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Unser Kronprinz

Wie ein diisteres Marchen erklang die sehreckenerregende Kunde, die 
der eiektrische Draht in den ersten Tagen des Monates Februar d. J . auch 
in unser fernes Landehen, die Bukowina, heriiberbraclite! Unglaubig wieder- 
holte man die unhei]vollen W orte: „Der Kronprinz is tto d t“, undniemand 
vermoebte sieli in den Gedanken an die Moglichkeit eines so ersehiitternden 
Ereignisses zu tinden. Leider fand die Meldung, dass am 30. Janner 1^89 
ans dem Jagdsehlosse Mayerling die Trauerbotschaft von dem plotzlichen 
Ableben des Kronprinzen in der Kaiserburg eingetroffen, nur zu baldiiire 
Bestiitigung, und die Bestiirzung loste sich in tiefsten Schmerz und allge- 
meine Trauer auf. Die kaiserlielien Eltern hatten den unersetzliohen Yerlust 
ibres einzigen, vielgeliebten Solmes, Gattin und Kind — den des treuen 
Lebensgefahrten, des zartliohen Yaters zu beklagen; dem Yaterlande war 
der erste, der edcdste Solin entrissen; die Yolker Oesterreiehs verloren 
ihren zukiinftigen Herrsclier, die Wissenschaft einen Freund und machtigen 
Fbrderer, die leidende Mensehheit einen edlen Wohlthater, dieJugend einen 
hocbherzigen Gon ner. . . Allen, Allen hat das unerbittliche Schicksal einen 
harten, iiberaus scbweren Yerlust bereitet, das, neidisch, dem Kaisersobne 
nidit. gonnen moebte, ais Beherrscher eines weiten, machtigen Reiehes einst 
die Blattcr der Gescliiehte mit ruhmvollen. grossen Thaten zu fiillen.

Und dennoeb wird der kiinftige Gesehicbtschreiber mit innigem Wohl- 
getallen bei dem dankbaren Bilde dieses edlen Sprossen des Habsburgisehen 
Stammes weilen und, von W ahrheit und Gerechtigkeit begeistert, dem Ver- 
dienste die gebiihrende Anerkennnng nicht versagen.

„Er wollte sehen, lernen und leisten“ , sagt ein hoher osterreichischer 
Staatsmann.

Kronprinz Rudolf bat gesehen und gelernt! Obgleich ihm von der 
Vorseliung nur ein kurzes Erdendasein besehieden wai1, so hat es doch kein 
Gebiet menscłilicben Wissens gegeben, auf dem er sich nieht versueht hatte, 
keine Errungenschaft geistigen Forschens, die ihm fremd geblieben wiire.

Rudolf hat aber auch geleistet! E r hat Arbeiten zutage gefordert, 
die von unermiidlichem Fleisse, von grundlichen und reiehen Kenntnissen,
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von scharfer Beobachtungsgabe zeugen; er bat Werke geschaffen, welcbe 
unserem geistigen Leben neue Bahnen wiesen und die Bewundcrung der 
gesammten gebildeten W alt erweckt liaben; er hat an allen bedeutenderen 
wissensehaftlichen und gemeinniitzigen Unternelimungen sieli in hervor- 
ragender Weise betheiligt, sicb ais Menscbenfreund und Forderer der Hu- 
manitat erwiesen und die Pflichten, die ihm seine Stellung auferlegte, treu 
und redlich erfiillt.

Dies ist es, was dem erlauehten Furstensohne fur alle Zeiten ein 
dauerndes Andenken bei der Nachwelt sichert, und was ihm — aucli ohne 
die liohe Geburt und ohne die bevorzugte Stellung, die er einnahm, — einen 
ruhmvollen Namen erlialten haben wiirde.

Gliicklich ist das Land zu preisen, das sich edler, verdienstvo!ler 
Solinę riihmen k an n ! Ehre ist es, sieli den Solin eines rulimreiehen Yater- 
landes zu nennen! Allein das Yaterland wird nur schlechten Dank den- 
jenigen wissen, welehe die Ehre desselben auf ihre eigene Rechnung schreiben, 
seinen Ruhm aber durch keine lobliche That zu erweitern bedacht, sind.

Liegt in diesen W orten die Aufforderung an Alle, das allgemeine 
Beste des Yaterlandes zu fordem  und zum Rulime desselben naeli Kraften 
beizutragen: so verdienen dieselben insbesondere von der Jugend bel lerzigt 
zu werden. Ais zukiinftiger Erbe der Grosse und des Li d i mes des Yater- 
landes iibernimmt die folgende Generation zugleieh die Pflicht, das Erlie 
nieht nur ungeschmalert den Nachkommen zu itbergeben, sondern aueli 
ihrerseits fur die Vergrosserung desselben erfolgreieli zu wirken. Der Weg, 
der zur Erreichung dieses Zieles fiilirt, ist klar und deutlieli vorgezeiehnet 
durch das Beispiel grosser Manner, die sich durch ruhmliche Tliaten und 
liohe Tugenden besonders hervorgetlian haben.

Folgę daher, junger Freund, dem leuchtenden Beispiele des treff liclien 
Kaisersohnes, der sein ganzes Leben hindurch nicht miide wurde, zu sehen, 
zu lernen und zu leisten. Durcheile im Geiste sein irdisches Dasein von 
der Wiege bis zum Sarge, auf dass I)u die W ahrlieit dieser Worte erkennen 
und, dem erhabenen Vorbilde nacheifernd, gleicli diesem, den Dank der 
Mit- und Nachwelt ernten mogest.

Geburt und erste Jugendzeit des Kronprinzen.

Es war am Morgen des 22. August 1858, ais der Donner der Geschutze 
in hundert und einem Rufę ein freudiges Ereignis im Schosse der kaiser- 
lichen Familie verkiindete. Am Abend zuvor war namlich dem Hause
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Habsburg und dessen tren en Yolkern im „Blauen Hof“ z u Laxenburg ein 
Thronerbe gegeben worden. (Ileicb boi seiner Geburt wurde der Kronprinz
in die Armee eingereiht. Am 22. August erliess Seine Majestat folgeuden 
Armeebofelil:

Ich will, dass der durcli Gottes Gnade Mir geschenkte Solin von 
seinem E intritte in die Welt. an Meiner braven Armee angehore, und ernenne 
i 1111 liiernacli zum Oberst-Inhaber Meines 19. Linien-Infanterie-Regiments, 
welches von nun an den Kamen ..Kronprinz11 zu fiibren bat. Laxenburg, 
ara 22. August 1S58. Franz .losef m. p.

An der Freude der durchlauchtigsten KI tern und der Familie des 
kaiserliehen Hauses nabm die gesammte Bevdlkeruug des machtigen Reichos 
innigen Antheil, der sieli in erhebenden kireliliclien, militarischen und 
burgerlichen Festlielikeiten, insbesondere aber in zahlreiclien Aeten der 
W ohlthatigkeit und Pietat kund gab.

Am 23. August fand zu Laxenburg auf die herkommliche solenne 
Weise die Taufe des neugeborenen Kronprinzen statt. boi welcber Herr 
Krzlierzog Franz Carl, der Grossvater des Tauflings. ais Taufpathe fungierte. 
Der Cardinal-Erzbischof v.on Wien, Othmar Rit.ter v. Rauseber, vollzog 
den Taufact, wobei der Prinz den Kamen des beriibmten Ahnherrn des 
babsburgischen Gescblechtes: R u d o l f  Franz Carl Josef erbielt.

Am Abend des Tauftages erglanzte Wien in einem Meere von Licbt, 
und der damals in der Bliite seines Lebens stebende. 2Kjahrige Kaiser 
wurde von der Bevolkerung mit dubel begriisst, ais er in einem offenen 
Wagen durcli die Strassen der Residenz fulir. Aber wie der Kaiser in der 
Stunde des Gliicks nie der Armen und Nothleidenden vergass, so wurde 
der Armen auoli diesmal gedacht. Zunachst wurde eine Summę von 20.000 A. 
fbissig gemacbt, um die Armen Wiens damit zu betbeilen. Um jedoch clas 
freudige Ereignis der Geburt durcli ein dauerndes Werk der Naehstenliebe 
zu feiern, stiftete der Kaiser das grosse, im dritten Wiener Bezirke be 
tindlicbe Rudolfsspital, welcbes ein wahrhaftes Asyl fiir Tausende von 
Leidenden geworden ist.

Unterdessen wucbs der Kronprinz gesund und friscb beran. Liebreieb 
iiberwacłiten die kaiserliehen Eltern die Entwicklung ilires Sohnes, dessen 
Pflege und Erziebung der Baronin v. Welden anvertraut war, und senkten 
in das Herz des zarten Kindes die edelsten Keime, die sieb spater so 
herrlich entfalteten, dass der Kaisersohn durcli den gewinnenden Zauber 
seiner personliehen Erseheinung zum Liebling des gesammten osterreichischen 
Volkes geworden ist. So oft er im Scbonbrunner Parkę und im Prater 
erschien, wurde er von den Wienern jubelnd begriisst, und das Bildnis des 
kleinen Kronprinzen in der Obersten-Uniform seines 19. Infanterie-Regi- 
mentes war selbst in dem armlicbsten tiause weit vor den Linien zu treffen.
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Mit Zartlicbkeit hieng er an seiner Schwester, der Erzberzogin Gisela, und 
die Sorgfalt seiner El tern erwiderte er mit inniger Liebe und Anhangliebkeit. 
Im Umgange mit seinen Altersgenossen war er immer liebenswiirdig, freund- 
lieli und zuvorkommend; bei den Spielen war er immer Derjenige, der sieli 
Allem fligte, was seine Gaste wiinscliten. dabei frei eon Eigennutz und 
iiberaus freigebig.

Je  nach der Jahreszeit bielten sieli die kaiserlichen Kinder liald in 
der Hofburg zn Wien, liald in den Lustschlossern zu Schbnbrunn und 
Laxenburg, baki audi in Reicbenau bei Gloggau auf. Die prachtigen Garten 
mit iliren zalilreichen Canalen, Teichen und Springbrunnen. die reine, 
kriiftigende Gebirgsluft der Alpen tibten einen wohlthatigen Einfluss auf 
die physische Entwicklung des Kronprinzen. Aber auch Herz und Geist 
fanden in Gottes herrlieher N atur reiclie Nahrung. Die Herrlielikeit und 
Grossartigkeit der Alpenwelt flosste dem jungen Prinzen eine dauernde 
Liebe zur N atur ein, die in seiner besonderen Vorliebe fiir das Studium 
der Naturwissensehaften in unzweifelhafter Weise zutage trat.

Inzwisehen war, dank der trefflioben Leitung seiner Erzielierin, die 
kiirperliebe und geistige Entwieklung des Kronprinzen soweit gediehen, 
dass an einen geregelten Unterricht gedaeht werden konnte. Freilieb zabite 
Rudolf erst kaum vier Jahre in welehem Al ter die Kinder gewobnlieb 
noeli sorgenlos ihrem Spiel und Vergniigen naebbangen; aber ein Kaisersobn, 
der bestimmt ist, einst die Gescłiieke so vieler Volker zu lenken, muss 
sieli triibzeitig jenes Mass von Kenntnissen und in dem Umfange aneignen, 
das da erforderlich ist, um ais weiser und gediegener Herrseber seine 
Untertbanen zu begliieken.

Die Studienjahre des Kronprinzen.
Am I. Mai 18(>2 tra t der Prinz in den geregelten ITnterriolit ein. 

woli i der damalige O beri ieutenant R. v. Spi miler mit dem Anitę eines 
Erzieliers betraut wurde. Am I. November 18(14 wurde die Oberleitung 
der gesammten Erzieliung dem General major Grafen Gondreeourt iibertragen, 
dem im Herbste 1865 Oberstlieutenant Jos. Latour v. Thurmbui-g, derzeit 
Peldmarseball-Lieutenant und Herrenhausmitglied, folgte. Diesein gebing 
es, die ausgezeiohneten Gcistes- und Herzenseigensebaften des Kronprinzen 
zur Entfaltung zu bringen, und in demselben die Liebe fur alle wissen- 
sebaftlieben Studien zu wecken. Trotz der zarten .Jugend gieng bei den 
treffliehen Anlagen des Prinzen der Unterriebt rascb von statten. Neben 
dem Unterriebte in den Elementargegenstiinden und in der Religion wurde 
bespnders auf die Spracben ein grosses Gewicbt gelegt, fiir dereń Aneignung
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der Kronprinz ein ausserordentliches Talent bekundete. Schon im 14. Lebens- 
jabre liat es Rudolf auf diesem Gebiete soweit. gebracht, dass er in der 
ungarischen, franzosischen, englischen und italienischen Spraelie tliissig 
eonversieren konnte und sieli auch in den wichtigsten Idiomen unserer 
Monarchie correct auszudriicken im Stande war.

Hand in Hand mit der sprachlichen Ausbiklung gieng die Unter- 
wcisung in den iibrigen Wissenszweigen, die mehr und melir den Charakter 
einer wissenschaftlichen Behandlung annahm. So begannen im Jahre 1872 
Vortrage iiber Geographie, Naturwissenschaften, iiber allgemeine und Kunst- 
geschichte, denen sieli spater philosophische und juridische Studien anschlossen.

Alle diese Disciplinen wurden von den hervorragendsten Gelehrten 
zum Vortrage gebracht. Obgleich der Kaisersohn durch die Vielseitigkeit 
der Studien in seinen J ugendjah ren wie selten ein Jiingling in seiner 
Freiheit beschrankt wurde, so ftigte er sieli dennoch mit der grossten 
Bereitwilligkeit allen Anordnungen und unterzog sieli dem Studium mit 
einem Eifer und einer Hingebung, die allen Jiinglingen zum nachahmens- 
werten Beispiele dienen konnen. Bemerkenswert sind diesbeziiglich die Worte, 
die der Kronprinz gelegentlich einem seiner Lehrer zurief: „Ich bitte Sie. 
mieli nicht zu schonen, ich will alles wissen !“'

Aber selbst die wenigen Stunilen, die der Erholung von der geistigen 
Anstrengung dienen sollten, giengen nicht ohne weise Beniitzung voriiber. 
Sie wurden dem Unterrichte im Turnen und Tanzen, im Schwimmen, Eeehten 
und Reiten geweiht. Mit dem Vergnugen der Jagd verband der Kronprinz 
ein eifriges Studium der Thierwelt, wozu er hauptsachlich von dem Natur- 
forscher Brehm angeregt worden war.

Kronprinz Rudolf war, wie bekannt, schon am Tage seiner Geburt in 
die osterreichische Armee eingereiht worden. Es war daher selbstverstandlicli, 
dass in der Zahl der Unterrichtsgegenstande, welche die Ausbildung des 
kaiserlichen Sohnes zum Zwecke hatten. die militarischen Facher eine 
wichtigc Stelle einnehmen mussten. Die militarische Ausbildung des Kron- 
prinzen begann im dahre 1872 und erstreckte sieli nach und naci i auf a,Ile 
Waffengattungen. Die durch die Theorie gewonnener. Kenntnisse wurden 
hierauf durch praktische Einiibung des Dienstes auf allen militarischen 
Gebieten vervollst,andigt. So wohnte er uriter anderem im Jahre 1874 den 
IJebungen der Genie- und Pionniertruppe in Krems und Klosterneuburg bei, 
besichtigto die Festungsbauten von Komorn und nahm auf den Schlacht- 
feldern von Aspern, Koniggratz und Trautenau eingehende Terrainstudien 
vor. Im Jahre 1875 verweilte er ans ilenselben Griinden eine Woche im 
Lager bei Bruck.

In gleicher Weise wie die militarische Ausbihl 
theoretischen Studien Liber K u n s t  durch unmittelbare
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Unterstutzung finden und zu einem erfolgreichen Abschlusse gebracht werden. 
Zu diesem Zwecke wurden das osterreichische Museum, die Ausstellungen 
im Kiinstlerhause wiederholt besucht und im Jalire 1*73 die Wiener 
W eltausstellung oiner eingehenden Besielitigung unterzogen. Eine Studien- 
reise naeh Miinehen erschloss dem lernbegierigen Prinzen die dort aufge- 
speieherten Schatze der Kunst, und in Niirnberg. woliin ein Ausflug von 
Miinebeu unternnmmen wurde, lernte er die Bauwerke oiner langst, ent- 
sebwundenen Zeit, wiirdigon und bowundern.

Doeh aueli die Erholnngsreisen boten Gelegenheit zur Ausbildung und 
regten zu erspriesslicher Tliiitigkcdt an. Den wiederholt.en liingeren Auf- 
entlia.lt in Isehl beniitzte Rudolf zu seiner Vervollkommnnng in der Kunst 
des Zeiehnens. Auf seiner Reise, die im duli 1872 unternommen wurde und 
der Besteigung der „hohen Salve“ galt, lernte er die Praeht der Hocbge- 
birgsnatur kennen und legto <lio liiebei eidialtenen Eindriicke in eini‘r 
originellen Seldlderung nieder, die eine der wertvollsten Zierden des 
Arebivs des dsterreiebiseben Alpenvereines bildet.

IJngeaclitet der vielen Anforderungtm, die an den Kronprinzen gestellt 
wurden, kam er allen seinen Pflicbten in vollkommenster Weise naeh. 
-I >avon legten die zahlreichen Priifungen, dcnen er im Beisein des Kaisers 
unterzogen wurde, ein glanzendes Zeugnis ab. Seinen Lebrern aber bewies 
er l)(‘i jeder Gelegenheit seine Dankbarkeit und bewabrte ihnen aueli naeb 
Beendigung seiner Studion ein warmes und freundliebes Andenktm.

Der Eintritt ins Leben.

Am 21. August 1876 wurde der Kronprinz fur g r  o s s j a h r i g erklart. 
Bei diesei’ Crelegenheit tibergab der Kaiser sein(;m Solinę das (Irosskrenz 
des St. Stefansordens ais Zeichen der Anerkennung fiir die ruhmv(dl beendete 
Studienzeit. Feldmarsoball-Lieutenant von Latour wurde, da seine Aufgabe 
gelost erschien, in feierlielier Weise seiner Stellung ais Erzielier des Kron- 
jirinzen enthoben, und dieser erhielt je tz t einen eigenen Hofstaat, an dessen 
Spitze der Graf Carl B om  b e l i  es  ais Oberstkofmeister gestellt wurde.

Seine Sełbstandigkeit leitete der Kronprinz damit ein, dass er ein nahm- 
haftes Geldgeschenk, das er kurz zuvor von seinem Grossvater, dem Erz- 
lierzog Franz Carl, erbalten liatte, dem Afrikareisenden Marno zu Expe- 
ditionszwecken in das Innere Afrikas iibersandte.

Von massgebendem Eindusse auf die Entfaltung der grossen Talente 
des Kronprinzen war in dieser Periode der Umgang mit dem beriilimten 
Naturforscher Brehm. .Dies ist aus mehreren Abliandlungen des Kronprinzen, 
die in dem bekannten Werke „Tbierleben" erscliienen, und in gleieber Weise
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a,iis dessen Erst.lingswerko „Fiinfzehn Tage auf der I)onan“ zu erselmi. 
worin der Kronprinz seine naturwissenscliaftliehen Walirnclimungen wali rand 
des Jagdansflugcs seliildert. den er im April 1878 in Gesellschaft Brełims 
and des Drnitliologen Honnayer nach der unteren Donau untermnnmen 
liatte. Eiir dieses Werk wurde der Kronprinz von der nngarisehen Akademie 
der Wissenschaften /mm Ebrenmitgliede ernannt and beim hiindertjalirigen 
dubilaum der Budapester IJnirersitat zu dereń Khrendoetor promoviert.

lane besondere Yorlielie hegte der Kronprinz sehon seit seinen Jiingliiigs- 
jaliren fiir Reisen, be i denen er stets hbliere Zwee.ke der Ausbildung and 
des Stndiums im Auge liatte. Seine erste grosse Reise tra t Erzherzog Rudolf 
Endo August 1*77 ati. Sie galf dem Besuelie der siidlielien Krouliinder des 
iisterreie.liiselmn Kaiserstaatcs. In Dalmatien besuohte er die wiclitigsteu 
Stiidt.e. In Pola wolmte er naeli Besielitigung sii.mintlie.lier teeliniseher 
Etablissements dem Stapellaufe der Panzerffegatte ..Prinz Eugen“ bei. Im 
November dessidben dalires begal) sieli der Kronprinz in Begleitung seines 
Grossolieims. des Erzlierzogs Albrecht, naeli Sehlesien, nm die landwirth- 
sidiaftlielien and teelinisehen Etablissements des Erzlierzogs zu besiehtigen. 
Am 27. Deeember 1877 gab der Kronprinz seiner erlaueliten Mutter naeli 
England das Geleite und verband mit dieser Ealirt den Zweek, die volks- 
wirtseliaftliehen Yerhaltnisse Englands genau kennen zu lernen. Er bereiste 
England. Seliot.tland und Irland und kehrte naeli fast zwei Monaten ein- 
gelienden Stndiums iiber Paris und Berlin naeli Wien zuriick.

Am 21. August 1878 bezog der Kronprinz die Prager Hofburg am 
Hradsehin. Ais Oberst erłiielt er das Commando iiber ein Inf an terie-Regi
ment.. Den Dienst. der ihm durch diese neue Stellnng anferlegt wurde, 
yersali er mit der grossten Punkt,lichkeit und Gewissenhaftigkeit und unter- 
zog sieli ais eehter Soldat allen Strapazen und Uebungsmarsehen. Neben 
seinen vielen militarisclien Pilieliten fand der Kronprinz auch nocli Zeit, 
sieli mit wissenschaftlicłien Arbeiteu zu befassen.

Das Jalir 1879 verzeiehnet wieder eine grosse Reise. Ende April 
bogab sieli der Kronprinz in Begleitung des Prinzen Leopold von Baiern, 
des (frafen Hans Wilczek und des Naturforschers Brehm naeli Spanieli. 
Die liolien Gaste gelangten iiber Triest. Venedig, Mailami. Genua, Barce
lona naeli Madrid, wo sie vom Konige Alplions. dem d ugendfreunde des 
Kronprinzen, in glanzender und herzlielier Weise empfangen wurden. Von 
kier ans wurden die merkwurdigsten Stadte w ie : Sevilla, Granada, Cadix, 
Gibraltar, selbst Tangar in Afrika besucht. Auch versauinte es der Kronprinz 
nicht, das Kloster S anJuste  in Estremadura zu besiehtigen, wo sein grosser 
Ahne, Carl V., miide von der Last seiner vielen Kronen, in stiller Zuruek- 
gezogenheit seine letzten Tage verlebte.- Bei der Gelegenheit wurde aueli 
in Lissabon ein Besueh abgestattet, worauf die hohe Gescllsehaft iiber Paris 
in ikrę Jieimat zuriickkehrte.
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Yon hohem Interesse war jedoch die Reise, die der Kronprinz im 
Febr nar 1880 von Prag ans nach Brussel nnternalim. Am 7. Marz lief 
namlieb in Wien die telegraphische Naeliricht ein, dass Erzberzog Rudolf 
sieli mit der zweiten Tochter des Konigs von .Belgieii, der Prinzessin 
Steplianie, verlobt balie, (Ianz Oesterreicb-ITngarn nabm an diesem freu- 
digen Kreignis.se imiigsten Antheil. uiul Wien gal) seiner Fremie bieriiber 
in der.Hu I d i g n n g s - S a n g e r f a b r t  des ., W ien  e r Mii n n e r (J-esang- 
v e r e i n e s “ naeli Briissel den herzliehsten Ausdruck.

Im September 1880 wurde der Kronprinz zum (-Jenerałmajor mul 
Contreadmira.1 befordert mul begab sieli naeli Berlin, vvo er voin Kaiser 
Wilhelm mit grosser Anszeicbnung'empfangen mul zum (Jenem,lmajor der 
preussisehen Armee ernannt. wnrde. Am 9. Febrnar 1881 nnternalim Rudolf 
seine letzte grosse Reise naeli Aegypten mul Palastina. Die Krue.bt dieser 
Reise war das hervorragende Werk ..D ie 0  r ie  n t. r e i s e ‘% das die ge- 
scbiebtliehe Vergangenbeit, das Leben mul die Natureigenseliaften des 
Orients mit bewunderungswiirdiger (leistessebarfe bebandelte.

Am 10. Mai 1881 fand die feierliebe Yermablung des Kronprinzen 
mit der Prinzessin Steplianie statt. I)er Kronprinz blieb mit seiner jungen 
Geniahlin in Prag, wo er das Commando der 1H. Infanterie-Briga.de iiber 
nabm. In den ersten Monaten des Jalires 1888 zum Feldmarseball-Lieutena.nt 
mul Divisionar ernannt, nabm das Kronprinzenpaar in der Wiener Hofbnrg 
dauernden Anfent.balt. Yon Wien ans unternabm der Kronprinz noeli 
mebrere grossere Reisen, so uaeb Constantinopel, Rumanieu, Serbien, Mon 
tenegro nnd Bulgarien, dann naeb Galizien, naeli dei* Bukowina, mul endlieb 
im Vorjabre naeb Bosnien.

Auf allen seinen Reisen wurde der Kronprinz niebt nur an den Hiifen, 
sondern aueb von der Bevolkerung in der freudigsten mul berzliebsten 
Weise empfangen nnd begriisst, nnd iiberall, wo er ersebien, gewann er 
dureb sein anspruchsb ses, herablassendes Wesen im Fluge die Herzen aller 
Personen, mit denen er verkebi'te,

Am 18. Marz vorigen Jahres erfolgte die Ernennnng des Kronprinzen 
zum 1 nfanterie- lnspector.

Die schriftstellerische Thatigkeit des Kronprinzen.
Friilizeitig liatte der Kronprinz sieli auf den verscbiedenen (lebieten 

des Wissens reiehe Kenntnisse erworben, nnd so stand zu erwarten, dass 
derselbe bei seiner aussergewohnlichen Begabung bald selbst das Keld 
geistigen Sebaffens mit Erfolg betreten werde. Die Bescbaftigung mit seinem 
Lieblingsstudium —• den Natnrwissensebaften -  lei te te ibn in der Tliat
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aut' diese Bahn. Un,ser Kronprinz verstand es, nicht nur die (leheimnisse 
der N atur zu ertdrsehen und ilire Rathsel zn losen, sondern a uch diesel be 
getreu, warin und iimig zu schildern.

Seine Iiterarische Thatigkeit begann der Prinz ais Mitarbeiter an 
Brahms' „Thierleben“. Der vierte Band dieses Werkes entha.lt zwei Aufsatze 
des Kronprinzen, welc.lie in streng wissenschaftlicher, dabei aber doeb. hoehst 
interessanter A rt die Lebenswei.se des „Scbwarzeń Milan“ und des „Wiesen- 
reihers“ zeiebnen. Brelim aussert hieriiber, dass er die „yortretfliche und 
urwiielisige Schilderung11 dem Kronprinzen Rudolf verdanke, und an einer 
anderen Stelle maeht er die Bemerkung: „Die Lebenssehilderung des Yogels 
ist, so frisch und lebendig und dabei so tren und verlasslich. dass sie v o n 
k e i n e r  a n d e r e n  e r r e i c l i t ,  g e s c h w e ig e  d e n n  i i b e r t r o f f e n  wird.“

In gleieli anerkennender Weise spriclit sieli dieser beriibmte Natur- 
forscher aueb iiber den Bericht, betreffend den sogenannten Raekelbahn 
an s ; er sag t: „Ueber das Freileben des Rackelbahnes (Bastard von Auer- 
uml Birkwild) danke ich dem Kronprinzen Rudolf, welcber das Gliick 
batte, im Jahre 1877 in Bobmen einen dieser Blendlinge zu erlegen. 
bemerkenswertbe Mittheilungen.

Im April 1878 unternabm der Kronprinz in Gesellschaft Brehms und 
einiger anderer Herren einen dagdaustlug na,eh dem slidlieben Ungarn und 
Slavonien, welcber hauptsachlich dem Studium der Yogelwelt jener Gegen- 
den galt. Die bei dieser Gelegenheit gemachten naturwissenscliaftlieben 
Wahrnehmungen bat der Tbronfolger in seinem inhaltsreicben Buclie: 
„Fiinfzehn Tage auf iler Donau“ niedergelegt.

Bald darauf ersebien, gleichsam ais Fortsetzung der diesbeziigliehen 
faelunannischen Studien und Erfabrungen des Kronprinzen, ein zweites 
grbsseres W erk unter dem T ite l: „Gesammelte ornitbologische Beobaeb- 
tungen". Der erlauchte Verfasser liefert darin in zebn grosseren Abhand- 
lungen eine Scliilderung seiner Erlebnisse auf seinen Jagdausdiigen in 
(lesterreicb und Spanieli und erweckte duroh Erorterung neuer und wiebtiger 
Fragen liolies lnteresse sowolil bei Fachmannern ais im Laienpublicum.

Hat.ten sclion die bisberigen Publicationen ihrem fiirstliclien Verfasser 
einen bedeutenden Ruf verscbatft, so sicherte ftir alle Zeiten seinem Kamen 
in der Reilie der dsterreiebisehen Sehriftsteller geradezu eine beryorragende 
Stelle die Bescbreibung der Orientreise, welche der Kronprinz anfangs 1881 
unternommen bat. Das Bucli ersebien im Jahre 1884, mit sclionen Illustra- 
tionen von branż Pausinger ausgestattet und babnte sieli durch tlie Fiille 
der darin niedergelegten Kenntnisse, durch die Reife und Selbstiindigkeit 
des Urtheils und die Seharfe der Auffassung des jungen Reisenden den 
Weg bis in die weitesten Kreise. In  kiirzester Zeit waren eine englisehe
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utul eine franzosische Uebersetzung dieses pracbtigen Werkes unseres Kron- 
prinzen erscliienen, da.s alsbald eines internationalen Rufes sieli erfreute.

Das grosste and bedeatendste Werk jedooh, das der Kronprinz ims 
binterlasseii bat., ist: „Oesterreie.h-Ungarn in W ort nnd Bild“. Dasselbe 
war in grossartigem Massstabe angelegt: es soli te alle Lauder nnd Natio
nal itaten der Gesammtmonarchie umfassen and die Yorziige aller bstorrei- 
e.hischen Nationalitaten in einer barmonisehen Yerkniijifnng bervortreten 
lassen. Zur Durchfuhrung dieses Pl.anes, den der Kronprinz selbst entworfen 
liatte, wanien die berufensten Mitarbeiter ausgew ablt; er selbst bat fur 
die Pablieation mebrere Autsatze gesehrieben, die von seiner genauen 
Kenntnis von Land and Leaten in Oesterreich-Ungarn, von wannom jiatrio- 
tiseben Geiste and inniger Liebe zeugen, die den Prinzen fiir das Vaterland 
and fiir Wien erfiillten. Ans seiner Fedor riihrt aueli die Kinleitnng za 
dem Gesammtwerke, sowie die zu dem ersten Bandę iiber Ungarn ber. Im 
Hinbliek an f die wissensebaftlicbe Bedeutung dieses Werkes bat die Wiener 
Universitat im April 1884 dem Kronprinzen das Ebren-Doctorat derPhilo- 
sopbie yerliehen. Was aber diesem grossartigen Unternebmen einen noc.b 
boberen W ertb yersełiafft, ist die Absieht, die der Kaisersobn damit verband : 
die samrntlichen fiinfzehn Bandę dieses Werkes am 2. Lecemlier 1 8 !)s, dem 
Tage des fiinfzigjahrigen Regiemngs-J nbilanins, dem Kaiser ais .1 nbilaums- 
geselienk za iiberreichen.

Der Kronprinz ais Protector der Wissenschaft und Forderer der
Humanitat.

Ais Frennd and Verelirer der Wissenschaft ehrte Plrzberzog Rudolf 
audi die Manner, die ikr Leben ernster Forsebang gewidmet. babim. Ko 
zeiclmete er den beriilimten Naturforscker I)r. Brebm dureli eine geradezu 
freiindscbaftliche Zuneigung aus. E r iibernabm das Protectorat der „G e o- 
g r a [) li i s c h en  G e s e I 1 s e h a f  t “ in Wien, betheiligte sieli personlieb 
an den Bestrebungen derselben und fbrderte das Gedeilien derselben dureli 
wortliYollo Spenden. Dem osterreidiisclien Afrikareisenden Marno Hess er, 
wie sebon friiher erwalmt wurde, zum Zweeke einer Expedition in das 
Innere Afrikas einen namhaften Geldbetrag zukommen. Nackdem der 
Kronprinz ais Infanterie-Inspector seinen standigen Aufenthalt in Wien 
genommen liatte, wurde er daselbst der M ittelpunkt geistigen Schaffens, 
und gab es seit damals kein bedeutenderes wissenscliaftliches oder gemein- 
niitziges Unternebmen, an welchem er sieli nicbt in bervorragender Weise 
betlieiligt liiitte. Die elektrische Ausstellung im Jahre 1883, die inter- 
nationale ornithologische Ausstellung im Jahre 1884, die ungarisebe Landes-
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ausstellung in Budapest im Jalire 1885, der liygienisehe Congress im Jalire 
1887 tamlen dic warmste, t.hatkriiftigste Forderung imtl Untorstiitzung von 
Se i ten des K ronprinzen, und in den letzten Monaten seines Rebens be- 
sehaft.igte ilm ant' das Rebhafteste der naehste Antliropniogen-Congress.

Von der seltenen Herzensgute, die dem Pri lizen eigen war. und von 
.weleher nielit nur seine naehste Umgebung, sondern aneli fernstebende 
Personen iiftere Beweise erhielten, spreehen laut die im Vo]ksmunde lebenden 
zalilreielien Krzahluugen. Aber aueh <Iie vielen Schopfnngen der neueren 
Zeit. die humanitaren Zweeken dienen. haben sdmn vieltaehe Beweise des 
edlen Sinnes des K ronprinzen Rudolf erhalten, od er sind mit. dessen Na men 
innig verkniipft. Das von Ignatz Mautner Ritter von Markbof gegriindete 
Kinderspital t.ragt den Namen „R u d o 1 f  - K i n d e r s p i t  a 1“. Das 
„R u d o I f  i u u m“, ein (Jonviet fur mittellose Studentem um ilmen den 
Besueli der Ulochschule zn ermoglichen, bildet ein elirenvolles Renkmal fur 
dessen lioehherzigen Gon ner und 1’roteetor. Das R u d o I f  - S p i t, a 1“ 
erinnert an das fremlenreiche Jireignis seiner Ge burt, Neu-Wien liatseinen 
„.R u d o l f s  p i a t .  z“, zwisclien Wien und Sehbnbrunn erhebt sieli alt* Kort- 
setzung der kaiserlielien Residenzstadt, „R u d o i  f s l i e i m “, und die iister- 
reieliisclien Alpen durehschneidet die „R u d o 1 f  s b a. li n“. Der seit 1887 
an dei' Czernowitzer gr.-or. Ober-Realsehule bestebende „K r o n p r i n z- 
R u d o 1 f - U u t. e r s t, ii t. z u n g s v e r e i n“ fur arme. Heissige Sehiiler 
dieser A nstalt verdankt ebenso den Namen wie reiehliche Spenden seinem 
erlauebten Froteetor.

Und so selien wir den Kaisersohn ,.a.ls den maebtigen Anwalt aller 
Restrebungen, welebe das (iluek und das Wohl der dsterreiebiscben Vdlker 
begriinden hal fen. ais den Fbrdorer alies dessen, was Oesterreiehs Rulim 
mehren und vergrdssern kann

Der Kronprinz ais Soldat.

Kmnprinz Rudolf war ein walirer, recliter Soldat, der mit Leib und 
Seele seinem Remie angehbrte. Seinen Jlienst ais Soldat begann er ani
1. August 1878 in Prag. Hier wurde er zur Truppendienstleistung dem 
.J ungbunzlauer k. k. 36. Jnfanterie-Regimente zugetheilt und mit dem 
Gommando eines Rataillons betraut. Gleiclizeitig liatte er die Yerwaltung 
der grossen Ursuliner-Kaserne zu uberwacben, wozu kurze Zeit Spater sieli 
aueh noeli die Aufsicht iiber die Chargen-Rildungssehule gesellte. Indem 
er so den Dienst und die Pflieliten eines Stabsofficiers erfiillte, lernte er 
selbst gehoreben und befehlen, und ais Verwaltungsoffieier gewann er rasch 
eine siehere Orientierung in Fragen, die seinem Gedankenkreise bislier ganz
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fern gelegen waren. Ais „trener Kamerad“ tra t Erzherzog Rudolf a,uch 
der Ofticiersmenage weines Regimentes bei und spciste von da an fur baare 
yierzebn Gulden monatlich an dem Ofticierstische dieses Regimentes, dessen 
Commando er seit seiner Riiekkehr au.s Spanieli fiihrte. Der Kronprinz 
sebeute keine Miihe, um den erhbhten Anforderungen, die der neue Wirkungs- 
kreis an seine Tbatigkeit stellte, gereelit zu werden. Ans,ser den Eehl- 
iibungen, bei denen er taglich melirere Stunden ununterbrocben im Sattel 
zuhraelite, widmete er seine Aufmerksamkeit yorziiglich der Ausbildung 
der Unterofficiere und leitete personlich die Cbargenschule. Naeli dem Unter- 
riehtfc liegab er sich in die Regi men tskanz lei, wo er die dienstlichen Ange- 
logenbeiten erledigte und, soweit es die Zeit gestattete, Zeitungen las. Aus 
dieser Periode seiner W irksamkeit ist ein edler Cbarakterzug des Kron
prinzen zu yerzeichnen: er schenkte in liocbst munifieenter Weise dem 
Regimente einen Pond von 18.000 Gulden mit der Bestimmung. dass die 
Interessen des Capitals verweudet werden, um auoli den Ofticiers-Stell- 
vertretern die Betheiligung an der Ofticiersmenage zu ermoglichen.

Nach einem mebrwochentliclien Urlaube, den der Kronprinz in Briissel 
verbraehte, kelirte er im August 1881 wieder nach Prag zuriick. um im 
September an den grossen Manoyern theilzunehmen. Am 3. September tra f  
ibn eben im Pager die Naehricht aus Wien, dass der Kaiser ibn zum 
Generalmajor ernannt habe. Bei seinem Abschiede ricbtete der Kronprinz 
an die Officiere seines Regimentes unter anderen folgende denkwiirdige 
W orte: „Wenn ich auch jetzt aus Lhrem engerenVerbande scheide - im  
G e i s t  e u n d im  H e r z e n  b 1 e i b e i c h u n t e r  1 h n e n. Bewahren 
auch Sie mir eine berzliche Erinnerung, und wenn ich Jemandem von 
ihnen im Leben niitzlich sein kann, so wenden Sie sich an mich. S i e 
w e r d e n a n m i r  i m m e r  e i n  e n a 1 t e n K a m e r a d o  n f  i n d e n .“ 

lin Dienste war Kronprinz Rudolf ein iiberaus leutseliger und dabei 
doch gestrenger Yorgesetzte. Bei den anstrengenden Manoyern gewśihrte 
er den Soldaten jede mogliche Erleichterung, ohne dass er selbst davon 
jemals Gebrauch gemacht hatte; er ging von dem Grundsatze aus, dass 
der Officier, je hoher seine Charge, desto riicksiehtsloser gegen sich selber 
sein miisse. Ais ein entschiedener Wegner jeder Halbheit, pliegte er jede 
Uebung bis zur yollstandigen und tadellosen Durchfiihrung der jeweilig 
gestellten Aufgabe zu yerfolgen, und seinem scharfen Blicke entging auch 
der klcinste Verstoss nicht. Ottokar T a n  n B e r  g i e r  liefert uus eine 
sehr interessante Schilderung des Kronprinzen aus der Zeit, da dieser ais 
Peldmarschall-Lieutenant und J )ivisions-Commandant in Wien weilte. „Seine 
(des Kronprinzen) unermiidliche Pflichttreue, seine Piinktlichkeit im I)icnste“, 
heisst, es da an einer Stelle, „bildeten in Armeekreisen haubg Gegen stand der 
Bewunderung und E rorterung; seine ganze Handlungsweise wieś eben darauf
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liin, (lass er sieli der Hdlie und des Ernstes sei ner kiinftigen militarisclien Mission 
wolil bewusst, war : der kiinftige o b e r  s t e Iv r i e g s li e r r der glorreichen 
bstrrreirliiseheii Armee sollte seibst das Yorbild aller militarisclien 
Tugerulen sein.“

Kronprinz Rudolf besass eiu bervorragemles militarisclies Talent. I)ie 
kurze Zeit, wali rend weleher er vor seinetn Tode ais Lnfanterie-lnspector 
fuugierte, war fiir i lin hinreiohend, lim sieli mit der Heereseinriohtung 
vertraut zu maehen und dereń Mangel und Bedlirfnisse kennen zu lernen. 
Seine be i (felegenbeit der vorgeuominenen Lnspectionen gemachten Wahr- 
liebnmngen bat er in einer unita,ssenden. ideenreieben Denksc.hrit't liieder- 
gelegt, in weleher er mehrfache Abanderungen des Exercier-Reglements 
fiir die k. k. Eusstrupjien vnrsehlug, und die einen besonders nachhaltigen 
Eindruek auf die massgebenden Kreise iibte.

Charakterziige.
Es isf fiir die Naehwelt in bobem (irade von [nteresse und von 

Nutzen, iiber einen grossen Mann zu erfahren, was er war, und wie er es 
w ard; aber nicht ni i lider wini aueli die Bekań ntschaft mit seinem Charakter 
fruehtbringend wirken; leitet sie docli in untriiglieher Weise z nr Quelle 
zuriiek, aus der die ganze Denkungs- und Handlnngswei.se dieses Mannes 
geHossen, und, indem sie die Balin bezeiehnet, welehe er gieng, ofFnet sie 
diesel be zugleich fiir Andere. Darnm sei audi kier, nachdem bereits des 
verdienstvo] len Wirkensunseres unyergesslichen Kronprinzen gedaebt worden, 
wenigstens auf einige sciner hervorragenden Charakterziige hingewiesen.

Hureli das seliiine Zusammenwirken der kaiserlielien Eltern wurden 
die edelsten Keime in das Herz des Kronprinzen gesenkt, die sieli spater 
so herrlich entfalteten, dass der Kaisersohn dureh den gewinnenden Zauber 
sei ner person liclien Erscheinung zum Liebling des ganzen dsterreichischen 
V(dke.s geworden. Mit inniger Liebe und Anbiingliclikeit erwiderte Rudolf 
die Sorgfalt seiner Eltern. Nie unternahm er einen Sdiritt, ohne yorlier 
von sei non Absiehten dem Kaiser Mittlieilung gemach t  oder dessen Wohl- 
meinung eingeholt zu liaben. Seinen Vater begriisste er stets und iiberal 1 
in der ebrerbietigsten Weise, indem er ilnn die Hand kiisste. Audi seine 
Cesdiwisterliebe iiusserto der Kronprinz auf eine ebenso zartlidie wie 
sinnige Weise. So braebte er am Vorabende der Hochzeit der Prinzessin 
(lisela eine Cassette, in weleher sieli hundert an ilin gerichtete Briefdien 
befanden. dedes dieser Briefbłatter entbielt die W orte: „Lieber Rudolf, 
ieli wunsdie das Nachfolgende von l)ir.R Naeli einem Zwisehenraum von 
einigen Zeilen zum Ausfiillen folgte die lln terschrift: „Heine treue Sehwester
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Grisela". Anf diese Briefe (lentem!, sagte der Kronprinz: BWann iinmer 
l)u in d(‘r Kenio einen derselben absendest, was iiuiner hu von mir ver- 
langst, hu wirst mieli bereit finden. den Wunseli zu erfiillen.“

Se,bon in seinen zarten Kindesjahren kannte der kaiserlieho Solin 
keme grbssere Kremle ais die, jemandem ans seiner Ilnigebung eine ange- 
nebme Uberrascbung zu bereiten. Aber aueli frenide Personen erbielten 
Beweise der seltenen Herzensgiite des Kronprinzen. lusbesondere bat Erz- 
herzog Rudolf in den Herzen der Prager Beyiilkerung einen nnverges- 
litdien Eindruck znriiekgelassen, wie aueli die Zeit seines Aufentbaltes in 
Prag der dortigen (farnison, der er zugetheilt war, in unauslbsobliober 
Erinnerung geblieben ist. So wird erzab.lt, dass Erzherzog Rudolf cinem 
tiiebtigen aber mittellosen Ofticier, der ibm ais Adjutant zugetlieilł war, 
eiu pracbtyolles Pfei'd ans seinem eigeuen Marstalle zuin(fescbenke gemaebt 
und ibm ans seiner Priyatcassa eine ausgiebige Monatsznlage zugesieliert 
babę. Seiue Milde und W oblthatigkeit bat der Kronprinz aueli sonst in 
vielen tbatkriiftigen Beweisen geoffenbart, indem er die der Hnmanitat 
entsprossenen Sebdpfnngen forderte und ibnen nambafte Betriige zukom- 
men liess.

Anf seinen Erbolungsreisen und dagden lernte Erzlierzog Rmlidf die 
Herrliebkeit, und (frossartigkeit der Natur kennen und bewabrte dersidben 
eine dauernde Liebe. Diese fand in der Vorliebe fiir (las Studium der 
Naturwissenschaften und in dem seltenen Verstandnis fiir alle Vorgange 
in der Natur ihren beredten Ausdruck. Das naturwissenscbaftliebe Museum, 
welches der Kronprinz sieli ange legt bat. darni die Sorgfa.lt, die er seinen 
d agdtropbaen angedeihen liess, von denen seine Wobnrauine nianeh origi- 
nellen Sobnmek bargen, bilden einen bleibenden Beweis seiner Vorliebe 
fiir die Naturwissenschaften und seiner Saclikenntnis.

Die Gewissenbaftigkeit, mit welcber der Kronprinz selion ais Kind 
und spater ais diingling seine Aufgaben vollendete, konnte von seinen 
Eehreru nieht genug geriihint werden. Dass er aber aueb mit Ernst seine 
Studien betrieb, das erhellt aus den Worten, die er einem seiner Lelirer 
gegenuber iiusserte, indem er sagte: „łeb bitte Sie, mich niclit zu sebonen, 
icli will Alles wissen!-1 Ebenso fiigte sieli Rudolf mit der grossten Rereit- 
willigkeit allen Anordnungen und unterzog sieli den vieltaehen Studien mit 
Eifer und Hingebung. Haufig sass er bis in spate Naebtstunden bei seinem 
Studiertisehe und musste oft von seinem kaiserlieben Vater ermabnt werden, 
sieli nielit zu sebr anzustrengen.

Kronprinz Rudolf war der aufmerksamste und artigste Sebuler. E* 
gieng jedem Lelirer entgegen, wenn dieser das Studierzimmer des Kron- 
prinzen betrat, und reiebte ibm die Ham l; beim Weggelien begleitete er 
die Lelirer und reiebte ibnen wieder die Hand. Uberbaupt bezcugte er
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seinen Lehrern bei allen schioklichen Gelegenheiten seine Dankbarkeit und 
bewahrte ibnen selbst nach Beendigung der Lehrcurse ein warmes und 
freundliclies Andenken.

Obgleicb mit reichen Kenntnissen ausgestattet und durch seine litera- 
rische Tbatigkeit bereits bekannt, legte der Kronprinz eine seltene Bescheiden- 
heit. an den Tag. So erwiderte er auf eine Anfrage, ob ilim eine biographisehe 
Arbeit nnangenelim w are: „Ja, was babę ich denn eigentlich schon geleistet

Trotz seiner bohen Geburt und seiner hohen Stellung war der Kron
prinz iiberan.s leutselig. Namentlich in der Wiener Garnison wurden 
mancbe lustige Begebenheiten erzahlt, die tur die Giite und iiber den 
trefH ichen Humor, iiber den der Thronfolger verfiigte, Zeugnis ablegten. 
Weleh guter Menseh aber der Unvergessliohe war, das beweist folgendes 
Geschichtchen:

Ais im Herbste des Jahres 1886 Kronprinz Rudolf die Heumarkt- 
kaserne besuehte, da bel einern iu der Nahe des Thores stebenden Inva- 
liden — wolil vor Aufregung — in dem Momente, ais er moglichst stramm 
die Ehrenbezeugung leisten wollte, der Stock, auf den er sieh stiitzte, zu 
Boden. Ehe ihm ein Anderer batte zuvorkoinmen konnen, bob der Kron- 
prinz den Stock vom Boden auf und iibergab ibn dem Kriippel.

Kronprinz Rudolf yergass aucb seiner religiosen Pfliehten nie. Bei 
tielegenheit der Besteigung der „Hohen Salve“ liess derselbe fur sieli und 
seine Begleiter die Sontagsmesse von einern Priester aus Hopfgarten auf 
der Alpenhohe lesen, und seine Schilderungen der heiligen Statten in der1 
„Orientreise* durchwelit. wahre, tiefe Frommigkeit.

Seine machtige luebe zum (xesammtvaterlande und seinen gliibenden 
Eifer tur das Wohl und die Ehre Osterreicb-Urigarns bat. der Thronfolger 
durch Wort und Tliat bewiesen. Er begeisterte sich schon friihzeitig tur 
die idealen Schopfungen Grillparzers, in denen sich W annę der Empfindung 
mit gliihender Vaterlandsliebe paart. Seine offentliehen Reden, die er bei 
verscliiedenen Anlassen hielt, sind ein Ausfluss seiner patriotiscben Ge- 
sinnung. Er forderte alle Bestrebungen, welche das Gluck und das Wohl 
Osterreicbs bezweckten, und legte den Grund zu dem grossartigen, patrio
tiscben W erke: „Osterreich-Ungarn in W ort und Bild“.

Kronprinz Rudolf, der Len ker unserer Zukunft, der hehre Geist, dei' 
edle Mensch, bat sein irdisches Dasein beschlossen. Allein so wie das 
Geistige, obgleicb die Hand, die Alles schafFt, die Form zerbricht, welche 
sie zur Tragerin reicher, geistiger Gaben machte, aucb dann auf Erden 
fortlebt. wenn das Irdisebe, womit es umkleidet ist, in sich zerfallt: so 
wird aucb der Kronprinz in der Erinnerung der Nachwelt fortleben; denn 
er bat durch sein Wirkeri und Schaffen sieli ein bleibendes Denkmal errichtet.





Einiges aus der Kreistheilung.
Yon Anton Th. Pawłowski.

In dem 1886 ausgegebenen Programme der gr.-or. Ober-Realschule 
in Czernowit.z babę icli die Beziehung des Ampere’schen Satzes der 17 
Tbeilung des Kreisumfanges zur (lauss’schen Kreistbeilung untersucht and 
liiebei bewiesen, dass der genannte Satz ein auf geometriscbem Wege 
gefnndener specieller Kall der Gauss’schen Kreistbeilung sei.

Zugleich ergab sieh, dass die zur Construction des regelmassigen 
Siebenzehneekes notbwendigen Gauss’schen Perioden*)

'In i Tl l ..................... '16 t Hi
an absolutem W erthe den im Halbkrei.se, Fig. 1. gezogenen Sehnen

o a,, o a3, .....................o a „  o a8,
wenn aueh in anderer Reihenfolge gleicb sind.

Die Gauss’sehe Losung der Kreistbeilungsaufgabe erfolgt dureli Bildung 
von Perioden, von denen die einfacbsten den genannten Sehnen gleicb sind; 
bei dieser Auflosung sind also Bezieliungen zwiseben den einzelnen Kreis- 
selinen aufzusucben, wie es Ampere bei Losung der 17 Tbeilung getban 
bat. Es lag wolil selir nabe, die dureli den Ampere’seben Yorgang fur (las 
regelniassige Siebenzebneck gefuiulenen Satze aucb auf andere Vielecke 
ungerader Seitenanzalil anzuwenden und zu untersuchen, ob fiir eine Anzalil 
Tlieile, die keine Primzabl ist, der Ampere’sche Yorgang zu verwertbaren 
Resnltaten fiilire, dies umsomebr, ais Ampere selbst in der ani 14. September 
1H3Ó abgebalteiien Sitzung der Pariser Akademie der Wissenscbaften zu- 
sieberte, einen iibnlieben Vorgang fiir den Kall. wo die Anzalil der Tlieile 
eine beliebige Zabl von der Form -|- 1 ware, der Academie vorzulegen.*#)

X.

Ampere stiitzt sieli bei der Entwieklung seines Satzes fur die 17 
Tbeilung des Kreises auf nachstehende geometrisebe Lehrsatze :***)

I. I)as Produet zweier in einem Kalbkreis gezogener Sehnen., dereń 
Bogensumme kleiner ais der Halbkreis, ist gleicb dem Halbmesser des 

*) Bach mann, I)ie Lehre von der Kreistbeilung p. 65 u. f.
**) Coinptes rendus hebdomadaires des seances de Pacademie des Sciences, Paris, second 

semestre 1835, pag. 119.
***) La Fremoire’s Sammlung von Lebrsatzen und Aufgaben der Elementar-Geoinetrie. 

Aus dem Franzosischen von E. F . Kaufmann. Nacb dem Tode des Uebersetzers herans- 
gegeben von Dr. C. G. Reuscble, pag. 151—154.
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Kreises, mnltipliciert mit der Differenz zweier Sehnen. von denen die erste 
(Minuend) dem Supplement der Summę, die zweite a,ber (Subtrahend) dem 
Supplement der Differenz der zu den zuerst genannten Selmen gehorigen 
Bdgen angeliort.

2. Is t die Bogensumme grosser, ais der Halbkreis, so ist das Product 
der beiden Selmen gleieh dem Halbmesser mnltipliciert mit der Summę <ler 
Supplementssehnen.

3. Yerbindet man sammtliche, auf einem Halbkreis gelegene Theilungs- 
punkte einer in eine ungerade Anzahl gleicher Theile zerlegten Kreislinie 
mit dem einem Tlieilungspunkte diametral gegenuberliegenden Punkte, so 
ist das Product sammtlicher auf diese Weise erhaltenen Sehnen gleieh der 
sovielten Potenz des Halbmessers, ais die Anzahl der Sehnen betragt.

4. W ird ais Ausgangspunkt der dem Punkte a„ diametral gegen- 
iiberliegende Punkt 0, Pig. 1 genommen, derselbe mit allen Pnnkten ver- 
bunden, dereń Indices die Progression 1, 2, 4, S, . . . bilden, so ist das 
Product der so gezogenen Sehnen gleieh der durch die Anzahl der Sehnen 
ausgedriickten Potenz des Halbmessers.

Zunachst lasst sich zeigen, dass der 4. der genannten Lehraatze keine 
allgemeine Giltigkcit besitzt. sondern nur fur eine Anzahl Theile zu bestehen 
scheint, welche in der Form n =  2k -)- 1 enthalten ist, gleiehgiltig ob die 
Zahl n eine Primzahl ist oder nicht. Das 7, 13, 15, . . . Eek geben den 
Beweis fur den ersten Theil der Behauptung, wahrend das 5, 9, 17, 33 Eck 
den zweiten Theil bekraftigen.

Der genannte Lehrsatz wird gewohnlich mit Beniitzung eines regel- 
massigen 9 oder 17 Eckes bewiesen.

Ans Fig. 1 ergibt sich nami ich, zufolgo des Lehrsatzes 1 und 2
o a, . a, a17 =  R . a, a1(i,

oder
o a, . a, a17 =  R . a3 a i7, ebenso
o a ̂  . aa a 17 — -Rj , a j 7,
o . a4 a l7 ■ R . 7,
o a 8 . as a17 -= R . a, a.17,

woraus folgt
o a, . o a s . o a3 . o a4 =  R4.

A uf dieselbe Weise lasst sieli zeigen, 
dass fur ein regelmassiges 5 Eck 

o a | . o aa - R-,
Fig- 1 - ftir ein regelmassiges 9 Eck

o a, . o aa . o a4 =  R,3 
und fur ein regelmassiges -dl Eck

o a, . o U; . o . o a , . o a18 == Rr> ist.
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Ans Fig. 2 ergibt sich aber fiir ein regelmassiges Siebeneek:
o a, . a, a , =  E  . a3 a7,
o a3 . a3 a7 — R . a8 a7,
o a3 . a3 a7 — R. . a7 a7,

somit o a , . o a , . o a , =  R3, also der drit.te
und nicht der vierte Lehrsatz.

Eine anliche Untersuchung fiir das 13, 
15,' 19 Eek durchgefiibrt, gibt dasselbe 
Resultat.

Der genannte geometrische Lehrsatz 
musste dalier lau ten :

Wenn man eine Kreislinie in n gleiebe 
Theile tlieilt, wobei n eine Zahl von der 

Form 2k -)- 1 ist und verbindet den Punkt, welcher dem mit n bezeichneten 
Tbeilungspunkt diametral gegenuber liegt, mit denjenigen, auf einem Halb- 
kreise gelegenen Theilungspunkten, dereń Zeiger die Progression 1, 2, 4, 
8 . . . bilden, so ist das Product der so gezogenen Sehnen gleich der durch 
die Anzahl der Sehnen ausgedriickten Potenz des Halbmessers.

Mit Riicksicht auf die zahlentheoretischen Satze der Kreistheilung 
konnte man, fiir den Fali, wo n eine Primzahl wiire, dem zweiten Tlieil 
dieses Lehrsatzes auch folgende Form geben :

................und verbindet den Punkt, welcher dem mit n bezeichneten
Theilungspunkte diametral gegeniiberliegt, mit denjenigen Theilungspunkten, 
dereń Zeiger die sammtlichen, den ungeraden (oder geraden) Indices einer 
primitiven Wurzel (mod n) entsprechenden Zahlen durehlaufen, so ist das 
Product der so erhaltenen Sehnen gleich der durch ilire Anzald ausgedriickten 
Potenz des Halbmessers.

Fiir n =  17 ist 3 eine primitive Wurzel (mod 17) und entsprechen 
den Indices

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
die Zahlen

1, 3, 9, 10, 13, 5, 15, 11, 116., 14, 8, 7, 4, 12, 2, 6,
somit musste

o a t • . o a 13 . o a ir> . o a, <> . o a 8 . o a4 . o a3 =  R8
Nun ist, ans _Fig. 1

o a, = 0 a8>
° a „  = o a4,
° a ł5 = 0 a„,
° a „  = 0 a,

somit o a t . o a2 . o a4 o as = R*,
also der genannte Satz bewiesen.

sein.
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Die fiir das Siebenzehneck durchgefiihrten TJntersuchungen bewogen 
mieli fiir das Neuneck, welches aueh in der Form 2k -f- 1 enthalten ist, 
eine der Ampere’schen ahnliche Durchfiihrung za versuchen.

Lehrsatz 4 gibt fiir das Neuneck (Fig. 3)

II.

o a, o a„ o a. = R3,*1 • ” “2 ' ” 
woraus naeb Lehrsatz 3 folgi,

o a , =  R

O

( 2 )

Es wiirde sieli nun darum bandeln, 
die Producte (1) zu je zwei zusammenzu- 
fassen und dereń Summen oder Differenzen, 
mit Hilfe der Lehrsatze 1 und 2 zu bilden. 
Dies ware fiir den Fali einer Primzahl mit 
Hilfe einer primitiven Wurzel selir leiclit, 
moglicli, welcber Yorgang, weil 1) niclit zn 
den Primzablen gelibrt, liier niclit verwendbar 
ist. Man muss dalier sammtlicbe mogliehen 
oa ., o a... o a . bilden und diese eb de

Ampere’seben Yorgange auswerten. 
Diese Producte s ind :

a) 0 a, 0 ‘ 12 R (o a l + 0 a3),
b) o a, 0 a3 = R (o a2 + 0 a4),
c) 0 a i 0 a4 = R (o a 3 — 0 a*)» zu folgę
d) o a2 0 a3 == R (o a, — o a4), 1 idirsatz 1 und
e) 0 a2 0 = R (0 a2 — o as)-
f ) 0 a3 0 a4 = R (o a . — o a j .

Man iiberzeugt sieli sclion lieim Durcbblick der vorstebenden fi G lei 
cbungen, dass ein Fortfiibren des Rechnnngsverfahretis in dem beim 
Siebenzehneck gebrauchten Sinne liier unmoglieh ist. denn walilt, man z. H. 
die erste Gleichung biczu, so gibt diese in (1) substituirt

(o a, - (-o  a4) . o a , =  R~ 
und in weiterer Ausfiibrung

o a. o a. -I- (o a4)~ — R*,
worin (o a4)3 niclit ausgcwertet werden kann.

AYir miissen dalier einen vom Ampere’schen abweiebenden (fang ein- 
schlagen und die oberen Gleicbungen direct beniitzen, um eine der Sebnen 
o a . oder o a4 zu bereebnen, die dann im Vereine mit der bekannten Solinę 
o a , zwei aufeinanderfolgende Eckpunkte des Neuneckes, also aucb die 
Neunecksseite ergeben wiirde.

Die Gleicbungen b), d) und f ) geben mit Rucksicbt auf (2) 
o a, . R  =  R (o a2 p  o a4), oder 
o a , =  o a . +  o a4, ................ (3)



f>

wahrend ans a), c) and e) beziehungsweise folgt
E a

<,a' “  o a, - R ' ............ f4t

=  o , ,  +  E - .............
>?s>

o a,, =  . , " ----- , ............. (6)K  — o a ,
wobei (4), (5) and (6) ais eine einzige Bestimmnngsgleichung anzusehen 
sind, da sowohl (5). ais aueh (fi) ans (4) mit Znhilfenalime von (3) folgen.

Fur die Bestimmung der 4 Sehnen o a,, o a „  o a3 und o a4 haben wir 
also die drei (:rleiclmngen (1), (2), (3) und eine der Grleiclmngen (4), (5) 
oder (6) gegeben, welche, falls o a, =  x, o a3 — y, o a3 =  z, o a4 =  u, 
R =  1 gesetzt werden, in folgende iibergehen

x =  y +  z.
1x =  •

y  1
x y z  =  1, 

u =  1,
woraus

x3 — 3 x — 1 = 0 .
ais jene Gleiohung folgt, von dereń Bestimmung die Losung der 9 Theilung 
des Kreises abhangt.

C z e r n o w i t z ,  Ostern 1889.



S  c  l i  u  1 n  a  c  l i  r  i  c  l i  t  e  n
T7-o 33a. I D i r e c to i -

1. Personalstand.

Lelirkorper uml LehrfiUdier-YYrtheilmig.

a) J ) i r e c t o r :

1. Wenzel K orn, Doctor der Philosophie, k. k. Schulrath, Mitglied des 
k. k. Landesschulrathes, Mitglied des Czernowitzer Gemeinderathes. 
Ehrenmitglied und Yorstand des „Kronprinz-Rudolf-Vereines“, Vor- 
stand des ,,Erzherzogin-Marie-Valerie-Vereines“, Yorstand des Unter- 
stiitzungsyereines fiir wtirdige Schiiler an den comrnnnalen Knaben- 
Volksschulen, Vorstand des padagogischen Vereines ,,Eortscliritt“, 
Mitglied mehrerer humanitarer Vereine, gepriift fiir Mathematik und 
Physik, lehrte Mathematik in I. a und 1. b in wochentlichen 6 Stunden; 
wohnt im Schnlgebaude.

b) P r o f e s s  o r e n :

2. Herr Elias Nimigean, Professor der VIII.  Rangclasse, Cassier des 
,,Erzherzogin-Marie-Valerie-Vereines“, Custos der geographischen Lehr- 
mittelsammlung, gepriift fiir  Geographie und Geschichte, Ordinarius 
in VI., lehrte Geographie in I. a, 1. b. Geschichte in IV., V., VI. 
und VII.; zusammen wochentlich 19 Stunden. 3

3. Herr Georg v. Tarnowiecki, Professor der V III. Rangclasse, Aus- 
schussmitglied des ,,Kronprinz-Rudolf-Vereines“, Custos der geome- 
trischen Lehrmittelsammlung, gepriift fiir darstellende Geometrie und 
Mathematik, Ordinarius in VII., lehrte geometrisches Zeichnen in 
III. a, III. b, IV., darstellende Geometrie in V., VI., V II .; zusammen 
wochentlich 18 Stunden.
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4. Herr Leon Krm łowicz, Ausschussmitglied des „Kronprinz-Rudolf- 
Vereines“, Secretiir des „Erzherzogin-Marie-Valerie-Vereines“, gepriift 
f  iir rutlienisehe und deutsehe Spraelie, Ordinarius in II. a, lehrte ruthe- 
iiische Sprache in allen Classen, deutsehe Sprache in II. a, LI. b; 
zusammen wdchentlieli 16 Stunden.

f>. Hen' ( Ionstantin Stekanowioz, gepriift fiir Mathematik und Pliysik, 
Ordinarius in II I. a, lehrte Mathematik in Ii. a, II. b, III. a, III. li. 
IV., 1’hysik in VI.; zusammen wdehentlieh 19 Stunden.

6. Herr -Ioiiann F ischer, rdm.-ltath. W eltpriester, Mitglied des Czer- 
nowitzer Gemeinderathes, Cassier des ,,Kronprinz-Rudolf-Vereines“, 
( 'u.stos der Schiilerbibliothek, Ordinarius in LII. b, lehrte rdm.-kath. 
Religion in allen Classen, Geschiehte in III. b, zusammen wdehentlieh 
17 Stunden.

7. Herr Wilhelm Stein er, Aiissohussmitglied des „Kronprinz-Rudolf- 
Vereines“, gepriift fiir deutsehe Spraelie (ieogmpliie und (ieschiehte. 
Ordinarius in IV., lehrte deutsehe Spraelie in LII. a, IV., V., VI., 
VII. ;  zusammen wdehentlieh Hi Stunden.

N. Herr H iekotiieus Pihuliak, Custos des chemischen Cabinetes, gepriift 
fiir Chemie und Naturgesehiehte, lehrte Chemie in IV., V., VI.. Na 
turgesehiehte in VII.,  Freiliandzeiehnen in I. b; zusammen wdehent
lieh IS Stunden.

9. Herr M ichael Sohkockeneiin, Leetor der franzdsischen Sprache an 
der k. k. Franz-.Iosef-Universitat, Mitglied der k. k. Priifnngscom- 
mission fiir allgemeine Volks- und Biirgersehulen, gepriift fiir fran- 
zdsisehe und deutsehe Spraelie, lehrte im I. Semester franzdsisehe 
Spraelie in III. a, IV.. V., VI. und V II.; zusammen wdehentlieh 
Hi Stunden. ( Bis zum Sehlusse des Schuljahres 1888/69 wegen Krank- 
lieit benrlaubt.)

10. Herr L eo n  I l n i c k i , k. k. Hauptmann in der n. a. Landwehr, Custos 
des physikalisehen Cabinetes, Ausschussmitglied des padagogischen 
Vereines „Fortsehritt", gepriift fiir Mathematik und Pliysik, Ordi
narius in V.. lehrte Mathematik in V., Pliysik in III. a, III. b, IV. 
und VII. ;  zusammen wdehentlieh 18 Stunden. 11

11. Herr J ust iw P ihijliak, Custos der Lehrmittelsammlung fiir Frei- 
handzeiehnen, gepriift fiir Freiliandzeiehnen, lehrte Freiliandzeiehnen 
in 111. a, III. b, IV., V., VI., VI I . ; zusammen wdehentlieh 23 Stunden.
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12. Herr Ca li,strat Coca, gr.-or. W eltpriester, Mitglied der systema- 
tisch-praktisehen Abtheilung der Priifungscommission fu r Studierende 
der gr.-or. Theologie, Ausschussmitglied des „Kronprinz-Rudolf-Ver- 
eines“, Custos der Lehrerbibliothek, lehrte gr.-or. Religion in allen 
Classen, Geographie und Geschichte in II. b; zusammen wochentlich
17 Stunden.

13. Herr J osbf Zyraczynski, k. k. Lieutenant in der n. a. Landwebr, 
Custos des naturhistorischen Cabinetes, gepriift fiir Naturgescbicbte, 
Matbematik und Pliysik, Ordinarius in I. b, lebrte Naturgescbicbte 
in I. a, I. b. II. a, II. b. V., V I.; zusammen wochentlich 17 Stunden.

14. Herr Dyonis Simionowtcz, k. k. Lieutenant in der n. a. Landwebr, 
gepriift fiir rumanische Sprache, Geographie und Geschicbte, lebrte 
die rumanische Sprache in allen Classen, Geschicbte in III . a; zu
sammen wochentlich 18 Stunden.

Ib. Herr Anton Romanovsky, Lector der englischen Sprache an der 
k. k. Franz-Josef-Universitat, gepriift fiir franzosische und englisehe 
Sprache, Ordinarius in I. a, lehrte im I. Semester englisehe Sprache 
in V., VI., VII., franzosische Sprache in I. a, I. b ; im II. Semester 
englisehe Sprache in VI. und VIL, franzosische Sprache in I. a, I. b, 
VII.; zusammen wochentlich 19 Stunden.

c) S u p p 1 e n t  e n :
16. Herr Constantin Manimowicz, gepriift fiir Matbematik, Pliysik und 

Stenographie, lehrte Mathematik in VI., VII., geometrisches Zeichnen 
in II. a, II. b, Kalligraphie in I. a, I. b; zusammen wochentlich
18 Stunden.

17. Herr T heofil B ritck, gepriift fiir Chemie und Naturgeschiehte, 
lehrte franzosische Sprache in II. a, II. b, 111. b, Freihandzeichnen 
in I. a ; zusammen wochentlich 18 Stunden.

18. Herr Anton P awłowski, k. k. Lieutenant in der Reserve, gepriift 
fiir Mathematik, Pliysik und geometrisches Zeichnen, Ordinarius in 
II. b, lehrte Freihandzeichnen in II. a, II. b, assistirte in I. a, L. b, 
IV .; zusammen wochentlich 24 Stunden.

19. Herr Aurelius Kiebel, gepriift fiir Mathematik und Physik, lehrte 
dentsche Sprache in 1. a, I. b, III . b, Geographie und Geschichte in
II. a, Kalligraphie in II. a, 11. b; zusammen wochentlich 18 Stunden.
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20. Herr J ohann  N astasi, gepriift fur die franzosische Sprache, lehrte 
im II. Semester franzosische Sprache in III. a, IV., V. mul VI., eng- 
lische Sprache in Y .; zusammen 16 Stunden.

d) N e b e n l e h r e r :
21. Herr J osef  F ronius, evangelischer Pfarrer, Mitglied des k. k. Lan- 

desschulratlies, ertheilte den evangelischen Religionsunterrieht in 
allen Classen.

22. Herr F ranz G rillitsc h , Turnlehrer an der k. k. Lehrerbildungs- 
anstalt, ertheilte den Turnunterrieht in 6 Abtheilungen żu je 2 Stunden 
in der Woche.

23. Herr A braham  K ormus, Lehrer an der deutsch-israelitischen Haupt- 
schule, lehrte israelitische Religion in allen Classen.

24. Herr Constantin  M aximow ioz, Supplent, geprufter Lehrer der Ste- 
nographie, lehrte Stenographie in 2 Abtheilungen zu je 2 Stunden 
in der Woche.

25. Herr I sidor  W o ro bk iew icz , gr.-or. W eltpriester, Titular-Erzpriester, 
k. k. Universitatsprofessor, ertheilte Unterricht im Gesange.
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II. Lehrplan.
Uebersiclitliche Zusaiumoiistellung der Lehrgegenstiiiułe mieli ilirer 

wikdieiitlichen Ntiinden/.alil.

£
Lehrgegensiande

Wochentliche Stunden/. 

i. 11. 114. IV. V.
i 1 !

C 1 a s s e

lid in 

VI.

der

VII.

1. 0  b 1 i g  a  t  e.

1 Religio u . . . . . . . . 2 2 2 2 1 1 1

2 1 leutsche Spraelie..................... 4 3 4 3 3 3 3

3 Franzosisehe Spraehe 5 4 4 3 3 3 3

4 Englisehe Spraelie . . . . — — — 3 3 3

f) Landesspraehen * ) .................... 2 2 2 2 2 2

r. Geographie und Gesoli iehte 3 4 4 4 »>iy 3 3

7 M athem atik............................... 3 3 3 4 5 5 f)

8 P l i y s i k .................................... — 3 3 3 4

u Dar.stel len de Geometrie. — — ' — 1 3 3 3

10 Geometrisches Zeiehnen . - — 3 3 • > i) —

11 N a tu rg e se h ic h te ..................... 3 3 1 3 2 3

12 C h e m ie .................................... __ , 3 i >)O 3

13 Freihandzeiehnen..................... 6 4 4 4 4 3 4

14 K a l l ig r a p h ie .......................... 1 1 1 1 -  - , —

Zusammen 29 29 29 31 33 34 34

2. U n o b l i g a t e .
1. Stenographie in 2 Abtheilungen z u je 2 Stunden.
2. Turnen in 6 Abtheilungen zu je 2 Stunden.
3. Gesang in wochentliohen 2 Stunden.

*) Obligat fu:’ diejenigen Schiller, dereń Eltern sich dafiir entscheiden.
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III  Themen,
welolie den Sehiilern der Ober-Abtheilung zur Ausarbeitung gegeben wurden.

A. I ii der deiitsehen Kprachc.

~ V .  Classe.

1. Durch welche Umstande wurde be i den Phoniciern die Neignng zur 
Schiffahrt und Handel geweckt und gefordert?

2. Wie kann man sieli in Bezug auł*die Himmelsgegenden zurecht.finden? 
ii. Welche Veriinderungen nelunen wir im Lanie eines Jahres an unseren

(Ibstbiiumen wahr ?
4. Nutzen der Wiilder. (Disposition.)
5. Nutzen der Wiilder. (Ausarbeitung.)
fi. lnwieferne forderten die geograpliisebeu Verhaltnis.se (irieehenlands 

die Entwickelung der Cultur seiner Bewolmer?
7. Wodurch wurde es Philipp von Macedonien mdglicli, (1 riechenland zu 

unterwerfen ?
K. lnwieferne bildet der Ackerbau die Grundlage der mensclilichen Cultur. 

(Schiller: das eleusisclie Fest.)
9. Welche Vorziige liat ein Kustenland vor einem Binnenlande?

10. Welchen Tugenden seiner Burger verdankte Rom seine Macbt?
11. Von welchen Paotoren hangi das Klima eines Ortes ab?
12. lnwieferne reehtfertigt Oesterreichs materielle und geistige Cultur die 

Schilderung des Dichters in der „Hymne an Oesterreich“ ?

T7"X. Classe.

1. „Wohlt.hatig ist des Eeuers Macbt,
Wenn sie der Mensoh bezabmt, be w acht;
Und was er bildet, was er schafft,
Das dankt er dieser Hiinmelskraft.“

2. Warum gelang es den Romern nicht, Germanien zu unterwerfen?
3. Auf welche Arten konnen wir Anderen unsere Gedanken mittheilen ?
4. Ursachen der Auswanderungen.
5. Worin bat die Anhangliehkeit des Menschen an seine Heima! ibren Gruml ?
6. Welchen historischen Begebenheiten verdanken wir die Erweiterung 

unseres geographischen Gesichtskreises ?
7. Audi kleine Bander und Yolker konnen beriihmt werden.
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8. Zu welchen Zwecken werden Reisen unternommen ?
9. Welclie Yerdienste liat sich Rudolf von Habsburg um das deutsehe 

Reich erworben?
10. I )ie lebensgefa.hrlichen Berufsarten.
11. Welche Momente drangen Wallenstein zu raseher That? (Schiller, 

Wallensteins Tod, 1. Aet.)
12. Yerkehr des Menschen mit der Thierwelt.

V II. Classe.
1. Welchen Einfłuss hat Europa auf die Gestaltung Amerika's ansgeiibt ?
2. Wie kann man sich vor einer Feuersbrunst sohutzen?

Entwickelung der Schifffahrt.
4. Warum wird Oesterreich der Donaustaat genannt?
5. Wie kann man sich um die Nachwelt verdient machen?
•5. Wie hat Goethe in seinem Drama „Egmont" dieExpositiondurehgefuhrt?
7. Die Wohnungen der Menschen im Zusammenhange mit der Entwick- 

lung der Cultur.
8. Ein B latt aus Oesterreichs Ruhmeskranz.
9. W arum ist uns Afrika weniger bekannt ais Asien ?

10. „Giiter zu suchen
Geht er, doch an sein Schitf kniipfet das Gute sieli an.“

11. Wie schildert uns Goethe das Besitzthum des W irthes zum ,,gol- 
denen Lowen?“

12. Inwieferne hat sich der Mensch durch die Erfindungen der Neuzeit 
die Krafte der Natur dienstbar gemaclit?

M a t  n r  i t  a t  s a r  b e i t : Bedeutung der Schrift fu r die Cultur der Menschheit. 
M otto: „Korper und Stimme verleiht dic Schrift dem stummen Gedanken, 

Durch Jahrhunderte Strom triigt ihn das redende B latt.“ (Schiller.)
W. Steiiser .

B. In der rumanisehen Spraclie. 

"V. Classe.
1. Eolosul pftdurii.
2. Legislatiunea lui Solon si cea a lui Lycurg. 

Horati si Curiati.i i  i
4. Trecerea Romanilor peste Dun&re. 
ó. Eondarea Romei.
0. PrimS,vara si oaspeti ei.
7. Riul si vieata omului.



8. Ce folos ne aduce lectura.
9. „Milinca si Baba“ de Bolintineanu. Analisa metricft.

10. Cel ee face, bine face.
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V I. Classe.
1. Stefan cel marę.
12. Cle folos ne aduce studiuI istoriei.
3. Agrieultura este inceputul culturei.
4. Descrierea Bucovinei. 
f>. Folosul fierului.
f>. dubilenl institutulni nostru.
7. Leopold I. de Babenberg.
H. Folosul steclei.
9. Cum se sSrbeaza pascile la nol ?

10. P&durea in luna lui Mai u.

V H . Classe.
1. Aleesandru cel bun.
2. Eeformele impSratesei Maria Theresia.
3. Inseumatatea Dunarei pentru monarchia noastra.
4. Povestea Endochiei.
b. Vicata si activitatea lui V. Alecsandri.
6. Ajuta-ti si Dumnedeu ti-a ajuta.
7. Cuprinsul poesiei ,,Sentinela“.
3. Teritoriul locuit de Romani.

I). SiMioNowroz.

C. I ii der rutlieniselieii Spraehe.

V II. Classe.

1. Onucanne iipas^Hmca 2 5 .i4?THero loóiraen iukojibi pea.ibHoii.
2 . IIpoHMyigecTiio :jeM.ie(|i>aia nepe.yi. mibiMir saiWTifiMu.
3 . ( )co6chhoctii ropnuoro acMnoro mapa.
4. Pocnoaommie npe^MOTa, npep,c'raBaeHoro irr. uoeirh ,,FaMa.ii.a“ .
5 . H khmTj np(va'TaiiaacTc;r xapatcTepa. K oryrim t btl hob4>ctu  „Meim.

1 >(‘pXOBIIIIIUI
0 . „ K to  paHo ncTae, tom y B o n . ,ąae“. (Ilprni. nap.)
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7. „lirrepaTyimaH „YhjtTo.iiumcTi, M. MaKciiMOBiiua, npo^cTaB îeHa m> ero
BM3KIrhHIIIIIX'L. TIJOpelli}IX'b.

8. I>'b bomb cxo,VHTe;[ cepScreiu Hapo^HWH irl;cmi e t  Ma.iopye.KUMU ?
9. 111,0 ecTb „r\yMKa“ ?

10, MaKCHMB rpe icb  n ,y>MUHHKaiibCKm M0Haxa> lepoHHMB ( lanoirapo.ia. 
(IIopoisHaube.)

A .  K u p u .i o B II M a,.

IV. Themata
fiir die sełiriftliehcii Matuntatspnifmigen.

a) 1 ) e u t  s c li e S p r  a e li e :

Bedeutung der Sehrift fiir die Cni tur der Mensoliheit.
Motto : ,, KdrperundStimme verleiłit die Selirift dem stuintnen (Tedanken. 

Dureli der Jahrhunderte Stroni trag t ihn das redende B latt“.

b) A u s d e m F r a n z  d a i s o h e n i n s D e u t  a e li e :

Miehaud: Les croisades. (L’ histoire du moyen age . . . bis . . . une 
paissanee passagere.)

c) A u s d e m 1) e u t s e !i e n  i n s F r a n i !  ii s i s c b  e :

l)r. Georg Ullricli, Lesebnrh fiir osterr. allgein. Volksseliulen, IVr. Tli., 
pag. 179. Unser Yaterland in alter Zeit.

d) A u s d e m  E n g l i s c h e n  i n s D e u t s c h e :

David Hnme: The Ancient Britons (vom Anfang bis bu . . .  . from 
robom tliey were descended).

e) M a t h e m a t i k :
1. Es ist die nnendliche Reibe bu summiren:

V  V  7  + V  3 +■ v / 3 + • • • auf 5 Decimalstellen.
2. Die drei Hiihen eines Dreieekes betragen: 3 m, 4 m, 5 m; wie 

gross siiul die Seiten und die W inkel?
3. Es sind die Coordinaten des Sebwerpnnktes eines Dreieekes dureli 

die Coordinaten der Eckpnnkte auszudriicken.
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4. Ein regelmassiges, sechsseitiges prismatisches Gefass, dessen innere 
Grundkante a =  5 cm, ist mit Wasser gefiillt; wenn in dieses eine dic 
Wiindc beriilmmde Kugel untergetaacht wird, um wie viel steigt der 
Wasserspiegel ?

/') I ) e s c r i p t i v e  G r e o m e t r i e :
1. Den Neigungswinkel einer gegen alle 3 Projectionsebenen geneigten 

Ebene mit der horizontalen Projectionsebene durcb Ebenen in 3 gleicbe 
Tlieile theilen.

2. Es ist eine Gerade und eine Ebene gegeben; an die Gerade einen 
Wiirfel zu legen, dessen eine diese Gerade enthaltende Seitenfiacbe einen 
Winkel von 30“ mit der gegebenen Ebene bildet.

3. Es ist ein scliiefer Cylinder mit der Basis in einer zn a-l len 3 
Projectionsebenen geneigten Ebene gegeben. Es sollen die Tangirnngs- 
ehenen, die zu einer gegebenen Geraden parallel sind, dargestellt werdcn.

4. A uf eine perspectivisch gegebene, im Raume scbief liegende Gerade 
ist eine gegebene Lange von 3'5 cm mit Hilfe des Theilungspunktes 
aufzutragen. in 4 gleicbe Tlieile zn theilen und in den Theilungspunkten 
sind Kenkrechte zur Geraden zu erriehten, welclre unter einander parallel 
sein sollen.

(/) R u m a n i s c b e  S p v a  e li e :
Pentru ce studiam si limbi str&ine?

h) R u t h e n i s c li e S p  r  a c li e :
K ’b Mewy iio6y (yuvaioT’j> n a c i .  c a o a a :
„Dymnicy, nlu-Ti, neeii ti.i ./laice,yiMOHaurb, m,o 'ryrb-SKe,
1 Icmo.iuhhi'111 nx.’b aawont, miu uo.rar.in

V. Stipendien und andero Untorstutzungen.
1. A c  li. t  S t  i p o n d i e n zu je 80 jahrlicli ans dem Bukowinaer gr.-or. 

Religionsfonde, bezogen von den Scliiilern: 1. .Penteleiczuk Elias (IV.);
2. Maruszczak dohann (Y.); 3. Gurak Josef (II. a); 4. Luceański 
Emanuel (11. a); 5. Galeria Eudoxius (1. a); 5. Simionovici Eugen 
(1. b); 7. Kołakowski Hugo (IV.); 8. Draczynski Themistokles (VII).

2. V i e r z e li u S t i p e n d i e n zu je 50 ti. jahrlicli ans dem tecbnisclien 
Stipendienfonde der Landesliauptstadt Czernowitz, bezogen von den 
Scliiilern : 1. Lenobel Sclilomc (I. b ); 2. Lozański Ladislaus (1. b);
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3. Sarell Useher (I. b); 4. Willmann dohann (l.b ); 5. Weich Ludwig 
(III. b ) ; (i. Mon den ach Simon (IV.): 7. Sohesstauber Yalerian (IV.); 
■s . Steinmetz Moses (IV.); 9. Struś Anton (IV.); 10. Adelsberger
Edmund (V.); 11. Ditz Johann (V.); I b Garfunkel Simson (VI.);
13. Columbus Ernst (VII.); 14. Neunteufel Ferdinand (VII.).

3. E in  S t i p e n d i u m zu 60 fl. jahrlich aus der Stefan und Caroline 
Samborski’sehen Stiftung, bezogen von dem Schiller der LII. a, Haplik J .

4. Z w o i  S t i p e n d i e n  zu je 47 fl. 25 kr. jahrlich aus der Isak 
Rubinstein’sclien Stiftung, bezogen von den Schiilern: 1. Krupiński 
dosef (II. a); 2. Meisler Bruno (LIL. a).

5. Der liolie Landtag bewilligte dem ,,Kronprinz-R.ndo]f-Vereine'1 ais 
Suhvention aus der Dotation des Landesfondes fiir das dalir 1*89 
den Betrag von 100 fl.

(i. Der lobliehe grosse Aussebuss der Bukowinaer Sparcassa bewilligte 
dem ,,Kronprinz-Rudolf-Vereine“ eine Unterstiitznng von 100 tl.

7. Herr Ignaz Mayer, Pachter des Hotels „zum schwarzen Adler1-, gab 
wiederum einigen Realschiilern durch das ganze Sclmljabr unent-
geltlieb ttiglieh die Mittag- und Abendkost.

H. Ais Ergebnis einer freiwilligen Sammlnng scłienkten die Schiiler 
der Anstalt den Betrag von 70 H. 72 kr.

9. Herr Professor Constantin Stefanowicz schenkte 10 d., ebenso der 
Privatschiiler der VI. Classe, Wechsler Emil, 10 fl.

10. Herr dosef Kral, Bauunternehmer, schenkte 30 tl. und Kleider.
I) im- B e i- i e li t  e r  s t  a 11 e r f  ii h i t  s i c li a n g e n e h m v e r-

p f I i o li t  e t ,  i m LSI a m e n d e r s t  u d i e r e n d e n d u g e n d f ii r
d ie  i li r z u g e w e u d e t en  IT n 1 11 r s t  ii t. z u n g e n d e u w ii r m s t e n
b a n  k a u s z u s p r e e, h o n.

V I. H . ii. ErJiisso und Yerfugungen von allgom oi-
nerem Interesse.

I. Erlass des hohen k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom
13. .Inni 1883, Z. 9458, bewilligt, dass an der gr.-or. Ober-Realschnle 
zu Czernowitz mit Beginn des Schuljahres 18S8 89 P  a r  a 1 1 e 1- 
c l a s s e  u eroffnet und der fiir die Substitutionsgebuhr erforderl ic.lie 
Betr-ag auf das Aerar ubernommen werde.
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2. Erlass des liohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 
21!. d mii 1888, Z. 10819, gestattet. dass der franzosische Unterricht 
in der untersten Classe nach der sogenannten analytisoh-direeten Me- 
tliode auf Grnndlage des Lehrganges der franzdsisehen Spraehe von 
doliann Eetter, l. Tłieil, oder des franzosischen Sprech- und Lese- 
huelies von Adolf Beelitel, 1, Stufe, probeweise ertheilt werde.

3. Kr lass des liohen k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom
11. August 1888, Z. 14218, bestimmt, dass vom Sehuljahre 1888/89 
das Sehulgeld an der gr.-or. Ober-Realsehnle in Czernowitz in der- 
selhen Kolie wie ani Staatsgymnasiuin daselbst eingehohen werde.

4. Heine Exce]lenz der Herr Minister fur Cultus und Unterricht. hat, 
zufolge liohen Krlasses vom 6. Mai 1889, Z. 2759, die Anwendnng 
des Cesetze.s vom 8. duli 1880 (R.-G.-B. Nr. 121), betretfend eine 
Ilienstalterszulage der Supplenten an den vom Staat.e erhaltenen 
M ittelsehulen auf die g r. - o r. O b e r  - R e a 1 s e li u I e i u C ze  r- 
n o w i t  z und das g r. - o r. O b e r - G y  m n a s i  u ni i n S u c z a w a 
zu genehmigen befunden.

VII. Lelmuittcl.
I >i<■ Behrinittelsamniliingen siad tlieils dureli Aukauf ans der dalires- 

dotation. tlieils dureli Gesolienke vermehrt worden. 1

1. Bibliolhek

Herr Brofessor ('. Coca , Cust.os der liehrerbibliothek.
,, ,, J. K isc h k k , Cust.os der Hchiiierbibliothek.

Angekauft wurden:
Engel, Gesehiehte der franzosiselien L iteratur. Hiibel, Normalienindex 

fiir Mittelsehulen. Engel, Gesehiehte der englisohen Literatur. Chemiker- 
zeitung 1882. Hoffmann, dugendbibliotkek 181 195. Metzner, (lesterreiehs
Regenten. Kainmerstenograph. Botanische Zeitschrift 1883. j)ingler’s poii- 
technisehes dournal 1883. Germania, 28. Jahrgang. Zeitschrift fur iister- 
reiehisehe Gymnasien. Humboldt, 2. Jahrgang. Geographisehes .Jahrbueh 
von Belim. Vietor Hugo. Kosmos 1885. Zeitschrift der geographisehen Ge- 
sellehaft in Wien 1888. Zeitschrift tu r Realsehulen. Zeitschrift fur ma- 
thematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht.
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d e s  c li e n k e :
K. k. Unterrichtsministerium.
Commercio de Trieste 1887. Navigazione in Trieste nel 1887. Sta- 

tistik der Seesehifffahrt und des Seehandels in den dsterreieliisclien Hafen 
1886. Bericht ilber die Industrie, den Handel und die Verkelirsverlialtnis.se 
in Niederosterreich wahrend des dahres 1886.

2. lliiii/.ensaniiiiluiia.
Custos: Herr Frofessor J ohann  F isc h e r .
I >ie Gesamintzahl der in derselben befindliehen Miinzen bet rag t. 642 Stiiek.

4. Fiir Geographie.
Custos: Herr Frofessor E. N imigean .
Gerster, geographische Ansciiauungslehre, auf Leinwand, mit Ge- 

brauehsanweisung.

4. Pliysik.
Custos: Heri' Frofessor L. Ienioki.
MaclFs Wellenmasebine. Beoberglaser. Messoylinder. Koebkolben. Re- 

tortem dliililainpen in Stat.iv. Krystalle. Nener Turinalin. Frisina zum 
Projeetionsapparate. Laufselieibe. Stehselieibe. Heizofen. Eaufselieilie /.nr 
1 nduenzinaseliine. d  lii li lampę.

5. Natiirgesehiebto.
Custos: Herr Frofessor J .  Z ybai zyńkki.
Alfę (Makak). Bleelitopf. Seliiisselu. Biirsten. ( leologisebe Bilder der 

Yor- und Jetztwelt.

d  e s e li e n k e :
Steinmarder. Kleine Waldeule. Elster. I\ra,nieb. Eiehliurnehen. Ebtfel 

ente. Robrdommel. Br. Reiber, Seemdve. Seetaueber. d r . Wiirger. Kuna 
rienvogel. Hulm. Kastenreagentien ziim Erkenneii und Bestimmen von 
Mineralien. Verschiedene Knoelien von El. primigenins.

6. Chemie.
Custos: Herr Frofessor H. F i i iu l ia k .

Spektra,la,pparat naeli Bunsen. drosse Flasehe. Bee.lierglaser. Horn- 
liitfel. Fulyerglaser. Koebkolben. Retorten. Spritzdaselic. Weingeistlainpe. 
Selnnalztiegel. Mensur, komische Form. Retorto von Eisen. Zersetzungs-
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apparat nach Mitteregger. Apparat nach Hofmana zur volumetrisclien Be- 
sfimmuiig von Wasserstotf. Apparat zur .Bil<lmig von Chlorwasserstotf 
mieli Hofmann. Magnesiumlampe mit Ulirwerk. Fenstertliermometer. Ab- 
dampfselialen. Sobalen mit Auagass unii Rand. (Mashahn .(Baskimg. Durch- 
lauflialin von Measing. Spatel von Porcellan. Flaschen fiir Chemikaliom 

Fur das cliemiscbe Laboratorium liaben Sehiilor an Apparaten geaolienkt: 
Aua der IV. (Hasso: Leitzner einen Grasentwiekelungsapparat, Prihoda 

6 Filtersehablonen, Briiek ein Filtrirgestell.
Ans der V. Classe: Berger ein Measingdrahtnetz; Diamant einen 

Seliwefelwasserstoff-Fntwiokelungsapparat; Domański eine Briieke zur pneu- 
matiselien Wannę; .luster 2 Eleinente and eine (Dasteile; Ban mann einen 
(Jhlorgasapparat; Seliein einen Sehmetterlingsgasbrenner; (loldenstein einen 
(Bashabn ; Flemminger einen Kaiiapp.

Ans der VI. (Jlasse: Diamant (! Poreellanachalen; Niedentbal zwei 
Mensuren ans (llas.

VIII. Beier des 2 5 jahrigen Bestandes der gr.-or.
Ober-Realschule.

Naci idem die gr.-or. Ober-Realscliule dureli Allerbiieliste (Inade im 
dalire 180v> ins Leben gerufen, mit dem Sebuljahre 1 s S 7 / <S S das flintu ud 
zwanzigste .lalir ilires Bestandes yollendet, batte, fasste der Lelirkorper 
einstimmig den Besebluss, diesen bedeutsamen Moment in der (lesebiobte 
der A ustal t festlieli zn begeben und wnrde ais Tag der Festteier der
ii. October bestimmt.

Dureli einen Festgottesdienst, in den Kirchen und (lottesliausern aller 
Riten, an weleliem der Lelirkorper und die Seliul jugend tlieilnabinen, wnrde 
dii1 .lubelfeier weilievoll eingeleitet. Sodami begab sieli die Seliul jugend in 
das festlieli geselimiiekte Sehulgobaudc. Das Vest.ibule, in einen Hain ver- 
wandelt, liarg in der Hauptnisclie die lorbeerbekranzte Biiste Sr. Majestat 
des Kaisers. Links vorn war die von ehemaligen Schulern der Anstalt 
gelegentlie.il der .lubiłaumsfeior gewidmete, vorderhand noeb verliullte (!e- 
denktafel angebraelit. A uf den teppiclibelegten Stiegen, die in den Festsaal 
liinauffiiliren, bildete die Sebuljugend Spalier und der Saal selbst war 
libelist geselimackyoll mit den Bildern llirer Majestiiten, mit Fahnen und 
Blumen deeorirt. Kurz vor 10 Ubr trafen die Festgaste ein. Die eliema- 
ligen Schiller der Anstalt fuhren in einer langen Reilie von Wagen vor. 
Zur Peier ersehienen weiter: Se. Fxcellenz Landesliauptmann Br. W a s-
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s i 1 k o mit dem Landesrathe Z a c h a r ,  Burgermeister v. K o c li a, n o w s k i 
mit dem Vieeburgermeister Dr. F e c li n e r ,  der liocliw. Arcliiinamlrit C z u- 
j) e r k o w i c z , der liocliw. Prałat M i t n l s k i .  Oberst T a m a  mit meh- 
reren Offieieren des 41. Infanterieregiments, Hanptmann T o m i e z e k 
mit Offieieren der hier garnisonirenden Land woli rbatail łono, der Rector 
magnificus Dr. Constantin P o p o w i c z  mit den Universitatsprofessoren 
Dr. Constantin T o m a s z e z n k  nnd Ensebins P o p o w i c z ,  Hofratli 
H a m m e r ,  Ober - Postdiroetor S i a n y ,  Regierungsratb von K o c h a 
li o w s k i, Ober Baurath P a w ł o w s k i ,  Ober-Eorstratli K r n 11 e r, Lan 
desselmlinspector V y s l o u ż i l ,  Kinanzprocurator 1 )r. k o r  n, die Cultiis- 
yorstande Nafta li T i 11, i n g e r  nnd Ba l  t i n  e s t e r ,  Bbrseprasident David 
T i 11 i n g e r, Kammerprasident L a n g o n li a. n . Sclmlratli f s o p e s c  ul. 
Di rector der Lehrerbildungsanstalt, (fymnasialdirector W ii r f  1, Gewerbe- 
seliuidireetor L a i z n e r ,  der Leiter der landwirtiiseliaftliclien Leliranstnlt, 
H ec li i n i e ,  der Director der Unter-Realschnle in Seretli Dr. .1 n n o 
w i e z , Aussclmssmitglieder des ,.Kronprinz-Kndolf-Vereines“, die Leiter 
der Volksselnilen nnd Vertreter der akademiselien Corps „Austria" nnd 
„Aleniannia". Dem Ansuolien des Festeomites folgend, nalini aneli der ( 'zer 
nowitzer Gesangwerein mit seinem Obmanne Pi4i.sidialsee.ndar P o m p ę  an 
der Feier Tlieil.

Pracise uin 10 Ulir erseliien, vom Bericliterstatter nnd dem Lelir- 
kiirper elirturchtsvoll begrdsst nnd geleitet, Se. Exeellenz der Ilen* k. k. 
Landespriisident Baron P i n o - F  r i e d e n t  li a 1 im Festsaale.

Der Herichterstatter erdtfnete nnn die Feier mit einer Anspraelie, in 
der er zuiuichst die erseliienenen Festgaste auf das lierzlieliste begriisste. 
An die Begriissang scliloss sieli ein Ueberblic.k iiber die Geschichte der 
Anstalt wahrend ilires 25jalirigen Bestandes, ans dem an dieser Stelle 
folgende Daten lieiworgelioben werden mdgen:

Die Frequenz der Anstalt stieg seit ilirer Erdtfniuig im dalire IMi,'! 
conseąuent von .Jalir zu Jalir, bis sic im dalire 1874 i li ren lidclisten Stand 
von tio4 Schiilern erreiolite. fnfolge der geanderten wirtliseliaftliclien Ver- 
liiiitnis.se, der Erriehtung der Universitat, der Gewerbesehule nnd der Unter- 
Reaiseliule in Seretli sank seit dem dalire 1874 die Soliiilerzalil nnd er 
reiclite iliren niedrigsten Stand im dalire 188.4. Seit diesem dalire tra t 
eine Wendung zum Besseren ein nnd die Freijnenz steigerte sieli stetig, 
so dass im lieurigen Schuljabre circa 4u0 Scbiiler die A nstalt besuclien. 

Die Chronik der Anstalt weiss von manchen testlielien Tagen zu bericliten. 
Am 28. .Juni 1870 feierte die Scliule das Fest. der Fahnenweilie. 
lin Scliuljahre 1871/72 gerulite weiland Se. kais. Holieit der dnrclilanch- 

tigste Kronprinz Erzlierzog R u d o l f ,  den nns leider zu unserein unsiig
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lielion Dciii wesen ein grausames Geschiok viel zu friih entrissen, (las Pro
tektorat ilbcr den im .lahre 18G7 gegriindeten Unterstutzungsverein fair 
arme und wiirdige Realschiiler zu iibernehmen, eine Gnade, wolehe die 
Anstalt in feierliolister Weise feierte.

Im .lahre 1875 betheiligte sieli die Ober-Realschule an den Festlieh- 
keiten ans Anlass der Feier der 1 OOjahrigen Yereinignng der Bukowina 
mit Oesterreich und der Griindung der k. k. Franz Josef-Universitat. Im 
.lahre 1879 feierte die A nstalt das Fest der silbernen Hochzeit Ihrer Ma
jestatem Im .lahre 1882 beging die A nstalt das Fest der vor 600 .lahren 
ertblgten Begriindung der glorreich regierenden habsburgischen Dynastie.

Im .lahre 1887 hatte sie das Gliick — dessen wir jetz t nur mit 
tiefster Demuth gedenken kdnnen — weilaiul Se. kais. Hoheit den durcli- 
lauchtigsten Kronprinz Erzherzog R u d o l f  in ihren Mauern begriissen 
zu diirfen. Audi manche Auszeiclinung erwarb sieli die Schnie. So erbie!t. 
sie von der Pariser W eltausstellung fur ausgestellte Sohiilerarbeiten die 
goldene Medaille, von der Wiener W eltausstellung des Jahres 1873 ein 
Anerkennungsdiplom und von der Bukowinaer Landesausstellung ein 
Flirendi jdom.

Der Redner schloss seine Ansprache mit einer kurzeń Wiirdigung 
der Thatigkeit des ,.Kronprinz-Rinlolf-Yereines1 ‘ und spracli allen den edlen 
Wohlthatern und Gonnern der studierenden J ugend den warmsten Dank aus.

Sodann bet rat. Herr Protessor Hierotheus P i h u l i a k die Redner- 
biihne und liielt an die Versammlung folgende Festrede:

Ais gowesouem Schiller, nunmelirigem Lehrer dieser Anstalt, ist mir 
die liohe Elire zu Tlieil geworden, zur Verherriiohung dieses fiir mis so 
bedeutungsvollen und erfreuliehen Tages aueh ein Geringes beizutragen. 
Ich erlaube mir dalier die hochverehrten Festgaste fiir eine kurze Zeit 
urn ein geneigtes und naehsiehtiges Gehor zu bitten.

So weit das Auge reicht, niclits ais uniibersehbare, sehwankende 
Meeresflache. Ein schwaches Fahrzeug gleitet dahin und steuert seinem 
Ziele zu. Unsicher und augstlieh sind seine Bewegungen, ohne Magnet- 
nadel, ohne Compass, ist es in steter Sorge, ob es aueh die gehdrige Rieh- 
tung einhiilt. Sehreeken erfasst die ohnehin besorgtc M annschaft: am fernen 
Horizonte steigen Uulieil yerkiindende Wolken empor. Der Himmel ver 
diistert sieli, das Meer konimt in Aufruhr, tiefes Dnnkel umhiillt die Sec, 
das sc,li wachę Fahrzeug wird zum Spielball der entfesselten Woge. .lam- 
mernd und verzweifelnd ringen die hilflosen Schitfer die Hiinde. Und sielie! 
Wie ein Segen verkiindender Engel Gottes glimmt plotzlieh aus der Ferne 
ein Ijichtschimmer entgegen: ein Stern der Koffnung in diisterer Nacht. 
Ein ljeuchtthurm an gefahrliclister Stelle ergiesst ein gewaltiges Liclit
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malmem! und Hoffnung einflossend iiber die weite See. Einwenig Oel bringt 
die gefahrliche Bucht zur Rulie, die robę Kraft der Woge ist gebroelien, 
ruhig lauft das Fahrzeug ein. Die Menschen sind gerettet. Dem unerbitt- 
lichen Meeressehlunde hat der menscliliche Geist ein sicheres Opfer ent- 
rissen. Es braust und gro lit das weite Meer.

Schwach und hilflos, wie jenes Schifflein, ist der Menseh in seiner 
Unwissenheit; zum gewaltigsten und gefahrlichsten Wesen, gleicli jenem 
stiinnischen Meere, macht ihn die rohe, entfesselte Leidenschaft, znm Hurt 
des Friedens und des Segens, gleicli jenem Leuehtthurme, erliebt ihn die 
Schnie, die W arte des Lichts.

Wie triibe Schlammfluthen eines entfesselten Yulkans walzt sieli die 
rohe Menschenmasse iiber das friedliehe Antlitz der Erde, Mord und Ver- 
derben ist ihr Losungswort geworden; den fernen Steppen Asiens entsteigt 
Attila, von den Gestaden des gelbeu Meeres jag t Dschengischan daher. 
Doch ihre K raft erlahmt am Liclite Europas, die Woge bricht sieli ain 
bischen Eirniss.

Erst das Licht der Schule macht uns zum entfernten Ebenbilde Gottes, 
erst dureh dieses werden wir zur wirkliehen Bliithe gottlicher Schdpfung.

Doch nur allmiihlig, sehr allmaldig geht das Menschengeschlecht an 
der Hand der Schule seiner Yervollkommnung entgegen, ganz den ewigen 
und unwandelbaren Naturgesetzen gemass. denen zufolge es keine Spriingo 
gibt. Wie das hilflose Kind an der Hand der vorsorglichen Eltern seine 
Entwickelung durchmacht, so liiutert die Schule das Menschengeschlecht 
und bringt es seinen hochsten Zieleń naher.

Gleicli einer lebendigen fliissigen Welle fluthen die sch warzeń Volker 
Afrikas von Ort zu Ort. Auf der ganzen weit.en Flachę dieses grossen 
W elttheiles gibt es kein Fleck Erde, wo ein Volksstamm auch nur einen 
Tag vor rauberischen Ueberfallen des anderen sicher sein konnte. t^ueck- 
silberartige Beweglichkcit, sinnlose Vernichtung alles Bestehenden ist der 
vorherrsehende Charakter des rohen ungebildeten Natursohnes. I >as Deben 
hat dort nicht mehr W erth ais etwa den einer Saehe. Welch ungeheuerlicher 
Zustand nach unseren Begritlen! Luft und Erde, Thier und BHanze sind 
voll boser Geister. deder Laut, jede Bewegung, jeder ungefahre Zufall 
sind wichtige, deutungsvolle Zeichen des Bevorstehenden, der Aberglaube 
erha.lt den Ungebildeten in ununterbrochenem Athem, macht sein Leben 
zu einem complicierten Spielball der in allen Dingen versteckten Damone. 
Nichts ais Qual, die Frucht der Unwissenheit, der Macht! Da mangelt 
eben die Schule!

Ganz anders gestaltet und ordnet unsere Verhaltnisse die Schule. 
Sie lelirt uns die Heiligkeit des Menschen!ebens, die Unantastharkeit. des
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Eigenthums zu ąchten, ruft Sieherheit der Existenz hervor, bringt Ord- 
nmig in unseren gegenseitigen Yerkelir. lehrt nns den BegrifF des Yolker- 
reehts, der Menschenliebe verstehen. Das Leben erbebt sieli iiber das Niveau 
des einfacli Thieriseben und strebt hoheren, menschenwiirdigeren Zieleń 
entgegen.

da die Selmie! Die bat schon gar Merkwiirdiges zu Stande gebraeht. 
I)ie kiibnsten Phantasien menseliliclien (leistes sind da und dort in Erfiil- 
1 mig gegangen. Was nur die Marchen dem Kinde vorgaukelten, das bat 
reale Formen angenommen. Die Siebenmeilenstiefel nnserer Marchen sind 
dureb die Leistungen des Telegraphen und Telepbons zu Schanden gewor- 
den. Der Pbonograpb sperrt die Stimme nnserer Uralmen ein, bałt sie 
gefangen und lasst uach Belieben dieselbe auch nach Jabrhunderten vor 
den Urenkeln erseballen; die Eisenbahnen concurrieren mit dem Fluge des 
Vogels, W elttbeile werden getrennt, W elttheile verbunden. Die boebsten 
Berge, die breitesten und sturmischesten W asser stellen der Communiea- 
lieii kein Hinderniss mehr entgegen. Erstere werden durchbohrt, letztere 
beugen die Stirne ihrer trotzigen Woge unter den Panzerkiel der Dampf- 
colosse. Mit Hilfe des durebsichtigen Glases durehforsebt der mensebliebe 
(Jeist dureb das Teleskop den unendliebon Weltraum, erfasst die Entste- 
hung der Gestirne und ihre Beziehung zu einander und bestimmt auf Mil- 
liarden von Meilen sogar dereń chemische Besehaffenheit. Das Mikroskop 
binwieder, das bat uns eine ungeahnte neue W elt im Kłeinen erbffnet. 
voll iiberraseliendster Wunder, werth des boebsten Interesses.

Aber dies ist nicht genug, das grosste Wunder aller dureb die Sebule 
gezeitigten Wunder ist die aus der Erkenntniss des Guten hervorgegan- 
gene Bekampfung der Begierden und Leidensehaften des eigenen lebs und 
Unterordnung derselben unter die AUgemeinbeit. Der wabrhaft gebildete 
und edle Menseli riehtet seine Handlungen nielit danaeli, ob ibm die Stratę 
oder der gute Dolin winkt. er tbut Gutes dem Guten zu lieb und bedarf 
keiner weiteren Motive biezu, es geniigt ilim und befriedigt ibn schon das 
Bewusstsein, Reeht gethan zu baben.

Bei all dem der Schnie bisber gespendeten Lobe kann ich nicht umhin, 
noeli eines wesentlichen Vorzuges derselben Erwabnung zu maclien, dass nam- 
licli die Selmie trotz all ihrer Erbabenbeit dringend vor ihrer Ueberhe- 
bung selbst w arnt: weil sie sieli dessen gut bewnsst ist, dass sie trotz 
des vielen Erreicbten bis lieute eben nicht mehr ais die ersten Kinder- 
sebulie ansgetreten. W as da weiter folgt, wer kann es sagen? Was ihr 
Endziel sein wird, wer kann es auoli nur ahnen?

Und welełie Stellung nimmt nun unter den der menseblieben Ver- 
edelung dienenden Institutionen speeiell die Realsohule ein? Realscliule!
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Wcieli eehtes, welcli rechtes W ort ist dieses. Dies W ort ad 1 ein biirgt sclion 
dafur, (lass liier nur eehtes, a uf der Basis des Wirklichen, des I t r a ł  en  
gezeitigtes Licht zur Verbreitung getangt. Denn auoli der Wissenschaft 
sind leider oft schwere Yerirrungen nicht fremd geblieben.

Unser Wissen ist der direeten Beobaelitung und dem Studium der 
Natur entsprungen. Nun liegt es in der ITnyollkommenbeit und Scbwachę 
des Menschen, dass nicht immer richtige Beobachtungen und infolge dessen 
nicht immer richtige Scblussfolgerungen gezogen werden. Um wieviel grijsser 
miissen nun die Jrrungen sein, wenn sieli der Mensch vermisst, W issen
schaft, ich moehte sagen, auf cigene Faust am griinen Tisch zu machen ; 
da ist es wolil nicht gut anders moglich, ais dass Kartenhauser zu Stande 
kommen.

Weil Gothe bei Aufstellung seiner Farbentheorie nicht den Weg der 
realen, wissenschaftlichen Forsehung gegangen, konnte er bei all seiner 
Geistesgrosse und Sprachgewandtheit zur richtigen Frkenntniss der Sachc 
nicht gelangen; hingegen Frauenhofer, ein technischer Optiker, vermoehte 
mit Hilfe der methodischen Beobaelitung die dunklen Linien des Sonnen- 
spectrums zu entdecken, eine Errungenschaft, welche uns eine ganz ncuc 
W elt von Anschauungen erschlossen bat, dereń Grosse und Tragweite fiir 
die Zukunft noch nicht einmal gut fassbar erscheint. „Ohne die Kenntniss 
der Naturgesetze und der Naturerscheinungen seheitert der menschliehe 
Geist in dem Versuche, sich eine richtige Yorstellung iiber die Grosse und 
unergrundliche Weisheit der Schopfung zu schaffen; denn alles, was die 
reichste Phantasie, was die grdsste Geistesbildung an Bildorn nur zu er- 
sinnen vermag, erscheint gegen die W irklichkeit gehalten, wie eine bunte, 
schillernde, inhaltslose Seifenblase.

Nur aus directer Schadigung des eigenen Ichs kommt man zum ite- 
wusstsein des Unangenehmen; das hat wohl der Mensch friihzeitig erfahren, 
aber dahrtausende mussten vergehen, bis die richtige Schlussfolgerung 
daraus erwuchs: „Was .Dir nicht angenehm, das thue aucli Deinem Niich- 
sten nicht“. Bort das Reale, da die Idee, unzertrennlich von einander, 
wie Kraft und StofF. Oder ist es denkbar, dass die bestehenden Flemente 
zerstiirt, oder die denselben innewohnende Kraft, chemische Verbindungeu 
zu bilden, vernichtet werden konnte? Vergebens! denn die Grundstotfe 
sind von der Unendlichkeit fiir die Unendlichkeit geschaffen. Die Kraft, 
welche sie aussern, ist nichts anderes ais die ihnen zukommende Figen- 
schaft, dali er unzertrennlich vom Stoffe und unyernichtbar mit diesem. 
I )er Begriff des Stoffes deckt sich mit dem Begriff der Kraft und umge- 
kelirt. Die K raft ist die unzertrennliche Secie des Stoffes.

Nur an die Natur, an unsere vollkommenste und einzige Lehrmeisterin
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sieli halten. an (las Reale, dann entstehen audi gesunde Ldeen, darni gibt 
es eiuen goHundon Ldealismus und Humanismus. dann konnnen wir der 
W ahrheit am niichsten.

Ehre nnn jeder Seliule, welche die W ahrheit snclit; die Realschule 
sueht sie auf einer realen Basis, ilire Forschung mass daher aut' der rieli- 
tigen Fahrte sein, (larum zol len wir ihr aueh lieute die gebiilirende Achtung.

Die Realschule ist verhaltnismassig eine jungę Bildnngsanstalt. Die 
erste wurde 1738 in Halle gegriindet. Bis dahin vermittelte die allgemeine 
Bildung aussehliesslieh das Gymnasium. Neue Zeitverlialtnisse miissen mm 
den Mangel einer anderen nenen Bildungsanstalt fiihlbar geinaeht haben 
und forderten denn aueh die Realschule zu Tage. Dass dieselbe niclit eine 
kiinstlich getriebene PHanze, sondern das Erzeugnis einer den Zeitvcrhalt- 
nissen entsprechenden Nothwendigkeit war, bat sie dureh ilire rasche Ent- 
wickelung und Vervollkominnung bewiesen. Heute steht dieselbe ibrer 
Schwesteranstalt, der Gymnasialschule, in jeder Beziehung ebenburtig an 
der Seite. Einige willlcurliche Besehrankungen, die ihr nocli anhaften, 
werden und miissen in nicht ferner Zeit aueh fallen. Denn ein Organ, das 
nicht zweekmassig ist, ist aueh nicht lebensfahig und entwickelt sieli nie. 
sondern verkummert und geht ein. Bei der Realschule hat sieli das Gegen- 
theil heransgestellt, sie ist gross geworden.

Es entsteht nun die F rage : welche Oegensatze etwa und welche Un- 
tersehiede bestehen zwischen diesen beiden Anstalten ? So weit die Frage 
bis heute gediehen, — und sie ist bereits spruchreif geworden — so muss 
constatiert werden. dass zwischen den beiden Schwesteranstalten es keine 
principielle Oegensatze g ib t; nur in der AVahl der zur Erreichung ibrer 
Ziele eingeschlagenen Wege sind sie verscliieden. Yon verseliiedenen Aus- 
gangspunkten sieli bewegend, komnien jedoch bei de auf gleieli gut.cn Wegen 
an ilirem gemeinsamen Endziele, d. i. Yeredelung und Vervollkomninuiig 
der Menschheit zusammen.

Diese Tlieilung in die Arbeit miisste mit der Zeit eintreten. Unsere 
Zeitverbaltnisse sind viclseitiger, mannigfaltiger geworden, die veranderten 
Culturverhaltnisse haben neue und grosse Anforderungen an die Selmie 
gestellt, eine A rt Seliule konnte alleu den berechneten Forderungen nicht 
Oeniige leisten.

"Wiihrend das Oymnasium seinen altbewahrten Weg nicht verlassen 
konnte, ergab sieli fur die Realschule die neu einzuschlagende Richtung 
von selbst. Das Oymnasiuin blieb bei der Pdege der allgemeinen Bildung 
auf der Basis der alten Cultursprachen unter Zuhilfenahme der Natur- 
wissensehaften — freilich erst in zweiter Linie - - (mit Reelit) stelien; 
die Realschule versuchte hinwieder die Lbsung derselben Aufgabe (mit
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gleich gutein Reclite) auf der IJasis der nenen Culturspraehen, der Natur- 
wissensohaften und des Zeiehnens.

Ais Hauptaufgabe der Mittelselmle muss betrachtet werden die An- 
lcitung und planmassige Einiibung des jugendliehen Gehirnes im conse- 
(pienten und kritischen Denken.

Es bleibt nim eine allgemein anerkannte Sache, dass zur Erreichung 
diescs Zweekes die alten Sprachen unter Zuhilfenahme der Matbematik 
yortrefHiche Mittel sind. and wird es audi Niemandem einfalleu, das Ge- 
gentlieil behaupteu zu wollen. Docli wirft sieli bei den gegenwartigen Cul- 
tmwerhaltnissen die Frage von selbst auf: soli ten zur Gymnastik des Yer- 
standes die alten Sprachen die alleinig gecigneten Mittel sein? Soli ten 
nielit etwa aueli andere Sprachen zu dem gleiclien Ende fiihren konnen? 
Die Realselmle bat es mit unseren modernen, hochentwickelten Cultur
spraehen versucht und ist dabei nielit fehlgegangen. Denn kann :un Ende 
.leinand der Sprache Dante’s. Shakespeare’s, Gothe’s und anderer Geistes- 
heroen eine den alten Sprachen gleiehwerthige Bildungskraft im Ernste 
absprechen ? Sind unsere modernen Sprachen nielit Sprosslinge jener nur 
scheinbar abgestorbener alterer Spraehstamme ? Haben sie im Yerlauf der 
Jahrhunderte nielit Zeit gehabt, alle die Bildung des Altherthums in sieli 
aufzunehmen, dass diese unversehens, ich mochte sagen, in ihr Fleiseh 
und Blut iiberging. um ihre Bildungskraft auch in dieser neuen Form zum 
mindesten ebensogut wie in der alten Gestalt zu bewahren ? Danii stiinde 
es traurig  um uns, unser Verfo.ll ware uns auf die Stirn gedriiekt! W ir 
wiiren in das Stadium der Erstarrung und damit in das des Riiekgangs 
getreten. Gliicklicherweise seheint es mit uns nielit so schleeht bestellt zu 
sein, denn die Versuche haben das Gegentheil hievon erwiesen. Die Real- 
sehule bat die lateinische und griechische Sprache durch die Muttersjirache 
und eine oder zwei andere Woltsprachcn zu ersetzen yersucht und dabei 
die (ufreuliehe Erfahrung gemacht, dass ihre Schiiler geistig durchaus 
nielit yerkiimmern. Im Gegentheil. .Die modernen Sprachen gewahren den- 
selben obendrein noch anderweitige, nielit zu ersetzende Vortheile.

Unser oberster Zweck ist das Leben. W ir haften der Erdscholle an 
und konnen ihrer Einiliisse selbst bei bochfahrendsten Gedanken nielit ent- 
ratlien. Daher darf neben der verstandiibenden Hauptaufgabe der Mittel- 
scliule auch der kiinftige Beruf der Schiiler nielit ausser A elit. gelassen 
werden, wenn wir nicht den Boden unter unseren Fiissen yerlieren und mit 
uns selbst nicht in Widerspruch gerathen wollen.

dedes Unternehmen muss einen Zweck haben, so wie es iiberhaupt, 
et.was Zweckloses auf die Dauor nicht geben kann. „Eine IMiilosophic. die 
keine praktiselie Anwendung auf Morał, Geschichtc, KcchtsverhSiltnisse
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uml Kunst gestattct, ist ein miissiges Specu] i ren iiber das Warmii" aut' 
das cinc „letzte Antwort" niemals ein mcnschlicher Geist wini gclicn 
kbnnen. Die Spracłiwissenscliaft mass uns aucti sprechen, dii' Geseliiolite 
uns weise regieren lehren, wenn sie iliren Zweek erfiillen und uns iiiclit 
ein unniitzer, fast gefalirlielier Ballast sein sollcn.“

W ir pflegen Wissenschaft. urn nnseren Geist aufzuhellen, urn ilin zu 
stiililen, icli meine zu nichts anderem in letzter instanz, pis dass wir bo- 
taliigt werden. unter gunstigeren Yerlialtnissen den Kanipf mit den uns 
feindliclien Elementen, d. i. den Kanipf ums Dasein anfnehnien zu konncn. 
de bober unsere Intelligenz, je systematischer und wissenschaftliclier unser 
Greist gebildet sein wird, desto leichter. desto erfolgreicher werden wir 
diesen unvermeidliclien Kanipf bestehen. Wo beispielweise uns die Natur 
erdriiekt, wie im liolien Norden, oder wo sie audi zu versełiwenderiscli 
mit iliren Gaben umgclit. wie in den Tropen, da gibt es keine Wissen- 
scliaft,

Wclcbcs Mittel nun audi immer unscrn Geist in riohtiger Weise 
seliarft, es soi willkommen! Wenn der Geist richtig geseliult wird. uli 
auf die cine oder die andere Weise, dann wird er sieli iiberall zureclittindcn.

Wcieli grossen Yort.lieil miissen aber die modernen Cnlturspraeben, 
ais allgemeine Bildungsmittel. sowolil dem einzelnen Mensclien, der sie ais 
Bildungsmittel beniitzt, ais aueh der der Cultur bediirftigen Mensclilicit. 
gewabren? Das lenchtet wolil Jedermann ein! Und wenn sclion das 
Gesagte im Allgemeinen gilt, uni wieviel melir erst in besonderen Kii lici:, 
um wieviel mebr bei solcben Lenten, die berufen sind, die Cultur und 
Aufklarung unmittelbar in die breite Masse liineinzutragen, wie dies bei 
nnseren Tcehnikern der Fal! ist. nnseren, ieli moehte fast sagen inten- 
sivsten Culturtragern, nnseren lieiworragendsten Pionnieren der Selmie. 
„Ilenn cine gedankenreielie, wissenscliaftliclic Tcclinik vervo]lkomint das 
Gewerbe. belebt den Handel und steigert in wunderbarer Weise den Ver 
kelir. Die Ode bevolkert sieli, iiberall ziclit Woldstand. Humanitiit und 
Gesittung idu oder bereitet sieli doeh vor, iiberall hilft, verbessert und 
ertindet sie, vor kciner Aufgabe schreckt sie zuriick; die Industrie wird 
zu cinem Zauber, der uns taglieli ncu iiberrasclit.“

Es gibt aueli nur wenigc andere Berufsarten, welelie gicie,lic Gele 
genlieit bieten so unmittelbar und auf ciner so brciten. fast unbegrenzten 
Basis mit dem Leben in Beriilirung zu kommen, ais dies gerade bid Tecli- 
nikern der Fali ist. Wie sebr kommt ilmen nun bei ihrer heiligen Auf
gabe die Kenntnis der Wcltspraclicn zu statten, welelie ilmen ermdglielit. 
fast iiberall mit den Mensclien in unmittelbaren Verkelir zu tretem

Damit will jedocli nielit gesagt sein, ais ob wir auf a 11 c Herz und
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Geist bildendon Momente (ler alten Zeit Yerziclit leisten konnten, nein, im 
Gegentlioil. Nur nmss das Sanmieln uml Ubermitteln alter Culturbilder 
nothwendig einem anderen Tbeil iiberlassen bleiben; es nmss ebensogut 
aueli hier die n a t u r  l i c h e  A r b e i t s t h e i l u n g  eintreten, wie sie 
der Fortsehritt iiberall mit sieli bringt. Anders mussten wir ja alle, um 
ans die unbedingt nothigen Culturbilder der alteu Vdlker zueigen za 
maelien, nielit nur auf die lateinische and griechische Spraehe, sondern 
audi auf andere hoehwichtige alte Spraehen zuriickgreifen. Um bei- 
spielsweise so reelit. die Biblisclie Geschichte oder das Yaterunser zu ver- 
stehen, mussten wir alle aueli Hebraisch leruen.

Nebst Spracliwissenseliaften bat die Real sclmle aueli den Naturwis- 
senschaften, ais allgemeinen Bildungsmitteln der Mittelscliule, einen voll- 
kommen gleiehbereebtigten Platz eingeraumt.

Die Naturwissenscbaften haben einen solclien (irad der Hfilie und 
Bedeutung erreielit, dass sie bestimmend auf fast all unser Tliuu und 
Lassen einwirken. Sie sind ein so maehtiger Faetor fiir die geist.ige Ent- 
wiekelung des Menschengeschlechtes geworden. dass wir oline die Kennt- 
nis uaturwissenschaftlieher Grundlagen uns heute keinen vollstandig ge- 
bildeten Menschen vorstellen konnen. In der That bleibt heute aueli jeder, 
und sei er noch so Sprachgelelirt, ohne entsprechende naturwissenseliaft- 
lielie Bildung ein Mann der Vergangenheit. Im Besitze herrlicher. reirlier 
Spraehen und Spraehkenntnisse kann doch das Alterthum unserer Zeit gegen- 
iiber nielit anders ais finster und barbariach bezeichnet werden; in einem 
gieiclien, vielleicht noch ungiinstigeren Lichte prasentiert sieli das Mittel- 
alter. trotz sorgfaltigster 1’flege der alten Spraehen.

Mit der Zeit musste aueli das Gymnasium in seinen Lelirplan neben 
den Spracliwissenseliaften aueli die Natnrwissenschaften aufnelmien. A ber 
wiilirend es letzteren ais Mittel zur Geistesiibung nur den zweiten Rang 
zugewiesen, ging die Realsehule einen Sohritt weiter und erhob dieselben 
zu einem den Spraehen vo)lkommen ebenbtirtigen Bildungsmittel. Denn 
die Natnrwissenschaften haben sieh heute bis zu jener Methodik erhoben, 
dass ilir Studium, gleieh dem der Sprache, ohne eonsequente und kritisc.be 
Geistesiibung, ohne folgerichtige Uenkweise nielit betrieben werden kann.

Die in den Gymnasiallehrplan aufgenommenen Naturwisaensehafteu, 
1’liysik und Naturgescllichte werden an den Realschulen in gleiehem Simie, 
doeli auf einer breiteren Basis gelehrt, ausserdein aber noch Chemie und 
Geologie, dana noch darstellende Geometrie und Freihandzeiełmen.

Der W erth des Freihandzeichnens ais allgemeinen Bildungsinittels 
ist ein so hervorragender, dass selbst das Gynmasiuui in neuester Zeit 
daran gelit, es zu einem obligatorischen Unteiriehtsgegenstande zu maehen.
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Einzelne A ustal ten sind audi bereils mit gntom Beispiele vorangegangen. 
Abgesehon davon, dass eine gewisse Eertigkeit. im Zeiclmen eiuen so viel- 
seit.igen Nutzen in Selmie und Haus gewahrt, vermag dieser (Jegenstand 
audi das Denk- und Vorstcllungsvermbgen zu erweitern, Form- und Sehon- 
lieitssinn zu weeken und ilin naeh dem Scbbnen und Edlen im Natur- und 
Mensolienleben liinzulenken. Kin paar riehtiger Striehe vermogen oft mit 
einein Małe das jsum Bewustsein zu bringen, was mit Worten nur unv»li- 
kommen durcli spaltenlange lim- und Beschreibungen zustande gebraelit. 
werden kann. Kin riohtiges Hild wirkt auf unsere Vorstellung, aufunser 
Herz und Gemiith so unmittelbar, so yielseitig und nacldialtig ein, dass 
dieselIhi W irknng zumal Jedermann auf so leidit zugangliehe Weise, auf 
einem anderen W ego kaum oder gar n id it zu erreieUen ist. Das Freibaml- 
zeielineu zalilt in seiuer weiteren Folgę ais Kunst mit zu den maehtigsten 
Veredlungs- und Erzieliungstaetoren des Mensckengeselilechtes.

Beziiglich der darstidlenden Geometrie will ich nur bemerken, dass 
wer mit diesem Gegenstande vertraut ist, audi wissen wird, dass zur 
Seliaidung der Vorstellungskraft. widii kaum ein anderes Mittel in so 
bobem (innie geeignet sein kann, wie dies gerade be i der descriptiven 
Geometrie der Fali ist. Ausserdem ist sie tur den Tecliniker unentbehrlic.b.

I)ie Geologie oder Erdkunde niuss ais die Wissenscbaft aller Natur- 
wissensdiaften bezeidmet werden, sie ist die Bliitbe alles dessen, was mis 
die Erkenntnis der realen wissensdiaftlieben Forseliung bis heute geoden- 
bart bat. Auf der breitesten Basis aufgebaut, ist sie beru ten, alle unsere 
Keimtuisse zu vej‘tiefen, sie zu verallgemeinern und ilinen den Stempid 
emer gewissen liube, einer Beife und Vornebmbeit aufzudriieken. Sieziebt 
den Sdileier ab iibcr Jalirbunderttausende und Millionen der Yergangen 
beit, liisst u uh das Werden begreifen und die Zukunft alinen. Unser Diinkel 
beziiglieli unserer Bedeutung im Universum wini biur auf das riehtige 
Mass ziiriiekgefiibrt, unsere Finbiblung, ais ob wir der Mittelpunkt wiiren, 
urn den sieli alles andere jBestehende zu drelien Yerplliebtung liatte, weiebt. 
willig einer anderen besseren Erkenntnis. Auf die Grundrisse der geo- 
logiseben Keimtuisse Yerziebt, leisten, beisst sich berauben eines der vor- 
nelimsten Wegweiser zur Erkenntnis der Wahrheit.

Die Gliemie endlicli, die verlia.itiiisina.ssig eine noeli so jungę Wissen
scbaft ist, dass uber das eigentlielie Wesen derseiben nur reelit Wenige 
eine riehtige Vorsteiiung besitzen, ist nielitsdęstoweniger in der kurzeń 
Zeit ilirer Entwiekelung zu einer Grdsse erster Orduung gedieben. Sie bat 
uns eigentlieb Uberrumpeit, denn nur so ist es erklarlieh, dass dieser Ge- 
genstand im Lebrplan des Gymnasiums noeli niclit vcrtreten ersebeint. 
Die Gliemie greift in das Culturgetriebe unserer Zeit so gewaltig und viel-
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seitig »Mn, (lass sio mit zu den machtigsten Pfeilern nnserer lieutigen Cultur 
zu zali len ist. Welclie segenbringenden Umwalznngen liat niohtdie Chemie 
in den Anschauungen iiber die Physiologie (los Lebens der Pdanzen nnd 
Thiere hervorgeruten ? Wie massgebend ist sie in sanitarer Beziehung, wio 
bestimmend in der Mediein nnd Agricultur goworden! Und erst. die In
dustrie! W (dc.be Bereieherung bat diese durcli die Chemie erfahren ! 
Riesige Industriezweige siiul ant* rein eliemiselier Basia entstanden, andere 
in zwoi tor und dritter Linie dundi dio Choinie ermbglie.ht.. Yiele ehemischen 
Industrieprodncto sind unontbelirliob geworden. Das so unseheinbare, niobt. 
Einlinndertel eines Krenzers kostende Zundhblzchen ist oin nielit, zu be
kam ptendor Streit.knw.dit dos Liohtes geworden; das dnrehsielitige (i las 
mae.lit, nielit nur unsere Wohnninme heli und damit wolinlieb und gesund, 
solidem es erhellt, dundi dio yerschiedenen wissensdiaftliehen A pparato 
aueh unsere Kiiptb. Ais allgemeines Bildungsmit.tol der Mittelsoliulo ist 
sio aueh in entsprechendem Crade geeignot, die (toistosgyninastik der 
Schiller zu fordem, u. zw. umso systematischer, ais sie iiberall Maass und 
Zahl anlogon kann.

Es nniss ais ein grosses Verdienst der Real soli ule bezeichnet, werdon, 
dass sie die .(tleichwertigkeit. der Naturwissensehafton mit den Spnndi- 
wissenschaften ais allgemeiner Bi 1 dnngsniittel dor Mittolsidiulo orkannt. und 
diese Erkonntnis aueh gliieklieh zur praktisehon Durohfiihrung gebraoht 
bat. Lenn nur bid gleichfbrmigem Vorgehen und liarinonisehem Ineinan- 
dergreiten der geeignoten und nothwendigen Bildnngsmittel kann ein er- 
tolgreiches und ganzes Resultat erzielt werden. Durcli willkiirliehe Be 
vorzugung des Einen und Zuruekdrangung des Anderen kann nur die Ein 
seitigkeit gefiirdert werden und diese kann niomals anders ais sehiidigend 
au t das (Janze oinwirken. Die einseitige Ubung des Vorstandos gosehieht 
stets au t Kosten der (tesundlitdt des Cesammtorganismus und umgokobrt. 
yerkunimert der (teist, wenn nur au t das Vogotat-ivo Rueksiidit genominen 
wird.

Boi dieser (telegenhoit kann ich nielit, umliin, aueh des Vorwurtes zu 
gedenken, den mauolię in leiohttertiger Woise den Naturwissensehaften 
zu niaehen be.iebcn. Es wird geklagt, dass die JSIaturwissensehatten den 
Materiał ismus grosszogen und dass sie au t Kosten des Idealismus und 
H iimanisnuis sieli entfalteten; diesem Irrthum e konnen jedoeli nur dieje- 
nigen verfallen, denen naturwissensehattliehe Bildung freind gobliobon.

Wer das Wesen der Naturwissensehafton erfasst bat, wer in das 
Wal ton der Naturgesetzo einen tieferen Bliek getlian bat, wer ..in den 
Sohaoht des Lebens hinabgestiegen, urn in den dnnklon Herzkaunnern der 
Natur naeli ilirem tiefsten Sina zu spioron“ , wer in soi nom (toiste dio
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unsiditbaren Atome mul Molekule, wie die Riesenatome des Weltramnes, 
die Gest.irne, nacli ewigen unerbitt.liclien nnd unabanderliohen (fesetzeu 
wandeln sielit, wer, sei es audi nur in einen Ameisenhaufen oder Bienen- 
korb mit offenoin Auge hineingebliekt und da jedes einzelne gerauschlos 
und willig seine Vors(dii'iften yollziehen sidit, der neigt iii Demuth sein 
Haupt vor der Weislieit und Allmaeht der W eltordnung; er ord net genie 
seinen Eigenwillen dem allgemeinen (Jutem unter, weil er sieli iiberzeugt. 
dass er nur ein (llied des (tanzen darstellt, welebes gleichzeitig mit i li m 
nur solange bestelit, so lange jedes Einzelne seine Aufgabe erfullt,: er 
t.lmt. (Jutes dem (Juten zn 1 ieb! „Leli bin fest uberzeugt“, sagt mit Eteelit. 
Haokel, „dass jeder grosse F ortsd iritt in der wali ren Naturerkeni.it.nis 
unmittelbar oder mittelbar audi eine entsprediende Yeryollkominnung des 
sittlielien Meusdienweseus lierbeitiUiren muss/'

Wie lioeli muss uuti unsere Adit.iing fiir einen Mann steigen, der 
die Notliwetuligkeit dieser nenen, aut* der Basis der (Jegenwart gegriin- 
deten Selmie fiir die Bukowina sclion vor 2f> Jahren nidit nur rid itig  
erkamit, sondern audi n id it gesaumt bat, dieselbe ins Leben zu rufen. 
Diese eine edle Handlung geniigt, mu dem bodiberzigen und wabrlmH 
edlen (Jriimler und (tonner unserer Anstalt, Seiner Excellenz, dem ver- 
storbenen gr.-or. Metropoliten E u  g e n  H a e k m a n n ,  das scliiuiste 
Zeugnis seines (Jeistes und Herzons auszustelien. Er bat. sieli urn sein 
Heimatland, unser liebes Bukowina, unsterbliehes Verdienst erworben. 
Denn unzertrennlidi bleibt mit der segenbringenden W irkung dieser An
stalt sein Name verknupft.

Und zu seiner und dieser A nstalt Elire durfen wir bier widii aus- 
spredien, dass sio bislier ibrer Aufgabe gereidit geworden ist. Zweimalige 
yerdienstlidie Anerkennnngen bei WeltausstelIungen (in Wicu und Paris). 
dann der erst vor zwei .labren errnngene erste Preis bei der hierortigen 
Eiimlesausstellung sind dnrebans nidit zu veraebtende Beweise der tren en 
und erspriesslieben Tbatigkeit dieser Anstalt. Auidi der erst kiirzlieb 
von einein gewesenen Sebiiler dieser Anstalt errnngene erste Preis bei 
ardiitektouisdiem W ettstreit in Antwerpen, kann nur ein giinstiges Lidii, 
aut* die Eiilirung und Arbeitsleistung unserer Oberrealscliule werfen.

leli weinle mieli ziirn Seblusse an dieli. du gdiebte .1 ugend, dein ist 
die Zukunft, an dir ist’s der W elt zu zoigen, dass der Same, den du 
nmptangen. ebensogut war, wie der Boden, au t den er gefallen. Trage 
die Eaekel des Liehts, die dir in die Rand gedriickt, in die W elt bin,ans 
und niitze sie weise und verniinftig ans, strebe nacli dem Hiielisten ! Es 
soli dir die Erreicbung des Besten nie zu lioeli selieinon ! Sorgo dafiir, 
dass das empfangene Lieiit dir n idit in der Hand vergliibe, ja begniige



32

dicli niclit oinmal (lamii, (lass os nur weiter fortbrenne, setze yielmełir 
drine ganze Kraft datur ein, (lass os nocli besser lenelite, ais wio du es 
empfangen liast.

Und yergiss dabei noeli eines wesentlielum Umstandes nie,lit. Oodenke 
mit Aiditung und Liobe dorer, welcho dio Ptlogo der Wissenscliaft. und 
Kunst begiinstigt und gefordert. liabon. Und w<> giobt es einen griissoren 
(liinmir und Kbrderer der Kunst und Wissenscliaft ais ihn unsor tboueros 
Ostoi reieb in seinom gelielden und erbabenen Horrsobor Krauz dosof 
besitzt? Diese lotztere Tbatsaelie niuss obondrein uniso oindringliołior 
botont und doderinann uniso bdiliafter zuni Bewusstscin gebraelit. werilen, 
ais dem niclit. iibora.ll su ist..

W er min dii' W abrbeit liebt, der wird mit mir ans innerstem Horzon 
und ans yollster Brust dem orhabonsten Obnner und Ebrdoror der Kunst 
und Wissenscliaft, Kai ser Krauz dosof 1. zurufeu: ..Out und Blut tur 
unsereu Kaiser. Out und Blut tur Ost.erreich1'. Unsor orlauolite HcrrKcbi,r, 
unsor Bosoliirmor und Bosobiitzor, unsor Kaiser Krauz dosof I. lelie dreimal 
Hoc.b !•■

Brausonde Hoclirufo ertonten und ptlaiiztcii sieli vom Kestsaal bis 
binuntor ins Vostibule fort und der Oosangvoroin intoniert.e dio von Herm 
Ooorg O b r  i s t ,  ebemaligen Lolirer (lor Anstalt, tu r dioso Keicr gedic.btete, 
vom akadomisdien Tonmeister Hans H o r n  c r trotfliob in Musik gesetzte 
Kestcantate.

• lubolndor Boifall folgte dem Biodi'. Hio Eestgaste bega.ben sieli 
sodami ins Vestibule, um der Entbiillung der Vot.ivtH.tbl boizu\vidiii('ii.

Der Obniann des Kestcomites, ebemaligor Sobiiler der Anstalt, wolobos 
iuilasslicli dieser Keier ins Leben gernten woiilen war, Hcrr lngenieur 
Kdnmml II o y e r .  bielt eine Ansjiraebe, in der er den Oefiiblen der ebe 
maligen Sc.liiiler der Anstalt, Oefiiblen inniger Ilankbarkeit, warmen Aus- 
druck Yorlioli und (lie er mit einem Hoc.b aut* das ternere BI ii bon und 
Oedeibeu der gr.-or. Obcrrcalsoliule sebloss.

Nun fioł die Hiille von der Votivtafel. Dioselbe, mieli dem sinnigen 
Kntwurfe des Stadtbaumeisters 8 a 11 e r von Steininetzmei.ster l\ u k u i' ud z a 
tretflic.li ausgefiibrt, t.ragt. die LnscJirift:

Zur Eriunerung 
an das 25jiibrige Jiewtebcn 
der gr.-or. Oberrealsebulo 

Oewidmet. yon ebemaligen Scliulem der Anstalt 
Oc.tober 1H8S.

Maebdem noeli dio dom Eiltliiii 1 nngsacto anwohnendon Oiisto die Stif- 
tungsurkundo gefertigt liatten, yorfiigte mail sieli abermals in don Eostsaal,
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wo nun ilic Schiiler Lerner Pinkas (VII.). Garfunkel Samson (VI.), Pen- 
teleiczuk Elias ( IV.) und Czerski Easil (VII.) in franzosischer, englischer, 
rumanischer und rutłienisclier Spraehe der Feier entsprecliende Reden hielten, 
die beifallige Aufnahme fanden.

Hiemit war die Festfeier in engerem Sinne gesehlossen und die Fest- 
giiste verfiigten sieli nun in die Zeichensale, in denen eine Ausstellung 
sekr gediegener Facliarbeiten ehemaliger Schiiler sowie Arbeiten der gegen- 
wartig an der A nstalt weilenden Schiiler veranstaltet war. I)as Arran- 
gement, getroffen von den Fachprofessoren, fand allseitige giitige Aner- 
kennung.

Der Abend des 3. Oetobers vereinigte im grossen Musikvereinssaale 
viele bervorragende Festgaste, den Lehrkbrper der A nstalt und eine grosse 
Zabl ehemaliger Schiiler zu einem Festcommers, den das Comite ehema
liger Schiiler der gr.-or. Ober-Realschule veranstaltet hatte und bei welchem 
der ehemalige Schiiler, gegenwiirtig Ingenieur Edmund H o y e r  den Vor- 
sitz tuhrte.

In ziindenden Reden wurden mehrere Toaste auf das fernere (ledeihen 
der Anstalt u. s. w. ausgebracht. Allgemeinen Beifall erregten die in 
grosser Anzahl ans den verschiedenen Orten eingelangten (Iluckwunsch- 
Telegramme ehemaliger Cehrer und Schiiler der Anstalt, welche sannnt- 
1 ich zur Verlesung gebracht wurden.

Cegen Mitternacht, trennte sich die gewahlte Gesellschaft in frohester 
Stimmung, und sicher wini das Fest Allen, die dam u theilgenommen haben, 
in freundlicher Erinnerung bleiben.

Der Unterzeichnete tiigt seinem Berichte noch an, dass der ehemalige 
Schiiler der Anstalt, Herr Romuald S c h a l l y ,  Buch- und Kunsthandler in 
Czernowitz, der Ober-Realschule zu ihrem Jubelfeste ein Angebinde bestimmt 
hatte, welches, ii icht, rechtzeitig fertiggestellt, erst spater in die Hande 
des Berichterstatters gelangte. Es ist dasselbe ein in sehr grossem Fer
matę ausgefuhrtes photograph isches Bild des Lehrkorpers der gr.-or. Ober- 
Realschule im Sclmljahre 1869 in geschmackvoller Umrahmung. Fiir diese 
Spende wird Herrn Romuald S c h a l l y  im Namen der Anstalt der warmste 
Dank ausgesprochen.
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IX. Zur Chronik der AnstaJt.
I las Schuljahr wurde ant 3. September 1*88 mit einem feierlichen 

Gottesdienste eroffnet und hierauf den Schulern die Diseiplinarordnung 
bekannt gegeben.

Der regelmassige Unterricht begann ani 4. September.
Die hobek. k. Landesregierung bat mit dem Erlasse vom 27. August. 1888, 

Z. 11259 dem Herm Professor Constantin S t e f a n o w i c z  die d r i t t e  
Quinquennalzulage zuerkannt. Der bohe k. k. Landessebulratb bat. mit 
dem Erlasse vom 8. September 1888, Z. 1756 den Supplenten am k. k. 
Obergymnasium zu Radautz, Herm  Au rei K ie  bel, znm Supplenten an der 
gr.-or. Ober-Realscliule zn Czernowitz ernannt.

Den 4. October und 19. November, ais den Tagen der Allerhocbsten 
N a m e n s f e i e r  I  h r e  r  k. u n d  k. M a j e s  t a  t, e n . beging die Anstalt 
in feierlicher Weise mit einem solennen (Tottesdienste, welebem die Schiller 
und der Lebrkorper beiwohnten.

Am 29. October 1888 versehied naeb kurzem Krankenlager der von 
seinen Mitscbtilern und von seinen Lehrern wegen seines edlen Strebens 
und seines musterhaften sittliclien Verbalten.s geliebte Sebiiler der III. b 
(Hassę O s a d c a M i c b a e I. E r r u h e i n E r i c d e n !

Am 1. December 1888 beging die gr.-or. Ober-Realscliule den Gedeuk- 
tag der vierzigjabrigen Regiernngszeit S e i n e r  k a i se  r  1 i c b e n u u d 
k o n i g 1 i c b e u A p o s t  o l i s o li e n M a j’ e s t  ii t  , u n s e r e s a, I I e r 
g n a d i g s t  e n H e r r u u n d K a i s e r s E r a n z .1 o s e f  I. dnieli einen 
solennen Gottesdienst in allen Kirchen und Bethausern, welebem sainmt- 
liebe Sebiiler unter Eiibrung ibrer Lehrer beiwobnten.

Der bolie k. k. Landessebulratb bat mit dem Erlasse vom 15. De 
eember 1888, Z. 2470 den wirklieben Lehrer Herrn dosef Z y b a e z y ń s k i 
unter gleiebzeit.iger Verleihung des Titels ,,Professor1 im Realsebul-Lebr- 
amte bestatiget.

Am 30. Janner wurde das e r s t e  Semester mit der Yertheilung der 
Zeugnisse gescblossen und am 4. Eebruar das z we i t. e Semester begonnen.

Seine Exeellenz der Herr Minister fur Cultus und Unterricht bat 
sieli laut bobem Erlasse vom 2. Janner 1889, Z. 24243 bestimmt gefunden, 
den Professor Georg v. T a r n o w i e c  k i ,  vom 1. Eebruar 1889 ange- 
fangen, in die VIII.  Rangclasse zu befordern.

Die gr.-or. Ober-Realschule veranstaltete am 6. Eebruar anlasslich des 
Hinscheidens S e i n e r k. u u d k. H o be i t  d e s d u r e b 1 a u e b- 
t i g s t  e n K r o  u p r i u z e n E r z b e r z o g  R u d o 1 f , unter dessen
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hochstem Proteetorate der „Kronprinz-.Rudolf-Verein“ zur Unterstiitzung 
armer und wiirdiger Realschiiler durch Jahre śegensreich an unserer Anstalt 
gowirkt hat, einen T r a a e r  g o 11, e s cl i e u s t ,  welcher in der gr.-or. 
Kathedrale am halit 9 Uhr, in der arm.-kath. Pfarrkirohe urn halit lOIThr 
abgehalten wurde.

Der liohe k. k. Fandesschulrath hat mit dem Frlasse vom 18. Fe- 
bruar 1889, / .  292 dem Herm Professor J  oharin F i s c h e r  die d r i t  t  e 
Quim|neimalzulage zuerkanut.

Vom 8. bis 17. April unterzog der Herr k. k. Landesschulinspector 
Dr. Wilhelm Vyslonżil die Anstalt einer eingehenden Jnspection,

Am 20. Mai 1889 verschied nach langem sehweren Leiden im 18. 
Lebensjahre der von seinen Mitschiilern und von seinen Lehrern wegen 
seines edlen Strebens und seines musterhaften sittlichen Verhaltens ge- 
liebte Schiller der VI. Classe Paul K 1 e c z y  ń s k i. £  r r u h e i n 
F r i e d e n !

Heine £xc(dlenz der Herr Minister fur Oultus und Unterricht hat 
zufolge hohen Frlasses vom 6. Mai 1889. Zl. 2759 aut' Grand des § 1 des 
(tesetzes vom 8. .1 uli 1886 dem Supplenten an der gr.-or. Ober-Realschule 
in Czernowitz, Herrn Constantin M ax  i m o vvi c z eine Dienstalterszulage im 
Betrage von jahrlieh 200 H verliehen.

Di. 1 sehriftli.dien Maturitatspriifungen wurden vom 20. bis 27. Mai, 
die miindliehen hingegen ani 8. und 9. Juli abgehalten.

Die sohriftlichen Versetzungspriifungen fan den voni 16. bis 19. .Inni, 
die mundliehen vom 24. bis 28. Juni  statt. Die Privatistenprilfungen 
wurden arn 4. und 5. Juli  abgehalten.

Am 6. Juli  wurde das Schuljahr 1888/89 mit einem Dankamte und 
der Yertheilung der Zeugnisse geschlossen.

X . Matu ritiitspi iifung.
Zu der am Sehlusse des Sehuljahres 1888/89 abgehaltenen Maturitiits- 

priifung haben sieli II otfentliche Sehiilei’ und 3 Externisten gemeldet. 
Fin btfentlielier Schiller erliielt, ein Zeugnis der R e i te  m i t  A u s 
ze  ic h  ii u u g und 3 otfentliche Schiller ein Zeugnis der R e  i fe. 3 otfent 
liche Schiller und 2 Fxternisten erhielten die Erlaubnis, die Priifung ans 
je einem Gegenstande zu wiederholen, 4 otfentliche Sehiiler diirfen erst 
im Septembertermine sieli der M aturitatsprufung unterziehen. Fin Fxter 
nist wurde auf 1 Jah r reprobiert.
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Yerzeichnis der Abitnrienten,
welche sich im Julitermine 1888/89 der Maturitatspriifung nnterzogen 

und das „ Z e u g n i s  d e r  t i e i f e “ erhalten haben.

N a m e
des

Abitnrienten
(ieboren

am
Yaterland

und
Greburt-sort

Prnfnngs- i (-Jewablter 
Ergebnis I Benit

1 Barvicz Karl

2 Ileeker Philipp

I Kaczyński 
' Themistokles

4 Groldsmit Moise

17. Marz 
1871

17. Ju li 
1888

5. April 
1889

21. Janner 
1889

Maliren
Brum ov

Galizien
Felsendorf

Bukowina
Toutry

Rumllnion 
Baca u

re if m it Aus- 
zeiclmung

reif

re if

reif

Techuiselie
Hochscliule

Hoch.schule 
f. Bodencuit.

Techui.sche
Hochscliule

k. k. M ilitar
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XI. Statistik der Schiller.

o 1 a, s  s e
3. & 

n a
I. a i. b 11. a 11. b 111. a 111. b IV. V. VI. VII.

cjm

1. Zahl.

Am Emie des Sehul-
jahres 1887/88 . . . 43 43 28 28 52 ! 27 25 14 20 280

Zn A n fang des Sehnl- 
jahres 1888/89 . . . 54 55 45 43 3! 32 49 36 22 11 378

"Walirend des Sehul-
jahres 1888/89 einge- 
treten ...................... 2 1 2 i (i

Im (łanzen also auf- 
gen orninen................ 54 57 45 43 32 34 49 37 22 1 1 384

Wiili remi des ttelinl- 
jahres ansgetreten . 13 14 u 12 3 4 3 li 2 08

Sehiilerzalil ani Ende 
d. Sidmljalires 1888/89 dl 43 34 31 29 30 46 31 20 11 3 Ki

D a r  u n t e r :

Oeffentliehe Schiller . 41 43 33 31 29 30 45 31 18 11 312

P r iv a tis te r i ................ — 1 — — 1 -- 2 — 4

2. Geburtsurt ( Vater- 
land).

Ortsangehorige . . . . 18 17 15 7 10 10 21 12 3 2 115

Bukowina (Land) . . 9 8 10 4 4 5 9 9 4 3 65

(la liz ie n ...................... 6 12 3 9 6 5 6 3 5 2 57

M a h re n ...................... 1 — 1 i 1 — — 1 5

Boli m e n ...................... 1 — 2 -■ — — — — 3

Niederosterreich . . . — — } 2 i — 2 — 8



1. a 1. 1, II. a

C

II. h

1 a

IIT. a

S £

111.1)

3 e

IV. V. VI. VII.

Zu
 

j 
sa
m
m
en

 1

A usla u (1:

Unga,m.................. 1 — 1 — — 1 — 3

Rumanien................ 4 0 4 5 7 7 4 5 6 3 51

Riissland................ 1 — 1 — 1 2 1 — ()

Tiirkei . ................... — — 1 — — 1 1 — — 3

.7. M ułtersprache.

I leutsoh.................. ais 29 21 20 22 22 2b 22 15 8 212

Runianisuli............. ! 5 — 1 1 1 5 1 1 1 17

Ruthenisch............. 1 2 1 1 — — — 2 7

Polniscli.................. 10 10 9 4 7 14 7 4 73

Czech isch................ 1 — 1 — — 1 i — — 4

U ngarisoh................... 1 — - 1 — 2

Armenisch ................ — — — 1 — — — — 1

4. ReUyioiisbekeiintniss.

Romiscli-katholisch, . ir> 14 13 13 cS 11 21 12 9 3 119

(i i iec hi sc 11 - kat hol iscli ' :2 2 - — 0

Armenisch-katholisch 1 i 2 3 2 1 10

(Triechisch-oriental. . 3 5 2 i i 1 6 1 1 3 24

Armenisch-oriental. . — — _ — — —

Evangelisoh................ 3 3 2 1 4 — — 1 14

Mosaisch ................... 1!) 21 16 13 16 .1 17 18 9 4 144



L. a I. li II. a

c

II. V)

1 a ,

III. a

s s e

III. b IV. V. VI. VII.

<D
h 3 N 3

W

~>. LehcnsaUcr ant 
Ochlnsse des S e /m l-  

j a k r  es.

11 J a h re  a l t .............. 4 5 — — — — — — 9

12 „ ..................... 15 9 2 G — — - — 32

13 ............................... 12 16 13 6 3 3 — — — — 53

14 „ „ .............. 5 9 10 12 12 10 6 — _ — G4

15 ..................... 4 3 5 4 1 11 12 — — 40

l«i ............................... 1 1 1 1 5 5 13 10 1 — 38

17 „ „ .............. — 2 6 10 10 G 34

1* „ ,....................
* 1 2 i — 5 7 5 2 23

14 „ ...................... — — — — — — 2 8 4 14

2U „ ...................... — — i i 2 — 3 7

41 „ „ .............. - — — — - — 1 1

^  ii ..................... — — - — — — 1 1

(i. ( 'lussificafion .

a) Zu Encle (les Sehul- 
ja li res 1888/89.

1. Fortgangselasse 
m it Vorzug . . . a 2 — 3 i 2 — 2 1 14

1. Fortgangselasse . 20 23 19 14 16 20 25 15 12 G 170

II . Fortgangselasse  . 6 7 6 6 4 1 10 7 1 — 48

U l. Fortgangselasse . f) 5 4 1 — 1 — _ IG

Zu einer W iederlio- 
lungspriifung  zuge- 
lassen . 7 6 5 5 8 7 6 9 3 3 59

Zu eiuer Naehtrags- 
priitung zngelassen . — — 2 i i 2 — 2 1 9
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i. a i. b 11. a

O  1 a- s  s  e

li. h lii. a iii. b( IV. | v. VI. VII.

Zu
-

sa
m

m
en

b) Nachtrag vom -I ahre 
1887/88.

W i ede rholungspriifun- 
gen wurden bewilligt 11 8 6 2 8 5 4 1 4 49

Entsprochen haben . 11 7 6 y 8 5 - 4 1 4 48

7. GeUUeistnmjcu der 
Schiller.

DasSohulgeld zu zah- 
len waren verpflichtet: 
[m 1. Semester . . . . 54 56 18 15 16 14

I

23 16 14 OO 229
Im 11. Semester . . . 13 18 15 17 14 14 20 18 13 4 146

Zur Halfte waren 
befre it:

lm I. Semester . . . . _ _ 1 1
Lm 11. Semester . . . 1 1 — — _| — 1 3

Granz befreit w aren: 
Im 1. Semester . 27 28 15 18 25 20 7 s 140
Im II. Semester . . . 21 24 19 14 15 16 26 13 6 7 167

Die Aulnalnnstaxen 
b e tru g e n ................... 105 9030i 4-20 10.50 6-30 1050 1200 1050 249-90

Die Bibliotheksbei- 
trage betrugen . . . 54 57 45 43 32 34 49 37 22 1 1 384

An Sehulgeldern wur
den eingenommen . . 1190 1260 520 520 600 .520 820 620 550 160 676( l

8. Besnch
der Unterrichtes in  den 
71elatir-obligaten und 

nichtobligaten Oegen - 
standen.

1. Rumanische Sprache 10 11 6 4 5 6 7 5 8 5 67
2. Ruthenisehe Sprache 3 1 4 3 2 1 — — — 2 16
3. Stenographie . . . — — — — — — -- 63
4. ( ie sa n g ................... — —- — — — - — — — _ 52
5. Turnen ................... 26 30 21 22 23 16 28 14 14 3 197

9. Stipendien. 
Anzakl der Stipendien 1 5 3 2 1 6 3 1 3 25
Gesammtbetrag der 

S tipend ien ................ 80 280 207 — 107 50 360 150 50 180 1464



XII. Verzeiehnis
der Schiller am Schlusse des Sehuljahres 1888/89.
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X. Classe

Allacz Xaver. Galeria Eudoxius.
Bali doell. Goldberg Hermann.
Bauer Elias. Goldfrucht H.erbl.
Baumuhk dakob. Góra Vitold.
Bensch kiesa. Górecki Eerdinand.
Binder Max. Grundmann Otto.
Bloth Alfred. Hartmann .lakob.
Blum Moriz. Hirsehensohn d nlius.
‘Brandspies Cbaim. Hoffmann Leopold.
Branowitzer Adolf. Holder Adolf.
*Braun Leo. deszan Georg.
Burghardt. Otto. Kamieniecki Leo.
Ches Nat.han. Karabetz Georg.
Cielewiez Eduard. Kerner Beer.
*Czerkawski Eduard. Klier Rudolf.
J)avid dosef. Krechowiecki Anton
Eifermann Aron. Kreiner Leib.
Eaier ltzig. Kukurudza Alfred.
Elaseh Emil. Kurz Schulem.
Euhrmann Abraham. Kuśnirski Zdzisław.
Gabor ltzig.

Laufer Beri.

I .  Classe 1B-

Mavrodi Gregor.
Lenobel Schlome. *Mehrer dosef.
Linscheid Arthur. Meinhold Rudolf.
Lowenkron Moses. Noe Leib.
Lozański Ludwig. Ohanowicz dohann.
Lutwak Isak. Ostrowski Felix.
Martin Eranz. Perl lsrael.
l)ie mit * Bezeichneten erhielten e r s t e  C l a s s e  m i t  Y o r z u g .
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Plukasiewicz Maximilian. Simionoviei Eugen.
Rathhaiiser Hermann. Spirer Aron.
Reiner Moriz. Stadler Jossel.
Rosen Lionel. Stehan Alexander.
Rosenberg Abraham. Ungar Amon.
Rosenstook 1 re. Yoronka Theodor.
Saohter .losef. Yoronka Theofil.
Sari 11 Uscher. Wender Nutę.
Sehiek Ottokar. *Willmann Johann.
Schindler Herseh. Włutkowski Anton.
Sohoneich Alois. Wolf Ludwig.
Seidner Leib. Zahel Adolf.
Seifert Vincenz. Zeman Josef.
Sel zer Abraham. 
Siess Maximilian.

Ziolecki Ludwig.

II- Classe

Habad Hermann. Hellmann Jankel.
Balter Leib. Herzan Edmund.
Becker Leopold. Klier Karl.
Bessay Heinrich. Kokindowicz Ladisiaus.
Chodrower Abraham. K ropiwnieki Ladisiaus.
Czerny Julius. Krupiński Josef.
David Kalmann. Kubełka Otto.
Donigiewiez Bogdan. Kusik Thadaus.
Ehrlieh Moses. Kwiatkowski .lohann.
Einhorn Leon. Lauer ltzig.
Lal lik David. Ledwinka Rudolf.
Lastnacht Johann. Leichner Meier.
Freud Dudin. Lichtendorf Wolf.
Frost Aron. Lindenbach Johann.
Fracht Meier. Lindenbach Karl.
(loldberg Osias. Liąuornik Chaim.
durak  .losef. Luczański Emanuel.

X I .  Classe 33 .

*Fritsohe dohann. Merdinger (iabriel.
Merdinger Friedrich. Moszoro Eugen.



Bliska Martin.
Polak Rudolf. 
Potschiwauschek J oset. 
Preis Rudolf.
Prohaska Wilhelm. 
Rakower Ignatz. 
Rawicki Ladislaus. 
Rogowski Ladislaus. 
Rosenmanu Leib. 
Rudsik Eduard.
Sal/.mann Zneharias. 
Sehnarch Leib.
Schdmig Eriedrieli.

Sedel mayer Wi 1 hel in. 
Sokal Moses.
Stankower Ghaim.
Stern Tobias. 
Strzemeski Yiktor. 
Tesarz Ladislaus. 
"Theiler Lipa.
Tliorn Barisch.
Yoronka Dionys. 
Warnpuoh Karl.
Weiss Heinrich. 
Winterowski Leonhard. 
Zatwarnieki August.

XXX. 0 1 3 . S S S

Bartfeld Hermann.
Breeher Abraham. 
Bursztyn Gottfried. 
Cantimir Johann.
David Bernhard.
JJoening Kasimir.
Eeuer Klaiulius.
Fischer dakob.
Friedmann Viktor. 
Fuhrmann Hersch. 
(lottlieb Hersch. 
(fottesmann Hersch. 
v. (irakowiecki Ladislaus. 
Haplik Josef.
Hermann Mendel.

Hildebrand (ierschon. 
Hdnich Ghaim. 
Jakubowicz Gregor.
J nster Moritz.
Kerin l)avid.
Klein Wilhelm. 
Kondratowicz Fm i I. 
Kosiński Rudolf. 
Kreiner Eisig.
Maschek Carl.
Meisler Bruno. 
Mihailowicz Nikolans. 
Wolf Johann. 
Zybaezynski Ladislaus.

XXX.

I)avid Bernhard.
Negrusz Ladislaus. 
Ohlgiesser Josef.
Osadca Peter.
Pelzel Ludwig.

Classe 33.

Pelzel Marian. 
Pollak Johann. 
Prelicz Eugen. 
v. Rey Gon stan tin. 
Rieck Alfred.
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Skowroński Alois. 
Stolarczyk Paul. 
Strihafka Adolf. 
ITntersclmtz Ludwig. 
Wcieli Ludwig. 
Wencek Pranz.
W olf Joliann.
*Zahel Heinrich. 
Zeidner Jakob. 
Zncker Isidor.

I"N7", Classe.

Rieck Ernst. 
Romaszkan Ladislaus. 
Rosenblatt Mordche. 
Scliafer Lipc.
Schein Lazar.
Schein Salomon. 
Schifter Chaim. 
Schomig Robert.
Sfarti Avram.
Spothaim Beno.

Abramowicz David. 
Achner Isak. 
Adamowicz Karl. 
Barber Hugo.
Bniok Leib.
Chobrzyn.ski Władimir. 
( Izernautzan T i tus. 
Deutsch Simon.
Engels Constantin. 
Falik Josef.
Polakowski Hugo. 
Gerezak Ladislaus. 
Goldenberg Jakob. 
Goldenberg Simon. 
Hartingh Eugen. 
Hawlitschek Rudolf. 
Hirsch Samuel.
Hosbein Sigmund. 
Klein Adolf.
Kottlar Max.
Krehan August. 
Kropatschek Wilhelm. 
Kundl Karl.

Laizner Albert. 
Lichtendorf Jakob. 
Mallezek Ignatz. 
Maschek Stefan. 
Mondenach Simon 
Nowak Juliann. 
Osadca Marzel.
Osadca Yictor. 
Penteleiczuk Elias. 
Pitschak Karl. 
Przihoda Eduard. 
Reiner Emanuel. 
*Reiss Moriz.
Rohn Anton.
Rosetti Anton.
Rubel Eeibisch. 
Siemiginowski Georg. 
*Steinmetz Moses. 
Struś Anton.
Sziposz Maximilian. 
Tattelbaum Nathan. 
Zoller Isak.

~ V .  Classe.

- . %«i»k

Adelsberger Edmund. 
Band Josef.

Barth Nissen. 
Baumann Isidor.
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Berger Moses. 
Brandmann Arnold. 
Buehholz Rudolf. 
Chaskalowiez Leon. 
Czaj) Arthur. 
Diamant Norbert. 
Ditz dohann. 
Dobrowolny Vietor. 
Domański Ludwig. 
Edelstein Jossel. 
Fassler Leiser. 
Fleminger Bereseh. 
Głodziński (i u sta v. 
Goldenstein dankel.

Goldhaufen Max. 
Hbnigsberg Max. 
•luster Hermann. 
Kaindl Miehael. 
v. Klimescb Otto. 
Kosteleeky Yictor. 
Krumholz Wolf. 
Lenzer Moses. 
Maruszczak Johann. 
Hasp Miebael.
Scbein Samuel. 
Scbifter Miner. 
Uziembło Kazimir.

T7I.

Bakal Philip]).
Blum Isak.
Diamant tgnaz. 
beuer Leopold.
Focsaner Johann.
Froschel Richard.
*Garfunkel Samson.
Hermann Moses.
Kleczyński Peter.
Niedenthal Robert.

T T  X I .

*Barvicz Karl.
Columbus Ernst.
Czerski Ba.sil.
Decker Philip]).
Draczynski Themistokles. 
Fokschaner Simon.

Osadea Jakob.
Rosenzweig Leih. 
Rześniowiecki Bronislaus. 
Schmeisser Leopold. 
Schwarz Samuel.
Simon ()tto.
Skala Franz.
Skala Karl.
Stehan Longin.
Wechsler Emil (Privatist.)

Classe.

G o Ldsinit Moise.
Lerner Pinkas.
Neunteufel Ferdinand. 
Stehan Basil.
Yogel Samuel.
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A u fn a h m e  d e r  S c h ii le r  f i i r  das S c h u lja h r  1889/90.

!)as Schuljahr 1889/90 wini ain 3. September mit dem lieil. Geist- 
amte eroffnet werden. Die Aufnahme dauert vom Ź8. August his 3. Septemlier.

deder u e u  e i n t r e t e n d e  Scliiiler hat durcli seine Eltern oder 
dereń Stellvertreter die Aufnahme anzusuchen. nebst dem Seliulzeugnisse 
des letzten Se mes te rs. den Tauf- oder (reburtsschein heizubringen und die 
Aufnahmstaxe von 2 H. 10 kr. und den Bibliotheksbeitrag von I H. zu 
entrichten. Schiiler dieser A nstalt nur den letzteren.

Die Aufnahme der P r i v a t i s t e  n unterliegt denselben Bedingungen 
wie die der dtfentliehen Schiiler.

Schiiler, welche in die e r s t e  Classe einzutreten wiinschen, haben 
durcli eine A u f n a h m s p r i i f u n g  nachzuweisen, dass sie die fur die 
Aufnahme erforderlichen Kenntnisse besitzen. Die Anforderungen bei dieser 
Aufnahmspriifung sind zufolge dem hoheu Unterrichts-Mini.sterialerlasse 
vom 14. Marz 1870, Zl. 2370 folgeude:

1. Jenes Mass von Wissen in der Religion, welches in den ersten 
vier Jahrescursen der Volksschule erworben werden kann.

2. Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateinisc.hen 
Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Eorrnenlehre der deutschen Sprache, 
Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Satze, Bekanntsrhaft mit 
den Regeln der (Irthographie und Interpunktion und rhditige Anwendung 
derselben beiin Dictandoschreiben.

3. Uebung in den viei‘ <Trundreohnungsarten in ganzen Zahlen.
Schiiler, welche bereits einer Mittelschule angehdrten, haben bei ihrcr

Annieldung das let.zte S e m e s t r a l z e u g n i s  voi'zuweisen.
Schiiler, welche im vertiossenen Schuljahre im Eanfe des Semesters 

die Anstalt verlassen haben, miissen gemass dem hohen Unterrichts-Mini- 
sterialerlasse vom 6. October 1878, Zl. 12884 audi wenn sie durcli Wieder- 
holung der Classe die Studien fortsetzen woli en, einer A u f n a l i  ms  
p r ii f  u u g  aus allen o b l i g a t e n  Gegenstanden sieli unterziehen und 
die vorsehriftsmassige P r ii f u  n g s- und A u fu  a h m s t . a s e  entrichten.

Die A u f n a h m s p r  i i f u n g e n  fiir die I. Classe werden am 15., 16. 
und 17. Juli,  dana am 1., 2. und 3. September 1. J . abgehalten.

Die W  i ed e  rh  o 1 ungs -  und Nac.li t r  a g a p  r ii fu n g e n  finden am 
I.. 2. und 3. September statt.

Das Schulgeld betragt in allen Classen 40 H. jahrlich.

C z e r n o w i t z ,  den 15. Juli  1889.

Dr. Wenzel Korn,
k. k. Scliulrath und Ober-R^alscluil-Director

/


