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SBORNlK PRACl FILOSOFICKE FAKULTY BRNENSKE UNIVEKS1TY E 11 (19ÜÖ) 

RAD IS LA V H O S E K 

M I T T E L A L T E R L I C H E R M E N A K DR ÖS AUS 
M O R A V S K Ä T R E B O V Ä 

Im Nordwesten Mährens liegt die Stadt Moravskä Tfebova, die in der Zeit des H u 
manismus eine bedeutende, wenn auch lokal beschränkte Rolle spielte. Dies war vor 
allem dem Adelsgeschlecht der Herren von Boskovice zu verdanken, dessen bedeu
tendster Vertreter, Herr Ladislaus (1455—1520)1 die Stadt in der achtziger Jahren 
des fünfzehnten Jahrhunderts vom Herrn Jan Heralt von Kunstat käufl ich erworben 
hatte und seither den Titel Herr von Boskovice und zu Moravskä Tfebova trug. 2 

Herr Ladislaus hat sich um Gedeihen der Stadt verdient gemacht und das dortige 
Schloss errichtet, dessen altes Tor bis auf heute von folgender Inschrift geschmückt 
wird: Liidislaus de Boskowicz et Nigromonte dominus castri huius nie fecit svb anno 
Domini 1492? In dem Schloss Hess Herr Ladislaus seine Bibliothek- mit zahlreichen 
Inkunabeln und wertvollen Schriften aufstellen,4 die in ihrem Wert der grössteh 
humanistischen Bibliothek in böhmischen Ländern, der auf der Burg Hasistejn 
befindlichen Bibliothek der Herren von Lobkowicz, kaum in etwas nachsteht.5 

Moravskä Tfebova wurde damals mit Recht Mährisches Athen genannt.8 

Aus diesen ruhmreichen Zeiten ist nur wenig erhalten geblieben. Die berühmte 
Bibliothek wurde mit der Zeit aufgelöst und nur ein Teil der Inkunabelnsammlung 
hat sich im Kloster Rajhrad bei Brno erhalten; selbst von diesen Bes tänden wurde 
jedoch seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts bei mehreren Auktionen Wesentliches 
versteigert.7 In der Stadt selber blieb dagegen bis auf unsere Tage ein Andenken 
an die ruhmvolle Zeit bewahrt, und zwar in dem dortigen Schulgebäude, das in 
seinem Inneren lateinische Inschriften, an seinen Aussenwänden ebenfalls lateinische 
Inschriften und zwei griechische Zitate aus Menanders Monostichi zeigt. Alle diese 
Inschriften sind bereits veröffentlicht worden: die äusseren im Jahre 1888 von Moiiz 
Grolig. 8 der sie auch restaurieren Hess, die inneren. 1930 entdeckten Inschriften 
von Hugo Kerschner im Jahre 1932.9 

Die Entstehungszeit der Inschriften an der Aussenwand kann nur indirekt er
mittelt werden. Sic befinden sich über den sieben Fenstern und ihr Inhalt lässt mit 
Sicherheit darauf schliessen, dass sie zur Zeit des Humanismus entstanden sind. 
Wahrscheinlicher als ihre Datierung in die Zeit des Herrn Ladislaus erscheint hier 
jedoch die Annahme, dass die Inschriften erst zu Lebzeiten eines anderen Angehörige?) 
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des Boskovicer Adelsgeschlechtes, des Herrn Vaclav von Tfebovä entstanden sind; 
dieser hat auf Empfehlung des Glmützer Bischofs Wilhelm den Johannes von Czernin 
nach Tfebova mit der Bestimmung berufen, dort Mathematik und Latein zu unter
richten. Das dürfte wohl erst nach 1541, wo ganz Moravska Tfebova bis auf fünf 
Häuser niederbrannte, gewesen sein. 1 0 Übrigens gibt es noch weitere Angaben über 
diese Zeit. Herr Vaclav förderte die Lutheraner und so wurde im Jahre 1550 aus 
Moravska Tfebova der katholische Pfarrer ausgewiesen;11 seit jener Zeit bis zu den 
Ereignissen nach 1620 wurde die Stadtschule von evangelischen Pastoren geleitet. 
Nach der Schlacht auf dem Weissen Berge (1620) fiel Moravska Tfebovä an Herrn 
Kar l von Lichtenstein, unter dessen Herrschaft die Rekatolisierung des ganzen 
Bezirks erfolgte.12 Aus alledem wie aus der Tatsache, dass die äusseren Inschriften 
dasselbe Gepräge wie die verlässl ich mit der Jahresangabe 1566 versehene innert; 
Inschriftenverzierung zeigen, lässt annehmen, dass auch die äusseren Inschriften 
in der Zeit des Lutheranismus entstanden sind. 

Die inneren Inschriften wurden (ohne Bestimmung ihrer Herkunft) von H . Ker 
schner veröffentlicht. Es sind dies: Turpia fuge (= Dicta Chilonis); Ne tollas alicna 
(= bisher nicht festgestellt; cf. Ne furtum facies, Bibl.; Aliena ne concupiscas, Dicta 
Cleobuli; Aliena concupiscere noli, Catonis Distichorum lib. I.); Deum cole (= Dicta. 
Solonis); Ne iurato (= Dicta Solonis); Mendacium oäeris (cf. Dicta Cleobuli: Men-
daces odit, quisquis prudens ac sapiens est); Te ipsum ne negligas (= Dicta Peri
andri) ; Festina lente (= Suet. Aug.25); Iracundiae moderare (= Dicta Solonis); Pacem 
iiiige ( = Dicta Thaletis); Violentiam oderis (= Dicta Periandri); Patentes ama 
( = Catonis Distichorum lib. I.); Praeceptores reverere (= wahrscheinlich eine Variante 
von Parentes reverere = Dicta Solonis; Dicta Pyttaci); Magistratus metue (cf. Dicta 
Periandri: Magistratum metue); Pietatem sectare (= Dicta Periandri); Veritati ad-
haereto (= Dicta Periandri). 

Ausserdem befindet sich hinter den Worten Festina lente die Jahreszahl 1566 
und über der Inschrift Pietatem sectare steht der Name des Pastors Paulus Eckelius. 1 3 

Die äusseren Inschriften befinden sich oberhalb der sieben Fenster. Es handelt 
sich um moralische Sprüche, die sich auf das Schulgebäude und die Schule beziehen 
imd wahrscheinlich lokalen Ursprungs sind. Wir geben die Inschriften, die seinerzeit 
von M. Grolig publiziert und übersetzt wurden, in der Transkription: 

1. Artibus instructos ecclesia nempe requirit 
hosq(ue) sibi comites, curia, iura volunt. 

Corporis atque salus tales deposcit ad usum 
his sine tota potest nec bene vita regi 

2. Aedificare Scholas nec parcere sumptib(us), ut sint, 
quorum discentes erudiantur ope, 

qui vitae doceant praecepta salubria pubem 
hoc opus hae.c pietas grata et amata deo es(t) 
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3. ' Dixerunt veteres studio, haec puefilia Graii 
ocia, nomen habet sie locus iste scholae. 

Nec tarnen ignorans mox ista mala ocia dicas 
cum sint multiplicis semina prima boni 

4. Menander 
Tifir) neyvxE Ttäai naideia ßgorolg. 
Pauperibus dat Musa decus, decus äuget in ipsis 

dimtibus, magnos tollit ad astra virox 

5. Artibvs edoctus poteris sub astra volare**) 
author et aeterni nominis eise tibi 

Dum sibi divitias reliqui cumulare Studenten 
intereunt fluxo depereunte bono. 

W. F. 

6. Menander 
AvnXovv öowoiv ol uadövreg ygdjufiara 
Est idiota omnis velut uno lumine captus 

ingenue doclus lumine utroque videt 

1. Ut domus haec schola, Musaeum, ludusque vocatur 
sie homines vacuae mentis habere eupit; 

Hanc igitur quoties puer intrans exue inanes 
curas teque morans omne relinque domi. 

Am interessantesten erscheinen jedoch zwei griechische Inschriften, die sich an 
den Fenstern Nr. 4 und 6 befinden. Da über ihnen die lateinische Bazeichnung Ms-
nander steht, kann ihre Herkunft unschwer ermittelt werden. M. Grolig hat die 
beiden Monostichoi nach Meinekes Ausgabe der Fragmente griechischer Komiker 
(Fragmenta Comicoftim Graecorum) bestimmt, heute können sie auf Grund der neuen 
Ausgabe Siegfried Jaeke ls (BT, Lipsiae 1964) nicht nur bezeichnet, sondern auch 
eingereiht werden. 

Die Inschrift am Fenster Nr. 4 (Ttfirj neqjvxe izäai jzaiöeia ßgorolg) identifizierte 
Grolig richtig mit einem Vers der Monostichoi Menanders (FCGIV, 349, Nr. 312), ob
wohl Meineke nur die Variante Aifir)v neqjvxe.. hat und die Variante mit Ti/ur)... nicht 
kennt. Grolig lässt die Variierung des Textes unerwähnt . Nach Jaekels Ausgabe 
(Sent. 436) sehen wir, dass die Lesart Ti.fj.rj... nur in der dritten Klasse von Hand
schriften vorkommt, die Jaekel mit r bezeichnet. 

Auch die Inschritt am Fenster Nr. 6 stammt aus Menanders Monostichoi (Meineke 
F C G IV, 359, Br. 657 = Jaekel 180): AimXovv ogcüoiv ol jua&övreg ygdfifiara. 

http://Ti.fj.rj
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Mcn. Sent, 181) (Jaekel). 

Meine lve l iesst l i i e r AITI/.OCV. brinjft a l s o d i e L e s a r t d e r R u h e n / ' u n d £ (<!<-er 

A u s g a n g s p u n k t d i e z w e i t e K l a s s e de r H a n d s c h r i f t e n b i l d e t ) , w a h r e n d . I n e k ' l d ie 

L e s a r t Am/.öi- v o r z i e h t . Ln d e m v o r l i e g e n d e n K a l l e ist d i e P b e r e i i i s l i m m u n - ; d e r 

F a s s u n g v o n M o r a v s k ä T f e b o v ä m i t de r R e i h e / ' v o n B e l a u " . D a a b e r de r S te innv . ' i z 

i n M o r a v s k ä T f v b o v a das W o r t Avnloi'v n i d e o i n j r e m o i s s d t ha t . d ü r f e n w i r an 

n e h m e n , dass i h m a l s V o r l a g e de r W o r t l a u t e i n e r uns u n b e k a n n t e n V a r i a n t e d i e n t e . 

Z u m U n t e r s c h i e d v o m A l t e r t u m n i u s s t e n ä m l i c h de r S t e i n m e t z se inen T e x t nach 

e i n e r V o r l a g e e i n m e i s s e l n . d i e i r g e n d e i n K e n n e r des ( i r i e c h i s c h e n f ü r i h n s i r g f ä l t i g 

ve r fass t h a t t e , da d e r . S t e i n m e t z se lbe r k e i n ( J r i e ch i soh k o n n t e . W e i l in d i e s e m V e r s 

sonst k e i n ;• v o r k o m m t , k a n n d i e V a l i a n t e m i t Aim?.orr (s tat t \t7t.h>vv in / ' u n d B) 

n i c h t a n d e r s a l s a u f ( i r u n d e i n e r uns h e u t e s c h o n u n b e k a n n t e n V o r l a g e e n t s t a n d e n 

s e i n . B e k a n n t l i c h l'usste K d i t i o pr inc.eps ( h a s c a r i s K l o r e n t . I 191) a u f de r K l a s s e / ' 

u n d w u r d e h ä u f i g in ( J ä n z e o d e r t e i l w e i s e n a c h g e d r u c k t . 1 5 d ü r f t e , es s i ch h ier a u c h 

u m i r g e n d e i n e B u c h v a r i a n t e g e h a n d e l t h a b e n . 

D i e I n s c h r i f t e n v o n M o r a v s k ä T r e b o v ä s i n d e in z w a r besche idenes , a b e r ke ines

fa l l s u n w i c h t i g e s D o k u m e n t z u r ( r c s c h i c h l e des H u m a n i s m u s in M ä h r e n . 

A N M K R K II N (1M N 

' Zu Herrn Ladislaus von Boskovice siehe Anl. Trnldiif K. Hrdinti. liukovet k pisenmiutvi 

humanistickemu, zvldste bäsnickemu v Ccchäcli a na Morave ve slol. XVI (Handbuch zum Im 

manistischen Schrifttum, besonders der Poesie in Böhmen u. Mähren im XVI. Jlidt.), Praha 1918. 

S. 144, s. v. z Boskovie Ladislav. Weiter vgl. . / . Knies. Boskovsky okres (Vlastivcda Moni\-skä 11. 

I 5, v Brno 1904), S. 37. 

* Das genaue Datum wird verschiedene angegeben: 1480 (nach Truhliif • -Hrtiinu. I. <:.): 1488 

(Fr. Fritscher, Oedenkbuch der Stadt Mährisch Trübau. M. Triihau 1880*. S. 182): 1490 (L. Html;. 
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Efistoricky mistopis zeme Moravskoslezske), Historische Topographie des Mährisch-Sohlesischen 
Landes), S. 548). 

3 M. Orolig: Ueber einige bekannte und unbekannte Quellen zur Geschichte der Stadt 
Mähr.-Trübau, Notizen-Blatt zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, 
1888, Nr. 12, S. 95. 

* L. Hosdk, o. e., S. 58416. 
5 A. Truhldf—K. Hrdina, 1. c. 
B Cf. Ottüv slomik nauSmj XXV, 1906, S. 692, s. v. Trebova 3) Moravskä. 
7 Für diese Informationen bin ich Herrn Dr. Vladislav Dokoupil, dem Leiter der Abteilung 

alter Drucke an der Universitätsbibliothek in Brno, zu besonderem Dank verpflichtet. Ebenso 
dem H. Doz. Dr. Miroslav Flodr, der mir aus seinem in Vorbereitung befindeten Buch über die 
mittelalterliche Bibliotheken in ihrer Beziehung zur griechisch-römischen Literatur die betreffen
den Angaben über die Geschichte der Boskoviczer Bibliothek gemütlich zur Verfügung stellte. 

" M. drolig. o. c, S. 95. 
9 H. Kerschner, Inschriften in der ehemaligen Stadtschule zu Mährisch-Trübau, Mitteilungen 

zur Volks- und Heimatkunde des Schönhengster Landes, 1932, 2. 
10 Fr. Fritscher. o. e.. S. 182: L. Hosdk, o. c. S. 548". 
11 L. Hosdk, o. c, S. 548. 
12 Fr. Fritscher, o. c, S. 183. 
1 3 Ein Verzeichnis der ehemaligen Schulmeister zu Moravskä Trebova wird aus einem Briefe 

M. Qrolig's von M. Hansmann abgedruckt (Mitteilungen des Schönhengster Landes, 15 (1920, 
S. 51—52). Danach kaufte Paulus Eckelius (Egkel) ein Haus im Jahre 1660. Ferd. Menllk (Stu-
denti z Cech a Moravy ve Wittemberku od r. 1502—1602) (Die Studenten von Böhmen und Mähren 
in Wittenberg 1502—1602) hat eine Liste zusammengestellt, nach der ersichtlich ist, dass von 
der Stadt Tfebovä einige Studenten in Wittenberg studierten (Öasopis Musea Krälovslvi Öeskeho 
LXXI , 1897, S. 250—268): 1533 Johannes BriUer, Triboviensis, Moravus; 1542 Georgius 
Carbat, Moravus, Treboviensis; 1566 Wenceslaus Satbogius, Triboviensis, Moravus; 1572 
Christianus Carbathus Carbathus, 'Triboviensis, Mor.; 1573 Stephanus Wernerus, Tr. Mor.; 
1676 Jacobu Bellio, Mor. Treboviensis; 1586 Paulus Graf Triboviensis Mor. 

14 M. Orolig, o. c. S. 95, las hier ad astra volare. Die Herkunft von den Buchstaben W. F 
ist unklar. 

l t Cf. Menandri Sententiae, ed. S. Jockel, Lipsiae 1964, S. XV f. 

S T f t E D O V E K ? M E N A N D R O S Z M O K A V S K E T f t E B O V E 

Autor se zabyvä latinskymi napisy, ktere zdobi interier a exterier mestske äkoly ze XVI. sto-
leti v Moravske Tfebove. Zabyvä se dosavadnlmi vydänimi teohto napisu a napisy z vnitfnf 
vyzdoby identifikuje, kdezto napisy z vnejäf vyzdoby pfinaäi v pfepisu Jen mälo pozmenen6m. 
Zabyvä se vsak podrobneji dvöma citäty z Menandra (Men. Sent. 436 a 180 Jockel) a na zäkladö 
jejich öteni vyslovuje dohad, ze byly porizeny na zäklade nektereho. näm bllze neznämeho kniz-
niho vydäni Menandrovyoh Monostioh. 

P f t E K L A D P B O Z A K I K f C H N Ä P I S Ü 

Sef,eMnyni. zälczitostcm sc vyhljbej! (Vyrok Chilonüv); Oizi neber! cf. Non furtum facies — Bibl.); 
Boha cti! (vyrok Solonuv); Nezavazuj se pfisahou! [(vyrok Solonuv); Lei mij v nenävisti! (vyrok 
Kleobulüv); Nczanedbdvej sehe sanüi (vyrok Periandrüv); SpSchej pomalu (Suetoniüv zivotopU 
Augusta 25); Zdrzuj hntv! (vyrok Solonuv); Miluj mir! (vyrok Thaletüv); Ndsili mij v nenävisti 
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(vyrok Periandrüv); Sodite milujl (Cato, Dist.); USüele mij v nett! (obmina vyroku pfipisovan6ho 
Solonovi a Pittakovi: Rodiie mij v üctS!); Boj se ufadu! (vyrok Periandrüv); O beztilumnost usiluj! 
(vyrok Periandrüv); Na pravdS Iplj! (vyrok Periandrüv). 

P f i E K L A D V E R S O V A N f C H N Ä P I S Ü 

1. Ve vidach vzdflani muie si cirkev pro sebe iddä 
taki vSak chtSji je mit radnice, ilechta a aovd. 

Lidske blaho si rovnli. ida pro sehe takovjch rnuiü. 
bez nich nemüze btft veSkeren iivota bih. 

2. Skoly dät stavSt a nesetfit näkladü nato,by byli 
ti, jejichi tisüim je vsem zäküm vzdMdni dät, 

ti, kdoi vyuii mlädei viem v&cem prosp&my'm k iiti -
takovtf Slechetny (in s Idskou pfijimd Buh! 

3. CvidSt&m pro cMapce, kdysi ta studio, Rekove zvali 
zve se i gymnasium tento ndS pro Skolu dum. 

iVe abys —• neznaliy snad —• je ipainijm cviüslim nazval, 
nebol v n&m mnohiho dobra prvni seminka jsou! 

4. Vsem smrtelnlküm vtfehova dä (est! 
Chudpm dä ozdobu Müza a dokonce zvySi ji samtfm 

bohatstvim; vysoko k hvizdäm velky mui vznese se s iii. 
•r«. Ve vSddch vzdilany dobfe ai k hvizdäm vzleinouti zmuies 

pro sebe viiniho jmena autorem staneS se sdm. 
Kdeito ti druzl, co jenom se snazi svd bohatstvi kupit, 

sou(asn( s majetkem svym z pamiti vymizi hned. 
<>. Dvojndsob vidi ten kdo pismo znd 

Kaidtf kdo nevzd&län je, je jakoby zbaventf oka — 
ten vSak, kdo vzdilanij je, ob(ma o&ima zfi. 

7. Tak jak se bitdova nah hrou, skolou a Museem zove 
tak taki u lidi mysl Sistou chee pro sebe mit 

l'rolo, kdykoliv vchdzis, tak präzdni svi starosti odloi — 
viechno. co zdrzuje lebe, domo to, chlapie, vSe nech! 


