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Die altchristliche Arkandisziplin und die 
antiken Mysterien.

A. Stand der Frage.
Der Name Arkandisziplin bezeichnet die in der Kirche der ersten christlichen Jalir- 

hnnderte bestehende Einrichtung, die Geheimnisse des Glaubens und des Kultus vor 
Heiden und Katechumenen verborgen zu halten. Der Frage nach dem tatsachlichen Be- 
stehen und nach der Bedeutung dieser Einrichtung wurde besonders von den Kontrovers- 
schriftstellern des 17. und 18. Jahrhunderts ein groBes Interesse entgegengebracht; die 
einen suchten sie ais eine von den Lehrern der Kirche allgemein geiibte Praxis nachzu- 
weisen und erklarten durch sie den Mangel an Traditionsbeweisen fur die Lehrsatze, die 
sie zu verteidigen hatten, die anderen bemiihten sich, sie ais eine unbegriindete Annahme 
und ais ein Werk spaterer Erfindung hinzustellen. M. Huyskens und H. Gravel haben 
in ihren Iiterargeschichtlichen Studien eine Ubersicht iiber diese altere Literatur der Arkan
disziplin yeroffentlicht.1

Wiewohl es nun ais eine geschichtliche Tatsache gilt, daB eine gewisse Geheim- 
praxis in der Urkirche beobachtet wurde, herrscht unter den Autoren beziiglich mancher 
Fragen noch keine volle Ubereinstimmung. So wurde vor wenigen Jahren von dem 
Franzosen Pierre Batiffol'2 die Frage nach der Entstehungszeit der Arkandisziplin aufge- 
worfen und die Meinung vertreten, daB sie in inniger Verbindung mit dem Katechu- 
menatsinstitute und nur aus padagogischen Griinden entstanden und erst dem 3. Jahr- 
hunderte eigen sei. Dem gegeniiber hat F. X. Funk3 fiir die friihere Annahme, daB sie 
sicher bis zum Ende des 2. Jahrhunderts, ihrem Entstehen nach aber noch weiter zuriick- 
reicht, wichtige Griinde geltend gemacht. Eine andere Frage, in der die Ansichten aus- 
einandergehen, ist die nach den Entstehungsgriinden der Disziplin. Wahrend die einen 
sie auf ein Gebot und das Beispiel der Apostel zuruckfiihren wollen und sie in einer 
Mahnung Christi begriindet sehen, wollen sie andere von den Anschauungen und Ge- 
brauchen gnostischer Sekten oder von den Einfliissen philosophischer Systeme ableiten. 
Am oftesten aber bringt man sie mit den antiken Mysterienkulten in Verbindung, die ge- 
rade in der Bluteperiode der Arkandisziplin weit verbreitet waren und mit den Formen 
und Erscheinungen der christlichen Geheimpraxis manche Ahnlichkeiten aufweisen.

Wir wollen im folgenden nachzuweisen versuchen, daB die Arkandisziplin ihrem 
Wesen nach ais eine Folgę der Mysterienauffassung des Christentums erscheint, die in der 
objektiven Erhabenheit der christlichen Heilsgiiter und in der subjektiven Unfahigkeit der 
Uneingeweihten, dieselben zu erfassen, begriindet und durch die Entwicklung der auBeren 
Yerhaltnisse der Urkirche bedingt ist, und daB sie trotz mancher auBeren Ahnlichkeiten, 
die sie mit den antiken Mysterien hat, doch wesentlich von diesen sowohl in bezug auf 
die inneren Motive wie in bezug auf die Geheimobjekte verschieden ist.

Um zu diesem Urteil zu gelangen, wollen wir 1. die wichtigsten Beweisąuellen fiir 
die Arkandisziplin aus der altchristlichen Literatur anfiihren, 2. nach diesen die inneren 
objektiven und subjektiven Griinde und die auBeren Ursachen fiir die Mysterienauffassung 
des Christentums darlegen, 3. die allgemeine Bedeutung der antiken Mysterienkulte und 
ihre Ahnlichkeiten mit den Formen der Arkandisziplin besprechen und 4. diese Ahnlich- 
keiten zu erklaren und sowohl in bezug auf die Motive und den Zweck der Geheim- 
haltung wie in bezug auf die Arkanobjekte die grundverschiedene Auffassung nachzu
weisen suchen.

*) M. Huyskens, Zur Frage iiber die sogenannte Arkandisziplin (39. Jahresbericht iiber das Realgym- 
nasium zu Munster i. W., 1891).

H. Gravel, Die Arkandisziplin, I. Teil, Geschichte und Stand der Frage (Dissertation, Siegen a. Ems,1902). 
-) Pierre Batiffol, Etudes d’histoire et de theol. positiye5, Paris 1907.
8) Fr. X. Funk, Kirchengeschichtliche Aphandlungen und Untersuchungen, III. B., II., 42—57, Pader

born, 1907-



B. Literarische Beweisquellen der Arkandisziplin.
Altere wie neuere Autoren erkennen Spuren der Arkandisziplin bereits in den 

Schriften der apostolischen Zeit; diejenigen, welche sie auf Christus zuriickfiihren, fiihren 
znr Begrtindung die Worte bei Math. 7, 6 an: „Nolite dare sanctum canibus, neąue mittatis 
margarilas vestras antę pnrcos, ne forte eonculeent eas pedibus suis et conversi dirumpant vos“. 
Diese Worte wollen nach dem Zusamtnenhange „zunachst nur den ungeregelten Besserungs- 
nnd Bekehrungseifer mafiigen und zur Beobachtung der Klugheit und Besonnenheit bei 
der Znrechtweisung des Nachsten mahnen, damit nicht gróBere Siinden veranlafit werden",1 
erst im iibertragenen Sinne oder genauer in sensu accomodatitio besagen sie, daB alles 
Heilige vor jedweder Verunehrung bewahrt werden miisse. In diesem Sinne werden die 
Worte nicht nur von den Vatern des 4. Jahrhunderts, wie von Ambrosius, Basilius und 
anderen zitiert, sondern bereits von Tertullian und Origenes, ja sogar in der Didache 
gebraucht.

Im c. 9, 5 fiihrt diese nach allgemeiner Ansicht2 noch dem Ende des 1. Jahrhunderts 
angehórende Schrift dtda%fj rcbv dcódsy.n anooTÓlmr die Stelle Math. 7, 6 zum Beweise 
an, dali nur die auf den Natnen des Herrn Getauften zu der Eucharistie zugelassen 
werden durfen: „/ir/delę ós cpayśtm ptr/ós m eta) ano ryję inyaoiorlaę i\ud>v, dU.' 
oi fSanTur&hreę etę ovo/ua xvglov. K a i yag negi tovrov eigr/yer ó y.foioę. 'Myj 
dane to dytov rolę xvo(“.3 Struckmann4 und andere wollen in dieser Anwertdung des 
Herrenwortes auf die Eucharistie, wie auch zugleich in dem damit verbundenen Ver- 
schweigen der Einsetzungsworte und in den geheimnisvollen Andeutungen des Inhaltes 
des eucharistischen Trankes ffj dyla d/une^oę Aajfld tov  naidóę oouj einen Beweis 
fiir den bereits in die Kirche eingefiihrten Gebrauch der Arkandisziplin erblicken. Aber 
auch andere Forscher, die in der Didache 9, 5 nur Agapegebete erkennen, beziehen das 
Zitat Math. 7, 6 auf die sakramentale Eucharistie, wie Schermann,5 der auf die Partikel 
xai ydg ktL  hinweist, die in den meisten Ubersetzungen nicht beachtet oder nicht genug 
hervorgehoben worden sei. Er iibersetzt: „ Ha t  j a  a u c h  hi  er  ii b e r  d e r  H e r r  ge -  
s a g t “, und erklart dann die Stelle auf folgende Weise, die den SchluB auf den Bestand 
der Arkandisziplin noch melir bestarkt: „Nicht bloB von dem GenuB der sakramentalen 
Eucharistie handelt die Mahnung des Herrn, sondern auch von der Eucharistie im Ge- 
meindemahle, d. h. dem durch Gebet geheiligten Trunke und Brote. Das war den da- 
maligen Christen mehr Pflichtsache, daB sie, wenn sie iiberhaupt eine richtige VorsteIlung 
von dem sakramentalen Herrenmahle hatten, Ungetaufte nicht teilnehmen lieBen. Dagegen 
lag es sehr nahe, daB an den einfach liturgischen, d. h. durch Dankgebete geheiligten 
Mahlen auch solche teilnahmen, welche erst Katechumenen waren. Dagegen spricht sich 
der Satz Didache 9, 5 aus“.

Fiir den Beginn des 2. Jahrhunderts werden ais Beweis fiir die Arkandisziplin die 
rohen Verleumdungen angefiihrt, durch die das heidnische Volk den Kult und das sittliche 
Leben der Christen verdachtigte. So wurden die Christen z. B. ais eine natio latebrosa 
et lueifuga, in  publicum mula, in  angulis garrula bezeichnet (Minucius Fel. Octav. c. 8); 
sie wurden verschiedener Verbrechen beschuldigt, besonders daB sie in ihren geheimen 
Zusammenkiinften thyesteische Mahle abhielten (Mimie. F. Octav. c. 9). Die Apologeten 
wiesen in ihren Schutzschriften diese Anklagen zuriick, indem sie auf die Unerwiesenheit 
auch nur eines Verbrechens und auf die sittliche GróBe und den Heroismus der Christen 
hinwiesen, nicht aber, indem sie die wahren Vorgange bei den so schwer verdachtigten 
Zusammenkiinften den Heiden offen darlegten und dem Vorwurf der Heimlichkeit direkt 
widersprachen. Mógen die Anklagen auch noch anderen Griinden entsprungen und das 
Vorgehen der Apologeten von noch anderen Riicksichten gefordert worden sein, so nehmen 
doch viele ais Grund sowohl fiir den Inhalt der Verleumdungen, wie fiir die Form der 
Verteidigung eine ais zu Recht bestehende Geheimhaltung gewisser Riten und Lehren der 
Kirche an.

Die Tatsache, daB Justin in seiner Apologie offen von den christlichen Mysterien 
sprach, gilt ais eine die Regel bestatigende Ausnahme. Nach dem Grundsatze Tertullians, 
daB die Notwendigkeit auch das óffentliche Gebet und nach dem Beispiele des Paulus 
sogar die óffentliche Feier der Eucharistie ais berechtigt erscheinen IaBt (De oratione c. 24), 
gab er im c. 66 seiner besonders fur die wissenschaftlich gebildeten Kaise-, die Antoninę,.

’) A. Bukowski, Die Bedeutung der altchristlichen Arkandisziplin (in den \\'eidenauer Studien I., 
1906, S. 112).

*) O. Bardenhewer, Patrologie3, 1910, S. 18.
3) H. Lietzmann, Kleine Texte, Die Didache3, Bonn 1907, S. 11.
4) A. Struckmann, Die Oegenwart Christi in der hl. Eucharistie nach den schriftlichen Quellen der vor- 

nizanischen Zeit, Wien (Theol. Studien d. Leogesellschaft), 1905, S. 19.
B) Th. Schermann, Die Gebete in Didache c. 9 und 10 (Veróffentlichungen aus dem kirchenhistorischen 

Seminar, Miinchen, III. Reihe, Nr. 1), 1907, S. 225.



bestimmten Schutzschrift eine genaue Darstellung der christiichen Taufe und Eucharistie, 
nm die dariiber verbreiteten Verleumdungen wirksam zu widerlegen. In der Einleitung 
zu diesem Berichte c. 61 sagt er, daB er diese Lehre darlege, damit er nicht, welin er sie 
auslasse, in der Darlegung schlecht zu handeln scheine: „ov tgónor de xa l avedrjxajuev 
eauzohę z<o Dem Kairojiotrjfierzeę óid zov Xgiazov, i£r]yt]oó/Lie$a, ojiuk tui/ zovzo 
nagafanórzeę dóĘco/zev 7zovr]QEvetv zi ev zfj e^rjyfjaei", wodurch er deutlich zu er- 
kennen gibt, daB er eigentlich iiber diesen Gegenstand nicht reden sollte. In dieser Ent- 
schuldigung sehen z. B. Probst,1 Briick2 und Funk3 eine neue Bestatigung fiir das Be- 
stehen der Arkandisziplin in der 2. Halfte des 2. Jahrhunderts.

DaB Tertullian und Origenes Zeugen fiir die Arkandisziplin sind, hat Funk in seiner 
Abhandlung „Das Alter der Arkandisziplin" gegen Zahn und Batiffol liachgewiesen. In 
der Schrift de praeser. c. 41 wirft Tertullian den Haretikern vor, daB sie unterschiedslos 
Christen und Heiden, Glaubige und Katechumenen zu der Predigt und dem Gebete zu- 
lassen und daB sie die Katechumenen, bevor sie geniigend unterrichtet sind, wie voll- 
kommene Christen behandeln. Er sagt: Non omiłtam ipsius etiąm eomersationis haereticae 
descriptionem, ąuam futilis, quam terrena, quam humazia sit, sine grazitate, sine auctoritate, 
sine disciplina, ut fidei suae congruens. In primis quis eatec/iumenus, quis fulelis ineertum 
est, pariter adeunt, pariter audiunt, pariter orant; etiam ethnici si supewenerint, sanctum 
canibus et porcis tnargaritas, licet non veras, iactabunt . . . antę sunt perfecti catechumeni, 
quam edocti. Da hier Tertullian an Math. 7, 6 anspielt, hat er bei seinem Tadel nicht 
bloB die Disziplinlosigkeit bei den gottesdienstlichen Versammlungen der Hiiretiker im 
Auge, sondern die bei denselben eingerissene Unsitte, daB iiberhaupt die Katechumenen 
am Gebete, d. i. am eucharistischen Teile des Gottesdienstes teilnahmen. Bei den Katho- 
liken wurden die Katechumenen zwar zum didaktischen Teile, zur biblischen Lesung und 
zur Predigt zugelassen, weshalb sie Tertullian gewohnlich ais audientes bezeichnet und in 
de poeniteniia 6, 7 voil ihnen sagt: ineipiunt dirinis sermonibus aures riyare; von dem 
gemeinschaftlichen Gebete der Glaubigen aber, vou der eigentlichen eucharistischen Feier 
waren sie ausgeschlossen. Die Entriistiing Tertullians hat also ihren Grund darin, daB 
sich die Haretiker bei der Feier des Kultus iiber die Arkandisziplin hinwegsetzten und 
Uneingeweihte, Heiden und Katechumenen, zulieBen. Von anderen Stellen in den Schriften 
Tertullians, die fiir die Arkandisziplin zeugen, sei noch Apol. 7, 1 angefiihrt, wo der 
Apologet die schweren Anklagen auf thyesteische Mahle und Blutschande zuriickweist: 
si semper lateinus, ąuando proditum est quod admittimus? Imo a ąuibns prodi potuit? 
ab ipsis enim reis non utiąue, cum vel ex forma omnibus mysteriis s i l e n t i i  f i d e s  debeatur. 
Et unde exlraneis notitia, cum semper etiam piae initiationes arceant profanos et ab ar- 
bitris cazeant, nisi si im pii minus metuunl? Es kam demnach audi den Christen das 
Gebot der fides silentii zu und mag hier Tertullian formell vielleicht nur ex concessis 
argitmentieren, wie eitiige meinen, so spricht doch die der concessio zugrunde liegende 
Ansicht der Gegner Tertullians fiir eine bei den Christen besteheude gleiche Praxis.

Bei den zeitgenóssischen Alexandrinern Klemens und Origenes, die die Glaubens- 
wahrheiten von ihrer philosophischen Seite zu erfassen und in der Gnosis Glauben und 
Wissen zu vereinigen suchten, gehort die stufenweise Einfiihrung der Schiller zu einer 
immer tieferen Erkenntnis der Glaubenswahrheiten und daher die Pflicht der Geheirn- 
haltung vor Uneingeweihten zum System der Schule. Zu einem besonderen Ausdruck 
koinmt diese Zurtickhaltung in der symbolisch-allegorischen Schriftauslegung, bei der Bild 
auf Bild folgt, so daB sich der Unterricht unter einem fortwahrenden Enthiillen und Ent- 
ratseln vollzieht. Gleich bei Beginn seines Hauptwerkes sagt Klemens Stroni. I, 1 : „Einiges 
iibergehe ich freiwillig, indem ich eine verstandige Auswahl treffe; denn ich fiirchte zu 
schreiben, was ich auch zu sagen mich hiitete; nicht ais ob ich jemanden diese Kenntnis 
miBgónnte — das ware Unrecht, — sondern weil ich fiirchtete, daB die darauf StoBenden 
durch MiBverstand Schaden leiden móchten." Nicht bloB die Art der Darstellung, auch 
die ganze Anlage des Werkes ist voti diesem Gedanken beeinfluBt. Ohne jede Disposition 
bringt es in bunter Reihenfolge, wie sein Name sagt (ozow/iazeTę, Teppiche), bald dieses, 
bald jenes. Den Zweck des Verfahreus erklart Klemens am Schlusse des 7. Buches: „Die 
Lehren, welche zur wahren Erkenntnis fiihren, liabe er nur hie und da eingestreut, damit 
die hl. Uberlieferungen nicht leicht aufgefunden werden kónnten v o n  a l l e n  j e n e n ,  
d i e  in d i e  My s t e r  i en n i c h t  e i n g e w e i h t  sei  en". Gilt dieses von allen Lehren, 
die in der Gnosis erfaBt werden sollen, so besonders von der Taufe und Eucharistie, iiber 
die er stets den Schleier des Arkanen breitet.

Noch ausdriicklicher wird die Pflicht der Zurtickhaltung von Origenes, des Klemens 
Nachfolger im Vorsteheramt der alexandrinischen Gelehrtenschule betont und beobachtet.

]) F. Probst, Kirchliche Disziplin in den 3 ersten christl. Jahrhunderten, Tiibingen 1873, S. 332.
a) H. Briick, Lehrbuch der Kirchengeschiclite, Mainz 18987, S. 118.
8) Fr. X. Funk, a. a. O. S. 57.



Von den vielen Zeugnissen, die zum Beweise hiefiir herangezogen werden kónnen, sei 
zunachst die Stelle in Lev. hom. IX., 10 angefiihrt, die Struckmann1 „einen klassischen 
Beweis fur die Existenz der Arkandisziplin nennt". Origenes erklart in einer Gemeinde- 
homilie mit Bezug auf Lev. 16, 11 f, das Versohnungsopfer des alten Testamentes und 
sagt dann : „Du aber, der du zu Christus gekommen bist, dem wahren Hohenpriester, der 
durch sein Blut Oott mit dir versohnt getnacht und dich mit dem Vater wieder befreundet 
hat, halte dich nicht an das Blut des Fleisches, sondern lerne vielmehr das Blut des 
Wortes kennen und horę, wie es selbst zu dir sagt: „Dies ist mein Blut, welches fiir euch 
vergossen werden wird zur Vergebung der Sunden 1“ Hier bricht der Homilet die Ge- 
dankenreihe und die Rede plótzlich ab, ais ob er durch etwas gehindert wiirde, mehr zu 
sagen und bemerkt dann: „ We r  in d i e  M y s t e r i e n  e i n g e w e i h t  i s t ,  kennt das 
Fleisch und Blut des Wortes Gottes. Verweilen wir also nicht bei dem, was den Wissenden 
bekannt ist und den U n e i n g e w e i h t e n  n i c h t  o f f e n k u n d i g  s e i n  d a r f . “ Diese 
Stelle ist ein Beispiel von der der Arkandisziplin eigenen Erscheinung der Aposiopese, die 
bei den spateren Homileten haufig wiederkehrt. Funk- weist nach, daB hier unter den 
Mysterien nicht bloB die Mysterien der Gnosis, sondern die Objekte der Arkandisziplin 
im engeren Sinne zu verstehen sind und daB wir hier solange des Origenes eigene Ge- 
danken- und Redeweise sehen mtissen und nicht die des Ubersetzers Rufinus, bis ein Be- 
weis dagegen erbracht wird.

In der Stelle In Lev. hom. XIII, 3 spricht Origenes mit Bezug auf Lev. 24, 9 iiber 
die Schaubrote und deutet sie symbolisch in zweifacher Weise, von der Eucharistie und 
vom Worte Gottes. Zunachst fiihrt er die Beziehung aus ad illum panem, qui de eaelo 
descendit et dat huie mundo vitam, illum panem propositionis, quem proposuit Deus per 
fidem in sanguine eius, ad Ułam eommemorationem, de qua dicit Dominus: hoc facile in  
mearn eommemorationem . . .  S i ergo intentius ecclesiastica mysteria recorderis, in his, 
quae lex scribit, futurae reritatis imenies imaginem praeformatam. Sed  de h is  non  
e s t p l u r a  d i s  s er er  e, q u o d  r e c o r d a t i o n e  s o l a  i n t e l l i g i  s u f f i e i t .  Die Eu
charistie schwebt hier dem Homileten ais ein Geheimnis vor, iiber das er im Gemeinde- 
gottesdienste bei Anwesenheit der Katechumenen nicht deutlicher sprechen durfte. Von 
den Einsetzungsworten fiihrt er hier, wie in In  Lev. hom. IX, 10 nur Bruchstiicke an. 
DaB er im folgenden die Schaubrote auch ais Symbol des góttlichen Wortes erklart, 
andert nichts an dieser Gedankenreihe.

Von den weiteren Zeugnissen fiir den Bestand der Disziplin bei Origenes sei hier 
nur noch eine Stelle aus der Schrift gegen Celsus erwahnt: Celsus hatte den Christen den 
Vorwurf getnacht, daB ihre Lehre geheim sei (xgvipiov ró óóyjuaJ. Origenes antwortet 
in G. Celsum I, 7, daB beinahe die ganze Welt die Predigt der Christen erfahren habe, 
niehr ais die Lehre der Philosophen; denn niemand sei verborgen die Geburt Jesu aus 
der Jungfrau, sein Kreuzestod und seine Auferstehung und das kunftige Gericht; das Ge
heimnis der Auferstehung werde besprochen, ohne daB ntan es verstehe, und von den 
Unglaubigen verspottet; es sei also eine groBe Ungereimtheit zu sagen, die christliche 
Lehre sei geheim; daB es aber n a c h  d e m  E x o t e r i s c h e n  e i n i g e s  g e b e ,  d a s  
n i c h t  in d i e  M e n g e  k o m m e ,  finde sich nicht nur im Christentum, sondern auch 
bei den Philosophen; wie es bei diesen kein Verbrechen sei, so sei es auch am Christen- 
tume nicht zu tadeln und der Vorwurf des Celsus sei unberechtigt. Ein hervorragendes 
Denkmal der altkirchlichen Geheimpraxis im 4. Jahrhundert sind der Anlage und dem 
Inhalte nach die einen zusammenhangenden Vortragszyklus bildenden 24- yari/p/oeię  
des Cyrill von Jerusalem. Schon in der Einleitungskatechese teilt er den zur Zulassung 
zur Taufe ausgewahlten Katechumenen fipamifó/uerot) mit, daB sie wahrend der Kate
chumen atszeit nur dunkle Andeutungen iiber die Mysterien der Kirche vernommen haben, 
die ihnen jetzt enthiillt werden (n. 6). „Du wurdest Katechumen genannt, weil du nur 
den auBerlich dich umtónenden Schall hórtest. Du hórtest von der Hoffnung und sahst 
nichts davon; du  h ó r t e s t  v o n  G e h e i m n i s s e n  u n d  v e r s t a n d s t  n i c h t s  davon;  
d u  h ó r t e s t  v o n  S c h r i f t e n  u n d  s a h s t  i h r e  T i e f e  n i c h t  (axovcov /woTt/gia, 
y.ai iii/ voa>v axovm v ygaepdę xa l juij elódię ró f}adoę).“ In n. 12 derselben Kate- 
chese wird es den Taufkandidaten zur strengen Pflicht gemacht, sorgfaltig den Katechu
menen gegemiber die Geheimnisse zu bewahren. „Denn auch die Kranken pflegen Wein 
zu verlangen; gibt man ihnen aber dertselben zur Unzeit, so versetzt er sie in Fieberwahn 
und es entstehen sonach daraus zwei U bel: Der Kranke kommt unt das Leben und der 
Arzt in iiblen Ruf. So auch der Katechumene, wenn er von einem Glaubigen die Ge
heimnisse erfahrt. Auch der Katechumene verfallt in Fieberwahn, denn er versteht das 
nicht, was er gehórt hat und so verachtet er die Sache und verspottet die Lehre und der 
Glaubige wird ais ein Yerrater verurteilt. Siehe wohl zu, daB du nichts ausschwatzest! * 2

') a. a. O. S. 155.
2) a. a. O. S. 48.



Nicht ais ware das, was hier gesagt wird, der Rede nicht wert, s o n d e r n  we i l  d a s  
G e h ó r  n i c h t  w e r t  i s t ,  e s  z u v e r n e h m e n :  y dxoy a ra lia  tov  deęaodm. Du 
warst ja selbst einst Katechumen und wir haben dir von den Dingen, die wir dir jetzt 
vortragen, nichts erzahlt. Ais wichtiges Objekt der Arkandisziplin gilt das Taufsymbolum. 
Cyrillus iibergibt es in der 5. Katechese (n. 12) mundlich den Taufkandidaten mit den 
Worten: „Ich wiinsche, daB ihr die Glaubenslehre Wort fiir Wort euch merket und fiir 
euch selbst mit allem Eifer hersaget; daB ihr sie nicht auf Papier schreibet, sondern durch 
das Gedachtnis in das Herz eingrabet; daB ihr beim Lernen derselben acht gebet, daB 
ja kein Katechumene je etwas von dem vernehme, was euch mitgeteilt worden ist". Von 
der 6. bis zur 8. Katechese werden die einzelnen Artikel des Symbolums im allgemeinen 
erklart. Nach diesem Unterrichte etnpfingen die <pcmiCófievoi in der Osternacht unter 
groBer Feierlichkeit die Taufe, Firmung und Eucharistie. Aber erst jetzt durften sie ais 
vm(pomauoi. ganz in die Geheimnisse des Christentums eingefithrt werden, was in den 
letzten fiinf, in der Woche nach Ostern vorgetragenen Katechesen geschah, die von Cyrill 
selbst xaty'/yoeię tivm aya)yku  (XIX, n. 10) genannt werden. Die zwei ersten enthalten 
die Erklarung der Zerenionien der Taufe, die dritte die der Firmung und die vierte die 
der Eucharistie. Es bestand demnach in der Kirche zu Jerusalem zu Cyrills Zeit die mit 
der Katechumenatsdisziplin zusatnmenhangende Praxis, eine eingehende Erklarung der 
Sakramentsriten erst nach der Taufe zu geben. Vor der Taufe wurde den-Taufkandidaten 
ein allgemeiner Unterricht iiber die einzelnen Punkte des Taufsymbols gegeben. Den 
Heiden und jenen Katechumenen, die noch nicht zur Taufe zugelassen wurden, mufiten 
auch diese Lehren verborgen gehalten werden. Sie galten ais unfahig und unwtirdig, die- 
selben zu hóren. Funk1 sagt, daB diese von Cyrill geschilderte Praxis ohne Zweifel schon 
im dritten Jahrhundert bestand und daB sie im wesentlichen so alt ist, wie das Katechu
menat und die Zweiteilung des Gottesdienstes.

Dieselbe Geheimpraxis den Katechumenen gegentiber wird fiir die Kirche zu An
tiochia und Alexandria in der Schutzschrift des Athanasius G. Arianos c. 11 und c. 31 
bezeugt. Da die Arianer die falsche Anklage, daB Makarius dem arianischen Priester 
Ischyras bei der Untersagung des Gottesdienstes den Kelch zerbrochen habe, vor heid- 
nische Untersuchungsrichter brachten, sah man darin eine Profanation des Heiligen und 
die in Alexandrien versammelten Bischofe schrieben voll Entriistung in ihrem Synodal- 
schreiben an den Papst Julius und alle Bischofe der Kirche: „Und sie (die Arianer) 
schamen sich nicht, mit diesen Geheimnissen vor den Katechumenen, ja was das schlimmste 
ist, vor den Heiden Argernis zu geben, da man doch, wie geschrieben steht, das Ge- 
heimnis des Konigs verbergen soli2, wie auch der Herr befahl: „Gebet das Heilige nicht 
den Hunden und werfet die Perlen nicht den Schweinen vor!3 Denn man darf nicht die 
Geheimnisse den Uneingeweihten zum Besten geben, damit nicht die unwissenden Heiden 
dariłber lachen, den Katechumenen aber, indem sie zur Neugierde gereizt werden, Argernis 
gegeben werde“. Der Papst Julius antwortet in einem Schreiben an Eusebius, daB ihm 
das anfangs unglaublich vorgekommen sei, bis die Tatsache aus dem Beweisiśaterial be- 
wiesen worden. „Den Priestern wird die Anwesenheit nicht gestattet,'die doch die Diener 
der Geheimnisse sind, aber vor einem auswartigen Richter, in Gegenwart von Katechu
menen und was das schlimmste ist, vor Heiden und Juden findet eine Untersuchung iiber 
das Blut und den Leib Christi statt. Ich glaube, daB es euch und allen einleuchten werde, 
was das fiir ein groBer und schwerer VerstoB ist (to v to  de to  d fid o tyu a  y/Jxov xal 
ÓJiolor eon, o w o g a r  xa i v/idę xa l n a r ta ę  nem otevxa).“i

Basilius nimmt in seiner um das Jahr 375 erschienenen Schrift De spiritu sancio, 
27 an, daB schon die Apostel und die Vater manches nur mundlich und geheim mitge
teilt haben, so z. B. die Zeremonien bei der Taufe, die Worte der Epiklesis bei der hl. 
Messe u. a., um diese Geheimnisse vor Profanation zu bewahren.

Viele Zeugnisse fiir die Disziplin bieten die Homilien des Johannes Chrysostomus. 
Der Ausdruck: loaoir oi fiefivy/uevoi ta. leyótiera, womit er die Rede, besonders wenn 
er auf die-Taufe oder Eucharistie zu sprecher. kommt, abzubrechen pflegt, wird zur 
stehenden Formel. Sowohl die Arkan- wie die Katechumenatsdisziplin erscheint hier voll- 
standig ausgebildet. In Ep. 1 ad Cor, hom. 40, 1 sagt er bei Besprechung der Taufe aus- 
driicklich, daB er wegen der Uneingeweihten nicht deutlich zu sprechen wagę und daB 
ihm die Anwesenheit derselben die Exegese sehr erschwere: „xal fioÓAo/jm ftev oacpwę 
avtó  elneir, ov toAficb de did robę d/w rjtonę• obtot ydg dvoxohot£Qav f)[uv 
noioboi tr}v e^yyyoir, dvayxd^ovteę i) /uy leyeir oayćóę, y elę am obę ex<peQeiv

>) a. a. O. S. 56.
2) Tob. 12, 7.
3) Math. 7, 6.
*) C. Arianos, c. 31.



zd anÓQQtjza“. Nebst der Taufe und Eucharistie, welche nur geheim gefeiert werden 
durften, um Unwiirdige fernzuhalten, galt ais Arkanobjekt auch das Gebet des Herrn, 
weil der Uneingeweihte Gott nicht Vater nennen kann: „6 ydzp d/iórjzoę ovx uv dvvaizo 
jzazega y.aleir zóv Oeóv.“ Auch Chrysostomus fiihrt die Geheimpraxis mit Berufung 
auf Math. 7, 6 auf Christus zuriick, der sie durch ein Gesetz iv  nooozdy/m zoę zd^ei 
zur Pflicht gemacht habe.

Epiphanius wagt nicht einmal die Einsetzungsworte genau anzufiihren, sondern 
sagt: „Wir sahen, dal? der Heiland es in seine Hande nahm, wie es im.Evangelium ent- 
halten ist, dal? er sich beim Mahle erhob xal elajie rade ev%aoiozijoaę shzs. Tovzó 
juuv iazl zóós“. Ahnlich sagt er an einer anderen Stelle: „Mezu zo demrfjocu Kaj}d>v 
zads y.al zdde, xa l eme. Tornó iazi zdóe y.ai zdde.“

Nicht weniger zahlreich sind die Belege fur das Bestehen und die Bedeutung der 
Arkandisziplin in den Schriften der Vertreter der Kirche im Abendlande. Die Schrift des 
Ambrosius de mysteriis, die erst den Neugetauften einen vollstandigen Unterricht iiber 
die Sakramente bietet, ist geradezu ein Seitenstiick zu den mystagogischen Katechesen des 
Cyrillus von Jerusalem. „Jetzt mahnt die Zeit", schreibt er, „tiber die Geheimnisse zu 
reden und euch das Wesen der Sakramente zu enthiillen. Hatten wir das getan, ehe ihr 
durch die Taufe in das Christentum aufgenommen waret, so miiBten wir fiirchten, die 
Geheimnisse eher zu verraten, ais kundzugeben".1 „Es versiindigt sich gegen Gott, wer 
die ihm geoffenbarten geheimen Mysterien Unwiirdigen mitteilen zu kónnen glaubt. Nimni 
dich also in acht, deine Schatze nicht treulos zu verraten. Wer Geheimnisse vor die 
Leute bringt, tut der Herrlichkeit Christi Abbruch. Davon gelten die Herrenworte Math. 
7, 6".2 Arkanobjekte sind auch das Symbolum und die Oratio Dominica: „Cave ne in- 
caute Symboli vel Dominieae oralionis dizulgcs mysteria . . Fove iyitur pectore tuo alla 
mysteria, ne praematuro serrnone et infidis auribus vel infirmis quasi incocta committas".

Den Zusammenhang der Arkandisziplin mit dem Katechumenat bezeugt auch 
Augustinus. Die Katechumenen sind wahrend der Gemeindehomilie anwesend. Es werden 
ihnen die Perikopen, auch die eucharistischen vorgelesen, aber die Erklarung wird ihnen 
vorenthalten. Je ehrfurchtsvoller ihnen die Sakramente verborgen gehalten werden, desto 
heftiger werden sie damach verlangen. Hauptobjekte der Disziplin sind Taufe und Eu
charistie. Aber auch das Symbolum ist ein Arkanstiick. Es darf nicht geschrieben, son
dern nur durch Hóren gelernt werden: „Audiendo symbolum discitur, nee in  tabulis vel 
aliąua materia, sed in  corde scribitur.“i  Dasselbe Verbot des Aufschreibens des Symbo- 
lums betont Rufinus: „Haee non seribi ehartulis aut membranie, sed retineri credentium 
eordibus Iradiderunt apostoli, ut cerium esset, haec neminem ex lectione, quae interdum 
pervenire etiam ad infideles solet, sed ex apostolorum traditione didicisse,5 Und ebenso 
noch spater Petrus Chrysologus: „Fidem, quam credimus et doeemus, non atramento, sed 
spiritu, committamus pectori, non ehartael'.u

Ein weiteres Beispiel ans der ersten Halfte des 5. (ahrhunderts, die ais Bliitezeit 
der Arkandisziplin angenommen wird, bietet der Brief des Papstes Innozens I. an den 
Bischof Dezentius. Der Bischof war ofters nach Rom gekommen, um betreffs der Zere- 
monien zu fragen, welche zu beobachten seien „vel in  eonsecrandis mysteriis ret in  ceteris 
arcanis agendis". Auf weitere schriftliche Anfragen antwortet der Papst in dunklen Aus- 
driicken; er schreibt :■ „Der FriedenskuB bei der hi. Messe soli gegeben werden nicht 
,,ante confeeta mysleria“, aber „post  om n i  a q u a e  a p e r i r e  n o n  debeo".  Bei der 
Besprechung der vom Bischofe nach der Taufe vorzunehmenden Salbung verschweigt er 
die Sakramentsformel: „verba dicere non possum, ne magis prodere videar quam ad con- 
sultationem r e s p o n d e r e Nach Beantwortung einiger anderer Fragen. schlieBt er den Brief 
mit folgenden Worten: „Iieligua quae scribere fas non erat, cum adfueris, interrogati po- 
terimus edicere“,7

Derselben Zeitperiode gehórt Theodoret von Cyrus an, der in seinem um 447 ent- 
standenen Werke Egaviozi]ę besonders die Opfergaben bei der Eucharistie geheim ge
halten wissen will, welche in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden. Auf die 
Frage des Eranista: „Wie nennst du die dargebrachte Gabe vor der Epiklese des Priesters?'1 
antwortet der Orthodoxe: „Man darf es nicht deutlich sagen, d e n n  es k o n n t e n  e i n i g e  
U n e i n g e w e i h t e  z u g e g e n  se in " . Eranista: „Gib in verhullter Weise Antwort 
fnivr/fiaza)dd>ę 1) dnóy.ętoię l'azm )!“ Orthodoxe: „Die aus dem betreffenden Samen

!) De mysteriis, I, 2.
з) Ambros., In psalm. 118, expos. 2, 25 f,
3i Ambros., de Cain et Abel, I, c. 9., 37.
4 August., Lermo 212, 2.
5) Comni. in symb. apost 2
и) Serm. 60, 3.
7) Innoc. I, Ep. 25, 21.



gewonnene Nahrung". Eran.: „Und wie nennen wir das andere Symbol ?" O rth.: „Auch 
dies mit einem gewohnlichen Namen, der ein Getrank bezeichnet". Eran.: Wie nennst 
du sie aber nach der Heiligung?" Orth.: „Leib Christi und Blut Christi".1 Auch Theo- 
doret bezeichnet das Herrengebet ais ein besonderes Arkanstiick, weil kein Uneingeweihter 
„Vater unser, der du bist im Himtnel" zu sprechen wagen darf, da er die Gabe der 
Kindschaft Gottes noch nicht empfangen hat.

Gegen 445 laBt sich der Geschichtsschreiber Sozomenus von erfahrenen Freunden 
abhalten, in seiner Kirchengeschichte das nizaische Symbol wórtlich anzufuhren, weil leicht 
das Buch in die Hande Uneingeweihter fallen kónnte und Geheimnisse enthiillt wiirden, 
die verschwiegen bleiben tnussen (anóggrjTa u %olj o w m n rj und Cyrill von Alexandrien 
scheut sich in seiner Apologie gegen Julian den Taufritus ausfuhrlich zu besprechen, um 
nicht gegen Math. 7, 6 zu verstoBen und Geheimnisse Uneingeweihten preiszugeben.

Gegen Ende des 5. Jahrhunderts ist die kirchliche Arkandisziplin im Niedergang 
begriffen. Mit dem Verschwinden des Paganismus hort die Katechumenatsdisziplin aut 
und damit die Rticksichtnahme aut Uneingeweihte in der Homilie, sowie die Zweiteilung 
des Gottesdienstes in einen didaktischen und einen eucharistischen Teil. Der 29. Kanon 
des Konzils vou Epao (517) erwahnt noch die Entlassung der Katechumenen beim Gottes- 
dienste in Burgund.2 In der weiteren Literatur des Abendlandes finden sich wohl kanni 
mehr positive Zeugnisse.

Bei den Griechen entstehen um die Wende des 5. Jahrhunderts die pseudoepigra- 
phischen Areopagitika, die wegen ihrer Mysteriensprache und ihres dunklen Inhaltes die 
Quelle der spateren Mystiker wurden. Hier hat aber die Geheimhaltung bereits den Cha
rakter der Fiktion. „Wie kein anderer christlicher Schriftsteller, nicht einmal Klemens 
von Alexandrien, redet Diotiysius die Sprache der Mysterien und gefallt sich in Mysterien- 
bildern"3 und wie kein anderer ist er charakterisiert durch eine „bewuBte und absichtlich 
festgehaltene Verkiinstelung und Verdunkelung der Sprache".4 Spuren der altchristlichen 
Arkandisziplin finden sich in der Liturgie noch heute. —

C) Die Mysterienauffassung des Christentums.
I. Der objektive Charakter der christlichen Mysterien.

Um in die Entstehungsgriinde der Arkandisziplin einzudringen, sind ans den ge- 
sammelteii Zeugnissen die Motive herauszuheben, die fiir die Geheimhaltung christlicher 
Lehren und Gebrauche angeftihrt werden. Wie die Disziplin sich nicht nur aut eine 
einzige liturgische Handlung erstreckt, sondern eineReihe von verschiedenen Erscheinungen 
umfalit, so wird sie auch auf verschiedene Motive zuriickgefuhrt. Die von Aufang an 
festgehaltene Regel, daB Ungetaufte vom Kultus fernzuhalten und daB der Gottesdienst 
ein geschlossener sei, die Unfahigkeit und Unwiirdigkeit der Uneingeweihten, die christ
lichen Mysterien aufzunehmen, das Bestreben, die neugewonnenen Katechumenen allmahlich 
in die christliche Denk- und Lebensweise einzufiihren und sie zu einem immer groBeren 
Verlangen nach den Heilsgiitern anzuregen, endlich der Druck der Verfolgungen, die 
rechtliche Unsicherheit und die Yorsicht vor den Irrlehren und vor den Zerstórungsver- 
suclien der kirchlichen Einheit sind die wichtigsten inneren und auBeren Griinde, die eine 
gróBere oder geringere Zuruckhaltung in den Mitteilungen iiber das religiose Leben gegen- 
iiber den Nichtchristen forderten.

Besprechen wir zunachst die inneren Griinde. Sie sind in den Worten des Herrn 
bei Math. 7, 6 angedeutet, die von der Didache angefangen bis herab ins 6. Jahrhundert 
immer wieder zitiert werden und den Schriftstellern nicht nur ais ein Wunsch, sondern 
ais eine Vorschrift Jesu vor Augen schweben, die er iv  jrgoardy/laroę ‘rd^ei gegeben 
hat (Chrysostomus). Sie beinhalten, daB die Kirche kostbare Giiter, Perlen besitzt, die 
nicht Tieren vorgeworfen, liolie Heilsgiiter, die nicht profaniert werden diirfen. Die Mo- 
mente des Heiligen und Geheimeti sind innig miteinander verbunden ; heilige Dinge sind 
ihrer Natur nach geheim, die Geheimnisse aber sind durch Schweigen und Verschweigen 
heilig zu halten.

Tatsachlich birgt das Christentum von Anfang an heilige Geheimnisse, Mysterien, 
in sich Es tritt in die Welt nicht bloB ais eine neue Kultform, die zu den vielen antiken 
Gótterkulten noch hinzukommt, sondern es erscheint vor allem ais eine neue Lehre, ais 
die Frohbotschaft von Gottes Vatergiite und der Erlosung der Menschen. Auch Anrich

') l heodoret, D.al. 2, Inconf. (83, 168).
-) Vgl. H. Koch in der Theologischen Revue 1902, S 514.
8) H. Koch, Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterien- 

wesen, S. 94.
4) J* Stiglmayr, das Aufkommen der Pseudo-dionysischen Schriften. Feldkirch 1895 (Programm).



schreibt1: „Ais das Christentum sein Missionswerk in der Heidenwelt begann, trat es mit 
dem Anspruche auf, eine Verehrung Oottes im Geist und in der Wahrheit herbeizufiihren. 
Dies bedeutete den scharfsten Gegensatz gegen das gesamte heidnische Religionswesen; 
derm nach antiker Auffassung ist Religion nicht Glanbensuberzengung nnd Glaubenslehre, 
sondern in erster Linie Kultus".

Was aber Jesus durch seine Lehre, die er ais den Zweck seiner Sendung bezeiclinet 
(Math. 23, 10), offenbart, (das N. T. gebraucht zuineist den Ausdruck ómoxahvnTEiv, 
Verborgenes enthiillen, seltener cpavegovv) das sind die Geheimnisse des Reiches Gottes, 
des Himmelreiehes (Math. 13, 11) und die Tiefen der Gottheit. Er allein bat den Vater 
geschaut (Joh. 1, 18) und verkiindet, was er gesehen (Joh. 3, 13). Alle seine Reden und 
Taten sind auf die Offenbarung des Wesens und Willens Gottes hingerichtet und ent- 
hiillen vor allem die Grundgeheinmisse der gottlichen Heilsokonomie durch die Ausfuhrung 
des ewigen Heilsratschlusses (Eph. 3, 9).

Die Apostel sind die Organe der Offenbarung; ihnen ist es gegeben, d ie  G e- 
h e i m n i s s e  de s  H i m m e l r e i e h e s  zu  k e n n e n "  (Math. 13, 11, Marc. 4, 10, Luk. 8, 
10); sie erhalten den hl. Geist (Joh. 15, 26), damit sie in die Geheimnisse eingefiihrt 
werden und dieselben den Menschen mitteilen; sie sind die dispensatores mysteriorum Dni 
(1, Kor. 4, 1) und haben die Aufgabe, die Heilsordnung Gottes zu verkiinden (Rom. 16, 
25, 26).

Paulus, der sein Evangelium von Christus empfing (Gal. 1, 12), bezeiclinet die Er- 
fiillung des gottlichen Ratschlusses der Erlósung, das von Christus vollbrachte Erlosungs- 
werk ais „Das Geheimnis" „to fivoT)]giov“ schlechthin (Eph. 1, 9); von Ewigkeit ist 
dies Geheimnis der gottlichen Liebe in Gott verborgen gewesen, jetzt aber durch Christus 
der Welt geoffenbart worden (1 Kor. 2, 7).

Die Mysterien enthalten aber eine Weisheit, die der Weisheit der Welt entgegen- 
gesetzt ist und die die menschliche Vernunft nicht zu fassen vermag (1 Kor. 2, 9). Ihr 
Verborgensein ist nichts Zufalliges, sondern in der Natur der Mysterien, die Gottes un- 
endliche Wesen und seine ewigen Ratschliisse zum Inhalte haben, sowie in der Natur der 
endlicheti menschlichen Intelligenz begriindet. Nur mit Hilfe der gottlichen Gtiade kann 
der Mensch befahigt werden, sie ais geistiges Eigentum in sich aufzunehmen und sie nach 
dem Grade seines Glaubens zu witrdigen (1 Kor. 2, 10 — 13); der pneumatische, d. h. der 
aus dem Glauben und der Gnade Gottes lebende Mensch, ist allein zu einer richtigen 
Wertschatzung der ubernatiirlichen Giiter befahigt, fiir welche der sinnliche Mensch kein 
Bediirfnis hat; fur den sinnlichen Menschen bleiben die Wahrheiten, trotz der Offenbarung, 
innerlich unfaBbar; er ist geneigt, sie ais Torheiten zu verlachen (1 Kor. 2, 14—15). 
Auch fiir die Glaubigen ist die im Glauben gewonnene, ubernatiirliche Erkenntnis Gottes 
an Umfang, Tiefe und Klarheit sehr verschieden (Rom. 12, 3 . Dem vollen Wesen nach 
kónnen die ubernatiirlichen Heilswahrheiten von niemandem erfaBt werden. Gott wohnt 
in einem unzuganglichen Lichte (1 Tim. 6, 16). Auch nach einpfangener Offenbarung 
erkennen wir ihn in der gegenwartigen Ordnuttg nur teilweise, ratselhaft, wie in einem 
Spiegel (1. Kor. 13, 12'. Vollendet soli der Glaube erst im Jenseits werden. Jetzt aber 
steht das hochste, im Geiste und in der Wahrheit anzubetende Wesen in unendlicher 
Majestat iiber utiserem endlichen Geiste und birgt unergrundliche Geheimnisse in sich.

Auch die einzelnen Heilstatsachen in der Ausfuhrung des Erlosungsplanes sind voll 
tiefer Weisheit und Offenbarungen gottlicher Vollkommenheiten. Ais Inbegriff aller Er- 
losungstatsachen faBt Paulus die Geheimnisse des Opfertodes und der Auferstehung Christi 
zusammen. Nach 1 Kor. 1, 18 und 23 gilt das Wort vom Kreuze den Verlornen ais 
Torheit, denen aber, die gerettet werden, ais eine Kraft Gottes, d. h. ais eine Offenbarung 
der gottlichen Allmacht und Weisheit. Im selben Sinne nennt Ignatius die Jungfraulichkeit 
Mariens, die Geburt und den Tod Christi die drei Geheimnisse;2 Hippolyt hebt das My- 
sterium der Inkarnation hervor,3 wahrend nach Cyprian das Kreuz Christi das Sakrament 
des Heiles ist.4 Ebenso spricht Justin wiederholt vom „Mysterium des Kreuzes" und 
nennt das Leiden Christi ein „heilbringendes Mysterium".5 Tertullian bezeiclinet den 
Kreuzestod und die darin ihren Gipfel findende Erniedrigung Christi ais ein „Geheimnis".6

Die Darstellung der geoffenbarten Geheimnisse ist der Fassungskraft der Menschen 
angepaBt, denen sie dargeboten wird. Sowohl der Lehrweise Jesu wie den hl. Schriften 
ist eine bilderreiche Sprache und der Gebrauch von Wort- und Satzfiguren eigen, durch 
die die geistigen, ubernatiirlichen Wahrheiten in das Gewand des Natiirlichen, Erfahrungs- 
maBigen und Bekannten gekleidet wird. Wenn Jesus zur groBen Volksmenge spricht, ist

*) O. Anrich, Das antike Mysterienwesen in seinem EinfluB auf das Christentum, S. 106.
2) Ignat. ad Ephes. c. 19, p. 130.
8) Hippol. c. Noet. c. 4, p. 456.
4) Cyp. epist. 77, p. 328
8) Justinus, Dial. 74, p. 264, 131, p. 466, 134. p. 478.
®) Tert. Adv. Marc. III, 18.



ihm die Rede in allegorischen Erzahlungen so gelaufig, daB es Math. 13, 34 heiBt: „Alles 
dieses redete Jesus in Gleichnissen zum Volke und ohne Gleichnisse redete er nicht zu 
ihm". Im Reflexe des Sinnlichen zeigt er das Ubersinnliche und verbindet die hochste 
Einfachheit mit geheimnisvoller Gewalt (Luk. 5, 21). Er erschlieBt die Geheimnisse des 
Himmelreiches und seiner Messiaswurde nicht auf einmal, durch eine einzige Erklarung. 
Er enthiillt die einzelnen Wahrheiten nur allmahlich und laBt die jiinger ein Vorurteil 
nach dem andern iiberwinden und einen Schritt nach dem andern zur Erkenntnis der 
Wahrheit vollziehen. Dadurch wird der geheimnisvolIe Charakter der Lehre noch 
mehr erhoht.

Zur allegorischen Darstellung kommt noch das Moment des typischen Schriftsinnes. 
Gott hat von dem Ratschlusse der Erlósung schon durch die Propheten in den alttesta- 
mentlichen Schriften gesprochen (Rom. 1, 2) und die Verwirklichung auf mannigfache 
Art vorbereitet (Hebr. 1, 1). Die ganze Geschichte der alttestamentlichen Offenbarung 
ist nicht eine zusammenhanglose, sondern derart von gottlichen Prinzipien ausgehend und 
unter der leitenden Hand Gottes dem Ziele des Gesetzes, Christus, zugeordnet, daB Per- 
sonen (Adam Rom. 5, 14, Melchisedech, Hebr. 7, .3, Isaak und Israel Gal. 4, 3, Moses 1 
Kor. 10, 11, David und Salomon Akt. 15, 161, Institutionen (Gesetz Hebr. 10, 1, Opfer 
und Tempel Hebr. 9, 9, Feste Kolosser 2, 16) und Ereignisse (Durchgang durch das 
Rotę Meer, Gal. 4, 30) Vorbilder dessen werden, was das Ziel des Ganzen von Anfang 
an gewesen ist. Das N. T. setzt die Existenz von Typen voraus, welche das Zukiinftige 
nicht zufallig, sondern „definito consilio et praeseientia Dei“ (Akt. 2, 23) anktinden. So 
ist schon Adam ein r ujzoę auf Christus Rom. 5, 12, die Taufe dvzlzvjzoę der Arche 1. 
Petr. 3, 20, der Tempel ayta yuQ07ioif}za dvznvna  za>v ahj&iva>v Hebr. 9, 24 
imodely/iaza ztóv ouparfmr Hebr. 8, 5 und oyiu za>v jue?dóvzcov Koloss 2, 17. 
Ferner sprechen hiefiir die Ausdriicke: Et impleta est scriptura, tum adimpletum est u. a., 
wiewohl im historischen Sinne die zitierten Vorgange sich nicht auf das Schriftthema be- 
ziehen (Math. 2, 15, Joh. 3, 18; 15, 15; 19, 36). DaB hier von einer bloBen Ahnlichkeit 
oder Akkomodation nicht die Rede sein kann, beweist die Emphase des Ausdrucks: ,,Dies 
ist geschehen, damit erfiillt wiirde". Nicht nur im ganzen Lehrsystem des Apostels Paulus, 
schon in der Auffassung Christi und in den ausdrucklichen Worten der Evangelien hat 
die mystisch-typische Schriftauslegung ihre Begriindung; sie ist nicht erst durch spatere 
Nachahmung der allegorischen Auslegung antiker Mythen entstanden.

Auch die Vater heben von der ersten Zeit an das typische Moment hervor, so Bar- 
nabas, Klemens von Rom, Irenaeus und spater besonders Augustinus. Da diese alttesta
mentlichen Typen erst in der Zeit der Erfiillung verstandlich werden, werden sie von 
Justin, Tertullian u. a. ais mysteria oder sacramenta bezeichnet.1 Wenn aber schon die 
den alttestamentlichen Typen zugrunde liegenden Wahrheiten „Mysterien" sind, um so 
mehr die von Christus selbst geoffenbarten Wahrheiten; sie werden allgemein von den 
Viitern ais „Glaubensmysterien" betrachtet und bezeichnet.

Noch scharfer tritt das ubernatiirlich Geheimnisvolle und der bisher gekennzeichnete 
Mysteriencharakter der christlichen Offenbarungslehren in der Gnosis der Alexandriner 
hervor. Wahrend anfanglich die einfache Darstellung der Heilswahrheiten zur willigen 
Annahme des christlichen Glaubens gentigt, wird durch den Spott der Heiden und die 
Entstellung der Haretiker die wissenschaftliche Begriindung der christlichen Lehre not- 
wendig. Durch die philosophische Reflexion dringt der Gnostiker noch tiefer in die 
Glaubensgeheimnisse ein pnd erkennt auch manche innere Griinde dieser Wahrheiten; 
doch bauen Klemens und Origenes die Gnosis auf dem Boden des kirchlichen Glaubens 
auf und sprechen von der kirchlichen Gnosis (z. B. Stromata, VII, 16, 97 za zfję yrcóaecoę 
ziję iyyJ.rjotaoziySję uvozrjoi,a), ohne wie die hiiretischen Gnostiker die christlichen 
Wahrheiten mit den Lehren der Zeitphilosophie zu vermengen. Was Jesus gelehrt und 
die Apostel tiberliefert haben, bildet den Inhalt des Glaubens und der Gnosis; daher wird 
nicht erst durch die Gnosis der Glaube zum Geheimnis, wohl aber sind die Offenbarungs- 
wahrheiten nicht mehr Glaubensgeheimnisse allein, sondern auch Geheimnisse der Gnosis.

Worin die christlichen Alexandriner von der Zeitphilosophie beeinfluBt werden, das 
sind nicht die Lehren selbst, sondern das ist die Art der Darstellung. Die Wissenschaft 
fordert die Anwendung der Allegorie, dereń richtiger Gebrauch ein Kennzeicheu des grie- 
chischen Weisen, des Philosophen, ist. Nach der Kunst zu allegorisieren wird die Bil- 
dungsstufe beurteilt.2 Diese Anschauung kann den christlichen Lehrern in dem Bestreben, 
die ubernatiirlichen Offenbarungswahrheiten der philosophischen Spekulation zuzufiihren, 
nur dienlich sein; liegt es doch im Wesen der christlichen Lehre selbst, die Menschen 
durch das Sinnliche zum Ubersinnlichen emporzuleiten und hat doch die allegorische

Vgl. Anrich, a. a. O. S. 147.
2) Vgl. Origenes, C. Celsum, I, c. 27, 70.



Darstellung und die mystische Schriftinterpretation ihr Vorbild schon in der Lehrweise 
Jesu und in den Schriften der Apostel. Der ausgedehnte, oft sogar iibertriebene Gebrauch 
der Allegorie und Typik muBte die Meinung, daB die Kirche geheimnisvolIe, nicht allen 
mitzuteilende Gflter in ihren Lehren und Kulthandlungen besitze, bestatigen. Anderseits 
war gerade diese Art der Darstellung geeignet, die Mysterien vor Profanation zu schtitzen, 
indem die Ungetauften bloB das Bild, die Hiille sahen, die Glaubigen aber auch das 
unter der Hiille Verborgene erkannten.

DaB bei den Alexandrinern christliche Wahrheiten mit dem Ausdruck / wartjoia 
bezeichnet werden, kann nach dem haufigen Gebrauch desselben bei Justin, Irenaus und 
Tertullian nicht auffallend sein; er entstammt bereits der Sprache des Paulus. Eigen- 
tiimlich aber ist den Schriften des Klemens die Anwendung der antiken Mysterientermi- 
nologie iiberhaupt. Batiffol schreibt sogar:1 „La phraseologie eleusinienne est pour la 
premiere fois appliqu.ee au royaume de Dieu avec un manąue de gout absolu par ce syn- 
cretiste maladroit ąu’est Clement; et, par un abus plus fdcheux encore, elle est appliguee 
bientót par lui a, la liturgie meme“. Origenes folgt hier seinem Lehrer nicht nach, son- 
dern enthalt sich sorgfaltig, mit Ausnahme einer einzigen Stelle, heidnischer Kultausdrticke. 
Erst im 4. Jahrhundert fiihren die Schriftsteller allmahlich auch diese in den christlichen 
Sprachgebrauch ein. DaB die Mysterienterminologie des Klemens zur Entwicklung der 
Arkandisziplin beigetragen hat, ist gewiB anzunehmen; von einer bewuBten Nachahmung 
aber der durch die Atisdrucke bezeichneten Saclien kann, wie Anrich2 gegen Bratke her- 
vorhebt, nicht die Rede sein.

Uberblicken wir nochmals diese Entwicklung, so sehen wir 1. daB das Christentum 
von Anfang an ubernaturlich geoffenbarte Wahrheiten und Kultakte besaB, die bereits 
von Jesus und den Aposteln ais Mysterien bezeichnet wurden; 2. daB die allegorische 
Darstellung und die typische Schriftauslegung den Charakter des Arkanen in der Lehre 
und im Kultus stark zum Ausdruck brachte; 3. daB besonders die wissenschaftliche Gnosis 
der Alexandriner, ihre haufig iibertriebene Allegorese und die Anwendung der Mysterien- 
sprache die Ausbildung der Geheimpraxis zu einer kirchlichen Disziplin bedeutend for- 
derle. Der Keimpunkt der Arkandisziplin war die Auffassung der Kirche von der Heilig- 
keit und Erhabenheit der Lehre und des Kultus, die durch Geheimhaltung vor jeder Pro
fanation sorgfaltig zu scliiitzen waren. Die Ausbildung der verschiedenen Formen, durch 
die die Geheimhaltung zu Ausdruck kam, wurde durch verschiedene Umstande bedingt.

II. Das subjektive Erfassen der christlichen Mysterien.

Die ehrfuchts- und geheimnissvolle Behandlung der tibernaturlichen Heilsgiiter von 
Seite der Kirche zeigt sich besonders in der Art und Weise der Mitteilung derselben an 
weitere Kreise. Die Worte Jesu Math. 7, 6, die nach den Zeugnissen fur das Entstehen 
der Disziplin von Bedeutung waren, wurden in erster Linie bei der Gewinnung neuer 
Mitglieder zur Richtschnur genommen. Unwiirdigen und zur Aufnahtne derselben Un- 
fahigen konnten die Heilsgiiter nicht anvertraut werden.

Dem steht nicht entgegen, daB die christliche Religion eine universelle Religion ist, 
die alle Menschen umfassen will. Sie tritt ais eine offentliche Lehre in die Welt, die an 
alle Menschen gerichtet wird. Gegeniiber dem Partikularismus des Judentums und der 
nationalen Abgeschlossenheit der heidnischen Kulte ist sie ftir alle Lander und Volker, 
fiir alle Alters- und Bildungsstufen bestimmt (Math. 28, 19). Jesus lehrt offen, jeder kann 
ihn horen und sein Jiinger werden. Doch ninimt er beziiglich der Auswahl des Stoffes 
und der Darstellung der Lehre Riicksicht auf den Bildungsgrad der Zuhórer. Anders 
spricht er zu der Volksiiienge, anders zu den Schriftgelehrten und anders im engen Jiinger- 
kreise. Den Aposteln befiehlt er, alles zu bewahren und den Glaubigen mitzuteilen, was 
er ihnen anvertraut hat (Math. 28, 30). Ais sich im 2. Jahrhundert die Valentinianer auf 
eine angeblich von den Aposteln herriihrendę Geheimlehre berufen, betonen die christ
lichen Apologeten mit allem Nachdruck die Óffentlichkeit der Glaubenslehre. So schreibt 
Irenaus:3 „Doctrina apostolorum manifestu et firma, et nihil subtrahens, neque alia ąuidem 
in abscondito, alia tero in  manifestu doeentium". Tertullian sagt:'1 Dominus pałam edixit, 
sine ulla significatione alicuius tecti saeramenli. Ipse praeceperat, si quid in tenebris et 
in abscondito audissent, in luce et in leclo praedicarenl". DaB auch Origenes den Vor- 
wurf des Celsus abwehrt, daB die christliche Lehre geheim sei, haben wir oben gesehen. 
Die Vertreter der Kirche haben sich stets gegen allen Separatismus ais etwas der Kirche 
durchaus Fremdartiges und spezifisch Hiiretisches ausgesprochen und die von Jesus der

ł) Pierre Batiffol, a. a. O. S. 36.
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3) Adv. haer. III, 15.
*) De praescr. 26.



Kirche iibertragene Aufgabe hervorgehoben, alle Volker zu lehren und alle Menschen zu 
Jiingern Christi zu machen (Math. 28, 19).

Es liegt aber in der Natur der christlichen Religion ais einer Offenbarungsreligion, 
daB die auBerliche Mitteilung von Seite des Verkiinders noch niclit bewirkt, daB die 
Heilslehren schon geistiges Besitztum des Horers werden. Es ist vielmehr noch von Seite 
des Horers die glaubige Annahme derselben erforderlich. Die gottliche Offenbarung wird 
den Demiitigen im Geiste, „den Kleinen" wirklich offenbar, den Geistesstolzen aber, den 
„Klugen und Weisen dieser Welt" bleibt sie, trotzdem sie den Schall der Worte horen, 
verborgen (Math. 11, 25). Die sittliche Kraft des Willens, ein Glaubensakt, ist notwendig, 
um in die Geheimnisse des Gottesreiches einzudringen. Ohne Glaube bleibt die Offen
barung trotz der Verkiindigung ein Mysterium. Zudem ist das Evangelium nicht nur 
eine Mitteilung theoretischer Kenntnisse, sondern die strenge Forderung der sittlichen 
Erneuerung des Lebens. Um die Heilsgiiter zu erfassen, muB der naturliche Mensch 
durch die Rechtfertigung (diy.aicoaię Rom. 4, 25) in die Heilsordnung Christi eintreten, 
„in Ansehung des friiheren Wandels den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen 
anziehen, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und wahrhafter Heiligkeit (Eph. 
4, 23, 24)". Der neue Mensch, den er anzieht, ist Jesus Christus selbst (Rom. 13, 14), 
mit dem er durch die Sakramente der Taufe und der Eucharistie in die innigste Lebens- 
gemeinschaft tritt. Die Heilswerke Christi, die Zuwendung der Erlosungsgnade an jeden 
einzelnen Menschen und insbesondere die Bedeutung der Sakramente bleiben fiir den un- 
enthiilUe Mysterien, der auBerhalb dieser geistigen Gemeinschaft mit Christus steht.

Es war deshalb bei Beginn der Ausbreitung des Christentums das nachste Ziel der 
apostolischen Predigt (xr'jQvy/A,a), den Glauben in die Herzen der Horer einzupflanzen 
und die erziehungsbediirftigen Proselyten durch BuBe und Bekehrung (iiezdróia)  zur 
Aufnahme der spezifisch christlichen Wahrheiten fahig zu machen (Apg. 3, 18). Mit der 
fortschreitenden Abwendung des von Natur aus zum Bosen geneigten Herzens vom heid- 
nischen Leben (Rom. 7, 14) und mit der durch Gebet und BuBubung sich immer mehr 
vollziehenden Reinigung und Lauterung der Seele wurde allmahlich der in den Heils
lehren Unwissende (rudi.s) ein Wissender. Paulus sagt (1. Kor. 3, 2), daB er den noch 
Unmundigen nur „Milch", eine geistige Kinderspeise darreiche und bezeichnet ais Inhalt 
dieser Anfangslehren des Heils die grundlegende Wahrheit vom Glauben an einen Gott, 
die Verwerfung der Vielgótterei, die Heilstatsachen der Erlosung und Auferstehung Christi 
und das Gericht (Hebr. 6, 12), wahrend er ihnen „die feste, schwerverdauliche Speise", 
die Lehre vom Priestertum Christi, von der Eucharistie und vom Opfer vorenthalt, bis 
sie im sittlichen Leben vollkotnmen befestigt (zźlsiot 1. Kor. 2, 6) sind. Die bald mit 
der Bildung der einzelnen Christengemeinden sich entwickelnde Katechumenatsdisziplin 
organisierte diese von den Aposteln geiibte allmahliche Einfiihrung der Proselyten in das 
christliche Leben und in die Lehren der Kirche. Das innere sittliche nnd religidse Leben 
des Neueingetretenen zu erwecken und zur Reife zu bringen, war der Hauptzweck des 
altchristlichen KatechuTnenats. Das nachste auBere Ziel war zwar die Vorbereitting zur 
Taufe, Firmung und Eucharistie, aber reif fiir den Empfang derselben galt nur der Kate
chumen, der sich durch Verwerfung der heidnischen Irrtiimer und die Anerkenmmg der 
christlichen Heilstatsachen, durch das Aufgeben der heidnischen Lebensgewohnheiten und 
die Lauterung der Seele (y.dd-aęotę) die hinreichend groBe sittliche Kraft erworben liatte, 
den christlichen Glauben im Leben zu betatigen. So lange sein Geist noch nicht zur 
sittlichen Reife erzogen und dem Lichte der geoffenbarten Wahrheit mit glaubiger Em- 
pfanglichkeit zugewandt war, war der Katechumene unfahig, die tieferen christlichen Ge
heimnisse zu erfassen oder die sakramentalen Geheimnisse wurdig zu empfangen, und da 
durch eine vorzeitige Mitteilung die Mysterien der Gefahr der Verachtung und Verun- 
ehrung ausgesetzt waren, konten sie ihm nur nach und nach, in einer seiner jeweiligen 
Aufnahmsfahigkeit entsprechenden Weise enthiillt werden.

Mit dem neueintretenden Heiden verfuhr man, wie Ambrosius sagtp auf dieselbe 
Weise, wie Paulus beim ersten Unterrichte mit den Athenern. Es wurden ihnen die ersten 
Grundlagen der Lehren und besonders die sittlichen Forderungen des Christentums bei- 
gebracht. Augustinus beschreibt in seinem Buclie de eateehizandis rudibits den Inhalt 
und die Methode dieses Aufnahmsunterrichtes.

Eine weit ausfuhrlichere Unterweisung erhielten die sogenannten Kompetenten, die 
sich wahrend der 40tagigen BuBzeit vor Ostern auf den am Karsamstag stattfindenden 
Taufakt vorbereiteten. Die wichtigsten auf uns gekommenen Vortrage dieser Art sind die 
oben angefiihrten, im Jahre 348 entstandenen Katechesen des Priesters Cyrill von Jerusalem. 
In ihnen wird den Taufkandidaten ein systematischer Unterricht iiber die einzelnen Glau-

J) In Lucam, 1, 6.



benslehren geboten, der sich eng an die Teile des Symbols anschlieBt. Da Cyrill in der 
Katechese XVI, n. 26, XVIII, n. 32—33 und XIX, n. 1 nur den Ritus der Sakramente 
erklart, die Mitteilung aber vom Inhalt und Weseli derselben bis nach der Taufe ver- 
schiebt, ist es klar, daB sich die Arkandisziplin nicht bloB, wie Anrich1 * meint, auf ge- 
wisse Teile des Kultus, sondern in gleicher Weise auch auf gewisse Lehrwahrheiten 
erstreckt.

Erst am Ende des in der Regel mehrere Jahre dauernden Katechumenats wurden 
die bereits Getauften in den mystagogischen Katechesen iiber die Arkanstiicke vollstandig 
unterrichtet. Die fiinf mystagogischen Katechesen Cyrills sind hiefiir ein treffendes Bei- 
spiel. Dieselbe Praxis wird nocli bestatigt von Ambrosius in de mysteriis I, 2 und in 
dem „Reisebericht der Sylvia“, in dem der Bischof die Katechumenen also anredet-: „Per 
istas septem septimanas legem omnen edocti estis seripłurarum nec non etiam de fide au- 
distis; audistis etiam et de resurrectione carnis, sed et symboli omnem rationem, nt potu- 
istis tamen adhuc catechumeni auiire; verba autem quae sunł mysterii altioris, id est 
ipsius baptismi, quia adhuc catechumeni, audire non potestis; . . . quia adhuc catechumeni 
estis, mysteria Dei secretiora dici rbbis non póssunt

Es konnte nicht padagogischen Motiven entsprungen sein, ein solches Verfahren 
einzuhalten, wie es hier geschildert wird, daB der vollstandige Unterricht iiber das Wesen 
der Sakramente erst nach dem Empfang derselben erteilt wurde. Die Riicksicht auf die 
Padagogik allein hatte das Gegenteil gefordert. Es war hier vielmehr die Anschauung 
maBgebend, daB die Katechumenen noch nicht hinlanglich bewahrt waren, diese Mysterien 
fest im Glauben zu erfassen. Die Fahigkeit hiezu erhielten sie erst durch die Gnaden- 
wirkungen der Taufe, durch die sie vollkommene Christen wurden.

Die Arkandisziplin, die sich im Rahmen des Katechumenatsinstituts entwickelte, hat 
also ihre Wurzel nicht nur in der padagogischen Methode; sie ist nicht nur, wie Pierre 
Batiffol meint3: ,,Une regle catechetigue, 1’arcane est cela, rien que cela, et il est cela par- 
lout". Sie wurzelt vielmehr in der Unfahigkeit des naturliclien, erziehungsbediirftigen 
Menschen, ubernatiirliche geistige Giiter wiirdig aufzunehmen, bevor er bei der Taufe die 
iibernaturliche Erleuchtung und Kraft durch den Geist Gottes erhalten hat.

Damit hangt die andere Erscheinung im altchristlichen Katechumenate zusammen, 
daB die Katechumenen zum didaktischen Teile des Gemeindegottesdienstes zugelassen, 
vom eucharistischen Teile aber ausgeschlossen waren. Im didaktischen Teile konnten ihre 
bereits gewonnenen Glaubenskenntnisse lebendig erhalten und vertieft werden. Damit sie 
freilich gemeinsam mit den Glaubigen (Getauften) die gottesdienstlichen Vortrage horen 
konnten, wurde von den Homileten eine groBe Vorsicht gefordert. . Ober Geheimlehren 
konnten sie nur in der Weise sprechen, daB dadurch den Katechumenen nichts enthullt 
wurde; daher die Zuruckhaltung, die dunklen Andeutungen und die ais beabsichtigt be- 
zeichneten Aposiopesen in den Homilien des Origenes, Chrysostomus u. a. Die Vorliebe 
fiir die allegorische Ausdrucksweise hatte ihren Grtind zunachst in dem ubernaturlichen 
Inhalte der Lehren; in ihr finden aber auch die Redner ein geeignetes Mittel, der ver- 
schiedenen geistigen Aufnahmsfahigkeit der Horer zu entsprechen.

Dem folgenden eucharistischen Teile konnten die Katechumenen nicht beiwohnen. 
Sie muBten sich entfernen, nachdem der Diakon die jiQooqxóvijoię gesprochen, in der 
die Glaubigen aufgefordert wurden, fiir sie zu beten, damit sie bald zur Taufe gelangten. 
Es war im Wesen des eucharistischen Mahles und Opfers gelegen, daB nur Getaufte die 
gottliche Speise richtig verstehen und wiirdig empfangen konnten. Soweit die Literatur, 
von Paulus und der Didache an, dariiber berichtet, kann die Fahigkeit zur Teilnahme 
nur durch eine ernste innere Selbstpriifung und durch die Taufe erworben werden. Aus- 
driicklich schlieBt die Didaskalia II, 39, 6 die Katechumenen vom gemeinsamen Gebet 
und Opfer aus, bis sie nach Empfang des Siegels vollendet worden sind, freyoię ov Tf]V 
ofpouyldn la/3óv reę relm irliw oir  und Origenes nennt erst die się raę Trier ag Zuge- 
lassenen vollkommene Christen (C. Cels. III, 59). Somit hatte auch dieses wichtige Mo
ment der Arkandisziplin, das in der Zweiteilung des Gottesdienstes besteht, seinen Grund 
in der subjektiven Unfahigkeit und in dem Mangel an sittlicher Reife, die den Unge- 
tauften von der Teilnahme an dem eucharistischen Mahle ausschlossen.

III. Die auBeren Verhaltnisse der Urkirche.
Zur Mysterienauffassung des Christentums trugen nicht wenig die auBeren Ver- 

haltnisse bei, unter denen sich die christliche Kirche entwickelte. Das von Jesus gepre-
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digte und begriindete Reich Oottes war nicht eine lose Vereinigung seiner Anhanger, 
sondern eine festgeschlossene und durch die Autoritat Jesu selbst wohlorganisierte religiose 
Genossenschaft, die nur jene ais Mitglieder aufnehmen konnte, die sich mit glaubiger Ge- 
sinnung und gutem Willen fur immer anzuschlieBen versprachen. Das geistige Band 
fesjen Glaubens und inniger Liebe zum Herrn und die darin begriindete, geistig veredelte 
Bruderliebe, die sich sogar in einem freiwilligen Kommunismus auBerte, schloB die Glieder 
der einzelnen Gemeinde und die Gemeinden untereinander aufs engste zusarnmen, trennte 
sie aber ebenso sehr von allen AuBenstehenden, die an ihren hohen geistigen Giltern 
nicht teilnehmen konnten. Von Anfang an trug die Kirche den Charakter der Exklusivitat 
an sich. A. Harnack schreibt von der ersten christlichen Gemeinde:' „Hier stellte sich 
eine Gemeinschaft dar, welche die Glaubensgenossen in einer Stadt auf das engste zu- 
sanimenschloB, lebenslangliche Zugehorigkeit ais selbstverstandlich voraussetzte, ihren Mit- 
gliedern nicht nur eine einmalige oder wiederholte Weihe gewahrte, sondern sie tagiich 
zusammenband, ihnen Tag um Tag geistige Gtiter zuftilirte und Verpflichtungen auferlegte, 
sie urspriinglich tagiich, dann wochentlich versammelte, sie gegen andere abschloB, sie in 
einem Kultverein, einem Unterstiitzungsverein und einem Orden zu bestimmter Lebens- 
fiihrung vereinigte und sie lehrte, sich ais die Gemeinde Gottes zu betrachten". „Eine 
solche religios-Soziale Gemeinschaft, ohne jede politisch-nationale Unterlage, war auf 
griechisch-romischem Boden etwas Unerhórtes und Neites". MuBte sich da die Verpflich- 
tung zur Geheimhaltung nicht von selbst ergeben? Die scharfe Trennung und Abge- 
schlossenheit von der Welt pragte die Idee von den hohen geistigen Giitern der Kirche 
den Mitgliedern noch tiefer ein und eine voreilige Mitteilung derselben an AuBenstehende 
ware schon eine Verletzung der Treue und Bruderliebe und ein Vergehen gegen die Ge- 
meinde gewesen. Paulus, der die Stiftung und Einrichtung der Kirche ais durch Jesus 
selbst und vollstandig geschehen (1. Kor. 3, 11) ausdriicklich voraussetzt, legt in seinen 
Briefen die Lehre iiber das geheimnisvolle Wesen der Kirche naher dar, indem er sie 
unter dem Bilde eines Tempels Gottes und der einzig geliebten Braut Christi, besonders 
aber ais einen Leib mit vielen Gliedern, ais den mystischen Leib Christi darstellt. Hier 
muB sich der einzelne dem Ganzen unterordnen und die Stelle einnehmen, die ihm Christus, 
der sich selbst seine Kirche erbaut, anweist, auch nach dem verschiedenen Grade des 
Wissens und der Erkenntnis dessen, was Christus an geoffenbarten Lehren der Kirche an- 
vertraut hat Dadurch tragen alle, Katechumenen und Neophyten, Glaubige und Lehrer 
zur weiteren Erziehung und Befestigung im Glauben und zur allgemeinen Erbauung der 
Gemeinde bei.

Schon nach den altesten Vaterstellen war besonders beziiglich der eucharistischen 
Feier die Geheimhaltung streng zu beobachten. Auch hiefiir waren abgesehen von der 
inneren erhabenen Bedeutung, die diese Feier ais Opfer und Maili hatte, auBere Umstande 
von wesentlicher Bedeutung. Nach dem Vorbilde des letzten Abendmahls wurde von 
Anfang an die Eucharistie ais liturgisches Mahl im geschlossenen Kreise der Glaubigen 
gefeiert, wie sich auch die damit urspriinglich verbundene sogenannte Agape ais Liebes- 
und Verbrtiderungsmahl natiirlicherweise nur auf die Glieder der Gemeinde beschranken 
konnte. Solange die Feier in Privathausern -(Hauskirchen) stattfand, war die Zulassung 
zu derselben schon allein vom Besitzer des Hauses abhangig, und ais man spater sich bei 
den Grabern der Martyrer (Grabkirchen) in den Katakomben versammelte, war die Teil- 
nahme Fremder ebenso ausgeschlossen. Zudem fand die eucharistische Feier gleichfalls 
in Anlehnung an das letzte Abendmahl zu nachtlicher Zeit statt, urspriinglich abends, 
wenigstens seit Mitte des 2. Jahrhunderts in den friinen Morgenstunden. An hohen Festen, 
im Oriente an jedem Sonntage ging derselben von Abend oder Mitternacht an ein nacht
licher gemeinschaftlicher Gottesdienst, die myilia voraus. Es ist klar, daB sowohl die 
Abgesclilossenheit wie auch die nachtliche Zeit den gottesdienstlichen Zusammenkiinften 
einen mysteriósen Charakter verlieh.

Beides erschien zugleich notwendig gegeniiber den Verfolgungen, denen die Christen 
im rómischen Reiche ausgesetzt waren. Beini Mangel jeglichen gesetzlichen Schutzes und 
der vollstandigen Rechtsunsicherheit waren sie in steter Gefahr, von den Hejden am 
Gottesdienste behindert und von Haschern bei den Zusammenkiinften iiberrascht zu 
werden. Die in der ersten Zeit besonders im niederen Volke verbreiteten rohen Ver- 
leumdungen erhohten die Gefahr der Profanation der hęiligen Sachen und Handlungen. 
Schon um die Mitte des dritten Jahrhunderts wird das Amt des ostiarius erwahnt, der 
die Pflicht hatte, die Zugange zu den Versammlungsorten zu schlieBen und zu iiberwachen 
und nur solchen Personen den Zutritt zu gestatten, die sich durch ein Losungswort ais 
Christen auswiesen. Ais die kaiserlichen Reskripte direkte Verfolgungen der Christen an- 
ordneten, konnte der gesamte Gottesdienst oft Jahrzehnte hindurch nur in den Grabkam- 
mern der Cómeterien gefeiert werden. An den Wanden dieser heiligen unterirdischen

‘) A. Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 111,310.



Rautue konnten infolge der auBeren Oefahr die Gedanken und Gefiihle der Christeu nur 
symbolisch zuni Ausdruck gebracht werden, in Bildern, die den Heiden unverstandlich 
blieben, die die Eingeweihten aber im Glauben zu starken und zur Andaclit zu stimmen 
vermochten. So wird auch die Symbolik in den Malereien der Katakoniben ein Beweis 
fiir die altchristliclie Arkandisziplin.

Es sind somit die Entstehungsgriinde der Arkandisziplin teils innere, teils auBere. 
Die inneren sind in der Natur der christlichen Religion ais einer ubernatiirlichen Offen- 
barungs-Religion und in der Natur des Menschen gelegen, der zur Aufnahme ubernatiir- 
licher Heilsgiiter, zum kirchlichen Glauben und Leben allmahlich erzogen werden muB; 
die auBeren bestehen in den ungiinstigen Bedingungen, unter denen die jungę Kirche 
aufwachst. Alle Glieder der Kirche hatten das BewuBtsein, in den von Christus und den 
Aposteln erhaltenen Heilsgutern heilige geheimnisvoIle Schiitze zu besitzen, die nur durch 
die Erleuchtung der góttlicheii Gnade tiefer erkannt und gewiirdigt werden konnten. Die 
Kirche hatte die Aufgabe, die in die Irrtiimer und Laster des Heidentums yersunkenen 
„fleischlichen Menschen'1 2 zu „geistigen Menschen" umzuwandeln und zur Aufnahme der 
dogtnatischen und noch mehr der liturgischen Geheimnisse fahig zu machen. Es waren 
die „igentiles ob incredulitatem indigni, eatechumeni ob ignorantiam inepti.“l Vor den 
Heiden waren die Mysterien iiberhaupt verborgen zu halten, den Katechutnenen konnte 
nur ein AbriB des Notwendigsten gegeben werden, der nach der fortschreitenden sittlichen 
Lauterung immer mehr erweitert wurde, bis ihnen unmittelbar vor und nach der Taufe 
der ganze und volle Umfang der Mysterien dargeboten wurde. Die strenge Exklusivitat 
der fest organisierten, auf religioser Grundlage errichteten christlichen Gemeinde, die unter 
zahlreichen, zunachst vom Volkspobel, spater von den Herrschern selbst ausgehenden Ver- 
folgungen bestehende ganzliche Rechtsunsicherheit und die damit verbnndene Gefahr der 
Profanierung der Geheimnisse und andere auBere Dhistande bewirkten, daB die aus dem 
Weseli des Christentums sich ergebende Mysterienauffassung iiuBerlich zu einer fórmlich 
zum Gebot gewordenen Regel der Geheimhaltung wurde, die sich in all den Formen 
auBerte, die jetzt unter dem Namen Arkandisziplin bezeichnet werden sollen.

Mit der Uberwindiing des Heidentums und der ganzlichen Veranderung der Ent- 
wicklungsverhaltnisse der Kirche fielen diese Formen in Wegfall, wiewohl die Auffassung 
von der Erhabenheit der iibernatiirlichen Heilsgiiter und die zum kirchlichen Gemeingut 
gewordene Mysterienterminologie fortbestand.

D) Das antike Mysterienwesen.
Die Ahnlichkeiten mit der Arkandisziplin.

Die antiken Mysterien hatten in den ersten christlichen Jahrhunderten im ganzen 
Rómerreiche eine groBe Bedeutung gewonnen. Durch den EinfluB des Orients vollzog 
sich um die Wende der neuen Ara, besonders durch die dem Oriente zugeneigten Kaiser 
im zweiten und dritten Jahrhundert eine vollkommene Umgestaltung der Anschauungen 
auf religiósem Gebiete. Die rómische Volksreligion, die im Wesentlicheu ein nationaler 
Staatskult war, wurde durch die das Gemiit und den Willen des Menschen viel mehr er- 
greifenden orientalischen Kitlte verdrangt. Agypten, Syrien, Persien, alle bekannten Lander 
des Orients waren von den Rómern erobert worden, aber die Gótter dieser Lander ent- 
thronten die rómisch-griechischen Nationalgottheiten. isis und Serapis, Cybele und Attis, 
die syrischen Baale, Sabazius und Mithra fanden bis an die Grenzen Britanuiens nnd 
Germaniens ilire Verehrer. Aber alle diese Kulte hatten die Form von Mysterien ange- 
nommen, die infolge der sich immer mehr vollziehenden Vermengung (Theokrasie) viel- 
fach ineinander iibergingen. Die einzigen Gótter, die auBer den orientalischen ihre Au- 
toritat bewahrten, waren die der griechischen Mysterien, besonders Dionysius und Hekate, 
aber auch durch die fremden Gótter umgeformt.3 Selbst die Eleusinien, die nochmals 
zur B1 ii te gelangten, wurden von den fremden Mysterien an Bedeutung weit iiberflugelt. 
Im 3. und 4. Jahrhundert waren die Mysterien das starkste Bollwerk des Heidentums im 
Kampfe mit dem Christentum; auch nach dem endgiiltigen Siege des Christentums konnten 
sie mit Zulassung der Behórden noch lange im Verborgenen fortbestehen, den Isismysterien 
in Agypten hat erst Justinian 1. im Jahre 560 ein Ende bereitet. Bei dem groBen EinfluB, 
den die Mysterien auf das geistige Leben der ersten christlichen Jahrhunderte ausiibten, 
liegt die Frage liahe: Haben die heidnischen Geheimkulte auch die kirchliche Geheim- 
praxis, die christliche Arkandisziplin beeinflufit? Es sind noch andere Erwagungen, die 
diese Frage berechtigt erscheinen lassen. Yergleichen wir zunachst die Formen, in denen'

1) Toclot, de disciplissa arcani, Col. 1836, p. 34, bei H. Gravel a. a. O. S. 46.
2) Vgl. Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte II. B. 1496.



sich die Arkandisziplin auBert, mit den Feiern der Mysterien, so tritt zwischen beiden eine 
groBe Ahnlichkeit zutage. Es ist besonders ein allen Mysterien wesentliches, charak- 
teristisches Moment, daB sie von den Eingeweihten die fides silentii, die strenge Geheim- 
haltung gewisser religioser Gebrauche nnd Riten fordem.

Die Mysterien von Eleusis, die sich aus einem gemeinsamen Kulte einiger weniger 
eleusinischer Geschlechter entwickelten, hatten schon wegen dieses Ursprungs den Charakter 
der Abgeschlossenheit nnd waren von Anfang an ein Geheimkult. Sie blieben es auch, 
ais sie zu einem athenischen Staatskult erhoben, in dem herrlichen, von Perikles erbauten 
zeleoitjoior begangen und das wichtigste religióse Fest der Griechen und spater des 
Romerreiches wurden. Die Geheimhaltung, zu der sich die Mysten unter einem Eid ver- 
pflichteten, wurde von den Behorden iiberwacht, die jede Profanation mit Gtiterkonfiskation 
oder dem Tode bestrafen konnten. De Jong1 meint deshalb, daB die Zahl der Epopten 
nicht so groB wie man oft angenommen gewesen sei.

Der Einweihung zu den groBen Mysterien, die nur an dem alljahrlich im Monat 
Boedromion stattfindenden Feste in Eleusis geschehen konnte, gingen in einem Zeitraum 
v°n 1 * */, Jahren die sogenannten kleinen Mysterien von Agrai voraus. An den ersten 
Tagen der lOtagigen Feier wurden die Riten der Reinigung (ydftagoię) und Weihung 
(luyrjaig) vorgenommen, die in Enthaltungen, Waschungen und Opfern bestanden. Durch 
die Verkiindigung des Herolds (jigóggrjoię) wurden nur jene zugelassen, die reine Hande 
und eine verstandliche Sprache hatten („dong y/Zgag y.adagóg y.al <po)vr\v awsróę")'1; 
Morder und Barbaren waren demnach ausgeschlossen. In der Kaiserzeit rief der Herold 
auch Folgendes: „Wenn ein Atheist oder ein Christ oder ein Epikureer ais Beschauer 
der Orgien gekommen ist, fliehe er von dannen ((pevyeTCo)‘‘.a An dem von dem Rufę des 
Herolds alaóe fivoxai genannten Tage eilten die Mysten ans Meer, urn unter der Aufsicht 
eines Kultbeamten, des yógarog, bestimmte Waschungen und Opfer vorzunehmen. Einen 
vollen Tag dauerte dann der von Athen nach Eleusis sich bewegende Jacchoszug, bei dem 
das Bild des Gottes Jacchos (Dionysos) vorangetragen wurde und die im Zuge umher- 
irrenden Mysten die Detneter nachahmten, die mit Fackeln in den Handen ihre Tochter 
Korę gesucht und beweint hatte. Es war schon Abend, ais der Zug an der heiligen Statte 
in Eleusis ankam, die durch starkę Mauera vor profaner Neugier geschiitzt war. Nun 
offneten sich den Mysten die Torę des Weihetempels. Was aber hier bei der Epoptie, 
dem wichtigsten Teile der Einweihung, nachtlicherweise begangen wurde, ist nur liicken- 
haft iiberliefert worden. Im Wesentlichen scheint die Feier in einer dramatischen Dar- 
stellung des Demetermythus und in dem Vorzeigen heiliger Symbole bestanden zu haben, 
was der bestandige Ausdruck rd leyó iitra  y.al Ótiy.ró [u:va xa l dgójusra sv rolę 
fivorr]QLOię andeutet.

Noch weniger ist der Hergang bei der Epoptie der anderen griechischen Mysterien, 
wie der dionysischen Orgien, der orphischen Weihen und des Kabirenkultus auf Samo- 
thrake bekannt.

Mit den Eleusinien waren wegen ihres teilweise gleichen mythologischen Hinter- 
grundes die Isismysterien innerlich verwandt, die sich seit dem 2. Jahrhundert rapid aus- 
breiteten und im 3. Jahrhundert wohl der am meisten verbreitete Kult des ganzen Rómer- 
reiches wurden. Auch diese Mysterien waren ganz in den Schleier des Geheimnisses ge- 
hiillt. Bei ihnen trat das Arkane insofern noch mehr hervor, ais sie nicht jedern, der 
kein Barbar und kein mit Blutschuld Befleckter war, enthullt werden konnten, wie die 
Eleusinien, sondern nur jenen, welche die gottliche Isis selbst im Traume dazu angewiesen 
hatte. Sie wurden zumeist an einzelne und nicht am Kultfeste mitgeteilt, wahrend bei 
den Eleusinien groBe Scharen von Mysten an der jahrlichen Festfeier aufgenommen wurden. 
Durch eine auf uns gekommene Schilderung des Apuleius kennen wir von allen antiken 
Mysterien den inneren Vorgang dieser Isisweihen am besten. Damach muBte sich der 
Myste erst durch Reinigungen und Enthaltungen vorbereiten, bevor er in den innersten 
Teil des Tempels gefiihrt werden konnte, wo er die dramatische Darstellung der Kultsage 
oder die Kultsymbole erblickte und dann mit kostbaren Gewandern angetan, mit der so
genannten olympischen Stola geschmiicki, bekranzt und eine Fackel haltend dem Volke 
vorgestel!t wurde. Den eigentlichen Inhalt der Epoptie verhiillt aber auch Apuleius mit 
der Begriindung: „Ich wurde es sagen, wenn es vergonnt ware, es zu sagen, und du 
wiirdest es vernehmen, wenn es vergónnt ware, es zu hóren. Aber in gleichem Mafie

*) De Jong, Das antike Mysterienwesen, Leiden 1909, S. 13.
*) Origenes, C. Celsum, III, 59.
8) Lucianus, Alex. 38.



wurden Ohren und Zunge, diese gottloser Schwatzhaftigkeit, jene vermessener Neugierde 
sich scluildig machen".1

Niclit weniger geheininisvoll waren die Mysterien des phrygischen Gótterpaares 
Attis und Cybele, die in Rom schon seit dem 2. Jahrhundert, ais staatlich anerkanntes 
Fest seit Claudius jahrlich im Marz gefeiert wurden. Wiewohl es den romischen Biirgern 
verboten war, an den unanstandigen Riten und den fanatischen Orgien teilzunehmen, so 
wurden doch die unheimlichen Tanze, Aufziige und Feiern offentlich unter Teilnahme 
einer groBen Zuschauermenge begangen; in der Kaiserzeit wurden die von dem Kultfeste 
getrennten eigentlichen Einweihungszeremonien in die Attisinysterien geheimgehalten. Mit 
dem geheimnisvollen Spruche: „Ich habe aus dem Tymbanon gegessen, ich habe aus der 
Cymbel getrunken, ich bin ein Myste des Attis geworden"2 mufite der Myste wie ein zum 
Tode bestimmter in die unterirdische Grotte hinabsteigen, wo er unter den Klangen einer 
wilden Musik und orgiastischer Klagelieder von Schauder erbebte, wahrend iiber seinem 
Haupte auf durchlocherten Brettern das Totenopfer fur Attis, das Taurobolium oder Krio- 
bolium dargebracht wurde. Der Dichter Prudentius schildert es ais Augenzeuge: „Durch 
die tausend Ritzen des Holzes rinnt der blutige Tau in die Grube. Der Geweihte bietet 
sein Haupt- all den herabfallenden Tropfen dar, er setzt ihnen seine Kleider und seinen 
ganzen Korper aus, den sie besudeln. Er beugt sich riicklings, damit sie seine Wangen, 
seine Ohren, seine Lippen, seine Nase treffen; er benetzt seine Augen mit dem NaB, ja 
er schont nicht einmal seinen Gaumen, sondern fangt das schwarze Blut mit der Zunge 
auf und schliirft es gierig".3 Plótzlich verstummt die Totenklage und der Priester lento 
murmure susurrat: Daggene j.marcu rov fteoy oea(oa/uevov, l'mai yag f]fuv ix  
nóva>v aonr/nźa (Getrost, ihr Frommen, da der Gott gerettet ist, so wird auch uns aus 
Nóten Rettung werden !)4 Durch diesen Jubelruf wird auch der Geweihte wieder aus 
seinem Tode erweckt, er wird aus der Grotte herausgefiihrt, bekranzt, vom Volke begriiBt 
und verehrt.

Ebenfalls in unterirdischen Grotten fanden die geheinien Begehungen des persischen 
Mithraskultus statt. Dieser hatte sich zuerst durch Anlehnung an den phrygischen Attis- 
kult im Rómerreiche durchgesetzt, spater aber durch die Huld der Imperatoren besonders 
im Heere viele Anhanger gefunden; in Griechenland konnte er keinen festen FuB fassen. 
Bei der Einweihung hatten die Mysten 7 Grade zu durchlaufen, bei welchen sie die ge- 
heimnisvollen Namen trugen: corax, gryphius, miles, leo, perses, heliodromos, pater. Nach 
den noch erhaltenen Bildern in den Ruinen der Mithraen trugen sie diesen Bezeichnungen 
entsprechende Masken. Nur den Mitgliedern der hoheren Grade war die Teilnahme an 
den eigentlichen Geheimnissen gestattet; durch einen feierlichen Eid muBten sie sich ver- 
pflichten, die heiligen Handlungen und geschauten Symbole stets zu verschweigen. Nur 
dunkle Andeutungen sind dariiber auf uns gekommen. Im Wesentlichen scheinen auch 
diese Weihen in eigenartigen dramatischen Darstellungen, im Genusse des Brotes und 
Wasserbechers und in formelhaften Spriichen und Gesangen bestanden zu haben. Eigen- 
tiimlich war den Mithrasweihen, dafi dem Mysten des 3. Weihegrades (miles an der Spitze 
eines Schwertes ein Kranz uberreicht wurde, der aber von ihm mit dem Bemerken zuriick- 
gewiesen wurde, daB der Kranz nur seinem Gotte, dem Sol im iftu s  gehore.

Bei diesem fltichtigen Uberblick tiber die antiken Mysterien sehen wir, daB allen, 
auBer gewissen Reinigungsriten und der Darstellung und dem Vorzeigen der heiligen 
Symbole der Charakter des Geheimnisses, des Arkanen, eigen ist. Sollte deshalb mit 
diesen Mysterien nicht die christliche Geheiinpraxis in einem ursachlichen Zusainmenhang 
stehen und die kirchliche Arkandisziplin durch Entlehnung aus dem heidnischen Gebrauche 
entstanden sein?

Wir haben oben nachgewiesen, daB die Arkandisziplin aus der Mysterienauffassung 
der christlichen Lehre und des Kultus hervorgegangen ist und dal! diese Auffassung im 
Wesen des Christentums, ais einer ubernaturlichen Offenbarungsreligion begriindet ist. 
Wurzelt aber die Disziplin im Boden des Christentums selbst und verdankt sie ihr Ent- 
stehen dem BewuBtsein der Kirche, in den Heilsgtitern hochst verehrungswiirdige heilige 
Schatze zu besitzen, die vor jeder Profanation, besonders bei Mitteilung an Ungetaufte, 
geschiitzt werden miissen, dann bleibt fur die Annahme einer Entlehnung derselben aus 
den Mysterienkulten oder eines wesentlichen Einflusses dieser Kulte auf ihr Entstehen kein 
Ranni. Wir wollen aber im folgenden noch darzulegen suchen, daB zwischen dem christ
lichen und dem heidnischen Mysterieninstitut trotz der auBeren Ahnlichkeit wesentliche 
innere Verschiedenheiten bestehen, sowohl was die Motive der Geheimhaltung ais auch 
was den Inhalt derselben, die Arkanobjekte, betrifft.

x) Apuleius, Metaphormoseon libri XI, XI, 21-24.
*) Firmicus Maternus, De crrore profanarum religionem, 18, 1.
3) Prudentius, Peristephanum, X, 1011 f.
4) Firm. Matem., De err. prof. rei. 22, 1.



Zuvor miissen wir auf eine Tatsache hinweisen, die direkt gegen eine absichtliche 
Nachahmung der Mysterieneinrichtungen spricht. Es ist hervorzuheben, daB die christ- 
lichen Schriftsteller die Mysterien stets offen verabscheuen, sie wegen der durch haliliche 
Ziige entstellten Kultsage und wegen der vielfachen Unsittlichkeiten bei den orgiastischen 
Feiern ais ein Werk der Damonen und ais eine Schule eines entsittlichenden Aberglau- 
bens bezeichnen und sie ais Ietztes Bollwerk des Heidentums bekampfen; in dem Urteil 
iiber die Verwerflichkeit der Mysterien ist man auf christlicher Seite von Anfang an einig. 
Tatian, der vor seiner Bekehrung in die Geheimkulte eingeweiht war, bedauert diejenigen, 
welche von den Athenern getauscht worden sind und meinen, die Mysterien seien aus der 
Klage der Ceres iiber ihre Tochter entstanden, wahrend doch „die Schandtaten Jupiters 
nnd Plntos die eleusinischen Geheimnisse bilden".1 Klemens von Alexandrien ist derjenige 
von den christlichen Schriftstellern, der sich am meisten mit den Mysterien der heidnischen 
Kulte befaBt hat. Er erklart sie gleichfalls ais Trug und Gaukelei und sagt z. B. am 
Schlusse einer Schilderung der Eleusinien ironisch: „Das sind die geheimen Mysterien der 
Athener; wenn ihr darin eingeweiht wiiret, wiirdet ihr noch mehr iiber diese verehrungs- 
wiirdigen Riten ląclien".2 Noch schiirfer spricht sich in seiner Art Tertullian gegen die 
Mysterien aus. Uber die Eleusinien schreibt er: ,,Illa Eleusinia, haeresis et ipsa Atticae 
superstilionis, quod tacent pudor est. Idcireo et aditam prius cruciant. Diutius initiant 
quam consignant, cum et antę portas ąuinąuennium instituunt."3 Uber das officium silentii 
sagt er an derselben Stelle: „Was ist das fur ein Geheimnis, das so streng bewahrt wird? 
Die Gottheit ist in einem Heiligtum verborgen, dessen Tiiren mit dichten Vorhangen ver- 
deckt sind, die Glaubigen miissen verschweigen, was sie davon wissen, und das ganze Ge
heimnis verbirgt nichts ais eine Obszónitat". Von den spateren griechischen Schriftstellern 
seien die Worte Gregors von Nazianz angefiihrt: „Ich schame mich, das Geheimnis der 
Nacht ans Tageslicht zu ziehen; Eleusis weiB es und die Epopten wissen es, die freilich 
diese des Schweigens wiirdigen Dinge verschweigen".il Ambrosius schreibt: ,,Quid de 
sacris Phrygiis loguar, in ąuibus impudicitia est disciplina . . Quid de urgiis Liberi, 
ubi religionis mysterium est incentwum libidinis",5 Ahnlich urteilen Firm. Maternus,8 
Arnobius,7 Augustinus8 u. a. DaB bei einer solchen durchwegs ungiinstigen Beurteilung 
des Mysterienkultus von Seite der Christen eine bewuBte Entlehnung hatte stattfinden 
konnen, ist nicht anznnehmen. Anrich, der ófters den groBen Kontrast zwischen Christen- 
tum und Heidentum hervorhebt, sagt am Schlusse seines Buches: „Schon das allgemeine 
Urteil der kirchlichen Schriftsteller iiber die das Hauptbollwerk des untergehenden Heiden
tums bildenden Mysterien legt den SchluB nahe, daB ein direkter EinfluB der Mysterien 
auf das Christentum, d. h. eine bewuBte Aufnahme von Formen und Institutionen der 
Mysterienkulte, kaum stattgefunden haben kann".9 Batiffol bezeichnet selbst die Moglichkeit 
einer Entlehnung ais nnwahrscheinlich: „mais ta possibilite nieme de cet emprunt est dans 
la catćgorie de f  ineraisemblable".1' Diese Anschauungen brechen sich immer mehr Bahn. 
So wird Klemens von Alexandrien, dem noch Bratke eine Akkomodation an das Heiden
tum zum Vorwurf machte, von Gelehrten wie Kattenbusch,11 Anrich12 und Gruppe13 in 
Schutz genommen. Eine-bewuBte Nachahmung hellenischer Kultforinen und die Ein- 
fiihrung antiker Mysterienbrauche in den christlichen Kult haben dem christlichen Philo- 
sophen ferii gelegen.

Gerade die besten Kenner des das antike Religionswesen betreffenden Quellenma- 
terials warnen vor voreiligen Schliissen auf eine innere Abhangigkeit einzelner Riten und 
Gebrauche der verschiedenen Religionen. So sagt Dieterich ausdrucklich: „Wenn ich nun 
die Reihe der Bilder, in denen die Mithrasliturgie die Vereinigung des Menschen mit Gott 
gestaltet und aufgefaBt zeigt, zu erlautern, und zwar hauptsachlich durch Analogien in 
der eigeutlichen Bedeutung und dem ursprunglichen Zusammenhang verstandlich zu 
machen versuche, so muB ich nochmals ausdrucklich bemerken, daB durch Anfiihrung 
von Analogien und Paralleler. k e i n e r l e i  A b h a n g i g k e i t s v e r h a l t n i s  z w i s c h e n  
d e m  e i n e n  o d e r  d e m  a n d e r e n  K u l t e  a u c h  n u r  p r a j u d i z i e r t  wer den  
so li" .11 Der franzosische Forscher Franz Cumont, wohl der beste Kenner des erhaltenen 
Quellenmaterials des Mithraskults, erklart in der Vorrede seines Werkes „Die orientalischen 
Religionen im romischen Heidentum" (iibersetzt von G. Gehrich, Leipzig, Teubner 1910), 
daB sich die sehr verwickelten Prioritats- und Abhangigkeitsfragen zwischen Heidentum 
und Christentum nicht ohne groBe Kiihnheit en bloc erledigen lassen, daB sie vielmehr 
in jedem einzelnen Falle verschieden zu beantworten seien, und daB manche wohl stets 
unlósbar bleiben werden. Man konne zwar von „isischen Yespern" oder einer „Kommunion * **)

‘) Tatianus, Oratio ad Graecos, c. 8.
2) Clemens, Protrepticus, 2.
3) Tertullianus, Adv. Valent. 1.
*) Oratio, 39, 678.
5) De virg. 1, 4.
8) De err. prof. rei. 22, 4.
^ Adv. nat. 5, 24.

s) De civit. Dei, 2, 4.
») a. a. O. S. 235.
°) a. a. O. S. 23.
n ) Das apost. Olaubensbekenntnis, I, S. 109f 
u) a. a. O. S. 140; 235 ff.
**) a. a. O. II, 1635
lł) Eine Mithrasliturgie 95.



des Mithras und seiner Genossen" reden, aber nur in demselben Sinne, in dem man von 
den „Vasallenfiirsten des Kaiserreiches" oder dem „Sozialismus Diokletians" spreche. Es 
sei dies ein stilistischer Kunstgriff, um eine vorhandene Ahnlichkeit hervortreten zu lassen 
und in lebendiger Darstellung eine annahernde Parallele zu zielien. Ein Wort sei kein 
Beweis, und man durfte nicht aus einer Analogie sofort aufeine Beeinflussung schliefien. 
Vorurteile seien immer das schlimmste Hindernis, das einer genauen Kenntnis der Ver- 
gangenlieit entgegenstehe. (Seite VIII u. IX.)

E) Die wesentlichen Unterschiede.
I Die Verschiedenheit der Auffassung bezuglich der Motive.

Mógen nun die Kenntnisse, die wir nach dem heutigen Stande des Quellenmaterials 
von dem Mysterienwesen besitzen, nocli geringe sein, sie reichen hin, um den groBen 
inneren Unterschied zwischen dem christlichen Arkaninstitut und der fides silentii der an- 
tiken Mysterien darzutun. Zuniiclist zeigt sich dieser Unterschied in bezug auf die Motive 
und auf den Zweck der Geheimhaltung.

Eine Reihe von Zeugnissen aus der alteren Zeit bezeichnen ais Wirkung der Eleu- 
sinien die Hoffnung auf ein seliges Los im Jenseits, wie sie z. B. in dem beruhmten 
Fragmente Pindars geschildert w ird:

” OlfSioę dong idćov m ew a xo tlav
eloir vno  ftfióra' older jusv fhćnoio zedevzav,
oldev de óióaSozor UQ~/av.1
Die Mysten hatten kein schattenhaftes Dasein im Hades, sondern ein wirkliches 

Leben in seliger Gemeinschaft mit den Góttern nach dem Tode zu erwarten. Unter dem 
EinfluB neuer philosophischer Strómungen und besonders der religiosen Anschauungen 
des Orients erhielten die Mysterienweihen der Kaiserzeit eine tiefere innere Bedeutung. 
Man hoffte, daB durch die Reinigungszeremonien nicht nur eine rituelle, auBere Reinheit, 
sondern eine innere Entsiindigung und durch die mystische Weihe eine seelische Wieder- 
geburt und eine Vereinigung mit der Gottheit erreicht und dadurch die Berechtigung auf 
ein gltickliches Los im Jenseits erzielt wiirde. Die durch die Weihe erlangte acavrjQia 
umfaBte nicht nur die selige Unsterblichkeit, sondern auch ein neues Leben in der Ge
meinschaft und unter dem Schutze der Gotter.

Auf welche Weise diese „schónen Hoffnungen" geweckt und die auBerordentlichen 
Wirkungen hervorgebracht wurden, ist uns nicht bekannt. Es wird zwar oft auf die reich- 
geschnnickten Tempel, die blendenden Lichteffekte, die prunkenden Gewander der Priester, 
die melodischen Klange der Musik und Gesange und besonders auf die kunstvollen dra- 
matischen Darsteliungen hingewiesen. Doch hatte dies alles nicht eine so tiefe innere 
Erregung hervorbringen kónnen, wie sie z. B. Apuleius von der Isisweihe schildert. Zu- 
dem konnte von dramatischen Auffuhrungen nur dann die Rede sein, wenn viele zugleich 
an einem Kultfeste, nicht aber, wenn einzelne an einem beliebigen Tage eingeweiht wur
den, wie es bei den Isis-, Mithras- und den spateren Taurobolienweihen fast regelmaBig 
der Fali war. Dann muBte die Darstellung durch Vorfiihrung heiliger Symbole ersetzt 
werden. Aber auch von diesen ist uns nur wenig bekannt. Nach der oben zitierten Stelle 
Tertullians (Adv. Valent. 1, 2) bildeten eine Schlange und der Phallos die Hauptsymbole 
bei den Eleusinien und wohl auch bei den Isisweihen, wie auch dem Osiris in Agypten 
ein Phallosdienst geweiht war.2 Aber auch in dem Anblick dieser lega konnte der Zweck 
der Mysterien und die Ursache der religiosen Wirkungen nicht bestehen.

Viele Forscher, wie de Jong, L. Bloch, Goblet d ’Alviel!a, Foucart u. a. halten eine 
symbolische Erklarung der Mysterien fiir unzureichend und weisen auf den magischen 
Charakter der mystischen Zeremonien hin, den sie bereits anfanglich besaBen und den 
sie auch spater in groBerem oder geringerem Grade beibehielten. Die Eleusinien seien 
ihrem Ursprung nach ein chtonischer Kult, d. h. ein Kult der unterirdischen Gotter ge- 
wesen; alle chtonischen Kulte aber, seien „in erster Linie praktische Magie".3 Die alteste 
Feier der eleusinischen Weihen habe hauptsachlich Getreide- und Kindersegen bezweckt 
und sei ein Fruchtbarkeitszauber gewesen; die Symbole (za lega) seien nichts anderes ais 
Talismane, die Worte (za keyófisra) Zauberformeln gewesen. Um zu erklaren, wie den 
Mysten der Glaube an ein seliges Jenseits eingeflófit wurde, nimmt Foucart an, daB der 
Hierophant wahrend der Darstellung der Schrecken der Unterwelt und der Freuden des

Pind. ed. Ty. Mommsen p. 470.
2) Vgl. de Jong, a. a. O. S. 68.
3) L. Bloch, Der Kult und die Mysterien von Eleusis (1896), S. 34.



Elysiums den Mysten die Zauberformel gepffenbart habe, mittelst derer sie alle Hindernisse 
iiberwinden und in die Oefilde der Seligen gelangen konnten. Ohne Vorzeigen der Talis- 
mane und ohne Kenntnis der Zauberformeln sei die Weihe nnwirksam gewesen.1

Spielte aber bei den Eleusinien die Magie eine wichtige Rolle, so ist dies umsomehr 
noch bęi den anderen Mysterien, besonders bei den Isisweihen anzunehmen, wie iiber- 
haupt Agypten das Land der Magie und Zauberei war. De Jong sucht dies in seinera 
Buche in ausfiihrlicher Weise darzustellen.

Auch Anrich2 schreibt der aus Agypten stammenden Magie eine groBe Bedeutung 
im Mysterienwesen zu und sagt, daB es unmoglich ist, zwischen Mysterien und Magie 
eine feste Demarkationslinie zu ziehen.

Damit haben aber die Forscher nicht blofi eine Erklarung fiir die Wirkungen der 
Mysterien, sondern auch einen hinreichenden Grund fiir das Geheimnis angegeben, in das 
der ganze Kult gehiillt war. Nicht nur die geheimnisvollen, oft durch haBliche Ziige 
verunstalteten Gottermythen und Kultsagen, wie die der Demeter und Isis, des Attis und 
des Mythras forderten von den Mysten die strengste Geheimhaltung, sondern besonders 
auch die magische Auffassung der Formeln, Symbole und Riten, die durch eine unvor- 
sichtige Enthtillung die Kraft und Wirksamkeit fiir sie verloren.

Ganz verschieden von diesen Griinden sind die Motive d&r christlichen Arkandis- 
ziplin. Diese ist, wie wir oben sahen, in dem tatsachlichen Besitze ubernatiirlicher Heils- 
giiter begriindet, die die Kirche von Jesus empfangen und nach seiner Mahnung wie kost- 
bare Perlen vor jeder Profanation zu schiitzen und heilig zu halten hat; ferner in der 
Erziehungsbediirftigkeit des natiirlichen, noch in den Irrtumern und siindhaften Gewohn- 
heiten des Heidentunis verstrickten, ungetauften Menschen, der unfahig ist, iibernattirliche 
Wahrheiten fest genug im Glauben zu erfassen und die sakramentalen Giiter wiirdig zu 
empfangen, ohne zuvor durch innere Erleuchtung und Rechtfertigung dazu disponiert 
zu sein.

Gegeniiber den Heiden ist die Arkandisziplin eine Schutzmauer, die die Giiter der 
Kirche vor den Angriffen der Feinde deckt, zugleich aber auch eine bestandige Einladung 
an die Besonnenen, die christlichen Mysterien naher kennen zu lernen. Gegeniiber den 
Neueintretenden tritt sie in den Dienst der Erziehung und nimmt im Katechumenate, mit 
dem sie im innigen Zusammenhange steht, den Charakter einer katechetischen Regel an. 
Mag sie auch manchmal, wie bei der Erteilung der mystagogischen Katechesen erst nach 
dem Empfang der Sakramente, die Riicksicht auf die Methode hinter anderen Zwecken 
źuriicktreten lassen, so bleibt ihr padagogischer Charakter in anderen Einrichtungen des 
Katechumenats ersichtlich. Das Katechumenat war eben nicht nur eine Lehr-, sondern 
vor allem eine Erziehungsschule, in der neben der Mitteilung neuer Wahrheiten der Wille 
gelautert und zu einer neuerr Lebensweise gestarkt werden solite.

Anrich spricht zwąr der Arkandisziplin den padagogischen Charakter ab, da er die 
Geheimnisse des Glaubens und der Gnosis von ihr ausschlieBt und sie nur auf die sakra
mentalen Riten der Taufe und des Abendmahls erstreckt sehen will. Bezuglich des Un- 
terrichtes bemerkt aber auch er, daB fiir die christlichen Lehrer das Reden in Geheimnissen 
auch aus dem Gesichtspunkt weiser Padagogie gerechtfertigt werde, die jeden AnstoB fiir 
den Schwachen vermeide, und daB dieser Gesichtspunkt gewiB fiir das praktische Ver- 
halten dieser Manner von hoher Bedeutung gewesen.3

Doch schon Isaak Casaubonus4 fiihrt ais ein Motiv der Arkandisziplin das an, ,,ut 
hoe silentio accenderetur cupiditas catechummorum“ und unter vielen anderen alteren Theo- 
logen definiert z. B. L. v. Mosheim dieselbe ais ein padagogisches Verfahren, wonach 
„illi, qui ad Christum adducendi erant, non statim ad ardua religionis mysteria . . . ad- 
mittebantur, sed ea primum dogmata tantum percipiebant, a ąuibus ipsa non abhorret ratio, 
dum sublimiora et difficiliora ferre posset". Von den neueren aber betonen besonders v. 
Zezschwitz, Rich. Rothe und Pierre Batiffol5 sogar den ausschliefilichen padagogischen- 
katechetischen Charakter der Arkandisziplin. v. Zezschwitz6 sagt, daB die im Katechu
menat ausgepragte Tendenz der Massenpadagogik durch die Kirche das eigentliche Motiv 
der Arkandisziplin ist und daB Katechumenat und Arkandisziplin eine groBartige, stufen- 
reiche Padagogik bilden; R. Rothe7 aber sieht ihre Aufgabe in der „institutio in doctrina 
Christiana“ und der ,,emendatio et examinatio morum“. Wenn auch diese Autoren darin 
zu weit gehen, daB sie bloB die padagogische Seite ins Auge fassen, den objektiven Cha
rakter der christlichen Mysterien und ihre Bedeutung den Heiden gegeniiber aber auBer 
acht lassen, so erkennen wir in ihrer Auffassung doch den groBen Unterschied, der schon

J) Foucart, Recherch. s. 1’orig. d’El. 74-84, bei de Jong a. a. O. S. 76.
2) a. a. O. S 47.
*) a. a O. S. 134
4) Bei Gravel, S. 10.
5) a. a. O. S. 32.
e) Der Katechumenat, Leipzig 1863, 154 f f b e i  Gravel, a. a. O. 21.
7) De disciplina arcani, Heidelberg 1841, bei Gravel, a. a. O. S. 18.



in bezug auf die Motive zwischen den heidnischen und christlichen Mysterien bestand. 
Den heidnischen Mysterien waren padagogische Motive fremd. Sie kannten nicht den 
Zweck, die Mysten iiber unbekannte Wahrheiten zu unterrichten oder sie zu einer besseren 
sittlichen Lebensweise zu erziehen. Weder das didaktisch-rationelle, noch das moralisch- 
aszetische Moment war ihnen von Anfang an eigen. Erst in spaterer Zeit erlangten sie 
und zwar durch aufiere Einfliisse, durch neue religióse Anschauungen und die Ideen des 
Neuplatonismus eine hóhere ethische Auffassung.

Zudem waren die Mysterien ahnlich wie die Philosophenschulen, von denen sie 
beeinfluBt wurden, separatistischen Bestrebungen unterworfen; nicht allen, sondern nur 
bestimmten Personen konnten die Weihen gegeben werden. Zu den Mythrasmysterien 
konnten nur die Manner, zumeist Soldaten, zu den Isismysterien zumeist nur Frauen zu- 
gelassen werden. Bei manchen zeigte die Gottheit durch einen Traum die Berufung au. 
Die christlichen Mysterien hingegen waren fiir alle bestimmt, trotzdeni sie mit der Htille 
des Arkanen bedeckt waren, und in diesem Sinne universell. Einen Separatismus im 
Sinne der antiken Mysterien und der mit ihnen verbundenen Philosophenschulen und 
gnostischen Sekten hat die Kirche immer verworfen.

II. Die Verschiedenheit der Arkanobjekte.

Noch gróBer erscheint uns der Unterschied zwischen der christlichen und der heid
nischen Geheimpraxis, wenn wir nun auch den Inhalt der Geheimhaltung, die Arkanob
jekte, des naheren ins Auge fassen.

Die christliche Arkandisziplin umfaBt ais Arkanobjekte die dogmatischen und die 
liturgischen Mysterien, sowohl die von Christus geoffenbarten Glaubenslehren, wie die von 
ihm eingesetzten sakramentalen Kulthandlungen. Wenn auch das erst im 17. Jahrhunderte 
in die Theologie eingefiihrte Wort ,,disciplina arcani“ von manchen Autoren in einem 
engeren Sinne genonnnen und nur auf einzelne Kulthandlungen bezogen wird, so kommen 
doch alle iiberein, daB in den ersten Jahrnunderten ein Geheimgebrauch bestand, der sich 
auch auf die Lehren bezog. Anrich unterscheidet so die Arkandisziplin, die Mysterien 
der Gnosis und die Mysterien des Glaubens. Die mystagogischen Katechesen Cyrills von 
Jerusalem lassen ersehen, daB gerade die Lehre iiber das Wesen und den Inhalt der Sa- 
kramente den Katechumenen ani langsten vorenthalten und erst nach der Taufe mitgeteilt 
wurden, wahrend die Taufkandidaten iiber die Zeremonien der Sakramente vor der Taufe 
unterrichtet wurden. Ambrosius bezeugt dieselbe Praxis fiir den Okzident.

Dadurch unterscheidet sich aber die christliche Geheimpraxis wesentlich von den 
heidnischen Mysterien, in denen keine Lehrwahrheiten zu verbergen waren.

Schon Aristoteles sagt, daB die Eiuzuweihenden nicht etwas lernen, sondern Ein- 
driicke in sich aufnehmen und in eine besondere Stimmung versetzt werden sollten. Nicht 
ein Unterricht iiber die den Zeremonien zugrunde liegenden Gottermythen oder eine 
religióse Unterweisung iiber sittliche Pflichten sollte ihnen geboten werden; durch den 
beriickenden Glanz der auBeren Feier und besonders durch das Schauen der geheimnis- 
vollen Im a  und das Hóren der zauberhaften m yóiiera  sollte ihre Phantasie machtig er- 
regt und ihr religióses Gefiihl gehoben werden. „Nicht intellektuelle Erkenntnis iiber 
Menschen und Gótter wollen die Mysterien fordem — nichts ist mit ihrem Wesen un- 
vereinbarer ais das intellektuelle Moment — ; ihre religióse Wirkung erzielen sie vielmehr 
groBenteils dadurch, daB sie auf das religióse Gefiihl und die Phantasie der Feiernden 
einwirken und dieselben in eine ganz besondere Stimmung versetzen." 1 Wie es Plutarch 
beschreibt, sollte durch den Kontrast verschiedener Eindriicke in den Zuschauern die 
entgegengesetzten Empfindungen der Freude und Angst, der Furcht und der Hoffnung 
erweckt werden. „Zuerst Irrgange und mtihevolles Umherschweifen und gewisse gefahr- 
liche und erfolglose Gange in der Finsternis. Dann vor der Weihe selbst alle Schreck- 
nisse, Schauer und Zittern, SchweiB und angstliches Staunen. Hieraus bricht ein wunder- 
bares I.icht hervor; freundliche Gegenden und Wiesen nehmen uns auf, in denen Stimmen 
und Tanze und die Herrlichkeiten heiliger Gesange und Erscheinungen sich zeigen."2 
Unsichere halb freudige und halb angstliche Stimmungen liegen nicht im Gebiete des 
intellektuellen Erkennens, sondern in der Sphare des schwankenden Gefiihlslebens. Wahrend 
das Christentum bestimmte, fest umschriebene religióse Anschauungen und Lehren ver- 
kiindete, waren diese unsicheren Gefiihlsstimmungen den Mysterien eigen.

Die christliche Religion verkiindet ihre Lehren nicht ais eine bloBe Theorie; sie 
fordert von den Glaubigen, daB sie dieselben auBerlich bekennen und durch Werke 
betatigen. Dies geschieht vor allem durch Teilnahme ani Gottesdienste, bei dem die er- 
habenen Jieilstatsachen in einer symbolisch-dramatischen Form vor Augen gestellt werden

*) Anrich, a. a. O. S. 32.
2) Plutarch, fragm. de anima, ed. Diibn. p. 9, bei Anrich 1. c. 33.



und die tiefsten Wahrheiten zum auBeren Ausdruck kommen. Es war deshalb natiirlich, 
daB die Kirclie gerade die Feier der heiligen Kulthandlungen mit dem Schleier der Ver- 
borgenheit zu decken und gegen die Spottreden und Verleumdungen der Heiden zu 
schiitzen suchte.

Da von Anfang an das Zentrum und den Herd des ganzen Kultus die Feier der 
Eucharistie, das deinvov xvoiaxóv  bildete, war sie auch das wichtigste Objekt der kirch- 
lichen Arkandisziplin. Die Oefahr einer Profanation war bei dieser jeden Tag, oder 
wenigstens jede Woche stattfindenden Kultfeier viel groBer, ais bei den anderen selteneren 
sakramentaien Kulthandlungen. Aut sie beziehen sieli daher die meisten Zeugnisse, die 
fiir den Bestand der Qeheimpraxis sprechen, von den Andeutungen im c. 9 der Didache 
an bis zu den haufigen Aposiopesen bei den Lehrern und Schriftstellern des 4. und 5. 
Jahrhunderts. Neben der Eucharistie gilt die Tauffeier in bezug auf ihre innere Bedeutting 
und ihre symbolische Riten ais wichtiges Objekt der Geheimhaltung. Deshalb sagt 
Augustinus: „Quid est quod oeeultum est in  eeelesia? Saeramentum, baptismi, sacramentum 
e u c h a r i s l i a e Nach dem Zusammenhange will er aber nicht die Kulthandlungen im 
Oegensatz zu den Lehrwahrheiten ais Arkanobjekte bezeichnen, sondern die Sakramente 
im Oegensatz zu den óffentlich zu vollbringenden guten Werken verborgen wissen. Denn 
er fugt hinzu: „ Opera enim nosira bona vident et pagani, sacramenta vero occuUantur 
illis." 1 Zwischen diesen Sakramenten, die die wichtigsten Arkanobjekte bilden und den 
sakralen Riten der heidnischen Geheimkulte finden sich unleugbar vielfache Analogien, 
die bereits den christlichen Apologeten auffielen. Justin sagt in seiner Apologie, I, 66 in 
bezug auf die Eucharistie: „Dieselbe Handlung lassen die bósen Damonen in den 
Mysterien des Mithras vollziehen; denn daB in den Weihen Brot und ein Kelch Wassers 
bei der Einweihung tinter Hersagung bestimmter Formeln aufgestellt werden, wiBt ihr 
oder kónnt es erfahren.'' Und Tertullian sagt bei Beschreibung der Kulthandlungen der 
Heiden und Haretiker: ,,A cliabolo scilicet, cnius sunt partes interrertendi verilatem, qui 
ipsas quoque res sacramentorum divinorum idolorum mysteriis aemulatur. Tingit et ipse 
guosdam, tdiąue credentes et fideles suos; expositionem delictorum de laeacro repromittit; 
et si adhuc memini, mithra signat Ulic in frontibus milites suos; celebrat et panis oblatio- 
nem, et imaginem resurrectionis inducit et sub gladio redimit coronam.“ 2 Diese Ahnlich- 
keit erscheint uns noch groBer, wenn wir nicht bloB die hier angefiihrten auBeren Vor- 
gange, die Waschungen, die Bezeichnungen auf der Stirn des Mysten, die Elemente Brot 
und Wasser u. a , sondern auch die inneren Wirkungen und besonders die Grundideen 
der Mysterienweihen ins Auge fassen.

Dies gilt zunachst von den der Taufe entsprechenden Handlungen. Die Taufe ist 
der Aufnahmsritus in die Kirche und erschlieBt den Eingang in das diesseitige und jen- 
seitige Reich Gottes (Math. 16. 16). Tiefer gefaBt ist sie das Sakrament der Wiedergeburt, 
durch das der Taufling im Hinblick auf den Tod und die Auferstehung Christi der 
Siinde abstirbt und ein neues Leben ais Kind Gottes empfangt (Koli. 2, 2). Den Mysterien
weihen lag in ahnlicher Weise ais Grundidee das Bild vom Tode und der Wiedergeburt 
des Mysten zugrunde und zwar in Verbindung mit dem Tode und der Auferstehung eines 
Gottes. Urn durch eine mystische Vereinigung mit der Gottheit m besonderer Weise 
dereń Eigentum zu werden und sich die Anwartschaft auf die selige Unsterblichkeit zu 
sichern, muBte der Myste denselben beschwerlichen und qualvollen Weg gehen, den der 
Gott nach der Mythe gewandelt, um zur Unsterblichkeit zu gelangen. Die mimisch- 
dramatische Darstellung bei der Epoptie hatte den Zweck, das Leiden, den Tod und das 
Wiedererleben des Gottes an dem Mysten vorzufuhren. Klar tritt diese Idee erst bei den 
spateren Mysterien, besonders beim Mithraskult zutage.

In dem unterirdischen Mithraum fand die Einweihung in der Weise statt, daB der 
Myste in stufenweiser Wanderung — entsprechend den 7 Mystenklassen und den 7 Ab- 
teilungen im Mithraum — in die Tiefe und das ąualende Wirrsaal der Welt und von da, 
unter bestandiger Erinnerung an das Leben und Wirken Mithras, empor iiber die Sterne 
zu dem Gotte selbst gefiihrt wurde, wo die mystische Vereinigung mit ihm erfolgen konnte. 
„Der Adept in unserem Mithrasmysteriuni hat mancherlei Not, Fahrlichkeit und Er- 
schiitterung zu bestehen wahrend des liturgischen Aktes, den der Aufstieg der Seele dar- 
stellt. Erst das Schauen des hóchsten Gottes macht der Bedrangnis ein Ende, und von 
Lust und Ereude des Anblickes gehoben, steigt sein Geist zum Lichte empor, zu Helios 
und Mithras." 3

Eine ahnliche Idee ist in den Attismysterien und in den Taurobolien zu finden. 
Sobald die Auferstehung des Gottes Attis verkiindet wurde, stieg der Epopte ais neuer 
Mensch aus der Grotte, arcanis profusionibus in aeternum renatus:1 Der Tag seiner * * 3 4

*) In psalm 103, sermo I, 14.
-) De praescr. c. 40.
3) Dietrich, Eine Mithrasliturgie, 165 f.
4) Vgl. Aurich, a. a. O. 53.



Weihe blieb ihm ais Tag der Wiedergeburt sein natalis sacer. Wer sieli den Taurobolien 
unterzogen, betrachtete sich zunieist auf 20 Jahre, auch in aełernum renatus.

Ans der Schilderung des absichtlich dunklen Apuleius laBt sieli entnehmen, daB 
die Epoptie fur die Isismysterien im innersten Heiligtum an dem Mysten unter der Dar- 
stellung der Kultsage nach Art eines freiwilligen mystischen Sterbens und der Wieder- 
erlangung eines neuen Lebens stattfand. „Ich ging bis zur Greuze des Todes; ich betrat 
Proserpinens Schwelle und nachdem ich durch alle Elemente gefahren, kehrte ich wiederum 
zuruck."1 Der Tag der Einweihung wurde ais Geburtstag mit siiBer Mahlzeit und heiteretn 
Gelage gefeiert.

Unter den anderen liturgischen Handlungen ist es besonders das heilige Mahl, das 
eine gewisse Ahnlichkeit mit der christlichen Eucharistie und eine tiefere symbolische Be- 
deutung hat. Freilich berichten hieriiber nur wenige und recht dunkle Stellen. Bei den 
Eleusinien bestand es im xvxem v, einem aus Mehl, Wasser und anderen Ingredienzen be- 
reiteten Mischtranke mit Backwerk.'2 Der Myste des Attis hatte nach einer liturgischen 
Formel, die Firmicus Maternus berichtet3 und in fast gleicher Form Klemens von Ale- 
xandrien bestatigt:4 „Ich habe aus dem Tympanon gegessen, ich habe aus der Cymbel 
getrunken, ich bin ein Myste des Attis geworden", aus den phrygischen Musikinstrumenten 
das heilige Mahl zu genieBen, um das Anrecht zu erhalten, in - den Tempel und in die 
Gemeinschaft Gottes einzutreten. Was wir von dem heiligen Mahle des Mithras wissen, 
ist das, was Justin und Tertullian in den oben zitierten Stellen andeuten, und was Cumont 
nach einem Basrelief ais Hypothese aufstellt. „Man setzte vor den Mysten ein Brot und 
einen Becher, mit Wasser gefiillt, und der Priester sprach dariiber geheiligte Formeln. 
Diese Darbringung von Brot und Wasser, dem man in der Folgezeit zweifelsohne Wein 
beimischte, wurde von den Apologeten mit der christlichen Kommunion verg!ichen. Wie 
diese wurde sie erst nach einer Iangen Vorbereitung gereicht, wahrscheinlich nur solchen, 
welche den Grad der ,L5wen‘ erlangt hatten. Daher wohl der Name der .Teilnehmenden'- 
/i£ie%ovTEę. Ein merkwiirdiges, erst jiingst veroffentlichtes Basrelief stellt uns ein solches 
heiliges Mahl vor Augen."5

Was nun die Erklarung dieser angefiihrten Ahnlichkeiten zwischen den heidnischen 
und christlichen Arkanobjekten anbelangt, so ist zunachst noch wohl zu beachten, 
daB unsere Kenntnisse ii ber das Wesen der antiken Mysterien doch noch so geringe sind, 
daB sich daraus keine weitgehenden sicheren Schliisse ziehen lassen. So betont noch de 
Jong in der Vorrede seines letzten Werkes, daB wir bei dem sehr sparlichen und zer- 
brockelten Quellenmaterial nur iiber wenige AuBerlichkeiten, nicht aber iiber den Kern der 
Sache unterrichtet sind und daB auch iiber das wenige unter den Autoren ein fast unent- 
wirrbarer Knauel von Widerspriichen vorliegt, so daB z. B bei den Eleusinien noch iiber 
die wichtigsten Punkte die groBte Uneinigkeit herrscht. Die Mangelhaftigkeit des Ma
terials macht sich besonders bei liturgischen Fragen fiihlbar, da samtliche heidnische Ri- 
tuale beim groBen Schiffbruch der antiken Literatur verloren gegangen sind. „Einige 
mystische Formeln, die gelegentlich von heidnischen oder christlichen Autoren zitiert 
werden, einige und zwar meist verstiimmelte Bruchstiicke von Hymnen zu Ehren der 
Gotter sind fast alles, was der Vernichtung entgangen ist".6 Auch die Ergebnisse der 
epigraphischen und etymologischen Forschungen sind derart unsichere geblieben, daB sie 
die Schwierigkeiten und ungelósten Fragen vermehrt statt vermindert haben. Hiezu kommt 
noch, daB die wenigen Zeugnisse, die fiir die Ahnlichkeiten angefiihrt werden konnen, 
erst aus spiiterer christlicher Zeit stammen. Die geistige Auffassung der Riten, die Idee 
der Wiedergeburt bei der Einweihung und der gottlichen Heilswirkung beim Kultmahle 
laBt sich schwerlich vor dem 3. Jahrhundert nachweisen. Mit den zur Kaiserzeit im 
rómischen Reiche sich bestandig vę>llziehenden Wandlungen in den religiosen und philo- 
sophischen Anschauungen werden auch die altheidnischen Auffassungen der Mysterien 
und ihrer Riten andere und nehmen den christlichen Lehren und Riten ahnliche Ziige an. 
Hervorgerufen wurde dieser UmwertungsprozeB der religiosen Ideen des Heidentums durch 
das Zusammenwirken verschiedener Faktoren, insbesondere aber durch die bald die ganze 
geistige Welt beherrschende Universalphilosophie des Neuplatonismus, der alle brauch- 
baren Elemente nicht nur der philosophischen, sondern auch der religiosen, besonders der 
orientalischen Systeme in sich vereinigte und sich zur Aufgabe stellte, dem Christentum 
gegeniiber das Heidentum zu regenerieren und die Kulte mit neuem hoheren Geiste zu 
erfiillen und fur das sittliche Leben fruchtbar zu gestalten. DaB aber die ganz unter dem 
EinfluB der Zeitphilosophie stehenden und im Inhalte und Form selbst schwankenden 
Mysterienkulte die Kraft gehabt hatten, einem fremden, feindlichen Kulte iliren Charakter 
aufzudriicken, ist nur schwer anzunehmen. Wohl aber konnte das Christentum, das in

Metamorph. XI, 21-f.
2) Vgl. Anrich, a a. O. 29.
3) De errore prof. rei. 18.

4) Protreptikus, 2, 15.
5) Les. Mysteres, 133 f.
6) Fr. Cumont, a. a. O. S. 13.



der Entwicklung seiner Lehren und Riten durch bestimmte, von dem Stifter selbst festge- 
legte Richtungslinien, sowie durch eine straffe auBere Organisation gegen den Einbruch 
fremder Elemente geschiitzt war, schon durch seinen Bestand beeinflussend wirken und 
von den dem Synkretismus zugeneigten Religionsphilosophen in ihren Bestrebungen kopiert 
werden, wie es auch tatsachlich von Philostratos, Julian, u. a. in ihren Schriften und In- 
stitutionen zura Vorbild genommen wurde. Bei chronologischer und religionsgeschicht- 
licher Betrachtung unsrer Frage ist somit an eine Entlehnung viel eher auf Seite der 
Heiden ais der Christen zu denken, wie auch die Apologeten, die die fortwahrende Um- 
gestaltung des altrómischen Staatskults durch die orientalischen Geheimkulte und dieser 
hinwieder durch die synkretistische Religionsphilosophie mit eigenen Augen verfolgen 
konnten, die Analogien ais auf damonische Eingebung hin unternommene Nachahmungen 
des Christentums bezeichnen. Doch lassen sich die von ihnen angefiihrten Ahnlichkeiten, 
wie das Bad, die Elemente Brot und Wasser, das Bezeichnen auf der Stirne und der 
Kranz, die sich nicht nur im Mythraskult, sondern auch bei den Riten vieler anderer 
Kulte, selbst bei den Religionen der Naturvolker vorfinden, schon aus der allgemein- 
menschlichen Symbolik erklaren. Gewisse Symbole sind zu nahe liegend, ajs daB sie 
nicht mehr oder weniger in jeder Religion Anwendung finden sollten. Tertullian fiihrt 
selbst diesen Gedanken beziiglich der Waschungen aus, dereń rituellen Gebrauch bei den 
Heiden er in seiner Schrift de baptismo c. 5 schildert, und sagt dann mit Bezug auf die 
christliche Taufe: „Wenn das Wasser also durch seine bloBe Natur schon, weil es die 
eigentlich zum Abwaschen bestimmte Materie ist, zur Anstellung einer siihnenden Rei- 
nigung anlockt, um wie viel mehr wird es dies kraft góttlicher Autoritat leisten, durch 
welche ja seine ganze Beschaffenheit begriindet worden ist!" An sichtbare Gegenstande 
in der Natur und an sinnfallige Handlungen muB jede religióse Denkweise anknupfen, 
um geistige, iibersinnliche Ideen darzustellen. Der geistige Inhalt aber, nicht die auBere 
Form des Kultus konstituieren das Wesen der Religion.

Ahnliches muB auch beziiglich des Gebrauchs der Sprachformen gesagt werden. 
Die in den antiken Mysterien gebrauchten lermini gehorten zum allgemeinen Sprachschatz, 
aus dem auch die Christen schópfen konnten und muBten, um ihre eigenen Ideen zum 
Ausdruck zu bringen. Wie W. M. Ramsay1 ausfiihrt, hat bereits Paulus die religióse 
Ausdrucksweise, welche seinen Hórern und Lesera gelaufig war, absichtlich aufgegriffen, 
mit neuem Inhalte angefiillt und eine groBe Anzahl von Wórtern, die fur den antiken 
Kult technisch geworden waren, wie auńrooę, oconjgla, e^ofioloyeofiai, ev%aQicna> 
tm  fiecp, KuHaoćę, evXoyi.a u. a., keineswegs vermieden, sondern ihre Bedeutung ver- 
tieft und erweitert. Der Ausdruck (xvoxr\Qiov komrnt aber nicht nur bei Paulus, sondern 
auch in den anderen neutestamentlichen Biichern und bei den nachapostolischen Vatern 
vor. Ignatius nennt die Ephesier, um sie ais Schiller des Apostels Paulus zu bezeichnen; 
H a v lo v  nviiurora t (Eph. 13, 2); der 2. Brief des Apostels Petrus gebraucht das Wort
Enónzrję (l, 16). Einen fast unbeschrankten Gebrauch dieser Ausdriicke fiihrt erst Klemens 
Alex. in die griechische und Tertullian in die lateinische Literatur ein; im 4. und ó.Jahr- 
hunderte werden von allen Yatern Mysterientermini in ausgedehntem MaBe yerwendet.

Doch bestehen bei allen Ahnlichkeiten in den Formen und Ausdriicken zwischen 
den christlichen Sakramenten und den Mysterienriten die wesentlichsten inneren Unterschiede, 

Vor allem ist die Idee der Wiedergeburt, die der Taufe und den Einweihungsriten 
der spateren Mysterien zugrunde liegt, eine ganz verschiedene. Bei den Mysterien stellt 
das liturgische Bild vom Tode und von der Wiedergeburt im tiefsten Grandę nichts an- 
deres dar, ais das Entstehen, Vergehen und Wiedererwachen des Lebens in der Natur. 
Demeter und Isis, Mithras und Attis sind von Anfang an und auch spater im BewuBtsein 
ihrer Verehrer rein mythologische Gebilde, die das eine oder andere Naturelement per- 
sonifizieren. Die heidnischen wie die christlichen Schriftsteller erklaren die antiken Reli
gionen ais einen Kult der Elemente2; nach Firmicus Maternus entsprechen die vier groBen 
orientalischen Mysterienkulte den 4 allgemeinen Elementen, da die Phrygier die Erde, die 
Ma/na muter (Cybele) und ihren Geliebten Attis verehrten, die Agypter das Wasser (Osiris 
und Isis), die Syrer die Luft unter dem Namen der Juno caelestis (bei den Stoikern die
Hera, vgl. ni]Q) und die Perser das Feuer und die Sonne (Mithras, Helios). In ihre] 
einigung zu einem Ganzen bilden sie im Gegensatz zum ursprunglichen Animjsftjjjjja' 
pantheistische Religion der vergótterten Welt, den einen ewigen Weltgott. 
die kultische Darstellung der Góttermythen vorgefiihrten Ahnlichkeit der /bfturei 
nungen mit dem Lebensprozesse des Menschen und durch eine ekstatische fdjóhąng) 
Seele iiber das Irdische soli der Lebenskraft der Menschen eine m agischa^arkting er-

M St. Paul, The Traveller and the Roman Citizen (1895), 146f.
2) Vgl. Cumont, a. a. O. S. 242.



wachsen, ohne daB eine hohere geistige und sittliche Kraft das Naturhafte an ihm be- 
siegen miiBte.

Nach der Auffassung der Wiedergeburt in der christlichen Tatife wird der auf 
Christus getaufte Neophyt durch seinen lebendigen Glauben auf eine mystisch-reale Weise 
Christus selbst einverleibt und macht sich die Verdienste seines Lebens und Todes zu 
eigen, so dal? die Siinde, alle Schuld in ihm getilgt, der alte Mensch vernichtet und durch 
die mystische Verbindung mit Christus ein neues geistiges, iibernaturliches Leben in ihm 
geschaffen wird. „Wisset ihr nicht,'1 schreibt Paulus au die Romer (6. 3ff), „dat? wir alle, 
die wir in Christo Jesu getauft sind, in seinem Tode getanft sind? Denn wir sind mit 
ihm durch die Taufe zum Tode begraben, damit, gleichwie Christus auferstanden ist von 
den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in einem neueti Leben wandeln. 
Denn wenn wir zusammengepflanzt favjU(pvroiJ worden sind mit der Ahnlichkeit seines 
Todes, so werden wir es doch auch mit seiner Auferstehung sein".1 Der Unterschied be- 
steht demnach 1. darin, daB der Neophyt sein Heil im Fundamente des wirklichen Todes 
und der wirklichen Auferstehung Jesu Christi fest verankert weiB, wahrend der Myste des 
Attis oder des Mithra seine Hoffnungen auf den schwankenden Boden der Mythen stiitzt;
2. daB das Erlósungswerk des Todes und der Auferstehung ais eine beabsichtigte, fur die 
Menschen eigens vo!lbrachte Gottestat erscheint, wahrend weder im Demetermythus noch 
in einer anderen Kultsage von einer fur die Menschen vorher beschlossenen Hei!sveran- 
staltung die Rede ist, noch ein innerer Zusammenhang zwischen dem Lebenslauf eines 
Gottes und des Menschen besteht. Die Wiedergeburt des Mysten ist deshalb rein auBer- 
lich, mechanisch, wahrend sie sich in der Taufe durch die organische Teilnahme am Tode 
und an der Auferstehung Christi, d u r c h  d i e  S y m p h y t e u s i s  v o l l z i e h t .  Bei der 
christlichen Wiedergeburt beruhen 3. die Wirkungen und das BewuBtsein derselben aus- 
schlieBlich auf dem lebendigen Glauben, auf dem festen Fiirwahrhalten der góttlichen 
Heilslehre; die Zeremonien haben den Zweck, die Wirkungen symbolisch darzustellen und 
dadurch den Glauben zu unterstiitzeu. Im Mysterienkult soli der Myste sein Heil in der 
ekstatiscben Vision schauen und alle Symbole und Zeremonien sollen beitragen, mit allen 
Mitteln die angestrebte Erhebung der Seele iiber die materielle Welt herbeizufiihren; durch 
keine sittliche Willenserhebung, durch keine moralische Tat, wie sie der Glaubensakt er- 
fordert, sondern durch eine unbewuBte Ekstase soli die Wiedergeburt vollzogeu werden.

Ebenso wesentlich ist der Unterschied in der Auffassung des hl. Mahles. DaB 
nach den Zeugnissen der neutestamentlichen Schriften die Apostel und die ersten Christen- 
gemeinden die Uberzeugung hatten, beim eucharistischen Mahle den Leib und das Blut 
des Herrn wirklich zu genieBen, wird von der Kirche bis heute gelehrt: Es wird aber
auch, ganz abgesehen vom theologischen Standpunkte, von Forschern, wie Professor 
Dieterich bezeugt. Zu den Worten des Apostels: „Der Kelch der Segnung, den wir 
segnen, ist er nicht Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Und das Brot, das wir brechen, 
ist es nicht Gemeinschaft mit dem Leibe des Herrn ? Weil ein Brot, sind wir viele ein 
Leib, wir alle, die wir an dem einen Brote teilnehmen" (I, Kor. 10, 16 f) schreibt er: 
„Solche Satze konnen von uns nicht mehr niiBverstanden werden. Christus wird gegessen 
und getrunken von den Glaubigen und ist dadurch in ihnen. So wird auch erst das 
merkwiirdige Wort verstandlich: Wer darurn unwtirdig dies Brot iBt oder den Kelch des 
Herrn trinkt, der wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein (1 Kor. 11, 27). 
Er ist dem Frevel am wirklichen Leib und Blute des Herrn verfallen, weil er Leib und
Blut auf jeden Fali faktisch gegessen h a t ..........  Meine Auffassung der neutestamentlichen
Stellen — von dem Genusse des wirklichen Leibes und Blutes des Herrn -  ist nicht im 
mindesten neu; sie ist die alleralteste." 2 Sie ist namlich dieselbe, wie sie die Kirche von 
Anfang an bis jetzt festgehalten hat.

Eine solche Anschauung aber, oder auch nur eine ahnliche Idee ist in den 
Mysterienmahlen auch in der spateren Kaiserzeit nicht zu finden. Nach dem sparlichen 
Quellenmaterial scheinen iiberhaupt die Kultmahle gegeniiber der Epoptie nur von unter- 
geordneter Bedeutung gewesen zu sein, wahrend doch das eucharistische Mahl ais Opfer 
und’ Kommunion das Zentrum des christlichen Kultes bildete. Die Dieterich'sche Mithras- 
liturgie erwahnt kein Mahl, welchem geistige Wirkungen wie Unsterblichkeit und neues 
Leben zugeschrieben werden. Die Andeutungen bei Justin, Klemens, Tertullian und das 
mithrastische Basrelief besagen nur, daB ein Kultmahl stattfand, lassen aber auf besondere 
Wirkungen desselben keine weiteren Schliisse zu. Aus der Stelle bei Firmicus Maternus 
(de errore prof. rei. 18) konnen wir schlieBen, dal? die Attismysten auch wahrscheinlich 
ihrem Kultmahle besondere Heilswirkungen zuschrieben. Denn nach Anfiihrung der Kult- 
formel schreibt er, daB diese Speise der Attisdiener ein Gift sei, dem der Tod ais Strafe 
folgę, es gebe aber eine andere Speise, welche Heil und Leben verleihe, eine Speise, welche

*) Vgl. H. Simar, Die Theologie des hl. Paulus, S. 190ff.
2) Eine Mithrasliturgie H 6.



die Erschlaffenden erfrische, die Irrenden auf den rechten Weg fiihre, die Gefallenen auf- 
richte, welche den Sterbenden die Auszeichnung einer ewigen Unsterblichkeit gewahre, 
und diese Speise sei das Brot Christi und der Kelch Christi. Mehr aber ais die Ver- 
mutnng, daB tnan nach dieser Parallele auch lieidnischerseits dein sakralen Mahle geistige 
Wirkungen zuschrieb, laBt sieli aus der Stelle nicht erschlieBen. Die Schrift des Firmicus 
Maternus aber gehórt schon der 2. Halfte des 4. Jahrhunderts an.

Nach aliem laBt sich die Ansicht, daB man bei einem Kultmahle hóhere Heilsgiiter 
etnpfangen habe, ans den Zengnissen nicht sicherstellen, noch viel weniger aber beweisen, 
daB die Mysterienmysten der Meinnng gewesen, den Gott selbst zn genieBen.

F) SchluBergebnisse.
Fassen wir ani Schlusse dieser Ansfuhrungen die gewonnenen Urteile nochmals 

kurz zusammen, so kónnen wir sagen, daB die Arkandisziplin kein dem Christentum 
fremdartiges Element ist, sondern daB sie aus dem Boden desselben selbst hervorgegangen 
und auf demselben zur Bliite gelangt ist. Sie weist in ihren Einrichtungen und Formen 
mit den Institutionen der Mysterienkulte manche Analogien auf, die schon von Justin und 
Tertullian bemerkt wurden; die moderne Wissenschaft der vergleichenden Religionskunde 
hebt diese Analogien besonders hervor. Wie sich aber die Apologeten des christlichen 
Altertums des groBen Gegensatzes zwischen den Auffassungen der christlichen und der 
heidnischen Riten bewuBt waren und dieses BewuBtsein durch Ablehnung aller heidnischer 
Gebrauche zum Ausdruck brachten, so sprechen sich auch die heutigen Porscher und die 
besten Kenner der Mysterienkulte gegen die Ansicht aus, daB ein ursachlicher Zusammen- 
hang oder ein Abhangigkeitsverhaltnis der christlichen von den heidnischen Formen 
nachzuweisen sei.

Die in der spateren Kaiserzeit starker hervortretenden Parallelen betreffen auBere 
Formen des Ritus und der Sprache, welche in allgemeinen psychologischen und religions- 
philosophischen Griinden, besonders in der synkretischen Zeitphilosophie des Neuplatonis- 
mus ilire Erklarung finden. Was aber das Wesen der Religion bestimmt, die innere 
Bedeutung der Riten und der Kultausdriicke, ist bei der christlichen und der heidnischen 
Geheimpraxis grundverschieden.

Prof. L.aurenz Schindler.

Die Einrichtung unserer Schule.
Im Nachfolgenden sei das Wesentliche fiber die Einrichtung unserer Anstalt, welche 

seit dem Jahre 1903 (M.-E. vom 20. 8. 1903, Z. 26729) ais Mittelschule des Tetschner 
Typus in Form einer zweifachgegabelten Mittelschule genehmigt und durch M.-E. voin 
24. 3. 1910, Z. 3346, in eine dreifachgegabelte umgewandelt wurde, mitgeteilt. Zur Er- 
lauterung ist eine Stundeniibersicht beigefiigt. Die ersten zwei Klassen sind einheitlich 
mit Latein ais Fremdsprache. Sie haben sonach die gleiche Einrichtung wie sie das Gym- 
nasium und das Realgymnasium in den beiden ersten Klassen aufweisen. In der 3. Klasse 
kommt fur jene, welche die gymnasiale Richtung verfolgen wollen, das Griechische, fiir 
jene aber, welche die realgymnasiale oder realistische Richtung verfolgen wollen, das 
Franzósische ais neuer Unterrichtsgegenstand hinzu. Alle iibrigen Gegenstande sind in 
der 3. und 4. Klasse allen Schiilern gemeinsam, auch das Latein. Die 4 unteren Klassen 
entsprechen damach vollstandig der Einrichtung sowohl des Gymnasiums ais auch des 
Realgymnasiums. Es ist aber auch die Unterrealschule darin enthalten. Der Hauptunter- 
schied besteht da nur darin, daB an der Unterrealschule das Franzósische von der 1. Klasse, 
an der hiesigen Anstalt aber erst von der 3. Klasse an gelehrt wird, wofiir jedoch wieder 
Latein an der hiesigen Schule in allen vier unteren Klassen getrieben wird, welches der 
Realschule fehlt. Dieser Lateinunterricht ermóglicht es, im franzósischen Unterricht der
3. und 4. Klasse genau dasselbe zu leisten und zu erreichen, was die Realschule in 4 
Jahren ohne Lateinunterricht leistet und erreicht. Ein Schiller, der das Franzósische ge- 
wahlt und die vier unteren Klassen der hiesigen Anstalt mit Erfolg durchgemacht hat, 
kann deshalb in die 5. Klasse sowohl eines Realgymnasiums ais auch einer Oberrealschule 
iibertreten, wenn er nicht an der hiesigen Anstalt selbst die realgymnasiale, bezw. die 
realistische Richtung auch in den 4 oberen Klassen weiter verfolgen will.
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Von der V. Klasse an weist die Anstalt eine dreifache Gabelung auf. Sie ist Gym
nasium fiir jene, welche Griechisch gewahlt haben, also fiir die Gymnasiasten; sie ist 
Realgymnasium fiir jene, welche Franzosisch gewiihit haben und das Latein in den vier 
oberen Klassen fortbetreiben wollen, also fiir die Realgymnasiasten; sie vertritt ferner die 
Oberrealscliule fiir jene, welche Franzosisch gewahlt haben, aber das Latein in den vier 
oberen Klassen nicht fortbetreiben wollen, also fiir die Realisten (Realschiiler). In den 4 
oberen Klassen sind mehr ais 64% der Unterrichtszeit allen Schiilern gemeinsam. Von 
dem Reste haben die Realgymnasiasten die Halfte (das Latein) gemeinsam mit den Gym
nasiasten, die andere Halfte gemeinsam mit den Realisten. Griechisch ist Pflichtgegen- 
stand bloB fiir die Gymnasiasten, wahrend andererseits Englisch, freihandzeichnen und 6 
Erganzungsstunden fiir Mathematik, Physik, Chemie und darsteileijde Geometrie Pflicht- 
gegenstiinde bloB fiir die Realisten sind.

Auf diese Weise sind also in der hiesigen Anstalt 3 verschiedene Mittelschulen ver- 
treten, die anderswo jede fiir sich getrennt ais einfache Mittelschulen bestehen, alle drei 
entweder in einer einzigen groBeren Stadt (Wien, Prag, Graz) oder in verschiedenen 
Stadten. Die Zusammenfassung der drei einfachen Mittelschulen in eine einzige gegabelte 
Anstalt ist dadurch mdglich geworden, daB aller Lehrstoff, der in jenen einfachen Mittel
schulen in gleichem oder nahezu gleichem Umfange verarbeitet wird, in der Tetschner 
Mittelschule gemeinsamer Unterrichtsstoff fiir alle Schiller oder wenigstens fur 2 ihrer 
Schiilergruppen ist. In 78% (185 von 237 wóchentlichen Unterrichtsstunden) der wochent- 
lichen Unterrichtszeit aller 8 Klassen genieBen so alle Schiiler gemeinsamen Unterricht. 
Wahrend anderswo der Schiiler schon beirn Eintritt in eine Mittelschule, also im 11. Le- 
bensjahre, sich fiir die eine oder die andere (Gymnasium, Realgymnasium, Realschule) 
entscheiden muB, braucht er dies an einer Mittelschule des Tetschner Typus erst 2 Jahre 
spater, zu Beginn der 3. Klasse, zu tun. Ein Teil der Schiiler kann sogar noch zu Beginn 
der 5. Klasse eine 2. Wahl treffen. Dieser Wahlzwang wiirde fiir alle Schiiler auf den 
Beginn der 5. Klasse hinausgeschoben, wenn mit dem Griechischen fiir die Gymnasiasten 
in der 5. Klasse begonnen werden diirfte, wofiir berechtigte Hoffnung besteht, da an einem 
Wiener Gymnasium hiemit schon der Versuch gemacht wird. Die Gymnasiasten wiirden 
dann in der 3. und 4. Klasse Franzosisch slatt Griechisch ais Pflichtgegenstand treiben 
und konnten es in den oberen Klassen ais Freigegenstand fortsetzen. Die 4 unteren 
Klassen der Tetschner Mittelschule wiirden hiedurch zur Einheitsschule, was dem Ent- 
wicklungsgang der Jugend besser noch entsprache ais die gegenwiirtige Einrichtung mit 
einer bloB zweiklassigen Einheitsschule ais Unterbau, die ais solche schon einen bedeu- 
tenden Fortschritt gegeniiber den ganz getrennt bestehenden einfachen Mittelschulen darstellt.

Der Tetschner Typus ais gegabelte Mittelschule hat bedeutende Vorziige gegeniiber 
den einfachen Mittelschulen.

1. Die Wahl der Studienrichtung (der besonderen Mittelschulart) ist urn 2, fiir die 
Realisten sogar um 4 Jahre hinausgeschoben. Der Schiiler muB nicht gerade Griechisch 
wahlen, wie es am Gymnasium Zwang ist, wenn er hiefiir keine oder fiir das Franzósische 
ais eine moderne Sprache mehr Neigung hat. Unigekehrt ist er aber auch nicht ge- 
zwungen, das Griechische nicht zu studieren wie am Realgymnasium und an der Real
schule, wo das Griechische nicht gelehrt wird. Der Schiiler braucht ferner Latein nicht 
durch die ganze Mittelschule hindurch zu treiben, wie am Gymnasium und Realgymnasium, 
w'enn es nicht seiner Neigung oder seinen Bediirfnissen entspricht, sondern er kann es 
nach der 4. Klasse mit Englisch und realistischen Gegenstanden vertauschen. Umgekehrt 
braucht er nicht ganz aufs Latein zu verzichten, wie dies an Realschulen der Fali ist, 
sondern er treibt es auf alle Falle 4 Jahre hindurch. Jeder Schiiler des Tetschner Mittel- 
schultypus m uB wenigstens 4 Jahre Lateinstudium betreiben. Das ist das einzige „MuB" 
an unserer gegabelten Mittelschule gegeniiber dem groBen Zwang, wie er beziiglich der 
fremdsprachlichen Studien an den einfachen Mittelschulen besteht. An der gegabelten 
Schule tritt an Stelle des „MuB" das „Kann". In Stadten, die nur ein Gymnasium be- 
sitzen, mi i s s e n  alle Mittelschiiler Latein und Griechisch studieren, in Stadten die nur 
ein Realgymnasium haben, d a r f  kein Schiiler Griechisch lernen, in Orten, an denen sich 
nur eine Realschule befindet, di i r fen die Schiiler w e d e r  Latein n o c h  Griechisch lernen; 
also iiberall Zwang, nur am Oberrealgymnasium ist Freiheit. Es gewahrt in dieser Hin- 
sicht gróBere Vorleile ais selbst die Anwesenheit aller 3 einfachen Mittelschulen in einer 
Stadt. Wer beriicksichtigt, welche starkę Wandlungen die Menschennatur in der Zeit 
vom 11.—19. Lebensjahr durchmacht, wie innerhalb dieser Zeit Anlagen, Neigungen und 
Bedurfnisse erst nach und nach sich auBern und geltend machen, der wird den groBen 
Vorteil wtirdigen, der in der Riicksichtnahme auf die Entwicklung der Jugend in der ge
gabelten Mittelschule liegt

2. DaB jeder Schiiler, auch der zukiinftige Realist, 4 Jahre Lateinstudium treiben 
muB, ist einerseits wohl ein Zwang, anderseits aber ein groBer Yorteil fur ihn. Es



schafft ihm einnial die Móglichkeit, die Entscheidung iiber die einzuschlagende Studien- 
richtung um 2 oder 4 Jahre hinauszuschieben. Dann macht es ihn mit einer Sprache
vertraut, welche die beste Grundlage fur die Erlernung vieler bedeutender moderner
Sprachen, insbesondere des an _der Anstalt gelehrten Franzosisch (und Englisch) ist, welche 
bis tief in die Neuzeit hinein Amter- und Gelehrtensprache war, heute noch die Sprache 
der katholischen Kirche ist und in der Wissenschaft sowohl wie auch in der Schrift- und 
Umgangssprache durch die Fachausdriicke, Lehn- und Fremdwórter den machtigen Ein- 
fluB zeigt, den diese Sprache von jeher bis auf den heutigen Tag auf die kulturelle und
geistige Entwicklung unseres Volkes geiibt hat. SchlieBlich ist das Lateinstudium ein
gutes Erziehungsmittel der Jugend zu genauem, geordnetem, pflichtgemaBen Studium 
iiberhaupt. Die Jugend, namentlich in den ersten Mittelschuljahren, ist leicht zu Zer- 
streutheit und Oberflachlichkeit geneigt, welche Eigenschaften einem erfolgreichem Studium 
hinderlich im Wege stehen. Das Sprachstudium verlangt mm mehr ais jedes andere Stu
dium Vertrautheit mit dem bereits durchgenommenen Unterrichtsstoff und fiihrt immer 
wieder auf diesen zurtick. Es gewóhnt dadurch an Sammlung des Geistes. Das Latein 
ist nun hiefiir weit mehr geeignet ais jede andere Sprache durch die Unveranderlichkeit, 
Einfachheit, Vielheit und den logischen Aufbau seiner Formen und des Satzes. Es soli 
damit nicht gesagt sein, daB ohne Lateinstudium griindliches Studium iiberhaupt unmog- 
licli sei. Aber es wird sicherlich mehr Schiller hiezu fahig machen und friiher. Schiiler, 
welche auch ohne Lateinstudium hiezu gelangen, sind wohl schon von Natur ans mehr 
hiefiir veranlagt, oder sind schon von friiher Jugend an mehr gesammelten Geistes. Es 
kann auch nicht behauptet werden, daB zum Lateinstudium wie iiberhaupt zum Sprach
studium hervorragende Begabung nótig sei, denn es leisten ja vielfach Schiller von ganz 
mittelmaBiger Begabung sehr Erfreuliches darin.

3. Der Schnie gereicht die Gabelung insoferne zum Vorteile, ais vou bestimmten 
Jahren an die Schiiler wenigstens in einzelnen Gegenstanden (Fremdsprachen, Chemie, 
darstellende, Zeichnen) nach ihren individuellen Neigungen gesondert werden, wodurch 
der Unterrichtserfolg gebessert wird. Insbesondere werden fur Latein und noch weit mehr 
fur Griechisch nur solche Schiiler iibrig bleiben, die dafiir bessere Begabung und gróBere 
Neigung besitzen. Freilich bringt die Ungleichheit in den Berechtigungen, welche den 
Absolventen der drei einfachen Mittelschultypen und damit auch den drei verschiedenen 
Schiilern des Tetschner Typus eingeraumt sind, eine die natiirlichen Verhaltnisse triibende 
Storung. Es werden sich eben immer wegen der weitergehenden Berechtigungen mehr 
Schiiler der gymnasialen und realgymnasialen Richtung zuwenden, ais es der Fali ware, 
wenn eine angemessenere Ausgleichung in den zugestatidenen Berechtigungen bestiinde.

4. DieGymnasiasten und Realgymnasiasten kónnen in der 5. Klasse an dem englischen 
Unterrichte der Realisten mit teilnehmen. Fiir sie ist dieser Gegenstand Freifach. In 
der 6. 8. Klasse sind dagegen hiefiir wóchentlich 2 eigene Wochenstunden angesetzt. 
An dem Zeichemmterricht fiir die Realisten teilzimehmen wird gleichfalls den Gym- 
nasiasten und Realgymnasiasten der 4 oberen Klassen tuóglich gemacht, falls nicht eine 
groBere Beteiligung von dieser Seite einen eigenen Zeichenunterricht wiinschenswert er- 
scheinen laBt.

Von praktischen Ubungen sind zur freien Beteiligung auf Grund behordlicher Ge- 
nehmigung allen Schiilern geboten: physikalische fiir die 3., 4. und 7. Klasse, chemische 
fur die 5. und 6. Klasse, naturgeschichtliche fiir die 5. und 6. Klasse. Ais weitere freie 
Gegenstande werden gelehrt tschechische Sprache, Gesang und Stenographie.

5. Trotzdem das O.-R.-G. drei einfache Mittelschulen zum Vorteil der heranwachsenden 
Jugend, der Eltern und der Schnie in sich vereinigt, verlangt die Erhaltung desselben nur 
um ein Viertel mehr an Kosten ais die' einer einfachen Mittelschule.

Gegen das O.-R.-G. haben bisher, soweit mir bekannt wurde, nur eiuzelne alt- 
klassische Philologen Einwande vorgebracht. Nach diesen soli ein gedeihlicher Unterricht 
in Deutsch und auch in Geschichte deshalb am O.-R.-G. nicht móglich sein, weil Schiiler 
verschiedener Vorbildung in derselben Klasse beisammen sitzen. Diese Einwande sind nun 
sehr unstichhaltig. 1. In den 4 unteren Klassen sind von 121 wóchentlichen Unterrichts- 
stunden 112 (92 ‘/2 °/0) gemeinsam allen Schiilern. Auch Latein haben alle gemeinsam. 
In den 9 nicht gemeinsamen Stunden treiben die Gymnasiasten elementares Griechisch, 
die anderen elementares Franzosisch. Diese elementare Ungleichheit kann aut keinen Fali 
den Geschichtsunterricht der 5. Klasse — denn nur um diesen (Altertumsgeschichte) kann 
es sich bei obigen Einwand handeln — zu einem ungedeihlichen zu machen imstande 
sein. Aber auch der altklassische Unterricht der 5. Klasse selbst kann kaum etwas zur 
Fórderung des Geschichtsunterrichtes beitragen; denn das, was aus Xenophon gelesen 
wird, behandelt einen winzigen Teil der Perser- bezw. Griechengeschichte, der in den ge- 
schichtlichen Lehrbiichern und beim Unterrichte kaum erwahnt wird. Was aber Homer 
im 2. Semester bringt, koinmt fiir den Geschichtsunterricht ais zeitlich verspatet nicht mehr 
in Betracht, und ebenso ist das, was aus Livius bisher gelesen wurde, fiir den Geschichts-



unterricht nicht von Belang, weil sich der grofite Teil auf die sagenhafte Griindungs- und 
Konigszeit der Romer bezieht, wahrend der andere nur geringe Teil zumeist verspatet be- 
handelt wird. 2. Wenn das Urteil jener oben erwahnten Altphilologen richtig ware, dann 
ware ein guter Geschichtsunterricht fiir andere Menschen ais fur Gymnasiasten iiberhaupt 
umnóglich; insbesondere ware er an Realschulen, die noch dazu viel weniger Zeit darauf 
verwenden kónnen ais Gymnasium oder Oberrealgymnasium, ein sehr minderwertiger. 
Nein, das Urteil ist eben ganz und gar nicht richtig, es ist eine bloBe Behauptung, die 
sich nicht einmal auf die wirklich vorhandenen Verhaltnisse stiitzt und Wirkungen des 
gymnasialen (altklassischen) Studiums annimmt, die auch unter anderen Voraussetzungen 
gedeihen oder sicher erst viel spater in die Erscheinung treten konnen. GewiB ist ja, daB 
Manner, welche das Gymnasium mit seinem altklassischen Spracluinterricht mit gutem 
Erfolg durchgemacht haben und noch dazu ihr ganzes weiteres Leben lang sich nicht nur 
mit altklassischen Studien, sondern auch mit der iibrigen Geschichte beschaftigt haben, 
die alte Geschichte der Griechen und Romer und dereń Zusammenhang mit der Folgezeit 
umso besser iiberblicken, in je hóheren Mafie die oben erwahnten Voraussetzungen zu- 
treffen, aber solche Menschen sind unsere Mittelschiiler, auch die Gymnasiasten, eben 
nicht. Darum haben auch Geschichtslehrer, welche die wirklichen Verhaltnisse kennen 
und wiirdigen, jenen von Altphilologen vorgebrachten Einwand nicht erhoben. Die Giite 
und Gedeihlichkeit des Geschichtsunterrichts wird auf keinen Fali durch das Vorhanden- 
sein so wenig ungleich vorgebildeter Schiller, wie sie am O.-R.-G. vorkommt, beeinfluBt; 
die Giite und Gedeihlichkeit des Geschichtsunterrichts hangt zum weitaus gróBten Teile 
von der wissenschaftlichen und padagogischen Tatigkeit des Geschichtslehrers ab, wie 
iiberhaupt jeder gute Unterricht derartige Lehrer zur Voraussetzung hat. Aber auch be- 
ziiglich des Deutschunterrichts haben jene Altphilologen Unrecht. Auf jeden Fali konnen 
sie nicht den ganzen Deutschunterricht meinen, der durch die ungleiche Vorbildung 
unserer Schiller beeintrachtigt werden soli, sondern bloB jenen Lektiirstoff, der ein besseres 
Verstandnis antiken Geistes und Lebens wiinschenswert erscheinen laBt. Das ist aber 
nur ein verhaltnismafiig sehr geringer Teil der Deutschlektiire der obersten Klassen, der 
sich hauptsachlich auf einzelne in der Mittelschule zu behandelnde Schopfungen Lessings, 
Schillers und Goethes bezieht. Nun haben 1. alle diese Klassiker ihre Werke nicht aus- 
schlieBlich fiir Gymnasiasten geschrieben, 2. sind von dem in den 4 oberen Klassen der 
Gymnasien in Latein und Griechisch behandelten antiken Lehrstoff fiir den hier in Be- 
tracht kommenden Deutschunterricht der Hauptsache nacli nur Homer (und Vergil) maB- 
gebend, die den Realisten in guten Ubersetzungen zuganglich gemacht sind. 3. Stehen 
im Dentschunterricht alle Schiiler unter demselben Lehrer, der meist in den 4 oberen 
Klassen mit ihnen aufsteigt, sie deshalb fiir das zu erreichende Lehrziel erziehen und 
durch ihnen angepaBte Behandlung des L.ehr- und Lesestoffes entgegenstehenden Schwierig- 
keiten vorbeugen kann. 4. Bei Behandlung solcher Schriftwerke des Deutschunterrichtes, 
welche eine innigere Vertrautheit mit der Antike voraussetzen, werden gerade so wie bei 
solchen, die in verschiedener anderer Hinsicht dem Verstandnisse Schwierigkeiten bereiten, 
an den Gymnasien sowohl, wie an allen Schulen, die hiefiir am besten befahigten Schiiler 
herangezogen Das sind aber nicht immer gerade die in Latein und Griechisch tiichtigen, 
sondern jene, welche fiir dichterische Werke eine grófiere Empfanglichkeit zeigen. Die 
iibrigen Schiiler verhalten sich dabei zumeist nur aufnehmend, der Lehrer aber muB es 
sein, welcher das Meiste durch seine Tatigkeit bietet und schafft und er wird umso 
grofieren Erfolg erzielen, je geeigneter nebeu ihm nicht bloli die Schiiler, sondern anch 
die alt- und neuphilologischen Lehrer dieser Schiiler in ihrem Zusammenwirken mit ihm 
fiir einen gedeihlichen Deutschunterricht sind. 5. Und wenn nun schon die Gymnasiasten 
zu diesem Teil des Deutschunterrichtes mehr beisteuern, so hat das .fiir die ganze Klasse 
den gleichen Wert, den gute Schiiler iiberhaupt fiir eine Klasse bedeuten, namlich Fórderer 
des Unterrichtserfolges zu sein. Fiir andere Teile des Deutschunterrichtes diirften anderer- 
seits wieder Realisten infolge ihrer modern-sprachlichen Schulung manchmal mehr bei- 
tragen kónen. So betrachtet ist die Anwesenheit der sonst so wenig in ihrer Vorbildung 
verschiedenen Gymnasiasten und Realisten des Tetschner Mittelschultypus fiir den Deutsch
unterricht eher ein Vorteil ais ein Nachteil. 6. Die Deutschlehrer selbst erheben in rich- 
tiger Erkenntnis der wirklichen Verhaltnisse jene Einwande nicht, insbesondere haben 
es die nicht getan und tun es nicht, welche am Oberrealgymnasium selbst gewirkt 
haben oder noch wirken.

Es hat den Anschein, ais ob nur jene Altphilologen gegen das O.-R.-G. Stellung 
nehmen, welche in demselben einen Feind gegen den Bestand des Gymnasiums zu er- 
blicken glauben. In dieser Furcht tritt einer sogar ais Anwalt der Realschule auf, was 
doch Sache der Realschulmanner ware, die aber ganz ruhig sich verhalten und keine 
Sorge verraten. Jene Furcht sowohl wie solche Sorge sind unbegrundet. Zwar studieren 
am Oberrealgymnasium nicht alle Schiiler acht Jahre Latein und nur ein kleiner Prozent- 
satz derselben Griechisch, aber ich halte dafiir, daB hiedurch das Gymnasium nur erhóht



und der Menschheit bedeutend geniitzt wird. Es fallen vom Latein- und Griechischstudium 
in erster Linie doch jene weg, welche hiefiir keine Neigung zeigen. Die iibrigen aber 
kann der Lehrer leichter umso hoher bringen, je tiichtiger er in seinem Facli und in der 
Padagogik ist. Am Gymnasium miissen alle Schiller 8 Jahre Latein und 6 Jahre Griechisch 
treiben, ob sie Neigung hiefiir haben oder nicht. Geht es nicht vorwiirts, miissen sie 
eben ausscheiden und jedem Mittelschulstudium meist entsagen. Am O.-R.-G. wendet sich 
der Schiiler rechtzeitig einer anderen Richtung zu, die seinen Neigungen und Bediirfnissen 
besser entspricht. Fur die staatlichen und gesellschaftlichen Bediirfnisse sind weit mehr 
modern sprachlich und realistisch gebildete Manner notwendig ais altklassisch gebildete. 
Die ganze Mittelschnljugend altklassisch bilden zu wollen, bringt Schaden fiir Schule und 
Menschheit und zwar umsomehr, je mehr er mit Zwang verbunden ist. Es war vielleicht 
berechtigt in jenen friiheren Zeiten, wo das Streben nach Bildung nicht gar groB war, 
das Gymnasium ais die einzige hohere Schule bestand und nicht viel anderes bot ais Be- 
schaftigung mit den altklassischen-Schriftwerken. Heute ist das Verlangen nach Bildung 
allgemein geworden, die verschiedenen Wissenschaftsgebiete haben sich gewaltig erweitert 
und vermehrt, die menschliche Gesellschaft ist auf ganz andere Grundlagen gestellt; da 
tut Differenzierung not auch in der Heranbildung der Jugend. Diese Heranbildung muB 
sich dem Entwicklnngsgange der Jugend anschlieBen und den individuellen Neigungen 
und Bediirfnissen Entgegenkommen zeigen. Ais notwendig fiir jeden Gebildeten wird 
gefordert Fdrderung seiner gesundheitlichen Entwicklung, religios-sittliche Erziehung und 
Erkenntnis, Vertrautheit mit der Muttersprache und ihrer Literatur, mit der Geschichte 
der Menschheit im allgemeinen, seines Volkes und seines Vaterlandes insbesondere, mit 
der Geographie, auch hier wieder insbesondere mit jener des Vaterlandes, mit den Pflichten 
und Rechten des Menschen ais Glied des Staates und der Gesellschaft, mit Mathematik 
und Naturwissenschaften. Ali das Erwahnte muB daher gemeinsam jedem Mittelschul- 
nnterrichte sein. Fremdsprachen dagegen, wie weitergehende Ausbildnng in einzelnen 
Fachem und Fertigkeiten konnen nicht von jedem Gebildeten gefordert werden und sollen 
darum das Unterscheidende in den verschiedenen Arten der Mittelschulbildung sein. Eben 
darum soli fiir sie innerhalb zulassigen Grenzen Neigung und Bediirfnis des Schiilers 
entscheiden.

Wenn das O.-R.-G. ais ein Feind des Gymnasiums von jenen Altphilologen ange- 
sehen wird, um wie viel mehr muBten dies Realschule und noch mehr Realgymnasium 
sein? An der Realschule d a r f  kein Schiller Latein und Griechisch treiben und ans 
Stiidten mit dereń Umgebung, die nur eine Realschule ihr eigen nennen, kann kein in 
Latein und Griechisch geschulter Mann hervorgehen. Die Realschule bedeutet dort den 
Tod fiir Latein und Griechisch. In gleicher Weise maclit das Realgymnasium in Gegenden, 
die nur eine solche Mittelschule aufweisen, dem Griechischen den Garaus. Wahrend aber 
die Realschule wegen der geringen, ihr eingeraumten Berechtigungen dem Gymnasium 
weniger zu schaden vermag, erscheint das Realgymnasium, da es dem Gymnasium in den 
Berechtigungen ziemlich gleićhgestellt ist, dem letzteren ein viel gefahrlicherer Feind. 
Was aber die Realschule im Vergleich mit dem O.-R.-G. betrifft, so nuifi jeder in die 
Verhaltnisse Eingeweihte zugestehen, daB die realistische Abteilung des O.-R.-G. nicht 
mir dasselbe leistet nnd bietet wie die Realschule, sondern noch viel mehr. Freilich 
nimmt sie noch ein achtes Schuljahr hiefiir in Anspruch, aber das lohnt sich auch, ieider 
noch nicht in den eingeraumten Berechtigungen, die derzeit immer noch so mager sind 
wie fiir die 7 klassige Realschule. Aber was recht ist, wird sich schon noch durchsetzen, 
geradeso wie das Streben nach der 4 klassigen Einheitsuntermittelschule mit Latein und 
Franzósisch ais Fremdsprachen, ais Vorstufe fiir das im allgemeinen 3 fach gegabelte O.-R.-G. 
In Stadten, die mehr ais eine Mittelschule zu bevólkern vermogen, konnen dann an den 
4 klassigen einheitlichen Unterbau jeder derselben sich auch nur zwei oder gar nur je eine 
der drei Studienrichtungen je nach Bediirfnis angliedern. Das ganze Mittelschulwesen 
erhielte hiedurch einen viel einheitlicheren Zug und vermóchte allen berechtigten Wtin- 
schen zu entsprechen, zum Yorteil aller in Betracht kommenden Faktoren.

Dir. Dr. Anton Schlosser.



Schulnachrichten
iiber das

k. k. Staats-Oberrealgymnasium im Schuljahre 1910/1911.

I. Lehrkórper und Lehrfacherverteilung.
a) Veranderungen im Lehrkórper.

Es traten ein:
Zu Beginn des Schuljahres: B i t t n e r  F r a n z  vom U.-R.-G. in Korneuburg ais Supplent 

fiir Gg H ; G ó p f e r t  A l o i s ,  Lehramtskandidat ais Supplent fur L Gr d.
Am 9. Oktober 1910 L e m b e r g e r  A r m i n  vom deutschen St.-O.-G. in Briinn ais1 

Supplent fiir M NI ;
Am 16. April 1911 R a n g  Z d e n k o ,  Lehramtskandidat ais Supplent fiir den beurlaubten 

Professor Q u e i B e r F r a n z .
Es schieden ans:

B i n d e r  J o s e f ,  Supplent, ernannt zum wirki. Lehrer ara St.-O.-G. in Weidenau. 
P o m p ę  G u s t a v ,  Supplent, ernannt zum Professor an der St.-Gew.-Sch. in Reichenberg. 
H i i h n e l  G u s t a v ,  Supplent, ernannt zum Assistenten an der St.-O.-R. in Wien V.

Prof. S e i t z  J o s e f  wurde in die 8. Rangsklasse befórdert; die wirklichen Lehrer 
B e y r e r  H a n s ,  H a r m u t h  Pa u l ,  K r e i b i c h  Os k a r ,  P a c h  m a n n  H a n s  und Dr. 
F r a n z  P a t z n e r  wurden im Lehramte definitiv bestatigt und erhielten den Professortitel; 
der provisorische Lehrer K e r b l e r  V i k t o r  wurde zum wirklichen Lehrer ernannt.

b) Beurlaubungen
von kurzer Dauer wegen Krankheit hauptsachlich oder wegen personlicher oder Familien-; 
angelegenheiten kamen im heurigen Schuljahre ziemlich haufig vor. Infolge langerer Er- 
krankung wurde Prof. Q u e i B e r  F r a n z  fiir die Zeit vom 4. Marz bis zum Schlusse des 
Schuljahres beurlaubt.

c) Stand am Schlusse des Schuljahres.

: Mci , T r-i i * 1 Lehrfiicher, Klasse, Narne, Charakter ~ ’ Stundenzahl
Wóchentl.
Stunden

zahl
aA n m e r k u n g

l
Dr.

Anton Schlosser,
Direktor.

M : II a, V 6

I

Verwalter der Schiilerlade.

j 2 Karl B arb i er,
Professor.

F : Illb , V—VIII,
E : VIII,

E : ais Freigeg. f. VI—V III
17

2

3 Hans Beyrer. 
Professor.

N g.: la, b, Ila, b, V, VI, 
VIII, M : Ib, Z: Ib, 
Praktikum seit 1./5.

2 1

2

Verwalter d. naturgeschicht- 
1 ich en Lehrmittel.

K. k. Leutnant i. n. a. St.

! 4
Paul Jos. Harmuth, 

Professor.
D : Ilb, VI, V III, L : Ilb, 

Tsch: 4 . Abt.
17

2
Vorstand der VIII. KI. 

Venvalter derSchiilerbucherei.1

5 Oskar Kreibich, 
Professor.

M: VII, VIII, gZ: Ilb, IV, 
Z : la, D g: V, VII, VIIT, 

S t: 1 . Abt.
19

2

Vorstand der VII. KI. 
Verwalter der geometr. 

Lehrmittel.

S 6 Max Muller,
Professor.

M: lila , gZ: Ila, li la  u. b, 
NI: lila , Ch: IV—VI, 

Dg: VI,
Laboratorium i. u. 2 . Abt.

16

4

Verwalter der chemischen 
Lehrmittel.



CTJN Name, Charakter Lehrfacher, Klasse 
Stundenzahl

Wóchentl.
Stundenzahl

A n m e r k u n g

7 Johann Pachmann, 
Professor.

Z : Ha, llb , Ilia, b, IV, 
V—VIII 25

Vervvaher der Zeichen-Lehr- 
mittel. Akad. Bildhauer. 

k. k. Leutnant i. n. a. St.

8
Dr. Franz Patzner, 

Professor.
L : la, VII, D: la, 

P : VII 19 Vorstand der la  Klasse. 
k. u. k. Leutnant i. d. R.

9
Franz OueiSer, 

Professor,
v. 4-/3. 1911 an beurl.

M : IV, VI, N I: Ilia, VII,
v n r ,

Physik. Prakt.: VII
18

2

Vorstand der VI. Klasse 
Verwalter der 

physikalischen Sammlung

1 10
Dr.

Rudolf Rich, 
Professor.

Gg, H : llb , Ilia, V, VI, 
V III 19

Vorstand der llb  KI. 
Verwalter der geographischen 

und geschichtl. Lehrmittel.

11 Franz Schicktanz,
Professor.

L : IV, Gr: IV, VII, 
K : la, b 16 Vorstand der IV. KI.

12
Laurenz Schindler,

Dr. theol. Romanus, 
Professor.

R  : In allen 1 1 Klassen, 
Exhorte

2 2
2

Weltpriester. Exhortator 
fiir die katholischen Schiller

13
Dr.

Rudolf Schlagl. 
Professor.(VIII Rgkl.)

L : Ilia , Gr: Ilia , VIII, 
P : VIII,

Tsch: 2. Abt.
18

2

Vorstand der Ilia . KI. 
Verwalter der Lehrerbiicherei.

14 Johann Schwab, 
Professor.

L : Ib, Gr: V, D : Ib 
S t : 2. Abt.

17
1

Vorstand der Ib. KI. 
Verwalter der Programm- j 

sammlung.

15
Josef Seitz, 

Professor.(VIII Rgkl.)
L : V, VIII, Gr: VI, 

Tsch: 3 . Abt.
16

2

16 Ferdinand Wiinsch. 
Professor.

D : Ha, Ilia, VII, 
L : Ha 17 Vorstand der Ha. Klasse.

17 Viktor Kerbler, 
Mittelschullehrer.

D : IV, V, F : IV, 
E : V, VI, VH, 
Tsch: I. Abt.

17

2
Vorstand der V. KI.

18 Franz Schickei, 
Tufnlehrer.

T : la, b, Ha, b, Ilia, Ulg, 
IV—VIII,

Ktirturnen u. Jugendspiel
22

2

k. u. k. Leutnant i. d. R. 
Verwalter der Turnhalle 

und der Jugendspielgerate.

19 Franz Bittner, 
Supplent.

Gg: Ib, Ila, Illr, IV, 
H : Ila, llb, IV, VII 17

20 Alois Gopfert, 
Supplent.

L : Illb , VI, D : Illb, 
Gesang 1 . u. 2 . Abt.

15
4

Vorstand der Illb . KI.

21 Armin Lemberger,
Supplent.

M : la, llb , Illb , 
N I: Illb , IV, Gg: la 16

22
Zdenko Rang, 

Supplent
vom 16./4. 1911 an.

M: IV, VI, NI: Ilia, VII, 
VIII,

Physik. Praktikurn T VII
19

2
Vorstand der VI. KI.

23 Hermann Heisier, 
evang. Religionslehrer.

Evangelische Religion 
1 . 3 . Abt. 6 Personalvikar der evangel. 

Gemeinde Bodenbach.

2 4 Max Freund, 1 Mosaische Religion 
israel. Religionslehrer. i 2 Abt. 4

Rabbiner der israelitischen 
Kultusgemeinde Bodenbach.

Bedeutung der Abkiirzungen: Ch =  Chemie; I) — Deutsch; D g: Darstellende Geometrie; 
E  =  Englisch; F  =  Franzosisch; Gg =  Geographie; Gr =  Griechisch; H  =  Geschichte; 
K  =  Schonschreiben; L =  Latein; M =  Mathematik; Ng =  Naturgeschichte: NI — Natur- 
Iehre: P =  Propadeutik; R  =  Religion; St =  Stenographie; T  =  Turnen; Tsch =  Tschechisch ; 
Z =  Zeichnen ; gZ =  geom. Zeichnen.

d) Diener.
1. Adolf Rosenkranz, k. k. Schuldiener, 2. Friedrich Arnold, Hausmeister.



II. Lehrverfassung.
In den 5 unteren Klassen wurde nach dem durch M.-E. vom 24. 3. 1910, Z. 346 

fur das dreifach gegabelte Oberrealgymnasium genehmigten Lehrplane unterrichtet, der 
im vorjahrigen Jahresberichte veróffentlicht worden ist. Dem Unterrichte der 6.—8. Klasse 
lag jedoch noch der durch M.-E. vom 20. 8. 1903, Z. 26729 genehmigte Lehrplan fur 
das zweifach gegabelte Oberrealgymnasium (veróffentlicht im Jahresbericht 1907) zu Orunde, 
soweit Stundenzahl und Anordnung der Lehrgegenstande in Betracht kommen. Der erste 
Lehrplan wird in jedem folgenden Jahre auf je eine weitere Klasse ausgedehnt, so daB 
er vom Schuljahre 1913/4 an in allen 8 Klassen zur Durchfuhrung gelangen wird. Im 
nachsten Schuljahre gilt er fur die I.—VI. Klasse.

Im heurigen Schuljahre waren die untersten drei Klassen wegen zu groBer Schiiler- 
zahl in je 2 Abteilungen geteilt. Der evangelische Religionsunterricht war vom Beginn 
des Schuljahres an sichergestellt, der mosaische erst voin 14. Marz an.

In der 3. Klasse wahlten 19 Schiller (30%) die gymnasiale Richtung (mit Griechisch), 
45 (70%) die realgymnasiale (mit Franzósisch). Dieser starkę Zug zur realgymnasialen 
Richtung, welche vom heurigen Schuljahre an unserer Anstalt so eingefiigt ist, daB sie 
nicht bloB bis zu Ende der 4. Klasse wie bisher, sondern bis zu Ende der 8. Klasse fort- 
gefiihrt werden darf, hat seinen Grund in den sehr weitgehenden Berechtigungen, welche 
dem absolvierten Realgymnasiasten eingeraumt sind und welche nahezu gleich sind jeneri, 
die den Gymnasiasten zustehen.

Von diesen Realgymnasiasten werden nach 2 Jahren, zu Beginn der 5. Klasse, jene 
Schiller abzweigen, welche statt Latein in den oberen Klassen das Englische studieren, 
also der realistischen Richtung (Realschule) sich zuwenden wollen.

Eine weitere Folgę der vollstandigen Einfiigung des Realgymnasiums in unsere An
stalt war es, daB zu Beginn des heurigen Schuljahres von den bisherigen gymnasialen 
Schiilern der vorjahrigen 3. Klasse 2 zur realgymnasialen Richtung ubertraten.

Von den realistischen Schiilern der vorjahrigen 4. Klasse wandten sich heuer zu 
Beginn der 5. Klasse 6 der realgymnasialen und 11 der realistischen Richtung zu. Die
5. Klasse enthalt also heuer zum ersten Mai Schiller aller 3 Richtungen, wahrend die
6. —8. Klasse nur Gymnasiasten und Realisten aufweist.

Durchgearbeiteter Lesestoff aus den klassischen Schriftstellern
a) Latein.

l i la .  Klasse: C o r n e l :  N e p o s  (Schmidt): Miltiades, Themistokles, Aristides,Thrasybul, 
Epaminondas; C u r t i u s  R u f u s :  1, 2, 4, 9, 13, 14, 16, 17. 

ll lb . Klasse: C o r n e l :  N e p o s :  Miltiades, Themistokles, Aristides, Thrasybulus, Epami
nondas; C u r t i u s  R u f u s :  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9 , 13 .  Stegreiflektiire: VI, Cimon, Pelopidas.

IV. Klasse: C .aesar de bel. Gal.: lib. I., IV. 16—36; VI. 9—24; VII. 1—14, 68—90. 
C u r t i u s  R u f u s :  IX.

V. Klasse: Caes .  b. G. V. 26—49; O v i d  met.: 1, 2, 5, 6 Auswahl, 12, 16, 17, 18, 20, 
30; Fas t  i: 5, 6, 11, 15, 16 Auswahl; Tr i s t :  1, 8; Liv.  I, 1—2, 6 M - 7 M, 9, 13, 
15M 16: II 10, 23, 28—30M; XXI 1—19; XXII 7, 8, 16—18, 26, 39, 50—55; XXVI 
9; XXXIX 51, 52, 1, 7—9. Schularb.: Ov. met. 13, V. 48—64. — Liv. XXI, 34 § 1—7.

VI. Klasse: S a l l u s t .  bel. Catil., Cic.  Catil. I; V e r g i l .  Aen. I, II; IV. u. VI. in 
Auswahl. Schularbeiten: Sali.  Ing. c. 77, 78. —- Ver g i l  Aen. IX 314—334.

VII. Klasse: Cic.  in Verr. IV, orat. Phil. II., Disp. Tusc. I. und II. Einleitung; Ver g .  
Aen.-. II, IV, VI. SchluBarbeiten: Ci c.  Phil. I § 34, 35, 38. — Ver g .  Aen. III 588—606, 
613—620.

VIII. Klasse: T a c i t u s  Germ. 1—27, 33E, 37; ann. I 1—25, 31 -5 2 , 5 5 -7 2 ; II 5—26, 
44_46, 62—63, 88. H o r a z  carm. I 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 22, 37; II 10, 13, 16, 
18; III 1, 2, 9, 30; IV 7, 12; epod. 2, 7, 13; sat. I 1, 9, II 2, 6; epist. I 2, 16. SchluB- 
arbeit Tac. ann. II 71.

b) Griechisch.
V. Klasse: X e n o p h o n s  Anab. (Chrestom. SchenkI) 1, 2, 3, 5, 6 a, f, 9, Kyrup. 7, 8. 

Apomn. 3. H o i n e r s  Ilias I, III (Ausw.) Arbeiten: Anab. 5, 44; Anab. 9, 21. Ilias 
3, 154 sq, II. 9, 262 sq.

VI. Klasse: H o m e r  Zahlung rechts: II. IV 312—352, V 1—66, VI 1—4, 56-491, IX 
71—518, XVI, XIX 1—208, XXII. Arb. VII 17—36, XI 106—126. H e r o d o t  I 1—5, 
23, 24, 28—33, III 1—3, 39—43, 120—125, V 100—102 A, 105— 107, VI 109—117, VII 
54—57, 133, 138—144, 205 M—209, 224—228, 233; VIII 1—5, 49—55, 74—86, 89, 92 E,

.(159595—96 a. Arb. VII 5—6 A, VII 208—209 A.



VII. K lasse: D e m o s t h e n e s :  1 Philipp., 1. olynth., Rede iiber die Angel. im Cher- 
sonnes. H o m e r  O d y s s e e :  I 1—95, V, VI, IX, XII, XIII. Arbeiten: 3. olynth. 4—5,
2. olynth. 3—4, Chers. 46—47. Od. VII. 140—165, VIII 1—31, IV 170—195, rechte Zahlung.

VIII. Klasse: P l a t o s  Apologie, Kriton, Phaidon c. 32—34, 62—67, Theaitetos c. 25; 
S o p h o k l e s ,  Antigone; O d y s s e e  XXI. Arbeiten: Odyssee XVII 290—319; Plato, 
Protagoras p. 322A—D, Phaidon p. 115B—e ; X e n o p h o n ,  Memor. II c. 4 § 2—6; 
Sophokles, Antigone 1155—1182.

c) Deuisch.
V. Klasse: Literaturgeschichte von den altesten Zeiten bis 1500; dazu die wichtigsten 

Proben und Inhąltsangaben aus dem Lesebuch. Die verschiedenen Dichtungsgattungen 
mit entsprechenden Proben aus dem Lesebuche. Auswahl aus Homers Odyssee.

VI. Klasse: A u Ber den im Lesebuch enthaltenen Proben wurden Lessings „Emilia Galotti", 
Wielands „Oberon", Herders „Cid“, Vo6ens „Luise", Shakespeares „Julius Casar", 
Goethes „Gotz", Schillers „Kabale und Liebe“ und Goethes „Werther" gelesen.

VII. Klasse: Die wichtigsten Proben aus dem Lesebuche. AuBerdem wurden Shake
speares „Macbeth", „Hamlet", Herders „Cid", VoBens „Luise", Goethes „Gotz von 
Berlichingen", „Egmont", „Iphigenie", „Hermann und Dorothea", „Dichtung und Walir- 
heit", „Italienische Reise", Schillers „Rauber", „Don Carlos", „Jungfrau von Orleans", 
„Tell" gelesen.

VIII. Klasse: Die wichtigsten Proben aus dem Lesebuch. AuBerdem wurden Schillers 
„Wilhelm Tell", Lessings „Laokoon", Goethes „Hermann und Dorothea", „Faust" I. Teil, 
Kleists „Prinz von Homburg", Komers „Zriny", Grillparzers „Sappho", „Konig Otto- 
kars Gliick und Ende", „Traum ein Leben" gelesen.

Deutsche Aufsatze. (Abwechselnd Schul- und Hausaufgaben.)
V. Klasse: 1. Das Leben unseres Kaisers — ein Beispiel strenger Pflichterfiillung. 2.

Reste altgermanischen Heidentums im Volksaberglauben. 3. Griechische Orakel. 4. Das 
Buch, das mir ani besten gefallen hat. 5. Eine Erinnerung aus meiner Kinderzeit. 6. 
Vorfriihling. 7. Deutsche Treue bei Herrschern aus dem Hause Habsburg. 8. Zu~ 
kunftsplane. 9. Das Blut. Kerbler..

VI. Klasse: 1. Widerlegung des Spruches „Ubi bene, ibi patria". 2. Wie wird in unserer
Schulstube fur gute Luft gesorgt? 3. a) Was macht uns die Erzahlung von Robinson 
so anziehend? b) Die Bedeutting der Kolonien fur das Mutterland. 4. Auf der Rodel- 
bahn. (Eine Verteidigung dieses Wintersportes in Briefform.) 5. al Die Bedeutung 
Klopstocks fiir die deutsche Literatur, b) Gedankengang und Wertung von Klopstocks 
Ode „Die beiden Musen". 6. Ein Tagebuchblatt. a) Natureindriicke, b) Lesefriichte,
c) Theatererinnerungen. 7. Der dramatische Aufbau in Lessings „Philotas". 8. Welche 
Gesundheitsregeln verdanken wir der Tetschner Epidemie? 9. Lob unserer Studien- 
stadt. (Nach Goethes „Dichtung und Wahrheit".) Harmuth.

VII. Klasse: 1. Vergessen — ein Fehler, eine Schuld, ein Gliick, eine Tugend. 2. Wie
stimmen in Shakespeares Drainen Ort und Zęit zur Handlung? (An einigen Szenen aus 
den gelesenen Dramen nachzuweisen.) 3. Die Gebirge, eine Werkstatte der Menschen.
4. Schuld und Siihne des Gotz in Goethes Drama „Gotz von Berlichingen". 5. Nichts 
ist żu kostbar fiir das Vaterland. 6. Phantasie und Hoffnung, zwei Begleiterinnen im 
menschlichen Leben. 7. Der Sieg der Wahrheit in Goethes „Iphigenie". 8. Viribus 
unitis. 9. Die Exposition in Schillers „Jungfrau von Orleans". Wiinsch.

VIII. Klasse: 1. Die Weltstellung der Donau. 2. a. Das Stadtchen in Goethes „Hermann
und Dorothea". b. Das Elternhaus Hermanns. 3. a. Welche verwandten Gedanken finden 
sich in der 7. und 8. Betrachtung der „Glocke" und im „Spaziergang" ? b. Welche ver- 
wandten Gedanken finden sich in der 7. Betrachtung der „Glocke" und im „eleusischen 
Fest?" 4. a. Die Bedeutung des Wintersportes. b. Uber die vorteiIhafte Fiihrung eines 
Tagebuches. c. Die Gefahren der Luftschiffahrt. 5. Meine Zukunftsplane. 6. Die elekt- 
rische Beleuchtung. 7. Mein Verhaltnis a) zu den Wissenschaften, b) zu den Kimsten. 
8. a. Was man ist, das blieb man andern schuldig. (Tasso I, I.) (Eine Abschiedsrede.) 
b. Versuch einer Selbstbiographie. (Nach Grillparzers „Selbstbiographie.") 9. Rei f e-  
p r i i f u n g s a r b e i t .  Harmuth.

R e d e i ib u n g e n .
VII. K lasse: 1. Die drei Religionen und ihre Vertreter in Lessings „Nathan der Weise". 

(Kummer.) 2. Wie gewinnt im Drama „Julius Casar" Cassius den Brutus? (Kassian.)
3. Charakter des Brutus im „Julius Casar". (Rud. Fritsch.) 4. Charakter des Cassius 
im „Julius Casar", (Tomas) 5. Charakter Julius Casars. (Hanig.) 6. Des Antonius



Leichenrede an der Bahre Gasars. (Rhomberg.) 7. Wie wird aus dem kónigstreuen 
Macbeth ein Kotiigsmorder? (Jordan.) 8. Der EinfluB Homers auf VoBens „Luise". 
JHolfeld.) 9. Merkmale der Idylle. (Nachgewiesen am „70. Geburtstag" von VoB.) (Itze.)
10. Das Schulhaus und seine Bewohner in Vofiens „70. Geburtstag". (Albin Fritsch.)
11. „Julius von Tarent" von Leisewitz. (Gang der Handlung.) (Hiittig.) 12. Goethes
Aufenthalt in Leipzig. (Paudler.) 13. Goethes Aufenthalt in StraBburg nach Goethes 
„Dichtung und Wahrheit". (Ritschel.) 14. Wie gibt sich im „Gótz von Berlichingen" 
der Eintritt in eine neue Zeit kund? (Heller.) 15. Iphigeniens Seelenkampf und seine 
Lósung in Goethes „Iphigenie auf Tauris". (Albin Fritsch.) 16. Unterschied zwischen 
der Goethischen und Euripideischen „Iphigenie". (Siegert.) 17. Das Volk in Goethes 
„Egmont". (Paudler.) 18. Die Gestalt Franzens in Schillers „Raubern". (Westermeier.) 
19. Der Gang der Handlung in Schillers „Kabale und Liebe". (Wilhelm Saudek.) 20. Die 
Freundschaft zwischen Don Carlos und Marquis von Posa. (Hanig.) 21. Marquis von 
Posa und seine Piane. (Rudolf Fritsch.) 22. Der Charakter Philipps II. im „Don 
Carlos". (Oskar Saudek.) 23. Frauencharaktere in Schillers „Don Carlos". (Walter.) 
24. „Die Verschworung des Fiesco zu Genua". (Gang der Handlung.) (Minks.) 25. In- 
wiefern ist die „Jungfrau von Orleans" eine romantische Tragodie? (Kocher.) 26. Ort 
und Zeit der Handlung in der „Jungfrau von Orleans" im Vergleich zur Geschichte. 
(Jobst.) 27. Schuld und Suhne der Jungfrau von Orleans. (Minks.) 28. Die Freiheit in 
Schillers „Tell". (Hubner.) 29. Der Charakter Hermanns in „Hermann und Dorothea" 
von Goethe. (Schubert.) 30. Charakter der Dorothea „Hermann und Dorothea" von 
Goethe. (Briksa). 31. Die Verwendung der Musik in Schillers Dramen. (Jahnel.) 32. Ver- 
gleich zwischen Wagners „Ring der Nibelungen" und der nordischen Fassung des Nibe- 
lungenliedes. (Kummer). Wiinsch.

VIII. Klasse: 1. Meine Wanderung auf der neuen DolotnitenstraBe. (Langecker.) 2. Die 
Herstellung der Glocke. (Bohm.) 3. Religióse und mythische Elemente der Faustsage. 
(Franki.) 4. Die Faustsage bis auf Goethe. (Fritsche). 5. Entstehungsgeschichte von 
„Goethes Faust" I. (Gunter.) 6. Gang der Handlung in Goethes „Faust". (Grund.)
7. Das Wesen des Vertrags im „Faust". (Taussig.) 8. Jean Paul: „Das Leben des 
Quintus Fixlein. (Ulbrich.) 9. Jean Paul: „Leben des vergniigten Schulmeisterleins 
Maria Wuz in Auental." (Spalek.) 10. Hólderlins „Hyperion". (Kreibich.) l l .NovaIis:  
„Heinrich von Ofterdingen." (Dórre,)—'12. Tieck: „Vittoria Accorombona". (Kasper). 
13. Tieck: „Der blonde Ekbert." (Gerbing.) 14. Wackenroder: „Die HerzensergieBungen 
eines kunstliebenden Klosterbruders". (Behmel.) 15. Achim v. Arnim: „Des Knaben 
Wunderhorn". (Górner.) 16. Achim v. Arnim: „Die Kronenwachter". (Gleisberg.) 17. 
Brentano: „Die Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen Annerl". (Benesch). 
18. Brentano: „Romanzen vom Rosenkranz". (Kessler.) 19. Brentano: „Chronika eines 
fahrenden Schiilers". (Peschke.) 20. E. Th. A. Hoffmann: „MeisterMartin der Kufer und 
seine Gesellen". (Tópfer.) 21. Eichendorff: „Dichter und ihre Gesellen". (Nester.) 22. 
Eichendorff: „Aus dem Leben eines Taugenichts". (Vorreith.) 23. Droste-Hiilshoff: 
„Die Judenbliche". (Ruschpler.) Harmuth.

d) Franzósisch.
Neben ausgewahlten Stiicken aus der Chrestomathie von Duschinsky wurden gelesen: 

In der VI. Klasse: 3 Erzahlungen aus Bazin, Souvenirs d’enfant;
„ „ VII. „ Voltaire, Siecle de Louis XIV. (Freytags Schulausgabe).„ „ VIII. „ Moliere, Les femmes savantes.

P r i v a t l e k t u r e .
a) Latein.

V. Klasse: L a n g e c k e r  H e d w i g :  Ovid, Met. No. 21, 23, 26, 29.
VI. Klasse: Alle Schiller: Sallust. beli. Iugurth. c. 1—20; V e r g i l .  Ecloga I, Georgie. 

IV, 315—558 (Fabuła de Aristaeo pastore). AuBerdem: D i t t r i c h ,  H a g i ,  H a n k e ,  
R i s t l ,  S t a r s y ,  Z a b e l :  Cic.  Catil. III, IV; G e b h a r d t ,  H o r n ,  J i r k u ,  L a u b e ,  
T o b e r :  Cic.  Catil. III; J a n i c h ,  K n a u e r :  Cic.  Cat. IV; G o r n e r ,  R o p p e r t :  
Cic.  Catil. III, IV; Ve r g i l .  Ecl. IX, Georgie. II 319—345 (descriptio veris).

b) Griechisch.
V. Klasse: G a u d e k ,  Kyr. I„ Thumser Chrest., Aesop. 21. fab.; Xenoph„ der Garten 

des Kyr., die Macht der Obr. z. Sparta, der Reichtum Attikas, H i e k e ,  Ilias II;



H u s s a k ,  Thukyd. I. 88—110, 11.47—55; Iurenka (Lyrikerf, Sappho, Oed.; Batracho- 
myomach.; Aesop. fab. 37, 40, 42, 42 b, 46, 69, 72, 134, 135, 186, 204, 236, 259, 270; 
M i t t a g ,  Ilias II, Aesop. 10 fab.; S c h l e s i n g e r ,  Aesop. fab.; Aelian (Thumser) 
III, IX—XII, Xenophon I, II (Thumser), Arrian, Schlacht am Granikos; L a n g e c k e r ,  
Thukyd. II, Ilias II.

c) Franzósisch.
V. K lasse : J o s s t , Le siege de Berlin. — S c h o d  1, Cinna (einige Szenen). W i n k l e r ,  

Gil Blas entre les mains des voleurs.
VI. K lasse: A l l e r h a n d ,  Le comte de Monte Christo, Histoire d ’un conscrit, 50 Lieder 

von Beranger. — B e h e r ,  11 Erzahlungen aus Lettres de mon moulin u. Contes dii 
lundi. — C l a r ,  Paul et Virginie. — D e u t s c h m a n n ,  Le tour de la France. 
H o f f m a n n ,  Souvenir d'artiste. — H u b n e r ,  Histoire d'un conscrit de 1813. 
K o h l e r ,  Tartarin de Tarascon. — M i n i e r ,  Le lepreux de la cite d'Aoste, Le pri- 
sonnier du Caucase; 5 Erzahlungen aus Au coin du feu. - M e i s t e r ,  50 Lieder von 
Beranger. — P r i n t z e n ,  Fabeln von Lafontaine; Le tresor de Madeleine. We i z s a c k e r , .  
5 Erzahlungen aus Au coin du feu. — Z i r k e l ,  Tartarin de Tarascon, 4 Erzahlungen 
aus Contes des bords du Rhin.

VII. K lasse: H e l l e r ,  Waterloo (teilweise). H i i b n e r ,  Le prisonnier du Caucase; 
le lepreux de la cite d'Aoste; Le verre d'eau. — I t z e ,  Gedichte von Yictor Hugo. — 
J o b s t ,  Lanfrey, Campagne de 1806/07 (teilweise). — S a u d e k  Wi lh. ,  L’avare. 
T h o m a s ,  Waterloo.

VIII. K lasse: G o r n e r ,  Le comte de Monte Christo; Crainquebille; Cyrano de Bergerac. 
K a s p e r ,  Cid. (A 1—3); Bazin, Souvenirs d ’enfant (4 Erzahl.); Daudet, La chevre de 
M. Seguin. — N es t e r :  Le desastre (30 Seiten). — V o r r e i  t h , Mile. de la Seigliere.

d) Englisch.
VI. K lasse: A l l e r h a n d :  Robert Burns, Gedichte. G o r n e r :  Scott, Quentin Durward, 

Kipling, Stories from the Jungle. — H o f f m a n n :  Dickens, Pickwick Papers. — K o h l e r :  
Dickens, Pickwick Papers. — M e i s t e r ,  Defoe, Robinson Crusoe. — P r i n t z e n :  The 
Hound of Baskerville. — S ch  u l l e r :  Tom Brown's School-days. — Z i r k e l :  Conan 
Doyle, The Sign of the Four.

VII. K lasse: B r i k s a ,  Tennyson, Enoch Arden. — H e l l e r :  Sketch Book. — Hi i t t i g:  
Dickens, A. Christmas Carol. — H u b n e r :  Sketches. — I t z e :  In the Far East. 
J a h n e l :  Scott, The Lady of the Lakę. — T h o m a s :  The Cricket on the Hearth.

VIII.  K lasse: G o r n e r :  Kipling, Mowgli’s brothers. — K e s s l e r :  Irving, Rip van 
Winkle, Christmas Eve. — R u s c h p l e r :  Bulwer, Money. — V o r r e i t h :  Kingsley, 
Westward Hoe!

Evangelische Religionslehre. (3 Abt. sichergestellt).

1. A b t e i l u n g  (1.—II. KI.) 2 S t.: Lesen und Lernen ausgewahlter Stiicke aus den 
Evangelien. — Lieder.

2. A b t e i l u n g  (III.—IV. KI.) 2 S t.: Kirchengeschichte, Altertum und Mittelalter 
bis zur Reformationszeit.

3. A b t e i l u n g  (V.—VI. KI.) 2 S t.: Einleitung in das neue Testament. — Leben 
Jesu auf historisch-kritischer Grundiage. Religion und Kunst in ihreti geschichtlichen 
Beziehungen.

4. A b t e i l u n g  (VII.—VIII. KI.)2 S t.: Religionsgeschichte.— EvangelischeGIaubens- 
lehre mit Beriicksichtigung ihres Verhaltnisses zu den andern modernen Weltanschauungen.

Mosaischer Religionsunterricht. (2 Abt. sichergestellt).

U n t e r a b t e i l u n g  (I.— II.) 2 St. a) Bibl. Geschichte: Der Pentateuch, das Buch 
Jostia, das Buch der Richter, das Buch Ruth, das erste und zweite Buch Samuel, b) Gebet- 
iibersetzen: Abendgebet am Sabbath, Hallel. c) Lektiire: Exodus.

M i t t e l a b t e i l u n g  (III.—IV.) 2 St. a) Bibl. Geschichte: Das erste und zweite 
Buch der Kónige, das Buch Daniel, Esther, Esra und Nehemia, Glaubens- und Pflichten- 
lehre. b. Gebetiibersetzen: Festgebete. c) Lekture: Deuteronomium.

O b e r a b t e i l u n g  (VI.—VIII.) 2 St. a) Geschichte: Von der Vertreibung aus 
Spanien und Portugal bis zur Zeit Moses Mendelssohns. Von Moses Mendelssohn bis auf



clie Gegenwart mit besonderer Beriicksichtigung der Geschichte der Juden in Ósterreich 
und Bohmen. b) Gebetiibersetzen: Psalmen aus dem Gebetbuche. c) Lektiire: Spruche 
der Vater, Profetenabschnitte.

Religióse Ubungen.
Die religiosen Ubungen wurden nach den gesetzlichen Vorschriften abgehalten. 

An allen Sonn- und Feiertagen wohnten die Schiller einer hl. Messe in der Stadtkirche 
bei, welcher die Exhorte im Festsaale der Anstalt voranging.

Die Orgelbegleitung beim gottesdienstlichen Gesange besorgte Herr Volksschullehrer 
Josef Fritsche.

Zu Beginn und Ende des ersten, zum Schlusse des zweiten Schulhalbjahres, am
4. Oktober, 19. November und 2. Dezember war feierlicher Gottesdienst. Die heiligen 
Sakramente der Bufie und des Altares empfingen die katholischen Schiller am Anfange 
und Ende des Schuljahres, sowie zur ósterlichen Zeit.

Die israelitischen Schiiler nahmen an den im Bodenbacher Tempei an Freitag 
Abenden abgehaltenen Gottesdienste mit Exhorte teil. Ebenso wurden die anderen nicht- 
katholischen Schiller zu den vorgeschriebenen gottesdienstlichen Ubungen ihrer Konfession 
angehalten.

III. Freie Gegenstande.
1. Tschechisch.

I. A b t e i l u n g :  Lese-, Schreib- und Sprachiibungen nach Hanaćek. I. Teil.
II. A b t e i l u n g :  Hanaćek I. Teil beendigt, II. Teil: Das Verbum (Ind. Imper., 

Prater., Fut.) und Deklination des Substantivs (hołub, strom, ryba, mesto).
III. A b t e i l u n g :  Elementarbuch von A. Ritschel und Dr. M. Rypl, § 71— 97.
IV. A b t e i l u n g :  Lektiire der Lesestiicke aus Tieftrunks „Lesebuch" und der ,,Ba- 

bieka" von der B. Nemcova. Wiederholung des Zeitwortes nach der Dauer der Handlung. 
Die wichtigsten Regeln zur Syntax. Einiges aus der Phraseologie. Ubersicht der tsche- 
chischen Literaturgeschichte.

2. Englisch, 2.* Abt. (VI.-VIII. KI.) 2 St.
Lektiire von Irving.; Rip van Winkle; Legend of the Moor’s Legacy; Dolph Hey- 

liger. Besprechung wichtiger syntaktischer Erscheinungen an der Hand der Lektiire. Phrase
ologie. Sprechiibungen iiber Gegenstande des taglichen Lebens. Monatlich eine Schularbeit.

3. Gesang.
I. A b t e i l u n g ,  wóchentlich 2 Stunden Theorie: Noten, Pause, Taktarten, Tonleiter. 

Treffiibungen, 2 und 3stimniige Lieder.
II. A b t e i l u n g ,  wóchentlich 2 Stunden (Mannerchor u. gemischter Chor, 4 stiminig.) 

Einiibung von Liedern kirchlichen und weltlichen Inhaltes.

4. Stenographie.
I. A b t e i l u n g  (2 St.) Korrespondenzschrift (Wortbildung, Wortkiirzung) Lese-und 

Schreibiibungen.
II. A b t e i l u n g  (1 St.) Debattenschrift (Form-, Klang- und gemischte Kiirzung) 

mit entsprechenden Lese- und Schreibiibungen.

5. Chemisches Laboratorium.
I. A b t e i l u n g :  Bekanntmachung mit einfachen im Laboratoriumsbetriebe vor- 

kommenden Arbeiten; im 2. Halbjahre: Untersuchungen auf trockenem wie auch auf 
nassem Wege. Darstellung chemischer Praparate.

II. A b t ei 1 u n g: Ubungen anschlieBend an den Unterrichtsstoff der organischen 
Chemie der VI. Klasse.

6. Physikalisches Praktikum.
VII. Klasse: I. Sem. 11 Teilnehmer, II. Semester 6 Teilnehmer (ein Schiiler krank- 

heitshalber ausgeblieben). Es wurden folgende Ubungen gemacht: Volumsbestimmungen 
Anwendung des Mikrometers — Gebrauch der Wagę — Gewichts- und Volums- 

bestimmungen — schiefe Ebene — Pendel — elastische Feder — Elastizitat bei Staben
•) Die 1. Abteilung wird von jenen gymnasialen und realgymnasialen Schiilern der 5. Klasse gebildei, 

welche an dem englischen Unterrichte fur die Realisten der 5. Klasse teilnehmen.



Archimedisches Prinzip spezifisches Gewicht der Luft Dichte der Gase durcli Aus- 
fluBgeschwindigkeit — Thermometer — Aichen derselben — Kalorimeter - Dampfdichte 
nach Vik. Meyer — Stromen einer erwarmten Flussigkeit — Erhaltung der Materie bei 
der Verbrennung — Schinelzpunktsbestimmung — Warmeleitung — Bestimmung der 
Brennweite bei Hohlspiegeln und bei Sammellinsen.

7. Zootomisches Praktikum.
Dasselbe wtirde im 1. Halbjahr in 2 Abteilungen gehalten und beteiligten sich 

daran 12 Schiller der 6. Klasse. — Es ward dabei den Teilnehmern die Gelegenheit ge- 
geben, selbsttatige Untersuchungen und Beobachtungen auf diesem Gebiete zu machen — 
teils mit Hilfe des Mikroskops — teils durch Sezieriibungen. Zu diesem Zwecke stellte 
auch die k. k. Zoolog, botan. Station in Triest bereitwilligst schónes Materiał von Meeres- 
tieren bei.

8 . Botanisches Praktikum.
Dasselbe besuchten im 2. Halbjahr 8 Teilnehmer (Schiller der V. Klasse). Gang der 

Untersuchungen: Das Mikroskop und seine Handhabung, Herstellung von mikroskop. Pra- 
paraten, einfachste Farbungen und mikrotechn. Reaktionen. — Es wurden dabei die wesent- 
lichsten Tatsachen aus der Pflanzenanatomie fur die Auswahl des Untersuchungsmaterial 
in Betracht gezogen. — Auch pflanzenphysiolog. Yersuche wurden angestellt.

AuBerdem nahmen noch von den Obergymnasiasten 1 der VI. Klasse an der dar- 
stellenden Geometrie der VI. Klasse, 2 der V. und 3 der VI. Klasse ani Freihandzeichnen 
der Reaiisten teil, wahrend 2 Realisten der VI. Klasse den Lateinunterricht der Gym- 
nasiasten mitbesuchten.

IV. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
Zur Anschaffung standen zur Verfiigung: Aufnahmsgebilhren (285'6 K), Lehrinittel- 

beitrage (786 K) und ein zu erhoffender StaatszuschuB von 608’4 K, zusammen 1680 K. 
Angeschafft wurden:

a) Lehrerbiicherei.
Z ei t s c h r i f  t e n : Ósterr. Gymn.-Ztsch. — Ztsch. f. franzós. u. engl. Unterricht. 

Deutsche Rundschau. — Deutsche Arbeit. — Ztsch. f. physikal. u. chem. Unterricht. - 
Gesunde Jugend. — Ztsch. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgeschichte. Deutsche Kunst 
u. Dekoration — Kosmos. — Jahrb. d. hoh. Unterrichtswesens 1911. — Jahrb. d. Natur- 
wissenschaften, 26. Jahrg.

B i l c h e r :  Abicht, Arrians Anabasis. — Menge, Deutsch-griech. Worterbuch. — 
Strigl, Sprachliche Plaudereien. Halin, Handbuch f. physikal. Schuleriibungen. — Grim- 
sehl, Lehrb. d. Physik. — Iwan Miillers Handbuch, Bd. I (Einleitende u. Hilfsdisziplinen). — 
Dahl, Erloser Arbeit. — Schniirer, Habsburger Anekdoten. — Hofler, Didaktik des mathemat. 
Unterrichtes. — Bohm-Oppel, Taschenbuch der mikroskopischen Technik. — Miller-Kiliani, 
Lehrbuch der analyt. Chemie. - Ehrhardt, Die Kunst der Malerei. — Gaudek, Gesang- 
lehre. F. M. Mayer, Geschichte Ósterreichs. — Francis Turner Palgrave, Poetical works 
of Sir W. Scott. - O. Jager, Homer u. Horaz im Gymnasialunterricht. — Jacoby, Antho- 
logie aus den Elegikern d. Romer (Catull, Tibull). — Stahl, Thukydides (Text). Hof- 
mann-Andresen, Ciceros ausgewahlte Briefe. — L. Muller, Catulli, Tibulli, Propertii car- 
mina (Text). — Ad. Muller, Asthet. Kommentar zu Sophokles. — E. Potzl, Gesammelte 
Skizzen, Bd. 16 (Wiener), 13 (Moderner Gschnas), 7 (Das weltliche Kloster). — Bekker, 
Plutarchi vitae. (Text). — Dr. Konig, Chemie der menschlichen Nahrungsmittel (III. Bd). 
Pliwa, Ósterreichs Mittelschulen (Statistisch-graphische Studie). — Dr. Gaudig, Aus deuischen 
Lesebuchern (V. Bd.). — Kruger, Schwierigkeiten des Englischen (I. Teil, 1. Hiilfte). — 
Kohlrausch, Kleiner Leitfaden der prakt. Physik. — Kaiser, Plinius’ ausgew. Briefe. - 
Miiller, Plinii epistulae. — Schmidt, Briefwechsel Ciceros. — Novacek, Mitt. aus d. Laudes- 
archiv d. Kgr. Bohmen, III. Bd. — Chemisch-technisches Repertorium u. Chemiker-Zeitung, 
34 Jg. (Geschenke des Herrn Prof. Max Muller). — Beythien, Die Nahrungsmittelver- 
falschung. — Korschelt-Heider, Lehrb. d. vergl. Entw.-Geschichte der wirbellosen Tiere.

b) Schulerbiicherei.
a) D u r c h  K a u f :  Thompson, Tiergeschichten. — Larsson, Das Haus in der Sonne. 

— Deutsche Dome. — Deutsche Plastik. -  Dr. Kleinpaul, Deutsche Personennamen. 
Laube, Karlschiiler. - Gutzkow, Kónigsleutnant. - Kiigelgen, Jugenderinnerungen. - 
L. Richter, Lebenserinnerungen. — Hebbel, Der heilige Krieg. — J. G. Seidl, Ausgewahlte



Werke, 1. Bd. — A. Stifter, Ausgewahlte Werke, 1. Bd. — Meissl, Ausgewahlte Werke, 
1. Bd. — A. Griin, Ausgewahlte Werke, 1. Bd. —- Laube, Graf Essex. — Liliencron, 
Ausgewahlte Gedichte, Ausgewahlte Novellen. — Benzmann, Liliencron. — Hauptmann, 
Versunkene Glocke. — Ostwald, Schule der Chemie. — Rodolphe Topfer, Nouvelles Ge- 
nevoises I. -  Andre Theuriet, Ausgewahlte Erzahlungen. ~ Lettres de Madame de Sevigne.

b) D u r c h  S p e n d e n :  Von der Ortsgruppe Tetschen des allgem. deutschen Sprach- 
vereines: Meister des Marchens: Hauff, Fouąue, Goethe. Sagę und Lied in den Landem 
am Rhein. — Ehlers, Im Sattel durch Indo-China (2 Bandę). — Boehnisch, Die deutschen 
Personennamen. — Bilder aus Italien. — Leves, Goethes Frauengestalten. — Berger, Schiller, 
1. Bd. — Wolzogen, Schillers Leben. — Streicher, Schillers Flucht. — Biicher der Rosę: 
Uber allen Gipfeln. Die Droste. Eichendorff, Wald und Welt. Lenau, Der Kampf ums 
Licht. — Gutzkow, Uriel Acosta. -  Von dem Verlag Graeser, Herrn Direktor Schlosser, 
Herm Prof. Harmutli und einigen Abiturienten: Schulausgaben deutscher Klassiker.

c) Jahresberichte.
Zuwachs 323. — Gegenwartiger Stand 3566.

d) Geographie und Geschichte.
Baumwollkapsel. — Malagatrauben in Originalpackung. — Blitzphotographien. 

Baumwollplantagenphotographien. - Reisstroh. - Pistole aus dem Anfang des XIX. Jahr- 
hundert. — 2 Photographien von Urkunden aus dem XIV. Jahrh. — Munztabellen. - 
Sydow-Habenicht, Orograph. Wandkarte von Asien.

e) Naturgeschichte.
A n kauf :  Apparat zur Entwicklung von Kohlensaure durch die Pflanzen, Apparat 

zum Nachweis des Gasaustausches durch Lentizellen, Apparat zur Konstatierung der Kohlen- 
sauremenge, welche assim. Pflanzen zersetzen, Apparat zur Kultur von Pflanzen bei Aus- 
schluB aller Stickstoffverbindungen, Apparat zum Nachweis der Eigenwarme der Pflanzen, 
Apparat zum Nachweis geotrop. Wurzelkrummungen, Gehirntypensanunlung, Entwicklung 
der Ratte, 5 Sezierwannen, 2 Sezierbestecke; 1 kleines Wiesel, 1 Marderskelett (Geschenke 
des Herrn Rud. Miinzberg, Fabrikant, Tetschen); daneben einige Schenkungen seiiens der 
Schiller an die Sammlung; eine Sammlung von Kafern (Geschenk des Herrn Verwalters 
Bartel).

f) Naturlehre.
Stereoskopbild von Halley. — 4 Spektralrohren. — Universalstativ. — Lippenpfeife.

GefiiB fur Piezometer. — 1 Piknometer. — Leuchtfarbe. — Glasstange mit 2 Leder- 
lappen, — Schmelztiegel aus MeiBner Porzellan. — 3 Universalapparate fiirs Praktikum.

g) Chemie.
Spirituslampe. — Wagę zur Bestimmung des spez. Gewichtes von Fliissigkeiten. — 

Gasschmelzofen fiir Tiegel. Schmelztiegel aus Quarzglas. — Stopselbohrer. — Prapa- 
ratenflaschen. — Proberohren. — Glasróhren. — Platindraht. — Gummischlauch.— Tropf- 
glaser. - - Wasserstrahlgeblase. — Reagentien.

h) Geometrie.
Viereck (alle Arten enthaltend). - Tetraeder, Oktaeder, Wiirfel, Dodekaeder, Iko- 

saeder, alle aus Draht. — RegelmaBige sechsseitige Pyramide. (Draht). — Rechtwinkliges 
Parallepiped aus Holz durch einen Diagonalschnitt halbiert. — Modeli zweier Polarecken 
mit verschiedenen Scheiteln. — Walze, schief, aufrollbar. — Schiefer Kreiskegel. — Schiefer 
Kreiszylinder. — Gestutzte dreiseitige Pyramide (Draht). — Schiefes vierseitiges Parallele- 
piped. — Eisenlineal.

i) Freihandzeichnen.
Muskelkopf von Prof. Fischer. — Hochrelief des hl. Antonius von Donatello. — 

6 Stiick Glaser, Vasen und Teller von der Fachschule aus Steinschónau. -  Goldfasan, 
schreitend. — Grtine Nachtschwalbe. — Pirol. — Wasserstar. Weibl. Bachstelze. -
Glanzstar. - Rotkopfiger Tangar. — Sibir. Haher. — Bohrwinde. - Beil. — Bohrer. — 
Kupfertrichter. — Holzrahmen mit Eisenschiene. — Glastafel. — Blumen und Friichte. 
Mehrere Gegenstande ais Geschenke von Schillera.



k) Gesang und Musik.
A n k a u f :  Regensburger Liederkranz (2mai) „Opernschwarmer", ein musikalisches 

Terzett fiir 2 Ten. u. 1 BaB (Bariton) v. R. Heinze. — Nierenberger, 7 Gesangswandtafeln. 
— Wallenreiter, Messe. — G e s c h e n k  des Supplenten A. Gopfert: „Das I.ied" v. L. Spohr. 
— Barkarole (hindostanisch) v. H. Jiingst. -  ,,So weit" v. Engelsberg. Samtliche Lieder 

fiir Mannerchor. . . .  , . .1) Jugendspiele.
Hiefiir standen zur Verfiigung: Aus den Jugendspielbeitragen des vorigen Sclml- 

jahres K 47 07 und des laufenden K 298’—, zusammen also K 345'07. Hiervon wurden 
verbraucht fiir 165 10 K.

A n s c h a f f u n g e n :  24 Fahnen, 18 Schlaghólzer, 4 Stabe, 1 Scheibe, 1 Eisenkugel, 
6 Schlagballe, 1 Luftpumpe, 7 Ballwerfer, 1 BandmaB, 12 Kaiserballe, Stoppuhr, Kleinig- 
keiten, 6 Preise (Biicher). Gesamtauslagen K 1654 0.

Stand der Sammlungen am Schlusse des Schuljahres.
Zuwachs Stand Zuwachs Stand

Name der Sanimlung wahrend zu Ende Name der Sammlung wahrend zu Ende

1910- 1911 1910 1911

Mi n e r a l og . - ge o l og i s c he
a) Leh  r er  bii ch erei . S a m m 1 u n g.

N u m m e rn ............................ 51 981 N a tu rs tiic k e ......................... 1616
In Banden gebunden . . . 56 977 K ristallm odelle.................... 143
Ungebunden (Bandę u. Hefte) 22 244 Wandbilder . ..................... 49

D iinnschliffe........................ — 102

b) S ch ii 1 er b ii ch e re  i.
Sonstige minerał. Gegenstand. — 36

Davon entfallen auf die
N u m m e rn ............................. 90 1146 Fock' sche S a m m l u n g
Bandę ....................................
H e f t e ....................................

100 1225 N a tu rs tiic k e ........................ 1316
D iinnschliffe........................ 102
Kristallm odelle.................... 52

c) J a h r e s b e r i c h t e 323 3566 H erbarium blatter................ 506
M ikroskop............................ 1

d) G e o g r a p h i e  und  
G e s c h i c h t e .

Wissenschaftl. Aufsatze . . 
Sammlungsschrank . . . .

f) Na  t u r  l eh  re.

138
1

W a n d k a rte n ........................ 1 53 Apparate................................. 10 387
A tlan ten ................................
G l o b e n ................................

1
2

Werkzeuge, Stative u. dgl. . 5 88

Tellurien ................................ _ 1 g) C h e  m i e.
Plastische K a rte n ................ _ 1 Apparate................................ 3 79
Wandbilder ........................ _ 527 Praparate und Reagentien . — 470
S tereographien.................... _ 216 Mineralogische Sammlung . 3 49
Diapositive............................. _ 105 W andtafeln............................ — —
Andere Gegenstande . . . 10 190 Technologische Sammlung . —

h) G e o m e t r i e .
e) N a t u r g e s c h i c h t e. N u m m e rn ............................ 16 56

i) F r e i  h an  d zei  ch n en.
Z o o l o g i s c h e  Sani ml ung. Drahtmodelle........................ _ _
W irbeltiere............................ 4 123 H olzm odelle ........................ — —

Andere T ie re ........................ 60 1033 Gips-(Ton)-Modelle . . . . 2 329
W a n d b ild e r ........................ 107 V o rlag e b la tte r.................... — 653
Sonstigezoolog. Gegenstande 7 180 Apparate................................. 2 31

Zoologische Objekte . . . 8 39
Bo t a n i s c h e  Sani ml ung . Fiirs gegenstandl. Zeichnen . 4 231

H erbarium blatter................ 650 k) Mus i k .
2814 M usikalien............................ 6

Wandbilder .................... 105 Gebrauchsgegenstande . . . — 39
Sonstige bot. Gegenstande . 67 1) j u g e n d s p i e l .
Apparate und GefaBe . . . 6 26 N u m m e rn ............................ 76 300



Verfiigungen der vorgesetzten Behórden,
die von allgemeinerem Interesse sind.

Duplikate von Halbjahrsausweisen sind im allgemeinen nicht auszustellen, auBer 
sie haben ais Abgangszeugnisse zu dienen.

Abiturienten, welche im Sommer- oder Herbsttermin auf ein halbes Jahr zuriick- 
gewiesen worden sind, werden, falls sie die oberste (8.) Klasse wiederholen und hiebei 
im ersten Halbjahr in einem oder in mehreren Gegenstanden nicht entsprochen haben, 
zur Ablegung der betr. Reifepriifung im Febertermine n i c h t  zugelassen.

Ferienordnung, wie sie vorlaufig fiir das nachste Schuljahr, voraussichtlich aber 
auch ais dauernd in Geltnng treten soli.

Das Schuljahr endet am 15. Juli und beginnt am 16. September. Um jedoch fiir 
die unbehinderte Vornahme der Reife-, Privatisten- und Aufnahmspriifungen und dergl. 
die erforderliche Zeit zu gewinnen, wird der Unterricht schon am 5. Juli geschlossen und 
die Zeugnisverteilung schon am 6. oder 7. Juli vorgenommen.

Die Weihnachtsferien dauern vom 24. Dezember bis 2. Janner einschlieBlich. Das 
erste Halbjahr schlieBt mit dem letzten Samstag vor dem 16. Feber Der darauffolgende 
Montag ist schulfrei.

Der k. k. L-S.-R. fordert zur Forderung der Tatigkeit des \Vintersportverbandes fiir 
Deutschbóhmen (Sitz in Teplitz) auf, der an allen deutschen Anstalten Bohmens die Schiiler 
im Skilaufen unterweisen wili.

Anstaltsgeschichte.
1910.

7. und 8. Juli: Aufnahinspriifung fiir die erste Klasse.
18. August: In Vertretung des Direktors wohnte Prof. P. Harmuth dem zur Feier 

des Allerhóchslen Geburtstages Sr. k u. k. Apostolischen Majestat unseres allergnadigsten 
Kaisers und Herrn Franz Josef I. in der Dekanalkirche abgehaltenen Festgottesdienste bei 
und bittet den k. k. Bezirkshauptmann, Sr. k. u. k. Apostolischen Majestat die allerunter- 
tanigsten Gliickwiinsche der Anstalt zu unterbreiten. Fiir die Loyalitatskundgebung wird 
der Direktion durch Zuschrift der k. k. Bezirkshauptmannschaft Tetschen der Allerhóchste 
Dank ausgesprochen.

10. u. 11. September: Aufnahms- und Wiederholungspriifungen.
11. September: Eroffnung des Schuljahres mit einem feierlichen Gottesdienste.
12. September: Beginn des regelmaBigen Unterrichtes.
4.0ktober: FestgottesdienstanlaBlich des Namensfestes unseres Allergnadigsten Kaisers.
Ais Nachfeier des 80. Geburtstages Sr. Majestat des Kaisers fand nach dem Fest- 

gottesdienst in dem mit Blutnen und der Statuę des Herrschers geschmiickten Festsaale 
eine kleine Schulfeier mit nachfolgender Vortragsfolge sta tt: 1. BegriiBung durch den 
Direktor. 2. Baranin Jose Schneider-Arno: Unser Kaiser. (Gesprochen von Fritz Vogel,
111. KI.) 3. Richard Wagner: Brautzug zum Munster aus „Lohengrin". (1. Violine: Hans 
Spalek, VIII. KI., 2. Violine: Alexander Kassian, VII. K1-, Viola: Wilmar Hofmann, VI. 
Kh, Cello: Gottfried Kummer, VII KI.) 4. Ansprache. Prof. Harmuth. 5. Volkshymne.
6. Hermine Proschko: Das Kaiserfest dem Himmel nah. (Gesprochen von Fredi Schódl,
V. KI.) 7. Waldemar Bargiel: Adagio (G-dur) Cello: Gottfried Kummer, VII. KI.) 8. 
Anastasius G rim : Hymne an Oesterreich. (Gesprochen von Alexander Kassian, VII. KI.)
9. Heinrich Fiby: Mein Vaterland, mein Oesterreich! (Sangerchor der Anstalt.)

19. November: Gottesdienst anlafilich des Namenstages weiland Ihrer Majestat 
Kaiserin Elisabeth.

2. Dezember: Festgottesdienst zur Feier der Erinnerung an die Thronbesteigung 
unseres Kaisers.

Die von der Prager Zentrale des Vereines fiir Jugendfiirsorge und Kinderschutz im 
Kónigreich BShmen gegebene Anregung, diesen Tag zu Sammlungen fiir diesen wohl- 
tatigen Zweck zu beniitzen, fiel auch in Tetschen auf fruchtbaren Boden. Nach dem Fest
gottesdienst erlauterte Prof. Harmuth den Schiilern der Anstalt das dem Verein zugrunde- 
liegende ideale Streben und seinen Ursprung in dem erhabenen Kaiserwort. Die von 
samtlichen Tetschner Schulen Sonntag, den 4. Dezember im Schiitzenhaussaal veranstaltete 
Schiilerauffiihrung wieś einen solchen Zuspruch auf, daB sie am 8. Dezember wiederholt 
werden muBte; beide Veranstaltungen erbrachten das ansehnliche Reinertragnis von 1187 K. 
Unsere Anstalt stellte nachfolgende Programmspunkte bei: 1. Ouvertiire zu „Titus" von 
Mozart. (Streichorchester.) 6. Trio „Melodie" von Rubinstein. (1. Violine: Wilmar Hof-



mann, VI. KI., 2. Violine: Erwin Knauer, VI. KI., Cello: Wendelin Janich, VI. KI.) 8. 
Air ans der D-dur-Suite von J. V. Bach, Romanze sans Paroles von Cli. Davidoff. (Cello: 
Gottfried Kummer, VII. K1-, Klavier: Ernst Hanig, VII. KI.) 16. „Mein Kaiser". Gedicht 
von Kernstock. (Gesprochen am 4. XII. von Alexander Kassian, VII. KI., am 8. XII. von 
Josef Meister, VI. KI.) 17. „Zigeunerleben". Lied von Schuhmann. (Gesungen voni Sanger- 
chor der Anstalt.)

1911.
31. Janner: SchluB des ersten Halbjahres.
1. Feber: Beginn des zweiten Halbjahres.
23. -25. Feber: Die Anstalt wird vom k. k. Hofrat Dr. Josef Muhr inspiziert.
4. Marz: Der SchieBunterricht wird an dieseni Tage unter der Leitung des k. k. 

Leutnants des Landwehrregimentes Nr. 9 Herrn Friedrich Stippert begonnen.
20. Marz - 18. April: Sperrung der Schule wegen Typhuserkrankungen.
19. Mai: Der bischofliche Diozesankommissar Generalvikar Monsignore Raimund 

Fuchs besuchte den katholischen Religionsunterricht der Anstalt.
22. u. 23. Mai: Die Anstalt wird vom k. k. L.-S.-Inspektor Josef Trótscher inspiziert.
7.— 10. Juni: Schriftliche Reifepriifungen.
29. Juni: Hauptversammtung des Unterstiitzungsvereines.
5. Juli: SchluB des Unterrichts.
7. Juli: SchluBgottesdienst und Zeugnisverteilung.
12. bis 14. Juli: Miindliche Reifepriifung unter dem Vorsitze des Gym.-Dir. Herrn 

Franz Ullsperger aus Prag (Kleinseite).

Mabnahmen zur kórperlichen Ausbildung der Jugend.
Der gesundheitliche Zustand der Schiller war in diesem Jahre nicht so giinstig wie 

in allen friilieren Jahren. Der Tod hat viermal unsere Schule heimgesucht. Am 9. 
Dezember gabeti Lehrkorper und Schuljugend dem Schiiier der 5. Klasse Alois Lohr, am 
30. Dezember dem Schiiier der 8. Klasse Franz Weigend, am 29. Juni dem Schiller der 
7. Klasse Robert Knauschner das letzte Geleite, wahrend an dem Leichenbegangnisse des 
Schiilers der 2. Klasse Paul Rossel am 19. Marz nur der Lehrkorper sieli beteiligen konnte. 
Den tiefbetriibten Eltern wurden hiedurch gute, hoffnungsvolle Sóhne, der Schule vier 
brave ordentliche Schiller entrissen.

Weiter niufite der Schiiier der 5. Klasse Alfred Gunter zur Schonung seiner Ge- 
sundheit das weitere Studium aufgeben.

SchlieBlich sind durch die in Tetschen im Friihjahr haufiger auftretenden Typlius- 
erkrankungen zehn von unseren Schillera ganz ernstlich in Mitleidenschaft gezogen worden. 
Nicht nur daB der schon oben erwahnte Schiiier Paul Rossel der Krankheit zum Ofper 
fiel, lagen auch fast alle anderen selir schwer darnieder und muBten iiberaus lange der 
Schule fernbleiben.

Die hygienischen Vorschriften iiber Heizung, Reinigung und Liiftung der Schul- 
raume wurden móglichst beachtet, der Kórperhaltung wurde Aufmerksamkeit zugewendet. 
Die 20 Minuten ‘lange Pause des Vormittags brachten die Schiiier móglichst im freien 
Hofraume zu, die iibrigen Pausen aber in den Gangen des Gebaudes.

Turnen ist fiir alle Schiiier Pflichtgegenstand. Befreit waren jene, welche sich mit 
einem amtsarztlichen Zeugnisse auswiesen.

Der kórperlichen Ausbildung der Jugend wurde in jeder Beziehung vo!le 
Aufmerksamkeit zugewendet.

Der Turnunterricht wurde in allen Klassen nach MauFschen Grundsatzen betrieben.
Jugendspiele. Im Vorjahre wurden die Jugendspiele am 26. Juni 1910 durch einen 

allgemeinen Spieltag abgeschlossen. Das Spielfest wurde durch ein Schlagballwettspiel 
eróffnet, bei dem sich eine Sammelmannschaft der oberen Klassen unserer Anstalt mit 
dbr Wettspielmannschaft der Staatsrealschule in Leitmeritz maB. Unsere Mannschaft siegte 
iiber die Leitmeritzer mit 23 : 20 Punktem Spieldauer 40 Minuten.

Daran schloB sich ein volkstiimlicher Dreikampf zwischen Klassenmannschaften der 
oberen Klassen um einen von der Tetschner Sparkasse gestifteten Wanderpreis. Infolge 
der Reifepriifungen traten nur die Mannschaften der VI. u. VII. Klasse in die Schranken. 
nachdem die V. bereits bei den Vorkampfen ausgeschieden war. Die Schiiier der VI. Klasse 
(Briksa, Kleinpeter, Westermeier) erzielten im Hochsprung (Normal 110 m) 46, im Weit- 
sprung (3 m) 48 Punkte und im Schletiderballweitwerfen (25 m mit 2 kg Bali) 18 Punkte. 
zusainmen 112 Punkte. Die Schiiier der VII. Klasse (Gerbing, Kasper, Tópfer) im Hoch
sprung 52, im Weitsprung 54, und im Schleuderballweitwerfen 18 Punkte, zusammen 124 
Punkte. Es siegte somit die Mannschaft der VII. Klasse iiber die der VI. mit einem Mehr 
von 12 p unkten. Die hochste Punktzahl erreichte Topfer VII. mit 50 Punktem

%



Auf diese Wettkampfe folgten die allgemeinen Jugendspiele, an denen sich alle 
Klassen beteiligten. Die einzelnen Spiele verteilten sich auf die Klassen wie folgt: la 
Stafettenlauf, Grenzball; lb  Schleuderball, Tag u. Nacht; II a Ballrauben, Mordball; II b 
Torball, Kreiswurfball und Ballhaschen; IIIg StoBball, Turmball; IIIr Drittenabschlagen 
und Reiterball; IV Laufball, Zweitenabschlagen mit Bockspringen, V VoIIball iiber die. 
Schnur, Tamburinball; VI Barlaufen, Korbball; VII Schlagball; VIII Faustball. Die Spiele 
boten in ihrer Mannigfaltigkeit ein sehr erfreuliches Bild.

Am darauffolgenden Tage hielt der Herr Direktor an die versammelten Schiiler 
eine Ansprache, in der er die segensreichen Wirktingen der kórperlichen Ubungen im all
gemeinen und der Jugendspiele im besonderen hervorhob und das Ergebnis der Wett
kampfe mitteilte. Die siegreiche Schlagballmannschaft erhielt aus den Handen des Hemi 
Direktors einen Eichenkranz mit schwarz-rot-go!dener Schleife, die VII. Klasse (Sieger im 
volkstiimlichen Dreikampf) den Wanderpreis — ein silbernes Portratrelief, den Turnvater 
Jahn darstellend, und die III g KI. einen Eichenkranz mit Schleife ais Anerkennung fur 
das beste Zusatnmenspiel bei den allgemeinen Jugendspielen.

Wie in den fruheren Jahren, fanden auch heuer die Spiele eine eifrige Pflege und 
wurden wieder auf einem von der k. k. Nordwestbahndirektion fiir diesen Zweck zur Ver- 
fiigung gestellten Platze an 2 Tagen der Woche (Mittwoch und Samstag 5—7) abgehalten. 
Der genannten Direktion sei an dieser Stelle der warmste Dank ausgesprochen. Auch an 
den ubrigen Tagen wurde von einer groBeren Anzahl von Schiilern in Tetschen u. Boden- 
bach fleiflig gespielt. Die jugendspiele konnten heuer der Typhusferien wegen erst am 
19. April beginnen.

Die Teilnahme der Schiiler an den Jugendspielen war sehr rege. Gespielt wurde 
an 18 Tagen. Mit Eintritt des Badewetters nahm der Spielbesuch ab. Trotzdem spielten 
durchschnittlich 139 Schiiler, das ist 44 4%, eine hohe Ziffer, wenn man bedenkt, daB ein 
sehr groBer Teil der Schiiler (siehe Schiilerstatistik Seite 49—50) auswarts wohnt und an den 
Jugendspielen entweder gar niclit oder nur selten teilnehmen kann. (Tabelle auf Seite 47

Gespielt wurden vor allem Parteispiele, wahrend die sogenannten Neckspiele 
weniger beliebt waren. Die gern gepflegten Parteispiele sind: Faustball, Schlagball ohne 
Einschenker, Torball, Grenzball, StoBball, Reiterball, Wanderball utn die Wette in versch. 
Arten, Vollball, Schleuderball, Tamburinball, Barlaufen, Ballrauben, Mordball, Korbball, 
Tag- u. Nacht, Laufball, Stafettenlauf, Stafettenball, Jagdball.

AuBerdem wurden folgende Spiele, besonders von den unteren Klassen gespielt: 
Hase im Nest, Drittenabschlagen (in 2 Formen), Zweitenabschlagen mit Bockspringen, 
Katze und Maus, Turmball, Wanderball im Kreise, Ballraten, Kreiswurfball, Ballhaschen, 
Stabkampf.

Von volkstiimlichen Ubungen wurden gepflegt: Stabspringen, Hochspringen, 
Weitspringen, SteinstoBen, Gerwerfen, Diskuswerfen, Schleuderball, Wettlauf.

Statt der Jugendspiele wurde wahrend der ungiinstigen Jahreszeit das Kiirturnen 
gepflegt, das an 2 Nachmittagen in 2 Abteilungen zu je 1 Stunde abgehalten wurde. Die 
durchschnittliche Besuchsziffer war 50.

Den AbschluB der heurigen Jugendspiele sollen wiederum Wettspiele und Wett
kampfe bilden, iiber dereń Verlauf im nachsten Jahre berichtet wird. Am 30. April fanden 
in Leitmeritz 2 Schlagballwettspiele zwischen je 2 Mannschaften unserer Anstalt und der 
Leitmeritzer Realschule statt, bei denen unsere Mannschaften unterlagen.

Rudern. Am 14. Mai beteiligten sich die Schiiler Langecker VIII, Westermeier 
VII und Siegert VII (am Steuer) an der Schiilerregatta in Leitmeritz und siegten im Doppel- 
zweier iiber eine gleiche Mannschaft der Leitmeritzer Realschule. Das sportsmaBige 
Rudern wird seit einigen Jahren von Schiilern der Anstalt gepflegt, welche ais Zoglinge 
des Rudervereines „Carolus" in Tetschen diesem gesiindesten aller Sportzweige mit be- 
geistertem Eifer obliegen. Im heurigen Jahre ist die Teilnahme besonders rege. 16 
Schiiler sind eifrige Jiinger des Wassersportes.

An dieser Stelle sei dem genannten Vereine fiir die Fórderung der kórperlichen Er- 
ziehung unserer jungen Studenten der warmste Dank ausgesprochen. Besonderer Dank 
gebtihrt dem Obmanne des „Carolus", Herrn H. Lóschke, der sich urn die Ausbildung der 
jungen Mannschaft in hervorragender Weise verdient macht.

Das steigende Interesse fiir diesen edlen Sport berechtigt zu der Hoffnung, daB 
auch an unserer Anstalt in absehbarer Zeit eine eigene Rnderriege entstehen mogę.

Ski. Die Schneeverhaltnisse sind hier nicht in jedem Jahre giinstig, es miiBten 
denn weitere Wanderungen unternommen werden, zu welchen es, von Samstag u. Sonntag 
abgesehen, an ausreichender Zeit fehlt. Es meldeten sich auf die Aufforderung des Winter- 
sportverbandes fiir Deutschbóhmen (Sitz in Teplitz), an einem von diesem Verband zu 
leitenden Skikurs teilzunehmen, im November iiber 100 Schiiler. Ais aber dann der Schnee 
heuer gar zu lange ausblieb, verminderte sich diese Zahl bedenlend. So kam es, daB nur 
79 Schiiler die verlangten Unfallversicherungsbetrage bezahlten. Zu einem Skikurs kam



es der Schneeverhaltnisse und anderer Umstande wegen doch nicht. Trotzdem huldigten 
heuer vie!e Schiller dlesem Sport. (Siehe Tabelle auf Seite 47). Ihre Zahl niehrt sich von 
Jahr zu Jahr infolge gegenseitiger Anregung.

SchieBiibungen. Schon bei der Mittelschulenquete im Jahre 1908 und noch mehr 
bei der im Janner 1910 im k. k. Unterrichts-Ministerium abgehaltenen Enąuete fur kor- 
perliche Erziehung wurden die SchieBiibungen ais ein Mittel bezeichnet, dem eine groBe 
Bedeutung fur die Erziehung unserer Jugend innewohnt. Ans diesem Grunde wurde es 
von der Unterrichtsbehórde ais wiinschenswert bezeichnet, diese Ubungen fiir die frei- 
willig sich hiezu meldenden Schiller der beiden obersten Klassen an den Mittelschulen 
einzufiihren. Nachdem die nótigen Vorbereitungen getroffen waren, wurde mit dem Un- 
terricht ani 4. Marz 1911 unter Leitung des Herm Landwehrleutnants Friedrich Stippert 
begonnen und an jedem Samstag von 3—5 Uhr abgehalten. Die letzten 2 Ubungen am 
17. und 24. Juni leitete in Vertretung des Leutnants Stippert der Leutnant des k. u. k. 
Inf.-Reg. Nr. 42, Herr Wilhelm Schwalb. Es beteiligten sich 14 Schiller der 8. und 12 Schiller 
der 7. Klasse Die Aufsicht fiihrte je ein Mitglied des Lehrkórpers. Dem Herrn Leutnant 
waren 2 Unteroffiziere ais Instruktoren beigegeben. Da im ganzen nur 13 Ubungstage zur 
Verfiigung standen, muBte in den Unterweisungen etwas beschleunigter vorgegangen werden, 
ais es in dem Programm fiir den fakultativen SchieBunterricht festgesetzt ist. Trotzdem 
wurden aber infolge des lebhaften Interesses, das die teilnehmenden Schiiler den Ubungen 
entgegenbrachten, ganz hiibsche Erfolge sowohl mit dem KapselschieBen ais auch mit dem 
ScharfschieBen erzielt. Das letztere wurde auf der dem hiesigen Schiitzenvereine gehórigen 
SchieBstatte vorgenommen. Die Direktion spricht deshalb auch dem lóbl. Schiitzenvereine, 
insbesondere aber dessen Hauptmann, Herrn Stadtrat Brim, fiir die Beistellung der SchieB
statte sowohl wie fur seine sonstige Unterstiitzung den aufrichtigsten Dank mit der Bitte 
aus, den SchieBiibungen unserer Schiiler auch in Zukunft gleiche wirksame Fórderung an- 
gedeihen zu lassen. In gleicher Weise dankt sie den beiden Herren Leutnanten Stippert 
und Schwalb fiir die umsichtige und ersprieBliche Leitung der SchieBiibungen.

Schiilerwanderungen. Unter Leitung des Herrn Prof. Max Muller wurde in 
der Zeit vom 20. Juli bis 6. August 1910 eine Ferienreise nach Art und Weise des in 
Deutschland weit verbreiteten Wandervogels mit 10 Schiilern der 4. bis 7. Klasse unter- 
nommen. Jeder Schiiler trug in seinem Rucksack die nótigen Waschestiicke, welche auf 
bestimmten, den Angehórigen vorher bekanntgegebenen Poststationen wieder erganzt 
wurden, sowie einen Schlafsack oder Decke und eine Kochausriistung. Das Friihstiick wie 
auch das Mittagessen wurde in der Regel von den Schiilern auf freiem Felde oder. im 
Walde selbst hergestellt. Zu dessen Bereitung waren 2 Aluminiumtópfe zu je 10 l lnhalt 
sowie eine Bratpfanne mitgenommen worden. Und bei dieser Kost, die einstimmiges 
Lob fand, gediehen alle recht wohl. In Hotels stiegen die Wandervógel nicht ab, vom 
Gasthause waren sie unabhangig und lieBen es unbeachtet liegen; nur abends pochten 
sie hie und da an einer einfachen Dorfschenke an, Abendessen und Nachtlager begehrend. 
Vielfach war auch ein schlichter Bauer ihr Wirt. Frischer Gesang, begleitet von Man
dolinę und Guitarre, die sie mitfiihrten, biirgten allezeit fiir frohes Leben und wohl auch 
fiir die herzliche Aufnahme, die sie allerorts fanden. Die Reise ging von Tetschen mit 
der Bahn bis Eisenstein, dann in freiziigigem Marsche durch den Bóhmerwald und bay- 
rischen Wald nach Passau und von hier entlang der Donau bis Obermiihl. Von hier ab 
fuhren sie mit dem Donaudampfer nach Linz und von da ab weiter bis Melk, wo sie das 
herrliche, beriihmte Benediktinerstift besuchten und iiberaus gastfreundliche Aufnahme 
fanden. Hierauf gings teils zu FuB, teils mit dem Dampfer durch die Wachati. Besuch 
des Klosters Schónbiihel, Spitz Diirnstein, Krems. SchlieBlich fiihrte sie der Dampfer 
nach Wien. Wahrend des 2tiigigen Aufenthaltes in Wien besuchten sie die Stephans- 
kirche, die Votivkirche, die Hofburg, das Rathaus, das Parlament, den Zentralfriedhof und 
die Jagdausstellung; Reisedauer 19 Tage. Gesamtkosten fiir einen Schiiler 48 K. Zuriick- 
gelegt: zu FuB 310 km, mit der Eisenbahn 831 km, mit dem Donaudampfer 225 km.

Nach demselben Grundsatze wurden von Herrn Prof. Miiller mit den Schiilern noch 
folgende ganztagige Ausmarsche unternommen. Am 23-/4. in die Wolfschlucht bei Ohlisch, 
am 14./5. auf die Ruinę Blankenstein, am 3-/6. durch den Paulinengrund—Dittersbach, am 
24-/6. auf die Kaiserkrone bei Schóna, woselbst ein Zusammentreffen mit etwa 100 sachs. 
Mittelschiilern stattfand und am 2./7. von Schóna iiber den Pfaffenstein nach Kónigstein. 
Jeweilige Beteiligung 15—18 Schiiler der 3.—6. Klasse.

Schiilerausfliige.
Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Schiilerzahl und Marschstrecke.

Es fanden 27 solche Ausfliige statt. Unter der Leitung des Prof. B i t t n e r  mit 
der Ila Klasse am 3. V. nach Niedergrund (22, 15 km), am 27. V. nach Herrnskretschen 
(24, 15 km), mit der Illb Klasse am 18. III. nach Scharfenstein (25, 10 km), am 29. IV.



nach Franzenthal (28, 11 km), mit der IV. Klasse am 25. II. nach Bensen (20, 15 km), am 
4. III. nach Scharfenstein (19, 10 km), am 11. III. nach Prebischtor (17, 12 km), am 22.
IV. nach Niedergrund (20, 16 km), am 6. V. nach Schona (15, 12 km), am 20. IV. mit 
Prof. R a n g  in die Edmundsklamm (25, 13 km), am 17. VI. mit Prof. R a n g  und M u l l e r  
nach B.-Kamnitz (38, 5 km), mit der VII. Klasse am 11. II. nach Schona (16, 12 km). 
Unter der Leitung des Prof. G ó p f e r t  mit der IIIb Klasse am 15. X. nach Schona (30, 
16 km), am 25. V. nach Dittersbach (19, 20 km), mit der VI. Klasse am 8. X. nach 
Schona (16, 16 km), am 11. III. nach Markersdorf (13, 16 km). Unter der Leitung des 
Prof. L e m b e r g e r  mit der la Klasse am 8. II. nach Biela (28, 10 km), am 25. II. nach 
Bensen (24, 12 km), am 26. IV. nach Niedergrund (29, 10 km), am 10. V. nach Herrns- 
kretschen (25, 15 km), am 25. V. auf den Donnersberg (30, 25 km), mit der II b Klasse 
am 15. II. nach Eulau (18, 16 km), am 22. IV. nach Arnsdorf (21, 16 km), am 3. V. nach 
Niedergrund (12, 10 km), am 8. VI. nach Konigsmiihle (14, 18 km). Unter Leitung der 
Prof. S c h w a b  und K e r b 1 e r mit der V und I b Klasse am 25. V. nach Trebnitz (23, 20 km) 
und unter Leitung des Prof.W iinsch mit der Ha Klasse am 27.V.nach Kónigsmiihle(27,18km).

Tabelle der freien Betatigungen.

K l a s s e : a X) CS a

III
 b > > > >

1 
IIIA Summa

S chiilerzah l................................. 371 27 42 36 30 28 384 313 36 27 23 355*
T u r n e r ......................................... 34 23 41 36 29 28 35 19 26 25 19 215
Gesamtbet. an den Jugendspielen 290 183 338 244 238 314 341 185 147 137 78 2495
Durchschnittliche Besuchsziffer . IGI 10T 18-8 13-5 13-2 17-4 18-9 10-2 8-1 7-6 4-3 1386
S ch ieB iibungen........................ 12 14 26
F re ischw im m er........................ 14 7 15 11 20 17 26J 233 28 24 19 2041
S chlittschuhlaufer.................... 31 20 40 27 28 27 31s 27* 26 22 21 3006
R o d le r ......................................... 37 23 39 27 28 28 364 293 30 25 20 322’
Ruderer......................................... 31 18 — 14 15 5 — 5‘ 1 5 2 95'
Ruderzoglinge............................ — — — — _ 1 1 — 6 6 2 16
R adfahrer..................................... 8 3 11 15 14 6 182 12 14 16 15 132'-
T e n n i s ......................................... 6 — — — — 2 l 4 1 5 8 2 254
S k ifa h re r ..................................... 3 1 1 o 4 3 7 3' 2 4 3 331
K lav ie r ......................................... 14 7 12 9 11 11 83 11> 12 13 6 1144
V io lin e ......................................... 12 9 14 9 18 15 13 81 15 11 7 1261
Anderes In s tru m e n t................ — — — 1 — 1 — 3 1 — 6
P h o to g ra p h ie ............................. 8 2 1 2 6 6 7 4 13 10 7 66

Ergebnisse der am Schlusse des Schuljahres 1909/10, 
im September 1910 und Feber 1911 abgehaltenen Reifepriifungen.

A : Sommertermin. Die 8. Klasse zahlte 1909/10 8 Gymnasiasten, dazu eine Hos- 
pitantin und 11 Realisten. Sie meldeten sich alle zur Reifepriifung im Sommertermin. 
Aulierdem kam noch der Externist Wilhelm Dunckel, Ingenieur aus Wien hinzu, welcher 
zunachst die Reifepriifung fur Realschulen und gleich im AnschluB daran, die Prufung 
fur Universitatsstudien ablegte. Fiir die schriftliche Reifepriifung am 8.—11. Juni waren 
zu bearbeiten.

Aus Latein: Tacitus, Historien, V, c. 8, 9, 10. (39 Zeilen.)
Griechisch: Xenophon, Hellenika, II 2, 10 (39 Zeilen).
Deutsch: Zur Wahl: 1. Inwiefern zeigt sich Goethe von allen Strómungen in der 

deutschen Literatur beeinfluBt? (7 Gym., 1 Real.). 2. Die heutige Kultur im Kampfe 
gegen Raum und Zeit. (2 Real., 1 Ext.). 3. Welche geographischen, geschichtlichen und 
wirtschaftlichen Griinde rechtfertigen die Bezeichnung Donaustaat fiir die ósterreichisch- 
ungarische Monarchie? (2 Gym., 8 Real.)

Franzósisch: Ne soyons point ingrats meme envers les animaux. (In freier Wiedergabe).
Englisch : Eliot „The Mili on the floss" I. c. bis shutting one ont f rom. . .  (Schulausg.)
Darstellende:
1. Es ist eine Gerade darzustellen, die durch einen Punkt P geht und mit einer 

anderen durch 2 Punkte gegebenen Geraden einen Winkel von 60° einschlieBt.
P (4, 0, 3-5,); A (2, 3, P5,); B (7, 1, 4).



2. Es sitid 3 Punkte A, B, C, welche nicht iti einer Oeraden liegen, und eine Ebene 
E gegeben. Es ist eine Kugel darzustellen, welche durch die 3 gegebenen Punkte geht 
und ihren ■ Mittelpunkt in der Ebene hat.

3. Zwei sich schneidende Ebenen und ein Punkt auBerhalb derselben sind in all- 
gemeiner Lagę gegeben. Es soli ein Punkt dargestellt werden, welcher in beiden Ebenen 
liegt und von dem gegebenen Punkte einen gegebenen Abstand hat.

Der Externe Wilhelm Dunckel hatte auBerdem noch zu bearbeiten Ovid, Tristium 
1. Ili, XII (38 Zeilen) und Haider, Lat. Stiliibungen f. d. o. KI. der Gym. 95. „Ausdauer 
iiberwindet alles" und 96. Demosthenes letzte Lebensjahre. (34 Zeilen).

B: H e r b s t  t e r  m i n. Hiefiir war die Externe Kornfeld Gertrud aus Prag zur Ab- 
legung der Reifepriifung fiir Realgymnasien der Anstalt zugewiesen worden.

Sie erhielt zur Bearbeitung bei der schriftliehen Reifepriifung:
Aus Deutsch: Zur Wahl folgende 3 Themen, von welchen sie das erste wahlte.
1. Etwas fiirchten, hoffen und sorgen nniB der Mensch fiir den kommenden Morgen, 

daB er die Schwere des Daseins ertrage und das ermudende GleichtnaB der Tage. (Schiller 
„Braut v. Messina". I. 8.) 2. Die Bedeutung des Marchfeldes. 3. Welche Erfindungen
haben den Fortschritt der Menschheit am meisten gefórdert?

Aus Latein: Livius XXIII, 2, (33) Zeilen.
Aus Franzosisch: Un nouveau Regulus (Freie Nacherzahlung.)
C : Im Febertermin legte der im Sominertermin auf eirl halbes Jahr zuriickgestellte 

Maturand seine Reifepriifung mit Erfolg ab.
Die miindliche Reifepriifung wurde vom 1.—4. Juli 1910 unter dem Vorsitze des 

Gym. Dir. Herrn Dr. Gustav Hergel aus Aussig, am 29. September 1910 unter dem Vorsitze 
des k. k. L.-S.-Inspektors Josef Trotscher und am 11. Feber unter dem Vorsitze des hiesigen 
Direktors abgehalten. Das Ergebnis zeigt folgende Ubersicht.

N a m e
des

P r ii f 1 i n g s
Geburtsort Geburts-

zeit
Mittel-

schulzeit

Grad
der

Reife

erklaren sich 
zuzuwenden

Studien-
richtung

S o m m e r- u n d  F e b e r t e r m i n .
,Bayer Bruno B.-Kamnitz 11. 7. 91 8 Ausz. Philosophie gym.
Benesch Theodor Zdounek, Mahr. 20. 7. 89 10 reif
John Josef Hortau 21. 9. 91 8 Jus
Kammel Emil Schebine 19. 10. 91 8 Handelswiss.
Krautschik Karl Ob.Hennersdorf 25. 6. 91 8 Ausz. Philosophie
Lischke Albin Tetschen 19. 1. 90 10 Kaufmann n i
Sigmond Johaun Millelsteine, Pr. Schl. 

Tetschen
16. 8. 91 8 Zoll > * I

i Toman Anton 1. 4. 91 8 reif Tierarznei
Schodl Erna Zittau, Sachsen 7. 4. 90 8 Ausz. Medizin Gym.Hsp.
Bendel Robert W.-Kamnitz 25. 5. 90 9 reif Post real. 1
Dzierzava Johann Bodenbach 14. 6. 91 8

Ausz.
Eisenbahn

Fritsche Erwin Riegersdorf 12. 1. 91 8
Hiibel Otto Bauscheibe 1. 1. 91 8 reif

Zoll ’’Hubner Heinrich Bodenbach 14. 3. 90 8 n
Marschner Max

Tetschen
11. 6. 89 9

7s jahr
n

Landwirtsch.Melzer Karl 5. 11. 91 8
Saudek Rudolf 30. 1. 91 8 reif Kaufmann
Scheller Jaroslav 14.11. 88 10 Eisenbahn ,,
Schuender Franz It

Krochwitz
11. 4. 90 9 Zoll

Schuller Hermann 14. 12. 90 8 n U
PhilosophieDunckel Wilhelm Wohldorf (Hamburg) 

H e r

19. 7. 65 

b s 11 e r m i n.
" Ext.real.*

Kornfeld Gertrud Prag

* Hat die Erganzungspriifung aus

25. 7. 91 | Ausz.

L. noch mit Erfolg abgelegt.

Chemie Ext.realg.J



Statistik der Schiller
1910- 1911.

KI a s s e <x>S
I II lila III b IV V VI VII VIII sco eo

1. Zahl
a b a b G R R G R G Rg R G R G R G R esq

Zu Ende des Schuljahres 1909/1910 
Zu Anfang dieses Schulj. aufgen.

46 44 28 36 20229“ — 18“23 21 — 21 21 13 12 15 8' 11 366"

Eigene ( aufgestiegen................ — — 41 35 20 10 24 14“25“ 18“ 6 12 18 20 16 11 11 14 295"
Sehiiler \  Repetenten.................... 2 4 3 3 1 2 3 — — 2 — — — 1 1 _ 22

C aufgestiegen................ — 3 1 — 2 — 6
Fremde 1 u ,< Kepetenten....................
Sehiiler 1 , , . r , ..r\ durch Aufnahmsprufung 34123 57'
Wahrend des Schulj. eingetreten . 2 1 1 1 5
Ira Ganzen also aufgenonunen . . 38‘28 Ij44 39 21 12 30 16’ 25“22* 6 12 18 21 17 11 11 14 385”
Wahrend des Schulj. ausgetreten 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2‘ 3 2 4 1 2 1 — 1 1 30’
Schiilerzahl zu Ende 1910/1911 . 37* 27 |42 36 19 11 28 15“23“19“ 4 8 17 19 16 111 10 13 355s

2. Geburtsort (Vaterland).
1. Tetschen ................................. 9 3 8 10 5 0 5 2 6« 2 — 1 4 2 5 5 1 68'
2. Bohmen auBer Tetschen . . . 24* 22 27 23 12 9 23 12“15' 15“ 3 7 11 14 10 5 8 10 250"
3. Osterreieh auBer Bohmen . . 1 1 — 1 2 — 1 1 1 1 — 1 3 1 1 1 16
4. Ungarn . ............................. 1 1 2 — — — — — — O1— — 1 — — — 5'
5. Ileu tsch land ............................ 2 — 5 2 1 — — — 1 1 — — — — — 1 _ 2 15

7. S chw eiz..................................... — 1 — 1

3. Muttersprache
D e u ts c h ......................................... 37' 27 42 35 18 9 28 15“23“ 19“ 4 8 17 19 16 11 10 13 3518

— — — 1 1 2 — — — — — — — — — — — — 4

4. Religionsbekenntnis

Rómisch-katholisch......................... 25127 31 36 15 4 28 i r 19 173 2 8 17 13 14 7 7 9 290"
Evangelisch, Augsb. Konfession . 10 — 5 — 3 4 — — 3’ 2 2 — --- 5 2 2 T 4 43'
A ltkatholisch................................. — — — — 1 — — — — — — __ — — — — — --- 1
Israelitisch ..................................... 2 — 5 — — 3 — 4 1‘— — — — 1 — 2 2 — 20'
Konfessionslos................................. — — 1 — — — — — — — — — — 1

5. Lebensalter am 1. Juli 1911:

10 Jahre haben uberschritten . . 1 1
U  , 81 5 13'
12 „ 25 16 15 17 1 — 74
13 „ 3 6 19 15 8 3 9 — 63
14 „ — — 8 4 7 6 17 51 71] 1 55*
15 „ — — — — 2 2 2 8 13 4“ 2 3 36*
16 „ — — — — 1 — — 2‘ 2‘ 10 2 3 4 6 — — — — 30*
17 „ — — — — — — — — — 3‘ — 2 10 10 5 5 — — 35'
18 „ — — — — — — — — 1 1 — — 3 3 6 2 3 2 21
19 „ — 3 4 6 7 20
20 „ — — 2 — 1 4 7

6. Nach dem Verpflegungsort:

a) Bei den Eltern in Tetschen . . 12 9 12 9 10 3 8 5 10' ■6' 3 3 7 6 7 6 4 2 122"
b) „ „ „ „ Bodenbach . 14 10 17 10 5 3 12 3' 5' 51— 3 4 10 3 3 3 7 1173
c) „ „ „ d. Umgebung 7 5 8 13 3 3 4 4> 5 6' 1 2 3 1 3 1 1 3 73*
d) Bei anderen Pamilien Tetschens 4 3 5 4 1 2 4 3 3 2 3 2 3 1 2 1 43



K l a s s e ca<s>5
i II l i l a III b IV V VI VII VIII E=

/. lyiaoSlnKallOil ^Olilie xlLVdWbLt5ii/. a b a b G B R 1 G R i G i Rg R G R G R G R
n) Ende 1910/1911. Zum Auf- |

steigen iu die niichste Klasse/
die 8. Klasse beendet:

vorziig lick  geeignet / mit v. Erfolg 8 5 5 4 5 — 5 5 1 3 — — O 3 V — 3 61
g ee ig n e t / mit gutem Erfolg . . 24 16 25 25 u 9 16 8 16 u 2 7 9 10 7 11 7 11 225
im a l l gemeinen geeignet . . . 1 —: 3 3 i 1 2 2 -- - — — — — — — — — — 13
bewilligte Wiederkolungspriifung . — — 3 1 i 1 — — 3 2 1 1 3 6 1 — — — 23
ni ch t  gee i gne t  / mit ungen. E. 2 5 6 ! 3 — — 2 3 1 — — —: — 27
bewilligte Nachtragspriifung . . . 2 i — i — i — — — 1 6

Summę . . 37 27 42 36 19 11 28 15 23 19 4 8 17 19 16 11
I10 13 355

b) Nacktrag fiir 1909/1910:
Bewilligte Wiederkoluńgspriifungen 2 2 — 1 — — 1 — 2 5 — 5 3 3 1 3 — — 28
Entsprocken haben . ................ 2 i — 1 — -- - 1 — 5 — 4 3 3 1 3 — 26
Bewilligte Nachtragspriifungen . . — — — — — — 1 ■-- — — — — 1
Entsprocken kaben . ..................... -- - — — — — 1 1

Endergebnis fiir 1909/1910:
vorzugl i eh geeignet / mit v. Erfolg 7 6 6 9 6 — O2 2' ---. 6 — 2 4 — 2 3 2 — 55®
g ee ig n e t / mit gutem Erfolg . . 34 27 15 24 l l 2— 22' 15“18 13 — 18 15 12 9 12 6‘ 11 262“
im al lgemeinen geeignet . . . 1 6 3 — 1 — 1 1 3 — — — — — — —: — — 16
ni ch t  gee ignet  / mit ungen. E. . 4 5 4 3 2 6 2 2 1 2 1 1 — 33

Summę . . 46 44 28 36 20 29® 18“23 21 21 21 13 12 15 8‘| l l1 366’

8. Freie Gegenstande.
Tscbeekisch, 1. Abteiluug . . . . 3 — 17 5 — — — — 1 — — — — — — — 26

„ 2. „ . . . . _ _ — 9 2 1 2 3 21 2 3 2 1 1 — 1 29
3 _ _ _ _ _ i 1 — 1 3 3 — — 9
4. „ . . . — — — — — — — — — 2 — 3 — — — 5

Gesang, 1. Abteilung ................ 15 11 15 6 — — — 47
„ ' 2. „ ' ................ _ _ _ — 2 2 3 1 3 i — 1 5 6 4 1 — — 29

Stenographie, 1. Abteilung . . . — — — — — — — ( 9 9 2 7 2
1

5
2

—
9

— — 41
n -*• » . . .

Englisck, 1. A bteilung................ _ __ _ — — — — — — 3 — — — — — — 3
2. „ ................ _ — — — — — — — — — — O — 4 — 1 — 10

L a te in ............................................. — — — — ~ — — — — — — — 2 — — — 2
Darstellende Geometrie................ — — — — — — — — — — — 1 — — — — — i
Zeicknen......................................... —- -- . — — — — --- 1— — 3 — — — — — — 5
Pkysikalisches Praktikum . . . . — — — — — — — — —; — — — 6 — — — — — 6
Chemisches Laboratorium, 1. Abt. — — — — — — --- • — — 1 4 — — — — — — (

2 — — — _ — 9
Botanisches P rak tikum ................ — — — — — — — — — 6 — 2 — — — — — 8
Zoologisches „ ................ — — — - — — — — — — — —■ O 7 — 12

9. Geldleistungen der Schiller:

Im I. Halbjakre waren befreit . . 17 12 21 21 9 4 16 5 12 11 4 6 8 10 8 8 5 6 183
Im II. Halbjahre waren befreit . 19 14 18 19 9 4 12 7 8 9 1 6 7 7 6 4 3 2 155
Has Schulgeid (30K halbj.) zahlten:
Im I. H albjahre................ .... 20 15 23 16 12 8 14 12 15 14 2 5 10 i i 9 3 51 8 202}
Im II. H a lb ja h re ........................ 19 13 25 18 11 7 16 10 17 14 3 3 10 13 10 • 7 7 12 214

Aufnakmstaxen zu 4.2 K . . . 37 24 _ 1 _ __ 3 2 __ 2 i_ __ — _ — -li- — — 69
.Lehrmittelheitrage „  2 . .y. 39 28 44 39 21 12 30 18 28 25 6 12 18 21 17 11 u 14 394

10. Stiftungen. ; i 1

Anzabl der Stiftlinge.................... — — — 2 4- 1 i 1 _ 1 __ __ 2 — — — 8
Gesamtbetrag der Stipendien . K, — —i — — Ml 4-1 III ii# li# — ;§i — — — III — — — 16201



Y e r z e i c h n i s  d e r  S c h u l e r
a m  S c h lu s s e  des Sclm lja l ires  1910/1911.

Ist kein Ort genannt, so ist Tetschen ais Geburtsort anzusehen. Bodenbach wird durch B bezeichnet Ist nut 
ein Ort anęefuhrt, so ist dieser zugleich der gegenwartige Wohnort der Eltern des Schiilers. Wo dieser Wohn- 
ort sonst nicht schon durch die Buchstaben a und b genau bezeichnet ist, wird er in der Klammer besonders 
angefiihrt. Die Buchstaben a, b, c, d, bezeichnen (Siehe unter „Statistik der Schiller", Z. 6) den Verpflegs- 

ort der Schuler. — Die Namen der Vorzugsschiiler erscheinen fett gedruckt.
Abkiirzungen: b =  Bot. Prakt., ch =  Chem. Prakt., e =  Englisch,. g =  Darstell. Geometrie, k =  Schón- 
schreiben, p =  Physik. Prakt., s =  Singen, st =  Stenographie 1. Abt., st2 =  Stenographie 2. Abt., t =  Tsche-. 
chisch 1 Abt., t2 =  Tschechisch 2. Abt, z =  Zeichnen, zo =  zool. Praktikum, d =  vom Turnen befreit, 
K =  Klavier, V =  Violin, F =  Photogr., Fr =  Freischwimmer, S ■= Schlittschuhl., R =R odeln , Ru — Rudern, 

Rd =  Radfahren, Rz =  Ruderzógling, T =  Tennis, Sk =  Ski, Sch =  SchieBen.
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Freie Betatigungen

la .  K L A S S E  (371 Schiller)

Anderssohn Karl Wilhelmshaven b 10,*10 142 38 t R Ru
Berthold Adolf ii b 11,9 137 4 29 i S R Ru Rd
Bohm Rudolf B b 12,5 138 2 30 1-5 V Rd Ru S R
Dezort Alfred Bohm.-Kamnitz a 12,3 161 5 46 2 K Fr R S Ru
Endt Bruno Barringen d 12,11 128 3 27 0-5 S R Ru Sk
Fischer Bruno Aussig a 11,11 138 4 36 1 s K S R Ru
Fritsche Wilhelm a 12,3 152 5 35 0-5 s K R
Gaudek Karl Rumburg 12,9 142 3 29 0 s K S R Ru
Gruber Karl Zuckmantel (Kladno) d 11,6 143 4 34 3 s V F Fr S R Ru Rd T
Hager Karl Warnsdorf b 12,6 135 3 27 1 s d R
Hampe Walter a 12,4 141 2 31 1 s K Fr S R Ru Rd
Hiipe Kurt Ulgersdorf c 12,4 150 3 36 1 K F S R Ru
Herkner Franz Hartmanitz a 12,6 141 4 31 0 t V S R Ru
Hinke Alois Gastorf (Peiperz) c 11,7 138 4 32 2-5 S R
Hocke Josef B b 13,8 148 4 37 0-5 t Fr S R Ru Rd
Hollmann Gustav Altpaka (Altstadt) c 12,3 137 3 30 1-5 S R
Jankę Hermann (Obergrund) c 13,2 152 5 37 2-5 '*■ F Fr S R Ru
John Karl a 12,4 133 2 29 — 1 s K F Fr S R Ru
Just Franz B b 12,2 147 5 33 0-5 V Fr R Ru
Kliemannel Wilhelm Altstadt c 10,11 132 1 29 1 K V S R
Kraetschmer Karl B b 12,4 147 5 41 3'5 d K Fr S R Ru T
Kraut Rudolf B b 12,1 133 3 26 0-5 Fr S R Ru Rd
Kraw any Gerhard Root b 12,7 150 3 32 0*5 d V S R Ru T
Kroh Albin Karlsbad d 12,7 s K V S R Ru Sk
Kroi Wilhelm Wien (Kleischa) b 12,7 137 4 34 1-5 F R Ru T
Krombholz Richard Hinterbruhl (Politz) c 11,5 132 2 30 0-5 s F S R Ru
Laube Rudolf Pfaffendorf c 12,3 147 5 38 2 s V F S R Ru
Laube Wilhelm Altstadt c 12,5 151 4 33 0 Fr S R Ru
Lederer Franz Elbogen b 13,1 137 30 R Ru
Liebe Rudolf a 12,1 141 2 35 1 s K F Fr S R Ru Rd
Markę rt Karl Altstadt c 12,7 130 3 29 1 K V S R
Matzke Robert a 12,7 140 2 33 0 s K Fr S R Ru
Michl Friedrich Peiperz c 11,9 139 4 29 0-5 V S R Ru
Popper Rudolf Tachau d 12,4 136 3 33 3 s V S R Ru
Schuhmann Hans a 12,4 139 4 33 1 S R Ru T
v. Zawadzki Kalixtus a 12,2 144 4 31 0 s K F1 FrSRRu Rd SkT(Reilen)
Zuber Hermann a. 11,7 140 4 34 1 s V Fr S R Ru
Ha flanek Kurt, Frmatist Kladno 11,6
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Freie Betatigungen

1

I b  K L A S S  E (27 Schiller)
i

Michel Wilhelm B b 12,5 ! 139 4 35 i R
Miiller Max Rumburg b 13,1 149 3 35 1-5 V S R Ru
Neuhaiser Karl Warnsdorf b 12,5 143 4 55 7-5 K Fr R Ru
Papert Karl Weipert a 11,6 143 33 V
Pechanz Ferdinand Pschiira c 12,1 149 3 53 3 s F Fr S Ru
Perthen Friedrich B b 12,6 132 2 26 0-5 Fr
Pilz Roman Tura a 12,1 145 2 34 1 K R Ru
Plischke Josef Krammel a 11,10 129 2 28 0-5 s V S R Ru K
Popoletz Wilhelm B b 13,4 152 8 38 4 d R S
Priiger Ernst B b 12 142 5 34 0-5 s V R
Richter Max a 11,8 137 2 31 1-5 s V Fr S R Rn
Scheinkónig Oskar B b 12 151 3 34 0-5 Fr S R Ru
Schopf Rudolf Bensen c 13,1 140 2 38 0-5 K F S R
Seidel Emil Miihlhausen c 13,8 140 5 37 3-5 R S Ru
Seidl Ferdinand Asch a 12,2 134 4 28 1-5 s V S R Ru
Seidel Hans Daubitz d 11,11 137 2 35 4 d S R
Seidel Klemens Hinter-Hittersbach d 12,2 138 4 31 2 s V S R Ru Sk
Seliger Bruno KonigBwald c 12,10 138 3 32 2-5 S R Ru Rd
Sidy Rudolf Ginzersdorf a 13,5 135 4 29 1 d R S Ru K
Siegmund Karl Blankersdorf c 12 141 3 33 1 S E Ru
Stephani Robert B b 12,3 143 3 37 1.5 s K Fr S R Ru
Tschertner Rudolf B b 12,5 147 4 31 1 s d S R Ru
Wahla Heinrich Komora a 12 132 4 29 1-5 S R
Weber Kari Hammer d 12,11 156 4 44 3.5 K V S R Ru
Winkler Otto B b 13,4 145 5 34 1 s Rd
Wolf Karl a 12,6 134 4 30 1.5 s V S R Ru
Wiinsch Hans a 11,10 141 3 33 0 s Fr S Rd R Ru

II a. K L A S S  E (42 Schiller)

Alinę Rudolf Falkendorf (Losdorf) c 13,1 144 5 36 4.5 t s V S R Rd
Augst Walter Lauenstein b 13,3 142 4 31 2 K S R
Behmel Rudolf Sehonborn b 14,8 154 7 46 8.5 V S R Rd
Borthold Friedrich B b 14,11 151 8 41 5 ' S R
Beutel Max Arnsdorf d 14,2 163 10 42 8 S R
Bezdiczka Gustav Fiume b 12,6 137 5 30 1.5 V S R
Braun Stephan Prag a 13,4 150 3 40 3.5 S
Buxbaum Gustav Marienbad d 12,10 139 3 32 2.5 S R
Ci h lar Eugen Ungarn (Obergrund) c 14,1 164 6 46 5.5 S R Rd Fr
Dorre Reinhold a 12,8 148 5 37 4 s S R
Eckstein Erich a 12,7 139 3 33 2 t K S R Fr
Fanta Rudolf Ruppersdorf b 12,2 152 5 44 4-5 t K S R Fr
Fink Alesander Teplitz a 13,6 144 4 32 4-5 S R Fr
Gareis Karl Aussig b 12,9 149 5 39 4-5 S R
Gumpl Wilhelm B b 13,2 155 5 36 4-5
Heide Kurt B.-Kamnitz d 14,5 145 6 36 3-5 s S R
Heide Otto Krammel a 12,9 138 5 32 3 t S R
Hesche Emil WeiSkirchen (Obergrund) c 14,6 163 9 51 8-5 8 t V S R Fr
Hoche Franz Bensen c 12,6 133 4 30 4 V S Ił
Hubner Josef Maffersdorf b 13,4 144 6 36 3 K V S R Rd
Itze Alfred a 13,1 146 4 37 3 8 t V S R Fr Rd
Jobst Hubert Perutz d 14 144 7 37 3 8 S R
Just Adolf Gorlitz a 13,9 164 5 52 4-5 t K S R
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Freie Betatigungen

Kallasch Hermann B b 12,7 135 3 28 2 s
Kaltofen Josef (Schonwald) d 12,11 133 4 30 3 S R
Kant Alois Raudnitz b 13,6 143 6 33 3-5 s t S R
Kern Franz a 13,3 162 8 52 8 t K S R Fr F
Kindermann Rudolf Krammel a 12,9 146 3 34 4 t s V S R
Knotlie Friedrich Bensen c 13,7 153 9 41 8 V S R Rd
Kreische Franz b 12,1 149 3 44 5 t 8 S R Fr
Kroinbkolz Georg O.-Politz c 13,2 159 6 41 4-5 t S R
Lobl Josef Zittau a 13,5 159 6 46 2-5 t d K S R Fr
Maier Ernst Riegersdorf c 13,7 142 5 35 4 t K S R Rd
Mattausch Franz b 13,6 143 4 34 3 s V S R
Menz Erich Halle b 13,10 148 5 36 5 s K S R Rd Fr
Messner Franz Gesteinigt (Eulau) c 13,9 139 5 46 4 t V S R Rd
Reiner Erwin Petschek b 12,9 140 5 40 4-5 t V S R
Reinisch Helmut Karbitz b 12,4 150 5 38 4 V K S R Fr
Ruschpler Horst Pirna a 14,1 132 3 27 2-5 s S R Fr
Riiger Heinz B b 13,7 154 3 45 3-5 S R Rd Fr Sk
Schwarz Friedrich a 12,11 153 7 42 35 8 K S R Rd Fr
Soudek Adolf (Bodenbach) b 13,2 139 5 30 0 S t K V S R Fr

I I b. K L A S S E (36 Schiller)

Clar Theodor Herrnskretscken d 14,9 167 i i 49 8 Ru R S Fr Sk
Menze Adolf b 14 165 8 50 8 Rd
Menze Friedrich b 12,10 145 G 34 4 S R
Moses Wenzel B b 13 132 5 31 4-5 S
Muller Emil Chemnitz (Sachs.) c 13,8 146 5 34 4 Ru
Oppitz Alfred B a 12,10 152 6 38 3 Fr Rd R S
Palazzolo Alex. a 12,10 145 5 33 2 S R
Papert Auton Graslitz (Tetschen) a 14,5 162 52 t Ru S R
Pietsch Georg a 13,2 148 6 33 1-5 t Fr Rd S
Pillkatsch Erwin Postelberg (Bodenbach) b 12,9 155 6 43 7 t s Sk S R
Pleschke Ernst Bensen c 13,8 152 5 36 3 t Rd V (Cello) K Ru
Plischke Ernst Gablonz (Krochwitz) c 12,10 151 < 37 3-5 s V R S Rd
Pohl Konrad a 13,3 156 5 46 4 Rd Fr S R
Prade Walter a 13,2 150 6 41 45 Fr Ru S K Rd
Puschinann Heinrich Pommerle c 12,11 136 5 33 3-5 R Ru Rd S
Piischner Ernst Karbitz d 12,11 154 6 64 6 R Ru Rd S
RauchfuB Erwin a 12,11 144 4 37 3 K Rd R Fr
Reguier Kurt Franzental d 12,11 154 5 42 2-5 R S
Rotsch Oskar Tj'ssa (Mittelgrund) c 13,6 150 10 41 8 t R Ru S V
Schindler Otto Kaiserswalde d 12,10 148 6 37 3-5 K R Ru S V
Sehrotter Reinhard Bensen c 13,5 147 5 39 1-5 K Rd R Ru S Fr
Sieber Alfred Rosawitz b 13,3 149 4 36 2 K Rd Ru S
Siebiger Josef Losdorf c 12,11 144 8 32 4 R S
blatinov Felis Spalato (Gesteinigt) C 13,8 150 4 42 4-5 Rd
Steiner Josef a 13 140 5 31 3 s R S
Swatek Ferdinand b 12,10 142 5 30 2 s Rd R S V
Thalhauser Walter Pirna (Sachs.) (Tetschen) a 12,7 153 6 42 5 K R S
Tschertner Franz B b 13,3 147 7 34 3 K R S Fr
Vejlupek Jaroslar B b 12,7 146 6 33 3 R Ru S
Weidner Rudolf Peiperz c 12,5 146 4 33 2 K F R S Fr
Weigend Wilhelm Topkowitz c 13,2 138 12 33 3 8 R S Fr V
Wenzel Friedrich Wittal (Eulau) c 12,11 133 8 30 3 Rd
Windrich Max Topkowitz c 14,1 147 6 38 4 R Ru Fr V
Wrana Paul Tetschen (Bodenbach) b 12,11 141 6 30 2-5 R F V
Wunsch Friedrich Dobern (Pfaffendorf) b 13,5 152 6 33 2-5 R V Z
Zeischke Friedrich Birkigt c 13,5 144 | 4 34 2-5 s R Ru S
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F r e i e  B e t a t i g u n g e n

l i l a .  K L A S S E (30 Schiller)

G ym n a sia ste n  (19).
Fiilmeh Alfred a 13,6 160 10 45 9-5 K S R
Furrer Rudolf B (Altstadt) c 14 161 8 53 9 V Fr S R Ru Rd
Hanel Erwin Huhnerwasser(Haida) d 13,11 149 4 41 4-5 t- S li
Hanke Franz a 13,10 155 10 42 8 t

PhZ
A

Kahler Paul B a 14,3 166 9 50 8 ta S R Rd
Knótgen Erich B b 14,6 138 4 33 3-5; s- K F Fr S R Rd Ru Sk
Krawany Werner Luzem b 13,11 171 12 50 7*5 K Fr S R
Kunert Ju lius Topkowitz c 15,11 160 8 45 7 t2 V Fr S R Rd
Langecker Ernst a 13,7 148 5 38 3'5 t2S2 V Fr S R
Paul Anton (Gesteinigt) Eulau c 14,1 150 6 39 3-5 t2 K V F Fr S R Ru Rd Sk
Philip]) Krauz a 13,6 147 5 39 4-5 S R Rd
Pickert Karl Elbogen a 16,2 163 5 44 5 V S R Rd
Renner Paul Prag b 15,6 158 10 51 8 t K S R
Rtissel Ernst a 13,10 155 5 42 4-5 t2 Fr S Ru
Scheinkónig Ernst Tiippelsgrtin b 13,8 164 9 55 8 t2 V Fr S R Ru Rd
Schlosser Herbert Sinichow a 12,9 161 6 42 2 t2 K F Fr S R Sk
Starkę Johann Sachsen . a 14,3 153 10 42 7 K Fr S R Ru
Woldricb Johann Binsdorf a 14,1 166 9 52 8 t R Ru
Ziinmerhackl Oskar Rosendorf b 14 168 9 53 10 t2 K V Fr S R Ru Rd

R e a l g y m n a s i a s t e n  (11).
Ebersbach Ernst B b 14,1 147 6 38 5-5 K Fr R Rd
Furrer Alfred B (Altstadt) c 15,10 174 6 70 6 s2 V Fr S R Rd Ru
Gerbing Rudolf B b 15,1 168 5 59 7 F Fr S R Ru Rd Sk
Martiny Silvester Krammel a 14,5 149 8 38 5 t2 s2 V S
Melsser Friedrich (Kalmswiese) c 14,6 151 8 39 6 t2 V S li Rd
Pfeiffer Julius Koniggratz a 14,2 167 10 69 12-5 F Fr S R Ru
Pick Karl B b 14,7 157 10 50 7 K Fr S R Ru
Schwarzkopf Paul Pellos d 14 150 7 37 4 K V Fr S R Ru
Vogel Friedrich Yoslau a 13,8 159 6 51 7 .1 V Fr S R Ru
Wackaf Karl Teplitz (Biela) c 13,11 154 9 41 6 V S R
Weinberg Karl Vranov d 13,10 149 6 41 4 F Fr S R Ru Rd

Il lb.  KLASSE (28 Realgymnasiasten)

Althammer Otto B b 13,6 145 5 35 3.5 t2 K V Fr S R
Banset Ottokar B b 14,2 Y Fr S Ru R
Kartel Erhard Schonlinde d 13,6 159 5 55 7 K Fr S Sk R
Bayer Gustav Reifen (Bensen) c 14 163 10 42 7-5 S R
Berka Otto a 13,8 154 11 45 8-5 t S R
Bobin Adolf B b 13,7 154 6 59 2 V R
Buxbaum Paul B a 13,5 149 7 43 6 K Fr S R
Fippl Rudolf Eulau b 14,6 145 11 37 6 K V S R
Heiu Friedrich a 14,7 153 9 47 8 Fr S R
Heinze Friedrich B b 14,9 155 8 44 6-5 K V Fr S Rd R
Herbricli Franz Zwickau d 14,7 155 4 45 3 | K Fr S R
Hieke Rudolf B b 13,7 150 7 1 38 5 F S Rd R
Hof Władimir Wildenschwert b 14,4 156 9 i 47 7 !V Fr S R
Hollmatz Anton Eulau b 14,7 159 8 1 50 6*5 V F Fr S Rz T Sk Rd R
llurka Johann Konigswałd a 14,7 159 9 l 48 10 t V Fr S R
Jirsik Karl Smichow (B) li 13,7 148 5 42 2-5 S R
Knauer Franz a 14,10 165 ! 6 44 6 s2 V F Fr S R
Kretschmer Erwin Topkowitz e 13,5 143 4 35 2-5 V Fr S R
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Freie Betatigungen

Lehnert Roland a 14,3 152
1 ■ 
10 39 7 K Er S R

Reinliart Paul a j 14,1 145 5 39 4*5 K Er S Rd R
Rothe Karl B (Ulgersdorf) c 114,4 ! 158 7 47 ! 6 s2 V S Rd R
Riulrieh Gustav B b 14,3 153 9 42 6-5 V F S R
Schnierl Karl li b 15,1C 159 10 46 9 i S2 , K Fr S Sk R
Schopf Ernst Bensen c 14,11 169 ! 7 06 (vó K F Rd Ru S R
Schrotter Wilibald Benson c 14 165 ; 7 59 i K V F Ru T S R
Spiegelhauer Rudolf Kallich (Sulloditz) d 14,1 137 5  ̂ 33 o S R
Tatzel Johann B b 13,8 137 6 ! 32 2-51 t V Fr S Ru R
Tober Ernst a 15,0 166 ! 9 j 55 7 V Fr S II

IV . K L A S S E (38 Schiller
und 4 Hospitantinnen)

G ym n a sia ste n  (17).
Exner Josef a 15,6 160 9 45 8 st* R Fr
Faltitschek Josef Wioń b 15,9 152 — 40 — V Rd R S
Fritsch Eduard Bensen a 14,3 171 10 57 9-5 stMl- K R
Glaser Max B.-Kamnitz c 15,4 146 6 38 5 V R S
Jordan Ralph Birkigt c 15,1 156 8 47 7 s2 Rd R S Sk Fr T F
Kassian Hermann a 14,10 167 V 51 7 d K F R S Fr
Kohler Hans Teplitz d 14,5 134 5 32 3*5 st1 R S
Langer Erhard Falkenau a. E. b 15,1 159 5 41 3-5 lid Fr
Muli er Josef Willenz <1 10 165 10 54 9 st* t2 R S Sch
Netscli Heinrich Arnau a 10,1 169 7 51 5*5 R S Rd
Prautsch Bruno B b 14,10 168 10 59 8 K R S Rd Fr
Rothe Franz B.-Kamnitz d 15,3 170 9 53 5 st1 F R S Fr Rd Scb
Salus Fritz Bensen c 0̂ o 155 7 48 7 V R S
Seidel Walter Obergrund c 15,3 170 8 48 6 R S Fr Sk Rd Ru
Zepnick Karl N.-Einsiedel a 15 167 11 61 10 st1 V Ii S
Hollmatz Renato Eulau b 16,11 166 3 60 2-5 K Fr S R T
Quoika Mariannę Postelberg c 14,3 164 5 53 5 Fr S R T Rd

R e a lg y m n a s ia ste n  (25).
Baum Ernst Obergrund (Allstadt) c 14,11 152 6 39 3-5 st1 t 1 Fr S R
Dobrowolski Eduard Eger (Bilin) d 15,9 164 4 50 4 Fr Sk R i
Duschek Leo Tuppelburg (Arnsdorf) (1 16 165 8 54 6'5 s2 K Fr S R Sk Sch
Endler Rudolf Kriedland a 14,8 152 7 39 4-5 V S R Fr Sk
Fischer Erwin B i) 15,5 163 1 53 0-5 s2 d V Fr S Rd R
Gerritzen Albert B a 14,5 150 7 42 8 Fr R
Hackel Alfred Bensen c 15,11 160 9 49 7 Fr R S
Hlawatsohke Alfred | Krammel a 15,5 155 5 50 5’5 st1t 3 V R 8
Hocht Alfred Stockerau (Grol3priesen) C 15,3 148 5 34 2-5 R
Karsch Franz Kamnitz d 15,3 i 170 10 57 10 s2 V Cello Fr R S Sk Sch
Kohler Max a 14,10! 154 4 38 1 st> S R Fr
Kiihnel Anton a 15,2 163 10 48 7 K Fr S Rd R
Lanimel Arnulf Aseh b 15 147 5 37 4 st1 V S Rd Fr
Meissl Karl a 15,9 164 10 49 9 F Fr S R Rd
Melzer Johannes Loschwitz i} 15,5 173 9 52 7 K S R Fr
Neumann Albert Franzental e 18,1 , 163 j 2 56 2 V Fr R Rd
Polland Karl a 14,11 166 10 50 5 st112 F Fr R S
Pries Paul Friedland a 15,11 167 7 53 5 V Fr S R Rd Sk
Saudek Hans a 14,10, 158 14 49 8 st112 Fr S R Rd
Schubert Wilibald B b 15,3 j 166 9 54 8 st1 K V Fr S li Rd
Utschick Hans Ulgersdorf b 14,10 162 9 49 3 K S R Rd
Walter Friedrich Merzdorf c 16,1 158 3 51 4 st1 V R S Rd
Wurbs Eberhard a 15,6 156 8 39 4-5 st1 F Fr R S Rd
Pachter Kathe B b i16,7 163 2 52 1 K F Fr R Rd T
Sjialek Karola a 114,11 156 4 49 4-51 K R Fr S T
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Freie Betatigungen

V. K L A S  S E (31 Schuler
und 3 Hospitantinnen)

G y m n a s i a s t e n  (22).
Egermann Heribert B a 16,5 164 10 47 7 st1 K Fr S R Sk
Fliegl Bruno Hielgersdorf d 15,7 162 7 50 7-5 stl Fr S R Rd
Gaertner Hans a 16,10 170 9 53 0 cli K Rd Fr R S
Gaudek Ferdinand Rumburg a 16,2 164 9 45 6-5 z d V S R
Hieke Friedrich Obergrund c 16,8 162 6 49 7 st‘ d Fr S R
Hortig Walter GroBpriesen c 15,11 166 4 57 4 Fr S Ru •
Hussak Anton B b 16,5 159 3 47 6-5 e st1 (1 li V R
Kaiser Edwin Hoflitz c 16,9 174 1 58 0-5 stl R
Melzer Alexander a 15,10 163 5 46 5-5 b K Fr S R Sk
Mittag Josef B b 17,11 180 2 65 2-5 t3 b d R
Parthon Robert Topkowitz c 15,11 164 8 54 8 d Fr S R Rd
Preidel Josef Rosendorf b 16,6 173 2 57 3 t st1 d K V Fr S R
Putz Alfred B b 16,9 179 7 60 7.5 Z K F Fr S R Rd
Riegl Wilhelm Euratsfeld, N.-O. a 16,6 169 7 55 9 st1 Fr S R Ru Rd
Scheubert Gustav Woratschen d 18,5 170 i 65 3 es2b V F Fr R S
Schlesinger Alois Leukersdorf (GroBpriesen c 16,5 159 5 49 7 e cl S R Fr
Starsi' Erich Podoi b 17,5 172 2 59 3-5 st1 d Fr S R
Westermeier Bruno Hadmersleben a 14,9 159 10 43 6-5 st1 K Fr S R Rd 1’ Sk
Winkler Hans Niedergrund c 17,7 167 1 54 1 t R Fr Rd S
Cihlar Margit Koriismezo b 15,11 162 2 59 6 b Fr S R Sk
Langecker Hedwig Sehluckenau a 17,5 156 1 53 6 t K Fr S R Ru
Wiinseh Tlmsnelda Dobern 15,11 167 3 47 2 li V Fr R

R e a l g y m n a s i a s t e n  (4).
Heller Josef Altstadt a 15,9 168 7 52 6-5 t st1 Fr S R Rd F
Josst Erwin Kwassitz a 16,6 163 3 51 5 t3 V Fr S R
Kreissl Otto Hochbilin a 16,5 173 2 70 5-5 t fil st1 S R
Schrotter Alfred Bensen c 15,10 162 6 48 5 ch K Fr S R Ru

R e a l i s t e n  (8).
Bauer Ernst Biela b 15,11 169 7 55 8.5 th si1 K Fr S R Rd
Fritseh Wenzel Johnsdorf b. Leitmeritz b 17,1 160 0 46 —1 fli st1 d K V S R Rd F
Gaube Mas Nieder-Ulgersdorf c 15,6 162 8 46 8-5 1 st2 S R
Hanig Oskar Pan k raz a 16,1 164 2 60 55 t eh st* h K F r S K  Rd
John Franz a 16,6 150 7 39 3-5 st1 Fr S R
Porsche Friedrich Altstadt 0 17,7 182 3 63 35 st1 s2 V Fr S R Ru Rd
Schodl Alfred Voitersreuth a 15,2 165 7 56 9-5 IditslM K Fr S R Ru
Winkler Emil B b 16,3 172 6 56 6-5 st1 d V

VI. K L A S S E (36 Schiller)

G y m n a s i a s t e n  (17).
Dittrich Karl B b 18,5 172 4 58 7 s2 d K T Fr F
Gebhard Paul B.-Kamnitz (Kamnilz) d 17,1 168 6 50 6-5 Rd R S T
Gbrner v. Wilfried (Bensen) c 16,6 172 6 56 7-5 e s8 F Rd R Fr
Hagi Hans (Laube) c 16,11 172 5 54 5 K Fr R
Hanke Emil Algersdorf f 18,9 174 i 64 2-5 s2ct2zo V Rd Fr S
Hollmatz Manfred Eulau b 168 i 53 - 1 d
Horn Wilhelm B (Vormund 8) e 17,6 173 2 63 —1 d K Fr F
Jacob Friedrich B.-Leipa a 17,6 182 1 64 4 K Fr S R
danieli Wendelin B a 17,5 170 2 59 2-5 t3 z zo V Fr S R F Ru
Jirku Franz Gieskiibel d 16,9 176 2 71 35 st1 zo Fr S R Sk
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Knauer Erwin Wien (Vormund T) d 17.8 176 1 53 i Z ZO V F Fr S R
Laube Alfred Birkigt c 17,8 167 7 56 55 S2 Rd Fr S R
Ristl Wilhelm StuhlweiBenburg a 17,5 169 2 51 1-5 s‘2 ZO K V Fr S R Rd Orgel
Roppert Friedrich a 16,11 172 2 71 8 dsPPezo Fr Ru S R
Starsy Otto Podoi b 18,7 167 6 50 8 d e Rd Fr R
Tober Hans Dobern d 17,5 167 1 49 2-5 st2 V
Zabel Hans a 17,7 168 1 63 1*5 s214 o e V F Fr Ru S R

R e a lis te n  (19).
Allerhand Arnold M.-Schbnberg b 16 172 1 63 4'5, st2 ch V Cello Fr R
Belier Johann B b 17,10 165 2 48 0 d sl fh zo K Rd Fr S R
Clar Karl Herrnskretschen d 16,11 175 2 65 9-5 st ZO Fr Ru T R Sk
Deutschmann Karl Biela c 17,6 161 2 59 4 st2 t 3 V Fr S R
Dorre Robert Rosawitz c 18,3 161 2 47 05 V Fr T Rd S R
Frank v. Karl Wien (Haida) d 16,11 173 2 63 i st ch zo V Rd Fr S R T
Grosser Theodor B b 17,2 176 5 60 9 Rd Fr S R
Hofmann Wilmar Birkigt a 17 172 0 67 35 s2 ch K V Fr Ru S R F
Hubner Rudolf B b 18,1 175 0 76 —2 V R
Kohler Hans a 16,8 161 2 52 0-5 s2 ch F S R
Kiigler Karl B b 17,4 170 5 50 4 s2 zo K V Ril S R
Meister Josef Lobositz a 17,5 165 2 57 5 s2 ch zo V Flotę F Fr Ru S R
Minier Karl B b 17,4 174 0 59 1-5 d s3 eli zo K F S R
Noske Hans B b 17,2 172 6 58 4 t3 ch st K F Rd Fr S Ru
i’mitzt'11 Karl a 16,11 172 1 65 3 d 1 K F Fr S R
Schu ller Arthur Krochwitz a 17,7 173 2 58 1-5 st 1 Fr S R
Thomas Hans Rosawitz c 18 169 2 56 1-5 st V Rd Fr S R
Weizsaecker Ralph Prag b 16 165 0 53 5 d zo F Fr Rd S R
Zirkef Oswald B a 17,2 170 3 59 5 d ch s2 K Fr S R

VII. KLASSE (27 Schiller)

G ym n a sia ste n  (16).
Fritsch Albin B b 18,5 167 2 55 4 K V F Fr S R T Sch
Fritsch Rudolf Bensen a 18,1 180 0 64 7 t3s2pd K Fi S R Rd T
Hanig Ernst Pankraz a 17,8 161 2 60 3 e K Fr S R Rd
Holfeld Franz Anton B.-Kamnitz d 19,1 176 i 60 2 s3 p K Fr S R T Ru
Jordan Ralph B b 17,10 174 5 58 8-5 t3 e p K F Fr S R Rd T Ru
Kassian  Alexander a 18,8 177 3 75 55 t4 e s2 p K V F Fr S R Fechten
Knauschner Robert Tetschen (Ulgersdorf) c 18,8 d K Fr Rd
Kocher Theodor a 18 173 1 56 .) t4 K Fr Ru
Kummer Gottfried Dittersdorf(Steierm.)(Brux)d 17 Cello F Fr R Ru T Sk
Minks Friedrich a 18,2 170 4 57 5’7 t3 e Fr S R Scli
Nitsche Wilhelm GroBpriesen c 17,6 171 2 58 5-7 Fr S R Rd
Paudler Robert B b 18,2 171 2 66 2 K V F Fr S R Rd
Rhomberg Bernhard Kreibitz (Schónbuchl) d 19,2 171 3 57 2 P F R Ru
Ritschel Franz Eulau c 19,10 171 3 58 1 V Fr S R Rd
Schubert Robert Smichow a 20,3 174 2 55 1 82 K F S R Ru T Rd Sch
Siegert Helmut a 17,8 157 2 48 3 t4 P V Fr S R Ru Sch

R e a lis te n  (11).
Briksa Josef B b 18,7 178 2 63 2 Fr S R Soli
Heller Wilhelm a 19,6 169 4 57 1-5 t3 F Fr S R Ru Sch
Hiibner Emil B b 17,10 173 4 58 4-5 R Soli
Hiittig Erich Riegersdorf a 19,3 170 3 59 3-5 K V Fr S R Rd Sch
Itze Wilhelm a 17,11 167 3 57 3 t3 V Fr S R Rd Ru Sch
Jahnel Franz B b 18,11 168 3 57 2 K V F Fr S R Rd T Sk Ru
Jobst Adolf Tetschen (Perutz) d 19,2 163 2 59 3-5 V F Fr S R Rd Sk Sch
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Saudek Oskar a 17,10 159 3 49 3 st2 s2 V Fr 8 R Rd
Saudek Wilhelm a 19,5 157 1 55 3-5 st2 11 Fr S R Rd Sch
Thomas Friedrich Altstadt c 17,10 167 2 56 -1-5 t2 V Fr S R Rd Sch
Westermeier Kurt Hadmersleben a 17,4 179 4 69 2 s2 | K F Fr S R Ru Rd T Sk Sch

V I I I .  K  L  A S  S  E  (23 Schiller)

G y m n a s ia s te n  (11).

Bohm Friedrich Oberebersdorf d 19,11 172 1 64 2 d 1 K Fr R Sch
Franki Friedrich B b 18,8 168 0 56 0 V F Fr S R Ru Rd Sch
Fritsche Franz Biinanburg c ' 20,7 174 0 64 0 Fr s  R Rd Sch
Grund Josef Petersdorf (Politz' di 19,8 155 2 49 5 V Fr S R Rd
Gunther Josef Zwickan b 19,5 162 1 74 10 4 K 8 R
Kreihick Josef Steinschonau a 119,3 172 2 60 4 8 R Rd 8(*.li
Langecker Franz Smichow a i 18.11 166 4 58 6-5 e Fr S R liii Rd Sk Sch
Spalek Hans a : 19.1 175 1 66 1 V F Fr S R Ru T Sch
Tanssig Hans B b 19,1 162 0 52 2 d V S
Ulbrich August W.-Neustadt a | 18,10 181 2 60 _2 Fr S R Rd Sk Sch

R e a l i s te n  (13).

Behmel Josef B b 20.5 164 0 64 5 K V F Fr S R
Benesch Alfons Zdounek li 18,5 176 2 61 2-5 F Fr Rd Sch
Diirre Fritz B b 119.3 162 2 55 3-5 V Fr S R Rd
Gerbing Alexander B b 1 20.3 181 i 73 4 Fr S R Ru Rd T Sk Sch
Gleisberg 1 ritz Dresden b j 19,9 173 i 53 0 S R Rd
Górner R. v Walter Weinberge c 19,5 178 3 65 45 t2 : K F Fr S R R.l Sch
Kasper Josef Hielgersdorf d : 20,4 167 1 64 0-5 K Fr S Rd Sch
Kessler Fra nz B b ! 19.1 175 0 66 1-5 Fr S R
Nestor Emil B a i 19,5 173 1 61 0 F F r S R  Sch
Peschke Friedrich Altstadt e 19,5 180 2 70 3'5 Fr S R Rd Sch
Ruschpler Theodor Klmgentlial a 19,11 166 2 58 1 F Fr S R Rd Sch
Topfer Eduard Prag b ! 20,7 168 0 64 2-5 K Fr S R Rd
Yorreitli Karl Niedergrund b 118.9 168 1 76 4 d jY Fr S R



Kundmachung bezuglich des Schuljahres 1911/12.
A) Das kommende Schuljahr wird am 19. September um 9 Uhr mit dem hi. Geist- 

amte eróffnet; der regelmaBige Unterricht beginnt am 20. September um 8 Uhr.
B )  J e d e r  Schi i  1 er,  we 1 c h e r  in d i e  e r s t e  K l a s s e  a u f g e n o m m e n  żu 

w e r d e n  w i i n s c h t ,  hat in Begleitung seines Vaters oder dessen verantwortlichen Stell- 
vertreters zu erscheinen, seinen ordnungsgemaB ausgestellten, mit einem Stempel von 1 K 
versehenen Tauf- (Geburts-) Schein und das Freąuentationszeugnis der Volksschule oder 
das letzte Jahreszeugnis der Biirgerschule vorzulegen. Aufgenommen konnen nur solche 
Schiller werden, welche langstens bis zum 31. Dezember I. J. das 10. Lebensjahr vollenden 
oder alter ais 10 Jahre sind.

jeder Schiller hat sich einer Aufnahmspriifung zu unterziehen. Gefordert wird 
hierbei jenes MaB von Wissen in der Religion, welches in den vier ersten Jahreskursen 
der Volksschule erworben werden kann ; Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen 
und lateinischen Schrift, im Analysieren einfach erweiterter Satze, Bekanntschaft mit den 
Regeln der Rechtschreibung und richtige Anwendung derselben heim Diktandoschreiben; 
Ubung in den vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen.

Diese Aufnahmspriifung wird am 7. und 8. Juli und am 16. September jedesmal 
von */410 Uhr vormittags an vorgenommen. — Die Anmeldungen hierzu miissen v o r h e r  
in der Direktionskanzlei erfolgen.

C) Die b i s h e r i g e n  Schiller der Anstalt und jene, welche im Juli die Aufnahms
priifung fur die 1. Klasse abgelegt haben, haben sich behufs Einschreibung in der 
Direktionskanzlei zu melden u. zw. die in Tetschen, Bodenbach und nachster Umgebung 
ansassigen am 15. September 2—5 Uhr Nachmittag, die iibrigen am 16. September 10—12 
Uhr Vormittag. Die Anmeldung kann auch brieflich erfolgen; hiebei sind die Freigegen- 
stande und die Studienrichtung anzugeben.

D) F r e m d e  Schiller haben sich v o r  dem 16. September zu melden und das mit 
dem Abgangsvermerk versehene Halbjahrszeugnis des vergangenen Schuljahres hierbei 
vorzulegen.

Eine Aufnahmspriifung haben solche Schiller nur datin abzulegen, u. zw. ani 16. 
September von 8 Uhr an, wenn entweder die vorher besuchte Anstalt nicht das Offent- 
lichkeitsrecht fur Osterreich besitzt oder wenn diese Anstait in ihrem Lehrplane von dem 
der hiesigen Mittelschule abweicht, ihr also nicht vollstandig gleichwertig ist.

Im ersteren Falle erstreckt sich die Aufnahmspriifung auf alle Gegenstande, im 
letzteren bloB auf jene, in welchen unser Lehrplan ein groBeres StoffausmaB aufweist. 
Um bezuglich dieses Punktes vor unangenehmen Uberraschungeti sicher zu sein, empfiehlt 
es sich, langere Zeit v o rh e r  schon sich zu erkundigen.

In die 1. bis 6. Klasse werden Gymnasial- und Realgymnasial-, in die 5. bis 8. 
Klasse auch Realschuler aufgenommen.

E) Die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen werden am 16. und 18. September 
von 8 Uhr an abgehalten. Die betreffenden Schiller haben sich am 15. September vor- 
mittags in der Direktionskanzlei zu melden.

F) Nach dem Festgottesdienst am 19. September, an dem die katholischen Schiller 
teilzunehmen haben, werden den Schiilern, die sich nun alle in der Schnie zu versammeln 
haben, die Disziplinarordnungen erlautert, Stundenplan bekannt gegeben und verschiedene 
andere Mitteilungen gemacht. Jeder Schiller hat hiebei zwei vollstandig und richtig aus- 
geftillte Nationale abzugeben.

G) a) Jeder Schiiler hat einen Lehrmittelbeitrag von 2 K, jeder neu eintretende 
auBerdem noch eine Aufnahmsgebiihr von 4 K 20 h zu entrichten. AuBerdem wird von 
den bemittelten Schiilern ein Jugendspielbeitrag von 1 K eingehoben. Diese Gelder sind 
gleich bei der Einschreibung zu erlegen.

b) Das Schulgeld betragt 30 Kronen fur jedes Halbjahr, und muB in den ersten 
sechs Wochen desselben erlegt werden. Armen braven Schiilern der ersten Klasse kann 
die Zahlung des Schulgeldes bis zum Schlusse des ersten Halbjahres gestundet werden. 
Die Stundung wandelt sich in Befreiung um, wenn der Halbjahrsausweis das geforderte 
giinstige Ergebnis zeigt. Stundungsgesuche mit einem gehórig ausgestellten Mittellosigkeits- 
zeugnisse versehen, miissen in der ersten Woche des Schuljahres iiberreicht werden. — 
Die im Vorjahre befreiten Schiiler der 2. bis 8. Klasse behalten die Befreiung weiter, 
wenn das letzte Zeugnis den Befreiungsbedingungen entspricht. — Weitere Befreiungs- 
gesuche sind gleichfalls in der ersten Woche des Schuljahres zu iiberreichen.

c) Brave arme Schiiler erhalten Schulbiicher und auch sonstige Unterstiitzungen 
wie Speisemarken, Kleider und.selbst Bargeld aus dem Unterstiitzungsvereine der Anstalt.



Schule und Haus.
1. Der Unterzeichnete erlaubt sich wie immer an dieser Stelle an die Eltern der 

Schiller und dereń gesetzliche Stellvertreter die dringende Bitte um wirksame Mitarbeit 
an der Erziehung der der Anstalt anvertrauten Jugend zu richten. Es wird sehr empfohlen. 
die Disziplinarordnung fur Mittelschulen, welche im Besitze jedes Schiilers sein muB
in jeder Buchhandlung um 10 h erhaltlich — zur Richtschnur zu nehinen, ófter einzu- 
sehen und besonders jene §§ stets sich vor Augen zu halten, auf dereń Befolgung durch 
die Schiiler das Eltern- und Kosthaus grófieren EinfluB hat ais die Schule. Die Schule 
hat die Pflicht, strenge die Befolgung der Disziplinarvorschriften von den Schiilern zu 
verlangen, weil nur dann Zucht, Ordnung und Studienerfolg an die Schule sich kniipfen. 
Manches, was andere Jiinglinge gleichen Alters sich gestatten, kann Mittelschiilern nicht 
gestattet werden, weil es sie ablenken wiirde von der Erfiillung ihrer eigentlichen Pflichten, 
und weil sie erst stark werden sollen in ihrem Charakter und widerstandsfahig gegen 
Versuchungen. Das alles aber wird nur erreicht durch strenge Zucht, die friiher oder 
spiiter in Selbstzucht iibergeht oder iibergehen soli. Drei Hauptaufgaben sind an jedem 
jungen Menschen zu erfiillen. Fórderung seiner gesundheitlichen Entwicklung, Bildung 
eines festen Charakters und Entfaltung aller geistigen Krafte. Schule und Haus kónnen 
nur durch eintrachtiges Zusammenwirken Erfolge erzieleti. Weil solche Erfolge im ur- 
eigensten Interesse der Eltern liegen, weil sie zu dereń Erreichung ein GroBteil mit bei- 
tragen kónnen, erwartet die Schule von ihnen auch diese Beihilfe. Wenn aber manche 
Eltern in dieser Hinsicht vielleicht weniger vermógen, so wird wenigstens darum gebeten, 
der Schule nicht dariiber hinaus noch Hindernisse zu bereiten und ihre Erziehungsarbeit 
zu erschweren. Insbesondere móchten rohe Angriffe, insbesondere ungerechtfertigte, sei 
es nun in anonytnen Zuschriften oder in Zeitunge'n, die ja mit derartigen Veróffentli- 
chungen ganz andere Zwecke verfolgen ais die Beseitigung vermeintlicher Unzukómmlich- 
keiten und ebendeshalb niemals eine Erwiderung oder Berichtigung erfahren werden, ver- 
mieden werden. Dadurch wird, wie die Erfahrung zeigt, nichts anderes erzielt, ais MiB- 
trauen, Entfremdung und Zersetzung. Und doch soli zwischen Schule und Haus aufrich- 
tigstes Vertrauen herrschen. Die Schule will ihre Schiiler zur Offenheit und Wahrheit 
erziehen. Auch vom Elternhaus erwartet sie dieselben. Mógen die Eltern offen alle ihre 
Anliegen dem Unterzeichneten gegeniiber persónlich auBern; sie werden stets die ent- 
sprechende Aufklarung und entsprechendes Entgegenkommen finden.

2. Beziiglich der Wahl des Kostortes fur auswartige Schiiler wird auf § 28 der 
Disziplinarordnung fur die Mittelschulen Bóhmens und auf die Weisungen fiir Kost- und 
Quartiergeber verwiesen.

3. Die Eltern jener Schiiler, welche von auswarts taglich zur Schule wandern oder 
fahren, sollen eine passende Familie in Tetschen ausfindig machen, wo die Sóhne ihre 
schulfreien Zeiten zwecktnaBig zubringen kónnen. Der Anfenthalt wahrend dieser Zeit in 
einem Klassenzimmer wird nnr Schiilern mit „sehr gut" aus Betragen auf persónliches 
Ansuchen der Eltern von der Direktion gestattet.

4. Allen Eltern wird ans Herz gelegt, im Vereine mit der Schule zur Verhiitung 
jener Mangel und Krankheiten beizutragen, welche man ais Schulkrankheiten oft bezeichnen 
hórt. Ordentliche Beleuchtung zur Schonung der Augen beim Lesen und Schreiben, 
ordentliche Haltung beim Sitzen, ausreichende Bewegung in frischer Luft und geniigender 
Schlaf sind wiinschenswert.

5. Anfangs November, vor Weihnachten, Ende Marz und Mai werden an die Eltern 
jener Schiiler der sechs ersten Klassen, welche entweder in ihren Leistnngen bedenkliche 
Riickschritte aufweisen oder sittliche Mangel hervortreten lassen, kurze Ausweise (Riige- 
briefe) gesandt. Den Eltern der Schiiler hóherer Klassen werden solche Ausweise nur aus- 
nahmsweise zugesandt.

6. Um auch im Verlaufe der Zwischenzeiten Auskiinfte iiber die Leistungen und 
das Verhalten ihrer Sóhne einholen zu kónnen, wird den Eltern durch Einfiihrung von 
Sprechstunden, welche Mitte Oktober bekannt gegebeti werden, Gelegenheit gegeben, mit 
den Professoren persónlich Riicksprache zu pflegen. Eltern und dereń Stellvertreter mógen 
mit vollem Vertrauen diese Sprechstunden beniitzen. Ihnen selbst und ihren Sóhnen wird 
jederzeit von der Schule freundliches Wohlwollen entgegengebracht.

Wie einerseits die Eltern nicht Ursache haben, der Meinung zu sein, daB sie durch 
ófteres Nachfragen lastig fallen, sollen sie aber auch andererseits nicht glauben, daB fiir 
sie eine Verpflichtung besteht, Auskiinfte einholen und die Sprechstunden besuchen zu 
miissen. Auch das Nichtkommen wird nicht iibel genommen. Es kónnen sogar die Eltern 
auch auf die Zusendung der oben erwahnten kurzeń Ausweise Verzicht (schriftlich) Ieisten.

In den letzten zvcei Wochen jedes Halbjahres werden die Sprechstunden aufgelassen 
und keine Auskiinfte mehr erteilt. In dieser Zeit und nur in dieser wird es ais eine Be-



lastigung empfunden, wenn Elfem doch nachfragen kommen. - Solche Eltern kónnen 
yersichert sein, dal? ihren Sóhnen auch ohne dieses Nachfragen und Bitten das weitgehendste 
Wohlwollen zuteil wird, soweit sich dies eben mit der Riicksicht auf die Schnie vertragt. 
Oegen Millerfolge miissen die Eltern und Kostherrn schon im Verlaufe des Schuljahres 
entsprechend vorbeugen, indem sie ihre SShne zu regelmaBiger, treuer Pflichterfullung 
anhalten und erziehen.

T e t s c h e n  a. E., im Juli 1911. D r. A n t o n  S c h l o s s e r ,
Direktor.

Lehrbucher fur 1911 1912.
Im Nachfolgenden bezeichnen die rómischen Zahlen die Klasse, fur welche das 

Buch notwendig ist, die vorherstehende arabische Zahl die neueste Auflage, neben welcher 
aber auch friihere Auflagen beniitzt werden konnen, wenn das Oegenteil nicht ausdriicklich 
hervorgehoben ist, die nachfolgende den Preis in Kronen.

la. Katholische Religionslehre: GroBer Katechismns, I—II, K —.80, — Ki ihnel ,  
Liturgik, nur 2, I—III, K 1.60. — F i s c h e r ,  Geschichte des alten Bundes, 10, III, K2.20; 
Geschichte des neuen Bundes, 11, IV, K 2.—. — K ó n i g ,  Allgem. Glaubenslehre, 15, 
V, K 2.16; Besondere Glaubenslehre, nur 13, VI, K 2.16; Sittenlehre, 13, VII, K 1.92; 
Geschichte der christlichen Kirche, 14, VIII, K 2.28.

lb. E vangelische R e lig io n s leh re : Schulbibel, I—VIII, K 2.40. — P a l m e r ,  
Der christliche Glaube, 11, I—VIII, K 1.92, — N e t o l i c k a ,  Lehrbuch der Kirchenge- 
schichte, 8, III—VIII, K 2.80.

lc. M osaische R e lig io n sleh re : F u c h s ,  Gebetbuch,2,1—VIII, K 1.20. — Levy,  
Biblische Geschichte, 13, I—IV, K 2.12. — K a i s e r l i n g ,  Die Biicher Moses, II B, I II, 
K 1.— ; V B, III—IV, K — .90; Lehrbuch der jiid. Geschichte, VI—VIII, K 3.—. — B r a u n ,  
Lehrbuch der jiidischen Geschichte, 3, V—VIII, K 1 80.

2. L a te in : S c h m i d t ,  Schulgrammatik, 11, I VIII, K 2.40. H a u l e r ,  Ubungs- 
buch 1. Teil A, 20, I, K 1.40, 2. Teil n u r  18, II, K 2.20; Kasuslehre, 11, III, K 1.82; 
Moduslehre, 8, IV, K 2.10; Stilubungen, 7, V—VIII, K 3.20. P r i n z ,  Lat. Lesebuch, 
1, III, K 1.80; Wórterbuch und Erlauterungen dazu, 1, III, K 1.80. — S c h m i d t ,  Lese
buch aus Nepos und Rufus, 5, IV, K 1.40, Wortkunde dazu, 4, IV, K 1.20. Ca es a r ,  
de bello Gall., v. P r a m m e r ,  10, IV—V, K 2.80, Wórterbuch dazu von Prammer, 6, 
IV—V, K 2.40. — Fur Gymnasiasten und Realgymnasiasten: O v i d ,  Ausgew. Gedichte 
v. Sedlmayer, 7, V, K 1.90. — J u r e n k a ,  Wórterbuch zu Ovid, 3, V, K 2.40. — Livius ,  
v. Zingerle, 7, V—VI, K 2.40. — V e r g i l s  Aneis nebst Buk. u. Georg. v. Kloucek, 7, 
VI—VII, K 3.—. — C i c e r o ,  in Cat. I. v. Nohl, 3, VI, K 1.20. — Pro Mil. v. Nohl, 2, 
VII, —.80. — Briefe v. Kornitzer, 1, VII, K 2.40. — Disp. Tusc. v. ScHieche, 2, VII, 
K 2.—. — R o m i s c h e  E l e g i k e r  v. Biese, 2 ,VII, K 1-50.— T a c i t u s ,  Hist. Schriften 
von Weidner, 1. Teil, 2, VIII, K 2.—. — H o r a z ,  Auswahl v. Petschenig, 4, VIII, K 2.—.

3. Griechisch (fur Gymn.): C u r t i u s ,  Schulgrammatik, 26, III—VIII, K 3.10. 
S c h e n k l ,  Elementarbuch, 21, III—IV, K 3.— ; Ubungsbuch zum Ubersetzen aus dem 
Deutschen, 12, V—VIII, K 2.25; Chrestomathie aus Xenophon, 15, V—VI, K 3.20. — 
H o m e r s  I l i a s  v. Christ, 3, V—VI, K 3.—. — H e r  od o t v. Schindler, 2, VI, K 2.—. — 
P l u t a r c h ,  Perikles v. Schickinger 1, VI, K 1.20. — D e m o s t e n e s ,  Ausgew. Reden v. 
Wotke, 5, VII, K 1.70. — H o m e r s  O d y s s e e  v. Christ, 4, VII—VIII, K2.50.— Pl a t o ,  
Lesebuch v. Schneider, VIII, K 2.40. — S o p h o k l e s ,  Ódypus Tyrannos, 2, VIII, K 1.50.

4. D eutsch : S p e n g l e r ,  Grammatik, 2, I—VIII, K 1.80; Regel- und Wórterver-
zeichnis, K 1.—. — Lesebiicher fur Gymnasien: B a u e r ,  J e l i n e k ,  S t r e i n z ,  2, I, 
K 2.10; 1, II, K 2.50; 1, III, K 2.80; 1, IV, K 2.—. — L a m p e l ,  L a n g e r ,  nur 6, V,
K 3.70; nur 7, VI, K 3.20; nur 4, VII, K 3.10; 2, VIII, K 2.80; L a n g e r ,  GrundriB
der deutschen Literaturgeschichte, 1. Heft, 1, V, K 1.— ; 2. Heft, 1, VI, K 1.44; 3. Heft, 
1, VII, K 1.20.

5. F ranzósisch  (fiir R e a l g y m n a s i a s t e n  u n d  R e a l i s t e n ) :  We i t z e n b ó c k ,
Lehrbuch, I. Teil, nur 7, III, _K 2.50; II. Teil A, 6, IV, K 2.50; II. Teil B, 5, IV—VIII,
K 1.20. — D u s c h i n s k y ,  Ubungsbuch zur Syntax, 1, V—VIII, K 2.50; Chrestomathie,
1. V—VIII, K 4.50.

6. Englisch  ( fur  R e a l i s t e n ) :  E l l i n g e r - B u t l e r ,  Lehrbuch A, I. Teil, 2, V, 
K 2.25; A, II. Teil, 2, VI—VIII, K 4.50; A, III. Teil, 1, VI—VIII, K 1.90.

7. Geographie: K o z e n n ,  Schulatlas fur Mittelschulen, 42, I—VIII, K 8.—. — 
H e i d e r i c h ,  Schulgeographie, I. Teil, 4, I, K 2.40; II. Teil, 3, II—III, K3.60; III. Teil,
2, IV, K 2.20. — M a y e r ,  Erdkunde, 1, V, K 2.60.



8. Geschichte: S c h u b e r t - S c h m i d t ,  Histor. Schulatlas, 2,11—VIII, K 3.40. — 
M a y e r ,  Altertum, 7, II, K 2.— ; Mittelalter, n u r  6, III, K 2.30; Neuzeit n u r  6, IV, 
K 2.—. — Ze e h e ,  Altertum, 6, V, K 2.80; Mittelalter, n u r  3, VI, K 2.80; Neuzeit 3, 
VII, K 2.50; Vaterlandskunde n u r  3, VIII, K 3.40.

9. M a tliem atik : J a k o b ,  Arithmetik, I. Tell, 2, I —III, K 2.40; II. Teil, 1, IV—V, 
K 2.40. — M o ćn  i k, Arithmetik u. Algebra f ii r O b e r - R e a l . ,  30, VI—VIII, K 3.70. — 
S c h i f f n e r ,  Raumlehre, I. Teil, 1, I, K I . — ; II. Teil. 1, II, K 1.20; III. Teil, III, K 1.20. 
M o c n i k ,  Geometrie fur Ob-Realsch. n u r  25, IV- VIII, K 4.—.

10. Naturgeschichte : S c h m e i l ,  S c h o l z ,  Tierreich, 3, I II, K3.70; Pflanzen- 
reich 3, I—II, K 3.80; Botanik, 3, V, K3.80; Zoologie, 1, VI, K 3.80. — S c h a r i z e r ,  
Mineralogie nnd Geologie fur Ober -Real sch. ,  3, VIII, K 3.— ( fur  Real i s t en) .

11. Naturlehre: K r i s t ,  Anfangsgriinde, 20, III—IV, K 2.50. R o s e n b e r g ,  
Physik fur O b.-Realsch., 4, VII -VIII, K 5.--.

12. Chemie: H e m m e l m e y r ,  Lehrb. d. Chemie u. Min. fur R ealsch ., n u r  4,
IV, K 2.50; Anorg. Chemie, 5, V, K 3.25; fur organ. Chemie, 5, VI, K 2.30 (nicht fur 
Gymnasiasten); Leitfaden der Chemie, 1, VII, K 1.12 (fur Gymnasiasten).

13. Darstellende Geometrie: ( n i c h t  f i i r  Gymn. ) :  M a t t a u c h ,  Lehrbuch, 1,
V, K 4.—. — M e n g e r ,  Lehrbuch, n u r  4, VI—VIII, K 3.—.

14. Propadeutik : H o f l e r ,  Logik und Psychologie, 2, VII—VIII, K 5.—.
15. Tschechisch : H a n a ć e k ,  Sprech- und Lesebuch, I. Teil, 8, 1. Abt., K 1.06;

II. Teil, 6, 2. Abt., K 1.90. — R i t s c h e l ,  R i p p e l ,  Tschech. Elementarbach, 4, 3. Abt., 
K 2. —. T i e f t r u n k ,  Lesebuch, I. Teil, 8, 4. Abt., K 2.70.

16. Gesang: M en d e , Liederbuch, 4, I -VIII, K 2.60.
17. S tenographie : S c h e l l e r ,  Lehrbuch, 15, V - VII, K 3.60.

Unterstiitzung der Schiiler.
a) Stiftungen geniefien:

1. Knauschner Robert, VII. K1- eine P. J. Peter’sche von 150 K. 2. Minks Friedrich, 
VII. KI. eine Sternberg Hohenzollersche von 150 K. 3. Josst Erwin, V. KI. die Jossfsche 
Schulstiftung von 100 K. 4. Duschek Leo, IV. KI. eine Florian Galler’sche von 420 K, 
ferner je eine Stiftung von 200 K des Gefallsstraffondes: 5. Zepnik Karl, IV. KI. 6. Hurka 
Johann, III. KI- 7. Woldrich Johann, III. KI. 8. Zimmerhackel Oskar, III KI.

b) Órtliches Unterstiitzungswesen.
Der Unterstiitzungsverein fiir bediirftige, wiirdige Schiller des Ober-Realgymnasiums 

hielt am 29. Juni seine Hauptversammlung ab. Der Direktor erstattete den Rechenschafts- 
bericht, welchen die Versanimlung genehmigte; ebenso wurde die Rechnungslegung des 
Sackelwartes Herrn Alexander Kassian fur richtig befunden. Durch die darauffolgenden 
Wahlen wurden die Herren Dir. Dr. Schlosser (Obmann), Fabrikant E. J. Jordan (Obmann- 
Stellvertreter), Kaufmann A. Kassian (Zahlmeister), Dr. Schlagl (Schriftfiihrer), kais. Rat 
Dr. Hainze, Oberinspektor W. Harich und die Professoren Dr. Patzner und Schindler in 
den Vorstand gewahlt.

Im Schuljahr 1910/11 wurden folgende Beitrage dem Unterstiitzungsvereine zugefiihrt: 
225 K: Stadtische Sparkassa Tetschen fiir 1911.
100 K: Sparkassa Bodenbach; Bezirksvertretung Tetschen; Fritsche F. G., Kaufmann;

Dunckel Wilh., Ingenieur; Jordan Ludwig, Fabrikant, fiir einen bestimmten Schiiler.
45 K: Bund der Deutsęhen in Bohmen, Prag, fiir einen bestimmten Schiiler.
40 K : Landw. Sparkassa Tetschen.
20 K: Dr. Benesch, Zentraldomanendirektor; Dobrowolski L., Apotheker; Franki M., 

Kaufmann; Franze K-, Fabrikant; Frieser A., kais. Rat; Jager J., Fabrikant; JohnTherese, 
Fabriksbesitzerin; Jordan E. J., Fabrikant; Krawany L., Fabrikant; Pechanz Josef, 
Schiffbau; P(ischner Josef, Fabrikant.

10 K : Augst G., kón. Grenztierarzt; Bartel A., Verwalter; Clar Karl, HolzgroBhandler; 
Gartner A., Kaufmann; Haardt G., Fabrikant; Hanke F. A., Kaufman; Hofmann, A., 
Baumeister; Kretschmer W., Obsthandler; Lamia, Baron, Wasserbau; Melzer K-, Kauf
mann; Prinizen P. C., Fabrikant; Piischuiann H-, Muller; Dr. Rothe, Arzt; Rotsch 
J., k. u. k. Major; Dr. Salus, Arzt; Scheinkónig J., Ingenieur; Taussig D., Bankier; 
Umlauft & Komp.

6 K : Ellner W., Gastwirt.



5 K: Barvitius W., k. k. Bez-Hauptmann: Bonte R., Privatier; Duschek O., Forster; Dr. 
v. Ciórner, Rechtsanwalt; Grofier O., Fabrikant; Dr. Hollmatz, Arzt; Kasper Jakob, 
Okonom; Knothe A., Zimmermeister; Kretschmer Karl, Spediteur; Laube Franz, Land- 
wirt; Dr. Michel, Fin.-Rat; Paul A., Fabrikant; Pilz W., Fabrikant; Schopf J., Beamter; 
Schrótter Albert, Fabrikant; Seidel Kk, Rentrechnungsfuhrer; Spalek E., Fabrikant; 
Thomas G., Werkmeister; Ullrich J., Privatier; Usler J., Dechant; Weizsaecker W., 
Direktor.

4 K: Beher R , Kaufmann; Boetius M., Kaufmann; Fritsch F. G., Kaufmann ; Dr. Ftihrich, 
Rechtsanwalt; Gerbing A. Fabrikant; Jirku Fr., Wirtschaftsbesitzer; Kallasch Hermann, 
Hutmacher; Lósel W., GroBhandler; Mayer K., Baumeister; Minier J., Verwalter; Pickert 
A., Steuerverwalter; Prautsch B., Kaufmann; Putz A., Baumeister; Dr. Reinisch, Rechts
anwalt; Dr. Róssel, Rechtsanwalt; Dr. Schlosser, 0.-R.-G.-Direktor;SeidelJosef,Finanz- 
wach-Oberkommissar; Stolz W., Schneidermeister; Werner Louise, Apotheke; Zak L., 
Destillateur.

3 K; Bayer A., Kaufmann; Beher Elise, Baumeisterswitwe; Buxbaum Oswald, Cafetier; 
Friedrich Alois, Baumeister; Gleisberg E., Werkmeister; Hahnel A., Fachschulprofessor; 
Hape Hugo, Direktor; Janich Anna, MDr. Witwe; Mattausch Josef, Prokurist; Noske 
J., Verwalter; Reinhart W., Stadtrat; Ruschpler Ch., Zollsekretar; Schrótter Frz., Kauf
mann; Schwarzkopf A., Verwalfer; Siegmund W., Oberingenieur; Thalhauser J., Zoll- 
assistent; Ulm K., k. k. Bez.-Kommissar; Vorreith R., Forster; Weinberg Emil, Kauf
mann ; Zirkel A., Kaufmann.

2-5 K : Spiegelhauer W., Miihlenbesitzer.
2 K : Allerhand A., Oberkommissar; Althamtner F., Fachlehrer; Althammer F. J., Reisender; 

Barbier K., Professor; Bauer Ant., Fachlehrer; Bayer F., Fachlehrer; Behmel Fr., Kauf
mann; Beyrer Franz, k. k. Professor; Blaschka E., Kaufmann; Brasch F., k. k. Bez.- 
Ob.-Tierarzt; Dr. Brezovsky J., Arzt; Brim A., Kaufmann; Buxbaum Franz, Spediteur; 
Cihlar J., Ing.; Czakert P., Beamter; Czech A., Inspektor; Dietz O., Privatier; Dittrich 
F., Kaufmann; Dittrich K., Burgerschuldirektor; Egermann V., Spediteur; Endler R., 
Bezirksschulinspektor; Fischer Frz., Zahntechniker; Frank K. v., Fabrikant; Fritsch E., 
Fachlehrer; Gareis Karl, Maschinenmeister; Gaudeck Josef, k. k. Bezirksschulinspektor 
i. R .; Gaudeck Josef, Fachlehrer; Gaudek K., Steuereinnehmer; Gerritzen A., Lokomotiv- 
fiihrer; Graf Karl, Seiler; Dr. GreuBing Anton, Arzt; Gróschl W. E., Privatier; GroB 
J., Professor; Gruber R., Ingenieur; Gumpl Gustav, Kaufmann; HaasM. v., Fachlehrerin; 
Hagi Josef, Stationsvorstand; Hampe F., Maler; Hanig F , Fachlehrer; Hanisch Fanny, 
k. k. Oberverwalterswitwe; Harich Wendelin, Oberinspektor; Hartlieb Ritter v., Bank- 
inspektor; Heide Julius, Fabrikant; Hein Josef, Konditor; MDr. Hellebrand; Henckel 
Hermann, Buchhandler; Herbig W., Baumeister; MDr. Herzutn Gustav; Hesse A., 
Privatier; Hieke J., Buchhalter; Hieke L., Buchhalter; Hille Karl, Lederhandler; Hille 
Josef, Buchhalter; Hof Wl., Bahnadjunkt; Holfeld F., Prokurist; Dr. Hiittner A., Rechts
anwalt; Jager Adalbert, Modelleur: Jahnel Franz, Kaufmann; Jankę R., Beamter; Jirsik 
R., Oberpostkontrolor; JobstJosef, Forster; John Emil, Tapezierer; John Rudolf, Beamter; 
Just R., Zollinspektor; Kahler A.,Vorstand; Kampe Franz, Gastwirt; Kassiąn Alexander, 
Kaufmann; Kern Franz. k. k. Zollrevident; KeBler Wilhelm, Buchbinder; Knótgen A., 
Kaufmann; Dr. Knótgen, Ńotar; Kocher Karl, Kaufmann; Konirsch Heinr., Kaufmann; 
Koldt Eugen, Kaufmann; Kreibich O., Professor; Kreil Ferd., Inspektor; Kreissel A., 
StraBemneister; Kreische Marie, Apothekersgattin ; Kreysler Friedr., Kaufmann; Krotnbholz 
Rudolf, Apotheker; Krombolz Josef, Gastwirt; Dr. Landsmann, Rechtsanwalt; Langecker 
Adam; Langecker Leo, Buchhalter; Leipold J., Kaufmann; Leukert Anton, Oberinspekt.; 
Lischke A., Obsthandlung; Lóbl Josef, k. k. Zollinspektor; Lóhnert Josef, Backer; Luft 
Franz, Biirgermeister; Mach F., Professor; Mahner Ant., Professor; Manzer R.. Burger
schuldirektor; Mattauch Adolf, Buchbinder; Meissl J., Zollinspektor; May R., Prof. i. R.; 
Dr. Mennert J., Arzt; Dr. Menzel S., Arzt; Muller L., Nixdorf; Muller & Pekarek; Dr. 
Muller R., Rektor; Muller W., Apotheker; MuBil Veit, Direktor; Neurath Jacąues, Dis- 
ponent; Dr. Oppitz H., Dozent; Pachter A., Fabrikant; Pallazolo Angelo, Kaufmann; 
Dr. Patzner, Professor; Paul Heinrich, Katechet; Peh August, Spengler; Peh J., Drogist; 
Peschke Friedr., Schiffseigner; Petters V., Graveur; Dr. Philipp, Stadtarzt; Philipp 
Franz, Kaufmann; Philipp Ferd., Glasermeister; Philipp Karl, Kaufmann; Pillhatsch 
Ludwig, k. k. Steuerverwalter; Pleschke Josef, Zahntechniker; Pohl Hermann, Kauf
mann; Pohl Konrad, Konditor; Polanecky A., Burgerschuldirektor; PopperM., Fabrikant; 
Prade Josef, Kaufmann; Dr. Pries, Zahnarzt; Queisser F., Professor; Ranft F., Spe
diteur; RauchfuB Josef, Photopraph; Dr. Raumann J., Rechtsanwalt; Rehn Josef, Eisen- 
handler; Reiner Moritz, Kaufmann; Renger L., Ingenieur; Richter A., Bez.-Sekretar; 
Richter F. W., Holzhandler; Richter Robert, Spediteur; Riegl Marie, Private; Roppert 
Louise, Private; Rotsch Franz, Forstaufseher; Rudrich J., Zollinspektor; Dr. Salomon, 
Arzt; Saudek K-, Lagerhausverwalter; P. Schafer I., Pfarrer; Schafer Josef, Beamter;



Schiechel F A., Molkerei; Schindler L., Prof.; Dr. Schlagl Rudolf, Professor; Schlesinger 
A,. Oberlehrer; Schmidt F., Backerei; Schneider J. A., Uhrmacher; Schódl F., Oberkon- 
trollor; Schubert F., Fachlehrer; Seidel Emil, Bahnmeister; Siegert F., Beaniter; Dr. Spie- 
gelhauer F., Bankinhaber; Steiner A., Bez.-Vertr.-Sekretar; Swatek Ferdinand, Rentmeister; 
Swoboda Josef, k. k. Baurat; TheiBig F., Buchhandler; Tietze Anton, Spediteur; Tober 
J., Oberlehrer; Tober L., Werkmeister; TópferF., Hotelier; Tschertner Franz, Buchhalter; 
Turnverein, Deutscher, Tetschen; Ulbrich A., k. k. Professor; Ulbricht V., Pharmazeut; 
Ullrich R., Professor; Unger F. A., Biirstenmacher; Vogel ]., Direktor; Wanietschek, 
M.U.Dr.; Weber M., Hotelier; Weinberg H., Kaufmann; Wendler Anton, Buchhalter; 
Wenzel Heinrich, Kaufmann; Westermeier N., Professor; Wrana Josef, Revident; Wurbs 
Josef, Fabrikant; Wiinsch Emil, Kaufmann; Wiinsch Fr., Lehrer; Zabel Johann, Kauf
mann ; Zawadsky Marie v .; Zuber Paul, Kaufmann.

1 K: Knorre A., Kaufmann; Sternberger J., Juwelier; Tschochner H., Schneidermeister. 
Die Zwecke des Vereines wurden noch in folgender Weise gefordert:
a) Kosttage gewahrten: Fabrikant L. Jordan (1).
b) Folgende Verlagsbuchhandlungen sandten Lehrbiicher ftir arme Schiller: Brau- 

miiller, Deuticke, Oerolds Sohn, Hólder, Hólzel, Kleinmayer, Manz, Mayer, Pichler, Tempsky, 
Schulbiicher-Verlang.

c) Der Ruder- und Eislaufverein „Karolus" widmete 20 Schleifkarten.
Unterstiitzt wurden: a) 35 Schiiler mit nur neuen Biichern im Werte von 684 K,

wofiir sie 267 K zu zahlen hatten. b) Mehrere Schiiler mit Zeichenbrettern und Eiskarten. 
c) 9 Schiiler durch Mittagessen in der Volkskiiche. d) 4 Schiiler mit Geld. e) 26 Schiiler 
mit Anziigen. f) Einzelne Schiiler bei Ausfliigen.

Herzlichen Dank allen edlen Freunden und Gónnern der Schuler
und der Schule.

Geldgebahrung.
Unterstiitzungsverein des k. k. Staatsoberrealgymnasiums.

K h
Einnahmen.

Besiand ani 1. Juli 1910 . . 11821 —

Zinsen .................................... 467 09
S p e n d e n :

Sparkassa Tetschen . . . 225 -- I
dto. Bodenbach . . 100 —

Bezirksvertretung . . . . 100 --'
Bund der Deutschen . . 45 —

Landw. VorschuB-Kassa . 40 —

Beitrage der Mitglieder . 1327 50
Schulbiicherverkauf................ 267 35

14392 94

A u s g a b e n .
K h

Fiir Bekleidungen . . . . 914
,, S peisem arken................ 200 60
,, A u s f liig e ........................ 81 06
,, Geldunterstiitzungen . . 340
,, B iicherankauf................ 320 98
,, Eislaufkarten ................ 2

Verwaltungsauslagen . . . . 38 13
Barbestand am 30. Juni 1911 12496 17

14392 94

Tetschen, 30. Juni 1911.

Gepriift und richtig befunden: Dr. Franz Patzner, Oskar Kreibich.

Alexander Kassian, Zahlmeister.


