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Zur Geschichte des Schulwesens in der
Bukowina.

Von D r .  T .  ł T i s t c r .

Die ersten Ansatze zu einein geordneten Schulwesen in der Bukowina 
riihren noch aus der Zeit her, ais dieses Land einen Teil des ehemaligen 
Fiirstentums der Moldau bildete. Die osterreichische Militarverwaltung fand 
bereits im Lande Schulen vor, welche jedoch unter dem Einflusse der neuen 
politischen Verhaltnisse teils ganzlich eingingen, teils eitie grofie Umge- 
staltung erfuhren. Dieser Umstand wurde in den bisherigen Darstellungen 
uber das Schulwesen der Bukowina zu wenig oder gar nicht beacbtet, obwohl 
er eine objektive Wiirdigung vollauf verdient. Daher will ich im folgenden 
auf die Schulorganisation der moldauischen Zeit ein Streiflicht werfen und 
die Fortentwicklung und Umgestaltung derselben unter der osterreichischen 
Herrschaft bis zum Jahre 1844 auseinander setzen.

Die Moldau lag an der Grenzscheide zweier kultureller Einflusse, 
des romanisch-germanischen im Westen und des byzantinisch-slawischen 
im Osten. Beide Einflusse kamen in der Entwicklung der geistigen und 
materiellen Kultur der das Land bewohnenden Rumanen zur Geltung. Die 
gieichzeitige Einwirkung dieser so verschiedenen Kulturen erkennt man 
ganz deutlich — um nur ein Beispiel hervorzuheben — an der moldauischen 
Architektur, wo sich byzantinische und gotische Motive neben und durch- 
einander vorfinden. In dem Widerstreite dieser Kulturen gewann jedoch 
bald in der Moldau der byzantinisch-slawische Einflufi die Oberhand, weil 
die Rumanen Anhanger der morgenlandischen Kirche waren und daher den 
inachtigsten Ansporn zu ihrer kulturellen Betatigung aus Byzanz und aus 
der Gegend stidlich der Donau erhielten. Infolge ihrer Zugchorigkeit zur 
orientalischen Kirche wurden die Rumanen in den Bannkreis der byzan
tinisch-slawischen Zivilisation einbezogen und arbeiteten unermiidlich im 
Laufe der Jahrhunderte an dem Ausbaue und an der Verbreitung und Ver- 
tiefung derselben mit.

Die mittelalterliche Schulbildung trug in ganz Europa ein kirchlich- 
religioses Geprage an sich. Wahrend aber in Westeuropa unter der Ein
wirkung der Renaissance und der Reformation die Verweltlichung der Schnie 
deutliche Fortschritte machte, behielt diese in Osteuropa bis an die Schwelle 
des XIX. Jahrhunderts ihren vornehmlich kirchlichen Charakter bei. Und zu
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Osteuropa gehorte auch die Moldau sowohl ihrer geographischen Lagę, ais 
auch ihrer kulturellen Entwicklung nach. In diesera Lande war seit alters 
die Kirche die alleinige Tragerin jedweder Schulbildung. Ein Gegensatz 
zwischen der weltlichen und geistlichen Gewalt gab es in der Moldau nicht 
und daher fand die Kirche in ihren kulturellen Bestrebungen sowohl beim 
Woiwoden, ais auch bei den Bojaren die wirksanrste Unterstiitzung. Die 
Schule galt nicht ais Politikum sondern ais ein frommes Werk und erfreute 
sich daher der uneigenniitzigen Fórderung allcr Stande. Beweis dessen 
sind die unzahligen Stiftungen und Guterschenkungen fur Kirchen und 
Kloster, welche auch Bildungsanstalten unterhielten. Hindernisse fur das 
Gedeihen der Schulen waren die unaufhorlichen Kriege nach AuOen und 
die verderbliche Zwietracht im Innern. Auch die finanzielle Ausbeutung 
des Landes seitens der Turken verursachte leider nur zu oft Hemmungen, 
Stórungen und Unterbrechungen im regelmafiigen Schulbetriebe.

Ais die altesten Bildungsstatten der Moldau sind wolil die Kloster- 
schu len  (ęcoli manastire§ti) anzusehen. Jn den meisten Klostern des Landes 
waren auch Schulen untergebracht, welche, den jeweiligen Orts- und Zeit- 
umstanden angepafit, eine verschiedenartige Organisation aufwiesen. Die 
Mehrzahl derselben waren Elementarschulen, wo man Lesen, Schreiben 
und Kirchengesang lernte. Das waren auch die Kenntnisse, welche fur den 
dainaligen Kleriker ausreichten. In den Klosterarchiven stofit man sehr oft 
auf altc Lehrbucher und Manuskripte, welche die Unterschriften von Lehrern 
und Schiilern des betreffenden Klosters aufweisen. In Klosterurkunden 
finden wirNamen von Mónchen, welche nach ihrer Beschaftigung „dascal" 
(Lehrer) oder „ritor“ (Rhetor) zubenannt sind.:)

Ais die alteste Pflanzstatte byzantinisch-slawischer Gelehrsamkeit 
diirfte wohl das Kloster Ne a mi. anzusehen sein, wo Schiller des frommen 
und gelehrten Ni cod im aus der Walachei oder Jara-Romaneasca ais 
Lehrer wirkten.2) im Kloster Neami diirfte wohl jener losif, zuerst Bischof 
von Cetalea-Alba (Akkerman) und spater Metropolit von Suczawa, seine 
umfassende Bildung genossen haben. Dem Kloster Neam| schloS sich das 
Kloster B istri^a , eine Griindung der ersten Mu§atine, wiirdig zur Seite, 
wo die altesten Annalen zur moldauischen Geschichte verfaBt wurden. 
In dem von ętefan dem Grofien gegriindeten Kloster Voronet, ursprtinglich 
Corbul genannt, wurden die altesten Fragmente rumanischer Kirchenbiicher, 
der sogenannte V o ro n e te r  Kodex und der V o ro n e ie r  P sa l te r ,  auf- 
gefunden. Doch alle diese Kloster wurden in der zweiten Halfte des

L Vgl. Mclchisidecs Ausfiihrungen, in Serbarea §colara dcla Ja§i, S. 18.
L>) Jorga, Contribufii la Istoria biscricii noastrc, in den Annalen der rum. Akademie 

liist. Sektion, XXXIV. Bd., S. 456 ff. und Manastirea Neamtului, Valeni de Munte 1912, 
S. 4 f.
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XV. Jalirhundcrls durch cine andere Griindung §tefans des Grofien, durch 
das Kloster P u t n a an kultureller Bedeutung weit iiberfliigelt. Dic Kloster- 
schule von Putna erlangte im Laufe der Jahrhunderte grofie Beriihmtheit 
und vermittelte noch zur Zeit der ósterreichischen Okkupation weit iiber die 
Anfangsgriinde hinausreichende Kenntnisse, wie weiter unten gezeigt 
werden wird.

Die Klosterschulen waren aber nicbt ausschlieBlich Bildungsanstalten 
fur kilnftige Kleriker. Den Besuchern stand es frei, nach Absolvierung der 
Schule sich jedem weltlichen Berufe zuzuwenden. Dies ersehen wir ganz 
deutlicli aus dem Stiftbriefe, den uns ein gewisser Sandu Buc§anescu und 
seine Gemahlin Maria hinterlassen haben. Der edle Stifter vermachte 
testamentarisch einem von ihm erbauten Kloster mehrere Liegenschaften 
mit der Bestimmung, da6 aus den Einkiinften derselben 6 Knaben in der 
dortigen Klosterschule erhalten und unterrichtet werden. Uber das kunftige 
Schicksal dieser Zóglinge traf Buc§anescu folgende Bestimmung: „Wer von 
diesen Knaben nach Beendigung der Schule sich dem geistlichen oder dcm 
Monchsstande widmen will, der kann es tun, wer es aber nicht will, dem 
soli es frei stehen, auszutreten und wegzuziehen, wohin er will." J) Aus 
diesem wertvollen Beleg ersehen wir, daB die Klosterschulen allgemein 
zugangliche Bildungsanstalten waren und daB es den Absolventen derselben 
frei stand, sich auch dem weltlichen Berufe zu widmen.

Unter den Klosterschulen gelangten wohl zu groBerer Bedeutung jene, 
welche sich urn die Bischofsitze befanden. Ais solche kamen die Schulen 
von R a d a u t z, von Roma n und spater auch jene von H u § i in Betracht, wo 
Bischofe residierten. Die Radautzer bischofliche Schule erhielt sich bis in 
die osterreichische Zeit. Doch alle diese Schulen wurden an Rang und 
Bedeutung von der Suczawer Schule tibertroffen. Suczawa war seit dem 
Ende des XIV. Jahrhunderts Rcsidenzstadt der moldauischen Fursten und 
bald darauf nahm auch der erste Erzbischof der Moldau Jo s if  darin seinen 
Sitz. Sorge des Erzbischofes war es nun, die um seine Residenz befindliche 
Bildungsanstalt zu fordem und sie zur ersten des Landes zu machen. Vom 
gleichen Eifer beseelt war auch der um die geistige und materielle Kultur 
seines Landes so hochverdiente Furst Alexandru der Gute, welcher die 
Suczawer Schule zu einer Akademie erweiterte und sie zum Rangę einer 
furstlichen Schule (§coala domneasca) erhob. Zum Leiter und Lehrer 
dieser Schule berief er den gelehrten Prediger und Kirchenschriftsteller 
Grigore Xa 1T11ac, der spater zum Erzbischof von Kiew gewahlt wurde.2) 
An dieser Schule diirfte wohl auch ein gewisser „M oise f i lo  sof u 1“ 
gewirkt haben, den wir in einer Urkunde aus dem Jahre 1423 erwahnt

J) V. A. Urechia, Istoria §coalelor, I, S. 13.
2) Jirecck, Geschichte der Bulgaren, S. 446.
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finden.4) Aus dieser Schule gingen aufier gebildeten Klerikern auch ge- 
schickte, rechts- und sprachkundige Diaken oder Urkundenschreiber 
hervor. In der Zeit von 1488—1503 fungierte ais Diak und Sekretar in der 
Hofkanzlei §tefans des Grofien ein gewisser „Toader din Suceava“, der 
gewifi in der dortigen Schule seine Kenntnisse und Fertigkeiten erworben 
hatte. Die Suczawer Schule hatte im Laufe der Zeit gar manche Wandlungen 
durchgemacht und verlor ihre einstige Bedeutung, ais um die Mitte des 
XVI. Jahrhunderts die ftirstliche und erzbischofliche Residenz aus Suczawa 
nach Jassy verlegt wurde. Aber auch nachher bufite Suczawa den Ruf 
einer alten Kulturstatte nicht ganzlich ein. Schulen hat es in Suczawa 
immer gegeben und zur Zeit der ósterreichischen Okkupation wirkten an 
denselben nicht weniger ais vier Lehrer.

Eine furstliche Schule im wahren Sinne des Wortes war auch jene, 
welche Johannes II. Basilikos Heraklides Despot in Cotnar errichtet 
hatte, ais er seinen kurzeń Herrschertraum in der Moldau verwirklicht sah 
(Nov. 1561 — Nov. 1563.) Er berief nach den Angaben des Chronisten 
Miron Costin Lehrer aus Deutschland und Polen. ‘2) Es waren dies Kasper 
Peucer, der Schwiegersohn Melanchthons, Johann R h e t icu s ,  Johann 
Sommer, der Biograph Despots u. a .3) Despots zweiter Biograph, Anton 
Maria Gratiani, berichtet, daS auch ein Anhanger Calvins namens Lis- 
manius nach Cotnar berufen wurd,e, um in der Moldau den calvinischen 
Glauben zu prcdigen.4) Dies erfullte die strengglaubigen Rumanen mit 
MiBtrauen gegen die neue Schule und dies mag wohl der Grund gewesen 
sein, warum sie sich von ihr ferne hielten, trotzdem Despot an derselben 
auch ein Konvikt fur arme Zoglinge gegriindet hatte. Die Schule zu 
Cotnar ging mit dem jahen Sturze ihres Griinders ein, ohne auf die Ge- 
miiter der Moldauer den geringsten Eindruck hinterlassen zu haben.

Ein Jahrhundert spater erweiterte der Woiwode Vasile Łupu die im 
Kloster der heiligen Dreibischófe in Jassy  befindliche Schule 
zu einer Akademie (1644), welche auf die Entwicklung des rumanischen 
Geisteslebens einen sehr machtigen und nachhaltigen EinfluB ausgeiibt 
hatte. '1) Fur die Erhaltung dieser nunmehr furstlichen Schule sowie fur 
die Bezahlung der an derselben wirkenden Lehrer bestimmte der leutselige 
Ftirst die Ertragnisse der Dórfer Rachiteni, Tama§eni und Jugaeni, 
welche von allen sonstigen Frondiensten und Abgaben an den Fiskus

*) Urechia, a. a. O., S. 4.
2) Miron Costin, Opere complete, ed. V. A. Urechia, II, S. 320. „aduna dascali din 

teara nemjeasca §i din ^eara le§easca.“
3) E. Legrand, Deux vies de Jacąues Basilicos, Paris 1889.
4) Ebenda. Vgl. Urechia, a. a. O., S. 5.
5) D. Cantimir, Descrierea Moldovei, S. 170 f.
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befreit wurden. Zu Lehrern an der neukreierten Akademie berief der 
Woiwode auf Anraten des gelehrten Kiewer Erzbischofes Petru Movila, 
welcher furstlich moldauischen Gebliits war, melirere Monche aus dem 
beriihmten Hohlenkloster zu Kiew. Der Zweck der neukreierten Akademie 
bestand, nacb der Angabe des Stifters selbst, darin, daB sie „zur Bildung 
und geistigen Aufklaru.ig der Landeskinder" dienen sollte.Ł) Nach 
dem Tode des Stifters wurden die Kiewer Lehrer verdrangt und die 
Griechen gewannen einen immer groBeren Einflufi auf die Jassyer Aka
demie und behaupteten ihn bis zu der in der ersten Halfte des XVIII. Jahr- 
hunderts erfolgten Neuorganisation des moldauischen Schulwesens durch 
den Fiirsten Grigore Mateiu Ghica.

Zu jener Zeit war die Jassyer Akademie ein beriihmter Brennpunkt 
griechischer Gelehrsamkeit. Daher wurde sie und ihre Bukarester Schwester- 
anstalt im Kloster des heiligen Sava von den neugriechischen Literar- 
historikern mit Recht „iaziai xwv cpwxwv“ (Lichtherde) genannt. An ihr 
wirkten ais Lehrer die bertihmtesten Manner der byzantischen Gelehrsamkeit.3) 
In der Zeit von 1648—1655 lehrte in Jassy Paisie Ligarides, der im 
Gregorianischen Institute in Rom studiert und dort den theologischen und 
philosophischen Doktorgrad erworben hatte. Aus Jassy wurde er auf den 
erzbischóflichen Stuhl nach Gaza berufen. Ein Zeitgenosse des Ligarides 
war der gelehrte Nikolaus Kerameus, der seine Studien in Venedig 
gemacht hatte und dort zum Doktor der Theologie, Philosophie und Medizin 
promovierte. Er wirkte von 1651 —1672 ais Lehrer an der Jassyer Akademie 
und starb auch dort. Achzehn Jahre hindurch wirkte ais Lehrer an der 
Akademie Jeremia Cacavela, der Lehrer des Fiirsten und Geschichts- 
schreibers Dimitrie Cantemir. Er studierte in Leipzig Philologie und ragte 
durch seine Sprachkenntnisse und rednerische Begabung hemu. Ais Lehrer 
der lateinischen Sprache wirkte in Jassy Paul Josef Kozenski, welcher 
aus der Reihe der Warschauer Universitatslehrer nach Jassy berufen wurde.2) 
Das sind einige der beriihmtesten Manner, welche an der Jassyer Akademie 
vor der Reform Ghica’s gelehrt haben.

Urn eine Vorstellung von der Fiillp und Mannigfaltigkeit des an den 
Akademien zu Jassy und Bukarest tradierten Stoffes zu gewinnen, geniigt 
es darauf hinzuweisen, daB iiber hundert Manuskripte erhalten sind, welche 
Lehrer und Schiller dieser Akademien zu Verfassern haben. Nach den 
Untersuchungen Erbiceanu’s sind 23 Manuskripte philosophischen Inhalts, 
und zwar: Naturtheologie, Ethik, Metaphysik, Logik und Psychologie;

!) Urechia, a. a., S. 9 „ca sa fie spre invafatura §i luminarea mintii copiilor paman- 
tului nostru.”

2) Vgl. C. Erbiccanu in Serbarea §colara dela Ja§i, S. 58.
3) Vgl. K. N. Ecdbz;, N50$XXrjvixrj f.XoXojla, Atbjv«i<; 1868, S. 448.
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13 Handschriften handeln iiber Arithmetik, Algebra, Geometrie und Tri- 
gonometrie mit zahlreichen und mustergiltig ausgefiibrten Zeichnungen; 
die Chemie Botanik, Zoologie, Physik und praktische Medizin sind durch 
11 Handschriften vertreten; in 16 Handschriften ist die theologische Lite
ratur, in 4 die Geschichte und Geographie, in 33 die klassische Pliilologie 
und in 5 das kanonische Recht behandelt. Dazu sind noch 2 arabische 
und eine slawische Handschrift zu zalden.1) Diese Handschriften sind 
durchweg Kollegienhefte der Lehrer und Schiller und aus ihnen kann 
man entnehmen, was fur Disziplinen und in welchem Ausmafie sie an der 
Jassyer Akademie tradiert wurden.

Wahrend die Jassyer Akademie hohere Kenntnisse vermittelte, 
blieben auch die breiten Massen des Volkes nicht ohne jedweae Schul- 
bildung. In den Stadten und grofieren Dórfern bestanden von alters her 
primitive Pfarrschulen, in denen der Ortspfarrer, der Kirchensanger oder 
fahrende Monche, welchen die beschauliche Lebensweise in der Kloster- 
zelle nicht behagte, Unterricht im Lesen und Schreiben erteilten. Die Auf- 
gabe fiel in der Regel dem Kirchensanger zu, weshalb im Rumanischen 
Kirchensanger — dascal — und Lehrer synonyme Begriffe sind. An einer 
derartigen Dorfschule zu Rada§eni in der Nahe von Baia (dem alten 
Molden oder Moldovabanya) genofi zu Etide des XVI. Jahrhunderts der 
spatere Woiwode derMoldau §tefan V. Tom§a den Elementarunterricht.2) 
Es kam nicht selten vor, dafi auch die Grundherren auf ihren Giitern 
Schulen errichteten und unterhielten, um den HintersaOen derselben 
Gelegenheit zu bieten, den Schulunterricht zu genieBen. Ein interessantes 
Beispiel dieser Art ist uns auch aus der Bukowina 'bekannt. Aus dem Be- 
richte des galizischen Landesguberniums vom 13. August 1813 betreffend 
die Hebung des Volksschulwesens in der Bukowina entnehmen wir 
folgende Nachricht: „Zu Hlinicza hat sich der Erbherr Vasile Flondor 
schon im Jahre 1784 erklart, die Scliule auf 20 Jahre zu dotieren, woruber 
jedoch nach Einlangen der hóchsten Entscheidung noch die naheren Ver- 
handlungen mit demselben zu pflegen sein werden."3)

Aufier den stabilen Stadt- und Dorfschulen gab es noch im Lande 
eine Unmafie von Privatschulen, an welchen ambulante Lehrer wahrend 
der Wintermonate gegen eine bescheidene Bezahlung die Dorfjugend um 
sich sammelten und ihr einen notdiirftigen Elementarunterricht erteilten. 
Am 13. Iuni 1788 berichtete der Czeremoscher Erzpriester in einer Ein-

0 Erbiccanti, a. a.; S. 5 -C  f.
a) Codrescu, Uricarul, V, S. 261 „ca fiind §tefan Voda Tom§a, copil mic §i sarac 

§’au inva(at carte la §coala de aici din R;lda§eni“.
3) Original im Archiv des Minist. f. Kultus und Unterricht in Wicn, Sign. 251/10 

ex 1814, Fasc. 18 A.
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gabc an das bischofliche Konsistorium von Czernowitz, „daB dic meisten 
Dorfcr bis anhero ihre eigenen Lehrer gehalten, welche die kleinen Kinder 
unterrichteten.1'1) Derartige, improvisierte Dorfscbulen gab es in der Moldau 
und audi noch in der Bukowina wahrend der ganzen ersten Halfte des 
XIX. Jahrhunderts. Der gelehrte Bischof von Roman Melchisedec, dem 
wir die erste wissenschaftliche Beschreibung der Bukowiner Kloster ver- 
danken, lernte, nach seiner eigenen Aussage, die Kunst des Lesens im 
Jalirc 1827 bei einem „Dascal“ in Piatra und setzte dann den Elementar- 
unterricht in seinem Geburtsorte Gardna (im Neam(er Judet) wahrend der Winter- 
inonate bei zwei Wanderlehrern fort, und zwar in einem Jahre bei einem Monche 
und im nachsten Jahre bei einem weltlichen Lehrer, der aus einem Nach- 
bardorfe herbeigerufen worden war.2) In seiner Autobiographie erzahlt der 
um die rumanische Kultur in der Bukowina hochverdiente Universitas- 
prolessor I. G. Sbiera, daB er in seinem Geburtsorte Ober-Horodnik im 
Jahre 1843/44 wahrend der Wintermonate bei einem Wanderlehrer aus 
Radautz lesen gelernt hatte.3)

Die moldauischen Bojahren liefien ihre Sohne entweden in der 
Frcmde studieren oder sie hielten fiir ihre Kinder Privatlehrer, welche 
ihnen zugleich Sekretardienste versahen. So genoB der beriihmte mol- 
dauische Chronist Grigore Ureche eine sehr sorgfaltige humanistische 
Bildung in Polen, wahrend sein spaterer Berufsgenosse Miron Costin 
in Bar in Podolien siudiert hatte. Aus den Ltmberger Stadtreclmungen 
und Gerichtsakten ist zu entnehmen, dafi alljahrlich moldauische Jiing- 
linge Studien halber nach Polen kamen.4) Mit dem Aufbluhen der Jassyer 
Akademie wurden die Studienreisen der Moldauer ins Ausland imtner 
seltener, weil im Lande selbst genug beriihmte Lehrer zu finden warem Die 
Akademieprofessoren erteilten namlich auch Privatunterricht.5) Neben diesen 
entfaltetcn auch zahlreiche Privatlehrer in ihrern bescheidenen Wirkungs- 
kreis eine recht dankenswerte Tatigkeit. Miron Costin hielt fiir seine 
Kinder einen polnischen Lehrer, der auch des Lateinischen machtig war, 
wie aus den erhaltenen Ubungsheften derselben ersichtlich ist.0) AuBer 
Polen wirkten ais Privatlehrer in der Moldau auch Griechen und spater 
Franzosen und Deutsche.

Wir sehen demnach, daB es in der Moldau vor der Schulreform des 
Ghica Klosterschulen, fiirstliche Schulen sowie Stadt und Dorf-

*) Gestionsprotokoll des gr.-or. Konsist. in Czernowitz 1788, Nr. 118, Vgi. Polek, 
Dic Anfiinge des Volkschu!wesens in der Bukowina, S. 11.

2) Melchisedec, a. a. P., S. 19.
:i) I. G. Sbiera, Familia Sbiera, S. 91.
■') Iorga, Relatiile cu Lembergui, I. S. 68 f. und 83.
■’) Codrescu, Uricarul, I., S. 67 f.
n) Miron Costin, Operę compl. II. S. 151.
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schulen gab, neben welchen zahlreiche W anderlehrer improvisierte 
Winterkurse veranstalteten. Durch Ghica’s Schulreformen wurde der ganze 
Unterrichtsbetrieb neu geregelt und belebt.

Es ist ein tiefeingewurzelter Irrtum, dem man in alteren und auch in 
neueren Arbeiten *) immer wieder begegnet, dafi namlich die Regierungszeit 
der sogenannten Fanarioten eine Periode des Stillstandes, ja selbst des 
Ruckschrittes in der Entwicklung der geistigen und materiellcu Kultur des 
rumanischen Volkes bedeute. Die Haltlosigkeit dieser veralteten Ansicht 
hat Jorga in einer sehr grundlichen Abhandlung zur Geniige dargelegt.2) 
Wie wenig begrtindet diese Ansicht ist, geht ganz deutlich auch aus der Tat- 
sache hervor, dafi namlich die erste grundlegende Organisation des mol- 
dauischen Schulwesens in die so verlasterte Fanariotenzeit fallt. In den 
Mittelpunkt dieser reformatorischen Bestrebungen steht der vom Geiste der 
Aufklarung angehauchte Fiłrst Grigore Mateiu Ghica, von welchem 
der zeitgenossische Chronist Neculce sagt, dafi er zu den besten und 
tiichtigsten Herrschern der Moldau gezahlt zu werden verdiente.3) *

Im Jahre 1724 brach in Jassy ein grofles Feuer aus und ein grofier 
Teil der Stadt fiel den Flammen zum Opfer. Darunter befand sieli auch die 
Akademie. *) Ehe diese neuaufgebaut werden konnte, wurde der Fiirst 
Mihaiu Racovi^a im Oktober 1726 gesttirzt und Grigore Mateiu Ghica auf 
den Woiwodenthron erhoben. Die erste Sorge des neuen Fursten war es, 
die niedergebrannte Akademie wieder aufzurichten, damit der Unterrichts
betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Dies geschah auch sehr bald 
und der Fiirst bestellte an derselben 4 Lehrer, und zwar einen fur die 
rumanische, zwei fur die griechische und einen fur die slawische Sprache. 
Die Lehrer sollten aus den Beitragen der Hof- und Staatswiirdentrager 
ihr Auslangen finden.5) Es zeigte sieli aber sehr bald, dafi diese Einnahms- 
ąuelle fur die Erhaltung der Schule und fiir die Bezahiung der Lehrer 
sehr unsicher war und daher zu vielfachen Klagen und Beschwerden Anlafi 
bot. Es mufiten deshalb andere Mittel und Wege gesucht werden, um die 
Schulen auf eine sicherere materielle Grundiage zu stellen. Diese geschaffen 
zu haben, ist das grofie Verdienst Ghica’s.

!) Vgl. Isidor de Onciul, Ce-va despre mersul §i desvoltamantui culturii teologice §i 
clcricalc in Bucovina, in Candela II, 1. S. ii; C. Morariu, Skizzcn iiber dic Romancn der 
Bukowina, S. 1B3; Jorgu G. Toma, §coa!a Romana, S. 7, eine sonst vortrcfflichc Mono- 
graphie iiber den Rumanischen Schulverein in Suczawa.

2) Jorga, Cultura Romana supt Fanariop, Bucureęti, 1898.
3) J. Neculce, Letopisepil Moldovei, bei Cogalniceanu, Cronicile Romaniei, Ii, S. 374.
4) Ebenda, S. 361.
3) Codrescu, Uricarul, I, S. 59: . . .  „am facut acest aęezamant, randuind §i aęezand 

sa fie patru ęcoale cu patru dascali, una elineasca, ęi alta greceasca, ?i alta slavoneasca, ęi 
alta romaneasca, iar leafa dascalilor se randuise asupra boerilor cu boerii si asupra dregatorilor.“
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Bis dazumal waren in der Moldau die Geistlichen und Diakone ver- 
halten, jahrlich 4 Dukaten an Steuern zu zahlen, und zwar in 2 Jahres- 
raten zu St. Georg und zu St. Demetrius. Mit der Zustimmung der geist
lichen und weltlicben Mitglieder seines Rates verfugte nun Ghica, daB 
fortan die Geistlichen und Diakone von jeder Abgabe an den Fiskus befreit 
sein sollten. Datur wurden sie aber verpflichtet, je einen Dukaten zu 
Handen des jeweiligen Erzbischofes ais Schulbeitrag  zu entrichten. Aus 
diesen Beitragen sollte ein ordentlicher Schulfond fur die Erhaltung der 
Schulen, fur die Bezahlung der Lehrer und fiir die Unterstutzung armer 
nnd wiirdiger Schiller kreiert werden.x) Durch die Griindung des Schul- 
fondes, welcher durch die regelmassigen Beitrage der Geistlichen und 
Diakone alljahrlich alimentiert werden sollte, wurde die materielle Grund- 
lage fiir einen erfreulichen Aufschwung und fiir eine gedeihlichc Entwick- 
lung des moldauischen Schulwesens geschaffen.

Doch ehe die Erfolge dieser klugen Mafinahme richtig erkannt und 
gewiirdigt werden konnten, wurde Ghica im September 1741 gestiirzt und 
sein Nacbfolger C onstan tin  M aurocordat (1741—1743) kam zum 
zweitenmal zur Regierung. Auch der neue Ftirst war ein Forderer des 
Schulwesens. Neculce erzahlt von ihm, daB er die Jassyer Akademie er- 
weiterte, indem er einen lateinischen und sogar einen arabischen 
Lehrer dahin berief. „Er liefi, sagt Neculce, die Mazilen im ganzen Lande 
auffordern, ihre Kinder in die Schule zu schicken, damit sie dort Sprachen 
erlernen und damit sich auch im moldauischen Lande gelehrte Manner 
finden, wie es solcher in anderen Landem und Gegenden gibt; die Lehrer 
hingegen sollen aus dem Fiscus bezahlt werden."2) Durch letztere Ver- 
fiigung wurde der von Ghica kaum begriindete Schulfond wieder kassiert. 
Auch Constantin Maurocordats Nachfolger Ioan Maurocordat (1743 bis 
1747) hielt daran fest, dafi die Schulen aus der Staatskasse erhalten werden 
sollten. Da aber diese infolge der groBen Ausgaben stets leer war, so 
blieben die Lehrer ohne Bezahlung und die Schulen waren nahe daran, 
einzugehen.

Doch dieses traurige Schicksal sollte ihnen erspart bleiben, denn im 
Mai 1747 kam G hica  neuerdings zur Regierung und s te li  te rasch den 
Schulfond w ieder her. Am 25. Dezember 1747 urkundete Ghica wie 
folgt: „Durch die Gnade des allmachtigen Gottes zum dritten Mai auf 
den groBvaterlichen Herrscherthron berufen, haben wir den Schulen unsere 
Sorgfalt zugewendet und da wir nicht zugeben kónnen, dafi diese Stadt 
(Jassy) ohne Schulen bleibe, haben wir die vier Schulen mit den vier 
Lehrern, wie dies fruher war, wieder hergestellt und zugleich angeordnet,

') Codrescu, Uricarul, I, S. 60.
2) Neculce, a. a. O., S. 419 f.
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daG die Lehrer von den G eis tl ichen  ihren Gehalt b eziehen." *) 
Dadurch stellte Ghica den aus den jahrliehen Beitragen der Geistlichen 
und Diakone zu alimentierenden Schulfond wieder her, eine Verfiigung, 
welche von den folgenden Woiwoden respektiert wurde und auch in der 
Bukowina bis zum geistlichen Regulierungsplan in Kraft blieb.

Der neukreierte Schulfond war nicht nur fur die Sicherstellung der 
Jassyer Schulen bestimmt. Denn Furst Ghica erhob durch die oben zitierte 
Urkunde auch die Bischofschulen von Roman, Radautz und Husi 
zu fiirstlichen Schulen und verfugte, daG auch diese Schulen und die 
an denselben wirkenden Lehrer aus dem gemeinsamen Schulfonde er- 
halten werden. „Wenn man beriłcksichtigt, sagt der Furst, daG einige Be- 
zirke weit entlegen sind und die Einwohner derselbetr ihre Kinder in die 
Schule mach Jassy nicht schicken konnen, besonders die armen und die 
mittellosen, erscheint es notwendig, damit alle dieser Gnade teilhaftig 
werden, daG bei den drei Bistiimern des Landes drei rumanische und 
slawische Schulen errichtet werden, namlich in Roman, Radauz und 
Hu§i.“ Unter einem wurden die dortigen Bischófe mit der Aufsicht dieser 
Schulen betraut und der Erzbischof angewiesen, die Auslagen fur dieselben 
aus dem Schulfonde zu bestreiten. 2) Ais sich die Geistlichkeit der Romaner 
Diozese weigerten, den ihnen durch Ghica auferlegten Beitrag zum Schul
fonde zu leisten, befahl der Woiwode C onstan tin  Racovija (1749 bis 
1753) dem Bischof von Roman Joan ich ie , die saumigen Priester zur 
Zahlung des Schulbeitrages anzuhalten und sie notigenfalls unverziiglich 
zu pfanden.:1) Am 12. Juni 1757 bestatigte der Fiirst Scarlat Ghica (1757 
bis 1758) die Steuerfreiheit der Geistlichkeit gegeniiber dem Fiskus, damit 
sie den jahrliehen Schulbeitrag regelmr.Gig und ohne Schwierigkeit leisten 
konne.4) Am 6. Juli darauf widmete er aus seiner Privatkasse 300 fi. 
jahrlich fur den Schulfond. Unter den Zeugen dieser hochherzigen Schen- 
kung 'finden wir auch den Bojaren Constantin Bal§, einen Verwandten des 
Vasile Bal§, der spater in der Bukowina eine so hervorragende Rolle 
spielte.5) So war nun die Existenz des von Ghica gegriindeten Schul- 
fondes sichergestellt.

:) Codrescu, Uricarul, 1, S. (50 f.
2) Codrescu, Uricarul, I, S. 62: . . . „insa sfinpa sa parintcle Mitropolit sa dca acei 

bani din banii preopior, cc arata mai sus la mana Episcopilor $i Episcopii sa platcascii 
dascalilor.”

3) Urechia, a. a. O., S. 23. „Dc vremc ce nc-am inętiinjat Domnia m c a .................
cumca popii . . . sc pun impotriva si nu vor sa dea banii ęcoalelor.............. pentru carc
dau voie Sf. Sale sa apucc cu marę taric pc. popi . . . §i numai decat sa plincasca banii 
§coalclor.“

J) Ebenda, S. 25.
5) Ebenda, S. 25.



13

Aus dem vorhergehenden ist nun klar ersichtlich, dafi es in der 
Moldau um dic Mitte des XVIII. Jahrhunderts, óffentliche, aus einem eigens 
geschaffenen Schulfonde erhaltene Schulen gab und daB dessen Ober- 
schusse fiir die Unterstiitzung armer und wiirdiger Schiller verwendet 
wurden. Der Chronist Nicolai Mustea findet Worte des hochsten Lobcs 
iiber Ghica’s Schulorganisation und fiigt hinzu, dafi „wer audi im mer seine 
Kinder in die Schule schicken will, er dies ohne jegliche Bezahlung łun 
konne.“ J) Wir wollen nun festhalten, dafi in der damaligen Zeit audi in 
der nordlichen Moldau, d. i. dic heutige Bukowina zu Radautz eine 
óffentliche, allgemein zugangliche, aus dem fiirstlichen Schulfonde erhaltene 
Schule bestand.

Im April 1748 tauschte der um das moldauische Schulwesen wolil- 
verdicnte Fiirst Grigore Mateiu Gbica den moldauischen Thron gegen den 
der Jara-Romaneasca ein. Auch unter seinen Nachfolgern nahm das Schul
wesen einen schonen Aufschwung und erfuhr eine immer weitere Ausge- 
staltung. Am 6. Juli 1749 forderte der Erzbischof N ic h ifo r  die ihm unter- 
gebenen Erzpriester und Pfarrer auf, ein Verzeichnis der schuifahigen 
Kinder ihrer Pfarren anzulegen und die Eltern derselben zu verhaltcn, 
ihre Kinder von dem vollendeten dritten Lebensjahr an in die 
Schule zu schicken, und zwar ohne Unterschied des Standes, seien sie 
Bauern, Burger, Mazilcn oder Geistliche. Die Kinder der Biirger und 
Mazilen sollen die Schule bis zum vollendeten zwólften, jene der Geist- 
lichen gar bis zum vollendetcn zwangzigsten Lebensjahr besuchen.2) Diesc 
Yerfiigung ist ungemein interessant, weil darin der Gedanke des obliga- 
torischen Schulbesuches zum Ausdruck kam.

Sieben Jahre spiiter (1756) ermahnte der Erzbischof Jacob in einem 
Hirtenbriefe die Eltern, ihre Kinder in die Schule zu schicken mit den 
Wortcti: „Wir eifern euch an, euere Gemtiter den aus der heiligen Lelire 
crfliefienden geistigen Giitern zu erschliefien und euere Kinder in die 
Schule zu schicken, wie es guten und fursorglichen Eltern geziemt, dencn 
das Wohl ihrer Sohne am Herzen lieget.“ 3) Ais oberster Schulaufseher 
berichtete derselbe Erzbischof dem Woiwoden, dafi der Zustaud der Jassyer 
Schulen keineswegs zufriedenstellend sei. Ais Ursache dieses traurigen

') N. Mustea, Letopiseful Jerei Moldovei, bei Cogalniceanu, a. a. O., III, S. 73. „§i 
ori eine vra sa-§i dea copiii la invalatura, inva(a fara nici o piata.“

2) Urechia, a. a. O., I, S. 20. „Aęięderea pentru copiii ce s’ar afla intru aceste po- 
poare, copiii prostimei din trei ani in sus . . . sa faceti isvod anumc, sa mearga sa invefe 
carte, adica . . . care vor fi de MaziI, de negustor §i de alte bresle de cinste, sa mearga 
sa invcte, insa dcla varsta de la 3 ani in sus pana la 12 ani §i mai sus, iar care or fi 
fcciori de preuh sa invcfe pana la 20 ani §i mai sus.“

3) Cercasca Floare, ori cartulie, de Jacob Mitropolitul, Ja§i 1756. Vgl. Urechia, a. a.
O., I, S. 24 f.
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Zustandes fiihrte er an, dafi die meisten Schiller, vom Hofdienste an- 
gelockt, die Schule vorzeitig verlassen und dafi das Ansehen der óffent- 
lichen Schulen durch zahllose Privatansta lten  stark beeintrachtiget wird. 
Dies veranlafite den Fursten loan Teodor Calimach im Jahre 1759 an- 
zuordnen, dafi fortan kein Schiller die Jassyer Akademie verlassen diirfe, 
ehe er einen mindest sechsjahrigen Kursus absolviert liabe. Die in den 
Klostern oder wo auch iinmer bestehenden Privatschulen solien eingestellt 
werden, weil sie ais verderblich und fur den guten Fortgang der Jassyer 
Schulen hinderlich befunden wurden. Ferner wurden den in den Bojaren- 
hausern ais Erzieher wirkenden Privatlehrern untersagt, anderen ais den 
Kindern ihres Brotgebers Unterricht zu erteilen. Uberhaupt solie niemand 
befugt sein, eine Privatschule zu eroffnen, bevor er nicht von dem Leiler 
der Jassyer Schule die Ermachtigung hiezu erhalten liabe.*)

Unter einern bestatigte Calimach die vom Ghica erlassene Schul- 
ordnung und fiigte auf Antrag des Metropoliten Jacob zu den bestehenden 
fiirstlichen Schulen zu Roman, Radautz und Husi auch noch die 
Klosterschule von Putna hinzu. „Es ist notwendig, heifit es in dem 
Chrysobul, dafi im KJoster Putna eine Schule bestehe, weil dies ein ent- 
legener Ort ist und deswegen die Kinder andere Schulen nicht besuchen 
konnen; es befindet sieli dort auch ein vortrefflicher Lehrer, welcher 
seit etlichen Jahren mit grofiem Erfolge die Kinder unterrichtet, daher 
ftihlen wir uns veran!afit, zu vertiigen, dafi dort eine Schule mit einem 
Lehrer bestehe und dafi der Lehrer aus dem Schulfonde, welcher aus 
den Jahresbeitragen der Geistlichen alimentiert wird, seine Bezahlung er- 
halte, und zwar 60 fl. jahrlich, 30 fi. zu St. Demetrius und 30 fl. zu St. 
Georg; ferner soli diese Schule zu jenen gezahlt werden, welche in dem 
Chrysobul des Woiwoden Grigore (Mateiu Ghica) genannt sind.“ 2) Durch 
diese Verordnung wurde die im Kloster Putna bestehende Schule in eine 
fiirstliche Bildungsanstalt umgewandelt und dadurch die Zahl der offent- 
lichen, aus dem Schulfonde dotierten Schulen in der nordlichen Moldau, 
der spateren Bukowina, auf zwei erhoht. Der Lehrer, welcher nach dem 
fiirstlichen Chrysobul mit grofiem Nutzen und Erfolg in Putna wirkte, war

i) Codrescu, Uricarul, I, S. 67 f. . . . „ucenicii pana nu-§i vor plini §esc ani, cel mai 
pu)in de ęcoala sa nu lipsascS . . . .  accle de pre delaturi ęcoale facute de unii das- 
cali, ori pre la manastiri, ori pre la alte locuri §i pre ori unde ar fi . . .  de tot se lipsasca 
. . . ?ns4 dascalii ce se afla la casele boereęti sa invete numai pe fii dlorsale, iar alp copii 
a strange §i a invata din laturi, nici decum voie sa n’aiba . . . insa pentru dascalii ce vor 
cuteza a mai face osebite §coale, §i a mai strange ucenici, — pe unii ca aceia aratandu-i 
dascalul cel marę la domnie, sa se pedepseasca cu grea pedeapsii, cum §i pentru dascalii, 
ce vor merge pe la casele boereęti, iaraęi dascalul cel marę sa ispiteasca vrednicia §i 
inva{atura lo r.. . . ”

Codrescu, Uricarul, I, S. 69.
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der gelehrte Archimandrit Vartolomeiu Mazereanul, von dem weiter 
unten die Rede sein wird.

Indes machte die weitere Ausgestaltung des moldauischen Schul- 
wesens erfreuliche Fortschritte. Calimach erhob auch die Schule zu 
Botoęani zu einer furstlichen Anstalt und veranlafite, da8 sie aus den 
der Landesfurstin gehorigen Einkiinften dieser Stadt erhalten werden sollte.J) 
Ioan Teodor Calimach’s Sohn und Nachfolger Grigore Calimach (1761 bis 
1764) war ein ebenso eifriger Fórderer des Schulwesens wie sein Vater. 
Am 2. Juni 1762 machte er eine Jahresdotation von 160 fl. fiir den Schul- 
fond und ermahnte den Erzbischof, sein Oberaulsichtsrecht tiber die Schulen 
streng zu handhaben und die Lehrer zur strengen Pflicherfiillung zu ver- 
halten, damit die Schiller aus dem Unterrichte einen Nutzen ziehen. ’2) Am 
6. Juli desselben Jahres verzichtete er auf die Giiter, welche in Erman- 
gelung gesetzlicher Erben nach der Landessitte dem Fursten zufielen, zu 
Gunsten der Schulen und sonstiger Wohlfahrtseinrichtungen.:i)

In seinem schulfreundlichen Wirken wurde jedoch Grigore Calimach 
von seinem Nachfolger Grigore Alexandru Ghica bei weitem iiber- 
troffen. Er war ein Neffe des Grigore Mateiu Ghica, dessen organisatorische 
Tatigkeit auf dem Gebiete des moldauischen Schulwesens er in wurdiger 
Weise fortsetzte. Der zeitgenossische Chronist Ioan Canta erzahlt von 
ihm, dafi er sehr gebildet war und damach strebte, dafi auch andere der 
Segnungen der Kultur teilhaftig werden. Daher liefi er in der Nahe der 
Jassyer Metropolitankirche wunderbare Schulen erbauen, damit in den- 
selben verschiedene Sprachen und Wissenschaften erlernt werden konnten. 
Er berief auch beriihmte Lehrer nach Jassy und sorgte fiir die Bereiche- 
rung des Schulfondes." 4) Diese Nachricht des Chronisten wird durch das 
Chrysobul des Fursten aus dem Jahre 1766 vollinhaltlich bestiłtigt. 
„Wir haben es fiir gut und fiir notwendig gefunden, eine Akademie zu 
geben und zu griinden fur Gelehrsamkeit und Wissenschaften, durch welche 
Tat und Handlung in jeder Weise vervollkommt wird, indem unser streng- 
glaubiges Volk dadurch erlautert und aufgeklart wird. Weil friiher diese 
Schule der notwendigen Lehrbehelfe entbehrte,r’) haben wir sie wieder im 
vollkommenen Stand gesetzt zur Zufriedenstellung der Lehrer und Schiller, 
indem wir diese Akademie in der Nahe der Metropolie von Grand aus 

') Urechiit, Ist. §coaI. I, S. 26.
2) Ebeuda, t>. 29. . . .  „sa fie dator Mitropolitul cel dupę vremi, a avea purtare de 

grija §i nccontcnita cercetare asupra dascalilor, ca sa puc nevoint;i asupra ucenicilor, sa-i 
Tnvcle §i sa-i pricopseasca precum se cadc, . . .“

:i) Ebenda, S. 29 und Anuarul instructiurii publice, S. 253.
*) J. Canta, Leatopiseful Jerei Moldovei, bei Cogalniceanu, a. a. O., III, S. 192.
6) Die Akademie ist im Jahre 1724 gSnzIich abgebrannt, bei welchcr Gelegenheit 

alle Lehrbchelle zugrunde gingen.
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aufgebaut haben, auf unsere Kosten".1) Der Fiirst bcgniigte sich jedoch 
nicht mit der Autfiihrung des Neubaues allein, sondern er beauftragte 
auch den an der Akademie wirkenden Lehrer Constantin Caraion ein 
neues O rgan isationssta tu t nacb westeuropaischem Muster fiir dic 
Akademie zu entwerfen, welches im Jahre 1769 fertiggestellt worden war.2)

Infolge dieser neuen Organisation wurde die Jassyer Akademie zu 
einer der wichtigsten Bildungsanstalten im stidóstlichen Europa. An der- 
selben wirkten ais Lehrer Manner votr grofiem Rufę. In der Zeit von 
1760—1773 wirkte an derselben der gelehrte Arumane Chiriac Cercel ais 
Leiter und Lehrer, ein Mann, der in Venedig studiert und nachher die 
beruhmtesten Kulturzentren Europas besuclit hatte. Er war auch schrift- 
stellerisch tatig. Ihm verdanken wir mehrere wertvolle Handschriften, 
welche im Jassyer Metropolitanarchiv aufbewahrt werden. Mit 
Recht zahlt ihn Sathas zu den gelehrtesten Mannern seiner Zeit.3; Die 
Jassyer Akademie iibte eine starkę Anziehungskraft auf die wiBbegierige 
Jugend aus den orthodoxen Nachbarlandern aus. Jiinglinge aus weiter Ferne 
kamen nach Jassy, um dort ihren Wissensdurst zu stillen. Der nachmalige 
Patriarch von Konstantinopel Konstantin I. studierte in Jassy. G eorg  
der Thraker kam aus Konstantinopel nach Jassy, um dort Theologie, 
Philosophie und Geschichte zu studieren4) u. a.

Den grofiten Nutzen aus der neuaufbliihenden Akademie zogen die 
Rumanen selbst, welche nicht mehr genotigt waren, ihre Studien im Aus- 
lande zu erganzen und zu vervollstandigen. Enache Cogalniceanu, 
Diinitrie Zota, George Dragici, Beldiman u. a. waren Schiller der 
Jassyer Akademie. Zu diesen gehort wohl auch der aus der Geschichte 
der Bukowina sattsam bekannte Vasile Bal§, von dem Enzenberg in einem 
Berichte an das Galizische Gcneralkommando vom 15. Julie 1779 sagte, 
dafi er auch andere ais die Wallachische Sprache erlernet hatte 
und auf die Rechte und W issenschaften sich verlegte“,r’) Schiller 
der Jassyer und Bukarester Akademie waren auch die Geschichtsschrcibcr 
Fotino, die Bruder Tanusli, Philipide, Daponte u. a., welche zur 
Kenntnis der rumanischen Vergangenheit wertvolle Beitrage geliefert 
haben.

Der Woiwode Grigore Alexandru Ghica war nicht nur auf die Hebung 
des hóheren Unterrichtes bedacht, ihm lag auch die Vcrtiefung und 
Ausgestaltung des niederen Unterrichtes warm am Hcrzen. „Wir haben, *)

*) Jahrbuch der rura. Akad. X. Bd., S. 226.
2; Erbiceanu, a. a. O., S. 65.
:l) SaSaę, a. a. O., S. 500.
') Erbiceanu, a. a. O., S. 60.
f>) Polek, a. a. O., S. 7.
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sagt er in dem oben zitierten Chrysobul, Lehrer nicht nur an der 
Akademie, die wir hier in Jassy neu erbaut haben, bestellt, sondern 
auch im ganzen Lande; in jedetn Kirchensprengel und in jedem 
Bezirke haben wir Lehrer angestelit, damit a 11 e Christen dieses 
Landes, die Laien und die Kinder der Geistlichen, der Wohl- 
taten und Segnungen der Schule teilhaftig werderi." Dicsem 
Grundsatze getreu erhohte er die Zahl der bereits bestehenden Schulen zu 
Roman, Radautz, Hu§i, Putna und Boto§ani urn andere 22 fiirst- 
liche Lehranstalten. Es waren dies teils Neugriindungen, teils Erwei- 
terungen und Ausgestallungen der bereits bestehenden Schulen. Diese 
wurden in den wichtigsten Orten der einzelnen Bezirke errichtet, und zwar: 
in Suczawa, Moldauisch-Campulung, Neamf, Bacau, Tecuciu, Covurlui, 
Vaslui, Tutova, Falciu, Greceni, Lapuęna, Chi§inau, Orheiu, Soroca, Czer- 
nowitz, Ru ssisch-Campulung, Dorohoi, Harlau, Carligatura, sowie in 
2 nicht naher bezeichnelen Ortschatten des Bezirkes Jassy.Ł)

Fur uns von besonderem Interesse sind jene Scliulen, welche in der 
nórdiichen Moldau, der nachmaligen Bukowina, errichtet wurden. Daselbst 
befanden sich damach tiirstliche Schulen in Radautz, Putna, Suczawa, 
Moldauisch-Campulung, Russisch-Campulung (Dolhopole) und in 
Czernowitz. Die an diesen Schulen wirkenden Lehrer wcrden im Chry
sobul ausdriicklich „dascali moldovene§ti“ (Moldauische Lehrer) ge- 
nannt. Sie bezogen jahrlich aus dem gemeinsamen Schulfonde zu Jassy 
einen Gchalt von 80 (Radautz) beziehungsweise von 60 fi., welcher ihnen 
in 2 Jahresraten zu St. Deinetrius und zu St. Georg verabreicht wurde. 
Fiir den Schulfond liatten die Geistlichen und Diakone fortan statt eincs 
Dukatens 4 neue Gulden (lei noi) in 2 Jahresraten zu zahlen. Eine aus 
10 Mitgliedern bestehende Studienkommission, welche unter dem 
Vorsitze des Erzbischofs stand, hatte die richtige Verwendung des 
Schulfondes zu iiberwachen und (ibte ein gewisses Aufsichtsrecht iiber das 
gesamte Schulwesen des Landes aus.2)

Allein der schone Aufschwung, den die moldauischen Schulen durch 
die landesvaterliche Fiirsorge des Fiirsten Grigore Alexandru Ghica nahmen, 
wurde mitten in seiner schonsten Entfaltung durch die auswartigen Ver- 
wicklungen gehemmt. Im Jahre 1768 brach bekanntlich der russisch-tiirkische 
Krieg aus, in dessen Verlaufe die Moldau wiederholt von russischen Truppen 
durchzogeti wurde. Dazu gesellte sich noch eine morderische Pest, welche 
unzahlige Leute dahinraffte. Durch diese unerwarteten Ereignisse wurde 
der Schulbetrieb zum Stillstande gebracht. In einer Zuschrift an den rus
sischen Generalen R um ianzow  aus dem Jahre 1771 beklagte sich der

l ) Jahrbucli der rum. Akad., X. Bd., S. 225 ff.
-) Urechia, Vart. Mazereanul, a. a. O., S. 228.
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Erzbiscbof der Moldau, Jacob, dafi „infolge des Krieges und der Pest
Lehrer und Schiller auseinander gingen und daB in den Schulen jede
Lehrtatigkeit aufhorte; aus denselben Griinden konnte auch der Schul- 
beitrag von den Priestern nicht eingetrieben werden.“ x) An der Akademie 
wurde infolgedessen jede Lehrtatigkeit eingestellt und in den Hallen der- 
selben hielt nunmehr der Staatsrat (divanul domnesc) seine Sitzungen. Vom 
gleiclien Schicksale wurden wohl auch die meisten der anderen Scliulen 
des Landes getroffen.

Dieser traurige Zustand hielt bis zum Frieden von Kbtschiik-Kainadschi 
an (1774). Damals erwarb Grigore Alexandru Ghica zum zweiten Małe die 
Krone der Moldau und seine Aufgabe war es nun, die von ilnn in seiner 
ersten Regierung errichteten und erweiterten Schulen wieder herzustellen 
und fiir die Wiederaufnahme des geregelten Unterrichtsbetriebes im ganzen 
Lande Sorge zu tragen. Er schritt mit Eifer an die Ausfiihrung dieser
schonen und edlen Aufgabe heran und sie gelang ihm auch auf das
glanzendste. Am 17. November 1775 erliefi Ghica ein Chrysobul, welches 
von der weittragendsten Bedeutung fiir die nachmalige Entwicklung des 
moldauischen Schulwesens war. Er erweiterte darin den Wirkutigskreis der 
Studienkommission, indem er ihr nicht nur die Kontrolle iiber die Gebah- 
rung mit dem Schulfonde iiberlieB, sondern ihr auch ein Vorschlagsrecht 
bei der Besetzung der Lehrstellen einraumte. Ferner verfugte er, daB sich 
fortan niemand um ein Staatsamt bewerben diirfe, ohne sich mit einem 
giltigen Schulzeugnisse ausweisen zu kónnen. Der gleichen Verpflichtung 
waren auch die Kandidaten des geistlichen Standes unterworfen. * 2)

Im Archiv des gr.-or. erzbischoflichen Konsistoriums in Czernowitz 
befindet sich eine vermutlich im Jahre 1804 verfafite anonyme „kurze 
Beschreibung iiber die Entstehung der a llh iesigen K lerikal- 
schule, dann  ihren F or tgang“, aus welcher hervorgeht, dafi vor der 
Einverleibung der Bukowina die Kandidaten des geistlichen Standes be- 
stimmte Kenntnisse besitzen muBten, die sie in Schulen erwarben, welche 
sich „um den Sitz des Bischofes, in Klostern, in Stadten und 
Markten, sowie in einigen groBeren Dorfern be fan d en ."3)

Doch die Wirkung dieser klugen MaBnahmen auf die Entwicklung 
des Schulwesens zu verfoIgen, fallt nicht mehr in den engen Rahmen 
unseres Aufsatzes, weil unterdessen der nordliche Teil der Moldau an 
Osterreich abgetreten wurde und fortan einer ganz neuen Entwicklungs- 
periode entgegenging. Wir haben oben gesehen, daB kurz nach der Ein-

0 V. A. Urechia, Istoria Romanilor, II, S. 268 f.
2) Codrescu, Uricarul, I, S. 73 ff.
3) Vgl. Isidor de Onciul, Ceva despre mersul $i desvoltamantuI culturei teologice 

§i clcricale In Bucovina, in Cande l a ,  II, Nr. 1, S. 4, Anm. 2.
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verleibung der Bukowina, fur welches Land auch die Bezeichnung „Su- 
c z a w e r  K re is “ oder „ G ra fsc h a f t  Suczaw a" in Erwagung gezogen 
wurde, ') sich daselbst sechs offentliche Schulen befanden, und zwar: in 
Radautz, Suczawa, Czernowitz, Putna, Moldauisch-C amp ulung 
und Russisch-Cam pulung.2) Daneben bestanden noch eine unbestimmte 
Anzahl von improvisierten Privatschulen, wie dies aus dem oben zitierten 
Bericbte des Czeremoscher Erzpriesters an das bischofliche Konsistorium 
in Czernowitz vom 13. Juli 1788 klar hervorgeht. Die Existenz dieser 
Schulen ist auch nach der Okkupation des Landes durch die kaiserlichen 
Truppen glaubwiirdig bezeugt. Nur die moldauische Schule in Russisch- 
Campulung ging, wie es scheint, wahrend der Okkupation ein. An die 
Stelle derselben war eine moldauische Schule zu Sereth getreten, die wir 
in einem Verzeichnisse aus dem Jahre 1780 zugleich mit den anderen 
Schulen aufgezahlt finden. Am 20. April 1777 berichtete General Spleny, 
der erste Militarverwalter der Bukowina, an das galizische Generalkom- 
mando, daB unter den Schulen des Landes jene zu Suczaw a und 
R a d a u tz  besonders bemerkenswert sind, „woselbst in jedem Ort bey- 
nahe 50 Knaben studieren.113) Auffallend ist es, daB Spleny in seinem 
Berichte der Schule zu P u tn a  gar keine Erwahnung tat, welche damals 
vor allen anderen Schulen des Landes hervorragte.4)

An derselben wirkte auch unter der osterreichischen Regierung der 
gelehrte Archimandrit Vartolomeiu M azereanul ais Lehrer fort. Dies 
ersehen wir aus dem Abgangszeugnisse, welches Mazereanul im Vereine 
mit dem gebildeten Jeromonach Ilarion einem Absolventen dieser Schule, 
dem Isaia Balo§escul, dem nachmaligen Bischofe der Bukowina, am
1. April 1778 ausgestellt hatte. Dieses hochst interessante Zeugnis ist in 
dem Nachlasse der Familie Balo§escul gefunden und von Isidor v. Onciul 
im rumanischen Original veroffentlicht worden.5) Seiner Wichtigkeit wegen 
lassen wir das Zeugnis in deutscher Ubersetzung folgen; es lautet: „Ich, 
demiitiger Archimandrit des Klosters Putna, Vartolomeiu Mazereanul, 
Mitglied der theologischen Akademie in Kiew und Leiter der fiirstlichen, 
bischoflichen und der Klosterschulen der Moldau und ich Jeromonach

J) Staats-Kanzlei-lndcx 1777 Nr. 1678, Vortrag des Hofkriegsrates vom 23. Augusti 
1777. Original im k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wicn.

2) Jahrbuch der ruman. Akad., X. Bd., S. 225 ff.
3) Polek, a. a. 0„ S. 9.
4) Vgl. D. Dan, Manastirea §i cemuna Putna, S. 154 ff; Romstorfcr, Da» altc grie- 

chisch-ortodoxe Kloster Putna, S. 4 f; Jorga, Istoria religioasa a Romanilor, S. 12.
5) Vgl. Candela, II, 1. S. 4 und Morariu a. a. O., S. 43 f, wo ein wichtiger Schlufi- 

satz ausgelassen wurde. Polek (a. a. O., S. 10) verlegt irrtiimlich das Dokument in das 
Jahr 1788.
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Ilarion, Mitglied der Philosophenschule zu Patmos J) und Lehrer derVokal- 
musik (Psaltichie) an den moldauischen Schulen, bestatigcn mit dicsem 
unseren Schreiben, daG der jugendliche Ioan, Sohn des hierortigen Plarrers 
George Vasilievici BaIo§escul, seit seinem funften bis jetzt zu seinem 
zwolften Lebensjahre unserer Obhut anvertraut war und sowohl von uns, 
ais auch von unseren Gehilfen an der hiesigen Scliule im Ceaslov (Horo- 
logium), Psalter, Octoich, im moldauischen und slawischen Katechismus, 
in der moldauischen Stilistik, in der Vokalmusik nach der griechischen 
Melodie, in der Grammatik, in der vom Bischofe Amfilochie nach Bufier 
iibersetzten Geographie, in der Rethorik, in der Piatra Scandelei (Stein des 
AnstoGes) betreffend die Trennung der morgen- und abendlandischen 
Kirche, in dem Briefe des Erzbischofs Eugenie, in der Kirchengeschichte 
nach Eusebius und nach anderen Geschichtsschreibern seit dem Beginne 
der Christenheit bis ins IX. Jahrhundert und bis zum Konzil zu Florenz, 
sowie in der abgekiirzten Platonischen Theologie in allen diesen Disziplinen 
gut, in einigen sogar auswendig und mit Verstandnis unterrichtct wurdc. 
Heute ist er mit Wissen und Willen seines oben genannten Vaters und 
seiner Mutter Anastasia, geborene Gherle und mit der Segnung seiner 
geistigen Vater Gherman und Zenovie in den Mónchsstand eingetreten 
und hat den Mónchsnamen Isaia angenommen. Wenn er auch im jugend- 
lichen Alter steht, hat er ein gutes Verstandnis und daher weihen wir ihn 
zum Jerodiakon, damit er nachher ais zweiter Lehrer an dieser 
Schule wirke. Geschrieben in dem Kloster Putna ani 1. April 1778. 
Archimandrit Vartolomeiu Mazereanul m. p. Ilarion Ieromonach, Mitglied 
der Philosophenschule zu Patmos nr. p. Wir haben gesehen, segnen und 
bekraftigen Dosofteiu, Bischof von Radautz m. p.“

Durch diese wichtige Urkunde ist die Existenz der Schule zu Putna 
im Jahre 1778 glaubwiirdig bezeugt. Aus ihr ersehen wir auch, was fur 
Gegenstande an dieser Schule tradiert wurden und gewinnen auch einen 
Einblick in die innere Organisation derselben. Ais Leiter und Lehrer dieser 
Schule wirkte schon seit langer Zeit her Vartolomeiu Mazereanul, desseti 
vielseitige literarische Tatigkeit von V. A. Urechia und jtingst von D. Dan 
ausftihrlich und erschópfend behandelt wurde.2) Er stammte aus einer

1) P a t mo s  ist cine Insel in der Gruppe der Sporaden sudwestlich von Samos. In 
dcm im Jahre 1088 gcgriindeten Kloster des hi. Christodulos befand sich einc beriilnntc 
und stark besuchte Schule. Ilarion gehorte dem Krcise jener Schule an. Die Monche dieses 
Kiostcrs unterhielten mit der Moldau sehr rege Beziehungen. Im Jahre 1778 widmetc der 
Fiirst der Moldau Constantin Dimitrie Moruz der berilhmten Schule aut Patmos 700 fl. 
jahrlich aus den Zolleinnahmen der Moldau. (Vgl. Erbiceanu, Istoria Metropolici Moldovei 
$i Sucevei, S. 33, Nr. 32.)

2) A. Urechia, Archimandritul Vartolomciu Mazereanul, in den Annalcn der ruinan. 
Akademie, X. Bd., S. 143—250; D. Dan, Archimandritul Vartolomeiu Mazareanul, ebenda, 
XXXIII. Bd., Liter. Sekt, S. 243-345.
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alteti, vermutlich im Moldauisch-Campulunger Ocol sefihaften, rumanischen 
Familie und diirfte um das Jahr 1710 das Licht der Wclt erblickt liabcn. 
ln sehr jugendlichcm Alter trat er in das Kloster Putna ein und genofi 
dort in Gemeinschaft mit dem nachmaligen Bischofe von Radautz Dosofteiu 
Cherescul einen sebr sorgfaltigen Unterricht. In dem Vorworte einer 
seiner Schriften nennt sieli Mazereanui Schiller des moldauischen Erzbischofes 
Antonie, welcher ais Abt von Putna seine hierarchische Laufbahn be- 
gonnen hatte. Noch sehr jung diirfte er, wie sein spaterer Schiller Isaia 
Balo§escul, die Schnie absolviert haben und in den Monchsstand getreten 
sein. Das schulfahige Alter begann in der Moldau, wie wir ja oben ge- 
sehen haben, schon mit dem vollendeten dritten Lebensjahre. So trat isaia 
Balo§escul mit fiinf Jahren in die Klosterschule ein und im namlichen 
Alter diirfte auch Mazereanui Zogling der Putner Schule geworden sein. 
Knaben im zarten Alter pflegten bei der Ausstellung von Urkunden und 
bei Grenzregulierungen der Klostergiiter beigezogen zu werden, „damit sie 
sieli erinnern". Mazereanui folgte seinem Meister Antonie ais Leiter 
und Lehrer der Klosterschule von Putna nach. Unter seiner Leitung schwang 
sieli die Schule zu grofiem Ansehen empor und wurde imJahre 1759 vom 
Woiwoden Ioan Teodor Calimach zum Rangę einer ftirstlichen Schule 
erhoben.:) Mazereanui hatte sich ais Leiter und Lehrer dieser Schule der- 
artige Verdienste erworben, dafi er zum Oberaufselier iiber a 11 e mol- 
dauischen Schulen befordert wurde. Ais Lehrer des Vokalgesanges 
wirkte der Jeromonach Ilarie. Mazereanui trug auch dafiir Sorge, dafi er 
einen wtirdigen Nachfolger im Lehramte hinterlasse. Er bestimmte hiezu 
den jungen Isaia Balo§escul, wie dies aus dem obigen Abgangszeugnisse 
hervorgeht. An der Putner Schule standen dem Lehrer zur Seite die so- 
genannten „vatavi“ d. h. Gehilfen, welche an die spateren „Praparanden" 
der Czernowitzer und Suczawer Normalschulen erinnern. Aus dem Testamentc 
des Mazereanui erfahren wir, dafi in Putna eigentlich 2 Schulen bestanden, 
eine „kleine“ und eine „grofie“, welche beide „unter demselben Dache 
vereinigt w a r e n 2) Die „kleine Schule", welche eine Trivialschule war, 
vermitteltc den Elementarunterricht, wahrend an der „grofien Schule" hohere 
Kenntnisse, wie Grammatik, Rethorik, Geographie, Kirchengescliichte, 
Philosophie etc. tradiert wurden. Mazereanui starb um das Jahr 1780. Nach 
seinem Tode ging bald auch die Schule, dereń wissenschaftlichen Ruf er 
begriindet hatte, ein. Die Tradition bezeichnet einen gewissen Grecu ais 
den letzten Lehrer dieser Schule. Dieser Grecu diirfte wohl mit dem 
Jeromonachen Ilarion identisch gewesen sein, von dem wir wissen, dafi

') Codrescu, Uricarul I, S. 69.
2) Dan, a. a. O., S. 303. „O ęcoala marę. O §coala mica totu suptu unu acopcre. 

mantu." Das Gcbaude ist auf Mazcreanuhs Kosten aufgefiihrt worden. (Ebenda, S. 319.)
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er Mitgticd der Philosophenschule zu Patmos war. Er war cin guter 
Kenner der griechischen Sprache und des griechischen Kirchengesanges 
und durfte wahrscheinlich auch griecbischer Herkunft gewesen sein. Dicse 
Vermutung gewinnt umsomehr an Wahrscheinlichkeit, ais wir ihn im 
Jahre 1782 im Kloster Neamf. mit der Ubersetzung von griechischen Kirchcn- 
buchern ins Rumanische beschaftigt f i n d e n .D a s  war das Ende der be- 
riibrnten Schule zu Putna, welche im ganzen XVIII. Jahrhunderte zu den 
hervorragendsten Bildungsanstalten der Moldau gehorte.

Die bei der Besitzergreifung der Bukowina vorgefundenen moldau- 
ischen Schulen wurden nach wie vor aus dem von Ghica kreierten 
Schullonde erhalten. Die Geistlichen und Diakone luhren auch unter der 
ósterreichischen Regierung fort den jahrlichen Schulbeitrag von 4 fi. zu 
zahlen. Das Schulgeld wurde vom Radautzer Bischofe eingesammclt. Aus 
demselben wurden die in seiner Diozese befindlichen Schulen zu Radautz, 
Suczawa, Putna, Czernowitz, Moldauisch-Campulung und Sereth erhalten 
und der jahrliche Oberschufi zu Handen des Jassyer Bischofes abgefiihrt, 
der zugleich Vorsitzender der moldauischen Schulkommission war. Nach 
der Einverleibung der Bukowina war dieser Zustand fur die Dauer un- 
haltbar. Weil „durch derley Verfahren die Gelder aus dem Gordon geschleppt 
werden“, ersuchte General Spleny am 20. April 1777 das galizische General- 
kommando urn „Belehrung“. 2) Sechs Tage darauf, ani 26. April 1777, traf 
auch der Bescheid des Generalkommandos in Czernowitz ein. Die Buko- 
winer Distriktsadministration erhielt den Befehl, die Ausfuhr der Jabres- 
uberschusse aus den innerhalb des Kordons einflieBenden Schulgeldern 
nach Jassy sofort zu verbieten. Gleichzeitig wurde angeordnet, daB diese 
Gelder vom Bischofe eingesammelt werden und dafi daraus „nach und 
nach ein fundus erzielt werde, woraus die Schulen zu Radautz 
und Suczawa ordentlich eingerichtet und in guten Stand er
halten w erden kónnen." Der Bischof aber dtirfe jene Gelder nicht 
„ohne Vorwissen“ des Generals verwenden, sondern habe sie „stats in der 
bisherigen Evidenz zu halten und jahrlich den Ausweis tiber die vorhan- 
dene Baarschaft demselben zu iibergeben.“ 3)

So wurde nun fiir die Bukowina ein eigener Schulfond kreiert, 
welcher vom Bischofe unter Aufsicht der Landesadministration verwaltet 
wurde und fiir die Erhaltung der daselbst bestehenden moldauischen 
Schulen bestimmt war. Infolge Erlasses des galizischen Generalkomman
dos vom 26. April 1777 wurde der Bischof verhalten, hinsichtlich der

ł) Jorga, Istoria litcraturii romane, II, S. 396; XenopoI, Istoria Romanilor, V, S. 712; 
Dan, a. a. O., S. 249.

-) Polek, a. a. O., S. 16 f.
3) Ebenda, S. 17 f.
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Gebarung mit dem Scliulgelde der Landesadministration alljahrlich Rech- 
nung zu legen. Der RerhnungsabschluG fur das Jahr 1780 bat sich in der 
Registratur der Bukowiner Landesregierung glucklich erhalten. Aus dem- 
selben entnehmen wir, daG im Jahre 1780 in der Bukowina 410 Geistliche 
waren, von welchen 1640 fl. an Schulgeld eingetrieben worden war. Von 
dicser Summę wurden 582 fl. verausgabt, und zwar: „Dem Schul- 
meister in Czernowitz auf ein Jahr, vom lten April 1780 bis den lten 
detto 1781 80 fl.; dem im KJoster Putna angestelisten Scbulm eisler 
auf ein Jahrvom lten April 1780 bis den lten April 1781 80 fl.; dem Ra- 
dautzer Schulmeister auf ein Jahr vom lten April 1780 bis den lten 
April 1781 120 fl.; dem Schulmeister in der Stadt Sireth auf drei 
Monath, vom lten January 1781 bis den letzten Marty 1781 20 fl.; dem 
moldauischen S c h u lm e is te r  in S u tsav a  auf ein Jahr vom lten 
April 1780 bis lten April 1781 100 fl.; dem Griechischen Schul
meister in Sutsava auf ein Jahr votn lten Aprill 1780 bis den lten 
detto 1781 80 fl.; dem lateinischen Schulmeister inSutsava  auf das 
Monath Marty 1784 17 fl.; dem D e u ts c h e n  S c h u lm e i s t e r  in
S u t s a v a  auf 1/2 Jahr vom 26ten Octobr 1780 bis den 23ten Aprill 1781 
40 fl.; dem Kimpolunger moldauischen Schulmeister auf V2 Jahr 
vom 26ten Octob. 1780 bis den 23. Aprill 45 fl.; Summa 582 fl.“ J)

Dieses wichtige Schriftstuck zeigt an, daG sich im Schuljahre 
1780/81 in der Bukowina sechs Schulen mit neun Lehrern befan- 
den, und zwar: in Czernowitz, Putna, Radautz, Sereth, Suczawa 
und Campulung. Iti Suczawa wirkten aufier dem moldauischen Lehrer 
noch andere drei, namlich ein griechischer, ein lateinischer und ein 
deutscher Lehrer. Bis auf den lateinischen und deutschen Lehrer, welche 
in der ósterreichischen Zeit angestellt worden sein dtirften, riihrten alle 
iibrigen Schulen aus der moldauischen Zeit her, welche auch unter der 
Militarverwaltung eine Zeitlang ihre Lehrtatigkeit fortsetzten. Unter diesen 
Schulen ragten jene von Putna und von Radautz besonders hervor; der 
Lehrer an der letzteren war unter allen am besten bezahlt mit 120 fl. 
jahrlich. Angesichts dieser Tatsache ist es leicht einzusehen, wie wenig 
begriindet die Meinung einiger Forscher ist, welche ohne den Entwick- 
lungsgang des Schulwesens in der Moldau zu berucksichtigen, behaupteten, 
daG zur Zeit der Einverleibung der Bukowina „fur die Volksschule 
selbst der Begriff fehlte",2) „daG es daselbst gar keine Unterrichts- 
anstalten gab“ 3) daB „die groGe Masse gar keinen Unterricht

0 Vgl. Polek, a. a. O., S. 21, Anm. 30.
2) Ferd. v. Zieglauer, Die Entwicklung des Schulwesens in der Bukowina (Rekto- 

ratsrede) S. 4.
:l) Demetcr Isopescul, Das ruindnische Schulwesen, im Berichte iiber das dsterrei- 

chische Unterrichtswesen aus AnlaC der Weltausstcllung 1873, I. Bd., S. 560.
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genofi"1) und dafi „die V olksbildung daselbst gleich Nuli war*.-) 
Mit der letzteren war es damals in der Bukowina gewifi nicbt viel arger 
bestellt, ais in den tibrigen osterreichischen Kronlandern. Sagt ja doch cin 
guter Ketiner des osterreichischen Schulwesens, wie es Griinberg war, 
dariiber folgendes: „Es hat iibrigens bis zu dieser Zeit auch im iibrigen 
Ósterreich, das der Bukowina in zivilisatorischer Entwicklung bedeutend 
voraus war, in Bezug aut das Schulwesen relativ nicht um viel besser 
ausgesehen. Erst gerade in dem Jahre der Besitzergreifung der Bukowina 
fallt der erste wirklich grofie Reformschritt der Kaiserin Maria Theresia aut 
dem Gebiete des Schulwesens, die Allgemeine Schulordnung vom 6. De- 
zember 1774, durch welche die osterreichische Volksschule in der Art 
organisiert wurde, in der sie im Wesentlichen bis zur Schaffung des Rcichs- 
volksschulgesetzes erhalten blieb, wenn auch spatere, nachteilige Einflusse 
durch eine Reihe von Jahren sie nicht denjenigen Aufschwung nehmen 
liefi, der zu erzielen gewesen ware.“ 3)

Es lag aber nicht in dem Geiste der Josephinischen Aera, die mol- 
dauischen Schulen sich in ihrer Eigenart fortentwickeln zu lassem Es solltea 
im Lande „ordentliche Schulen, wie selbe in anderen diesseitigen 
Kronlandern bestehen“, errichtet werden.4) „Da nun bereits eirrigc 
Wallachische Schulen bestehen, so konnte nunmehro der Anfang zur 
Einfiihrung einer oder anderen deutschen Schnie eingeleitet werden“, 
heifit es im Kommissionsprotokoll, welches in der am 4. April 1780 unter 
dem Vorsitze des Hofkriegsrats-Prasidenten Grafen Hadik in Wien statt- 
gefundenen Konferenz betreffend die Meliorations-Anstalten in der Bukowina 
aufgenommen wurde. B) Fur die deutschen Schulen mufite aber vorher eine 
materielle Grundlage geschaffen werden. Diese konnte leiclit in dem „zur 
Erhaltung der wallachischen Schulen dermalen in der Bukowina vorhan- 
denen „ F u n d u s “, der „in dem Einflufi jahrl. 4 fl., die ein jeder Welt- 
priester dem Bischofe abfiihren mu8“ bestand,(i) gefunden werden. Dieser 
Schulfond sollte nun auch zur Erhaltung der deutschen Schulen heran- 
gezogen werden. Heifit es doch in dem oben zitierten Kommissions
protokoll wortlich: „Die Absicht ist, dafi aus diesem Fond nicht * 2 3 4 5

>) J. Polek, Josephs II. Reisen nach Galizien und der Bukowina, im Jahrbuch des 
Buków. Landesmus., III. Bd., S. 35.

2) Kaindl, Geschichte der Bukowina, III. Teil, S. 43.
3) S. Griinberg, Das Volksscbulwesen der Bukowina in Ósterrcich-Ungarn. Rcvuc, 

Neue Folgę, V. Bd., S. 193 f.
4) Reskript des Hofkriegsrates im Archiv des Ministeriums fiir Kultus und Unter- 

riebt, Nr. 14/1780, Fasc 18. Bukowina.
5) Hurmuzachi, Documente privitoare la Istoria Romanilor, VII. Bd., Nr. CLXXVI1I, S. 322.
,!) Notę an den Staatsminister von Hatzfeld vom 14. Juli 1781, im Arcbiv des Mini

steriums fiir Kultus und Unterricht Nr. 53/1781, Fasc. 18, Bukowina.



allein Wallachische, sondern auch deutsche und mit der Zeit 
lateinische Schulen erbauet und eingerichtet werden sollen.“ r)

Pur diese Absicht mufite aber auch der Bischof Dorofteiu Cherescui 
gewonnen werden, weicher den seitens der Geistlichen seiner Diozese ali- 
mentierten Schulfond verwaltete. Er war jedoch fur diese Absicht nicht Ieiclit 
zu gewinnen, weii er es mit seinem konfessionellen Gewissen unverein- 
barlich fand, daB aus einem gr.-or. Schulfond katholisclie Schulen, 
wie es ja die deutschen Schulen auch in der Tat waren, erhalten werden. 
Alle Einwendungen Enzenbergs, dafi „die Reiigion mit der Normal- 
schule gar keine Verf!ossung (d. i. Zusammenhang) haben konne", 
vermochten keineswegs die konfessionellen Bedenken des Bischofs zu 
zerstreuen.3) Er bestand hartnackig darauf, dafi „das Volk derlei 
Lehrer aus der Moldau wiinsche."3) Ais aber dem Wunsche des 
Volkes aus mannigfachen Griinden nicht entsprochen werden konnte, da 
wendete sich Cherescui an den Hofkriegsrats-Prasidenten Hadik, an den 
Metropoliten von Karlowitz, ja seibst an den Kaiser Josef II. mit der 
Bitte, „auf dafi derlei Schullehrer aus Karlowitz hieher ver- 
schafft werden mochten,“ eben weil diese, genau wie jene aus der 
Moldau, gr.-or. Glaubens waren.4)

Ais die Uberredungskunst versagte, da entschlofi sich Enzenberg zu 
einem entscheidenden Schritte. Er beschlofi dem Bischofe die Verwaltung 
des Schulfondes zu entziehen indem er in einem Berichte an das galizische 
Generalkommando vom 1. Septembcr 1783 darauf bestand, dafi ihm der 
Schulfond „zur freyen Disposition" gestellt werde.5) Am 20. Sep- 
tember 1783 genehmigte das Generalkommando das Ansuchen Enzenbergst;) 
und am 22. Oktober 1783 wurde der moldauische Schulfond im runden 
Betrage von 3824 fl. in die Verwaitung der Landesadministration iiber- 
nommen. j

Sobald Enzenberg das freie Verfugungsrecht iiber den Schulfond 
gewonnen hatte, da konnte er erst an die Einfuhrung deutscher Schulen 
schreiten. In einer hofkriegsratlicnen Entscheidung vom 10. Februar 1783 
wurde es fur no tw end ig  erachtet, „dafi d ie je n ig e n ,  w elche ais 
Schullehrer in der Bukowina zu steben kommen sollen, nebst 
der Teutschen und der Lateinischen auch der Landesublichen

') Hurmuzachi, a. a. O., S. 322.
2) Zicglauer, Geschichtliche Bilder, V, S. 98.
3) Ebcnda, S. 97.
l) Ebcnda, S. 98.
6) Polek, Dic Anfangc des Volksschulvvesens, S. 59.
l;) Polek, a. a. O., S. 60.
9 Ebenda, S. 60; Zieglauer, Geschichtliche Bilder, V, S. 102. Cestionsprotokoll der 

Buków. Militaradministration 1783, Nr. 1395.



Sprache, nemlich der Wallachischen Spraclie kundig sind, tmd 
mit der Einrichtung des dortigen Schulwesens ist solcher Gestalt fiirgehen 
zu lassen der Antrag, da8 mit den N o r m a ls c h u le n  der Anfang ge- 
macht, und sodann je nachdem, ais es nach Umstanden erforderlich und 
thunlich seyn wird, auch mit den hoheren Schulclassen weiters vorgeriickt 
werde.“ 4) Ein Tag darauf teilte der Hofkriegsrat dem General Enzenberg 
mit, dafi an das Generalkommando von Siebenbiirgen der Betehl ergan- 
gen ist, Unterhandlungen einzuleiten, urn cinige des Rumanischen kun- 
dige Schulmeister fur die Bukowina zu gew innen.2) Es erklarten 
sich zwei an der Hermannstadter Normalschule ausgebildete Lehrer bereit, 
in die Bukowina zu kommen, es waren dies Anton de Marki und Franz 
Thalinger. Ersterer war ais Leiter der in Czernowitz, letztercr ais Lciter 
der in Suczawa zu errichtenden, deutschen Normalschule in Aussicht ge- 
nommen.

Am 3. Februar 1784 wurde die Normalschule in Suczawa und 
am 1. Marz darauf jene in Czernowitz eróffnet.

Aus dem Reskripte des Hofkriegsrates vom 20. Juli 1785 erfahrcn 
wir, dass „die Hauptursach von der Errichtung der Normalschulen 
die Bildung der National Jugend und die Herbeylockung der 
jungen  Moldauer zum Besuche der Bukowiner Schulen" war.;i) 
Diese Aufgabe erfiillten aber die Normalschulen nicht, weil sich 
sowohl die Nationaljugend, d. h. die einheimischen Rumanen, ais auch 
die Moldauer jenseits des Kordons von denselben ferne hielten. Der Gruud 
hiefiir ist nicht so sehr in den konfessionellen Bedenken der streng- 
glhubigen Rumanen, ais viel mehr in der mangelhaften Organisation 
der Schulen selbst zu suchen. Kinder verschiedener M uttersprachen 
wurden in einer Klasse zusammengepfercht, um den Unterrichr 
eines Lehres zu geniefien, der die M uttersprache der rum ani
schen Landeskinder gar nicht verstand. Nach d e rA n k u n ft  der 
siebenbiirgischen Lehrer in Czernowitz, ste 11 te es sich nam- 
lich heraus, dass weder Anton dc Marki noch Franz Thallinger 
die rumaniche Sprache derart beherrschten, um in derselben u n- 
terrichten zu konnen. Was niitzte es, dass der Hofkriegsrat am 13. 
Marz 1784 dariiber sein Bedauern ausprach?4) Die Lehrer waren nun ein- 
mal da, alle Vorbereitungeu waren schon getroffen und es lich sich daran

4) Kopie im Archiv d. Ministeriums fiir Kultus und Untcrricht Nr. 14/1783, Fasc. !8. 
Bukowina.

2) Zieglauer, a. a. O., V, S. 95.
:!) [Archiv des Ministeriums fur Kultus und Unterricht Nr. 39/1785, Fasc. 18. Bu

kowina.
•*) Gestionsprotokoll des Hofkriegsrates es 1784. Nr. 1178. Vgl. Polek, a. a. O. S. 81.
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nicht melir viel andern. Enzenbcrg suchte wohl die Sachc dadurch gut zu 
machen, dafi er ara 14. April 1785 an das galizische Generalkominando 
schrieb, „man habe beim Antritt der Normalschulcn, und derselben Ein- 
fiihrung beden Normallehrern bedeutet, dali sie sich vorziiglich 
auf die biesige Landessprach und Schrift verlegen, und sich in 
selber vollkommen iiben sollcn, gleich wie man fur selbe eine 
Rcniuneration erwirken werde."1)

Bis aber die beiden Lehrer die rumanische Sprache erlernten, konnten 
die rumanischen Kinder ans den Normalschulen keinen Nutzen zielien 
und viele kehrten ihr auch daher bald den Riicken. So waren beispiels- 
weise an der Suczawer Normalschule im zweiten Militar-Quartal 1785 
unter 60 Schiilern 26 rumanischer Muttersprache eingeschrieben. Von diesen 
26 Schiilern verliefien im nachsten Quartal mehr ais die Halfte namlich 
15 Schiiler die deutsche Normalschule, so dafi nunmehr die Zahl der Ru- 
manen mit 4 anderen Schiilern, die neu hinzugekommen waren kaum 15 
ausmachte. Sie traten aus der deutschen Normalschule aus, urn in der 
moldauischen Schnie den Unterricht in ihrer Muttersprache zu gc- 
niefien. Dort sind sie auch wirklich in einem rumanisch verfassten Ver- 
zeichnisse ausgewiesen.2) In der moldauischen Schule finden wir auch 
zwei Schiiler „von jenseits des Kordons." Es waren dies die Briider Stefan 
und Vasile, Solnie des Hauptmanns Antoche aus Dolina, einer Ortschaft 
im Boto§aner Distrikte. 3)

Nach der Errichtung der beiden deutschen Normalschulen in Czer- 
nowitz und Suczawa ging das Streben Enzenbergs dahin, auch die noch 
bestehenden moldauischen Schulen zu reformieren.

Am 24. Dezember 1783 machte er auch dem Generalkommando einen 
diesbeztiglichen Antrag.4) Dieses traf aber selbst dariiber keine Entschei- 
dung, sondern geleitete den Antrag Enzenbergs an den Hofkriegsrat nacli 
Wien, welcher am 13. Marz 1784 entschied, dafi „urn allen Einbla- 
sungen der Popen vorzubeugen“ und um allen „Argwohn und 
Verdacht“ zu vermeiden, die bisher bestandenen Landschulen 
„einstweilen noch beibehalten und in diesen von den Popen in 
dcrb isherigen  Weise derR elig ionsun terr ich tfo rtgese tz t11 werde.B)

1 Polek, a. a. O., S. 81.
2) Beilage zum Bcrichte der Suczawer Distrikts-Administration vom 3. Oktober 1785, 

im Archiv des Ministeriunis fiir Kultus und Unterricht Nr. 53/1785, Fasc. 18. Bukowina.
•'*) Gcst.-Prot. der Bukowincr Militaradministration Nr. 2099, zitiert bei Polek a. a.

O., S. 76, Anin. 110.
J) Gcst.-Prot. des Hofkriegsrates, 1784, Nr. 1178, zitiert bei Polek, a. a. O., S. 77, 

Anin. 112.
r>) Polek, a. a. O., S. 90 f.
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Die Schulen von Putna, Sereth und Kampulung gingen audi bnld 
ein. Aus eiriem „beilaufigen Uberschlag'1 der Schulausgaben vom 22. 
April 1784 erfahren wir, dafi sich in jenem Jalire nur noch in Suczawa 
und Czernowitz moldauische Schulen befanden.4)

Dem vom Bischofe in Radautz angestellten Lehrer Nicolai Dicon 
(viell. Diacon) wurde seitens der Administration der Gchalt eingestellt, 
weshalb die Radautzer Schule im Jahre 1784 geschlossen werden 
mu fi te .a)

So blieben nur noch 2 moldauische Schulen zu Czernowitz und Su
czawa tibrig, welche nicht selbstandige Anstalten, sondern „mit den daselbst 
bestehenden Hauptschulen gleichsam ais Vorbereitungskl assen 
verbundene Schulen waren“. 8) Im Jahre 1785 wirkte ais Lehrer an der 
moldauischen Selmie in Czernowitz Leonti Neculaovici, an der Schule in 
Suczawa war ein gewisser Constantin moldauischerLehrer. Im Oktober 1785 
legten beide Lehrer ausfuhrliche Tabellen iiber den Zustand ihrer Schulen der 
vorgesetzten Landesadministration vor, welche von Enzenberg an das ga- 
lizische Generalkommando und von dort an den Hofkriegsrat geleitet 
wurden. Durch einen glucklichen Zufall habe ich diese Tabellen im Archiv 
des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht in Wien entdeckt. Sie 
sind rumanisch verfafit und enthalten die Namen der Schiller und der 
Eltern, ferner den von jedem einzelnen Schiller wahrend des Sommerhalb- 
jahres absolvierten Lehrstoff. Sie sind vom didaktischen und literarhisto- 
rischen Standpunkte ungemein interessant und deswegen kann ich mir 
nicht versagen, sie hier zu veroffentlichen. (Siehe Tabelle 1 und 11 aul 
Seite 30—33.)

Aus diesen Tabellen ersehen wir, dafi Schiller verschiedenen Alters 
in einer und derselben Klasse eingeschult waren und dafi fast jeder ein- 
zelne Schiller einen besonderen Lehrstoff zu bewaltigen hatte, ein Um- 
stand, der den Unterricht ungemein erschwerte. Der Unterricht bestand 
im Lcsen der Kirchenbilcher und im Schreiben. An der Czcrnowitzer 
Schule wurde auch etwas Grammatik vorgenommen. Das Rechneu vermis- 
sen wir in beiden Tabellen. Ais Lesebuch diente noch aus der moldauischen 
Zeit her das sogenannte „Bucvar“, welches im Jahre 1755 auf Veran- 
lassung des Jassyer Erzbischofes lacov gedruckt und an die einzelnen 
Schulen der Moldau unentgeltlich verteilt wurde.4) Ferner sehen wir aus 
diesen Tabellen, dafi der Unterricht in althergebrachter, moldauischer

1) Polek, a. a. O., S. 90 f.
2) Polek, a. a. O., S. 91, Anm. 140.
a) Bericht des galizischcn Landesguberniums an die Studienhofkommission im Archiv 

des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht in Wicn, Nr. 5119/1822, 18 B. 2. Galizicn.
4) Vgl. Serbarea §colara, S. 248 „B u c v a r - A i f a b e t a r p e n t r u c o p i i“.



29

Weisc crteilt wurdc. Die neue Normalschulmethode war in den moldau- 
ischen Schulen damals noch nicht durchgedrungen, obwohl die moldau- 
ischcn Lehrer durch den ErlaB des Hofkriegsrates vom 12. Februar 1785 
z u ihrer baldigen Erlernung aufgefordert worden waren.1) Sie wurden 
namlich verhalten, dem deutschen Normalschuiunterrichte wie die Prapa- 
randen beizuwohnen, um sich die dabei angewendete Methode anzueignen. 
Im Septernber 1785 waren zwei Absolventen der moldauischen Schule in 
Czernowitz und zwar: Ioan Belifcanu2), Sohn des Pfarrers Mihaiu Be- 
litcanu aus Rarance, und Marioli Vasilovici,:i) Sohn des Pfarrers Vasile 
aus Vaslau)i, bereits so weit ausgebildef, um „mit Nutzen ais Schullehrer 
hierlandes" angestellt zu werden, wie sich Enzenberg in einer Zuschrift an 
das Czernowitzer Konsistorium vom 19. Septernber 1785 ausdruckte.4) 
Ioan Belifcan wurde auch bald darauf zutn Lehrer in Seretli ernannt, wo 
ani 1. Novetnber 1785 die vor kurzem eingegangene, rein rumanische 
Schule ais eine u traąuistische d. h. deutsch-rum anische neu er- 
offnet wurde.5) Manoli Vasilovici wurde zum Nachfolger seines gewesenen 
Lehrers Leonti Nicolaovici in Czernowitz bestellt, welch letzterer „seines 
Alters und einiger gegen die neue Methode hegenden Abneigung" in den 
Ruhcstand versetzt wurde.11) Anfangs Mai 1786 wurde eine neue utraąuisti
sche Schule in Zastawna eróffnet und zum Lehrer derselben ein gewisscr 
Vas i 1 i Andeiovici oder Andruchowicz, der Sohn eines gewissen An- 
dreiu aus Waszkoutz, bestellt, „und zwar deswegen, weil er der russischen 
und moldauischen Sprache kundig, folglicii auch im Stande war, auch der 
zwischen dem Niester und Pruth befindlichen russischen Jugend den 
moldauischen Schulunterricht beizubringen.“7) Das war auch die 
lctzte Schule, welche zur Zeit der Militarverwaltung eróffnet wurde.8)

Es waren also zu Ende der Militarverwaltung in der Bukowina von 
den durch den geistlichen Regulierungsplan systcmisierten „6 Bezirks- oder 
Nationalschulen fur die moldauische Sprache" nur 4 derselben aktiviert.!’)

9 Polek, a. a. O., S. 93.
2) Vgl. Tabcllc 1, Nr. 1.
:l) Vgl. Tabelle I, Nr. 2.
') Polek, a. a. O., S. 94. (Konsist. Registratur).
■’) Gest. Protokoll der Buków. Militar-Administr. cx 1785, Nr. 3542, bci Polek a. a.

O., S. 95.
(;) Polek, a. a. O., S. 95. (Konsist. Registratur).
‘) Bericlite Enzenbcrgs an das Generalkommando voni 15. Mai und (i. Juli 1786, bci 

Polek, a. a. O., S. 95. Man sielit daraus, dali damals in der Bukowina nur zwischen dem 
Pruth und dcm Dnjcster Ruthencn ansafiig waren.

s) H. J. Bidcrmann. Die Bukowina unier osterrcichischcr Vcrwaltung, S. 76.
;l) Gcistlicher Regulierungsplan, Kap. V. § 3. Vgl. M. Calincscu, Normalicn der 

Bukowincr gr.-or. Dioccse von 1777—1886, 1., S. 131.
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Durch das Handschreiben Kaiser Josephs II. vom 6. August 1786 
wurde die administrative Vereinigung der Bukowina mit Galizien verfiigt. 
Von dem Zeitpunkte an sollte die Bukowina in administrativer Beziehung 
einen Kreis Galiziens bilden, Ende Oktober 1786 trat auch in der Tat 
Enzenberg alle Agenden an das galizische Landesgubernium ab. Hiemit 
trat auch die Entwicklung des Schulwesens der Bukowina in ein ganz 
neues Stadium. Die in der Bukowina bestehenden Schulen wurden dem 
Studien-Normalconsens in Lemberg unterstellt, an dessen Spitze der 
konigliche Norm alschul-Oberaufseher stand.1) Diese Schulbehórde 
sorgte nun, dafi die Bestimmungen des Geistlichen Regulierungsplanes 
eingehalten werden, indem sie an die Aktivierung der 2 noch fehlenden 
Bezirks- oder Nationalschulen in Moldauisch-Campulung und Waszkoutz 
schritt. Anfangs November 1786 wurde die utraąuistische Bezirks- oder 
Nationalschule in Campulung eroffnet2) und Anfang Marz 1788 wurde 
auch in Waszkoutz a./Cz. die sechste noch ausstandige Nationalschule 
aktiviert.3) Hierauf schritt man an die Eroffnung von Filialschulen. In 
diese Zeit fallt die Reaktivierung der einstigen moldauischen Schule zu 
Radautz aul utraąuistischer Grundlage und die Grundung von utraąui- 
stischen Trivialschulen in Kotzman, Fratautz, Rarancze u. a .4) „Bis 
zum Jahre 1792 waren, sagt Ficker, 32 Trivialschulen vollstandig einge- 
richtet und 28 weitere sichergestellt".5) Wolier Ficker diese Daten nahm, 
ist aus seiner Abhandlung nicht zu ersehen. Wir finden sie wieder bei 
Griinberg,(!) Stefanelli,7) Bidermann, 8) Zieglauer9) und Kaindl. 10) Ob die 
Zahl der in dieser kurzeń Zeit errichteten Trivialschulen auch wirklich so 
grofi war, kann ich nicht entscheiden. Nur die eine Tatsache kann ais 
feststehend angesehen werden, daB im Jahre 1795 elf Landsclmlen einge- 
stellt wurden. Die Czernowitzer Kreislehrer-Versammlung schlug im Jahre 
1802 fur die erledigte Lehrstelle in Campulung den besoldeten Praepa- 
randen Josif Tautul vor und beantragte eine Erhohung seines Gehaltes

r) Morariu, a. a. O., S. 139.
2) Polek, a. a. O., S. 98.
3) Ebenda, S. 98.
4) Ebenda, S. 98, Anm. 153. Aut die Haltlosigkeit der Behanptung Laglers (Die 

Volksschule in Kotzman), dafi die Kotzmaner Schule am 1. Marz 1780 aktiviert worden 
ware, hat bereits Polek (a. a. O., S. 98, Anm. 153) hingewiesen.

5) A. Ficker, Hundert Jahre, in Statistische Monatsschrift, herausgegeben vom Bureau 
der k. k. Statistischen Zentralkommission, i. Jahrgang 1875, S. 428.

°) Griinberg, a. a. O., S. 198.
7) T. V. Stefanelli, Einige statistische und historischc Daten aus der Bukowina, in 

Romanische Revue, Jahrgang 1888, S. 375 f.
8) Bidermann, a. a. O., S. 76.
<J) Zieglauer, Die Entwicklung des Schulwesens, S. 12.
10) Kaindl, a. a. O., S. 48.
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von 120 fi. auf 150 fl. unter dem Hinweise, daB „im Jahre 1795 elf 
Landesschulen cingeste llt  und dadurch 180 fl. eingezogen wur- 
den.“ x) Was fur Landschulen diese waren, zu dereń Erhaltung jahrlich 
180 fl. ausreichten, laBt sich nicht naher angeben. Nach dem heutigen 
Stande der Quellen kann man nur soviel sagen, daB die Entwicklung des 
Volksschulwesens in der Bukowina in der Zeit von 1786 bis 1795 einen 
groBcn Aufschwung nahm und daB auf diesen Aufschwung plotzlich und 
unvermutet ein Niedergang folgte, tiber dessen Ursache nur kiinftige 
archivalische Studien AufschluB zu geben vermógen. Diesen unerwarteten 
Niedergang dem romisch-katholischen Konsistorium in Lemberg aufs Kerb- 
holz zu schreiben, wie dies Griinberg, Ficker, Zieglauer, Kaindl, Bidermann 
und Morariu tun, ist unstatthaft, und zwar aus dem Grunde, weil zur Zeit 
ais das Lemberger Konsistorium durch die Erlasse vom 21. April und 
14. Juli 1815, Zl. 851 und 1609 das Oberaufsichtsrecht tiber die Bukowiner 
Schulen erhielt, die groBe Krisis bereits iiberstanden und das Volksschul- 
wesen im Lande schon in einem neuen Aufschwung begriffen war.

Die erste Anregung hiezu kam aus Wien. Die Studien-Hofkommission 
erlieB uber Allerhochsten Auftrag am 28. Juni 1803 „die Anordnung, kraft 
derer die Lehranstalten in der Bukowina von dem Unterrichte des gemeinen 
Volkes bis zur hoheren Ausbildung hinauf vervielfaltiget und zweckmafiig 
eingerichtet werden sollen" und forderte im Wege des galizischen Landes- 
guberniums von dem Bukowiner Kreisamte „einen Vorschlag, in welchen 
Orten der Bukowina Trivialschulen zu errichten waren.“ 2) Daraufhin be- 
richtete das Kreisamt am 16. Janner 1804, daB infolge des Mangels an 
einer „erforderlichen Anzahl geschickter Lehrer“ an die Errichtung 
von Volksschulen in der Bukowina noch nicht geschritten werden konne. s) 
Ob dies der einzige Grund war, wissen wir nicht. Soviel steht aber fest, 
daB seit der Aufforderung der Studien-Hofkommission nahezu sechs Jahre 
verstrichen waren, ehe man in der Bukowina daran ging, eine neue Schulc 
zu grandem Es war dies die Schule zu Gura-Humora. Am 3. Februar 
1809 beantragte das galizische Landesgubernium bei der Studien-Hof
kommission in Wien die Errichtung „einer Landtrivialschule auf dem 
Religionsfondsgute" Gura-Humora aus den Mitteln des gr.-or. Religions- 
fondes. Uber die Errichtung dieser Schule erfahren wir folgendes: Die 
Ilischestier Kammeralverwaltung stellte im Wege ihrer vorgesetzten Behorde 
an das galizische Landesgubernium den Antrag auf Errichtung einer Trivial-

i) Kopie im Archiv des Ministeriums fur Kultus und Unterricht Nr. 223/26, 1802, 
Fasc. 18. Campulung.

a) Archiv des Ministeriums fur Kultus und Unterricht in Wien Nr. 251/40 ex 1814, 
Fasc. 18. A. Galizien.

3) Ebenda.
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schule in Gura-Humora. Das Czernowitzer Kreisamt stellte nun im Jahrc 
1808 „mit Zuziehung der gedachten Kammerverwaltung und des late i- 
nischen Lokalkaplans" fest, dafi die liischestier Herrschaft „aus 23 
Dórfern, die mit keiner einzigen Trivialschule versehen sind, bestehe, daB 
Gura-Humora in dem Mittelpunkte dieser Ortschaften iiege und der Sitz 
der Kammeralverwaltung sei.“ Daselbst befinden sich eine katholische 
Pfarre oder Lokalie, eine griechische Kirche und 75 schulfahige Kinder, 
ungerechnet jene der nahe angrenzenden Ortschaften und dafi in der Bu
kowina auf eine Bevolkerung von 115.000 Seelen (?) und auf eincn Flachcn- 
inhalt von 175 (HMeilen (?) nebst einer Kreishauptsclnile auch drci 
Stadtschulen im ganzen nur acht Trivialschulen zur Bildung dieses 
noch so unkultivierten Volkes bestehen." Auf Grund dieses Gut- 
achtens wurde am 16. Marz 1809 die Errichtung einer Trivialscliule in 
Gura-Humora genehmigt. x)

Dieser Zustand war ja fur die Dauer unertraglich geworden. Daher 
wurde am 13. Dezember 1811 die Landesstelle seitens der Wiener Studien- 
Hofkommission neuerdings aufgefordert, einen Vorschlag betreffend die 
Errichtung von Trivialschulen in der Bukowina mit der Angabe des Ortes 
und Beschreibung der Schulkinder zu unterbreiten. Ehe dieser Vorschlag 
hoheren Orts vorgelegt wurde, beantragte am 22. Mai 1812 das galizische 
Landesgubernium die Aktivierung einer Trivialschule in Kaczyka, welche 
auch genehmigt wurde. -) Indes hatte das Czernowitzer Kreisamt die not- 
wendigen Erhebungen gepflogen und den Bericht iiber die zu errichtenden 
Schulen verfafit und ihn am 10. April 1813 an das galizische Landes
gubernium geleitet. Aus demselben erfahren wir, von was fur Riicksichten 
sich das Czernowitzer Kreisamt bei der Griindung von Schulen leiten 
liefi. Das Kreisamt meinte, dafi bei der Errichtung von Schulen „nicht 
nur die Anzahl der schulfahigen Kinder, sondern auch die Um- 
stande, daB ein katholischer Seelsorger und ein Wirtschaftsamt 
im Orte, wo die Schule errichtet wird, existiere, vorziiglich be- 
riicksichtigt werdcn miissen, damit von ersteren der Religions- 
unlerricht besorgt, von letzteren aber die Aufsicht iiber die zu 
errichtende Schule gefiihrt werden konne und weil iibrigens

0 Kopie im Archiv des Ministeriums fiir Kultus und Untcrricht in Wicn Nr. 4196/332 
cx 1809, Fasc. 18. Bukowina. In de.m vom Bukowiner k. k. Landesschulrate hcrausgege- 
benen „Schematismus der Volksschulcn und Lehrer in der Bukowina" S. 38 ist irrtiimlich 
1872 ais Griindungsjalir der Knabenvolksschule in Gura-Humora angegeben. Es ware daher 
sehr wiinschcnswert, dafi bei einer Neuausgabe des Schematismus diesc sowie auch noch 
andere derartige Ungenauigkeiten richtiggestcllt werdcn.

2) Kopie im Archiv des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht in Wien Nr. 978/207, 
1812, Fasc. 18. Bukowina. Im Schematismus ist irrtumlich 1816 ais Griindungsjahr angegeben.
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aucli darauf wesentlich fiirzusorgcn sei, dafi die deutschcn An- 
siedler Gelegenheit zum Unterrichte fur ihre Kinder erhalten." 
Fiir Schulgriindung geeignet wurden seitcns des Kreisamtes folgende 17 
Ortschaften befunden: Szipenitz, welches mit Lużan 1020 schulfahige 
Kinder zahlte; Hlinitza mit Draczynetz mit 717 Schulkindern; Banilla am 
Czeremosch mit 331 Schulkindern; Lukawetz mit 238 Schulkindern; 
Kamenka mit Czerepkoutz, Wolczinetz und Bahrinestie mit 815 Schul
kindern; Ku c z u r ma r e  mit Woloka mit 460 Schulkindern; Wi żni t z  mit 
Wiźenka und Czernolmz mit 396 Schulkindern; Pu t i l l a  mit 348 Schul
kindern; Sol ka  mit Glit mit 170 Schulkindern; Pu t n a  mit Karlsberg mit 
188 Schulkindern; Kr a s n a  mit 223 Schulkindern; Bo j a n  mit 290 Schul
kindern; Molodia mit Czahor und Cotul Bainski mit 320 Schulkindern; 
Tereblestie mit Stircza und Opriszeni mit 335 Schulkindern; Boroutz 
mit Schiskoutz und Kisseleu mit 470 Schulkindern; Jakobcny mit 134 
Schulkindern; Luisenthal  mit 216 Schulkindern.

Die vorgeschlagenen 17 Schulen sollten al lmahlich zur Aktivierung 
gelangen und zwar zuerst jene zu Bojan, dessen Einwohner unter den 
„vermoglichsten“ gezahlt wurden und weil sieli dort „ein Lokalkaplan,  
ein Kontumaz- und Haupteinbruchsamt“ befinde und weil sich das 
Dominium zu Schulbeitragen verpflichtet habe, und Hlinitza,  ferner in 
L u i s e n t h a l ,  J a k o b e n y  und T e r e b l e s t i e ,  wei l  s i ch  d o r t  
d e u t s c h e F a m i 1 i e n b e f i n d e n, „die vorztiglich beriicksichtigt zu 
werden verdienen“ ; dann zu P u t n a  und K r a s n a  „aus  den  nami i -  
c h e n  U m s t a n d e n  wi e  i n T e r e b l e s t i e " ,  in K u c z u r m a r e  und 
Wi żni t z ,  wo vieie Schulkiuder waren, in S o l k a  und in P u t i l l a ,  „weil 
im Russisch-Kimpolunger Okoli noch gar keine Schule" errichtet war; 
schliefilich sollten Ka me n k a ,  Sz i pe n i t z ,  B o r o u t z ,  L u k a w e t z  
und B a n i l l a  am Czeremosz an die Reihe kommen. Ferner beantragte 
das Kreisamt, „dali dem gegenwartigen Mangel an brauchbaren Lehrern 
nur dadurch abgeholfen werden konne, dafi derley, der walachischen 
S p r a ć h e  k u n d i g e  L e h r e r i n d i v i d u e n  aus  S i e b e n b t i r g e n  in 
die Bukowina kommen gemacht wurden.“ Unter einem verlangte das 
Kreisamt, dafi fiir die Bukowina ein eigener S c h u l a u f s e h e r  mit 600 fl. 
Gehalt und normalmafiigen Diaten zu 4 fl. bestellt werde.

Das galizische Landesgubernium, das sich iiber die Vorschlagc des 
Kreisamtes zu aufiern hatte, stimmte denselben bis auf die Bestellung 
eines Schulaufsehers zu, die es fiir unnotig fand, weil die Schuloberauf- 
sicht Sache des Kreisvorstehers ware. Seitens des Landesguberniums wurden 
nun diese Vorschlage an die Studien-Hofkommission nach Wien geleitet. 
Diese bestellte den Hofrat Gubcr zum Referenten und legte dem Kaiser 
am 19. November 1813 ein ausfiihrliches Gutachten vor. Aus demselben 
entnehmen wir folgende interessante Daten iiber die Schulzustande: „In der
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Bukowina, wclche cincn Flacheninhalt von 172 n  Meilcn mit einer Popu- 
lation von 215.575 Seelen begreift, bestehen dermalen: eine deutsche 
Hauptschule in Czernowitz, eine deutsche Hauptschulc in Su- 
czawa, an beiden genannten Orten eine bloB moldauische Tri- 
vialscliule, dazu Trivialschulen zu Sereth, Istensegits, Radautz, 
Catnpulung, Sadagura, Kotzman, Zastawna, Czinkow, Krzysz- 
czatek, Waskoutz, Fiirstenthal, Gura-Humora und Kaczyka. Aus 
diesen sind die drei letzteren noch nicht mit Lehrern besetzt, weil sieli 
dazu kein taugliches Individuum fand.“ Mit dem Antrage, die Lchrer audi 
aus Siebenbiirgen zu nehmen, war aucli der Referent einverstanden und 
daher sollten diese Lehrstellen auch in Siebenbiirgen ausgeschrieben wer- 
den. „Durch die vom Gubernium angetragenen 17 neuen Schulen, hcifit 
es im Referate, werden 6267 Familien der Bukowina, welche eine Zahl 
von 6519 schulfahigen Kindern haben, in die Moglichkeit, einigen Unter- 
richt zu bekommen, gesetzt werden. Die dem Kreisamtsberichte beiliegende 
Tabelle weiset aus, dafi bei der Ausmittlung der Schulorte auf die Grofie 
der Popula tion  und auf den Umstand, ob die Einwohner vom Feldbaue 
leben, (wo die Kinder mehr zum Schulbesuche geschickt zu werden pflegen, 
ais an Orten, dereń Nahrungszweig ausschliefilich Viehzucht ist), dann auf 
die Kolonisten gesehen worden ist. Auch die Hofkanzley findet diese 
getroffenc Auswahl der Schulorte zweckmafiig. Die Orte Bojan, Pozorita, 
Jakobeny und Krasna sind auch ais Seelsorgerstationen des lat. kath. 
Ritus bestimmt.“ Diese 17 Schulen sollten im Laufe von 4 Jahren aktiviert 
werden. Der Mangel an Lehrern sollte auch durch die Praeparanden der 
Hauptschulen und durch die Besucher der K lerikalschule,2) „dereń 
Schiller die Unterrichtsmethode erlernen miissen und ihnen unlangst die 
dazu nothigen Biicher anzuschaffen verordnet“ wurde, behoben werden. 
Auch betreffend die Anstellung eines Schulaufsehers fiir die Bukowina 
machte sieli die Studien-Hofkommission den Standpunkt des Kreisamtes 
zu eigen. Mit dieser Stelle hatte man gerne den Czernowitzer Dechant 
Kekert betraut, aber er war leider „der moldauischen Sprache un- 
kiindig". Daher wurde fur dieses Vertrauensamt der „in seiner Art vor- 
ziigliche und der moldauischen Sprache genau kiindige Direktor 
der Hauptschule in Czernowitz de Marki" in Aussicht genommen.

1) Im Jahre 1809 betrug dic Bcvolkcrungsziffer 115.000, in 1813 konntc sic nicht 
aut 215.575 gewachsen sein; es muli daher in dem einen oder in dem anderen Fali cin 
Irrtum vorliegen.

2) Ubcr die Klerikalschule, aus wclcher die gr.-or. thcologischc Lchranstalt und seit 
1875 dic gr.-or. theoiogische Fakultat der Czernowitzer Univcrsitat hervorging, besitzen 
wir eine gut begriindete Monographic von Isidor de Onciul (Candela II., 1. ff.), welche 
von C. Morariu (a. a. O., S. 39 ff.) auch ins Deutsche ubersetzt wurde.
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Am 24. Dezember 1813 genehmigte Kaiser Franz I. in Freiburg das Ein- 
raten der Studien-Hofkommission. J)

Am 14. Mai 1814 wurde der von der Studien-Hofkommission in Aus- 
sicht genommene Hauptschuldirektor Anton de Marki, welcher „nebst  
den E i genschaf t en  eines  vorzi igl i chen S c h u l ma n n e s  aucli  
di e  voi l komt nene  Kennt ni s  der mol dau i s chen  Spr aćhe  besafi  
und mi t  dem Charakter ,  dann d e mGe i s t e  der Na zioń und der 
Weise,  wie selbe zu behande l n  sei, gut b e k a n n t  war", zum 
Schulaufseher iiber die gr.-or. und rom.-kath. Schulen ernannt, „weil der 
gr i echi sch nicht  uni er t e  Klerus  noch nicht  im St ande  war, 
die Ober auf s i ch t  iiber die Schul en  zu i i be r nehmen. “ 2) Dadurch 
wurden die Bukowiner Schulen aus dem Wirkungskreis des Lemberger 
Normalschul-Oberaufsehers, dem sie seit dem Jahre 1786 unterstellt waren, 
ausgeschaltet und der Fiirsorge eines e i genen  Schul auf sehe r s  an- 
vertraut. Ein Jahr spater wurde durch die kaiserliche Verordnung vom 3. Juli 
1815 in Czernowitz eine s e l b s t a nd i ge  Madchenschu l e  auf Kosten 
des gr.-or. Religiousfondes aktiviert, dereń Errichtung vom Kreisamte be- 
reits im Jahre 1803 in Anregung gebracht worden war. Zu Lehrerinnen 
sollten „3 we ib li che l ndividuen,  die der deut schen und polni -  
schen u n d we n i g s t e n s  eine der mo l d a u i s c h e n  Spr achek i i nd i g  
s e i e n“ aus dem Wiener Madchenpensionate angestellt werden.3)

Wir haben oben gesehen, dafi bei der Grtindung von Volksschuien 
in der Bukowina immer Rticksichten auf die schulfahigen Kinder romisch- 
katholischen Bekenntnisses genominen wurden. Diese sollten bald zur 
Alleinherrschaft gelangen, ais durch die kaiserlichen Verordnungen vom 
21. April und 14. Juli 1815, Zl. 851 und 1609 die Le i t ung  des Buko
wi ner  Schu l wesens  dem rom.-kath.  Kons i s t o r i um in Lember g  
i iber t r agen wur de . 4) Durch was fur Beweggrunde die leitenden Kreisc 
zu dieser Mafinahme bewogen wurden, lafit sieli vorderhand nicht er- 
grtinden. Soviel steht aber unzweifelhaft fest, daB die cinheimische Bevol- 
kerung gr.-or. Glaubens durch diese Mafiregel hart getroffen und in ihren 
kulturellcn Bestrebungen Jahrzehnte lang empfindlich gehemmt wurde. Die 
traurigen Folgen dieser ungliickseligen Mafiregel sind ja zur Gcniige be
kannt. Sie werden am besten durch Einwande illustriert, welche die Bischofe 
Baloęescul und Hacman in ihren wiederholten Eingaben gegen diese un- 
haltbaren Zustande geltend machten, dereń wesentlichsten Inhalt wir aus

') Original im Archiv des Ministeritims fur Kultus und Unterricht in Wien, Nr. 251/40 
ex 1814, Fasc. 18 A. Galizien.

2) Ebenda, Nr. 901/159 ex 1814, Fasc. 18, B. 2. Galizien.
a) Ebenda, Nr. (17 ex Juli 1815, Fasc. 18, B. 2. Galizien.
-1) Morariu (a. a. O., S. 139) vcrlcgt irrtumlicli diese Ubcrwcisung in das Jahr 1810.
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einetn Allerhochsten Vortrage der Studien-Hofkornmission vom 23. Marz 
1844, den wir weiter unten vollinhaltlich anftihren, r) kennen lernen.

Die Zoglinge des geistlichen Standes mufiten „erst im Se min ar 
wi eder  mol da u i s ch  l esen und schr e i ben  le rn e n 11, heiBt es in 
diesem Allerhochsten Vortrage. Und wie konnte dies denn auch anders 
sein, weno wir aus einem Berichte des galizischen Landesguberniums votn 
7. Juni 1822 erfahren, daG von den damals in der Bukowina bestehenden 
„27 Tr i v i a l s chu l en  bloB die in Czerńowi t z  und Suczawa  bis 
zum Jahr e  1821 l edi gl i ch mol daui sche ,  mi t  den dase l bs t  be
s t ehenden  Ha up t s c hu l e n  gl e i cbsam a l s Vo r b e r e i t u n g s k l a s s c n  
ve r b u n d e n e  Schul en waren.  Im gedacbten Jahre sind aber uber 
wiederhoite und dringende Antrage des Kreisamtes und des Konsistoriums, 
auch sie von den Ha u p t s c h u l e n  ge t r ennt  und so e i nger i ch t e t  
worden,  daB de r ma l en  der  Unt er r i cht  an de ns e l be n  in mol- 
dau i s che r  und deu t s che r  Spr ache  er tei l t  wird.112)

Im Jahre 1825 wurde seitens des galizischen Landesguberniums an 
die Studien-Hofkornmission berichtet, dafi der Bischof Isaia Balo§escul, 
welcher drei Jahre vorher seinem Vorganger Daniil V!achovici auf dem 
Czernowitzer Bischofsstuhl gefolgt war, den „Kaluger Eugen Hakmann zur 
Erteilung des Religionsunterrichtes a n d e r  von d e r H a u p t s c h u l c i n  
Cze r nowi t z  ge t r e nn t en  mo l d a u i s c h e n  Tr ivia  1 sch u le 11 (d. i. die 
heutige gr.-or. Knabenschule in der Schulgasse) einberufen habe mit einer 
jahrlichen Remuneration von 89 fl. 43 kr.:i)

Das waren die l e t z t en mo l d a u i s c h e n  Schul en aus  der 
v o r o s t e r r e i c h i s c he n  Zeit, welche im Jahr e  1821 auf den St and 
der  iibri geu T r i v i a 1 schulen der  Bukowi na  gebracht ,  d. h. utra- 
ąu i s i e r t  wurden.  Die diesbeziiglichen Eriasse befinden sieli in der 
Aktensammlung der gr.-or. Knabenschule in Czernowitz;4) di ese  Sc bule 
ist  die a l t e s t e B i l d u n g s a n s t a l t d e s  Landes .  Sie wird mit  ihrer  
Schwes t e r ans t a l t  in Suczawa  in dem Chr ysobul  des Fi i rsten 
Gr i gor e  Al exandr u  Ghica aus dem Jahre  1766 zum e r s t e nMa l e  
g e n a n n t  und bes t eh t  o lnie U n t e r b r e c h u n g  bis auf den heuti- 
gen Tag  fort. Das im Volksschul-Schematismus der Bukowina ange- 
gebene Griindungsjahr 1784 bezieht sich auf die deutsche Normalschule,

L Vgl. unten S, 41 ff.
2) Archiv d. Minist. f. Kultus u. Unterricht in Wien, Nr. 5119/1822, Fasc. 18. B. 2. 

Galizien.
3) Kopie im Archiv des Ministeriums fur Kultus und Unterricht in Wien, Nr. 52 cx 

1825. Fasc. 18. B. 2. Galizien.
4) Aktensammlung der gr.-or. Knabenschule in Czernowitz, Nr. 449, 979, 2070 und 

5807, welche Eriasse mir der derzeitige Direktor der Anstalt Hcrr D. Nosievici mit der 
grofiten Bereitwilligkeit zur Yerfligung stellte.
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welche am 1. Marz 1784 neben der bestehenden moldauischen Schule 
errichtet wurde. Im Jahre 1821 wurden nun die moldauischen Schulen in 
Czernowitz und Suczawa von den dortigen Hauptsclmlen losgelósl und zu 
selbstandigen Anstalten, wie sie vormals waren, organisiert. In diescr letzten 
Form besteht die Czernowitzer Schule ais gr.-or. Knabenschule fort, wahrend 
die Suczawer Schule im Jahre 1906 in eine deutsche und rumanische 
getrcnnt wurde. Infolge ihrer utraąuistischen Organisation konnten die Volks- 
schulen, dereń Zalil ohnehin gering war, fur die Volksbildung nicht viel 
leisten.x) Und dies aus dem Grunde, weil eine utraąuistische Volksschule 
ein pedagogisches Unding ist, was ja durch das spatere Reichsvolkssc’nul- 
gesetz auch anerkannt wurde und weil nach den damaligen Verhaltnisscn 
in der Bukowina ein plantnafiig betriebener utraąuistischer Unterricht 
praktisch undurchftihrbar war. Beider Sprachen kundige Lehrer waren da- 
mals weder im Lande selbst noch in Siebenbiirgen aufzutreiben. Wenn 
auch der eine oder der andere rumanische Lehramtskandidat sich die 
deutsche Sprache in dem Grade aneignete, urn an einer utraąuistischen 
Schule wirken zu kónnen, da stellte sich seiner Anstellung sehr oft sein 
gr.-or. Glaubensbekenntnis entgegen. Daher kam es, daS das Lemberger 
Konsistorium galizische Lehrer ins Land schickte, welche wohl die deutsche 
und polnische,  nicht aber auch die rumanische Sprache verstanden. Von 
dem Lehrer nicht verstanden und von ihren anderssprachigen Mitschiilern 
gehanselt und verspottet, -) verliefien die rumanischen Kinder die Schule 
mit dem Gefiihle der Angst und Abneigung, welche sich von Generation 
zu Generation fortpflanzte und in manchen Dorfern bis heute noch nicht 
ganzlich iiberwunden ist. Diese traurigen Zustande waren fiir die Dauer 
unhaltbar. Dieser Uberzeugung konnten sich die leitenden Kreise nicht 
verschlie6en. Vier Jahre vor dem Ausbruche der Marzrevolution wurden 
geeignete Mafiregeln zur Besserung derselben getroffen. Diese wollen wir 
aus dem folgenden Allerhóchsten Vortrage, in welchem wir auch eine 
kurze Darstellung uber die Fntwicklung des Bukowiner Sclmlwesens findcn, 
kenncn lernen.

’) Vgl. J. S. Sbiera, a. a. O., S. 03 und 96.
-) Vgl. Revista politica, IV. Jahrg. Nr. 22, S. Ki i. und Toma, a. a. O., S. 14 f.
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Allerhochster Vortrag
der treugehorsamsten Studien-Hofkommission, wegen Besserung des Volksschulwescns fur 
die nicht unierten Griechen in der Bukowina. Wien am 23. Marz 1844. Referent:

Regierungsrat Schoneich.4)
Die Bukowina zahlt eine griechisch nicht uniertc 2) Bcvólkcrung von 283.399 Scclen 

(im Jahre 1844), welche iiber 50.000 schulfahige und nur 1000 schulbesuchcnde Kinder 
liat. Bevor die treugehorsamste Studien-Hofkommission zu der Erortcrung des in dcm ehr- 
erbietigst angeschlossenen Bericlite des galizischen Guberniums in der hieruber von der 
Vereinigten Hofkanzlei eróffneten Wohimeinung erlialtenen. Antrage zur Verbesserung dieses 
Zustandes iibergeht, sieht sie sich genothiget, in kurzeń Umrissen den bisherigen Umfang 
der eingeleiteten Malkegeln ehrfurchtsvoll anzudeuten.

Ósterreich traf die Bukowina bei.der Besitznahme im Jahre 1774 fast ohne Bildungs- 
anstalten, nur 4 Schulen,3) welche Kalugier-Kloster (Basilianer Monche des griechisch nicht 
unierten Ritus) durch weltliche Lehrer unterhielten,4) waren die samtiichen Schulen in 
diesem 182 □  Meilen grofien, damals blofi von Bekennern jenes Ritus bewohnten Landes.

Warum diese Monche nicht selbst Schule hielten, gibt Bischof Hakmann in seiner 
Eingabe vom 17./5. September 1837 naher an, tragt aber hier nicht weiter zur Saclie bei. 
Des hochstseligcn Kaisers Joseph II. Majestat geruhten bereits im Jahre 1783 mit dem 
allerhochsten Kabinetsschreiben vom 19. Juni 1783, die Aufhebung der entbehriichen 
Kloster und die Verwendung des hiedurch erzieiten Vermógens zur Bestreitung der Aus- 
lagen fur den griechischen Klerus und den Unterricht anzuordnen und in dcm allerhóchst 
gcnehmigten Organisierung-Plan vom 29. April 1786 sodann wieder ausdrucklich zu bc- 
stimmen, dat! der (aus diesen Klostern, den Bistumsgiitern usw. erzicltc) griechisch nicht 
uniertc Rcligionsfond zuin waliren Bestcn des Klerus, der Religion und des Schulwescns 
verwendet werde.

Noch wahrend der ersten Militarverwaltung wurden in den Stadten Czernowitz und 
Suczawa sogenannte Normalschulen eingeftihrt, an denen der Unterricht zur Not von biczu 
fahig erkannten Militar-Individuen gegeben wurde; r>) — nebst dem ist auf die Errichtung 
nocli anderer d e u t s c h e n  oder Trivialschulen Bedacht genommen worden, urn die da
mals nur in 72.000 Seelen bestandene Bevolkerung nach und nacli dem iibrigen Korpcr 
der Monarchie durch Verbreitung deutscher Bildung zu nahern.

Da jedoch diese Schulen fur di e,  n u r  d e r m o l d a u i s c h e n S p r . a c h c k u n -  
d i g e n  B e w o h n e r  errichtet werden sollen, so mufite fiir Lehrer gesorgt werden, welche 
der moldauischen Sprache vollkommen kundig waren.

Man nahm diese aus Siebenbiirgen und an ihrer Spitze stand Anton de Marki, 
welcher Lehrer an der Normalschule in Czernowitz wurde. De Marki griindete eine 
Lehretversammlung von den aus Siebenbiirgen, seinem Geburtslande heriibcrgekommenen 
Lchrernn) und so begann im Jahre 1784 die Czernowitzer Schule zu wirken und nach 
und nach Lehrer fiir Trivialschulen zu bilden.

!) Original im Archiv des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht in Wien, 
Nr. 4189/1156 ex 1844, Fasc. 18. A. Galizicn. Es sei mir hier gestattet, dem Herrn Archiv- 
direktor kais. Rat Franz S t a u b und dem Herrn Archivar Dr. Rudolf K m e n t  fiir ihr 
grofies Entgegenkommen mcinen innigsten Dank auszusprechen.

2) So liieB die moldauische Kirche in der Bukowina bis zur kaiserlichen Entschlic- 
fiung vom 25. November 1864, durch welche ihr offizieller Name „ g r i e c h i s c h -  
o r i e n t a I i s c h“ festgesetzt wurde.

3) Es bestanden damals in der Bukowina nicht 4, sondern 6 Schulen.
4) Diese Schulen wurden aus dem gemeinsamen Schulfonde unterhaltcn.
B) Die Militarindividuen wirkten an den R e g i m e n t s s c h u l e n  und nicht an den 

Normalschulen in Czernowitz und Suczawa.
6) AuBer de Marki und Thallinger kamen keine anderen Lehrer aus Siebenbiirgen.
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Der griechisch nicht unierte Religionsfond war bald cin sclbststandiges Ganze, bald 
cin TciI des galizischen (katholischen) Religionsfondes und diente nach seiner Wieder- 
ausscheidung aus diesem zur Bedeckung der Auslagen fiir den Kultus der nicht unierten 
Gricchcn und fiir samtliche Schulanstalten in der Bukowina, welchc jedoch bei der immer 
mclir und mehr zunehmenden Einwanderung anderer Religionsgenossen auch nicht mehr 
blofi griechisch nicht unierte Schulen, sondern gemischte waren, so daB mit der ehrerbic- 
tigst angeschlossenen Allerhdchsten Entscheidung de rec. 16. September 1803, allergnadigst 
angeordnet wurde, daB vom 1. Janner 1804 angefangen, auf katholische Schulanstalten von 
diesem Fonde nicht mehr, sondern selber blofi fiir die nicht unierten Glaubensgenossen 
verwendet werde.

Die Vermehrung der Sclnilen hatte in diesem armen Lande, dessen Bewohnern jeder 
Wunsch nach Bildung in dem Mafie abging, dafl sic haufig in die Moldau auswanderten, 
ehe sic ihre Kinder .in die Schnie sandten, urn so grofierc Schwierigkeiten, ais an den 
damals gleichfalls ganz ungebildeten griechisch nicht unierten Seelsorgern keine Forderer 
der Bildung zu finden waren.

Durch die Anstellung eines eigenen weltlichen Schulaufsehers mit dem Gehalte 
jahrlich 600 fl. und den Diaten von 4 fl. bei dem Bukowiner Kreisamte, und zwar in der 
Person eben jenes genannten de Marki, wurde getrachtet, dem Schulwesen in der Bukowina 
cinigen Vorschub zu geben, woruber die Allerhochste Bewilligung am 24. Dezember 1813 
in der ehrerbictigsten Anlage erfolgte.

Ferner ais die katholischen Konsistorien die Leitung des Volksschulwesens erhielten, 
wurde mit der chrcrbietigst angeschlossenen Verordnung der treu gehorsamsten Studien- 
Hofkommission vom 21. April und 14. Juli 1815, Zl. 851 und 1609, bestimmt:

a) dafl diejenigen Schulen in der Bukowina, welche in blofi von griechisch nicht 
unierten Glaubensgenossen bewohnten Orten bestehen, dem Konsistorium dieses Ritus zu 
Czcrnowitz unterzuordnen sind; wo aber auch katholische Seelsorger bestehen, diese Schulen 
dcm lateinischen Konsistorium in Eemberg zu unterstehen haben und das griechisch nicht 
unierte Konsistorium lediglich den Religionsunterricht, den der Katechct des griechisch 
nicht unierten Ritus erteilt, zu bcaufsichtigen haben;

b) dafi dem griechisch nicht unierten Konsistorium deshalb der Einflufi auf Schulen, 
wo kein katholischer Seelsorger besteht, zugewicsen werde, weil dieses Bekenntnis, wenn 
es auch nicht zur katholischen Kirchc gehóre, doch dem protestantischen Religionsbekcnnt- 
nisse nicht gleichgestellt werden konne, da ersterem die freie Religionsubung mit allem 
offcntlichcn Geprange zusteht, wahrend diese den Vorzug der Óffentlichkeit nicht haben.

Dieser Einflufi sei fiir jetzt jedoch nur in der Hinsicht angedeutet, in wie ferne die 
Einwirkung des katholischen Konsistoriums dadurch ausgeschlossen ist.

Ubrigens sei bei dem griechisch nicht unierten Konsistorium noch kein eigener 
Schulrefcrcnt, sondern an dessen Stelle der Schulaufscher dc Marki unter der Oberleitung 
des Kreisamtes und bis zur ganzlichen Einrichtung des Schulwesens in der Bukowina 
habe das griechisch nicht unierte Konsistorium aufier dem Religionsunterrichtc kcinen 
Einflufi zu nehmen.

Diese durch die damaligen ungiinstigen Umstandc, wo der griechisch nicht unierte 
Klcrus neue Lclirer noch nicht in gehoriger Zahl bestellcn konnte, herbeigefiihrte, provi- 
sorische Organisation der Schulleitung, die bis jetzt bestehet, hat jedoch manche iible 
Folgen herbeigefuhrt. Diese mit manchen Ubelstanden verbundene Organisation der Schul
leitung veranlafitc die beiden Bischofe Baloęescul und Hakman zur Grundlage ihrer wieder- 
holten Begehrcn zu machen und um die Gestattung des ihnen gebiihrenden Einflufles zu 
bitten. Diese Gcbrechcn sind:

a) Die Schulen wurden immer mehr und mehr ais k a t h o l i s c h e  angesehen, weil



14

durch dic Einwandcrung nadi und nach dic katholische Bcvolkerung, sowohl latcinischcn 
ais auch griechischen Ritus, in das Land kam und sich immer mehr verbrcitctc, (im Jahrc 
1842 bcrcits 28.161 Seelen lateinisch katholischen und 7817 griechisch unierten Glaubens- 
bckcnntnisses) dahcr auch, und zwar um so mehr an diesen Schulen teilnahmcn, ais dic 
Einwandcrer mehr den Trieb nach Bildung hatten, und das Le mb e r g e r  e r zbi schof -  
l i c h e K o n s i s t o r i u m  fiir s i e z u s o r ge n  ger n d i e H a n d  bot,  a l l e i n e bcn  
d e s h a l b  g e s c h a h  es auch ,  da  13 i m m e r  m e h r  u n d  m e h r  k a t h o l i s c h e  
L e h r e r  b e i d e r  R i t u s  a n g e s t e l l t  w u r d e n ,  dadur ch  wu r d e n  a b e r  n i c h t  
u n i e r t e  G r i e c h e n ,  w e l c h e  U n i e r v e r s u c h e  be s o r g t e n ,  noch me hr  dcm 
S e n d e n  i h r e r  K i n d e r  i n d i e  S c h u l e n ,  d e n e n  e i n  L e h r e r  l a t c i n i s c h c n  
o d e r  g r i e c h i s c h -  k a t h o l i s c h e n  R i t u s  v o r s t a n d ,  a b g c n e i g t ;

b) um fi ir d i c s e  n e u e  B e v o l k e r u n g  z u s o r g e n ,  e r g a b  s i c h  d i c  
w e i t c r e  F o l g ę ,  daU d i e  L e h r e r  m e i s t c n s  D e u t s c h e  o d e r  P o l e n  
w a r c n ,  u n d  da  13 d i e  p o l n i s c h e  S p r a ć  h e  in d e n  S c h u l e n  e i n g e f i i h r t  
w u r d e ,  h i e d u r c h  a b e r  d i e  K i n d e r  m o l d a u i s c h  s p r e c h c n d c r  E l t c r n  
n o c h  m i n d e r i n  d e r  L a g ę  wa r e n ,  a m U n t e r r i c h t e ,  d e n  s i e  n i c h t  vcr-  
s t a n d c n ,  u n d  f i i r w e l c h e n  s i e  m i t d o p p e l t e r M u h e  n u n  z w e i S p r a -  
c h e n  z u  e r l e r n e n  h a t t e n ,  n u t z b r i n g e n d e n  A n t e i l  zu n e h m e n .

Au t  d i e s e  Ar t  g e s c h a h  es,  d a 13 d i e  g r i e c h i s c h  n i c h t  u n i e r t e n  
S e e l s o r g e k a n d i d a t e n  e r s t  i m  S e m i n a r  w i e d e r  m o l d a u i s c h  l e s e n  u n d  
s c h r e i b e n  l e r n e n  m u f i t e n ,  um s i c h  fi i r i h r e n  ki i nf t i gen Ber uf  t a u g l i c h  
z u m a c h e n  u n d  da  13 s i c h  i m m e r  w e n i g e r  n i c h t  u n i e r t e  G r i e c h e n  
fi i r  d e n  S c h u l l e h r e r d i e n s t  v o r b i l d e t e n .

Bischof Hakmann insbesonderc, welchcr diese Umstandc in der Eingabe vom 17./5. 
Septembcr 1837 an das galizische Gubernium naher nachzuweisen trachtete, bat sonach, 
es mochte der griechisch nicht unierte Religionsfond in dieser Beziehung, nlimlich zum 
Bcsten des Volksschulwesens der nicht unierten Griechen gleichfalls verwcndet und nebst 
einer Kirchensangerschule zur Bildung der griechisch nicht unierten Schullehrcr zu Czcr- 
nowitz, fiir die 50.000 schulfahigen Kinder dieses Ritus:

3 Hauptschulen mit 4 Klassen
30 Schulen mit 3 Klassen und bei jeder Pfarre oder Lokalie 

1 Pfarrschule crrichtet;
und alle diese, unter der Leitung des griechisch nicht unierten bischoflichcn Konsistoriums, 
mit d e r  m o l d a u i s c h e n  S p r a c h e  v o l l k o m m e n  k u n d i g e n  und sich zur 
griechisch nicht unierten Religion bekennenden Lehrern bcstellt werden.

Das Lemberger erzbischofliche Konsistorium wollte zwar jene Mangel in Abrcdc 
stcllen, es seien die Lehrer auch soweit ais notig der moldauischen Sprache kundig, auch 
cinige davon griechisch nicht unierten Ritus und nicht jene Ursachen, sondern die allge- 
mcine Abneigung ungebildeter Eltern von dem Senden ihrer Kinder in die Schulen trugen 
dic Schuld des geringen Schulbesuches, wic es eben jene Schulen zeigtcn, wo griechisch 
nicht unierte Lehrer bestehen, und der grofiere Zuwachs in den Stadten, wo die Eltern die 
katholischen Schulen den Nationalschulen vorzógen, beweise; a l l e i n  es k o n n e  doch 
n i c h t  g e l c u g n e t  w e r d e n ,  dafi  j e d e r  g i i ns t i ge  E i n f l u f i  der  S e e l s o r g e r  
g r i e c h i s c h  n i c h t  u n i e r t e r  R e l i g i o n  b i s  j e t z t  auf i er  Bej ni i t zung b l i eb  
u n d  dafi  d e r S c h u l b e s u c h  s o w e n i g  F o r t s c h r i t t e  m a c h  t, daf i  c i n e 
A b h i l f e  d u r c h a u s  n o t w e n d i g  wi r d .

Nach Vorausschickung dieser den Vorverhandlungen entnommencn Bcmerkungcn 
erlaubt sich dic treugehorsamste Studicn-Hofkommission zu den Antragen des galizischen 
Landesguberniums iiberzugehen; sie sind:

■i
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I. Verwendung des griechisch nicht unierten Religionsfondes zum Besten des Volksschul-  
unterr ichtes der griechisch nicht unierten Bevolkerung des Landes.

Diese Vcrwendung lag, wie bereits erwahnt wurde, schon in der j  urspriinglichen 
Bcstimmung diescs, eigentlich den Religions-Studien- und Schulfond der griechisch nicht 
unierten Bevólkerung der Bukowina bildenden Fonds.

Wahr ist es, dali man ihn biters fur einen Landesfond, zu jeder Art Vcrwendung 
bcstimmt, ansah, wenn nur seine Verwendung die Bukowina bctraf. Dies fiihrtc schon zu 
dcm Allerhochsten Vcrbot vom Jalire 1803, ihn fiir katholischc Schulcn zu beniitzcn. Mit 
den Allerhochsten Befehlen vom 18. August 1818 und 2. Oktober 1818 wurden Erhcbungen 
tiber dcssen Bestimmung und Verwendung Allerhoclist angeordnet, und ais sich crgab, 
dali er

1. die Auslagen fur den griechisch akatholischen Kultus mit Inbegriff der thcologischcn
Lehranstalt fiir denselben;

2. die Bestreitung des Aufwandes fiir die Volksschulcn
3. fiir die hohcrcn Untcrrichtsanstalten
4. fiir die Besoldung der bei denselben angestelltenj Kathecheten des lateinischen

Kultus; endlich
5. die Unterhaltung des Hebameninstituts

zu bestreiten benutzt werde; erflofi die gehorsamst angeschlossene Allerhochste Ent- 
scheidung vom 18. Dezember 1820, dafl dieser Fond nur zur Aufrechthaltung des griechisch 
nicht unierten Kultus und des Volksunterrichtes, jedoch auch dieses Untcrrichtes nur dann 
vcrwcndet werden konne, wenn dieser von den KlOstern ertcilt worden und auch in diesem 
Falle nur, in so weit es diesmals bei dem Bestande der Klbstcr vorhandenen, von selbcn 
nicht unterhaltenen Unterrichtsanstalten nicht betrifft; zugleich wurde die diesfallige Aus- 
gleichung fiir das Vergangene Allerhbchst befohlen.

Soweit das galizische Gubernium friiher diesen Fond zu fremden Zwecken zu be- 
niitzen gewohnt war, so eng begrenzte es jetzt seine Wirksamkeit, indem es die Erhebung 
wegen seiner Beitragseignung fiir die Volksschulen, nicht blofi auf den faktischcn Stand 
zur Zeit der^Kloster, sondern bis auf einen rechtlichen Anspruch ausdehntc und diese 
rechtliche Verpflichtung der Klbstcr noch immer mit Mtihe verfolgte, ais schon langst 
durch Yielfaltige Zeugnisse alter Kalugier-Monche und des^Bischofs Baloęescul selbst, der 
faktische Stand, dafi namlichfdiese' Klbster .Volksschulen bestellten, auficr Zweifel gesetzt 
worden war.

Erst itzt ist das Gubernium zur Ansicht gelangt, daB, weil die Kloster friiher Volks- 
schulen bestellten, nun audi der Fond diese zu dotieren habe, und weil sie zur Zeit der 
Ubernahme der Bukowina alle Volksschulen versorgten, nun auch der Fond fiir alle Volks- 
schulcn der griechisch nicht unierten Konfession zu sorgen habe.

Die Vercinigte Hofkanzlei ist mit dieser Vcrwendung des erwahnten Fondes voll- 
kommen einverstanden, indem selbe in den hicriiber erflossenen Allerhbchsten Bestim- 
mungen gegriindet erscheint.

Denn in dem Allerhochst genehmigten Regulierungsplane fiir die Bukowina vom 
Jalire 1786 ward ausdriicklich erklart, dafi dieser Fond zum wahren Bestand des Klerus, 
der Religion und des Schulwescns gewidmet sei und daB die Religionsfondskasse die Bc- 
stellung, Einrichtung und Unterlialtung der Nortnal-und Bezirksschulen zu bestreiten habe, 
sowie auch, dafi, je nachdem ais es die Mittel dieser Kasse erlauben, auch gemeine.odcr 
Triyialschulen an allen denjenigen Orten zustande kommen miissen, wo Pfarr- oder Filial- 
pfarrkirchen sich befinden.

Diese Widmung des bukowiner griechisch nicht unierten Religionsfondes fiir das 
Yolksschulwesen ist zu bestiinmt, ais dafi dariiber noch cin Zweifel bestehen konnte.
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In der Folgę sind diesem Fonde frcmdartige Zwecke zugcwicscn, abcr schon mit 
der (oben gehorsamst angeschlossencn) Entschliefiung vom Jahrc 1803 Allerhdchst he- 
stimmt worden, dafi er blofi ftir dic griechisch nicht unierten Glaubensgenossen zu ver- 
wenden sei.

Auch mit der AHerhochsten Entschliefiung vom 18. Dezember 1820 war keine 
Anderung in der Widmung dieses Fondes, wic dieselbe in dem geistlichen Rcgulierungs- 
plane ausgesprochen wurde, beabsichtiget, sondern nur den Sinn derselben dahin gerichtet, 
damit dieser Fond seiner Widmung und Bestimmung gemiifi verwendct werde.

Der Antrag des Guberniums, dafi alle griechisch nicht unierten Schulen in der Bu
kowina aus diesem Fonde zu erhaiten seien, ware dalier nach der Meinung der Hofkanzlei 
um so mehr zu genehmigen, ais Euere Majestat mit der AHerhochsten Entschliefiung vom
24. Oktober 1843 in Betreff der Regulierung der griechisch nicht unierten Pfarreien in der 
Bukowina am Schlusse der Vereinigtcn Hofkanzlei Allergnadigst zu verordncn geruhet 
liabcn, in Uberlegung zu nehmen, ob, wenn nicht dic Betórderung des Jugcndunterrichtes 
in den Bestimmungen dieses Fondes liegt, dic Krafte desselben nicht audi und wie fiir 
dic Beforderung dieses Unterrichtes in Scliuien, dereń es Zeuge des Diózesan-Schematismus 
sehr wenige gibt, beniitzt werden konnen und sollen.

Mit dieser Meinung kann auch die treugehorsamstc Studien-Hofkommission sieli 
nur vol!kommen vereinigen, in dem hiedurch nicht nur ein reicher Fond fiir dic Verbcs- 
serung des Zustandes des Volksschulwesens der nicht unierten Grieclicn in der Bukowina 
gewonnen und beztiglich bewahret wird, sondern weil auch diesc Ansicht im Giundsatze 
(anaioge Verwcndung der urspriinglichcn Stiftung) nun ganz mit dem Verfahrcn iiberein- 
stimmt, welches bei dem Erlose aus den aufgehobencn katholischcn Kldstern und sonstigen 
Stiftungen beobachtct worden ist, weil endlich diese Bestimmung im Wortlautc und Geistc 
nllcr, insbcsonderc der urspriinglichcn, iiber diesen Fond crflossenen AHerhochsten Be
stimmungen gelegen ist.

II. Bestimmungen, welche Schulen ais griechisch nicht uniert und welche ais katholisch
zu erklaren seien.

O b w o h i mit den gehorsamst bezogenen und angeschlossencn Studien-Hof- 
kommissions-Dekrcten vom 21. April und vom 14. Juli 1815 Zl. 851 und 1609 b e s t i mmt  
w o r d e n  war ,  dafi  d e r  R i t u s  d e s  S e e l s o r g e r s  i m O r t e  d e r  S c h u l c  
ii b e r  d i e  E i g e n s c h a f t  d e r  S c h n i e  zu e n t s c h c i d e n  h a bc ,  ob sic namlich 
zu den katholischcn oder akatholischen gehoren solle, so  i s t  s i c h  dor t ,  wie bercits 
chrerbietigst erwahnt wurde, n i c h t a n d i e s e  B e s t i m m u n g  g e h a 11 e n w o r d e n ,  
s o n d e r n e s w u r d e n  a l l e  S c h u l e n ,  s o b a l d  s i c  n u r  a u c h  v o n  k a t h o 
l i s c h  e n K i n d e r n b e s u c h t w u r d e n, f u r k a t h o l i s c h  e r k l a r t  u n d  d a r 
na  c h b c h a n d e l t ,  s o n a c h  g e w ó h n l i c h  n u r  mi t  k a t h o l i s c h c n  L e h r c r n  
b e s e t z t  u n d  a u f  d i e  m o l d a u i s c h e  S p r a ć  li e m i n d e r c R i i c k s i c h t  g e 
tt o m m e n.

Das Gubernium und dic vercinigte Hofkanzlei erachten, dafi bei dem obigen Grund- 
satze stehen zu bleiben und die bestehenden Schulen zu behandeln waren; bei Ortcn, wo 
Seelsorgcr des katholischcn und des griechisch nicht unierten Bckenntnisses bcstelicn, 
hatte jedoch die katholische Rcligion den Voizug.

Eine Ausnahme von dieser Regei werde nur bei den ungarischen Kolonistcn von 
Istensegits eintreten, welches bei einer Bevolkerung von mehr ais 1600 Katholikcn und 
nur 18 nicht unierten Griechen, zwar cinen nicht unierten abcr keinen katholischen Seel- 
sorger tiat und wo, wie bisher, eine katholische Schule zu verblciben hatte.

Diesen Antragen, welche den in den eben bezogenen Hofdekrcten enthaltenen
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Bestimmungen und in den in der politischen Schulverfassung enthaltenen Anordnungen 
riicksichtlich der Behandlung der akatholischen Volksschulen gegriindet sind, erachtet auch 
dic treugehorsamste Studien-Hofkonimission und zwar utn so mehr beistimmen zu 
sollen, ais riicksichtlich der Erteilung des Elementarunterrichtes in Ortcn, welche von einer 
Bcvolkerung gemischten Bekenntnisses bewohnt sind, die Allerhochstc Entschliefiung vom 
30. Janner 1827 die genauesten Bestimmungen enthalt, an welche sich demnach auch in 
der Bukowina genau zu halten ware.

Hiernach wird demnach fiir dic Katholiken in diesen Ortcn nach den bezogenen 
Allerhochsten Bestimmungen vorgesorgt werden miissen, wenn fiir sie eine eigene Schulc 
niclit bestellt werden kann; und ebenso wird den nicht unierlen Griechen freistehen, fiir 
einen eigenen Unterricht dort vorzusorgen, wo keinc Schulc fiir sie crrichtct werden kann, 
wobei ihncn auch, fast Grund vorhanden zu sein erkannt wurdc, eine Beihilfe aus jenem 
Fonde von der I.andcsstellc gewahrt werden konnte.

III. Einrichtuncj der Vo!ksschuien und Aufsicht Liber selbe.
Nach den Antragen der beiden Konsistorien und des Guberniums, welchen auch die 

Vercinigte Hofkanzlei beistimmt, waren:
a) bei katholischen Schulen, nur katholische Lchrcr zu bcstcllen, der Unterricht in 

der Sprache der betreffenden Gemeinde zu geben und die Aufsicht auf selbe hatte dem 
Lcmberger crzbischoflichen Konsistorium zuzustehen;

b) bei griechisch nicht unierten Schulen waren nur griechisch nicht unierte Lehrcr 
anzustellen. D ie  S c h u l s p r a c h e  h a t t e  d i e  mo I d a u i s c h c  u n d  i m B e z i r k c  
z w i s c h c n  d e m  P r u t h u n d  D n j e s t r d i c  r u t h e n i s c h e  S p r a c h e  z u s e i n  
u n d  d i e  A u f s i c h t  ii ber  d i e s e  S c h u l e n  an das  g r i e c h i s c h  n i c h t  u n i e r t e  
b i s c h o f l i c h e  K o n s i s t o r i u m  i n C z e r n o w i t z  i i b e r z u g e h e n .

Nachdem versichert wird, dafi sowohl von Seiten der griechisch nicht unierten 
Scelsorger, ais des Bischofes nicht nur kein Hindernis mehr vorhanden, sondern im Gegen- 
teil vollcr Grund zu erwarten ist, dafi sic den Volksschulunterricht befbrdern werden, so 
findet die treugehorsamste Studien-Hofkommission dagegen um so minder ctwas zu 
erinnern, ais diese Verfiigungen bereits in den Allerhochsten Direktiven gelegen sind und 
auch schon zur Ausfiihrung gekommen waren, wenn, wie erwiihnt, nicht friiher es die Vcr- 
haltnissc untunlich gemacht hatten.

Durch diese Verfiigung wird aber nach allscitigen Erkenntnissen der mit der ehr- 
turchtsvoll angeschlosscnen Entschliefiung vom 20. April 1822 ernannte Schulaufseher 
Andreas Paukewicz ;) entbehrlich.

Das Gubernium tragt an, dafi er um so mehr ąuieszicrt werde, ais sein Einflufi 
auf das Schulwesen kein besonders gedeihlicher sei und in letzter Zeit gegen ihn viel- 
fache, grofitenteils gcgriindete Klagen vorgekommen seien.

Bei diesen Verhaltnissen kann auch die treugehorsamste Studien-Hofkommission 
nur darauf ehrerbietigst einraten, dafi die Stelle eines Schulaufsehers in der Bukowina 
wieder eingehe und dafi der dermalige Schulaufseher bis zu seiner dem Gubernium zur 
Pflicht zu machenden angemessenen baldigen Unterbringung in Quieszcntcnstand zu 
versctzcn ware.

J) Nach dem Todc des crsten Schulaufsehers Anton de Marki (Mai 1814 bis Janner 
1819) vcrsah der Direktor der Czernowitzer Hauptschule Jakob Neumann provisorisch den 
Dienst des Schulaufsehers durch 2 Jahre bis „der 4te Klasscnlchrer an der Normalschulc 
in Lcmberg Andreas Paukewicz zum Schulaufseher fiir die Bukowina ernannt wurde.* Vgl. 
das dicsbcziigliche Aktenstiick in Arcliiv des Ministeriums fur Kultus und Unterricht in 
Wien, Fasc. 18. B. 2. Galizien, Nr. 2774/740 ex 1822.
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IV. Vermehrung der Schulen und Ausgleich des Normalschul- und des griechisch nicht
unierten Religionsfondes.

Wenn nach den unter II-angedeuteten Bestimmungen vorgegangen werden wird, so 
ist eine Anderung unter den Schulen zu erwarten und es wird sich sodann zeigcn, in wic 
weit der Normalschulfond seit dem Jahrc 1821 ungehorig in das Mitleiden gezogcn wurdc 
und wie viel an Ersatz ihm nun mehr aus dem griechisch nicht unierten Rcligionsfonde 
zu vcrweisen sei. t

A l l e i n  es i s t  u b e r h a u p t  kl a r ,  dal i  d i e  b e s t e h e n d e n  S c h u l e n  
i n s b c s o n d c r s  fi i r d i e  g r i e c h i s c h  n i c h t  u n i e r t e n  G r i e c h e n  w e r d e n  
v e r m e h r t  w e r d e n  mi i s s e n ,  o b w o h l  d a s  L e m b e r g e r  e r z b i s c h ó f l i c h c  
K o n s i s t o r i u m  es n i c h t  z u g e b e n w i l l  u n d  o b w o h l  d e r  K r e i s h a u p t -  
m a n n  n i c h t  i n d e m  M a n g e l  a n S c li u 1 e n, s o n d c r n  i n d e r e ń  s c h 1 e c h t e 
B c s t e l l u n g  d i e  U r s a c h e  d e r  t i e f e n S t u f e ,  a u f  w e l c h c r  d a s  Sc hu 1- 
w e s c n  d o r t  s t e h t ,  zu f i n d e n  e r k l a r t .

Nach der Meinung des Guberniums, welcher auch die Vereinigtc Hofkanzlci zu- 
stimmt, hatte iibcr die Zahl der neu zu erriclitenden Schulen und iibcr die Orte, wo sie 
zu bestehen haben wiirden, wenn erst' iiber diese Grundsatze die Bestimmung erflossen 
sein wiirde, vorlaufig das mit den Lokalverhaltnissen am besten bekanntc Kreisamt im 
Einvernehmen mit dem griechisch nicht unierten Konsistorium sich zu aulJcrn.

Dermalen durfte die Errichtung von griechisch nicht unierten Hauptschulen sich ais 
das Notwendigste zeigen, weil nach der Meinung des Guberniums, wenn die im Zugc 
dieser Verhatidlungen zur Sprache gekommcnen, in Beziehung auf Religion und Sprachc 
obwaltenden Verhaltnisse schon eine Absonderung der katholischen und griechisch nicht 
unierten Trivialschulen von einander erheischen, dies offenbar bei Hauptschulen in cincm 
hoheren Grade der Fali sei; dazu komme noch die Notwendigkeit der Bildung tauglichcr 
griechisch nicht unierter Lehramtskandidaten, endlich die den schlecht besoldcten Trivial- 
Schullehrern auf dem Lande unausweichlich zu eroffnende Aussicht auf Beforderung zu 
den Hauptschulen.

Vor der Hand ware nur eine griechiscli nicht unierte Hauptscliulc, und zwar nach 
dem Erachten seiner kaiscrlichen Holieit des durchlauchtigsten Herrn General-Gouvernars 
in S u c z a w a  zu errichten, weil dieser Ort sich mit Riicksicht auf seine eigentUmlichen 
Verhaltnisse und seine iiberwiegend griechisch nicht unierte Bevolkerung dazu vorzugs- 
wcise eigne.

Ob und wo dann etwa noch derlei Hauptschulen zu errichten waren, werdc der 
Gegenstand spaterer Verhandlungen sein.

Was die Pfarrschulen betreffe, so ware hier ganz im Geiste der Allerhochstcn Ent- 
schlicilung vom 21. September 1841 vorzugehen, nur daB, was dort dem Normalschulfonde 
zugewiesen wurde, hier der griechisch nicht unierte Religionsfond zu lcisten haben werdc.

Endlich die Modalitaten, unter welchen die, auch nach der Meinung des Lemberger 
lateinischen crzbischoflichcn Konsistoriums zweckmafiig scheincnde Kirchensangerschulc zu 
Czernowitz ins Leben zu treten hatte, ware gleichfalls noch vorlaufig die Verhandlung 
durch das Kreisamt mit dem griechisch nicht unierten Konsistorium einzuleiten.

Die trcugehorsamstc Studicn-Hofkommission findet auch gegcn diese Antrage 
nichts zu erinnern.

Geruhen Euere Majestat diesen Einleitungen die Allerhochste Genehmigung aller- 
gnadigst zu erteilen.

Wicn, am 23. Marz 1844.
(Graf von) Jnzaghi, Oberster Kanzler m./p. (Freih. v.) Krticzka, Vice-Kanzler m./p.

(Freih, v.) Pillerdorff, Hofkanzler m./p. Schonaich, Reg.-Rat m./p.
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Zu: I.
Der griechisch nicht uniertc Bukowiner Religionsfond ist ais zur Unterstiitzung von 

griechisch nicht unierten Volksschulen gceignet, jedoch nicht in der Art anzuruhren und 
zu behandeln, ais ob er mit AusschluB von Gemeinden, Domenien und Patronen alle 
Kosten dieser Schulanstalten zu tragen hatte. Es ist in Oberlegung zu nehmen, ob sieli 
ein allgemeiner MaBstab festsetzen łaBt, nach welchem dieser Fond zu den verschiedcnen 
Gattungen dcrgleicher Schtilen beizutragen hat, oder ob der Beitrag dieses Fondes in jedem 
einzelncn Falle nacli den Eigenhciten des Ortcs, an welchem die Schule errichtet wurde, 
auszumitteln ist. Sollte diesfalls eine neue Norm festgesetzt werden wollen, so ist sie mir 
in Vorschlag zu bringen.

Zu: II.
Die aligemcine Norm, daB jede Pfarrei eine Volksschule (nach der Fordernis auch 

dereń mehrere) liabe, hat ais Regel auch fiir die griechisch nicht uniertc Pfarreicn in der 
Bukowina zu gelten, von welcher nur besondere Lokalverhaltnisse, wie Iiberall, eine Aus- 
nalnne begriinden sollen. In Gemeinden, 'in welchen die sehr gemischte katholischc und 
griechisch nicht unierte Bevolkerung in zwei Pfarreicn verschiedenen Bckcnntnisses geteilt 
ist, hat, wenn nur eine Schule errichtet werden kann, diese Schule ais eine katholischc zu 
bestehen, ais Sitz der Schule ist derjenigc Ort zu bestimmea, in welchem die mcisten 
schulpflichtigen Kinder eingeschult werden konnen.

Zu: III.
Die Aufsicht und Leitung der griechisch nicht unierten Volksschulen ist ihrem 

Diozcsanbischofe und dessen Konsistorium in der in der polilischen Schulverfassung be- 
stimmten Weise zu iibergeben. In diesen Schulen sind Lehrer des gleichen Religions- 
bekenntnisses anzustellen. In den Trivia!schulen ist dic Muttcrsprache der dieselbe besu- 
chendcn Kinder die Lchrsprachc. In den Hauptschulen ist die deutsche Sprache ais Lehr- 
gegenstand beizuftigen.

Der auBer Aktivitat kommende Schulenobcraufseher Andreas Paukewicz ist normal- 
mafiig zu behandeln.

Zu: (V.
Wo und wie griechisch nicht unierte Haupt- und Trivialschulen in der Bukowina 

crriclitet werden sollen, ist mit Riicksicht auf die oben zu Ii festgesetzte Norm durch eine 
kommissionelle Verhandlung in der durch die politischc Schulverfassung vorgezeichneten 
Weise auszumitteln.

Gleichdernialcn ist die Einleitung zur Errichtung einer mit einem Praeparandenkurse 
zu verbindenden Hauptschule in Suczawa zu treffen. Die Einrichtung einer Kirchensanger- 
schule in Czernowitz ist abgesondert zu verhandeln.

Wien, am 18. May 1844.
F e r d i n a n d  m./p.

Ems, am 20. May 1844.
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S c h u ln a c h r i c h te n .
A. Betreffend das AuBere der Schule.

i, Lehrpersonale.
a) Verśinderungen.

Ans dem Lohrkorper des yorigen Sehuljahres schieden:
1. der nur bis zum Elidę des Sehuljahres KMO/11 bestellte Nehenlehrer fur 

Stenograpliie, Adniinistrationsadjimkt Dr-Jur. Anton . T o s e f o w i c z ;
2. der Supplent Albin De w a t y  zufolge seiner Ernennung zum wirklichen 

Lehrer an der Staatsrealsehule in Triest (Min.-Erl. vom 17. Juni 1911. Zl. 14341);
3. der israelitische Religionslehrer Dr.-Jur. Mendel H a r n i k  zufolge freiwilligor 

Verzichtleistimg auf diese Stelle ;
4. der Professor Anton R o m a n o  v s k y, der zufolge. A.-E. vom 12. November 

1911 (Lsclir -Erl. vom 1. Dezember 1911. Zl. 16915) zum Direktor der Staats-Roalschule 
ernannt worden ist und

5. der Assistenfc Josef H u n d e r *  infolge definitiyer Besetzung der von ihm 
supplierten Lehrstelle.

Dagegen traten in den Lelirkorper e in :
1. der Supplent an der Staats-Iiealschulo in Olmiitz, Amand H e s s ,  zufolge 

seiner Ernennung zum wirki. Lehrer an der gr.-or. Realschule in Czernowitz (Min.-Erl. 
vom 20. Juni 1911, Zl. 51499 ex 1910);

2. der Professor am III. Staatsgymnasium in Czernowitz, I,sidor Po chm ar.sk i, 
zufolge seiner Restellung zum Nebonlohrer der Stenograpliie (Lsch.-Erl. vom S. Sep- 
tomber 1911, Zd. 11351);

3. der Religionsprofessor im Ruhestande, Schulrat Elias B e n  das ,  zufolge 
Bestellung zum Aushilfslehrer 1'i'ir den gr.-or. Religionsunterricht fur di o Dauer der 
Erkrankung des Professors Demeter Ritter von Z o p a (Lschr.-Erl. vom 20. Sep- 
tember 1911, Zl. 12625);

4. der Lehramt.skandidat Dr. Isak M e n s  oh e r  zufolge seiner Bestellung zum 
supplierenden israelitischen Religionslehrer (Lsoh.-Erl. vom 13. <Iktober 1911, Zl. 14196);

5. der Probekandidat am Staatsgymnasium in Radautz August N i b i o zufolge 
seiner Bestellung zum Supplenten fiir die restliche Dauer des Sehuljahres 1911/12 
(Lschr.-Erl. vom 26. Februar 1912, Zl. 3263) und

6. bis 10. infolge ihrer Zulassung zur Ahlegung des Probejahres an dioser 
Anstalt die Lehramtskandidaten; Abraham Salomon K i m m e l m a n u  (Lschr.-Erl. 
vom 2. Oktober 1911. Zl. 13322), Baruch S c h w a r z  (Lschr.-Erl. vom 3. Oktober 1911, 
Zl. 13321), Arthur K im  (Lschr.-Erl. vom 2. Oktober 1911, Zl. 13323), Pinkas Hi l -  
f e r d i n g  (Lschr.-Erl. vom 6. Dezember 1911, Zl. 17101) und Eduard H es s in  g 
(Lschr.-Erl. vom 6 . Marz 1912, Zl. 3904'.
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b) Stand des Lehrkorpers und Facherverteilung am Schlusse des Schuljahres 1911/12.
D ir e k t o r :

1. Regierungsrat Konstantin M a n d y c z e w s k i ,  Direktor der VI. Rangsklasse, 
Mitglied des k. k. Landesschnlrates, lehrte Geographie und Geseliiohte in IV. c, 
woch. 4 Stunden.

Professoren und wirkliclie Lehrer:
2. Trajan B a r g a u a n ,  Professor, akad. Maler, Kustos des Kabinetts fur Frei- 

handzeiohnen, lelirte Freihandzeichnen in I., III. a (je 4), IV. a, I), V. a, b (je 3) und 
VI. b (2), zus. woch. 22 Stunden.

3 Dr. Klaudius B i l i ń s k i ,  Professor, lehrte Ruthenisch fur Nichtrutlienen 
an der Staats-Realschule 4 Stunden, in IV. 1, V. 1, VI. und VII. (je 3), zus. woch. 
10 Stunden, im II. Semest.er beurlaubt.

4. Theophil B r e n d z n n ,  Professor der VIII. Rangsklasse, Kustos der Lehrer- 
bibliothek, lehrte im I. Semester Franzosisch in IV. c (4) und Ruthenisch fttr Kicht- 
mthenen in II., III., IV. 2 und V. 2 (je 3), zus. woch. 10 Stunden und yerwaltete das 
Ordinariat der IV. c-Klasse; trat im II. Semester den selbstiindigen Dnterricht in IV. c 
und das Ordinariat dieser Klasse an den Probekandidaten Friedrich K a t z ab und 
ubernahm denUnterricht nach Dr. Klaudius B i l i ń s k i ;  lehrte also iin II. Semester 
Ruthenisch fur Nichtruthenen in II. bis VII. (je 3), zus. woch. 18 Stunden.

5. Eduard C s a t o, wirki. Lehrer, Vorstand der III. b, lehrte Deutseh in II. b 
(4), Franzosich in III. b (5), IV. a (4) und VI. a, b (je 3), zus. woch. 1!) Stunden.

0. Konstantin Cz e c h o ws k i ,  Professor, Kustos des naturhistorischen Kabinetts. 
lehrte Naturgesohichte in I. u. V. a, b, c (je 2), VI. a, b VII.a, b (je3), zus. woch. 20 Stunden.

7. Emil F o r  g a c i ,  wirki. Lehrer, der k. k. Staats-Realschule zur Dienstleistung 
zugewiesen, lehrte dortselbst Deutseh und Rumanisch fur Nichtrumanen, woch. 12, 
an der gr.-or. Realschule Deutseh in VII. a, b (je 4), zus. woch. 20 Stunden.

8. Amand H e s s ,  wirki. Lehrer, stand an der Staatsrealsehule in aufierordent- 
licher Verwendung, lehrte Freihandzeichnen an der k. k. Staatsrealsehule 8 h, an der 
gr.-or. Realschule in II b 2, c2, III. b 2 (je 4) und V. c 2 (3), zus. woch. 23 Stunden.

9. Emil U n i c k i .  Professor, k. k. gerichtl. beeideter Sachyerstiindiger fur das 
Schriftfach, Kustos des Kabinetts fiir dars'ellende Geometrie, Verwalter der Schiiler- 
lade, Yorstand der VII. Klasse b, lehrte Mathematik in VII. b (5), darstellende Geo
metrie in V. a, b, c (je 3) und VII, a, b (je 2), zus. woch. 18 Stunden.

10. Leon K i r i l o w i c z ,  Professor der VII. Rangsklasse, lehrte Ruthenisch 
fur Ruthenenein I. (4), II. bis VIL (je 3), zus. woch. 22 Stunden

11. Georg K o n i g, Professor, lehrte Deutseh in I., III. a, V. b, c (je 4), zus. 
woch. 16 Stuuden; trat im II. Semester den selbstandigen Unterricht in V. b an den 
Probekandidaten Abraham Kimmelmann ab und hospitierte bei diesem 2 Stunden woch.

12. Dr. Erwin K r u p p a ,  Professor, Priyatdozent an der k. k. Franz Joseph- 
Uniyersitat, Mitglied der Prufungskommission fur allgemeine Volks- und Biirger- 
schulen, Mitglied der wissenschaftlichen Priifungskommission fiir das Lehramt an 
Mittelschulen, lehrte darstellende Geometrie in IV. c, VI. a, b (je 3) und Kalligraphie 
in I. (1), zus. woch. 10 Stunden.

13. Josef L u  c z k a ,  Professor, k. u. k. Artillerie-Leutnant i. d. R , Kustos des 
chemischen Kabinetts, Vorstand der VI. Klasse b, lehrte Chemie in IV. a, V. a, b, c 
(je 2) und leitete die Ubungen im chemischen Laboratorium (6), zus. woch. 22 Stunden : 
tra t im II. Semester den selbstandigen Unterricht in V. a an den Probekandidaten 
Baruch Schwarz ah und hospitierte bei diesem 1 Stunde woch.
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14. Dr. Johann N i s t o r, Privatdozent an der k. k, Universitat in Wien, k. u. k. 
Artillerie-Leutuant i. d. R., lehrte im I. Semester Geograpliie und Geschiehte iii I
III. b, o und V. a (je 4). zus. woch. 16 Stunden, im II. Semester beurlaubt.

15. Viktor O l i  n s  c lii, Professor der VIII. Rangsklasse, Kiistos der Programm- 
sammlung, lehrte im I. Semester Rumanisch fur Nichtrumiinen in 15 Stunden, im 
LI. Semester beurlaubt.

16. Emilian P o p e s c u l .  Professor der VIII. Rangsklasse, lehrte Rumanisch
fiir Rumanen in IV. bis VII. (,je 3) und Geograpliie und Geschiehte in IV. a (4), zus. 
woch. 10 Stunden.

17. Johanu P r e l i p c z a n ,  wirki. Lehrer, Kustos der Munzensammlung, Vorstand 
der IV. Klasse a, lehrte Geograpliie und Geschiehte in IV. a V. b, c (je 4) und VII. a, b 
(je 3), zus. woch. 18 Stunden.

18. Nikolaus S l u s s a r i u k ,  Professor der VIII. Rangsklasse, Mitglied der 
Prufr.ngskommission fur allgem. Volks- und Blirgerschulen, Kustos des physikalischen 
Kabinetts, Vorstand der V. Klasse c, lehrte Mathematik in V. c (4), Physik in III. a 
(3), VII. a, b (je 4) und leitete die praktisch-physikalischen Schuleriibungen im I. und 
lii. Kursę (je 2), zus. woch. 19 Stunden.

19. Laurint T om  o i a ga ,  wirki. Lehrer, dem gr.-or. Gymnasium in Suczawa 
zur Dienstleistung zugewiesen.

20. Voj tech T u  cek,  Professor, Vorst.and der VI. a, lehrte Mathematik in VI. a, b 
(je 3), Physik in IV. b (2), VI. a, b (je 4) und leitete die praktisch-phys'kalisclien 
Schuleriibungen im II. Kursę (2), zus. woch. 18 Stunden. Dem Direktor zur Aushilfe 
in Administrations- und Kanzleigeschaften zugewiesen.

21. Demeter V a s i l o v i c i ,  Professor, Verwalter der Schiilerlade, Vorstand 
der VII. Klasse a, lehrte Mathematik in IV. a, b, V. a (je 4), VII. a (5) und Physik 
in IV. a (2), zus. woch. 19 Stunden.

22. Alexander V i t e n c o, Professor, lehrte Franzosisch in I., II. b (je 5', 
VII. b (3) und Rumanisch ftir Nichtrumiinen in VII. (3), zus. woch. 16 Stunden; trat 
im II. Semester don selbstandigen Unterricht in I. an den Probekandidaten Arthur 
R im  ab und hospitierte bei diesem 2 Stunden, bei dem Probekandidaten H i l f e r d i n g  
in V. a 1 Stunde woch.

23. Basil V i t e n c o ,  wirki. Lehrer, Kustos der Schiilerbibliothek, Vorstand 
der III. Klasse a, lehrte Franzosisch in III. a, c (je 5), IV. b (4) und V. a (3), zus. 
woch. 17 Stunden; trat im II. Semester den Unterricht in V. a an den Probekandidaten 
H i l f e r d i n g  ab.

24. Ludwig W i n t e r ,  Professor der VIII. Rangsklasse, weltlicher róm.-kath. 
Priester, lehrte rom.-kath. Religion in I. bis VII. (je 2) und hielt zwei Exliorten (4), 
zus. woch. 18 Stunden.

25. Demeter Ritter v. Z o p a, Professor der VIII. Rangsklasse, gr.-or. erzbischofl. 
Exarch, beurlaubt.

T u rn le h re r :
26. Johann R a d o m s k i ,  k. k. Oberleutnant im n. a. St., Leiter der Jugond- 

spiole, Kustos der Sammlung von Spielgerilten, lehrte Turnen in der I. Abteilung 
von I., II. a, b, c, III. b, c, IV. c, V. a, b, c, dann in III. a, IV. a, VI. a, b (je 2) und 
VII. a, b (je 1), zus. woch. 30 Stunden.

Supplenten:
27. Theodor B a l a n ,  Kustos des geographisch-historischen Kabinetts, Vorstand 

der 11. Klasse a, lehrte Rumanisch ftir Nichtrumiinen in II. 2, III. 1 (je 3), Geograpliie 
und Geschiehte in II. a, c, IV. b (je 4), zus. woch. 18 Stunden.
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28. Scliulrat Elias B e n d a s ,  Religionsprofessor im Ruhestande, lehrte gr.-or. 
Rtsligion in I. — VII. (je 2) unii hielt eine rumiiniscbe und eine rutheniscłie Exhorte 
(4), zus. woch. 18 Stunden.

29. Adrian B o c c a, Seminarprafekt, gr.-or. Weltpriester, k. und k. gr.-or. Sub- 
sidiat-Militar-Seelsorger, lehrte Rumanisch fur Rumanen in I. (4), 11. und III. (je 3), 
zus. woch. 10 Stunden.

30. Dr. Władimir B r e n d z a n ,  Vorstand der II. Klasse c, lehrte Franzosiseh 
in II. c (5), V. b, c und VII. a (je 3), zus. wocli. 14 Stunden.

31. Heinrich B r u c k n e r ,  Vorstand der Y. Klasse b, lehrte Matliematik in
II. a, b, III. b (je 3), IV. c, V. b (je 4) und geometrisches Zeichneu in II. a, b, III. b 
(je 2), zus. wocli. 23 Stunden.

32. Schloima D r i m m e r ,  Vorstand der \ r. Klasse a, lehrte Deutsch in II. a,
III. b, V. a (je 4) und IV7. a, c (je  3), zus. wocli. 18 Stunden.

33. Osias L a n d e ,  Vorstand der III. Klasse c, lehrte Deutsch in II. c, III. c 
(je 4) und IV. b, VI. a, b (je 3), zus. wocli. 17 Stunden.

34. Ilarion N a s t a s i, lehrte Franzosiseh in II. a (5) und Rumanisch fur Nicht.- 
rumanen in I. (4), IV. 1, V. 1 (je 3), zus. woch. 15 Stunden.

35. August N i b i o, supplierte im II. Semester den Prolessor Dr. Jobami 
Ni s t o r ,  lehrte Geographie und Geschichte in I ,  III. b, c. V. a (je 4), zus. woch. 
IG Stunden.

3G. Dr. Jakob R o s e n b e r g ,  lehrte Matliematik und geometrisches Zeichneu 
in II. c, III. a, b (je 5) und darstellende Geometrie in IV. a, b (je 3), zus. wocli. 21 Stunden.

37. Maximilian S i n g e r ,  Vorstand der II. Klasse b, lehrte Geographie und 
Geschichte in II. b (4) und VI. a, b (je 3), zus. woch. 10 Stunden.

38. Leon T o k a r y k ,  Vorstand der IV. Klasse b, lehrte Matliematik in 1. (3), 
Chemie in IV. b, c (je 3) und Pliysik in III. b, c (je 3) und IV. c (2), zus. woch. 17 Stunden.

39. Dr. Hilarion V e r  e n  ca, supplierte im II. Semester den Prolessor Victor 
O l i n sc  lii, lehrte Rumaniscli fur Nichtrumauen in II. 1, III. 2, IV. 2 , V. 2 und VI. 
(je 3), zus. woch. 15 Stunden.

40. Julius Z ł a m a ł ,  Ritter des Franz Josephs-Ordens, lehrte Froihandzeiohnen 
in II, a 1, b 1, c l ,  ILI. c 1 (je 4), IV. c, VII. b (je 3) und VI. a (2), zus. woch. 24 Stunden.

Auswartiger Hil fs lehrer:
41. Adalbert T r emel ,  Supplent an der Staats-Realschule, lehrte Naturgeschichte 

in II. a, b, c (je 2), zus. wocli. 6 Stunden.

Supplierentler Turniehrer:
42. Stanislaus v. P r z e z d z i e c k i, lehrte Turnen in der zweiten Abteilung 

vou I., II. a, b, c, III. b, c, IV. c, V. a, b, c, dann in IV7. b (je 2), zus. wocli. 22 Stunden.

Religionsiehrer:
43. Konstautin B a l y c k y j ,  gr.-kath. Weltpriester, lehrte gr.-kath. Religion 

in I., II., III. (je 2), in der Gruppe IV. bis VII. (2) und hielt eine Exhorte (2), zus. 
woch 10 Stunden.

44. Dr. Isak M e n s o  h e r, lehrte mosaische Religion in II. bis VII. (jo 2), 
zus. woch. 12 Stunden.

Nebenlehrer:
45. Anton K o 11 e r, Musiklehrer an der k. k. Lehrerbildungsanstalt, lehrte 

gr.-or. Kirchengesang in zwei Kursen (je 1), zus. wocli. 2 Stunden.



5

-4(5 Isidor P o o li m a r s k i, k. k. Professor am III. Staatsgymnasium, lehrte 
Stenographie in zwei Kursen ;,je 2), zus. wocli 4 Stunden.

47. Alfred Sc. l i l i i  t e r ,  Musikdirektor-Stellyertreter des Vereines zur Fórderung 
der Tonkunst in der Bukowina, Kusfcos der Lehrmittelsammlung fiir Gesang, lehrte 
weltlichen Gesang in zwei Kursen (je 1) zus. woch. 2 Stunden.

48. Anton Z a r z y m s k i ,  Volksschullehrer, lehrte róm.-katli. Kirchengesang 
in einetn Kursę, wóch. 1 Stunde.

Assistent:
40. Jnlius H e 1 z el, lelirle Freihandzeiclinen in II. a 2, III. b 1, c2  (je 4), V. a 2, 

e 1 und VII. a (je 3), zus. wocli. 21 Stunden.

Probekandidaten:
50. Dr. Pinkas H i 1 f e r d i n g, befahigt fur Deutsch und Franzosisch ais Haupt- 

facher mit deutscher Unterrichtsspraohe, dom Professor Alexander Y i t e n c o  zuge- 
wiesen, lolirto im II. Scmester selbstandig Franzosisch in V. a, woch. 3 Stunden. 
Seit 15. Janner 1912 auch Nebenlehrer; lehrte ais solcher Engisch ais Freifach in 
drei Kursen (je 2), zus. wocli. (i Stunden.

51. Eduard H e s s i n g, befahigt fiir Matliematik ais Hauptfach, Physik und 
geometrisohes Zeiohnen ais Nebenlacher mit deutscher Unterrichtsspraohe, dem Pro
fessor V. T u £ e k zugewiesen.

52. Friedrich K a t z, gepriift fur Deutsch und Franzosisch ais Hauptlacher mit 
deutscher Unterrichtsspracho, Vorstand der IV. Klasse c, lehrte im II. Semester 
Franzosisch in IV'. c, woch. 4 Stunden.

53. Dr. Abraham Salomon K i m m e l m a n n ,  gepriift fur Deutsch und Franzosisch 
ais Hauptlacher mit deutscher Unterrichtsspraohe, dem Professor Georg K o n i g 
zugewiesen, lehrte im II. Semester selbstandig Deutsch in V. b, woch. 4 Stunden.

54. Arthur Ił i m, gepriift fiir Deutsch und Franzosisch ais Hauptlacher mit 
deutscher IJnterrichtssprache, dem Professor Alexander V i t  e n c o zugewiesen, Vor- 
stand der I. Klasse, lehrte im II. Sem. selbstandig Franzosisch in I., wocli. 5 Stunden.

55. Baruch S c h w a r z ,  gepriift fiir Chemie ais Hauptfach, Matliematik und 
Physik ais Ne b en fach er mit deutscher IJnterrichtssprache, dem Professor Josel' 
L u c z  ka  zugewiesen, lehrte im II. Sem. selbstandig Chemie in V. a, wocli. 3 Slunden.

c) Beurlaubungen.
Urlaub erhielten:
krankheitshalber:
der Professor Demeter v. Z o p a  fur die Dauor des ganzen Schuljahres 1911/12 

(Miu.-Erl. vom 17, April 1912, Zl. IGI 114) und
der Professor Dr. Klaudius B i 1 i n s k i fiir das II. Semester dieses Schuljahres 

(Min.-Erl. vom 15. Marz 1912, Zl. 11955);
mit Rticksicht anf seine akademische Lehrtat.igkeit:
der Professor dieser Anstalt Dr. J. Ni s t o r  vora 20. Oktober bis zum 20. No- 

veinber 1911 (Lschr.-Erl. vom 18. Oktober 1911, Z1. 14520) und dann bis zum Schlu-se 
des Schuljahres (Min.-Erl. vom 30. Janner 1912, Zl. 4240);

behufs Ablegung der Lebramtspriifung:
der Supplent Dr. Władimir B r o n d z a n  znfolge Min.-Erl. vom 0. Dezember 

1911, Zl. 49829, fiir die restliche Dauer des Wintersemesters (Lreg.-Erl. vom 15. De
zember 1911, Zl. 58903) und
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zum Zwecke der Abfassung rumanischer Lolirbucher far Mittelsohulen: 
der Professor Vibtor O l i n s c h i  fur die Dauer des LI. Semesters 1911/12 

(Miii.-Kri. vom 9. Dezember 1911, Zl. 50250).

SI. Lehrmittel.
Zur Anschaffung von Lohrmittoln standen der Anstalt aulier dem Uesto vom 

Vorjaliro im Betrage von 21 K 22 h die im Kapitel III, 2 (Statistik) ausgewiesenen 
Lelmnittolbeitrage, Aufnahrastaxeu und Taxen fur Zeugnisduplikate, im ganzen 
2715 K 2 li zur Verfiigung. Der Lehrmittelbeitrag wnrde im Gruude Ministerial- 
erlasses vom 25. Mai 1908, Zl. 2068G mit 4 K eingelioben. Die Erholning des Lehr- 
mittelbeitrages um 2 K wurde durchscbuittlicli jedem 10. Schiller uacbgeselien.

Die Sammlungen erfuhren durch Kauf oder Schenkung liachsteheuden Zuwaclis:

I. Lehrerbibliothek.
a) D u r o li Ka u f :

1. Suess, Das Antlitz der Erde, III. Bd., 2. Hillfte. — 2. Halina und Scliilling, 
Die Mittelsohulen Osterreichs. — 3. Bernatzik, Die ostorreichisolien Verfassungsgesetze.
— 4. Charmatz, Osterreichs innere Geschichte von 1848 1907, Bd. I und II. -- 
5. Sanders, Worterbuch der deutschen Spraclie. I. B d.; II. Bd. 1. und 2. Hillfte.
— G. Candela, Eoaie bisericeasca literara. Jg. 31. — 7. Zeitschrift fiir d. Realschul- 
wosen. Jg. 37. — 8. Monatshefte fur Pildagogik und Scbulpolitik. IV. Jg. — 9. Zoit- 
selirift fur den physikalischen und cbemisehen Unterrioht. 25. Jg. 10. Zeitschrift 
fiu1 den Zeichon- und Kunstunterrieht. 38. Jg. — 11. Vergangeiiheit und Gegenwart.
2. Jg. — 12. Mitteilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft. Bd. 55. -- 13. Lazzeri 
und Bassani, Elemente der Geometrie. — 14. Walch, Anthologie des poetes frant,-.ais 
contemporains. Bd. I., II. und III. — 15. Pellisier, Anthologie des poćtes du XIXe 
siecle. — IG. Leonardo da Vinci, Traktat von der Malorei. — 17. Leonardo da Vinci, 
Das Malerbuch. — 18. Convorbiri literare. Jg. 4l>. — 19. Veiordnungsblatt des k. k. 
Min. f. Kultus und Unterricht. Jg. 1912. — 20. Mauler, Jalirbuch der mittleren Unter- 
richtsanstalten in Osterreich. — 21. Ósterreichische Mittelschule. — 22. Internationale^ 
Archiv fiir Schulhygiene. — 23. Kunstwart, Jg. 1912. — 24. Muspratts Chemie, Bd IX, 
Lieferung 10, 11 und 12.

b) D u r c h  S ch e n k mi g :
1. Vom h. k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht: Schriften des literarischen 

Vereines in Wien, Bd. XVI. — 2. Von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften: 
Anzeiger (die math.-nat. und płnl.-hist. KI.), Jg. 48. — 3. Von der k. k. Landes- 
regierung: Kluczenko, Sanitatsbericht d. Bukowina fur die Jahre 1907, 1908 u. 1909.
— 4. Vom h. Bnkowiner Landesausschusse: Steuographische Protokolle des Buko- 
winer Landtages 1911. — 5. Vom statistischon Landesapnte: Mitteilungen des statisti- 
schen Landesamtes des Herzogtums Bukowina, Hefcl5 und 16. — (i. Vom k. k. bydro- 
grapbischen Zentralbureau: Jalirbuch, Jg. XVI. — Vom Reg.-Rat K. Mandyczewski: 
7. Jalirbuch des Bukowiner Landesmuseums, Jg. 17 und 18. — 8 . Kleinpaul, Poetik. — 
9. Steiner, Sprucliworter und Spriiche. — 10. Fison und Ziegler, Select extracts from 
British and American authors. — 11. Kericht ttber den I. internationalen Kongrel.s 
fiir Schulhygiene, II. Bd. -- 12. Bericlit iiber den osterr. musikpadagogischen Kongrofi.
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Yom Herm Professor Olinschi.: 13. Organisationsentwurf. — 14. Oberlilnder, Der 
geogr. Unterricht. — 15. Milton et Cheadle, Yoyage de l’Atlantique. — 16. Badeker, 
Paris et sos environs. — 17. J. Arago, Les deux oceans, Bd. 1, 2 und 3. — 18. Guides 
Joannę, France (Reseau du nord) 18. Guides Joannę, France (Reseau de 1’ouest). — 
19. Dalin, kurzgetaiates Lornbuch der Geschichte. — Von den Herren A utoren: 20. 
Prelipczan, D.is geologische Bild von Czernowit.z und Umgebung. — 21. Hinterberger, 
Ist unser (lymnasium eine zweckmiifiige Institntion zu nennen ? — 22. Vom Herm 
Rom Schaby: Kerichfce tiber den matlieinatischen Unterriclit in Osterreicb, Hel't 
7, 8, 9 und 10. Tli. B r e n d z a n .

2. Schiilerbibliothek.
a) D u r c li K a u 1':

1. Hans Sachs, Schwanke. — 2. Dalin Felix, Odhins Trost. — 3. Grillparzer 
Franz, Der arme Spielmann. — 4. Burnett, Der kleine Lord. — 5. Sudermann, Frau 
Sorge. — 6 . Rosegger, Waldheimat. -  7. Sudermann, Die Ehre. — 8 . Rosegger, Die 
Schriften des Waldschulmeisters. — 9. Spielbagen, Sturmflut. — 10. Russell, Die 
woifie Brigg. — 11. Russell, Die Goldinsel. — 12. Russel, Das Auswandererschiff. -  
13. Russell, Die Piraten. — 14. Henningsen Johannes, Erzahlungen neuerer deutscher 
Dichter. — 15. De Amicis, Von den Apenninen zu den Andt-n. — 16. Storm, Zwoi 
Weihnachtsidyllen. — 17. Storm, Vor Zeiten. — 18. Richter Adalbert, Lustige Ge- 
schichten aus alter ZeR. — 19. Meister Friedrich, Burenblut. — 20. Meistor Friedrich, 
Hung Li Tscheng. — 21. Meister Friedrich, Der Seekadett. — 22 . Jorga Nicolai, Prin 
Bułgaria la Constantinopel. - 23. Jorga Nicolai, Negojpil si Mestesugurile in trecutul 
romanesc. — 24. Sadoveanu, Yremuri de bejenie. — 25. Sadoyeanu, Amintirile Cap- 
rarului Gheorgliięa. — 26. Sadoyeanu, Oameni si locuri. — 27. Sadoyeanu, Poyestiri 
din Rasboiu. — 28. Grigoroyitza Emanuil, Chipuri si graiuri din Bucoyina. — 29. Slayici, 
Romanii din Ardeal. — 30. Sperantia Theodor, Scriitorii yeclii. — 31. Oantemir Di- 
raitrie, Descrierea Moldoyei. — 32. Ohateaubriand, Atala, Rene, Ultimul Abencerej. — 
33. Andersen, Gradina Raiului. — 34. Caragiale, Schi^e noue. — 35. Shakespeare, 
Konig Lear. 10 Exempl. — 36. KaipenKO, Oiioni;tansi. — 37. Kona.fii!, Mapo^iiina 
cKiniKa. — 38. Koiianin, IIinraniva. — 39. rpymenciam, lipo crapi uacu na JApnYm. — 
40. Toue.iiye, Kanim. — 41. MaKapyuiKa, KopoTKHń or.ui;; pycKO-yi>paiiir,cK'oro niiei.- 
Mcnnc/riia. — 42. Maifonen, llponieiiKO. — 43. Mo.:io;pienKO, BocoJina. — 44. Hapo^iii 
Kanim. — 45. llauonciaiit, Hapo;i,iu gy.Mii. — 46. HanoBCKTifi. l.iiocTponaiie yBp.-pycKi* 
iiiici,mciu'lti!o li avirre-nncax. — 47. linom,ci>i kubkii. — 48. Ciii.iaa Inan, Ha >iyatniiY. 
— 49. MaiiKoiiCKiiii An;ipifi, Ba ceorpoio. — 50. Kona.iYii, B oeTainYft nanuY. — 51. Ko 
na.iiii. lH,ac.'iiiisa óaóynsi. — 52. Aus dem Englischen : Bóiitouuiik fy>i$pi.

b) D u r c li S o h e n k u n g :
Tiirk V II.: 1. Moliere, Der Misanthrop. — 2. Hauff, Der Mann im Mond. —

3. Shakespeare, Perikles Fiirst yonTyrus. — 4. Popoylci V II.: Steyenson, Die Schatz- 
insel. — 5. Lang V I.: Felde, Addy der Riflemann. — 6. Vasile Calmu^chi, Floricele 
10 Exempl. (Gesohenk des Herm Verfassers.) — 7. Mardari V II.: Egmont. — 8. 
Spenul II. : Schalk, Walhalla. — 9. Micinski III. : Mehnert, Auf gefahryoller Flucht. — 
10. Singer Sch. I I I . : Wildermuth, Mein Bruder und ich. — 1!. Marcoyici V I.: Alexandri, 
Despot Yodn. — 12. Osterreichischer Lloyd: Osterr. Lloyd 1836—1911.

B. V i t  o n c o.
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3. Geographisch-historische Lehrmittelsammiung.
D u r c h  K a n f :

1. Czernowitz, Umgebungskarte, mil.-geogr. Institut. — 2. Radautz, Spezialkarte. 
— 3. Wików, Spezialkarte. — 4. und 5. Rothaug-Umlauft: Schulwandkarte der oster- 
reichisohen Alpenlander, physiseh. — G. und 7. Rothaug-Umlauft: Schulwandkarte 
der osterreichischen Alpenlander, politisch. — 8. und 9. Rothaug-Umlauft: Schul
wandkarte der Sudetenlander, physiseh. — 10. und 11. Rothaug-Umlauft: Schulwand
karte der Sudetenlander, politisch. — 12. Rothaug-Umlauft: Schulwandkarte der Karst- 
liinder, physiseh. — 13. und 14. Rothaug-Umlauft: Schulwandkarte der Karstlander, 
politisch. — 15. und IG. Rothaug-Umlauft: Schulwandkarte der oSterr.-ungar. Monarchie, 
physiseh. — 17. und 18. Rothaug-Umlauft: Schulwandkarte der ósterr.-ung. Monarchie, 
politisch. — 19. Dr. Schott: Weltkarte zur Ubersicht der Meeresstrómungen und 
Schiffswege. —- 20. 1 6  Diapositiye. — 21. und 22. W est: Plan von Czernowitz. — 23. 
Tripolis Landkarte. T. B a 1 a n.

4. Physikalisches Kabinelt.
D u r c h K a f :

1. Elektrometer n. Braun. — 2. Vier Edison-Akkuinulatoren. — 3. Priizisions- 
Hitzdrahtyoltmeter. — 4. Zwei Bunsenstatiye. -  5. Ein Satz Stabgewichte. -
0. Physikalische Zeitschrift, 1911. - 7. Astronomische Nacliricliton, 1911/12. —
8. Glaserdiamant — 9. Amerikanische Metallsiige. -  10. Diaposit,ive.

N. S l u s s a r i u  k.

5. Kabinett fur darstellende Geometrie.
D u r c h  K a u f :

1. Hoch, Projektionslehre. — 2. Reidt, Aufgabea s. Resultaten. — 3. Kleyer, 
Enzyklopiidie. — 4. Hirsch, Algebra. -- 5. Seryus, Algebra. — G. Bardey, Rcsultate. 
7. Adam, Analysis. — 8. Ruland, Auflosungen. — 9. Miiller-Plath, Aufgaben samt 
Losungen. — 10. Clausen, Algebra samt Losungen. -- 11. Treutlein, Aufgaben samt 
Losungen. — 12. Simon, Methode der Matliematik. — 13. Sauerbeck, Stereometrie.
— 14. Euclid, Elemente. — 15. Martus, Aufgaben. — IG. Laska, Spharische Trigono- 
metrie. — 17. Laska, Astronomie. — 18. Bolte, Nantik. -  19. Gernerth, Logarithmen.
— 20. Adam, Logarithmen. — 21. Schubert, Analytische Geometrie. — 22. Jausch,
Geometrie. — 23. Adler, Logarithmen. - 24. Mocni!;, Logarithmen. — 25. Mocnik, 
Logarithmiseh-Trigonometrische Tafeln. E. T 1 n i c k i.

6. Zeichenkabinett.
D u r c h K a u f :

1. Griechischer Krater. — 2. Gefiifi griechisch. — 3. griechiso.be Kelchschale. - 
4. Griechischer Krater. — 5. Griechisches Getafi. — G. Christuskopf, Altmarmor. — 
7. Maskę des Moses v. M. Angelo. — 8. bis 11. Gipsabgiisse v. Tag, Nacht, Morgen, 
Abend. — 12. Figur des Moses. — 13. Mannlicher Torso v. M. Angelo. — 14. Kopf 
der Aphrodite. — 15. Buste der Venus v. Milo. T. B a r g a u a n .
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7. Chemisches Kabinett.
D u r c h K a u f :

1. Levy-Bistrzycki, organische Praparate, 1 Bd. — 2. Reynolds und Siebert, 
Experimentalcliemie, IV. Bd. — 3. Apparat zur Molekulargewichtsbestimmung nacli 
V. Mayer. J. B u c z k a .

8. Naturhistorisches Kabinett.
a) D u r c h  K a u f :

1. Vogelspinne. — 2. Riesen-Skorpion. — 3. Entwicklung der Libelle, — 4. Ent- 
wicklung der Fliege. — 5. Entwicklung der Reblaus. — 6 . Chamaleon. — 7. Ohren- 
<|iiallo. — 8 . Riesen-Bandassel. — 9. Seeraupe. - 10. Schlammschnecke. — 11. See-
scbeide. — 12. Seepolyp. — 13. Leberegel. — 14. Mi mikry einh. Insekten. — 15. Bio
logio des Kohlweifilings. — 1(5. Biologie der Apfelgespinnstmotte. — 17. Biologie des 
Frostspanners. — 18. Biologie der Konne. — 19. Biologie des Riugelspinners. — 
20. Symetriemodell. — 21. Handbuch fur Naturfreunde. — 22. Jabnson, Skizzen und 
Schemata. — 23. Mikrokosmos. — 24. Dr. Berg, Einliihrung in die Beschaftigung 
mit der Geologie. — 25. Botanische Tafeln von Yung, Koch, Quendell, Decappot, 
Henktor.

b) D u r c h  S c h e n k u n g :
1. Agavo (Bliite.) V'on S. Exzellenz dem hochwtirdigsten Herrn Erzbischof Dr. V. 

von Repta. — 2. Finkenhabicht (Semmler III. KI.) — 3. Waldschnepfe (Guminski V. KI.; 
■— 4. Wildkatze (Kocko II. KI.) — 5. Hornyipper. Vom Herrn k. u. k. Leutnant
S. Schouba in Mostar.

K. C z e c h o w s k  i.

9. Prograinmsammlung.
Dieselbe vermelirte sich im abgelaufenen Schuljahre auf 7769 Nummern.

V. O 1 i n s c h i.

III. Schiiier.
Das „ Ram en vc rze i cl mis der Schiller des Sohnljahres 1911/12“ und die „Statistik 

der Schiller" sind ain Schlus.se dieses Jahresberichtes, unmittelbar vor der „Kund- 
machung betreftend das Schuljalir 1912/13“ zu llnden.

IV. Unterstiitzungswesen.

a) Stipendien.
Uber die Stiftungen, die fur Schiller diesel- Anstalt bestimmt sind, sieh den 

yorjiihrigen Jahresbericht S. 43 f. Die jahrlichen Betriige der Stipendien sind aus der 
folgenden Tabelle betreffend die diesjalirigen Stiftlinge zu ersehen.
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N a m e
des St.ipendisten

<DCOco
M Name des Stipendiums

Datum und Zahl
des

Verleihungsdekret.es

Jahres-
betrag

W K h

i Baranowski Viktor II. a
Stipend. ans dem Fonde 
der Glefallsstrafgelder- 

Uberschilsse
Fin.-Dir. v. 24. Dez.

1910, Zl. 37048 200 -

2 Kocko Basil . . II. a dto. Fin.-Dir. v. 18. Febr. 
1911, Zl. 4130 200 -

3 Nastasi Dimitrie II. a Leib AchneFschc Stiftung Landesreg. v. 22. Nov. 
1911, Zl. 47154 240 —

4 Perce c Ernst . . II. a Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendimn

Landesreg. v. 29. Nov. 
1911, Zl. 54652 100 —

5 Knsik Tadau.s . II. b Isak Rubinstein sche 
Stiftung

Landesreg. v. 30. Marz 
1912, Zl. 14294 100 -

r, Naser Wilhelm . 11. c Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 8 . Marz 
1912, Zl. 511/32 ex 1911 

I.
100

i Scliliiter Kurt . 11. c Basil Ritter v. Wolan’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 18. Mai 
1912. Zl. 24000 258

8 Uhrich Johann . II. c Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 9. Juni 
1911, Zl. 511/27 100

li Uzięblo Reinhold II. c dto.
Stadtmag. v. 24. Okt. 

1911, Zl. 511/31 100 _

10 Hlusco Nicolai . III. a Stipendium d. Bauinnung

I.

Stadtmag. v. 7. Juni 
1910, Zl. 259/40 ex 1909 100 —

11 v. Zopa Ipolit . III. a Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendimn

Landesreg. v. 9. Nov. 
1910, Zl. 52004 100 -

li? Rubel Moritz III. c Isak Rubinstein’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 18. April 
1912, Zl. 18507 100 -

lii Schmidt Anton . III. c Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 17. Okt. 
1910, Zl. 379/21 

I.
100 —

14 Burdeine Georg IV. a Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Landesreg. v. 9. Nov. 
1910, Zl. 52004 100 —

ir» Laniyschi Stefan IV. a dto. Landesreg v. 19. Dez. 
1910, Zl. 00209 100 —

Ki Striszka Ilarion . IV. a Klaudius R. v. Jassinski- 
sclie Stiftung

Landesreg. v. 26. Okt. 
1909, Zl. 42025 300 -
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"3
N a m e

des Stipendisten

0)OTOTOj
3

Karne des Stipendiums
Datum und Zahl 

des
Verleihungsdekretes

Jahres-
betrag

Oco K h

17 Zachami!; Michael IV. a Samborski’sche Stiftung
Stadtmag. v. 6. Jann. 

1911, Zl. 1623/3 ex 1910 
I.

120 —

1S Dąmbrowski St. IV. b Technisclies Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 24. Okt. 
11111, Zl. 511/31 

I.
100 —

1!) Linker Nuchem . IV. b Markus Zucker’scbe 
Stiftung

Land.-Aussch. v. 30. 
Nov. 1910, Zl. 21876 137 76

70 Stasiuk Franz . IV. c Technisclies Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 24. Okt. 
1911, Zl. 511/31

T
X .

100 —

71 Brailean Nikolai V. a dto. Stadtmag. v. 8. Dez. 
1909, Zl. 26/29 100 —

•)‘) Focsan Stefan . V. a Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Landesreg. v. 16. April 
1908, Zl. 43828 160 -

77 Brettschueider L. V. b Technisclies Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 24. Okt. 
1911, Zl. 511/31 

I.
100 —

7 1 Gelber Heinrich V. b Israel Steiner’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 24. Juni 
1911, Zl. 29737 100 —

7.7 Hallenberg Josna V. b Moses Steiner’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 24. Nov. 
1911, Zl. 55470 100

70. Reichmann Adam V. c dto. Landesreg. v. 24. Juni 
1911, Zl. 29737 100 —

77 Righetti Ricardo V. c Technisclies Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 8. Marz 
1912, Zl. 511/32 ex 1*911 

I.
100 —

77 Rosengarten li. V. c Jubilaums-Stipendium 
des Beamtenvereines

Realschule v. 17. Nov. 
1910, Zl. 1227 120 .......

711 Tropp Max . . V. c Leib Achner’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 22. Nov. 
1911, Zl. 47154 240 —

MO Bohatir Diomedie VI. a Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Landesreg. v. 12. Nov. 
1908, Zl. 43828 160 —

Ml Mattel Karl . . VI. a 'Technisclies Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 24. Okt. 
1911, Zl. 511/31 

I.
100 —•
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N a m e
des Stipendisten

a

3
rSO02

Name des Stipendiums
Datum und Zahl 

des
Vei'leilnmgsdekretes

Jahres-
betrag

K h

:12 Jaeger Julius . VI. a Gr.-or. Religionsfonds- 
Stipendium

Landesreg. v. 9. Dez. 
1907, Zl. 41251 . 100 -

:{:? Januszewski Jag. VI. a Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 1. Juni 
1908, Zl. 708/19 ex 1907 11III

34 Kalin Hermann . VI. a Leib Aohner’sohe 
Stiftung

Landesreg. v. 22. Nov. 
1911, Zl. 47154 240

35 Mayer Alfred VI. b Israel Steiner’sche 
Stiftung

Landesreg. v. 24. Nov. 
1911, ZL 55470 100 --

30 Frajer Rudolf . VI, b
KaiserFranz Joseph-Jub.- 
Stipend. des Kronprinz- 
Rudolf-Vereines (1908)

Realschuldir. v. 30. 
Nov. 1910, Zl. 1277 108

37 Biedermann Max VII. a Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 1. Jiinn. 
1908. Zl. 708/19 ex 1907 100 -

3 s Brecher Emanuel VII. a dto.
Stadtmag. v. 24. Okt. 

1911, Zl. 511/31
' j

100 -

39 (Josara Gheorghie VII. a
KaiserFranz Jose ph-Jul).- 
Stipend. des Kronprinz- 
Rudolf-Vereines (1898)

Realschuldir. v. 25. 
Okt. 1907, Zl. 900 142 80

K) Nastasi Theodor VII. b Dr. Karl Tumlirz-Stiftung Buk. Mittelschule v. 
20. Okt. 1907, Zl. 114 100 -

41 Sulkowski Josef VII. b
Stipend. aus dem Fonde 
der Gefallsstrafgelder- 

Uberschiisse
Finanzinsp. v. 25. Okt. 

1909, Zl. 13251 300 -

■12 Weiser Israel . VII. b Technisches Stipendium 
der Stadt Czernowitz

Stadtmag. v. 1. Jann. 
1908, Zl. 708/19 ex 1907 100

i:: Noch nicht 
yerlie^en - 1 gr.-or. Religionsfonds- 

Stipendium - 100 ...

b) Lokales Unterstiitzungswesen.
1. K ro n p r in z  R udo lf-V ere in .

K u r a t o r :
Seine Hooligeboren der Herr k. k. Landeschef Dr. Rudolf Graf vou Me r a n .  

A u s s c h u f i m i t g l i e d e r :
V o r  s t a n d :  Reg.-Rat. Konstantin M a n d y c z e w s k i ,  Realschuldirektor. 
Vorstand-Stellvertreter: Herr Dr. Eugeu L a u e r, Adrokat.
Sekretar: Herr Viktor O l i n s o l i i ,  Realschulprofessir.
K assier: Seine Hochwiirden Herr Ludwig Winter, Realschulprofessor.
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Aus ciem in ćlor Generalyersammlung vom 11. Janner 1912 yorgetrageuen und 
genehmigten Rechenschaftsberichte des Ausschusses wird iiber das

Vereinsjahr 1910/11
Nachsteliendes mitgeteilt:

Das Stammkapital vou 4900 K in Wertpapieren und 3359 K 82 h in Sparkassa- 
einlagen wurde um die Sparkassazinsen im Betrage von 80 K 10 h yermehrt.

Die reellen Bareinnahmen betrugen 928 K 64 h. Dayon wurden 848 K 79 h fur 
die Unterstutzung der Schiller und 50 K 81 h ftir Regieauslagen yerwendet, so dafs 
uin Rest von 29 K 04 h iibrig bleibt.

Das gegenwartige Vermogen am Sohlusse des Vereinsjahres 1910/1911 besteht 
deinnach aus 4900 K in Wertpapieren, 3439 I\ 92 h in Sparkassaeinlagen und 29 K 
04 h bar, zusammen 8368 K 96 h.

Aus den Zinsen der Abiturientenstifcung wurde zum ersten Mai ein Betrag von 
50 K dem Abiturienten Pessach S c h ł o  mi u k  ais Reiseunterstiitzung yerliehen.

Die Rechnung tiber das „Kaiser-Franz-Joseph-Jubilaums stipendium 1898‘‘ (Stif- 
tungskapital 3400 K) wurde zufolge Erlasses der k. k. Landesregierung vom 8. August 
1911, Zl. 33768 geprufr, und richtig befunden. Das Stipendium genofi der Schiller der 
V. Klasse Georg C o s a r a .

Das „Kaiser-Franz-Joseph-Jubilaumsstipendium 1908“ (Stiftungskapital 4200 K) 
bezog im Schuljahre 1910/11 der Schiller der V. Klasse Rudolf P r a j e r. Die Ertrag- 
nisse dieser Stiftung wurden fur das Jahr 1910 zufolge Landesregierungs-Erl. vom 
16. Februar 1910, Zl. 1104 anstandslos yerreelinet.

Der Verein zahlte im Berichtsjahre 117 Mitglieder und erfreute sich des Wohl- 
wollens und der Unterstutzung seiner bisherigen Gonner. Allen Wohltatern wird 
hiemit der geziemende Dank ausgesprochen und an dieselben zugleich die Bitte 
gerichtet, dem Vereine auch im kommenden Jahre beizustehen.

Die spezifizierte Rechnung iiber das Vereinsjahr 1910/11 wird Raummangels 
wegen nicht abgedruckt; sie wurde von den Rechnungspriifern des Vereines, den 
Herrn Rechnungsraten der Bukowiner Sparkasse A. M a y e r  und N. P e n t e l e y -  
c z u k, gepriift und richtig befunden.

Vereinsjahr 1911/12.
In diesem Jahre sind an Subyentionen und Spenden eingeflossen: Von der 

loblichen Bukowiner Sparkasse 100 K, von der loblichen Bukowiner Landesbank 
50 K, von der loblichen israelitischen Kultusgemeinde 30 K, von den loblichen 
lnstituten: Krakauer wechselseitige Versioherungsgesellschaft, galizische Aktien- 
hypothekenbank Filiale Czernowitz, Filiale der anglo-osterreiehischen Bank, Aktien- 
gesellschaft fur Holzgewinnung und DampfsUgenbetrieb, Ustredni banka ceskycli 
sporitelen Filiale Czernowitz je 20 K und von der Bukowiner Eskomptegesellschaft 10 K.

Der bierorts bestandene Verein Camera-Klub liefi dem Yereine durch den 
Landes- und Gerichtsadvokat Herrn Dr. Leo W e i c h den Betrag von 68 K 85 h 
zukommen.

Den edlen Spendern und Forderern des Vereines wird hier der wllrmste Dank 
der Vereinsleitung zum Ausdruck gebracht.

Aufier den zwei Jubilaums-Stipendien im Betrage von 142 K 80 h und 168 K 
wurden noch 619 K 72 h fur die Unterstutzung der Schiller yerausgabt.

Samtliclie Spenden und Subyentionen sowie die Ausgaben im Vereinsjahre 
1911/12 werden im nachstjahrigen Berichte rechnungsmafiig ausgewisen werdeu.
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2. S ch iile r lad e  1911/12.
Dieselbe wurde vom Direktor sowie den Professoreu E. U n i c k i  (ais Kassier) 

iiud D. Y a s i l o y i c i  (ais Bibliothekar) yerwaltet.

Rechnung iiber das Schuljahr 1911/12.

E i n n a  h ni e n :
1. Rest vom V o r j a h r e .............................................................................................. K 185'72
2. Spende des Abiturienteu M. K o r n e r ..................................................................... „ 10'—
3. Schadenersiitze einzelner S c h t i l e r .............................................................................  52'0G
4. Die Scłuilersammlung e r g a b ......................................................................................   996'07

Summo der Einnalimen . . , K 1244'85

A u s g a b o n :
1. Fiu- B i l c h e r ................................................................................................................. K 804'12
2. Handunterstiitzungen ..............................................................................................   228'80
3. Blocks, Reilizeuge und H e f te ............................................................................... ......  200' —

Summę der Ausgaben . . . K 1238'92

R e o li n u n g s a b s c h 1 u fi :
Einnalim en...............................................................................................................K 1244'85
A u s g a b e n ............................................................................................................................   1238'i)2

Verbleibt mithin ein Rest von . . . K 5'93
Geprilffc und mit den Reclmungsbelegen tibereinstiminend befunden. 

C z e r n o  w i t z ,  21. Juni 1912.

J. Nastasi m. p. A. Bocca m. p

Die B iich ere i d e r  S ch iile rlad e .
Wegen der Einfuhrung neuer Lehrbuoher und neuer Auflagen, sowie infolge 

starker Abniitzung mufit.e eine grofie Anzahl von Biichern ausgescbieden werdeu. 
Gegenwaitig ziihlt die Biichersammlung 2450 Bandę (gegeniiber 2500 im Vorjabre). 
Im abgolaufenen Schuljahre wurden 332 neue Lebrbiicher angekauft. Ais Geschenke 
orhielt die Bibliothek 243 Biinde, und zwar: von den Yerlagsbuchhandlungen: k. k. 
Scbulbucher-Yerlag in Wien 116, K. Graeser und Co. in Wien 24, Er. Deuticke in 
Wien 21, Alfred Holder in Wien 19, E. Tempsky 12, Karl Promme in Wien 7, 
A. PichleEs Wifcwe und Sohn in Wien 7 Bandę ; vom Herrn Regierungsrat K. Man- 
diczewski 2, vom Herrn Professor Dewaty 1, vom Yater des verst.orbenen Schulers 
der IV. Klasse Melnec 8, von den gewesenen Schillera der Anstalfc Bnxbaum 1, Hoff
mann 3; von den Schiilern der A nstalt: Margolin 2, Marfijak 1, Gheorghidean 1, 
Ostrowski 1, Sohmucker 4, Thaler 3, Kruschnicki 1, Prodan 1 und endlicb von der 
Privatistin Stefanie Sclilussariuk 8 Biinde. Dic loblicbe Buclibandlung Romuald 
Schally gewiihrte einen 10°/0igen Rabatt. In diesem Scliuljahre wurden an 439 Schiller 
2010 Bilcher verliehen (gegen 2007, die im Schuljahre 1910/11 an 423 Schiller verliehen 
worden waren).

Die B e itrag e  d e r  S ch u le r im  S c h u lja h re  1911/12.
I. K l a s s e :  Balasinowicz K P00, Baranowski 2'00, Burg 1*20, Cernusca 110, 

Chisili(a 0'50, Draczynski 4'00, Fedorciuc 0'60, Harmatiuk P60, Hlauschke 2 00, Hostiuc



2 00, Hughiur 1'20, Igel 7 00, Kapłon 1*10, Kisslinger 300, Krause 200, Manescul P30, 
Moroczkanicz 060, Nikiforowi oz 200, Paszko 0 50, Pihuliak 200, Postatny POO, Roma
nowski 1 50, Rudnicki 200, Sawula OOO, Schmidt 0'50, v. Scholey 400, Swoboda 1 GO, 
Scraba lOO, Stehau 0'50, Stratulat lOO, Strischka 1’10, Stroici P50, Tomorug 000, 
Ududowioz OOO, de Vlad Michaił P00, de Vlad Va!erian POO, Seybold P00, zusam- 
meu 58 60.

II. K l a s s e  A:  Andruchowicz K POO, Baraniak OOO, Baranowski 200, Bodnar 
200, Demczuk OOO, Dutka POO, Fialka 200, Gorduna POO, Halip OOO, Haszko 2 00, 
Hrynkiw 050, Jager P50, Kocko 400, Kossowski 500, Kowalski OOO, Mudreac POO, 
Onciul 0 50, Petroskiewicz 500, Popowicz 400, Sain 2 50, ScribaO’50, Scripniciuo 000, 
Spenul 400, Stetchi POO, zusammen 4300.

II. K 1 a s s e B: Appenzeller 200, Aschkenaz OKO, Augenblick OOO, Bacal OOO, 
Beutler POO, Bramie 100, Czerwonka PIO, Czuczewicz 0 00, Ebner PIO, Edelstein P40, 
Filip 700, P.nger P50, Fiscbweicher OOO, Guber 200, Gwozdowski 050, Hack 000, 
Heim OOO, llerzberg 2 40, Hrabal 200, Hntter PIO, Jung 0 90, Kipp 100, Kirseh 0 00, 
Kleczkowski OOO, Klein 1'00, Kopaczynski OOO, Kramer 400, Krća OOO, Kulpi OOO, 
Krejczik 200, Kunzelmann, 2'00, Kusik 300, Liebscb 100, Loffler GOO, Łoziński 2'00, 
Manasc 12'00, Brettschneider POO, Main OOO, zusammen 7100.

II. K l a s s e  C:  Markowicz Abraham K 400, Markowicz Markus 400, Markus 
400, Mauer POO, Michniewicz 1 00, Muller P.50, Naser POO, Neid POO, Neumana 200, 
Novak 200, Palatnik PIO, Pustelniak POO, Renowicz 200, Rippel 200, Scharf 100, 
Schattner POO, Schluter Kurt POO, Sehluter W alter 1'CO, Schreyer P50, Segda P50, 
Skotnicki POO, Slugotzki POO, Spindel POO, Sonderling POO, Sternberg POO, Storpor 
200, Szulsinger OOO, Thiel 400, Uhrich POO, Uzięblo 200, 'Wagner Franz 1'50, Wagner 
Heinrich POO, Warnicki POO, Wąsowicz OOO, Weiner OOO, Wender 200, Wirt POO, 
zusammen 56 60.

III. K l a s s e  A:  Archipp K POO, Priyatistin Botezat 5 00, Bryk P40, Cioban 
POO, Danylewicz 2 00, Dobrzański POO, Dylski 200, Enclat 2 00, Priyatistin Gherman 
500, Hladiuk 2 00, Hlusco I GO, Hudeczek 300, Ilica 200, Iwasiuk POO, Koller 200, 
Koszarycz P20, Kowerdowicz 2 00, Krasnianski 200, Kwaszinski 200, Marcu 2 00, 
Matuszewski 200, Micinski 200, Ohera 200, Onciul 200, Petruc Adrian 200, Petruc 
Traian 200, Rybka 200, Priyatistin Scalat 500, Sindilar 200, Priyatistin Slusariuk 
400, Strasser POO, Tarnayschi PGO, Tesliuk PGO, Wierzbicki P50, Wirth PGO, Zawa
dowski P20, Zopa 400, Priyatistin Nastasi 200, zusammen 80'70.

III. K l a s s e  B : Aspelmayer K OOO, Augenblick 200, Ayramoyici 2.00, Axen- 
towicz POO, Beutel POO, Blum 300, Buchsbaum P50, Danzker POO, Dobrzański OOO, 
Ebner 300, Ehrenkranz POO, Falkenflick POO, Frank POO, Frendel POO, Freitag OOO, 
Garfunkel 400, Gerber POO, Gores OOO, Gronich OOO, Guttmann 200, Haber POO, 
Harman 2 00, Hawryliuk OOO, Hellenberg 300, Hertmann 200, Hedzel OOO, Hruszka 
POO, Kalin POO, Kamil 200, Kimmelmann POO, Korbel POO, Landsmann 300, Langer 
POO, Liebsch 200, Lilian 2 00, Markes 400, Neumann P50, zusammen 5600.

III. K l a s s e  C: Herschkowitz 400, Liąuornik OOO, Maurer P50, Milnz 400, 
Neuberger POO, Polletin OOO, Redler OOO, Reiner 200, Righetti POO, Rubel 3 00, 
Rudolf OKO, Schmidt Anton POO, Schmidt Gustay OOO, Schnapp OOO, v. Scholley 400, 
Sclireiber PIO, Schreiner OOO, Semmler P20, Silezianu 200, Singer Schloime 200, 
Singer Wilhelm P50, Sperer OOO, Staroń OOO, Stepaniak OKO, Sternberg 500, Storper 
200, Tisch lOO, Trommer OOO, Turtel 2'00, Uhrich P20, Vassermann 200, Wegemann 
POO, Weintraub lOO, Wiszniowski 200, zusaammen 56'50.
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IV. K l a s s e  A:  Albota 030, Babiak 0'90, Bendak POO, Burdeine 1 -00, Czer
wonka l -00, Diaczuk OKO, Dylski 090, Elsasser POO, Gheorghideanu 1'10, Kędzior 0'80, 
Lanivschi POO, Lewandowski 2K0, Melenka 0 90, Nasta-i 0 70. Piefcrzkiewicz POO, 
Porta] 140, Proj, 0'90, Romanowski 0'50, Rychło OKO, Schram 0'20, Striszka 1K0, 
Waniewicz PIO, Więckowski 050, Wintonyk P60, Zachariuk OKO, Zagorodnikow 2K0, 
znsammen 25'60.

IV. K l a s s e B :  Achner K 2 00, Bayer 0'60, Blank 200, Blitz I '80, Dąbrowski 0'G0. 
Fischer 2'00, Flinker 1'00, Fuchs 0'40, Heuohert OKO, Hosbein 2’00, Horowitz P00, 
Kreisel P00, Kriegsmann 1 50, Ledwinka P00, Lobel P00, Mayer P00, Miihldorf Alois P50, 
Muhldorf Wenzel 0'90, Miinz 4'00, Nusse7‘00, Pawlik POO, RieglerO'30, znsammen 34-10.

IV. K l a s s e  O: Filippi K 400, Rófiler POO, Ruckenstein OKO, Sal ter 0'50, 
Schapira 3'00, Scharfstein 2K0, Schechter OKO, Segal 2K0, Seidner POO, Sowy POO, 
Srulowicz 2'00, Starosta POO, Stasiuk 050, Strobel POO, Tijan POO, Tiret P50, Tillicli 
P50, Ullrich P30, Urbaszek POO, Uscher 100, Vaisman 2 00, Weich Chaim 2 00, Weich 
Eduard 7 00, Weilibrot POO, Zaklinsky 0-80. Zarovsky 21)0, Zeller 2K0, Ziemba P50, 
Zimring OKO, Złamał 4'00, Zubrzycki OHO, Zalkowicz 0'50, znsammen 5P10.

V. K l a s s e  A:  Abager K 4K0, Bauer 0 60, Bocca 4K0, Brailean 2K0, Diuczko 
0'60, Dospil 0'30, Fedorowicz 21)0, Focsan 2'00, Gurtler POO, Iwanowioz 2'00, Kaczo
rowski OKO. Kautesch POO, Kirstiuk P50, Kissilewski 2 00, Kukiełka 2-00, Kupczanko 
2K0, Lenkowski PIO, Mallek 200, Miciński 3'00, Mibajczuk 200, Nandris P60, Niki- 
foroyici 2'00, Railean 2K0, Rybka OHO, Schneider 2'00, Toderowicz 2 00, Totojescul 2'00, 
Tyschkiewicz 4'00, Weigel 200, Wojciechowski P60, Złamał 3'00 Zubrzycki OHO, 
zusammen 59'50.

V. K l a s s e  B: Adler K 1 00, Albin P50, Baum G'00, Berger 2'00, Bieber 21)0, 
Binder 2K0, Brettschneider 3K0, Ćerny 13'00, Eberhardt 2K0, Edelstein PIO, Engster 
8'00, Flocker 200, Fuhrmann 4'00, Gartner G'00, Gauer 3'00, Gelber 41)0, Geller 200, 
Glaser POO, Goldstein 2'00, Greif 6 00, Grim 3'00, Guminski 910, Haber 21)0, Hallen- 
berg 2'00, Hartung 2’00, Heitner POO, Himmer 10KO, Hoffmann 2 00, Ilornes ń‘00, 
Ilubich G00, Hutter 3-00, llosyai 3'00, Katz 2'00, Kleinrock 21)0, Gottesmann 21)0, 
zusammen 125K0.

V. K l a s s e  C: Kos K 0'90, Kostmann P20, Kottek OKO, Lautenschlager 1'20, 
Lowenberg 0'30, Luttmann 0 40, Mandelbaum 21)0, Mayer OHO, Muller OKO, Pauk OKO, 
Renowicz Eduard OKO, Renowicz Karl OKO, Righetti OKO, Rosenbaum POO, Rosen- 
garten 2 00, Rybczyński 0'50, Salamon OKO, Schajowicz POO, Schmucker PIO, Spechler 
OHO, Stern OKO, Tropp OHO, Tuttnauer OHO, v. Umlauff P70, v. Unczowski 4 00, 
Wacher OHO, v. Wielemans 2R0, Zaklinski OHO, Zilbennann 5B0, Jirku POO, zusam
men 32K0.J

VI. K l a s s e  A:  Artman K OKO, Baltuch OKO, Bohatir 1'50, Brandmann 050, 
Buxbaum 0'50, Czanerle POO, Donner 3’OG, Frimmet OKO, Goldenberg OKO, Grill POO, 
Guber POO, Halbgewachs POO, Hattel P50, Herzog 2K0, Hukał 8'00, Jager 4R0, 
Jaeger 3B0, Januszewski POO, Jenczke POO, Kahn 2 00, Kahne POO, Kimmelmann POO, 
Kowar P44, Kramczynski 2 00, Kuzara 2'03, Landau 4B0, Zaharoyschi 11)3, Gelegen- 
heitssammlung 0'71, zusammen 48'77.

VI. K l a s s e  B:  Lebner K 2'00, Lerch P50, Lukasiewicz 2 00, Marcoyici 2R0, 
Maschler 2R0, Mayer OHO, Mihalescu 0 90, Moldauer OHO, Morgenstern 2KO, Milek 21)0, 
Olszewski 21)0, Orłowski 2'00, Pfeifer 7'00, Pickholz OKO, Poppe 2K0, Prajer 21)0, 
Pretsch 2K0, Reisberg POO, Romanowski 2K0, Rosenrauch POO, Salter 200, Schally 
POO, Schafer 2K0, Sćhulbaum 21J0, Schulbojm 200, Schummer 2K0, Teodorowicz P50, 
Thiele 2K0, Totojescul 2K0, Trichter 2K0, Weifimann POO, zusammen 57'10.



17

VII. K l a s s e  A:  Badian R 16'00, Baltheiser 2'00, Biedermann 1'50, Bkim 4'00,
Branowitzer 2'00, Brecher 1'50, Corne 3'00, Cosara 2'00, Christofory 1'00, Decker 3'00, 
Feuer David 2'00, Feuer Emanuel 0 50, Gottlieb Heinrich 4'50, Gottlieb Isak 2'00, 
Gruber 2'00, Haber 2'00, Hehn 1'00, Heisstein 1'00, Helfer2'50, Javitz 2'00, Kalchstein 
2'00, Kapaun 0'50, Kermisch 2’00, Kostiner 2’00, Kostmann 1'00, Kruschnicki 100, 
Lehrer 1'00, Lobel 3'00, Sperber 2’00, zusammen 70 00.

VII. K l a s s e  B: Ludwar K P50, Lutwak 0'40, Mardari 0'80, Markaly 0 50, 
Mundstein F50, Nastasi 0 50, Pohl 2'00, Popoyici 1 G'00, Prodan 0’50, Proisel P50, 
Iieinhardt G'00, Salzmann 0'40, Schachter 1 '00, Schafer 2 00, Scheer 1’00, Schmidt Erich 
I GO, Schmidt Roman 0'80, Schnee 1'20, Schulz P00, Solt 1'00, Sternberg 090, Sul- 
kovsky PG0, Tcodorowicz 20'00, Tiirk 0'50, Ungar 0'50, Weiser 0 50, Weisinger 0'90, 
Wielemans P00, Wirth P00, Zemek 0'50, zusammen G8'G0.

c) Sonstige Unterstiitzungen.
Aus den zufolge Ministerialerlasses vom 3. Marz 1905. Zl. 4759 behufs Verteilung 

an arme Schiller gr.-or. Koniession znr Yerfiigung stehenden Betragen erhielten im 
ersten Semester von 500 K 39 Schuler Handunterstutzungen von 10 bis 20 K, im 
zweiten Semester von 500 K 36 Schuler Handunterstutzungen von 10 bis 20 K.

Die k. k. Betriebsleitung der Staatsbahnen gewiihrie fur Schulerausfliige ebenso 
wie allen bediirftigen und wiirdigen Schiilern fur die Ferienreisen in den Heimatsort 
und retour eine 50prozentige Ermafiigung.

Der Verwaltungsrat der Czernowitzer Elektrizitatswerk- und Strafienbahn- 
gesellschaft hat auch in diesem jahre fiir arme Schuler zum Zwecke des Schulbesuches 
ormiiGigte Fahrkarten bewilligt.

Unbemittelte Schuler finden im Erkrankungsfalle iiber Empfehlung der Direktion 
unentgeltliche arztliche Behandlung. Im abgelaufenen Schuljahre wurden 57 Empfeh- 
lungsschmben ausgestellt. Die Herren Arzte haben jedesmal der Jugend ihren Rat 
und ihre Hilfe angedeihen lassen.

Notwendigo Krankheitsauslagen besti’eitet fiir arme Schuler der Kronprinz- 
Rudolf-Verein. Die Apotbeken gewiihren einen 25°/0igen Nachlali.

Im ganzen haben die Schiller im abgelaufenen Schuljahre an bar auszurech- 
nenden Unterstiitzungen erhalten: in Form von Stipendien 6146 K 5G h, aus dem 
Kronprinz-Rudolf-Verein 619 K 72 h, durch die Sobiilerlade 1238 lv 92 h, und an 
Handunterstutzungen fiir gr.-or. Schiller 1000 K, zusammen 9005 K 20 h.

Die D irektion spricht hierm it allen W ohltatern  im Namen der studierenden Jugend 
f iir  die den Schiilern zugewendeten Unterstiitzungen den geziemenden Dank aus.

V. Schulhygiene.
1. B erich t des S chularztes.

Die Funktionen eines Schularztes iibernahm nach dem Abgange des Dr. A. 
W o l f  im Monate Miirz 1912 der Unterzeiclineto. Seine Tatigkeit ais Schularzt 
erstreckte sich im Sinne der von dem Landesschulrate erlassenen proyisorischen 
Instruktion fur Schularzte einerseits auf die Beaufsichtigung der sanitiiren und
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hygienischen Verhaltnisse der Schullokalitaten, andererseits auf die Beaufsichtigung 
des Gesundheitszustandes der Schuler.

Dio hygienischen Verhaltnisse des Anstaltsgebaudes sind aufierst giinstig und 
ais musterhaft zu bezeichnen.

Vom sanitaren Standpunkte wiire der Aufbau einer Turnhalle sowie die 
Errichtung eines Schulbades wiinschenswert.

Der Gesundheitszustand der Schuler war im allgemeinen ein giinstiger.
Infektionskrankheiten und parasitiire Hauterkrankungen sind nur sporadisch 

zur Kenntnis des Schularztes gelangt. Die notwendigen sanitats-polizeilichen Mafi- 
nahmen wurden sofort angeordnet und yorschriPsmafiig durchgefiihrt.

Die erkrankten Schiiler wurden zeitweise voin Schulbesuche entfernt und durften 
erst nach yollstandiger Genesung ara Schulunterricht teilnehmen.

Im Einvernehmen mit der Direktion wurde vom Scliularzte an jedem Samstag 
eine Ordinationsstunde in der Anstalt abgehalten, in welcher den erschienenen 
Sehiilern die fachmannischen Ratschlage erfceilt wurden. Aufierdem wurden die kranken 
Schuler in den Sprechstunden des Schularztes, soweit sie mittellos waren, unent- 
geltlich beliandelt und im Bedai-fsfalle die Eltern der Schuler auf die Leiden derselben 
aufmerksam gemaeht.

Dr. Eugen K o b r y n s k i ,  k. k. Oberbezirksarzt, Schularzt.

2. Das S ch u lg e b au d e  u n d  die M aRnahm en z u r  Pflege d e r  k o rp e r l ic h e n
E n tw ic k lu n g .

Uber die Hygiene des Schulgebaudes siehe XLIV. Jahresbericht, S. 50.
Fiir die Einrichtung des Schulbades konnte heuer aus den Jugendspielbeitriigen 

wegen dringenderer Auslagen nicht.s bei Seite gelegt werden, doch betrugen die 
Sparkassazinsen am 30. Juni 1912 : 149 K 63 h, s o dafi mit den yorjilhrigen 2473 K 94 b 
zusammen 2623 K 57 h z ar Verfugung stehen.

Der Turnunterricht war in allen Klassen obligat, doch mufi wiederholt werden, 
dafi die Wohltat dieser Einrichtung der Scliuljugend noch nicht in yollem Umfange 
zugute kommt, weil die Anstalt keinen eigenen Turnsaal hat, die Yereinsturnhalle 
etwa 10 Minuten entfernt liegt und infolgedessen nicht die ganze Unterrichtszeit 
ihrem Zwecke gewidmet werden kann. Doch hat das k. k. Ministerium fiir Kultus 
und Unterricht mit dem Erlasse vom 29. April 1910, Zl. 29819/1908 angeordnet, dafi 
fiir den Bau der Turnhalle samt den erforderlichen Nebenraumen ein neues Projekt 
unterJBeriicksichtigung der Wiinsche des hochwurdigsten Konsistoriums ausgearbeitet 
werde, so dafi gegriindete Aussicht yorhanden ist, dafi die neue Turnhalle im Laufc 
des kommenden Schuljahres fertiggestellt und in die Beniitzung iibergeben werden wird.

Soweit es die W itterung zuliefi, wurden Jugendspiele, Ausfliige, (Jbungstnarsclie, 
Skilaufen, Rodeln und dergleichen unter der Leitung des Turnlehrers der Anstalt 
Johann R a d o m s k i ,  und zwar die Jugendspiele zweimal in der Woche (Dienstag 
von 5 bis 8 Uhr und Freitag von 6 bis 8 Uhr abends) und die Ausfliige undUbungs- 
marsche. sowie andere sportliche IJnternehmungen nur an Sonn- und Feiertagen teils 
vor- teils nachmittags yeranstaltet.

Die Spieler wurden der besseren Ordnung und Uberwachung sowie dsr inten- 
siyeren Beschaftigung -wegen in zwei Gruppen eingeteilt, die dann abwechselnd ge- 
spielt oder Ubungsmilrsche und Ausfliige unternommen haben. Spielplatz war standig 
die Sturmwiese. Die Beteiligung der Schiller der yier unteren Klassen an den Jugend- 
spielen, Ausfliigen und Ubungsmarschen war eine sehr rege, die der oberen Klassen



eine minder rege. Die Schiller der oberen Klasseu wurden namlich teils durch ihre 
oigenen Spielvereinigungen, teils durch die Sportvereine den schulsportlichen IJbungen 
ofters entzogen.

Die^prozentuale Durchschnittszahl der zu den Jugendspielen imd zu den Aus- 
lliigen erschienenen Schiller ist aus der nachstehenden auf Seite 20 befindlichen Uber- 
sichtstabelle zu ersehen.

Neuangeschalft wurden: 4 Vormerkbiichlein fur Vorfcurner; 1 Schiefiinstruktion 
wurde der Anstalt vom Verleger geschenkt.

Im Winter wurden einige Schiller, die sich dazu freiwillig meldeten, durch 
don Turnlehrer Johann R a d o m s k i  in 2 Stunden wochentlich zu Spielwarten aus- 
gebildot, andere wurden in einer Stunde wochentlich, am Sonntag von 11 — 12 Uhr, 
im Trommelschlagon und Hornblasen unterrichtet. Die Schiller P i e t r z k i e w i c z  
Franz (IV. a), T e s l i u k  Johann (III. a), D y l s k i  Siegmund (IV. a) und B e n d a k  
Demefcer (IV. a) erhielten, da sie sich ais Spielwarte und Spielleute besonders aus- 
zeiclmeten, Priimien aus den Jugendspielgeldern.

Die Schiller B a l t h e i s e r  Maxim. und H e h n  Titus (beido VII. a) erhielten 
ais Anerkennung yorzuglicher Turnleistungen je ein Exemplar des „Vormerkbtichleins 
fur Vorturner v. Puritz“.

Das Skilaufen und Rodeln wurde auch heuer unter der Leitung des Turnlehrers 
Johann R a d o m s k i  mit den Schiilern aller Klassen an Sonn- und Feiertagen sohr 
fleifiig geiibt. Das Rudera konnte an der x\nstalt noch nicht unterrichtet werden, da 
hiezu weder ein Teich, noch ein geeigneter Platz am Pruthflusse yorhanden ist. Auch 
eine Bade- und Schwimmanstalt, einen standigen Spielplatz, einen Eisplatz, sowie 
einen Turnplatz hat die Anstalt bisher noch nicht erlangen konnen. Die Schiller der 
Anstalt b niitzten in diesem Winter gegen Entrichtung eines geringen Betrages den 
Eisplatz des allgemeinen Bukowiner Sportklubs, wofiir dem genannten Klub hier der 
Dank ausgesprochen wird.

Das Trockenschwimmen wurde am Ende einer jeden Turnstunde am Schlusse 
des Jahres geiibt.

Im ersten Semester wurde durch etwa 2 Monate auch ein Kiirturnen in 4 Stunden 
wochentlich betrieben, an dem von 260 gemeldeten Schiilern nur 193 teilnehmen 
konnten; dieses Kiirturnen mu lite jedoch wegen ungiinstiger Unterrichtserfolge der 
Schiller aufgelassen werden.

Der Badehausbesitzer Herr Ge d a l i  gestattete den Schiilern der Anstalt zu 
jeder Zoit um den ermahigten Preis von 40 h pro Kartę zu baden. Es wurden aus 
den Jugendspielgeldern 143 Badekarten fiir arme Schiller angekauft und yorteilt.

Der Raseurstubenbesitzer Herr S a 11 e r spendete fur arme Schiller 50 Haar- 
schneidekarten, wofiir ihm hier gedankt wird.

Ausfliłge und Ubungsmarsche wurden sowohl im Sommer ais auch im Winter 
unternommen, wobei je nach der Jahreszeit entweder gespielt oder gerodelt wurde. 
Siehe die Tabellen I und II auf Seite 20 fi.
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8. Die Schiefiubungert.
Mitteilungcn des Lciters derselben, Herrn k. k. Hauptmannes Emil K u t s c h e r a .

Wie im Vorjahre, so wurde audi im Schuljahre 1911/12 der freiwiliige SehieBuntcr- 
richt an dieser Anstait in der (i. imd 7. Klasse wieder betrieben.

Dersellie bcgann am 11. November 1911, wurde jeden Samstag von 2 Uhr 30 Minutcn 
bis 4 Uhr 80 Minutcn nachmittags abgehalten und dauerte bis Ende Mai 1912.

Vorgegangen wurde nach der vereinfachtcn Schiefiausbildung, welche auf dcm 
Prinzipc des Flachenschiefiens basiert; es soli dcm Schiitzen keine groBere Leistung zuge- 
mutct werden, ais man von der Waffe (Strcuung) verlangen kann.

Es kann dalier gefordert werden, daB dcrSchiitze jede Flachę trifft, die der l ]/2fadien 
100'VU Hohenstreuung des Gewchres M 95 auf den verschiedenen Distanzcn zukomtnt.

Beim SchulschieBen wurde der Grundsatz vorangestellt, dafi der Schiller scin Gewelir 
kennen lernt und sich die Tageslage stcts selbst crschieBt.

Zu dicsem Zwecke trachtet der Schiller gegen eine Schcibe mit Zielfigur zuerst aut 
jede Distanz durch Abgabe einer Serie von 4 Schiissen und unter steter Anwendung der 
Zielweise „gestrichenes Korn, Mittc des unteren Zielrandes" moglichst kleine Trefferbildcr 
zu erschiefien und erst in einer dieser Vortibung unmittelbar folgenden Hauptiibung die 
Treffer in die Zielfigur zu bringen.

Den Hauptiibungen folgen sodann Ubungen gegen ausgeschnittenc Figuren.
Es wurde das Progratnm des Trefferheftes der 1. Schiefiklasse von jedcm Teilnehmcr 

absolviert.
In den Wintermonaten wurden die wichtigsten Bestimintingcn des Exerzierreglements, 

welche die Stellung des Schiitzen, sowie die wichtigsten Gewelir- und Handgriffe und 
endlich das SchieBen des Einzelnen selbst betreffen, durchgenommeu und eingeiibt.

In der VI. Klasse erstreckte sich, hiermit Hand in Hand, der Unterricht iiber die 
Waffe und Munition, das Zerlegen und Reinigcn des Gewehrcs, sowie die Wirkungsweise 
der einzelnen Bcstandteile. Sodann wurde mit der Vorschule begonncn (bezw. dieselbe in 
der 7. Klasse fortgesetzt), welche den Zweck hat, den jungen Mann zum SchieBen vor- 
zubereiten, bezw. ihn darin zu festigen.

Das KapselschieBen dauerte bis Mitte Marz.
Nach vorhergegangener Erklarung der Sicherheitsmafinahmen sowie des Verhaltens 

auf dem Schiefiplatze und der Einrichtung der Scheiben wurde im Monate Miirz mit dcm 
UbungsschieBen auf dem hiesigcn Militar-ElcmentarschieBpIatz begonnen und wurde der 
erzieltc Erfolg jedem Einzelnen im Trcfferheft vorgemerkt.

Von 90 angemeldeten Schiilern der VI. und VII. Klasse haben 56 ani SchicBunter- 
richtc bis zum Schlusse teilgenommen.

Audi heuer war das Iuteressc ein selir rcges und legten alle Teilnehmcr ohne Aus- 
nahme einen ganz besonderen FleiB und Eifer an den Tag.

Das Resultat muB auch in diesem Jahre ais ein sehr befriedigendes bezeichnet werden.
Wie im Vorjahre stand dem unterzeichneten Ubungsleitcr des freiwilligen Schiefi- 

untcrrichtes audi heuer Herr Turnlehrer R a d o m s k i in erster Linie bereitwilligst und 
tatkraftig zur Seitc.

Um in der Jugentl die Liebe und Lust zum Soldatenberufe einerseits und taktisches 
Vcrstandnis andererseits zu wecken und zu fordem, wurden am 3. und 24. Mai 1912 
kleine militarische Ubungen gegen Markierung mit Exerzierpatronen, am Exerzierplatze 
Horecza, auf der Stinka und in dem Horeczaer Walde durchgefiihrt und besprochen.

Damit die Schuler Einblick in militarische Verhaltnisse und Einrichtungcn gcwinncn 
und sic mit allem Wissenswerten yertraut gemacht werden, wurden folgende Besichtigungen
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und Erlauterungen vorgenommen, und zwar: am 28. Mai 1912 in der Artilleriekaserne : 
das Rohr, der VerschluG, die Lafette und Protze, der Batterienuinitionswagcn, die Munition 
selbst und die Richtinitteln der 8 cm Feldkanonc M. 5 und die Stallungen, sowie die 
Sattel- und Geschirrkamtner. In der Erzlierzog Raincr-Kaserne : die Augmentationsvorratc 
des k. k. Landwehrinfanterieregimentes Nr. 22, die Fahrkiiclie, der Kompagniemuniiions-, 
der Bagage- und Proviantwagen ; ferner ein Mannschaftszimmer und die Verteilung des 
Nachtmahles in der Mannschaftskiiche. Auf der Sturmwiese : die Zusammensetzung und 
Wirkungsweise des Maschinengewehres, System Schwarzlose, M. 7. Am 3. Juni 1912 am 
Pionieriibungsplatze am Pruth: das Zillen- und Pontonfahren, Ankerwerfen und der 
Briickenbau.

Zur Forderung des Wetteifcrs wurde am 8. Juni 1912 ein PreisschieGcn auf eine 
kleine 12 kreisige Schulscheibe 300 m liegend frei veranstaltet, welchetn der gesamte 
Lehrkdrper mit den Familien und viele Honoratioren, darunter die Herren : Obcrst Konrad 
K ri e sc  h und mehrere Offiziere, Biirgermeister Baron F ii r t li, Landesschulinspektor Dr. 
P a w l i t s c h e k ,  samtiiche Mittelschuldirektoren und zahlreiche Damen bciwolintcn. Vom 
Landwehrkommando Lemberg wurden 2 Ehrenpreise gespendet.

Zur Verteilung gelangten auGerdem 12 Preisc und erhielten nach vom Herm 
Obersten und Regimentskommandanten K r i e s c li und vom Herrn Regierungsrat Dircktor 
M a n d y c z e w s k i  gehaltenen patriotischen Ansprachen, folgende Schiller fiir dic er- 
zielten Erfolge Preise: 1. Ehrenpreis: Ruhalter Moritz, VII. Klasse b, 2. Ehrenprcis: Toto- 
jescul Władimir, VI. Klasse b, ferner 3. Schmidt Roman, 4. Burg Eduard, 5. Wilczyński 
Leopold, 6. Kalkstein Motie, 7. Donner Adolf, 8. Mayer Alfred, 9. Sulkovsky Josef, 
10. Gąuer Georg, 11. Christofory Joliann, 12. Lercli Josef, 13. Kowar Heinrich und 14. von 
Wielemanns Artur. Emil K u t s c h e r a ,  k. k. Hauptmann.

VI. Chronik.
1. E r la sse  u n d  V e r fu g u n g e n  von a l lg e m e in e m  In te re s se .

Lschr.-Erl. vorn 1. Juli 1911, Zl. 8303: intimiert die Verordnung des Ministcrs fiir 
Kultus und Unterricht vom 15. Juni 1911, Zl. 24113, betreffend die Erwerbung der B e
ta  li i g u n g fiir d a s  L c h r a m t  a n M i t t e l s c h u l e n .

8. Juli 1911, Z. 7975: betreffend die u n e r l a u b t e  A g i t a t i o n  d e r  V c r 1 e g e r 
zu Gunsten der Einfiihrung ihrer Verlagsartikel.

19. Juli 1911, Z. 9002: intimiert die Verordnung des Ministers fiir Kultus und Un
terricht vom 27. Juni 1911, Z. 25681, mit welcher e in  n e u e r  L e h r p l a n  u n d  e i n e  
n e u e  I n s t r u k t i o n  fi i r d e n  U n t e r r i c h t  im Tu m e n  nebst Weisungen zur 
Durchfiihrung des Jugendspiels erlassen wird.

9. Oktober 1911, Z. 13074: betreffend die G e l t u n g  d e r  R e i f e z e u g n i s s e  
v o n  M i t t e l s c h u l e n  bei der Reifepriifung an Lehrer- oder Lehrerinnenbildungsanstalten.

24. November 1911, Z. 15679: S c h i i l e r g e s u c h e  sind von dcm Vater oder Vor- 
mund zu verfassen oder zumindest unter Angabe der Zustimmung mit zu unterschreiben. 
Gesuche, die die Zustimmung des Vaters oder des Vormundes nicht aufweisen, sind nicht 
entgegenzunehmen.

25. November 1911, Z. 16293: betreffend den B es u c h  v e r s c h i e d e n e r  mi l  i - 
t a r i s c h e r  A n s t a l t e n ,  die das Interesse der Jugend hervorzurufen geeignet sind.

24. Dezember 1911, Z. 18217: betreffend die Fdrderung der Ziele des Ósterreichischen 
F l o t t e n v e r e i n e s .
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9. Dezcmber 1911, Z. 17333: betreffend die Fordcrung von S t u d i c n r c i s c n  an  
d a s Mc e r  mit Schiilern.

18. Janner 1912, Z. 998: wornach reprobiertc Externistcn sich zur n e u c r l i c h e n  
A b i e g  u ng  d e r  R c i f e p r i i f u n g  lcdiglich bei der Anstaltsdirektion anzumelden liaben.

29. Janner 1912, Z. 16990: f ti r d ie  i s r a e 1 i t i s c h e n S c h ti 1 e r ist bis auf weiteres 
an jedem Samstag um 3 Uhr nachmittags e in  g e m e i n s a m e r  J u g e n d g o t t e s -  
d i e n s t abzuhalten. Mit demsclbcn Erlassc wird e in  n e u e r  L e h r p l a n  fi i r  d e n  
m o s n i s c h c n R c I i g i o n s u n t e r r i c h t  vorgcschricben. Sich Absclinitt B, 1. (S. 33). 
Landcsregicrungs-Erlafi vom 22. Janner 1912, Z. 2920: intimiert den Ministerialerlafi vom 
14. Dczeinber 1911, Z. 50305, betreffend die Ausbildung von Lehrern zu S c h i c f i i n s t r u k -  
t o r e n  f ii r d e n  S c h i e f i u n t e r r i c h t  an Mfttelschulen.

Landesschulrat-Erlafi vom 29. Janner 1912, Z. 1555: intimiert den Ministerialerlafi 
vom 1. Janner 1912, Z. 31068 ex 1911, betreffend die Unumganglichkeit der A p p ro 
li a ti o n s k 1 a u s c I a n d e n  L e h r b t i c h e r n .

Landcsregicrungsprasidium 15. April 1912, Z. 2774: betreffend die Behandliing von 
S c li ii 1 e r s t r e i k s.

Landesschulrat 24. April 1912, Z. 6779: intimiert die Ministerialverordnung vom 
5. April 1912, Z. 14822, betreffend die definitive Regelung der S c h u l f e r i e n .

24. April 1812, Z. 7012: intimiert den Ministerialerlafi vom 13. April 1912, Z. 51125, 
woniach bei a u f i e r o r d e n t l i c h c n  P r ii f u n g e n an Mittelschulcn, audi wenn an 
diesen das Turncn obligat eingeftihrt ist, von einer Prtifung ans diesem Gegcnstande abzu- 
sclicn ist. Die Prtifung ans dem Turncn ist nur dann vorznnehmen und die Leistung zu 
klassifizieren, wenn der Kandidat ausdriicklich darum ansucht.

30. April 1912, Z. 6777: intimiert die Ministerialverordnung vom 18. Marz 1912, 
Z. 13237, V.-BI. Nr. 12, womit die Vorschriften tiber die A p p r o b a t i o n  von  Lchr -  
b ti c h e r n, Lchrtexten und Lehrmitteln fiir Mittelschulen erganzt und teilweise abge- 
rindert werden.

30. April 1912, Z. 6781: intimiert die Ministerialvcrordnung vom 5. April 1912, 
Z. 52790 ex 1911, V.-B1. Nr. 11, betreffend die Erwerbung der B e f a h i g u n g  fi ir d a s  
L c li r a m t d e s  F r e i h ą n d z e i c h n c n s a n  Mittelschulen.

2. Die b e g o n n e n e  A b t r e n n u n g  d e r  P a ra l ł e lk la s s e n  u n d  die E r r i c h tu n g
d e r  S taa ts rea lsch u le .

Scine k u. k. Apostolische Majestat liaben init Allcrhóchster Entschliefiung vom 
31. Juli 1911 allergniidigst zu genchmigcn geruht, dafi unter Annahme der angebotenen 
Beitragsleistung der Stadtgemeindc Czernowitz mit Beginn des Schuljahres 1911/12 in Czer- 
nowitz eine Staatsrealschule mit deutschcr Unterrichtssprache errichtet werde.

Hiezu hat das k. k. Ministerium fiir Kultus und Untcrricht mit dem Erlasse vom 
8. August 1911, Z. 33990 angeordnet, dafi die Errichtung der Staatsrealschule mit deutscher 
Unterrichtssprache in Czernowitz in der Weise riurchzufiihren ist, dafi ab 1. Septcmber 1911 
die an der gr.-or. Realschule bestehenden Paralłelklassen sukzessive abgetrennt und ais 
sclbstandige Anstalt organisiert werden. Mit Beginn des Schuljahres 1911,12 wird zunachst 
die crste Klassc aktivicrt und in den nachstfolgenden Jahren werden die nachsthohercn 
Klassen sukzessive zur Eroffnung gelangen.

Nach Abtrennung der Paralłelklassen von der gr.-or. Realschule werden an der letz- 
teren Parallelabteilungen nur unter der Bedingung errichtet werden konnen, dafi hieraus 
kcinerlei wie immer geartete Kosten fiir das Aerar erwachsen und keinerlei Anspriiche in 
dieser Richtung an das Aerar erhoben werden.
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Zur Unterbringung der Staatsrealschule wurden die Lokalitaten im ersten Stockwcrkc 
des Hauses SicbenbUrgerstrafic Nr. 27 in Bestand genommen; doch kontite die neue Selmie 
am 1. September 1911 aus verschiedenen Griinden nocli nichl ais selbstandige Anstalt ein- 
gerichtet werden. Mit dem Erlasse des k. k. Landesschulratcs vom 2. September 1911 wurdc 
der Direktor der gr.-or. Realschule ermachtigt, die Aufnahmspriifungen fiir die erste Klassc 
der ncuerrichtetcn Staatsrealschule sofort abhalten zu lassen und aufgeforderl, den Uiiter- 
richt in dieser Klasse bis zur Ernennung eines Direktors sicherzustellen. Auf Grund dieser 
Anordnung wurden nach durchgefiihrter Aufnahmspriifung 83 Schiilcr in die erste Klassc 
der Staatsrealschule aufgenommen; diese Klasse wurde in zwei Abtciiungen gegliedert und 
yerblieb fiir die Zeit der ersten Zensurperiode, d. i. bis zum 29. Oktober 1911 im Ver- 
bande der gr.-or. Realschule.

Mit dem Telegramm vom 25. Oktober 1911 hat Se. Exzellenz der Herr Minister fiir 
Kultus und Unterricht den Professor an der gr.-or. Realschule in Czernowitz, Anton Ro ma 
no v s k y, mit der weiteren provisorischen Leitung der Staatsrealschule betraut. Der k. k. 
Landesschulrat hat mit dem Erlasse vom 28. Oktober 1911, Z. 14728 den wirklichcn 
Lchrer an der gr.-or. Realschule in Czernowitz, Emil F o r g a c i, der Staatsrealschule bis 
auf weiteres zur Dienstleistung zugewiesen und den Supplcnten an der gr.-or. Realschule, 
Adalbert T r e m e 1, fiir die restliche Dauer des Schuljahres an die Staatsrealschule versetzt. 
Darauf hin wurde die Staatsrealschule in den fiir sie gemieteten Lokalitaten ais selbstan- 
digc Anstalt organisiert und der Unterricht daselbst, vom 30. Oktober 1911 angefangen, 
fortgesetzt. Der neue Leiter, Professor A. R o m a n o v s k y, diente seit 1886 an der gr.-or. 
Realschule und ist cine heryorragendc Lehrkraft dieser Anstalt gewesen. Er hat insbeson- 
dere in der Methode des neusprachigen Unterrichtes Bedeutendes geleistet, aber auch ais 
Ordinarius und Kustos der Lchrerbibliothck Musterhaftes geschaffen. Mit der Allerhóchsten 
EntschlieBung vom 12. Novembcrl911 wurde er zum Direktor der Staatsrealschule ernannt. 
llirn und der ihm anvertrauten jungen Anstalt bringen Lehrkdrper und Direktion der gr.-or. 
Oberrcalschule die warmsten Gluckwiinsche entgegen.

Die Abtrennung der Parallelklassen ist fiir die gr.-or. Realschule ein Ereignis von 
grofier Tragweite. Denn das Schulgebaude ist fiir eine Anstalt von 7 Klassen erbaut 
worden. Durch die Parallelisierungen ist die Klasscnzahl auf mehr ais das Doppelte, in 
den letzten Jahren sogar auf 19 gestiegen. Zur Unterbringung der viclen Klassen mufite, 
nachdcm allmahlich der Exhorten- und ein geom. Zeichensaal geopfert und die Riiurn- 
lichkeiten fiir die Lehrmittelsammlungen vermindert worden waren, zu den sogenannten 
fliegenden Klassen und schlieBlich auch noch zu einer Expositur die Zuflucht genommen 
werden. In den letzten Jahren gab es niclit weniger ais 6 fliegende Klassen und 25 bis 30 
fliegendc Abteilungcn in Religionen und Landessprachen.

Nunmehr ist aber durch die sukzessive Auflassung der Parallelklassen den Lehr- 
mittclsammlungen, der Schulhygienc, der Disziplin und selbst dem Unterrichtc allmahlich 
cine ordnungsmafiige Entwicklung gesichert.

3. K la s se n a b te i lu n g e n .
Nach der Ubersiedlung der beiden Abteilungen der ersten Klassc der Staatsrcal- 

schule gab es im Sclmljahre 1911/12 an der gr.-or. Realschule noch immer 17 Klassen, 
namlich je drei Abteilungen in der zweiten, dritten, vicrtcn und fiinften und je zwei in 
der sechsten und siebenten Klasse. In je 2 Untergruppcn wurden gctcilt: Rumanisch fiir 
Nichtrumanen in II., III., IV. und V., Freihandzeichnen in II. a, II. b, II. c, III. b, III. c, 
V. a und V. b und Turnen in 1., II. a, b, c, III. b, c, IV. c und V. a, b, c und chemischc 
Ubungcn I. Kurs. Wegen des Mangels an Lokalitaten gab es vicr fliegende Klassen und 
30 fliegende Abteilungen in Religionen und Landessprachen. An den genannten Klassen
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und Abtcilungcn, dcrcn Schiilcrzahl aus dem Kapitel III Statistik zu cntnchmen ist, 
wutdcn an der Anstalt von 50 Lchrkraftcn in obligaten Lchrgegcnstanden 626 (normal 
213) in nicht obligaten (Schiefien ausgenommcm 27, zusammen 653 Untcrrichtstundcn 
wochentlicli erteilt.

4. P e r s o n a Jn a c h r ic h te n ,
Seinc k. und k. Apostolische Majestat liaben mit Allerhdchster EntschlicBung vom

1. Februar 1912 den Dircktor dieser Anstalt, Regierungsrat K. M a n d y c z e w s k i ,  zum 
Mitgliede des k. k. Landesschulrates fiir die Bukowina aut dic Dauer der am 1. Janner 
1912 begonncncn sechsjahrigen Funktionsperiode allergnadigst zu ernennen gerulit.

Zufolge Erlasses des k. k. Landesschulrates vom 30. Marz 1912, Zl. 4955, wurdedcr 
Univcrsitatsprofessor Dr. Theodor T a r n a v s c h i, (bezw. der Universitatsprofcssor Holral 
E. W o j u c k i) fiir die weitere dreijahrige Funktionsperiode, d. i. vom 1. Jiimier 1912 bis
31. Dezember 1914 in der bisherigen Eigenschaft ais Diozesaninspcktor belassen.

Der Hcrr Minister fiir Kultus und Unterricht hat sich mit dem Erlasse vom 
25. Janner 1912, Zl. 41566 cx 1911 bestimmt gcfunden, den Turnlehrer an der Lehrer- 
bildungsanstalt in Czernowitz Anton R yz mit den Funktionen eines Fachinspektors fiir 
den Turnunterricht an Gymnasien und Realscliulen, sowie Lehrer- und Lehrerinncnbildungs- 
anstalten in der Bukowina fiir die Zeit vom 1. Februar 1912 bis 1. Juli 1914 zu betrauen.

Das k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 8. Au
gust 1911, Zl. 32469 den wirklichen Lehrer an der gr.-or. Oberrealschule in Czernowitz
I.aurent T o m o i a g a  dem gr.-or. Gymnasium in Suczawa zur Dienstlcistung fiir das 
Schuljahr 1911/12 zugewiesen.

Die Supplentcn dieser Anstalt Eduard C s a t o  und Basil V i t e n c o  wurdcn zu- 
folgc Ministerialcrlasses vom 29. August 1911, ZL 27597 zu wirklichen Lehrern an dieser 
Anstalt mit der Rcchtswirksamkeit vom 1. September 1911 ernannt.

Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse voin 29. Juli 
1911, ZL 28248 den Professor Theophil B r e n d  z a n  in die VIII. Rangsklasse zu befordern 
gcfunden.

Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 10. Novcmhcr 
1911, Zl. 42723, dem wirklichen Lehrer an der gr.-or. Realschule in Czernowitz und Privat- 
dozenten an der Universitat dasclbst, Dr. Erwin K r u p p a ,  seine Lehrverpfichtung im 
Jahre 1911/12 auf 10 woch. Unterrichtsstunden herabzusetzen gcfunden.

Der Probekandidat Pinkas H i l f e r d i n g  wurdc zufolge Landesschulr.-Erl. vom
4. Janner 1912, ZL 18706 ex 1911 fiir die restliche Dauer dieses Schuljahrcs zum Neben- 
lehrer fiir die englische Sprache bestellt.

Der k. k. Landesschulrat hat zufolge Erlasses yom 1. Februar 1912, ZL 1438 gc- 
stattet, daB der fiir die Dauer seiner Studien an der Musikakademie in Wicn gcgcn 
Karenz seiner Gebiihren bcurlaubte Supplent Dr. Hilarion V e r e n c a zur Vertretung des 
beurlaubten Profcssors Viktor O l i n s c h i  im zweiten Semester 1911/12 wiedcr in Ver- 
wendung genommen werde.

Zufolge Erlasses des k. k. Landesschulrates vom 5. Marz 1912, Zl. 1538 hat Seinc 
Exzcllcnz der Herr Landwchrkommandant dic erfreuliche Forderungdcs Schicfiunterrichtes 
durch samtliche Mittelschuldirektoren sowie, was die gr.-or. Realschule anlangt, nament- 
licii durch den Turnlehrer Johann R a d o m s k i ,  dem Landesschulrat mit dem Ersuchcn 
zur Kenntnis gebracht, den Mittelschuldirektionen und was die Lchrkraftc der einzelnen 
Anstaltcn anlangt, an der gr.-or. Realschule dem genannten Turnlehrer scinen Dank und 
seinc Anerkennung zu iibcrmitteln.

Zufolge Erlasses des k. k. Landesschulrates vom 1. Juli 1912, ZL 10112 wurdc dem 
Direktor der gr.-or. Realschule in Czernowitz, Regierungsrat K. M a n d y c z e w s k i ,  fiir
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die unausgcsetzte, der Hcbung des Zeichenuntcrrichtes an der Anstalt gcwidmcte vcr- 
standnisvollc Fiirsorgc und dem Supplentcn an diescr Anstalt Jniius H e l z e l  fiir seinc 
in jeder Hinsicht zufriedcnstctlende Dienstleistnng die Anerkcnnimg ausgesprochcn.

5. Die re lig ió sen  U b u n g en

fanden in der vorgeschriebencn Weise statt und bestanden in dem Hochamtc zu Beginn 
und am Schlusse des Sclmijahres, in 'der Exhorte und dem Gottcsdicnstc an allen Sonn- 
und Feiertagen, den Ostcrcxerziticn, der dreimaiigen Verrichuing der lieiligen liciclite und 
dcm Empfange der lieiligen Kommunion.

6. V on e in z e ln e n  T ag en  des S c h u lja h re s  is t  nocb  zu v e rz e ic h n e n :

1911, 1. bis 4. Septembcr: Wiederholungs- und Nachtragspriifungcn des Schuljahres 
1910/11 und Aufnahmspriifungen fiir das Schuljahr 1911/12.

5. Septembcr: Eroffnungsgottesdienst, 6. Septembcr: Beginn des regchnaBigen 
Untcrrichtes.

Am 9. September fanden feierliche Trauerandachten der vcrschicdcnen Ritcn fiir 
weiland Ihre Majestat die Kaiserin und Konigin El i s ab e t li unter Bctciligung des 
Lchrkorpers und der Schuljugend statt.

Am 25. September starb der Schiller der IV. Klasse diescr Anstalt Władimir 
M e 1 n c c. Friede seiner Asche.

4. Oktober: Gottesdienst aus Anlati des Allerhochsten Namensfcstes Sr. k. und k. 
Apostolischen Majestat.

Am 14. Oktober beteiligtcn sieli die Schiller der Anstalt unter Leitung des Lclir- 
kdrpers durch Spalierbildung an dem feierlichen Empfange, den die Stadt Seiner k. und k. 
Hoheit, dem Herrn Erzherzog L e o p o l d  S a I v a t o r, bereitete, hochstwclchcr in Vcr 
tretung Seiner Majestat des Kaisers aus AnlaB der Enthtillung des Elisabethdenkmals in 
Czernowitz eintraf.

Am 15. Oktober geruhte Seine k. und k. Hoheit aus AnlaB der Audienzcn audi 
die Mittelschuldirektoren huldvollst zu empfangen. Nach den Audienzen fand durch Seine 
k. und k. Hoheit die fcieriichc Enthtillung des am Franz Joscphs-Platze vor dem Palais 
der k. k. Landesregierung errichteten Denkmals weiland Ihrer Majestat der Kaiserin 
E l i s a b e t h  statt. An dieser Feier nahmen auch alle Schiiler der Anstalt unter Fiihrung 
des Lehrkorpers teil. Ihr Interesse fiir dieses Denkmal war um so grofier, ais dasselbe 
von dem akad. Maler und Bildhauer, Flerrn Julius Z ł a m  a 1, einem ihrer Lehrcr und im 
Gebiiiide der Anstalt modellicrt worden ist. Der Schopfer des Denkmals, Herr .1. Złamał, 
der aus AnlaB der Enthiillung desselbcn von Sr. k. und k. Apostolischen Majestat durch 
die Verlcihung des Franz Joseph-Ordens ausgezeichnet worden ist, hielt iiberdies am 
17. Oktober den Schtilern einen Vortrag iiber sein Werk und dessen Ausfiihrung.

Am 16. Dczember nahmen diegr.-kath. Schiiler der Anstalt an der von den gr.-kath. 
Ruthencn der Stadt Czernowitz veranstalteten Feier der 100. Wiederkehr des Gcburtstages 
des ruthenischen Dichters Markian S z a s z k i e w i c z  teil.

Mit Allerhochstcr Entschliefiung vom 15. Dczember 1911 wurde Seinc Exzcllcnz 
der Herr Landesprasident Dr. Oktavian R eg  n e r  Freihcrr von B l c y l c b e n  zum Statt- 
haltcr in Maliren ernannt. Aus diesem Anlassc wurde Se. Exzellenz am 18. Dczember 
von den Direktoren aller Mittelschulen begliickwunscht. Am 20. Dczember fand die Ab- 
schicdsaufwartung am h. o. Bahnhof statt.

Der 23. Dczember 1911 war cin Ferialtag, weil der rbm.-kath. heil. Abend in 
diesem Jahrc auf einen Sonntag fiel. (Lschr.-Erl. vom 20. Dezcmber 1911, Zl. 18337).
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Am 15. und 16. Janner und am 7. Juni 1912 inspizierte Herr Oberrabbincr Dr.
J. R o s e n f e l d  den israelitisclien Religionsunterricht dieser Anstalt.

Am 22. Janner 1912 fand die dienstlielie Vorstellnng der Mittelschuldirektoren des 
Landes bei dem neuernannten l.andeschef, Seincr Hochgeboren Herm Dr. Rudolf Grafen 
von M er an, statt.

30. Janner bis 1. Februar: Privatistenpriifungen fiir das I. Scmester 1911/12.
31. Janner: Zeugnisverteilung, 1. Februar: Beginn des II. Semcsters; doch war 

dieser Tag schulfrei.
Am 10. Februar begann der vom k. k. Landcsschulrat angeordnete israclitische 

Jugendgottesdienst.
Vom 14. April bis zurn 12. Mai hielt mit Genehmigung des k. k. Landesschulrats 

und iu Gcgenwart von Faclilchrern der Confercncier Herr G r i i n b e r g - D a w a  fiir 
Schiller der oberen Klasscn Vortrage tiber franzdsische Literatur und Kultur in franzii- 
sisclier Spraclie.

Am 17. April wurde von Schiilern der Anstalt unter Leitung des Professors 
N. S 1 u s a r i u k die Sonnenfinsternis beobachtet und von dem Schiller Heinrich K o w a r ż 
photographiert.

Am 21. April wohnten die Schiiler dem interessanten Schaufluge des Ingeneurs 
Aurel V 1 a i c u bei.

Am 26. und 28. April hielt der Physiker Hermann S c h e f f l e r  aus Dresdcn fiir 
Schiiler der Anstalt sehr instruktive Expcrimentalvortrage tiber das Radium.

Am 2. Mai u. 6. inspizierte den Turnunterricht der Fachinspektor Herr Anton Ryz.
Am 14. und 15. Mai inspizierte den Zeichcnunterricht der Anstalt der Fach

inspektor Herr Landesschulinspektor Anton S t e f a n o w i c z  aus Lemberg.
Uber das Bestschiefien am 8. Juni, sieli oben Kap. V, 3 und den XV. Jahresbericht 

des k. k. II. Staatsgymnasiums, S. 84 f.
Am 10. Juni begannen die Vcrsetzungspriifungen.
Ani 11. Juni u. o. besuchten Schiiler der Anstalt unter Leitung ihrer Lclirer die 

Kunstausstellung.
27. bis 29. Juni Privatistenpriifungen.
29. Juni Schlufigottesdienst und Zcugnisverteilung.
1. Juli Beginn der miindlichen Reifepriifung.
5. und 6. Juli Aufnahmspriifungen in die erste Klasse des Schuljahres 1912/13.

B. Betreffend das Innere der Schule.
1. Obligate Lehrgegenstande.

a) Lehrplan.
Im abgelauienen Sohuljahre wurde der Unterricht in allen Klassen nach dem 

Normallehrplane vom 8. April 1909 jedooh mit jenen Abanderungen desselben orteilt, 
die infolge des Geset.zes vora 3. Mai 1898 notwendig waren und durch den Min.-Erl. 
Yom 3. August 1909 Zl. 27307 dieser Anstalt yorgesclmeben worden sind.
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Das gegenwilrtige Realschulgesetz ist im XXXVIII. Jahresberichte 8. 4 bis 10, 
der Lehrplan vovn 8. April 1909 in der fur diese Anstalt normierten Fassung im ersfcen 
Teile des XLVI. Jahresberichtes abgedruckt. f)

Die obligaten Lehrgegenstande nach ihrer wochentlichen Stundenzahl im Schnij ahre 1911/12.

Wochentliche Stund en zali in der g

Obligate Lehrgegenstande j I. U. III. IV. V. VI. VII. Ń S
K 1 a k s e CC

rf!

R elig ionsleh re ......................... 2 2 | 2 9 2 2 2*) 14*)
Deutsche Sprache . . . . ; 4 4 4 ii*) 4*) 3 i 4 21)
Franzosische Sprache . . . |j •V) 5 O 4*) 3 .3 3 28
Zweite Landessprache . . . 4*) »*) «*) 3*) 3*; »*) 3») 2*2*)
Geographie und Geschichte . 4 4 4 4 4 3 3 26
M ath em atik ............................. j 3 3 3 4 4 41,, 5 26 L
N a tu rg e sc h ic h te .................... 2__ 2 —

} •
2 3 111 !

C h e m i e ................................... — — I — 3 2 — 1 8
P h y sik ........................................ — ! 3 2 — 4 4 13
Geometrisches Zeichnen . . — 2 2 3 3 3 2 15
Freihandzeichnen.................... ; 4 4 4 3 3 2 3 23
iS ch o n sc h re ib e n ....................j 1 --  i _ — i 1 —  i 1
T urnen ........................................j 2 2 : 2 2 j 2 2 1 * ) 13*)

Zusainmen . . ! 81*) 31*)1 32*) 33*) 33*) 33 33 227*)

Der Lehrstoff.
Der im Lehrplan fur die einzelnen Klassen und GegensOinde yorgescbriebene 

Lehrstoff wurde absolyiert und das Lehrziel erreiebt. Der Lehrplan ergiinzte und 
modifizierte sieli im abgelanfenen Schuljahre noch folgeudermafien :

1. Lehrstoff in  der R elig ionslehre.
a) Gr.-or. I. Klasse: Altes Testament. II. Klasse: Neues Testament. Ul. Klasse: 

Glaubens- und Sittenlehre. IV. Klasse: Lńurgik. VT. Klasse: Allgemeine und 
spezielle Glaubenslehre. VI. Klasse: Sittenlehre. VII. Klasse, 1. Semester: Kir- 
chengeschichte; 2. Semester: Apologetik.

b) R óm .-kath . Zufolge Min.-Erl. vom IG. Janner 1906, Zl. 47887 ex 1905 ist 
vom Sobuljahre 1906/7 angefangen sukzessiye der folgende teilweise abgeiin- 
derte Lehrplan in Kraft getreten. I. und II. Klasse: Der Katechismus mit den 
einschliigigen liturgischen Erkliirungen. III. Klasse, 1. Semester: Zusammen- 
fassende Liturgik ais besonderer Gegenstand; 2. Semester: Die Offenbarungs- 
geschiohte des alten Bundes. IV. Klasse: Die Offenbarungsgeschichte des 
neuen Bundes. — Damach w urde im abgelaufenen Schu jalire nachstehender 
Lehrstoff absolyiert: I. Klasse: Glaubenslehre nach dem neuen grofien Kate- 
chismus samt liturgischen Erkliirungen. II. Klasse: Sittenlehre nach dem neuen 
groffer Katechismus samt. liturgischen Erkliirungen. III. Klasse, 1. Semester: 
Liturgik; 2. Semester: Geschichte der Offenbarung des alten Bundes. IV. Klasse:

f) Eine Separatausgabe des Lehrplanes ist beim Scbuldiener der Anstalt um 
40 h erbiiltlicb.

*) Abweichend yom Normallehrplan. — *) Im 2. Semester: 3. — ~) Im 2. Se
mester: 25, bezw. 12.
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Geschichte der Offenbarung des neuen Bundes. V. Klasse: Glaubenslehre.
VI. Klasse: Sittenlehre. VIT. Klasse: Kirchengeschichte.

c) G r.-katb . Der gr.-kath. Religionsunterrioht wurde den Schiilern dieser Ilon- 
fession in 4 Gruppen und zus. 8 wooh. Stunden nach dem Lelirplan fur den 
rom.-kath. Unterrioht erteilt. Lehrbucher w aren: 1. und II. Klasse : Kateuhismns 
mit den liturgischen Erkliirungen. III. Klasse: Liturgik und Biblische Geschichte.
IV. Klasse: Allgemeine Glaubenslehre. V. Klasse: Besondere Glaubenslehre.

Auf Grund Erlasses des k. k. Ministeriums filr Kultus und Unterrioht vom 
15. April 1909, Zl. 3188 wurde fur die gr.-kath. Schiller der Anstalt auch eine 
eigene Exhorte abgehalten.

ci) E v a n g e l i s c h e :  Der evangelische Religionsunterrioht wurde den Schiilern 
der gr.-or. Oberrealsehule gemeinsam mit jenen der drei k. k. Gymnasien in 
4 Abteilungen mit zusammen 8 wochentlichen Stunden erteilt. I. Abteilung 
(2 St.): Luthers kleiner Kateohismus, erklart von Ernesti, III., IV. und V. Haupt,- 
stiick. Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes. — II. Abteilung 
(2 St.): Kirchengeschichte von der Reformation bis zur Gegenwart. Heinrich 
Palmer, der christliche Glaube und das christliche Leben. — III. Abteilung 
(2 St.): Etliik nach Palmer. — IV. Abteilung (2 St.): Evangelische Glaubens- 
lehre, I. Teil. Robert Pronius, eyangelische Glaubenslehre. Den Unterrioht 
erteilte Pfarrer Viktor G 1 o n d y s.

c) Mo s a i s c h e :  Imgrunde Erlasses des k. k. Landesschulrates vom 29. Janner 1912, 
Zl. 16990 ex 1911 wird der mosaische Religionsunterrioht fortan nach folgendem 
Lehrplan erteilt:

I. Klasse (2 St.): Biblische Geschichte (nach Wolf, Geschichte Israels, 1. Heft): 
Von der Erschaffung der Welr, bis zur Offenbarung am Sinai. Hebraisch: Aus- 
gowiihlte Gebete, und zwar Mahtowu Adon-olam. Segensspruch ilber die Thora, 
Priestersegen, Neschomoh-schenossatto, Scherna Achtzehngebet samt Keduscha.

II. Klasse (2 St.): Biblische Geschichte (nach Wolf Geschichte Isr. 1. u. 2. Teil). 
Von der Offenbarung bis zur Teilung des Reiches. Hebraisch: Ausgewahlte 
Gebete, und zwar: Alenu, die gebrauchiichsten Segensspriiche, das Tischgebet 
zur Halfte, das Nachtgebet (Auswahl) die Schemoneh-esreh fur den Sabbat- 
Vorabend. Kidusch und Schemoneh-esreh filr den Sabath Morgengottesdienst.

III. Klasse (2 St.): Biblische Geschichte (nach Wolf Geschichte Isr., 3. Heft): Von 
der Teilung des Reiches bis zur Zerstorung des ersten Tempels. Hebraisch: 
Ausgewahlte Stellen aus dem 1. Buche Moses, nnd zwar: Kap. 12, i — 9, K 13, 
1—18, K 14, 13—24, K 22, 1 — 19, K 28, 10 -22, K 42, K 45. Ausgewahlte Stellen 
aus dem Gebetbuch, und zwar: Schemoneh-esreh fiirs Sabbath-Mittaggebet und 
Sabb.-Nachmittaggebet und Schemoneh-esreh fiirs Morgengebet am Neujahrsfest.

IV. Klasse (2 St.): Jiidische Geschichte (nach Braun Judische Geschichte 1. Teil). 
Von der Zerstorung des ersten bis zur Zerstorung des zweit.en Tempels. 
Hebraisch: Aus 11. Buch Moses ausgewahlte Kapitel, und zwar: K 13, 17—22, 
K 14, 1-14,  29-31, K 15, K 16, 11-32, K 19, 1—9, K 20, 1-17, K 23, 1-20, 
K 32, K 34. Ausgewahlte Stellen aus dem Gebetbuch, und zwar: Schemonah- 
esreh fur Morgen- und Heilahgebet am Versohnungstag und Owinu-malkenu.

V. Klasse (2 St.): Judische Geschichte (nach Brann 1. und 2. Teil). Hebraisch: 
Ausgewahlte Stellen aus dem V. Buche Moses, und zwar: K 5, 1 —18, K 6, 
4-19, K 11, 8-25. K 15, 1-19, K 16, K 22, 1-13, K 24, 10—22, K 26. Aus- 
gcwiihlte Stellen aus dem Gebetbuch, und zwar: Gebete beim Ausheben und 
Einstellen der Thora, Leho-dodi (Gottesdienst fur den Sabbath-Vorabend) und 
die Schemoneh-esreh filr den Mittagsgottesdienst des Neujahrsfestes.
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VI. Klasse (2 St.) : Jiidische Geschichte (nach Brann 3. Teil). Vom Ende des Gaonats 
bis zur Vertreibung der Juden von der pyrenaischen Halbinsel. Hebraisch: 
Ausgewahłte Stellen aus dem Prophefcen Jesaias, und zwar: K 1, 1—27, K 2, 
1—18, (K 3, 1-15), K 5, Iv 6, K 9, 1-16, K 11, 1-10, (K 14, 3-22), K 40, 
K 42, 1-21, K 50, 1-10, K 51, 1 -9 , K 55, K 56, 1 -9 , K 57, 15-21, K 58. 
Ausgewahłte Stiicke aus den Gebeten fur die Feiertage.

VH. Klasse (2 St.): Erstes Semester: Systeinatisehe Religionslehre (Philippsohn 
Israel. Religionslehre) : Die Offenbai-ung, das Gebet, die Eigensohaften Gottes 
an sich und in seinem Verhaltnisse zum Menschen, die Heiligung des Leben.s- 
wandels, die Heiligung des Menschen in seinen Verhiiltnissen zum Neben- 
menschen (Nachstenliebe), Pflichten gegen den Staat. — Zweites Semester: 
Jiidische Geschichte (Brann IV. Teil). Von der Vertreibung der Juden von 
der Pyrenaischen Halbinsel bis zur Wiederherstellung ihrer Rechte in den 
Kulturstaaten. Wiederholung der biblischen Geschichte. Hebraisch: fili- beide 
Semester: Spriiche der Vater (Gebetbuch).

2. L e k tu re  in  d e n  m o d e rn e n  S p ra ch e n .
Im  D e u t s c h e n :  Obligate Schul- und Privatlektiire : V. Klasse : Philotas, Emilia 

Galotti, Konig Lear, Julius Casar, Herders Cid, Homers Odyssee (priv.), 
Chamisso Peter Schlemihl, Eichendorll Aus dem Leben eines Taugenichts, 
Goethe Reinecke Fuchs (priv.). — VI. Klasse: Minna von Barnhelm, Emilia 
Galotti (priv.), Gotz, Egmont, Jungfrau von Orleans, Kabale und Liebe (priv.), 
Maria Stuart, Wilhelm Tell, Liliencron Kriegsnoyellen. — VII. Klasse: Tell, 
Wallenstein, Hermann und Dorothea, Ipliigenie aufTanris, Faust I., die Ahnfrau, 
Konig Ottokars Gliick und Ende, Sappho, Prinz v. Homburg, Der zerbrochene 
Krug. Die Leute vom blauen Guckuckshaus (von Ertl), Zwischen Himmel und 
Erde. — P r i y a t l e k t i i r e :  Don Carlos, Braut von Messina, Fiesko, Kabale 
und Liebe, Torcjuato Tasso, Der Traum ein Leben, Kathchen von Heilbronn, 
Julius Casar.

N i c h t o b l i g a t e  P r i y a t l e k t i i r e .
V. Klasse A: Dahn, Odhins Trost (3); Freytag, Ingo (3); Grillparzer, Die Ahnfrau 

(1); Heyse, Andrea Delfin (1); Keller, Das Fahnlein der sieben Aufrechten (1); 
Kleist, Michael Kohlhaas (1); Lagerlof, Die Geschichte von Karr und Graufell 
(1); Ludwig, Zwischen Himmel und Erde (4); Rosegger, Waldheimat (1); Saar, 
Innocens (7); Scheffel, Ekkehard (3); Sheakespeare, Julius Caesar (3); Stifter, 
Der Waldsteig (2); Sudermann, Frau Sorge (1); Uhland, Ernst. Herzog von 
Schwaben (1). Sch. D r i m m e r .

VI. Klasse A: Spielhagen, Sturmfłut (1), Hammer und Ambofi (1); Problematische 
Naturen (1); Rosegger, Die Schriften des Waldschulmeisters (1), Waldheimat 
(1); Ertl, Novellen (1); Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre (1); Immermann, 
Oberhof (1); Freytag, Die Ahnen (1) ; Sudermann, Frau Sorge (2), Die Ehre (1), 
Katzensteg (1); Haufi, Lichtenstein (1); Heyse, Andrea Delfin (1); Schiller, Die 
Rauber (1); Ebers, Eine agyptische Konigstochter (1); Bulwer, Die letzten Tage 
von Pompeji (1).

VI. Klasse B: Rosegger, Waldheimat (1), Peter Mayr, der W irt an der Mahr (1), 
Der Harfenspieler (1), Felix der Begehrte (1); Sudermann, Frau Sorge (3), Der 
Katzensteg (1); Grillparzer, Das Kloster von Sendomir (2); Bartsch, Zwolf 
aus der Steiermark (1); Heine, Harzreise (1); Storm, Hans und Heinz Kirch (1);
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Freytag, Soli und Haben (1), Die Almen (1); Spielhagen, Sturmflut (2); Schefiel, 
Der Trompeter von Siikkingen (1); Baumbach, Z latorog(l); Dahn, Ein Kampf 
um Rom (1); Gutzkow, Uriel Akosta (1); Lessing, Nathan der Weise (1).

0. L a n d e.
VIi. Klasse: Gustay Freytag, Soli und Haben (2); Die Journalisten (4); Die ver- 

lorene Handsohrift (3). Friedr. Spielhagen, Problematische Naturen (2). Herm. 
Sudermann, Frau Sorge (2); Die Ehre (1); Heimat (1); Es lebe das Leben (1); 
Stein unter Steinen (1); Der Katzensteg (2). Felix Dahn, Ein Kampf um Rom
(3) . Georg Ebers, TJarda (2); Eine agyptische Konigstochter (1). Wilh. Haulf, 
Liohtenstein (5); Novellen (21. Scheffel Ekkebard (3); Juniperus (1). Gerh. 
Hauptmann, Die Weber (1). Ganghofer, Der Herrgottschnitzer von Ammergau
(4) ; Die Martinklause (1). Gottfr. Keller, Das Fahnlein der 7 Anfreehten (1).
Friedr. Halm, Der Sohn der Wildnis (4); Der Feohter von Rayenna (1). P. Rosegger, 
Erziihlungen (1); Die Schriften des Waldschulmeisters (1). Kleist, Mich. Kohl- 
haas (2) und Penthesilea (1). Adolf Wilbrandt, Der Meister von Palmyra (1). 
v. Suttner, Die Waften nieder! (1). L. Anzengruber, Der Pfarrer v. Kirehfeld 
(1), Die Kreuzelschreiber, Der Meineidbauer (25), Doppelselbstmord (1). Immer- 
mann, Der Oberbof (1). Ier. Gotthelf, Uli, der Knecht und Uli, der Pachter 
(1). Ad. Stifter, Bunte Steine (1). Liliencron, Kriegsnoyellen (1). Schnitzler, 
Sterben (2). Heine, Harzreise (2). Th. Storm, Aquis submersus (1). W. H. Riehl, 
Der Stadtpfeifer (1). E. F o r g a c i.

Im  F r a n z o s i s c h e n :  V. K lasse: A. Daudet, Elf Erzahlungen aus „Lettres de 
mon Moulin“ und „Contes du Lundi“ (in beiden Semestern). — VI. Klasse : 
Corneille, Cid, Zola, La Debacie. Daudet, Tartarin de Tarascon. — VII. Klasse, 
Abt. A : A. France, Le crime de Sylvestre Bonnard (I. Sem.). Moliere, Le malade 
imaginaire (II. Sem.). — VII. Klasse, Abt. B: A. France, Le crime de Sylyestre 
Bonnard (I. Sem.). V. Hugo, Hernani (II. Sem.).

Im  R u m a n i s c h e n :  V. Klasse : Alexandri Cetatea Neam^ułui. Dim. Onciul: Din 
Istoria Romaniei. — C. Negruzzi, Proza. Gane : JSToyele. — VI. Klasse: Odobescu : 
MihneaVoda cel Rau, Pseudokynegeticos; Alexandri: Despot Voda; Delayrancea: 
Apus de soare. Caragiale: 0  scrisoare pierduta, Noaptea Pastilor; Sienkiewicz: 
„Quo vadis“. — VII. Klasse : Dela Vrancea : Viforul, Luceafarul. L. Caragiale : 
Napasta. Alexandri: Ovidiu.

3. T h em en
zu den schriftlichen Aufgaben in den oberen Klassen. 

a) I n d e u t s c h e r  S p r a c h e .
V. K l a s s e  A:  1. Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen ;

Doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen. (H.) —
2. Die Enthiillung des Kaiserin Elisabeth-Denkmals. (S.) — 3. Welchen Nutzen 
gewahrt uns die Kenntnis der Weltgeschichte ? (H.) — 4. Brunhild in der nor- 
dischen und in der deutschen Fassung der Nibelungensage. (S.) — 5. a) Das 
Lebensideal bei Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach und Gottfried 
von Strafiburg. b) Der Minnesang in Osterreich. (S.) — 6. Liebe dein Vater- 
land und yerachte nieht das Fremde ! (H.) — 7. Bertran de Born. Sein Wirken 
und sein Schicksal nach Uhlands Romanze. (S.) — 8. Die Natur im Dienste 
der Menschen. (H.) — 9. n; Meine Lieblingsbeschaftigung. b) Ein Schulausfług. (S.) 
— 10. Die Ode „Der Zurcher-See“ ais ein Denkmal der hohen Freundschafcs- 
fahigkeit und personlichen Treue Klopstocks. (S.).
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V. K 1 a s s e B : 1. Der Herbst und seine Freuden. (S.) - 2. a) Bliiten und
Friichte. b) Lob der Vaterlandsliebe. Nach Lessings Philotas. (H.) — 3. Schutz- 
mittel der Tiere gegen die Winterkalte. (S.) — 4. Der Winter ais Techniker. 
(H.) — 5. Rast’ ich, so rost’ ich. (S.) — 6. Walter von der Vogelweide ais 
patriotischer Dichter. S.) — 7. a) Wie sehr ein Mann das Rechte tut, es diinkt 
nicht alle Leute gut. b) Wer nicht weise reden karm. der schweig und heifi 
ein weiser Mann. (H.) — 8. Berfcran de Born. (S.) — 9. Die Eleraente hassen 
das Gebild der Menschenhand. (H.) — 10. a) Stillstand ist Ruckschritt. b) Der 
Tod des Tiberius. [Von Geibel], Gedankengang. (S.)

V. K l a s s e  C: 1. Die wohltatigen Wirkungen des Feuers. (S.) — 2. a) Bliiten 
und Friichte. b) Lob der Vaterlandsliebe. Nach Lessings Philotas. (H.) - —>
3. Keine Rosę ohne Dornen. (S.) — 4. Der Winter ais Techniker. (H.) —
5. Die Folgen der Kreuzziige. (S.) — 6. Die Begriindung der osterreichischen 
Hausmacht durch Rudolf I. (S.) — 7. Kleine Ursachen, grofie Wirkungen. 
(H.) — 8. Der Sport, seine Licht- und Schattensei ten. (S.) — 9. Der Schaufiug 
in Czernowitz. [Ein Brief.] (H.) — 10. Pas a pas on va loin. (S.)

VI. K l a s s e  A:  1. Gedanken und Vorsatze beim Beginn des Schuljahres. (S.) —
2. Charakteristik des Prinzen in Lessings „Emilia Galotti11. (H.) — 3. Die 
Exposition in Goethes „Gotz von Berlichingen“. (S.) — 4. Mitwelchem Rechte 
kann der Ósterreicher auf sein VTaterland stolz sein? (H.) — 5. Die Volks- 
szenen in Goethes „Egmont.“ (S.) — (i. Wem Gott will rechte Gunst er- 
weisen, den schickt er in die weite Welt [Eichendoift.] (S.) — 7. Schuld und 
Suhne in Schillers „Jungfrau von Orleans". (H.) — 8. a) Die Rudenz Haud- 
lung im „ Wilhelm T e l l b) Eindriicke eines Zuschauers beim Schaufiug- Vlaicu. 
(S.) — 9. Die Bedeutung der Strome fiir die Kultur. (H.) — 10. Uber den 
Nutzen des Theaters. (S.)

VI. K l a s s e  B:  1. Die Wurzeln der Bildung sind bitter, die Friichte siifi. (S.) —
2. Charakteristik des Prinzen in Lessings „Emilia Galotti.“ (H.) — 3. Die Ex- 
position in Goethes „Gotz von Berlichingen.“ (S.) — 4. Mit welchem Rechte 
kann der Ósterreicher auf sein Vaterland stolz sein? (H.) — 5. Die Volks- 
szenen in Goethes „Egmont.“ (S.) — 6. Uńsore hentigen Verkehrsmittel. (S.) 
— 7. Schuld und Siihne in Schillers „Jungfrau von Orleans." (II.) — 8. a) Die 
Rolle der fuhrenden Manner auf dem Iiiitli; b) Eindriicke eines Zuschauers 
beim Schaufiug-Vlaicu. (H.) — 9. Die Bedeutung der Strome fiir die Kultur. 
(H.) — 10. Uber den Nutzen des Theaters. (S.)

VII. K l a s s e  A:  1. a) Zukunftsplane; b) Die Erfahrung, eine gute Lehrmeisterin. 
(S.) 2. Wie versteht es Goethe in „Hermann und Dorothea" das idylli.1 che 
Moment schiirfer hervorzuheben ? (H.) — 3. a) Orestes und Pylades, eine ver- 
gleichende Gegeniiberstellung der Charaktere ; b) „Die Ahnfrau", eine Sohick- 
salstragodie ? (S.) — 4. Die Fliisje und Berge im Leben der Volker. (H.) — 
a. a) „Im engen Kreis verengert sich der Sinn, es wiichst der Mensch mit 
seinen grofiern Zwecken" ; b) Welchen Einflufi hat oft das Milieu auf die Ent- 
wicklung des Menschen? (S.) — 6. a) „Es w araufErden ihre Heimat nicht; . . . 
Sie ist zuriickgekehret zu den Ihren" . . . Des Kunstlers Erdenwallen (Sapplio); 
b) Don Oarlos — Marąuis Posa. (S.) — 7. Ober den Einflufi des Klimas auf 
das Temperament der Volker. (H.) — 8. a) Arbeit ist des Lebens Zweck ; 
Gliick ist dann der Arbeit Lohn ; b) Der alte Schroll und sein Solin Lebold. 
[Nach Ertls Roman.] (S.) — 9. Licht und L uft; ihre Bedeutung fur das Leben. (H.)
10. Die Maturitatspriifungsarbeit,
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VII. K l a s s e  H: 1. Ein Stimmungsbiid aus „Wallensteins Lager.“ (S.) — 2. a) Was 
die Glocken sagen. |Iin Anschlufi an Schillera „Lied von der Glocke.“ | b) Uber 
den Wert des Reichtums und seine Gefahren, (H.) — 3. a) Willst du, dali 
wir mit hinein in das Hans dich bauen, lais’ es dir gefallen, Stein, dali wir 
dich behauen; b) Was du geerbt voa deinen YTitern hast, erwirb es, um es 
zu besitzen. — 4. Oktavio und Max Piccolomini; eine vergleicheu.de Gegen- 
iiberstellung der Charaktere. (H.) — ó. Wie in VII.. A. (S.) — 6. a) Hochmut 
luhrt zura Fali. [Ottokar und Rudolf.] b) Des Friihlings Erwaolien. (S.) — 
7. Der EinfiuG des Klimas auf das Temperament der Volker. (H.) — 8. „Denn 
die Elotnente hassen das Gebild der Menschenliaud’1; . .. Die Luftsohiflahrt und 
ihre Grenzen. (S.) — 9. Apollonius Nettenmair, eine Gharakteristik. [ Nach Lud- 
wigs Roman „Zwischen Himmelund Erde,] (H.) — 10. Die Maturitatsprufungsarbeit.

b) In  r u m a n i s c h e r S p r a c h e .
V. K l a s s e :  1. O amintire din vacaiRa. (S.) — 2. Un transport de exila^i mergand 

la Siberia; tablou, dupa V. Alexandri. (H.). — 3. Sergentul roman. (S.) - 
4. Foloasele padurilor. (H.) — 5. Cauza reinoirii luptei lui Stefan c. Maro cu 
Tureii, dup i  batalia aela V.-Alba. (S.) — 6. Inteineiarea Sucevii. (S.) — 7. Inceput 
de primavara. (H.) — 8. Pastile. (S.) -  9. Sa stimam parin^ii si pe oamenii cei 
batrani. (41.) — 10. Care e rolul politic si literar al lui Dimitrie Cantemir ? (S.)

VI. K l a s s e :  1. La oe ne foloseste ordinea ? (S.) -2 . Cel curagios e norooos. (H.)
3. Istoricii din seoala ardeleana. (S.) — 4. Cum i î vei asterne asa vei dormi. 

(H.) — 5. Ce leaga pe om de (ara sa ? (S.) — (5. Insemnatatea raurilor pentru 
cultura omului. (S.) — 7. Tot. ce astazi e marę, a fost odata mic. (H.) — 8. Jutru 
cat e de recomendat elevilor o calatorie pe ,jos? (S.s — 9. In toate privin(ele 
este adevarata sentin(a lui Vergil „in 1’asboiu nu e mantuire11 ? n’ar avea un 
rost si intimpinarile lui I. Negruszi din „Miron si Floriea11? (H.) — 10. Impor- 
tan(a militarilor pentru patria lor. (S.)

V II . K l a s s e :  1. Prin jje~a ajuns imparatul nostru Franciso Josif I-iu la o insem- 
natate istorica? (S.I — 2. Cum poate trai omul si dupa moarte ? (H.) —3. Rolul 
literar si politic al lui V. Alexandri. (S.) — 4. Valoarea stiinfelor. (H.) — 5. De 
ce meritele oamenilor mari sunt recunoscute numai dupa moarte ? (S.) — 

' (i. Poezia este institutoarea omenirii. (S.) — 7. Marea mediterana si importaiRa 
sit istoricii. (H.) — 8. Chiar propriul sau noroc doboara pe invingator. (S.) — 
9. Ambi(iunea ca mobil spre bine si spre rau. (H.) — 10. Tema de maturitate.

c) In  r u t h e n i s c h e r  S p r a c h e .
V'. K l a s s e :  1. 1Ik iiOBOTaiOTi. iKepccia. ? —  2. He.MOc/mi. —  3. lRo Kamera Arena, 

IlaiiuniaiT no cni ? —  4. „Bo insi Iloaco!“ —  5. Iloisinteii tii BJiacni noc.iyuiiitim 
,'iyni _  (j_ Apeonai' u \T0iiax. —  7. /(o noro y;i;iiBaiorr> en .(obomti? — 8. IRo 
to „.'loei.-orapKTi" ’ —  9. „Xto-;k ńy;ie iipiixn.iii.mili ra miipnii ;io pbpioro tpaio, 
Toro u iioueeno aciimiM i no enepTii oiioBaacy". (Airnifona). — 10. HiiTnpoiii lioporn.

VI. K l a s s e :  1. Ilpmiipn .tioćbii Bicrniin b piiMcwiii ioTopiii. — 2. Mii npaisjia to, 
ipo ,.xto pano ue/rae, tom,v Bor ;(ao“ ? — 3. llepma pycira .tYtoiiiici. i xto in 
imeaii. — 4. Ri.ii.n uo.xo;(im, ói.io-Mejusoiimi repó aiicrpiiiiCKoro ificapeKoro 
,(o.My ? — 5. M K(()ia.'n>Ta.Mii po;(iinu n uiko.iii ne amiacy en. — (i. lIpiironipKa 
„cno.iy'ioiiii.Mii cii.Ta.Mii" oupaiioao esi ran u jktitio upiipo;tn hk i b iuoaciiium. — 
7. E.TCKTpioma ciura na cayacoi mo^oimoro hciitm. — 8. T.yna, aic ona ouneaua
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y Kiutkii. — 9. IIl,o onoBi^ap. nasi iCTOpiwi o Cifeii"? — 10. Kojiii c.Tae cji iipn- 
JWIIB HCTIIH1I0 BeailKIIM goópoiM goni nae?

VII. K l a s s e :  1. lipo hokhtok iithul,. — 2, ’In stopo óoaiuii^no? — 3. Xapaim;p 
„IlafiMiriKii." — 4. B arogi' cn.ia. — 5. II1.0 b npaiii otcicctbo }K,a;gmi ni;; ni;i- 
pocTatonoi MOJtOACłid'! — (i. Bo bcim, ipo mii anaesi i ysriest, mii Hacriijumnii 
MHiiyBiimx BiKic. — 8. TeaTop siko sticno jprsi npocbBira. — 8. „Hania bom.itiuji 
Tan nae rogye, jik gofipa iiOHi.ica cisoio ,tminiy". — i). „IlynuiKy, BicTi. iiecn 
th «laKC«0MonaM, mo Tyi-ace, icnoBHjnoHii ix uaKOim, .mii iio;ihi’jih“. — 10. Die 
Reifepi-iifungsarbeit.

4. L e h rb u c h e r.
Das Verzeichnis der im Berichtsjahre yerwendeten Lehrbucher ist auf den 

letzteu Bliittern des yorjahrigen .lahresberichtes yeroffentlioht worden. Aufier den 
dorfc genannten Lehrbiichern wurde noch in Verwendung genommen:

Geographie VII. Klasse: Hannak-Schober-Machatschek, osterreichische Vaterlands- 
kunde fur die oberen Klassen, nur 17. Auflage.

b) Erfolg des Unterrichtes
ist aus dem Kapitel III 2: Statistik der Schiller, ffkrtikt 7 (Klassifikation aiu Ende 
des Schuljahres 1911/12) ersichtlich.

c) Reifepriifungen.
Die Reifeprtiiungen wurden nach der mit der Min.-Verord. vom 29. Februar 

1908, Zl. 10051, V.-B1. Nr. 19 erlassenen Priifungsyorschrift abgehalten. Hinsichtlich 
der Forderungen in den Landessprachen wurden die Bestimmungen des Miu.-Erl. 
vom 24. Mai 1908, Zl. 21649 beobachtet. *)

1. N a c h tra g  zum  S c h u lja h re  1910/11.
Die Priifung im Herbst 1911 fand schriftiich vom 12. bis 15. Septembor und 

mundlich unter dem Vorsitze des Herm Regierungsrates Dr. J. F r a n k  vom 18. bis 
22. September 1911 statt.

Zur Priifung haben sich gem eldet: 21 offentliche Schiller, 1 Privatist und 
13 Externe, darunter 2 Madchen; nicht zugelassen wurden: 2 offentliche Schiller und
1 Externer, vor der miindlichen Priifung sind 2 Externe zuriickgetreten. Bei der 
miindlichen Priifung erhielten ein Zeugnis der Reife mit Auszeichnung : 2 Externe 
(Miidchen), ein Zeugnis der Reife: 15 offentliche Schiller, 1 Priyatist und 2 Externe 
und wurden auf ein halbes Jahr reprobiert: 4 offentliche Schiller und 2 Externe.
2 Externe sind wahrend der miindlichen Priifung zuriickgetreten.

Im Februartermine (13. bis 16. Februar 1912) fiihrte der Direktor den Vorsitz. 
Zur Priifung meldeten sich 5 offentliche Schiller und 4 Externe, die aueh das 
Zeugnis der Reife erwarben.

*) Die fili- diese Anstalt giltige Reifepriifungsyorschrift ist in einer Separat- 
ausgabe beim Schuldiener der Anstalt uin 40 Heller erhaltlich.



39

V erze ich n is  d e r  im  H e rb s tte rm in  1911 u n d  F e b ru a r te rm in  1912 fu r  re if
e rk la rte n  A bitu rien tem
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1 Akkerman Moses offtl. Odessa
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21 Eiyeling Konst. . I 

3| Faerstoin Israil . ;| 

4j Fischmann Siegfr.

5j Fusul Ioan . . . !; 

6| Gronicn Dayid . 

Hoffmann .Tosef . |
Jurist Moses . . ! 

Kohn Ludwig. . I 

Koller Anton . . ji 

Korner Mayer 

12, Machniewicz Ed. 1

Meiselman Gali . j 

Poklitar Joan . . 

Schnapp Leiser . j

Schonbaum Jakob

Turcan Radu . 

Vetter Rudolf. 

Weiner Gedali

20|j Welt N orbert. . |
[I

21J| Wolski Theofil . 

22|[ Brender Abraham j

il !

Priv.

offtl.

Ext.

Su cza wa 

Folticeni 

Czernowitz 

Kuczurmare 

Bukarest 

Kopaczynce 

.J assy

Fefea-Sciisc

Czernowitz

New-York

Kuczurmik

Buda

Czernowitz

11
Moosborg 

Scliipot Priv.

Czernowitz

»
Kryszczatyk
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28. Sept. 1891 3 reif
27. Juni a. St. O

1892 «) 11

18. Marz 1890 7 11

27. Nov. 1892 7 11
7. Mai a. St. 7

1892 1 11

23. Aug. 1892 7 15

2. April 1887 3 11

13. Dez. 1892 8 11

15. Mai 1890 8 11

20. Okt. 1894 7 11

15. Juli 1892 7 11

26. Dez. 1890 8 11

9. Mai 1892 8 11

13. Juni 1889 7 n

1 Nov. 1891 7 11

12. Marz 1893 7 11

20. Sept. 1892 8 11
1. Sept. 1890 7 l i

12. Dez. 1889 9 11

26. Aug. 1891 7 l i

8. Marz 1890 7 i i

15. Sept. 1890 7 ?)

Erkliirte 
sioh zuzu- 

wenden 
der (dem)

Technik
Hochschule 
Boden kultur 

Export- 
akademie 

Jus

Philosophie

Technik

Handels-
akademie
Tieriirztl.

Hochschule
Philosophie
war unent- 

schieden
Versicher.-
Technik
Export-

akademie
Philosophie

mod.
Philologie

Export-
akademie

war unont- 
schieden
ebenso
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Dupler Abraham i Ext,. Potoczyska 1. Jann. 1892 7 1 reif

24 Flescbler Abraham „ Ozernowitz 20. Aug. 1889', 4 j n

25 Fubrmann Samuel I! ,. Sadagóra 30. Jiinn.1891 2 „  I

20, Sawicki Josef. . ! „ Berhometh a./P. 14. Febr. 18921 0 | r  |

271 Scalafc Lucie . . „ Ozernowitz 28. Nov. 1890, —
1red in.!
Ansz.

28| Schrotter Oskar . 11 29. Okt. 1888 4 i  reif

29 Zolinka Tlieodoi-a 1 „ Graz 12. Miirz 1890 - reif m.i 
Ansz.

Erkliirte 
sich znzu- 

wenden 
der (dem)

mod.
Philologie

Jus

Gewerbe
mod.

Philologie j 
mod.

Philologie
Beamten-
lanfbahn

Philosophie | 
Jeal.Facher;

G e sa m te rg e b n is  d e r  R e ifep ru fu n g & m b e tre ffen d  das S c h u l ja h r  1910/11.

Kategorie
der

Abiturient,en

Offentliche . 

Privatisten . 

Externisten

co

53

1

12

Oavon zum

:!3 

P<OM
O g

Zuriick-
geblieben Reif erkliirt

3 g Ł| %
s i o ;

—■ 0) 
i 2 Pp

| 1 *S j P  -4-3 1 N 1rf) \ (fj \ ;1 s! <D Ja

|, -5 |  A ® > P 0 1; - •' 1

Małe| |! | |S ś  i .9 i
iO -aęu 9 ! |[ 44 \> a | 05 fl !| Si i ^ !

Fnreif

ę  2
i  S ^  H
^  I <D !
p , 2
03 O  I

1 5 ! 40 5 I 50

-  j | - |  ii -  !| i
— I 2 1 2l 4 8

Summę 00 3 !i 7 ! 431 9 ,1 59 21 -

2. Im  S om iner  1012.

Die sehriftliche Prufung fand vom 10. bis 13. Juni statfc, die mundliche unter 
dem Vorsitz der Herren Regierungsriite Dr. Josef F r a n k  und Kornel K o z a k  vom
1. bis inklusiye 4. Juli 1912.
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Themen der schriffclichen Prufung.
1. Im  D e u t  s c h e n (mit freier Wahl),

1. „Ungliick selber taugt nicht viel:
Doch es bat drei gute K inder:
Kraffc, Erfahrung, Mitgefuhl.“

2. Der Anblick der Natur eine Erhebung und Demutigung fur den Menscben.
3. Die kulturelle Entwicklung der Bukowina seit. der Einyerleibung in den 

osterr.-ung. Staatskorper.

2. Im  F r a n z ó s i s c h e n .
Gruppe A : Le colporteur et les singes. (Nacherzahlung aus Fetter-Ullrich, La 

France et les Franyais, II. Teil, S. GG).
Gruppe B : Les premiers coups d’aile d’un papillon racontes par sa gonyer- 

nante. (Unter Zugrnndelegung des Stuckes p. 279, 31 aus Nouyeau Recucil do Nar- 
rations franęaises von Morlet et Lemonon).

Gruppe O: Le corridor de la tentation [Voltaire'|. (Nacb Oberlander-Werner 
V. p. 11 ff.).

3. Im  R u  m a n i s c h e  n.
a) Abteilung tur Rumiinen.

Oe urmari politice au avut biitaliile din Ungaria pent.ru Austria 'i

b) Abteilung fur Niehtrumanen.
Ifespre influenca binefilcatoare a soarelui.

4. Im  B u t h e n i s c h e  n.
a) Abteilung fur Ruthenen.

,’Ia.reKo liorTyiin.ia Byi,’oiiiina n TipocniiiTi'. ui.i ko.iii ona nig lipan-iTiiRM AucrpnY ’ 

h) Abteilung fur Nichtiuthenen.
Kpyrono]ioT bo:ui.

5. I n  d e r  d a r s t e l l e n  J e n  G e o m e t r i e .
1. Gegeben sind 2 windschiefe Gerade a, b, eine Ebene E und eine Strecke h. 

Man bestimme die Projektionen eines sohiefen Kreiskegels, dessen Basisebene E und 
dessen Ilóhe h ist und von dem a ais Achse und b ais Manteltangente zu be- 
tracbten ist.

2. Gegeben ist eine im Raume liegende korperliche Ecke und auf 2 ihrer Kanten 
je ein Punkt A und B ; durch AB ist eine Ebene zu legen, die aus der Ecke eiu 
Dreieck von gegebener Flacho m2 ausschneidet.

3. Es ist eine Kugel zu konstruieren, welche durch 3 gegcbene Punkte A, B 
und O geht und —] beriihrt.

4. Ein hohler Halbzylinder mit beriihrender Hohlkugel sowie eine Kugel sind 
gegeben. Es sollen alle Schatten dieser Korpergruppe bestimmt werdon.
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E rg e b n is  d e r  R e ifep r i i fung  im  S o m m e r te rm in e  1912.
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Zur Reifeprtitung haben sich gem oldet..................................... 64 1 0
Zur Reifepriifung wurden nichfc z u g e la sse n ............................ 9 —

Vor der miindlichen Priifung sind zuriiekgetreten . . . . 16 —

Bei der miindlichen Reifepriifung erhielten:
ein Zeugnis der Reife mit A u sz e ic h n u n g ....................... 10
ein Zeugnis der R e ife ............................................................ 25 1 3

wurden reprobiert:
auf ein halbes Jahr ............................................................ ' 1 — —

auf ein ganzes J a h r ............................................................ i — _ —

auf unbestimmte Zeit ....................................................... — — 1
Wahrend der miindlichen Priifung sind zuriiekgetreten : 1 — 1

Zusammen . . . 64 1
5

Y erze ich n is  d e r  im  S o m m e r te rm in  1912 fur  re if  e r k la r t e n  A b i tu r ie n te m
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wenden 
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1

2

Biedermann Max 

Blum Ludwig. .

ofitl.

55

Gurahumora

Rohozna

11. Dez. 1893 

26. Nov. 1893

7

7

reif
| reif 
m. A.

Export-
akademie
Technik

3 Branowitzer Julius Theodorestie 25. Febr.1895 7 reif 55

4 Brecher Emanuel 55 Czerno witz 24. Nov. 1893 7 57
Eisenbahn-

dienst

5 Decker W ilhelm. 55 Jakobeny 10. Dez. 1892 8 55
Technik
(Ayiatik)

6 Feuer Emanuel . 55 Czernowitz 30. Sept. 1893 7 51 Technik

7 v. Gątkiewicz Lud. Ext. 55 6. Aug. 1892 — 55 Jus

8 Gottlieb Heinrich offil. Braila 1. Okt. a. St. 
1894 7 reif 

m. A. Medizin

9 Heisstein Jakob . 75 Stanislau 21. Sept. 1895 7 reif Technik

10 Jawitz Siegfried . 57 Bukarest 25. Nov. 1895 7 reif 
m. A.

Handels-
akademie

11 Jurmann Pinkas . Ext. Kisseleu 11. Okt. 1890 7 reif Mod.
Pliilologie
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| 12|i Kubełka Viktor .
1
i Ext. Kotzman 13. Mai 1893 — ! reif j unbestimmt

113 Lobl Froim . . , ofitl. Willawcze 5. Juni 1893 8 77
Export- 

j akademie

14 Lutwak Heinrich h j Czernowitz 28. Jann.1895 7 reif 
m. A.

Techn.
Chemie

15 Mundstein Josef. 77 77 4. April 1894 7 reif Export-
akademie

IG Nastasi Theodor . 77 Linz 3. Dez. 1894 7 7? Bodenkultur

17 Pohl Felix . . . 77 Sofia 24. Juli 1892 8 77 Marinę

18 Popovici Georg, 
Ritter von . . 77 Valeni 29. Aug. a. St. 

1894 5 77 Jus

1!) Proisel Egon . . 77 Czaslau 19. Okt. 1893 7 reif 
m. A. Militiir

20 Reinhardt Kurt . 77 Schonpiiesen 29. Nov. 1894 7 reif Technik

21 Rosenstock Marie Priva-
tistin Czernawka 2. Aug. 1892 3 77

Mod.
Philologie

22 Ruhhalter Moritz ofttl. Czernowitz IG. Aug. 1892 8 77

Handels-
akademie

23 Salzinann Moritz 77 77
14. Juni 1893 7 77 Jus

24! Schachter Berisch 77 Bojan 1891 7 77 Technik

25 Sohiifer Karl . . 77 Czernowitz 19. Mai 1893 7 7? Medizin

20 Scheer Eduard . 77 77 9. Juli 1892 7 „ Technik

27! Schmidt Erich 77 Kuczurmare 3. Sept. 1894 8 77

Techn.
Chemie

28 Schmidt Roman . 77 Warasdin G. Nov. 1893 8 reif 
m. A.

Elektro
technik

9 Q Solt Stefan. . . 77 Falkeu 27. Dez. 1893 8 77

Export-
akademie

30 Sperber Schmiel. 77 Storożynetz 18. Sept. 1891 7 77 Technik

31 Sternberg Simon 77 Żuczka 10. Aug. 1893 7 reif 77

32! Sulkowsky Josef 77 Sereth 29. April 1894 7 77 Bodenkultur

33 von Teodorowicz 
Thaddilus . . 77 1 Potoczek 4. Jann. 1895 7 77 77

34 Tiirk Ignaz. . . ” Ostrów 11. Aug. 1894 7 reif 
m. A.

Export-
akademie
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35: Weiser Lsrael . . j  olitl.1 Czernowitz 1893 ' i rei I i Technik j

3(> Wielemans Arthur;
Edl.v. Montefortej! „ I Graz 8. April 1893 [ 8 ; 11 Bodenkultur.

37 Wilczyński Leop. ! „ , ! Czernowitz 27. Mai 1893 7 unbestimmt
j |

38 Zomek Rudolf . „ j j
Klokuczka-
Czernowitz 12. Nov. 1891 7 „ Technik j

39|| Zopa Michael .  ij „  || Czernowitz 8. Nov. 1895 7 reif 
m. A.

Ilandels- | 
! i  Marinę 1

2. Nicht obligate Lehrgegenstande.
a) Organisation.

1. G e s a u g.
Zwei Kursę mit je 1 Stunde wochentlich. Lehr- und Ubungsstoli wio 1910/11

A. S c li 1 ii t e r.

2. G r i e c h .  - o r i e n t .  K i r c b e n g e s a a g .
1. Kurs (woch. 1 Stunde): Trefi- und Stimmbildungsubungen, allgemeine Musik- 

lohre, und z war Notenschrift, Notenlesen, das Wichtigste iiber die Einteilung, leiohte 
2stimmige liturgische Gesiinge.

II. Kurs (woch. 1 Stunde): Einiibung zwei- und vierstimmiger liturgischer Ge- 
siinge tur gemischten und Mannerchor. A. K o  l l e r .

3. R ó m. - k a t  h. K i r c h e n g e s a n g .
Wochentlich 1 Stunde. Ubungsstofl wie 1910/11. A. Z a r z y m  s k i.

4. S t e n o g r a p h i e .
(Fiir Schiller der IV. bis VII. Klasse.)

Zwei Kursę mit je 2 Stunden wochentlich. Lehrstoff wie 1910/11.
Prof. I. P o a h rn a r s k i.

5. E n g l i s c h e  S p r a o h e.
(In der IV , V’. und VII. Klasse mit je 2 St. wochentlich.)

Der Unterricht in der „englischen Sprache11 wurde in diesem Scliuljahre zu- 
niichst bis zmn 1. November 1911 von dem derz. Direktor der k. k. Staatsrealsclnile 
A, R o m a n o  w s k y und vom 15. Janner 1912 vom 1 Interzeichneten erteilt. Mit Rtick-

V -
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sioht auf diese Unterbrechung konnte der lehrplanmafiig yorgeschriebene Stofi nicht 
ganz bewiiltigt werden. Uberdies wurde wegen allzu geringer Schiileranzalil der
III. Kurs (VI. Klasse) aufgelassen. Im Ganzen yerteilte sioh der Lehrstoff, wie folgt:
IV. Kiasse: Laut- und Leselehre. Regelmafiige Formenlehre. Einfaohe zusammen-
hiingende Lesestilcke ais Grundlage filr elementare Sprech- und Schreibilbungen. Im
II. Semester 3 Diktate in Verbindung mit 3 Sohularbeiten. — V. Klasse : Erganzung 
der Formenlehre, das Wiehtigste aus der Syntax. Erzahlende und beschreibende 
Prosa, leichte Gedichte. Im II. Semester 3 freie Diktate in Verbindung mit 3 Schul- 
arbeiten. — VI. Klasse: entfallt. — VII. Klasse: Wiederholung der Grammatik. 
Rodnerische und reflektierende Prosa, episohe und dramatiscłie Poesie. Ausgewahlte 
Kapitel aus Captain Marryat „The settlers in Canada.“ Im II. Semester 3 Scliul- 
arbeiten. Dr. P. H i l f e r d i n g .

6. P o l n i s c h e  S p r a c h e .
In Gemiiiiheit des Min.-Erl. vom 6. Februar 1907, Zl. 643, wurde der I. Kurs in 

2 Abteilungen unterrichtet, wobei die Schiller des I. und III. Staatsgymnasiums der 
ersten, die des II. Staatsgymnasiums und der gr.-or. Realsohule der zweiten Ab- 
fceilung zugewiesen wurden. Die ersteren erhielten ihren Unterrioht am I., die letz- 
teren liingegen am II. Staatsgymnasium. Der II., III. und IV. Kurs yerblieb beim 
I. Staatsgymnasium. Der Unterrioht wurde nach dem im XL. Jahresberichte, S. 42 f. 
yoroffentlichten Lehrplan und an der Hand naohstehender Lehrbiicher e rte ilt:

I. Kurs : Małecki, gramatyka, 9. Auli. Prochnioki-Wójcik, Lesebuch, 3. Auli.
P. K u m a n o w s k i .

II. Kurs: Małecki, gramatyka, Czubek-Zawiliński, Lesebuch, II.
III. K urs: Tarnowski, Lesebuch, I. Teil, 2. Aufl.
IV. Kurs: Tarnowski, Lesebuch, II. Teil, 2. Aufl. St. O l e k s i e w i c z .

7. U b u n g e n i m c h e m i s c h e n  Sc  h i i l e r  l a b o r a t o r i u m .
(Fili- Schiller der V. bis VII. Klasse in 2 Kursen zu 2 Stunden woch.)

Lehr- und Ubungsstoff wie 1910/11. J. L u  c z k a .

8. U b u n g e n i m p h y s i k a l i s c h e n  S c h i l l e r  l a b o r a t o r i u m .
I. Kurs (woch. 2 St.) fur Schiller der III. u. IV. Klasse : 1. Handfertigkeitsubungen,

wie: Glassohneiden, Glasblasen, Loten, Bokren, Feilen, Drehen, Hobeln, Ausfiihrung 
kleiner Reparaturen. — 2. Wiederholung einfacher Versuche, welche beim Unterrichte 
ausgefiihrt worden waren. - 3. Anfertigung kleiner Apparate und Vorrichtungen, z. B.
Telephon, Elektroskop, Luftschraube, Luftballon u. a. N. S 1 u s s a r i u k.

II. Kurs (woch. 2 St.) filr Schiller der VI. Klasse : Ubungen mit dem Nonius. 
Messung von Dicken, Flachen und Korperinhalten (Mikrometer). Ubungen mit Spharo- 
moter. Rorrektion einer Wasserwage. Graphische Untersuchungen (Fallbewegung, 
Pendelgesetze, Beschleunigung auf einer schiefen Ebene, Ausdehnung einer Gummi- 
schnur bei zunehmender und abnehmender Belastung, Ausdehnung des Wassers beim 
Erwarmen und Abkiihlen). Untersuchungen mit der Fallmaschine. Kriifte, die an einer 
Stelle und die an einem Korper angreifen. Ubungen mit der Wagę. Uniyersalgestell 
fur die Statik (Hebel, Rollen). Bestimmung des Reibungskoefizienten. Keilund Scliraube. 
Ubungen mit einem Demonstrationsmodell fur den aerodynamisohen Flug. Reyersions- 
pendel und Bestimmung der reduzierten Peńdellange. Fliehkraft. Konisohes Pendel. 
Resonanzerscheinungen an einem Doppelpendel. Versuche mit Kreiseln. Ubungon mit
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einem Horizont. Druck in eiuer Flussigkeit (hydraulische Presse, Boden- und Seiton- 
druck, Kommunikation, Piezometer). Archimedisches Prinzip. Dichtebestimmungen. 
Oberfłiichenspannung. Seifenblasenyersuche. Planteaus Netze. Kapillaritiit. Diiiusiou 
und Osmose. Torricellfscher Versuch. Luftpumpen. Bestimmung der spezifłsehen 
Wannę. Schmelz- und Siedepunktbestimmungen. Kaltemischungen. Kondensation 
gesiittigter Diimpfe. V. T u ć e k.

1TI. Kurs: Vorzugsweise wurden die qualitativen Versuche der Lehrstnnden 
wiederholt, dann zumeist nach Halm’s Leitfaden folgende Messungen ausgeftihrt: 
1. Sehwingungszahl einer Stimmgabel und einer Saite. — 2. Tonhohe einer Sirene.
— 3. Reduktionsfaktor einer Tangentenbussole. -  4. Ohm’sches Gesetz. — 5. Me- 
chanisches Warmeaquivalent 'durch Joulesehe Warme. — 6. Widerstandsbestimmung 
mit der Wheatstone’schen Brucke. — 7. Innerer Widerstand eines Elementes. —.
8. Bestimmung der Liclitstarke von Gliihlampen mit einem BunseiPsehen Photometor.
— 9. Refiexions- und Brecbungsgesetz. — 10. Spiegel- und Linsengesetz. — 11. Bronn- 
punktsbestimmung. — 12. Drehung der Polarisationsebene (Zuckerlosung.)

N. S i u s s a r i u  k.

b) Die Starkę des Besuches
im einzelnen und im ganzen nach dem Stande am Scblusse des Schuljahres ist aus 
dem Kapitel III 2 Statistik der Schiller, Punkt 9 zu ersehen. Hierbei ist in Betracbt 
zu ziehen, daG alle Freifacher nur am Mittwoch und Samstag naclnnittags unter- 
richtet werden und ein Scbiiler daher nurzwei, huehstens drei Fiicher besuchen kann.

IŚTacłitrag- z u m  ^.TosclarLltt

III. Schiller.
1. Namenverzeichnis der Schiller des Schuljahres 1911/12.

Die mit * bezeiełmeten haben einen yorziiglichen Erfolg zu yerzeichnen; die mit () 
bezeichneten sind im Laufe des Schuljahres abgegangen.

I. Klasse, 43
(Balasinowicz Nestor).
:i:Baranowski Isidor Johan u.
Burg Titus.
Cernusca Dimitrie.
(Chisili(a Jordachi).
*Draczynski Margarotha J  ohanna, 

Privatistin.
(Dubiniewioz Eugen).
(Engels Anton Franz).
Fedoroiuo loan.
(Golecki Karl).
Harmatiuk Orest.
Hlausclike Otto Ferdinand.

Sehiiler.
Hostiuc Cleonica Elena, Priyatistin. 
Hugliiur Alexandru.
Igel Ludwig Johann.
Kaplun Eleuterius.
Kisslinger Josef.
Krause Walter Martin.
Manescul Teodor.
(Moroczkanicz Vikt,or Anton). 
Nikiforowicz Eugen.
Paszko Maximilian.
*Pihuliak Irena, Priyatistin.
Postatny Adolf Josef.
(Prodan Emilian).



Romanovschi Franz.
Rudnicki Roman Alphons.
Sawula Leopold Johann.
Schmidt Eugen.
*v. Scholey Martha, Privatistin. 
Scraba Michael.
'"Seybold Valerie Ciura Loui.se Marie, 

Priyatistin.
(Simionovici Władimir.
Stehan Vasili.

Stratulat Cassian.
Strischka Sylvester.
Stroicz Aurelian.
Swoboda Władimir Viktor. 
(Tomorug Nicolai). 
(Ududowicz Anton Johann). 
(Vasilcovschi Ioan). 
de Vlad Mihail. 
de Vlad Valerian.

i!. Klasse A, 39 Schiller.
Albota Eusebie.
Andruchowicz Lucian.
Baraniak Anton.
Baranowski Viktor Josef. 
(Berezowski Cyrill).
Bodnar Theodor.
Bolohan Aristides, Privatist. 
(Brandys Ladislans Franz). 
v. Ouparenco Elena, Priyatistin. 
Ritter v. Ouparenco Traian. 
Demczuk Nikolaus.
Dutka Johann.
*Fialka Venceslaus Thaddaus. 
Florescu Ioan.
Gorduna Ioan.
Halip Georg.
Haszko Rudolf Anton.
Hrynkiw Ignatz.
■Tanoyiei Constantin.
Jiiger Władimir.

Kocko Basil.
Ritter v. Kossowski Ladislaus, 
Kowalski Josef. 
v. Minticz Ilarion.
Moskal Dionisie.
Mudreac Uie.
*Nastasi Dimitrie.
On ciul Joan.
Percec Erast.
Petroskiewicz Valerian. 
^Popowicz Stefan Leon.
Sain Dimitrie.
Scriba Temistocle.
Scripniciuc Stefan.
Silyian Corneliu Victor. 
:i:Spenul Cornelie.
(Stauczanski Vasile).
Stefchi Ilie.
Wasilowicz Georgie.

II. Klasse B, 39 Schiller.
Appenzellor Emanuel Adam. 
Aschkenaz Samson.
Augenblick Motio.
Bacalu Peter.
Beutler Friedrich 
Brande Asr-iel.
Brettschneider .Josef'.
Czerwonka Stanislaus, Privatist. 
Czuczewicz Stanislaus.
Ebner Emanuel. Priyatist. 
Edelstein Dionys.
Filip Sylvester.
Finger Emil Andreas, Priyatist. 
Fischweicher Loib.

Guber Franz.
I lack Heinrich Karl. 

Hehn Bernhard. 
Herzberg Dawid 
Hrabal Theophil.
Hutter Ladislaus Rudolf. 
(Jagermann Wolf).
Jung Adam.
Kipp Rudolf Karl. 
Kirsch Karl.
Kleczkowski Alfred. 
Klein Josef.
Kopaczynski Maximilian. 
Kramer Salamon.
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Krća Eduard.
Krejćik Lothar Franz.
Kulpi Johann.
Kunzelraann Rudolf.
Kusik Tadeus.
Liebsch Hoinrich.

II. Klasse C,
Marcoyici Avram.
*Marcovici Markus.
Marcus Achille.
Mauer Isidor.
Michniewicz Stanislaus.
Muller Heinrich.
Naser Wilhelm.
Neid Nutę.
Neumann Rudolf.
Noyak Georg.
Opolski Miecislaw, Priyatist. 
Palatnik Osias Moses.
(Podhajski Alois).
Pustelniak Marzel.
Renowicz Daniel.
Rippel Selig.
Schiirf Isak.
:|tSchattner Schloma.
Schltiter Kurt Alfred.
Schliiter W alter Franz.
Schreyer Leopold.

III. Klasse A,
Archipp Adolf, Priyatist.
Botezat Eufrosine, Priyatistin.
Bryk Winzenz.
Cioban Constantin, Priyatist. 
Danilewicz Arkadius.
Dobzanski Eugen.
Dylski Marian.
Enclat Ioan.
Gherman Tatiana, Priyatistin. 
Hladiuk Karl Nikolaus.
Hlusco Nicolai.
Hudeczek Josef.
Ilica Nichifor.
Iwasiuk Johann.
Koller Zeno.
Koszarycz Petrus.
Kowerdowicz Konrad.
Krasnianski Ludwig.
Kwaszinski Karl Ludwig.

Loffler Emil, Priyatist. 
Łoziński Kazimir.
Main Lorenz.
Manasc Alexander. 
Gwozdowski Stefan.

41 Schiller.
Segda Heinrich.
Skotnicki Johann.
*Slugodzki Ludwig.
Spindel Dawid Salomon. 
(Steciuk Viktor Ladislaus). 
Sternberg Mordko.
St.orper Karl.
Szulsinger Chaim.
Thiel Johann.
Uhrich Johann.
Uziębło Reinhold.
Wagner Franz.
Wagner Heinrich.
Warnicki Emanuel Eugen. 
Wąsowicz Ludwig.
Weiner Hermann.
Wender Norbert.
Wirth Eduard.
(Zieliński Stefan, Priyatist). 
(Sonderling Artur .

118 Schiller.
Marcu Dimitrie.
Matuszewski Franz.
Micinski Tadeusz.
Ohera Albin.
Onciul Viktor.
Petruc Adrian.
Petruc Trajan.
Rybka Eduard Leopold. 
Scalat Lidia, Priyatistin. 
Sindelar Ioan.
Slusariuc Stefanie, Priyatistin. 
Strasser Ladislaus.
Tamayschi Constantin.
Tesliuk Johann.
Wierzbicki Erwin.
Wirth Rudolf.
Zawadowski Maximilian.
Zopa Ipolit, von.
Nastasi Melanie, Priyatistin.



III. Klasse B, 39 Schuler.
Aspelmayer Otto.
Augenblick Isak.
Avramovici Abraham.
Axentowicz Alfred.
(Berkower Herach).
Beutel Dawid.
Blum Mesobel.
Buchsbaum Mendel.
Danzker Emanuel.
Dobrzański Klemens.
Ebner Bernhard.
Ehrenkranz Dayid.
Falkenfiick Selig.
Frank Rudolf.
Freitag Johann.
Frendel Adolf.
Garfunkel Isidor.
Gerber Adam.
Gores Jakob.
Gottesmann Siegfried, Priyatist.

III. Klasse C,
Herschkowitz Pesach.
Lindenbaum Luis, Priyatist. 
Liquornik Friedrich.
Maurer Johann.
Mttnz Konrad.
Neuberger Luis.
Polletin Artur.
Redler Artur.
Reiner Benjamin.
Righetti Ottilio.
Rubel Moritz.
Rudolf Alois.
‘'Schmidt. Anton.
(Schmidt Gustav).
Schnapp Salomon.
(Schneider Roman).
*Scholley Eduard, v.
Schreiber Karl.
Schreiner Karl.

Gronich Ignatz. 
Guttmann Richard. 
Haber Adolf.
Harman Schmerl. 
Hawryliuk Johann. 
IJeazel Dayid. 
Hellenberg Israel. 
Hertman Samuel. 
Hruszka Hugo.
Kahn Mendel.
Kamil Otto.
Kimmelmann Hermann. 
Korbl Emil.
Landsmann Franz. 
Langer Salamon. 
*Liebsch Franz.
Lilian Josef.
Markes Herbert. 
Neumann Fi'anz.

37 Schuler.
Semmler Walter. 
Silezeanu Georg.
Singer Schlojme.
Singer Wilhelm.
Sperer Josef.
Staroń Eduard.
Stepaniak Arnold. 
Sternberg Salm.
Storper Artur.
Tatomir Adolf, Priyatist. 
Tisch Adolf, Priyatist. 
Trómmer Martin.
Turtel Lazar.
Uhlach Georg. 
Vassermann Josef. 
(Wegemann Emil). 
Weintraub Karl. 
Wiszniowski Roman.

IV. Klasse A. 33 Schuler.
Albota Emanuel. 
Babiuk Myron. 
Bendak Demeter. 
Burdeine Georg.

Czerwonka Anton. 
Diaczuk Rudolf. 
Dylski Sigmund. 
Elsasser Franz.
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Gheorghidianu Ioan.
Juchniewicz Michael, Priyatist. 
Kędzior Johann Kaźimir.
Lanivschi Stefan.
Lewandowski Ladislaus.
Melenka Demeter.
(Melnec Vladimir).
Nastasi Trajan.
(Ostapowicz Artur).
Pereckyj Michael, Priyatist. 
Pietrzkiewicz Franz.
Portal Leon.
Pro( Nikołaj.

IV. Klasse B,
Achner Leo.
Bayer Edmund.
Berezowski Stanislaus.
Bernhard Riwn.
Blank Majer.
Blitz Karl.
Bulinski Viktor.
Dąbrowski Stanislaus.
Fernhof Ignatz.
Fischer Alfons.
*Flinker Felix.
(Flisler Schloma).
Fuchs Boruch.
Goros Johann.
Heuchert Philipp.
Hoffmann Leopold.
Horowitz Eisig.

IV. Klasse C, 1
Filippi Oskar Leopold.
Rosler Abraham Lazar.
Ruckenstein Bernhard.
Sałter Leon.
Schapira Klemens.
Scharfstein Meier.
Schechter Schulim.
Segal Israel,
Seidner Moritz.
Sowy Josef.
Spiegel Jossel.
Srulowicz Aron.
Starosta Josef.
Stasiuk Franz,

Ritter V. Reus Johann, Priyatist. 
Romanowski Konstantin.
Rychło Emilian.
Sehram Josef.
*Striszka Ilarion, Ritter von. 
(Tusinschi Radu).
Waniewicz Bronislaus. 
Więckowski Ladislaus.
* Wintonyk .Josef.
Zachariuk Michael. 
*Zagorodnikow Władimir 
(Zopa Nestor).

S oh iii er.
Hosbein Guido.
(Klein Karl).
Konig Adolf.
Kreifil Anton.
Kriegsmann Siegfrid.
Ledwinka Josef.
Linker Nuchem.
*Lobel Siegmund.
Mayer Arnold.
Miihldorf Alois.
Muhldorf Wenzel.
Miinz Siegmund.
Nusse Moriz.
Ostrowski Kajetan.
Pawlik August.
Riegler Max.

Schiiler.
Strobel Friedrich.
Tijan Josef Viktor.
Tillich Rudolf.
Tirst Hermann.
Ulrich Eduard.
Urbaszek Karl.
Uscher Jakob.
Yaissmann Traian.
Weich Chaim.
Weich Eduard.
Weifibrod Meier.
Wessely Josef.
Zaklinski Viktor.
Zalcoyici Leo.



Zarowski Alexander. 
Zeller Ewald Josef. 
Ziemba Leopold.

Zimring Hermann. 
Złamał Hubert. 
Zubrzycki Johann.
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V. Klasse A, 39 Schiiler.
Abager Michael.
Bauer Franz Romuald. 
Bocca Aurelian.
Brailean Nikolaus.
(Diuczko Roman).
Dospil Anton.
Fedorowicz Demeter.
Focsan Stefan.
Goian Vladimir, Priyatist. 
Górski Stanislaus, Privatist. 
Gurtler Kajetan.
Jwanowicz Elias. 
Kaczorowski Josef. 
Kautescli Basil, Priyatist. 
Kirstiuk Demeter. 
Kisielewski Władimir. 
Kukiełka Stefan.
Kupczanko Georg. 
Lenkowski Leopold. 
Lukeniuk Basil.

Mallek Roman.
Miciński Stanislaus.
Miliaiciuc Eugen.
Nandris Vasile.
Nikiforowicz Stefan, Pi-iyatist. 
Prelicz Erwin.
Railean Ilie.
Rybka Anton.
Schneider Karl.
Scraba Basil, Priyatist.
Segda Kasimir, Priyatist. 
Toderowicz Georg.
Totojescul Nestor. 
v. Tyszkiewicz Leopold Felix. 
Weigel Rudolf.
Wojciechowski Johann.
Złamał Miecislaus.
Zubrzycki Leo.
Muszyński Georg.

V. Klasse B, 38 Schiiler.
Adler Emanuel.
Albin Wiihelm.
Baum Friedrich, Priyatist. 
Berger Moritz.
Bieber Arnold.
Binder Isidor. 
Brettschneider Leo. 
Czerny Oskar "Wlois 
Deutsch Wilhelm. 
Eberhardb Stefan. 
Edelstein Moses.
Engster Eugen.
Flocker Osias.
Fuhrmann Philipp.
Gartner Samson.
Gauer Wilhelm 
Gelber Heinrich.
Geller Bernard.
Glaser Georg.

Goldstein Leib.
Greif Josef.
Griin Lazar.
Gumiński Valerian.
Haber Jakoh.
Hallenberg Josua.
Hartung Leopold.
Heitner Schloma Wolf. 
Himmer Karl.
Hoffmann Erwin Otto. 
Hórnes Mendel.
Hubich Johann.
Hutter Josef.
*Ilosvai Ląjos.
Iring Franz Eduard.
Katz Schulim.
Kleiurok Bruno.
Jirku Eugen Josef. 
Gottesmann Moses, Priyatist.
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V. Klasse C, 4
Koppelmann Jakob.
Kos J Beri Isak.
Kostmann Simon.
Kottek Friedrich.
Lautenschlager Maximilian, Privatist. 
Lowenberg Rudolf, Privatist.
Luttmann Norbert.
*Mandelbaum Norbert.
Marhofier Ulrich.
Mayer Jakob.
Muller Josef.
Pauk Edmund 
(Recher Desidor).
*Reichmann Adam.
Renowicz Eduard.
Renowicz Karl.
*Righet.ti Ricardo.
Rosenbaum Feibisz.
Rosengarten Rudolf.
Rybczyński Eduard.

VI. Klasse A, i
Artmann Chaim.
Baltuch Josef, Priyatist.
Bohatir Diomedie.
Brandmann Jossel.
Buxbaum Mechel.
Czanerle Alexander.
Danczul Ioan, Priyatist.
Donner Adolf.
Rutkowski Franz, Priyatist.
Frimet Schulim.
Gauer Georg.
Goldenberg Hendel.
Grill Simon 
Guber Valdemar.
Halbgewachs Jakob.
Hammer Benjamin.
Hattel Karl.

VI. Klasse B, 3:
Lehner Josef.
Lerch Josef.
Lukasiewicz Eduard.
Marcoyici Isidor.
*Maschler Oskar.
Mayer Alfred.

Schuler.
Salomon Eugen.
Schajowicz Leiser.
Schmucker Leo.
(Simader Karl).
Spechler Emanuel.
Spiegel Hersch.
Stern Samuel, Priyatist.
(Thaler Max, Priyatist).
Tropp Max.
Tuttnauer Arthur.
Umlauff v. Frankwell Karl.
*Edl. v. Unczowski Roman.
Wacher Schloma.
WeiSglas Juda.
Wielemans E. v. Monteforte Egon. 
Zakliński Otto.
Zilbermann Heinrich.
Sternberg Salamon.
(Rieber Ludwig, Priyatist).
Seeburg Franz, Priyatist.

Schiller.
*Herzog Mendel.
Hruszka Leo.
Hukał Josef.
Jaeger Julius jun.
Jiiger Julius sen.
Januszewski Jagiełło.
Jenczke Adolf, Priyatist.
Kalin Hermann.
Kahne Osias.
Kimmelmann Abraham.
Kowar Heinrich.
Kramczyński Josef.
Kuzara Stanislaus.
*Landau Alexander.
Lang Franz, Priyatist.
Zaharowski Alexander.

Schuler.
Mihaleskul Ioan. 
Moldauer Josef. 
Morgenstern Henri. 
Mtick Hugo. 
Olszewski Reinhold. 
Orłowski Valerian.
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Pfeifer Edler v. Lindenrode Gustav. 
Pikholz Wolf Leib.
Poppe Ferdinaud, Privatist.
Prajer Rudolf.
Pretsch Emil.
Reisberg Samuel.
Romanowski Dionis.
Rosenrauch Markus.
Salter Bruno.
Schafer Alfre 1.

VII. Klasse A,
Badian Otto Arthur Friedrich. 
Baltheiser Maximilian Ferdinand. 
Biedermann Max.
*Blum Ludwig.
Branowitzer Julius Josef.
Brecher Emanuel.
Burg Edmund Bruno.
Christofory Johana Ludwig.
Górne Sevastian.
Cosara Georgie.
Decker Wilhelm.
Feuer David.
Feuer Emanuel.
*Gottlieb Heinrich.
Gottlieb Isak.
Gruber Jakob.

VII. Klasse B,
Lud war Josef.
*Lutwak Heinrich.
Mardari Demeter.
Mundstein Josef.
Nastasi Theodor.
Pohl Felix.
R. v. Popovici Georg.
Prodan Eugen.
(Rudieh Jakob).
Salzmann Moritz.
Schachter Berisch.
Schafer Karl.
Scheer Eduard.
Schmidt Erich.
Schmidt Roman.
Schnee Paul.
Schulz Dionys.
*Solt Stefan.

Schally Heinrich.
Schulbaum Gerson.
Schulboim Moses.
Schumer Samuel.
Teodorowicz Gregor.
Thiele Johann.
Totojeskul Władimir.
Trichter Sigmund.
Weifimann Leiser.
W ittner Adolf, Privatist.

32 Schiller.
Haber Fabius.
Heim Titus.
Heisstein Max Jakob.
Helfer Baruch.
Javitz Siegfried.
Kalkstein Moses.
Kapaun Viktor Alfred.
Kermisch Samuel.
Kostyner Josef Leib.
Kruschnicki Nestor.
Lehrer Noe.
Liut3'k Mihail.
Lobel Froim. 
liuhhalter Moritz.
:iiSperber Schmiel.
v. Gątkiewicz Lud., aufierord. Schiller

35 Sehiller.
Stenzler Israel.
Sternberg Simon.
Sulkowski Josef.
Teodorowicz Thaddaus, v.
^Turk Ignatz.
Ungar Marim.
*Weiser Israel.
Weisinger Feiwel.
Wielemans Arthur, Edl. v. Monteforte. 
Wilczyński Leopold.
Wirth Gustav.
Zemek Rudolf.
*Zopa Michaił.
Markaly Ludwig.
Reinhardt Kurt.
Rosenstock Marie. Priyatistin. 
*Proisl Egon.
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K u n d ni a c h u n g
betreffend das Sełiuljałir 1912/13.

S. Die WśederhuSungs- und Nachtragspriifungen
aus dcm vergangenen Schuljahre beginnen am 2. Septembcr 1912 urn 
:i/,8 LJhr fruh.

ii. Oie Aufnahms In die !. Klasse
findct am 5. und 6. Juli und am 2. und 3. Septembcr 1912 statt. Anmcl- 
dungcn an jcdem dicser Tage uin 8 Uhr fruh.

111. Oie Aufnaiime in die l i .  bis VII. Klasse.
Schiller, die dieser Anstalt schon angehoren, haben sich am 2. oder

3. Septembcr einzuschreiben; Schiller dagegen, die dieser Anstalt noch 
nicht angehoren und iu eine hohere ais die I. Klasse eiutreten wollcn, 
miissen sich unter Vorlage ihrer Dokumente schon am 30. oder 31. August 
beim Direktor anmelden, weil die Aufnahmsprilfungen in die hóhcren 
Klassen schon am 2. September urn !V48 Uhr fruh beginnen.

Schiller, welche die Sommerferien nicht in Czernowitz zugebracht 
haben, miissen vor dcm Schulbeginne das Gesundheitszertifikat beibringen. 
Das Schuljahr 1912/13 wird am 4. September mit dem h. Geistamte 
eroffnet werden.

Naheres enthalt die Kundmachung im Anstaltsgebaude.

IV. Lehrbiicher fiir 191213.
Die Schiller diirfen neue Auflagen der vorgeschriebenen Lehrbiicher 

nur dann kaufen, wenn dieselben mit der Approbationsklausel versehen 
sind. Wenn solche nicht voriianden sein sollten, haben sich die Schiller 
bei der Direktion die nótige Aufklarung zu holen.
Reiiglonslehre qr.-or. a) rumanisch. I. Klasse. Coca Calistrat, Geschichte 

des alten Testamentes. 2. Aufl., brosch. 2, geb. 270 K-
II. Klasse. Coca Calistrat, Geschichte des neuen Testamentes, 1. Aufl., 
brosch. 170 K.
III. Klasse. Coca Calistrat, Orthodoxe Glaubens- und Sittenlehre. 2 Aufl., 
brosch. 1'92 K, geb. 2 K, 1. Aufl. noch zulassig.
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IV. Klasse. Coca Calistrat, Liturgik der ortodoxen Kirche, brosch. 
2-92, geb. 3 K.
V. Klasse. Coca Calistrat, Allgemeine und speziellc Dogmatik, l.Aufl., 
brosch. 2'60, geb. 270 K.
VI. Klasse, Coca Calistrat, Orthodoxe Sittenlehre, 1. Auli., brosch. L40, 
geb. 1‘50 K.
VII. Klasse 1. Semester: Kirchengeschichte ftir Realschulen, 1. Auli., 
brosch. 1 '90, geb. 2 K.
VII. Klasse 11. Semester: Coca Calistrat, Ausgewahltc Kapitel der 
christlichen Apologetik, brosch. 2, geb. 2'20 K. 
b) ruthenisch. 1. Klasse. Sernaka Eugen, Geschichtc des alten Testa- 
mentes, brosch. L20, geb. L30 K.
II. Klasse. Semaka Eugen, Biblischc Geschichte des neuen Tcsta- 
mentes, brosch. 0 98, geb. L05 K.
III. Klasse. Semaka Eugen, Orthodoxe Glaubens- und Sittenlehre, 
brosch. 175, geb. 1.85 K.
IV. Klasse. Semaka Eugen, Liturgik der orthodoxen Kirche, geb. 1/90 K.
V. Klasse. Semaka Eugen, Allgemeine und spezielle Dogmatik, brosch. 
2'80, geb. 3 K.
VI. Klasse. Semaka Eugen, Allgemeine und spezielle Morallehre,
I. Aufl., brosch. 2'02, geb. 203 K.
VII. Klasse I. Sem.: Semaka Eugen, Kirchengeschichte fur Realschulen, 
geh. 1.50, geb. L60 K.
VII. Klasse: 11. Sem.: Semaka Eugen, Apologetik, geh. 1/20, geb. L30 K. 
rom.-kath.: I. und II. Klasse. Grofier Katechismus der katholischcn 
Religion, Salzburg 1886, 1. Aufl., brosch. 80 h.
III. Klasse I. Semester: Dr. W. Pauker, Lehrbuch der katholischcn 
Liturgik, brosch. L20, geb. 1'50 K-
III. Klasse 11. Semester.: Dr. W. Pauker, Lehrbuch der Offenbarungs- 
geschichte des alten Bundes, brosch. L40, geb. 170 K.
IV. Klasse: Dr. W. Pauker, Offenbarungsgeschichte des neuen Bundes, 
brosch. L60, geb. 2 K.
V. Klasse. A. Ktihnl, Glaubenslehre, 1. Aufl., geb. 2-50 K.
VI. Klasse. A. Ktihnl, Sittenlehre, 1. Aufl., geb. 2'50 K.
VII. Klasse. Bader Meinrad, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 4. Aufl., 
brosch. 1 *60, geb. L90 K.
mosaische: 1. Klasse. Wolf G., Geschichte Israels, 1. Heft, 15. Aufl.,
II. Klasse. Wolf G., Geschichte Israels, 2. Heft, 15. Aufl., 13. und 
14. Aufl. noch zulassig, geb. 1‘04 K-
III. Klasse. WolfG., Geschichte Israels, herausgegeben von Pollak H., 
3 Heft, 11. Aufl., 9. und 10. Aufl. noch zulassig, geb. 76 h.
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IV. Klassc, Wolf G., Geschichtc Israels, 4. Hcft, 12. Auli, 9., 10. und
II. Aufl. nocli zulassig, brosch. 84 h, 5. Heft nur 11. Auli., 64 li.
V. , VI. und VII. Klasse. Hecht-Kaiserling, Lchrbuch der judischcn 
Geschichte und Literatur. Neu bcarbeitet von Doctor und Biach, geb. 3 K. 
VII. Klasse. Philippsohn Ludwig, Die israelitische Rcligionslehre,
1. Aufl., geb. 3-20 K.

Deutsche Sprache. I.—IV. Klasse. Dr. Tumlirz Karl, Deutsche Sprachlehre 
fur Mittelschulen, 4. Aufl., 1. bis 3. Aufl. zulassig, geb. L65 K. 
(1. bis 111. Klasse nur 4. Aufl.).
I.—VII. Klasse. Regeln fifr die deutsche Rechtschreibung nebst Worter- 
verzeichnis, kleine Ausgabe, brosch. 20 h.
I. Klasse. Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebnch fur osterreichische 
Realschulen. Erster Band, geh. L80, geb. 2-10 K.
li. Klasse. Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch. Zweitcr Band, 
geh. 2’20, geb. 2'50 K.
III. Klasse. Jelinek-Polak-Streinz, Deutsches Lesebuch, Drittcr Band, 
geh. 2'40, geb. 2’80 K.
IV. Klasse. Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch. Vicrter Band, 
geh. 2 60, geb. 3 K.
V. Klasse. Bauer-Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch fur oster- 
reichische Mittelschulen. Ausgabe fiir Realschulen. Funfter Band. 
Ohne mittelhochdeutsche Texte. Nur 2. Auflage, geh. 2’40, geb. 2-80 K. 
Bauer - Jelinek-Streinz, Leitfaden der deutschen Literaturgeschichte, 
Ausgabe fiir Realschulen, 1. Teif (fiir die V. Klasse), geh. 1 K.
VI. Klasse Jelinek-Pollak-Streinz Deutsches Lesebuch fiir osterreichische 
Realschulen, VI. Band, geh. 3-20, geb. 3'50 K.
Bauer-Jelinek-Streinz, Leitfaden der deutschen Literaturgeschichte fiir 
osterreichische Realschulen, 2. Teil, geh. MO K.
VII. Klasse. Kummer-Stejskal, Deutsches Lesebuch fiir osterreichische 
Realschulen, VII. Teil, nur 6 Aufl., brosch. 2-30, geb. 2'80 K. 
Kummer-Stejskal, Leitfaden zur Geschichte ider deutschen Literatur, 
geb. 2'50 K.

Franzosische Sprache. 1. Klasse. Boerner-Stefan, Lehr- und Lesebuch der 
franzosischen Sprache, 1. Teil, brosch. L50, geb. L80 K, nur 2. Aufl.
II. Klasse. Boerner-Stefan, Lehr- und Lesebuch der franzosischen Sprache,
II. Teil, nur 2. Aufl., brosch. 2’40, geb. 2'80 K.
III. und IV. Klasse. Grammatikalischer Anhang zum 111. und IV. Teil 
des Lehrbuches der franzosischen Sprache, geh. 1 K.
111. Klasse. Boerner-Stefan, Lehr- und Lesebuch der franz. Sprache,
111. Teil, brosch. 2-40, geb. 2'80 K,
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IV. Klasse. Boerner-Stefan, Lehr- und Lesebuch, IV. Teil, geh. 2 K, 
geb. 2-40 K.
V. bis VII. Klasse, Boerner-Stefan, franzósische Grammatik, brosch. 
2-40, geb. 2'80 K.
V. bis VI). Klasse. Boerner-Stefan, Lehr- und Lesebuch der fran- 
zosischen Sprache, V. Teil, 1. Aufl. brosch. 2’50, geb. 3 K.
V. und VI. Klasse. L. Herrig-Pariselle, La France litteraire. Edition 
abregee, geb. 4-20 K.
VII. Klasse. Fetter-Ullrich, Franzósisches Lesebuch, 1. und 11. Teil, 
beide Teile geb. 5-60 K.

Englische Sprache (ais Freifach). IV. Klasse. Ellinger-Butler, Lehrbuch der 
englischen Sprache, 1. Teil (Elementarlehre), brosch. 175, geb. 2'25 K.
V. bis VII. Klasse. Ellinger-Butler, Lehrbuch der englischen Sprache,
II. Teil, brosch. 4, geb. 4 50 K, 111. Teil, Syntax, brosch. L40, geb. L90 K. 

Rumanische Sprache. Abteilung fiir Rnmanen. 1. und 11. Klasse. M. Vicol,
Rumanische Grammatik, brosch. 1'20, geb. L50 K.
III. und IV. Klasse. Popovici Eusebius, Rumanische Grammatik, nur
2. Aufl., brosch. 3, geb. 3.40 K.
I. Klasse. Stefureac St., Carte de citirc, 1. Teil, 2. Aufl. von Popovici, 
brosch. 170, geb. 2 i0  K.
II. Klasse. Stefureac St., Carte de citire, 11. Teil, 1. Aufl., brosch. 200, 
geb. '2-50 K.
III. Klasse. Stefureac St., Carte de citire, 111. Teil, 1. Aufl., brosch. 2’30, 
geb. 270 K.
IV. Klasse. 1. Semester: Stefureac-Buliga, Carte de citire, IV. Teil, 
brosch. 2'50, geb. 270; 2. Sem.: Sirnionovici, Carte de citire, geb. 3’50 K,
V. Klasse. Simionovici, Carte de citire, 1. Aufl., brosch, 3'30,’geb. 3-50 K. 
Adamescu - Dragomirescu - Radulescu-Pogoneanu, Literatura veche, 
brosch. 3’50 K.
VI. und VII. Klasse. §aineanu B., Autorii romani moderni, 2. Aufl. 
brosch. 2 K.
VII. Klasse. Hodo§, Manuał de istoria literaturei romane, 2. Aufl., 
brosch. 2 K.
Abteilung fiir Nichtrumanen. 1. Klasse. Olinschi, Rumanisches Lchr- 
und Obungsbuch, 1. Teil, 1. Aufl., geb. 2'60 K.
II. Klasse. Olinschi, Rumanisches Lehr- und Ubungsbuch, 11. Teil, 
geb. 2-50 K.
III. Klasse. Bodnarescul, Rumanisches Sprach- und Lesebuch, 1. .Aufl., 
geb. 2-60 K.
Ieremievici-Dubau, Carte de citire pentru anul 11 §i 111 al §coalclor 
primare, geb. 70 h, ais Hilfsbuch.
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11!. und IV. Klasse. L. Bodnarescul, Rumanische Granimatik, 2. Auli., 
gcb. 2 K.
IV. Klasse. Stcfurcac St., Carte de citire, 11. Teil, 1. Aufl., brosch. 210, 
geb. 2.50 K-
V. bis VII. Klasse. Tiktin, Manuał de etimologia romana, 3. Auli., 
brosch. 2 K.
V. bis VII. Klasse. Manliu J., 11. Teil, Syntax, brosch. 2-40 K.
V. und VI. Klasse. Stefureac St., Carte de citire, 111. Teil, 1. Aufl. 
brosch. 2-30, geb. 270.
VI. Klasse. Popea, Caractere morale, l.Autl., brosch. 2'60 K.
VII. Klasse. Simionovici, Carte de citire, 1. Aufl., brosch. 3'30, geb. 3-50K

Ruthenische Sprache. Abteilung fiir Ruthenen. 1. bis V. Klasse. Smal-Stocki- 
Gartner, Ruth. Granimatik, 2. Aufl., 1. Aufl. noch zulassig, geb. 2 K.
1. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fiir die 1. Klasse,
I. Aufl., geb. 2'60 K.
II. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fur die II. Klasse, 
der Mittelschulen, 1. Aufl., geb. 2'80 K.
III. und IV. Klasse. Ungenannt. Ruthenisches Lesebuch fur die III. Klasse, 
der Mittelschulen, 1. Aufl., geb. 2'40 K.
V. Klasse. Luczakowski C., Musterstiicke fur Poesie und Prosa, 1. Auli., 
geb. 3-60 K.
VI. Klasse 1. Semester: Ogonowski O., Altrutheniscbe Chrestomatie,
I. Aufl., brosch. 4 K.
VI. Klasse 2. Semester: Barwinski A., Auszug aus der nationalen 
ukrainisch-ruthenischen Literatur des XIX. Jahrhunderts, I. Teil 4. Aufl..
3. Aufl. noch zulassig, geb. 3 K.
VII. Klasse. Barwinski A., Auszug aus der ukrainisch-ruthenischen 
Literatur, 11. Teil, nur 3. Aufl., brosch. 4-40 K.
Abteilung fiir Nichtruthencn. 1. und 11. Klasse. Popowicz Em., Ruth. 
Sprachbuch, 1. Teil, nur 2. Aufl., brosch. L20, geb. T40 K.
II. und 111. Klasse. Ruthenisches Lesebuch fiir die 111. und IV. Volks- 
schulklasse, geb. 1 K.
III. und IV. Klasse. Popowicz Em., Ruthenisches Sprachbuch, li. Teil,
1. Aufl., geb. 2'50 K.
IV. Klasse. Szpojnarowski S., Ruthenisches Lesebuch fiir die I. Klasse 
der Mittelschulen, 1. Aufl., geb. 2'60 K.
V. bis VII. Klasse, Popowicz-Szpojnarowski, Ruthenisches Sprachbuch, 
111. Teil (Satzlehre), 1. Aufl., geh. 1, geb. L20 K.
V. Klasse. Ungenannt. Ruthenisches Lesebuch fiir die 111. Klasse der 
Mittelschulen, 1. Aufl., geb. 2-40 K.
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VI. und VII. Klasse. Barwinski A., Auswahl aus der ukrainisch-ruthe- 
nischen Literatur fur den Iii. und IV. Jahrgang der Lehrerbildungs- 
anstalten, geb. 4 K.

Geographie und Geschichte. I. Klasse. B. Immendórfer, Lchrbuch der Erd- 
kunde fur osterr. Mittclschulen, 1. Teil, nur 2. Auliage, geli. 0-96, 
geb. 1'46 K.
II. Klasse. I. Mtillner, Erdkunde ftir Mittclschulen, 11. Teil fur die
II. Klasse, geh. L50, geb. 2 K.
III. Klasse I. Mtillner, Erdkunde ftir Mittelschulen, III. Teil ftir die
III. Klasse, geh. 2, geb. 2'50 K.
IV. Klasse, Hannak, Ósterreichische Vaterlandskundc ftir die unteren 
Klassen, nur 13. Aufl., brosch. 1-44, geb. L94 K.
V. Klasse. R. Mayer, Lehrbuch der Erdkunde fiir die V. Klasse der 
osterreichischen Realschulen, geb. 260 K-
VI. Klasse. R. Mayer, Lehrbuch der Erdkunde ftir die VI. Klasse der 
Realschulen, geb. 2'60 K.
VII. Klasse. Hannak-Schober-Machatschek, Ósterreichische Vaterlands- 
kunde ftir die oberen Klassen, 17. Aufl., 3'00 K.
I. Klasse. Mayer Fr. M. Lehrbuch der Geschichte fiir die unteren Klassen 
der Mittelschulen, 1. Teil, 7. Aufl., 5. u. 6. Aufl. noch zulassig, geb. 2 K.
II. Klasse. Mayer Fr. M., Lehrbuch der Geschichte ftir die unteren 
Klassen der Mittelschulen, 11. Teil, nur 6. Aufl., geh. 1.80, geb. 2'30 K,
III. Klasse. Mayer Fr. M. Lehrbuch der Geschichte ftir die unteren 
Klassen der Mittelschulen, III. Teil, Neuzeit, nur 6. Aufl., geb. 2 K.
IV. Klasse Mayer F. M. Lehrbuch der allgemeinen Geschichte fiir die oberen 
Klassen der Realschulen, I Teil. Altertum. Nur 6. Aufl., geb. 2'60 K.
V. Klasse. Zeehe-Rebhann, Lehrbuch der Geschichte fiir die oberen 
Klassen der Realschulen, 11. Teil, nur 3. Aufl., geb. 2'60 K-
VI. Klasse. Zeehe-Rebhann. Lehrbuch der allgemeinen Geschichte fiir 
die oberen Klassen der Realschulen, III. Teil, Geschichte der Neuzeit 
seit 1648, nur 3. Aufl., geb. 2 K.
VII. Klasse. Zeehe-Rebhann, Lehrbuch der allgemeinen Geschichte fiir 
die oberen Klassen der Realschulen, III. Teil, Neuzeit, 2. Aufl. geb. 2 K. 
A t l a n t  en. I. bis VII. Klasse. Richter-Miillner, Schulatlas, 3. Aufl.,
1. und 2. noch zulassig, geb. 8'50 K-
I. Klasse. Hannak-Umlauft, Historischer Schulatlas, I. Teil, 7. Aufl., 
4., 5. und 6. Aufl. noch zulassig, brosch. MO, geb. L60 K-
II. und III. Klasse. Hannak-Umlauft, Historischer Schulatlas, II. Teil, 
7. Aufl., 4., 5. und 6. Aufl. noch zulassig, geb. 2'32 K.
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IV. bis VII. Klasse. Putzger F. W., Historischer Schulatlas zur altcn, 
mittleren und neuen Geschichte, 31. Aufl., 28. bis 30. Aufl. nocli 
zulassig, geb. 3-60 K.

Wlathematik. I. Klasse. J. Schmidt, Arithmetik und Geometrie fiir die Unter- 
stufen der Mittelschulen, 1. Heft, geb. F80 K.
II. Klasse. I. Schmidt, Arithmetik und Geometrie ftir die Unterstufen,
2. Heft, geb. 2 K.
III. Klasse. I. Schmidt, Arithmetik und Geometrie, 3. Heft, geb. 2-20 K.
IV. und V. Klasse. J. Schmidt, Elementarmathematik, Ausgabe fiir 
Realschulen, 1. Band, geb. 3'80 K-
VI. Klasse. J. Schmidt, Elementarmathematik, Ausgabe fur Realschulen, 
11. Band, geb. 3'10 K-
VII. Klasse. v. Moenik-Neumann, Arithmetik und Algebra fiir oberc 
Klassen, 29. Aufl., 26. bis 28. Aufl. noch zulassig, brosch. 3 30, 
geb 3-80 K.
VII. Klasse. v. Mocnik-Spielmann, Geometrie ftir obere Klassen der 
Realschulen, 24. Aufl., 23. Aufl. noch zulassig, brosch. 3'30, geb. 3'80K.
V. bis VII. Klasse. Jelinek. Logarithmische Tafeln fiir Gymnasien und 
Realschulen, brosch. F20, geb. L50 K-

Naturgesohichte. I. und II. Klasse. 1. Semester. Pokornys Ticrreich von 
Latzel, 29. verb. Aufl., geb. 4 K, 28. Aufl. zulassig.
I. und II. Klasse. 2. Semester, Pokornys Pflanzenkunde (von Fritsch). 
Ausgabe B nur 25. verb. Aufl., geb. 4 K.
V. Klasse. Schmeil-Scholz, Leitfaden der Botanik, 3. Aufl., 2. Aufl. 
noch zulassig, geb. 3-25 K.

VI. Klasse. Graber-Altschul-Latzel, Leitfaden der Korpcrlehre und 
Tierkunde ftir die oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen 
nur 6. Aufl., geh. 4.20 K, geb. 470 K.
VII. Klasse. Dr. Scharitzer, Lehrbuch der Mineralogie und Geologie,
4. verbess. Aufl., 3. Aufl. noch zulassig, geb. 3'60 K-

Chemie. IV. Klasse. Rippel, Grundztige der Chemie und Mineralogie, nur
3. Aufl., geh. 2-10, geb. 2-50 K-
V. Klasse. Rippel, Grundlinien der Chemie fiir Oberrealschulcn, I. An- 
organischc Chemie, 2. Aufl., geh. 3, geb. 3'50 K-
VI. Klasse. Rippel, Grundlinien, II. Teil, Organische Chemie, geh. 
27>0, geb. 3 K.

Physik. III. und IV. Klasse. Wallentin, Naturlehre fiir die unteren Klassen, 
Ausg. B fiir Realschulen, 6 Aufl., 5. Aufl. noch zulassig, geb. 2'40 K.
VI. und VII. Klasse. Wallentin J., Lehrbuch der Piiysik ftir die oberen 
Klassen der Mittelschulen, Ausgabe fiir Realschulen, nur 12. Aufl., 
geb. 3-.S0 K.
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Geometrie. IV. Klasse. Joh. Renner, Lehrbucli der darstellenden Geometrie und 
des geometrischen Zeichnens, I. Teil, fur die vierte Klasse, geb. 3-20 K. 
D a r s t e l l e n d e :  V. und VI. Klasse. Joh. Renner, Lehrbuch der 
darstellenden Geometrie und des geometrischen Zeichnens, II. Teil, 
fur die fiinfte Klasse, 340 K. III. Teil, fur die VI. Klasse.
VII. Klasse. Smolik, Darstellende Geometrie, nur 2. und 3. Aufl., 
brocli. 3T>0, geb. 4 K.

Stenographie. 1. und II. Kurs. Weitzmann, KurzgefaBter Lehrgang der Gabels- 
bergerschen Stenographie, 2. Aufl., geb. L80 K.

A is  H i l f s b u c h e r  w e r d e n  e m p f o h l e n :

Franzdsisch. IV. Klasse. Langenscheidts Tascheuworterbuch, Franzosisch, 
I. Teil, geb. 2 20 K-
V. bis VII. Klasse. Sachs-Vilatte, Worterbuch der franzosischcn und 
deutschen Sprache, Hand und Sclmlausgabe, I. Teil, geb. 9 60 K,
V. bis VII. Klasse. Camille Cury, Le petit franęais, Livrc de lecture 
et de conversation. Wien, Tempsky 240 K- 

Englisch. IV. bis VII. Klasse Langenscheidts Tascheuworterbuch. Englisch 
von Prof. Dr. E. Muret, 1. Teil, geb. 2-20 K.

Rumanisch. (Abteilung fur Nichtrumanen.) 11. bis VII. Klasse. Alexi, Worter- 
buch, deutsch-rumanisch, rumanisch-deutsch, oder Barcianu, Wórter- 
buch, rumanisch-deutsch und deutsch-rumanisch.

Ruthenisch. (Abteilung fur Nichtruthenen). V. bis VII. Klasse. Popowicz E., 
Ruthenisch-deutsches Worterbuch.

A u t o r e n  f ii r d i e  Sc h ul- u n d  o b l i g a t e  P r i v a t l e k t t i r e :

Deutsch. In der Graeser’schen oder Freytag (Tempsky)’schen Schulausgabe.
V. Klasse. Chamisso, Peter Schlemihl; Eichendorff, Aus dem Leben 
eines Taugenichts; Sheakespeare, Julius Caesar.
VI. Klasse. Gotz. Egmont. Jungfrau von Orleans. Kabale und Liebc 
(priv.). Maria Stuart. Kónig Ottokars Gliick und Ende; Weh’ dem, 
der liigt! ; Immermann : DerOberhof; Morike : Mozart aut der Reise 
nach Prag ; Heyse : Andrea Delfin.
VII. Klasse. Iphigcnie auf Tauris. Hermann und Dorolhea. Torąuato 
Tasso. —• Sappho. Der Trauin ein Leben (priv.). Konig Ottokars 
Gliick und Ende. Wallenstein. Don Carlos (priv.). Die Braut von 
Messina. — Der Prinz von Homburg. Der zerbrochene Krug. Otto 
Ludwig: Der Erbforster. — Sophokles: Antigone. — Hebbel: Gyges 
und sein Ring. — Ibsen : Die Sttitzen der Gesellschaft.
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Franzosisch, in der Ausgabe von Buchholz und Diebel in Troppau aus 
„Sammlung englischer und franzósischer Autoren."
V. Klasse. Erckmann-Chatrian : Contes, Choix de NouvelIes modernes, 
1. Bandchen Ausgabe v. Velhagen und Klasing.
VI. Klasse. Moliere, L’Avare. — Maupassant, Contes.
VII. Klasse. Flaubert, La Legende de Saint Julien 1’Hospitalier. — 
Th. Gautier, Contes. — Moliere, Misanthrope. Chamfort, Anecdotes 
et Bons Mots.

Rumanisch (ftir Rumanen) in den Ausgaben „Biblioteca pentru loti“, 
„Minerva“ oder „Socec“, Bucure§ti.
V. Klasse. Gatre N .: Novele (3 volume); Alexandri: Cetatea Neam- 
tului (Ausgabe v. Bodnarescu) und Pasteluri; C. Negruzzi, Alexandru 
Lapu§eanu.
VI. Klasse. Alexandri: Despot Voda; Ha§deu: Razvan §i Vidra ; 
Caragiale: Conu Leonida fa{a cu reac|iunea.
VII. Klasse. A!exandri: Fantana Blanduziei, piesa; L. Caragiale: 
Napasła ; B. Delavrancea : Apus de soare, Viforul; Eminescu : Poesii.

Ruinaniseh (ftir Nichtrumanen). V. Klasse. Creanga. Harap alb.
VI. Klasse. Slavici, Nuvele, I. Teil.
VII. Klasse. Negruzzi, Alexandru Lapu§neanu.
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