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Zur (i-escliichte der Bukowina

Naeh dem neuen Bohrplan sowie naeli den lustructionen fiir den 
(Tnterrieht an den Gyninasien in Osterreich soli der historiseho Unterrieht, 
namentlMi bei der Behandlnng der vnterlandisehen Geschiebte, aneli anf 
die speeielle Geschiebte des engeren Heimatlandes stets Riieksieht nehnien. 
F.s wird da naehdriieklieh heiworgehoben, (lass sehon anf der [Jiiterstufe, 
sowoli! bei der Ge.schiehte des Mittelalters ais auch bei der Yaterlands- 
knnde, das Wiolitigste ans der heiniatlandischeii Gesehidite an geeigneten 
Stel len einzuffigen oder an die goograpluse.be Bespreoiiung passend anzu- 
kuiipfen sei. Das anf die yaterlandisehe Geschiebte Bezugliche soli da vor- 
zug.sweise nnter Hcrvorliebung des engeren Heimatlandes. yorgenommen 
werden. 1 nsbesondere wird aber anf der Oberstufe eine liahere Beriicksich- 
tigung der heimatlandisehen Geschiebte im Rahmen der Yaterlandischen 
gefordert. .Danut auch dem nat.iirlicben und bereehtigten Interesse fu r die 
engere Ilcimat s. in Recht sverde, sol len in j e d e m  1\ r o n l a n d e  die 
wiebtigsten Momentu seiner speoiellen Geschiebte nnter steter Riieksieht 
aut das grofse Ganze, sowold ans der Periode der Selbstandigkeit ais aneli 
ans der Zeit nach seiner Yereinigung mit dem Gesammtstaate, der Be- 
trachtung unterzogen werden. Ahnlielie Fursorge mag in billigem Mafse 
aneli den Schicksalen der Stadt zutheil werden, wcielie der Sit/, der Schnie 
ist, besonders, welin sie /u den historiseh bedeutsamen des Landes und 
Staates gelldrt.dj

Hinsiohtlich der Bukowina konnte bisher dieser Forderung nur in den 
seltensten Fiilleu und auch da kaum in geniigendeni Mafse entsproehen 
werden. Die Ursache liegt nielit sowold in der Sehwierigkeit des Gegen- 
standes, ais in dem vblligen Mangel ci mir zusatnmenbangenden Darstellung 
des /u beliaiideliiden Stoffes, die dem Lehrer an die Hand gehen konnte. 
Adolf Fiekers Beitrage zur iiltesten Ge.schiehte der Bukowina und ihrer

') W rordnungsblatt des Ministeriuras f. C. u. li. 1KN4. S. 175. Anschhiss S. 14(1. 1(50.
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Nachbarlander» (Czernowitzer Gymnasial-Progranun 1852), <lic sieli lediglich 
auf dic Geten mul Daker besehranken, sincl niclit liiehor zu red mon. l)ie 
Bublicationen von Wiekenhauser,') liieist dic Bukowiucr Kloster betreffend, 
sowie Schmidts «Suczawas historisciie Denkvviirdigkeiten» (Czernowitz 1876) 
sind — s<> verdienstlich die ersteren audi sein mogen — niclit geeignet, 
jenem Bediirfnisse zu entspreeben. Sonst Imben wir, was dic speciollc Ge- 
schiohte der Bukowina vor der Vereinigung mit Ósterreidi anlangt, keine 
nennenswerten Arbeiten zu yerzeiehnon.2; For die Zeit nach der Vcr- 
einigung bieten Adolf Fiekors vortrefflicbe historisch-statistisebe A b - 
handlung: «Hundert Jalire» (Statistiscbe Monatsschrift, Wien 1875, 
audi iu Separata bdruck ersdiienen) uud Bidermanns Sdirift: I)ic Buko
wina nnter osterreichischer Verwaltung» (Lem borg 1876) ausreidiende Be- 
lelirung, die man fur die Solinie in entsprechendom Malse mit Erfolg vcr- 
werten kann.

Mit Riicksidit auf das yorliegcnde Krfordcrnis ist die nadistebende 
Arbeit abgefasst, dic yorliiiifig, urn einem niebr empfundenen Bediirlnisse 
nacbzukommen, die Gescbiebte der Bukowina bis zur Ycreinigung mit der 
lmbsburgisclien Monarchie zu beliandeln bat. Es wird liier zunaehst die 
Vorgeschichte bis zur Begriindung des moldauiseben Ffirstenthuins (1649) 
yorausgeschickt; in einem folgenden Tlieilc sollcn darni die Sehicksale des 
Bukowiner Gebietes nnter den moldauiseben Fiirsten (1775) und die Er- 
werbung des Landes in den hauptsadilichstcn Zugen dargestellt werden. 
Das auf die Gescbiebte der Bukowina im osterreiebiseben Staatsyerbande 
Beziiglielie iiiuss einer spateren Bearbeitung yorbehalten bleiben. Ubrigens 
ist sebon datur durcli die oben angefiibrten Arbeiten geniigend yor- 
gesorgt.

Was das Mal*s fur dic Schnie betrifft, so mbge dic yerstandige Aus- 
wahl dem Lehrcr uberlassen sein. Der Z werk meiner Arbeit ist nur, das 
fur  ilm erforderliche Materiał zu sammeln und zu sichten und, soweit

*) Moldava. Beitriige zu einem Urkundenbuehe fiir die Moldau und Bukowina. I. Die 
Crkunden des Klosters Moldoviza, Wien 18(32. II. Geseliiehte und tlrkunden des Klosters 
Solka, Czernowitz 1877. — Boehotin. Geseliiehte der Stadt Cernauz und ilirer llmgegend, 
Wien 1874. — Molda. Beitriige zur Geseliiehte der Moldau und Bukowina. I. Gesehiełih* der 
Kloster Jlomor, St. Onufri, Ilorodnik und Petrauz, Czernowitz 1881. II. Die deutselien Sie- 
delungen in der Bukowina, Czernowitz 1885. III Geseliiehte der Kloster Yoronez und Butna, 
Czernowitz 188(3.

'•*) Die Programmsehrift von Prof. Yietor Preliez: <( lesehielite der Stadt Sereth und ihre 
Altertlnmier* (Zweiter Jahreshcriclit der k. k. Staats-Unterrealsclmle und gewerhlielien Port- 
bildungsscliule in Seret li 188(3), im historischen Tliei! eine selir mangelhafte Arbeit, kann liier 
niclit in Betraelit konimen.



llaiim utul bekannte Q,uellen es gestatten, zur Darstellung zu bringen. Zu 
bemerken lnitto ich jedocli, dass iu der VIII. ('lasso dci1 yorliegendc Stoli', 
sofom cr nicht sclion boi fruheren Gelcgeuheiteu boriihrt wordou ist, 
aut boston boi der Einyerleibung der Bukowina iibersiclitlich einzuliigen 
soin wird.

I .

Geograpliiseli liiingt dic Bukowina mit der siidostlieh angrenzenden 
Moldatt wio audi mit dom sieli daran óstlicli ansoldiofsendoii Bossarabion 
eng zusammen. Diese Landsehaften am Seret itnd Prut bilden in liydro- 
grajiliisclicr und orograpbisoher Bezieliung eino zicmlich geschlossene Einheit, 
das zum Donaugebiet goliorige ostliehe Ilinterkarpatenland, ais dessen 
aulsorsto Grenze der Dniester zu betrachten ist. Diese goograpliiscben Vor- 
haltuisso sind es yornehmlicli, die aus diesem eiuheitliobon Gebiete audi 
ci no politisdie Einheit scliufen, wie das ehemalige Fiirstenthum MoJdau es 
war. Demgemafs hangt auch die voiosterreichische Geschichto der Bukowina 
soit jelier mit jener der Moldau zusammen.

Bis zur Begrundung des moldauischen Eiirstenthums urn dio Mitte 
des X 1V. Jahrhunderts bat dieses Gebiet fast gar keino Geschichto im 
Simie ciner bodenstiiiidigen Culturentwicklung. Das Wenige, was wir dariiber 
wisson, geht melir dio Etlmographie, ais die eigentliohe Geschichto an. U ir 
konnen diese dunkle Vorzeit ais Vorgeschichte unterscheideu.

Dio bishor in der Bukowina gemaohten arehaologischen Stein- und 
Bronzofundo, denen aus Siebenburgen und Utigarn ahnlioh, geben Zcugnis 
davon, dass hior das Seret- und Prutthal sowio zum Theil auch das Suczawa- 
thal sehon in prahistorischer Zeit bewohnt waren.1) Welchem Volkc aber 
diese altesten Ansiedelungen angehoren lnógen und welches Altor iliuou 
bcizuniosson ist, das yermag dic Geschichto nicht zu bostimmen. Dio orsto 
Nachricht (iber diese Gegend tindon wir boi Herodot, der aut' seineu woiton 
Iteison auch an dio nordpontische Kiiste, wo die grieehisehen Golonion 
Ty ras und Olbia bliihten, gelangte, liior das Innere des Eandos zwischen 
Tyras (Dniester) und Borystbenos (Dnicper) erforschte nnd noch weitere 
Erkundigungen. iiber Land und Lento im Norden der Donau und dos Schwarzen

‘) Vgl. Mittlieiliingen der k. k. Centraloommission zur Erforsehung und ErlialUmg der 
Kunst- und liistoriselien Deuktnale. N. F. Bd. VI, N. 21. 45. OS. Bd. V II, N. 40. Bd. VI.II, 
N. 24. 71. Bd. X, X. 185. Bd. XI, N, 121. O. Betrino, Steingerlithe aus der Bukowina, Mit- 
theilungen der Wiener antliropologiscben (lesellschaft, 1871. i ,  100,
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Meeres einholte. Auf Gruml dieser Erfahrungen erwiihnt er die Fliisse Hipaia 
oder (griechisch) IlupsTĆę (Prut) mul ’Apapóę (Seret) nebst anderen drei Donau- 
zufliissen (Nax»p'.ę.Op5v;c7cśę, Ttapawtćę) ais ciaimyriśsę mxa;j.oi S-/.uth'/.5!». (I \ r, 4Sj 
Damach geliorte das ganze Gebiet des Seret und Prut. die Bukowina mit 
eingeschlossen, zum Reiche der pontischen Skytlien oder Skoloten, naoli 
Mullenhoffs Beweisfiihrung') ein arischer Volksstamm der eraniselien Gruppe. 
Etwa an der Greń ze der Bukowina, au den nordostlichen Karpaten und ani 
oberen Dniester, stielsen naeli unserem Gewalirsmann die Gebiete der Sky- 
then, der in Sitten den Thrakern nahe stehenden Agatliyrsen, die das gold- 
reiclie siebenburgische Hocliland innehatten, und der nordlieh von diesen 
wohnenden Neuron zusamnien. (IV, IOU. 125.) Doeh keinen von den aut- 
arezahIten skythischen Stammen erwiihnt Herodot in dem Gebiete westlieh 
vom Dniester; ilire Wohnsitze werden nur ostlieh von diesem Flusse an- 
gegeben. V!elleicht wohnte da ein anderer Wdksstamtn, der den von Osten 
hor yordringenden Skytlien unterlhan wurde. Die Gegeml mag wold nur 
zeitweise in yoriibergehendem Besitze dieser nomadisierenden Herren ge- 
wesen sein.

Einige dahrzehnte spiiter, in der Zeit Alexanders des Grolsen, treffen 
wir in der Eber.e nordlieh der Donau die thrakischen Geten an, die He
rodot blofs ani siidlichen Ufer kannte. Ob diese bis in das Quellgebiet des 
Seret und Prut Yorgedrungen, ist nieht erweislich. Ehe sie in dem ostlielien 
Hinterkarpatenlande festeren Fuls fassen konnten, traten ihnen die germa- 
nisehen Bastarner entgegen, die seit dem Anfang des II. Jahrlninderts v. 
Chr. das Gebiet zwischen den Karpaten (bastai niselie Alpen) und dem 
Dniester einnahmen, wo sie sehon Polybius ('26,9) kennt und spiiter Strabo 
(VII, o, 17) genauer erwiihnt.

Neben diesen Volksstanimen fimlen wir bei romischen Sehriftstellern 
seit der Mitte des I. Jahrlninderts v. Chr. die Dacier (zum erstenmal bei 
Caesar beli. Gall. VI, 25) genannt, die das siebenburgische Hocliland, wo 
Yormals die Agatliyrsen salsen, bis an die Theifs innehatten. Den Geten 
ani naehsten yerwandt, werden sie von manehen mit diesen identificiert, so 
zwar, dass dasselbe Volk in der Ebene von den Donaukatarakten bis an 
das Soli warze Meer Geten, yon denselben aufwarts und im nbrdliehen Hocli- 
lande Dacier benannt worden sein soli. (Strabo V II ,  8, 1 3.) Bei den Grieehen 
iiberwiegt fur  das gesanimte VTolksthum der Getenname,. wahrend es den 
Ronieni lediglich unter dem Namen der Dacier bekannt ist, wogegen die 
Geten yon diesen nur im Siideri der Donau genannt werden. Niohtsdesto-

l) I eber die Herkunft und Spraohe der pontischen Skytlien und Sarmaten, Monats- 
berichte der Berliner Akademie der Wissenschaften, 18b6.
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weniger mussen beide ver\vandten Volksstamme auseinandergehalten werden. 
Ilirn Vermengung mag zumeist in dem Umstaude, dass sie zu einem Reiehe 
vereinigt wnrden, Erklarung finden.1)

Gleieli liei ilirem ersten Auftreten in der Geschiehte nehmen die Dacier 
eine liervorragende Stellung ein. I li r Konig Boerebistas, a uch Burvista ge- 
nannt, dem der Priester Decaeneus znrSeite stand, begriindete in der ersten 
II:i 11te des I. Jahrhunderts v. Clir., hei einer durehgreifenden roligios-poli- 
tisehen Reform der Nation, die anf der alten Lehre und theokratischen 
Institution des Zamo!xis bernhte, ein machtiges Reich im Karpatenlande 
mit Einsehluss des ostliehen Hinterlandes, welelies aucli siidwarts der Donan 
bis tief in Thracien und Iilyrien hinein reiehte. So kamen die Dacier aucli 
in Beriilirung mit den Romern. Gegen den drolienden Nachbar daclite schon 
Cae.sar ins Feld zu zielien, ais sein Tod den Plan vereitelte. Aber tiotzdem 
in der Folgę das daciselie Reich in seine nicht eben gleichartigen Theile 
zerfiel, so gaben die Dacier noeh immer den Romern ofters zu schaffen, 
namentlieh seitdem die Donan die Grenze des romischen Reiches geworden 
war. Diese Feindseligkeitcn fiihrten indessen die daco-getischen Stamme 
wieder zur Yereinigung, so dass sie gegen Ende des i. Jahrhunderts n. Chr. 
unter dem thatkraftigen Dakerkonige Decebalus neuerdings zu grofserer 
Maclit und Ansehen gelangten, — den Romern ein unruhiger Naclibar im 
der Seite, ilirem Weltreiche eine drohende Gefalir im Riicken.

Im Karnpte mit Decebalus musste Kaiser Domitian ungeaclitet manclier 
von den Romern gewounenen Yortheile einen wenig ehrenhaften Frieden 
seliliefsen, indem er sieli zur Zahlung von Subsidien verstand : es sali ans, 
ais ob Rom den Daciern tributpflichtig geworden wiire. Diese Selimach zu 
rachen uud weitere Gefahren abzuwenden, unternahm Trajan in den Jaliren 
1 (J1— 102 und 105— 107 zwei Feldziige nach Dacien, die trotz tapferster 
Gegenwehr mit der Yolligen Unterwerfung des Landes endetcn. Dacien wurde 
rdmische Provinz, und «unermessliehe Scharen ex toto orbe roniono» wurden 
daliiu vei-|)flanzt, ud nr/ros ct urbes colendas, nachdem ans den besten 
Theilen des Landes die eingeborene Bevolkerung ausgetriebeu ward. Die 
I'rajanssaule auf dem Forum in Rom, mit bildlichen Darstelhingen ans 
dem daeischen Kriege, zu welehen uns fast iiberall der Text felilt, bat 
diese Denkwiirdigkeit aus dem Werden und Yeigehen der Volker verewigt.

Die rdmische Provinz Dacien umfasste nach Ptolemaeus (um 150 n. 
Chr.) das liorddanubianische Gebiet zwischen dem T i b i s c u s im Westen

1) Naheres ii ber die iilteste Ethnographie • der norddanubianisehen Landschaften bei 
Koesler, Komanische Studien, Leipzig 1871, und bei Toeileseu, Dacia innainte de Komani 
Bucuresti 1880.
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und dem 11 i e r  a s u s  im Osten; die nordliche Grenze bildeten die Kar
paten und dann der Dniester (Tyras) bis zu dessen Wendung mieli Siiden.1) 
Damach gehbrte dazu aueli die heutige Bukowina, walirselieinlieli in ilirem 

ganzen Umfange.
Z war erinnert der Name des H i e r a s u s ,  der ais ostliehe G ren ze 

der Provinz angegeben wird, an den ’Apapśę (*Hi-Araros) des Herodot sowie 
an den Zśpszoę des Constantln Porphyrogenitus (de adm. imp. e. .‘58), nam- 
lieli an den heutigen Seret, fiir welohen jener Gren/.fluss von einigeu aueli 
gehalten wird. A ber diese Erklarung ist nicht zuliissig. Der Hierasus des 
Ptolemaeus, der einzige i hm bekannte Fluss zwisehon den Karpaten und dem 
Dniester, kann nur dergrofsere Prut sein, der ais GronzHuss aueli selir geeignet 
ist. Dies geht liamentlich daraus hervor, dass einige von Ptolemaeus westlich 
vom Hierasus genannte dacisehe Stadte, wie Triphulum, Patridava und Kar- 
sidava, nacli seinen Gradbestimmungen nur ostlieh vom Seret und in der Niihe 
des Prut lociert werden konnten.1) Der Name diirfte aber wolil vom Seret ent- 
lelint sein. Beide Flusse treten namlieh bei ilirer Mundung selir nalie (etwa 2 1/., 
(I.M.)an einander, und aulserdem befindet sieli da zwisehen beiden einSumpfsee, 
so dass sie zu gewissen Zeiten vereinigt erscheinen moehten. So iiahm 
Ptolemaeus nur einen Hauptfluss an, dem er den ihm bekannten Namen 
Hierasus beilegte, und dieser kann nacli seinen Angaben nur aut den Prut 
bezogen werden. Eine gleiehe Namensverweehslung begelit er aueli an dem 
westlichen Grenzllusse T  i b i s c u s, welcher Name eigentlieh dem Temesch 
zukommt. Doch ist sein ans den nordlichen Karpaten kommender Tibiseus 
jedenfalls die Theils (bei .Jordanes: Tisia), dereń Miindung in einem von 
Siimpfen erfullteii Gebiete dem Temesch so nahe ist (etwa 1 d. M.), 
dass beide Flusse, zumal bei der dazwischenliegenden Sumplstrecke, leielit 
vermengt werden konnten.3) Urn so erklarlieher ist die Uebertragung des 
Namens Hierasus auf den Pru t. '

‘) Ptolemaei Geographia ed. Nobbe, lib. t l i .  cap. 8: Ml Aay.ta Z£p'.Op'%eTZt i zb  p.£V 
apy.Tow T(;> iJ.śpst irję ZzpiJ.zv!zę zfję ev EupeiTtYj, i zb  tou Kapratoo opouę [J-ś/pzipy.xoc 
r/ję s!pi)jj.£vr]c; IwGTpoę^i; tou Tup a TCTap.ou, . . . azo os ouoswę to7c Mamuci t oXc 
MsTavacrxatę y.y-.y. t'ov T$t<r/.ov zozap.óv, izb  Se p.scr,ufipiaę jj.spst tou Azvou(ii’ou zo- 
rap.ou, . . . izb  a'moXwv to> ts svxsu!)'sv Terpen z oTocp.ei p.ś/pi ryję '/.ara A:vo- 
yŚTSiav zĆAv/ izicrpofrję . . . .  y.y.l śti tw Mspaow TtoTotp.ip, cc y.y.-.y. A;vcYSTStav r/.Tpa- 
zelę izb  tou Tarpou orpoc apy.TOuę y.x\ avatoXac ęśpsTott ;xś/p: r?;ę sipYjpiwję tou Tupa 
icoTap.ou tTnaTpoęyję . . . .

2) Vgl, Gools, Studien zur Geographie und Geschiclite des Trajaiiischen Dacieii, Her- 
mannstadt 1871. 8. 52.

3) Interessant ist es, wie die Tlieifs bald nacli ilirem Nebenflttsse Maroseli, bald nacli 
dem nalien Temesch benannt worden ist, bis endlicli der letztere Name in etwas veriinderter



9

Da min der Prut allcnfalls ais ostliehe Grenze des Trajanischen l)a- 
oien zii betraeliten ist und Ptolemaeus aulserdem nebst den Karpaten aucli 
den oberen Dniester ais nordliche Grenze der Provinz angibt: so inuss 
offenbar die Bukowina nebst eineni Landstrich von Galizien und einetn 
Tlieil vom nordliehen Bessarabien1) darin mit einbegriffen sein. Knapp 
im der Ostgrenze der Bukowina lag elio von Ptolemaeus erwalinte dacisehe 
Stadt Akrobadara (bei Grigoreęt-i am Seret), und eben so nahe der West- 
grenze war eine rbmisebe Ansiedelung bei Rodna in Siebenburgen.2) Aber 
keiner von den alten Ortem, dereń Namen uns iiberliefert worden, ist aut' 
dem Bodem der Bukowina erweislieh, nocli irgendwelche Spuren rbmiscber 
Ansiedelung. Hier konnte, von Ptolemaeus abgesehen, bisher kein anderes 
Zeugnis der romischen Herrschaft aufgedeckt werden, ais romisehe Miinzen 
und Bruclistueke von Gefatsen ans rbmiscber Zeit, die ais transportable 
Gegenstaude allerdings nur sebwache Beweismittel sind, nebst z we i Bau-

Form ilu- erlialten lilieb. Bei Herotlot IV, 4i) lieilst sie nocli Mapie, ein aus dera goldreiehen 
Land der Agathyrsen koinmender Nebenfluss der Donau, worunter nolil der Maroscli m it der 
unteren Tlieifs ais Fortselzung 7,11 verstehen ist. Im  selben Sinne nennt Strabo V II, 3, 13 
diesen Fluss Maptcoę. Plinius List. nat. IV, 12 (25) kennt sehon die Tlieifs ais P a t h i s s u s ,  
ein Name, der bei Strabo V II, 5, 2 in der (verdorbenen) Form  Hap :jc ~ crscheint. Da Strabo 
den M a r i s u s  einen Nebenfluss des Daniiviiis (Donau von den Katarakten aufwarts) nennt, 
so diirfte unter P a r i s u s  (Pa-Thissus), Nebenfluss des Ister (Donau von den Katarakten 
abwarts), der Temescdi (Tibiscus) gemeint sein, dessen Name bei Plinius wie bei Ptolemaeus 
auf die Tlieifs iibergieng. E rst Priscus (ed. Bonn. p. 183) unterscheidet beide Fliisse ais 
Tófaę (Tlieifs) und 'Y.wrpy.ą (Temesch), naeli ihm Jordanes (Getiea, 24) ais T i s i a  und 
T  i b i s i a, wo der erstere Name offenbar aus dem letzteren gebildet ist. Neben dem neuen 
Namen T  i s i a scheint die Tlieifs in den nordliehen Gegcnden eine Zeitlang aucli den iii teren 
Namen M a r i s  belialten zu haben, jedoeli von ihrem gleichnamigen Nebenflusse ais g r o  f s e r  
M a r i s  unterschieden (vgl. die drei Korosch), welcher Name bei den Eingeborenen die ru- 
miinische Form M a r e - M o r e ę  (Maremores, Maramores) erbielt. So diirfte der Name von 
Marmaroscli zu erkliiren sein, indem der ursprungliche Flussname (nocli in einer ung. IT- 
kunde v. J .  1349 flumen Maramorisii) auf die Landschaft iibergieng, wo der Fluss entspringt, 
welelie — von den ureinlieimischen Rnmiinen t e a r a  M a r e m o r e s u 1 u i (in mittelalter. 
liehen Urkunden: terra Maraniórisiensis, Maramorisium, MapajASpscoę) genannt, gleieberweise 
wic t e a r a  O l t u 1 u i, t e a r a M o 1 d o v e i u. a. naeli Fliissen benannte Oebiete den 
urtliumlielien Namen in solelier Gestalt bewalirt bat.

‘) Das siidliche Bessarabien, von zwei romischen Wallen (von den Eingeboronen T r o i a n  
genannt) durelischnitten, von deneri der nordlicliere von Leova am Prut bis unterlialb Bender 
am Dniester zieht, (Petermanns Geograjihisclie Mittheilungen, 1857. S. 129) gelibrte, nebst 
Finem Fandstrieb bis zur Dniepermiindung bei Olbia, unter dem Namen «ad Moesiann ad- 
ministrativ zu Niedermocsien. Die liier befindiielien Stiidte erwiihnt Ptolemaeus III,  10 ais 
zu dieser Provinz gehbrig.

) Vgl. die Ka rte bei Goofs op. eit.
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ziegeln aus Seret, <lie ohne sidiere Merkmale fur romiseh gehaltcn werden.') 
/w a r  betreffen die Angaben des Ptolemaeus, auf den wir mis zunadist 
stiitzon, in manchen Tlieilen (wie bei der Aufzahlung der 15 daciselien 
Staninie) nocli die yorrbmische Zeit, sofern er sieli naeli iii teren Yorlagen 
liiilt; aber wir liaben deshalb keinen Grund, seine Gcmarlumg nielit fur 
die romisehe Zeit gelten zu lassen, wo an der Nordost-Seite der Provinz 
Spuren romischer Befestigungen sogar iiber die von ilmi angegebcne Grenze 
liinaus reichen.1)

Ist dem so, dann ist die Bukowina dem romiselien Rciehe einverleibt 
gewesen. Effeetiy bat sieli aber die Romerherrschaft scliwerlieh oder nur sebr 
unbedeiitend anfdiesen Landstrioh crstreekt, ebenso wie aufden iibrigen Tlieil 
des ostliclien Hinterkarpatenlandes; wenigstens feldt es bis jetzt an siclieren 
Beweisen romischer Ansiedelung in diesen Gegenden, aulser von zeitweilig vor- 
geseliobenen Militarposten, den einzigen Yertretern romiselien Wesens in den 
ostliclien Gefilden Daeiens. Die topographiselie Nomenelat .r ist in diesein 
Tlieile der Proyinz unter der romiselien Herrscliaft lediglieli dacisch, und 
wolil blieb aueh die Beyolkerung eine solelie. Jene intensiye romisehe C’o- 
lonisation, welclie den Grund zu dem lieutigen runiiiiiiselien Yolkstlium 
legte, beseliriiiikte sieli auf das Kernland Siebenbiirgen, das Temeselier 
Banat und die westliche Walaeliei, allwo aueli ein reiches roiniselies Cultur- 
leben erb 1 iiitte, von dem die zalilreiehen daselbst aiifgefiuidenen Inscliriften 
und andere Denknialer beredtes Zeugnis geben. In den iibrigen Tlieilen 
des Landes fuliren die Dacier fort, unter roiniselier Botmafsigkeil ilir eigen- 
artiges Dasein zu fristen. An der Nordsrrenze safsen noeh freie daeisehe 
Staninie, mit dencn nian von Zeit zu Zeit Handel hatte, und die sieli dann 
den ansturnienden Gothen anseldiefsen. Audi die Bastaruer komnieii im 
Osten der Karpaten wieder ziun Vorscliein, neben ilmeii die Oarpen (ein 
daeiselier Stanim), von denen die Karpaten (audi bastarnisehe Alpen) iliren 
Namcn erliielten. Diese Elemente giengen dann in der Fiut der Yolker- 
waiKie]*ung auf.

In den Wirren unter Gallienus (|253]260—268) gieng Dacien dem 
romiselien iieiche yerloren. Aureliauus (270 — 275) musste auf die Wieder-

ł) Mittheilungen der k. k. Central-Comrmssion N. F. I>d. VI, X. 98. Bd. XI, N. 1. 
Czernowitzer Zeitung 1885 Nr. 14: Archilologieicbe Fundę in der Bukowina.

2) Es ist der von Sełiafarik i Slavisehe Alterthiimcr 1, 520) bescliriebene romisehe Wall, 
der vom linken Dniesterufer im N. des Flusses durch Podolien bis naeli Gaiizien liinein zieht. 
Die Construction des Walles und zahlreiehe rtimisclie Miinzfunde beweisen den romiselien 
Ursprung. Vgl. Goofs, Studien S 26. Jung, Die romanischen Landschaften des romiselien 
Reiches S. 346.
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herstellung der Proyinz yerziehten ; er zog die dort sieli noeli haltenden 
Posten heraus mul gab den vertriebenen oder z tir Auswanderung geneigten 
Proyincialen neue Wolin,sitze auf dem rechten Donamifer, in dem damach 
benannten Aurelianisclien Panien.1)

Die nenen I Ierren des Landes wurdeu die Gotheu ais Foederierte der 
Pi)mer. Sie siedelten sieli da yorwiegend in der Ebene óstlich der Karpaten 
an nnd besalsen wohl aucli die Bukowina, wenigstens ais Herren der liier 
noclt weilenden Splitter dacischer Bevolkerung. Der Hunnensturm treibt 
darni aucli die iiber Dacien herrschenden We.stgotlien iiber die Donau. 
Seitdcm blieb das bstliehe Hinterkarpatenland Jahrluindertc hindureh die 
ode Statte nomadiseher Horden, die sieli eine nacli der anderen in den 
yoriibergehenden Besitz des Landes setzten. Welclie etlinograpliiselie Gest alt 
die Bukowina in jenen Zeiten bestandigen Wandels liatte, das lieute bc- 
stimmen z u wollen, wiirde fast an Verwegenbeit reiehen. Ais bodensśissiger 
Volksstamni sind <la zunaclist nnr die Slayen erweislieh, die nns in der 
topographisclien Nomenclatur das Zeugnis ibres Daseins binterlassen 
ba be n.

Sclion auf der romisehen Reiclisstralsenkarte (tabula Peutingeriana) 
finden wir im Norden Daeiens nnd an der Donaumundnng losgerissene 
Haufen von Wenden (Yenadi [neben Sarmatae| nnd Yenedi) yerzeiebnet. 
Es isf das erste noch isolierte Erscheinen der Slayen an den Karpaten 
nnd an der Donau, theilweise in Yerbindung mit Sarmaten (einem den 
eraniseben Skytben nahe yerwandten Yolksstamme), mit denen sie zuweilen 
aucli yermengt wurdeu. Im Gefolge der Hunnen diirfte da ilire Zalil zieni- 
lieh angewaelisen sein. Nacli dem Untergange des ephemeren Hunnenreiclies 
nalimen Gepiden nnd Ostgothen den Innenraum des Karpatenlandes ein, 
die aufseren Anraume jedem beliebigen Einwohner iiberla.ssend. Nim uni- 
lagerten die Slayen die Karpaten au.swiirts yon allen Seiten, wolier sie in 
der Folgezeit oftere Plundernngsziige iiber die Donau maelien. In den 
Tagen ayariseber Uerrseliaft erlangte die slayische Ansiedelung in den Donau- 
landern die groiste A.usdehnung: tlieils im Gefolge der Avaren, theils yer- 
miige eigener Expansionskraft nacli Westen und Siiden yorriiekend, lielsen 
sieli die Slayen aucli in den Gebieten liinter den Karpatenwallen nieder 
und besetzten seit dem Anfang des VII. Jalirliunderts aueh die nordliehen

') Niilieres iiber Dacien unter den Komern bei tioofs op. cit. und dessen „ITntersu- 
ciiungen iiber die Inneryerhiiltnisse des Traianischen Dacien" im Arohiv des Yereins fiir 
siebenbiirgische Dandeskunde N. F. X II, 107 fi‘. Jung, Romer und Romanen in den Donnu- 
landern, Innsbruck 1877, und Die romaniscb ai Pandsclinften des rdmisehen Reiches, Innsbruck 
1881. S. 814 11'. Mommsen, Romische Gescmchte V, 198 if.
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Landschaften der Haemus-Halbinsel.1) Der mieli der Wanderung ii bur die 
Domin diesseits zuriickgebliebene Rest bat das Avarenreicb iiberdauert, urn 
dann — soviel das Gebiet Daeiems betrifft -— in Rumanen und Ungarn 
aul/ugehen. Was sieli davon auf dem Boden der Bukowina eine Zeitlang 
noch erbalten liaben mocbte, miissen wir daliingestellt sein lassem

Wahrscheinlich erliielt aber das Land einen Nachsehub slaviseher Bevbl- 
kerung zur Zeit der Wanderung der Ungarn und Petsclienegen. Vor der Ankunft 
dieser Volker im Norden des Schwarzen Meeres (IX. Jahrlnmdert) salsen 
naeb den Angaben des russisehen Chronisten Nestor ani Bug und Dniester 
bis zur Donau die (russisch-) slovenisehen Staninie der Ugliei und Tiverci. 
Durcli den Einfall der Ungarn und Petsclienegen wurden die Ugliei nord- 
warts yerdrangt, wo sie spater ais nordliche Naehbarn der Petsclienegen ge- 
finiden werden ; die westlicher wobnenden Tiverei seheinen aber sich grólsten- 
tlieils mieli Westen gefliiclitet zu liaben, worauf die slavisebe Nomcnclatur 
in den wenig zuganglichen Thiilern der ostliclien Karpaten zumeist zuriick- 
zufuliren sein diirfte.1)

Naeh der Niederlassung der Ungarn an der mittleren Donau (894), 
wcieli.1 wiihrend ilires kurzeń Aufenthaltes im Osten der Karpaten sowie auf 
dem Zuge naeb dem Westen auch die Bukowina beriilirt liaben moeliten, 
nalmien die turkischen Petsclienegen das von jenen geraumte Rand vom 
Dnieper bis zum Seret, Atelkuzu genannt, in Besitz. Ilir Gebiet reichte naeb 
Nordwesten bin bis an die nordbstliclien Karpaten und den oberen Dniester, 
so dass Constantin Porpliyrogenitus (de adm. imp. cc. 13. 40) sie ais nbrd- 
lielie Naehbarn der Ungarn betraehten konnte; hier lagen die Woliusitze 
beider Yolker in einer Entfernung von viei Tagereiseu einandcr ani naelisten. 
(ibid. e. 37) Der nachst angesiedelte Stannn der Petsclienegen war der Stamm 
G v 1 a, dessen Wohnsitze demnach an dem nordbstliclien Abhange der Kar
paten und am oberen Laufe des Seret und Prut zu suelien sind.3) Uni die 
Mitte des XI. Jahrhunderts zogcn die Haupthorden der Petsclienegen filier 
die Donau, wo sie in Bulgarien angesiedelt wurden. Ilire Erben im ostliclien 
Hinterkarpatenlande wurden die Kunianen oder (wie die arabiselien (Suelien 
sie nennen) Guzen,4) ilire naelisten Stamm- und Sprachverwandten, in welchen

') Ygl. Koesler, Ueber den Zeitpunkt der slayiselien Ausiedlung an der untei-en Donau. 
Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissensehaften, W ien 1873. Phil.-hist. Cl. IW. 73, S. 77 fi.

,J) Vgl. Pić, Zur rumaniscli-ungarisehen Streitfrage, Leijizig 1886. S. 114 ff.
*) Vgl. Pie, Ueber die Abstammung der Rumanen, Leipzig 1880. S. 76—78. — Wenn 

Consf. Porpli. die Petsclienegen ais nordliche Orenznaclibarn der Ungarn nennt, so ist es, weil 
die Walachei und Siebenbiirgen — wie aus mehreren Nachrichten hervorgelit — unter lmlga- 
rischer Oberhoheit standen, demzufolge er das Bulgarenreich ais ostliclien Grenznacbliar Ungarns 
angibt. (de adm. imp. e. 40.)

') Bei den Byzantinern finden wir die Form Oui^Ol, wahrscheinlicli nur der Name der 
damaligen Haupthorde; spater gewinnt der Name Kop.avoi melir Geltung. Die Ungarn nannten
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der in Atelkuzu znriiekgebliebene Rest. rlcr Petschenegen Italii unterseliieilslos 
aufgiong. Das Centrum der ktiinanischen Maelit hlielt aber naoh wie vor in 
den Steppen zwisehen Don und Dnieper, bis sie seit der Schlaoht an der 
Kalka (1224) unter dem Stofse der Mongolen zusammenbrach. Bis dahin 
selieinen die Kumanen ais IJcrren des friilieren Petselienegenlandes ilire 
Wohnsitze nur theilweise und zeitweise gegen Westen vorgeriickt zu liaben,1) 
obglcicli sie sclion in der zweiten Hiiltte des XI. Jahrliunderts an der unteren 
Donan erselieinen und in [Jngarn einfallen, im X II .  Jahrhundert liier Kiiinpfe 
mit den Byzantinern liaben und gegen diese die Haemns-Wlaclien und Bul- 
garen in ihrem Freiheitskampfe unter den Asaniden (Begriinder des wlaclio- 
bulgarisolien Reiehes) unter.stiitzen. Von den Mongolen bedrangt, suehten die 
Kumanen Ansclduss an das Asanidenreieli sowie an [Jngarn, und seitdem 
erfblgl erst ilire massenliafte Niederlassung in dem ostlielien Hinterkarpaten- 
lande, das damach im XIII. Jahrhumlert C u  m a n i a  benannt war. Aber 
aueli liier war ilires Bleibens niclit. Die waeli.sendeMongoIenflut wari'die zer- 
splitterten Kumanenhorden tlieils iiber die Donan, theils naeh [Jngarn liinein, 
wo der Kern ilires Stammes in der Theifsebeno angesiedelt warrl (1238).'J)

Die Huzulen der nordostlichen Karpaten selieinen die slavisierten 
Naelikommen knmaniseher Reste zu sein, die, ins Gebirge yersclilagen, den 
nationalen Guzennamen behalten liaben.3J Auf kumani.sehe Ansiedelungen 
in der Bukowina dcuten aueli die Ortsnamen C o m a n e ę t i  und C o m a- 
r e s t i. Ilire rumaniselie Form (in der Moldau sind solche Namen lianfiger) 
weist auf Gleiehzeitigkeit mit Rumanen hin, die in dieser Gegend zuerst 
um die Mitte des XII. Jahrliunderts beglaubigt auftreten. Bevor wir aber 
zu diesen iibergehen, miissen wir noch eininal der 81aven gedenken.
sie K u n o u, die Russen P  o 1 o v c e n, die D euschen V a 1 w e ii oder F a l o n e  n, im  Nibe. 
lungenlied audi P o l a n  e n  (worunter nicht Polen zu verstehen sind, wie mail irrthumlieb 
annahin).

ł ) Vfrl. Pić, Ueber die Abstaminung der Kumanen S. 102 -104.
2) Ueber Petschenegen und Kumanen vgl. audi Zeufs, die Deutsehen und die Nachbarstiimme, 

Miindien 1<S.47. S. 742 11‘. Koesler, Komaniselie Studien S. 328 ff. Hunfalvy, Ethnograjiliie von 
Ungarn, Budapest 1877. 8. 230 ff.

3) Naeh Katużniaeki (Denksehriften der Wiener Akademie der Wissensehaften 1871). Pliil.- 
bist. ( ’1. Bd. XXX, S. 41) u. 58) solleii die Huzulen slavisierte Kumanen sein, oder genauer die 
slavisierten Naelikommen romanisierter Kumanen. Dodi lassen sieli die rumiinischen Elemente 
in der Spradie der Huzulen, worauf diese Theorie sieli liauptsiidilieh stiitzt, (die wenigen rumit- 
nisdien Namen liuzuliseher Ortsdiaften selieinen mjr n id it so stiehhaltig) ganz gut aueli so er- 
kliiren, dass die Kumanen in Beruhrung m it Siaven und Kumanen gleielizeitig beiderlei Spradi- 
elementc aufnalimen, wobei jedoch bei den Huzulen das slavische Element den Aussehlag gab. 
lhr eigener Volksname H u e  u l  bat ebenso wenig «einen dureb und dureb walachisehen Klang» 
ais er vermeintlieb vom rum. b o t  (Kiiuber) abzuleiten is t; er weist vielmebr den Starnm (i u z 
(nełien Ou^), naeb rutbeniseber Ausspraebe H  u z, und <lie tiirkische (kumaniscbe) Endung 
u l  auf. Aueli die Namensform U z-ul, Heros eponymos der Huzulen, bat sieli in iliren 8agen 
erbalten. Vgl. Staufe-Simiginowicz, Yolkssagen ans der Bukowina, Czernowitz 1885. S. 98. 120.
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Wiihrend der Kumanenherrschaft kommon im Osten der Karpaten die 
Slaven wieder zum Vorsciiein. W ir finden in der unteren Moldau ein eplie- 
meres Fiirstentlium unter Jvanko Rostislavić, der sieli in einer 11 ;>4 ausge- 
stelltcn Urkunde Fiirst von Berku! nennt, Solin des Halićer Theilfiirsten 
Rostislay und in den russischen Annalen mit dem Beinamen Berladnik be- 
zeichner. In jener Urkunde gewiihrt Ivanko Rostislayić den Kaufleuten yon 
Mesembria Freiheit ilires Jmports in Klein-Galić (Galatz), yerfiigt dagegen, 
in Berlad und Tekući den Zoll einzuzahlen, und bestimmt fiir die Ausfuhr 
einlieimiseher wie anslśindiseher (ungariseher, russisclier und czeehiseher) 
Waaren Klein-Galić ais einzige Zollstatte.1)

Fs ist hier zumiehst, wie selion der Name Klein-Galić fiir das heutige 
Galatz zeigt, an eine Halićer Ansiedelung zu denken, die ihren Bestand vor- 
nehmlieli dem regen Handelsyerkebre mieli der Donau zu yerdanken liatte. 
Uni diese Zeit werden da aueli in den russischen Annalen Halićer Fischer 
und Kaufleutc erwahnt. I)a die Handelsstralse zwischen Halić und der 
unteren Donau durcli die Moldau fiihrte, so mogen daselbst mich dem Al>- 
zuge der Petschenegen, durch diese Umstande begiinstigt, wohl noch mehrere 
solcher Niederlassungen yon Klein muson (Russinen oder Riithencn) unter 
Uuinanischer Herrsehaft stattgcliinden liaben. Dieser Zeit kdnntcn zum Theil 
audi die in dem Stadteverzeiclinis.se der «Voskresenskaja letopisi.P) genannten 
?russischen Stadte» in der Moldau — darunter Ć e r n - A s k y i  t o  r g i ,  ani 
Prut (yielleicht das heutige Czernowitz), S o ć a y a  und S e r e t  — ange- 
hdren, wiewohl sic theilweise audi mit jenen (nielit namhaft gemachten) Stfidten 
der ehcmaligen Uglići und Tiyerci zusammengestellt werden konnten, dereń 
Nestor in dieser Gegend ais zu seiner Zeit (Anfang des N IL  Jahrhun<lerts) 
noch yorhanden gedenkt.3) In Bezug auf diese unbestinnnte Mittlieilung der 
russischen Annalen liisst sieli lieute noch lange keine endgiltige Entscheidung 
treffen, wo so wenig geschichtliehes I'T iierial dariiber yorliegt.1)

’) Die Urkunde herausgegeben von Ifasdeu in der Zeitschrift Instructiunea pnbliea, lassi 
18(30 Nr. 1. Abgedruekt bei Szaraniewiez, Istorija galicko-volodimirs koi Rusi, Lernberg 18(30. 
8. 3(3. Deutsche IJebersetzung bei Roesler, Romiinisehe Studien 8. 323. Vgl. dariiber aucb Pic, 
Abst. d. Rum. 8. 107 n. 15. Nacb der Hypatios-Chronik, die lvanko Rostislavić Herladnik ais 
einen grofsen Abenteuerer darstellt, war dieser wiihrend seiner erfolglosen Kiimpfe, die er nacli 
dem Tode seines Yaters (112(3) um die Tlironfolge in Ilalić fiihrte, zweimal (1145 und 1158) ais 
Fliichtling an der unteren Donau. Darauf diirfte sein Versuch, hier eine eigene Herrsehaft zu 
begriinden, zuriickzufuhren sein, was liach dem Daturn seiner Urkunde in eine friihere Zeit ais 
die Angahe der Hypatios-Chronik fallen wiirde.

2) Polnoe sobranie russkiclri, letopisei V II, 240
3) Chronica Nestoris ed. Miklosich, Vindobona 18(30. p. (>: Uglići i Tiveri,ei sedjachu po 

Da.nestrii, prisedjachu ka, Dunajevi, . . .  i suti, gradi i cha, i do sego dr,ne . . .
4) Fiir die Zeitbestimmung obiger Stad te aus der Voskresenskaja letopisr. ist zu beaehten, 

dass sie zusammen mit einigen siiddanubianisehen Stiidten genannt werden, dereń Bezeielnmng
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Dessenungeaehtet stelit das Vorhandensein von Kleinrusscn in der Moldau 
im XII. Jahrliundert anbetraehts obiger Nachriehten und Umstande aulser 
Zweifel. Jene galizischen (Handels-) Colonien inógen auch in einem gewissen 
Sehutzverhaltnisse zn ilirem Mutterlande gestanden baben, namentlich in 
kirchlicher Beziehung. Aber die Auslegung, ais hiitte sieli das Halićer Fiirsten- 
tluim ais solches bis an die Donau erstreckt, ist angesichts der Q,uellen- 
naehriehten ebenso unzulassig, ais die Annalune Roeslers1) von einer 
alten An.sassigkeit der Ruthenen im Gebiete der naehmaligen Moldau. So- 
wold die kleinrussischen Ansiedler, sporadische Niederlassungen in kuma- 
nischem Lande, sind hier ganz trische Einwauderer, ohne Zusarmnenhang mit 
den alten Slovenen die,ser Gegend, ais auch Ivankos Furstenthuni das ephemere 
Prodnet eines Thronpratendenten voller Abenteuer, der selbst mich dem 
Wortlaute der russisehen Annalen <zu den I oh ecen (Kumanen) Holi und sieli 
in den Stiidten an der Donau festsetzte.A, Dieses Zeugnis wie audi leankos 
IJrkunde, worin den einlieiniisclien W. ireu die russisehen ais «auslandisehe-> 
entgegengestellt werden, gestattet keinesfalls die durcli niehts begriindete An- 
nahine einer vermeintlichen Halicer Herrschaft in der Moldau, wo gut unter- 
riehtete byzantinische und abendlandischc Geschiclitsquellen nur von einer 
Kumanenhcrr.sehaft zu berichten wissen. Das ist alles, aufGrund dessen man 
\'<>n einer einstigen Ausdehnung des Halićer Fursteiithuins Dis an die Donau 
maneherseits gefabell bat.

Den Russen war es nielit gegebeu, liier eine staatliche Ordnung zu l»e- 
grunden. Zu dieser Culturarbeit war ein anderes Yolk berufen : die Rumanen. 
Sie sind die ersten, welehe dureh die Begriindung des nioldauisehen Fiirsten- 
tliums diesem Lande eine gesehiehtliche Bedeutung gaben und es aus den 
Ilanden urdenklicher Barbarei dauernd f i i r  die Ciiltur eroberteu.

ais e.rnssische Stiidte* man auf die Herrschaft des russisehen Fiirsten Svjatoslav in Bulgarien 
(% 9 —971) zuruckfiihren will. Auch der Umstand, dass die in der Urkunde des Iyanko Rosti- 
slavić genannten Stiidte darunter nielit vorkommen, wiirdc fiir eine iiitere Zeit spreehen. Dagegen 
scheint die Bezeichnung von Chotin am Dniester (unter jenen «russischen Stiidten* auch erwiihnt) 
ais «bulgaro-wlachische» Stadt auf die Zeitperiode des wlacho-bulgarischen Reiches der Asaniden (1185 
-  1257) hinznweisen, wiihrend andere Stiidte — wie N em  e c t  (Neamt) und vielleicht auch B a  n j  a 
(Baia) — entsi hieden nielit ais russische Griindungen gelten konnen und gewiss gleiehfalls einer jungeren 
Zeit angehdren. Jedenfalls sind da Stiidtegriindungen aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen 
Ursprungs zusammengeworfen. Die Ansieht, dass diese sogenannten russisehen Stiidte der Moldau 
auf die yermeintliche Zugeliorigkeit dieses Landes zum Furstenthuni Ilalić zuruckzufuhreu seien 
(Szaraniewiez op. cit. p. 184. u. a.), erscheint schon darum ais vollig haltlos, weil sie von den 
aufgeziihlten galizischen Stiidten ganz abgesondert angefiihrt werden, woraus man o ff en bar folgern 
muss, dass sie mit diesen in staatlicher Beziehung niehts gemein hatterh

*) Komiinisehe Studien S. 321.
a) BetopisL po Ipatskonm spisku, St. Peterburg 1871. p. 341: lvaivr» (Rostislavier») że 

togda upolośivi,sja echa v pole ki, Poloveeim», i śedrL s Polowi i sta v gorodeclri, podunai- 
skyclri. . . .
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Die erste sichere Kumie von Ruinitnen im Osten der Karpaten fimlen 
wir be i dem Byzantiner Nicetas Choniates ( f  1218), der zm nJ. 1164 Wlachen 
in der Nahe von Hal id erwaluit. Er bericlitet, dass der iiber die Donau ge- 
fliiehtete Neffe des Kaisers Manuel, Andronicu.s Coniiienus, an der ( irenze 
von Halić, wo er das Ziel seiner Flucht beinahe erreicht luitte, von Wlachen 
ergriffen wurde, urn an den Kaiser ausgelicfert zu werdcn.1) Urn dieselbe 
Zeit erwiihnt aueh sein alterer Zeitgenossc Cinnamus eine «grolse Menge 
VVIaeben» in den Eandschaften ani Pontus ais Verbiindcte der Byzantiner 
gegen die Ungarn.2) Z war will Roesler3) darunter siiddannbianische Wlachen 
yerstehen; aber die Nachricht ist, wie selbst Torna.schek4) eingesteht, jeden- 
falls auf diesseitige Rumanen zu beziehen. Cinnamus bemerkt namlieh, dass 
bis dahin noeli niemand von den Hyzantinern die Ungarn von diesein Wlachen- 
lamie ans angegrifien liatte, was wold nur von dem norddannbianischen 
Wlacbien gesagt werden konnie.

So linden wir urn die Mitte des .XII. .Jahrluinderts naeli demZeugnis.se 
zweier zeitgenbssisehen Geschichtschreiber das óstliche Hinterkarpatenland 
von der galizischen Grenze bis an das Schwarzu Meer mit Rumanen be- 
siedelt. Diese Ausiedelungen sind aber uooh sehr sporadisch: denn derselbe 
Cinnamus, der von eiuer «grolsen Menge WIachen» ani Pontus spricht, be- 
riehtet unmittelbar darauf, dass auf dem Zuge eines byzantinisehen Ileeres 
gegen Ungarn, das seinen Weg durch die Moldau bis an die ungarisch-gali- 
zischo Grenze nahm, dieses Land «óde und unbewohnt» gefunden wurde.5) 
Allerdings dtirfen wir die Nachricht nicht wortlich nehmen, aber sie ist

*) ed. Bonn. p. 171. y.ai twv vrtc, X y jiż ir tc óptwv Xa3śgiVoę, npbę yjv w ; erę zio^O') 
zpyjijęuYSTO'/ wpij.TjTO, tótć 9Y(p£UT<>)v sp.TrtTCTsr Tarę apy.uot- au/f/.YitplUlę 'pap napa B/.dy<>>v, 
oo; rj ęrpj.r, tt,v auTou <p9doaoa <poCprppr.paTC, sę toutcom npoc 'pj.zu.iy. nd/y.v żnr.ynTo. 
Vgl. hieriiber Tomasehek in Zeitschrift fiir die (isterreicliisehen Gymnasien 1876. S. 343 fi.

2) ed. Bonn. p. 260. ’AXśi;cov ;j.iv . . . .  5TpaT£up,aatv ag a ncXXcię . . . .  eni
tgv. "Lipcu snsp.ns ziy.TjZ'.') i;j.xoiYjOOVTa Oimotę <!>ę bz ifiW ouvijlhi>v y.at naXiv zbiorę 
śutielbfasiac '/wpi(n7, Aiovia oś w *  BaiaiŚYju irJ:/u:i)Z’:i śi£pw9-sv oipdieup.a bnaYĆp.£vov 
aXXo is  r:oyvbv y.dr Syj y.ai BXaywv noXbv og'.Xov, ói lato i ;  ’TiaX'!a; dnory.or na/.at 
srvar XśfOVTa;, iy. iwv npbę iii Ebęswro y.aXoop.śvM nćvi(;> x.wpia>v £-/.ś/.£U£v £tę
ty;v Ol»vviy.̂ v, oB^u ouSItcois iou navibę ataWoę bnśbpags loóioti.

3) Romiinische Studien S. 85.
*) A. a. O. und Zur Kunde der Ilaemus-Halbinsel. Sitzungsbericiite der W iener Akademie

d. Wisa. 1881. Phil.-hist. Cl. Bd. 99. S. 485.
5) p 260—261. ó os z.m Seuiśpov imfrswar o<p!ot 9'i7uov n/y/j-plju aipaieuga y.al 

ndX'.v in’ abiobę Insgtjrsy EXtor£tXaę aW9'bv xoBev i: lobę xpoooty.ouviaę ivjv Taups- 
oy.u9ty.Tiv (Gidizien) eg^aXstv Ouwooę. . . .  ci y.ai oby. się p.ay.pdu bo/.tyoóc iruaę y.ai 
Suoćp.̂ ÓAouę Sragćióauisę ywpouę dv9'p<ńxMv i£ xavidxaotv £pT]p.ov 3!sX9'óvi£ę Y‘0V £gP*X- 
ẑ ouct Obwr/.Y) . . .
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jedentalls bezeiclineml fiir die damaligen Bevolkerungsverha.ltnisse der Gegend. 
Wir erselieu <laraus, dass sowold die rnnhinisclie ais aueli die slayische Be- 
yolkerung hier selir dii mii gesiiet war, wogogen die grolse Menge von Wla- 
elien melir aul’ die Walaeliei zu bezielien ist, wo Rumiinen von altersher 
(mimeiitlieh im wesldiehen Tlieile) wolmten, inwiefern aueli Cinnannis sie ais 
• all.e Colonisteu ans Ita!ien» kennt.

Bi«! Bcsiedelung der Moldau mit Rumiinen diirfte gleiehzcitig mit der 
kleinriissiselum Fin wanderiuin' hałd nacli dem l ’heręauee der Petsehenetren 
ii ber di*' Bonaii, worani" das Land leer Hild so gul ais lierrenlos hlieh, be- 
gonneii lialien. Namentlieli war die Zeit, wo lvanko Rostishudó hier weilte 
und naeh dem Zeugnisse der Hypatios-Clironik in semen fortwahrenden 
Kriegen urn die Thronfolge in Hali*- vomugswei.se ( r e m  d e  S o l d  n e r  ver- 
wendete, dazu geeignet, neben anderen Einwanderern aueli Rumiinen liieher 
zu zieliem Wie die kleinrussisehe Ansiedelung von Norden ausgieng, .so er- 
folgte aueli die rumanisehe zumeist von Nordwesten ber, namlieb ans Ungarn, 
wolier spater aueli das moldauisehe Furstentiium begriindet ward. Darnin 
wnrde die Moldau naeh ilirem nordwestlielien Flusse gleioben Namens, an 
welebem die berabsteigenden Rumiinen wabrsebeinlieb das erste Gemeinwesen 
griindetcn, benannt.1) .Namentlieli ist, Marmaroseb das Mutterland der mol- 
dauisehen Rumiinen sowie ibres Staatswesens. Die Aiiswanderung ans diesem 
iinwirtlieben Gebirgslande'1) mieli den iippigen Gefilden der Moldau muss 
sebon lange vor der Begrundung <b's Fiirsteiitbiuiis i bron Aiifang genomrnen 
lialien.

In Siebenbiirgen mit den angrenzendcn Tbeilen des bstliohen Ungarns 
sowie in der westlieben Walaeliei salsen Rumiinen mieli der hergebraehten 
gesebiebtlielien Uberlioferung noeli ans der Zeit der rbmischen Herrscbalt.3) 
Dieser Tlieil des Trnjanisehon Baeien, mit zablreielien romischen Colonisteu 
beptlanzt und bald romanisiert, bebielt aueli mieli der Auflassung der Provinz 
einen Rest romaniscbeii Volkstliiims, der in den Sturnien der Vblkerwan-

') Der Landesname Moldau kemmt selion in einer Urkunde des wlacho-bntgarisehen 
Kbnigs loannes Kalliman Asan (1241 —1245) in der Form M o 1 d o v 1 a o li i a vor. Ilasdeu, 
Arehiva istorica a Roinaniei 1, 1. p. 9(5. vgl. Idem, Istoria eritica a Romanilor, Buouresti 1875. 
!, 121. Ple, A lisi. d. Rum. S. 95.

-i) Foj ó r, ( ’odex diplomatieus Itungariae VIII ,  15. p. .‘1511. a. 1152!): terra Marmarusiensis 
infertilis, laboriosa et gravis ad residendum . . . 1 [urmu/.aki, Doeumente priyitoare la istoria
11. nnli ni i. t . eont. de Densusianu I, (511.

3) Diese Frage, die seit einiger Zeit einen interessanten und mitunter leidensehaftlielien 
Federkrieg lieryorgeruten, ist noclt iminer strittig. 1 tire Genesis nebst der einscbliigigen Literatur 
linilet man am iiliersielulielisten bei Ple, Rober die Abstammung der Rumiinen. leil kann hier 
aut die Cont.royerse nielit eingehen und yerweise, was meinen Standpunkt betritlt,, auf meine 
darauf lieziigliclien Arbeiten: Teoria, tui I(nestor. Coimtrbiri Literare, Bueuresti 1885. XI X.
Nr. 1 7) und Zur rumiinisehen StreiIfrage (in den Mittlieilungen des Instituts tur bsterrei-
ehisehe Gesohichtsfbrselumgi im Krseiieinen begritlen).
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tlerung mcist in den gebirgigen Gegenden Soliutz und Rettung land. Nacli 
der Ansiodelung der Slaven und Bulgaren auf der l hienius-Halbinsel (VII .  
Jahrliundert), in einem bis daliin vorwiegen<l roinaniselien Gebiete, erliielten 
die dacischen Roinanen hbchst wnbrsclicinlioh einen Zuwachs gleichurtigon 
Element.s ans dem Siiden der Donau, indem dureli die slavo-buIgarisclie Ein- 
wanderung die romanische Bev6lkerung ans den Donaulandsehaften der 
Haemus-Halbinsel tlieils nach dem Siiden (Maeedo-Riimiinen), theils nacli dem 
Norden (Daeo-Rumiinen) verdrangt wurde. Dureli solclie Zuwanderung vor- 
slśirkt, erlangten die norddannbianischen Rumanen, ais die Zeiten wieder 
ruhiger wurden, jene Expansionskraft, vermoge weleher sie sieli allmahlieli 
iiber das ganze Gebiet des alten Dacien ausbreiteten, so dass bis v«r Aus- 
gang des Mittelalters das dacorumanisehe Spraehgebiet mit dem Gebiete der 
romischen Provinz Dacien, wie gegenwiirtig, beinabe zusammentiel oder stellen- 
weise aueli dariiber hinans reiclite.

Die Einwanderung in das Land bstlicli der Karpaten bogami, wie selum 
gesagt, erst nacli dem Abzuge der Petsehenogen. Da sie ans dem daeoruma- 
nisclien Stammlande znmeist von Nordweston ber erfolgte, so fmden wir die 
diesseitigen rmnaniseben An.siedelungen zuerst in den nbrdlicben (Jegendeir 
ani zahlreicbsten vertreten.

Auiser der Nachricbt des Nicetas Cboniates von Wbielien in der Niilie 
von 1 Talie wird der Rumanen dieser Gegend aueli in den russiseben Annalen 
gedacbt, Schon in dem erwalinten Stadteverzeiehnisse der V «>skrosenskisclien 
Chronik finden wir Chotin atu Dniester ais «bulgaro-wlaebiscbe» Stadt ge- 
nannt.1) Diese Bezeiehnung scheint auf die Zeit des wlacbo-bulgarisebeii 
Reiebes der Asaniden (1185—1257) zu deuten, welcbes sieli aueli nbrdlicb 
der Donau iiber die heutige Walacbei erstreckte und bei dem Yerfalle der 
kumanischen Maelit wabrscbeinlicli aueli die Moldau in ci no gewisse Ab- 
liangigkeit von sieli brackie.2) Dii* rmnaniseben Ansiodelungen imOsten der 
Karpaten reicbten dazmnal nacli Nordosten liin sogar iiber die Grenzen des 
lieutigen rmnaniseben Spraebgebietes bimuis.

1) Polnoe sobranie russkiclri, letopisei VII, 240 : na Dnestre Choteiri., a to boIgan.skyi i 
volosskol gorodoka..

2j Die Asaniden ftihren den Herrseliertitel von sBulgarien und Wlaebien . Vgl. die 
Correspondenz des Kiinigs Ioannieius (1197— 1207) mit Papst Immeenz I l i .  bei ilnn im - 
zaki-I lensusiann 1, 1 squ. und die papstlicben Bullen betrettend den Kiinig loannes 
Asan II. (1218—1241) ibid. pag. 159. 1 (14 sqn. loannes Kalliman Asan (1241—1245|
fiibrt in seinem Titel mich seiner obeti angefiibrten Urkunde aueli den eines Beherrscbers von 
Moldovlaebien. So ist es wohl zu verstehen, wie es koinmt, dass die Asaniden von einem Zeit- 
genossen, llen ri de Valenciennes (Bouquet, Kecueil des bistoriens des Ciaules et de la France 
X V III, 491 sq.), ais Beherrseber der Wlaehen und Kmnanen betraebtet werden, wobei betretls 
ihres Reiebes regelmiUsig eon BI a s . ( Wlaehen i et Comains» die Rede ist. Die Kumanen waren 
bekanntlieb von Anfang an die Bimdesgenossen des Asanidenreiches. Vgl. Ilbller, Die Walaeben
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In dinsei' Hinsicht hat Prof. Kaliiżniaeki1) wichtige Beitrage ans rus- 
siselien Annalen geliefert, indem er a uf die darin erwahnten Bolochower 
Knesen hiuwies, die ein eigcnes Gebiet zwisohen den Eurstentlhimern Hal te, 
Wnlhynien mul Kiew, imnlwiirts Gis ii ber den olieren Bug innehalten. Diese 
Bolocboyeen siml .nacli den Ergebnissen des genannten Forschers ais Ru- 
nninen anzusolien. llir Name ist von V o l o c h  abzuleiten, was a uch durch 
iirkundliehe Zeugnisse, wo (las gaiizische Stadtehen Bolecliow ais willa Vala- 
clionnn erscheint,2) bestiitigt wird. Sie lebten unter eigenen Fuhrern, genaunt 
Knesen wie bei den liunuinen in Siebenbiirgen und Ungarn,3) und erfreuten 
sieli einer gewissen Selbstandigkeit. Iliro erste Erwiihnung geschieht zum .T. 
1231 in dem Kricge des Ungarnkonig.s AndreasJI. uin Halin: da erscheinen 
unter seinen I I illstriippen audi die Boloehower Knesen ais Biindesgenossen 
der Ibigarn. I u den Jaliren 1235 1240 unterneliinen sie neue Kriegsziige
gegen das Eiirsientliiun Wolliynien und gegen den Fursten von Masovien; 
selbst. nacli dem Mongoloneinfalle waren sie mieli kraftig genug, utn mil den 
Wolliyniern einen langeren und hartnackigen Kiieg z u bestelien, der 1257 
mit dem Siege der letzteren endete. Hierauf’ kmniuen sie liiebt nielir zum 
Yorschein.4)

Die in der Hypatios-Clironik zum J .  1150 genannte Gegend B o 1 o- 
e li o v o ani oberen Bug gestattet uns, das Yorriicken der Ruiuaneu nacli 
dieser Rielitnng liiu bis zu diesem Zeitpunkte zuriick zu yerfolgen. Diese soge- 
iiaiinten Bolodiovcen sind wohl von denselben Wlaehen, die Nicetas Clioniates 
l i l i i  in der Nlilio von Halin erwalint. Docli scheint dieser Name blols den 
mii weilcsten nacli Nordosten, namentlicli aut slayisches Gebiet yorgeriickten, 
dalier bald slayisierten Rmuiuien zuzukommen,5) wiihrend die anderen aue.h 
yon den Russell ais Walaclien (Voloolii) unterseliieden wurden.6) Benier-

;11s Begriinder des zweiten bulgarisclien Reiches der Asaniden. Sitzungsberichte der Wiener
Akademie d. Wiss. 187!). Pliil.-liist. Cl. Ud. !)5. S. 22!) ft.

Bei Miklosieli, Wanderungen der Rumanen. Denkseliriften der Wiener Akadem ie d. 
Wiss. 187!). Phil.-hist. Cl. Kd. XXX. S. 40 ff.

) Akia grodzkie i ziemskie V iJ, 127.
3I Vgl. Kemeny, Ueber die eliemaligcn Knesen und K nenia te der Walaclien in Sieben

biirgen. Magazin fiir die Geseliiclite Siebenbiirgens I I ,  28(i II.
*; Man hat den Namen der I5olochoveen nur nocli ein einzigestnal im J. 1G22 wieder 

angetroHen, u. zw. im Keziike Zwenigorod des Gouvernements Kiew. Kalużniacki a. a. O. S. 52. 
n. 22. Diese kdnnen wolil Naehkommen der alten Bolochovcen sein, aber gewiss keine Ru- 
inanen mehr.

s) In der Bukowina ist es nocli heute iiblich, einen Rumanen aus ruthenischer Gegend, 
der niclit gul nimiinisch sprielit, spottweise < Roman dela Boleohova> zu nennen.

6) Selion Nestor (ed. Miklosieli p. 12) nennt bei der Ankunft der Ungarn das Volk der «Vlachi» 
(nacli den anderen Ausgaben «Volochi») im Karpatenlande, die trotz Roesler (Rom. Stud. 8. 80)
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kenswert ist es aber, (lass der Ortsnaine Boloclioyue auch aut’ eelit nuil- 
dauisohem Gebiete in der Gęgom! von Chotin mis begegnet.1) Damach wiire 
anzunelimen, dass das Gobiet joner Boloeliower Kuesen, die ais Bundes- 
genossen der Ungarn ersclieineu, bis an die nordbstliehen Karpaten, wo es 
an Ungarn grenzte, gereicht liaben nioebte.

In der Moldau tinclcn wir im XII I .  Jahrlumdert die Riunanen iu dem 
naeli der Bekehrung eines '1’lieiles der Kumanen zum Christentbum (1227) 
miler ungariscber Agide errieliteten kumaniselien Bistbum, dessen Gcbiel 
ostlieh der Karpaten bis an den Seret reielite,1) genannt. Su erwiilint sie 
im ■). 1228 -der Bisehof llieodorieli neben Szeklern und Kumanen in soi nem 
Bistbum3); in einer papstliehen Bulle Gregora IX. vom .). 1234 erselieinen 
sie liier sebon ais reelif zablreieb und sogar mit cigener kirehlieher Orga- 
nisation.4)

Das Vorkommen der Boloeliower Kuesen bestimmt mis, f tir jene Zeit. 
almliehe Verli:iltnisse audi in der Moldau anzmielimeti, namentlieli alier in 
der Bukowina, welclies Land voii den ans Ungarn herabsteigenden Kumanen 
zuerst in Besitz genomiiieii ward. li ier liaben sieli Spuren von einer triilieren 
Knesialinstitution mieli bis in die Zeit der alteren moldauiselien Kurateli 
erbalten, in dereń I rkunden gewesene Kuesen erwahnt werden.5) Die auto- 
liome Stell ling des Gampulnnger Distrie.ts miler den moldauiselien Kiirsteu, 
der mieli Ganlemir (Fiirst der Moldau 1710—1711) — gleicliwie die zwoi

nur Kumiinen sein kminem Diese Wlaclicn des Nestor werden audi in der Ilvpal!os-Clironik 
(letopism po ipatskomu spisku p. 14), die von den Boloehoveen berichtet, «Voloelii> genannt.

') Kałużniacki a. a. I). S. 52. n. 21.

2) ltogerii Carmen iniserabile ed. Kndliclier, Monumentu Arpadiana l. 208. Tartari . . . 
flurium <[iii Zereth dicitur transeuntes [ierveneruiit ad terram episeopi Comanorum . . .

3) Jliirmuzaki-Densusianu, Documente l, 108: Nomie in ecelesia Cliristi i l. lu[nun et 
agniun nna pasei eoim m it! Quidni etiam Sieulum cum Coinano et Olaclioipie!

4) Ibid. (i. 132: In (Jumanorum episcopatu, sieut aceepimus, ipiidain popali, ipii 
Walali voeantur, existunt, ipii etsi censeantur nomine eliristiano, sub lina tameu lide 
varios ritus liabentcs et mores, i 1 la eommittunt, ([ile Imię sunt nomini inimica. Nam 
Romanam eeclesiam contempnentes non a venerabili fratre nostro Kpiseopo Cttmanorum', (jui 
loci dioeesanus existit, sed a quibusdam pseudoepiscopis Greeormu rilum tenentilais universa 
reeipiunt ecelesiastiea saeramenta, et nonnuli de Regno Ungarie, tam Ungari, ipiam Theutonici 
et alii orthodoxi, morandi causa cum ipsis transeunt ad eosdem, et sic cum eis, <piia populus 
unus faeti cum eisdem Walatliis, eo conteni[)to, premissa reeipiunt saeramenta . . . .  Offenbar 
ist liier von einer zahlrcichen rumaniselien Yolksmasse die Redo, die aber niclit blofs in der 
Moldau zu suchen ist. Ans dem weiteren W ortlaut der Bulle ist ersichtlich, dass darunter audi 
siebenburgische Walaeben gemeiut sind, die der ungarische Tlironfolger Bela IV . ais Yerwalter 
Siebenbiirgens dem kumaniselien Bistbum unterzuordnen yersproehen ha!je.

5) Wickenhauser, Molda I, 87. LIrkunde des Klosters Ilomor a. 1427. tieseliichte <ler 
Stadt Cernauz 8. (55. a. 1438. Molda II, !).
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kieineren Gebiete von Vrancea uml Tigheciu in <ler unteren MoMan eino 
Art Republik voi i  Kreibnuern bibioto,1) sclicint < 1 ic Reminisetmz von einem 
iiliiilielien Gemeinwesen aus der Zeil vnr der Begriinduug des Kiirstentliimis 
xu ,sein, das seine iiltere Einrielitung bis zu einem gewissen Grade audi 
innerliall) des neiien Stan(swesens beliauptete.

Beyor die riiniiiiiisehe Aiisiedelimg in der Moldau, deren Anfiinge 
wie wir sehen — iiiiiidestens zwei Jahrlmnderte vor der Begrundung dieses 
Knrstentliuins liegen, iliren Abseliluss erreiehte, kam der Mongolensturm (1241). 
Kr lienunte fiir einige Zoil die weitere Ausbreitung der Riiiniineii im Osten 
der Karpaten mul die gedeildielie Korteutwicklung ilirer biirgerlielien Anfiinge. 
A ber indem er der Knmanenlierrseliaft ein Elicie niaehte nnd audi ganz 
Russland znr Botmalsigkeit braclite, entseliied er zugleidi das weitere 
Seliieksal des ostliolien I lintetkarjiatenlandes. Kr entseliied yielleielit a mdi, 
oh das Kami tTirderhin den Runianen oder den darin gleiohzeitig mit diesen 
auftretenden K leiiirussen2) gelibren soli te. Indess blieb die Moldau ein 
dalirhundert Iang nneh miler tatariseber llerrseluift. Z war yersndite Ungarn 
naeli dem Mongoleneintalle seine Anspruclie auf das sogenannte Kumanien, 
die auf das Protectorat uber das knmaniselie Bistlium sowie aut’ die Anf- 
nalime eines 4'lieiles der Knmanen zuruekzufiihroii sind, geltend zn maelien. 
Kbuig Bela IV.  yerlieli dalier im J.  1247 luittclst goldener, vom Papste 
bestatigter Bulle das Kami dem dolianniterorden imtei Yorbeludt seiner 
Oberliolieitsreehte,3) welelie Sdienkung iiber nicht zur Wirksamkeit gelangte. 
Helion im J. 1254 meldet er dem Papst Innoeenz IV., dass die Tata ren die 
tbeilwoi.se soi nem Maebtgebote uuterworJenen Aebenlander: Russien, Kuma
nien nnd Bulgarien bereits znr Botmalsigkeit gebraeld liaben nnd aueli 
I bigarn mit einem neiien Einlalle bedrohen.4) Von tatariselien Ansiedelungen 
in der Bukowina geben noeli einige tatariselie Ortsnamen Zeugnis.5)

') Demetrii ( 'anteniirii I >esi ri(>ti<> ontiijui et liodierni status Moldaviae, eil. I’;ipin Bariami, 
Bueuresti 1 <S7s*. |>. 123. Ygl. audi Notli- unit Ililfernl' der Gemeinden des Moidauiseli-
(.'ampulunger Okols m der Bukowina, dargeiegt in einer actenmafsig begriinrteten Petition, 
Wicu 1801.

2 1 Das Vorluindensein der Kleiimissen in der Moldau vor der yollstiindigen Besilzergrei- 
fung des I.andes dureli die ltumiinen wird aulser den oben angeriiiirten Naelirieliten aueli von 
Długosz (Historia Polonica, ed. Lipsiae 1711. I, 1122) angedeutet: (Yalaehi) yeteribus dorainis 
et colonis Kutlienis [irinitiiii subdole, deinde abundante in dies multitudine, per yiolentiam 
expulsis, i lian i i Moldayiam) oecuparunt . . . Die Stelle, unter dera J. 1351) gebraelit, beziehl, 
sieli zunlichst auf die Begrundung des nioldauischen Furstentluuns dureli die um die Mitte des 
XIV . Jahriuinderls aus Murinaroseh lieriibergekommenen Kiiiiiiinen. Von dem fruheren Auftreten 
der Kimiiinen in der Moldau hat Długosz keine Kenntnis.

;lj IIurniuzaki-Densu^ianu, Documente I, 249 siju.

’ ) Iluriiiiizaki-Densusianu, Documente J, 260.
'’) Tatarul, Tatarea, Tarasem (friiher Tatórasetn), Terebleęti oder Tereblece (in iilteren
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Von der Moldan ans beunruhigten die Tataren ofters die Greń zen des 
nngarisolien Reiches, bis sie von den Heeren Lndwigs I. ( 1342- —1382) in 
dessen ersten Regiernngsjahren in i lirem eigenen Lamie anfs Haupt geschlagen 
nnd znriickgeworfen wtirden. S ie  sollten des Besit/.es d e r  M o l d a n  liinfort 
nielit mehr Iroli werden. Uber den Erlblg der nngariseben W allcn bcrielitet 
der Zeitgenosse Johannes von Kiikullo : «Q,ni autem ex ipsis Tartaris reman- 
seinnt, ad partes maritimas longe distantes, ad alios Tartaros, fiigiTiniL.')

An diescm denkwiirdigen Kriegsznge nahnien tlieil mieli einer moldan- 
iselien Uberlieferung aneh die Marmaroseher Rnmanen linter ilireni Voivoden 
Dragos, dem traditionellen Griinder des moldaniseben Fiirstentbnms. Die 
Sagę, die mis die Kumie <lavon erhalten, setzł das Ereignis in die Zeit eines unga- 
risehen Konigs Vladislav oder Laslan (Laszló), der an der Spitze seiner 
Heere mit den Marmaroseher Rnmanen gegen die Tataren der Moldan zog 
nnd sie ans dem Lamie iiber den Dniester jagte, woranf mit Einwillignng 
des Ungarnkonigs die Beset-znng der Moldan seitens der Marmaroseher 
Rnmanen nnd die Begriindnng des moldaniseheii Furstenthnms dnreh Drago.s 
ertblgteA)

Der moldanisehe Chronist Miron Costin hal versnehl, diesel) Konig 
eimnal ais Ladislans I. (1077 -1095), ein anderesmal ais Ladislans IV. 
( 1272- 1290) zii  bestimnien.3) Aneh Engel4) nahm, be i falseher AnHassnng 
des Mythns, EadislansI V.au, nnd seine darauf gegriindete kiiline ( 'onelnsion 
betreffeml die Herknnft der Marmaroseher Rnmanen thml seitdein bei 
mehreren Geseliiehtsehreibern Anfnahme. Es wai aber ein gruber Irrthom. 
Jener Si eg des angebliehen Konigs Ladislans iiber die Tataren ist kein 
anderer ais der vou den Heeren Lndwigs 1. linter Enhrnng des sieben-

Urkmiden Tolebeeince, lat. telebi —  edel), Derehlui (tal. d e m  =  Flass), (•iimiakia (in 
iilteren Urknnden Cumalii, tal. uumet/u  =  Tannenwald) u. a. Vgl. Kieol cl Bengesco, Ale- 
xandre le Bon, Viennc 1882. p. 37 >sq.

*) Schwandtner, Scriptoies rerum llnngaricarum  I, 177.

’2) Vgl. daruber die z u Anfang des XVI. Jahrliunderts in russisclier Sprachc verl’asste 
moldanisehe Tronik: Skazanie rkratce o Moldavskyclri. gosudareelri. otkole naćasja Moldavskaa 
zemlja.» Polnoe sobranie rnsskieln, letopisei V I, 25G sqn. Znsatz der Copisten Lnstratie Logo- 
letul, Simion Dascalul nnd Misail Calngarul zur moldaniseben Chronik des ITeche, na,eh ihrer 
Angabe ans einer ungarisclien Chronik gesehdpft, bei Cogalniceann, Cronieele Komaniei I, 377. 
sqn. Miron Costin, Desealecatnl dintain a torii Moldovei. ibid. I, 30. Desselben 1081 in pol- 
niseher Spraehe geschriebene nnd dem Konig .Johann Sobieski gewidmete Reimchronik : .Opisanie 
ziemi mołdawskiej i multanskiejs-. ibid. II I, 50G. 508.

3) Gesehichte des nngrischen Reiches nnd seiner Nebenliinder Bd. I. Halle 1707. 
S. 130 ff.

4) In  seiner Reimchronik a. a. O. S. 520 sagt M. C., dass seit der Orundnng des mol- 
dauischen Fiirstenthums naeli dem Siege VIadislavs iiber die Tataren etwa 380 J . yerHossen 
seien, was auf Ladislans IV. stimmt. In seiner anderen Sehrift a. a. O. S. 30 bat er Ladislans 
I. im Simie, indem er dessen Regierung urn 1080 ansetzt.
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biirgischen Voivoden Amlreas, Solin des Latzk (d. i. Ladislaus), erfoeli tene, 
von dem .Johannes von Kukfilld boriohtet. Dioses Siogos, der oinen so aufser- 
ordentliclien Krfblg liatte, bemaelitigto sieli hałd die Sagę, nnd rnan sehrieh 
ilm dem Ktinige Ladislaus dem Ileiligen (I.) zu, der ans dem Grabę den 
(Jhristen persbnlieh zuliilte herheigeeilt sein nnd den Sieg entschieden haben 
soli.1) So dnreh die Sagę verzerrt, erhielt sieli be i den Moldauern die Uber- 
lieferung iiber die Hegriindnng ilires Staatswesens, die an die llesiegnng der 
Tatarem dnreh den wuuderhafteii Ungarnkdnig Ladislaus gekmipft wurde.2)

A ber so wie er audi ist, enthalt dieser Mythus jedenfalls mchr histo- 
risehes Element, ais die andere gelanfigere Version der Grundungssage. 
Letztere liisst Dragos gelegentlich eines Jagdzuges in Verfolgung eines 
Aueroehsen ans Marmarosch in die Moldau koninien, wo er im Orte Bom em i 
(mm. hm w =  Aueroehs) ani 1'1 nsse Moldau — so bcnannt nach der ,Jagd- 
himdin Molda, die in den Wellen untorgdit — das Tliier er legt; da er 
hier ein unbewohntes anmuthendes Land findet, so hcschlicfst er, sieli daselbsl 
mit seinen Leuten niederzulassen, nnd griindet ein Fiirstentlinm, mit dem 
Haupta des erlegten Aueroehsen ais Wappen.3) Die Sagę ist dureiiaus litio-

') Chronicon Dubnicense ed. Florianus, Lipsiae 1884. Ilistoriae Ilungaricae fontes dome- 
stiei, tteriptores III,  152. Interpolation eines Miuoriten Joannes: Dieitur quoque, <piod quamdiu 
helium inter ehristianos <*t ipsos Tartaros durayit, caput sancti regis Ladislai in ecclesia Wara- 
diensi non invenicbatur. Mira certo res. Cum igilur subcustos eiusdem ecelesie causa requirendi 
ipsuin caput sacristiam ingressus fuisset, reperit ipsuni caput in suo loco iacere ita insudatmn, 
a,o si vivus de maximo laborc vel calore estus aliunde reversus fuisset. Quod factum idem sub
custos non tantum i psi h canonicis, sed etiam multis religiosis viris publicavit. Ad probationem 
vero predicti miraculi, (juidam ex predictis Tartaris captivis valde deerepitus aiebat, quod non 
i psi Siculi et Mungari percussissent eos, sed ille Ladislaus, quem i psi in adiutorium suum semper 
yoeant. I)ieebantque et aly socy sili, quod cum ipsi Siculi contra eos processissent, antecedebat 
eos quidem magnus miles, sedens super arduum equum, babensque in capite eius coronam auream, 
et in mann sua dolabrum suum, qui omnes nos cum validissimis ictibus et percussionibus consum- 
mebat. Super caput enim buius militis in aere quedam speciossima domina mirabili fulgure 
apparuit, in cuius capite c-orona aurea, decore nimio ac claritate adornata videbatur. Unde mani- 
festum e>t, predictos Siculos pro fide Jesu Christi certantes, ipsam beatam virginem Mariam et 
beatum regem Ladislaum contra ipsos paganos, qui in sua yirtute et muUitudine gloriabantur, 
adiuvasse.»

2) Den Ladislaus-Mytlius moldauiscber Version liabe ich sclion in der rumanischen Zcit- 
shrift ( 'onyorbiri Literare», Hucuresti 1884, XVrIII , o(>0 squ. ausfulirlich besprochen und in 
wescntlicii gleichem Simie erkliirt. Nur babę ich dort obige Wundergeschichte (zuerst in den 
Wiener Jahrbuchern der Literatur 1820, Hd. XXXI V,  Anzeigeblatt S. 8 unter Fragm enten ans 
der Dubnitzer Chronik erschienen) ubersehen und daher yersucht, den Namen des angeblichen 
Fngarnkbnigs Ladislaus a uf jenen des anłuhrenden Feldherrn, «Andreas lilius Latzk > (a uch sehlecht- 
weg Andreas Latzk genannt), zuriiokzufuhren. Es blcibt min nicht ausgeschlossen, dass dessen 
Ucinanie Latzk (Ladislaus) die niichste Veranlassung zur Entstehung des Ladislaus-Mytlius 
ungariseher Version, welcher die aus jenem moldauischer Version gezogene Folgerung betreffend 
<1 ii* Tatareuniederlage yollends bestatigt, gegeben haben mag.

3) So namentlich in der Chronik des Ureche. ed. Ficot, Chronique de MoIdavie
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logiscli: mail erfaml zu den fost-stelmiiden Namen sowie zn dem yorliamlenen 
Wappcn ein Greseliiclitehen, das dereń Ursprimg orlmlhm sollto, uml so erklarte 
man sieli darni auch den Ursprung des Staatswosens. Das derart entstandene 
Marehen drangte sogar die iiltere Griimliingssage mit ihrem liistoriselien 
Element in den I lintergnmd. Beide lutlien aber den Namen des Griimlrrs 
uml die tliatsaelilielie Hcrabknnft ans Marmaroseli gemeinsam.

Eine historische Tliatsuolie sclieint es nim zu sein, dass die Marina - 
roselier liiinianen, die mit,er den ungariselien Kbnigen von alterslier eine 
nationale Autonomie imter eigenen Voivoden genossen,1) walirend des
erwnlinten Kriegszuges gegen die Tata ren, liei dem sie wohl mittliaten, einen 
riieil des geraumten Landes in Besitz nalimen nnd nnter ilirem Fiihrer
Di •agois in Abliangigkoit von llngarn die ersten Grumllagcn zn dem mol-
daniselien Fiirstentluiine legten. Seitdem sali mieli Kdnig Ludwig die Moldan 
ais ein Geliiet seiner Krone an, wiowold selion seine Yorfaliren, die seit
der Errielitnng des nnter nngarisehes Broteetorat gestellten knmaniselien 
Bistlinms den l itel eines Kbnigs von Kmnanien annahmen, daranf in Wirk- 
lielikeit nieht. ansgenbte Ansinuielie erlmben hatten.

Johannes von Kiiktillb stellt aber die Saebe anders dar. Er sagt: dinins 
(Endovici) eliam tein porę, Bogdan, W awoda Olaeliornm de Maramorosio, 
eoadnnatis sibi Olachis einsdem distrietns, in termin Moldaviao, eoronae 
regni llnngariae snbieetam, sed a mnlto tempom, propter vieinitatem Tarta- 
rornni, habitatoribus destitutani, elandestine reeessit; et qnamvis per exer- 
eitnin ijisius regis saepins impugnatus extitisset, tamen ereseente magna 
iinmerositate Olaeliornm inliabitaiitiiun illam terram in rcgnimi est dilatata. -)

Dieser Bogdan, der in der Fiirstenliste der inoldaiiischen Annalen erst 
an dritter Stelle nacb Dragos genannt wird,3) ist wie bei Johannes von Kiikiillb 
mieli nrknndlieli bezengt. Eine Urkunde Etidwigs voni J. 1349, worin Bogdan 
ais cinfidelis notorins. bezeielmet wird, gibt Naelirielit von ilnn, dass er

( iregoire Ureehe (mit franzosiseher Uebersetzung), Paiis 1878. p. 10. Audi der anderen (Jriin- 
dungssage ist diese angeiiiingt und mit i lir trotz inneren Widersprnehs versehmolzen.

') Vgl. Wenzel, Kritikaj fejtegetesek Maramaros megye tortenctehez, Pest 1857. Ple, Al»st. 
d. Rum. 8. 1 IG tl'. Was Wenzel 8. 15 ff. von einer angeblidien Hesiedelung von Marmaroseli 
mit Rumiinen urn 1281 erziildt, bernht auf Engels falseher Auslegimg des moldauiselien 
I Jidislaus-Mytlius.

-i) Sehwandtner, Seriptores rerum I lungariearum I, R)G.
*) So in den Putner Annalen (Cogalniceanu, Cron. Rom. 111,172) und in der naeli einem 

IGptyehon yerfassten Fiirstenliste den Metropolitan Dositliei (ibid. )>. 52G). Die moldo-russisebe 
(lironik (Polnoe sobranie russ. let. V II, 25G) sowie die ('bronik des Ureclie setzen dagegen vor 
Bogdan aufser Dragos und Sas irrtluimlicb noch Latzko, der in den Putner Annalen und bei 
Dositliei sowie in dem Bistritzer Fursten-Diptyelion (Analele Ae.ademiei Romano, Bueure.sli 1SSG. 
ser. li. t. \  II, 2. p. 2GP) ais dessen Naehfolger genannt wird und audi urkundlieh 1570 
und 1572, also naeli Bogdan bezengt ist.
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•:'<itilung\sf» abtniuuig geworrleu, was mis die gomiuore Zeitltestimmung seines 
Aiiszuges ans Marmarosch ermbglieht.1) Fn eiuer amlcren Urkunde desselhen 
Konigs vom J. 13G5 heilst os miter andferem : «por inlidelitatem Bogdan 
Yrai'vodao oiusąue filiorum, qui terrani rogis Moldavanam oooupantes clan- 
dostino in eontumeliam rogis molinntur conservare».J) Dieses Zengnis bestiitigt 
don obigcn Boricht des zeitgynossischen Chroni sten and kbnigliehen Notars, was 
Bogdan hetrilft, volJinlialtlioh. A ber diesel be Urkunde bezeugt zugleieli, dass 
boreits vor Bogdan in der Moldau ein VoivodeSas gewesen,®) den die inoldau- 
isolion Annalen ais Solin and Nachfolger des Drago? anfiihren. Dic Solinę dieses 
nioldaniseben Voivoden Sas loisten dem Koiiige laidwig trene Dienste gegen 
Bogdan mul werden dafur mit den Besitzungen des letzteren in Marmarosch 
belelmt. Audi ein alterer Dragos wird in der Urkunde vorn J. 1349 et wabnt, 
der vielleielit mit dem moldauiscliea Drago? identiseh ist.4) Sein Solin G-yala

1) Auf dicse wiehtige Urkunde ans dor Sammlung des Prof. Stefan Sziliigyi in Mannnros- 
Sziget hal zuerst Patii rim ifc liy  (Die Rtm.ia.neu uiid ilire Ans pruci je, Wteu-Tesehen 1880. S. 113) 
aufmerksam gemaeht und daraus eincn Aiiszug gegebeu. A. I >. Xenopol bat sic dann nacli einer 
bestellton Abschrift in «Revista pentru istorie archeologie si liIologic>, Bucnresti 1885, V, 160 
Ycrottentliclit.

’2) Fejer, Uodex diplomaticus 1 Bułgarie IX, 3. p. 409.
3) ibid. a. 1305. Ludovieus . . . .  strenuo viro Haik, filio Saaz, Moldavo, Vaivodae Mara- 

ninrusicnsi, <piod idem adlnic in terra Moldavana rogi fideliter adluieserit, ibique coniplura vul- 
nera, ammissis servitoribiis suis, pro rege sustinendo, tcrras([ue proprias et iura ibidem relin- 
(|uend<>, regem in llungariain sccutus fiierit . . .

*) Nacli dieser Urkunde bat dynia, Solni des Dragos, folgende Sohne: Dragus, Stefan, 
Tatar, Dragmnir, Oosta und Mirislaw Balk, Solin des Sas, bat nacli der Urkunde vorn ,). 1805 
folgende fratres u terin i: Drag (Dragos), Drago mir, Stefan und aulserdem nocb andere im Kainpfe 
mit Bogdan gefallene Briider. (vgi. den vollen Inbalt der von Fejer nur iin Auszug mitgetheilten 
fTrkim<]ę bei Sina  li, Ohronica, Komandor I, 320.) Gyuala, Sobu des Dragos, und Sas, ttaeh den 
moldauischen Annalen audi ein Solin des Dragos, baben dem nacli dieselben Sohne: Dragos, 
Stefan und Dragomir; Balk ist ilir frater uterinus, und seine im Kainpfe mit Bogdan gefallenen 
Briider kdnnten, falls jcne glciclinamigen Sdhne des Cfyula und des Sas identiseh sind, dic amlcren 
Sohne des dyn ia  ans der Urkunde vom ,1. 1349 sein. Gyuhis Solin Dragos ersebeint nocb 1300 
(Fejer IX, 3. S. 159), \vo Ludwig i Inn fur seine treuen Dienste gegen Bogdan inebrere Be
sitzungen in Marmarosch \crleib t; spiiter wird er niebt me hi* erwahnt, aufser er ist derselbe 
Dragos, der dann stets neben seinem Briider Balk, bcide ais V<>ivoden von Marmarosch, Ofters 
geuannt wird. Kiir die Tdentitiit dieser łieiden Dragos sebeint wenigstens der Unistami zu spreehen, 
dass die Slammgiiter des ersteren, dyulafalva und Nyires, nebst einer von den ibiu 1300 ver- 
liebenen Orts(*baften spiiter im Besitze der Naclikominen des letzteren gefunden werden. (Wenzel 
o[>. cii, pp. 52. 01.) Nun konimt es darauf an, dass die sogenamiteii «fratres uterin i> Balk 
(M^raAtT^aę) uml Drag (Nopa^oę) aud i ais «fratres carnales» (Fejer, Suppl. II, 90) oder ais 
:''!XUT(XOz)\Q>oi» (Ada. Patriarcha tus Constantinopolitani ed. Miklosicb et Muller 11, 150) und ein mai 
ausdriieklicb ais filii (piondam Szasz Wayvodae» (Fejer IX, 4. S. 528) genannt ersebeinen. Da 
aber Sas jcdenfalls nur ein Bei na nie ist, —- wobei nocb zu beachten ist, dass die Kutner Annalen, 
die iilteste ehronographisehc Aufzeiclmung des (nlandes, den Nanien dieses Voivoden niebt 
kemien (potym |naeb Dragos] syn jego by! hospodarem, nie pisze inko mu było imię) — so 
kdnnten auch Sas und dyn ia  diesel be Person sein. Die Bezeicbnung < fratres uterini* miisste dann



1‘iilirt Klago vor Ludwig, «d;tss soin VerwancUor Stefan, der unliingst sieli 
seinem Olieim Bogdan, dem bekannten Abtriinnigen, angeseblossen batte, 
ilm utul seine Solnie, weil sie niclit mit ilim dem Kbnige untreii werden 
wollten, vertrieben und ilire Besitzungen Gyulafalya ani Maramorisinsfiu.ss nnd 
Nyires zerstbrt und verbrannt balie*.1)

Aut’ Grnnd dieser Nachrichten habe ich schon an anderer Stelle2) ver- 
suclit, dic moldauisehe Uberlieferung mit dem zeitgenbssisehen Beriehte des 
ungari.sehen Chronisten in Einklang zu bringen. Ich kann kier niclit ant 
eine naliere Erortcrung der Pragę wieder eingeben und bornie mieli daber 
aut’ jeno Ausfubrungcn.3)

Wir gelangen demnaeb zu dem Ergebnisse, das.s sclion Dragof der inoldau- 
i.scben Annalcn, mieli welebem ein Gebiet in der nordwestliehen Moldan ( lanipul 
Ini 1 )ragos» benannt ward,4) in der Moldan wabrend des erwabnten Kriegwzuges 
gegen die biesigen Tataren von Marmarosch ans und in Abbangigkeit von 
IJiigarn ein politisebes Gemeinwesen grundote, wovon der Ladislaus-Mytbus 
moldauiseber Version, der mit der iingariscben Uberlieterung ii ber jenen 
Kriegszug im wesentliehen iibereinstinnnt, eine ricbtigcre Kunde bewahrt bat.

auf dit* Verschiedcnheit der Miltter bezogen werden. (Du Cange. Olossarium median et infimao 
Intinitatis; «Uterini btiani nuneupantur ex altero c.>nnubio proereati, ad diserimen duntaxat coruni 
(jiii eodem patre, sod diversa matre ex prioribus nuptiis nati sunt.») Tst dem so, dann isl der 
(Iriinder Dragos der moldauisclien Annalen, Vater des Sas, derselbe Dragos, den die IJrkunde 
voni J . 1341) ais Yater des Gyula (spiiter nur mit dem Beinamen Sas genannt) erwahnt.

')  Ilunfalyy a. a. O. Xenopol bat statt S t e f a n  den Namen S t a n  in der Form S t a 
li u s, ilectiert S t a n o  und S t a n u  m;  ebenso bei Stefan, Solin des (lynla. leli gebe der 
IIunlalvy’scben Lesung in beiden Fallen den Yorzug, weil m ir in den ungariseben 1'rkunden 
nationale Namen wie S t a n  n. a. noch nie mit lateiniseber Flexion begegnet sind; aueb in 
yorliegender Urkunde sind alle anderen Namen dieser Art niclit flectiert. Wenn der ()riginalte.\t 
wirklieli die Form S t a n - u s ,  -o,  - l i m bat, — was bei der Weise, wie Nenopols Ansgabe 
Yerlertigt wnrde, niclit aufser Zweifel steht — so konnie diese Form yielleie.bt eine ungewbhn- 
lichc Abkurzung fur S t e p b a  n u s sein.

2) Dragos ęi Bogdan, intemeietorii principatului moldovcnesc. Conyorbiri Literare, lassi 
1884. X V III, Nr. 7—8.

*) Seitber ist iiber denselben Gcgenstand nocli erscbienen: Xenopol, Intcmeierea terilor 
romanc, in « Reyista pentru istorie archeologie si filologie* 1885 vol. Y (p. 285 squ. Deseale- 
oarea Moldoyei), worin der Yerfasser den wicbtigen Ladislans-Mytlms aufseraebt liisst und 
daber keine richtige Erkliirung der Flerabkunft des Dragos tindet. Auch G. (logalniooanu 
(niclit zu yerweebseln mit dem bekannten Historiker und Staatsmann Mibai ('ogalnieeann) bat 
eine Broselnire: Dragos si Bogdan», Bueuresti 1886, ais sogenannte historische (Intersuebung 
erseheinen lassen, ohne eine dem entspreebende Leistung zu bieten.

4) Miron Costin ed. ('ogalnieeann, Cron. Rom. I I I ,  518. Ilasdeu, Are’niva istorica I, 
1. p. 110. I rkunde vom J. 1410: tri sela na pole Dragoseyo na Nekida., edno solo gde idri. 
douri>, drugo selo Paskani, t refie solo Dragoteśei . . . .  ibid. p. 75. a. 1481: ot Dragoseyo pole 
na Nekide . . . .  ibid. p. 110. a. 1555: ot Ka.ndeseii śćo u Dragoseyo pole . . .
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Dieses Fiirstenthu m crstrcckte sieli anfiinglich, wie die Chronik des [Jreche 
tiiideutet,1) nur libor den nurdwestlichcn Theil des Landes und bildete noeli 
(da es ais par;s- atliw.m von Ungarn galt) kein eigentliohes Stani swe,sen. 
Alsdami unternalmi der Voivode der Mannaroscher Rumaneu, Bogdan, der 
das von seinen Leuten besetzte Land ais ein von reelitswegen iluu zukom- 
niendes Besitztlmm bctraebtet liaben rnoehte, es ais selbstandiges Staatswesen 
einzuriehten. Er findet aber Widerstand boi den Naelikoniinen des Dragos, 
die sieli ais tren gebliebene Reiclisangobbrige dem Ungarnkonige anscldielsen. 
Trotz wiederholter Kriegsziige2) yerinag Ludwig nielit, den abtriinnigen 
Bogdan zu bezwingen, und eutsoliadigt die Nacbkormnen des Dragos mit 
Bogdans Besitzungen iii Mamiaroseli, wo sie sodami ais Voivoden dieses 
Distrietes crsolieinou.3)

Bogdan ist dalier im Einklange mit Johannes von Kiikiillo ais der eigent- 
lidie Bogriinder des moldauisehen .Furstentlmms iu dessen nachmaliger 
Ausdehnung zu betraeliten, das mieli i lim aucli den Nanien Bogdania.;, wie 
es die Tiirken nannten, erhielt,4) Von ilun liaben wir aucli die erste niol- 
dauiselie Miinze mit der Inschrift: cMoneta Moldavie — Bogdan YVai- 
wo(da). 5) Der Grunder Drago,9 der moldauisehen Annalen legto nur den 
Grundstein zu dem naeh ihm ins Leben gerufenen Staatswesen.

Was die ZeithesŁiminiing dieser Ereigni.sse betrifft, so stelit nur die 
urkundliclie Jahreszahl 1349 fest, wenach Bogdans Auszug aus Mamiaroseli 
kurz vordem stattfand. Das Chronieon Budense (ed. Bodlira.dc/.kv [>. 337) 
setzt den von Johannes von Kiikiillo (mieli Thuroez) ohue Jahreszahl beriehteten 
Auszug Bogdans «eirca annum 1347». Die verschiedenen Versionen der niol-

b ed. I ’ieot p. I 1: Si an desęalecat intaiu supt munte, mai apoi inmul(indu-se si creseand 
innainte, nu mumii apa Moldovei san 8ircli.il le-au tost Kotar, ee panu la Nis!m si puna la 
maro s’au latit. — p. 1<S: Si Jutru accnslu incepatura nu tost domuiea ca o capitanio.

2) Joannos dc Kiikiillo. Seliwandtnor 8s. rcr. lTung. I , 193: (Ludovicus) Item tero siu- 
gulis anilin . . . .  movit cxercitum contra aernulos et. rebelles, et saepius contra Kachenos (var. 
Kacenses) et Moldavos . . . . p. U)(>: et <juamvis per exercitnni ipsiusregis sacpius imptignalus 
extitisset (Bogdan) . . . .  Vgl. die Urkunden von 13110 und 1305 bei t e  jer IX , 3. pp 159. 4(>9.

3) Die Belege bei Wenzel op. eit. Diese ruiniUiischen Voivoden von Mamiaroseli sind die 
Alinen der ungarisclien Adelsfainilie Dragli (d. h. Dragos-SoUn), die in solcher (rcstalt den Katmai 
ihres Alinherrn bewahrl bat. vgl. 1’ieot, 'tableau genealogiijue de la familie de .Dragos. Kevisia 
p. ist, archeol. si filol. V, 310 squ.

*) Dieser Naiue koniint sclion bei Laonieus Clialcocondylas (de rebus lurcicis ed. Bonn. 
1>. 77 — 78) vor und ist dalier nielit von dem spiiteren Bogdan, unter welehem die Moldau der 
Tiirkci tribulptticbtig wmde, herzuleiten.

5) Sturdzn, Miinzen und Medaillen des tiirstenlhunis Komanien, Wicu 1874. 8. 7. Kine 
andere Miinze, oline Insclirift und mit dem moldauiselien Wappcn verselien, dereń grbheres 
Gepriige auf die erste Zeit des Kurstenlhums hinweist (ibid. p. 6), diirfte aucli eher diesem 
l^irsten, ais seinen Yorgiingern angehoren.



dauischen A mml on weichen in der Zeilangab.e ubor die Ilerabkunlt des Drago? 
ab. Am nachston steht die Uberlieferung der Putner Anna len, das iilteste- 
uns erhaitene Denknnd moldauischcr Chronographie,1) wolclio die rumie 
Jahreszald 6850 von der Erschaffung der Welt, d. i. 1842 u. ('lir. angeben.®) 
Ziililt mail dazu die den Yorgangern Bogdans zugeschricbencn 6 Uegierungs- 
jalire (Dragos 2 J., Sas 4 J.), so erhallen wir die Jahreszald 1848 fiir den 
Itegicruiigsantritt Bogdana, was mit der Urkunde vom J. 1349 wie aucli mit 
dem Chronieni) Budense auffallcnd iibereinstimmt. Dagegen wird in diesem 
(Chroń. Bud. p. 276) sowie boi dem Interpolator des Chronicon Dubnicensc 
(ed. Florianus p. 151) der von Johannes von Kiikiillo olme Jahresangabe unter 
den ersten Regicriingsthaten Ludwigs (1342- -18S2) erzahlte Kriegszug gegen 
die Tatarem der Moldau, woran wir ani' Grund des Ladislaus-.Myllnis die 
1 Ierabkunli des Dragos knupften, in das Jahr 1845 geset/.t. Andreas Latzk, 
unter dessen Fuhrung jener Kriegszug stattiand, ist ais Voivode von Sieben- 
biirgen schon 1348 bezeugt.3) Die Vertreibung der Tataren ans der Moldau 
und die daboi erfolgte Besitzergreifung des Landes durch die Marmaroseher 
Rumaiicn unter Dragos wiire demnaeh mit Ruoksioht auf die Putner Anualen 
und die anderen Naehriehten um 1343— 1345 anzusotzen.

Mehr donn ein Jahrtausend war seit dem Verluste des Trajanischen 
Daeien yergangen, bis die Ruinancn das im Osten der Karpaten dem Bar- 
barenthum anheimgelallene Erbe ihrer Vorf‘ahren, das durch so yieler I Ierren 
I lando gieng, wieder an sieli brach ten und es von neuein der Cultnr eroberten.

In der Bukowina, in JNaehbarschatt des Mutterlandes Marmarosch, lag 
anfanglieh wahrend der ersten zwei Jahrhunderte der Seliwerpunkt des mol- 
dauischen FurstenUmms. Hier war die Furstenresidenz und die erste naeh- 
weisbare Ilauptstadt Suceava, bis sie in der zweiten Itegicrung des Ale.\ander 
Lapuęsneaim (1564—1568) nach Jassi verlegt ward. Hier betinden sieli aucli 
die bedeutendsten iii teren Griindungen der moldauisehen Fiirsten mit ihren 
Grabstatten. Selion Drago.*? soli da eine Kirehe zu Volovetz crrichtet liabcn, 
wo er aucli seine Ruhestatte land.4) Seinem Naehfolger Sas schreibt die

’) Dicse wichtige Quelle, die der Chronik des Ureehe zugrunde lag, ist mis nur in einer 
zn Jassi 1500 yerfertigten polnisclien IJbersetzung crhaltcn. Zuerst hersmsgegeben von Wójcicki 
im VI. Bandę seiner Biblioteka starożytna pisarzu p o lsk ich W arsch a u  1814. Yerbesserte Ans- 
gabe von Ilasdeu in seiner Archiva istoriea ITT, 5 squ., der sie nacli inneren Merkmaleu ais 
Putner Annalen bezeichnet. Abgedruekt bei Cogalnieeanu, Gron. Kom. III,  171 s<ju.

2) Die polnische Uebersetzung liat neben G850 d. W. die Jahreszald 1352 n. Clir. Dem 
J . (>850 entsprieht aber nacli der in der Moldau iiblielien byzantinisehcn Chronologie (KrsehaiTung 
der Welt 5508 v. Clu\) das J 1342. Bei der jedenfalls von dem polnisclien Ubersetzer zuge- 
geben Jahreszald eliristl. Ara muss dali er ein von ihm begangener Keclienfeliler vorliegen.

3) Vgl. rrransilvania (Zeitsehrift des siebenburgiselien Vereins Air ruiniinisehe Literatur 
und Volksbildung), Brasoy 1800. Series Yąjvodarmu Transilvaniac p. 3G.

4) Zusatz des Nicolai Costin zur Chronik des Ureche. Cogalnieeanu, Cron. Kom. I, 133.



Tradition die Erriclitung der noch bestehenden lii. Dreifaltigkeitskirche in 
Seret, wo aucli eine Ortliehkeit den Wanien «Sasea» tragt, zu.1) Bogdan 
griindete zu iiadautz das erste moldauiselie Kloster, worin er bestattet ward : 
es i.st die nachmalige Bisthumskirclie, die mit dem Grabmale Bogdans and 
s patero r Fursten noch bestoht. Die von Stefan dem Grolsen im J. 1480 neu 
eingesetzte Grabschrift neniit ilin «Bogdan der Alte».ł)

Die Darsteilung der weiteren Schieksale der Bukowina unter den inol- 
dauiseben Kurs ten bis zu ihrer Vereinigung mit Oesterreieh bleibt einem 
folgenden Theile vorbehalten.

') Vgl. Staufe-Simiginowicz, Yolkssagen ans der Hukowina S. 88.

’2) Die Inseliriften diesel* Kirelie sind veroftentIiclit von Melchiscdee, U yisila la cate-va 
nianastiri si beserici antice diii ]$ueovina. Analele Acadeniici Koinaue, ser. II . t. VII ,

( '  z (! r ii o w i l /,, im Juli 1,887.

Dr. Dmietrius Onriul.
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1 11 u 8 1 r i 8 s i m i A  u s f r i a e a r c h i d u c i s

Eudolphi
in Bu.coviiiaiu adveiitm ii di o V II . m oiusis lu l i i  a . M 1)(!C C L X X X V II.

Nobilis ingenio, stron u i ta te, fule!
Quom juyat ingonims mira pictato alere artes 

Abpie fovere viros conspiouo.s studiis.
Tu plures libro,s yulgasti, pectore docto

Proyeetos, Tiul queis fama perennis orit.
Inter rpios opus illud etlitiograpliicum exsuperat, (pio 

Austro-ilungaria Tetpie auspieo Teipie duce 
E t ycrbis et imaginibus dopingitur abpie 

Eximie omnibus ex partibus exprimitur.
Hoc opero Austriadum yariae genie,s soeiantur,

Hue opero augetur verus amor patriae.
II asee Tuas laudes, ipias de patria meruisti,

Ternpus edax i'erum tollerc non poterit.
Adyentiujuo Tuo nos teripie ipiaterque beat i 

Dieimus itno de pectore suppliciter:
M a c  t e !  T i b i  s e m p  e r s i l i t  c a n d i d a  1‘a u s t ,  a q u e  f a l a ,  
I n s i g ii i s p r i n c e p s, d e 1 i c i a o A u s t r i a d u m.

C ■/, e r u o v i c i i menso Julio a. 1887.

ST. WOLF,
c. r. u schulis consiliurius et gymnasii Czerne viciensis 

director.



ł. Schulverfassung.

A) Persoiialstand des LelirKiti pers.
Dor Lehrkdrper bestand im Schuljahre 188(5'87 aus folgenden Mitgliedern, den Herren :

a) I) i r e c t o r, P  r o f e s s  o r  e n u n d w i r k 1 i o h c fi e h r  e r :
1. Stefan W o l f ,  k. k. Schulrat, Gyinnasialdirector und Mitglied des k. k. Landesschulrates,

lelirte Latein in VIII .  5 St. wdeh.
2. Ainbros S z a n k o w a k i, gr. kath . Weltpriester, Consistorialrat, Khrenbiirger der Stadt

Kolomea, k. k. Professor in der VIII .  Rangsela8.se, lelirte Latein in II. a (8), Deutseh 
in II. a  (4), Grieehiseli in V. b (5), zus. 17 St. w och.

8. Carl T  o 1) i a s z e k, r. k. Religionsprofessor in der VII I .  Rangselasse, Consistorialrat,
Mitglied des k. k. Stadtselmlrates fur Czerno witz, lelirte die r. k. Religion I. — VIII .  
(je 2 St.), zus. 1(5 St. wdeh.

4. Josef S e h i n i < ł ,  k. k. Professor, Bibliothekseustos, lelirte Latein in I. e (8), Deutseh 
in I. c (4) und Griechisoh V II. a (4), zus. 16 St. wdeh.

5. Dr. Adalbert W a c h 1 o w s k i, k. k. Professor und Custos des physik. Cabinets, lelirte 
Matbematik in V. a (4), V II. a (o) und V II. 1) (A), Physik i nYJ I I .  (B) und seit Endo 
ApriI aueli in IV . a (5), dann philos. Propaed. in VII. b (2), zus. 18 St. wdeh.

(5. Gabriel v. Mo r ,  k. k. Professor, lelirte Latein IV. a  (6) und VI. b (6), dann Grieehiseli 
VI I I .  (5), zus. 17 St. wdeh.

7. Stefan v. R e p t a, k. k. Professor, lelirte Latein V. b ((i) und V II. a (5) und Grieehiseli
I I I .  h (5), zus. 1(5 St. wdeh.

8. Adalbert M ik  u l i c z ,  k. k. Professor, lelirte Gcographie und Gescliichte IT. b (4),
IV. a (4) und IV . b (4), Deutseh I I I .  a (o) und V III . (3), zus. 18 St.

1). Emanuel D w o r s k i ,  k. k. Professor, lelirte Latein II. b (8), Deutseh II. b (4) und
V II. b (4), zus. 1(5 St. wdeh.

10. Vim*enz F a n  s i m a  n n, k. k. Professor, lelirte Matbematik II. b (B), V. b (4) und
V III. (2) und Physik IV . b (3)j V II. a  (B) und V II. b (3), zus. 18 St. wdeh.

11. Juvenal S t e f a n  e l  li,  Erzpriester, Docent an der Universitat, gr. or. Religionsprofessor 
mit roni. Unterrichtssprache, I . bis VIII .  (je  2 St.), zus. 16 St. wdeh.

12. Elias 0  i u n t u 1 e a e, gr. or. Religionsprofessor mit ruth. Unterrichtsspraehe, I. bis VIII .  
( j e 2 St.), zus. 1(5 St. wdeh.

13. Raimund I) u n d a c z e k, k. k. Professor, lelirte Geseliiclite in V. b (3) und VI. h (4),
Deutseh m VI I .  a (B) und VII.  b (B) und philos. Prop. in AGI. a (2) und VIII .
zus. 17 St. wcieli.



14. Di*. Josef F r a n k ,  k. k. Professor, Oustos des naturhistorisehen Oabinets und Oassier 
der Sehulerlade, Iehrte Naturgesehiehte in I. 1), V. b und VI. b ( je* 2 Si.), Maili, iu 
I. a (3), I. b (3) und II. a  (3), zus. 15 Si. wdch.

15. Peter P  a s s 1 e r, k. k. Gymnasiallehrer, Iehrte Deutseb I V. a (3), IV . b (3), V. b (3),
Gesehichte und Geographie V II. a (3), Y H . b (3) und \  III.  (3), zus. 18 St. wbeh.

Ib. Cornel K o z a k ,  k. k. Gymnasiallehrer, (.'ustos der Biiohersammlung der Sehiilerlade, 
Iehrte Geographie T. a (3) und Ges< hiehte II. e (4), III.  a (3) V. a  (3) und VI.  a. (4) 
zus. 17 St. wdch.

17. Kpiphanias v. T a r n o w i « c k i, k. k. Gymnasiallehrer, Iehrte Maili.  I. e (3), 11. c (3),
III.  b (3), IV . a (3), VI. a (3) und VI. b (3), zus. 18 St. wbeh.

/>) L e h r e r d e r  L a n d e s s p r a c h e n, <1 e r e n S ł u d i u in r o I a t i v
o b 1 i o- a t. i s t.

18. Juliann I> l i m b a  en,  k k. Professor, Iehrte die roni. Spraelie in I bis VI I I .  ( j e 2St..), 
zus. Ib St. wbeh.

1P. Severin Hi 1 i n k i e w i e z, fur Uutheniseh an der Ober- und fur Maili, und Physik an 
der Unterrealsehule approbirt, Iehrte die rulh. Spraelie in l. bis \ r 111. ; je 2 St.), zus. 
Ib Sl. wbeh.

c) S u p p 1 i r e n d e  I i o li r e r.

20. Dominik B r o s  s a n ,  gepriift fi i r La tein und Griechisch ani CJnter-Gymnasium, Iehrte
Latein I. a (S), Deutseh I. a (4) und Grieeliisch VI. b (5), zus. 17 St. wbeh.

21. Demeter C z e c h o w s k i ,  gepriift fii i* Latein und Griechis<4i ani ganzen Gymnasium, 
Iehrte Latein in 11. e (8), Deutseh II. c (4) und Grieehiseh in VI. a (5), zus. 17 St. wbeh.

22. Stefan G r u d z i ń s k i ,  gepiiift fur Deutseh ani ganzen und Latein und Grieehiseh ani 
Unter-Gymnasium, Iehrte Latein I. b (8), Deutseh I. b (4) und Grieehiseh IV. a. (4), 
zus. Ib St. wbeh.

23. Ladislaus G w i a z d o ni o r s k i, gepriift fur Turnen und Mathematik an der Oberreal-
sehule und Physik an der Unterrealsehule, Iehrte Turnen I. his VIII .  in 12 Abtheilungen 
( je 2 S t.) und Mathematik IV. b (3), zus. 27 St. wbeh.

24. Dr. Lazar I g e l ,  Landesrabbiner und Mitglied des k. k. Stadtselmlrat.es, Iehrte die isr.
Rei. I. bis VI I I .  in 8 Abtheilungen (Je 1 St..), zus. 8 St. wbeh.

25. Ladislaus K o c z y  l i s k i ,  gepriift fiir Latein und Grieehiseh ani Ober-Gymnasium, Iehrte* 
Latein in 1V. b ((>) und VI.  a (b) und Grieehiseh IV. b (4), zus. Ib St. wbeh.

2b. Otto M a y e r ,  gepriift fiir Naturgesehiehte ani Ober- und Mathematik und Physik mu 
Lriter-Gyinnasium, Iehrte Naturgesehiehte in J. a, I. e, II. a, II. e, III.  a, V. a und 
VI. a ( je 2 St.) und Mathematik III.  a (3), zus. 17 St. wbeh.

27. Krauz N e u n t e u f c l ,  gepriift fur deutsehe Spraelie, Geographie und Gesehichte ani 
Ober-Gymnasium, Iehrte Deutseh in V. a, (3), VI. a (3) und VI. b (3), dann Geographie 
in I. b (3) und I. e (3) und Gesehichte III.  b (3), zus. 1<S St. wbeh.

28. Nieolaus O g o n  o w s k i, gr. kat li. Pfarr-Cooperator und Mltglied des k. k. Stadtsehul- 
rates fiir Gzernowitz, Iehrte die gr. kalli. Keligion in I. bis VIII .  (je 2 St.), zus. 
Ib St. wbeh.

29. Dr. Demeter O n  ci u I, gepriift fiir Geographie und Gesehichte am ganzeu Gymnasium, 
Iehrte Deutseh in IJL  b (8) und Gesehichte in II. a (4), zus. 7 St. wbeh.
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30. Joli. 8  k o 1) i e 1 s k i, gepriift fur Latem mul Griechiseh am Ober-Gymnasium, lelirte 
Latein in III.  b ((5) mul V. a (<>), dann Griechiseh in III.  a (5), zus. 17. St. wbch.

.‘U. Romuald W a r z e  r, gepriift fur Latem und Griechiseh ani Ober-Gyimiasium, lehrle 
Latein III. a (6) und VII.  h (5), dann Griechiseh V. a (5), zus. Ki St. wbch.

d) N e b e n 1 e h r e r.

32. Josef F  r o n i n s, evang. Pfarrer, Mitglied des k. k. Landesschulrates, lelirte die evang. 
Religion in 2 Abth. zu je  2 St. wbch.

33. Michael H c h r o c k e n f n  x, Professor an der gr. or. Oberrealschule, lelirte die franzb- 
sische Sprache in der 2 Abth. 3 St. wbch.

34. Justin  P i  h u  1 i a k, Professor an der gr. or. Oberrealschule, lelirte das Freihandzeiehnen 
in 2 Abth. mit je  2 St. wbch.

35. Georg v. T  a r n o w i e c k i, Professor an def gr. or. Oberrealschule, lelirte das geoin. 
Zeiehnen 2 St. wbch.

3G. Isidor W o r o b k i e w i c z, k. k. Professor des Gesanges an der theologisehen Facultiit, 
lelirte den Gesang fur die gr. or. Schiller in 2 Abth. (2 und 1 St.), 3 St. wbch.

e) P r o b e c a n d i d a t  e n.

37. Dr. Gustav S c h i 1 1 i n g, gepriift fiir Mathernatik und Physik am ganzen Gymnasium 
und lani h. Minist. Frl. v. 23. Jilnner 188G, Z. 811, dem Herrn Prof. Dr. Adalb. W a c  li- 
l o w s k i  zur Kinfiihrung in das Gyinnasiallehraint zugewiesen, lelirte bis zur Bceudigung 
des Probejahres Knde April die Physik in IV. a (3).

38. Hugo Ż u k o w s k i ,  gepriift fiir Naturgesch. am ganzen und fiir Math. und Physik am 
l'ntergymnasium und laut h. Minist. Kri. v. fi. April 188(i, Z. 5002, dem Herrn Prof. 
Dr. .1. F r a n k  zur Kinfiihrung in das Lehramt zugewiesen, lelirte bis zur Beeudigung 
des Probejahres im Mai und weiterhin ais Volontar Naturg. m II. b (2) und III.  b (2).

11) Lelirplaii.

a) () li I i g a t e  U o li r f  ;i o h e r ;

I. Classe.

Ordinarius der Abth. A: Ilerr D. B r o s  s a n ,  der Abth. B: Ilerr St. G r u d z i ń s k i ,  der 
Abth. C: Ilerr Prof. J . S c  li m id .

R e 1 i g i o n s I e h r e (2 St.). a) Fiir die rom. kutii. Schiiler: Die Giaubens- und Sittenlehre 
nach dem Katechismus von Sehuster. 0. T o b i a s z e  k.

b) F iir die gr. kath. Schiiler: Derselbe Lelirstoff nach dem Katechismus von Gnszalewicz.
N. O g o n o w s k i.

c) Fiir die gr. or. Schiiler: Biblische Geschiclite des alten Bundes in rom. Sprache nach
K. Andriewicz. J . S t e f a  n e 1 I i.
Tn rutli. Sprache nach der Uebersetzung von Sehuster. K C i u u t u l  e a  c.

L a t e i n  (8 St.). Die regelmiissige Formenlehre und die verba deponentia; oonjug. periphr. ; 
Prapositionen und die wiehtigsten Oonjunotionen, nach der Kłem. Gramm. und dem
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Uebungsbuche von P . Scliultz. Seit Novcmber jecie Woche eine Schularbeit von einei* 
halben Stunde. Im  2. Sernester alle 4 Woclien ein Extemporale. Memorieren und hiiusliche 
Ausarbeitung von lat. Uebersetzungen. Abth. A : D. B r e s s a n ,

Abth. B : St. G r u d z i ń s k i, Abtli. C : J . 8  c li m i d.

I) e u t s e li (4 St.). Formenlehre in der durcli den lateinischen Unterricht erforderlicben Auf- 
einanderfolge, Lehre vom einfaehen Satze, Elemente des zusammengezogenen und zu- 
sammengesetzten Satzes nach WiIlomitzer’s Grammatik. Lectiire mit saciiliehen und 
sprachlichen Erklarungen, Lesen, Memorieren und Vortragen poetischer und prosaischer 
Stiicke nach Kunmier und Stejskal. 1. Orthographisclie Uebungen, im 2. Sernester monatlicli 
4 abwechselnde Haus- und Sehularbeiten. Abth. A : D. B r e s s a n ,

Abth. B : St. G r u d z i ń s k i ,  Abtli. C : J . S c h m i d.

R o m ii n i s c h (2 St.). Lautlehre, Declination der Substantiva und die regelmiissige Conjugation 
nach PumnuPs Grammatik. Orthographisclie Uebungen, Lectiire nach Pum m d’s Lose 
buch I. Theil mit sachlicher und spraelilicher Erklarung, Uebersetzung, Memorieren, 
Naeherzahlen. J . B u m b a c. u.

R u t li e n i s c h (2 St.). Lautlehre, das Nomen und die Orthographie nach Osadca: Lectiire 
nach dem Lesebuche fiir Unter-Gymnasien von Romańczuk, I. Theil. Orthographisclie 
Uebungen. S. B i l i n k i e w i  c z.

G e o g r a p h i e  (3 St.). Vorbegrifie ans der allg. Geograpliie, Hauptformen des Festlandcs und 
Gewassers in ihrer Yertheilung anf der Erde, die Elemente der matlierii. Geographie und 
das Wichtigste aus der Liinderkunde nach UmlaufPs Lelirbuch der Geogr. I. Oursiis; 
ferncr Uebungen im Kartenlesen und Entwerfen einfacher Kartenskizzen.

Abth. A : 0 . K o z a k ,  Abth. B und C : Fr. N e u n t e u f e l .

M a t h e m a t i k  (3 St.). Arithmetik: Das dekadische Zali len system. Die vier Rechnungsarten 
mit unbenannten und einnamig beiiamiten ganzen und Decimalzalilen. Mass und Gewicht. 
Theilbarkeit der Żabien. Grosstes gem. Mass und kleinstes gem. Yielfaches. Die Lehre 
von den gemeinen Briichen. Das Rechnen m it mehrnamigen Zahlen nach Mocnik’s 
Arithm. fiir U. G. 1. Geometr. Anschauungslehre: Gerade, Kreis, Winkel, Parallele, 
Dreieck bis zur Congruenz. Abth. A und B: Dr. J . F r a n k ,

Abth. 0  : Ep. v. T  a r n o  w i e c k i.

N a t u r g e s c Ir i c li t e  ( i  St.). Siiugc- und die wirbellosen Thiere nach Pokorny.
Abtli. A und ( ’: O. M a y e r ,  Abth. I>: Dr. J. F r a n k .

I I -  O l s u s s e .

Ordinarius der Abth. A : Herr Prof. A. S z a  n k o w s k i ,  der Abtli. B : lle rr Prof. Em.
I > w o r s k i, Abth. C : lle rr I), C z e c h o  w s ki .

R e l i g i o  n s i e l i  r e  (2 St.). a) F iir die roni. katli. Schiller: Biblische Geschichte des a lten  
Bundes nach Schuiuaclier. C. T  o b i a s z e k.

b) F iir die gr. katli. Schiiler: Derselbe Lehrstoff nach Cybyk. N. O g o n o w s k i .
c) Fiir die gr. or. Schiiler: Das Leben und Wirken Jesu Christi, in roni. Sprache nach 

K. Andriewicz. J . S t e f a n e 1 I i.

In ruthenischer Sprache nach der ruthenischen Uebersetzung von Schuster.
E. C i u n t u 1 e a c.
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L a l e i  n (8 Si.). W iederholung der regelmassigen Formcnlehre mit den A usnahm en; unregel- 
miissige, defective und unpersbnliche Verba; Adverbia «nd Priipositionen. Ans der 
Syntax : die Congruenzlehre, Construetion der Stiidlenamen, Gebrauch der wielitigsten 
Conjunctioneii. A cc. und Nom. cum inf. Aus der Casuslehre das W ichtigste vom Gen., 
Dat., Acc. und Abl., darni die Participial-Constructionen nach der Grammatik und dem 
Uebungsbuche von Schultz. Alle 2 Woclien eine H ausarbeit und alle 8 Tage eine lialb- 
stiindige Schularbeit. Hausliche scliriftliche Praparation.
Abtli. A : A. S z a n k o w s k i, Abtli. B : Em. D w o r s k i, Abth. C : D. C z e c h o w  s k  i.

D e n i s  cl i  (4 S t.)- Wiederholung der Form cnlehre; der zusammengezogene und der zusammen- 
gesetzte Satz, das Wichtigste iiber die Periode und Uebungen in der Interpunction nach 
der Grammatik von W illomitzer; Orthographische Uebungen. Lesen mit sachlichen und 
sprachlichen Erkliirungen, Memorieren und Yortragen von poetisclien und prosaischen 
Stiicken nach KummeFs und StejskaPs Lesebuche I I .  Th. Aufsatze: alle 4 Woclien 2 
Schul- und 2 I Iausaufgaben. Abth. A : A. S z a  n k o w s k i ,

Abth. B : Em. D w o r s k i, Abtli. C : I). C z e c h o w s k i .

K o m ii, n i s c h (2 St.). Adjectiva, Numeralia und Pronomina nach Pumnuls Grammatik. Ein- 
iibung der neuen Orthographie. Lectiire nach Pumnuls Lesebuch I. Theil m it sachlicher 
und sprachlicher Erklarung, Memorieren und Vortrag poetischer und prosaischer Stiicke. 
Alle 14 Tage eine scliriftliche Arbeit. J . B u n i b a c u .

II u t h e n i s c h (2 St.). D ie Formenlehrc des Verbums, die Orthographie nach der Grammatik 
von Osadca, Lectiire nach dem Lesebuche fur die Untergymnasien von Komanczuk. Alle 
14 Tage eine scliriftliche Arbeit. S. B i 1 i n k i e w i c z.

G e s c li i c Ii t e u n d G e o g r. (je  2 St.). a ) Geschichte: Geschichte des A lterthum s bis zum
IJntergange des westrbmischen Keiehes nach Loserth. h) Geographie: Allgemeine Geo- 
graphie Europas und specielle Geograpliie von Asien, Afrika, Siid- und West-Europa, 
nach Umlauft, JL Cursus. Abth. A : D. O n c i u 1,

Abth. B : A. M i k u 1 i c z, Abth. C : C. K o z a  k.

M a t h c m a t i k  (8 St.). A rithm etik: W iederholung der Lehre von den gemeinen Bruchcn. 
Abgekiiizte Multiplication und I)ivision. Verhiiltnisse und Proportionen mit ihren An- 
wendungen. Einfache Kegeldetri und Procentenreclinuiig nach Dr. Fr. Mocnik’s Arithm. 1. 
Geomctr. A nschauungslehre: W iederholung der Winkel und der Dreiecke. Congruenz der 
Dreiecke und ihre Anwcndung. Kreislehre, Yierecke und Vielecke nach Dr. Fr. Mocnik 1. 
Abth. A : Dr. J . F  r a n k, Abth. B : V . F  a u s t m a n n, Abth. C : Et>. v. T a r  n o w i e c  k i.

N a t u r g c s c h i c h t e (2 St.). 1. Semester : Vogel, Keptilien, Amphibicn, Fische. 2. Semester:
Botanik nach Pokorny. Abth. A und C : O. M a y e r ,  Abth. B : H. Ż u k o w s k i .

III. Classe.
Ordinarius der Abth. A: I le rr K. W  u r z e r, der Abth. P>: H err J . S k o b i e 1 s k i.

R e i  i g i o n s l e h r e  (2 St.). a) Fiu* die rom. kath. Schiller: Biblische Geschichte des neuen 
Bundes nach Schumacher. C. T  o b i a s  z ek .

b) Fiu* die gr. kath. Schiiier: Derselbe LelirstofT nach Cybyk. N. O g o n o w s k i .

c) Fiir die gr. or. Schiiier: Liturgik in rom. Sprache nach Sam. Andriewicz.
J. S t e f a  n e 11 i.

E. C i u n t u 1 e a c.Derselbe Lehrstoll’ in rutheniseker Sprache nach Popiel.
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L a  t e i n  (6 8t.). D ie Casuslehre nach der Grammatik von Scliultz. Die praktischen Uebungen 
naełi Rożek \s Uebungsbucli I. Theil. Lectiire: Cornelius Nepos (ed. Audi*. Weidner) : 
Miltiades, Themistokles, Aristides, Pausaniae, Akibiades, Conon, Tlira.sybulns, Hannibal, 
(Jato, Attieus. Privatlectiire: Corn. Nepos: Epaminondas, Pclopidas, Agesilaus. Jeden 
Monat 2 Scliul- und 2 Hausarbeiten. Abtli. A : K. W u r z e r,

Abtli. B : J. S k o  b i e l s k  i.

(1 r i e c li i s c li (5 St.). Die Forinenlehre bis zu den Yerben auf \U nacli Curtius’ Grammatik. 
Praktische Uebungen nach SchenkFs Uebungsbucli. Tiiglich schriftliehe Priiparation. Im 
2. Seniester alle 14 Tage eine Sclmlnrbeit und jeden Monat eine Hausarbeit.

Abtli. A : J . S k o  b i e 1 s k i, Abtli. B : St. v. R e p t u.

D e u t s e li (3 St.). Formen- und Casuslehre nacli Willomitzers Grammatik. Lectiire poetischcr 
und prosaisclier Musterstucke niit spraehliełien und saehliehcn Erklarim en nacli Kummerks 
und StejskaPs Leseb. III. Memorieren und Yortragen von Gedichten. Monatlieh eine 
Scliul- und eine Hausarbeit. Abtli. A: M i k u 1 i c z, Abtli. B : Dr. D. O n c i u l.

R o  m ii n i s c h  (2 St.). Das abgekiirzte Pronouien, die unregelmiissigen Yerba nacli PurnnuPs 
Grammatik, Lectiire nacli PnmnuPs Lesebueh 2. Theil, I. Abtli. m it sacliliclier und 
spraclilicher Erkliirung, Memorieren und Yortragen poetisclier Stiicke, Uebersetzungen. 
Alle 2 Wocben eine scliriftliclie Arbeit. J . B u m  b a  c u.

R u t li e n i s c li (2 St.). Ergiiuzung der l''lexion des Yerbums, CongruenzJehre nacli Osad ca. 
Lectiire nach dem rutli. Lesebuclie von Partycki. Alle 2 Wochen eine scliriftliclie Arbeit.

S. B i 1 i n k i c w i c z.

G e s c Im c li t c (1 St.) u n d G e o g r a p li i c (2 St.). (i) Kurze Uebersicht der Gescliicbte des 
Mittelalters mit besonderer Beriicksiclitigung der (isterreichischen Geschielite nacli Loserth 
2. Theil. b) Yergleicliende specielle Geograpliie von Mittel-, Nord- und O st-Europa; 
specielle Geograpliie von Amerika und Australien nebst Uebungen im K artcnzeiclm en; 
lerner iibersichtliclieDarstellung der matliematisclien Geograpliie nacli Umlauft, III.  Gursus.

Abtli. A : C. K o z a k, Abtli B : Er N c u n l c u f e 1.

M a I li c m a t i k (3 St.). Das Reclinen mil unvollstiindigen Decirnalzalilen. Die vier Grund- 
rcclimmgsarteii m it ganzen und gebrochenen allgemeinen Zahlen. Potenziercn. t^uadrat- 
und Cubikwurzel nacli Mocniks Aritlim. 2. Geom. Anscluiuungslelire: Eliichcninlialt 
ebener Figuren, Ver\vandlung und Tlieilung derselben. Ausinessung der ebencn Eigurcn. 
Anwendung ileś [lythagoriiisclien Lelirsat-zes zur Aufldsung mamiigfaclicr Aufgaben- 
Aehnliclikeit geradliniger Figuren. Ellipse, Jlyperbel und Parabol nacli Mocniks A n- 
scliauungslehre 2. Abtli. A : O. M a y e r ,  Abtli. B : Ep. v. T a r n o w i e c k i .

N a t u r g e s c li i c li t e (2 St.). 1. Seniester: Mineralogie nacli Pokorny. 2. Seniester: Al Ig. 
Figeuscliaftcn der Kiirper, Wiirmelehre und Chemie, nacli Wassmutli.

Abtli. A : O. M a y  e r, Abtli. B : II. Z u k o w s k i.

I"V- Classe.

Ordinarius der Abtli. A: Herr Prof. (i. v. Mo r ,  der Abtli. B : Ilerr L. K o  c z y ń s k  i. 

R e l i g i  o n s i e l i  r e  (2 St.). a) Fiir die roni. katli. Scbiiler: Die l-Crkliirung der Cerimonien 
nach Erenzel. C. T  o b i a s z e k .
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b) Fur die gr. katli. Schiller: Derselbe Lehrstoff na:*h Popiel. N. O g o n o w s k i .

c) Fiir die gr. or. Schiller: Dor Katechismus nacli S. Andriewicz in roni. Sprache.
S t e f  a n e 1 1 i.

Derselbe Lehrstoff in ruthenischer Sprache nacli Guszalewicz. E. C i u n  t  u 1 e a  c.

L a t e i n  (6 St.). Grarnmatik (2 St.): Tenipus- und Moduslehre, das Wichtigste von der Pro- 
sodie und Melrik nacli der Grarnmatik von Schultz. Praktische Uebungen mit schrift- 
liclicr Priiparation nacli Kózek’s Uebungsbuch, 2 Theil. Lectiire (4 St.): Caesar b. g. I., 
II. und III.  Ovid’s Chrestomathie von Sedlmayer (einc Auswahl). Privatlectiire: Cacs, 
l». g. III.  — V. Alle 14 Tage einc Jlaus- und eine Schularbeit.

Abtli. A : O. v. M o r, Abth. H : L. K o c z y ń s k i.

G r i e c h i s c h  (4 St.). Wicderholung der Conjugation auł’ o). Die Verba auf [M) die Verba mit
verstiirktem Priisensstamme; ans der Syntax das Wichtigste u ber die Congruenzlehre, den 
Aceusativ und Genitiv, nacli Curtius’ Grarnmatik. Praktische Uebungen nacli SchenkPs 
Uebungsbuch. Taglich schriitliehe Priiparation. Alle 14 Tage eine ITausarbeit und jeden 
Monat eine Schularbeit. Abth A : St. G r u d z i ń s k i ,  Abth. B: U. K u c z y ń s k i .

D c u t s cl i  (.4 St.). Lectiire nacli KummeFs und Stejskafs Lesebuch 4. Theil mit sprachlicher 
und sacblicher Erliiuterung. Ans der Svntax der zusammengesetzte Satz, die Periode nacli 
WillomitzcFs Grarnmatik, die Tropen und Figuren ncbst den Grundziigcn der deutschen 
Prosodie und Melrik. Alle 14 Tage eine Hausarbeit, alle 4 Woehen eine Schularbeit.

Abth. A und B: P. P a s s  1 er .

K o m ii n i s c h (2 St.). Wicderholung der ganzen Formenlehre, die Mętlik, Lectiire nach 
Pum nufs Lesebuch 2. Theil, l i .  Abth. Yortrag poetischer Stiicke. Alle 14 Tage eine 
schriftliche Arbeit. J . P> u m b a c u.

K u t h e n i s c li (2 St.). ErgiLnzung der Formenlehre nach Osadca, Casuslehre, Prosodie, Ge- 
scliiiftsaufsatze, Lectiire nach dem Lesebuch fiir U. G. 2. Theil. Alle 14 rI'age eine 
schriftliche Arbeit. S. B i l i  n k i e w i c z.

G c s o. li i c h t e  u n d G e o g r a p h i e (4 St.). 1. Semester : Uebersichtliche Darstelhmg der 
Geschichte der Neuzeit mit IIervorhebung der fiir den osterreichischen Gesammtstaat 
wichtigsten Personen und Begebenheiten nach Jjoserth. 2. Sem ester: Spccielle ( ieographie 
der (isterreichisch-ungarischen Monarchie in ihrcm gegenwiirtigen Zustande mit llervor- 
hebung des engeren 1 leimatlandes nach Hannak. Abth. A und B : M i k u 1 i c z.

M a t h e ni a t i k (4 St.): Gleiehungen des 1. Grades mit einer und mehreren Uebekannten, 
zusammengesetzte Verhaltnisse und Kegeldetri, Gesellschafts- und Zinseszinsrechnuug 
nach Dr. Mocnik\s Arithm. 2. Stereonietrische Anschauungslehre, Ilauptarten der Kiirper, 
Oberllachen- und Yolumsbereehmfug nacli Dr. Fr. Mocnik 2, Theil.

Abth. A : Ep. v. T  a r n o  w i e c k i, Abth. B : L. G w i a z d o m o r s k i.

P h y s i k  (4 St.). Mechanik der festen, lliissigen und gasformigen Kdrjier, Magnetismus und
ElcktriciUit, W ellenlehre, Akustik und Ojitik nach W assm utlrs Lehrbuch.

Abth. A : Dr. G. S c h i I 1 i n g bis April, dann Dr. W a c h 1 o w s k i,
Abth. B : V. F  a u s t m a n n.
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■V. Classe.

Ordinarius der Abtli. A : Herr Prof. C. K o z a k ,  Abtli. B: Herr Prof. St. v. R e p  ta .

R e l i g i o  n s i e l i  r e  (2 S t) . a)  Fur die roni. kalli. Schiller: Einleitung in die Seliriflen des 
alten imd des neiien Bundes und die allg. Dogmatik naeh Martin. C. T o  b l a s z e k .  

b) F ilr die gr. katli. Schiller: Derselbe Lehrstoff naeh Wapler-Pelesch, l. Tlieil.
N. O g o n o w s k i.

C) Filr die gr. or. Schiller: Derselbe Lelirstofi’ in roni. Sprache mieli S. Andriewicz.
J . S t e f a n e 11 i.

In ruthenischer Sprache naeh Fedorowicz. F . C i u n t  u 1 e a  c.

L a  t e i n  (G St.). Livius (ed. Grysar.) J., II. Ovid (ed. Sedlmayer). Auswahl aus den Metam. 
Fast. und Trist. Grnmmatisch-stilistische Uebungen mit scliriftlicher Priiparation mich 
Haider. Alle 4 Woclien eine Schul- und eine ilausarbeit.

Abtli. A : J . S k o b i e l  s k i, Abtli. B : St. v. l i  e p t a.

G r i e c h i s c h  (5 St.). Xenophon-Chrestoinathie von Dr. Schenkl. Anab. II., LII. und VIII .  
Cyrop. II. und IX. Memorab. I I I . Horn II. I. und VI. (Ed Zechnieister). Priyatlect liro : 
Xenoph. Cyrop. 1. Iłom. II. II ., V II., V III. Syntax: die Lehre vom Numerus, Genus, 
Artikel, dcii Casus und Prapositionen naeh Curtius’ ( iranmiatik. Alle 4 Wochcn eine 
Schul- und eine Ilausarbeit. Abth. A : K. W u r z e r, Abtli. B : A.  S z a n k o w s k i.

D c u t s e h (3 St.). Graminatik (alle 14 Tage 1 Ś tunde): Lautlehre und Wortbildung naeh 
StrobPs Ilandbuch 1. Biindch. Charakteristik der epischen, lyriscłien und didaktischen 
Dichtungsarten. Lecture und Erklarung von Musterstiieken naeh dem Lesebuehe von 
Kumiucr und Stejskal 5. Band. Memorieren und Yortragen. Alle 2 Woclien eine sehrift- 
liche Ifaus- oder Schularbeit. Abth. A : Fr. N e u n t e u f e l ,  Abth. B : P. P a s s l e r .

K o i n i i i i i s c h  (2 St.). Grundziige der Metrik und Poetik. Lecture naeh PuinnuPs Lesebuch
3. Theil, m it den erforderlichen Erlauterungen der entsprechenden Perioden der Literatur- 
geschichte. Alle 2 Woclien eine schriftliche Arbeit. -J. B u m b a c u .

l i  u t h e ji i s c h (2 St.). Lecture naeh Dr. Ogonowski’s altruth. Chrestomathie, Literaturgescliichte 
des 11. Jahrhunderts. Alle 3 Woclien eine schriftliche Arbeit. S. B i 1 i n k i e w icz .

G e s c h i c h t e  u n d  G e o g r a p h i e  (3 St.). Geschichte des Alterthiuiis, vornelimlich der Griccben 
und Homer bis zu den punisehen Kriegen mit besonderer IIervorhebung der cultur- 
historisehen Momente und m it fortwiihrender Berucksichtigung der Geograjdiie. Naeh 
Loserth’s Grundriss 1. Theil. Abth. A : C. K o z a k ,  Abth. B: li. D u n d a e z e k .

M a t h e m a t i k  (4 St.). Die vier Grundoperationen mit ganzen und gebrochenen Zahlen, Deci- 
malbruche, Yerhiiltnisse und Proportionen und dereu Anwendung bei den burgerlichen 
Iiechnungen. Gleichungen des ersten Grades naeh Mocnik’s Lelirbuch der Algebra. 
Planimetrie naeh Mocnik5s Lehrbuch der Geometrie.

Abth. A : Dr. W a c h 1 o w s k i, Abth. B : V. F  a u s t m a n.

X a t u r g c s c h i c h  t e  (2 St.). Mineralogie und die wichtigsten Leliren ans der Geologie naeh 
Hoohstetter, Botanik naeh Pokorny-Kosicky.

Abth. A : O. M a y e r ,  Abth. B : Dr. ,1. F r a n k .
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“V I .  O l c L s s e .

Ordinarius der Abth. A: H err Prof. Ep. v. T a r n o w i e c k i ,  der Abth. B : Herr
Fr. N e u n t e u f e 1.

R e l - i g i o  n s l e ł i  r e  (2 St.). a) F u r die roin. katłi. Schiller: Specielle Dogmat ik na cli Martin.
C. T o b i a s z e  k.

l>) Fur die gr. katli. Schiller: Derselbe Lehrstoff nach Wapler-Pelesch, 2. Theil.
N. O g o n o w s k i.

c) Fiir <lic gr. or. Schiller: Derselbe LehrstofF in roni. Spraclie nach S. Andriewicz.
J. S t e f a n e l l i .

In ruthcnischer Spraclie nach Andrijczuk. E . C i u n t u 1 e a  e.

L a  t e i n  (G St.). Sali. Iugurtha; Cic. or. Cat. L, Virg. Aen. L , II. Ecl. I. Georg. II ., 453 
(laudes rustieae). (Kd. Hoffmann). Grannnatik nach Schultz, praktischc IJebungen nach 
Haider. Pri Yatlectiire: Sali. Catilina und Caes. b. c. I. nnd II. Gic. or. Cat. II. Virg. 
Acn. III.  Alle 4 Wochen ein Pensum und einc Composition.

Abth. A : L. K u c z y ń s k i ,  Abth. B : G. v. M o r .

G r i e c l i i s c h  (5 St.). Iłom. II. VI., V IIL  und X V III. (Ed. ITochegger), HerodoPs Perserkriege 
(Ed. Ilintner) V II. Xenoph. Mcmor. I., 1, 1—20 ; 2, 1 — 11; 49 55; 02—G4; I., 4 ;
II., 1, 2 1 —33. (nach SchenkPs Chrestomathie). Pri Yatlectiire: Iłom. 11. XIX. und Ilerod. 
VIII .  G rannnatik: die Priipositionen, die Tempus- und Moduslehre nach Curtius. Alle
2 Wochen cine schriftliche Arbeit. Abth. A : C z e c h o w s k i ,

Abth. B : D. B r  e s  s a n .

D e u t s c h  (3 Si.). Genealogie der Germanischen Sprachen, die Erscheinungen der Formen- 
association und Isolierung nach Strobks Ililfsbuch, 2. Biindchen. Uebersicht der deutschen 
Literaturgeschichte von den iiltesten Zeiten bis zu den Sturmern und Driingern. Lectiire 
von Musterstiicken (Nibelungenlieder (Auswahl, Simrock), von W alther v. d. Vogelweide 
(Auswahl, Simrock), Klopstock, Wieland und Lessing) nach dem Lesebuche von Kummer 
und Stejskal VI. B. Ausserdem Lessing’s «Minna vom Barn hel m.v und «Emilia Galotti>. 
Alle 3 Wochen abwechselnd eine Schul- oder Ilausarbeit. Fr. N e u n t e u f e l .

K o m i i n i s c h  (2 St. . Die Literaturgeschichte des IG. und 17. Jahrhunderts mit der entspre- 
chenden Lectiire nach PumnuPs Lesebuch 3. Theil. Alle 2 Wochen eine schriftliche 
Arbeit. J . B u m b a c u .

K u t h e n i s c h  (2 St.). Die altslayische Conjugation und Lectiire nach Dr. Ogonowski^ alt- 
rutheniscłier Chrestomathie, Literaturgeschichte des 12. und 13. Jahrhunderts. Alle
3 Wochen eine schriftliche Arbeit. S. Bi l i  n k i e w i c z .

G e s c h i c l i t e  u n d  G e o g r a p h i e  (4 St.). Schluss der Geschichte der Romer von der Aus- 
breitung ilirer Herrschaft iiber die Grenzen Italiens hinaus bis zum Untergang des west- 
riiniischen Reiches. Geschichte des Mittelalters. Eingeliende Behandlung des Papstthums 
und Kaiserthums, dagegen Einschrankung der Territorialgeschichte auf die universal- 
historisch wichtigsten Begebenheitcn. Stete Beriicksichtigung der Culturgeschichte und 
Geoglaphie. Nach Losertlds Grundriss I. und II. Theil.

Abth. A : C. K o z a k ,  Abth. B: R. D u n d a c z e k .

M a t h e n i a t i k  (3 St.) Arithmetik : Potenzen, Wurzeln, Logarithmen. Quadratischc Gleichungen 
mit einer Unbekannten nach Mocnik’s Algebra. Geometrie: Stereornctrie. Goniometrie* 
Das rechtwinkelige Dreieck nach Moenik’s Geometrie. Ep. y. T a r n o w i e c k i .
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N a t u r g e s c h i c li t e (2 St.). Zoologie nach Woldrich.
Abth. A : O. M a y e r ,  Abtli. 15: Dr. J . K r a  n k .

T7"IX. Classe.

Onlinarius der Abtli. A: Ilerr Prof. K. D u n d a c z e k, der Abtli. R: Jle rr Prof. Dr. A.
W a c li 1 o w s k i.

R e I i g i o n s 1 e h r  e (2 St.) a) Fur die roni. katli. Schiller: Die katholisclie Sittenlehre nacli 
Martin. C. T o  b i a s  z e  k.

0) .Fiir die gr. kalli. Schiller: Derselbe Lehrstoff nacli Martin-Cybyk.
N. O g o n o w s k i.

c) Fiir die gr. or. Schiller: Derselbe Debra to fi* in roni. Sprache nacli S. Andriewicz.
J . S t e f a n e 11 i.

In ruthenischer Sprache nach^Seliriften nacli Fedorowicz. JO. C i u n t u I e a c.

L a  t e  i n (5 St.). Lectiire: Gic. pro lege Man., pro Arcliia poeta, dann Laelius, Virg. Aen. VI J. 
und VIII .  (Kil. IloHiiiann). Praktische Stiliibungen nach Haider II. Theil. Iu jodem 
Monat eine Hans- und eine Schularbeit. Abth. A : St. v. R e p t a,

Abth. R:  K. W u r z e r .

G r i e c h i s c h  (4 St.). Demosth. Olynth. I., II . und IIL , Pliil. L und II. und de pace; 
Iłom. Odyssee (Ed. Pauly) L., IX . und X. Privatlecture: Dem. Pliil. III., Horn. Od. 
II. und III.  Grammatik nach Curtius, Uebungen naoh Sclienkl. .Jeden Monat eine Ilaus- 
und eine Schularbeit. Abtli. A : J . S c h rn i d, Abth. B: Km. I) w o r s k i.

D e u t s c h  (8 St.). Geschichte der deutsohen Literatur seit der Kpoche des Sturms und Drangs 
zu Schillers Tode. Lectiire: Herder, Goethe, Schiller nach dem Lesebuche von Kummer 
Stejskal VII .  Bd. ; Goethes Ipliigenie, nach der HbldeFsehen Schulausgabe. Privatlectiire: 
die niclit in der Schnie gelesenen poetischen Stiicke Schillers und Goethes, sofern sic boi 
letzterem niclit in die folgende Classe gehoren ; Goethe’s «Gdtz», «Clavigo», «Egmont , 
Tasso»; Schiller’s «Riiuber», «Kabale und Liebe», <Fiesco», «Don Carlos». Redeiibungen. 

Memorieren. Aufsiitze von drei zu drei Wochen, abwechselnd eine Schul- und eine Ilaus- 
arbeit. R D u n d a c z e k .

R o m a n  i s c l i  (2 St.). Literaturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts mit entsprechen<ler 
r.ectiirc nach PumnuPs Lesebuch, 4. Rand, I. Abtli. Alle 2 Wochen eine schnltliche 
Arbeit. J . R u m b a c u .

R u t li e n i s o li (2 St ). Literaturgeschichte des 14., 15., Ib., 17. und 18. Jahrhunderts, Lectiire 
nach Toronski’s Lesebuch mit asthetisch-kritischen Erliiuterungen. Alle 8 Wochen eine 
schriltliche Arbeit. S. R i 1 i n k i e w i c z.

G e s c h i c h t e  u n d  G e o g r a p h i e  (8 St.). Geschichte der Neuzeil bis zur Einigiing 
Deutschlands mit besonderer IIervorhebung der durch die religidsen, politischen und 
wirthschaftlichen Umwiilzungen łiervorgerufenen Veriinderungen im Rildungsgange der 
curopiiisclien Culturvdlker und mit fortwiilirender Rcrucksichtigung der Geographie. Nach 
Losertlbs Grundriss I I I .  Theil. P , P a s s i e  r.

M a t li e m a t i k (8 St.). Gleichungen zweiteu Grades mit mehreren Unbekannten. Einige hiihere 
Gleichungen. Progressionen. Gombinationslehre. Rinomischer Satz. Nach MoeniIPs Lelir- 
buch dei Algebra. Anwendung der Trigonoinetrie. Anwendung der Algebra zur Lbsung 
geom. Probleme. Analytische Geometrie. Nach Mocnik’s Lehrbuch der Geometrie.

Dr. W a c h 1 o w s k i.
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P h y s i k  (8 St.). Einleitung. Mechanik. Wiirmelehre. Chemie. Nach W allentin’s Physik fur die 
oberen Classen der Mittelschulen. V. F a u s t m a n n .

P  h i ł o s o p h i s c h e P r o p a d e u t i k  (2 St.). Logik nach Drbał.
Abth. A : K. D u n d a c z e k, Abth. B : Dr. A. W a c h l o  w s k i.

“V T I I -  C l a s s e .

O rdinarius: Herr Prof. V. F a u s t  ni a n n.

R e l i g i o n s l e h r e  (2 St.). a) F iir die rdm. katli. Schiller: Kirchengeschichte nach Robitsch.
C. T o b i a s z e  k.

b) Fiir die gr. kath. Schuler: Derselbe LehrstoiF nach Cybyk. N. O g o  n o w s k i.
c) Fiir die gr. or. Schiller: Derselbe LelirstofT nach eigenen Schriften in roni. Sprache.

J . S t e f a n e I 1 i.

In  ruth. Sprache nach Schriften, nach Fessler. E . C i u n t u 1 e a c.

L a  t e i n  (5 St.). Hor. (Ed. Grysar ) Od. I., 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 24, 28, 
34, 85, 87 ; 11., 2, 8, 7, 10, 13, 15, 17, 2 0 ; I I I . ,  1, 2, 8, 4, 5, 8, 80 ; IV ., 8, 5, 8, 
15; Epod. 2 ; Sat I., 1, i), 10; carmen saec. Epist. ad Pisones; Tac. Germ. 1—27; Ilist.
I.; (Ed. Miiller.) Privatlecture: (Jic. Cato Major, Laelius, Virg. Aen. V III., IX ., X . ; 
Tac. liist. V. und Agric. Grainmatisch-stilistische (Jebungen nach Supfle, II. Monatlich 
eine Haus- und eine Schularbeit. St. W o 1 f.

G r i e c h i s c h  (5 St.). Plato: Apologie, Criton, Gorgias. Sophocles: Electra; H om er: XIX ., 
XXI. Priva tleć turę: Homer Odyss. X X II., X X III. Plato Protagoras, Mcnon, Phiidon Sopli. 
Antigone. Uebungen nach SchenkPs Uebungsbuch f. O. G. Alle 4 Wochen eine Haus- 
und Schularbeit. G. v. M o r.

D e u t s c h (8 St.). Literaturgeschichte bis zu Goethe’s Tode mit Hervorhebung der Literatur- 
bewegung in Oesterreich; ferner Wiederholung der ganzen Literaturgeschichte. Schullecture 
von Goethe’s < Hermann und I)orothea», Lessing’s «Laokoon» und SchillePs Abhandlung 
«Ueber naive und sentimentalische Dichtung» nach Gracser’s Schulausgaben. P rm itlectu re : 
<■ Wallenstein», <Maria Stuart*, «die Bnuit von Messina», < Wilhelm Tell», Goethe’s «Faust>. 
Memorieren von SehilleFs «Glocke>. Redeiibungen, Aufsiitze von drei zu drei Wochen, 
abwechselnd eine Schul- und eine Hausarbeit. A. M i k u  l i c z .

R  o m ii n i s c li (2 St.). Literaturgeschichte des 10. Jahrhunderts mit entsprechender Lectiire 
nach Pum nul’s Lesebuch 4. Band, II . Abth. Alle 2 Wochen eine schriftliche Arbcit.

J . B u m 1) a  c u.

R u t h e n i s e h  (2 St.). Lectiire nach TorońskBs Lesebuch mit asthetisch-kritischen Erliiute- 
rungen und Metrik und Poetik. Literaturgeschichte des 14. Jahrhunderts. Alle 3 Wochen 
eine schriftliche Arbeit. S. B i I i n k i e w i c z.

G e sc* L i c h t e  u n d G e o g r a p h  i e (3 St.). 1. Sem .: Geschichte der bsterreichisch-ungari- 
schen Monarchie in ihrer weltgeschichtłichen Stellung; ubersichtliclie Darstellung der 
bedeutendsten Thatsachen ans der inneren Entwickelung des Kaiserstaates. 2. Sem.: 
(2 S t.): Eingehende Schilderung der wiclitigsten Thatsachen iiber Land und Lento, Ver- 
fassung und Ver\valtung, Production und Cultur der osterreichisch-ungarisehen Monarchie, 
nach llannak. (1. St.) Recapitulation der wichtigeren Partien der griechischen und 
romischen Geschichte, nach Loserth’s Grundriss I. P. P  a s s 1 e r.
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M a t h e m a t i k  (2 St.). Wiederholnng (ler gesanimten Algebra, und der Geometrie mit zahl- 
reiohen einschliigigen Aufgaben. V. F  a u s t m a n n.

P h y s i k (3 St.). Magnetismus und JEleetricitat, Wellenlehre, Akustik, Optik und Astronomie 
naeli Wallentin. Dr. A. W a cli 1 o w s k i.

P  b i I o 8 o p  li i s c li e P r o p ii d e u t i k (2 S t ). Empirische Psychologie nacb Lindner.
R. D u n d a c z  e k.

/>) F  r e i  e G e g e o s t a n d  e.

1. R  o m ii n i s c li e S p r  a c  h e fitr Nichtromiinen (in 2 Abtli. je 2 St.). 1. A b th .: Lesen
und ortliogr. Uebungen, Verwandlung der Rucbstaben, Genusregeln, Declination der 
Subst. und Adjectiva, Comparation der Adj., Numeralia, Conjugation der Hilfsyerba. 
Leicbte llebersetzungpiibungen miindlich und schriftlich. — II . A bth .: Die Pronomina, 
die 4 Conjugationen in directer und rellexiver Fornp die Anwendung der Suffixpronomina 
und des Artikels, die indeelinablen Redetheile. Beiderseitige Uebersetzungen. Memorieren 
lcieliterer Stucke und Wiedergabe des Inbaltes derselben in romiiniseber Spracbe.

J . Lu ml) a cu .

2. P o l  n i  so li e S p r a c b e  (in 2 Abth. je  2 St.). I. Abtli.: Die Formenlehre und ein- 
sehliigige Yersion nach Prof. PoplińskPs Elementarbueh; scbriftlic.be Priiparationen und 
Dieta,uda. — II . Abtli. Syntax, insbesondere die syntaktiseben Eigentbiimliehkeiten der 
polniscben Spracbe nacb der Scbulgrammatik von Anton Małecki. Lectiire des Lese- 
bucbes <: Wy pisy polskie--) ('Tom IV.) mit besonderor Rerijcksiebtigung der prosaisc.ben 
sowohl, ais der poetiscbcn Lesesttioke von Vineenz Pol und. .1. 1. Kraszewski; die letztc 
Literat u rperiodo in Riograpbien; schriftliche Reproduetionen des Gelesenen.

Km. D w o r s k i .

8. F r a n z b s f s c h e  S p r a c b e ,  I. Jahrgang (3 St. woch.). Ausspracbe, avoir, etre und 
die regelmiissigen Formen der vier Conjugationen im Activ und Passiv, die (kmjugation 
des rellexiveu Yerbs, bestimmter und unbestimmter Artikel, numeralia, pronomina perso
nalia, possessiea, demonstrativa und interrogativa, partitiver Genitiv, unregelmassiger 
pluralis der substantiva, comparation der adjectiva, Wortfolge, Negationen und die wieli- 
ligsten PriiposiiiomMi mit nuindlicben und scbriftliehen liausliehen Uebungen nacb Dr. 
Carl Pl<)tz’s Elementargrammatik. Alle 14 Tage scliriftlichc halbstundige Sebnlarbeit. 
11. Jalirgang (3 St. wbcli.). Wiederholnng der wiclitigsten Partien ans der Formenlelire, 
das W iehtigste ans der Syntax naeli Suplle’s Grammatik. Lectiire naeli Siipfle’s Lesebueli. 
Scliriftliclie Uebungen nach Plotz.

I. Jalirgang: A. S z a  n k o w s k i, U. Jalirgang: M. S c  b r o c k e n f u  x.

4. F r e i b a n d z e i c b  n e n  (in 2 Abtli. zu je  2 St. wbcli.). 1. Bei den Anfśingern: 
Zciehneii der geraden mul krummcn Linieli in versohiedenen Lagun. Tbeilung der Ge- 
radeu naeb bestimmten Angaben, Zeiehnen von Winkeln und geometriscben Figuren, 
ł^ntwerfen leiebter geometriseber Ornainente nacb vorher gezeicbneten Ilillsliguren und 
bei den fabigeren Sebulern Zeiclinen complieirter ornamentaler Formen und menseblieber 
Gesichtstheile in Contour und ITalbscbatten. — 2. Bei den yorgebildeten Schiilern: Auf- 
fassen, Entwerfen und Ausfiihren von Ornamenten, landsebaftlicben Studien, Tbieren, 
nienscldieben Kbrpertlieilcn und zwar in Originalgrosse, in yerkleinertem und yergrossertern 
Masssta.be. Beim Zeiehnen wurde Anfangs Bleistift, spiiter Kobie, Kreide, Tuscb und 
Sepia gebrauelit. J • P  i b u 1 i a k.
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5. O e o m e t .  r i s c h e s  Z e i c h n e n  (2 St. woeh.). Zeiclmen und Bestimmen der Punkte 
nnd Linieli, Constmetion der Senkrechten ; Zeichnen der Parallelen, der W inkel, Con- 
struetion der Winkel in Graden, Theilung der Geraden : Constmetion verjungter Mass- 
stiibe, Theilung der Winkel, Constmetion oines Winkelmessers, Constmetion der Dreiecke, 
Yierecke, congruenter, ahnlicher und regelniassiger Figuren, Kreisaufgaben, Cons ruetion 
der Tangenten des Kreises, Einzeiclmungen und Beriihrungen von Kreisen, Yerwandlung 
der Figuren, Theilung der Figuren, Bestimmung der vier merkwurdigen Punkte eines 
Dreieekes, Constmetion der Kegelschnittlinien (Ellipse, Hyperbel, Parabel).

G. v T a  r  ii o w i e c k i.

(>. S t e n o g r a p h i e  in 2 Abth. J. Abth. (2 St.). Wortbildung, Wortktirzung und die 
Grundzilge ans der Satzkiirzung nach dem Lehrbuclie von Kiihnelt, mit fortwahrenden 
Lc>e- und Schreibiibungen unter Zuhilfenahrne von FaulmaniTs stenogr. Anthologie. — 
II. Abth. (1 St.): Fortsetzung der Satzkurzung und logisehe Kiirzung nach Kiihuelt’s 
Lesobuch und FanlmannT* Selmie der Pra.Gs mit besonderer Rueksieht auf die Uebung.

. G. v. Mo r .

7. G e s a n g  in 2 Abth. I. Abth. (2 St.). Allgeineine Musiklehre. Treffiibungen auf den 
einzelnen Interyallen der diatonisehen Tonleiter. Vocaliscn und Solfeggien. Singen ein_ 
und zweistimmiger Lieder. II. Abth. (1 S t.) : Fortsetzung der Trefilibungen, drei- und 

yierstimmiger Gesang, Yortragslehre, wie aud i das riehtige Singen guter Kirdienlieder.
Fur die kath. u. israel. Scluiler: Fr. N e u n t c u f e l .

F u r die gr. or. Schiller: J . W o r o b k i e w i c z.

8. T u r n e n  in 12 Abth. (je  2 St.). Der Turnimterrieht wurde gemiiss den mit den h. 
Ministerial-Verordnungen vom 20. Seplember 1875, Z. 14258 und 15. ApriI 1870, Z. 5007, 
verlautbarten Instructioiien ertheilt und unifasstc Ordninigsubungen, Freiiibungen, Geriith- 
iibungen und Turnspiele. Bei allen Turnubungen Berucksichtigung des iisthelifchen Mo- 
mentes, strenge Forderung pniciser Darstellung bebufs Sieberung giinstigcr Finfiussuabme 
auf eine stetig fortsehreitende harmonische Korperentwicklung.

L. G w i a z d o m o r  s k i.

0. K a i  1 i g r a  p h  i e  in J. a, I. b und I. c (je  1 St.). Deutsche und lateinische Current- 
sehrift. E. T a r  n o w i e c  k i.

<') lJntoiTiclitss])i’aclH'.
Die (Jnterrichtssprache ist die deutsche. Jedoch bei dem gr. or. Religionsunterriehte und 

den gr. or. Exhorten ist fur die rom. Schiller die roni., fur die ruth. Scluiler aber die rutli. 
Sprache, dann bei dem rom. Sprachunterrichte ist die rom., dagegen bei dem gr. kath. Reli- 
gionsunterrichte, bei den gr. kath. . Exhortcn und dem ruth. Sprachunterrichte ist die ruth. 
Sprache zugleich die Yortragssprache.

Was die Yerpfiichtung der Scluiler zur Theilnahme an dem Unterrielite in den Landes- 
sp raeh en betrifft, so ist dieselbe obligat fiir die geborenen Romiinen und Rutlienen, f ii i* die 
iibrigen Scluiler aber ein freier Gegenstand.
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II. Themen,
w c lr lie  v o n  d e n  S c lii i le r i i  d e s  O b e r g y m n a s iu m s  b e a r b e i t e t  w u rd e n .

a) In  d-e-vo.tscl3.er S p raclie .

V. ( ' l a s  s e  Abtli. A: 1. SchilleFs Kraniche des Ibycus. (Gedankengang.) — 2. Es sind die 
BiJder und Vergleiche ans Nep. Vogel’s Balladę «Widukind» herauszuheben und naeh 
gewissen Kategorien zusammenzustellen. (Naeh dem Noiatenheft.) — 3. Welcbe Um- 
stiinde bewogen den jungeren Kyros gegen seinen Briuler Artaxcrxcs zu Felde zuziehcn? 
(Naeh Xen. Anab.) — 4. Das Leben der Yogel im Winter. — 5. Ileine’s «Belsazar>> 
nnd Uhland’s «GIiiek von EdenhalB (naeh ibrem Grundgedanken). - G. Yolker und 
Morand. — 7. Der Mensch bedarf des Mensehen. (Dispos.) — 8. Die Schlacht. bei Kn- 
naxa. (Naeh Xen. Anab.) — 9. Riesen und Zwerge in der deutsehen Ileldensage. 
(Charakterziige.) — 10. Reinecken’s Tiicken gegen Braun den Biiren und Minze den 
Kater. (Nacli Goethe’s <Keinecke Fuchs».) — 11. FriifHingsstimmen. — 12. a)  Apollo 
der M annertodter; b) Streit zwischen Aeliill und Agamemnon. (Naeh Horn. II. I. Ges.) — 
13. Welchcn Reichthum soli die Jugend zu erwerben trachten ? — 14. Das Bied und 
seine Gattungen. (Riiekbliek auf die im Semester gelesenen lyr. Gedichte.)

F. N e n n t e  u f e 1.

V.  C l a s s e  Abtli. B: 1. Die Griindung Roms (Naeh Livius.) 2. Das nltgrieehisehe T h e a te r .—
3. Wie erregt das Nibelungenlied die Theilnahme fUr Siegfried? — 4. Ilagen. (Fin 
Charaktcrbild.) — 5. Lieht- und Schattenseiten der spartanisehen Erziehung. — G. Die 
Konige der Nibelungen- und Amelungensage. — 7. Freuden des Winters. — 8. Athen 
und Sparta im griechisehen Heldenkampfe. — 0. Die Ueberraschung des Yaters. (Ein 
Gemiilde.) — 10. Wieder erstanden. — 11. E ine Morgenwanderung. — 12. Mittel zur 
Verbreitung der Pflanzen. — 13. In die M eim at! P. P a s s 1 e r.

YI. C l a s s e  Abtli. A : 1. Brunhild in der Edda und im Nibelungenliede. — 2. Durch Mensehen 
und fur den Mensehen wird der Mensch. — 3. Die innere Charakterentwickelung Par- 
civals. — 4. Die Gastfreundsehaft ais leitendes Motiv im Nibelungenliede. — 5. Der 
fahrende Siinger im Mittelalter. — G. Verhaltnis W althers v. d. Vogelweide *zu Kónig 
Philipp v. Schwaben. (Nacli d. Spruchen.) —

7. ,,Arbeit und Fleiss sind Fliigel,
So fuhren iiber Stroni und Hiigel.“ — ,

8. Inwiefern sieht Haller in der Arm uth der Alpenbewohner iliren Reichthum? —
9. Der Ziirchersee, ein liolies Bied der Freude. (Nacli Klopstocks Ode.) — 10. Des
Aeneas Ankunft und Empfang bei der Konigin Dido. (Naeh Vergil I . Ges.) — 11. lluons 
Schuld und Siihne. (Aeussere und innere Motive.) — 12. Charakteristik des W irthcs in 
Bessing’s «Minna von Barnhelni». F. N e u u t e u f e 1.

VI. C l a s s e  Abtli. B : 1. Der Untergang der Burgunder. (Nacli der Edda und nacli dem Nibe
lungenliede.) — 2. Rom yerdankt seine Grosse niclit ausschliesslieh iiusseren Yerliiilt- 
nissen, sondern vielmehr der Tuclitigkeit seiner Biirger. — 3. Wodurch wird das Grauen- 
hafte in Hagens Charakter gemildert? — 4. «Walthers v. d. Vogelweide», Bilder nacli 
gewissen Kategorien geordnet. — 5. Hans Saehsens poetisehe Sendung; von Goethe. 
(Gedankengang.) — G. LutheFs Bibeliibersetzung und ilire Bedeutung fur die Entwicke- 
lung der nhd. Schriftsprache. — 7. Die gute Sache stiirkt den sehwachen Ann. — 
8. cl) Das Leben der Alpenbewohner; ?>) N atur bedarf weit minder ais wir glaubcn
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wetn nicht an wenig genugt, den inacht kein Reichthum satt>. (Nach Haller’s Alpen.) — 
1). a) Charakter des Jugurtha; />) Charakter des Marius. (Nach Sallust.) — 10. l)ie 
Gestalt des Ahadonna. (Nach Klopstock’s Messias TI. Ges.) — 11. */) Iliions Sendung 
in Bagdad. (Nach Wielands Oberon V. Ges.) b) Das Zwergmotiv im Oberon und im 
Ortnit. — 12. Die Ringepisode in Lessing’s «Minna von Barnhelm». — 13. Telheim’s 
Ehrbegriff. F. N e u n t e  u f e 1.

VII .  C l a s s e  Abtli. A: 1. Wie steigert der Dichter in der anfsteigenden ITandlung der Emilia 
Galotti nnsere Theilnahme flir das Schieksal Appianis und Emilias? — 2 Ueber die 
Mittcl zur Erweckung der Genies in Deutschland. (Nach IIerder’s Einleitung zur z weiten 
Sammlung der «Fragmcnte iiber die neuere deutsche Literatur».) —

3. El was fiirchten und ho tlen und sorgen
Muss der Mensch fur den kommenden M orgen:
Dass er die Schwere des Daseins ertrage 
Und das ermiidende Gleichmass der Tage,
Und mit erfrischendem Windesweben 
Kriiuselnd bewege das stockende Lcben.

Schiller: «Die Braut von Messina>. —
4. Welche iiusseren Umstiinde beforderten das Aufbliihen der Kiinste bei den Griechen? 
(Nach Uerders «Ideen zur Philosophic der Gesehichte der Menschheit».) — 5. Welche 
Aufsehliisse gibt uns Goethe's «Zueignung» iiber Ursprung, Wesen und Bestimmung seiner 
D ichtungen? — (>. Das Lob der schonen Wissenschaften. (Nach Cicero pro Archhi 
poeta c. 7.) — 7. Das Wesen der Phantasie, nach Gocthe’s Llymnus «Meine Gdttin». — 
8. Mit wclchen Griinden sucht Pylades Iphigenien zur Untreue gegen den Kbnig zu 
bewcgen ? — 9 Die Seelenleiden des Orest und ihre Heilung. — 10. Ueber die Nenien 
im allgemeinen und dereń Stellung zu Nicolai und Lessing. — 11. Wie kann sich der 
nach sittliche.r Yollkommenhcit und Seelenfrieden strebende Mensch iiber die ihm gesetzten 
sinnlichen Scliranken erhehen? (Nach 8chiller’s :  «Das Ideał und das Leben».) — 
12. SchilleFs Lchen. Biographische Skizze. R. D u n d a c z e k .

VII. C l a s s e  Abth. B : 1. Wie ist die Entdeckung der verbrecherischen Intrigue in der auf- 
steigenden Handlung der Emilia Galotti vorbereitet und in der absteigenden dargestellt? —
2. Gang der Begebenheiten in Shakespeares Macbeth. (Ausfuhrung des Uerder’schen 
Scenariums in den iliegenden Bliittern «Von deutscher Art und Kunst*.)

3. -  Wer sich die Musik erkiest —
H at ein himmliseh G u t gewonnen:
Denn ihr erster Ursprung ist 
Von dem Himmel hergenommen —
Da die lieben Engelein
Selber Musikanten sein ! (Luther.) —

4. Die Gebnrtstagsfeier Klopstock’s am 2. Ju li 1773. — 5. Welche Gedanken iiber sein 
poetisches Streben bat Goethe in dem allegonschen Gedichte «Zueignung» ausgesprochen ? — 
(j. Das Leben des Dichters Arcliia’s. (Nach Cicero’s Rede flir ihn.) — 7. Worin liegt 
nach Goethe das Gottliche der Menschennatnr und seine Beschriinkung? (Nach den 
Gedichten «Das Gottliche* und <41 ren zen der Menschheit».) -— 8. Das Leben des Orest 
bis zu seiner Ankunft in Tauris. —- 9. Der sittliche Conflict in der Seele Iphigeniens. —
10. Welche Geschichts- und Literaturan sich ten enthalten Schiller’s Epigram me «Die Eliisse«?—
11. Wie kann sich der nach Macht, Schonheit und W ahrheit strebende Mensch iiber
die ihm gesetzten sinnlichen Scliranken erhehen? (Nach Schiller’s: «Das Ideał und das 
Leben».) - 12. SchillePs Leben. Biographische Skizze. R. D u n d a c z e k .
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V III. C 1 ji s 8 e. 1. Die Reize der Waldeinsamkeit. — 2. «In deiner Brust sind deines Schicksals 
Sterne». Schiller. -  3. a) Gedanken ang und Gliederung der Erzahlung des Richters 
im (i. Gesange von Goethe’s «Hermann und Dorotliea». b) Die wichtigsten Oertlichkeiten 
in Hermann und Dorothea. — 4. Die Bezieliungen zwischcn dem Werke des Glocken- 
gusses und den Ercignissen im Menschenleben in SchilleFs <Lied von der Glockc». —
5. Gang der Verlmndlungen «Der Schweizer auf dem Kutii -. (Nach Sehiller’s W. Tell, 
Act II., Sz. 2.) - -  3. Worin besteht das Wesen ecliter Vaterlandsliebe? — 7. Warum 
mussten die Meister der Laokoongruppe nacli Lessing im Ausdrucke des kórperlichen 
Schmerzes Mass lialten? — 8. Die scbweren Stellen in Buchern und im Leben. —
9. Inwiefern entsprielit Goetlie’s «Hermann und Dorothea» den Ansichten Lessing’s im 
«Laokoon»? (Stiiek IG.) — 10. Wie stelit Schiller in seinen Romanzen die schónen 
Korper dar? — 11. «Lust und Liebc sind die Fittiche zu grosscn Thatem . Goethe.

A. M i k u 1 i c z.

b) I n  ro m an isc łie r  S p iaclie .

V. C 1 a s s e. 1. Petrecerea ferielor expirate. — 2 Tradipunca despre fundarea Romci. —
3. Cari au fostu cei mai fruntasi condueetori si luptatori iii resboiul troianieu ? —-
4. Deserierea £xpostyiunii cernau^ene din anul 1886 in ccea, ec privesee obiectelo expuse 
din partea poporului nostru. — 5. Tema alesa liberu din cuprinsul bucatilor oetite s?i 
explicate in ęcóla. — G. Care este mijlocul celu mai potrivitu spre a alunga lenea dela 
noi? — 7. Cate 5ji cari feliuri de scriere au intrebuintatu Komunii cielą inceputul litera- 
turei lor ęi pana in presentu? — 8. Catu dc marę este campul limbei romanc si cate 
dialeete are ea? — 9. Este dreptu cuinca llelcnii antici au fostu in multe privin^e in- 
yetatorii Romanilor? — 10. Tema semestrala alesa liberu de fia-care. J . B u mb a e i i .

VI.  C l a s s e .  1. Expositiunea din Cernauti din anul 188G si insemnetatea ei pentru cultura
^erei nóstre. — 2. Pentru-cc trebue se crutamu noi paserile eantatóre? — 3. Pentru-ce 
trebue se crutamu se cultiyamu noi padurile? — 4. Tema alesa liberu de fift-eare din 
campul istoriei universale. — 5. Folosul ce nidu aduce cunoseinta mai multor lirnbi. — 
G. Ce insemnetate au riurile pentru teritoriul percursu d ee le?  — 7. Insemnetatea anului 
nou la poporul nostru. — 8. Simtemintele popora^iunii bucoyinene in ajunul vinirii 
Arehiducelui Rudolfu fji primirea acestuia in Cernauti. — 9. Privire asupra materielor 
cetite din biblioteca pentru tinerimea romana. — 10. Tema semestrala alesa liberu de 
fia-care. J . B u  m b a  c u.

V II. C l a s s e .  1. Se se demonstre prin exemple adeyerul cuprinsu in (lisa stramosilor nosjtri :
«verba moyent, exempla trahunt». — 2. Cele patru anutimpuri ca iccine sć.u simliólc ale 
yie^ei nóstre. — 3. Tema libera alesa de fia-care din campul literaturei nóstre poporale. — 
4. Necesitatea apei, respective urnidelei pentru existenta ęi desyoltarea organismelor vege- 
tabilice. — 5. Ce inchipuire are poporul nostru despre uriaęi si pitici? — G. Despre 
incunjurarea Vienei prin Turci in  anul 1G83. — 7. Ce urm ari a avutn caderea Constan- 
tinopolei sub Turci? — 8. Se se arete intru catu este agrieultura inceputul ęi sprijinul 
culturei omenesci. -  9. Cari popóre streine se subjugara de Romani iji se prefacura cu 
timpul in popóre romanice? — 10. Insem netatea gimnasticei la lle len ii antici si cliiaru 
la Romani. — 11. Tema semestrala: Prim irea Arehiducelui Rudolfu in Cernauti in Iuliu 
ulu anului 1887. J . B u m b a c u .
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VIir.  Cl  ms sc . 1. Prin  ce este omul superioru tuturor creatiunilor? — 2. Cari sunt folósele 
!<i relele cansate prin electricitatea atinosferei? — 3. Ce insernnetate are numele celu 
hurm alu parintilor pentru urmaęii lor. — 4. Pentru-ce ne sim^imu noi de’mpreuna en 
intryga natura la sosirea primaverii ca ęi reinviati ? — 5. Ineeputul ^i caracteristioa 
liaidiieilor, despre cari tracteza cantecele romanc numite «haiducesci». — 6. Cand si pe 
care cale s’a introdusu limba s!avona-vechia la Komani? - 7. Scrisu-au KomAnii si 
roiwanesce in timpul cand intrebuin^au ei limba slavona in scolii, biserica si adm inistra- 
^iune? — 8. Petrecutu-au Komanii ne’ntreruptu in Dacia Traiana dcla colonisare ęi 
pana in presentu? — 9. Intrii-catu este lenea isvorul tuturor relelor? — 10. Tema 
semestrala alesa liberu de li a-care. J . B u m b a c  .u.

«0 I t l  r-u.tiLerLiscli.er S praclie .

V. C la s s e .  1. Oiiucanio ocenił. — 2. Cicaaanie o A cK oat^t n /J,npi 'IHTMHkh). — 3. O
Ky.ij/rypt, opernihx,i> ErimTuna.. — 4. 3aKono^are»iŁCTBO Cojiona. — 5. ycTaea. Bo.ro- 
^hmhjw Ib (lieyui uhtmhkh). — G. Honoru km. iie.ioiroHescKOH Boinrh. — 7. 7Ke.rl.3o 
u ao.roTo ; BKfŁ B.iiaiOTT. orni na m̂ htlc .no^en. — S. llepeoe iraiuecTnie Pa-raoBa. w a 
Hraniio. — 9. TKhtbo cb. air. Meeo^ia (Be,vm uuTaiiKu).— 10. PocnpocTpaHenie pocanna..

S. B i l i  n k i e  wi e ź .

VI C l a s s e .  1. Oc.rkimenie BacH.n.ica Koca u c.r a bii aa (icopoTico oiiobI cth bc/\.ih mhtmuku). —
2. IlepBBiM TpiyMBnpaTrL .— 3. TKnairr, 'UMOBtica n ueTLipe nopu ro^a (uapa.i.ie.m). — 4.
1 [epe.Bo,yi» naa. IG. r.r. Ca.i.i. K)r. — 5. nero yna.ra Acpncana Kap.ra Be.r. ? — 6. Bob- 
ooiioiulciug puMCKoro iyfecapcTBa Ottohomm. 1. — G. 1 lepiu,in mma/p, Tarapa, na Pycb 
(BC/ .̂m MHTaHKn). — 8. (lit^cTBia KpecToBwxa. noxo,ąona». — 9. 3eM.ie,1y>,.iie ocnoBaiiieMa. 
icy.ii.Typi.i. — 10. nero 6u.ri> cohb.mhuu codopa, Ba. KoHCTangin n mca. y.ia/pr.ia.
cboii yh.ra ? '*-■ S. B i l i n k i e w i c z .

V IT .  C la s s e .  1. iroHcncnie noojioBugi,i: „H e  bcc so.io t o , igo ca cBlTHTa,w. — 2. Biciu panxc- 
Taru  ii no ukhm m . iioBo/piMa. cK.rnKa.ra. gl.capi. Kapjia. V .  no iip uniiH i pe^opMagiiiV —

3. „OTira7kiilimt» B on. uoMaraow. — 4. „M arca. aa. Ma.iou ncicopKu nołicora Be.imcu ce.ia, 
M iu-.Ta noHcerae; Ta km. pian. Ma.rcm.Ka, — a.io hm, pyKM Bora, Ąo yh.ia. bc.ihkiixm. uy/pro 
noMaraew. (Morn.iMingiciu). — 5. Boiiiibi Abctjuh ca. Ty pica mii aa HeoiiojiL/yi I. — G. 
Quie nocent, docent. — 7. O camcipn nparjviaTHHHOH. — 8. Mcm. n nopo (napa.i.re.in). 
-— 9. IIcpexo,yr» n.iacTU na. 1 lapii/ici bm. nepBOMa. ro^y •i>paHUryocKou peno^uogiu. —
10. „BceMy cboii uaca>, bcc My cboh ^em.w. S. B i l i n k i e w i c z .

V III. C l a s s e .  1. XapaKTepa. Hara.ricii llo.rraBicu bm. KOMe/po-onepi toto mm6hm Koivmpon- 
cicoro. — 2. I l/heapr. Kap.ia. 1V. n ero yl.jiTe.iŁiiocTi,. — 3. Vitae non scholae discendum. —

4. lloBo/p.i iiopeco.ionbi ILiedeCBa. na cb. ropy. — 5. 11km> npe/p*'raB.ui.ia» eed i CoicpaTa, 
cMcpMi. (bc^.ih ll.iar.) — G. IIopoBiianie BocnriTanin na. CnapaT. ii ATCHaxa>. — 7. 11^o 
to anaaiiTa.: „In medio virtus?a — 8. „Ba. ko Ma. muctc cep^ge n coirkcTL cnoicohna, 
Tomy n nyiga bm. noMcniwenLe ronna. (Morn.n.n. Ck. Han.) — 9. Be.iHKin My>KH npn- 
na^.iC/Ka ra, BckMri» napo^aMa. n bc!»mm> BpeMenaMa..

S. B i l i n k i e w i c z .
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d) T h e m e a  Toei d e m  sclh.riftlioli.oai T łie ile  d.er 3vCa.t-u.ri-
t a . t s p r - u . f u . r i g r -

Am Selilusso tles II. Semesters.

a) Deutscher Aufsatz.

Abtheilung A.
Der ruhmTolle Antheil Oesterreichs an den franzosischen Revolutionskriegen.

Abtheilung I?.
Inwiefern liegen in unserein Yaterlande die starken Wurzeln unserer Kraft?

(8) Uebersetzung ans dem Deutschen ins Latein.

Abtheilung A.
Ans SiipHe’s lat. Stiliibungen: III. Theil, Nr. 6. Zweite Verschwor<ing gegen Alexander — 

bis — mu ihn zu kiissen.
Abtheilung 13.

Aus detnselben: Nr. 2 5 .1 >ie Zerstiirung Karthagos — bis — in seinen Ibblieheu Bestrebungen.

Y) Uebersetzung ans dem Latein ins I leulsoTie.

Abtheilung A.

Liyius, lib. I I I .,  cap. VI. (ganz). Coraitia iude habita — bis — venerat.

Abtheilung B.
I.iyius, lib. I I I ,  cap. XX. (ganz). Moyerat — bis — dictatorem esse.

8) Aus dem Griechisehen ius Deutsche.

Abtheilung A.

Xenoph. Memór. III ., 5, 3 9. ’AXXż [j.y;v <p[Xottp.óxaTOt bis Troję ouv av.

Abtheilung B.

Xenoph. Metnor. IV., 4, 1—0. ’AXXa ;j.r(v y.od bis /.A. ó |i iv  'lOTtwtę. 

e) Aus der Matliematik.

Abtheilung A.

1. Wenn mail jeden Punkt einer Punktgruppe mit jodem P u n k t einer zweiten Punkt- 
gruppe yerhindet, so erha.lt man 30 Verbindungslinien. Wenn inan aber die Punkte jeder Punkt
gruppe unter sich yerhindet, so erhiilt man zusammen 25 Verbindungslinien. Wie viele Punkte 
enthiilt jede Grup[ie?

2. Kin Trapez ist einem Kreise mit dem Radius p (30) umgesehrieben. Man bereehne dessen 
Seiten nnd Flachę, wenn nocli die Winkel z  (28° 4 ' 21") und ,8 (25° 3' 27") desselben be- 
kainit sind.

3. Durch die vier Ecken eines regelmassigen Tetraeders sind zwoi yerschiedene Cylinder 
gclegt. Bei dem einen Cylinder sind zwei gegeniiberstchende Kanten Durcbmesser der ErdHtichen,
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ł>oi dem anderen Cylinder fiillt eine Tetraederkante in den Cylindermantel und bildet zugleieli 
die Ildlie des Cylinders. Man bestiinme Iiadius und Ilbhe eines jeden Cylinders ans der Te- 
traederkante a und vergleiehe die Rauminhalte der beiden Kdrper.

4. In eine Fllipse a2 y2 +  b2 x2 =  a 2 b2 ist ein Qi ind rat eingesehrieben. Welehes sind 
die Glcichinigen der Seiten ? Wie gross ist der Inhalt desselben?

Abtheilung B.

1. Kine Zalil, die keine anderen Żabien ais 2 und 5 z u Primfaktoren bat, besitzt 24 
Theiler, ibr Qundrat bat aber 77 Tbeiler. (I)abei ist 1 und die Zahl selbst ais Tlieiler init- 
gereelmet.) Wie beisst die Zalil ?

2. Von einern Trapez, in welehes ein Kreis eingesebrieben werden kann, sind ausser 
dem Kadius p («»<>) dieses Kreises die beiden niebt paraMelen Seiten c (170) und d (153) beka nut. 
Man bestiinme die anderen Seiten, die Winkel und die Flachę desselben.

3. Die (> Feken eines regelmassigen Oktaeders liegen zu je  dreien in den IJmfangen der 
GrundllMcben eines Cylinders. Man bestiinme den Kadius und die Hbhe des letzteren ans der 
Oktaederkante a und vergleiclie dessen Kauminbalt mit dem der in das Oktaeder eingesebrie- 
benen Kugel.

4. Filier Fllipse a2 y2 -p b2 x 3 =  a2 b2 ist ein Reehteck eingesebrieben' dessen Inbal t  
gleich dem des Quadrates ist, welehes tłem Kreise x2 -f y2 =  a b  eingesebrieben werden kann. 
Man bestiinme die Eekpunkte des Reebteekes.

Kin Aufsafz in der romanischen Spradie.
Rolni si intluenta «Marii mediterane> asupra culturei si eivilisatiunii popórelor inve- 

einate antice.

rt) Ein Aufsatz in der rutlienischen Spradie.
Hk'i. ,p»cTiirny.ui PiiM.iuiie rocno^cTBa Mipa ? (Wie erlangten die Romer die W eltherrschaft ?)

III. Uebersicht
der im Sdmljalire 188(3/87 gebranehten Lelirbneher.

R e l i g i o  n s l e h r e :  I. Classe: 1. Rom. kath. Schuster, Kateebism .; 2. gr. katb. (iusza- 
lewiez, Kateebismus ; 3. gr. nr. a) K. Andriewicz, Kiblisebe Gesebiebte des alten Kundes 
(roni.); b) St buster, Kiblisclie Gesebiebte (rutli.). — 11. Classe: 1. Rom. katb. Ge
sebiebte des alten Bundes naeh Sehum aeher; 2. gr. katb. Bibliscbe Gesebiebte von Cybyk ;
3. gr. or. a) Lebensgesebiebte Jesu von K. Andriewicz (rom.); b) Schuster, Bibl. Ge
sebiebte (ruth.). — 111. Classe: Rom. katb. Bibl. Gesebiebte des neuen Bundes von 
Sebum aeber; 2. gr. katb. Bibliscbe Gesebiebte von Cybyk; 3. gr. or. a) S. Andriewicz, 
Liturgik (roni.); b) Popiel, Liturgik (ruth.). — IV. Classe: 1. Rom. kath. Frenzel, 
Liturgik; 2. gr. katb. Popiel, Liturgik; 3. gr. or. a) Sam. Andriewicz, Kateebismus 
(rom.); b) Guszalewicz, Kateebismus (ruth.). — V. Classe: 1. Rom. kath. Martin, 
Lelirbucli I . ;  2. gr. katb. Cybyk, allgcmeine Dogrnatik; 3. gr. or. a) Sam. Andriewicz: 
allgemeine Dogmatik (rom.); b) Fedorowicz, allgemeine Dogrnatik (rutli.) — VI. Classe 
1. Rom. kath. Martin, Lelirbucli I I . ;  2. gr. kath. Cybyk, besondere D ogm atik ; 3. gr. or. 
a)  Sam. Andriewicz, spec. Dogmatik (rom ); h) Fedorowicz, spec. Dogmatik (rutli.). — 
VII.  Classe: 1. Rom. kath. Martin, Lelirbucli I I . ;  2. gr. kath. Morał von Cybyk

G
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3. gr. or. a) Sam. Andriewicz, Morał (rom.); b) Fedorowicz, Morał. — VIII .  C lasse:
I .  Rom. kath. Kobitsch, Kirchengesełiichte; 2. gr. katli. Cybyk, Kirehengeschichte; 
3. gr. or. Kirchengesełiichte nach eigenen Schriften (rom. und rnth.).

L a t e i n i s c li e S p r a c h e :  J. und II . Classe: Ferd. Schultz, Klementar-Grammatik und 
IJehungsbuch. — III.  Classe: Schultz, (łram m atik; Rożek, Uehungsbuch, 1. H e f t; 
Corn, Nepos von Weidner. — IV. Classe: Schultz, (łram m atik; Rożek, Uehungsbuch,
I I .  Heft, Caesar b. g . ; Ovid’s Chrestomathie von Scdhnayer. — V. Classe: Schultz, 
( łram m atik ; Livius, ed. (Irysar, I. Theil; Ovid. ed. Sedlmayer; Ilauler, lat. Stiliibungen
I. VI. Classe: Schulz, latein. (łram m atik; Sali. Jug. ed. Linker; Haider, latein. S til
iibungen I .;  Virg. ed. Hoffmann, Cic. Cat., I. ed. Kloiz. — VII.  Classe: (łram m atik 
von Schultz; Cic. or. pro lege Man. und pro Archia poeta, Laelius, Virg. Aen. ed. 
Hoffmann; Haider, II. Theil. — V III . Classe: (łrammatik von Schultz, Hor. ed. Grysar; 
Tac. hist. und Germania, Siipfle, I ł .  Theil.

G r i e c h i s c l i e  S p r a o h c :  ILI. und IV . Classe: 1 .Curtius, griech. (łram m atik ; 2. SchenkI, 
griech. Uehungsbuch. — V. Classe: Curtius, griech. (łram m atik ; SchenkI, Chrestomathie; 
Iłom. U. von Hochegger, L. Theil. — VI. Classe: Curtius, (łram m atik; Iłom II. von 
Ilochegger, II. T heil; Herodot vou TJintner. — V II. Classe: Curtius, (łram m atik; 
Horn. Od. von Pauly ; Demosth. von Pauly. — VT11. C lasse: Curtius (łram m atik ; Piat. 
Apologie, Criton, (łorgias; Sopli. Flectra.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I. Classe: Willomitzer, deutsche G ram m .; Kummer und S tej skal, 
Lesebuch I. — II. Classe: Gramm. w. in I. C l.; Lesebueh von Kummer und Stejskal II. —
III . Classe: Gramm. w. in I. C l.; Lesebuch von Kummer und Stejskal III.  — IV.  Classe: 
Gramm. w. in I. C l.; Kummer und Stejskal, Lesebuch IV. — V. Classe: Kummer und 
Stejskal Leseb. V.; Strobl, Hilfsbuch fiir den gramm. Unterrieht I. — VI. Classe: 
Kummer und Stejskal, Lesebuch V I.; Strobl, Hilfsbuch II. — VI I .  Classe: Kummer 
und Stejskal, Lesebuch V II. -  VI I I .  Classe: Fgger, Lesebuch II., 2.

R o m ii n i s c h e S p r a c h e :  I. und 11. Classe: Pumnul, rom. ( łram m atik ; 2. Pumiml, 
Lesebuch I. — III .  Classe: (łrammatik, wie in I .; 2. Pum nul, rom. Lesebuch II., 1 . —
IV . C lasse: (łram m atik, wie in I.; 2. Pumnul, rom. Lesebuch, II., 2. — V. und VI. 
( lasse: Pumnul, Lesebuch III.  — V II. ('lasse: Pumnul, Lesebuch IV., 1. — VI I I  
Classe: Pumnul, Lesebuch IV., 2.

R u t h e n i s c h e S p r a. c h e :  L — IV. Classe: Osadea, ruth. (łrammatik ; 2. I. und 11. Classe : 
Rulh. Lesebuch von Romańczuk, I. Theii; III.  und IV. Classe: Ruth. Lesebuch fiir 
U. G. von Partycki. —- V. und VI. ('lasse: Altruth. Chrestomathie von Dr. Ogonowski. — 
V II. und V III . Classe: Lesebuch von Toronski.

G e o g r a p h i c  u n d G e s c  h i c li t e: I. und 11. Classe: Dr. Umlauft, Geographie, I. —
II. Classe: Loserth, Altertłium fur U. G .— III.  Classe: Umlauft, Geographie II., Loserth, 
Mittelalter fur U. G. — IV. Classe: Loserth, Neiizeit; llannak, Vaterlandskunde. —
V. Classe: Loserth, Geschichte I. — VI. Classe: Loserth, II. Theil. — VII .  ('lasse : 
Loserth, III . Theil. — VIII .  Classe: Hannak, Vaterlandskunde.

M a t h e m a t i k :  I. und II. Classe: 1. Mocnik, Arithmetik I .; 2. Mocnik, Geometrie I. —
III.  und IV. Classe: Mocnik, Arithmetik II.; 2. Mocnik, Geometrie II. V .— VIII .  
Classe: Mocnik, Algebra und Geometrie fiir die oberen ( -lassen der Mittelschulen.
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N ;i t u r g e s c h i c h t e  u n d  P li y s i k : J. Classe: Pokorny, Thierreich. — 11. Classe: Pokorny, 
Thierrcioh; Pokorny, Botanik. — III.  Classe: Pokorny, Mineralogie: Naturlehre von 
Wassimith. — IV . Classe: Naturlehre von Wassinuth. - -  V. Classe: Hoehstetter, 
Mineralogie; Pokorny mul Kosieki, Botanik. — VI. Classe: Zoologie von Woidrich. — 
V II. und V III. Classe: Pliysik fiir die oberen Classen der Mittelschulen von D r W allentin.

P  li i I o s o p li i s c h e P  r o p ii d e u t i k : V II. Classe: Drbal, Logik. — V III . Classe: Lindner, 
Psychologie.

IV. Lehrmiitel.

Xjełi.rer- 3o±i.-Cilex"toilolIotli.eli:.

Zinvac'hs (iiirc li (jresohoiike.

Voin liolien k. k. Uuterrichtsininisteniim.
Verhandlungen der Gymnasial-Enipiete-Commissioii im Herbste 1870. — Oesterr. bota- 

nisclic Zeitselmft, 37. Jahrg. — Mittheilungen der k. k. geogr. Gesellschaft in Wien, 30. Band.

Von der k. Akademie der Wissenschaften.
►Sitzungsberiehte der philos. histor. Classe: 111. und 112. Band. — Sitzungsberichte der 

matli. naturw. Classe, I. A b th .: 1)2. und 1)3. Band; II. A bth.: 93. B and; III.  A b th .: 92. und 
93. Band. - Denkschriften der k. Akademie der W issenschaften: matliem. naturw. Classe, 
50. Band. — Register zu den Biinden 15—35 der Denkschriften der philos. histor. Classe, II. — 
Archiv fiu* dsterr. Gesehiehte, 07. Band, 2. Hiilfte; G8. Band, 1. Hiilfte. — Almanach der k. 
Akademie der Wissenschaften, 3G. Jahrgang.

V()ti der Unicersitats-Buclihandliing des Herrn Andreas Juszyński in
Czerno w i tz.

27 Sehulbiicher und 55 Biinde unterhaltenden Inhaltes.

Von der Verlagshandlung Karl Graeser in Wien.
W ieland’s Oberon, von K. Hanke.

Vom Herrn Uniyersitats-Professor J. Bbiera.
Povesti poporale RominescY. Din popor luate si poporului datę dc drul łon al lni G. Sbiera.

Vron der Romanisehen Societat.
Biblioteea [>entru tinerimea romana. Brosura I., II. und III.  - Muntii apuseni a i T ran - 

silyaniei seau Studiu geologicu asupra structurei muntlloru metaliei ai Transilvaniei do Basi lin 
M. I>. Basiota.

Votn Herrn Univ. Bibl. Scriptor Dr. Job. Polek.
Die Lippowaner-Colonien in der Bukowina. Von Dr. Job. Polek.



Voin Herrn Professor Franz Grillitsch.
«Ge$undheit und Tnrnen». Von Franz Grillitsch.

Vom Merrn Professor J. Kramerius.
Kepetitorium ans Geometrie und Mechanik fiir Kleven und Ahiturienten der Banschulen. 

Von J. Kramerius

Vom Herrn Finanzrathe Fr. Wickenliauser.
«Molda» oder «Beitriige zur Geschichte der Moldau und Buko\vina>. Geschichte der Kloster 

Woronetz und Butna. 1. Ileft des 1. Biindchens. Von Franz A. Wickenliauser.

Vom Herrn Bodnarescu.
Din Scrierile lui Samson Bodnarescu.

Vom Prof. Stefan Neagoe.
Gramatica limhei Romanę pentru elasele gimnasiale de Stefanii Neagoe, profesoru de 

limba si literatura romana la Lieen, cursu superioru, din Barladu.

Vom Herrn Gymn.-Prof. in Suczawa St. Stefnreae.
Carte de cetire pentru antaia clasa gimnasiala de Stefan Slcfureac. Tomul 1.

Vom Herrn Fr. Kirclmmyer.
<DiocIeziano». Studio storieo sulle fonti romane eon Riguardo alle indagini storiche di 

Mommsen, Niebuhr, Burckliardt, etc. per Francesco Kirchmayer da Spalato.

Vom Abitnrienten Bernhard Lange\
Joannis Ilenrici Drumelii professoris publici et rectoris Gyrnnasii Katisbonensis «.Lexicon 

manuale ».

Von der R. EekhardFschen Bnehdrnckerei.
Die Czernowitzer Zeitung pro 1887.

Von der Yerlagshandlung H. Dominiens in Prag.
Lat. Uebungssiitze zur Casuslehre aus Q. Curtius Rufus. Von Fr. II. Korb.

Ilu rc li A iikauf.

I D l e  X _ i e łx r e i ' l o i " b l I o t l n . e l ^ : .

Corn. Tacitus, Aunalen, vou Dr. W. B f i  t z n e r .  — Die Odeń und Kpoden des 
Ilo ratius Flaceus, von Dr. Kmil R o s e n b e r g .  — B. Vergili Maronis Aeneis, von Dr. Oskar 
B r  o s i n ,  Ges. 1 -9 .  — Sallust, von S c h m a 1 z. — Zur Reform des lat. Unterriclites an 
Gymnasien und Realsehulen, von Herm. B e r t li e s. — Rom. Antiquitjiten und rom. Literatur- 
gesehichte, von B o j e s e n - I I  o f f  a, 4. Aufl., von K u b i t s c h e k. — Sehulwbrterlmch zu 
Curtius Rufus, von Max S e li m i d t. — Zur Prosopographia Horatiana, von Fr. H a n  n a. —
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Horatiana, von Dr. C u r s d i  m a n n .  — <Q. Moratius Flaecus>, recensuit atque interprclatus 
est lo. Gaspar Orellius, editio ipiarta major emendata et aucta, quam post Lo. Georgiinn Haiterum 
curavit Guilchnus II i r s c h f e 1 d e r. Yolumen prius. - -  M. Fabi Quintiliani iustitutiónis 
oratoriae libri XII. ,  cdidit Ford. M e i s t e r. — Joannis Spangenbergii helium grammaticale, 
iterum edidil Kub. S c h n e i d e r .  — Oorn. Nepotis vitae, von Dr. W. M a r t e n s .  — Die 
Metamorphosen des P. ()vidius Naso, von II. M a g n u s .  — Cicero’s Kodeń gegen L. Serg. 
(a tilin a  und fiir T. Annius Milo, von Dr. H a c h t r a a n n  und Dr.  B o  u t e r  w e k ;  Laelius 
de amieitia, von Dr. S t r e l i t z .  — CaesaPs beli. gali., I . Band, von M c n g e. — T iti Livii 
ab urbe condita liber l. et II., von Dr. Max H a y n a c h e r  und Th. K l e 11. — Oornelii 
Taeiti de origine, situ, inoribus ae popu lis (lerrnanoruin liber, von G. E g e l h a a f. — Titi 
Livii ab urbe condita hb. I., erkliirt von Dr. Karl T  ii c k i n g. C. Julii Oaesaris de Delio 
Gallico commenlarii sepleni cum connuentario octavo A. Hirtii. Recensuit II. W a 11 h e r.

I land wbrterbu cli dergriech. Sprache, von Fratiz P a  s s o w, 5. Aul i .  B e r t r a  m Platon’s 
Yerthoidigungsrede des Socrates und Kriton». — S d r g e I, ausgewiihhe Beden des Demosthenes,
l. Band. — Sophocles Klectra und Philoctetes, von M ii l l e r .  — ilom eFs Odyssec, von Joli. 
Meinr. V o s s. — Sophocles Oedipus Tyrannos, von I l o l u b .  — Grieeh. und nim. Privat- 
altcrthiimer, von Dr. Max Z o e 11 e r. — Wissenseh. Svntax dergriech . Sprache, von B e r o 
li a r d y. — Grieeh. Metrik, von R o s s b a c h  und W e s t p h a l. — Sophocles Antigone, von 
Georg K e r n ,  und Oedipus auf Colonos, von S a r t o r i u s. Grieeh, Lit. Geschichte, von 
Dr. Karl S i t t l  I I I .  Theil.

Dictierbueh fiir den orthogr. Untcrricht, von Dr. K. S t e j  s k a l ,  8. Aufl.  «Der Stil > 
von Leop. A u s p i t z. — Die Sagę vom Kaiser Friedrich im Kyfhiinser. Ueberblick ii ber die 
modernę Nibelungendichtung. Die Waberlohe in der Nibclungendichlung. Von Dr. Ernst 
K o c h .  — Lcssing’s Trauerspiel «Emilia Galotti», von Prof. Kaim. D u n d a c z e k. -—Orthogr. 
Wbrterbuch, von K. N i e d e r g e s  ii s s. — Aufsatze ii ber Goethe, von Willi. S e h e r e r. - -  
Schriften der Goethe-Gesellsehaft, I I  Band. — Goethe-Jahrbueh, von L. G e i g e r ,  VII .  B and .— 
Der Aufsatzunterricht, von Ferd. K r i e g e r, 2. Aufl — Goethes Egmont, von L. Z i i r n .  — 
Gedichte, von Nik. L e n  a u . -— Miirehen, von Willi. I I  a u f f .  — Gedielite von Joli. Wolfg. 
von G o e t h e. — Gedichte von Gottfr. Aug. B ii r g e r. — Ileinr. II  e i n e : < Buch der Lieder ; 
Atta Troll; Keisebilder; Neue Gedichte; Letzte Gedichte®. —- Willi. H a  u f f :  Phantasien im 
Bremer Ratskeller; die Bettlerin vom Pont des Arts>. — I I e r d e r ’s Cid. — P. A. de G e- 
n e s t e t  ausgewiihlte Gedichte. — Deutsche Sinngedichte, von J l a e c k .  — Der W eihnachts- 
abend, von Oharles i)  i c l i e n s  (Boz). — Der Geizige, von Jean B a p t i s t e  M o l i e r e .  — 
IJndine. Eine Erziihlung von Friedrich Baron de la M o t t e  F  o u q u e. — Die hezauberte 
Kosę, von Ernst S c h u l z e .  — Bilderbuch oline Bilder, von A n d e r s e n .  — Londoner 
Strcifziige, von Willi. B r a n d .  — Paul und Virginie, von Bernardin de S a i n t  P i c r r e .  — 
SchilleFs Jungfrau von Orleans, von F u n k  e. — S c h i l l e r :  < W allcnstein; Maria Stuart; die 
Jungfrau von Orleans; Don Carlos und die Braut von Messina«. — G o e t h e :  «Fphigenie auf 

u r is ; Egmont ; Torquato Tasso; die Leiden des jungen W erther; Faust, H . Theil». — 
b  e s s i n g’s Nathan der Weise und Emilia Galotti. — Theodor K o r  n e r :  <Zriny; Leier und 
SchwerD. — Jean P a u l’s Ijeben des Quintus Fixlein aus 15 Zettelkasten gezogen. — Schatz- 
Kiustlein des rheinischen Ilausfreundes, von H e b e l .  — Esaias T  e g n e r’s Frithjofs-Sagc. — 
Macbeth, von S h a k e s p e a  r e. — Peter Schlemihls wundersame Geschichte, von Adalbert 
v. C h a m i s s o. — Aufgaben aus klass. Diehtern und Schriftstellern zu deutschen Aufsiitzen 
und Vortriigeii, von Joli. M u l l e r .  — Abhandlungen iiber die Fabel von Gotthold E[iliraim 
Lessing, von Dr. I'r. P r o s c li. — Deutsche G o tter-und Heldensagen, von Dr. Adolf L a n g e . — 
U h 1 a n d’s Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sagę, IV. und V. Band.

Deutscli-rumiinisches Wbrterbuch, von Th. A l e x i .  — Neuere Erscheinungen der rumii- 
nischen Geschichtsschreibung, von Paul I i u n f a l  vy.
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Special-Ortsrepertorium von Galizien, Boh men, M uli ren, der Bukowina, Tiroi und Vor- 
arlberg, Salzburg, vom Kiisterdande, Steiermark, Karoten, Krain, Ober-Oesterreieh, Niedcr- 
Oesterreich, Schlesien. — Deutsche Rundschau fur Geographie und Statistik, von Prof. Dr. 
Friedrich U m l a u f t ,  V III. und IX . Jahrgang. — «Die dsterreichisch-nngariselie Monarchie 
in Wort und Bild>. Auf Anregung und unter Mitwirkung Seiner k. k. Holieh des Durchlauch- 
ligsten Kronprinzen Erzherzog R u d o l f .  In zwoi Exemplaren. — Vergleichcnde graphische 
Statistik in ilirer Anwendung auf das Herzogthum Bukowina und das osterr. Sur t gebiet, von 
Karl A. K o  m s t o  r f e  r  und Dr. Hubert W i g l i t z k y .  — «Die Erde» in Karten und Bildern, 
JI a  r  1 1 e b e n’s Yerlag. — Otto Hiibner’s geographisch-statistische Tabelicn allcr Liimler der 
Frde, Jahrgang 1887, von Dr. J  u r  a s c h e k. — Geschichte des Romischen Kaiserreielies, von 
Viet. D u r n y .  Deutsch von Prof. Dr. Gustav I I  e r  t z b e r g. — S y b e l’s Historisehe Zeit- 
schrift, Jahrg. 1887. — Die Befreiung Ofens von der Turkenlierrschaft 1686, von Dr. Ferd. 
v. Z i e g 1 a u e r. — Weltgeschichte in 4 Biinden, yon Oskar J  ii g e r.

Ueber die Einfuhrung der alłg. Zahlzeichen in die Mathematik, von Er. J  o h n.
JohnstoiPs Chemie des tiiglichen Lebens. Neu beaibeitet von Dr. Er. D o r n b I ii t h ,

2. Aufl. — «;Grundzuge der Chętni e», von Prof. Dr. Rud. A r e n d t .
Elliik von Wilhelm W u n d t.
Historisehe Graminatik der Stenographie, von Prof. Karl F a u l m a n i i .
Die Ordnungsubungen des deut ehen Scliultumens, von Dr. K. W a s s m a n n s d o r f t. — 

Die Gymnastik der Ilellenen, von Dr. Ju l. P> i n t z. — Turnsehule, von Fr. K a i s e r, 8. Auł 1. 
Eisenstabiibungen f i i r Turnvereine etc., von Willi. B u l e  y.

Der Einjahrig-Freiwillige fur das k. k. Heer und die k. k. Kriegsmarine. — Yerordnungs- 
blatt des k. k. Ministeriums fur C. und U. pro 1887.

Bucliliolzens in Italien, von Julius S t i n d e. — Die Familie Buchholz, von Julius 
S t i n d e. — Dureh die Kalabari-Wiiste, yon F a r i n i .  -  Ekkehard, von Jos. Victor 
v. S c h e f f e l .  — Die Nilbraut, von G. E b e r s .  — Jagden und Beobaehtungen yon Kronprinz 
Erzherzog R u d o l f .  — Julius V e r n e’s Sehriften, 20 Bandę.

Wiener Studien, yon I l a r t e l  und S c li c n  k 1, VI I I .  Jalirg. — Lit. Centralblatt f ii r 
Eeutschland, von I)r. Z a r n c k e, 1887. — Berliner Philologische Woebeusclirift, VI. J a h r g .— 
Zeitsehrift lur das Realscludwesen, von Dr. J . K o l b e ,  B e c li t e 1 und K u l in,  X II. Jahrg. — 
Leipziger Studien zur classisehen Philologie, IX. Band. — Humboldt. Monatsschrift fiir die 
gesammten Naturwissenschaften, von Dr. Otto D a m  m e r ,  VI. Jahrg. — Zeitsehrift fiir die 
iisterr. Gymnasien, 1887. — Zeitsehrift fiir den deutschen Unterricht. Unter Mitwirkung von 
Prof. Dr. Rudolf H  i 1 d e b r a n d, lierausgegeben von Dr. Otto L y o n ,  1. Jahrg. —■ Zeitsehrift 
fur deutschc Sprache, lierausgegeben von Prof. Dr. Daniel Sanders, T. Jahrg. — «Mittelsciiule>. 
Mittbeilungen der Vereinc Mittelscbule in Wicn» und «deutselie Mittelschule in Prag>, 1 Jah rg .: 
1887. — W e s t e r m a n n?s illustrierte deutsche Monatshefte, 80. Jalirg. — I)ie Ueberbiirdung 
der Jugend an Gymnasien und Realschulen», Wien bei P i c h J e r .  — Stimmen ii ber den 
osterr. Gym na siali ehrplan vom 26. Mai 1884, gesamrnelt von Dr. Karl Ferd. K u  m m  e r.
Das Reeht der Realschule, von Ludw. F  1 e i s c h n e r. — «Aus der W erkstatt des Unterriehtes>, 
von Dr. Ed. B r a n d .  — Ans dem Geclenkbuche eines Schulmannes fiir seine jungen Freunde, 
von E. W a 1 s e r. — Die Gesundheitsplłege in der Mittelscbule, von Dr. Leo B u r g e r  s t e  i n. - •  
< Ein ofienes Wort». Schulpolitische Briefe, yon I) i o g e n e s, 2. Aufl. — «Zu den neuen osterr. 
Gymnasial-lnstructionen fiir die Sprachfaeher», yom Gymn.-Director Ign. P o k o r n y .  — Das 
hohere Sehulwesen Schwedens und dessen Reform in modemem Smne, von 11. K l i n g h a r d t .  — 
Der Bau und die innere Einrichtung von Sohulgebauden fiir oflf. Volks- und Burgerschulen, yon 
K. I l i n t r a g e  r. — Graf E ranz Josef Kinsky ais Piidagog, von W. E  y w e r. — Conservierung 
der Ijehrmittel, von J .  H o f e r .  — Musik-Lexicon, von Dr. Hugo R i e m a n n ,  3. Aufl. —



Sammlung von Schulreden und Ansprachen bei festlichen Gelegenheiten, von Phil. H r u n n e r,
III.  Sammlung. — H  ii u s e 1 ni a n  n ’s Agenda fur Zeichenlehrer, I. und II . Abth

X D le  S c ł i /O i l e r T o iT o l I o t lh L e l s : -

U o b i t s c li, Geschiehte der ehristl. Kirche, 3. Aufl. — S c h u 1 t z, kleine lat. Gram- 
matik, 11). Ausgabe. — S c h  ul . t z ,  Uebungsbuch fur U. G., 13. Ausgabe. — H  a u l e  r, lat. 
Stiliibuugen fiir die V., VI., VII. und V III. Cl. — K o c h ,  lat.-deutsehes und deutseh-lat. 
Tasehenworterbuch, 2. Aul‘1. — P. Vergili Maronis carmina selecta scholarum in lisimi, edidit 
Edmundus E  i <• li 1 e r. Fragebiiehlein zur lat. Syntax im Anschlusse an K. SchmidPs lat. 
Sehulgrammatik, I. und II. Tłieil, von E. F  e i c h t i n g e r.

S e h e n k I, gr. Elementarbuch, 12. Aufl. — Zebu Reden des Demosthenes, von Dr. 
Krauz P a u l y ,  II. Biindchen, 4. Auf l .  — Herodoti bistoriarum li ber V., VI. et VII .  Edidit 
A. H o l  d e r .  — Ilomeri Odyssea scholarum in usum edidit P. C a u e r .  Ilomeri Iliadis 
carmina edidit A. R z a e li.

Gedichte von Friedrich von Schiller. (Ausgabe von H e n  d e !  in Halle.) — Gedichte 
von Adalbert v. ( ' h a m i s s  o. — Liehtenstein von H  a n f f. — G o e t h e :  «Faust, I .;  Hermann 
und D orothea; Gotz von Berliehingen mit der eisernen IIand». — «Der Landprediger von 
Wakeliehl , von 01ivier G o l d s m i t h  — S c h i l l o r ’s Wilhelm Tell. —■ «I)as tleimehen am 
Herde», von Charles D i c k e n s  (Boz). — Luise von V o s s. — <Das Abenteuer der Neujahrs- 
nacht», von Z s c h o k k e. — W. S h a k e s p e a r e’s Julius Caesar. - L e  s s i  n g ’s M inna 
von Barnhelm. — K u m  m e r  und S t e j  s k a 1, deutsehes Lesebuch fur Gymn., I .—V II. Bd. 
Deutsche Schulgrammatik, von J. L e h m a n  n, 4. Auf l .  — Deutsehes Lesebuch, von N i e d e r- 
g e s i is s  und K r e s ,  I. Theil, o. Aufl. — W i 11 o m i t z e r, <1- utselie Gram mali k, 4. Aufl.

U m la  u f t ,  Lehrbuch der Geographie, I I .  Cursus. — I l a n n a k ,  ostert. Vaterlands- 
kunde fiir die iinteren Classen, 8. Aufl .  — Schulallas der alten Welt, von Iłeigr. K i e p e r t  
12 Karten. — S e i b e r t, Lehrbuch der Geographie, I. Theil.

Dr. J . L o s e r t h ,  Leitfaden der allg. Geschichte, I. Theil: das Alterthum, 2. A ufl.;
II. Theil: Mittelalter, 2. Aufl.

M o c n i k, geom. Formenlelire fiir Lehrerinnen-Bildungsanstalten — M o c n i k, geom 
Anschauungslehre fiir Unter-Gymnasien, II. Abth., Ki. Aufl. — M o e u i k, Lehrbuch der 
Arithmetik fiir Unter-Gymnasien, I. Abth., 29. Aufl .  — Rechenaufgaben fiir den IJnterrieht 
in der Arithmetik, von L in  d a u.

Dr. A. K a u e r, Naturlehre fiir Lelirer- und Lehrerinnen-Bihlungsanstalten, I. Theil,
2. Aufl. — Lehrbu(‘h der Zoologie, von Wilh. K u k u 1 a, 5. Aufl. Lehrbuch der Botanik, 
von Wilh. K u k u I a, 3. Aufl. Mineralogie und Geologie fiir Lelirer- und Lehrerinnen- 
Bildungsanstalten, von B i s c h i n g. —-  «Durch Wald und Flur». F in Excursionsbueh, von Th. 
v. I* i c h i  e r .  ~  Tabellen zur Bestimmung elnheimischer Samenpltanzen, von Dr. Anton 
S e h w a i g li o f e r.

Volkssagen ans der Bukowina, von Ludwig Adolf S t a u f e - S i  m i g i  u o w i c z. 
Alt-Wien in Geschiehten und Sagen fiir die reifere Jugend, von Moriz B e r m a n n. — Jugend- 
und Volksbibliothek, von Rob. N i e d e r g e s ii s s : 1. Manner ans dem Volke; 2. Denksteine 
der Cultur; 3. A uf dem Meere; 4. Auf osterreichisch-deutscliem Boden; 5. Naturkundliohe 
Spaziergśinge; (i. Rudolf von Habsburg. — Biographie des k. k. Feldmarschalls Josef Graf Ra- 
detzky von Hradetz, von A. Ritter von II a y m e r 1 e. — F. F r i s c h ’s gesammelte Krziihlungen : 
8., 9. und 10. Biindehen. Bibliothek fiir die Jugend, von S. H e l l e r ,  III . Stufe, 5. B and .— 
L i n d n e r ,  <allgemeine Unterrichtslehre», (*>. Aufl. — R. N i e d e r g e s a s s, Methodik in der 
Elementarclasse>.



An Programmen erhielt die A ustali: a) uuslundisehe: preussise.be 281, baierisohe 33 ; 
/>) osterreichische 200.

Physikali.sclies Gabinet.
Tischslaliv, Kautsehukluftrolire, Kehirm fiir Projeclionen, Yerbrauełisstotie mul einige 

Repa raili ren.

N a  t u  r l i i  s  t o r i  s d i  e s  C a b i n e t .

Angeschaffl wurrie: Hirundo rnstica unii urbioa, Anser einereus, Trogloilyles parvulus, 
Aryicola arvalis, ein Katzenskelet und ein Wiederkauermagen (Trockeiipriiparat). Von Prof. Dr. 
B o c k’s Modellen: Kopf mit zcrlęgharem G eliirn ; Kehlkopf von liinlen mit Stimmritze und 
Stimmbiiiiderii; Ilau t, auf dereń Durchsolinittsfliiche die Sehweissorgane, ein Haarbalg, die 
Talgdrusen und (iefiihlswarzchen siehtbar sind. Wandtafeln (Tir den liaturgcsehielitlioheii A n- 
seliaiiimgs-Unlerriełit von Aug I l a r t i n g e r ,  und zwar: I. Abth.: Lieferung 8, 0 und 10.

Dem Cabinete sclienkten die Sebtiler: ( I r  i g ó r c e  a Demeter (V. b) 1 Ardea nycticorax 
(gestopft), W e i n 1) a e h  (II.  e) 1 Seehundsfell, W i n t e r (V. b) 2 Stiick Rergkrvsta.ll, H a l  i c k y 
Nicolaus (I. a) 1 Naulilus pompilius und W a e h l o w s k i  (1. e) 1 Fingerselinecke.

V. Verzeichnis
der wichtigsten im Laufe des Sclmljahres 1880,87 herabgelangten hohen Erlasse.

1. U. M. Kri. v. 19. Juli 1880, Z. 14221, womit die Durcbfubruug des (lesetzes .voni
8. Ju li 1880 (M. V. BI. Nr. 40), betrefiend die Z u e r k e n n u n g von D i e n s t a l t e r s -
z u l a g ę  n an S u p p l e n t e n ,  geregelt wird.

2. U. M. Kri. v. 23. Aug. 1880, Z. 10237, womit normirt wird, dass P  r i v a t s e li ii 1 c r 
(Kxterne), weun sie sieli im 11 e r  b s 1 1 e r m i n e der M a t u r i t ii t s p r u f  u u g unterziehen, die- 
selbe in dieseni Termine ihrern ganzen Umfange nacli, sowol mundlich ais sehriftlieli abzulegcn liaben.

3. U. M. Kri. v. 27. Ju li 1880, Z. 975, womit bezuglich der Revision der Sebiiler-
bibliotheken die V e r ii u s s e r u n g d e r b e a n s  t ii n d e t e n  I> i b 1 i o t h e k s b ii c b e r ais
nielit zweckmiissig bezeiclinet wird.

4. U. M. Kri. v. 29. Oct. 1880, Z. 1391, womit das W erk: Die Normen iiber das
a d m i n i s t r a t i v e R e e li t s m i 11 e 1 v e r  f a li r e n in Angelegenlieiten der politisehen
Seliul- und autonomen Verwaltnng, von Dr. A. V o 1 k a r, zur Anschafiimg empfolileii wird

5. U. M. Kri. v. 20. Nov. 1880, Z. 23151, womit den L e l i r e r n  an Mittelscliulen 
nielit gestattet wird, S e  li ii 1 e r  d e r e i g e n e n A n s t a 1 t, Directoren der Mittelscliulen aber 
ii b e r li a u p t n i e h t gestattet wird, Seliiiler von Mittelscliulen in Kost und Rhiartier zu nebmen.

0. U. M. Kri. v. 0. Aug. 1880, Z. 14351, womit das Verbot der i e b c r s c h r e i t u n g 
der yorgesebriebenen C r e d  i t e  abermals wiederholt wird.

7. U. M. Kri. v. 20. Nov. 1880, Z. 21790, womit normirt wird, dass in Fiillen, wo iiber
das R e 1 i g i o n s b e k e n n t n i s c i n e s S e h ii 1 e r s einer Lebranstalt ein Z w e i f i
b e s t  e li t, die Kntseheidung iiber das gesetzliche Religionsbekenntnis des betroMenden Sebiilers 
bei der p o l i t i s e h e n  B e li o r d e von amtswegen zu erwirken ist.

8. L. Sch. R. Kri. v. 24. Jiimier 1887, Z. 108, womit mitgctbeilt wird, dass die bisber 
dem k. k. Ministerium fur Laiidesrertbeidigung yorbeba tene Kntscbeidung iiber K n t b e b  u n g s -  
A n s u e h e n yon Wafieniibungeii fiir die im <)(f. Dienste stebenden Personen der L a n d w e h r 
in erster Instanz nun den L a n d w e b r - C o m m a n d e n  iibertragen wurde.
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ii. I .  Sch. R. Kri v. 14. Marz 1887, Z. 392, womit auf cl as W erk: E 1 c ni c n t a r .
Z e i e h e n s c li u 1 e, v. Prof. A. Follenbeck, aufmerksam gemaoht wini.

10. L. Sch. K. Kri. v. 0. Marz 1887, Z. 350, womit bebufs Erzielung eines gleieli- 
mśissigen Vorganges bei K rstattung von Antragen auf <lie Beforderung eines Professors in die 
VI Ii. Kangsclasse die Vollzugsvorscbrift zu der b. U. M. V v. 10. Febr. 1874, Z. 1755,
(M. V. BI. Nr. 5 ex 1874) mitgetbeilt wini.

11. K. Scli. Ii. Kri. v. 8. Miirz 1887, Z. 344, womit die Parotitis und Dysenterie ais
a n s t e e k e n d o K r a n k h e i t e n bezeichnet und Weisungen bezuglicb der D e s  i n f e c t i o n
ertbeilt werden.

12. U. M. Kri. v. 13. Marz 1887, Z. 4923, womit den Le l i  r e m  an Mittelsciiulen die
Krtbeilung von P r i v a t u n t e r  r i c b t an Sehuler der e i g e n e n A n s t a 1 t untersagt wird.

13. U. M. Kri. v. 2. April 1887, Z. 12294 ex 1880, womit unter anderem yerordnet 
wird, dass der dureli die Lebrer im Kinzelnen und dureli den Lebrkorper im Ganzen fur die 
Scbiilerbibliothek bestirnmte Bueherschatz nacli C 1 a s s e n oder G r u p p e n v o n  C l a s s e  n 
gesondert wenie.

14. U. M. Kri. v. 18. April 1887, Z. 7408, betreffend die Zulassung zur III.  Maturitiits- 
prufung und die Bewilligung von W i e d e r li o l u n g s p r  ii f u n g e n bei der M a t u r i t ii t s- 
p r ii l‘ u n g.

15. U. M. Kri. v. 10. April 1887, Z. 4727, womit angeordnet wird, dass die von L e b r-
a m t s c a n d i d a t e n im 8tande der M o b i 1 i s i r u n g z u g e b r a  c h t e Z e i t bei Fest-
stellung der Reihenfolge der Yorgemerkten fiir Ver\vendungen im staatlichen Lehramte doppelt 
in Anreehnung zu bringen ist.

. 0. U. M. Kri v. 2. Mai 1887, Z. 8752, betreffend das C 1 a s s i f i c a t i o n s v e r f  a h r e n
die Einliihrung zweekmassig eingericbteter C 1 a s s e n k a t a 1 o g e und einige Abanderungea
binsicbtlich der scliriftlichen Arbeiten an Gymnasien.

17. U. M. Kri. v. 21. Mai 1887, Z. 8247, womit angeordnet wird, dass die Befreiung 
Yon der Selmlgeldzahlung aucli freiwilligen Repetenten belassen werden kann, wena die Bedin- 
gungen der Schulgeldbefreiung yorhanden sind.

18. U. M. Kri. v. 10. Ju n i 1887, Z. 11092, betreffend v e r s c h a r f t e  Weisungen
bezuglicb der Zulassung von K x t e r  n i s t e n zur Maturitśitspriifung.

19. U. M. Kri. v. 30. Jun i 1887, Z. 12707, womit verboten wird, Gesucbe urn A l t e r s -
<1 i s p e n s zum Zwecke der Aufnftbme in das Gymnasium anzunehmen.

20. U. M. Kri. v. 1. Juli 1887, Z. 13270, womit Weisungen iiber die A b g r e n z u n g  
und G r u p p i r u n g  des grammatiselien Unterriclitsstoffes nacli den Jahrgiingen, sowie iiber 
die schriftliehen und miindlichen Kebungen im Latem und Griecbiscben ertbeilt werden.

21. II. M. Kri. v. 23. Ju n i 1887, Z. 11079, womit das B uch: Liturgica bisericei ortodoxe 
catolice, von Juv. Stefanelli, Bucarest 1880, Preis 1 11. 20 kr , zum 8cbulgebrau.be an den 
Imk. Mittelsciiulen, in welchen die Religion in rom. Spracbe gelelirt wird, m it dem Bemerken 
zugelassen wird, dass bei dem Unterriebte eine entsprechende Auswabl des Stoffes aus demselben 
z u treffen ist.

VI. Stipendien und andere Unterstiitzungen.
1. 5 gr. or. Religionsfonds-Stipendien zu 80 11. jahrlicb, bezogen von den Scbiilern : 1. K i 

bi ci  e w i c z II i lar (V. a ) ; 2. B o u d e w s k i Minodor (VI.  a ) ; 3. J  a s k u I s k i Kornel 
(VI.  b);  4. b a s t o w i e c k i  Kusignie (VII.  a);  5. B ł a ż e k  Eugen (VII.  a).

2. 18 Kaiser-Franz-Josef-Stipendien zu 50 11. jahrlicb, bezogen von den Scbiilern : 1. T e n  t u l
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Elias (II. c); 2. G h e r m a n  Lazar (IV. a); 3. J a n o w i c z  Dionys (IV.  b); 4. M a- 
1 a n c z u k Stefan (IV. b ) ; 5. S e w e s k u I Job. (IV. b ) ; 6. B r e n d z a n Kassian (V. a ) ;
7. M a r e k  Oswald (V. a ) ; 8. T  a m o w i e  c k i Emil (V. b ); 9. B o r ó s ł  a w s k i 
Joli. (VI. a); 10. K a l e n i u k  Georg (VI. a) ; l l . S e m a k a  Emanuel (VI. a); 12. B u s c h  
Rud. (VI. b); 18. P r u n k u l  Joli. (VI. b); 14. Ż u k o w s k i  Joli. (VI. b); 15. E b n e r  
Bein. (V II. b); 10. A n n i u k  Ilonorius (V III.); 17. N i s z c z u k  Eugen (VIII . ) ;  
18. P o d o l i e r  Moriz (VIII).

8. 2 Baron Joli. Mustalza’sche Stipendien z u 50 11. jahrlicli, bezogen von den S, biilern : 
B a u e r Benj. (V III.) und I s o p e n k o  Nik. (II.  b).

4. Ein Eleazar Sosno\vicz’scbes Stipendium von 50 11. 40 kr. jahrlicli, bezogen voa S t e 
f a n o w i c z  Stef. (II. c).

5. 4 Markus Zucker’sehe Stipendien zu 08 11. 88 kr. jśihrlieh, bezogen v o n : 1. S t o r f e r
Schaja (IV . a ); 2. D e m j a n  Efr. (VI. a ) ; 8. S a l  t e r  Abr. (VI.  a);  4. S t e i n h a u s  
Oskar (V III.).

G. Ein Meletius RomanowskBsches Stipendium von GO fl. jśihrlieh, bezogen von L e w i c k i  
Hieron. (IV. b).

7. 8 Stipendien aus den FinanzuberschUssen, zwei im Betrage von 100 fl. und eines von 
150 11. jahrlicli, bezogen v o n : 1. W o l f  Karl (VIII . ) ;  2. Ż u k o w s k i  Eugen (III.  b ) ;
8. I) ą b r  o w s k i Stanisl. (V. a).

8. Ein Leo Macieliński’sches Stipendium von 50 fl. jahrlicli, bezogen von K u s t y n  o w i c z  
Ambros (II. b).

9. Ein Basil Lewicki’sches Stipendium von 100 11. jśihrlieh, bezogen von K u s t y n o w i c z  
Julian (V. a).

10. E in SamborskPsches Stipendium von GO fl. jahrlicli, bezogen von J e c h  Leo (III.  a).
11. Ein Bezirkshauptniann KohleFsches Stipendium von 80 11. jahrlicli, bezogen von 

A r e y c z u k  Mardarius (II. a).
12. Ein Stipendium der Stadt Sniatyn im Betrage von 100 11. jahrlicli, bezogen von S z m i -  

g e 1 s k i Arkad (VI11.).
18. Vom Kaiser-Franz-Josef-Vereine wurde ausser den sub 2) angeluhrten 18 Stipendien der 

Betrag von 98 11. 58 kr. fiir momentane Ilandunterstutzungen yerausgabt.

Stand des Kaiser-Franz-Josef-Veremes
zur Unterstutziing diirftiger und wiirdiger Schiiler des Gymnasiums am

31. Deeember 1886.

Das S t a m m c a p i t a l ,  bestehend aus auf den Narnen des Vereines vineulirten Buko- 
winer Urundentlastungs-Obligationen und Staatspapieren, betrśigt gegenwiirtig 15.930 II.

! )ie Einnahrue des Jahres 1880 b e tru g ........................................
dazu der Cassastand voni 31. Deeember 1885 15.930 0. in Effecten u.

Zusammen 15.930 0. in Effecten u.
Die Ausgabe des Jalires 1880 b e t r u g ........................................

Bornit ist 15.93011. in Effecten u. 
der Cassastand mit 31. Deeember 1880.

992 ti. 87 kr. in Baareni 
477 ti. 14 kr. in Baareni 

1470 II. 01 kr. in Baareni 
958 11. 20 kr. in Baareni 

511 ti. 75 kr. in Baareni
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Die Beschnfienheit der E  i n n a h  m e n des Jahres 1886 ist folgende:
1. Restbetrag vom Jahre 1885 ................................................................................
2. Ertrag der Zinsen der O b ligationen ....................................................................
3. M itg lie d e rb e itra g e ......................................................................................................
4. Ausserordentliche S p e n d e n .....................................................................................

Zusammen .

In der A u s g a b s s u ni m c ist en thalten :
1. Fur 17 Yeieinsstipendien zu 50 11. der B e t r a g ..............................................
2. Fiir H n n d u n te rs tu tz u n g e n ......................................................................................
3. Fur die R e g i e ............................................................................................................

Zusammen .

477 11. 14 kr.
730 U 07
137 J) 20 }>
125 „ „

1470 h. 01 kr.

350 n. kr.
03 u 58 u
14 68 n

058 11. 20 kr.

Ras Comite des Yereines besteht aus folgęnden Mitgliedern:

1. St. W o 1 f, Yereins Yorstand.
2. Herr Anton K o c h a n o w s k i  R itter v. S t a w c z a n ,  JUirgermeister, Yorstands-Stellvertreter.
3. ITerr Myron C a 1 i n e s c u, Archimandrit.
i. Ilerr Eman. D w o r s k i ,  k. k. Gymnasial-Professor, Yereins-Secretiir.
5. Herr Ignaz M a y e r ,  Geschiiftsmann.
6. Herr Emanuel R o s c n z w e i g, Kaufmann.
7. H err Ambros 8 z a n k o w s k  i, k. k. Gymnasial-Professor, Vereins-Cassier.
8. Herr Anton T a b a k a r, Kaufmann und Gutsbesitzer.
1). Herr Carl T o b i a s z e k, k. k. Religions-Professor.

Ais Reclmungs-Revisoren sind gewiihlt: H err Dr. Josef F e  c li n e r ,  Advocat, und Herr 
Naftali T i 11 i n g e r, Ranquier.

Die Generalversamin)ung uber das Jah r 1886 wurde am 3. Ju li 1887 abgehalten.

Die Schiileriade.
In der ErbHntmgs-Conferenz vom 3. Scptember 1886 wurde von den Yerwaltcrn der Schiileriade 

der Rechenschaftsbericlit iiber das Schuljahr 1885/86 erstattet und derselbe von der Conferenz 
genehmigt.

Zu Yerwaltern der Schiileriade wurden vom Lehrkorper die Ilerren Professoren Dr. Josef 
F r a n k  und Cornel K o z a k  wieder gewiihlt. H err Prof. Dr. F  r a n k  ist Cassier, Herr Prof. 
K o z a k Custos der Buchersammlung der Schiileriade.



Osussa/bericłit “OiToer ćla,s ScŁLi.-Lljeuh.r 16SS/37. 
A . E  i n n a !i m e.

Gymn.-Classe

S a  m i

zu Weih- 
nacliten

fl. kr.

l l u n g  

zu Ostern 

11. kr.

Zusammen 

11. kr.

I. a crgul) 20 11 15 52 35 63
1. h 10 47 6 10 16 57
I. c 10 80 10 — 20 89

11. a 7 29 7 90 15 19
11. li 4 40 3 80 8 20 jj
11. 0 ,, 10 15 8 15 18 30 |

I I I .  a 10 90 9 60 20 50
111. li 10 30 7 05 17 35
IV. a (1 85 5 50 12 35
IV. li (i . --- 8 — 14 - - - i
V. a 13 35 u 10 24 45
V. li i 90 7 50 15 10

VI. a 14 i ----- 7 — 21 —
VI. b 12 13 0 i 50 21 63

V II. a — — 3 20 3 20
VII. b 11 25 9 74 20

YI1J. 32 60 20 16 53 20

Zusammen 188 59 150 26 338 85

Cassarest vom Schuljahre 1885/86 . . . . 140 24
H crr Manowarda s p e n d e t e ....................................... 4

Gesammt-Einnalnne . 483 09 !i
U.  A u s g a  I) e n.

1. Unterstutzungen an 57 Schiller . 57 kr,
2. Einband der Biieher . . . . „ 52 „
3. 20 Stiiek Zirkel a 28 kr. . . . . 5 60 „
4. R e g ie a u s la g e n .................................. 90 „

Zusammen . . 273 n. 59 kr.

G.  B i l a  n z.
E i n n a h m e .............................................
A u s g a b e ................................................... 50

somit verbleibcn . . . .  201) II. 50 kr. 
ais activer Cassarest, in welchem die «>0°/0 der Einnahm en enthalten sind, welche gemass § 3 
der Statuten fur den Beginn des niichsten Schuljahres zu Unterstutzungen reservirt wurden.

D.  B ii c h e r s t a n d d e r  S c  li ii 1 e r 1 a d e.
Die Biiehersammlung ziiklte im Schuljahre 1885/86 ..................................
dazu kamen ais Spenden von S c h i i le r n .........................................................
darni eine Spende des liiesigen Buchliandlers H erm  Juszyński . . .
und eine Spende der Firm a Alfred Ilólder in W i e n .............................

somit zahlt die Biiehersammlung der Schiilerlade gegenwiirtig

606 Biinde 
58 „

10
796 Biinde'
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I) e n  s e li r g e e li r t e n  S p e n d e r n w i r d li i e 111 i t i m N a ni e n  d e r  li i 1 f s- 
b e d u r f 1 i g e n S c li u 1 j  u g e n d d e r w *i r ni s t e I) a n k  a u s g e s  p r o e li e n.

Bethciit wurden im yerHossenen Schuljahre 1G2 Schiller mit 310 Buchern.

ViJ. iVlat 'ritatspriifung.
1. Die nnehtriigliche Maturitiitspriifung fur das Schuljahr 188G wurde ani 27., 28. mul 

20. Septeinber und 1. October unter dem Vorsitze des Herm  Landes-Schulinspeetors Dr. W. 
V y s l o u ż i l  abgehalten. Derselben haben sieli 28 Examinanden unterzogen, von denen i) die 
Priifung ans je  einem Gegenstande wiederholten.

Von diesen Examinauden wurden 15 offentliclic Schiiler, 1 Priwatschuler und 2 Exter- 
nisten, von denen der eine sieli der Priifung /.urn yicrten Małe unterzog, fur reif erkliirt
1 offentliclic Schiller, 1 Priyatschiiler und 5 Externisten wurden auf ein Jah r reprobirt.

Die Namen der reif erkliirien Abiturienten s in d : 1. Pantclemon B i ł o  u s;  2 Ambros 
C e 1 e w i e z ; 3. Ludwig D a n i e l ;  4. Karl E m a n n u l ;  5. Michel E n g e 1; G. Ludwig
II o r a c z e k ; 7. Ladislaus II o r e j s e k ; 8 . Julius K a r p e n ; 0 . Cornel 1* o p e s c u 1 ;
10. Philipp R o t t e n b e r g * ,  11. Joliann S e y k ;  12. Georg S t r ó ż  a k;  13. llerseh S t e r n ;
14. Mieeislaus T  e s a r z ; 15. Lei ser W e i n r e b ;  IG. Joliann W e s e l  y ; 17. Leo W i n k 1 e r
von S e e f e 1 s ; 18. Max W i t t  n e r.

2. Zu der ani Sehlusse des 2. Sem. abgelialtenen Maturitiitspriifung haben sieli die 37 
ofl. Schiller der VIII .  Classe und 20 Externisten gemeldet, unter denen ein Realsehul-Abiturient, 
der die Priifung wiederholte, ein E ite rn is t ans Galizien und 18 friihere Schiiler des hiesigen 
Gyniiiasiums waren.

Zu der schriftlichen Priifung sind 7 JOxternisten nicht ersehienen.
Der mundlieben Priifung, welelie vom 11. bis 14. Juli unter dem Vorsitze des Jlerrn  

Landes-Schulinspeetors Dr. W. V y s l o u ż i l  abgehalten wurde, haben sich jedoeh nur 2G ofl*. 
Schiiler und 7 Externisten, unter denen 3 Abiturienten des v. J . waren, unterzogen, indem 
8  o U. Schiiler infolge der Classification a m Sehlusse des IJ. Sem. a ngewiesen wurden, die Priifung 
ans je  einem Gegenstande nacli den Ferien zu wiederholen, 1 Externist in Folgę ungeniigender 
Elaborate von der miindliclien Priifung zuriickgewiesen wurde und 3 ofF. Schiiler und 5 Exter- 
nisten wegen Kriinklichkeit die Erlaubnis erhielten, sich der miindliclien Priifung nacli den 
Ferien zu unterziehen.

Von den vollstandig gepriiften 2G oflf. Schiilern und 7 Externisten wurden G ófl‘. Schiiler 
fii r reif m it Auszeiclinung und 18 ofF. Schiiler und G Externisten, von denen 5 die Priifung 
wiederholten, wurden einfacli fur reif erkliirt, 1 Externist wurde auf 1 Jah r reprobirt und
2 ofl*. Schiiler erhielten die Erlaubnis, die Priifung aus je einem Gegenstande, und zwar <ler 
eine aus Geschiehte, der andere aus Griechisch, im Ilerbstterm ine zu wiederholen.
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X. Chronik des Gymnasiums.
1. Das Schuljahr wurde ani 4. September begonnen, nachdem vom 27. August bis 

?). September die Wiederholungs-, Naehtrags- und Aufnahmspriifungen vorgenommen worden waren.

2. Die a. b. Namensfeste Ihrer k. und k. M a j e s t ii t e n  des K a i s e r s  und der 
K a i s e r i  n (ani 4. OcŁober und 10. November) wurden sowohl von Seite des kalii, ais des 
gr. or. Kitus mit einem solennen Gottesdienste gefeiert.

Das 1. Semesttr wurde arn 20. Jiinner geschlossen und das 2. Semester ani 3. Kebruar
begonnen.

4. Ende Mai besuehte der Ilochwurdigste rom kat li. H err Erzbiseliof M o r a w s k i  
ans Leinberg Czernowitz und andere Stadle der Bukowina, urn das h. Sakrament der Kirmung zu 
spenden Bei seiner Anwesenheit in Czernowitz beelirte der Herr Erzbiscltof aucli das Gymnasium 
mit seinem Besuche, wo derselbe von dem Lehrkbrper empfangen und in den geselimiickten 
Lelirsaal. in welciiem die rom. kalli. Schiller aller Classen versammelt waren, geleitet wurde. 
Hier liielt der Scliiiler der VIII .  Classe Alfred H a n  d l  an den Ilerrn Erzbiseliof eine Anrede, 
urn denselben im Nanien der studierenden Jugend zu begrussen, worauf der Ilochwiirdig~te 
H err Erzbiseliof eine ebenso lehrreiclie ais lierzlielie Ansprache an die Schiller hielt, in welcher 
er das Yerhallnis der Keligionslehre zu den anderen Diseiplinen des Gymnasiums treflem! 
erorterte und die Schiller zu ernstem Streben nach der wahren Bildung aufmunterte. Naeli der 
Ansprache vertheilte der H err Erzbiseliof eine grossere Anzahl praclitvoll ausgestatteter Gebet- 
biicher unter die Schiller ais Andenken und sehied unter Zeiclien innerster Befriedigung in 
freundlichster Weise von der Anstalt.

5. Vom 24. .Inni bis 5. Ju li wurden die Yersetzungspriifungen abgehalten und arn 
0. Ju li wurde das Schuljahr mit einer gottesdienstlichen Feier von Seite des kath. und des 
gr. or. Kitus geschlossen, worauf die Vertheilung der Zeugnisse erfolgte

(i. Im  Laufe des Schuljahres wurden die gr. or. Schiller zweimal, die kalli. Scliiiler 
aber dreimal zur heiligen Beieht und Communion gefiilirt. Die h. Oster-Exercitien wurden fur 
beide Kitus Yórschriftsmiissig abgehalten.

Se. k. k. Hoheit der Kronprinz Erzherzog Rudolf
in Czernowitz am 8 .  Jul i  1 8 8 7 .

Kaum hatte sich hier die Kunde verbreitet, dass der Du rchlauclitigste Kronprinz Erzherzog 
K u d o l f  aucli das Staatsgymnasium mit. Hbchstseinem Besuche beehren werde, so bemachtigte 
sich des Lelirkorpers und der studierenden Jugend die freudigste Stimmung und schon vi< le 
Tage vor der Ankunft des hohen Gastes wurde das Programm entworfen und Vforbereitungen 
wurden getroffen, um dem erlauchten Kronprinzen in der altesten Bildungsanstalt des Landes 
einen moglichst schdnen und wiirdigen Empfang zu bereiten.

Da gah es nicht wenigA rheit; denn in Ermanglung eines grossen Saales, der alle Schiller 
der Anstalt fassen kbnnte, musste das grosste Schulzimmer decorirt werden

Professor Dr. Josef F r a n k  entwarf Pliine und Zeichnungen zur Aussclimuckung des 
Schulzimmcrs, der Corridoie, des Treppenaufganges und der Hauptfaęade des Gebiiudes und 
leitete mit Hilfe eines ans den Professoren Epiphanias v. T  a r n o w i e c k i, Ladislaus Ci w i a z- 
d o ni o r s k i, Eranz N e u n t e u f e l  und Otto M a y e r  bestehenden Comites die Arbeiten.
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Viele Hiinde waren thiitig, um das sonst ein fuchę Lehrziinmer in einen Festsaal 
umzuwandeln.

Die JIiilfle des Lehrzimmers wurde ganz mit Teppichen ausgeschlagen und das ganze Zimmer 
noch mit frischen Tanncn- und huchenfestons, Blumenkriin/.en, Wappen und Fiihnchen verziert.

Auf der mittleren mit Teppichen hedeckten Wand wurde das lebensgrosse Bild des 
erhabenen Stifters der Anstalt, weiland Kaisers F r a ń  z I. und zu beiden Seiten desselben die 
mit Eichenlaub umkriinzten Bildnisse <les erlauchten Kronprinzenpaares angebracht. In der 
Mitte erhob sieli auf einem grossen Podinm in einer geschmackvoll zusammengestellten Gruppe 
von exotischen Pllanzen die Biiste Sr. Majestat des Kaisers F r a ń  z J o s e  f I. Kin prśichtiger 
Thronsessel stand auf dem Podium.

Die Corridore und der Stiegenaufgang waren mit Teppichen belegt, m it frischen Tannen- 
festons, duftigen Blumenkriinzen, Wappen und Fiihnchen ebenso reich wie geschmackvoIl decorirt.

A udi die Hauptfayade des einfach altertliumlich gebauten Hauses prangte in festlichem 
Selunucke.

Feber der Widmungstafel war das mit Kichenlaub umkriinzte Bildnis des erlauchten 
Kronprinzen ais Transparent angebracht. Dariiber erhob sieli der Kciehsaar, umgeben von 
sehwarzgelben Fahnen. Das Portal war schbn drapirt und die ganze Fayade mit Festons ans 
Tannenreisig, Wappen, Fahnen und Fiihnchen in sehr sehóner Anordnung verziert, so dass das 
Ganze auf das Auge einen sehr wohlthuendeti Eindruck niachte.

So kam der festliche Tag, der 8. Juli, lieran. Selion ani fruhen Morgen hatte sieli die 
studierende Jugend versammelt und wurde im Spalier von der Strasse bis in den Festsaal, ein 
Theil a ber in dem Festsaale aufgestellt.

F u ter begeisterten Ilochrufen entstieg der holie Gast um \)l/t F h r  dem Wagen und 
betrachtete die metallene Widmungstafel iiber dem Portal, welche in goldenen Lettern die Worte 
„Doctrinae et yirtuti Franciscus I. Austriae Im perator4' triigt und Tugenden ausdruckt, durch 
welche der Durchlauehtigste Kronprinz fiir die gesammte studierende Jugend Oesterreichs ais 
leuchteudes Vorbild dasteht.

Der Lehrkbrper der Anstalt empfing den liohen Gast ani Eingange, wobei der Fntcr- 
zeichnete an den erlauchten Thronerben folgende Worte rich tete :

„Eure kaiserliche und kbnigliche Hoheit!
Die Mitglieder des Lehrkbrpers des Gvmnasiums, sowie die studierende Jugend schatzen 

sich glucklich, Puire k. und k. Hoheit m it tiefster Ehrfurcht begriissen zu konnen und ich 
bitte Eure k. und k. H oheit unseren tiefgefiihlten Dank fiir die holie Gnade entgegenzunehmen, 
dass Eure k. und k. Hoheit das Gymnasium, diese alteste Stiitte hoherer Bihiung in der Bukowina, 
mit Hbchstilirem Besuche huldreichst zu beehren geruhen."

Darauf geruhłe Se. k. und k. Hoheit Hochstseine Befriedigung, die Anstalt besuchen zu 
kom un, auszusprechen. In diesem Augenblicke stimmte oben im Festsaale der aus 60 ausge- 
widilten Sangern bestehende Gymnasialchor unter der Leitung des Professors Franz N e u li
t e  u fc  I die Volkshvmne an und der Durchlauehtigste Kronprinz begab sich mit dem Herrn 
Landesprasidenten Sr. Excellenz Freiherrn v. P i n  o und der Suitę, vom Fnterzeichneten geleitet 
iiber die decorierte Treppe in den Festsaal, wobei sich Se. Hoheit um das Altcr, die Freipienz 
und sonstige Yerhidtnisse der Anstalt eingehend erkundigte.

Beim Eintritte des liohen Gastes in den Festsaal sehloss der Gesang, worauf brausende 
Hochrufe auf Se. kaiserliche Hoheit im Saale ertonten, die sich durch die Spalier bildenden 
Sc liii 1 er die Treppe hinab bis auf <lie Strasse einem Echo gleich fortpflanztcn.



70

Der Abiturient Alfred H a n d 1 liielt hicrauf an Se. kaiserliche Hoheit lblgende Ansprache: 

„Kurę kaiserliche und kdnigliche Ilo h e it!
Durchlauchtigster H err Erzherzog!

Die studierende Jugend des Czernowitzer Gymnasiums erlaubt sieli Eurer k. und k. 
Iloheit ihre unterthiinigste Iiuldigung und ihren tiefgefiihlten Denk fur die liolie Ehre, welelie 
Eure k. und k. Hoheit diesel* Anstalt dnieli Iliren Resueli erweiscn, darzubringen. Der sehlichtc 
Selirunek, welehen die Mauern dieses Gcbiiudes trngen, ist nur ein sehwaeher Abglanz der 
Freude, welelie unsere llerzen fullt, dass wir Eure k. und k Hoheit von Angesieht zu Angesieht 
sehen diirfen. Und wenn die Fahnen und Kriinze liingst yerbliehen und verwelkt sein werden, 
in unseren llerzen wird die Erinnerung an diesen sehonen Tag fortleben. Diese Erinnerung 
wird uns ein Sporu inelir sein, unter allen Umstiinden die treueste Anhiinglielikeit an das Aller- 
hbełiste Kaiserliaus zu bewahren und die Kenntnisse, die wir uns Iiier erwerben, iniiner nur im 
Dienste dieses Kaiserliauses und zum Wohle unseres geliebten grosscn Yaterlandes zuverweuden. 
Eure k und k. Hoheit bitten wir, uns Ilbehstihre Ilu ld  und Gnade stets zu schenken und wir 
yereinigen uns in dem Segenswunsehe: Gott bescluitze und erhalte Eure k. und lv. Iloheit und 
das ganze erlauehte Kaiserliaus !f<

Naeli der Anspraehe spraeh der Durehlauelitigste Kronprinz in huldyoll herablassender 
Wcise den jungen Redner an. Sodami liess sieli Se kaiserliehe Hoheit die Mitglieder des Eelir- 
kdrpers yorstellen und geruhte hiebei an jedes einzelne Mitglied mehrere Fragen zu riehtea. 
Ebenso wurden aueh einige Schiller von Sr. k. und k. Hoheit mit Anspraehen ausgezeiehnet.

Hierauf yerliess der liolie Gast den Festsaal.
Der Chor stimmto das weilieyolle Lied: ,,M ei n Y a t e r 1 a n d, m e i n O e s t e r r e i e h u 

an und brausender .7 u bel der gesammten Jugend begleitete den Durehlauehtigsten Kronprinzen 
bis auf die Strasse, worauf Se. k. und k. Hoheit mit Sr. Excellenz dem I Ierrn Landespriisidenteii 
den Wageu bestieg, um sieli in die Realschule zu begeben.

So sehloss diese erhabene Empfangsfeier, dereń W irkung in den llerzen der studierenden 
Jugend stets lbrtleben wird.

Zu diesel* die Anstalt so erhebenden Feier bat der Unterzeiehnete das auf S. JO bereits 
mitgetheilte lat. Festgedicht yerfasst.

X. Aufnahme der Schiiler f iir  das Schuljahr 1887/88.
Das naehste Schuljahr wird ani 4. September mit dem h. Geistamle eroHnet werden. 

Die Aufnahme beginnt ani 25. und dauert bis 31. August. Yom 1. bis 3. September werden 
die Wiederholungs- und Nachtragspiufungen fiir alle Classen und die Aufnahmspriilung fiir 
die I. Classe, \om  28. bis 31. August aber werden die lYufungen der Friyatisten und die 
Aufnahmspriifungen fiir die 11. bis YJII. (.'1. yorgenommen werden.

Jeder in dieses Gymnasium n e u  e i n t r e t c n d e Schiiler hat um die Aufnahme dureh 
seinc El tern oder dereń Stell yertret er naehzusuchen, nebst dem Studienzeugnisse des letzten 
Semesters den Tauf- oder Geburtssehein beizubringen und die Aufnahmstaxe von 2 11. 10 kr., 
sowie den Lelirmittelbeitrag von 1 11. zu entrichten.

Schiiler, welelie in die 1. Classe eintreten sollen, liaben die „Sehulnachrichten“ ans der
IV. Yolksschulelasse, die jedoch die Leistungen ans der Unterrichtsspraehe in e i n e r  Notę aus- 
weisen miisseti, beizubringen (li. U. M Erl. vom 11. Julii 188G, Z. 81G5). Ihre Aułnahme ist 
jedoch von dem giinstigen Erfolge der A u f n  a l i r n  s p r i i f u n g  abhiingig, welcher sie unter- 
zogen werden.
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Rio Anforderungen, die bei dieser Aufnabmsprufung gestellt werden, sind lani des hołien 
l . M. Krlasscs vom 27. Mai 1884, Z. 8010 fol gen tle: In der R e l i g i  o n  jenes Mass von 
Wirtsen, welehes in den ersten vier Volksscbulelassen erworben werden kann, Fertigkeit im 
L e  s e n  nnd S e h r e i l> e n der d e n t s e li o n S p r a c h e nnd der 1 a t e i n i s e h e n
S e li r i f t, Kenntnis der Kiemente ans der 1'' o r m e n 1 e li r e der d e u t s c li e n S p r a e li e,
Fertigkeit im A n a  ł y s i  r e n  einfaeher bekleideter Siitze, Bekańntsehaft mit den Regeln der 
O r t li o g r a p li i e nnd riehtige Anwendung derselben beim Dictandoschreiben, Uebung in den
v i e r (i r u n d r e e li n u n g s a r t e n mit ga nzen Żabien.

Sebiiler, welehe im verHossenen Sehuljahre im Laufe des Semesters die Selmie verlassen 
baben, miissen gemiiss dem b. U. M. Erlass voni <5. Oetober 1878, Z. 13884, audi wenn sie 
dureb W iederbolung der Classe die Stndien fortsetzen wollen, einer Anfnabmspriifung ans allen 
obligaten Gegenstanden sieli nnterzieben nnd die vorsebriftsmassige Priifungs- nnd Anfnabmstaxe 
entriebten.

Ras Sebnlgeld betriigt 20 11. fur jedcs Semester nnd muss in den ersten (> Wocben in 
Sebulgeblniarken entriebtet werden, widrigenfalls dem Sebiiler der Sebulbesucb untersagt wird.

C z e r n o w i t z, ani 4. August 1887.

S  t .  W o l f ,
k. k. Sebulrat nnd Gymnasial-Director.
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