
den Thron und gab ihm fur die Hilfe gegen die Ttirken grosse Verspre- 
chungen. Hoc vestrum stabiliet regnum et firmabit. Si ita fecerit vestra sub- 
limitas, sperare debotis, quod per magnam dierum longitudinem gubernacula 
regni tenebitis, et postea ad meliora vocatus filiis yestris in pace relinrpietis. 
(Urk. B. Nro. 146.) Seine Absicht, Geoi^ auch ftir den katholischen Glau- 
ben zu gewinncn, scheiterte freilich spater daran, dass die Bischiife nicht 
genau nach seinen Instructionen in Prag liandelten. Durch die Belouclitung 
der ungarischen Verhaltnisse im Marz und April 1458 kann jcdoch noch ein 
anderer Grund daftir angegeben werden, warum der Cardinal dem Konig 
Georg freundlich entgegenkam und dem Wunselie des K. Mathias, Georg 
kronen zu lassen, keineu Widerstand entgegensetzte. Es begann namlich da*



mals eine fur K. Mathias lioclist kritische Zeit. Ein eigentiimliclies Bild ent- 
rollt sieli vor unseren Augen bei der Betraehtung der gleichzeitigen, vielfacli 
ins Dunkel geliiillten Verhaltnisse *) in Ungarn. Nur mit Miihe bekampfte 
K. Mathias ais talentvoller Vertreter des monarcliischeu Princips die oligar- 
chisclien Bestrebungen des Gubcrnators M. Szilagyi, seines fruheren Gonners 
und Bescliiitzers, der bald nach der Wahl setn Gegner geworden war, ais 
er bemerkte, dass der jungę Konig mit krafPger Hand die Ziigel der Re- 
gierung ergriff und den Planen des Guhernators rticksichtslos entgegentrat.

Der Cardinal sali ein, dass das Tnteresse der Curie und der Christen- 
lieit selir gefahrdet wiire, wenn K. Mathias im Kanipfe unterliegen und die 
mit vielen Opfern und Anstrengungen des papstlichen Legaten gewonnene 
Konigswiirde wieder yerlieren wiirde. Er unterstiltzte daher auf alle mogliche 
Weise den K. Mathias und gewann vicle machtige Magnaten wieder fur 
denselben. Weil nun K. Georg glcicli nach seiner Wahl viclfach im Iute- 
resso des K. Mathias wirkte, so musste aucli der Cardinal dem einflussrei- 
chen Bundesgeuossen des Mathias freundlich entgegenkommen. Nicht unbe- 
kannt war dem Cardinal die Georg glinstige Stimmung der ungarischen 
Magnaten; denn „Bohemi regem delegerunt Georgium non sine ingenti foe- 
deratorum Hungarorum ac Regis Mathiae generi gaudio ae voluptate. (Ka- 
prinai II. D. p. 18.) Seine Freundscliaft musste sowolil vom Mathias ais 
auch von Carvajał desto mehr gesucht werden, ais er eincn grossen Einfluss 
auf .Tiskra von Brandeis, den zweiten machtigen Gegner des Mathias, aus- 
ilben konnte.

Da auf das Yerhaltnis Goorgs zu Jiskra hier nicht naher eingegangen 
werden kann, mogen nur wenige Andeutungen die friiher ausgesprochene An- 
sieht, dass Georg dem Mathias viele wiclitige Dienste geleistet hat, hestatigen. 
Zwei Urkunden fallen nocli in die Periode des Guberniums Georgs. Joannes 
Gyskra de Braudis (durcli Georg bcwogen) scribit de Concordia cum Mathia 
novo roge in Strasznicz tractanda ad civitates Cassa, Leutscha, Barthsa et 
Eperies ex Zolio 3. Febr. 1458. (Kaprinai Ii. D. P. II. p. 131.) Ferner 
schickte Georg am 10. Februar 1458 von Straznitz drei Yergleichuugspro- 
jectc an Jiskra, um ihn zur Anorkennung des Mathias zu hewegen. (Kapri
nai und Pray.) Wie lebhaft die Unterhandlungen wahrend der ersten Periode 
des Konigtums Goorgs geftihrt werden mussten, dafiir sprechen die Briefe des 
Mathias an Georg in den Urkundlichen Beitragen Nr. 148 und 150, die 
auch Kaprinai hervorhebt. Mathias rex Hungariae, Georgio Bohemiae regi 
f|ucritur de Joannis Gyskra pacem nuper Strasznicii initam rumpentis per
fidia. 27. Martii Budae. (Kaprinai II. D. P, II. p. 157 ) Und Mathias
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a Georgio (juingentos crpiites armis instructos adversus Gyskram et Casimirum, 
Poloniae regem, sibi in auxilium mitti petit. Budae, 29. Martii 1458. (Ka- 
prinai II. D. P. II. p. 158.)

Wahrend somit der Cardinal in der fiir Mathias kritisclien Poriode dem 
K. Georg freundlicli entgegongekommen war, so anderte er glcicli seine Po- 
litik, sobald sich die Yerbitltnisse in Ungarn geandert liatten; cs war dieser 
Wechsel der Politik des Cardinals fiir Georg niebt oline Bedoutung, da das 
Wort desselben spater in Bom vielfacli die Piane Georgs durchkreuzte. 
Bereits am 7- Mai 1458 scliloss Matliias einen Priedensvertrag mit Szilagyi 
nnd N. Ujlak, dom Woiwodcn von Siebenbttrgen und sichertc (auf Grund- 
lage des Inaugural-Decretcs vom 27. Mai 1439) (Albrcehts Inaugural-Decret 
vergl. Koyachich Yestigia p. 298) auf dom im Mai 1458 abgelialtenen Bcichs- 
tage zu Pest die Bubę in Ungarn durch seine Klugheit und politisclic Umsicht 
K. Georg, dem Mathias zu besonderem Danke verpflichtet, brachtc es aucli 
durch seine Vermittelung dahin, dass Jiskra im Mai 1458 mit Mathias einen 
Waffenstillstand in Bielmo abschloss und ihm scheinbar aufrichtig die Iiand 
zum Prieden reichte. Nachdom die innere Bulie in Ungarn wiederhergestellt 
worden war, schrieben sowohl K. Mathias, ais auch Cardinal Carvajal dem 
Papste Calixtus III. iiber die Kronung und den Eid Georgs; die Briefe, ge- 
geben zu Ofen am 7. August 1458, findet maii bei Jordan (Konigtum Georgs) 
nacli P. Eschenloer Urk. N. I. C. p. 367. Der Cardinal gab dem Papste. 
Katlischlagc, er mogę die Compactatcn nicht bestatigen; er wirt vielleiclito 
etliclio Compactata furbrengen, die do vornichtet sein vnd vil argis broclit 
haben, docli haben sie nicht moclit bestetigung dersclben Compactata bey 
ew. Yorfaren erfolgen.“ Er hrauchte ja nichts mehr fiir den Erfolg der curialen 
Politik in Ungarn zu befiirchten; die Briefe kamen nach Bom erst nacli 
dcm Tode des Calixtus III. (gest. am 6. August 1458), der Bath des Cardinals 
bestimmte jedoch bald don Gang der curialen Politik gegeniiber Georg und den 
Compactaten. Unterdessen scliickte jedoch K. Georg nach seinem Versprechena) 
eino Gesandtschaft nach Bom; die Bestatigung der Compactaten erreichte er 
wohl nicht, aber der friedliebende Papst Calixtus III. scliickte an ihn ein 
Breve mit der Ueherschrift: dcm geliebtesten Solino Georg, Konig von Bohmeir 
Es wird zwar erzahlt, dass der Papst diesen Schritt vor seinem Tode bitter 
bereute und einsali, wie er durch Georg getauscht worden ist, docli diese 
Nachricht stammt aus dem Georg feindlichen Lager. (Jacobi Piccolomini 
degli Amanati, Card. Papiens. Commentarii ap. Gobelin p. 430. 431.) Dicses 
Breve, cine formliche Anerkennung Georgs auf dem Throne, war fiir den 
Konig von grosser Bedeutung; er foierte einen glanzenden Triumph und *)
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sandte dasselbe uberall herum, um die allgemeine Anerkennung dosto leichter 
zu erlangen. Dies gelang ilim fast yollstandig, die Wogen der feindlichen 
Bewegung wurden eingediimmt; die Tragweite des papstliclien Briefes wiir- 
digten aucli die Zeitgenossen, wie aus den Worten (bei Jordan, Bcilage N.
I. C. p. 366) klar liervorgelit:„ uff diesen eydt wardt er vom bobist liber sou 
geheissen vnd geschrieben, dodurch allis gemeyne folk in seynem geborsam 
brocht wart, das dornocli mit grossen ersclirecklichen bobistlichen processen 
vnd penen nicht moelit von im abgewandt werden.“ Das Brove des Papstes 
wirkte miicbtiger fur K. Georg ais eine Armee. Mit Recht bemerkt daher 
Dr. Voigt (Enca Silvio, Bd. III. p. 429): die Zuneigung des katliolischen 
Oberhauptes war fur Georg vom hiichsten Werthe, sie gab seiner Herrscliaft 
einen Scliimmer von Legitimation, sio fiihrte ilm gleicbsam ein unter den 
Fursten, die ihren Rang durch Geburt und Erbrecht einnahmcn.

Eine neue Errungenschaft der klugen Politik Georgs bietet ein Blick 
auf die innere Geschichte. Es war namlich Georg gelungen, das enge Band, 
welebes Malircn mit Bohmen umschlang, fester zu knlipfen. Ihm gebiibrt das 
Verdienst, dass er so wie bereits zur Zeit des Kiinigs Ladislaus, besonders 
jedocli wahrend seines Konigtums die drohende Zerstuckelung des bohmischen 
Reiches verhinderte; denn wenn aucli das Yerhaltnis Miihrens zu Bohmen 
besonders in dcm Gesetze Karls IV. vom 7. April 1346 (M. Goldast de Bo- 
liomiae regni juribus ac privilegiis, Suppl. 36 p. 291) genau bestimmt worden 
war, so wurdc dasselbe doeli in Folgę des Sinkens der kdnigliclien Macbt 
wahrend und nach der Hussitcnperiode vielfach gelockert. Nach dem Tode 
des Ladislaus begingen die bohmischen Stande das Unrecht, dass sie die 
Miihrer nicht zur Wahl des Konigs einluden; es war dies ein grosser poli- 
tischer Fehler. Erst nach vielen Unterhandlungen, die Georg mit Vorsiclit 
leitete, wurden die Miihrer yersohnt und durch das Versprechen gewonnen, 
dass in der Zukunft die Wahl des Konigs genau nach dem karolinischcn 
Gesetze yollzogen werden solle. Sie betheiligten sich daher zahlreich bei 
der Kronung Georgs Ł) und crkannten endlich auf dem Landtage zu Brtinn, 
am 4. Juli 1458 Georg ais Konig an, naclidem er die Priyilegien Mahrens 
bereits in Znaim am 16. Juni 1458 bostiitigt hattc. Nach und nach leistete 
ihm aucli die katholisclie deutscho Bcvdlkerung von Olmiitz, Iglau, Znaim, 
Briinn, Neustadt und Hradisch den Eid der Treue und des Gohorsams; mogę 
die Hinweisung darauf geniigen, da die specielle Darstellung dieser Verhalt- 
nisse hier iibergangen werden muss. Niemals verlor K. Georg Mahren aus 
den Augen; um Wiederholungen zu vermeiden, mogę schon hier gestattet 
sein, diese Erfolge seiner politischen Thiitigkeit kurz lieryorzuheben. Durch
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den Grundsatz der yollstandigen Gleichberechtigung vereinigte er Mahren mit 
Bohmen; den Unterhandlungen mit den mahrischen Standen folgte das wich- 
tige Gesetz, verkiindigt in Olmiitz am 13. Janner 1464. Es enthalt die 
wiehtigen Bestimmungen: „marcliionatum Moraviae, simpliciter et in toto,
regno Nostro Boliemiae unimus, annectimus, adjungimus, appropriamus, attri- 
buimns ac perpetuo et irrevocabiliter incorporamus dann „nulli ergo omnino 
liceat hanc paginam Nostrae unionis, appropriationis, reintegrationis et in- 
eorporationis quovis modo infringere aut ei quomodolibet contravenire. “ Es 
wurde freilicli dieses Gesetz in der sturmischen Jagellonen-Periode im Pricden 
zu Olmiitz 1478 verletzt; dagegen verlor die Bestatigung der mahrischen 
Priyilegien in Znaim und Briinn 1458 niemals ihre Rcchtskraft und bildete 
die Grundlage bei vielen spateren Yertragon, so dass diese politische That 
Georgs alle Anerkennung verdient und klar beweist, wie der Konig eifrig 
sich bestrebte die Maclitstellung und Einheit der Kronc auf Grundlage der 
alteren Vertrage und Bechtsgrundsatze wiederherzustellen. Theilweise war 
dasselbe dem Kiinig auch in einem Theile Schlesiens und in der Lausitz ge- 
lungen. Dieser Erfolg der Politik Georgs kann jedocli hier nur angedeutet 
werden. Ausserdem sind diese Ereignisse von untergeordneter Bedeutung, 
da Georg damals noch nicht kraftig auftreten konnte und den Zug nacli 
Schlesien unterlassen musste. Besonders zwei Thatsachen wirkten bestimmond 
auf die fernere Thatigkeit Georgs ein; einerseits cmporte sich gegcn ihn eine 
vom Erzherzog Albrecht untersttitzte Partei in Iglau, andererseits riefen die 
triiben Yerhaltnisse in den osterreichischen Erblandern seine Einmiscliung 
liervor. Die Verhaltnisse in den osterreichischen Erblandern konnen in dieser 
Abhandlung nicht naher besprochen werden. Die Ursaclio der vielfachon 
Wirren schildert treffend Chmel in der Geschichte Kaiser Friedrichs III. 
(1. Thl. p. 4. u. a. O.): „Die Habsburger hat Ungliick getroflfen, da sie
durch innere Zerwiirfnisse und Eamilienstreit riyalisirenden Naehbarn, wie 
herausstrebenden Vasallen leider so manche Veranlassung zu unberufener Ein- 
mischung und untergrabender Schwachung gegeben liatten. Nebst den be- 
triibenden Ersclieinungen des Bruderkrieges mit allen seinen Schrecken, hatte 
der Bruderzwist auch die bedauernswerthe Folgę der Hcrabwiirdigung 
der Ftirsten, die theils die Liebe und Achtung einbiissten, theils auch durch 
ihre gegenseitigen Bemiihungen, sich eine Partei zu bilden, den Vasallen Ge- 
legenheit gaben, sich iiber Gebtihr goltend zu machen und Einmiscliung der 
Stiinde veranlassten.“ Wenn sich auch diese Worte auf eine yorangeliende 
Periode bezielien, so charakterisiren sie dennoch in allgemeinen Umrissen 
auch die Verhaltnisse des Jahres 1458.

Wie bereits friiher angedeutet wurde, konnten sich K. Friedrich III., 
Erzherzog Albrecht VI. und Sigismund von Tyrol iiber das Erbe Ladislaus



nicht einigen; ja die letzteren wollten sich sogar dem Urtheile der Stande 
fiigcn und bestimmten diesclbon zu Schiedsrichtern in dieser Angelegenheit, 
unbekiimmert um die zahlreiclien Familienvertrage der Habsburger, nacb 
denen K. Friedrich allein dns Erbe der Albrechtiner zufallen sollte. Die 
eino Folgo davon war der Yerlust Bohmens flir die Habsburger; die andere, 
dass die osterreichischen Stande die Eegentschaft dem Schaumburger, Walseer 
und Ulrich Eizinger iibertrugen und in ihrem Uebermut erklarten, so lango 
Niemandem gehorchen zu wollen, bis nicht eine Einigung unter den streiton- 
den Brudom erzielt wiirde. Diese Einmischung der Stande erscheint um so 
gefahrvoller, wenn man darauf Bileksicht nimmt, dass besonders im XV. 
Jahrhundertc keine allgemein giltige Norm die Grcnze zwischen den landes- 
flirstlichen und standischen Eechten bestimmte. Es wiederholten sich dieselben 
Scenen wie zur Zeit der vormundschaftlichen Eegierung Friedrichs fiir La- 
dislaus; die Stande beniitzten die giinstige Gelegenheit, die landesftirstliche 
Macht der Habsburger zu schwachen. In der standischen Eegentschaft sollte 
nach dem Wunscho der osterreichischen Stande der Scliwerpunkt der Landes- 
regierung ruhen. Endlich wurde am 21. August 1458 ein Vergleicli zu W. 
Neustadt geschlossen, der die Vereinbarungen der osterreichischen Stande 
iiber das Erbe (am 27. Juni 1458) wesentlich erganzte; Friedrich erhielt 
Niederosterreich und Wien, Albrecht Oberostcrreich und Sigismund eino 
Geldentschadigung. Der Abschluss des Vertrags zu Wr. Neustadt wurde 
besonders durch den Zug K. Georgs nach Niederosterreich beschleunigt. 
K. Georg gibt selbst die Griinde seiner Einmischung in den Fehdebriefen 
an, die er ati Albrecht und Sigismund (Briinn, 2. Juli 1458, Palacky Urk. 
B. Nro. 164) abschickte.

1. Captivavistis absąuc jurę, et captum injuste tenetis nobilem Ulricum 
Eyzynger, nobis sincero dilectum, marchionatus nostri Moraviae incolam, et 
juxta privilegia sua nostrae protectioni commissum, eiquc volenti ac offerenti 
se paratum stare juri, jus et justitiam denegastis.

2. Dedistis etiam operam ąuantum valuistis, praelatos, principes, barones, 
nobiles, civitates et alios subditos nostros marchionatus nostri Moraviae ac 
ducatus Silesiae, a juste dobita nobis obedientia et subjectione avertere curastis. 
Georg wurde namlich nach Ocsterreich von den Standen und der Partei des 
Ulrich Eizinger ais Schiedsricliter gerufen; auch K. Mathias trat fur Eizinger 
ein. Die osterreichischen Stande erhoben laute Klagen gegen Erzherzog 
Albrecht; donn es war allgemein bekannt, dass Eizinger von ihm deswegen 
gefangen gohalten wurde, weil die Vereinbarungen vom 27. Juni 1453 vor- 
ztiglich das Werk des maclitigen Mannes und fur Albrecht weniger giinstig 
waren. Dem Kaiser Friedrich III. wurde zwar vom K. Georg durch den 
Karnpf mit Albrecht ein wichtiger Dienst ex-wiesen, das Land litt aber



furchterlich durcli dic Schaaren der Bohmen und der Partei Eizinercrs. 
(Vrgl. Ebendorfer p. 892). Der Vergleieli zwischen Kaiscr Friedrich und 
Albrecht bcendigte noch nicht den fur Niederosterreich so verdcrblichen 
Krieg; denn es waren K. Georg uiid die Partei Eizingers zu beruhigen. 
Der Kaiser unterliandelte damals lebhaft mit K. Mathias iiber seine Anspriiche 
auf Ungarn (Wr. Neustadt, September 1458; Palacky Urk. B. Nro. 167) 
und trachtete daher im Interesse des Landes und der Habsburger so schnell 
ais moglich den Frieden durcli Unterhandlungen mit Albreclits Gegnern 
wiederherzustellen; es gelang ihm dies vollstandig. Auf der ausseren Donau- 
brlicke bei Wioń fand am 25. September 1458 die personlicho Zusammcu- 
kunft Georgs mit Friedrich III. statt; es war ein bedeutungsvoller Moment 
im Leben Georgs, ais er sieli ehrfurchtsvoll vor dem Manno, dessen Haupt 
die Krone und die Majestat der kaiserliclien Wiirde schmtickto, beugte: bis 
zum 3. October dauerten die Unterhandlungen. (Die Friedensurkundo vom
2. October 1458 in Chmel’s Materialien, II. 162—3). Ulrich Eizinger wurdo 
bereits am 25. September gegen Bovers in Freiheit gesetzt; Georg sollte 
16.000 Gulden ais Entschadigung erhalten. Friedrich III. ubernalim die 
Rolle eines Yermittlers zwischen Georg und Erzherzog Albrecht und Sigmund; 
die letzteren entsagten ihrer Anspriiche auf Bohmen. Indirect erkannte dadurch 
der Kaiser auch Georg ais Kiinig an, obwolil er ihm dic angesuchte feierliche 
Belehnung mit Bohmen verweigerte. Es sclieiterto zwar der Plan Georgs, 
seine Maclit durcli die formelle Anorkennung des Kaisers zu starken; doch 
die freundschaftliche Gesinnung des Kaisers war fur ihn yom hohen Werthe 
und brachte ihm bald dic sclionsten Friichtc. Die ausweichende Antwort 
Friedrichs (Wien, 13. October 1458) (Palacky Urk, B. Nro. 169) an Herzog 
Wilhelm von Sachsen iiber dessen Erbanspruche auf Bohmen war z. B. fur 
Georg in so fern von Bedeutung, ais dadurch die deutsclien Fiirsten, wclchc 
ihn nicht in das KurfUrsten-Collegium (Brief des Markgrafen Albrecht von 
Brandenburg an II. Wilhelm von Sachscn, Cadolzburg, 18. Mai 1458, Urk. 
B. Nro. 158) aufnehmen wollten, vorliiufig von fcindlichen Schritten ihm 
gegcniiber abgelialten wurden. Ueber die Motive, von welchen der Kaiser 
bei seiner freundlichon Annaherung an Georg geleitet wurde, kann 
niclits Bcstimmtes herrorgehoben werden. Die Urkunden enthalten niclits 
dariiber, was dic Meinung rechtfertigen konnte, Friedrich habe dic 
Freunilscliaft Georgs gesuclit, um desto leichter Ungarn im Kampfe mit 
Mathias gewinnen zu konnen. Das bereits friiher beleuchtete Yerhaltnis Georgs 
zu Mathias diirftc abor auch den Verdacht entkriiften, ais ob Georg, um 
personliche Vortheiłe zu erringen, seinen Freund Mathias liatte verrathen 
wollen. Er konnte es um so weniger bcabsiclitigon, da er solbst dcmselben 
Principe wie K. Mathias die Krone yerdankte und nur gegen sich selbst



einen gefahrlichen Sturm von Seite der romischen Curie, dereń Schiitzling 
Mathias war, heraufbescliworen liaben wiirde. Ausserdem musste Georg seine 
volle Thatkraft entfalten, mn in seinen eigenen Landom endlich die allgemeine 
Anerkennung sich zu erringen; die Opposition in Iglau, einem Theile von 
Schlesien, besonders aber in Breslau erhob immer drobendcr ibr Haupt. Er 
musste desto yorsichtiger liandeln, je grosser die nationalen, politischen und 
religiosen Gegensatze waren, die ilirn die yollstiindige Beruhigung der erregten 
Gemiiter seiner Gegner erschwerten.

Im Noveinber 1458 kniipfte K. Georg auch mit dem K. Kasimir von 
Polon freundschaftliclie Beziehungen an. Legatio regis Bobemiae Georgii ad 
Casimirum in negocio succedendi deinceps ad regnum Bohemiae stirpis Ca- 
simiri et non Georgii et obligatio ejusdem ad ferenda auxilia Casimiro. (Dlu- 
gossi H. Poloniae 1. XIII. p. 233). Hiese Naehricht des Dlugoss diirfte je- 
doch in ihrem yollen Umfange nicht auf Walirhcit beruhen. Es war zwar 
spater — warum? wird gelegontlicb erki art werden —■ ein Lieblingsplan 
Georgs, Bohmen mit Polon unter einem Herrsclier zu vereinigen; es lassen 
sieli aber, wenn man die Verhaltnisse in Bohmen und Polen in Betracht 
zielit, keine stichhaltige Griinde angeben, die K. Georg bewogon liaben wilr- 
den, iibor eine so wicbtige, ja in dieser Zeit nalissige und von ihm selbst 
yollstiindig unabhangige Frage mit Kasimir zu unterbandeln. Das Ziel der 
Politik Georgs war, mit den Nachbarreichen die freundlichen Beziehungen 
zu erneuem und die Wunden zu lieilen, welehe die Ilussitenkampfe und die 
innere Anarchie dem bohmischen Volke und Staate geschlagen liaben; dem 
K. Kasimir oder dessen Sohnen die mit Miilie erlangte Krone von Bohmen 
anzubieten, dazu hatte Georg weder ein Keclit, nocli einen Grund. Um den 
Preis der Anerkennung von Seite Kasimirs, um den Preis eines epliemeren 
personlichen Vortheils liiitte Georg niemals einen ahnlichen Scbritt unter 
nelimen konnen; daftlr spriclit nicht allein seine Yergangenlieit, sondern auch 
der Umstand, dass bei der personlichen Zusammenkunft Georgs mit Kasimir 
zu Glogau (am 18. Mai 14G2) dariiber Niclits erwithnt wurde; eine fur die 
.Tagellonen so bcdeutungsvolle Frage hittte wenigstens Kasimir nicht ungelost 
gelassen.

Unter scliwierigen Verhaltnisson wurde Georg zum Kiiiiige von Bolimen 
gewlihlt; am Schlusse der Darstellung der Ereignisse im Jalire 1458 sielit 
man, dass er sich nicht allein beliauptete, sondern auch bei seiner Politik 
von bestimmten Principien geleitet wurde. Jedor, der die goschilderte Pe- 
riode niiher kennt, diirfte ontschuldigen und begreifen, warum der Vcrfasser 
im ersten Theile seiner Abhandlung alle bezttglichen liistorisclien Thatsachen 
bcspracli; die Wahl Georgs und die Yerhaltnisse in Bohmen waren so eigen- 
ttimlich und sind fur die Beurtlieilung des Kiinigs von so grosser Bedeutung,



class sie unmoglich tlbergangen werden konnten. Die Walii Georgs kiindigt 
den Sieg des Princips der Wahlmonarchie an; die sieli hieraus ergebenden 
Resultate waren unverstandlicli, wenn die Quellen unbekannt war en, wclelie 
dieselben niilier beleucliten. Absiclitlieh wurde dalier aucłi an vielen Stellen 
der Wortlaut der Urkunden wiedergegeben; dem Yerfasser schwebten die 
Worte Chmel’s vor (Yorrede zur Geschiehte K. Friedrichs III): Mogen die 
Documente Zengnis geben, denen man ais stummen Zeugen weniger Glau- 
ben versagt ais den lebenden Darstellern, die so schnell vordaclitigt werden.

Da die Thatigkeit Georgs im Inueren Bohmons liier niebt gescliildert 
wurde, mogen seine Verdienste die Worte Droysen’s (G. der preussisclien 
Politik, II. Th. 1. Abth. p. 145, 146) beleucliten. „Bohmen war auf dem 
Wege, die herrschende Macht zu werden. Niclit darurn, weil es von einem 
Konige seiner Wahl, einem Emporktimmling, einem Utraąuisten regiort wurde. 
Aber Georg PodSbrad verstand es, aus der Thatsache seiner Wahl die Prin- 
cipien zu entwickeln, welclie sie entliielt, auf sie ein Konigthum noner Art 
aufzuerbauen. Er litt und schiitzte die Katholiken durchaus in ihrem We- 
sen, er walilte aus ihnen so gut wie aus den Utraquisten seine Riitlie. 
Miinner wie Zdenko von Sternberg, wie Prokop von Rabenstein, die dcm 
„alten Wesen“ angeliortcn, die Bischiife von Breslau, von Olmiitz dienten 
ilim in wichtigeu Staatsactionen. Zum ersten Małe gab es ein Konigthum, 
das den rein politischen Charakter des Staates begriff, zum ersten Małe To- 
leranz. So schritt Bohmen mit der vollen Energie eines neuen Princips 
ilber die Restaurationen hinaus, die Roni mit so glticklichem Eifer betrieb.“ 
Wenn wir diese Erfolge der Thatigkeit Georgs berucksichtigen, dann wird 
man sieli erklaren konnen, warum sieli die deutschen Ftirsten ihm bereits 
im Jahre 1459 freundlich naherten. Ihre Preundscliaft war eine natiirliche 
Folgę Georgs Politik. Treffend sagt Cl. Brockhaus (Gregor von Heimburg, 
p. 252): Seine Politik gehort yielleicht zu dem Lehrreichsten uml Imposan- 
testen zugleich, was das ganze Jahrhundert bietet; doppelt bedeutungsvoll, 
je ebenbttrtiger meist die Maclite waren, die er zu bestreiten hatte.

Die Darstellung dieser Politik Kiinigs Georgs vou PodSbrad wird im 
niichsten Programm ei-scheinen.

Dr. Anton Balcar.



Sehul naehr i eh t en ,

I. L e h r p e r s o n a l e .

1. Herr J o s e f  W erb  er, k. k. Director, Curator der Propst Leopold
Scherschnik’schen Bibliothekstiftung, lehrte Griechisch in der VII. Classe.

2. Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,  k. k. Professor, Curator der Dr. Philipp
Gabriel’schen Lehrmittelstiftung, lehrte Latein und Deutsch in der
l. Classe A.

3. Herr G o t t l i e b  F r i e d r i c h ,  k. k. Professor, lehrte Latein in der V
Griechisch in der VIII. und pliilosophisehe Propadeutik in der VII. 
und VIII. Classe.

4. Herr J o s e f  Sm i ta, k. k. Professor, lehrte Naturgeschichte in der
I. A und B, II., III., V., VI. und Mathematik in der I. Classe B.

5. Herr M a n u e l  Raschke ,  k. k. Professor, lehrte Geographie in der
I. A, Geographie und Geschichte in der II., III., VII. und Deutsch in 
der VII. und VTH. Classe.

G. Herr R u d o l f  B a r t e l m u s ,  k. k. Professor und Bezirks-Schulinspector, 
beurlaubt.

7. Herr Dr. J o l i a n n  O ds t rc i l ,  k. k. Professor, lehrte Mathematik in
der 1. A, IV., V., VII. und Physik in der VII. Classe.

8. Herr Dr. A n t o n  B a lca r ,  k. k. Professor, lehrte Geographie in der
P B, Geographie und Geschichte in der IV., V., VI., VIII. und Deutsch 
in der VI. Classe.

9. Herr A r m a n d  K a r ę  11, k. k. Professor, lehrte im I. Semester Latein
und Deutsch in der II. Classe, im II. Semester Latein in der IV.
und VII. Classe.

10. Herr W e n z e l  P s c h e i d l ,  k. k. Professor, lehrte Mathematik in der
II. , III., VI., VIII. und Physik in der IV. und VIII. Classe.

11. Herr P. J g n a z  Świeży,  k. k. Professor, lehrte kathol. Religionslehre
in alien Classen.

12. Herr F r a ń  z Schmied ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Latein in der
VI. und VIII., Griechisch in der VI. und Deutsch in der V. Classe.



13. Ilerr E i c l i a r d  F r i t sc l ie ,  k. k. Religionslelirer, lelirte evangel. Reli-
gionslelire in allen Classen.

14. Herr L e o p o l d  M ath ia ,  Supplent, lelirte Latein in der III., Griechisch
in der IV. und V. und Dcutsch in der III. Classe.

15. Herr J o l i a n n  Ve tchy,  Supplent, lelirte Latein und Deutsch in der
I. Classe 15 und Griechisch in der III. Classe.

16. Herr J o s e f  Sturm,  Supplent, lehrte im II. Semester Latein in der II.
und Deutsch in der II. und IV. Classe.

17. Herr S im o n  P r i e d i n a n n ,  Kreisrabbiner, lehrte israelitische Religions-
lehre.

18. Herr P. A n d re a s  Ku czera ,  prov. Exhortator fiir das Untergymnasium.

Die relativ obligaten Landessprachen lehrten:
1. Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,  k. k. Professor, bohmische Sprache in 3

Abtheilungen.
2. Herr A r m a n d  K a r o l i ,  k. k. Professor, polnische Sprache im 1.

Semester in der 1. und 2. Abtheilung, im II. Semester auch in der
3. Abtheilung.

Die freien Lehrgegenstande lehrten:
1. Ilerr J o s e f  Smi ta ,  k. k. Gymnasial-Professor, Gesang.
2. Herr F r a n z  I to lccek,  Lehrcr au der k. k. Staatsrealsehule, Freihand-

zeichnen.
3. Herr J o a c h i m  S t e i n  er, Supplent an der k. k. Staatsrealsehule, geome-

trisches Zeichnen seit 1. Marz (bis dahin sein Amtsvorgangcr Karl 
Pelz).

4. Herr J o s e f  K a s s l e r ,  Supplent an der k. k. Staatsrealsehule, fran-
zosiche Sprache.

II. L e h r p l a n .

a) O b lig a te  Le h rg e g e n sta n d e .

I. Classe.
Ordinarius: Abth. A: Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,

Abth. B: Herr J o l i a n n  Vete l iy .
1. R e l i g i o n s l e l i r c : a) katliolisch: 2 St. w. Der christliclie Glaube. Die 

zelin Gebote. Die Gnademnittel. Ig. Świeży.



p) evangelisch: 2 St. w. Biblische Geschichte des alten Testament.es. 
Die einsclilagige Geographie. Nacliriehten aus dem religiosen und 
Culturleben der mit Israel in Beriilirung gekommenen Volkor. Erklarung 
der zelm Gebote und des „Unser Vatcr“. Zu den Festzeiten des 
Kirclienjahres ein religioses Lied. B. F r i t s c l i e .

2. L a t e i n :  8. St. w. Regelmassige Formenlelire nebst den wiehtigsten
Anomalien des Nomen, eingeubt an den TJebungsbeispielen des Lese- 
buches. Memoriren nnd Aufschreiben der Vocabeln. Wbchentlicli 1 
Composition. Abtli. A: Dr. J . F i s c h e r .

Abtli. B: J . Yetc l iy .
3. D e u t s c b :  4. St. w. Der einfaclie, erweiterte, zusammengezogene und

zusammengesetzte Satz in Yerbindung mit der Interpunctionslelire. 
Flexion der Verba. Miindlicbe und schriftliche Einttbung durcli Bei- 
spiele. •—- Lesen und Erklaren prosaischer und poetischer Lesestticke. 
Vortragen memorirter Stticke. — Alle 8 bis 14 Tage ein schriftlicher 
Aufsatz und alle 8 Tage eine orthographisclie Uebung.

Abtli. A: Dr. J . F i s c h e r .  
Abtli. B: J . V et cli y.

4. G e o g r a p h i e :  3. St. w. Grundbegriffe der mathematischen Geographie.
Beschreibung der ErdoberfiSche mit Bezug auf ihre nattirliclie Be- 
schaffenheit und die allgemeinen Scheidungen nacli Vblkern und Staaten. 
— Kartenlesen und Kartenzeichnen. Abtli. A: M. Rascl ike .

Abth. B: Dr. A. Balcar.
5. M a t h e m a t i k :  3. St. w. Die 4 Reclmungsarten mit unbenannten und

benannten Zahlen. Dekadisches Zahlensystem, Deciinalbruche: Rechnen 
mit abgekiirzten Decimalen, abgekiirzto Multiplication und Division. 
Primzahlen, Theilbarkeit der Zahlen, gemeinscliaftliches Mass und Viel- 
fache. Gemeinc Briiche. —- Ans der Anschauungslehre : Gerade, Winkel, 
Dreiecke. Abth. A: Dr. J . O ds t rS i l .

Abth. B: J. Smita.
G. N a t u r g e s c l i i c l i t e  : 2 St. w. — Zoologie der Sauge-, Glieder-, Weicli- 

und Strahlthiere mit erlauternden Demonstrationen.
Abth. A. und B.: J . Smita .

II. Classe.
Ordinarius : I. Sem.: Herr Armand K a r e 11;

II. Sem.: Herr Josef Sturni .
1. R e l i g i o n s l e l i r e :  a) katholisch: 2 St. w. — Erklarung der Ge- 

brauchc und der Ceremonien der katkoliselien Kirche.
Ig. Świeży .
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P) evangelisch: 2 St. w. — Biblische Geschichte des neuen Testa- 
mentes, vornehmlich die Reden Jesu. Zusammenhangende Geographie 
Palastinas und der in Betracht kommenden Orte und Lander. Er- 
klarung aller 6 Hauptstiicke des (lutherischen) Kateehismus. Zu den 
Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied. R. P r i t s c h e .

2. L a t e i n :  8 St. w. — Wiederholung und Erganzung der regelmhssigen 
Formenlehre. Unregehnassigkeiten in Declination und Conjugation. 
Die notwendigsten Lehren der Syntax. Uebungsbeispiele naclt dem 
Lesebucbe. ■—- Alle 8 Tage eine Composition, alle 14 Tage ein Pen
sum. I. Sem. : A. K a re l l .

II. Sem.: J . S tur in.
3- D e u t s c h :  4 St. w. —■ Die Formenlehre des Nomen. Der zusammen- 

gesetzte Satz. Wiederholung und Beendigung der Orthographie. Lesen 
von Musterstucken mit sachlicher und sprachlicher Erklarung. Yortrag 
memorirter Stiicke. Alle 8 Tage ein Aufsatz, alle 14 Tage eine ortho- 
graphische Uebung. I. Sem.: A. K a r e l l ;  II. Sem.: J . S tu r m .

4. G -eographie  un d  G e s c h i c h t e :  4 St. w. Geschichte des Altertums.
-— Physikalisehe und politische Geographie von Asien, Afrika und 
Europa im Allgemeinen; specielle Geographie von Stid- und West- 
Europa. M. R a s c h k e.

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Aus der Arithmetik. Verhaltnisse und Propor-
tionen sowie dereń Anwendung. Walsche Praktik. — Aus der An- 
schauungslehre: Messung, Theilung, Yerwandlung und Aelndichkeit 
gradliniger Figuren. W. P sche id l .

6. N a t u r g e s c h i c h t e :  2. St. w. a) Zoologie der Vogel, Amphibien und
Fische mit erlauternden Demonstrationen. — b) Botanik: Besclireibung 
der Pflanzen nach ausseren Merkmalen mittelst Demonstration an le- 
benden Gewaehsen. J. Smita .

III. Classe.
Ordinarius : Herr Leopold M a t h i a.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Die Geschichte der Offen-
barungen Gottes im alten Bundę. Ig. Swióży .

P) evangeliscli: 2 St. w. Die christliche Glaubenslehre. Lcbensbilder 
christlicher Helden aus der Zeit der Stiftung der Kirche bis zur Re- 
formation. Z\i den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied.

R. F r i t s c h e.
2. L a t e i n :  6 St. w. Casuslehre, eingeiibt an den Aufgaben des Uebungs-

buches. — Cornelius Nepos nach Auswahl. Tagliclie Praparation. Alle 
14 Tage eine Haus- und eine Schulaufgabe. L. Matliia.



3. G-r iecl ii sch:  5 St. w. Regelmassige Formenlelire bis zu den Passiv-
forinen. Uebersetzung der entsprechenden Uebungsstiicke. Tm II. Se- 
mester alle 14 Tage ein Pensum und alle 4 Wochen eine Compo- 
sition. J. V e t c h y.

4. D e u t s c h :  3 St. Lesen prosaischer und poetischer Musterstttcke mit
sprachlicher und saclilichcr Erklarung. Yortrag memorirter Lesestiicke. 
Alle 14 Tage eine Hans- oder Scliulaufgabe. L. M a t h i  a.

5. G e o g r a p l i i e  u n d  G e s c h i c h t e :  3. Std. w. Geschichte des Mittel-
alters mit besonderer Berucksichtigung der Hauptmomente ans der 
dsterreichisclien Geschichte. Oro-, Hydro- und politische Geograpliie 
von Europa (Oesterreich ausgenommen). Geograpliie von Amerika und 
Australien. Kartenzeichnen. M. R asch k e .

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Grundoperationen mit Buchstabengriissen,
Potenciren, Radiciren. Combinationslehre. — Anschauungslehre: Der 
Kreis und die regelmassigen Polygone in Construction und Rechnung.

W. P s c li e i d 1.
7. N a t u r g e s e h i c h t e :  2 St. w. (im I. Sem.) Mineralogische Anschau-

ungslebre. J .  S m i t a.
8. P h y s i k :  2 Std. w. (im II. Sem.) Einleitung. Anfangsgriinde der Chemie

und Warmelehre. J. S m i t a.

IV. Classe.
Ordinarius: I. Sem.: Herr Vincenz B i e n e r t .

II. Sem.: Herr Armand K a r ę  11.

1. R e l ig io  n s i e l i r e :  a) katlioliscli: 2 Std. w. Die Gescliiclite der Offen-
barungen im neuen Bundę. Ig. S w i ć ż y.

P) evangelisch: 2 Std. w. Die christliche Sittenlebre. Lebensbilder 
cliristlicher Ileldeu ans der Reformation bis in die neueste Zeit. Zu 
den Pestzeiten des Kirclieujalires ein religibses Lied. R. P r i t s c h e .

2. L a t  e in : 6 St. w. Tempus- und Moduslehre, Prosodie und Metrik. —
Lecture: Caesar de bello Gallico lib. I. II. III. — Ovid nacli Aus- 
wahl. — Alle 14 Tage eine Hausaufgabe nacli Yielliaber II. und eine 
Composition nacli der Lecture. I. Sem.: V. B ien e r t .

TI. Sem.: A. K a r e ł  1.
3. G r i e ch i s c l i :  4. St. w. Abschluss der unregelmassigen und Wioderliolung

der regelmassigen Formenlelirc. Gebrauch des Nominatiy, Accusatiy 
und Genitiv. Modi im einfachen und zusammengesetzten Satze. Entspre- 
cliende Uebungen nacli Schenkl. Monatlich 3 Aufgaben, zumeist Com. 
positionen. L. M a t h i a.
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4. D e u t s c h :  3 St. w. Lectiire prosaischer und poetischer Musterstticke
mit sprachlicher mid sachliclier Erklarung. Figuren und Tropem Vor- 
tragen memorirter Stilcke. Deutsche Prosodie und Metrik. Geschafts- 
aufsittze. Alle 14 Tage eine Ilaus- oder Schulaufgabe.

I. Sem.: V. Bienfert.
II. Sem.: J. Sturrn.

5. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i e h t e :  4 St. w. I. Sem.: Geschiehte der
Neuzeit mit Hervorhebung der Geschichte des Habsburgischen Gesammt- 
staates. — II, Sem.: Geograpbie und Statistik der (isterr.-ungar. 
Monarchie. — Kartenzeichnen. Dr. A. B al car.

6. M a tb e m a t ik :  3 St. w. Zusammengesetzte Verhaltnisse und dereń An-
wendung. Gleichungen des I. Grades. — Anschauungslebre: Stereo-
metrische Grundbegriffe. Inhalts- u. Oberflachen-Berechnung der Kiirper.

Dr. J. O d s t rS i l .
7. P l i y s i k :  3 St. w. Die Debre vom Gleichgewichte und der Bewegung

fester, fliissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, Magnetismus und 
Elektricitat. Grundbegriffe der Optik. W, P s c h e id l .

Y. Classe.
Ordinarius: Herr Gottlieb F r i e d r i c h .

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Allgemeine Glaubenslelire.
Ig. Św ieży .

[5) evangelisch: 2 St. w. Zusammenbangende Darstellung der Ge
schichte der christlichen Kirche von der Stiftung derselben bis zur 
Reformation. R. F r i t s c h e .

2. L a  t e in :  6 St. w. Livius lib. I. XXI. — Ovid nach Auswabl aus
den Metamorpbosen. — Memoriren einzelner Stellen. — Privatlecture: 
Livius lib. II. YI. — Gramatisch-statistische Uebungen (1 St. w.): 
Wiederholung der Grammatik: Casuslelire, Tempora und Modi. Alle 
14 Tage ein Pensum und eine Composition. G. F r i e d r i c h .

3. G r i e c h i s c h :  5 St. -\v. Xenophon, Anabasis V. YI. VII. VIII. nach
Schenkl’s Cbrestomathie. Homeri Iliad. lib. I. II. III. — Privat- 
lectiire: Xenoph. Anab. 1. I. II. — Grammatik (1 St. w): Gebrauch 
der Casus sammt entspreehenden Uebungen aus Schenkl. — Alle 4 
Wochen eine Composition. L. M a t h i a.

4. D e u t s c h :  2 St. w. Lectiire von Musterstiicken der neueren Lite
ratur mit sprachlicher und sachliclier Erklarung. Yortragen mcmo- 
rirter Stiicke. Alle 14 Tage eine Ilaus- oder Schulaufgabe.

Fr. Schmied.



5. G e o g r a p h i e  u n d  G e sc h i c h t e :  4 St. w. Geographie Vorder-Asiens
und der Mittelmeerlander. — Cultur der altasiatischen und afrikanischen 
Volker. Geschichte der Perser, Griechen, Makedonen, Karthager und 
Romer Lis Oetavians Alleinherrschaft. Kartenzeichnen.

Dr. A. Balca r .
6. M a t h e m a t i k :  4 St. w. Algebra: Die Zahlensysteme. Algebraische

Grundoperationen. Tlieilbarkeit der Zahleu und ihre Anwendung. 
Vollstandige Lelire von den Bruclien und Verhaltnissen. — Geometrie: 
Planimetrie. Dr. J. O d s t r 2 i 1.

7. N a t u r g e s c h  i ch te :  2 St. w. I. Sem.: Mineralogie in Verbindung
mit Geognosie. — II. Sem,: Botanik mit besonderer Berucksichtigung 
der Organographie und Systematik. J. S m i t a.

YI. Classe.
Ordinarius : Hcrr Franz Schmied.

1. R e l i g i o n s l e b r e :  a) katlioliscli: 2 St. w. Die cbristliclie Lehre. Ile-
sondere Glaubenslere. Ig. Świóźy.

P) ovangeliscli: 2 St. w. Zusammenliiingende Darstellnng der Ge- 
schiclite der christlichen Kirche von der Reformation bis in die neueste 
Zeit. Geschichte des evangelischen Kirchenliedes. R. F r i t s c h e .

2. L a  t e i n :  6 St. w. Sallust, helium Ingurthinum. — Cicero orat. in
Catil. II. — Caesar, bellum civile 1. III. — Vergil, Aen. 1. I. — 
Privatlecttire: Sallust, de conj. Catil. — Cicero, orat. in Catil. I. III- 
Grammatisch-stilistische Uebungen (1 St. w.). — Praparation. ■— Alle 
14 Tage ein Persum, alle 4 Wochen eine Composition.

Fr. S chm ied .
3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. — Homeri Iliad. 1. V. VI. XVIII. XIX. —

Herodot 1. VII. — Privatlecttire: Horn. II. 1. XXIII. XXIV. — He- 
rodot 1. V. — Grammatik (1 St. w.): Moduslehre bis zum Particip 
(inclus.). — Praparation. — Alle 4 Wochen eine Composition.

Fr. S chm ied .
4. D e u t s c h :  3 St. w. — Lecttire von Musterstttcken aus dem Lesebuche

(Egger, II. 1). — Literaturgescliichte von den altesten Zeiten bis Gotlie. 
Alle 14 Tage ein Aufsatz. Dr. A. Bal ca r .

5. G e o g r a p h i e  un d  G e sc h ich t e :  3 St. w. Geschichte des romischen
Kaiserreiches und des Mittelalters mit besonderer Berucksichtigung der 
Geschichte der osterreichischon Lander. Entsprechende politische Geo
graphie, Dr. A. B al ca r .



6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Algebra: Potenz- und Wurzelgrossen. Loga-
rithmen. Gleichungen des I. Grades mit einer und zwei Unbekannten. Auf- 
gaben aus Heis. — Geometrie: Stereometrie. Trigonometrie.

W. P s c h e i d l .
7. N a tu r g e s c l i i c h  t e : 2 St. w. — Zoologie mit erlautemden Demon-

strationen und besonderer Berticksichtigung des anatoinischen Baues der 
Haupttypen, J . Sm i ta.

YII. Classe.
Ordinarius: Herr Manuel R asch k e .

1. R e i ig io n s i e l i r e :  a) katliolisbh: 2 St. w, — Christliche Sittenlehre.
Ig. S w i ó ż y.

p) e y a n g e l i s e l i : 2 St. w. — Religionsgeschichte. 1. Sem.: Die 
polytlieistisclien Eeligionen (Die Naturreligionen der Semiten, Aegypter, 
der Arier arm Indus und der Germanen; die Culturreligionon dćr Grio- 
chen und Romer, der Chinesen; der Brahmanismus und Buddliisinus 
und die Religion des Zarathustra). II. Sem.: Die monotheistischen 
Religionen (das Judentum, der Islam und das Christentum). Lecttire 
und Erkiiirung der Psalmen in lateinisclier Uebersetzung.

R. E r i t s c h e .
2. La  t e i n :  5 St. w. Cicero, orat. pro Milone. •—• Vergil, Aen. I. III.

IV. V. -—- Priyatlectiire: Cicero, orat. pro Archia poeta. — Gram- 
matisch-stilistische Uebungen (1 St. w.) — Alle 14 Tage ein Pensum, 
alle 4 Wochen eine Composition. I. Sem.: V. B ienor t .

II. Sem.: A. K a r ę  11.
3. Gr iech i sc ł i :  4 St. vr. Demostlienes, orat. Phil. I. II. III. sammt Ein-

leitung. — Sophokles, Oedipus rex mit Einleitung in die griecliisclio 
Tragodie. — Cursorische Lecttire von Hom. Od. 1. II. — Privat- 
loeturc: Demosthenes, orat. de pace. — Homer Od. 1. I. — Alle 14 
Tage eine grammatische Stunde. —• Alle 4 Wochen eine Composition.

•T. W erb  er.
4. D e u t s c h :  3 St. w. —- Literaturgeschichte bis 1300 mit Lecttire aus

dem inittelhochdeutschen Lesebucbe (Reichel). — Musterstticke aus Egger
II. 2. — Schiller’s Braut von Messina und Goeth’es Hermann und 
Dorotliea. — Alle 14 Tage ein Aufsatz, tlieils Haus- theils Schul- 
aufgabe. M. R as ch k e .

5. G e o g r a p h i e  u n d  Ges ch ich  te:  3 St. w. — Geschichte der Neuzeit
mit Hervorhebung der charakteristischen Momente aus der oster- 
reichischen Geschichte und mit der entsprechenden politischen Geographie.

M. R asch k e .



6. Mat hem a t i k : 3 St. w. — Algebra: Unbestimmte Gleichungen.
Quadratische Gleichungen mit einer und mehreren Unbekamiten. De- 
terminanten. Exponential-Gleicliungen. Progressionen. Combinationslehre. 
Binomisclier Lelirsatz. — Geometrie: Anwendung der Algebra auf die 
Geometrie. Analytisclie Geometrie in der Ebene. Dr. J. Odst re i l .

7. P h y s i k :  3 St. w. — Allgemeine Eigenschaften der Kbrper. Mechanik
lestcr und tropfbar-fliissiger Korper. Warnie. Theorie der Gase. Chemie.

Dr. J . O d s t r e i l .
8. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k :  2 St. w. — Logik.

G. F r i e d r i c h .

YIII. Classe.
Ordinarius: Herr W e n z e l  P s c h e i d l .

1. B e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. — Gcschichte der Kirche
Christi. Ig. Św ieży .

p) ovangeltsch: 2 St. w. — I. Sem.: Die christliche Glaubenslehre 
mit yorhergehender Erkliirung der Bibel. — II. Sem.: Die christliche 
Sittenlehre. — Lecture und Erklarung des Evangeliums nacli Lukas 
im IJrtexte. B. F r i t s c h e .

2. L a  t e i n :  5 St. w. — Tacitus, Annal. 1. I. u. Agricola. — Horatius,
Carm. I. II. III. IV. nacli Auswahl; Epod. Sat. Epist. nach Auswahl.
— Privatlectiire: Tacitus, Histor. 1. V. — Gramatisch-stilistische 
Uebungen nebst Wiederholuiig der wichtigsten Partien der Grammatik.
— Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

F r. Schmied.
3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. — Platons Apologie und Gorgias (I. Sem.).—

Sopliokles, Elektra (II. Sem.). — Wiederholuiig der Syntax. — Alle
4. Wochen eine Composition. O. F r i e d r i c h

4. D eut sc l i :  3 St. w. — Analytisclie Aesthetik. Die Lehre von den schonen
E i i i i sto i, von der I oesie nnt Bezug auf die im Gymnasium gelesenen 
griechischen, lateinischen und deutschen Classiker und mit Beuutzung 
von Mozart’s Lcscbuch f. O. G. III. — Lecture von Kleisfs Hermanns- 
schlacht und Grillparzer’s Ottokar. — Das Wichtigste aus der Litera- 
turgeschichte. — Alle 3 Wochen ein Aufsatz (Hans- oder Schulauf- 
gabe). M. E a s e h k e.

5. G e o g ra  p h ic  u nd  Ges  ch ich  te: 3 St. w. — I. Sem.: Hauptmomente
aus der Geschichte der Gegenwart. — Geschichte der osterreichisch- 
ungarischen Monarchie mit Heiworhebung ihrer Beziehungen zur Ge
schichte der Naehbarlander. Uebersichtliche Schilderung der inneren 
und Culturzustande der einzelnen Lander in allen Perioden. — II. Sem :



Geographie uud Statistik der osterreichisch-ungarischen Monarchie mit 
steter Yergleichung der heimischen Verhaltnisse init denen der curo- 
paisclien Grossstaaten. Kartonzeiclmen. Dr. A. Bal car.

6. Ma t h e m a t h i k :  2 St. w. — Wiederholung des Lehrstoffes und TJebun-
gen im Auflosen algebraischer, geometrischer und physikalischer Pro- 
bleme. W. P s c b e i d l .

7. P h y s i k :  3 St. w. — Magnetismus, Elektricitat, Warme, Aknstik und
Optik. W. Pscb e id l .

8. P b i l o s o p b i s c b e  P r o p a d e u t i k :  2 St. w. — Empirische Psy
chologie. G. F r i e d r i c li.

Israelitisclier Religionsunterriclit.
I. A b t l i e i l u n g  (I. II. Cl.), 2 St. w. — 1 S t.: Die Israeliten auf ihrem

Zuge durch die Wtiste bis zum Tode des Konigs Saul. — 1 S t.: Lese- 
stticke ans der Genesis mit sacblicber und grammatikalischer Er- 
klarung.

II. A b t l i e i lu n g  (III. IV. Cl.), 2 St. w. -— I S t.: Goschicbte der Israe-
liten von der Zeit der Maccabaer bis zum Tode des Ilerodes. Geo- 
graphie von Palastina. — 1 S t.: Lesestiicke aus dem Exodus mit 
sacblicber und sprachlicher Erklarung,

III. A b t l i e i l u n g  (V. VI. Cl.), 2 St. w. -— 1 S t.: Goschicbte der Isracli-
ten von Arclielaus bis zum Barkocbbakampfe unter Iladrian. Entstehung 
der Mischna. — 1 St.: Lectiire mehrerer Psalmen mit Erlauterungen.

IV. A b t l i e i lu ng  (VII. VIII. Cl.), 2 St. w. — 1 S t.: Das Buch Josua
mit kritischen Erlauterungen iiber Inbalt und Entstebungszeit. Mehrere 
Psalmen. — 1 S t.: Geschichte der Israeliten und dereń literarische 
Leistungen im XI. und XII. Jahrbunderte. S. F r i e d m a n u .

b) L a n d e s s p r a c h e n ,
I. Polnisch.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Das fur den ersten Unterricht Wesentliche aus
der Lautlehre. Regelmassige Formenlebre des Hauptwortes, Beiwortes, 
Fiirwortes, Zalilwortes und Zeitwortes, eingeiibt bei der Lectiire gewiilil- 
ter Lesestiicke aus Wypisy polskie I. — Memoriren kurzer Gedichte. 
—- Alle 4 Wochen eine schriftliche Aufgabe. A. K a r e l l .

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. — Erganzung der regelmassigen Formenlebre!
Lelire vom Satze, Casuslehre, eingeiibt bei der Lectiire aus Wypisy 
polskie II. — Memoriren kurzer Gedichte. — Alle 4 Wochen eine 
schriftliche Aufgabe. A. K a re l l .



III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. — Grammatisch-stilistische und sacldicho Er- 
kliirung ausgewahlter Lcsestlicke aus Wypisy polskie II, 2 f. O. G. 
mit einem kurzeń Abrisse der Literaturgeschichte. Yortrag frei ge- 
wahlter Gedichte. — Alle 4 Wochen eine schriftlicłie Aufgabe.

I. Sem.: V. B i e n e r t .
II. Sem.: A. K a r e l l .

II. Bolnniseli.
I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. — Das fur den ersten Unterrieht Notwendige

aus der Lautlehre. Regelmassige Formenlehre der Hauptwbrter, Bei- 
worter, Fiirworter, Zaldworter und theilweise der Zeitworter, eingetibt 
boi der Lectlire aus Jire6ek’s cltanka pro I. trldu. Memoriren ausge
wahlter Godiebte. — Alle 4 Woclien eine Sclmlaufgabe.

Dr. J . F i s c h e r .
II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. — Ergiinzung der regelmassigen Formenlehre:

Adverbien, Prapositionen und Conjunctionen; Satzlehre, eingetibt bei 
der Lectlire aus Jirecek\s Sltanka pro IV. trldu. Memoriren ausgewiihlter 
Godichto. — Alle 4 Woehcn eine Sclmlaufgabe. Dr. J. F i s c h e r .

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. — Lectlire von Mustcrstucken aus JireSek’s
Anthologie mit grammatisch-stilistischer und sachlicher Erklarung und 
literarhistorischen Notizen. Yortragen gewahlter Gedichte. — Alle 4 
Wochen eine Aufgabe. Dr. J. F is cher .

o) F r e i e  L e h r g e g e n s t a n d e .

I. FranzSsische Sprache.
I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. — Aussprache. Regelmassige Formenlehre.

Avoir und etrc. Bcstimmter und unbestimmter Artikel. Zaldworter, 
Fiirworter etc. — Miindliche und schriftliche Uebungen. Praparation. 
Haus- und Scliulaufgaben. — Behandlung einiger leichter Lesestiicke.

II. A b t h e i l u n g :  1 Std. w. — Unterstufe: Fortsotzung der Formenlehre
bis zu den unregelmitssigen Verben. Miindliche und schriftliche Uebun
gen. Praparation. — Ilaus- und Scliulaufgaben. — Behandlung einiger 
Lesestiicke. — Oberstufe: Ortliographische Eigenthiimliehkciten einiger 
Verba der 1. Conjugation. Die unregelmassigen Verha. — Anwendung 
von avoir und etre. — Formenlehre des Substantivs und Adjectivs. — 
Miindliche und schriftliche Uebungen, Praparation. — Behandlung 
einiger Lesestiicke. J. K a s s l e r .



II. Gesang.
I. A b t ł i e i l u n g :  2 St. w. — Anfanger mit Knabenstimmen (Sopran und

Alt). Der Gesangston nacli Daucr, Ilohe und Starkę mit einschlagigen 
Uebungen. Ein- und zweistimmige Gesangsiibungen.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. — Geiibtere mit Knabenstimmen: Erweiterung
der musikalischen Tlieorie. Einiibung des Sopran und Alt bei gemisch- 
ten yierstimmigen Cliorcn.

III. A b t h e i l  ung:  2. St. w. — Uebungen im yierstimmigen Gesango
(gemischto und Mannerchore), bisweilen mit Zuziehung der II. Ab
theilung. J . Smita.

III. Zeichnen.
a) F r e i h a n d z e i c l i n e n .

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. — Zeichnen nacli der Scłraltafcl. Einfache,
systemmetrisch gclialtene ornamentale Formen von der geometrischen 
Grundlage abgeleitet. Fr. H o l e  cek.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. — Zeichnen nacli Yorlagen und Modellen. Das
Ornament und das menschliche Gesicht, yerbunden mit der Erklarung 
tiber die beim freien Nachbilden der Objecte zu beobaclitenden Eegeln.

Fr. II o 1 e c e k.

b) G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n en .
I. A b t h e i l u n g :  1 St. w. —• Lehre von den geometrischen Formen in

der Ebene. Darstellung des Punktes und der Geraden. Zeichnen der 
Winkel, Senkrechten und Parallclen. Theilung der Geraden und Winkel. 
Construction der Dreiecke und Yierecke aus gegebenen Stticken. 
Regclmasige Vielecke im Kreise und iiber einer Geraden. Verwandlung 
und Theilung der Figuren. Elemente der Feldmesskunst und des Si- 
tuationszeichnens.

II. A b t h e i l u n g :  1. St. w. — Die_ Kegelschnittslinien, ihre Entstehung
und Construction. Tangentenbestimmungen und einschlagige Aufgaben. 
— Projectionslehre: Orthogonale Projection des Punktes und der Ge
raden. Darstellung der Ebene. Beziehungen der drei Grundgebilde zu 
einander. Piramidę, Prisma, Kegel, Cylinder und Kugel; die Grund- 
formen technischer Objecte, in yerschiedenen Lagen projicirt. Ebene 
Schnitte derselben. Einfache Durchdringungen.

I. Sem.: K. Pe lz .
II. Sem.: J. S t e i n  er.



lii. Verzeichniss
der im Schuljahre 1875/6 verwendeten Łehrbiicher nach Gegenstanden

nnd Classen.
I. R e l ig io n s l e l i r e :  a) katholisch: Katliolisclicr Katechismus (Regensburg),

in I. — Liturgik oder Erktórung der gottesdienstlichen Haudlungen 
(Bellmann), in II. — Gesehichte der Offenbarung des alten Testamentes 
(Bellmann), in III. — Gesehichte der Offenbarung des neueu Testa
mentes (Bellmann), in IV. — Martin, Allgemeine Glaubenslelire, in V.
— Martin, Besondere Glaubenslelire, in VI. — Martin, Sittenlehre, in 
VII. — Fessler, Gesehichte der Karelie Christi, in VIII.

P) evangelisch: Berthelt, Biblische Gesehichte mit Bildern, in I. II. 
Palmer, der christliche Glaube und das cliristliche Leben, in III. IV.
— Palmer, Lehrbuch der Religion fur die oberen Classen, II Tl>., in
V. VI. — Palmer, Lehrbuch der Religion ftir die oberen Classen, I. 
Th., in VII. VIII.

II. L a t e in i s c l i e  Sp rac l ie :  Schmidt, Lateinische Scliulgrammatik, in I.
bis VIII. — Vielhaber, Lateinisclies Uebungsbuch, I. Th. in I. — 
Vielhaber, Lateinisclies Uebungsbuch, II. Th., in II. ■—- Cornelius Nepos 
von Siebelis, in Ul. — Vielhaber, Aufgabcn zuni Uebersetzcn ins La
teinische, I. Th., in III. — Vielhaber, Aufgaben zum Uebersetzen ins 
Lateinisclie, II. Tli., in IV. — Caesar bellum Gallicum, ed. Hoff
mann, in IV. —■ Ovidii carmina selecta, ed Grysar, in IV. V. — 
Livius ed. Grysar, in V. — Siipfle, Aufgaben zu lateinischen Stiliibun- 
gen, II. Th., in V, VI. — Caesar bellum civile, ed. Hoffmann, in VI, 
Sallust, Jugurtha, ed. Linker in VI. — Cicero, orat. in Catilinam, ed. 
Klotz, in VI. — Vergil, Aeneis, ed. Ribbeck, in VI. VII. •— Cicero, 
oratio pro Milone, ed. Klotz, in VII. — Siipfle, Aufgaben zu lateini
schen Stiliibungen, 111. Th., in VII. VIII. Tacitus, ed. Halni, in VIII. 
Horatii carmina selecta, ed. Grysar, in VIII.

III. G r i c c h i s c l i e  S p rac l i e :  Curtius, Griechische Schulgrammatik, in III.
bis VIII. — Schenkl, Griechisclies Elementarbuch, in III. IV. — 
Schenkel, Chrestomathie aus Xenoplion, in V, — Homer, Ilias, ed. 
Dindorf in V. VI. — Herodot, ed. Wilhelm, in VI. — Dcmosthcncs 
Staatsredeu von Pauly, in VII. — Homer, Odyssee, ed. Dindorf, in VII.
— Sopliokles, Oedipus rcx, ed. Dindorf, in VII. — Sophokles, Elektra, 
ed. Dindorf, in VIII. — Platonis dialogi. (Apologie. Gorgias), ed. 
Hermann, in VIII.

[V. D e u t s c h e  Spr ac l i e :  Gurke, Deutsche Schulgrammatik, in I. —-
Neumann und Gehlen, Deutsclies Lesehuch f. d. I. Classe, in I. —



Bauer, Grundztige der neuhochdeutschen Grammatik, in II. — Neu- 
mann und Gehlen, Deutsches Lesebuch f. d. II. Classe, in II. — Neu- 
mann und Golilen, Deutsclies Lesebuch f. d. III. Classe, in III. — Neu- 
mann und Gclilen, Deutsches Lesebuch f. d. IV. Classe, in IY. — Egger, 
Deutsches Lehr- und Lesebuch fur hohere Lehranstalten, I. B., in Y. 
Egger, Deutsches Lehr- und Lesebuch flir hohere Lehranstalten, II. B. 
I. Th. in VI. — Egger, Deutsches Lehr- und Lesebuch fiir hohere 
Lehranstalten, II. B. 2. Th., in VII. — Beichel, Mittelhochdeutsches 
Lesebuch, in VII. — Mozart, Deutsches Lesebuch f. d. oberen Classen,
III. B., in VID.

V. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  Ptaschnik, Leitfaden beim Lesen
geograpliischer Karten, in I. II. — Stieler, Schulatlas, in I. II. — 
Hannak, Geschichte des Altertums, in IT. —- Kiepert, Atlas antiquus, 
in II. V. — Hannak, Geschichte des Mittelalters, in III. — Klun, 
Leitfaden fur den geographischen Unterricht, in III. IV. — Kozenn, 
Schulatlas, in III. IV. — Hannak, Geschichte der Neuzeit, in IV. — 
Hannak, Oesterreichische Vaterlandskunde fiir die mittleren Classen, in
IV. — Gindely, Lehrbuch der allgemeinen Geschichte f. O. G. I. in V.
— Gindely, Lehrbuch der allgem. Geschichte f. O. G. IT, in VI. — Gin
dely, Lehrbuch der allgem. Geschichte f. O. G. III, in VII. — Hannak, 
Oesterreichische Vaterlandskunde fiir d. hoheren Classen, in VIII.

VI. M a t h e m a t i k :  MoSnik, Lehrbuch der Aritlimetik f. U. G. I., in I. II.
—- Mocnik, Geometrische Anschauungslehre. I., in I. II. — MoCnik, 
Lehrbuch der Arithmctik f. U. G. II., in III. IV. — MoSnik, Geom. 
Anschauungslehre, II., in III. IV. — MoCnik, Lehrbuch der Arithmetik 
und Algebra f. d. oberen Classen, in V bis VIII. — Mocnik, Lehrbuch 
der Geometrie f. d. oberen Classen, in V bis VIH. — Heis, Sammlung 
von Beispielen und Aufgaben, in VI. VII. VIII.

VII. N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny, Illustrirte Naturgeschichte. I., in I. II-
— Pokorny, Illustrirte Naturgeschichte. II., in TT. — Fellocker, An- 
fangsgriinde der Mineralogie, in III. — Kenngott, Lehrbuch der Minera
logie, in V. — Bill, Grundriss der Botanik, in V. — Schmidt, Leit
faden der Zoologie in VI.

V in. P l i y s i k :  Pisko, Lehrbuch der Physik f. U. G., in III. IV. — Pisko, 
Lehrbuch der Physik f. O. G., in VII. VHI.

IX. P h i l o s o p h .  P r o p a d e u t i k :  Drbal, Propadeutische Logik, in VII.
— Lindner, Empirisclie Psychologie, in VIII.

X. I s r a e l .  R e l i g i o n s l e h r e :  Wossely, Netiv-Emuna oder biblischer Kate- 
chismus. — Johlson, Ałunie Josef. Unterricht in der mosaischen Reli- 
gion. —- Pentateuch (hebraisclier Text).



XI. P o l n i s c h e  S p r a c h e :  Małecki, Gramatyka mniejsza. — Wypisy polskie,
I. II .; f. O. G. II, 2.

XII. B i ihmische S p r a c h e :  Zikmuud, Mluvnice jazyka ceskeho. — Kunz, 
Ceska mluvnice. — .Tire cek, Ci tanka, I. — JireSek, Obrazy z ra- 
kouskycli zemi. — J irecck, Aiithologic. Doba stara. Doba nova.

XIII. F r a n z o s i s c l i e  S p r a c h e :  Pl6tz. Elementargrammatik. -—- Plotz, 
Schulgrammatik.

IV. Deutsche Aufgaben im Ober-Gymnasium.

Y. Classe.
1. Der Nibelungenhort. Nacli dem gleichnamigen Gediclite Jordans.
2. Der Herbst.
3. Niclits ist so fein gesponnen, es kommt endlich an die Sonnen, (Chrie).
4. Erlkonig. Nach Goethe’s gleichnamigem Gedichte.
5. Wem nicht zu rathen ist, dem ist nicht zu lielfen.
6. Heute roth, morgen todt. (Chrie.)
7. Die Scliwatzhaftigkeit.
8. Das Erwaclien des Friihlings.
9. Arm ist nicht, wcr wenig hat, sondern wer viel bedarf.

10. Worin hat die Anlianglichkeit des Menschen an seine Heimat ihren Grund?
11. Nutzen des Laubes.
12. Yerschiebe nicht auf morgen, was du heute thun kannst. (Chrie.)
13. Ueber die Sitte der Aegypter, Gericht iiber ihre Yerstorbenen zu halten.
14. Die verschiedenen Artcn, anderen seine Gedanken mitzutheilcn.
15. Ueber die Sprichworter. Franz Scl imied.

VI. Classe.
1. Die Vorziige des Fussreisens.
2. Geringes ist die Wiege des Grossen.
3. Wie wurde Athen der Mittelpunkt griechischer Bildung?
4. Der tragische Untergang der Helden des Nibelungenliedes. (Nach der 

Lectiirc.)
5. Der Segcn der Gebirgswalder.
6. Lust und Liche sind die Fittige zu grossen Thaten. (Gothe.)
7. Die zunge hat nehein bein

unt bricliet bein unde Stein. (Aus Yridankes Besclieidcnheit.)



8. Erklarung der Ode Klopstock’s „Die beiden Musen“.
9. Wie feiert Klopstock im Odeneyklus „Wingolf“ seine Ereunde?

10. Niclit der ist auf der Welt yerwaist,
Dem Yater und Mutter gestorben,
Sondern der fiir Herz und Geist
Keine Lieb’ und kein Wissen erworben. (Riickert.)

11. Der Scliild des Achilles. Nacli Homer’s llias und Lessing’s Laokoon.
12. Wie kann man in der Jugend seine Mussestunden am besten ausfiillen?
13. Bedeutung der Strome fiir die Cultur.
14. Nur Beliarrung fiilirt zum Ziele,

Nur die Fttlle fiilirt zur Klarlieit
Und im Abgrund wolmt die Wahrheit. (Schiller.)

15. Die Macht des Gesanges.
16. Der Charakter des Apothekers in Goethe’s Hermann und Dorotliea.
17. Die Seefalirt, ein Bild des menschlichen Lebens.
18. Der Segen der Civilisation. Nacli Scliiller’s Spaziergang.

Dr. Anton Balca r .

VII. Classe.
1. Der Kunsttrieb bei StHnden oder Wilkom auf niederer Bildungsstufe.
2. Anscliauliche Beschreibung eines Dorfes.
3. Der Sclionheitssinn leidet durcli einseitige Yerstandesbildung.
4. Wann fesseln uns unsere Bediirfnisse, wann spornen sie uns?
5. Entstehung von Sagen und Mythen.
6. Wie liangen die Entdeckungen des XV. Jalirbunderts zusammen mit den 

Kreuzziigen ?
7. Hagens Charakter.
8. Brunhildens Kmnpfepiele auf Island.
9. Der Natum^nsch und der Culturmenscli.

10. Die Quellen fiir Kenntnis der vorgeschichtlichen Zcit.
11. Uebersetzung oder Umschreibung der Ilorazischen Ode: Diffugere nives s<|<|.
12. Leg uf die wagę ein rehtez lot- und wig et dar mit allen dincn sinen 

ais ez diu maże uns ie gebbt. (Walther y. d. V.)
12. Das niirdliche und das siidliche Mittelmeer Europas. — Europas Anlagen 

fiir den Volkerverkehr. (Zur Auswalil.)
14. Mein Antheil an olfentlichen Gartenanlagen. — Meine Aufgabc gegen- 

tiber offentlichen Gartenanlagen. (Zur Auswalil.)
15. Goethes Hermann und Dorothea in abgerundeter Erzahlung.
16. Schilderung eines Gewitters. M. Rasc l ike .



VIII. Classe.
1. Die Gebiete und Grenzen der fttnf Sinne.
2. Sinnestauschungen sind oft Ursache irriger Erkenntnis.
3. Das Adriatisclie und das Rothe Meer.
4. Der matcrielle Nutzen geographischer Kenntnisse.
4. Wie die kiinstliche Beleuchtung die menschliclie Bildung gefórdert bat 

und noch fordert
6. Das Verlialtniss von nvergleichen“ und „messen“.
7. Die Gliederung eines selbst gewahlten classiscben Dramas.
8. Orograpliische Beschreibung meines Heimatsortes.
9. Die Gliederung einer Scene aus einem selbstgewkhlten classiscben Drama.

10. Das Yerbaltnis zwischen Sittlicbkeit und Miissigkeit.
11. W  as ist bei der Berufswahl alles zu beachten?

M. R a s c li k e.

V. Statistische Uebersicht der Schiller.

a) Nacl i  Zalil.  b) Nacl i  F o r t g a n g .
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I. A. 23 12 25 9 63 — 36 75 i i 2 13 6 15 — 18 9 — 7
I. B. 32 5 26 7 69 30 38 85 — i 1 8 9 13 i 13 12 2 4

II. 43 13 43 12 4 20 58 80 i 3 4 31 10 14 — 31 16 2 6
III. 29 18 26 18 — — 49 35 3 5 8 23 7 13 i 27 9 2 6
IV. 20 19 20 19 6 30 42 - 5 4 9 18 7 13 — 26 5 3 4
V. 9 18 10 14 6 30 28 35 o 3 5 10 6 8 — 16 4 1 3
VI. 15 11 15 11 — — 27 30 2 4 6 15 6 5 — 12 5 2 7
VII. 18 8 19 7 6 30 27 30 2 1 3 14 2 8 i 14 4 1 6
VIII. 11 16 12 15 - — 28 35 3 7 10 13 4 10 — 15 7 1 4

Summa 200 119 196 112 155 40 337 05 19 29 48 145 57 99 3 172 71 14 47

*) Bei je  e i n e m  S chiller de r I .  C lasse A und  B d ie Z a h lu n g  b is  zum  S chlusse des 
Sem esters s is t ir t .

f) Y a t e r l a n d .  g) Al ter.
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I. A. 4 23 5 2 2 7 8 8 5 4
1. B. 1 19 7 1 i i 1 — — 2 5 8 10 2 4
II. 10 30 7 3 i 2 1 i — — 5 16 14 15 5
III. 5 27 8 2 — — 1 i — — — 4 9 12 8 10 1 — — — — — —

IV. 6 21 2 5 i 1 2 3 11 9 4 6 1 3 1 — — —

V. >2 16 2 1 i 1 1 1 4 10 4 4 1 — — — —

VI. 4 14 3 2 3 3 11 3 6 3 — — — —

VII. 7 9 5 3 — — 1 — — — — — — — — 4 5 5 6 2 3 — —

VIII. 4 17 1 1 3 1 4 7 6 4 2 3 i

Summa 43 176 40 20 10 6 7 2 - 4 17 36 44 46 37 39 23 23 19 7 5 3 i



K i  ch ti gstellung
i lcr  D a t e n  d e s  v o r j i i l i r i g e n  P r o g r a m m e s  l i i n s i e h t l i c h  des  
F o r t g a n g e s  d e r  S c h i l l e r  a u f  G r u n d  d e r  W i e d e r l i o l u n g s -  

u n d  N a c l i t r a g s p r i i f u n g e n .
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I. Classe mit Yorzug.......................... 5 6 11 l l 5 5 3 8 3 57
I. C la s s e ............................................... t8 23 34 27 24 24 20 19 24 213

i r . ........................................................ 0 4 8 7 4 1 1 2 3 36
m . „ .............................................. 7 2 — 4 13
Zur Priifung niclit erscliienen . . . — 2 1 2 1 — — — — 0

30 37 54 51 34 30 24 29 30 325

Summę des ciiigehohencii Uiiterrichtsgeldes: 4178 fl. ii. W. 
Summę der Stipendien und liiclitungsplatze: G410 fl. o. W .

VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

A) B i l b l io t k e k .
a) Die L e h r e r b ib l io th e k  e r l i ie l t :  

a) Dur oh Ankauf.
1. Poggendorf, Annalen fiir Physik und Cliemie, 1876. — 2. Fleckeisen 

und Masius, Neue Jakrbiicker fiir Pliilologie und Padagogik, 1876. — 3. 
Zeitschrift fiir die osterreicliischen Gymnasicn, 1876. — 4. Das Ausland, 
1876. — 5. Petermann, Geographische Mittheilungen, 1876. — 6. Mittheilun- 
gen der geographiseken Gesellschaft in Wien, 1876. — 7. Yerordnungsblatt, 
1876. — 8. Seliliimilch, Zeitschrift fiir Mathematik und Pkysik, 1876. — 
9. Sybcl, Historische Zeitschrift, 1876. — 10. Gardthausen, Ainmianus, 
Marcellinus. — 11. Foss, Curtius Eufus. •— 12. Hertz, Aulus Gellius. —-
13. Bernays, Lucretius Carus. — 14. Keil, Plinius Secundus. — 15. Meyer, 
Pomponii Porphyrionis commentarii in Iloratium. —- 16. Bonnell, M. Fabius 
Quintilianus. — 17. Haase, L. Annaeus Seneca. — 18. Fleckeisen, Plauti 
comoediae. — 19. Halm, Valerius Maximus. — 20. Mathiae, Sophokles. — 
21. Meineke, Oedipus Coloneus. — 22. Seyffert, Ajas. — 23. Seyffert, An-



tigone. 24. Baumstark, Taciti Germania. — 25. Bisclioff, Homerische Poesie. 
— 26. Madwig, Gosammelte philologische Scliriften, I. Band. — 27. Cur- 
tius, Gesammelto Scliriften und Beden. — 28. Teuffel, Studien und Cliarak- 
ristiken zur Literaturgeschichte. — 29. Weigand, Deutschcs Worterbucli 1—3 
Halbband. — 30.- Weinhold, Bairische Grammatik. — 31. Muller, Spracli- 
wissenscliaftliclie Vorlesungen, 2. Band. — 32. Deutsch, Gescliiclito der 
Siebenbiirger Sachsen. -— 33. Hiłnkel, Zur Geschiclite der Mathematik im 
Altertum und Mittelalter. — 34. Cook, Chemie der Gegenwart. — 35. Ste
ward, Erbaltung der Energie. — 36. Lommel, Das Wesen des Lichtes. — 
37. Ilelmert, Ausgleichsreclinung. — 38. Staudigl, Lebrbueb der neueren 
Geometrie. — 39. Klinkerfuess, Theoretische Astronomie. — 40. Lang, Ein- 
leitung in die theoretische Physik. — 41. Lindner, Ideen zur Psychologie 
den menschlichen Gesellschaft. — 42. Fechner, Psychojiliysik. 2 Bd. — 43. 
Raumer, Geschiclite der Padagogik. — 44. Hanslick, Lehre vom musikalischen 
Schonen. -— 45. Bancroft, Geschiclite der vereinigten Staaten in Nordamerika. 
VII. VIII. Band. — 47. Salmon, Analytische Geometrie der Kegelschnittc.
— 47. Petermann, Mittheilungen. Erganzungsheft Nr. 42—46. -— 48. Payer, 
Die osterreichisch-ungarische Nordpold-Expodition. — 49. Grimm, Deutsclies 
Worterbucli. IV. B. I. Abtli. L. 8. — 50. Slovnik nauczny. VI. II. 17—19. 
nebst Supplementheft zu XI. — 51. Heussi, Pkysikalischer Apparat. 2. Bd.
— 52. Forstemann, Geschichte des deutschen Sprachstammes, 2. Band. — 
53. Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. 15. Bd. — 54. Schmid, 
Encyklopadie der Piidagogik. Heft 100—102. — 55. Weber, Weltgeschichte 
XII. — 56. Weiss, Weltgeschichte I. 1. 2. — 57. Goethes sammtliclie 
Werke in 6 Banden. — 58. Lessings sammtliclie Werke in 2 Banden. — 
59. Kluge, Deutsche Nationalliteratur.

p) Durch Sehenkung.
Vom k. k. Min. f. C. u, U .: 1. Vierteljahrsschrift fiir deutsche Alter- 

tumskunde. 1875, Heft 2, 3, 4 ; 1876, Heft 1 — 2. Jahresbericht des
k. k. Min. f. C. u. U. pro 1875. — 3, Botanische Zeitschrift. 1876. —-
4. Schlossers Sonnenbalmkarte nebst erlauterndem Text. — 5. Hiibel, Ver- 
zeichniss der Programmabliandlungen. II. Theil.

Von der schles. Handels- u. Gewerbekammer in Troppau: 1. Stati- 
stischcr Bericht iiber die Industrie Schlesiens im Jalire 1870.

Von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in W ien: 1. Sitzungs- 
bericlite der philologisch-liistorischen Classe 78. Band, Heft 2, 3.; 79 Band, 
Heft 1—3 ; 80. Band, Heft 1—3. — 2. Sitzungsbericlite der mathematisch- 
naturwissenscliaftlichen Classe I. Abtheilung 70 Band, Heft 3, 4, 5.; 71 
Band, Heft 1—5; II. Abtli. 70. Band, Heft 3—5; 71. Band, Heft 1—5;



III. Abth. 70. Band, Heft 3—5; 71. Band, Ilcft 1, 2. — 3. Archiy fur 
ostcrr. Geschichte, 52. Band, 2. Hiilfte ; 53. Band, 1. 2. Hiilfte. — 4. Fontes 
rerum Austriacarum I. Abtli. 8. Band. — 5. Almanach pro 1875. —

Vom li. mahrischen Landesausschusse: 1. Codex diplomaticus et epi- 
stolaris Moraviae. JX. Band. —

Yon der k. k. mahrischen Gesellschaft zur Befórderung des Ackorbaues, 
der Natur- und Handelskunde: 1. Mittheilungen, 1875, 55. Jahrgang. —
2. Schriften der statistischen Section. 22. Band.

Von der k. k. Central-Commission fiir Erforschung und Erlialtung alter 
Baudenkmale: 1. Mittlieilungen. Neue Folgę, 1. Band, Heft 1—4; 2. Band 
Heft 1.

Vom ungarischen Karpathen-Vcrein: 1. Jalirbucli des Yereines, 2. 
Jahrgang. 1875.

Von Prof. Karl Hofmann in Heidelberg: 1. Donat. Lateinisches Lehr- 
buch. 2 Theile. — 2. Englisches Uebungsbuch. — 3. Die Lelire von der 
Aussprache des Englisclien.

Von der Weidmann’sclien Verlagsbuchhandlung in Berlin: 1. Zeitschrift 
fiir das Gymnasialwesen. 1875.

b) D ie  S c l u i l e r b i b l i o t h e k  e r l i i e l t :
Durch Ankauf.

1. Fuchs, Vulkane und Erdbeben, — 2. Biblioteka pisarzy polskich. 
5 Bandę. — 3. Payer, Die osterreichisch-ungarische Nordpol-Expedition. — 
4. Smiles, Dor Charakter. — 5. Goli, Kiinstler und Dichtcr des Altertbums. 
6. Goli, Wcise und Gelehrte des Altertliums. — 7. Die Kinderlaube. 1876.
— 8. Westcrmann, Monatslicfte. 1876. — 9. Der Jugendfrcund. 1876. — 10. 
Spamer, Illustrirtes Consorvations-Lexicon, (Fortsetzung. 2. Exempl.)

B) G cograph isc li-h isto risc lic  L e h rm itte l .

1. Steinhauser, Wandkarte der Alpen.

C) N a tu rw isso n sc lia ftlic lie  L c lir iu ittc l.

Fiir P h y s i k  u nd  Chemie:  1. Platinschale fiir Leidenfrosfs Versuch.
— 2. Siemcn’sche Widerstandseinheit. — 3. Gewichte zu statischen Ver- 
suchen mit je 2 Ilaken. — 4. Hebel. —- 5. Hohlprisma in Flaschen- 
ferm. — 6. Sechs Glaser zur Smee’schen Batterie. 7. Apparat zum thermo- 
elektrischen Grundversuch. — 8. Apparat zur Dcmonstration der durch den 
Erdmagnetismus hervorgerufenen Strome. — 9. Kautschukrohren mit versehic- 
denem Durchmesser. — 10. Glaskolben yerschiedener Griisse mit und ohne

5 *



Tubus. (24 Stiick). — 11. 3 Stiick glaserne Weingeistlampen. — 12. 24 
Stiick Retorten yerschiedener Grosse mit und ohne Tubus. — 13. 2 Retor- 
tenhalter. — 14. Scheidetriohter mit Glashalm. — 15. 10 Stiick gerade 
Glasrohren. —• 16. 10 Uhrgliiser.

X.c]irmittell'oii4l pro 1875/6.
1. Cassarest aus den Aufnahmstaxen und Beitritgen pro 1874/5 69 fl. 50 kr.
2. An Aufnahmstaxen pro 1875/6 .............................................  155 „ 40 „
3. An Lehrmittelbeitragen pro 1875/6   337 „ 05 „
4. An Taxen fiir Zeugniss-Duplikate.............................................. 9 „ — „
5. Jahres-Dotation fur pliysikal. Lelirmittel pro 1876 , . . 200 „ — „

Summa 770 fl. 95 kr.

VII. Maturitatspriifungen.

Von den 32 Examinanden, welchc sieli ani Scldusse dos vorigcn Scliul- 
jabres der scliriftliclien Priifung unterzogen, traten 3 vor und 3 wahrend 
der in den Tagen vom 5.—8. Juli unter dem Yorsitze des k. k. Landes- 
Sclmlinspectors Herrn Anton Maresch abgelialtenen miindliclien Priifung zu- 
riick. Yon den iibrigen 26 Examinanden erliielten 1 das Zeugnis der Reife 
mit Auszeichnung und 12 das Zeugnis der cinfachen Reife; 8 wurden zur 
Reparaturpriifung nach den Ferien zugelassen, 2 auf 6 Monate, 2 auf 1 Jalir 
und 1 aufimmer reprobirt. Zu der am 24. September unter dem Vorsitzc des 
substituirenden Landes-Scbulinspectors Herrn Heinrich Scbreier abgelialtenen 
Wiederliolungspriifuug erschienen sitmintliclio 8 biczu zugelassene Examinanden, 
ausserdem unterzog sieli nocli 1 Examinand, der zum Juli-Termine wegen 
Krankheit zur miindliclien Priifung niclit erschienen war, auf Grund der 
biczu vom liochloblichen k. k. schlesischen Landesschulrathe erhaltenen Pe- 
willigung der gesammten miindliclien Priifung. Hieyon erliielten 6 das Zeugnis 
der Reife, 2 wurden auf 1 Jahr und 1 auf immer reprobirt.



Es verliesseu demnacli clie Anstalt mit dem Zeugnisse der Beife:

£
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N a m e
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h

re Dauer der Studien Berufsstudium

1 B e rg e r  W ilh e lm 19 3 Ja lire  p riv a t, 5 G ffentlich Ju risp ru d e n z

2 B ic rn a tz k i  E r n s t 19 8 J a h re  offontlich Ju risp ru d en z
K. v . De m c i H a ra ld 17 8 Jah ro  o ffentlick A g r ic u l tu r

4 I li ld e m a n ii E m il 18 8 Jah ro  offontlich ev. T heo log ie
5 H o lcezek  K arl 19 9 J a h re  offontlich Ju risp ru d en z
G K irc l in e r  A dolf 19 8 J a h re  offontlich T ech n ik
7 M alisc li K a rl 20 8 J a h re  Offontlich M edic in
8 M ich e jd a  K arl 19 8 Jah ro  o ffen tlich ev. T heo log ie

9 M ódl M artin 21 8 J a h re  O ffentlich ev. T heo log ie
10 N eplech  J o s e f 19 8 J a h re  offen tlich M o n tan istik
11 O poćensky  V ik to r 21 8 Ja h ro  offen tlich T ech n ik
12 O p p en k e lm  S a m u e l 17 8 J a h re  offentlich P h ilo s . S tud ien
13 O rsc h u lik  K a r l 21 8 Ja h ro  offentlich P h ilo s . S tud ien
14 U. v . K aczy ń sk i A dam 19 9 J a h ro  offentlich O rien t. A kadem io
15 K o ttc r  E ugcn 20 9 J a h re  offen tlich P h ilo s . S tud ien
16 Ky b a rs k i K om an 20 9 J a h re  offen tlich Ju risp ru d en z
17 S in g e r  M ax 18 8 J a h re  offen tlich M edicin
18 T u g e n d h a t R o b e rt 17 5 J a h re  p r iv a t, 3 offen tlich Ju risp ru d en z
19 G ra f  Y e ttc r  M oriz 19 5 Ja h ro  p riv a t, 3 offentlich M edicin

Zur diesjalirigen Maturitatspriifung meldeten sieli sammtliche (27) offen- 
tliclie Schiiler der 8. Classe und ausserdem nocli 3 Examinanden, von denen 
2 die Priłfung zu wiederholen haben und 1 im vorigen Schuljahre an der 
Beendigung der begonnenen miindlichen Priifung durcli einen Kranklieits- 
anfall gehindert war.

Hievon erschienen zu der vom 29. Mai bis 2. Juni abgehaltonen 
scbriftlielien Priifung 28. Ein offentlicher Schiiler der VIII. Classe war in 
Folgo scliwerer Erkrankung daran gehindert und einer von den beiden zur 
Wiederholungsprufung bestimmten Examinanden meldete seinen Rticktritt an.

T h e m e n  zu den schriftlichen Priifungen:
1. Aus d em L a te in  ins  D e u t s c h e :  Vcrgil, Aen. 1. II. v. 268—308 

(Tempus crat — verticc pastor).
2. Aus dem D e u t s c h e n  ins L a t e in :  Grysar, Handbuch lat. Stil- 

iibungen, Nr. XXVIII (Bekanutmacliuug der Ilomerisclien Gcdichte.)
3. Aus dem G r i e c h i s c h e n  ins D e u t s c h e :  Demosthenes, orat. 

Phil. I. c. 9—12 (ópa-s yAp — xat? fv<ńp.aię).
4. Aus dem D e u t s c h e n :  Die Erzieliung der Vtilker durcli Not.
5. Aus der M a t h e m a t i k :
a) Ein Gefass, welches einc W. Mass fasst und die Form eines Kegel- 

stutzes liat, soli in ein Litermass umgewandelt werden. Wie breit ist 
der am oberen Stande abzunelimende Streifen, wenn der Radius der



unteren Grundfłache, R =  4cm-, jener der oberen, r =  3om- ist und 
eine W. Mass 1'414715 1 betragt?

b) Yon einem Dreiecke ABC sind gegeben b == 4cm-, c — 6cmund die 
Winkelhalbirungslinie 1 =  3cm-. Das Dreieck ist aufzulosen.

c) Die unterste Scliicbt eines Kugelhaufens babę die Form eincs Recht- 
eekes, und zwar miigen sieli an der einen Scite m, an der anderen n 
( <  m) Kugeln befinden; in jeder folgenden Scliicbt inoge sieli an 
jeder Seite eine Kugel weniger befinden. Wie viel Kugeln sind in 
einem yollstandigen Ilaufen von n Scliicliten onthalton?

6. Aus dem P o l n i s c h e n :  Historia vcro testis temporum, lux veritatis, 
vita mcmoriae, magistra vitae, nuntia yetustatis. (Cic. de orat. II. 9. 36.)

7. Aus dem B o h m is c h e n :  Jaky yyznam a uźitek maji zabrady v 
ziyobytl lidskem?

Die mttndliche Priifung findet am 10. 11. 12. 13. Juli unter dem Vor- 
sitze des k. k. substituirenden Landcssclmlinspectors Herrn Heinrich Sclireier 
statt. Ueber das Ergebnis wird im nachsten Programme berichtet werden.

VIII. Wichtige Erlasse.

1. H. Min. Erl. v. 11. Dec. 1875, Z. 20016, intim. mit h. 1. ErI. v.
14. Dec. 1875, Z. 4360: Festsetzung der Dauer der Weihnaclitsferien und 
des Scblusscs des I. Semesters pro 1875/6.

2. H. Min. Yerordnung v. 21. Dec. 1875, Z. 19109, intim. mit h. 1. 
Erl. v. 3. Jfinner 1876 Z. 13: Eegelung der Semesterdauer, Schulferien 
und Unterrichtszeit an den Mittelscliulen.

3. H. Min. Erl. von 9. Janner 1876, Z. 10779 und 22. Marz 1876 
Z. 20326, intim. mit h. 1. Erl. v. 26. Jannner 1876 Z. 193 und 23. April 
1876, Z. 1087: Norm hinsichtlicb der Fliissigmachung der Kemunerationen 
der Hilfs- und Nobenlehrer in anticipativen Monatsraten.

4. H. Min. Verordnung v. 17. Februar 1876, Z. 2501, intim. mit h. 
1. Erl. v. 28. Februar 1876 Z. 594, betreffend die Vormeidung der Ueber- 
burdung der Schiiler an Mittelschulen.

5. II. Min. Erl. v. 7. April 1876, Z. 14636, intim. mit li. 1. Erl. vom
15. April 1876 Z. 1132: Lehrmittcl fiir den Gesangsuntorriclit an Mittel- 
schulen werden einer Approbationsverhandlung niclit melir unterzogen. Die 
in Verwendung kommenden Liedertexte werden durch den betreffenden Landes- 
Schulinspcctor einer Priifung unterzogen.

6. H. R. Kr. Min. Rcscript v. 19. Febr. 1876, Z. 868 Abtli. II, 
intim. mit h. 1. Erl. v. 29. Mai 1876, Z. 1616, womit die Bestimmungen



des Rescriptes v. 15. April 1875, Z. 2259 A. II, betreffend die Waffen- 
iibungen der Reserveofficire und Reservemanner aucli auf das laufende Scliul- 
jahr ausgedelint werden.

IX. C h r o n l k .
Mit li. L. Sch. R. — Erl. v. 20. Aug. 1875, Z. 2493 wurde dem 

Professor und Bezirkschulinspector Rudolf Bartelmus die 3. Quinquennalzulage 
zuerkannt.

Am 16. September wurde das Schuljahr vorschriftsmassig erdffnet.
Am 27. September starb der Schuldiener Georg Kidon.
Mit h. L. Seli. R. — Erl. v. 3. Octob. 1875, Z. 3240 wurde der bis- 

lierige proyis. Exliortator fiir das Untergymnasium P. Andreas Kuczera in 
gleiclier Eigenscliaft pro 1875/6 bestellt.

Am 4. October ais am Allerhoclisten Namensfeste Sr. k. u. k. Apo- 
stoliselien Majestat wurde in der Gymnasialkirche ein solenner Gottesdicnst 
abgehalten.

Mit h. L. Sch. R. — Erl. v. 4. Oktob. 1875, Z. 3225 wurde der bis- 
lierige Supplent Jobami Yetcliy in gleiclier Eigenscliaft pro 1875/6 (fur die 
Dauer des Bedarfes) bestellt.

Mit h. L. Seli. R. Erl. v. 26- Octob. 1875, Z. 3441 wurde dem Pro
fessor Armand Karell die 1. Quinquennalzulage zuerkannt.

Mit h. Min. Erl. v. 19. October 1875, Z. 16364, intim. mit h. 1. Erl. 
v. 29. Oktober 1871 Z. 3766, wird der bisliorige Supplent Leopold Matliia 
in gleiclier Eigenschaft pro 1875/6 bestellt.

Mit li. 1. Erl. v. 31. October 1875, Z. 3573 wurde die Yersehung des 
israel. Religionsunterrichtes aucb pro 1875/6 dem Kreisrabbiner Simon Fried- 
mann in dem von der Direction beantragten Stundenausmasse Ubertragen.

Mit h. 1. Erl v. 9. November 1875, Z. 3445 wurde unter Genebmigung 
der von der Direction gestolltcn Antrage der Unterricht im Gesango dem 
Gymnasial-Professor Josef Smita, in der franzbsichen Sprache dem Realscliul- 
Supplenten Josef Kassler, im Freihandzeicbnen dem Reallehrer Franz Ho- 
lećck und im geometrischen Zeichnen dem Reallehrer Karl Pelz aucli pro 
1875/6 ubertragen.

Am 12. Eebruar wurde der mit Allerhiiclister Entschliessung yom 12. 
Jiinner 1876 zum Director des k. k. Staats-Real- und Obergymnasiums in 
Ungariscb-Hradisch ernannte Professor Yincenz Bienert von seiner bisberigen 
Dienstleistung entlioben.

Mit li. 1. Erl. v. 12. Marz 1876, Z. 716 wurde der Unterricht im



geometr. Zeiclinen nach dem. naeli Graz versetzten Reallelirer Karl Pelz dem 
Realschul-Supplenten Joachim Steiner iihertragen.

Am 17. Juni starb der brave Schiller der I. Classe, Otto Folwartsclmy.
Yom 22. bis 24. Juni wurde die Anstalt von dem substituirenden Lan- 

dessclmlinspector Herrn Heinrich Scbreier inspicirt.
Am 30. Juni wohnten die Scliiiler mit dcm Lelirkorper cincm Trauer- 

gottesdienste fur Weil. Sr. Maj. Kaiser Ferdinand bci.
Scbluss des Schuljahres am 15. Juli.

X. Unterstiitzuna der Gymnasialschiiler im Schuljahre
1875/6.

A. Durcli k. k. Fondstipendien.
1. Das T en cz in ’sche Stipendium ii 70 fl. b. W. bezogen : 1) Baselides 

Josef [VII]; 2) Olschak Anton [VI.]; 3) Schedy Emil [III.]; 4) Woynar 
Eduard [II.]; 5) Kotula Karl [VII.]; 6) Franek Paul [IV.]; 7) Hernik Karl 
[IV.]; 8) Wider Raimund [IV.]; 9) Blahut Karl [III]; 10) Twrdy Johann 
[VIII.]; 11) Meixnor Gabriel [VIII.]; 12) Scbefczik Heinrich [VIII.]; 13) 
Montag Wilhelm [III.]; 14) Czaja Albert [IV.]; 15) Jancar Eduard [I.]; IG) 
Ilawlas Franz [V.].

2. Das S a rk a n d e r ’sche Stipendium ii 70 fl. o. W. bezogen: 1 j
Rccbtenberg Konrad [V.]; 2) Minol Richard [VI.].

3. Das A lb e l’sche Stipendium pr. 70 fl. o. W. bezog llillenbrand 
Romun [IV.]

U. PriTatstipendien.
1. Das Math. Opp o ls k y ’sche Stipendium a 52 fl. 50 kr. b. W. 

bezogen: 1) Hoffmann Julius [VIII.]; 2) Bistron Julius [VIII.]; 3) unbesetzt.
2. Das M ath . O p p o ls k y ’sche Stipendium ii 42 fl. 0. W. be

zogen: 1) Fuson Anton [VI.]; 2) Sobctzki Heinrich [V.]; 3) Haas August [V.]; 
4) Konig Franz [IV.]; 5) Holm Ferdinand [IV.]

3. Das Dr. Georg P r u te k ’schc Stipendium ii 30 fl. o. W. bezogen: 
1) Skalsky Gustav [VIII.]; 2) Rohan Paul [VI.]; 3) Szymik Karl [VIII.]

4. Das Josef B i tta ’sche Stipendium a 25 fl. b. W. bezogen: 1) Duzi 
Karl [IV.]; 2) Kuczera Maximilian [V.].

5. Das T l  a m e tiu s -C a n a b iu s ’sche Stipendium it 60 fl. o. W . be
zogen: 1) Barta Josef [V.] 2) unbesetzt.

6. Das T h a d d a u s  Ż u r’sche Stipendium il 28 fl. o. W. bezogen: 3) 
Sajdok Johann [HI.]; 2) Kotschy Johann [HI.].



7. I)as K o t s  c h y ’sclie Stipendium a 52 fl. 50 kr. o. W. bezog Czaja 
Karl [VIII.].

8. E i n K a i s e r  F e rd in a n d ’sches Stipendium a 105 fl. o. W. fur 
eyangelische Gymnasialschuler bezog Tillian Johann [VIII.].

9. Ein Stipendium fur Solinę von k. k. F i n a u z b  e a m t e n  bezog 
Prochaska Anton [11.] pr. 100 fl. ii. W.

10. Has F r a n z i s k a  K i s c li a ’sclie Stipendium pr. 31 fl. 50 kr. o. W. 
bezog Zabystrzan Paul [III.].

11. Das E d u a r d  J a k o b ’sclie Stipendium pr. 60 fl. ii. W. bezog- 
Scliittenberger Ernst [III.]. —

12. Stipendicn der evangelisclien Kircliongemeinde bezogen: 1) Eozbroj 
Georg [IV.]; 2) Koszczol Johann [VII.]; 3) Bystroń Johann [III.] ż u j e  
30 fl. ii. W. — 4) SimSa Joscf [1.]; 5) Kwapuliński Johann [II.] zu je 
25 fl. ii. W . — 6) Joniec Josef [I.]; 7) Gazda Friedrich [VI.] zu jc 
20 fl. ii. W. — 8) Kulisz Johann [VIII.]; 9) Budziński Paul [II.] ż u j e  
15 fl. ii. W.

12. K. k. M i l i ta r s t ipend i  en a 300 fl. ii. W. bezogen: Janeczek Frauz 
[ 1 V.J; 2) Elslioltz Julius [III.]; 3) Krausz Alfred [III.]; 4) Krausz Rud. [II.].

14. B aron  C s e l o s t a ’sche Stiftplatze a 250 fl. ii. W. hatten: 1) 
v. Eeclitenberg Konrad [V.]; 2) Minol Richard [VI.]; 3) Sierscli Karl [IV.]; 
4) Bernatzik Wilhelm [III.]; 5) Peltsarszky Franz [III.]; 6) v. Eeclitenberg 
Wilhelm [II.]; 7) Schmidt Hermann [II.].

15. E r z h o r z o g l i c h - A l b r e c h t ’sclie Stiftplatze a 175 fl. ii. W. 
hatten: 1) Schimck Kornelius [VI.]; 2) Wagner Canton [V.]; 3) Hartmann 
Emil [IV.]; 4) Ilcntscholek Karl [II.].

C. Ilnterstiitzungen.
1. Aur der Dr. Philipp Gabriefschen Lelirmitttelstiftung fur

arrne u. fleissige Scliiiler des Tesclmer Staatsgymnasiums:
a) flir Lehrbticher und E i n b a n d e .............145 fl. 77 kr.
b) an sonstigen Unterstiitzungen................... 20 „ — „

2. Aus der Constantia v. Linkswoiller’sclien Stiftung . . .  5 „ 25 „
3. Aus der Kotzich’schen S tiftu n g ...................................... 2 „ 10 „

Zusanimen 173 fl. 12 kr.

Stand der Dr. Philipp GabriePschen Stiftung.
Am 6. Februar 1876 wurde die Rechnung von den Professoren 

J . Smita und W. Psehcidl revidirt, ftir richtig befunden, und in Abschrift 
an die h. k. k. scliles. Landesrcgierung eingesandt.



S t a n  d.

1. Stamm-Capital.......................................................................  600 fl. — kr.
2. Zuwachs von 1866 bis 1875 ...........................................  3010 „ — „
3. Znwaclis vom Schnljabre 1874/5 bis 1875/6 . . . 200 „ — „
4. Stand des Stiftungsfondes am Schlnssc des Sclmljabres

1875/6 ............................................................................  3810 fl. — kr.

XI. Voranzeige fiir  das kommende Schuljahr.

I)as pScbuljalir 1876/7 wird am 16. September 1. .T. eroffnet.
Die Aufnahme der Schiller findet am 13., 14. und 15. September von 

8— 12 und von 3—4 Uhr in der Directionskanzlei statt.
Neu eintretende Schiller habon den Gcburts- (Tanf-) Scliein, beziclmngs- 

weise aucli ihre sonstigen Zeugnisse beizubringen und eine Aufnalimstaxe 
von 2 fl. 10 kr. 0. W. zu entrichten.

Scliiiler, welclie in die e r s t e Classe eintreten, liaben sieli einer Auf- 
nahmsprufung zu unterzieben, bei welchor im Sinne des h. Ministerial-Er- 
lasses vom 14. Marz 1870, Z. 2370, jcnes Mass von Wissen in der Ee- 
ligion, welches in den ersten ■ vier Jahrescurscn der Volksscbule erworben 
werden kann, Fertigkeit im Lesen und Sclirciben der Unterriclitssprache und 
der lateinisclien Schrift, Kenntniss der Elemcnte aus der Formenlehre der 
Unterrichtsspraelie, Fertigkeit im Analysircn einfacher bekleideter Siitze, Bc- 
kanntschaft mit den Eegelu der Orthograpkie und Interpunction und ricbtige 
Anwendung derselben beim Dictandoschreiben, Uebung in den vier Grund- 
rechnungsarten mit ganzen Zahlen gefordert wird.

Schiller, welche in eine hohere Classe eintreten wollen, miissen sieli 
mit staatsgiltigen, mit der A b g a n g s - C l a u s e l  versehenen Zeugnisscn iiber 
das Scbuljalir 1875/6 ausweisen, oder falls sie solche niclit besitzen, gegen 
Erlag der Taxe von 12 fl. o. W. die vorgeschriebene Aufnahmspriifung 
ablegen.

J e d e r  Schiller hat einen Lehrmittelbcitrag von 1 fl. 5 kr. ii. W. zu 
entrichten. Nur solche Scliiiler, dereń Unvcrmi)gon, diesen Betrag zu ent
richten, erwiesen ist, konnen gegen besondero gleicli zu Anfang des Schul- 
jahres beizubringende Gesuche liievon befreit werden.

J o sef W e r t e r .


