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Tertullians Schrift de spectaculis in ihrem Verhaltnisse 
zu Varros rerum divinarum libri.

Tertullians Schrift de spectaculis, dereń Zweck es ist, zu be- 
weisen, dass fiir einen Christen der Besucli der heidnischen Schauspiele 
unbedingt unstatthaft sei, gliedert sich folgendermalłen :

T. Die zu Gunsten der Scbauspiele vorgebrachten Argumente sind 
durchwegs unzuliinglich und hinfiillig (Cap. 1—3).

II. 1. Alle Arten von Schauspielen, circensische Spiele, Biihnen- 
spiele, Agonę und amphitheatralische Spiele, stehen in so engem Zusam- 
menhange mit der heidnischen Religion, dass ihr Besuch ais Gotzendienst 
erseheinen nuiss (Cap. 4— 13).

2. Die Spiele sind unmoraliscli und daher auch aus diesem Grunde 
die Theilnahme daran unzuliissig (Cap. 14—28).

III. Dem Christen bietet seine Religion viel kostlichere und er- 
habenere Schauspiele (Cap. 29—30).

Wie aus dieser Inhaltsiibersicht heryorgeht, nimmt einen hervor- 
ragenden Platz der Beweis des idololatrischen Charakters der Spiele 
ein, der fiir jede der vier Arten von Schauspielen nach ftinf Gesichts- 
punkten erbracht wird, nach origines, tituli, apparatus, loca, artes. 
Dass nun das Materiał fiir einen so eingehenden Beweis nicht ohne- 
weiters zugebote stand, sondern groCentheils aus alten Quellen ge- 
schopft werden musste, lehrt nicht nur die Natur der Sache, sondern 
Tertullian bezeugt es auch selbst im 5. Cap. (S. 6, 19 ff.) *) mit den 
W ortcn: ,,De originibus quidem ut secretioribus et ignotis penes plures 
nostrorum artius**) nec aliunde investigandum fuit quam de instru- 
mentis ethnicalium litterarum.11 Abgesehen von dieser allgemeinen Be- 
merkung, werden sechs Schriftsteller im Schauspielbuche namentlich 
erwahnt; cs sind dies Timiius, Piso, Yarro, Sueton, der riithselhafte 
Hermateles und Stesichorus. Uberdies werden zwei Verse Vergils (Georg. 
III 113 f.) ohne Nennung des Autors citiert. Es entsteht die Frage, 
inwieweit unser Kirchenvater die von ihm genannten Autoren aus 
eigener Lectiire kannte, und inwieweit es sich bloG um erborgte Ci- 
tate handelt. Dass er Yarros rerum divinarum libri vor Augen gehabt 
liabe, yermuthet bereits Krahner („Uber das 10. Buch der ant. rer.

*) leli citiere Seiten und Zeilcn der Ausgabe von Reifferscheid-Wissowa I, Wien
1890.

**) ,artius“ Ilartel, Patrist. Stud. I. 13.



div. des Varro.“ Zeitsclir. f. Altertliumswiss. 1852 S. 385 ff), oline 
jedoch, wie es sclieint, zu einer fest begriindeten Ansiclit iiber das Ver- 
lialtnis unseres Autors zu Yarro gelangt zu sein, da er an einer Stelle 
desselben Aufsatzes (S. 409 Aniu. 4) die Frage offen liisst, ob Tertul- 
lian aus Varro direct gescliopft babę, oder nur indircct durcli Ver- 
mittlung Suetons. Eine eingeliendere Beliandlung erfułir die Frage 
durcli Reiffersclieid im III. Capitel der quaestiones Suetonianae (S. 
463 ff.), welche er seincr Ausgabe der Suetonfragmente (C. Suetonii 
Trancpiilli praeter Oaesarum libros reliąuiae, Leipzig 1860) ais Anliang 
beigegeben bat. Gesttitzt auf Tertullians Worte, mit denen des Suetou 
Erwahnung gescliieht (Cap. V 7, 26), betracbtet er diesen ais einzige 
Quelle unserer Sclirift und nimmt die Capitel 5 bis 12 mit bloGer 
Weglassung der rein polemiscben Bcmerkungen des Kirehenvaters fiir 
das dritte Buch der ludicra historia in Anspruch (Fragmente 184—190, 
192—194). Lange schenkte man der Ansiclit Reifferscheids Glauben, 
ohne sie einer naberen Prufung zu unterziehen. In jiingster Zeit wurde 
die Frage neuerdings durcli Noeldecben erbrtert. In seiner Abbandlung 
„Die (j|,uellen Tertullians in seinem Buch von den Scbauspielen“ (Pbilol. 
Suppl. VI 729 ff.) nimmt er nicht bloG Beniitzung der oben genannten 
sieben Autoren an — statt Hermateles scbreibt er mit Klussmann De- 
moteles ■—, sondern suclit ais weitere Quellen Cassius Hemina, Tacitus, 
Hygin, Yerrius Flaccus, Plinius, Dionysius von Halikarnass und Plu- 
tarch zu erweisen. Ais moglicb wird liberdies Beniitzung des Fenestella, 
Sallust und der Theatergeschiehte des luba hingestellt.*) Bedenkt man 
aber das geringscbatzige Urtheil Tertullians tiber die ganze weltliche 
Literatur, bedenkt man, dass er es, wie wir gehbrt haben, fur notliig 
hiilt, sich wegen Heranziehung „beidnischera ()uellen geradezu zu ent- 
scbuldigen, so muss die Yoraussetzung so vieler Quellen fiir eine ein
zige, wenig umfangreiche Sclirift recht bedcnklicb erscbeinec. Noel- 
decben selbst bat den vollkommeu ricbtigen Grundsatz ausgesprocben, 
dass die Frage nach den Quellen unserer Sclirift sieli nur im Zusam- 
menbang mit der Frage nach Tertullians Quellen iiberbaupt yollstandig 
liisen liisst (S. 730), er bat ebendaselbst auf die damals herrschende 
Modę eines kritiklosen Prunkens mit Citaten bingewiesen, der sieli aucli 
unser Autor trotz seiner Abneigung gegen weltlicho Gelebrsamkeit nicht 
ganz zu entziehen vermocbte. Darum kann nur dann, wenn aus anderen 
Scbriften Tertullians seine Bekanntscbaft mit einem Autor unzweifel- 
liaft hervorgeht, ein bloGes Citat in unserer Sclirift binreichen, um 
aucb kier directe Beniitzung yorauszusetzen. In allen anderen Fiillen 
scheint groCe Yorsiclit geboten. Oline auf einzeines einzugeben, wollen 
wir die Saclie yorliiubg bloG vom Standpunkte der Wahrscheinlichkeit 
ins Auge fassen. Dass Tertullian sein Materiał auf eine so miihsame 
Weise zusammengetragen, dass er eine Fotiz aus Piso, eine andere aus 
Timiius, eine dritte aus Cassius Hemina, eine yierte aus Yerrius Flaccus 
u. s. w. gescliopft babę, sclieint an und fiir sieli wenig glaubwiirdig. 
Wollte man aber an die Miiglichkeit denken, es liandlo sieli um lauter

*) AufSer Bctracht lasson wir den Cliristen Clemens Alexandrinus, iilier dessen Be- 
nUtzung man Noeldechen S. 762 f. yergleiche.



Lesefriichte, so liieCe das dcm Gediichtnisse unseres Autors mehr zu- 
mutlien, ais man yerantworten kiinnte, zumal ihm Gediichtnisfehler, wie 
Noeldechen zeigt, bisweilen unterliefen (Aristodemus vel Aristophon 
statt Aristander, Hermateles statt Demoteles, zweimal Cassius Severus 
statt Cassius Hemina). Wir werden yielmehr so zu schliefien' liaben: 
Wenn Tertullian alte Qucllen beniitzen wollte, so liat er sieli aller 
Wahrscheinlicbkeit nacli an Werke gebalten, welche die Scbauspiele 
niclit bloC gelegentlicb beriihrten, sondern dieselben zum ausschliefi- 
lichen Gegenstande hatten. Solche Werke aber haben uuseres Wissens 
unter den yon ihm citierten Autoren blo6 Varro und Sueton gesclirieben.

Dass nun Tertullian den Sueton in der Tliat bentitzt bat, ist niclit 
zu bezweifeln. Abgesehen davon, dass er sieli auch sonst mit diesem 
Autor yertraut zeigt (ygl. Noeld. S. 738), wiirde sclion die Art und 
Weise, wie er ihn im Scliauspielbuche citiert, geniigen, um die Annalnne 
directer Beniitzung zu rechtfertigen.

Nacli (leni er namlieh iiber den Ursprung der iiltesten, von Romulus 
und Numa eingesetzten Spicie gesprochen, thut er die iibrigen, spater 
eingericliteten mit einer allgemeinen Bemerkung ab, indem er sagt 
(cap. V 7, 26 ff.): „Qui quos quem per ordinem et quibus idolis ludos 
instituerint, posituni est apud Suetonium Tranąuillum vel a quibus 
Tranquillus accepit.“ Ob uns aber diese Worte bereclitigen, den Sueton, 
wie es Reifferscheid tliut, ais einzige Quelle zu betrachten und anzu- 
nehmen, alles Varronisclie Gut, das sieli in de spectaculis iindet, sei 
aus Sueton gescbopft, ftir den ja Varro Hauptquelle war, das ist eine 
Frage, die sieli, wollten wir uns auf das Schauspielbuck allein be- 
schranken, niclit mit voller Bestimmtheit beantworten liefie.

Nun ergibt sieli aber aus anderen Scbriften Tertullians die unbe- 
strittene Tbatsacbe, dass er den Varro und speciell dessen rerum 
divinarum libri gekannt und auch ausgiebig bentitzt bat. Die Haupt- 
stclle stelit ad natt. II 1 S. 94, 12 ff:

„Quare secundum yestros commentarios, quos ex omni theologiae 
genere cepistis, gradum conferens, quoniam maior in huiusmodi penes 
vos auctoritas literarum quam rerum est, elegi ad compendium Varronis 
opera, qui rerum diyinarum ex omnibus retro digestis commentatus ido- 
neum se nobis scopum exposuit.“ Dass unser Kirchenschriftsteller niclit 
blob liier den Yarro zur „Zielscbeibe“ gewahlt, sondern aucli im Apolo- 
geticum, de idololatria, de anima, adyersus Marcionem I vieles aus den 
Biicbern rerum diyinarum gescbopft bat, ist yon Erdmann Schwarz 
(„De M. Terentii Varronis apud sanctos patres yestigiis. Accedit ant. 
rer. diy. Iiber X V I.“ Jalirb. f. Pbib, Suppl. XVI 405 ff.) nacb- 
gcwiesen.

Was das Apologeticum bctrifft, gehen allerdings die Anscliau- 
ungen auseinander, und die Entscbeidung wird dadurch schwieriger, 
dass diese Frage mit einer zweiten im Zusammenhange stelit, niimlich 
mit der Frage nach dem Verhaltnisse zwiseben Tertullians genannter 
Sclirift und dem Octayius des Minucius Felix. Ebert („Tertullians Ver- 
biiltnis zu Minucius Felix.“ Leipzig 1868 =  Abh. d. Ivgl. Siicbs. Ges. 
d. Wiss. XII. 1870 S. 319 ff.; „Allgem. Gescb. d. Lit. d. Mittelalters 
im Abendlande.“ Leipzig 1874 I S. 24) wollte aus gewissen Uber-
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einstimmungen den Schluss ziehen, Minucius sei fur Tertullian Quelle 
gewesen. Diese Annahme widerlegte Hartel (Zeitsclir. f. d. iisterr. 
Gymn. 1869 S. 348 ff.) und stcllte die Hypothese auf, beide luitten 
aus einer gemeinsamen Quelle geschopft, namlich aus der verlorenen 
Schrift irgend eines alteren lateinischen Apologeten. Diese Ansicht 
Hartels weiter auszufiihren und zu begriinden, bat in erfolgreicher 
Weise Friedrich Wilhelm unternommen in seiner Schrift „De Minueii 
Felicis Octavio et Tertulliani Apologeticou (Bresl. phil. Abh. Bd. II 
H. 1).

Dieser nimmt nun an, dass alles, was an Varronischem Gute im 
Apologeticum sieli iindet, nicht direct aus Varro, sondern cbenfalls aus 
dem verlorenen Apologeten geflossen sei. Die Richtigkeit dieser An
nahme Yorausgesetzt, kann dies nattirlich an der Thatsache nichts 
andern, dass Tertullian in anderen Werken den Varro direct beniitzt 
bat, woran iibrigens aucli Wilhelm nicht zweifelt (vgl. S. 8, 27, 44). 
Es wtirde sich sogar leicht erklaren, dass der Kirchenvater da, wo er 
sich im wesentlichen auf die Defensive beschriinkte, ohne Heranziehung 
alter Quellen sein Auskommen linden konnte, wilhrend er, sobald er 
zur Offensive iibergieng, eine genaue Kenntnis des gesammten romi- 
schen Religionssystemes besitzen musste, die er nur aus antiken Quellen 
schopfen konnte. Mag also die Frage wie immer entschieden werden, 
dass Tertullian Varros rerum divinarum libri gekannt und beniitzt bat, 
ist eine nicht zu bestreitende Thatsache.

Steht aber dies fest, so diirfen wir annehmcn, dass cr aucli die- 
jenigen Biicher des Yarronischen Werkes gelesen habe, welche iiber die 
Schauspiele handelten, d. li. Buch IX  de ludis circensibus, X  de ludis scae- 
nicis und X I de consecrationibus, worin nacli Krahners Vermuthung die 
amphitheatralisehen Spicie ihren Platz fanden. Mit welcher Genauig- 
keit Tertullian bei Beniitzung seiner Quelle zuwerke gieng, mag folgen- 
des Beispiel lehren. Ad natt. II. 8 S. 108, 16 ff. lesen wir : „Quanti 
sunt qui norint visu vel auditu Atargatim Syrorum, Caelestem Afrorum, 
Varsutinam Maurorum, Obodan et Dusarem Arabum, Belenum Noricum, 
vel quos Varro ponit: Casiniensium Delventinum, Narniensium Visidianum, 
AtinensiumNumiternum, Asculanorum Anchariamet quam  p r a e v e r in t ,  
Vulsiniensium Nortiam, quorum ne nominum quidem dignitas humanis 
cognominibus distat?“ Die yerderbten Worte des cod. Agobardinus „et 
quam praeverint“ sind nach mehrfachen vergeblichen Heilungsversuchen 
Oehlers, Reifterscheids und anderer durch Hartels Conjectur „et quam 
praeteriit“ augenscheinlich emendiert. (Vgl. Patr. Stud. II S. 70. Anm. 1) 
Den von Yarro erwahnten Gottheiten wird die Yon ihm iibergangenó 
Gottin Nortia hinzugefiigt. Daraus sehen wir, wie Tertullian bemiiht 
war, den Varro zu corrigieren und zu erganzen. Wenn er aber in 
Kleinigkeiten so genau war, konnen wir ihm unmoglich zumuthen, dass 
er ganze Biicher des Varronischen Werkes beiseite habe licgen lassen. 
Dazu kommt ein zweites Moment. Tertullian iindet sowie alle Kirchen- 
schriftsteller das Hauptargument gegen die Schauspiele, das immer und 
immer wieder betont wird, in dereń Zusammenhang mit der heidnischen 
Religion. Kun bat Varro seine Antiquitates in rerum humanarum und 
rerum diYinarum libri eingetheilt. Dass cr dabei, was ja fur den Romer



selbstyerstandlich war, die Schauspiele nicht unter den res humanae, 
sondern unter den res divinae behandelte, das gerade bildet, wie Krahner 
selir richtig l)emerkt, den HauptanstoG fur die Kirchenyater. Augusti- 
nus liebt dies ausdrucklich licrvor. C. D. IV 1 sagt er: „Haec (sc.
Indos deorum auctoritate et in deorum honorem exhiberi) non ex nostra 
coniectura probavimus, sed partim ex recenti memoria, partim ex iitteris 
eorum. qui non tamquam in contuineliam, sed tamquam in honorem 
deorum suorum conscripta posteris reliąuerunt, ita ut vir doctissimus 
apud cos Varro et gravissimae auctoritatis, cum rerum humanarum ct 
divinaruin dispertitos faceret libros, alios humanis, alios diyinis pro sua 
cuiusque rei dignitate distribuens non saltem in rebus humanis, sed in 
rebus diyinis Indos scaenicos poneret, cum utique, si tantummodo boni 
et honesti homines in civitate essent, nec in rebus humanis ludi scaenici 
esse debuissent.” Ebenda IV. 31 heifit es: . Varro, quem do-
lemus in rebus divinis ludos scaenicos quamvis non iudicio suo proprio 
posuisse . . . War nun auch fiir den Romer die religiose Bedeutung der 
Schauspiele etwas Selbstverstiindliches, so konntcn dieselben doch auch 
von romischem Standpunkte unter yerschiedenen Gesichtspunkten be- 
handelt werden, und wenn sie Varro speciell in ihrer Bedeutung ais res 
divinae darstellte, so muss er wohl auf das religiose Moment das Haupt- 
gewiclit gelcgt haben. Der Zusammenhang zwischen Spielen und Religion 
erscheint demnach ais der gemeinsame Gesichtspunkt, unter dem Varro 
und Tertullian, wenn auch in ganz entgegengesetzter Alisicht, die 
ludi behandelten, und so konnte unser Kirchenyater eine geeignetere 
Quelle ais die rerum diyinarum libri gar nicht finden.

Nun wenden wir uns wieder der Schauspielschrift zu, urn die 
Stelle, auf welche sich Reifterscheids Hypothese stiitzt, etwas genauer 
zu betrachten. Qui quos quem per ordinem et quibus idolis ludos 
instituerint, positum est apud Suetonium Tranquilium vel a quibus 
Tranquilius accepit. Diese Worte bilden nicht nur keinen hinreichenden 
Beweis fiir Reifterscheids Annahme, sie sclieinen sogar dagegen zu spreclien 
Was soli der Zusatz „yel a quibus Tranquillus accepit1* bedeuten ? 
Im Munde cines Schriftstellers, der blob eine einzige Quelle kennt, 
miisste eine derartige AuGerung seltsam erscheinen. Freilich konnte 
rnan sagen, Tertullian habe in seiner Quelle mehrfach iiltere Citate 
gefunden und mit llucksicht darauf obige Worte geschrieben; aber 
gerade boi unserem Autor, dessen Kiirze und Wortkargheit ofter 
bis zur Unklarheit geht, miisste eine solche Bemerkung iiber die ihm 
selbst yollig unbekannten Quellen seines Gewahrsmannes ais ein hochst 
liberfliissiges Anhiingsel erscheinen. Nehmen wir dagegen an, dass er 
Sueton und Varro gclesen, dass er auf Grund zahlreicher Uberein- 
stimmungen zwischen beiden oder yielleicht auf Grund wiederholter 
Citierung Varros bei Sueton ersteren ais Quelle des letzteren unschwer 
erkannt habe, so driingt sich uns die Vermuthung auf, er liahe mit 
seinen allgemein gehaltenen Worten niemand anderen ais eben den 
Varro gemeint. Zur Bestiitigung unserer Vermuthung kiinnen wir auf 
cin ganz analoges Beispiel yerweisen, deseń Schwarz (S. 429) und 
Wilhelm (S. 45) gedenken. Ad natt. II 12 S. 119, 9 ff. nennt Ter
tullian die Gewahrsmanner seines Berichtes iiber Saturn mit den Worten:



„Legimus apud .Cassium Severum,*) apud Cornelios Nepotem et Ta- 
citum, apud Graecos quoque Diodorum, quive alii antiquitatum canos 
collegerunt. “ Yergleicht man diese Stelle mit Lactantius J. D. 1. 13, 8: 
„Oinnes ergo non tantum poetae, sed historiarum quoque rerum anti- 
quarum scriptores kominem fuisse consentiunt (sc. Saturnum), qui res 
eius in Italia memoriae tradiderunt. Graeci Diodorus et Thallus; 
Latini Nepos et Cassius et Varro,“ so wird man der Annahme bei- 
stimmen miissen, dass Tertullian aucli hier auf Varro zuriickgehe, dass 
sich also gerade liinter den allgemein gelialtenen Worten,, quive alii 
antiquitatum canos collegerunt11 seine wahre Quelle, Varro, verberge, 
wiilirend cr von den anderen genannten Autoren auCer Tacitus keinen 
gelesen zu haben scheint.

Endlich miissen wir nocb einer Stelle gedenken, welche fur unsere 
Annahme spricht, De sp. V 6, 28 ff heifit es: „Sed etsi Varro ludos* **) 
a ludo id est a lusu interpretatur, sicut et Lupercos ludios appellabant, 
quod ludendo discurrant, tamen eum lusum iuveniun et diebus festis 
et templis et religionibus reputat.“ Im Yorhergehenden war die Ety
mologie des Wortes ludus in der Weise gegoben, dass die von den 
Lydern in Etrurien „religionis nominę" eingesetzten Spicie von da nach 
Rom gebracht und nacłi den Lydern „ludi“ genannt worden seien. 
Diese Erkliirung passt fur Tertullians Zweck am besten, indem dann 
schon das Wort ludi an und fiir sich den idololatrischen Ursprung 
andeutet, da ja die Lyder dieSpiele „religionis nomine“ eingerichtet haben. 
Damit nun nicht der Schein erweckt werde, dass bei Annahme der 
Yarronischen Etymologie auch der Vorwurfdes idololatrischen Ursprunges 
wegfalle, werden die Worte hinzugefiigt: „tamen eum lusum iuvenum 
et diebus festis et templis et religionibus reputat.“ Eine solclie Be- 
merkung kann abcr offenbar nur von dem Kirchenvater selbst herruhren 
und keineswegs von Sueton. Tertullian muss also irgend eine Notiz 
Varros iiber die Luperci vor Augen gehabt haben, auf die er hier 
anspielt. Welcher Art dieselbe gewesen sein mag, konnen wir ver- 
muthen, wenn wir zwei Stellen aus de lingua Latina heranziehen: 
VI 13***) „Lupercalia dicta quod in Lupercali Luperci sacra faciuntA 
V 85 „Luperci quod Luperealibus in Lupercali sacra faciunt11. Die 
„dies festi“ sind die „Lupercalia11, „die templa11 entsprechen dem „Lu- 
percal,“ und die „religiones11 gehen auf die „sacra,“ welche die Luperci dort 
vollziehen. Wir finden also einen vollkommenen Parallelismus, nur 
dass Tertullian die Ausdrucke Varros verallgemeinert.

Fassen wir nun nocli einmal alles zusammen: die unzweifelhafte 
Beniitzuńg der rerum divinarum libri in anderen Schriften Tertullians, 
die Thatsache, dass ebendasselbe Werk mit Riickeicht auf die Tendenz 
des Schauspielbuches auch hier ais geeignetste Quelle erscheinen musste, 
die in den Worten „vel a quibus Trauquillus aceepit11 versteckt liegende 
Hindeutung auf Varro und endlich die mit offenbarer Beziehung auf 
denselben gesehriebene Bemerkung iiber die Luperci, so erscheint uns

Gemeint ist Cassius Ilemina.
**) So dio Ilandschriften ; Reiff. ,,ludios“
***) Ich citicre die §§ der Ausgabe von A. Spengel, Berlin 1885.



die Annahme hinlanglich begriindet, Tertullian babę in der Schrift de 
spectaculis den Varro direct beniltzt.

Nun kiinnte man die Frage aufwerfen, warum unser Autor, wenn 
er selbst den Varro beniitzte, seine Leser niclit auf diesen, sondern 
auf Sueton venviesen babę. Zur Beantwortung dieser Frage ziehe ieb 
ein Argument Reifierscheids boran, dessen sich dieser bedient, um zu 
erklaren, weshalb nach seiner Ansicht schon zu Tertullians Zeiten Yarro 
allmahlich von Sueton yerdrangt worden sei. „Quia Suetonius et faci- 
liora ad intellegendum propter ipsam breyitatem et accommodatiora ad 
captuin horum temporum tradebat." (Quaest. Suet. III 475.) Was Varro 
in drei Buchern (IX, X  und tbeilweise XI) bebandelt łiatte, fasste 
Sueton in kiirzerer und leiehter fasslicber Form in einem einzigen 
Bucbe (lud. bist. III) zusammen. Dazu kommt ein zweiter, niclit minder 
einleuchtender Grund. Das Scbauspielwesen batte seit Varro mancbe 
Neuerungen erfahren, so dass Sueton dessen Darstellung erganzen musste. 
Dies gilt z. B. von den nach griechischem Muster eingericbteten Agonen, 
da nacb Suetons Zeugnis (Nero 12) Nero der erste war, der ein certamen 
morę Graeco triplex, musicum, gymnicum, equestre in Bom einfiibrte. 
Was ferner die amphitbeatraliscben Spiele anlangt, kiinnen wir zwar 
Reifterscheids Anscbauung, Sueton babę aucb diese selbstiindig bin- 
zugefttgt, niclit beistimmen, aber es liisst sieli niebt leugnen, dass diese 
Art von Spielen in den Zeiten der Republik weitaus niclit jenes 
Ansehen genoss wie in der Kaiserzeit, und so mag Sueton den- 
selben mebr Aufmerksamkeit gesebenkt haben ais Yarro. Audi im 
Circus war einzelnes Neue zu yerzeiebnen. So wissen wir, dass der 
< )belisk, dessen Tertullian gedenkt (Cap. VIII. 9, 25), erst von 
Augustus aufgestellt wurde, und ob bei den Wagenlenkern die 
grtine und blaue Farbę vor der Kaiserzeit in Gebrauch gewesen, ist 
mindestens zweifelhaft (vgl. Friedliinder, Sittengescb. Roms II5 298). 
Unter diesen Yerbaltnissen werden wir es begreidich tinden, dass Ter
tullian selbst den Sui ton zur Ergiinzung heranziehen musste und auch 
seine Leser lieber auf diesen ais auf Varro yerweisen mochte.

Bevor wir nun darangehen, im einzelnen das Varronische Gut 
festzustellen, miissen wir einige allgemeine Bemerkungen yorausschickcn. 
Lie Frage, in welchen Theilen der Schrift Tertullians wir Spuren Yar- 
ronischer Gelehrsamkeit yermuthen diirfen, beantwortet sich von selbst 
durch die Eintheilung des Stoffes. Es sind die Capitel, welelie iiber den 
Zusammenhang der Spiele mit dem Giitzendienste handeln (4—13), und 
da das erste, einleitende und das letzte, abschliefiende allgemeiner 
Natur sind, so bleiben die Capitel 5— 12. Was dagegen in den Capiteln 
14—28 iiber den unmoralischen Charakter der Spiele gesagt wird, 
beziebt sieli auf die zu Tertullians Zeit herrschende, ibm und seinen 
Zeitgcnossen wolil bekannte Ubung. Er selbst sagt uns ad natt. I 10
S. 80, 9 ff. ( =  Apol. 15. Oehler I. 173, 8 ff.), dass er vor seinem 
Ubertritt zum Cbristenthum das Theater ijfter besuebt babę. Aucb 
ware es nacb Krabners richtiger Bemerkung an sieli sinnlos gewesen, 
wenn die Kirchenschriftsteller liingst niclit mebr bestebende Einricb- 
tungen bekampft biitten.

Demnacb braucbte Tertullian in diesem zweiten Haupttbeile seiner 
Schrift biot) das zu schildern, was ibm wie seinen Zeitgenossen aus



eigener Anschauung bekannt war. Somit werden wir die Spurcn Varros 
bloC in den Capiteln 5—12 zu suchen liaben, die auch Reifferscheid 
fiir Sueton heranzog. Aufier Betracht muss dabei das 11. Capitel bleiben, 
das die zu Varros Zeit nocli niclit bestehenden Agonę zum Gegenstand bat.

Was die amphitheatralischen Spiele betrilft, schliefien wir uns der 
Ansiclit Krahners an, dass dieselben unter den consecrationes im 
XI. Buclie behandelt wurden. Anders urtheilt Merkel, der in den Prole
gomena zu Ovids Fasti (Berlin 1841) S. CVI ff. die Fragmente der 
rer. div. libri zusammengestellt bat. Naeh seiner Ansiclit hatte Yarro 
die Gladiatorenspiele zu den ludi circenses gerecbnet. Dagegen bemerkt 
Krabner mit Recht, dass die Gladiatorenspiele sowie alle Leichenspiele 
ludi priyati waren (vgl. Ritsclil. Parerg. I 287) und daber an dieser 
Stelle, wo es sieli um die ludi publici bandelt, iibergangen wurden, wie 
sie auch Cicero (leg. II 15) iibergeht, wenn er sagt: „ludi publici 
quoniam sunt cavea ( =  tbeatro) cireoque divisi“. Unter ludi im engeren 
Sinne verstand man Circus und Tbeater, und aucli hierin stimmt Ter- 
tullian mit Varro iiberein. Wo er iiber die origines (Cap. 5) und tituli 
(cap. 6) der ludi im allgemeinen bandelt, sind immer die cireensischen 
und sceniscben Spiele zu yerstelien. „Communis igitur — sagt er Cap. 
VII. 8, 19f. — origo ludorum utriusque generis, communes et tituli ut 
de communibus causis,£< und VI 8, 4 ff. lieiCt es: „. . . de titulis . . . , 
per quos signatum est, cni idolo et cui superstitioni utriusque generis 
ludi notarentur.“ Die Agonę rechnet er niclit zu den eigentlieben ludi, 
indem er XI 13, 20 sagt: „Origo istis de ludorum propinquitate est,“ 
und den Ursprung des munus gladiatorium behandelt er fiir sieli im
12. Capitel. Dass aber Varro die Gladiatorenspiele niclit ganz iiber- 
gangen, sondern im 11. Buclie (de consecrationibus) abgebandelt liabo, 
schlieCt Krahner mit Recht aus Augustinus C. D. VIII 26: „Yarro 
dicit omnes ab bis mortuos existimari manes deos et probat per ea 
sacra, quae omnibus fere exliibentur mortuis, ubi et Indos commemorat 
funebres, tamquam boc sit maximum divinitatis indicium, quod non 
solent ludi nisi numinibus celebrari.“

Es eriibrigt nocb, die Frage zu erortern, mit welcbem Reclite wir 
die rerum divinarum libri allein ais Q,uelle fiir das Schauspielbuch 
voraussetzen dUrfen. Man konnte niimlich an die Moglicbkeit denken, 
dass Tertullian nocb andere auf die Scbauspiele beziigliche Scbriften 
Varros eingeseben babę, wie z. B. de scaenicis originibus. Nocli. weiter 
gelit Noeldcchen. Was im 10. Capitel iiber die Dedication des Pom
pej ustbeaters gesagt wird, fiihrt er auf Varros verlorenes Werk de 
Pompeio zuriick (vgl. S. 735) und nimmt iiberdies an, Tertullian 
babę auch Varros Biicher de iure civili und seine Suasionen gekannt. 
Doch das sind Vermuthungen, die einer festen Begriindung entbebren. 
Wir schliefien uns den Ausfiihrungen von E. Schwarz an, welcber (S. 
410) sagt, Tertullian scheine ausschliefilich die rerum divinarum libri 
gekannt zu liaben, und es iinde sieli im ganzen corpus Tertullianeum 
keine Stelle, welclie auf Kenntnis einer anderen Varroniscben Scbrift 
scblieCen lasse.

Wenn wir also beispielsweise eine Angabe des Schauspielbuches 
in de lingua Latina wiederlinden, werden wir daraus niclit den Schluss



ziehen, dass unser Autor aus diesem Werke geschdpft liabe, sondern 
yielmehr yermuthen, Varro liabe ebendasselbe auch in den rerum di- 
yinarum libri gesagt; denn dass dieser sich oft wiederholte, ist eine 
bekannte und bei dem grofien Umfange seiner Scbriftstellerei leiclit 
begreifliche Thatsache. Wir werden also alles Yarronische Eigentlium, 
das sieli in de spectaculis nacliweisen liisst, auf die rerum diyinarum 
libri zuruckfiihren diirfen.

Kun nocli einige Worte iiber Tertullians Eintheilungsprincip, auf 
das er selbst im 4. Capitel ausdriicklich hinweist (6, 12 fi.) „Com- 
memorabimus origines singulorum (sc. spectaculorum), quibus in cunabulis 
in saeculo adoleyerint, exinde titulos quorundam, quibus nominibus 
nuncupentur, exinde apparatus, quibus superstitionibus instruantur, tum 
loca, quibus praesidibus dicantur, tum artes, quibus auctoribus deputentur.“ 
Am Sclilusse des ersten Haupttheiles wird auf diese Gliederung nochmals 
zuriickgewiesen, wobei nur statt artes der Ausdruck artifieia eintritt 
(Cap. 13, Anfang). Dass diese Disposition auf Yarro zuriickgehe, bat 
zuerst Krahner (Ś. 406) yermutliet, Reifferscheid wollte sie auf Sueton 
zuruckftihrep. Koeldeclien meint, es hindere nielits anzunehmen, dass 
Tertullian jene Fiinftlieilung selbstitndig hergestellt babo, obwolil sieli 
nicht leugnen lasse, dass ilirn dieselbe oft wie eine Zwangsjacke 
aufzusitzen scheine.*) Daher gibt auch er der Vermuthung Raum, unser 
A u t o r  k o n n e  k i er  dem Ya r r o  gefolgt sein (S. 738). In der That 
wiirde dies zu Varros Manier yollkommen stimmen, der sich bekanntlieh 
in kiinstlichen Gliederungen seines Stoffes, in symmetrischen, ja scha- 
blonenhaften Eintheilungen gefallt. Selbst im einzelnen lassen sich 
gewisse Analogien tinden. Do originibus scaenicis betitelt sieli ein Werk 
Varros, de locis handeln die Biicher rer. lium. 8— 13, rer. div. 5—7. 
Diesen von Koeldeclien erwiihnten Beispielen kiinnte man hinzufiigen, 
dass auch in de lingua Latina das 5. Buch „de yocabulis locorum et 
quae in his sunt" handelt. Daher werden wir nicht fehlgehen, wenn 
wir Varro ais den Urheber dieser Eintheilung betrachten.

Damit glauben wir das Yerhiiltnis Tertullians zu Yarro im all- 
gemeinen hinlanglich erbrtert zu liaben. Es obliegt uns nunmehr dar- 
zulegen, inwieweit sich im einzelnen Tertullians Bericht theils mit 
Sicherheit, theils mit grofier Wahrscheinliclikeit auf Varro zuruckfiihren 
liisst. Dabei kommen fiir rer. div. IX  die Capitel 5—9, fur rer. div X  
Cap. 10, fiir rer. div. XI Cap. 12 in Betracht. Der Hauptantheil 
fiillt also dem IX. Buch zu, was sich theilweise aus der Bedeutung 
der ludi circenses, theilweise daraus erkliirt, dass die origines und 
tituli beiden Arten yon Spielen gemeinsam sind und daher bei Be- 
handlung der ludi seaenici entfallen. Selbst die apparatus sind zum 
Theile gemeinschaftlich, und erst bei. loca und artes tritt yullige 
Scheidung ein.

De spectaculis Cap. Y.
Kachdem Tertullian zu Beginn dieses Capitels den Grund ange- 

geben, der ihn yeranlasste, die Schriften heidnischer Autoren heranzu- 
ziehen, fahrt er S. 6, 22 ff. folgendermaCen fort: „Ab his (sc. aucto-

*) Besonders auffallend bei Besprecliung des Amphitlieaters (Cap. 12), wo der 
Gesiclitspunkt der tituli recht unpassond erscheint.



riljus) ludorum origo sic traditur: Lydos ex Asia transvenas in Etruria 
eonsedisse Timaeus refert duce Tyrreno, qui fratri suo cesserat regni 
contentione. Igitur in Etruria inter ceteros ritus superstitionum suarum 
spectacula quoque religionis nomine instituunt. Inde Romani arcessitos 
artiiices mutuantur, tempus, enuntiationem, ut ludi *) a Eydis yocaren- 
tur. Sed etsi Yarro ludos*) a ludo id est a lusu interpretatur, sicut et 
Lupercos ludios appellabant, quod ludendo discurrant, tamen eum lusum 
iuyenum et diebus festis et templis et religionibus reputat.“

Zuniiclist miissen wir einige Worte tiber die Interpretation der 
Stelle yorausschicken. Cichorius („UberYarros libri de scaenicis origi- 
nibus“ in „Comment. pliilol. Ribb.“ 415 ff), der nachzuweisen suclit, 
dass die scaenici origines von zwei Autoren ausgeschrieben worden seien, 
von Plinius in der naturalis historia und von Sueton in der ludicra 
historia, und dass die hier erwahnte Yarrouische Etymologie, welclie 
er fiir das I. Buch des genannten Werkes in Anspruch nimmt, durch 
Suetons Yermittlung dem Tertullian bekannt geworden sei, sagt mit 
Beziehung auf unsere Stelle: „Dort wird gegen die Varronische Ety
mologie von ludi polemisiert, naturlich von Sueton und nicht von Ter
tullian. “ Gegen diese Auffassung ist zweierlei einzuwenden. Erstens 
wird gegen die Yarronische Etymologie gar nicht polemisiert. Der 
Gedankengang ist yielmehr der: Leitet man den Kamen ludi yon den 
Lydern ab, welclie die Spiele religionis nomine eingesetzt haben, dann 
yerriith sclion das Wort ludi an sieli den idololatrischen Ursprung der 
Spiele. Abcr auch wenn man der Yarronischen Erklarung folgt, er- 
scheinen darum die ludi ilirem Ursprunge nacli keineswegs ais harm- 
lose Belustigungen, da Yarro selbst die lusus der Luperci, auf die er 
sich beruft, mit religiosen Festlichkeiten in Zusammenhang bringt. Wie 
wenig unserem Autor an der Erkliirung des Wortes gelegen ist, sagt 
er selbst unmittelbar darauf (7, 4): „Nihil iam de caussa vocabuli, cum 
rei caussa idololatria sit." Zweitens haben wir schon an anderer Stelle 
darauf hingewiesen, dass eine solclie Bemerkung, im Munde eines Sueton 
undenkbar, nur von dem christlichen Schriftsteller herriihren kann. 
Soviel tiber den Zusammenhang. Was die Sache selbst betrifft, so 
konnen wir den Schluss ziehen, dass Varro zu Beginn des IX. Buches 
tiber die Etymologie des Wortes ludi sprach. Er brachte dasselbe mit 
ludere und lusus in Zusammenhang, wobei er sich darauf berief, dass 
man auch die Luperci „ludiP genannt habe, „quia ludendo discurrant." 
Dass er tiberdies eine auf die Luperci und dereń Spiele beziigliche Be
merkung, die Tertullian vor Augen hatte, hinzugefiigt haben muss, 
ahnlich wio wir sie in de lingua Latina V 85 und VI LI finden, haben 
wir bereits frtiher erwahnt. Bemerkt sei noch, dass uns die ludii auch 
anderwiirts bei Varro begegnen. Nonius p. 21 M. sagt, dass die Knaben, 
die bei den Spielen ais Vortiinzer auftraten, von den alten Romern 
ludii genannt worden seien, und beruft sich dabei auf Varro de vita 
pop. Rom. lib. I sowie auf einen offenbar dort citiertcn Vers der 
Plautinischen Aulularia. Die Handschriften bieten allerdings die Formen 
IADIO S und lydiust. welche Muller aufgenommen bat. Ohne Zweifel

*) So die codd.; Reiff. „ludii” und „ludios.“



liat aber Varro „ludios“ geschrieben, und was Plautus betrifft, so ist 
es bekannt, dass er tiberall „u“ schrieb und „y“ erst von spiiteren Gram- 
matikern eingesetzt wurde. Daher bat auch Goetz in seiner Ausgabe der 
Aululaiia (1881) in dem betreffenden Yerse (402) mit Recht „ludiusP1 her- 
gestellt. Nun kommen wir auf die von Tertullian an erster Stelle erwahnte 
Ableitung zuriick, welche ziemlicb yerbreitet gewesen zu scin scbeint und 
sieli beispielsweise boi Hesychius II 506 lindet: „AuSoi ouzoi xa? dśa? eups7v 
hź'(ov-cn, obsyy.alThujjwuoi kouoous <paaiv“. Fragen wir, wolier Tertullian diese 
Etymologie und den in engstem Zusammenhange damit stelienden Bericht 
iiber den etruskisclien Ursprung der Spiele, den er auf Timaus zuriick- 
ftihrt, entlebnt babę, so ist es an sieli sehr wabrscbeinlich, dass er auch 
hier aus Yarro schopfte. Wir diirfen voraussetzen, dass Varro diese 
Etymologie niclit tibergieng, sondern derselben Erwiilmung tliat, um 
sie dann zu widerlegen, wobei er sich darauf berief, dass die Luperci, 
die offenbar mit den Lydern nicbts zu tliun liaben, sclion in alten 
Zciten ,,ludii“ liielien. Wenn sieli nun Noeldechen (S. 741) bemiilit, 
Griinde beizubringen, die eine Bekanntscliaft Tertullians mit Timaus 
selbst wahrscheinlicb maclien sollen, so lialten wir dem entgegen, was 
Georg Wissowa im Hermes 1887, S. 41 („Die Uberlieferung iiber die 
riimischen Penaten“) sagt, dass namlich alle Timaus-Citate bci spkteren 
Schriftstellern auf Varro zui iickgehen.

S. 7, 5 ff. „Nam et cum promiscue ludi Liberalia vocarentur, 
honorem Liberi patris manifeste sonabant. Libero enim a rusticis 
primo fiebant ob benctieium <juod ci adscribunt demonstrati gratia vini."*)

Auch diese Worte baben Anlass zu falscher Auffassung geboten. 
Es bandelt sieli namlich darum, ob in dem ersten Satze ludi oder 
Liberalia ais Subject zu nelimen sei, ob Tertullian sagen wollte, dass 
alle ludi auch mit dem gemeinsamen Namen Liberalia bezeichnet wurden, 
oder dass die Liberalia auch schlechtweg ludi genannt worden seien. 
Letztere Auffassung yertritt La Gerda, den Oehler in seinem Commentar 
(editio maior I, Leipzig 1853) citiert, oline ilirn zu widersprechen. 
In fast komischer Weise ereifert sich La Cerda gegen die Anhiinger 
der anderen Auffassung. „Nihil absurdius,i: ruft er aus. „An, obseero, 
Consualia, Equiria, Tarpeia, Robigalia dici poterant Liberalia? Apage. 
IIoc enim nenio dixit, nenio audivit. Qui istud imponunt Tertulliano, 
iniuriam faciunt homini scientissimoL etc. Nach seiner Meinung wiire 
der Sinn der: Dadurch, dass Liberalia, Consualia u. s. w. auch schlechtweg 
ludi genannt wurden, bekomme das Wort ludi aiFsich einen ominiisen 
Beigeschmack. Wollte man aber auch die Deutung zulassen, dass der 
Ausdruck ludi, statt Liberalia schlechthin gebraucht, eine gewisse Be- 
ziehung zu dem Gotte Liber erhalte, so konnte Tertullian dech niclit 
sagen:,, honorem Liberi patris manifeste sonabant.“ Das Verhaltnis 
ist yielmehr umgekehrt. Das, was der Ausdruck ludi an und fur sich 
niclit verrath, das yerriith die Bezeichnung Liberalia, welche man 
statt ludi gebrauchte, unzweideutig. Schonbei Isidorus **) (Orig.XVIII 16,3),

* )  Yielleicht ist mit II . Gomperz (j,Tertullianeaa W ien 189;’> S. 9) zu schreiben: 
„demonstratam gratiam  vini.w

**) Isidor hat im 18 Buclie der Origines die Schrift de spectaculis grobentlieils aus- 
geschrieben, daneben aber manches bei Tertullian Feblcnde hinzugefiigt. Dass in diesen



der unsere Stelle mit leichter Anderung ausgeschrieben hat, tinden 
wir die riclitige Auffassung. „Unde et promiscue ludi Liberalia voea- 
bantur ob honorem Liberi patris." Hier ist es ganz klar, dass Isidor 
liiclit sagen konnte, man liabe die Liberalia dem Liber zu Eliren 
auch scblechtweg ludi genannt, sondern nur das Umgekehrte. In diesem 
Sinne sind aucli die Worte Tertullians aufzufassen, wie es Klussmann 
(„Adnotationes criticae ad Tertulliani librum de spectaculisu, Iiudolphopoli 
187G S. 8f.) thut. Weil alle ludi den Kamen Liberalia fiilirten, deutete 
der Karne selbst die Ehre des Liber pater offenkundig an. Naturlich 
kann dabei der Sinn nicht der sein, die im Nachfolgenden aufgezahlten 
Spiele, die Consualia, Ecpiiria, Robigalia u. s. w ., seien auch Liberalia 
genannt worden. Ebensowenig werden wir mit Marąuardt (R. St. V. 
III 348 Anm. 2) unsere Stelle auf Griechenland und die JJionysien 
beziehen. Hier handelt es sich um die iiltesten Anfiinge der Spiele 
auf romiscliem Roden, dereń allmahliche Entwicklung in clironologisclier 
Ordnung dargelegt wird. Da erscheinen denn ais die iiltesten Spiele 
die Liberalia, das heiCt die Feste, welche die Landleute nacli gliicklich 
vollbrachter Weinlese zu Ehren des Weingottes Liber unter allerlei 
Scherz und Kurzweil feierten. Dieser uralten Einrichtung gcdenkt 
Ovid, Fast. III 783 ff., der aller Wahrscheinlichkeit nacli gerade in 
den Fasti yiclfach auf Varro zuriickgeht. *)

Rusticus ad ludos populus yeniebat in urbem,
Sed dis, non studiis, ille dabatur honos.
Luce sua ludos uvae commentor habebat,
Quos cum taedifera nunc liabet ille dea.“
Die Zuriickfuhrung der Spiele auf die alten Yolksbelustigungen 

an den Festen der Ilirten und Landleute ist ein Varronischer Gedankc, 
welcher nacli Cichorius in de scaen. orig. I ausfuhrlich erbrtert wurde.

„Untersucht wurden darin -— sagt er S. 426 — einmal die An- 
fiinge und der Ursprung der dramatischen Aufftihrungen, und zwar,

Zusatzen viel Yarronisches stecke, hat Krahner (S 406 f) vermuthet, Kettner (Yarron- 
Stud. J) genauer begriindet und zugleich nachgewiesen, dass Isidor niemals aus Yarro 
direct geschopft hat, sondern nur aus alteren Ivirchenvatern.

*) Diese zuerst von Merkel in den Prolegomena zu den Fasti (Berlin 1841) aus- 
gesprochene Ansicht wurde spiiter von Huelsen („ Yarronianae doctrinae quaenam in Ovidii 
Fastis extent vestigia.“ Berlin 1880) mit guten Grlinden verfochten. Dagegen suelit W inther 
(„De fastis Verri Flacci ab Ovidio a d h ib itis / Berlin 1885) den Yerrius Flaccus ais 
(t>uelle Ovids zu erweisen. Eine dritte Ansicht vertritt Mirsch („De Yarronis ant. rer, hum. 
libris XXV. “ Leipziger Studien V S. 58) E r glaubt namlich, dass Ovid, dem er gro be 
Gelehrsamkeit und Belesenlieit abspriclit, das nothige Materiał fur seine Fasti von C. 
Julius Ilyginus, dem Vorsteher der Palatinischen Bibliothek, erhalten liabe, dessen 
Freundscliaftsverhaltnis zu dem Dichter von Sueton de gramm. 20 erwahnt wird. Dies 
ist naturlich nichts ais eine Vermuthung, der es an festem H alt gebricht. Ob aber 
Varro oder Yerrius dem Ovid ais Quelle gedient liabe, ist schwer zu entscheiden. Diejenigen, 
die fur Yarro eintreten, nehmen da, wo sieli Ubereinstimmung zwischen Ovid und 
Yerrius hudet, an, dass beide au f Yarro ais gemeinsame Quelle zuriickgehen. (vgl. 
Huelsen 8, 41). Die Yertreter der gegentlieiligen Anschauung aber setzen voraus, Ovid 
liabe alles auf Yarro Zuriickgehende nicht aus diesem direct, sondern aus Yerrius 
geschopft. F iir jeden Fali stelit soviel fest, dass sich Yarronisches Gut bei Ovid lindet, 
mag er es nun direct bezogen haben oder nicht.



soweit wir zu erkennen vermogen, in hbchst ansprechender und rich- 
tiger Weise. Varro fiihrte sio namlich wohl zuriick aut die uralten hei- 
misclien Volksbelustigungen, auf die PossenreiCereien an den Compitalien, 
auf die alt hergebrachten Umziige derLuperci mit allen ihren Ausgelassen- 
heiten44 u. s. w. Aber niclit nur die dramatischen Darstellungen, sondern 
die Spiele uberhaupt fiihrte Yarro auf derartige Anfange zuriick, So 
lesen wir bei Nonius 21, 9 unter cernuus: „Yarro de vita pop. Rom. 
lib. I: Etiam polles bubulas oleo perfusas percurrebant ibi([ue cernuabant. 
A quo illo yersus vetus est in carminibus: Ibi pastores ludos faciunt coriis 
Consualia.“

Jedesfalls liaben wir uns die Sache so zu denken. Nachdem Varro 
die Frage der Etymologie erledigt hatte, kam er auf die śiltesten An- 
fiinge der Spiele zu sprechen, und diese suchte er eben in den Volksbelusti- 
gungen, wie sie bei dem landlichen Weinlesefeste zu Ehren des Liber 
tiblich waren. Demnach erscheinen die Liberalia ais die iiltesten und 
ftir die damaligen Zeiten einzigen Spiele, und so konnte Tertullian 
sagen, dass alles, was in jenen iiltesten Zeiten an Spielen esistierte, 
unter dem gemeinsehaftlichen Namen Liberalia zusammengefasst wurde. 
Das bot ihm den erwiinscliten Anlass, seinen zuerst ausgesprochenen 
Gedanken, dass der Name selbst den idololatrischen Ursprung verrathe, 
wenigstens tlieilweise aufrecht zu lialten.

7, 8 ff. „Exinde ludi Consualia dieti, qui initio Neptunum liono- 
rabant. Eundem enim et Consum vocant . . . .  (7, 10 ff.) Quamquam et 
Consualia Romulo defendunt, quod ea Conso dicaverit deo, ut voluut, 
consilii, eius scilicet, quo tum Sabinarum virginum rapinam militibus 
suis in matrimonium excogitavit . . . .  (7, 17 ff.) Et nunc ara Conso 
illi in circo demersa est ad primas metas sub terra cum inscriptione 
eiusmodi: CONSVS CONSJLIO MARS DVELLO LARES +  COILLO 
POTENTES. Sacrificant apud eam nonis Juliis sacerdotes publici, 
X II Kai. Sept. ilamen Quirinalis et virgines.“

Nach dem, was wir iiber den Sinn der vorangehenden Stelle 
gesagt liaben, ist es klar, dass kier nicht zu iibersetzen ist: „dann 
wurden die Consualia ludi genaunt,44 sondern: „dann (kamen liinzu) 
die ludi, welclie Consualia genannt wurden.“ Was die Sache betrifft, 
so finden wir hier eine doppelte Uberlieferung tiber das Consusfest. 
Nach der einen ist Consus identisch mit Neptunus equester (vgl. Cap. 
IX  11, 2 „sed et Neptunus equestris est, quem Graeci Zzmw appel- 
lant44), und Romulus fand dieses Neptunfest schon vor; nach der an- 
deren sind die beiden Gottheiten verschieden, Consus ist der deus- 
consilii (vgl. ad natt. II. 11 S. 115, 19 „a consiliis Consum44), dem Ro
mulus ein eigenes Fest eingerichtet hat. Beide Deutungen vereinigt 
Servius (Aen. VIII 636): „Raptae autem sunt Sabinae Consualibus, hoc 
est mense Martio. Consus autem deus est consiliorum, qui ideo templum 
sub (tecto in) circo liabet, ut ostendatur tectum esse debere consilium 
. . . Iste Consus et cquestris Neptunus dicitur, unde etiam in eius hono
rem circenses celebrantur.44 Des Altares gedenkt Tertullian noch einmal, 
Cap. VIII 10, 2: „Consus, ut diximus, apud metas sub terra delitescit



Murcias." Die von ihm an zweiter Stelle erwahnte Tradition ftihrt aut 
Yarro, der L. L. VI. 20 sagt: „Consualia dicta a Conso, quod tura 
feriae publicae ei deo et in circo ad aram eius ab sacerdotibus ludi illi, 
cjuibus yirgines Sabinae raptae."*) Vergleichen wir dies mit Tertullians 
Bericht, so ergeben sieli folgende Ubereinstimniungen: 1.) Die Ab- 
leitung des Namens Consus von eonsilium, 2.) die Beziehung jenes von 
dem Gotte ertlieilten Ratlies auf den Baub der Sabinerinnen, 3.) das 
Vorhandensein eines Consus-Altares im Circus, bei dem jahrlich Spiele 
zur Erinnerung an das Ereignis abgehalten wurden. Auf diese Uber- 
einstimmungen gestiitzt, diirfen wir wohl weiter gelien und annehmen, 
Tertullian babę auełi die iibrigen Daten, die damit in Zusammenhang 
steben, namentlieh aber jene Inschrift aus Varro entlelrat. Dass dieselbe 
aus Varro oder Sueton geflossen sei, bat schon Krahner (S. 409) ver- 
mutliet, aber zweifelnd binzugefugt, es sei dies wahrscbeinlicber ais 
die Annalnne, Tertullian babę den Altar sammt der Inscbrift ersonnen. 
Was den Altar betrifft, kann davon kcine Rede sein, da ja dieser bei 
Varro selbst und anderwarts bezeugt ist; mit wolchem Rechte wir 
aber beziiglicb der Inschrift den Tertullian einer Falschung verdiicb- 
tigen diirfen, selie icb niebt ein, obwohl aucb Boscber („Lexikon der 
griech. u. rum. Mytbol.u unter „Consus“) dereń Autbenticitiit in Erage 
stellt. Ferner glaube ich mit Riicksicbt auf die sonstige Ubereinstim- 
mung aucb den Zusatz des Servius, der Altar sei desbalb unterirdiscb, 
„ut ostendatur tectum esse debere eonsilium,u ais Varrouisch betracb- 
ten zu diirfen. Dass endlicli Varro die von Tertullian zuerst erwahnte 
Tradition niclit ubergangen, dass er yielmehr zu der Frage nach dem 
Yerbaltnisse zwischen Neptun und Consus, zwiseben dem iilteren Nep- 
tunfest und dem iiingeren Consusfest Stellung genommen babę, kbnnen 
wir yermutlien. Unser Autor lasst sieli darauf niclit weiter ein, weil 
beide Uberlieferungen fiir seinen Zweck glcicli brauebbar waren: 
um ein beidnisebes Gbtterfest bandelt es sich fiir jeden Fali, und das 
geniigt ihm.

Anders urtheilt iiber die Quelle, auf die unser Kircbenvater zuriick- 
gelit, Noeldeeben, indem er Beeinflussung dureb Dionysius von llali- 
karnass und Plutarcb annimmt. (Vgl. S. 759 ff.) Nachdem er die Berichte 
dieser beiden mit Tertullians Angaben genauer yerglieben, kommt er 
zu dem Resultate, das Gemeinsame sei die Zuruckfiihrung des Consm 
festes auf Romulus, und da, abgesehen von Livius I 9, 6, dessen mog- 
licber Einfluss auf das Schauspielbuch ais recht zweifelbaft bezeiebnet 
wird (751), die beiden genannten Autoren die einzigen Vertreter dieser 
Anscliauung seien, glaubt er annehmen zu konnen, dass die Worte 
„quamquamet Consualia Romulo defendunt“ auf Dionysius und Plutarcb 
gehen. Abgesehen davon, dass mindestens Plutarcb wahrscbeinlicb aut 
Yarro fubt,**) ist noch Folgendes einzuwenden. Die Inscbrift auf dem

*) Auf Varro sclieint auch Yerrids zu fulien; vgl. Paul. p 41.: „Consualia ludi 
dicebantur, (juos in honorem Consi faeiebant, quem deum consilii pu taban t.“

**) Die Saclie stelit hier iihnlich wie bei Ovid. Gewisse Dingo in den Quaestione9 
liomanae sowie in den vitae des Romulus und Jfum a gehen sicherlich auf Yarro zuriick, 
und die Frage ist nur die, ob P lu tarch  aus diesem direct geschfipft hat oder nicht. In  
bejaliendem ttinne beantworteten diese Frage Lagus („Plutarchus Yarronis studiosus."



Consus-Altar kennt weder Plutareh noch Dionysius nocli sonst irgend 
ein uns erhaltener Autor, sie ist Tertullians ausschliefiliches Eigen- 
thum. Daraus kann man don Schluss ziehen, dass er fur seinen Bericht 
weder den Plutareh noch den Dionysius beniitzt liabe, sondern eine 
uns nicht mehr ziigiingliche Quelle, das lieifit eben den Varro, auf 
den alle Indicien hinfuhren.

Auf die Consualia folgt die Erwahnung der Ecurria (auch Efjuirria 
oder Equiria gesclirioben), von denen es 7, 9 heifit:

„Dehinc Ecurria ab equis Marti Romulus dixit.“ Diese Worte 
sind eingeschoben zwischen die beiden, auf verschiedener Tradition 
basierenden Angaben tiber die Consualia, so dass sie sieli unmittelbar 
an die Worte anschliefien: „Exinde ludi Consualia dicti, qui initio Kep- 
tunum honorabant. Eundem enim et Consum vocant.M Dies ist wohl 
der Anlass, weshalb Roscher einen Sinn hineinlegt, der nicht darin liegt, 
namlich dass Romulus die alten Consualia in Equirria verwandelt habe. 
„Einer Nacliricht zufolge, Serv. Aen. VIII. 63G, — sagt er — fanden 
jcne Consualia, an denen die Sabinerinnen geraubt wurden, im Marz 
statt, und dazu wiirde die ganz vereinzelte Uberlieferung stimmen 
(Tert. sp. V), wonach Romulus die ehemaligen Consualia in Equirria, 
Spiele des Mars, verwandelt hiitte. Diese letzteren fallen bekanntlich 
auf den 14. Marz.“ Das wollte Tertullian otfenbar nicht sagen, sondern 
die Sache liegt so: Im Anschlusse an seine Quelle beobachtet er die 
chronologische Reihenfolge. Die altesten Spiele waren die Liberalia. 
Spiiter, aber noch vor Romulus, kamen dazu die Consualien, zu Ekren 
Keptuns gefeiert. Dann setzte Romulus dem Mars die Equirria ein. 
Die Erwiihnung des Romulus gibt nun den Anlass, noch einmal auf 
die Consualia zurtickzukommen mit der Bemerkung, dass manche auch 
die Einrielitung dieser Spiele dem Romulus zuschreiben. Von einer 
Verwandlung der Consualia in Equirria ist nichts gesagt. Dieser letzt- 
genannten Spiele gedenkt Varro L .L . VI 13 mit den Worten: „Ecurria 
ab equorum cursu; eo die enim ludis currunt in Martio campo.“ Das 
ist dieselbe Etymologie, nur fehlt eine Angabe tiber die Einsetzung 
der S])iele, die ja fur de lingua Latina entbehrlich war. Ziehen wir 
aber zum Vergleiclie heran, was Verrius bei Paul. p. 81 sagt: „Equirria 
iudi, quos Romulus Marti instituit per equorum cursum, qui in campo 
Martio exercebantur,“ so werden wir kein Bedenken tragen zu behaupten, 
dass sowolil Verrius ais auch Tertullian auf Varro zuriickgehen. Die 
Ubereinstimmung liegt auf der Iland.

Iielsingfors 1S47 und Tliilo („De Yarrone 1’lutarchi ąuaestionum Romanarum auctore 
praccipuo.11 Iionn 1853), der das 5'arronisehc Ciut bei P lutarcli drei Werk en zuweist, 
den Aetia, dc v ita  populi Romani und Antiquitates. Dieselbe Anschauung vertreten 
Mercklin („Die Aetia des \ 'a rro .“ Pliil. I I I  267 ff), K ettner („51. Terentii 5'arronis de vita 
populi Komani epiae ex tan t.“ ] raiło 18(53), I .eo („De Plutarchi (juaestion. Roman, auc- 
toribus.“ H alle 1864), Peter („Quellen P lu tarchs in den Biographien der Romer.“ Halle 
18(55). Andoro lassen den P lu tareh  seine Yarroriischen Nachrichten durch \'erm ittlung 
von Juhas ójAOiÓTTjKs beziehen. So Heeren („De fontibus et auctoritate rita ru m  jiaralle- 
larurn 1’lutarchearum  commentationcs quattuor.“ Gbttingen 1820), Soltau (..De fontibus 
Plutarchi in secundo bello Punieo enarrando.” Bonn 1870), Bartk („Do Jubae óo.otorr^w 
a P lutarcho espressis in  (juaestionibus Romanis et in Romulo Kumaipie11 Gbttingen 187(5), 
Glaesscr („Do Yarroniauae doctrinae apud Plutarchum  vestigiis.“ Leipz. Stud. 15’. 159 11’.).



7, 22 f. „Dehine idem Romulus Jovi Feretrio ludos instituit in 
Tarpeio quos Tarpeios dictos et Capitolinos Piso tradit.“

Mit Recht bezieht Preller (Rom. Mythol. I 3 227 ff.) auf diese 
Spiele Ennius ann. fg. LXI Yalilen =  Serv. Georg. II 384:

„Romulus cum aedificaret Jovis (templuru), pelles unctas stravit 
et sic ludos edidit, ut et cacstibus dimicarent et cursu contenderent, 
rpiam rem F.nnius in annalibus testatur.“ Die pelles unctae, von denen 
bier die Rede ist, erinnern uns sofort an die bereits erwahnte, von 
Nonius unter „cernuus“ citierte Varroniscbe Stelle aus de vita pop. 
Rom. I. wo es heifit: Etiam pelles bubulas oleo perfusas percurrebant 
ibique cernuabant.11 Die Annabme, Servius gehe auf Varronische Tra- 
dition zuriick, wird dadurch nahe gelegt, und damit erscheint auch 
die Zuriickfuhrung dieser Spiele auf Romulus ais muthmaClich Varro- 
niscb. Die Annabme, dass Tertullian seine Nacliricht dem Yarro ver- 
danke, wird noch walirscheinlicher durch die Berufung auf den alten 
Piso. Ohne Zweifel handelt es sieli um den Annalisten L. Calpurnius 
Piso Frugi, der 133 v. Chr. Consul war. Noeldechen freilich (734) nimmt 
an, Tertullian habe den Piso selbst gelesen, oline jedocli fur diese Vor- 
aussetzung einen anderen Grund ins Feld ftihren zu konnen, ais den 
arcbaisierenden Zeitgesehmack, durch den unser Autor auf den alten 
Annalisten gefithrt worden sein soli. Dass es bedenldioh ist, auf Grund 
eines einzelnen Citates dem Tertullian Kenntnis eines Autors beizu- 
messen, die sich anderweitig nicht belegen lilsst, haben wir friiher schon 
erwahnt. Ebenso mussten wir es ais unwahrscheinlich bezeiclmen, dass 
Tertullian einzelne, zerstreute Bemerkungen iiber die Sehauspiele aus 
verschiedenen historischen Werken zusammengetragen habe, wiihrend 
ilirn Speeialschriften iiber dieses Thema zugebote standen. Nelimen wir 
dazu die Thatsache, dass Yarro den Piso mehr ais einmal citiert (L. L. 
V, 148 f =  Piso lib I fg. 6 Peter in „Histor. Rom. reliquiae‘£; L. L. 
V, 165 =  I fg. 9 Peter; do re rust. II 1, 9, vgl. I fg. 1 Peter; Varro 
bei Laet. I 6, 9 =  tg. 41 Peter), so steigt die Wahrscheinlichkeit 
unserer Annabme, Tertullian verdanke das Piso-Citat dem Varro.

An letzter Stelle (7, ‘23 ff). werden die Robigalia genannt.,, Post 
hunc (sc. Romulum) Kuma Pompilius Marti et Robigini (sc. ludos) fecit 
(nam et robiginis deam finxerunt).“

Nach Noeldeehens Ansicht soli Tertullian hier aus Verrius Flaccus 
geschiipft haben, weil dieser allein in seinem Commentar zu den Fasti 
(Mommsen J. L. A. fol. 317) Spiele an den Robigalien ausdriicklich 
bezeugt. Doch bei dem Umstande, dass uns die einschlagigen Werke 
Varros, Suetons und anderer nicht erhalten sind, kann das durchaus 
nicht yiel beweisen. Dazu kommt, dass die Zuriickfuhrung dieser 
Spiele auf Numa, die Verrius weder in den Fasti noch bei Paul. p. 267 
erwahnt, durch Plinius H. N. XVIII p. 285 (29, 96) ais Varronisch er- 
wiesen wird:

„Robigalia Numa constituit anno regni sui XI, quae nunc aguntur 
a. d. VII Kai. Mai., quoniam hinc fere segetes robigo occupat. Iloc 
tempus Yarro determinavit sole tauri partem X obtinente, sicut tunc 
ferebat ratio.“ Selbst den Ausdruck „segetes robigo occupat" finden 
wir wieder bei Yarro L L. VI 16 „Robigalia dicta ab Robigo; secundum



segetes huic deo sacrificatur, ne robigo occupet segetes.a Audi Servius 
(Georg. I. 151) beruft sieli auf Varro fur seine Angabe, dass der 
Gebrauch von „robigo£< im Sinne von „Getreidebrand,“ wofiir die 
Landleute „calamitas“ (Halmscbaden) sagen, ein ubertragener sei; 
urspriinglich habe das Wort soviel wie uleus bedeutet. Eine Scliwie- 
rigkeit bleibt freilich noch ungelost. Eine Gottin Robigo kennen auCer 
Tertullian nocli Ovid (Fasti IV. 907ft'.), Augustinus (C. D. IV 21) und 
Lactantius (I. 20, 17). Varro dagegen an der citiertcn Stelle sowie 
R. R. I. 1, G, Verrius, Servius und Gellius (N. A. V. 12, 14) nennen 
die betreffende Gottheit Robigus. Preller (Rom. Mythol. 1. Aufl. 437) 
nahm an, man habe zwei Paare von Gottheiten yerehrt, Robigus mit 
Flora und Mars mit Robigo. Jordan dagegen in der 3. Auflage des 
PrelleFschen Werkes (II 44 Anm. 2) bestreitet, dass eine Gottin Robigo 
jemals yerehrt worden sei. Robigo statt Robigus bei Ovid und den 
Kirchenschriftstellern sei nur Substituierung des personiticierten Appella- 
tivums fiir den Eigennamcn; der Cultus habe nur einen Gott Robigus 
gekannt. Wie aber Tertullian zu der Zusammenstellung Mars—Robigo ge- 
kommen sein soli, bleibt bei dieser Annahme unaufgeklilrt.

Uie iibrigen Spicie werden summarisch abgcthan mit den Worten 
(7,25 ff.): „Dehinc Tullus Hostilius, dehinc Ancus Martius et ceteri (sc. Indos 
instituerunt)." Daraus kbnnen wir entnehmen, dass unser Autor in seiner 
Quelle eine streng chronologische Aufzahlung yorfand. Daran schliefit sich 
die bereits besprochene Verweisung auf Sueton, und mit den Worten 
„sed liaec satis erunt ad originis de idololatria reatum11 endet das dem 
Ursprunge der Spiele gewidmete Capitel.

De spectaculis Cap. VI.
Wahrend sich in dem eben besprochenon Capitel Tcrtullians Ab- 

liangigkeit von seiner antiken Quelle bis ins einzelne yerfolgen liefi, steht 
es iiicr anders. Die Titel der Schauspiele, die hier besprochen werden, 
bestanden ja noch zu seiner Zeit, und so brauchto er sich dariiber keine 
Belehrung aus alten Quellen zu holen. Er selbst sagt gleich zu Be- 
ginn dieses Abschnittes (8, 3 ff.): „Accedit ad testimonium antiquitatis 
subsecuta posteritas, formam originis de titulis huius quoque temporis 
praeferens, perquos signatum est, cuiidolo et cui superstitioni utriusque ge- 
neris ludi notarentur.“ Hatte aber auch Tertullian die Spiele seiner Zeit 
vor Augen, so kbnnen wir doch unter der Foraussetzung, dass er seiner 
C*uelle auch in der Disposition folgte, Ruckschltisse auf das Varronische 
Werk machen. Wir werden demnach yoraussetzen kbnnen, dass Varro 
nach Absolvierung der origines diejenigen Feste, welche zu seiner Zeit 
mit circensisehen oder scenischen Spielen yerbunden waren, aufgezahlt 
und wolil auch ihre Titel erkliirt habe. Ais Beispiel, wie wir uns das 
ctwa denken kbnnen, mag L. L. VI. 15 diencn: „Megalesia dicta a 
Graecis, quod ex libris Sibyllinis arcessita ab Attalo rege Pergama; 
ibi prope murum Megalesion templum eius deae, unde advecta Romam.“ 
Das Verhalten Tcrtullians gegeniiber seiner Quelle ersehen wir am 
besten aus der Auswahl, die er aus den bekannten sieben ludi annui 
der republikanischen Zeit trifft. Sehen wir von den friih abgeschafften
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ludi yictoriae Sullanae ab, so bleiben secbs iibrig, welche bis in dic 
spiitesten Zciten fortbestanden und sieli groBer Beliebtlieit erfreuten. 
Trotzdem nennt unser Autor bloB vier, namlicli die Megalenses, Ceriales, 
Apollinares und Florales, dagegen tibergebt er die ludi plebei und 
Romani. Daraus entnelnnen wir, dass er sieli erstens auf die blofie 
Anftihrung von Titeln beschrankte und zweitens nur solclie Titel 
wahlte, welche den idololatriscben Charakter der betreffenden Spiele 
dureb den Namcn selbst deutlieh ausdriickten. Damit fallt fur ihn die 
Nothwendigkeit einer weiteren Erklarung weg. Auf eine alte Quelle 
deuten die auf die Leiehenspiele beziiglichen Worte (8, lOilj : „Inter
([uos etiam priyatorum memoriis legatariae editiones parentant, id quoque 
secundum institutionis antiquitatem. Nam et a primordio bifariam 
ludi censebantur, saeri et funebres id est deis nationum et mortuis." 
An Yarro diirfen wir denken mit Rticksicht auf die bereits friiher 
herangezogene Stelle Aug. C. I). YI1I. 26: „Omitto, quod Varro dicit, 
omnes ab eis niortuos existimari manes deos et probat per ea sacra, 
quae omnibus fere mortuis exhibentur, ubi et Indos commemorat fu
nebres etc. “ Vgl. Fiut. Quaest. Rom. p. 82Reiske: to? tprtai Bappooy— 
x a Ó 3 a v c s ę  x o b ;  i w s i ?  d r a v  o a t l t o  TrpoiToy EVTÓy_(u:i, Osóy ,y s ,p v s v a i  tov 
xó~a \źyooatv. Wenn auch die Bebandlung dieser Spiele dem XI. Bucbe vor- 
belialten blieb, so mag doch Varro bier, wo er iiber die Titel der 
Spiele im allgemeinen sprach, diese beiden Hauptarten heryorgehoben 
liaben. Eine ganz iibnlicbe Zweitheilung, wie sie bier Tertullian mit 
den Worten gibt „saeri et funebres id est deis nationum et mortuis“ 
begegnet uns L. L. VI. 12: „Naturali discrimini civilia vocabula dierum 
accesserunt. Dicam prius qui deorum causa, tum qui bominum sint 
instituti. “

De spectaculis Cap. VII.
Nach einer kurzeń, allgemeinen Bemerkung iiber die gemeinsamen 

apparatus der Circus- und Biihnenspiele gebt Tertullian auf die Be- 
schreibung der pompa circensis iiber. Dieser Festzug kam zwar aucli 
den Biibnenspielen zu, „sed circensium paulo pompatior suggestus, 
quibus proprie boc nomen, pompa,*) praccedens, quorum sit in semet 
ipsa probans de simulacrorum serie, de imaginum agmine, dc curribus, 
de tensis, de armamaxis, de sedibus, de coronis, de exuviis. t^uanta 
praeterea sacra, quanta sacriticia praecedant, intercedant succedant, 
quot Collegia, quot sacerdotia, quot otficia moveantur, sciunt bomines 
illius urbis, in qua daemoniorum conventus consedit. “ (8, 22 ff.) Hier 
liegt die Sacbe abnlicb wie bei den Titeln. Es bandelt sieli um Vor- 
giinge im Circus, die zu jener Zeit jedermann aus eigener Anschauung 
kannte. Wenn wir also auch bei Festus p. 364 M. lesen: ,,Tensam
ait Yocari Sinnius Capito yebiculum, quo exuviae deorum ludicris 
circensibus in circum ad pulvinar yebuntur, “ so diirfen wir darauf 
keinerlei Schluss bauen iiber Tertullians muthmaClicbe Quelle. **) Er

*) Interpunction nach Hartę], P a tr. St. I. 13 f.
**) Sinnius Capito ist nach lteitfcrscheid nilchst Yarro Suetons HauptquelIo.



enriihnt dic tensa wie einen bekannten Gegenstand und begniigt sieli 
bci der Charakterisierung der pompa iiberhaupt mit Andeutungen in 
grofien Ziigen. Eine eingehende Scliilderung gibt er niclit, sondern 
sagt „sciunt homines illius urbis, in qua daemoniorum conyentus consedit,“ 
Trotzdem liegt die Annahme nahe, Tertullian habe Varros Scliilderung 
ais Vorbild fiir die seinige bcniitzt. Wie bei den Titeln beschrankt 
er sieli auch hier auf blobe Na,men und Andeutungen, wiihrend wir bei 
Varro ein tieferes Eingehen in die Einzelheiten betreffs der sacra und 
sacrificia, betreffs der Collegia, sacerdotia und officia voraussctzen diirfen. 
Dass dieser die pompa und die sacra des Circus niclit iibergangen haben 
kann, stebt auCer Frage. Weshalb jedoch Kralmer diese Dinge so
wie die circensischen Kampfspiele dem XI. Buclie zuweisen will und 
niclit vielmehr dem IX., das ja de ludis circensibus handelt, ist niclit 
reclit einzuselien.

De spectaculis Cap. VIII.
9, 11 ff.: „Ut et de locis secundum propositum exsequar, circus

Soli principaliter consecratur. Cuius aedes in medio spatio et effigies 
de fastigio aedis emieat, quod non putaverunt sub tecto consecrandum, 
quem in aperto liabent. “

Dass der Circus dem Sol geweiht war, dass sieli dort ein Heilig- 
tlium desselben mit einem Bildnisse des Gottes befand, wusste jeder- 
mann, und somit konnte aus dieser Angabe allein kein Scliluss auf 
Beniitzung ciner alten Quelle gezogen werden. Dagegen deuten die 
Worte, welche erkliiren sollen, warum das Bildnis niclit in dcm Tempel, 
sondern auf dem Giebel des Daclies angebracht war, auf antike Ge- 
lelirsamkeit. Erinnern wir uns der Worte des Servius (Aen. VIII. 636), 
Consus liabe deslialb einen unterirdischen Altar im Circus, „ut osten- 
datur tectum esse debere consilium,“ so finden wir dasselbe Erklarungs- 
princip. Wie es in der Natur der Saclie liegt, dass oin Plan geheim 
bleiben muss, was durch den unterirdischen Altar angedeutet wird, 
so entspriclit dem Wesen des alles erschauenden Sonnengottes die Auf- 
stellung seines Bildes auf dem Giebel. Konnten wir aber jene Er- 
kliirung beziiglich des Consus-Altares mit grober Wahrscheinliclikeit 
auf Varro zurtickftihren, so werden wir auch hier dasselbe thun diirfen.

9 ,1 4 ff.: ,,Qui spectaculum primum a Circa liabent,*) Soli patri
suo, ut yolunt, editum affirmant; ab ca et circi appellationem argumen- 
tantur. “ Die Erwiihnung der Circe bot Noeldechen die Handhabe zu 
mancherlei Vermuthungen iiber die Quelle unserer Angabe. Er erwiihnt, 
dass mehrere Autoren den Circe-Mythus behandelt liatten, so Cato 
(Oi ig. VII), Lucilius, Sallust (Hist.), Varro, Diodor und Hygin. Obwohl 
er da, wo er iiber Diodor spricht (750), es ais recht zweifelhaft hinstellt, 
woraus Tertullian hier geschopft habe, scheint er S. 754f. (vgl. Anm. 
i 62) docli Hygin ais Quelle unseres Kirchenyaters zu betrachten, weil 
bei bciden Circe ais Tochter Sols ersclieint, wiihrend sie Diodor dessen 
Enkelin nennt. Auch an Sallust denkt er (748).

*) So Jlartcl (Patr. St. I 16 f), willirend Keifferscheid nacli Jun ius’ Vorgang „liabent"
tiig-t-
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Uns sclieint ein solcher Anhaltspunkt doch zu unbedeutend, urn 
eine halbwegs sicbere Vermutlmng darauf bauen zu kiinnen. Wir 
glauben vielmehr so argumentieren zu diirfen. Wie Varro zu Beginn 
seiner Ausfiihrungen iiber die ludi im allgeineinen die Etymologie des 
Wortes erdrterte, so diirfte er aucli, bevor er iiber die Circus-Spiele 
handelte, die Worte circus und circenses erkliirt liaben. Dass die 
Ableitung von Oiree Yarros Beifall niclit gehabt babę, ist von yorne- 
herein zu yermutben. Seinem national-romischen Standpunkte entspre- 
chend leitete er die ludi niclit von den Lydern, sondern von dem la- 
teiniscben Worte ludere ab, er identificierte den Consus niclit mit dem 
grieebisclien Ilosstouiy mirto?, sondern erkliirto ihn ais deus consilii; 
das gleicbe Princip diirfen wir fur die Erkliirung des Wortes circus 
yoraussetzen. Uberdies yerratben schon Tertullians Worte ,,qui spec- 
taculum primum a Circa babent“, dass er in seiner Quelle nocb andcre 
Deutungen fand und niclit gerade diejenige wiihlte, welclie sein Ge- 
wiihrsmann billigte. Seryius (Aen. VIII. 036) bietet Folgendcs: ,,Circenses 
dicti vel a circuitu vel quod, ubi nunc metae sunt, olim gladii pone- 
bantur, quos circumibant: dicti autem circenses ab ensibus, circum 
quos currebant*)“. Auf gleicber Tradition basiert Cassiod. var. III 51: 
„Circus a circuitu dicitur, circenses quasi circuenses propterea quod 
apud antiquitatem rudem, quae necdum spectacula in ornatum deduxerat, 
fabricarum inter enses et flumina locis yirentibus agerentur."

Dass hier Varronische Tradition zugrundeliegt, ist nicht zu be- 
zweifeln nacb dem, was Varro bei Servius zu Georg III. 18 sagt: 
„Olim enim in litore fluminis circenses agebantur, in altero latere 
positis gladiis, ut ab utraque parte esset ignaviae praesens periculum. 
Unde et circenses dicti sunt, quia exhibebantur in circuitu ensibus 
positis; licet alii a circumeundo dicant circenses vocari.“ Dazu kommt 
L. L. Y. 153: „Locus idem Circus Mecinus dictus, quod circum 
spectaculis aedificatus, ubi ludi fiunt, et quod ibi circum metas fertur 
pompa et equi currunt“ und V, 154: „ltem simili de causa Circus 
Flaminius dicitur, qui circum aedificatus est Flaminium carapum, et 
quod ibi quoque ludis Tauriis equi circum metas curruntA In dem- 
selben Sinne muss Varro circus und circenses in rer. div. IX  er- 
kliłrt liaben. Daneben erwabnte er die Ableitung von Circe, und 
gerade diese wahlte Tertullian, weil sie den Namen mit einem damo- 
niscben Wesen in Zusammenhang bringt.

9, 20 f.: „Ova honori Castorum adscribunt, qui illos ovo editos 
credendo de cygno Jove non erubescunt.‘:

Auf dioses Ornament des Circus spielt Varro R. R. I 2, 11 a n : 
„Nam non modo ovom illud sublatum est, quod ludis circensibus novissimi 
curriculi tinem facit quadrigis, sed ne illud quidem ovom yidimus, 
quod in cenali pompa solet esse primum.“ Bekanntlich dienten die 
sieben ova dazu, um die Umlaufe zu zahlen. Unter den Beispielen 
fiir die Bedeutung der Siebenzahl, die Varro im ersten Buclie seiner 
Ilebdomades zusammenstellte, erwiihnte er nacli des Gellius Zeugnis 
(N. A. III. 10, 16) aucli „curricula ludorum circensium sollemnia

*) Ausgabo von Thilo, Leipzig 1881—87.



scptcm esse.11 Offenbar musste er dieser Einrichtung bei Besprecbung 
des Circus gedenken und mag wohl auch die Zahl zu deuten yersucht 
haben. Ob wir bei Cassiod. var. III 51 „septem metis certamen 
omne peragitur in similitudinem hebdomadis reciproeae“ eine Spur 
davon vermuthen di ii'fen, bleibe dahingestellt.

9, 21 ff. „Delphines Neptuno vomunt, columnae Sessias a semen- 
tationibus, Messias a messibus, Tutilinas a tutela fructuum sustinent; 
antę eas tres arae trinis deis parent, Magnis Potentibus Valentibus. 
Eosdem Samothracas existimant.‘<

Die Angabe tiber jene grofien Gotter, welclie man auch fur 
samotbrakiscb lialt, soli nach Noeldechen Tertullian aus Cassius 
Hemina geschopft łiaben. Servius zu Aen. I. 378 sagt namlich Folgen- 
des: ,, A1 i i autem, ut Cassius Hemina, dicunt deos penates ex Samo- 
thraca appellatos Osób; pEyaloo?, Osou? Sovamus, Osobę Uber-
dies wollte Tertullian an zwei Stellen (Apol. XOI.155,4 und ad nat.
II. 12. S. 119,9) den Cassius Hemina citieren, nannte ibn aber irr- 
tliiimlicli Cassius Sererus. (Vgl. Noeld. S. 74G ff.) Abgesehen davon, 
dass es an und fur sieli bedenklich erscheint, dem Tertullian genauere 
Kcnntnis eines so alten Autors zuzuschreiben, spriebt der Umstand, 
dass er den Kamen zweimal falsch eitiert, ganz entscliieden dagegen. 
Die Hauptsache aber ist, dass auch hier ganz untriigliche Anzeichen 
auf Yarro fiihren. Probus (vgl. Krahner a. a. O. 406 und „Curio11
S. 3, Schneidewin liii. Mus. IV. 147) sagt zu Verg. Buc. VI. 31: 
„ . . .  et Yarro in logistorico, qui inscribitur Curio de deorum cultu: 
tres arae sunt in circo medio ad columnas, in cjuibus stant signa: in 
una inscriptum D1IS MAGNIS; altera DIIS POTENTIBUS; tertia 
TERRAE ET COELO. In haec duo divisus mundus. Itcm duo initiales 
unde omnia et omnes orti, et hi dii magni appellati in Samothrace." 
Dazu kommt L. L. V. 58: „Terra enim et Caelum, ut Samothracum 
initia docent, sunt Dei Magni, et hi quos dixi multis nominibus, non 
quas Samothracia antę portum statuit duas yirilis species aeneas Dei 
Magni, neque ut volgus putat, hi Samothraces dii, qui Castor et Pollux, 
sed lii mas et femina et hi quos Augurum libri scriptos habent sic 
DIVI QVI POTES pro illo quod Samothraces THEOE DYNATOE. 
Haec duo Caelum et Terra, quod anima et corpus.“ Kaum ist es nothig 
zu benierken, dass wir nicht mit Schneidewin jenen logistoricus, sondern 
mit Krahner das IX. Buch rer. div. ais Tertullians Q,uelle zu betrachten 
haben. Da ferner Varro bei Probus jene drei Altare im Zusaminen- 
liange mit den columnae erwahnt („sunt in circo medio ad columnas11), 
so werden wir auch das, was Tertullian unmittelbar yorher iiber die 
columnae sagt, auf dieselbe Q,uelle zuruckfiihren.

10,2 ff.: „Consus, ut diximus, apud metas sub terra delitescit Murcias. 
Eas quoque idolum fecit; Murciam enim deam amoris yolunt, cui in 
illa parte aedem voverunt.“

Uber Consus und seinen Altar haben wir bereits an anderer 
Stelle gesprochen. Was hier weiter iiber die metae Murciae und die 
Guttin Murcia mitgetheilt wird, liisst sich auf Varro zuriickfiihren. 
L. L. V. 154 lieifit es: „Intumus circus ad Murciao yocatur, ut 
Procilius aiebat, ab urceis, quod is locus esset inter ligulos ; alii dicunt



a murteto declinatum, quod ibi id fuerit; cuius vestigium raanet, quod 
ibi est sacellum etiarn nunc Murteae Veneris.“ Murtea Venus ist jene 
dea amoris Tertullians. Mit Recht nimmt Thilo auch bei Plutarcb, 
Quaest. Rom. XX. . .  -/od yap viiv Moopxiav ’Acppo3ttr(v y.otlooat, MopTiay 
-o i:aXai6v ć>ę eotxsv u)vóu.a£ov“ Abhangigkeit von Varro an, obwolil 
Glaesser (170) diese Ubereinstimmung zwischen Yarro und Plutarcb 
ais zufallig betrachtet. Endiich konnen wir nocli Servius (Aen. VIII. 
036.) beranzieben: „Vallis autem ipsa, ubi circenses editi sunt, ideo 
Murcia dicta est, quia quidam yicinum montem Murcum appellatum 
volunt; alii, quod fanum Yeneris Verticordiae ibi fuerit, circa quod 
nemus e murtetis fuisset, immutata littera Murciam appellatam; alii 
Murciam a Murcido quod est marcidum, dictarn volunt; pars a dea 
Murcia, quae cum ibi Bacchanalia essent, furorem sacri ipsius murcidum 
faceret,“ und Augustinus C. D. IV 16: „Deam Murciam; quae praeter 
modum non moveret ac faceret bominem, ut ait Pomponius, murcidum, 
id est nimis desidiosum et inactuosum.14

Nach all dem AngefUbrten ist anzunebmen, Varro babę mebrere 
Deutungen der Rezeiclmung metae Murciae beigebracbt, ron denen 
Tertullian wiederum jene auswablte, welcbe zeigte, „eas quoque (sc. 
metas) idolum fccisse.“

De spectaculis Cap. IX.
Dieses Capitel ist den artes circenses gewidmet. 10, 26 ff.: „Nunc 

de artibcio quo circenses exbibentur. Res equestris retro simplex: de 
dorso agebatur, et utique communis usus reus non erat. Sed cum ad 
ludos coactus est, transiit a dei munere ad daemoniorum officia. Itaque 
Castori et Polluci deputatur liaec species, quibus equos a Mercurio 
distributos Stesichorus docet. Sed et Neptunus equestris est, quem 
Graeci uct«ov appellant.44 Die Stelle des Stesichorus, auf welche hier 
angespielt wird, ist Fragment l Bergk : ‘Eppstas <I)/A*[,eov ;xsv socdxj -/.od 
"Apuafoy u>xśa TŚxva rioSdp â? "llpu os Z«v9ov -/.od KuW.apov... Der im 
zweiten Verse genannten Rossę Xanthus und Cyllarus ais Junos Ge- 
sclienk an die Dioskuren gedonken die Commentatoren Vergils. Probus 
sagt zu Georg. I 12: „Ft idcirco etiarn poetae tradunt ab eo (sc. Nep- 
tuno) equum donatum Adrasto Ariona et Junoni Xantbum et Cyllarum, 
ipios illa dederit Castori et Polluci.11 Ahnlich bemerkt er zu Georg. III 89: 
„Pollux autem et Castor Lacedaemone nati sunt, qui existimantur equos 
accepisse a Junone muneris nomine Edv9ov xcd KóDapw, quos ei Neptunus 
donaverat.“ Zu derselben Stelle merkt Philargyrius an: „Amyclae civi- 
tas Laconicae. Nanthum autem et Cyllarum equos, ([uos Neptunus Ju
noni dedit, illa Castori et Polluci, ut poetae Graeculi fabulantur." Dazu 
kommen die Scbolien des codcx Bernensis, wo es zu der erwahnten 
Stelle ( =  Alcman Fgm. 12 Berglc) bei lit: „Amycla urbs in Peloponneso; 
equos autem a Neptuno Junoni datos Alcman lyricus dicit Cyllarum 
et Nanthum, quorum Polluci Cyllarum, Nanthum fratri concessum esse 
dictum est.“

Offenbar geben Tertullian und die Interpreten Vergils auf eine 
und dieselbe Quelle zuriick. Jener bat den ersten Vers des Stesichorus



vor Augen, diese den zweiten. Wenn auch in den Berner Scholien 
nur AIcman genannt wird, so spricht doch Philargyrius im Plural yon 
poetae Gracculi, und Probus oder dessen Gewahrsmann bat oline Zwei- 
fel den Stesichorus im Sinne, wie die daselbst citierten Worte Edv{)ov 
y.ca K6XXapov beweisen. Dass die Erklarer des Vergil den ersten Vers 
des Stesichorus-Fragmentes unberiicksichtigt lassen, kann uns niclit 
wundern. Georg. I 12 ist von Neptunus eąuester, dem Schopfer des 
Pferdes, die Rede, und III 89 wird Cyllarus ais Pferd des Pollux ge
nannt. An keiner von beiden Stellen hatten also die Interpreten Ver- 
gils einen Anlass, den ersten Vers heranzuziehen. Dagegen scheint mir 
Tertullian auf beide Angaben Riicksicht genommen zu liaben. Wcnn 
er namlich sagt, Castor und Pollux liŁltten von Mercur die Pferde er- 
lialten, und dann hinzugefiigt „sed et Neptunus eouestris est, quem 
Graeci iiciuov appellant,“ so deutet er damit auf die zweito Nacbrictlit 
hin, welche uns die Vergil-Erklarer iiberliefern, und dereń offenbar 
Stesichorus in dem zweiten, Yerstiimmelten Verse gedachte. Die An- 
nalimc einer gemeinsamen Quelle scheint demnach gerechtfertigt, und 
da das Yorliandensein zahlreicher Varronischer Spuren in den Vergil- 
Scholien aufier Frage ist, diirfen wir getrost auf Varro rathen. Noel- 
dechens Annahme, Tertullian habe aus Stesichorus selbst geschdpft, 
scheint wenig glaubwiirdig. Dass die raumliehe Nilhe von Sicilien und 
Karthago eine besondere Bekanntschaft vermittelt haben soli, ist eine 
Vermuthung, fiir die sich feste Anbaltspunkte nicbt finden lassen.

11, 3 ff. „Seiugas vero Jovi, rpiadrigas Soli, bigas Lunae sanxerunt. 
Sed et

Primus Ericlithonius currus et ąuattuor ausus 
Jungere efjuos rapidusąue rotis insistere victor.
Ericlithonius, Minervae et Yulcani filiu s .......................  portentum

est daemonicum, immo diabolus ipse, non coluber. Si vero Trocbilus 
Argiyus auetor est currus, primae Junoni id opus suum dedicavit. Si 
Romae Romulus quadrigam primus ostendit, puto et ipse inter idola 
conscriptus est, si idem est Quirinus.“

Den Ericlithonius nennt ais Erfinder der quadriga unter anderen 
auch Philargyrius zu Georg. III 113 und beruft sich dahei auf Varro 
mit denWorten: „Varro in libro, qui Admirabilium inscribitur, Erich- 
thonium ait primum quattuor iunxisse equos ludis, qui Panathenaea appel- 
labantur. De hoc Erichthonio alibi satis dictum, qui anguinis pedibus 
fuisse memoratur.u Fiir die Angabe selbst kann also Varro ais Quello 
gedient haben, natiirlich aber nicbt fiir das Vergil-Citat (Georg. III 
113 f.) Die Frage, wolier Tertullian dieses entlehnte, ist daliin zu be- 
antworten, dass er selbst den Vergil gelesen und genau gekannt hat. 
hsoeldochen hat S. 739 ff. die Stellen, wo er ihn entweder citiert oder 
unzweifelhaft auf ihn anspielt, zusammengestellt. Zwei kann man noch 
hinzufiigen. Apol. XXV O I 222, 14 (vgl. ad nat. II 17 S. 131, 9) 
„Misera illa coniunx Jovis et soror adyersus fata non valuit“ bezieht 
sich olme Zweifel auf Aen. I 46.

„Ast ego, quae divom incedo regina Jovisque 
Et soror et coniunx una cum gente tot annos 
Bella gero“ und auf Junos Worte I 39 „quippe vetor fatis.“ 

Ad. nat. II. S. 124, 16 „Priyato enim titulo Jovem Optimum vulgo



appellatis, ct cst Vergilii aecus Juppiter“ bezieht Reiffersclieid auf 
Aen. X  450 „sorti pater aecus utrique est.“ Ebenso gut kann man 
aber an Aen. VI 129 denken : „ . . . pauci, quos aecus amavit Juppiter.“ 
Jedesfalls kann kein Zweifel bestehen, dass die an unserer Stelle citierten 
zwei Verse aus Vergil direct entlehnt sind. Uass jedocb der Dichter 
nicht die eigentliche Quelle fur das Thatsachliche war, lehrt der Zusatz 
iiber des Erichtbonius Abkunft und Gestalt, dereń Vergil nicht gedenkt. 
Die Worte „diabolus ipse, non coluber“ enthalten eine unyerkennbare 
Anspielung auf die pedes anguini, dereń an der citierten Stelle bei 
Philargyrius Erwahnung gescbiebt. Demnach wird Tertullian bei Varro 
den Bericht iiber Erichtbonius und seine Erfindung gelesen baben; 
dabei kamen ihm Vergils Verse ins Gedachtnis, und er citierte die- 
selben. Wie sieli aber Varro sonst in strittigen Fragen nicht auf eine 
Angabe beschrankt, sondern den verschiedencn Traditionen Rechnung 
triigt, so kann er aucli kier das nicht iibergangen baben, was Ter- 
tuliian iiber den Argiyer Trochilus und Romulus sagt. Dagegen baben 
wir in den Worten „puto et ipse inter idola conscriptus est, si idem 
est Quirinus“ keine Varroniscbe Etymologie z u suchen, sondern eine 
von dem Kircbenyater selbst angedeutete Ableitung des Namens 
Quirinus, wie es bereits La Cerda thut, der sagt: „Quia primus Romulus 
quadrigam ostendit, dictus est Quirinus, videlicet tamquam Curinus a 
curru aut Currinus.“ (Vgl. Ecurria, Equirria, Equiria.) Dics ist eben
so ironiscb gemeint wie ad nat. II. S. 112,25: „Ideo deus, ideo Quirinus 
est, quia tunc parentibus quiritatum est per illum.“ Die Spuren wirk- 
licli Varronischer Erklarung glaubt wohl mit Recbt Iluelsen (S. 35. f.) 
bei Oyid gefunden zu baben (Fast. II. 475 ff.):

„Proxima lux vaeua est; at tertia dicta Quirino.
Qui tenet hoc nomen, Romulus antę fuit:
Sive (juod basta curis priscis est dicta Sabinis,
Bellicus a telo venit in astra deus :
Sive suo regi nomen posuere Quirites:
Seu quia Romanis iunxerat ille Cure$.“
Docli wir kebren zur Saclie zuriick. Noeldechen (754) betracbtet 

ais Quelle fur die Angaben iiber den Erfinder der Quadriga den Hygin, 
weil dessen Fabel 166 beziiglicb der Abkunft und Gestalt des Erich- 
tbonius mit Tertullian iibereinstimmt. Da aber aucli Varro den 
schlangenfiifiigen Erichtbonius ais Erfinder der Quadriga bezeiebnete, 
beweist dies wenig. Uberdies muss Noeldechen selbst einen offen- 
kundigen Widersprucli zwiseben Hygin und Tertullian zugeben, indem 
jener den Argiyer Orchilochus, dieser den Trochilus ais Erfinder nennt. 
Um iiber diese Schwierigkeit binwegzukommen, muss Noeldechen zu 
der ktihnen Vermuthung seine Zuflucht nehmen, es sei in einer Liicke 
bei Iiygin (fab. 273) Trochilus wenigstens ais inyentor currus primi 
genannt gewesen, wenn aucli nicht primae quadrigae.

Fur die noch tibrigen Worte „seiugas vero Joyi, quadrigas Soli, 
bigas Lunae sanxerunt“ sind wir auf Vermuthungen angewiesen. Wie 
bereits friiher erwahnt, bietet Isidor in dem sonst ganz von Tertullian 
abhiingigen 18. Buche seiner Origines manches Varronische, was bei 
letzterem felilt. Dies scheint auch XVIII 36 der Fali zu sein, wo wir



lesen: „Quadrigas ideo Soli iungunt, quia per ąuattuor tempora annus 
vertitur: ver et aestatem, autumnum et hiemem. Bigas Lunae, quoniam 
gemino cursu cum sole contendit, sive quia et nocte yidetur et die. 
Trigas diis inferis, quia lii per tres aetates homines ad se rapiunt, id 
est per infantiam, iuventutem et senectam. Seiuga maximus currus currit 
Jovi, propter quod maximum deorum suorum eum esse credunt.11 Diese 
Vermutliung wird einen Grad wahrselieinlicher durch Varro rer. hum. 
XIV fg. 2 Mirseh ( =  Serv. Aen. V 295): „Aetates omnes Varro sic 
dividit: infantiam, pueritiam, adulescentiam, iuyentam, senectam.“ Dass 
dies mit dem, was Isidor iiber die Bedeutung der trigae sagt, niclit in 
Widerspruch steht, ist klar. Das einemal werden genauer fiinf Alters- 
stufen unterschieden, das anderemal bloC die drei liauptsachlichsten 
heryorgehoben. *)

S. 11, 12 tf. „Talibus auctoribus quadrigae productae merito et 
aurigas coloribus idololatriae yestierunt. Xamque initio duo soli fuerunt, 
albus et russeus. Albus bierni ob niyes candidas, russeus aestati ob 
solis ruborem voti erant. Sed postea tam yoluptate quam superstitione 
provecta russeum alii Marti, alii album Zephyris consocraverunt, pra- 
sinum yero Terrae matri vel verno, yenetum Caelo et Mari yel 
autumno.“

Die Farben der Wagenlenker werden kier mit Naturerscbeinungen 
und mit den Flementen in Zusammenhang gebraclit. Tertullian selbst 
sagt mit Riicksicht darauf (11, 19): „Cum autem omnis species idolola
triae damnata sit a deo, utique etiam illa damnatur, quae elementis 
mundialibus profanatur.“ Ahnlich Isidor (Orig. XVIII 29): „Fingunt
autem circensia liomani ad causas mundi referri, ut sub liac specic super- 
stitiones vanitatum suarum excusent.“ Welehe Rolle die Elemente in 
Yarros Lehre spielten, ist bekannt. Wir wissen, dass er das physieum 
deorum genus auf dieselben zurtickfiihrte; vgl. ad. nat. II 3 S. 97, 18 f. 
„His ita expeditis yidemus physieum istud ad hoc subornatum, ut deos 
elementa contendaP und ebenda S. 98, 20 ff: „Itaque quod mundi erit, 
hoc elementis adscribetur, caelo dico et terrae et sideribus et igni, quae
deos et deorum parentes......... frustra vobis credi proposuit Varro“ (Vgl.
rer. div. XVJ fg. 3 bei Schwarz). Die vier Elemente bogegnen uns auch 
rer. div. III, fg. 3 Merkel ( =  Sery. Aen. III 359): „Varro autem quattuor 
genera diyinationum dicit, terram, aerem, aquam, ignem: geomantis, 
aeromantis, pyromantis, hydromantis.u Terra und Oaelum ais dei magni 
liaben wir auch L. L. V. 58 gefunden. Unter diesen Verh;iltnissen 
lilsst sieli nicht leugnen, dass das, was hier iiber die Bedeutung der 
Farben des Circus gesagt wird, mit den Prineipien Varroniseher Doc- 
trin in Einklang steht und die Vermuthung nalie legt, Varro liabe ais 
Quelle gedient. Dennocli ist die Saclie nicht mit Sicherheit zu ent- 
scheiden, weil es zweifelhaft ist, ob die griine und blaue Farbę vor 
der Kaiserzeit iiberhaupt in Gebrauch stand (Friedliinder, Sittengesch. 
Iloms IP  298). Wahrsclieinlich bleibt es immerhin, dass Varro wenig-

*) F u r das erwiilmte Yarro-Fragmont hiitte Mirsch auch Tort. de anima uG S. 
390, ls  ff. heranziehen sollen, wo nicht nur ebenfalls fiinf Altersstufen unterschieden, 
sondern dafiir auch ganz dieselben Ausdriicke gebrauclit werden wie bei Yarro: infantia, 
pueritia, adulescentia, iu ren ta, senecta. Ob daraus auf Kenntnis der rer. hum. libri zu 
schlieiJen soi, bleibe daliingestcllt.
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stens die symbolische Bedeutung von Roth und WeiO erkliirt liabe. 
Das iibrige wilre dann ais spiitere ErgUnzung, etwa von Sueton lier- 
riłhrend, zu betrachten. Auch bier ist Isidor (Orig. XVIII 41) viel 
ausfiihrlieher ais Tertullian.

Mit diesem Capitel verlasst Tertullian die ludi circenses, fur welcbe 
ilim Yarros IX. Buch ais Hauptquelle diente, urn zu den Biilmenspielen 
tiberzugehen.

De spectaculis Cap. X.
Weit kiirzer ais iiber die ludi circenses fasst sieli Tertullian iiber 

die Biihnenspiele, denen er ein einziges Capitel zuweist. Daher sind 
seine Angaben auch vielfach so allgemein gehalten, dass sieli daraus 
wenig fiir die Erkenntnis seiner Queile ergibt. Uber origines und 
tituli wird nichts Neues geboten, sondern nur auf das bereits friiher 
Gesagte neuerdings hingewiesen. „Transeamus — sagt er S. 11, 22 ff. — 
ad scaenicas res, quarum et originem communem et titulos pares 
secundum ipsam ab initio ludorum appellationem et administrationem 
coniunctam cum re equestri iam ostendimusA Ein Hinweis auf dio 
im vorangehenden Buche genauer dargelegte Gemeinsamkeit in Ursprung 
und Titeln der Spicie mag auch das X. Buch Varros eroffnet liaben. 
Wenigstens finden wir in de lingua Latina zu Anfang der einzelnen 
Biicher, soweit derselbe nicht verstiimmelt ist, eine kurze Riickver- 
weisung auf den friiher behandelten Stoff. Befremden muss es, dass 
Tertullian der unmittelbaren Veranlassung zur Einfiihrung von Biihnen- 
spielen, der im Jahre 3G4 v. Chr. ausgebrochencn Seuche, mit keinem 
Worte gedenkt, wiihrend das Augustinus an mehreren Stellen thut 
(C. D. 1. 32, II 8, 111 17). Selbst in der sonst ganz von Tertullians 
Bchauspielbuch abhiingigen Pseudo-Cyprianischen Schrift de spectaculis 
lesen wir 8. 6, 18 Hartel: „Dum urbem fames occupasset, ad advoca- 
tionem populi adquisiti sunt ludi scaenici et Cereri et Libero dicati 
postmodum reliquisque idolis et mortuisA Damit stimmt auch der 
bekannte Bericht des Livius (VII. 2). Dass dieser auf Yarro zuriick- 
gehe, hat moines Wissens zuerst Otto Jahn vermuthet (Hermes II. 225 f.) 
und neuerdings Leo in seinem Aufsatz „Varro und die Satire“ (Herm. 
XXIV. 75 ff.) mit gutem Rechte behauptet. Jener dachte an die Biicher 
de scaenicis originibus, dieser an de poetis oder die rer. div. libri. 
Dass Varro in dem letztgenannten Werke diesen Umstand unbedingt 
erwiihnt liaben muss, liegt auf der Hand. Wie ist nun das Still- 
schweigen Tertullians zu erklaren? Vermuthlich liielt er es fiir iiber- 
fliissig, da der gemeinsame Ursprung beider Arten von Spielen ais ido- 
lolatrisch bereits hinliinglich erwiesen war, des besonderen Anlasses 
fiir die Einfiihrung von Biilmenspielen eigens zu gedenken, da sieli 
fiir seine Argumentation ein neuer Gesiclitspunkt daraus doch nicht 
ergeben hiltte. Er geht a!so gleicli aut die apparatus iiber und betont 
auch hier die wenigstens theilweise Ubereinstimmung zwischen ludi 
scaenici und circenses. 8. 11, 25 ff. heildt es/ „Apparatus etiam ex 
ea parte consortes, qua ad scaenam a templis et aris et iłla infelicitate



turis et sanguinis inter tibias et tubas itur duobus inquinatissimis arbitris 
funerum et sacrorum, dissignatore et haruspice.11 Diese Worte sind so 
allgemeiner Natur, der Gegenstand ein ftir die damaligen Zeiten so 
bekannter, dass sieli sicliere Riickschlusse auf eine antike Quelle daraus 
nicht ziehen lassen* **)). Wir miissen uns darauf beschranken, hier dieselbe 
Vermuthung auszusprecben wie beziiglich der Schilderung der pompa 
circensis und der damit in Zusammenhang stelienden Vorg;inge, dass 
niiinlich der Kirchenyater Yarros Bericht, wenn aucli nicht zu seiner 
Orientierung iiber das Thatsachliche, so doch ais Muster ftir seine 
Uarstellung bentitzt habe. Dagegen weist unzweideutig auf eine alte 
Quelle dasjenige lun, was iiber die Ortlichkeit der dramatischen Auf- 
fiihrungen, iiber das Theater gesagt wird.

S. 12, 5 ff. lesen wir: „A loci yitio theatrum proprie sacrarium 
Veneris est. IIoc denique modo id genus operis in saeculo evasit. 
Nam saepe censores nascentia cum maxime theatra destruebant moribus 
consulentes, cpiorum scilicet periculum ingens de lascivia providebant
.................. Itaąue Pompeius Magnus solo theatro suo minor cum illam
sordeni"*) omnium turpitudinum extruxisset, yeritus quandoque memo- 
riae suae censoriam animadversionem Yeneris aedem superposuit et ad 
dedicationem edicto populum vocans non theatrum, sed Veneris tom- 
plum nuncupayit, cui subiecimus, inquit, gradus spectaculorum. Ita dam- 
natum et damnandum opus templi titulo praetexit et disciplinam super- 
stitione delusit.11 Noeldechen yermuthet hier den Einlluss dreier Au- 
toren. Die Angabe iiber die Dedication des Pompejustheaters („cui sub
iecimus gradus spectaculorum“) soli auf Varros yerlorenes Werk de 
Pompeio zuriickgehen (S. 735). Fiir die Bemerkung des Kirchenvaters 
von Pompejus’ Besorgnis vor einem abfillligen Urtheil der Nachwelt 
soli den substantiellen Untergrund Tacitus ann. XIV. 20 geboten haben: 
„Nerone quartum Cornelio Cosso consulibus quinquennale ludicrum 
Eornae institutum est ad morem Graeci certaminis, varia fama, ut 
cuncta formę nova. Quippe crant, qui Gnaeum quoque Pompeium 
incusatum a senioribus ferrent, quod mansuram theatri sedem posuisset“ 
(vgl. Noeld. S. 748 f.) In den Worten endlich „Pompeius Magnus solo 
theatro suo minor1' erblickt Noeldechen die bewusste, witzige Weiter- 
bildung eines bereits bei Plinius (N. H. VII. 48) sich findenden Wort- 
spielos: „A Magno Pompeio magni theatri dodicatione11 (S. 758 f.) 
Dazu mijchte ich Folgendes bomerken. Dass in der Schrift de Pompeio 
die Errichtung des Theaters eine bedeutende Rolle gespielt haben muss, 
bedarf allerdings kcines Beweises. Ebenso steht es aber auCer Frage, 
dass Varro auch in rer. div. X  dariiber sprechen musste, Demnacb 
wird Tertullian aus diesem, nicht aus jenem Werke geschopft haben. 
Nun bildet aber die Errichtung des Pompejustheaters blcfi den Ab- 
schluss einer liingeren Entwicklung der iiulieren Gestalt der Btihne. 
Die einzelnen Phasen dieser allmahlichen Yeryollkommnung von den

*) Eine eingehende Besprechung des Eestzuges im Theater im Anschlusse an 
unsere Stelle giht Noeldechen in seinem lesenswerten Aufsatze „Tertullian und das 
Theater. “ Zeitschr. f. K G. XV. S. 179 tf.)

**) sordem Ila rte l (Patr. St. I. 17); sortem codd. cortem ( =  cohortem) H aup t; 
arcem vulg\, Koili'.



ersten, primitiven Anfangen bis zur endliclien Auffiihrung eines stiin- 
digen Theatergebaudes bat Yarro ohne Zweifel eingehend behandelt. Ter- 
tullian spricht nun von mehreren gescbeiterten V6rsuohen eines Theater- 
baues und erwahnt dasselbe Apol. 6 O. I. 133, 8 ff: ,,Quonam illae leges
abierunt sumptum et ambitionem comprimentes, ..................quae thea-
tra stuprandis moribus orientia statim destruebant ?“ Einen derartigen 
Fali, die Untersagung des beabsichtigten Tlieaterbaues durch den Senat 
auf Veranlassung des Scipio Nasica im Jabre 155 v. Chr. finden wir 
aucb anderwiirts mebrfach bezeugt. (vgl. Ritschl Parerga 213). Augustinus, 
dessen Abhiingigkeit von rer. div. X  aufier Frage steht, sagt C. 1). I. 
32 dariiber Folgendes: „Hinc etiain erat et ex bac providentissima 
patriae caritate veniebat quod idem ipse (sc. Scipio Nasica) yester pon- 
tifex maximus, a senatu illius temporis (quod saepe dicendum est) dictus 
sine ulla sententiarum discrepantia vir optimus caveam tbeatri senatum 
construere molientem ab bac dispositione et cupiditate compescuit 
persuasitfjue oratione gravissima, ne Graecam luxuriam virilibus patriae 
moribus paterentur obrepere et ad virtutem labefactandam eneryan- 
damque Rornam peregrinae consentire necpiitiae, tantumque auctoritate 
valuit, ut yerbis eius commota senatoria proyidentia etiam subsellia, 
(|iiibus ad horam congestis in ludorum spectaculo iam uti civitas coe- 
perat deinceps prohiberet apponi.“ Dass dergleicben ofter geschab, 
bericlitet blofi Tertullian. Da wir keinen Grund baben, seino Angabe 
fur blofie Ubertreibung zu halten •— aucb Oebmichen in Iwan Mullera 
Handbuch V. 3 S. 221 lilsst ibn ais glaubwiirdigen Zeugen gelten — 
so diirfen wir annelmien, Varro babę mehrere derartige Fiille erwahnt, 
von denen Augustinus einen einzelnen herausgriff und ausfiibrlicb er- 
zahlte, walirend Tertullian sieli auf eine aligemeine Bemerkung be- 
schriinkte. Was ferner den Einfluss der citierten Taciteischen Stelle 
anbelangt, soli die Moglichkeit desselben niebt geleugnet werden, da 
Tacitus ein Autor ist, den Tertullian gut kennt. Freilich kann man 
sieli andererseits der Erwagung niebt yerscblieCen, dass aucb ohne eine 
solche Beziebung der von dem Kircbenyater ausgesprocbene, dem Pom- 
pejus supponierte Gedanke mit Rucksicbt auf die Pracedenzfillle nabe 
genug lag. Ob endlieb das Witzwort Tertullians auf Plinius zuiiickzu- 
fiihren sei, und ob de pall. 4 0  1. 939, 1 „magnum regem sola gloria 
minorem1* ais eine weitere Yariation desselben zu betracbten sei, wird 
scbw'er zu entsebeiden sein.

Weiter unten lesen wir: „Sed Veneri et Libero convenit. Duo 
ista daemonia conspirata et coniurata inter se sunt ebrietatis et libidinis. 
Itaque theatrum Veneris Liberi (|uoque domus est. ISiam et alios ludos 
scaenicos Liberalia proprie yocabant, praeterquam Libero devotos, quae 
sunt Dionysia penes Graecos, etiam a Libero institutos.11 Da das am
17. Mbrz gefeierte Fest der Liberalia niebt sceniscli war (vgl. Preller, 
Rom. Mythol. I 3 53, Marquardt R. St. V. III. 348, Anm 2, Mommsen 
C. J. L. I p. 388 b), so bezieht Marquardt unsere Stelle wobl mit 
lieclit auf Griecbenland und betracbtet den Ausdruck Liberalia ais 
blofie Ubersetzung des grieebiseben Atoyóaia. Und in der That 
konnte Varro bei Besprecbung der Biilinenspiele dic grieebiseben 
Dionysicn fiiglicb niebt aufier Betracht lassen. Von diesem Gesichts-



punkt lasst sich auch Krahner leiten, wenn er Diomedes III. 487 Keil 
dem X. Buche rer. div. zuweist, wo es heiGt: „Olim actoribus tra- 
gicis rpdyo; id est hircus praemium cantus proponebatur, qui Libera- 
libus die festo Liberi ob hoc ipsum immolabatur, quia, ut ait Varro, 
depascit vitem.“

Der Rest des Capitels ist den artes gewidmet. 12, 27 f . : „Quae 
vero voce et modis et organis et lyris*) transiguntur, Apollines et 
Musas et Minervas et Mercurios mancipes habent.w

Schon Krahner yermuthet liier Varro ais Quelle. Wir besitzen 
namlich einige auf die Musen beziigliche Fragmente Varros (vgl. Varro 
bei Serv. Ecl. VII. 21, VIII. 12), oline z u wissen, aus welchem Werko 
sie stammen. Mit Recht weist Krahner dieselben dem X. Buche rer. div. 
zu und rechnet auch unsere Stelle dazu. Ein geeigneterer Platz dafur 
lasst sich kaum finden; denn der Cult des Apollo und der Musen 
hangt so enge mit der dramatischen Kunst zusammen, dass diese Gottlieiten 
bei der Besprechung der artes theatrales niclit ubergangen werden 
konnten. Es eriibrigt nocli, in Kurze die Grtinde anzugeben, die uns 
veranlassen, gegen die beste Tradition lyris statt litteris zu schreiben. 
Die Leseart des cod. Agobardinus, litteris, vertheidigen Junius und 
La Gerda, denen sich Klussmann und Reifterscheid anschliefien, damit, 
dass Mercur ais kófioę auch Erfinder der Buchstaben sei. Dagegen 
bat Isidor lyris, was er offenbar in seinem Tertullianexemplar fand, 
und so schreiben Pamelius, Rigaltius und Oehler, wie mir scheint, mit 
Recht. Erstens passt zu den yorangehenden Worten voce, modis und 
organis entschieden lyris besser ais litteris. Zweitens bietet die Wen- 
dung „quae litteris transigunturu meines Erachtens keinen recht passen- 
den Sinn. Was konnen diese Worte bedeutcn? „Was durch die 
Schrift zur Darstellung kommt, was sieli durch die JSchrift yollziehtA 
Soli mail das von dem Texte der im Theater vorgetragenen Dichtungen 
yerstehen ? Eine andere ais diese etwas gezwungene Deutung ist wohl 
nicht moglich. Jede Schwierigkeit entfilllt, sobald wir lyris schreiben. 
Nun noch einige Worte iiber die Interpretation der Stelle, die mir 
von den Erkliirern nicht yollig richtig aufgefasst zu sein scheint. 
Pamelius sagt zur Begriindung und Erkliirung der Leseart lyris Folgen- 
des: „Nam et Apollinis simulacro lyra adiungebatur et Musis tribuebatur 
lyra septichordis, (piemadmodum et musica ab eis ita cognominata, 
atque adeo omnis generis, et yocum modi, et organata instrumenta 
reliqua. Recto etiam Minervis et Mercuriis eadem tribuuntur, eo quod 
artium omnium illi parentes tradantur.“ Er meint also olfenbar, dass 
die Lyra allen hier genannten Gottlieiten zugeschrieben werde. Oehler 
bezieht dieselbe auf Apollo, indem er sagt: „Lyram inyenisse Apollinem 
ex Apollodoro et poetis notum est“. Ich glaube vielmehr, dass żwischen 
den angeftihrten Kamen der Gottheiten und den ilmen beigelegten 
Attributen ein yollkommener Parallelismus herrscht, so dass sich vox 
auf Apollo, modi auf die Musen, organa auf Minerya (ais Erfinderin 
der gottesdienstlichen Flotenmusik) und lyris auf Mercur bezieht. 
Mercur ais Ertinder der Leier ist hinlanglich bekannt aus dem Iiome-

*) lyris Pam ., Eig., Oehler nach Isidor; litteris lteiff. m it A.



rischen Hymnus (III. 39 f.) und aus jenem Horazisclien Gedicht (I 10, 6), 
wo er ais curvae lyrae parens gefeiert wird.

So viel iiber diese Stelle. Was sieli weiter daran scliliefit, die 
artes scaenicae betreffend, ist wiederum viel zu allgemein gclialten, ais 
dass sich daraus feste Anlialtspunkte fiir die Erkenntnis einer bestimmten 
Quelle ergeben konnten.

De spectaculis Cap. XII.
Nachdem Tertullian im XI. Capitel die Agonę*) abgeliandelt bat, 

gelit er liier zum Amphitheater iiber. Was wir iiber die Besprecliung 
der lndi seaenici gesagt liaben, gilt liier in nocli crliolitem Maile. Bei 
der Kilrze nnd Allgemeinlieit der meisten Angaben kann man kaum 
etwas mit Ilestimmtbeit auf Yarro zuruckfuhren. Eine Ausnalime 
maebt nur der Bericlit iiber den Ursprung des raunus gladiatorium. 
(14, 10 ff). „Munus dictum est ab odieio, quoniam officium etiam 
muneris nomen est. Officium autem mortuis lioc spectaculo facere se 
veteres arbitrabantur, posteaquam illud humaniore atrocitate tempc- 
raverunt. Nam olim, quoniam animas defunctorum bumano sanguino 
propitiari creditum erat, captivos vel maculatos* **) servos mercati in 
exequiis immolabant. Bostea placuit impietatem voluptate adumbrare. 
Itaque quos paravorant, armis quibus tunc et qualiter poterant eruditos, 
tantum ut occidi discerent, mox edicto die inferiarum apud tumulos 
erogabant. Ita mortem liomicidiis consolabantur. llaec muneri origo.u

Auf Varro fiilirt liier Servius Aon. III. 67: „Ideo autem lactis et 
sanguinis mentio facta est, quia adtirmantur animae lacte et sanguine 
delectari. Varro (pioque dicit mulieres in exsequiis et luctu ideo solitas 
ora lacerare, ut sanguine ostenso inferis satisfaciant, quare etiam in- 
stitutum est, ut apud sepulclira et victimae caedantur. Apud veteres 
etiam liomines interłiciebantur, sod mortuo Junio Bruto cum multae 
gentes ad eius funus captivos misissent, nepos illius eos qui missi erant 
inter se composuit, et sic pugnaverunt, et quod muneri missi erant, 
inde munus appellatum. Sed quoniam sumptuosum erat et crudele 
victimas vel liomines interficere, sanguinei coloris coepta est vestis 
mortuis inici, ut et ipse testatur: Purpureasque super vestes velamina 
nota et Purpureosque iacit flores.14 Dazu kommt Serv. Aen. X. 519: 
„Inferiae sunt sacra mortuorum, quod inferis solvuntur. Sanę rnos erat 
in sepulchris virorum fortium captivos necari; quod postquam crudele 
visum est, placuit gladiatores antę sepulclira dimicare, qui a bustis bu- 
stuarii appellati sunt.44 Ais Quelle worden wir liier nacli dem friilier 
Gesagten das XI. Buch (de consecrationibus) zu betrachten liaben.

Hiemit glauben wir Tertullians Verhaltnis zu Varros rerum divi- 
narum libri nicht nur im allgemeinen liinliinglicb erortert, sondern aucli 
im einzelnen soweit ais moglich dargelegt zu haben. Wir liaben dabei 
geselien, wie der Kirchenvater seine Quelle in ganz bestimmter Ten-

Ubor die Agonę in Tertullians Zeit vergleiclio man Noeldecliens interessante 
Ausfułiningen in Neue Jahrb . f. deutsche Theol. III. S. 200 ii. („Tertullian und der Agon“)

**) maeulatos Ila rte l (Patr. St. I. 19 f); mali status Reiff, nacli Kigaltius.



denz ausniitzt. Ihm ist es weder um Vollstiindigkeit nocli um kritische 
Priifung des Materials zu tkun, sondern einzig und ałlein um Klar- 
legung des Zusammenhanges zwischen den Schauspielen uud dem 
Gotzendienst. Von diesem Gesiclitspunkte crkliirt sich aucli die Aus- 
wahl, die er in Fiillen, wo Yarro mehrere Angaben nebeneinander 
stellt, oline Rucksicht auf dessen eigene Ansicht trifft. Konnten wir 
nun manches mit Bestimmtheit, anderes mit gro Ber Wahrscheinlichkeit 
auf Yarro zurttckfiihren, so waren wir allerdings in einzelnen Fallen 
auf bloCe Vermutliungen angewiesen. Mag man aber auch tiber Ein- 
zellieiten wie imrner urtheilen, soviel stelit jedesfalls fest: llerjenige, 
der einst die grofie Aufgabe unternimmt, eine Sammlung der Yarro- 
nischen Fragmente zu veranstalten, wird Tertullians Schrift de spec- 
taculis nicht unbeachtet lassen diirfen.

Br. Karl \Yerber.





Schulnachrichteii

I. Lehrkorper.

a) Veranderungen im Schuljahre 1895/96.
1. Zufolge Erlasses des k. k. Landesschulrathes vom 2. October 1895, 

Z. 253S, trat mit Beginn des Wintersemesters ais neues Mitglied in das 
Lelirercollegium Herr Dr. K arl S i g m  u n d  ein, der im Schuljahre 1894/95 
Supplent am k. k. Staatsgymnasium in Troppau war.

2. Aus dem Lehrkorper schied der k. k. Professor Herr Michael 
P e t s c h a r ,  der mit b. Ministerial-Erlasse vom 13. Februar 1896, Z. 775 
(Landesschulraths-Erlass vom 20. Februar 1896, Z. 480) in den zeitlichen 
Ruhestand versetzt wurde.

3. M it Beginn des Soinmersemesters trat in den Lehrkorper Herr Gustav 
K o r o r n p a y  ein, der infolge der Pensionierung des Professors M. Petschar 
mit dem Erlasse des k. k. Landesselmlrathes vom 16. Februar 1896, 
Z. 435, zum Supplcnten bestellt und beliufs Einfiihrung in das praktisclie 
Lehramt dem Prof. F . L o e b l  zugewiesen wurde. Im  Wintersemester 
1895/96 war l i r .  Korornpay Supplent am k. k. Staatsgymnasium in Kadautz.

b) Beurlaubungen.
1. Professor und kaiserlicher Eath Armand K a r o l i  war behufs Aus- 

iibung seiner Functionen ais Bezirksschulinspector fUr das ganze Schuljahr 
beurlaubt. (Erlass des h. k. k. Ministeriums vom 25. Jiinner 1884, Z. 850.)

2. Professor Ignaz Ś w i e ż y  war behufs Ausubung seines Reichsraths- 
mandates fur das ganze Schuljahr beurlaubt. (Erlass des h. k. k. Ministeriums 
vom 31. August 1885, Z. 15863.)

3. Professor Karl O r s z u l i k ,  der in den letzten Tagen des Decembers 
1895 erkrankte, wurde flir das zweito Semester des Schuljahres 1895/96 
beurlaubt. (Erlass des li. k. k. Ministeriums vom 15. Marz 1896, Z. 5983.)

c) Personalstand am Schlusse des Schuljahres 1895/96.
1. Eduard T o m a n e k ,  k. k. Diroctor, Curator der Scherschnik’schen 

Bibliotheksstiftung, lehrte im I. Semester Geographie und Geschichte in der 
I I .  A-Glasse und Deutscli in der V I I I .  Classe, zus. 7 St. wochentlich; 
im I I .  Semester tibernahm er dazu noch das Deutsche in der I I I .  B-Classe, 
zus. 10 Stunden wochentlich.



2. Armand K a r o l ] , * )  kais. Ratli, k. k. Professor und Bezirksschul- 
inspector, beurlaubt.

3. Monsignore Ignaz Ś w i e ż y ,  k. k. Professor, Reichsrathsabgeordneter, 
beurlaubt.

4. Franz S c h m ie d , * )  k. k. Professor, lelirte im I .  Semester Latein 
in der I I .  A, Deutscli in der I I .  A  und Griechiscb iu der V II. Classe, 
zus. IG St . ; im I I .  Semester lelirte er Latein in der I I .  A, Griechiscb 
in der V I I .  und V I I I .  Classe, zus. 17 St. w. —  Ordinarius der I I .  A-Classe.

5. Dr. Johann W i t r z e n s ,  *) k. k. Professor, Bibliothekar und Custos 
der Scherschnik’sclien Sammlungen, lelirte in bciden Semestern Latein in
I.  B., Deutscli in I. B., Logik in V II. und Psychologie in V I I I . ,  zus. 16 
St. w. —  Ordinarius der I. B.-Classe.

6. Richard F r i t s c l i e , * )  k. k. Professor, lelirte in beiden Semestern 
evangclische Religion in allen Gymnasialclassen und in der Vorbereitungsclasse, 
zus. 18 St. w.

7. Dr. Alois Stoi  ner,  k. k. Professor, zweiter Vorsteher des Csele- 
sta’sclien Convictes, lelirte in beiden Semestern Deutscli in V i. und V II., 
Geographie und Geschichte in I I I .  B, IV ., V. und V II., zus. 19 St. w. — 
Ordinarius der V II. Classe.

8. K arl O r s z u l i k ,  k. k. Professor, Bibliothekar der Lehrerbibliothek, 
lelirte im 1. Semester Griechiscb in IV . und V I II . ,  ferner polnisclie Sprache 
in yier Abtheilungen, zus. 17 St. w. — Ordinarius der V I I I .  Classe im
I. Semester. Im I I .  Semester beurlaubt. '

9. Emil H r i b a r ,  k. k. Professor, lelirte in beiden Semestern Mat.he- 
niatik in I I .  A, I I .  B, IV ., V I. und V III., P liysik in IV . und V I II . ,  
zus. 20 St. w. —  Ordinarius der VI. Classe.

10. Anton L a n d s f e l d ,  k. k. Professor, Curator der Gabriel’schen 
Stiftung, Custos des geographischen Cabinettes, Priifungscommissar f. V.- und 
B.-S., lelirto im I.  Semester Geographie und Geschichte in 1. A, 1. B,
I I .  B, I I I .  A, V I. und V I I I . ,  ferner Bolimisch in drei Abtheilungen, zus. 
26 St. w., im I I .  Semester aufierdem nocli Polnisch in der I. Abtli., zus. 28 
St. w. —- Ordinarius der V I I I .  Classe im I I .  Semester.

11. Friedrich L oe b l ,  k. k. Professor, lelirte im I.  Semester Latein 
in V I., V II. und V II I . ,  zus. 16 St. w., im I I .  Semester Latein in V II., 
und V I I I .  und Gricchisch in IV ., zus. 14 St. w.

12. Hugo S -c h w e nd en w e in ,  k. k. Professor, Custos des physikali- 
sclien Cabinettes, lelirte in beiden Semestern Mathematik in I. A, I. B,
I I I .  B, V. und V II., Pliysik in V II., zus. 19 St. w. — Ordinarius der 
V. Classe.

13. Daniel Johann G i i n t e r ,  k. k. Professor, Custos des naturhistor. 
Cabinettes, lelirte in beiden Semestern Naturgeschichte in I. A, I. B, I I .  A,
I I .  B, I I I .  A, I I I .  B, V. und V I. und Mathematik in I I I .  A, zus. 19 St. w.

14. Eduard B o t t e k ,  k. k. prov. Gymnasiallehrer, Bibliothekar der 
Schulerbibliothek, lelirte im I.  Semester Latein in I I I .  B und V., Deutscli 
in 111. B, zus. 15 St. w., im I I .  Semester Latein in I I I .  B, V. und VI., 
zus. 18 St. w. -—■ Ordinarius der I I I .  B-Classe.

*) Achte Eangselasse.



15. Wenzel B a b u s c h e k ,  k, k. supplierender Gymnasiallelirer, erster 
Vorsteber des Cselesta’scben Convictes, lelirte im I.  Semester katholische 
Eeligion in allen Gymnasialclassen und in der Yorbereitungsclasse, zus. 18 
St. w .; im I I .  Semester auBerdem noch Polniscli in der I I .  und 111. Ab- 
tlieilung, zus. 22 St. w.

IG. Dr. Karl W e r ber ,  k. k. supplierender Gymnasiallelirer, lelirte 
in beiden Semestern Latein in I I I .  A, Griechisch in I I I .  B und V I., zus. 
IG St. w. — Ordinarius der I I I .  A-Classe.

17. Karl V  o 1 k m e r, k. k. supplierender Gymnasiallelirer, lelirte 
im I. Semester Latein in I I .  B, Dcutscli in I I .  B und I I I .  A, zus. 15 St. w., 
im I I .  Semester Latein in I I .  B, Deutscli in I I .  A, I I .  B und I I I .  A, 
zus. 19 St. w. — Ordinarius der I I .  B-Classe.

18. Dr. Karl S i g m  und, k. k. supplierender Gymnasiallelirer, lelirte 
in beiden Semestern Latein in IV ., Griecliiscb in I I I .  A  und Deutscli in IV . 
und V., zus. 17. St. w. — Ordinarius der IV . Classe.

19. Gustav K  o r o m p ay, k. k. supplierender Gymnasiallelirer, ubernabm 
nach dem pensionierten Professor M. P e t s c l i a r  im I I .  Semester Latein in
I. A., Griecliiscb in V und Deutscli in I. A , zus. 17. St. w. ■— Ordinarius 
der I. A-Classc.

L e l i r e r  der V o  r b e r e i t u n g s c l a s  s e.
Leopold W  i den ka,  stadt. Volksscbullehrer, Classenvorstand der 

Vorbereitungselasse, 20 St. w.
N e b e n l e b  rer .

1. Monsignore Johann S i ko ra ,  Exbortator fur das Untergymnasium.
2. D r. Adolf L e i m d o r f e r ,  Eabbiner, lelirte mosaische Eeligion. -— 

6 St. w.
3. Julius Ż i t n y ,  k. k. Ilauptlehrer, lelirte Freihandzeiclinen in 3 

Abtheilungen. —  G St. w.
4. Daniel G ii n t e r, k. k. Professor, lelirte Stenograpliie in 2 Abtliei- 

lungen und Kalligrapliie in 1 Abtlieilung, zus. 5 St. w.
5. F ritz  Bock, k. k. Eealscliulprofessor, lelirte Franzbsiscli in 1 Ab- 

tlieilung. —• 2 St. iv.
G. W ilibald D o b e s c h ,  Musiklelirer an der k. k. Lelirerbildungs- 

anstalt, lelirte Gesang in 1 Abtlieilung. — 2 St. w.
7. Gustav K l a u s ,  Turnlchrer an der k. k. Lebrerbildungsanstalt, 

lelirte Turnen in 3 Abtlieilungen, zus. 6 St. w.
8. Alfred B r z e s k i ,  Ubungsschullehrer an der k. k. Lelirórbildungs- 

anstalt, Ubernabm das Polnische in der IV . Abtli. nacli dem erkrankten 
Prof. K . O r s z u l i k  vom 15. Marz an, 2 St. w.

II. Lelnwerfassung.
A) O b lig a te  Lehrgegenstande.

a ) In  den obligaten Gymnasiallebrgegenstiinden wurde nacb dem Lebr- 
plane vom 26. Mai 1884 mit Berucksicbtigung der h. Min.-Erlasse vom 2. 
Mai 1887, Z. 8752, vom 14. Janner 1880, Z. 370, vom 30. Scptember 
1891, Z. 1786, und vom 24. Mai 1892, Z. 11372, unterriehtet.

Der Unterriclit wurde in I., I I .  und I I I .  in je 2 Abtlieilungen ertbeilt.



(3) V o r b e r e i t u n g s c l a s s e .  Naclulern Se. Excellenz der Hen- Leiter 
des Ministeriums fiir  Cultus und Unterricht m it dem h. Erlasse vom 11. 
August 1895, Z. 11793, principiell genehmigt batte, dass mit Beginn des 
Schuljalires 1895/96 eine Ybrbereitungsclasse fiir  die hiesigen Mittelscbulen 
erriebtet werde, bat Se. Escellenz der k. k. Minister fiir  Cultus und Unterricht 
m it dem h. Erlasse vom 14. Novcinber 1895, Z. 25.422, die riicksicbtlich 
der Vorbereitungsclasse getroffenen Verftigungen, sowie den nachgewiesenen 
Aufwand und Lebrplan fiir diese Classe genehmigt.

Die Vorbereitungsclasse bat die Aufgabe, Knabcn vornebmlich pol- 
nisclier Mutterspracbe die zum Eintritte in die erstc Classe der hiesigen 
Mittelscbulen erforderliche Yorbildung, und so den Mittelscbulen die strammc 
und ungebemmte Durchfiihrung ilirer Lebrplane ztt ermoglieben. Von diesem 
Standpunkte aus ist der nun folgende Lehrplan zu beurtlieilen:

1. L e b r z i e l :  Erlangung derjenigen Kenntnisse, welche nacb dem
Ministerial-Erlasse vom 2 7. Mai 1884, Z. 8019, dureb die Aufnabmspriifung 
in die ers te  Classe einer Mittelschule constatiert werden sollen, also An- 
eignung einer solchen Eertigkeit im Sprechen, Lesen und Schreiben der 
deutseben Spraclie ais Unterricbtsspracbe der Mittelscbulen in Tesehen, dass 
der Scbiiler dem Unterrichte der ersten Classe des Gymnasiums oder der 
Bealschule mit Verstandnis folgen kann. '

2. L e b r g e g e n s t S n d e :  I.  Obligate: a) E e l i g i o n s l e h r e ,  wo-
clicntlicb zwei Stunden: a) katholisebe: Glaubens- und Sittenlehre nacb
dem grilfieren Katechismus. Biblische Gescbichte. /i) evangeliscbe: Bibliscbe 
Gescbicbte und Lutbers Katechismus.

b) D e u t s c h e  Sp rac l i e ,  w o c h e n t l i c h  12 S t u n d e n :  cc) Sprechen, 
Lesen, Wiedergabo des Gelesenen, Memorieren von Bedensarten und 
Abschnitten des Gelesenen (6 Stunden); [3) S p r a c b le b r e :  der reine 
und erweiterte Satz, Elemente des zusammengesetzten Satzes. Im An- 
scblusse an die Satzlehre die regelmafiige Eormenlebre, Ubungen in 
der Satz- und Wortanalysc (4 Stunden). — Wochentlich 6 biiuslicbe 
Ubungen, alle 14 Tage eine Schularbeit — ; y )  Ortbograpbie (2 Stunden): 
Laut- und Silbenlebre, Delinung und Scharfung, grofie und kleine Anfangs- 
buchstaben. Im  I. Semestcr wochentlich eine orthograpbiscbe Ubuug ais 
Schularbeit; im I I .  Semester wecliseln dieselben mit stilistiseben auf die 
lieproduction von einfaeben Erzithlungen besebrankten Ubungen.

c) Ke ch nen ,  w o c h e n t l i c h  4 S tu n d e n :  Anschreiben und Lesen 
melirziffriger Żabien; die vier Eecbnungsarten m it unbenannten und ein- 
namigen ganzen und Decimalzablen unter besonderer Eucksiclitnabme auf 
das Kopfreclnien. —  Das Wichtigste ilber Mafie und Gewicbte. — E iir 
jede Lehrstunde bauslicbe Ubungen, alle 14 Tage eine Schularbeit.

d) S clion seh reib en , wochent l i ch 2 S t u n d e n : Deutsche Current-, 
lateinisclie Cursivsohrift. Von Stunde zu Stunde luiusliche Ubungen.

e) T u r n e n ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n :  Ordnungs- und Freiiibungen 
mit Handgeratb; Freispringen, leichte Stutz- und llandtibungen am Barren 
und am Eeck; Turnspiele.

I I .  Unobligate: Gesang:  In  Verbindung mit den Gymnasiasten oder 
Kealscliulern; wochentlich 2 Stunden.

Anmerkung: die Unterricbtsspracbe ist in allen Fachem die deutsche, 
Yermittlungssprache die polnische.



A u f n a h m e :  In  dic Yorbereitungsclasse werden yorerst die bei der 
Aufnalimspriifung in die I. Classe des Gymnasiums oder der Eealscliule 
zuriickgewiesenen Knaben aufgenomrnen, sodann Schiller, die sieli aus den 
Yolkssclmlen fiir  die Aufnahme in die Yorbereitungsclasse melden, das 
n e u n te  Lebensjahr zuriickgelegt baben und eine solclie Kenntnis der 
deutsclien Spraclie besitzen, die hoffen liisst, dass sie dem Unterriclite in der 
Yorbereitungsclasse folgen konnen. Die Entseheidung iiber letzteres wird dem 
aufnehmenden Dircctor iiberlassen.

Die Scbuler der Yorbereitungsclasse zalilen weder eine Aufnabmstaxe 
nocb einen Lebrmittelbeitrag.

Das balbjabrige Scbulgekl betragt 5 Gulden und ist im I.  Semester 
nacli Ablauf von 6 Wocben in Scbulgeldmarken zu entriebten.

Yon der im I I .  Semester innerhalb des ersten Monates zu leistenden 
Scbulgeldzablung konnen unter den fiir  die Mittelscliulen geltenden Bedin- 
guugen ganze oder balbe Befreiungen eintreten. (Erlass vom 12. Ju li 1886, 
Z. 9681.)

Scbuler, we]che die Yorbereitungsclasse mit gutem Erfolge zuiuick- 
gelcgt baben, werden ohne Aufnabmspriifung in eine Tesclmer Mittelscbule 
aufjrenommen. E iir die Aufnahme in die Mittelscbule einer anderen Stadt 
g ilt der bezuglieb der Gymnasien in dem Miuist.-Erl. vom 10. Novcmber 
1857, Z. 18.937 (Org.-Entw. §. 61.2) ausgesprochene Grundsatz.

Israelitischer Religionsunterrickt.
I. Abtbeilung (1. und 2. Cl.). Ausgewiihlte Capitel aus dem 1. Buclie 

Moses (nacli Kayserling). Hebr. Grammatik: Vocale, Silben, Tonzeicben, 
Substantiy. Bibl. Gescbiclite: Simson bis incl. David (nacli Ebrmann). Liturgie. 
2 St. w.

I I .  Abtbeilung (3. und 4. Cl.). Ausgewiihlte Capitel aus dem 2. und
3. Buclie Moses (nach Kayserling). Iiebr. Grammatik: wie Abtbeilung I. — 
Bibl. Gescbiclite: Die letzten Kichter bis K iin ig  David. incl. (nacli Ebrmann). 
Liturgie. —  2 St. w.

I I I .  Abtbeilung (5. und 6. Cl.). Ausgewiihlte Capitel aus dem 4. Buche 
Moses (nacli Kayserling). Iiebr. Grammatik: Substantiy bis incl. I .  Con- 
jugationsform des regelmabigen Verb. Geschickte: Von der Riickkekr aus 
dem babyloniscben E x il bis auf Herodes (nacli Ebrmann). Liturgie. —  1 St. w.

IV . Abtbeilung (7. und 8. CL). Ausgewiihlte Capitel aus dem 5. Buclie 
Moses (nacli Kayserling). Hebr. Grammatik: Eedetlieilo im allgemeinen mit 
hesonderer Riicksiclit auf das Verb. Gescbiclite: Von den Gaonim bis incl. 
Ibn Gabirol (nacli Ehrmann). — Einleitung in die E tliik  nach Maimonides. 
—  Liturgie. — 1 St. w.

B) Freie Lelirgegenstande.
I. P o ln is c l i .

I .  A b t b e i l u n g ,  2 St. w.: Gescblecbtsendungeu, Declination und
Comparation der Eigenschaftsworter, Bildung und Steigerung des Adyerbiums, 
Gescblecbt der Hauptworter nach ilirer Bedeutung und Etidung und De- 
clination des Substantiyums im Anschlusse an das „Elementarbucb der 
polnischen Spraclie von A. Popliński11. Ubersetzen kurzer Siitze, Sprecli- und 
Dictandoubuugen. Aufgaben nach Bedarf.



I I .  A b  t l i  c i i  ung, 2 St. w .: Das Notliwendigste aus der Lautlelire. 
liegelmiiCige Formenlehre, eingeiibt bei der Lectiire gewaldter Lesestiicke 
aus W ypisy polskie. I .  Memorieren kurzer Gedichte. A lle  2 Wochen eine 
scliriftliche Aufgabe.

I I I .  A b  t l i  c i i  ung, 2 St. w . : Lautlehre und Ortliographie; Declination 
uud Comparation in ausfulirlicłier Weise. Lectiire ausgewahlter LesestUcke 
aus W ypisy polskie I I .  mit Erklarung, Ubersetzung uud Wiedererzahlung. 
Memorieren vou Gedichten. A lle  3 Woclien eine scliriftliche Arbeit.

IV . A b t l i o i l u n g ,  2 St. w.: Grammatiscli-stilistisclie und saclilicho 
Erklarung ausgewahlter LesestUcke aus W ypisy polskie I I .  f. O.-G. mit 
einem kurzeń Abrisse der Literaturgeschiclite. —  Vortrag freigewahlter 
Gedichte. —  Alle 4 Wochen ein Aufsatz.

II. ISohinisch.
I. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: Anfangsgriinde des Unterriclites. Conju- 

gation des regelmaOigen Zoitwortes in allen Zciten. Declination der Substantiva 
und Adjectiva. Einubung der Eormen an Beispielen des I. Theiles des „Le lir- 
gangs der biilimischen Spraclie“ von CharvćL und Oufednfćek. Ubersetzungen 
aus dcm Biilimischen ins Deutsche und umgekehrt. Spreeh- und Dictando- 
iibungen. Yortrag kurzer Gedichte. Scliriftliche Arbeiten liach Bedarf.

I I .  A b t l i o i l u n g ,  2 St. w.: Fortsetzung der Formenlehre auf Grund 
des I I .  Theiles des Lehrbuches von Chanat und Oufednfćek. Erklarung 
kurzer LesestUcke unter Gebrauch der bohuiisehen Sprache. Spreeh- uiul 
DietandoUbungen. Vortrag kurzer Gedichte. Schriftliche Arbeiteu nacli Bedarf.

I I I .  A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: Gelegentliche Wiederliolung der Grammatik. 
Lectiire von Musterstiicken aus „Vybor z literatury ceske. Doba nova von
A. T ruh la r“ , mit grammatisch-stilistischer und sachlicher Erklarung im An- 
scłiluss an eine Ubersicht der neuen Literaturgeschiclite. Vortrag liingerer 
Gedichte. A lle vier Wochen eine schriftliche Arbeit.

III. F r a iiz o s isc h .
I I .  A b t h e i l u n g ,  2 St. w .: 6 Bticher von Telemacjue wurden gelesen. 

Erweiterung der Formenlehre und das Wichtigste der Syntax nacli 1’liitz.

IV. F reilian «Izeic lin cii.
I .  A b t h e i l u n g ,  2 St. w. (1. Cl.): Zcichnen ebener geometrischer 

Gebilde und des geometrischen Ornamentes aus freier Iłam i unter besonderer 
BerUcksiclitigung des Zeiclmens gebogener Linien. Grundbegriffe aus der 
Baumlelire und anschauliche Erklarung elementarer Korperformen.

I I .  A b t h e i l u n g ,  2 St. w. (2. und 3. Classe): Perspectivisches Frei- 
liandzeichnen nacli Draht- und Ilolzmodellen. Zeichnen einfacher Flach- 
ornamente im Umriss; Zeichnen und Malen von Flachornamenten der antik- 
classisclien Kunstweise. Ubungen im Gedaclitniszeichnen.

I I I .  A b t h e i l u n g ,  2 St. w. (4. bis 8. Classe): Freihandzeichnen nacli 
einfaclien GefaBformen. Zeichnen und Malen von Flachornamenten der 
classischen und der ubrigen bedeuteuden Kunstweisen. Zeichnen nach orna- 
mentalen Gipsmodellen. Erklarung der Gcstaltung des menschlichen Kopfes und 
Gesichtos und Ubungen im Kopfzeichnen nach Yorlagen und Keliefabgiissen, 
Masken und Biisten. Erklarung der antiken Saulenordnungen. Ubungen 
im Skizziercn.



V. T um em .

I. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: a ) Orduungs- uud Freiiibungen: Auf- 
stellung. Grundstellung. Eicbtung. Yorwartsgehen, Vorwartslaufen. Geben 
an Ort. Umkebren im Geben und Laufen. Seitwiirtsgeben in Flankenreihen. 
Riiokwartsgehen in Stirnreibeu. Geben im Trittwechsel. Neben-, Yor- und 
Hinterreihen in Paaren. W inkel- und Gegenzug im Gelion und Laufen. 
Drebungen im Steben. Armhaltung und Bewegungen der gestreckten Arme. 
Fersenbeben in die Zebenstellung mit Armheben. Scbreiten in die Scbritt- 
stellungen mit Armbeben. Armbeugen und Strecken der Arme. Geben 
mit Armhaltungen. Halbe Beugung der Knie mit Armbeugen und Strecken. 
Eumpfbeugen mit Armlialtungen. Iliip fen  mit gesciilossenen Fiilien. — 
Hantelttbungen und Stabtibungen mit holzernen Stiiben. — b ) Geratbiibungen: 
Kletteriibungen an scbriłgen und senkrecbten Stangon. Hang- und Ilangel- 
Ubungen an den wagrechten Leitern. Liegestiitz- und Liegehangiibungen 
am Barren und Reck. Gemiscbte Spriinge am Bock und Pferd. Freispringen 
iiber Scbnur. Sturmspringen. Scbwebeiibungen an den Schwebestangen. 
Scbaukeliibungen an den Ringen, am Scbwebereck und Rundlauf. Jugend- 
spiele.

II .  A b t b e i l u n g ,  2 St. w.:  a) Ordnungs- und Freiiibungen: Neben-, 
Vor- und Hinterreiben in den Vierreihen im Gelien und Laufen. Scbwen- 
ken der Yierreiben. Offnen und Scblieben der Flankenreiben. Verbindun- 
gen von Ziehen, Rciben und Scbwcnken znr Do])pelsiiule im Geben und 
Laufen. Zusamincngesetzte FuB-, Knie-, Bein-, Rumpf- und Hiipfiibungs- 
folgen mit Armbeugen verbunden, —■ b) Geratbiibungen: Hangel-, Kletter- 
und Steigiibungen an scliritgen und senkrecbten Stangen, sclirilgen, senkrccli- 
ten und wagrecbten Leitern. Hangtibungen am Reck, Wellen-Aufscbwung, 
Felgę-Aufschwung. Stutzubungen am Barren: Scbwingeu verbunden mit 
Sitz, Stiitzeln. Gemiscbte Spriinge am Pferd: Auf- und Absitzen, Hocke, 
Flankę. Bockspringen ais Hocbsprung. łbeispringen iiber Scbnur ais Weit- 
und Hocbsprung. Lbungen am Rundlauf, Scbwebereck und an den Ringen, 
Jugendspiele.

I I I .  A b t b e i l u n g ,  2 St. w.: Geratbiibungen: Die yersebiedensten 
Auf-, Hm-, Ab- und Durchscbwiinge am Reck. Ein- und Ausspriinge am 
Ende des Barrens; Schwingen im Lbiterarm- und Streckstiitz mit Stiitz- 
liiipfen; t  berscblagen vom Sitz, Sturm- und Freispringen ais Hocb- und 
Weitsprung. Bockspringen ais Hocb- und Weitsprung. Langensprtinge am 
Pferd, sowie Hocke, Flankę oder Gratsche. Hangtibungen an scbriłgen 
Leitern, Tauen und Ringen. Kiirturnen, Jugendspiele.

VI. S te n o jira y h ie .

I. A b t b e i l u n g ,  2 St. w.: Wortbildungs- und Wortkiirzungslebre m it 
fortgesetzten Ubungen im stenograpbiscben Sclireiben und Lesen, Elemente 
der Satzkiirzungslebre.

I I.  A b t b e i l u n g ,  1 St. w .; Vollstiindige Theorie der Satzkiirzungs
lebre, sowold Klang- ais aucli Formenkiirzung: Ubungen im Nacliscbreibeu 
von Dictaten mit steigender Geschwindigkeit; Lectiire gekiirzter Scbrift,



VII. G csantf.
I. A b t l i e i l u n g ,  2. St. w.: Lehre von dem Notensystem, den

Tćinen, dereń Zeichen, W ert und Eintheilung, die Taktarten. Die Inter- 
valle, Erholiungs- und Erniedrigungszeichen. Entwicklung der Tonleiter 
und Tonarten C-, G-, E-, D- und B-Dur. —  Ubung im Notensclireiben, 
TreffUbungen.

V III. K a llij ira iłliic .
I .  A b t l i e i l u n g ,  2 St. w.: Die Curreut- und Lateinscbrift nacli der 

Taktiermetbode.

III. Yerzeichnis
der im Schuljahre 1895/96 verwendeten Lehrbiicher nach Gegen- 

standen. und Classen.
I. E e l i g i o n s l e h r e :  a )  katholisch: Fischer, Katbolische Beligions- 

lelire, in I.  —  Mach, Katbolische L iturgik, in I I .  —  Zetter, Gcschichte 
der gottlichen Offenbarung des alten Bundes, in I I I .  —  Zetter, Gescliiclite 
der gottlichen Offenbarung des neuen Bundes, in IV . — Wappler, Ka lli. 
Eeligionslehre I. in V., I I .  in V I. und I I I .  in V II. —  Fessler, Gescliiclite 
der K irc lie  Christi, in V I I I .

V) evangelisch: Biblische Gescliiclite fiir Schulen und Familien (Kalw), 
in I., I I .  —  Palmer, der christi. Glaube und das christi. Leben, in III .,
IV . —  Palmer, Lehrbucli der Eeligion fiir die oberen Classen, II. Theil 
in V., V I., I. Theil in V II., V III.

I I .  L a t e i n i s c h e  Sprache:  Goldbacher, Schulgrammatik, in I.  —  
V III. —  Nahrhaft, Ubungsbuch, I. Theil, in I., I I .  Th. in II., I I I .  Th. in
III ., IV . Th. in IV . •—  Joli. Schmidt, Lat. Lesebuch aus Cornelius Nepos 
und Curtius Kufus, in I I I . ,  Casar, helium gallicum ed. Hoffmann, in IV . 
—  Ovidii carmina selecta, ed. Sedlmayer, in IV., V. — Livius, ed. Zingerle, 
in V. —  StLpfle-Eappold, Aufgaben zu lateinischen Stiliibungen, I I .  Theil 
in V., VI., V II., I I I .  Theil in V III. —  Caesar, bellinn civile, ed. Hoffmann, in
VI. •—■ Sallust, Jugurtha, ed. Klimscha, in VI. —■ Cicero, orat. in Catilinam. 
ed. Klotz, in VI. —■ Vergil, ed. Golling in VI., V II. ■— Cicero, orat. de 
imperio Cn. Pompei; pro Arcliia ; Cato maior, ed. Klotz, in V II. — Tacitus, 
ed. Halm, in V III. — llo ra tii carmina, ed. Muller, in V III.

I I I .  G r iec h is c h e  S p r a c h e :  Curtius, Schulgrammatik, in I I I .  —
V III. —  Schenkl, Elementarbuch, in III ., IV . — Schenkl, Chrestomatbie 
aus Xenophon, in V., V I. — Homer, Ilias ed. Christ, in V., V I. —  llerodot, 
ed. Hintuer, in AJ. — Demostlienes, ed. Wotke, in V II., —  Homer, Odyssee, 
ed. Christ, in V I I . , 'V I I I .  —  Sophokles, Antigone ed. Schubert, in V III. — 
Platonis dialogi (Apologie, Kriton), ed Christ. ■— Platons Laclies, ed. Herm. 
Wolilrab, in V III.

IV . Deutsche  S p rache :  Willomitzer, Deutsche Grammatik, in 
I. — V . : Kuinmer und Stejskal, Deutsclies Lesebuch, I. in I., I I .  in II.,
I I I .  in III ., IV . in IV., V. in V., V I. A  in VI., V II. in V II., V III. in V III. 
Goethes Iphigenie auf Tauris (Graser) — Shakespeare, Julius Ciisar, in
V I I .  ; Lessings Laokoon in V III. •— Goethe, Hermann und Dorotliea, in V III.

V. G e o g ra p h ie  und Gesc l i i c l i te .  Herr, Grundziige der Geographie, 
I. in I., II. in II., I I I .  — Stieler, Schulatlas, in I. —  V III. — Weingartner,



Gescliichte des Alterthums, in II. —  Kiepert, Atlas antąiuus, in II., V. — 
Hannak, Gcscłnclite des Mittelalters, in I I I .  — Hannak, Gescliichte der 
Neuzcit, in IV . — Hannak, Osterr. Vaterlandskunde, in IV . — Jausz, 
histor.-geograph. Schulatlas, I I .  in I I I . ,  V I. I I I .  in IV., Y II. —  Hannak, 
Lelirbuch der Gescliichte des Alterthums f. O.-G. in V, Y I. Hannak, Lelir- 
bucli der Gescliichte des Mittelalters f. O.-G. in V I. — Hannak, Lelirbuch 
der Gescliichte der Neuzeit f. O.-G. in V II. —• Hannak, Osterr. Vaterlands- 
kunde fiir  die hoheren Classen, in V III.

VI. M a t h e m a t i k :  Mocnik, Lelirbuch der Arithmetik f. U.-G. I.  in
1., II.; II. in I I I . ,  IV . — IIocevar, Lehr- und Ubungsbucli der Geometrie 
in I. —  IV . —  Mofinik, Lelirbuch der Arithmetik und Algebra f. O.-G. in
V.— V III, Hocevar, Lelirbuch der Geometrie fiir  das Obergymnasium, in
V.— V III. — Ileis, Beispielsammlung in V.— V III.

V II. N a t u r g e s c l i i c h t e .  Pokorny, Illustrierte Naturgescliichte. I. in
1., II., I I .  in I., II., I I I .  in I I I .  —  Hoclistetter und Biscbing, Lelirbuch 
der Mineralogie in V. — B ill, Grundriss der Botanik, in V. — Graber, 
Leitfaden der Zoologie, in VI.

V III. P l i y s i k :  Mach und Odstrcil, Grundriss der Naturlehre in
111., IV . —  Wallentin, Lelirbuch der Pliysik, in V II., V III.

IX . P l i i l o s .  P r o p a d e u t i k :  Drbal, Logik, in V II. —  Lindner, 
Empirisclie Psychologie, in V III.

X . I s r a e l i  t i s  c lie  R e i i g i o n s l e h r  e: Ehrmann, Gescliichte der Israe- 
liten; I. und I I.  T lie il —  Kayserling, die 5 Biicher Moses.

X I. P o l n i s c h e  S p r a c h e :  Małecki, Grammatyka języka polskiego. 
— Wypise polskie, I., 2., f. O.-G. II. 1 und 2. Popliński, Elementarbuch 
der polnischen Sprache. -

X I I .  B ii l im is c lie  S p r a c h e :  Kunz, Ceska mluvnice. — Charvat und 
Oufednićek, Lelirbuch der bolimisclien Sprache fiir  deutsche Mittelscliulen
I. und IT. T lie il. —  Tru lila f, Vybor z literatury 6eske! Doba nova.

X I I I .  S te n o g r a p liie . Scheller Franz, Lehr- und Lesebuch der 
Gabelsberger’schen Stenographie, 5. Auflage.

X IV . In der Vorbereitungsclasse wurden folgendo Lehrbiieher ver- 
wendet: 1 Religionslehre: a) Katholische: Auszug aus dem groBen Kate- 
cbismus (Ausgabe in Fragen und Antworton mit beweisenden Stellen). — 
Scliuster, Biblische Gescliichte. Ausgabe mit 52 Abbildungen und 3 
Kartchen. -  li) evangelische: Biblische Gescliichte fiir  Selmie und Familien, 
Verlagsbuclihandlung in K a lw .—- Luthers kleiner Katecliismus nebst Spraclibucli 
und einem Anhange von Gebeten. —  Fritsche, Evangelisclies Schulgesangbuch.

2. D e u t s c h e  S p r a c h e :  Kummer, Branky u. Hofbauer, Lesebuch 
fiir  osterr. Volksschulen. V. T lie il. —  Lehmann, Spraclibucli fiir  allgemeine 
Yolksschulen, I I I .  T lie il.

3. Eechnen: Mocnik, Reclienbuch fiir  die fiinfte Classe der osterr. 
allgem. Volksscliulen von aclit Classen.

IV. Yerzeichnis der absolvierten Lectiire.
A .  L  a t ei n.

I I I .  A -C la s s e :  Corn. Nepos und Curtius Rufus (nacli Joli. Schmidt): 
C. Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, E])aminondas; C. Rufus: 
Stiick I, I I ,  I I I ,  IV , V, V I, V I I ,  X I I ,  X I I I ,  X V II I .



I I I .  B-Classe:  Corn. Nepos und Curtius Eufus (nacli Joli. Schmidt): 
Corn Nepos: Miltiades, Thermistoeles, Aristides, Epaminondas;
Curtius Eufus: I,  I I ,  I I I ,  IV , V, V I, V II ,  X I I ,  X I I I ,  X V II I .

IV . C la sse :  Caesar commentarii de b. g. lib. I .  IV . V II .  1— 43. 
Ovidii Nasonis Metamorphoseon 1. 2. 3, 17 (nach Sedlmayer).

V. C la s s e :  Livius lib. J., X X I.  Ovid (nacli Sedlmayer): Metam. 
V, V I, X IV , X V II ,  X V I I I ,  X X , X X I, X X V , X X X , X X X I,  X X X IV , 
X X X V ; Jugendgedicbte I I ;  Fasti I I I ,  Y, V I, X I ;  lib ri tristium V, V I I I .  
Privatlecttire: L iv. IV , X X I I .  Ovid Metam.; Pentheus.

V I. C la sse :  Sallust bellum Jugurth.; Cicero or. in Cat. I . ;  Vergil 
(nacli Golling) Ecl. I . ;  Georg. I I .  Lob Italiens (1 — 61); Aen. I. Caesar 
bellum civile (Auswahl). —• Privatlecttire Lm us X X V I.

V II .  C lasse:  Cicero, de imp. Cn. Pomp., pro Arcliia poeta. Cato 
maior. Vergil, Aeneid. I I . ;  IV ., V I. —  Privatlectiire: Verg., Aen.; je v. 
1 — 100 der Biieher V I I —X I I ,  ed. Golling.

V I I I .  C lasse:  Tacitus, Germania, cap. 1— 27; Tacitiannal. (Auswahl); 
Horatius, Auswahl aus den Odeń, Epoden, Satiren und Episteln. —  Privat- 
lectiire: Vergil, wie in der 7. Classe, L iv . lib. 26, cap. 1 —15.

B .  G r i e c h i s c h .

V. C lasse:  I. Sem. Lectiire aus Xenophon An.: I., I I . ,  I I I . ,  IV ., V I., 
V II. St. — § 51 excl. —  I I .  Sem. Lectiire aus Homer II. : I. &  I I .  — v. 350. 
Lectiire aus Xenophon C yrup.: I., IV'., IX . St. —  § 23 cxcl., Privatlectiire: 
Cyrup. St.: I I I . ,  X . Apomn, Socr.: I I I . ,  I \ ' .  St.

VI. C la s s e :  Homer, Ilias V I, X V I, X V II I ,  X X II ,  X X IV . Ilerodot 
nach Hintuer, Buch V I I  und theilweise V I I I .  Xenophon (nach Schenkl): 
Cyrop. Stiick IV , IX . Mem. Stiick I. Privatlecture: Homer, Ilias IV  
(8 Schiiler), V I I  (2 Schiller), X I I  (1 Schiller), X V II  (1 Schiller), 
X IX  (5 Schiiler), X X  (2 Schiiler), X X I  (2 Schiller).

V II .  C las s e :  Demosthenes I. u. I I I .  Olyntli. u. I. Phil. Eede. Homer 
Odyssee I.. IV ., V., V I., X I., X IV .;  daneben Demosth. I I .  Phil. Eede. Privat- 
lectiire: Homer, Ilias X IX . ;  Privatlectiire: Odyssee X V . u. X X I I I .  Ges. 
(13 Schiiler).

V I I I .  C la s s e :  Plato, Apologie des Sokrates, K rito  und Laclies. —  
Sophokles, Antigone. — Homer, Odyssee X X IV . Ges. Privatlectiire: 
Demosthenes I. Philipp. Redo (2 Schiller) und I I .  Philipp. Eede (1 Schiiler).

C. De u ts  c li.

V I. C lasse :  In  der Selmie: Emilia Galotti v. Lessing. Zuliause: 
Minna von Barnlielm.

V II.  C lasse :  In  der Selmie: Iphigenie auf Tauris von Goethe, 
Julius Caesar von Shakespeare. Zuliause: Giitz, Egmont, Tasso und Wahrheit 
und Dichtung (Auswahl) von Goethe, Maria Stuart von Schiller.

V I I I .  C lasse :  In  der Selmie: Hermann und Dorothea von Goethe, 
Laokoou von Lessing, Wallonstein von Schiller und Grillparzers Almfrau. 
Zuliause: Wilhelm Tell, die Braut von Messina.



V. Themen zu deutschen Aufsiltzen.
V. Classe.

1. Die Entdeckung der Mcirder des Ibykus.
2. Bertran de Born. (Ein Charakterbild nach Uhlands gleichnamigem 

Gediclite.)
3. Die goldene Jugendzeit.
4. Yergleich der Goethesclien Gediclite „E rlkon ig11 und „Der Fischer11
5. Der Eaub der Sabinerinnen. (Bericht eines Augenzeugen).
6. Kleists „ I r in 11 und „Der siebzigste Geburtstag11 v. Vol5, eine 

Vergleichung.
7. W althari entsclilieBt sieli zur Flucht aus dem Ilunnenlande. (Ein 

Selbstgespracli.)
8. Glas ist der Erde Stolz und Gliick.
9. Lob Eiidigers von Bechlarn.
10. W ie vertheidigt Grimbart seinen Oheim ? (Nach Goethe, Eeineke 

Fuchs I.)
11. Braun, der Bar — eine Charakteristik (nach Goethe E. F. I. u. I I . )
12. Gutta cavat lapidem non v i sod saepe cadendo.
13. Gedankengang und Gliederung der Eede des Nikodemus. (Klop- 

stock, Messias IV . v. 397— 550.)
11. Hiion und Scherasmin auf dem Libanon. (Nach Wieland, Oberon I.).
15. Hiions Charakter (auf Grund der gelesenen Partien aus dem 

Oberon)
16. Die Erzielmng der Knaben um Jiinglinge bei den Persem. (Nach 

Nenophon.)
17. Lob der Stadt Teschen.
18. Wie preist der Dichter in der „Dymne an Osterreich11 unser

\ aterland f  Dr. Karl Sigmund
VI. Classe.

1. Wem Gott w ill rechte Gunst erweisen,
Den schiekt er in die weite Welt,
Dem w ill er seine Wuuder weisen
In  Berg und Wald und Stroni und Feld.

(J. Frh. v. Eichendorff).
2. Charakter und Leben Jugurthas (nach Sali. Bell. Jug. 1— 11.)
3. A u f welche Ursachen ist es zuruckzuftihren, dass Pompejus von 

Caesar geschlagen wurde ?
4. Das menscliliche Leben ein Kampf.
5. Das Siegesfest am Hofe der Burgunder (nach dem Nibelungen- 

liede I I I . ) .
6. Der Charakter Ilagens (nach dem Nibelungenliede.)
7. Charakter des Achilles (nach den gelesenen Partien der Ilias.).
8. A u f welche Weise sucht Cicero den Catilina zum Verlassen der Stadt 

zu zwingen? (nach Cicero or. 1. Cat. I.)
9. Leben und Beschaftigung der Schweizer im llcrbste (nach Hallers 

Alpen.).



10. St. Peter m it der GeiB (nach H. Sachs).
11. Welclie Motive filliren in Emilia Galotti zur Iliilie  der Ilandlung?
12. Die fallende Handlung in Emilia Galotti.

Dr. Steiner.
VII. Classe.

a) Aufgaben:
1. Steigerung der Hauptliandlung in „Minna von Barnlielm.“
2. Inwiefern zeigen die Charaktere des Nibelungenliedes den Abdruck 

des Herzens der Deutsclien?
3. Inwiefern liegt in dem Wahlspruclie Herders „L icht, Liebe, Leben“ 

der Ausdruck seiner Humanitittsbestrebungen ?
4. Inwiefern iibt das Gespenst in „Julius Caesar11 eine tragiscbe 

"Wirkung ?
5. Wie widerlegt Cicero die Klagen, welclie man gegen das Greisen- 

alter zu ftiliren pflegt?
6. A u f welche Weise wusste Antonius das romische Volk gegen die 

Yerscliworenen aufzuregen ?
7. Der erste Monolog in Goetlies „Iphigenie auf Tauris."
8. W ie stellt Vergil, wie stellt der „A rtis t“ Laokoon dar?
9. Goetz von Berlicliingen, ein dramatisches W eltbild im Sinne der 

IIerder’sclien Kunstanscliauung.
10. Charakter Egmonts.
11. Welche sind die Motive zur Entwicklung der franzbsischen llevo- 

lution von ilirem Beginne bis zum Jahrestage der Erstiirmung der Bastille?
12. Welche Anschauungen liatte Schiller iiber die Entwicklung der 

Menscliheit? (uacli den philosopliischen Gedichten).

b) lledeiibungen.

1. W ie weit ist der T ite l des Lustspiels „Minna von Barnlielmu 
„Soldatengliick11 gereclitfertigt?

2. Der spanisclie Volkscharakter (dargestellt an Herders „C id “ ).
3. Die Ballado.
4. Yortrag ;)Ganymed‘£ yon Goethe.
5. n „Meine Gottin‘: ,,
6. „  ,,Das Gottliche11 „
7. ., „Grcnzen der Menscliheit11
8. Goetlies „Goetz von Berlichingen“ und „Iphigenie auf Taurisu eine 

Parallele.
9. Vortrag. „Das eleusisclie Fest. a
10. Yergleich zwischen Goetlies „Goetz11 und Schillera „Eauber“ vom

Gesichtspuukte der Dramatik, Dr. Steiner.

Y III. Classe. 

a) Aufgaben:

1. A u f welche Gegensiitze in den Charakteren der Heldinnen griindet 
sieli das tragisclie Ende Maria Stuarts?

2 Scliillers Charakteristik nach Goetlies „Epilog zu Scliillers Glocke.a 
3. Charakteristik der alten Germanen nach Tacitus’ Germania.



4. Die Lebensschicksale Dorotheas.
5. Disposition und Gedankengang des Prologes zu „ Wallenstein.11
6. Wallenstein, des Heeres Abgott.
7. Weltgeschichtliche Bedeutung des Mittelmeeres in der Neuzeit.
8. Durch welclie M ittel lasst Schiller die Schuld Wallensteins in mil- 

derem Lichte ersclieinen ?
9. Hat Goethe recht, wenn er von seiner Balladę „Der Fischer11 

sagt, dergleichen lasse sieli nielit rnalen ?
10. „Es siegt immer und nothwendig die Begeisterung iiber den, der 

nicht begeistert ist“ (Fichte, Maturitatspriifungsarbeit).

b) Rcdeiibungen.

1. Uber die Einheit der Handlung in Wilhelm Tell.
2. Die That Tells und die That Parricidas.
3. Iiudenz in der ( ikonomie des Stiickes.
4. Die Frauen in Wilhelm Te ll.
5. Lebensweise, Charakter und politische Lagę der Schweizer. (nach 

dem 1. Acte.)
6. Uber die Episoden in Hermann und Dorothea.
7. Goethes Kunstanscliauungen in Hermann und Dorothea.
8. Charakteristik des Pfarrers und des Apothekers in Hermann und 

Dorothea.
9. „Sein Lager nur erkliiret sein Yerbreclien1,.
10. Uber das Schicksal in der Braut von Messina.

Tomanck.

VI. Forderungsmittel zur korperlichen Kraftignng
der Jngend.

In  der Winterzeit hatten die Schiller Gelegenheit, das Schlittschnh- 
laufen zu betreiben, da ilmen die Beniitzung der nalie gelegenon Eisbahn 
infolge des bereitwilligen Entgegenkommens des Eislaufvereins an jedem 
Wochentag gegon den mahigen Preis von 3 Kreuzern ermoglicht war. 
Uberdies spendete der genannte Verein gleich zu Beginn der Eislaufzeit 
50 Stiick Saison-Freikarten zur Yertheilung an arme Schuler. H ie fiir 
spricht die Direction dem Yereine den herzlichsten Dank aus. A ud i auf 
dem Eise der Olsa huhligten viele dem Eislaufvergniigen.

Seitens der geelirten Gemeindevertretung der Stadt Tesclien wurde 
den Schiilorn die stiidtische Bade- und Scliwimmanstalt aucli wahrend der 
diesjahrigen Badesaison gegen den selir miihigen Preis von 2 Kreuzern 
tiiglich vormittags von 11— 12 und naclnnittags von 4-—6 Uhr zuganglicli 
gemacht und uberdies wurden fiir 15°/0 der Gesammtschiilerzalil Saison- 
Freikarten zur Vertheilung an die iirmsten SchUler, unabhangig von den 
Schulerfolgen, der Direction iibermittelt. A ud i hiefiir spricht die Direction 
der verehrten Gemeindevertretung den gebiirenden Dank aus.

Die Jugendspielo wurden auch in diesem Jalire von dem Prof. der 
Naturgescliichte D. J. Gitnter geleitet. Damit die Schiiler sieli an den- 
selben ungehindert betheiligen konnen, wurde die Stundeneintheilung so



eingericlitct, dass der Freitag-Naclimittag ganz frei war. Es zeigte sieli 
besonders in den unteren Classcn ein grolier Eifer und eine rego Betheili- 
gung; in dioser Richtung muss hauptsachlicli die I I I .  A-Classe riihmend 
liervorgelioben werdon. Yon den Schiilern des Untergymnasiums betlieiligten 
sich circa 80°/0, von denen des Obergymnasiums 40°/n an den Spielen. 
Gespielt wurde an 9 Tagen, jedesmal 2 Stunden lang. Unfiille liaben sieli 
wiihrend der gatizen Zeit gluckiicherweise gar keine ereignet. Lcider war 
der A p ril und der Anfang des Mai reclit kalt, so dass mit den Jugend- 
spielen erst spilt begonnen werdon konnte. Ab und zu wurde zwischen 
den Spielen ein Lied gesungen.

Es wurden folgende Spiele gespielt: Plumpsack, Plumpsack-Rauben, 
Katzo und Maus, Iienne und Habicbt, Fangen, Sclineidezeck, Sclilaglaufen, 
Tag und Naelit, IJiebschlagen, Drittabschlagen, deutscher Scblagball, Wander- 
ball, Kreisball; Konigsball, Burgball, Grenzball, Kreisfubball, Kreiswnrfball, 
Reiterball, deutseber Fubball, Kettenreiben, Barenschlagen, Dreibeinlauf, 
Hinkkampf, Seilzieben, Hoeh- und Weitspringen, Dauerlauf, Wettlauf, Bar- 
laufen, Eingen um den Stab, Steinstoben, Gerwerfen, Bogenschieben, Tbor- 
ballspiel (Criquet), Prellball.

A.n Spielgerathen sind vorbanden: 12 Lederbiille verschiedener Grobe, 
10 Gummiballe, 13 Sehlagbtilzer, 4 Fabnen, zwei 10 m  lange Seile, 
3 cm  dick, ein 10 m  langes diinnes Seil, 4 Eiemen (40 cm  lang), 20 
Stabe ais Grenzzeicbcn, 4 eingekerbte Stangen fur das Springen, 3 iStiibe 
zura Gerwerfen (einfaebe), 5 neue Gorstabe mit Eisenspitzen, eine 4 (^uadrat- 
meter grobe Holzsebeibe zum Gerwerfen, 2 Bogen, 6 Pfeile, eine grobe 
und eine kleine Strobscbeibe ais Ziel dazu, ein Tambourin mit 5 kleinen 
Biillen, 3 kurze franz. Pfeile, die Geriitbe zum Thorballspiel und Prellball, 
3 Steinkugeln, 1 Luftpumpe.

F iir die Ubcrlassung der groben, sebonen Wiese ais Spielplatz wird 
der erzberzoglichen Kammer der geziemende Dank ausgedrtiekt, sowie aucb 
dem Ile rrn  Verwalter Karger fiir  die jedesmaligc Aufbewalirung der Spiel- 
gerflthe.

Auberdem machte Prof. Giinter m it Schiilern einzclner Classcn bota- 
nisclie Excursionen, bei welcber Gelegenbeit auf geeigneten Pliitzen aucb 
Spiele gespielt und Lieder gesungen wurden, wofiir die Jugend sieli sebr 
interessierte.



VII. Statistik der Schiller.

c a s s e c

i II m s: E
IV V VI VII VIII rt

a | b a b a h

1. Z ah l.

Zn Emie 1804 95 . . . 41 39 331 29l 311 32 29 38 28’ 14 26 3404
Zn A n fang 1895/86 . 50 531 31 31 291 30 49 25 28 25' 16 3673
W ahrend des Schuljahres ein-

g e tr e te n .................................. 1 — — 2 — — — 1 — — — 4
Im ganzen aufgenommen 51 531 31 33 291 30 49 20 20 25l 10 3713

D aru n ter:
Neu aufgenommen, und zwar:
A u fg e s t ie g e n ........................... 46 5 0 1 — 2 l 1 — 1 — i — — 1012
R e p e t e n t e n ........................... 1 i 2
W ieder aufgenommen u. zwar:
A u fg e s t ie g e n ........................... — — 31 29 26 23 48 23 27 251 14 246*
R e p e t e n t e n ........................... 5 3 — 2 2 6 — 2 — — 2 22
W ahrend des Schuljahres aus-

getreten ........................... 3 5 — 3 i — 3 3 2 — 1 21
Scbiilerzahl zu Ende des

Schuljahres . ■ 48 4 8 1 31 30 2 8 ' 30 46 23 26 25x 15 350 1
D a ru n te r:

Óffentliche Schiller 48 48 31 30 28 30 46 23 26 25 15 350
P r i v a t i s t e n ........................... — 1 — — 1 — — — — 1 3

j 2. G e b u r ts o r t  (V a te r la n d ) .

S tadt (Teschen) . 12 9 6 9 5 7 14 6 5 5 3 81
S c h l e s i e n .................................. 30 301 22 19 20 17 28 13 13 151 9 216"
M i i h r e n .................................. 1 5 2 1 — 2 2 1 3 2 1 20
I h d i m e n .................................. — — — — — 1 — — — 1 — 2
G a l i z i e n .................................. 2 3 1 — 1 — — 1 2 1 — n
B u k o w in a .................................. — — — — — — — — — — — —
Innerosterreich . . . . — — — — + 1 1 1 2 2 — 2 8 1
U n g a r n .................................. 2 1 — — l 2 1 — 1 — — 8
A u s l a n d .................................. 1 — — 1 1 — — — — 1 — 4

Summę 48 4S1 31 30 281 30 46 23 26 251 15 350'*

3. M u tte rsp ra c h e .

D e u t s c h .................................. 24 251 11 17 151 20 25 14 18 171 11 1973
C ech o slav isch ........................... 11 3 5 1 3 2 3 2 2 1 2 35
P o l n i s c h .................................. 13 19 15 12 9 8 18 7 0 7 2 l id
M a g y a r i s c h ........................... — 1 — “ 1 — — — — — — 2

Summę 48 1S1 31 30 281 30 40 23 20 251 15 3óU:t

4. R e lig io n sb e k e n n tn is .

Katholisch des lat. Ilitus 32 341 23 22 19 16 32 13 24 14' 10 239=
Evangelisch A. C. . . . 10 7 5 5 5 1 9 7 6 1 4 1 601
Evangelisch H. C.
Isra e litisch .................................. 6 7 3 3 4 5 7 4 1 7 4 51

Summę 48 481 31 30 281 30 40 23 26 26 15 3503

f no 
<6%. V:.\ ,%v g
v ^ : ; v ^ v



C 1 a s s e C
I II III ~ E

IV y VI VII VIII S! S
5. L e b e n sa lte r . a 1 b a 1 b a b

ciŁC

11 Jah re  . . . . . . i 1 8 — 2 14
1 12 „ .................................. 19 17 2 4 i — — — — — — 43

13 „ .................................. U 91 5 7 4 2 i — — — — 421
14 „ .................................. 6 9 13 12 9 1 10 u — — — — 701
15 „ .................................. 4 9 1 10 8 17 G 2 — — G2
10 .................................. — — 2 3 2 7 9 5 2 — — 30
17 .................................. — 1 — 1 1 3 4 3 7 7 ---- 27
18 „ .................................. — — — — 1 — 4 7 8 121 5 371
19 * .................................. — — 5 4 3 12
20 „ .................................. 2 2 2 4 10
21 ,  .................................. — — — — — — — — — — O 2
22 „ .................................. — — — — — — — — — — 1 1

Summę 48 48l 31 30 28* 30 4G 23 20 251 15 3503
6. S ta n d  d e r V a te r .

j B e am te ........................................ 12 18 14 12 12 15 19 10 11 12' 7 142‘
M i l i t a r s .................................. — 1 — — — — — 1 — — 4
Handels- u. Gewerbetreibende 22 151 8 13 10 9 15 G 5 8 6 1171
G ru n d b esitze r ........................... 8 9 0 4 5 ‘ 0 10 7 8 2 1 66 '
P r iv a te ......................................... 0 f) 3 1 1 — — — i 3 i 21

Summę 18 481 31 30 28* 30 4G 23 26 25 15 350J
, 7. N ach  dem  W o h n o rte  d e r

E lte rn .
Aus T e s c h e n ........................... 20 19 7 10 7 12 20 7 9 9 G 12G

. Aus dem ubrigen Schlesien . 25 251 22 17 19 15 22 13 11 121 7 1S82
Aus anderen Provinzen . 2 3 2 2 2 1 3 3 3 G 3 2 311
Aus dem Auslande 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — 5

Summę 48 481 31 30 2 8 1 30 4G 23 26 251 15 350*
S. C la ss if ic a tio n .

a) Z u Ende d. Schulj. 1895/9G.
I. Fortgangsclasse mit Yorzug 3 7 3 2 4 2 5 3 2 G 2 39
1. Fortgangsclasse 29 281 19 21 IG 19 24 13 18 121 11 2102
Zur W iederholungsprUfung

z u g e la s s e n ............................ 5 — 2 2 2 1 1 3 — 2 — 18
II. Fortgangsclasse . 4 9 0 4 5 7 13 4 4 5 2 G3
i 11. Fortgangsclasse . 7 4 1 1 1 1 3 — 1 — — 19
Zur N aehtragsprufnng zuge-

l a s s e u .................................. — — — — + 1 — — — 1 — — l 1
Summę 48 481 31 30 28 1 30 40 23 2G 251 15 3503

b) N achtrag z. Schulj. 1891/95.
W iederholungspriifungen

waren bewilligt O 3 1 31 1 1 2 1 3 — — 171
Entsprochen haben 1 1 — 2 1 1 2 1 3 — — 12
Nicht entsprochen haben — 1 — -l-i — — — — — — — l 1
Nicht erschienen sind 1 1 1 i — — — — — — — 4
Naclitragspriifungen waren

b ew illig t.................................. — 2 — — — — — — 1 — 1 4
Entsprochen haben — 1 — — — — — 1 — — 2
Nicht entsprochen haben — —
Nicht erschienen sind — i — — 1
Dam ach ist das Ergebnis fur

1894/95:
I. Fortgangsclasse mit Vorzug .■) 4 G G 4 8 5 3 4 2 .) 52
I. Fortgangsclasse 27 25 201 20 211 19 22 27 221 12 20 235*
u .  „ . . . . 8 5 G 2 1 4 5 2 7 2 — — 4 1 1
nr .  „ . . . . 1 4 1 1 2 — — 1 — — — 10
Ungepriift blieben — 1 — — — — — — — — 1 2

Summę 41 | 39 | 331! 29*1 31 11 32 1 29 1 38 28 ' 14 20 3 404



9. G e ld le is tu n g e n
C 1 a s s e Ci

III 3 E
d e r  S c h ille r . 1 1

IV V VI VII VIII Ń s
Das Schulgeld zu zah- 

len waren yerpflieli-
a b a b a b cn

t e t .
im I. Semester 38 281 1 0 9 13* 13 IG 1 0 9 171 6 1093
im II. Semester 

Zur Hiilfte waren be-
2 0 18 1 12 12 151 13 23 11 11 191 7 1613

f re i t :
im I. Sem ester . 1 _ _ __ 1 — — — — 2

im IE. Semester • 
Ganz befreit w a ren :

1 1 2

189im I. Semester 11 23 2 0 2 0 16 17 31 15 19 8 9
im II. Semester 

Das Schulgeld betrug
27 30 19 17 13 17 24 1 2 15 6 8 188

im I. Sem ester
fl. 2550"—

im II. Semester
fl. 2430'—

Zusammen fl. 4980*— 
Die Aufnahm staxen be-

220'50trugen 1895/6 fl. . 
Die Lehrm ittelbeitrage 

betrugen fl.
Die Taxen furZeugnis-

391.65

7 '—duplicate betrugen fl.
Zusammen 619.15

10. S tip e n d ie n .
10 6 61Anzahl der Stipendisten 

Gesam mtbetrag derSti-
7 11 4 3 2 2 7 4 5

p end ien : fl. 4252'99

11. B e su c h  des Un- 
t e r r i c h t e s  in  den  
re la t . -o b l ig a te n  und  
n ic li t  o b lig a t. G egen-

s ta n d e n .
Polniscbe Sprache 45

29
42
19

I. Curs fur I’olen . 11 14 7 3 3 2 3
I. „ Deutsche 1 1 13 i 4 — — —

II. Curs fiir Polen .
HI. » „ „

—
—

8 4 1 0 6 14
1 8 5 3 2

Buhmiscbe Sprache 32
1 2 6 1 4 4 4 —

11. Curs . 
III . Curs . _ 5 1 3 5 5 2

4
2
7

1
2 3

24
16

Franzosische Sprache 
II. Curs . _ __ __ _ — — 2 3 2 6 1 14

Freihandzeichnen 3 7
I. Curs . 1 0 13 2 3 — — —

32
16
55

II. Curs . 
III . Curs .

— — 6 9 7 C
2

4
7 1 1 3 2

Turnen I. Curs . 32 23 — —
13

— —
48
18
33
47

II. Curs . 
I I I .  Curs .

— — 15 9 11
4 5 4 4 1

Gesang I. Curs . 14 11 1 5 1 1

36Stenograpbiel. Curs .
I I .  Curs . I _ _ — — — 9 15 4 4 32

42
K alligrapliie . 14 1 0 8 4 — 4 2



VIII. Statistik der Schiller der VorbereituiigscJasse.
Zu Beginn des Schuljahres . 
Am Schlusse des Schuljahres 
Beligion der Schiiler

Yaterland der Schiiler: 
Stadt (Tesclien) 
Sclilesien .
Mahren .
Galizien .

Zusammen

Muttersprache: polnisch 
„ czecliisch
,, deutsch

A lter der Schiiler: 10 Jahre alt
11 11 ii
12 n ii
13 ii
14 n ii

S t a n d  d e r  Y  ii t e r :
B e a m t e .................................
M i l i t a r s .................................
Handels- und Gewerbetreibende 
G runubesitzer...........................

N a c h dem W  o li n o r t e der E 11 e r n :
Ans T e s c h e n ........................................
Aus dem tibrigen Sclilesien
Ans anderen Provinzen . . . .
Ans dem A u s la n d e ...........................

24 offentliche Schiiler. 
29 n ii

romisch-katliolisch,19
7
3

W

eyangeliscli,
mosaisch,

. . . 9

. . . 17

. . . 0

. . . 3
Zusammen 29

. . . 14

. . . 1 

. . . 14
Zusammen 29

. . . 8

. . . 7

. . . 8

. . . 5

. . . 1
Zusammen 2 9

. . . .14
. . . 0 
. . . 4
. . ^ .__ 11

Zusammen 29

. . . 9

. . . 17

. . . 3

. . . 0
Zusammen 29

Geldleistungen der Schiiler:
Das Schulgeld (5 11. fur ein Semester) zu zalilen waren verpfłiclitet im

I. S e m e s te r ......................................................................................25
Das Schulgeld (5 11. fiir  ein Semester) zu zalilen waren verpllichtet im

I I .  S em este r..................................................................................... 20
Ganz befreit waren im I. Sem ester....................................................................0

1T n
11 11 11 17 17 .................................................................................................................................J

Das Schulgeld betrug im ganzen im I. S e m e s te r ...........................125 11.
11 11 11 77 71 1) i i*  7! ................................ 100 11

Zusammen 225 11.



S t i p e n d i e n .
Anzahl der S tip en d is ten ................................................................................ 2
Betrag der S t ip e n d ie n ........................................ (100 - j-  50 fl.) —  150 fi.

B e s u c l i  i n  den n i c h t  o b l i g a t e n  G e g e n s t a n d e n :
G e s a n g ...........................................................................................................11

E r g e b n i s  d e r  Cl  assi f i  c at i  o n.

I. Semester. I I .  Semester.

Erste Classe m it Vorzug . . 10 Erste Classe mit Vorzug . . 4
Erste C lasse ........................... 16 Erste C lasse........................... 22
Zweite Classe.......................... 3 Zur Wiederholungspriifung
D ritte  Classe........................... o zuge lassen ........................... —

Zweitc Classe........................... 3
Dritte Classe........................... —

U n g e p r iift............................... —
Zusammen 29 Zusammen 29

IX. Yermelirung der Lehrmittelsammlungen.

A. Bibliothek.
a )  L e l i r e r b i b l i o t h e k .

D u r c h  A n k a u f :  1. Zeitschrift fiir  den physikalischen und cbemisclien 
UnterricLt, Jalirg. 1896. —  2. Monatsliefte fiir Mathematik und Physik, 
Jalirg. 1896. — 3. Zeitschrift fiir  die osterr. Gynmasien, Jalirg. 1896. —  
4. Zeitschrift lur das Gymnasialwesen (Berlin), Jalirg. 1896. —  5. Zeit
schrift fiir  das Realscliulwesen, Jahrg. 1896. —  6. Sybel, liistorische Zeit
schrift, Jalirg. 1895. — 7. Petermann, Geogr. Mittheilungen, Jahrg. 1896; 
dazu die Erganzungshefte. —  8. Mittheilungen der geographischen Gesell- 
schaft in Wien, Jahrg. 1896. —• 9. Das Gymnasium, Zeitschrift fiir  Lehrer 
an Gynmasien, Jahrg. 1896. — 10. Fries und Meier, Lehrproben und Lelir- 
giinge, Jahrg. 1896. —  11. Westermanns Monatsliefte, Jahrg. 1896. -—•
12. Die osterreichiscli-ungarisclie Monarchie in Wort und Bild. (Fortsetzung.)
— 13. Grimm, Worterbucli der dcutschen Sprache. (2 Exemplare; Fort
setzung.) —  14. J. Muller, Handbueh der classischen Alterthumswissenschaft. 
Bd. V I :  Archiiologie der Kunst und antike Numismatik; Bd. V I I :  Ge- 
schichte der griecli. L iteratur; Bd. V I I I2: Geschichte der romischen Literatur; 
Bd. I I I 4 : Grundriss der griecliisclien Geschichte nebst Quellenkunde. — 15. 
F. lloppe, Bilder zur Mythologie und Geschichte der Griechen und Romer.
—  IG. Czibulski, Tabulae (griecli. Krieger). —  17. Schiller Hermann, Ge
schichte der romischen Kaiserzeit, I .  1. und 2. Abtli.. I I .  Bd. —  18. Paul, 
Prineipien der Spracligeschichte. — 19. W. Sievers, Asien. —  20. Jahrbuch 
der Grillparzer-Gesellscliaft. Erster Jahrg. 1890. —  21. Foppl, Einfiihrung



in  die Maxwell’sche Tlieorie der Elektricitat. —  22. Wertheim, die Arith- 
metik und die Schrift iiber Polygonalzahlen des Diophantus von Alexandria.
— 23. Meyer, Yorlesungen iiber Wahrscheinlichkeitsrechnung. •—  24. Violle, 
Lehrbuch der Pliysik. I I .  Bd., 1. T li. —  25. Zippel, Ausliindische Cultur- 
pflanzen. I I .  Abtli. nebst Atlas. —  25. Muller-Pouillets Lehrbuch der 
Physik. I I I ,  Bd., 1. Abth., 2. Liefg. — 26. Bożeny N5mcove sebrane spisy,
I .  u. I I .  Theil.

D u r  c li S c h e n k u n g :  Vom h. k. k. Ministerium fiir  Cultus und
Unterricbt: Botanische Zeitschrift 1896.

Yon dem Vereine fur siebenbiirgisclie Landeskunde: Archiv des Vcreines: 
27. Bd., 1. Ile ft.

Von der Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- 
und Baudenkmale: Mittlieilungen 1896.

Von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in W ien: 1. Sitzungs- 
berichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
Classe. C X X X III . Bd., Jahrg. 1895. -—■ 2. Fontes rerum austriacarum.
I I .  Abth. Diplomatica et acta. X L V I I I .  Bd., 1. Hiilfte. — 3. Sitzungs- 
berichte der mathematisch-naturwissenschaftl. Classe, 1896.

b) S c h i l l e r b i b l i o t h e k .
1. Mayer, Ge3chichte der osterreichisch-ungarischen Monarchie. —  2- 

Langl, Die Habsburg. — 3. Ule, Warum und Weil. ■— 4. Piitz Asbacli, 
Historische Darstellungen und Charakteristiken. 2 Abtbgn. ■— 5. Steinliard, 
Osterreich und sein Volk. 2 Bde. 6. Schauffler, Quellenbiichlein zur Cultur- 
geschichte des deutsclien Mittelalters in 10 Exemplaren. —  6. Zohrer, das 
Kaiser-Buch. — 7. Schweighofer, Tabellen zur Bestimmung einheimischer 
Samenptlanzen in 5 Exemplaren. — 7. Groner, Heldentbaten unserer Vorfahren.
—  8. Ziihrer, osterr. Marchenbuch. —  9. Scheffel, der Trompeter von 
Siikkingen. ■— 10. Noe, am Hofe der Babenberger. — 11. Noe, der W ild- 
giirtner von Heiligenblut. 12. Ludwig, die Kuenringer. —  13. Cooper, der 
W ildtodter. —  14. Cooper, der Pfadfinder. -—- 15. Stifter, der Hochwald. — 
16. Hocker, die Mongolenschlacht bei Olmiitz. —  17. Smolle, Charakter- 
bilder. 18. Tarnowski i Wójcik, W ypisy polskie dla klas wyższych szkół 
gimnazyalnych. 1. Theil.

B. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
a )  P h y s i k .

Fallmaschine nach Weinhold.

b )  N a t u r g e s c h i c h t e .
1. D u r c h  A n k a u f :  Spottvogel, Kanarienvogel, Tigerfink, Rohrweihe, 

Lówen- und Affenschadcl, Orgelkoralle, Kalkscliwamm, zwei Kameen, See- 
stern, mehrere exotisclie Sclimetterlinge, Sclilangeneier, Webervogelnest und 
21 Minerale.

2. D n r c l i  G e s c h e n k e :  Der Schiiler Pustelnik schenkte unge- 
schiilten und halbgeschillten Kaflfee, die Schiiler Pawełek und Erisa der
I I .  Classe spendeten mehrere Schnecken- und Muschelschalen, der Custos 
eine ausgestopfte Eledermaus und eine Brandmaus, mehrere Schnecken und 
Muschelgehause und eine groCere Anzahl Insecten. Den genannton Spendern 
wird der geziemende Dank hiemit ausgesprochen.



C. Geographisch-historische Lehrmittel.
D u r c h  A n k a u f :  1. Kicpert, Wandkarte des romischen Reichcs;

2. Kiepert, Wandkarte der alten W e lt; 3. Kober, Schulwandkarte von 
Scldesien.

D. Lehrmittel fur Zeichnen.
D u r c h  A n k a u f :  1. Bargue et Gerome, Cours de dessin, 4 Blatt.

2. Drahtmodelle : Getlieilte Gerade mit drei Marken; fiin f parallele Gerade.
3. llolzmodelle: Volles dreiseitiges Prisma; Yolle vierseitige Pyrami de• 
Yolle K uge l; Quadratische P latte ; Cylindrischer K in g : Kreisrunder Wulst- 
ring; Canneliertos Saulenstiick. 4. 6 Stiick Thonmodelle ans Toplitz. 5. 
Ornamentale Gipsmodelle, 20 Stiick. 6. Komanisches Wiirfelcapital. 7. 
Figurale Gipsmodelle, 5 Stiick.

X. Maturitatsprufungen,
Im Herbsttermine wurde die schriftliche Wiederholungs-Maturitats- 

priifung am 18. Septcmber abgelialten. Zu derselben erscliien ein Schiller.
Tlioma zu der schriftlichen Priifungsarbeit aus dem Griechischen: 

Kenophon Hellenika lib. V., c. I I I .  § 1— 4.
Bei der am 19. September uuter dem Vorsitze des Ile rrn  k. k. Landes- 

scbulinspectors Dr. V ictor Langhans stattgefundenen Wiederholungs-Maturitiits- 
priifung wurden die zu derselben zugelassenen 4 Examinanden ftir re if erkliirt. 

Es verliefen am 19. September die Anstalt mit dem Zeugnisse der Keife:

- 7! O  '

"S N  a  ni e 
N

«  -S J J a u e r  d e r  S tu d ie n
i

B e ru fs s tu d iu m

1 Knyps Ludwig . . 20 8 Jalire offentlich Tlieologie
2 Kussek Leonhard 22 10 „ T) Medicin

3 Scliolz Josef . . . 191/2 9 „ n
Hochschule fur Boden- 

cultur
4 Scholz Otto . , . 2 0 7 s 9 B w Jus

Zur diesjahrigen Maturitatspriifung meldeten sieli alle 15 bffontliclien 
Schiiler der achten Classe und 1 Externist.

Die schriftliche Priifung wurde vom 11. bis IG. Mai abgelialten. Zu 
derselben erschienen alle angemeldeten Abiturientem

Themen zu den schriftlichen Priifungsarbeiten:
1. D e u t s c h :  „Es siegt immer und nothwendig die Begeisterung

iiber den, der nicht begeistert ist“ . (Pichte)
2. L a t  e in :  a) Ubersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche:

Cicero, oratio in Yerrcm, lib. IV ., c. 45, § 99— 102; b) 1'bersetzung aus dem 
Deutschen ins Lateiuische : „Histiaus fordert Aristagoras zum Aufstande auf“ .



3. G r i e c b i s c b : Demostbenes, iiber dic Angelegenbeiten im Chersones, 
§ 13— 17 incl.

4. M a t h e m a t i k :  a ) A  und B reisen gleichzcitig von demselben 
Orte nacli einem anderen 45 h m  entfernten ab. W eil A  in jeder Stunde 
11j,, k m  inelir zuriicklegt ais B, so kommt er um 2 1j 2 Stundcn frillier ais 
B im zweiteu Orte an. W ie viel k m  legt jeder in einer Stunde zuriick? 
Welclie Zeit braucbt jeder, um das Ziel zu erreichen? b') A u f einem Gute 
lastet die Verpflicbtung, einer Gemeinde am Endo eines jeden Jalrres den 
Betrag von 150 fi. 31 kr. zu zablen. Ein Kiiufer des Gutes wlinscht diese 
Vcrpflielitung abzulosen und zwar dadurch, dass er sofort 1000 11. und 
durcli 10 Jabre am Ende eines jeden Jabres eine gewisse Rente zalilen 
w ill. W ie groB ist diese, wenn 4°/0 Zinseszinsen gereclinet werden? c) Ein 
cylindriscbes GefiiB, das m it Wasser gefullt ist und 884 c m 3 fasst, wird 
sowcit geneigt, dass 1471/3 c m 3 Wasser auśflieBen. Wie grofi ist der 
Neigungswinkel, wenn sieli die Hohe des GefiiBes zu seinem Durchmesser 
wie 3 : y j f  verbalt ? d )  Wie lautet die Gleichung der kleinsten Ellipse, 
welche um ein Quadrat von 8 c m  Seitenlange besebrieben werden kann ?

5 . P o l n i s c l i :  Umiejętności są najlepszem bogactwem.
G. B o b m i s c b :  Tezke doby rodl velke muzę (Doklady z dejin).
Die mundliclie Maturitatsprufung wird am 17., 18. und 20. Ju li 

unter dem Yorsitze des Directors des Staatsgymnasiums in Troppau Dr. 
Y ictor Thumser abgebalten werden.

Das Ergebnis wird zugleicb mit dem Namensverzeicbnisse der appro- 
bierten Abiturienten im nitebsten Jabresbericbte veroffentlicbt werden.

XI. Wichtigere Erlasse,
1. A u f Grund Allerbocbster EntscblieDungen vom 15. Marz und vom 

28. Juni 1895 werden den Staatsbeamten der untersten vier Eangsclassen, 
ferner den an den Staatsmittolscbulen und an den nacli gleicben Grundsatzen 
beliandeltcu Anstalten wirkenden Lelirpersoneii der . untersten vier Iiangs- 
classen Subsistenzzulagen gewabrt. Diese beziffern sieli mit einem Jabres- 
betrage von 60 Gulden fiir die X I . ,  von 80 Gulden fur die X . und von 
100 Gulden fiir  die IX . und V I I I .  Rangsclasse. Intim. m. d. Erl. des k. k. 
Landesscliulratbes vom 25. Ju li 1885, Z. 195G.)

2. A u f Grund d. Pinanzgesetzes fiir  das Jalir 1895 wird den Supplenten 
an den Staatsmittelscbulen und an den nacli gleicben Grundsatzen beliandelten 
Anstalten eine Zulage jahrliclier 100 Gulden zur uormalen vollen Substitu- 
tionsgebiir zugesproeben. (Intim. ni. d. Erl. des k. k. Landesscliulratbes 
vom 3. August. 1895, Z. 2090 )

3. Seine Excellenz der I le rr  Leiter des Ministeriums fiir  Cultus und 
Unterricbt liat mit dem li. Erlasse vom 11. August 1895, Z. 11793, prin- 
cipiell genehmigt, dass mit Beginn des Scbuljabres 1895/9G in Tescben eine 
Vorbereitungsclasse fiir  die biesigen Mittelscbulen errichtet werde. (Intim. 
mit d. Erl. des k. k. Landesschulrathes vom 27. August 1895, Z. 2240.)

4. Das k. k. Ministerium fiir  Cultus und Unterricbt bat mit dem li. 
Erlasse vom 4. Ju li 1895, 10591, den Professor an der Staatsrealscbule 
in Graz, Anton Andel, mit den Eunctionen eines Facbinspectors fiir  den



Zeichenunterricht an Mittelscliulen, Lelirer- und Lelirerinnenbildungs-Anstalten 
in Miihren und Schlesien auf dio Dauer von drei Jabren, d. i. bis zurn 
Scblusse des Schuljabres 1897/98 betraut. (Intim. mit d. Erlasse des k. k. 
Laiulesscbulratbes vom 12. October 1895, Z. 1852.)

5. Erlass des k. k. Landesschulrathes vom 2. Septcmber 1895, Z. 
2214, womit die vom Ministerrathe festgestellten Directiven ftir die Staats- 
beamten iii Beziebung auf dio Ausiibung der allgemeinen staatsbiirgerlicbeii 
Rechtc Ubermittelt werden.

6. Erlass des Ministers fiir  C. u. U. vom 9. October 1895. Z. 1844, 
bezeiclmet das Tragen der Beaniteu-Uniform bei Betretung auslandischen 
Gebiotes ais unstattbaft. (Intim. mit d. Erlasse des k. k. schles. Landes- 
priisidiums vom 31. October 1895, Z. 2688).

7. Verordnung des Ministers fur Cultus und Unterricht vom 9. Marz 
1896, Z. 1966, betreffend die Maturitatspriifungen fiir Erauen. Dieselben 
kiinnen zur Maturitatspriifung an den Gymnasien zugelassen werden, wenn sie 
1. das 18. Lebensjahr yollendot baben, oder in dem betreffenden Kalender- 
ja lire volleńden, und 2. don Nachweis liefern, dass sie entweder ein 
Privatgymnasiuni oder ais Privatistinnen ein offentlicbes Gymnasium absol- 
viert baben, oder eine Beschoinigung beibringen, dass sie unter geigneter 
Anleitung den Gymnasialunterriclit in dem erforderlichen Umfange genossen 
baben. —  F tir die Vornalime dieser Maturitatspriifungen werden Gymnasien 
in den Landeshauptstadten bestimmt. —  Candidatinnen, welcbe die Priifung 
bestanden baben, erhalten Maturitatszeugnisse nacb dem ftir die Maturitats
priifung an den Gymnasien vorgeschriebenen Formulare, jedoch mit Hinweg- 
lassung der Bemerkung iiber dio Beife zum Besuche einer Universitat.

8. I I .  Ministerial-Erlass vom 20. Miirz 1896, Z. 1358: „Seine k. u. k. 
Apostolisclic Majestat baben mit Allerbocbster EntsclilieCung vom 18. Janner 
1896 a. g. zu geneliraigen gerulit, dat s zum Zwecke der Yerleihung von 
Stipendien an Lelirer der naturwissenscbaftlielien Facber an den Mittel- 
sckulen, in erster Linie an jeno der Naturgeschichte und Geographie, ein 
Betrag von 3000 Gulden jabrlicb, vorlaufig fiir die Dauer von drei Jahren 
vom Jabro 1896 angefangen in den Staatsvoransclilag eingestellt werde.

Diese Stipendien sollen den damit betheilten Lehrern die Gelegenheit 
Lieton, durcli 3— 4 Woclien in der Kegel wiibrend der Hauptferien Studien- 
reisen zu macben, um durcli unmittelbare Eindriiekc ibrc Kenntnisse und 
Anscbauungen zu erweitern und das Yerstandnis fiir  wissenscbaftliche 
Forscliung zu vertiefen.

9. I I .  Ministerial-Erlass vom 17. A p ril 1. J. Z. 3069, ordnet an, 
dass melirere Mittelscliulen (Gymnasien, Realschulen und Lelirer-(Lebrerinnen ) 
Bildungsanstalten) desselben Landes, derselben Stadt, oventuell desselben 
Bezirkes zu Gruppenverbanden zum Zwecke der Anschaffung und des Aus- 
tausclies von Facbzeitscliriften sieli yereinigen und dass die Naclibaranstalten 
beziiglicb des Ankaufes gewisser kostspieliger literarischer Werke zur Yer- 
meidung Ubertliissiger Doppelanscliatfungen Beratbungen pflegen und Verein- 
barungen treffen, endlicli dass die Biicberkataloge dieser Anstalten in den 
Jahresbericbten zur Anbalinung bauptsachlich eines regeren Ausleibverkelires 
unter den verschiedenen Anstalten nacb einem bestimuiten Piane verbftentlicbt 
werden.



XII. Chronik.
W eil im Jalire 1895 der 15. Ju li auf einen Montag fiel, wurde liber 

Auordnung des Herm  Unterrielitsministers vom 18. Juni 1895, Z. 11.772, 
diesmal das Schuljabr 189-1/95 schon am 13. Ju li m it dem ublichen Dank- 
amte geschlossen. Naeli dom Gottesdienste wurden die Zeugnisse vertbeilt 
und die Scliiiler entlassen.

Am 15. Ju li fanden die Aufnalimspriifungen fiir  die Scliiiler der erslen 
Classe statt. Es wurden 68 Scliiiler aufgenoinmen.

Am 16. September fanden die Aufnalimen der neueintretenden 
Scliiiler statt. In die erste Classe wurden auf Grund der bestandenen Auf- 
nahmspriifung 28 Schiiler aufgenommen.

Am 17. September fanden die Aufnalimen der wieder eintretendeu 
Scliiiler, ferner die Wiederlioluugs- und Naclitragspriifungen statt.

Am 18. September urn 8 U lir fr iili wohnten die katholisclien Schiller 
in Begleitung des Lebrkorpers dem lieiligen Geistamte in der Gymnasial- 
kirche bei; fiir  die evangeliscben Scliiiler fand ein feierliclier Eroffnungs- 
gottesdienst in der Gnadenkircbe statt. Naeli dem Gottesdienste wurden in 
den einzelnen Classen von den Classenvorstiinden die Disciplinarvorscbriften 
eingebend besprochen und die Stundenplane bekanntgegeben.

Ain 19. September begann der rogelmiiCige Unterricbt, und wurden 
die miindlichen Wiederliolungs-Maturitatspriifungen abgebalten.

Am 10. September wurde dem Bericliterstatter die vierte Quinqueunalzu- 
lage vom 1. September 1895 angefangen zuerkannt.

Das auf den 4. October fallende Allerhócliste Namensfest Sr. Majestat 
des Kaisers wurde in der Weise gefeiert, dass die katholisclien Scliiiler in 
Begleitung des Lebrkorpers einem Festgottesdienste in der Gymnasialkirche 
beiwobnten und ani Seblusse desselben die Yolkśbymne gesungen wurde. 
E iir die evangeliscben Scliiiler fand ein Festgottesdienst in der Jesukirche 
statt. Der iibrige Tag war sebulfrei. In  gleiclier Weise wurde am 19. 
November das Allerbochste Namensfest Ilire r Majestat der Kaiserin gefeiert.

Am 16. October wurde dem Professor Friedrich Loebl die zweite 
Quinquennalzulage vom 1. October 1895 angefangen zuerkannt.

Am 24. October fand die erste diesjiilirige Bciclite, am 25. October 
die beilige Communion statt.

Am 8. Decembor fand fiir  die evangelischen Scliiiler der Anstalt die 
beilige Beiclite statt.

Samstag mittags, den 21. December, wurde mit Biicksicbt darauf, 
dass der letzto Scbultag vor den Weilinachtsferien (23. December) auf einen 
Montag fiel, zufolge li. Minist.-Erl. v. 22. November 1895, Z. 27579, der 
regelmiibige Schulunterricht vor den Weilinachtsferien geschlossen.

Am 25. October wurde dem k. k. Professor und Bezii'ksschulinspector 
kais. lia tlie  Armand Karell die fiinfte Quinquemialzulage vom 1. December 
1895 angefangen zuerkannt.

Yom 10. bis 17. und vom 27. bis 30. Jiinner wurde die Anstalt 
durcli den Herrn k. k. Landesschulinspector Dr. Victor Langbans einer 
eingelienden Inspection unterzogen. Am 30. Jiinner, 4 Uhr nacbmittags 
wurde die Inspectionseonferenz abgebalten.



Samstag, den 15. Februar, wurde das erste Semester geschlossen, 
Mittwocli den 19. Februar das zweite Semester begonnen.

Am 22. Februar wurde Professor Michael Pćtscher mit Ende Februar 
1896 in den zeitlichen Ruhestand versetzt.

Am 23. Februar wurde der Leliramtscandidat und bisherige supplierende 
Lelirer am k. k. Staatsgymnasium in Kadautz Gustav Korompay zum Supp- 
lenten an der Anstalt bestellt und mit dessen Einftihrung in das praktisclie 
Lebramt der Professor Friedrich Loebl betraut.

Am 19. Marz fand fur die katholischen Schiller die osterliche Beiclite, 
am 20. Miirz die heilige Communion statt. Am Palmsonntage, den 29. Marz 
wurden die evangclischen Schiiler zur osterlichen Beiclite und hl. Commu
nion gefiihrt.

Am 27. Marz wurde der Professor Karl Orszulik krankheitshalber 
auf die Dauer bis zum Schlusse des zweiten Semesters beurlaubt.

Am 19. A p ril empfiengen mehrero katholisclie Schiiler der ersten 
Classe und der Vorbereitungsclasse in feierlicher lYeise die erste heilige 
Communion.

Yom 11. his 16. Mai wurden die schriftlichen Maturitatsprilfungen 
abgehalten.

Am 15. Mai begannen die Jugendspiele.
Am 28. Mai starb der begabte und hoffuuugsvollo Schiiler der IV . 

Classe Johann Sztefka in seinem Elternhause in Dzingclau, wohin er sich 
schon vor Beginn der Weihnaclitsferien begeben hatto. Der Verblichene 
genoss die volle Liebe seiner Mitschiiler und Lehrer. Die Anstalt nahm 
audi an dem Tode dieses braven und bescheidenen Schiilers innigen An- 
theil und geleitete die Leiche am 30. Mai nachmittags zu ihrer letzten 
Ruhestatte in Punzau. Der Religionslehrer P. W . Babuschek hielt die 
Leiclienrede. Am 2. Juni wurde um lialb acht Uhr friih  die Seelenmesse 
gelcsen.

Am 16. Juni besuchte der Landeschef Manfred Graf Clary und 
Aklringen gelegentlich seiner Landesbereisung die Anstalt, wohnte dem 
Unterrichte im Griechischen in der IV . und in der Geschichte in der V I I .  
Classe bei und sprach sich iiber die schlagfertigcn Antworten der Schiiler 
sehr anerkennend aus. Nach dem Unterrichte wurde ihm der Łehrkorper 
im Conferenzzimmer vorgestellt.

Die dritte heilige Beichte fand am 9., die heilige Communion am 10. 
Ju li statt.

Am 15. Ju li wurde nach abgehaltenem feierlichen Dankamte das 
Scliuljahr geschlossen.

XIII. Unterstutzung der Studierenden im Schnij. 1895—96.
Es wurden folgende Schiiler unterstiitzt :

A. Durcli k. k. Studien-Fonds-Stipendien.
1. Das Graf Tenczin’sche Stipendium a 70 fl. jahrlich bezogen : 1) Nobel 

K a rl I I .  A , 2) Bicnert Vincenz I I .  B, 3) Skudrzyk Josef I I .  B, 4) Babisch 
Anton I I I ,  B, 5) Galusclika Emil IV . 6) Freiherr von Pillerstortf Gustav
IV ., 7) Ramek Rudolf IV ., 8) Wojkowsky Franz IV ., 9) Duda Franz V.,



10) Tannert Rudolf V., 11) Hrabec Adolf V I., 12) Pillerstorff Leo, Freiherr 
vou, V I, 13) Szymański Othmar V I., 14) Ożana Franz V II.,  15) Sclimicd 
Arnold V II . ,  16) Halfar K arl V I I I .

2. Das Sarkander’sche Stipendium fiir  geborene Skotschauer a 70 fl. 
jahlich bezogen: 1) Wairauch Jobann I I .  B, 2) Gerst K arl IV .

3. Das Albersche Stipendium im Botrage von 70 f l . : Poppek Eduard 
I I I .  A.

B. Durch Privatstipendien.
1. Das Georg Prutek’sche Stipendium a 36 fl. 66 kr. bezogen;

1) Ilasser Joliann IV ., 2) Schmid Ignaz V, 3) Kaluscba Walther V I.
2. Das Josef Bitta’sche a 25 fl. bezogen: 1) Wilczek Franz V II,,

2) Sclioppek Josef V I.
3. Das Mattli. Oppolsky’sche Stipendium a 80 fl. f i ir  Sehiiler der 

siebenton und aehten Classe bezogen: 1) Tomanek Rudolf V II., 2) Wilczek 
Franz V II.,  3) Galicz Joliann V I I I . ,  4) TileSek Philipp V I I I .

4. Das Mattli. Oppolsky’sche Stipendium ii 56 11. fiir  Sehiiler der 
seclis unteren vClassen bezog*): Lebiedzik Josef V I.

5. Das ZuFsclie Stipendium im Betrage von 56 fl. fiir  Gymnasial- 
schiiler aus Schwarzwasser bezog: Szymański Othmar V I.

6. Das ZuFsche Stipendium im Betrage von 28 11. fiir  Gymnasial- 
schiiler aus Schwarzwasser bezog : Wytrzens Karl V II.

7. Das Thadd. Karafiat’sche Stipendium a 40 11. bezogen: 1) Kunz 
Joliann V I., 2) Wytrzens Karl V II., 3) Galicz Joliann V I I I .

8. Die Fraulein Anna von Linzweilersche und Kozielfsche Unter- 
stutzung im Betrage von 5 fl. 69 kr. bezog; Spitzer Em il V I I I .

9. Das Franciska Kischa’sche Stipendium im Betrage von 31 11. 50 kr. 
bezog Sabela Joliann IV .

10. Das Flametius-Kanabius-Schipp’sche Stipendium li 60 11. fiir  ge
borene Friedeker bezogen: 1) Tilećek Josef I I I .  A, 2) Schon Franz V I.

11. Das Jaeob’sclie Stipendium im Betrage von 60 fl. bezog: Boegner 
Franz V I I I .

12. Das SchlakeFsche Familienstipendium im Betrage von 100 11. 
bezog: Otto von Korab I I .  A.

13. Das Niemtschik’sche Stipendium fiir  geborene Friedeker im Be
trage yon 40 11. bezog: Kubitzius W ładim ir I I I .  B.

14. Das Pukalski’sche Stipendium im Betrage von 100 11. bezog: 
Brzeski Joliann V I.

15. Das Karl Kahler’sche Stipendium a 25 fl. 20 kr. bezogen: 1)
Piescli Paul I I .  A, 2) Mamica Josef V, 3) Pellar Rudolf I. B, 4) Kotas 
Joliann I. A , 5) Riedel Alois 11. A.

16. Das Stipendium der Stadt Teschen a 100 11. wurde verliehen; 
1) F ilipp Rudolf I .  A, 2) Heller Franz I. A, 3) Kubalok Franz, I.  A, 4) Po
grzebacz Karl I .  A, 5) Śtritzki Karl I .  A, 6) Weis Em il I .  A, 7) Adamus 
Alois I.  B, 8) Ćnriel Georg I. B, 9) Gabryś Paul I. B, 10) Gobel Emil

*) Gegenwiirtig sind vier Stipendieu wegen Mangels an Bewerbern unbesetzt 
Anspruch darauf haben die Descendenten des W irlschafters Joh. F e r d i a n  a u s  B i e l i t z ,  
nacli diesen die im F r e i s t i i  d t  e r  P f a r r  b e z i r k e  und endiich die im B ie l  i t  z e r  P f a r r -  
s p r e n g e l  geborenen Stndierenden, welche Neigung zum geistliclien Stande haben.



T. B, 11) Juroszek Paul I. B, 12) Karzeł Rudolf I .  B, 13) Kielkowski 
Rudolf I. B, 14) Rompel Adolf I. B, 15) Strokol Rudolf I .  B. 16) Ticliawski 
Joliann I. B, 17) Rojek Karl, Yorb.-Cl., 18) Waclawik Paul ist im Genusse 
eines Landesstipendiums im Betrage von 50 fl. jahrl.

C. Einjahrige Unterstlitzung.
Die Josef Bitta'sche einjahrige Unterstlitzung fiir 1895/96 in der Holie 

von 2 1 fl. wurde von der Direction verabfolgt an : 1) Sclioppek Josef 
V I., im Betrage von 10 fl. und 2) Adamik Josef, 1. A, im Betrage 
von 11 fl.

D. Die Dr. GabrieDsche Lehrmittelstiftung fiir arme und 
fleiflige Schiller.

Zur Fiirderung diirftiger und wtirdiger Gymnasiasten in iliren Studien 
bestelit an der Anstalt die D r. P h i l i p p  G a b r i e T s c h e  L  eh rm i t  t e 1 s t i f- 
t u n g  f i i r  a rme  u n d  f l e i B i g e  S c l i i i l e r  des T o s c h n e r  Staa ts -  
g y m n a s i u m s ,  dereń Unterstiitzungsfond unter der Aufsicht des Gesammt- 
lehrkorpers von einem Curator (gegenwartig Prof. A. Landsfeld) verwaltet wird. 
Die jahrlichen Interessen der Fonds-Capitalien werden z u r  A n s e h a f f u n g  
von L e h r b i i c h e r n  zumeist fiir  die unteren Classen und von l i t e r a r i -  
s cl i  en H i l f s m i t t e l n  verwendet. Da jedoch die Stiftungsrente fiir  das 
ausgesprochcne Bediirfnis bei der groBen Schiilerzahl einerseits und bei der 
Theuerung der Lehrbiiclier und literarischen Ililfsm itte l andererseits nicht 
ausreicht, so ist dieselbe statutenniiiBig durch freiwillige Beitriige der 
Lehrer, Freunde und vermogenderen Scliiiler der Anstalt, ferner durch „Ab-  
haltung eines constanten akademischen Festconeertes“  zu vermeliren. Das 
Frgebnis freiw illiger Beitrage einzeltier bemittelter Scliiiler betrug zu Beginn 
des Schuljahres 1895/96 90 fl. 72 kr. Im  Laufe des Scliuljakres ubermittelten 
Gonner und Freunde der Anstalt dem Director fiir  diese Stiftung folgende 
Betrage: Se. Excellenz Graf Lariscli-Monnich 50 fl., Herr k. u. k. Oberst- 
lieutenant Kiisswetter in Krakau 5 fl., I le rr  Steuereinnclimer Sclienk in 
Konigsberg 5 il. und Herr Jaroslav Kristek in Łazy 1 fl., zusammen 61 fl. 
Somit ist der gegenwiirtige S t a n d  d e r  D r .  Ga b r i el’schen  L c l i r -  
m i t t e l s t i f t u n g  fiir arme und fleiCige Scliiiler folgender:

Stand mit Ende 1894/95: Capital 5850 f l . ; Barschaft 10 fl. 39 kr.
Zuwachs pro 1895/96 : „ —  ; „ 519 fl. 72 kr.

5850 f l . ; „  530 fl. 11 kr.
Ausgaben pro 1895/96; „ —  ; „ 508 fl. 59 kr.
Stand mit Ende 1895/96: „ 5850 11.; „  21 ii. 52 kr.
218 Schiller wurden mit Biicliern betlieilt, und aullerdem erhielten 

Geldunterstiitzungen: Spitzer Emil (V II. Cl.) 10 fl., Peterek Joh. (V. Cl.) 
5 fl. und zahlreiche arme Scliiiler anliisslich des Schiilerausfluges zusam
men 25 fl.

Die Direction widmet den lioclilierzigen Griindern der Stipendien- 
stiftungen dankbare Erinnerung und driickt zugleich allen W oliltliittern und 
Gonnern der Anstalt im Kamen derselben den warmsten Dank aus und 
bittet, armen, fleiiiigen und wohlgesitteten Gymnasialscliiilern aucli ferner- 
hin das gezeigte Wolilwollen zu bewahren.



X I V .  Y e r z e ic h n is  d e r  S c h i l le r .

I. A.-CIasse.
Adamik Josef.*) — Baiger Ernst. —• Białek Eudolf. — Burzyk Eduard.

—  Durczak Emilian. •— F ilipp Eudolf. —■ Frankel Oskar. — Gawiński 
Kasimir. —  Heczko Georg. —  Heller Franz. —  Janik Wilibald. — 
Jaworski Arthur. ■— Kallus Emerich. — Klebiuder Salo. — Kobiersky 
Juliann. —  Kokotck Johann. —- Kozel Eudolf. —  Kozieł Yalentin. — 
Kubalok Franz. — Kukutsch Karl. •— Lowcnstein Ludwig. — Lubojatzky 
Alois. — Mainica Johann. — MikolaS Franz. ■— Muller Isidor. —  Nikel 
Josef. — Ostrowski Franz. — Ożana Kobert. — v. Perroy Ludwig. —  
Pfitzner Heinrich. — Piesch Erwin. —  Piśiłek Ferdinand. — Pogżebacz 
Karl. —  Schick Julius. —  Selileuderer Siegfried. — Schramek Wilhelm.
—  Sikora Georg, —  Sikora Johann. — Siwy Johann. — StrauB Eduard.
—  Stritzki Karl. -— Strulial Walther.*) —  Teltschik Heinrich.*) — Uiberall 
Emil. —  Weida Adolf. — Weis Emil. —  Wohlmann Otto. — Eewig Konrad.

I. B.-Classe.
Adamus Alois. —  A lt  Arthur. — Bilowitzky Leopold. —  Blahut 

Eudolf. — Cmiel Georg. •— (Jtvertnieek Josef. — Uemel Leo v. — 
Deutsch Oskar. —  Dostał Guido. — Dyrna Heinrich. —• Foldyna Johann. 
■— Forner Johann. -—■ Friedmann Ernst. —  Gabryś Paul. — Gobel Emil.
— Guttmann Josef. —  Jaroszek Paul. —  Karger Arthur. —  Karzeł Eudolf.*)
—  Kielkowski Eudolf.*) — K lich  Josef. -—■ Kohn Felis.*) —  Kottas Karl.
— Lisclika Karl. —  Makowski Władimir. -— Pawlica Karl. —  Pellar 
Eudolf.*) — Portenschlag Hans v. — P rie f Leo. — Eompel Adolf.*) — Eus- 
nok Georg. —  Schwarz Felis. — Sikora Karl. —  Skalinski Ilippo lit. — 
Sobotzki Johann. —  Stankusch Josef. — Stiller Konrad. — Strokol Eudolf.
—  Szyszkowitz Felis. — Teskera Eoman. — Tichawski Johann. —  Waclawik 
Johann.— Wechsberg Erwin.*) — Witrzens Mas. — Witrzens Yictor. — Wohanka 
Eobert. — Wurzian Alfred.*) —  Żyła Johann. —  Kregcz Paul (Privatist.)

I I .  A.-Classe.
Ballon Franz.*) —  Chohot Gustav. —  Christian Alois. —- Dziekan 

Erwin. — Faikosch Eichard. —  Farnik Adolf. —  Frisa Heinrich.*) —  Go
ryczka Josef. —  Heclit Josef. —  Hochwiilder Hans. -— Janeczek Max.
— Kohn Walther. —  Korab Otto, E itter v. Muhlstrom. —- Kotas Johann. 
Kuś Johann. — Larisch Karl, Freiherr v. —  Marcol Josef. •— Mielił 
Heinrich. —  Motzko Alois. — Nohel Karl. —  Nowak Franz.*) —  Pawełek 
Adolf. —  Paździoru Eduard. —  Paździoru Johann. — Piesch Paul. — 
Praschifka Johann. •— Eiedel Alois. —  Scholtis Erich. — Skrla Cajetan.
—  Staniek Alfons. —  Stefan Heinrich.

I I .  B-Classe.
Bienert Vincenz. —  Brachaczek Eaimund. —  C h^h ik Tbeopliil. — 

Florian Albert. —  Friedel Hugo. —- Galuschka Ife inric], —  Goldberger 
Oskar. —  Gutmann Eudolf. —  Hribar F rie^ ich .*) pyubica Josef. —
Kurka Josef. —  Manda Eudolf. —  Mtickg p;m;] ts) __ l\ovak Eduard. —
Novotny Eudolf. — Pasterny Julius. __ PtoscheB Rudolf. — Sabela Paul.



—  Sedlaczek Ludwig. —  Sikora Camillo. — Siwy Emil. — Skudrzik Josef.
— Wairauck Johann.-— Wasicky. Richard. —  Wojnar Bruno. — Woynar Paul.
— Zebisch Hermann. —  Ziffer Leo. •—• Handel Hermann. —  Schenk Karl.

I I I .  A-Classe.
Barwig Richard. — Bullawa Emanuel. —  Dudzik Bruno. —  Ewy Victor.

—  E irla  Joliann. —  Franke Hans. —  Glesinger Julius. —  Janeczek Karl.*) 
Januschke Hans.*) —• Konig Rudolf. — Kozieł Joliann. —  Kubisz Thaddaus.
— Marmorstein Alexander. —  Mayer Ludwig. —  Michejda Joliann. —  
Moskwa Alois. —  Netter Cornelius.*) —  Pollak Rudolf.*) —  Poppek Eduard.
—  Reik Hugo. —  Rossmanith Rudolf. —  Schmidt Erwin. — Schmied Ewald.
—  Schwarz Otto. —  Śliwka Karl. ■— Suschka Rudolf. —  TileCek Josef.
— WanSk Joliann. —  Obraczay Theodor. (Privatist.)

I I I .  B-Classe.
Babisch Anton. — Berg Erich. —  Biscliof Bruno. — Dyboski Roman.*)

— Friinkel Richard. ■— Gabrisch Arthur. —  Hoyer Otto. — Jarabin Leopold.
—  J ira  Paul. — Karger Karl. ■— Kiszą Rudolf. — v. Kolitscher Lothar. —  
Krzoska Josef. -— Kubitzius Władimir. —  Lanzer Adolf. -— Lazarczyk Leo.
—  Leimdorfer Max.*) —  Michejda Franz. — Neumann Leo. —  Nikodem Paul. 
Pellar Karl. —  Polednik Emil. — Preib Karl. -— Prief Victor. — Prokop 
Rudolf. -—- Raimann Arthur. —  Ruśniok Joliann. —  Spok Johann. —  
Stipanits Othmar. —  Waniek Hugo.

IV . Classe.
Ballon Erich. — Beck Leo. — Beranek Adolf. —  Błażej Anton. —  

Chrobok Franz. — Cichy Hans. -— Czempiel Alois. —  Farnik Josef. — ■ 
Fiala Eduard. — Fiala Zdenko. —  Filasiewicz Stanislaus. —  Galuschka Emil.
— Gerst K arl.*) —  Glauber Arthur. — Griinfeld Siegfried. —  Hasser Johann.
— Herzka Jacob. — Karbasch Ernst. — Kleinberg Alfred. —  K lucki Ludwig.*)
—  Kokotek Paul. —  Kflstek Jarosław —  Krmaschek Eduard. —■ Kruss Karl.*)
— Kuppermann Wilhelm. —  Martinek Georg. —  Mayer Karl. —  Mentel 
Franz. — Michejda K arl.*) — Morawetz Richard. —  v. Pillerstorff Gustav. —  
Pindór K arl.*) —  Pustelnik Felix. —  Q,uestel Rudolf. —- Ramek Rudolf. — 
Rosenfeld Ilans. — Rothe Karl. -—• Rutzki Karl, —• Sabela Johann. — 
Silberstein Rudolf. —  Strzemcha Karl. —  Trojan Josef. — Wałoscliek Leo.
—  Weglorz Johann. — Wojkowski Franz. — Żaar Franz.

V. Classe.
Andres Fritz. —  Bauerle Friedrich. — Biedrawa Josef. —  Charvat 

Florian. —  Cichy Karl. — Duda Franz.*) — Fietz Rudolf.*) —  Heisig Eduard. 
Hlawatsch Othmar. —  Laurent Guido. — Littera Max. —  Mamica Josef.
—  Michejda Thaddaus.—  MoSkof Johann. — Sclimid Ignaz. —■ Schmid Julius.
— Spitzer Josef. — Steffek Rudolf. —  Tacina Gustav. —  Tannert Rudolf.*) 
Wałoscliek Victor. —  Weelisberg Oto. —  Kania Rudolf.

V I. Classe.
Bartka Rudolf. —  Biłko Johann. — Brzeski Johann. — Bsirske Vincenz.

—  Cholewa Paul. —  Cirnala Alois. — DriiCler Max. —■ Fabian Konrad. — 
Frisa Eduard.*) ■— Ilrabetz Adolf. —  Kaluscha Walther. — Konvalinka 
Jaroslay.*) —  Kresta Erwin. — Kunz Johann. —  v. KUsswetter Richard. —



Lebiedzik Josef — Loclis Eugen. — Muller Karl. —  Paździora Josef. —  
Pillerstorff Leo, Freiherr von. —  Reik Friedrich. —- Sclienk Franz. — 
Scliolz Karl. —  Sclion Franz. — Schoppek Josef. —  Szymański Otkmar.

V I I .  Classe.
Chlebowsky Eugen. •— Dreiseitl Emil. —  Drozd Josef — Fiscligrund 

Em il. —  Flach Leo.'— Glesiuger Robert. —  Glucklicli Rudolf. — Harlfinger 
Johann. —  Hohenegger Walther. —  Kadiera Victor. — Kleinberg Max.*)
—  v. Kutsclia Ernst. —  Leimdiirfcr Em il.*) —  v. ( isterreicher Alfred. —  
Ożana Franz. —  Rosenfeld Otto. — Schmidt Arnold. —  Silberstein Leopold.*)
—  Stipanits Moriz. — Thal Gustav.*) — Tomanek Rudolf. — Wilczek Franz.
— W ilke  Otto. — v. Wurzian Eugen.*) — Wytrzens Karl.*) — Graf Larisch- 
Monnicli Heinrich. (Priyatist.)

V I I I .  Classe.
Boegner Franz. — Fizia Bernhard. — Galicz Johann. — lla lfa r Karl. 

Herrmann Richard. —  Kohn Moriz (aus Teschen). —  Kohn Moriz (aus 
Mistek).*) —  Korzinek Norbert. — Lanzer Eugen. —  Niemiec Ferdinand. — 
Schmied Anton. —  Spitzer Em il.*) —  Swoboda Johann. -— Tileeek Philipp.
—  Zelisko Franz.

Vorbereitungs-Classe.
Buczek Paul. •— Bystroń Heinrich. — Cienciala Erich. —  Hubner 

Rudolf.*) — Kisiala Georg.*) —  Kohut Josef. —  Kolaf Karl. — v. Korab Franz.
—  Koss Johann. — Kohn Erich. —  Kukutscli Paul. — Kunz Josef.*) —  
Kunz Rudolf. —  Larisch Edmund, Freiher v. — Laurent Friedrich. — Łowy 
Johann. — Mały Stephan. — Nohel Gustav.*) —• Polok Paul. —  Rojek Karl. 
■— Sikora Paul. — Stamberger Leopold. — Steffal Karl. •— Steiner Ferdinand.
—  Steiner Yincenz. —  Waclawik Paul. —  Wasieek Rudolf. — Zahradnik 
Johann. — Hussar Leo.

XY. Yoranzeige fur das kommende Schuljalir.
Das Schuljalir 1896/97 wird ani 18. September 1. J. um 8 Uhr mor- 

gens m it einem feierlichen Gottesdienste oroffnet.
Die in  das G y m n a s i u m  oder in  d ie  Yo r be r ei tungs cl  a s se 

(s. S. 37) n e u e i n t r e t e n d e n  Schiller liaben sieli in Begleitung ihrer Eltern oder 
dereń Stellvertreter am 15. September von 8— 12 Uhr und am 16. Sep
tember von 8— 10 Uhr vormittags bei dem Gymnasialdirector zu mel- 
den und sieli mit dem Tauf- und Geburtsscheine und mit dem Freąuentations- 
zeugnisse oder den Schulnachrichten der Volkssclmle, oder, wenn sie in eine 
hohere ais die I. Classe einzutreten wiinschen, mit staatsgiltigen, m it der 
Abgangsbestatigung versehenen Zeugnissen iiber das Schuljalir 1896 aus- 
zuweisen oder einer Aufnalimspriifung sich zu unterziehen.

D ie Aufnahme in die I. C la s s e  ist auBerdem y o h  einer A u f n a h i n s -  
p r u f u n g  abliiingig, bei welelier jenes Mafi von Wissen in der Religions 
lelire, welches in den ersten 4 Jahrescursen der Yolksschule erworben weis-



den kann, Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen Sprache und 
der lateinischen Sclirift, Kenntnisse der Elemente der Formenlehre, Fertig
keit im Analysieren einfach beklcideter Satze, Bekanntschaft m it den Regeln 
der Eechtsehreibung und ricbtige Anwendung derselben beim Dictando- 
sclireiben und Ubung in den vier Grundreebnungsarten in ganzen Zalilen 
gefordert wird.

Privatschiiler, welcbe keine Scbulnacbrichten besitzen, baben vor der 
Aufnalimspriifung eine vom Ortsschulrathe ausgefertigte Bestiitigung ilires 
Privatstudiums vorzuweisen.

Eine Wiederholung der Aufnalimsprufung, sei es an ein und derselben 
oder an einer anderen Lehranstalt, ist laut Min.-Erlasses vom 2. Janner 
1886 u n z u la s s ig .

Piese A u fn a lu n s p  r l l fu n g  beginnt am 16. September um 10 Ubr 
vormittags und wird nocb an demselben Tage gescldossen.

Beztiglicb der Stundung des Schulgeldes fiir  die in die erste Classe 
eintretenden Scbiiler sind die erforderlichen Weisungen auf dem schwarzen 
Brette in der Yorballe der Anstalt angegeben.

Die Einschreibung der der L e h r a n s t a l t  bere i ts  ang eh o r ige n  
Scbiiler findet am .16. und 17. September von 10 —12 Ubr vormittags in 
der Directionskanzlei statt. Hiebei baben dieselben das letztc Semestral- 
zeugnis vorzuweisen.

Die neueintretenden Scbiiler baben die Aufnabmstasen von 2 11. 10 kr., 
alle Schiller aber den Lebrmittelbeitrag von 1 11. 5 kr. und einen Beitrag 
von 30 kr. zur Anscliaffung von Jugendspielgerathen zu entrichten.

Scbiiler, welcbe in zwei unmittelbar auf einander folgendcn Semestern 
die d r i t t e  Fortgangsclasse erbalten baben, mlissen die Anstalt yerlassen. 
Gesucbe um eine ausnahmsweise zu bewilligende Belassung solcber Scbiiler 
an der Anstalt mlissen an den liochloblichen k. k. Landesscbulrath gericbtet 
und bis liingstens 22. Ju li bci der Direction des Gymnasiums eingebracbt 
sein. Wenn ein unfreiwilliger Repelent im zweiten Semester ein Zeugnis 
dritter Classe erbalten bat, so muss er die Anstalt yerlassen.

Die Wiederbolungs- und Nacbtragspriifungen f i ir  die zweite bis siebente 
Classe werden am 16. September von 8 Ubr ab abgehalten werden. Die 
Priifungsordnung fiir  die betreffenden Scbiiler wird auf dem schwarzen Brette 
in der Vorhalle der Anstalt angeschlagen werden.

Die Aufnahmspriifungen fiir hbhere Classen finden am 17. September 
von 8 Ubr angefangen statt.

Der Unterzeicbnete fii l ilt  sieli zum Scblusse yerpflicbtet, im Namen 
der Anstalt f i ir  die vielen derselben gewidmeten Sclienkungen und fiir  die 
liochlierzigen Unterstiitzungen, welcbe mittellosen, fleiCigen und woblgesitteten 
Schiilern zutbeil wurden, den edlen Spendern den warmsten Dank auszu- 
spreclien.

T e s c b e n ,  den 15. Ju li 1896.

Eduard Tomanek.
k. k. Gymnasialdirector.
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