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Geburtstage

Sr. Majestät des Königs
UNd

Höchstderoselben Familie.

Friedrich Wilhelm III, geboren 3 August 1770, folgt seinem
Water Friedrich Wilhelm II. in der Regierung 16. Nov. 1797,
Großhcrzog vom Niederrhein und von Posen, Herzog vo» Sach¬
sen seit ISIS, vermahlt den 24. Dec. 1793 mit der am IS. Juli
1810 verstorbenen Königin Louise Auguste Wilhelminc Amalie,
gebornen Prinzessin vo» Mecklenburg - Strelitz.

Kinder des Königs.

1) Friedrich Wilbelm, Kronprinz, geb. 13. Oct. 1793, Gcne-
rallieutenant, commandircndcr General des zweite» Armee¬
corps, Chef des zweite» Infanterie-Regiments, und erster
Commandeur des Berliner Bataillons im Lte» Garde-Land¬

wehr-Regiment, verm. den 29. November 1823 mi:

Elisabeth Ludovike, Tochter des Königs von Bauern, geb,
13. Nov. 1801.

2) Friedrich Wilhe^M Ludwig, geb. 22. März 1797, Gencral-
lieutenant, interim. Commandeur des 3ten Armee-Corps,
Commandeur der Isten Garde-Division, Chef des siebenten
Infanterie-Regiments und erster Commandeur des Stettiner
Bataillons im Isten Garde-Landwehr-Regiment.

3) Friederike Louise Charlotte Wilhelmine (Großfürstin Alexan¬
dra Feodorowna,) geb. 13.Juli 1798, vermähltmitNico-
laus Paulowitsch, Großfürst von Rußland.

4) Friedrich Karl Alexander, geb. 29. Juni 1301, Generalmajor,
Commandeur der 2ten Garde-Infanterie-Brigade, Chef des
zwölften Infanterie-Regiments, und erster Commandeur des
Breslauer Bataillons im 3ttn Garde-Landwehr-Regiment

Z) Friederike Wilhelminc Alex an drine, geb. 23. Februar 180
vermählt den 25. Mai 1822 mit Paul Friedrich Erbgroßh
zog von Mecklenburg-Schwerin.

6) Loussc Auguste Wilhelmine Amalia, geb. 1. Febr 13
vermahlt mit dem Prinzen Friedrich der Niederlande.

7) Friedrich Heinrich Albrecht, geb. 4. Oct. 1809, Lieute
im ersten Garde-Regiment zu Fuß, und ü 1» Et.-; de'
nigsberger Bataillons im Isten Garde-Landwehr-Sieg

DcS 28. Dec. 1796 verstarb. Prinzen Ludwig

dcrs des Königs, Kinder.

1) Friedrich Wilhelm Ludwig, geb. 3o. Oct. 179
lieutcnant, Commandeur der 14te» Division, C
Kürassier-Regiments, und erster Commandcv'



-lurgischen Bataillons im Lren Garde - Landwehr > Regiment
irerm. LI. Ncv. 1817 mit

Wilyelmine Louise, Tochter des Herzogs von Anhalt-Wern¬
burg, geb. 30. Ort. 179I.

2)avon: Friedrich Wilhelm Ludwig Alexander, geb. LI.
Juni 1820.

2) Die Herzogin» von Anhalt-Dessau.

Geschwister des Königs.

1) M.'ithelmine Friederike Louise, geb. 18. New. 1774, Köni¬
gin der Niederlande.

2) Auguste Friederike Christine, geb. 1. Mai 1780, Kurfürstin
vo.i Hessen-Cassel.

3) Fri'cdrich Heinrich Karl, geb. 30. Der. 1781, General der
In 'uiterie, Chef des drittenJnfanlerie-Regiments und erster
Coi limandeur.des Haininschen Bataillons im -iteu Garde-Land-
wehr-Regim., Großmeister des K. Prcuß. St. JohamiiterordenL.

4) Friedrich Wilhelm Karl, geb. 3 Juli 1783, General der
Kavallerie, Gouverneur der Bundeüfestung Mainz, Chef des
zwei reu Dragoner-Regiments und erster. Commandeur des
Koblenzer Baraillons im 4tcn Garde-Landwehr-Regiment,
vermu 12 Jan. 1804 mit

Mari; Anne Amalie, Schwester des Landgrafen von Hes¬
sen --Homburg, gcb. 13. Oct. 1785.

Kinder.

1) Heinrich Wilhelm Adalbert, geb. 29. Oct. 1811, Lieute,
nant ic In xciila des Coblenzer Bataillons im 4ten Garde-
Landivehr - Regiment.

2) Maria Elisabeth Karoline Wictorie, geb. 18. Juni 1815.

3) Friedrich Wilhelm Waldemar, geb. 2. Aug. 1817.

Des 2. Mai 1813 vcrst. Großvarerbrudcrs, Prinzen
August Ferdinand, und der 10 Febr. 1820 verstorb.
-Drin z essin Anna Elisabeth Louise, Tochter des
M ark ra fe» F ri e d rich Wilhelm zuBranbcnburg-
Gchivedr, Kind er.

1) Friederike Dorothee Luise Philivpine, geb. 24. Mai 1770,
v-rm. mcl dem Fürsten Anton Radziwill.

2) Friedrich Wilhelm Heinrich August, geb. 19 Sept. 1779,
Gcner- t der Infanterie, General - Jnspecteur und Chef der
Arullerie und erster Commanleur des Görlitzische» Bataillons
im 3icn Garde-Landwehr-Regiment.
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Erklärung der Kalmderzeichm.

Die himmlischen Zeichen.

V Widder.

8 Stier,

ll Zwillinge.

H Krebs.

A, Lowe.

N? Jungfrau.

-L- Wage.
NI, Skorpion.

X Fische.

«r Wassermann.
Steinbock.

^ Schütze.

Die Mondviertel.

D Der neue Mond. G Der volle Mond.

I> Das erste Viertel. E Das letzte Viertel.

Sonne

<Z Sonne.

L Mond.

8 Merkur.

§ Venus.

und Planeten.

<5 Mars.

Jupiter,

ssi Saturn.

§ Uranus.

Noch andere Zeichen und Abkürzungen.

^ Zusammenkunft.
Gegenschein.

T in Erdf. Mond in seiner Erdferne.

^ in Erdn. Mond in seiner Erdnahe.

D. Vormittag.

N. Nachmittag.

A. Aufgang.

U. Untergang.

Dies Zahr ist seit Christi Geburt das 1826ste.

^eit Erschaffung der Lüelt nach Calvisius ....... 5775
Seit Christi Tode l. 1793
Zeit Zerstörung Jerusalems ............ 1723
Zeit Einführung des julianischen Kalenders ...... 1871
Zeit Einführung des gregorianischen Kalenders ..... 244
Zeit Einführung des verbesserten Kalenders .... . 127
Zeit Erfindung des Geschützes und Pulvers.446
Zeit Erfindung der Buchdruckerkunst . 3A6
Zeit Entdeckung der neuen Welt.885
Zeit Erfindung der Ferngläser.217
Zeit Erfindung der Pendeluhren.169
Zeit Erhebung des Königreichs Preußen.126
Zeit Einführung der Schutzblattern. 31
Zeit Friedrich Wilhelms III., Königs von Preußen, Ge'-urt 27,
Zeit Antritt seiner Regierung . . .. 30
Zeit Friedrich Wi lh elm s, Kronprinzen von Preußen, Geburt 32
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. --.st IHimelserscheinungen. LI Alt.
I W. Bon der Beschneidung Christi, Luc. 2. Ep Gal. 3.

Sonnt. 1 ^-7 - ^ 20

Mont. 2 Abel, S. Lö'- 01, 21

Dienst. 3 Enoch, D.
nr 22 Bcata

Mittw. 4 Methusal. LErdn.
m. 23 Jgna;

Donn. 5 Simeon LinK. 24 Adam, E.

Freit. 6 ' S in ^ - 25

Sonn. 7 Melchior L ? ^ - Unge- 26

2 W. Jesus lehrt 12 Jahr alt im Tempel, Luc. 2. Ex. Nom. rs.

Sonnt- 8 ,.
^.10.30'V.

27

Mont. 9 Kaspar ^ stü- rrr: 28

Dienst. 10 PaulE. mes Wetter. 29 Jonathan.

Mittw. 11 Erhard
X 30 David

Donn. 12 Reinhold ^ recht!.
X 31 Sylvester

Freit. 13 Hilarius
. - - X 1

Sonn. 14 Felix V 2 Abel, S.

3 W. Won der Hochzeit zu Cana, Joh. 2 . Ep. Rom. 12.

Sonnt. 15 - - > V 3

Mont. 16 Marcellus ^5. 29'D. <?in M,. 8 4 Methus.

'Dienst. 17 7.' - ^ L Ecdf. 8 5 Simeon

Mittw. 18 8 6

Donn. 19 Ferdinand
II 7 Julian

Freit. 20 -7 . LinU. L H-Din-kr. II 8 Erhard
Sonn. 21 Agnes Strenger Frost. ^ . " §Z 9 Martial

4 W. Bon den Arbeitern im Weinberge, Matth. -o. Ep. I. Cor. y.
Sonnt. 22 .. §9 10 - - ,

Mont. 23 Emerentia N, 11 Hygin

Dienst. 24Timotheus 12 Rcinhold
Mittw. 25 07 " NP 13 Hilarius
Donn. 26 Polykarp L2i-. Np 14 Felix

Freit. 27 I. Chrys. lp) 15 Maurus

Sonn. 28 Karl 16 Marcellus

5 W. Bon vielerlei Acker, Luc. 8- Ep. 2.
Cor. 11.

Sonnt. 29 ^ Erdnahe Gelinde- 17

Nont. 30 Adelgunde 7 : - . ' ^rückg-S m. 18 Prisca

dienst. 31 Valer cp-dererFrost. np 19 Potentian
nmerk. Die streng gefeierten Judcnfeste sind in der Columne der Mond- ^

viertel anzutreffrn.
Me aufgehobene» Festtage der Katholiken sind mit einem " bezeichnet.
Das Zeichen -j- bedeutet einen gebotenen Fasttag.

Jahrmärkte. .
> Leipzig, Einlauten der Messe. 72 Leipzig, Zahltag. iS Luckenwalde. ^
teu-Haldensleben. ig Arcndsee, Hciligenstadt. 20 Außig an der Elbe.
agdeburg (Allst.!, Pretsch. 24 Cöthen. 2b Potsdam, Wiche, zo Dom- '
>, Nauen, Trebbin, zi Egeln, Rosla». ^



Witterung.

nuar gegen 1 Biei

2 Uhr Nachmitta

letzte Viertel.

Vormittags
Mond.

der

Montag den 16. Ja¬

nuar um halb 6 Uhr

Morg.d.erste Viertel-

Dienstag den 24. Ja¬

nuar gegen 1 Uhr Mor¬

gens der volle Mond.

' Montag den 30. Ja¬

nuar gegen 9 Uhr Abends
das letzte Viertel..

Anekdoten.

Der Postmeister zu T. war
>>alsLieutenant von der Armee
rcrabschicdet worden. Der
einjährige Wilhelm sollte, im
Namen seines Oheims, Etwas
an ihn bestellen, und, weil er
den Postmeister und Lieu¬
tenant nicht zu vereinigen
wußte, so nannte er ihn.flott¬
weg : Hr. Postlieutenant.

ILA-Ifg

ju. M

LUnlg
U. M T.

Morg. es 1
e 1 14 2

2 30 n 3
3 46 s 4
5 0

cs
5

6 5 6
6 59 Abds. 7

4 28 8

5 43 9

6 57 10

8 8 11

es
9 15 12

10 24 13

7. 11 32 l4

n
Morg. 15

s
12 37 16

cs
1 42 17

2 46 18

3 48 19

4 46 20

5 36 21

6 20 22

Abds. 6 56 23

5 24 24

6 43
es

25

8 3 26

9 26
...

27

10 47 n
28

s —

Morg.
cs 29

12 5 30

1 24 31

Januar
hat 31 Tage.

Den
Tageslange. DAufgang. G Unterg.

1 7 St. 34 M. 8 Uhr 13 M. 3 Uhr 47 M.
11 7 52 8 4 3 56

21 8 20 7 50 4 10

Nachtlänge.
16St.26M.
16 8

15 40

A 2



iNStch IHimelserscheinungen.lLj Alt.
Mitlw.
Donn.
Freit.
Sonn.

1 Brigitte
2 War- R. L.
3 Blasius
4 Veronica

LinK.-hstehturnZU!-
Abend« in Wden u. geht
X ^ b? ( 'un 4 U. D ocgv >

Schneegestöber.

20 c?
21. Agnes
22 Vincenz
23 Enierent.

6Sonnt.
Mont.
Dienst.
Miltw.
Donn.
Freit.
Sonn.

Sonnt.
Mont.
Dienst.
Mitlw.
Donn.
Freit.
Sonn.

Fesus verkündigt sein Leiden, Luc. i8> Ep- i. Cor. iZW.

5 Estomihi6 Dorothea
^ Fastnacht
8 A erm..
9 Apollonia
10 Renata
11 Euphros.
' Wl Won Christi Versuchung, Matthä- Ep. 2 Cor. 6.

^ F geht ge-
^ - gen hcssb 1 Ükr
^ 1?14' V. Mor-
d' gens auf und um
H inrTl. 5 u. durci! örn

Meridian K,?u. L ustd
unstchtbar . Ungestu-

24 Z. n. Ep.
2o Paul' B
26 Polykarp
27 I Chrys.
28 Karl
29 Samuel

IN j30 Adelgunde

12 z. Anvoo,13 Benigna
14 DaNntin
15 uat. ch
16 Juliane
17Eonstant^.
18 Concord.^.

L Erdferne mes Wet¬
ter. 2s. steht um 1 Ub-
Morqens in Siche:'.
^ 3.2'B. H un' isi
^ recht!. Lin U. L ^

die ganze Nacht ) ^(b.
X' acht UM Mitternacht

ZI .. n-
1 Br.
2 Mar.N.L.'
3 Blasius
4 Veronica
6 2lgatha
6 2o>oi

8 W. Bom Cananaischen Weibe, Matth. lg. Ep. I. Thcss. 4Sonnt. Ids.Remin. D in X- auf. H S 7 .6 n. Es.
Mont. 20 Eucharius sieht nach halb 7 Uhr 8 Salomon
Dienst. 21 Eleonora Abends in Süden und 6, 9 Zkpollonia
Mitlw. 22 A, Ttlr. ^.1.14-N § X-geht 17f) 10 Scholast.
Donn. 23 Reinhard L 2f-. 3 Viertel auf NP 11 Euphros.
Freit. 24Mth.Ap.' - Ubr Moigens unter. -2- 12 Severin
Sonn. 25 Victor A. steht ein Viertel auf 13 Eastor

s W. Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. Ep. Ephes. 5.Sonnt. 26 Z. Oculi L Erdnahe. 1 Ubr Nh 14 Sexr. V.
Mont. 27 Hektar C <5- Mocqs.inSüdrn. M, 15 Faustin
Dienst. 28 Justus -?A-D- LmX-L'nK. 16 Juliane

1 Cüstrin. 2 Angermündc, Harzgcrode, Mannsfeld, Saarmund. 5 Wal-
enstedt. b Biesenihal, Braunschweig, Hoyerswerda, Mücheln, Prenzlow,
Worbis. 7 Fürstenwalde, Gommern, Seehausen b. Magdeb., Stolpe, Ta»-
iermünde, Wilsnack. 8 Wismar?, Brandenburg (Allst.), Neustadt-Ebers-
valde. 10 Delitzsch, Magdeburg (neue Neustadt) , 11 Kemberg. ig Baruth,
Jelzig, Eilenburg, Perleberg, Straußberg, Wernigerode, Zörbig. 14 Beelitz,
gernburg, Cönnern, Gardelegen, Lenzen, Weißenfels, Wittstock. 15 Lands-
erg a. d. Warte, Neu-Rupxin. ik Düben. 17 Wcttin. ry Dessau. 20 Eis-
chen (Allst.) , Frankfurt a. d. O., Freyburg, Grafenhainichen, Landsberz
,'lt-), alLychen, Oebisfelde, Oscherslcben, Osterwieck, Pritzwalk. 22Gerb-
dt,Jüterbock, Wrietzen. 2Z Weferlingen. 27 Liebenwerda, Lübben, Merseburg,
crberg, Teupitz, Wollgast. 28 Blankenburg, Burg, Eropxenstedt, Neuwe-

Perleberg, Rheinsberg.



Mond-Wechsel und jLAufg.^Untg. I Februar
Witterung. ^ U. M. ^ U. M. ^ hat 28 Tage.

, Dienstag den 7. Fe-

Morg.
2 40 rs 1

. bruar ein Viertel auf 2 3 48 2

Uhr Morgens der neue 4 44 3
Mond. 5 31 4

Mittwoch den 15. Fe- 6 7 5

bruar nach 3 Uhr Mor- 6 36 Ztbds. 6

genS das e r ste Viertel. 5 44 7

6 54 8

Mittwoch den 22. Fe- 8 2 9

truar ein Viertel auf 2 9 8 10

Uhr Nachmittags der W
10 16 11

volle Mond.
11 22 12

' Hans Peter Slinge-
Morg.

12 25

13

14
landt von Leyden <geb. 1640 1 cioilst
4- ibyi) säumte so lange, das

16Wild einer schönen reichen 2 27
Wittwe zu vollenden daß sie 3 22 17

, ihm darüber Dorwürfemachte. 4 10 18
„Sic zu lieben, bedürft' ich
minder geil," antwortete der

4 52 19> feineKünstler; „allein ich finde
I so viele bezaubernde Reize, 5 24 20

daß ich nur zu gern mit dem Abds. 5 50 21
' Pinsel Inhalte. Ich liebe Sie

hoffnungslos. Um Sie lan-
' ger zu sehen, mal' ich lang-

5 39

7 2

22

23

sam. Welches Glück, wenn 8 26 24
. »nirs gelänge, in Ihren himm- 9 50 kJ 25

: tischen Blicken Gegenliebe zu
lesen!" — Keine Schmeiche-

26leien! erwiederte die Dame 11 12
dem schönen Maler, sah ihn Morg.

12 30

N 27
freundlicher an, und harrte. 28
bis ihr Bild vollendet war.
„Eine Frage mein Herr!"

cc>

, begann sie nun mit bewegter
Stimme: „Wurden Sie das
Original annehmen , als Be-

' Den 1
Tageslanqe.
8 S' 54M.

GAufgang.

7 Uhr 33 M.

(>) Unterg.

4 Uhr 28 M.

Nachtlänqe.
15 St. 6 M.

^ 11
9 28 7 16 4 45 ' 14 32

s 21
10 10 6 56 5 S 13 50



IHimelserscheinungcn.> ^! Alt.
Mittw.
Donn.
Freit.
Sonn.

1
2 Luise
3 Kunigunde
4 Adrian LZ-

17 Eonstanlia
18 Eoncordia
19 Susanne
20 Eucharius

10 W. Jesus speiset 5002 Mann, Ioh. S. Ex. Gal. 4.
Sonnt. 5 .. Milde Lust 21
Mont. 6 Eberhard 22
Dienst. 7 Felicitas X 23 Serenus
Mittw. 8 Philemon 4^5.21'N. L § L X 24
Donn. 9 Prudentius V 26 Viktor
Freit. 10 Henriette V 26 Nestor
Sonn. 11 Roskna V 27 Leander

er List Won Jesu Steinigung, Job- 8- Ep- Hcbr. g.
Sonnt. 12 L in Erdferne. 8

28
Mont. 13 Ernst 8

1 A.
Dienst. 14 Zacharias II 2
Mittw. 16 Jsabclla tz inV. LinÄ. Q 3
Donn. 16 Cyriacus 10.20'N.L II 4 Zldrian
Freit. 17 ^ S 6
Sonn. 18 Alexander §9 6 Elisebii's

12 W . Bon Christi Einzug in Jerusalem, Matth. 21. Ep. Phil. 4.
Sonnt. 19 ? in V- 6, 7 -
Mont. 20 Rupertus .V 8 Philemon
Dienst. 21 Benedict GinV- Fcühl.Anf. Tag IIP

9 Prudent.
Mittw. 22 Kasimir 21. und Nacht gleich.

Np
10

Donn. 23 ^ -2- 11 Kunibert
Freit. 24 12
Sonn. 26 4 (^Erdnahe. , , NI 13 Ernst

13 W. Bon Christi Auferstehung, Marc. iS. Ep. 1. Cor. g.
Sonnt. 26 , , , NI 14
Mont. 27 pu,. L <5- - 16 Longin
Dienst. 28 Eiideon L">K. 16 EyriacuS
Mittw. 29 Eustach. 17
Donn. 30 Guido 18 Alexandei
Freit. 31 Philiypine 19 Josepst

i Bcerwalbe I. b. N., Bernau, Hciligenstadt, Joachimsthal. 2 Bran»
benburg (Neust.), Templin. 4 Golzcn. ö Berlin, Ellrich, Golzcn, Halber¬
stadt. Laucha, Lützen. 7 Hornburg, Kyritz, Möckern, Müncheberg, Statzfurtb, s
Wallhause». 8Zossen, Freyenwalde. y Acren a. d. E., Kremmen, Rathenow.)
Werder, Ziesar. 10 Ermslebcn. ii Aahna. 13 Brehna, Oranienburg,!
Lrcuenbrietzen, Vierraden. 14 Lrendsce, Beelitz, Dardesheim, Ecnthi», s
Helmstedt, Hertstebt, Liebenwalde, Löbejün, Nordhausen, Eandau, Seelon. s-
Grandau. igBismark, Drossen, Königsberg >. d. ?k-, Strausberg, ibBees- L
low, Halle, Mohrjn, Potsdam, Zehdrnick, Zehdcn. >7 Gransee, Prctsch I



Mond-Wechsel und
Witterung.

Mittwoch den 1. März
gegen halb 6 UhrMorge
bas letzte Viertel.

der neue Mond.
Donnerstag dm 16.

März gegen halb 11
Uhr Abends das erste
Viertel.

Donnerstag den 23.
Marz nach halb 12 U.
Abds. der uolle Mond.

Donnerstag den 30.
März gegen 3 U. Nach¬
mittags das letzte
Viertel.

Die Juden feiern ihr
Purimfest den 23. März.

18 Kemberg. 20 Benshausen,
Wuchholz i. d. M., .Clbtze,
Cöpnick, Dingelstedt, Naum¬
burg, Trebbin, Jellin. 21 Bu¬
ckow, Cönnern, Neuwcdcl,
Osterburg, Rhinow. 22 Brück,
Ncudamm. 28 Fehrbellin,
Frankfurt a. M. 2Y Qucrfurt.
za Friedland, Leitzkau.Zi Calbea. d. M, Eckartsberga,Lo-
burg^ Neu-Ruppin.

zahlung für die Corie?" —
Seine schnelle, freudige Ant¬
wort laßt sich denken. Sic
vermahlten sich bald und leb¬
ten in süßer Harmonie. Ein
neidcnswcrthes, seinen Ver¬
diensten angemessenes Loos!

LAnfg LUntg T.U. M. U. M.

Morq.1 41
2 40 W 1

2
3 29 3
4 9 N 4

c» —

4 39 r> 5
Z 5 6
5 27 Abds. 7

5 51 8
7 0 9
8 6 10

V
9 13 11

10 18 12
11 22 13

N Morq. 14
12 24 15

c> 1 19 16
cc> 2 6 17
7* 2 47 18

3 23 19
3 54 20
4 20 21

Abds. 4 44 22
6 2 23
7 27 24
8 63 A 25

—

10 16 26
11 34 27
Morg. » 28
12 40 29
1 35 5^ 30
2 20 31

März
hat 81 Tage

Tageslänge. DAufgang. T Unterg.
Den 1 lOSt 43 M. 6 Uhr 39 M. 5 Uhr 22 M,

11 11 21 6 20 5 41
21 12 7 5 59 6 2

Nachtlän
18 St. 17
12 LS
11 53



Avri l 1326. §Himelserscheinungen. Alt. Mär;.

Sonn. 1 Theodora Hin 8- 7 geht n. 10 u. r»§20 Rupertus
14

Sonnt.

Mont.

Dienst.
Mittw.

Donn.

Freit.
Sonn.

W. Vom u»c

2 1. Quasi

3 Christian
4 Ambrosius

6 Maximus

6 Sixtus

7 Cölestin

8 Hsilmann

laubige» Thomas, Joh. 20. 0

Abends auf und um

1 Uhr Morgens durch den

Meridian. H größre öst¬

liche Ausweichung von der

Sonne. - H zeigt sich über

M^10,18W.3Mertel-
M L S.L Erdf.stun-

p. r

X
X
X
JO
JO

8

Loh. g. ,
21 3 Ocul-

22 Kasimir
23 Eberhard
24 Gabriel

25 M Verl

26 Emanuel

27 Hubert

Sonnt.

Mont.

Dienst.
Mittw.

Donn.

Freit.
Sonn.

IZ W. Vom

9 2,Mis.D.

10 Ezechiel

11 Hermann
12 Julius

13 Justin
14 Tiburtius

15 Obadias

gnlcn Hirten, Joh. 10. Ep.

EH. den am Abend¬
himmel. H gehlum Mir-
E>n?5. rernacht unter.

? in 8 > LH- § er¬
scheint am7lbendhimmel.

H ist eine halbe Sr.

1.50'N. H rückg.,n.

. Pe

8

8
ll

II

S

S

N,

tr. 2.

28 4. L,i(-

29 Eustachius
30 Guido

31 Balbiua

1 April. Th.

2 Theodosia

3 Christian

Sonnt.

Mont.

Dienst.
Mittw.

Donn.

Freit.
Sonn.

iS W. Uebe

IC 3.Jubil.

17 Rudolph

18 Florcntin

19 Bettag

20 Sulpitius

21 Adolph
22 Lothar

r ein Kleines, Joh. 16. Ep. i.

Sonnenuntergang- sicht¬

bar. - 2s steht 3 Viertel
L2s. 8? ^-auf9U.

Abds. in Uü. Unsceund-

Sin 8 - liche Witterung.
K ist eine halbe St.

^ 8 17' V. E Erdn.

Pet
L?,

IIP
Np

Nh

r. ^ . ...
4 6. lszuo- Ä

5 Maximus

6 Sixtus

7 Cölestin

8 Heilmnnn

9 Bogislaus

10 Ezechiel
17

Sonnt.

Mont-

Dienst.
Mittw.

Donn.

Freit.
Sonn.

L. Bon Christ
23 4. Cant.

24 Albert

25 Marc. Ev.

26 Naimarus

27 Anastas.
28 Theresia

29 Sibplla

i Hingänge zum Vater, Joh.

E^. am Morgenhim

LinK-Unt cs 8 G-mel
sichtbar. § ist eine kalbx
c? . St. Abendstern,

cst steht nach kalb 1 Uhr
tL' L Z - Mrgs.inSü-

l.oCV.dcm 2sgeht

lü.
NI
H

Zv. .Jak. i.
11 v.Palm-

12 Julius

13 Justin
14 Tiburtius
IZ Gründon.

lg Charfreit-

17 Rudolph
18 W. Von der rechten Betekunst, Joh. lö. Ep.

Sonnt. §30 5. Rogatij UM 6 Uhr MorgS- unler^
sff'Ä.Ostttf.

7 Merseburg (Vorst.) Z Cottbus, Magdeburg (Altst.), Schwedt, Zerbst,
q Groß-Alsleben, 2lrtern, Frisack, Eardelegen, Hadmersleben, Hapelbcrg,
Jerichow, Nordhnusen. g Arneburg, Schönwalde, s Alslebcn, Nauen,
Wusterhausen. 9 Leipzig, Böttcherwoche. 10 Landsbcrg b. Leipzig, Müll-
rese) Quedlinburg, Wittenberg, II Bernburg, Dahme, Grpß-Salze, Witt-

I stück. 12 Cüstrin. ib Goslar, Leipzig, Einlauten der Messe. 17 Bibra. lg
, Bismart, Luckenwalde. 20 Oebisfelde. 21 Werben, Wo'.lminstedt. 24 Baruth,

Berlin, Elbingerode, Grascnhainiche», Hoyerswerda, Niemsgt, Seehausen
i. d. A. -s Cöthen, Oschersleben, Seclow, Wiehe, Zeitz, rö Bcerwalde,

r

ßi
K



L Untg.

U. M.

Ztpril
hat 30 Tage.

16 11

Tageslange12 St. 48 M.
13 29
14 9

(ZAufgang

6 Uhr 35 M.
16

4 56

GUnterg.

6 Uhr 26 M.6 46
7 5

Nachtlange.
11 St.12M
10 31

9 51

Mond-Wechsel und!LAufg.
Witterung. ^ U. M.

Freitag den 7. April

ein Viertel auf 11 Uhr

Vormittags der neue
lond.

Sonnabend den 15.

April gegen 2 Uhr Nach¬

mitt, das erstcViertel.

Sonnabend den 22.

April ein Viertel auf 9

Uhr Vormiitags der
volle Mond.

Sonnabend den 29.

April gegen 2 Uhr Mor¬

gens d. letzte Viertel.

Die Juden feiern
Osterfest den 22.,
23. und 29. April.

Neustadt-Eberswalde, Heili¬
genstadt. Pritzerbe. 27 Bardy,
Burg, Eehossn, Grcifenberg,
Leipzia, Zahltag, Neustadt a.
d. Dossc. Plaue, Nalbcck.

sL8 Seyda.

Ein Mann ging jüngst mit
einem Paar kleiner Kinder
auf der Straße. Sein Freund
begegnete ihm und lobte die
schöne Gestalt der beiden Klei¬

nen, indem er zugleich be¬
merkte, daß sie einander ganz

K erstaunlich ähnlich sähen —
»Das glaub' ich, antwortete
Ader Führer: sic sind auch
«Zwillinge. — So? ver-
A setzte der Andere: und wie
jalt sind denn die lieben Klei-
lnen? — Der Knabe ist 4, das
! Mädchen g Jahr alt, war die
^Antwort.



av jHimelserscheinungen. L ?clt. -
Mont. 1.' ^ K rückg. 2j. rechtl. X 19 1
Dienst. 2 Sigism. X 20
Mittw. n 21 Adolarius
Donn. 4 . . 22 Cajus
Frcit. 6 Gotthard L 8. ^ ttb 8 23 - -
Sonn. 6 Dietrich SinULErdf.S' 8 24 Albert
Ig W. Bon der Verheißung des heil. Geistes. Joh. ig. iS. Ep. -. Petr. 4.
Sonnt. 7 ^M3. 8'V. ^ 8 25-, Q-
Mont. 8 Stanislaus 'b rechtl- LinV . L L - II 26 Eletus
Dienst. 9 Hiob II 27 Anastas.
Mittw. 10 Gordian LH- §9 28 Bitalis
Donn. 11 Mamert. Kühle Witterung. S 29 Sibylla
Freit. 12 Panccat. §S 30 Josua
Sonn, r- 13 Scrvat. 1 -

20 W Bon der Sendung des heil. Geistes, Joh. 14. itl>. Gesch. 2.
Sonnt. 14 ' ' 0 --Bo-, " um 1 1 2 ^ 0.
Mont. 15 -P-I 1.3'V. L2!- Uhr Up 3 - ,
Dienst. 16Honoratus Abends ln Süden NP 4 Florian
Mittw. 17 :d sich noch die 5 Gotthard
Donn. 18 Liborius nee wischt. § zeigt sich 6 Joh.v.d.P.
Freit. 19 Sara r-tzt.nach Sonen' n- m. 7 Gottfried
Sonn. 20 Franzis. Lc?- L Erdn. rergang. UI 8 Stanislaus
21 W. Bon Nicodemi Nachtgesprich mit Christo, Joh. . Ep. Rom. 11.
Sonnt. 21 - 4 N.Ua-. GinH. 9 3. M'tzil
Mont. 22 Helena sichtb-LM L in K - 10 Epimach.
Dienst. 23 Destder. f> größte westliche Aus- 11 Mamert.
Mittw. 24 Esther weich. 8 LH-«?-? 8 12 Pancral.
Donn. 25 FrobnI. L T. Z aehtlrtnMitter- 13 Seivat.
Frcit. 26 - Eduard acht auf. H verliert ilck -rrr 14 Valerian
Sonn. 27 Beda in d. Strahlen der Abend 15 Sopr.tS

22 W. Bom reiche» Manne, Luc. iS. Ep. 1. Joh. 4-
Sonnt. 281.n.Trm. 36' N. .N'.ne X 16 4 . Os»-.
Mont. 29 Maximil. ? ;eM sich eine Sr X 17 Torpelus
Dienst. 30 Wigand als Abendstsm und ger.

V 18 Liborius
Mittw. 31 Petro». §in6Z- M'AlOii. unter. V

19 Sara

>1.

i Benshausen, Bitierfeld, Clötze. Groningen, Harzgcrode, Kcmberg,
Mücheln, Teuxitz, Treuenbrietzcn. 2 Beelitz, Eislcbcn (Neust.), Fürsten¬
walde, Gcrbstädt, Calbe a. d. S,, Kelbra, Nordhauscn, Sal-Wcbel, Langcr-
münde, Iiesar. zBrandenburg (Altst.l, Dommitzsch, Drosten. gÄschcrslcbcn,
Mannsfeld. zBceskow, Düben, Lauchstadt, Liebenwerda, Schönebeck. 8 Brück,
Lübben, Mühlhausen, Quedlinburg, Querfurt, Storkow,'Straußberg, Tcnip-
lin, Wernigerode, Worbis, y Buckow, Eönnern, Egeln, Genthin, Ne«-
-Haldensleben, Mittenwalde, Stendal, Stoliberg a. H. io Jüterbock. n
Cottbus. 14 Elberfeld. iS Ellrich, Bernrode. 17 Brandenburg lNeust.d



Mond-Wechsel und

Witterung.

Sonntag den 7. Mai
gegen 1 Viertel auf 4
Uhr Morgens der neue
Mond.

Montag Ken 12. Mai
nach 1 Uhr Morgens
das erste Viertel.

Sonntag den 21. Mai
nach 4 Uhr Nachmittags
d. volle Mond nebst
einer unsichtbaren
Mond sin sterniß.

Sonntag den 28. Mai
nach halb 3 Uhr Nach¬
milt. d. letzte Viertel-

Bucht,olz i. d. M., Halle
lVorst. Glaucha.) 18 Wanz-
leben. Wippra. 20 Zahna.

. 22 Granfec, Prctsch, Schkeu¬
ditz. Trebbin. Zahna. aZAckcn
a. d. E.. Gommern, Kyritz.
25 Urcndsee, Fricdland, Saar¬
mund. Tanten, gehdenick. 27
Erfurt. ngDeffau. ayGrafen-
hainichen, Magdeburg (Altst.),
Sangerhausen. Zc>Neuwedel,
Wilsnack. Zr Landsberg a.d.W.

Ein Bauer hatte einem
Nachbar einen Milchnapfzum
Aufbcwahren gegeben. Er
forderte ihn zurück, die Milch
war aber verschwunden. Vom
Wortwechsel kam cs endlich
zur Klage, und der Nachbar
ward vom Richter zur Bezah¬
lung der Milch verurtheilt,
ob er gleich behauptete, daß
die Fliegen sie verzehrt Hat-

LAufg.
u. M.

LUntg
U. M.

T.

Morg.
?. 1 ? W 1
2 31 2
2 51 U 3
3 10 cs 4
3 31 5
3 55 Abds. 6

8 18 7
9 17 8

10 10 9
A 10 55 10

11 32 11
Morg. 12
12 5 13

L» —

02 12 33 14
12 58 15

1 19 16
1 41 17
2 6 18
2 34 19

Mds. 3 7 20

8 4 21
9 14 22

10 10 23
10 53 rs 24
11 27 25
11 54 26
Morg. n 27

s _
12 17 cs 28
12 37 29
12 56 30
1 14 31

Mai
Hot 81 Loge.

Tageslange. TAufgang. GUntcrq.
14 St. 43 M. 4 Uhr 39 M. 7 Uhr 22 M.
15 17 4 22 7 39
15 45 4 8 7 53

Nochilanoe-
9 Sc. 17 M.
8 34
8 15

Den 1
11

21



Junkus 1826. ^Himelserscheinungen.
T Mt. -Aai.

Donn. >1 Nicodemus

Freit. !2 Marquard

Sonn. ^ Erasmus

p unv jnw un»rcd?^ar.

LErdf. cksteht baib lO

^ ^ . Abos, in Süden

V

8

8

20 Bernhard

21 Prudens

22 Helena

Sonnt.

Mont.

Dienst.
Mittw.

Donn.

Freit.
Sonn.

Mn.»?

5 Bonifacius

6 Benignus
7 Lucretia

g Medardus

9 Varnimus

10 Onuphr.

osien Abendmahl, Luc., 14. Ep
L in Ä - 9 l " 0 «)

Mr>6.4'6'N.^Unsleinb.
OFinster»,«.

^ 0 . die ganze Nacht
2 s-geht gegen halb

^inH- " Uhr^c.gens
unter. Heiteres und war-

. I.

II

II

II

ZS

§Z

Joh. 3.
2 Z 5. Regale

24 Esther
25 llrtatt

26 Eduard
-77 Oim

28 Wilhelm

29 Maximil.

Sonnt.

Mont.

Dienst.
Mittw.

Donn.

Freit.
Sonn.

24 W. Kom v
41 3. n.Trin.

12 Blandina

13 Tobias

14 Modestus
15 Weit

16 Jnstina
17 Volkmar

erlernen Schaf, Luc. 15 . Ep.

mes PZetter. L 2 j-.
' über ein- oe

^>8.44'V. ^
^ F'rechtl.^-'-^di aal t

10 ' » unter. i> st-.:, b.

L^-LErdn. ' onne.
§ !1 - . ^ j>! UM 2 tlh'

1. P

17s)

17p

M,

NI

80 stxäudi

31 Petronella
1

2 Marcellin

3 Erasmus

4 Karpasius
5 Bonifacius

Sonnt.

Mont.

Dienst.
Mitlw.

Donn.

Freit.
Sonn.

25 W. Llom
18 4.ir.Dcm.

19 Gervasius

20 Raphael
21 Jakobina

22 Achatius

23 Sasilichs
24 i30h-d..4!

Splitter, im Auge, Luc.

.-t3^ n ''

LinK- ^
LZ. - " ' GinZZ

Somm. Zlnfang. Längst.

Lag.LZZ-^ ,
S in^,. Ob- 6 ^

. Re

-?

L
X

w-L. .

g Pm'stn

7 Plnchi;

8 chnnststd.
9 u.u N.

10 Onuphr.
11 Barnabas

12 Blandina

Sonnt.

Mont.

Dienst.
Mitlw.

Donn.

Freit.

W,, Won Pet
25 0 . n. Drin-

26 Jeremias

27 7Schlaser

28 Leo. P.
2g 'VetrI P.

30 Pauli G.

r^rerHem.Fisch^ig^ Lgc. ^.,E

Ab Nthi- st >,.ld
- 6. >6' D. geh - ''

nach LO U. nr-t-r.

sich stich Sc, i- -

LErdf. knddstl .

p- I
X
V
V

V

8

8

Petr. Z.
13 ' ' '

14 ElisüuS
15 ^

16 Noland
17 '' '

13 Homer

I Neu-Rupxin, Schwanebcck. 5 Sachsa. 7 Wrictzen. 8 Urneburg, Wer- ,
Ler. 12 Berlin, iz Angcrmünde, Luckenwalde. 14 Beerwalde i. d. Neum. .
iz Halberstadt, Jütcrbock, Mol-rin. ry Belzig, Merseburg, Oderberg, Oster¬
wieck. 20 Dahme, Eisleben lAltst.), Kremmen, Lenzen, Müncheberg, Oster-
bürg, Rathenow, Roslau, Seehausen b. Magdeb., Stabfurth. 21 Bernau,
Ncudamm, Zossen. 22 Alsleben, Lychen, Potsdam, Walbeck. Wusterhausen.
2Z Golzen, Oranienburg, Werben. 24Grost-Alsleben, Magdeburg (Wollmarkt>, ,
Naumburg, Salzwedcl. aSBiesenthal, Clötze, Golzen, Lcimbach, Prenzlow,
Treuenbri.-tzen, Zörbig. 27 Frisack, Ierichow, Pritzwalk, Rheinsberg, Span¬
dau, Storkow. iZ Feyrbellin, LoachimSlhal. Landsberg a. d. W., M-Rut><



Mond-Wechsel und
Witterung.

Montag den 5. Ju-
nius 3 Viertel auf 7
Uhr Abends der neue
Mond nebst einer
unsichtbaren Son¬
ne n f i n st e r n i ß.

Dienstag den 13. Ju-
»ius 3 Viertel auf 9
Uhr Vormitt, das erste
Viertel.

Montag den 19. Ju-
nius 3 Viertel 12 Uhr
Abds. d. volle Mond.

Dienstag den 27. Ju-
nius ein Viertel auf 6
Uhr Morgens das letzte
Viertel.

Dis Juden feiern ihr
Wochen- oder Pfingst¬
fest den 11. u. 12. Junius.

pin. ^Brandenburg iNeust,),
Calbe a. d. M., Delitzsch,
Liebenwalde, Loburg, Wetiin.
Za Zcyden.

ten. „Ihr hattet sic tobt schla¬
gen sollen," sagte der Rich¬
ter. „Wie?" crwiedcrte der
Bauer, „ist es denn erlaubt,
die Fliegen zu tbdten?" —
„Ei freilich," enlgegnele der
Richter; „überall, wo Ihr sic
findet; das erlaub' ich Euch."
— In dem Augenblick erblickt
der Bauer auf dem Backen
des Richters eine Fliege, er
tritt auf ihn zu und giebt ihm

LAufg.
U. M.

Morg.

2 63

Abds.
7 51
8 41
9 21
9 61

10 14
10 35

10 55
11 14
11 34
11 55
Morg.
12 19

CUntg^U. M. !

Abds.
8 5
8 54
9 33

10 6
10 36
11 0

11 21
11 42
Morg.
12 6
12 29
12 58

1 30

2 14

rZ

f-?

Zunius
hat 30 Tage.

Den
Tageslange. DAufgang. DUntcrg.

1 16St. 12M. 3 Uhr 54 M. 8Uhc 6M.
11 16 26 3 47 8 13
21 16 32 3 44 8 16

Nachtlange.
7 St. 48. M.
7 34
7 23



,-rr,r>^ '6. ^HimelserscheI'nungi'n.^L ^ Alt.

Sonn.^ ^ Lkcobald IH19 Gervasius
W. Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth- 5- Ep. Rom. ,

Sonnt.
2 6 ^

L in 8. «m- -L-r.
II 20 -» -i!)

Mont. 3 Cornel rraä- stimnicu-Unreros.c-i II 21 Proxcdes
Dienst. 4 Ulrich 29 22 Achalius
Mittw. 5 Anselm ^,8.25'V. gtlst §Z 23 Basilius

Donn- 6 Esaias
ML 8 . -- 24 . -"V ' -

Freit. 7 Demetrius LZ. N, 25 Elogius
Sonn.

8 Kilian
b-iu<^,. Schwüle Hitze. IIP 26 Jeremias

28 W. JesuS speist 4000 Mann, Marc. 8 . Ep. Röm. 6,
Sonnt. 9 7-N.Tru:. L 2j.. Viele Gewitter. IIP 27 r. i.

Mont. 10 7 Brüder 5t jrigl sich 3V'.ccrelstun- 71p 28 Leo P.

Dienst. 11 Pius den als Äbendstecn. Z 29 A- ..

Mittw. 12 Heinrich ^ 2. 14' N. steht um 30 Pauli G.
Donn. 13 Mü>aar, Mret'n»achc-r L--u- IN, i-

Freit. l4Bonavent. Lcl- L inErdn. L in IN,

Sonn. 15 Ap. Thr!' K- c?LG- den und H 3 Cornel
2Y W. Von den falschen Propheten, Matth. 7 Ep. Itöm. 8- ,

Sonnt. 16 8 - N je>ar sich oi: oaicce l-ta-Ol. 4 ---

Mont. 17 Alerius Ir :mrr> am Morgen. 5 Anselm

Dienst. 18 Caroline himmA sirlitLgr- K inNP.
6 Esaias

Miltw. 19 Ruth M " 2'V. LZ-
rrr 7 Demetrius

Donn. 20 Elias geht UM 1- uht
8 Kilian

Freit.
21 Daniel AöcnLS unter. 2:. rer- X 9 Cyrillus

Sonn. 22 M-Maal H in §Z> ' 1.- : -a X 10 7 Brüder
30 W. Vom ungerechten Haushalter, Luc. IÜ. Ep. i. Eox. io.

Sonnt. 23 8. n. Tun. <D in Anfang der X
11 - '

Mont. 24 Ehristina Hundstage, de- - V 12 Heinrich
Dienst. 25 Jakob * oämmerung. § - V 13

Mittw. 26 Anna
^>9.55'N. tz in M

8 14 Bonavent.
Donn. 27 Berlhold ^Lin Erdf. g'vß. - 8 15

Freit, 28 Jnnoccnz östlichen Äusweich. -. 8 16 Ruth
Sonn. 29 Mariba L in N. gebt da 2 II 17 Alexius

ZI s L. Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. pa. Ep. I Clp-. 12. .
Sonnt. 30 ru.u.llrrrrr Morgens auj ur-o zncr- II 18 - ' -

Mont. 31 Germanus LH. sich rin» StusL §9 19 Rufsina

-I
!!

2 Bernburg, Harzgerode. z Baruth, Landsberg (Alt-), Schraplau, Schwedt,
Mollmirstedt. 4 Beelitz, Gardelegcn, Möckern, Perlcberg, Stolpe. 5 Schön¬
walde. 6 Oebisfelde, Sandau, Tangermündc, Templin. y Breitenstein,
Emnicrich. io Berlin, Licbenwerda, Rebra. ii Aschersleben, Stollbcrg am
Harz, Cöthen, Helmstedt. 12 Heiligcnstadt, IZ Außig a. d. Elbe, Bitterseid.
iS Ballenstedt. 17 Frankfurt a. d. O., Mühlhausen, Nicmegk, Schafstädt,

»Hausen i. d. A>, Worbis. 18 Hettstädt, Wcißenfels. rc> Weferlingen.
Dingelstedt, Heringen. 25 Querfurt.



Mond-Wechsel und
Witterung.

LAufg.
U. M.

LUntg.
U. M.

Mittwoch den 5. Ju-
Morg.

!

12 50
lius gegen halb 9 Uhr

.Bormittags der neue 1 25
Mond. 2 7

2 59 Abds.
Mittwoch den 12. Ju- 8 2

lius ein Viertel auf 3 8 34
Uhr Nachmittags das 9 0
erste Viertel.

N
9 23

Mittwoch den 19. Ju- o 9 45
lius bald nach 8 U. Mor- — 10 7
gens der volle Mond. 10 31

10 57
Mittwoch den 26. Ju- 11 26

lius gegen 10 Uhr Abends Morg.
das letzte Viertel. 12 4

12 51
eine tüchtige Maulschelle, in- 1 49
dem er sagte „Uebcr die ver- Abds 2 57
wünschte Fliege! ich wette,
?s ist eine-von denen, die mir

7 44
die Milch ausgetrunken ha-

8 10
den!" — Der Richter hatte 8 35
die Ohrfeige weg und durfte
sich nicht beklagen, wegen der
Erlaubniß, die er dem Bauer

8 56

gegeben. 9 15
9 36
9 57

Bei den Illyriern bekommt 10 21 2
kein Mädchen einen Braul-
schaH, sondern der Liebhaber10 49

muß dieselbe von ihrem Vater
11 21

kaufen. Fe geschickter das
Mädchen in den häuslichen

Morg.

Geschäften,imWeben, Nähen, 12 0
12 48Stricken und Färben ist, desto

Julius
hat 31 Tage.

s»>

Tageslanqe. T'Aufgang. T Unterg. Nachtlango.
i 16St.28M. 3 Uhr 46 M. 8 Uhr 14 M. 7 St. 22 M. ,

ii 16 14 3 53 8 7 7 46 !
21 15 50 4 5 7 55 8 10



IHimelserscheinuiigen.s L ^ Alt.

Dienst.

-Mitlw.

Dann.

Freit.
Sonn.

1 .. .:r. Kett.

2 dvruunc-

3 Lön.G.T-
4 Perpetua

2 Dominicus

8 2s. §. § ist über
eine kalbe S runde als

12 R. Mcnd-

^^stern sichtbar 2s.
u. 8 sind unlictilbar- D

§9
§9

ich

20 Elias

21 Daniel

22 M. Magd.
23 Apolsinar

24 Christine
32 W. Bom Pharisäer und Zöllner, Luc. 18. Ep. 1 Cor. IZ.

Sonnt- 6 ll.n.Lrin. L 0 2. gcht 8 22 6.n.Lr.Z.
Mont. 7 Donatus

Viertel auf 1 Übr Mor-
-2-

'.'s„na

Dienst. 8 Ladislaus
gens auf und zeigt sich

-O- 27 Martha

Mitkw. 9 Romanus
über 2 Srunden. xp lst m. 28 Pantalesn

Donn.
10 Laurenz * ^7.3M.LErdn.Oj„, 29 Beatrix

Freit. 11 Titus 30 Abdon

Sonn. 12 Clara nach Sonenunterq. sicht- 31 Gcrmanuj
33 W. Vom Taubstummen, Marc. 7. Ep. 2 Cor. 3 -

Sonnt. 1^12-n.Trin. bar. Z steht u,m 10 1lPltwi7.Tb
Mont. 14 Euseb- ? in -2 -. Upr Abends in 2 Gustav

Dienst. 12 M. Hirn. L Z - Süden. Schwüle
Lrr 3 August

Miilw. 16 Isaa°k Hitze. nach halb
-rrr 4 Oswald

Donn. 17 Bertram
^ 6.4 R. S ruckg. io

6 Dominica
Freit. 18 Emilia U- ?lbds. unter u. ist X 6 Verkl. Chr.
Sonn. 19 Sebald eine Stunde sichtbar. P X 7 Donat

34 W. Vom Samariter und Leviten, Luc. 10. Ep Gal. 3 -

Sonnt. 20i3.n.Trin. geht um Mitternacht V ^ 8. n. Tri».
Mont. 21 Athanas. auf "und- zeigt sich viert-

9 Nomanus

Dienst. 22, Oswald Kalb Sk. am Morgcnhim 8 10 Laurenz
Mitlw. 23 Zachaus TinHf). Ended. Hundst. 8 11 Titus

Don». 24 Barthol? cp in L in Erdfn. 8 12 Clara

Freit. 25 Ludwig
MP^.O'N. L'!'-8-

H 18 Hippolyt.

Sonn. 26 Irenaus isi »ine St. am Add. II 14 Eusebius
35 W. Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. Lp. Iü!. Z.

Sonnt. 27 14 n.Trin. HiMel sichtbar. § zeigt 1^ 9,M-Him
Mont. 28 Augustin ^ ^ > sich eine halbe

§9 16 Rochus

Dienst. 29 I. ENkH. Stunde als Abendstern
§9 17 Wilibald

Miltw. 30 Benjamin Unt. T. und 18 Emilia

Don n. 31 Rebecca aedt ueac-n 8 Ubr unter- 19 Sebald

i Zeitz. Z Gräfenhainichcn. 5 Bcnnekenstein. 7 Cöpnirk, Merseburg.
8 Acken a. d. E. 9 Freyenwalde. 10 Halle iVorst. Glaucha > 14 Braunschweig,
15 Mittcnwalde. 17 Becskow, Jüterbock, Teltow. 21 Berlin, Düben, Loburg,
Lützen, Niemegk, Lcupitz. 22 Furstenwaldel 23 Golzen. 24 Außig a. d. E.,
Nommitzsch, Golfen, gerbst. 28 Lauchstadt, Bierraden. 29 Blankenburg, New
Haldensleben, Lenzen, Spandau, Wrehe. 30 Becrwalde in der Ncumarl.
Wuchholz i. d. Mark, Königsberg i. b. Neumark, 31 Fricdland, Potsdam,
Wrietzen.



Mond-Wechsel und
Witterung.

Donnerstag den 3.Au
gnst l Mertel auf 9 Uhr
Abds. der neue Mond.

Donnerstag den 10.
August bald nach 7 Uhr
Abdü. d. erste Viertel

Donnerstag den 17.
August bald nach 6 Uhr
Abds. d. volle Mond.

Freitag den 25. Au¬
gust um 4 Uhr Nach¬
mitt. d. letzte Viertel.

LAufg.j
U. M.!

LUntg.^
U. M.!

Die Juden feiern die
Zerstörung Jerusa¬
lems den 13. August.

mehr muß dafür bezahlt wcir
den. und der Handel zwi-
'.iben dem Vater und dem Lieb¬
haber dauert oft mehrere Mo¬
linie, wird auch sogleich ab¬
gebrochen, wenn ein Anderer
mehr bietet.

Ein Küster auf den, Lande
Halle eine Frau aus einem
fernen, schon gelegenen Dorfe
gcheirathct. Sie trug
bald auf Scheidung an, und
als sie um den Grund befragt
wurde, antwortete sie: „In
der Gegend, wo mein Mann
wohnt, ist cs mir zusandig."

Morg.
1 45 1
2 49 Abds. 2

7 2 3
7 26 4
7 49 5

Ä 8 12 6
8 36 7

— 9 0 8
9 28 9

10 4 10
10 48 11

tL> 11 41 12
7^

Morg. 13
12 45 14

1 56 15
Abds. 3 11 16
6 41 17
7 4 18
7 21 19

7 42 20
8 5 21
8 29 W 22
8 55 23
9 25 — 24

10 0 25
10 44 26

—

11 37 27
Morg. 28

12 38 29
1 45 30
2 58 31.

August
hat 31 Tage.

Taqeslauqe. DAufgauq. G Untcrg.
15St.18M. 4 Uhr 20 M. 7 Uhr 39 M.
14 47 4 36 7 23
14 9 4 55 7 4

Nachtlange.
8 St. 42 M.
9 13
9 51

V



September 18 ^L
Freit. !1 ArgidiuS
Sonn. s2 Rahel, Leo

H>'melserscheinungerch L ^ Alt. Ana.
- LL- Zistlkmlb
'6.33W. St. Zlbd

20 Bernhard
2t Athanäs.

!- und Mammonsdienst, Matth. 6. Ep. Gal. 5.
Sonnt.

3 SS. z,, Tr. L A-. Stern. /F' rcrgi
--27- 22 10. ri.Tr.

Mont. 4 Moses s ä, " rliertelstunden i.r
--2-- 23 Zack)äus

Dienst- 5 Nathanael der Abenddäm - m, 24 Barthol,
Mittw. 6 Magnus

^ uroßrewest'-Ausw-vo.' NI 25 Ludwig
Donn. 7 Regina C K-EstnErdn. derG

L' 26 Irenaus
Freit. 8 M CeL.

^ rechtl. L <5- tz
ch 27 Gebhard

Sonn. 9 Bruno 12.35'V. § inNH. 28 Angustin
37 W. Bom Jüngling zu Nain, Luc. 7. Ep . Epbes. Z. '

Sonnt. 10 L6.rr.Tr. lieht UM 11 U- Äb-nv-i 29 11.Z. E.
Mont. 11 Gerhard Z 30 Benjamin

Dienst. 12 Ottilia Mitternacht "licr. 8 er- snr 31 Pautin
Mittw. 13 Christlieb smeinr um4 1l. "storgrnr 1 Sevt. Asg.
Donn. 14 4 Er? 5l übe. r-mHoii-onl u reiat X 2 Rahel, Len

Freit. 15 konstant. sicst ne halbe St- X 3 Mansuctus
Sonn. 16 Euphemia d ü.47 'B- Kühle und 4 Moses

38 W. Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. Ep. Ephes. 4.
Sonnt. 17 17.N.Lr. stürmische Witterung. 2s- 0 12-n.Trin.
Mont. 18 Siegfried </ 2s. O- "edt k c, der V 6 Magnus
Dienst. 19 Januar Sonne. H ist "ber «ine 8 7 Regina
Mittw. 20 Quak, s EjinErdf. Haide Srundi 8 8 M. Ged.
Donn. 21 Mm.Ev-* ^ in U. vor Aufgang H 9 Gorgon
Freit. 22 Moriz - der Sonne stchrb- Din II 10 Sosthencs
Sonn. 23 Joel -r Herbst Anfang. Tag ^ II 11 Probns

39 W. Bom vornehmsten Gebot, Matth. 22. Ep. r. Cor. 1.
Sonnt. 24 LS.M.F- ^ 10. 21 D. r-lgt SI2 ;.L. n. Tr.
Mont. 25 Kleophas ^L-u. Nacht gl. §Z 13 Maternus

Dienst. 26 Cyprian sich anverrhalb Stunser- 14 4 Erkls.
Mittw. 27 Kos.u.D. am 'idcndkimmc! D -l 15 Lluär.
Donn. 28 Wenzel fast die ganze sttachl sichl- 16 Euphemia
Freit. 29 Mickse;' bar. § ist eine dulde S" Ns) 17 LampertuS
Sonn. 30Hicronym. 4 1s - A'hd>t?rrr Np 18 Ferriolus

1 Bernburg, Dessau. 4 Cottbus, Ellenburg, Landsbcrg bei Leipzig, Lie¬
benwerda, Nebra, Sachsa, Trebbin. 5 Burg, Dahme, Havelberg, Helm¬
stedt, Neuwcdel. Schraplau, Scelow- 6 Wismark, Neudamm. 7 Branden¬
burg (Ultft.), Cottbus. 8 Rrenbsee, Groß-Salze, Weißenfcls. 9 Erfurt
r: Frankfurt a. M>, Halle. Läbben, Oderberg, Osterburg. 12 Egeln, Geri-
stadt, Kalbe a. d. S., Kelbra, Möckern, Müncheberg, Saarmund. 13 Cüstrin,
Zossen. 14 Sangcrhausen, Wettin. 18 Benshausen, Birterfeld, Müllrose,
Eeehausen i. d. Altm., Straußbcrg, Treuenbrictzen, Wollgast, Zcllin. 1?
Brücken, Cöthen, Genthin, Mittenwalde. 20 Jüterbock.. 21 Alsleben, Moh-
rin, Zeitz, Siesar. W Magdeburg (Allst.) 24 Leipzig, Wottcherwoche. LZ Baruth,



Mond-Wechsel und jLAufg.jLUntg.>
Witterung.

Sonnabend den 2.
September nach halb 7
Uhr Morgens der neue
Mond.

Sonnabend den 9.
September nach halb 1
Uhr Morgens das erste
Viertel.

Sonnabend den 16.
September 3 Viertel auf
7 Uhr Morgens der
volle Mond.

Sonntag den 24. Sep¬
tember gegen halb 11
U. Bormitt. das letzte
Viertel.

u. M. U. M.

Morg.
4 14 Abds.

6 23

6 46
7 13

rs 7 42
8 16
8 57
9 47

10 45
LL>

11 52
Morg.
1 5

2 21
3 33

Abds. 4 45
5 66

September
hat 30 Tage.

Bruck, Hoyerswerda, Kcm-
berg, Lcimbach, Naumburg,
ab Buckow,Oranienburg,Pritz-
walk,Rhinow, Stendal, Wer¬
der. 27 Bernau, Heiligcnstadt,
Luckenwalde. 28 Brandenburg
(Allst.), Joachims«,al. 2y
Aschersleben, Clotze, Geru-
rode, Ncu-Ruppin. Zo Erä-
fenhainichen,Wittstock.

,,Wie er aussieht!" sagte
man von einem Manne: „Die
Falschheit sieht ihm aus den
Augen." ,,So ists!" rief ein
Anderer, und setzte hinzu:
„Und dies ist die einzige Wahr¬
heit, die er nicht verbergen
tann."

6 17 17
6 38 18
7 2 W 19
7 31 20
8 6 21
8 48 22
9 37 N 23

10 34 c» 24
11 40 t» 25
Morg. 26

12 47 27
1 58 28
3 13 29
4 32 Abds. 30

Taqeslange. D Aufgang. (-) Unterg.
Dm 1 13 St.27M. 5 1 hr 16 M. 6 Uhr 43 M.

11 l2 47 5 36 6 23
21 12 7 5 56 6 3

Nachtlänge.
10St.33M.
11 13
11 53

B 2



Dctober 1826."-

Sonnt.
1 19.Crntef.Mont. 2 Vollrad

Dienst. 3 Ewald
Mittw.
Donn. 5 Fides
Freit, 6 Charitas
Sonn. 7 Sy es

Himclserschcinungen^ L I Alt. Sevt.
-Zichtbrüchigen, Matth. Y. Ep. Ephes. 4.

21'N. L 8-

d Z rechtl. ^ in

2 ist eine halbe St. als
LinK> L m Erdn. Abd.
St. sichtb. 8 ist unsichtb. /
2!-wird in d.Morgendam-

?inL. L c? ?. merg

19 14.n.Trm.
2» Fausta
21 M. Ev.
22 Moriz
23 Joel
24 5?. Empf.
!25 Klcophas

Sonnt.
Mont.
Dienst.
Mittw.
Donn.
Freit.
Sonn.

W. Vom hochzeitlichen Kleide. Matth, 22. Ep. Ephcs. 5.

8 20.n.Trim -^7.59'V. sichtb. ö' ^ 26 15. «> Tr.
9 Dionysius L §-<^ >u . zeigt arp 27 Kos.u.D.10 A'malia sich anderthalb Stunden arr 28 Wenzel
11 Burchard amAbendhimel.'K größte >( 29 Michael
ILEHrenfricd A.in- 2 -. östl.Ausweich. X 30Hieronym.
13 KolomannOb. 8T-v. d.S. K X 1 DA- R.
14 Wilhelm, geht um IQU.AbdS. unter- V j2 Leodegar

42 W. Von des Königschcnkrankem Sohn.
Sonnt.
Mont.
Dienst.
Mittw.
Donn.
Freit.
Sonn.

15 21-ü.Tr.
16 Gallus
17Florentina
13 Luc. Ev.
19Ptolcmaus
20 Wendelin
21 Ursula

10.37.N. H steht
NM 5 u. Morg. in

Süd. Heitere und kühle

Schlacht b. Leipzig 1813.

8-nIX. L'n

u.Erdf. H rückl. Wit-

terg. zeigt sich über L

Loh. 4 . Ep

8

Ephcs. S.
3 16. n. Tr.
4 Franz6 Fides
6 Charitas
7 Spcs
8 Pelagia
9 Dionysius

Sonnt.
Mont.

.Dienst.
Mittw.
Donn.
Freit.
Sonn.

43 W. Vom Schalksknecht, Matth. IL. Ep. Phil. 1.
22 L2.n.Tr.
23 Severus
24 Salome
25 Adelheid
26 Amandus
27 Sabina
28 Srnr.I.^

LH. Stund eoorAufa.
Din 17h. der Sonne. ?

3.40'V. ist 3 Vier¬

telst. als Abendstern

sichtbar. F zeigt sich über
2 Stunden nach Unrerg-

L2j,. der Sonne, ».geht

10 17. ». Oe.
11 Lurchard
12 Christfried
13 Tilemanit
14 Kaürtus
15 Hedwig
16 Gallus

Sonnt.
Mont.
Dienst.

44 W29 b
30
31 Wolfq.

Vom Ainsgroschcn, Matth. 22. Ep. Phil, z

23. a.Lr. gegen halb 9 Uhr unter.!

Harkm. jL- Unstchtb. D M.2 12'V. Finstern-!M

17 18 . n. Tr.
18 Luc. E»-
19 PtokcmauS

i Ballenstedt. Leipzig, Einlauten der Messe. L Cönnern, Dingelstedt,
Z Groß-Alsleben, Dardesheim, Ferichow, Seehausen bei Magdeb. 4 Drossen.
r Trisack, Kvritz, Lcitzkau, Oebisfelde, Sandau. s Nicmcgk, Scyda, Stor¬
kow, Werben. 8 Elberfeld, y Belzig, Bibra, Copnick, Pren low, Salzwc-
del, Schwedt, Krcbbin, Zehden. , IO Derenburg, Gransee, Hadmerslcbe»,
Hertstcdt. Rathenow, Spandau, Staßfurth. 11 Wittenberg. 12 Ackcn an der
Elbe, Ariern, Leipzig, Zahltag, Potsdam, izArneburg, Krmsleben, Loburg,
14 Fehrbellin. lü Frcyburg, Gardclegcp, Halberstadt, Loburg, Magdeburg
(Neustadt), Wollgaft, ;7 Wernburg, Eislchen kAlist.), Heringen, Oschrrsle-



Mond-Wechsel und

Wrtterunq.

,? Sonnt- d. 1. Oktober
gegen halb 5 U. Nachm

' der neue Mo n d.
Sonntag den 8. Ok¬

tober um 8 Uhr Bormit¬
tags d. erste Viertel-

Sonntag den 15. Ok¬
tober gegen 3 Viertel
auf 11 Uhr Abends der
volle Mond.

Dienst, d. 24. Oktober
' 3 Viert, auf 4 U. Morgs.
das letzte Viertel.

. Dienstag den 31 Ok¬
tober ein Viert, auf 3 U.
Morgs. d. neue Mond.

.'bcn, Wallhausen. 18 Bennc-
kcnstein, Landsbcrg tAlt-),

^Landsbrrg gld.W., Priizerbe,
v Schönwaldc, Zossen. igAnger-
, münde. BrandcnburgtNeust.),
>Lc»zcn, Licbcnwalde, Stoll-

r,bcrg am Harz, Weferlingen.
(falbe a. d. M., Rcudamm,

j Schönebeck. 21 Golzen, Zch-
° benick. 2z Brchna, Buchholz

i.b.M., Elbingerode, Ellrich,
.Götzen,Mühlhausen, Schteu-
- ditz, Stendal, Wittenberg. 24
, Löbejün, Reuhaldcnsleben. 25

./iArendsee, Emmerich, Stolp
ab Becskow, Burg, Wuster¬
hausen. 27 Nordhauscn. 28
Wiehe. 2g Eckartsberga. Zo
Werli»,Neustadt-Eberswaldc,
Gräfcnhainichen, Merseburg,

^ Lsterburg, Pretsch. ZI Fürsten-
walbe, Gonu»ern,Harzgerode,

»Luckenwalde, Osterwieck, Per-
lcbcrg, Tangerinündc.

LAufg.jLUntg.^
! U. M.! U. M.

Abds.
5 24
5 50
6 24
7 6
7 54

— 8 50
9 56

11 8
Morg.

Abds.

12 21
1 32
2 44
3 64
5 1

4 55
5 18
5 45
6 18
6 55
7 40
8 32 -

9 32 N

10 36
cc>

11 45 7»
Morg.
12 56
2 12
3 80

4 50
6 15 Abds.

5 1

1
2
3
4
6
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

October
hat 31 Tage.

en
Taqeslanqe. T'Aufqang. G Unterg.

1 11 St. 25 M. 6 Uhr 17 M. 5 Uhr 42 M.
11 10 45 6 37 5 22
21 10 5 6 57 5 2

Nachllänge.
12St.35M,
13 15
13 55



Kovembrr 182S. Himelserscheinungen.
L Alt. Oct.

Mittw. i All. ex-r. L in K. Lin Erdn. ^ /
20 Wendclin

Do»n. 2 AL. See!. E K. stkb,tum4U.Mqs°
21 Ursula

Freit. 3 Gottlicb
L A. in Sd. u. zeigt sich s?

22 Kordula
Sonn. st Charlotte L F'.fastd.ganzeNacht.

23 Severus
a-l W. Von Zairi Löchtcrlein, Matth, h. Ep. Col. 1.

Sonnt,
ist dritthatd st. »aey

24 LS. n. Lr.
Mont. 6 Leonhard ^6.14'N. SUntera. 25 Crispin
Dienst. 7 Erdmann

^ -A 6' L-.L'N/.
X

26 'Amandus
Miltw. 8 Elandius

sichtbar. § glanzt über X
27 Sabina

lDonn. 9 Tbeodoc^ ZinsZ. ein« Stunde am X
28 SUN- E'

Freit. 10 Jonas Abendhimel. Stürmische V 29 Narcifsus
Sonn. 1 1 Mart. B«

istunsichtb. und »aste V 30 Hartman»
ab W, Vom Gräuel der Verwüstung, Matth. 24 Ep 1, Thess. 4.^Sonnt. 12 25. n. Tr. Witterung. H geht um 8

31 n. Tr.
Mont. 13 Eugen - Uhr Abends unter. H> 8

1 Nov. A.H.
Dienst. 14 Lcvin 5.0'N. Sichrb- tot. 8

2 AL. See!-
- Mittw. 15 Leopold Lin 8-undErdfn. H

3 Gottlieb
Donn. 16 Ottomar

^ Finst, 7 ,t u. 3 Kar H 4 Charlotte
Freit, 17 Hugo -Mrgs.inSüd, u. rcigtüch S 5 PetroniuS D
Sonn. 18 Gottschalk ^ LH- f«st d-e S 6 Leonhard ^
i ' a? W. Vom jüngste» Gericht, Matth. 2z. Ep . 2. P°triZ. ^ Z

.Sonnt. 19 26. ».Tr. cp in ganze Nacht, ßZ 7 2l. n. Lr.H
Mont., 20 Edmund 2s- geht gegen 3 Uhr Mor- 8 Claudius
Dienst. 21 M. Opf. .ms auf und ist über 3 N, 9 Theodor
Mittw. 22 Ernestine

^-6.51'N- (>)in^.
ich 10 Tryphon

Donn. 23 Clemens Stunven sichtbar. Np 11 Mart. B.
Freit, - 24 Lebrecht- 0 ' geht gegen halb 9 Np 12 Kunibert

' Sonn. 25 Katharina ^ 2s . " hr Abends unter. 13 Eugen
48 W. Von den 10 Jungfrauen, Matth, 2Z. Ep. 1 TH-lsts.

Sonnt. 23 27. n. Lr. Fcrrr:un- vsroa.i tiug oer
-2- 1422 . n, Tr.

Mont. 27 Lotl, Gestorbenen. gr> oft!. np 15 Leopold
Dienst. 28 Günther LinK. L Erdn. Agsw. M, 16 Ottomar
Mittw. 29 Noah /M12,26'N. Sichtb. / 17 Hugo
Donn. !30 Andreas * First, von d. D- 18'Gelasius

, i Wolzig, Emmerich, Königsberg in der Neumark. 2 Barby, Jürerbock,
Neustadt a, d D., Walbeck, Wegeleben, Wippr». 6 Wicsenthal, Delitsch,
Mannsfeld, Treuenbrietzen, Werder, 7 Erog-Ulsleben. Croppenstcdt, Kalb!
a, d. S.. Wilsnack, Aiesar. 8 Bserwalde i. d, N., Bismark, 9 Alslebcn,
Brandenburg (Mist.), Schwanebeck, Templin, 10 Neu-Ruppi.n, II Außiz
a. d, Elbe, Ereifenbcrg, Halle (Vorst, Rcum > iz Clötze, Frankfurt a, d, L.
Groningen, Oderberg, Quedlinburg, Seehauscn i, d. Llim,, Worbis. ij
Beelitz, Dahme, Dessau, Frisuck, Gcnthin, Helmstedt, Hornburg, Pritzwall,
Scehausen b, Magdb- 15 Bernau, Emmerich, Erfurt. i 5 Bernburg, Gehe^
fen- Lochen, Sandau, Teltow. 17 Wollinirstedt, iS Zahns, Zeitz, M Baruth,



Mond-Wechsel und § LAufg.^Untg.!
Witterung. j U. M. j U. M. ^

Montag den 6.
vcmbcr ein Vierte^

7 Uhr Abends dasViertel.

mitt. der volle M

'nebst einer sich
ren totalen Mond-

f i nsterni ß.

das letzte Viertel.

i vember gegen halb 1

Machmittags der nel
Mond nebst ein.

»finstern iß.

»LZ Potsdam,
le? SchraPlau.

i.heiligenstadt. Zo
Mrg (Nst.). Friedla
^städt, Wanjleben.

ichickt, um Makulatur

Abds.

5 46 1

f 6 42 2
e 7 45 3

G 8 56 4

10 12 5
11 27 6

- r> Morg. 7

12 ,37 8

1 48 9

2 55 10

4 3 11

5 9 12

Zlbds. 6 13 13

4 20 14

4 57 15
5 41 16
6 32 17

7 27
L?

18

8 25 19
9 29 20

10 38 21

11 50 S
22

Morq.
cs

23

1 4 24

2 19 25

3 39 26

5 0 27

6 20 Abds. 28

4 18 29

5 20 30

November
hat 30 Tags.

Den
Tagcslangc. TAufqanq. G Unterg.

1 9 St. 23 M. 7 Uhr 18 M. 4 U. 41 M.
11 8 46 7 34 4 . 25
21 8 12 7 51 4 9

Nachtlanqe.
14 St. 37 M.
15 14

15 ' 48



Hrmelscrscheimingcn^ § I Alt. N
Freit. 1 Arnold 8 -

19 ( ---
Sonn. 2 Candida L Z. Lchtum? i.' 20 stlmos

49 W . Bon Christi Einzug in Jerusalem, Matth. 21. Ep. Röm. Ist
Sonnt. 3 j Advent (I cQ unter, t-i ,.-igt 21 > ...
Mont. 4 Barbara

2 rückg. sich noa- iu:
22 Cöcilia

Dienst. Z Abigail Stt-nd- lr-' X 23 Clemens
Mittw. 6 Nicolaus ^8.3W. ' X 24 Chrysog.
Donn. 7 Antonia L rückg. - st. - i,- V 25 .9.,- . a> niü
Freit. 8 M. Empi tlnr , i-ch - V 26 Konrad
Sonn. 9 Joachim - geil 2. 1t. 'FSeeb.et 27 MaximuS

ao W. Ben den Seichen des jüngsten Tages, Luc. 21. Ep. Röm. 15.
Sonnt. 10 2, Advent aut Frostwetter. 9 8 28 1 . --a
Mont. 11 Waldein. siet.e Ul" 1 l. -i - . .

8
29 Saturnin

Dienst. 12 Epimach.
LmrZ.LErdf. H 30

Mittw. 13 Lucia h p . ch>o>>. - Hl Arn.
Donn. 14 Israel eb -. ' t. 2 -. N. b. " . . . II 2 Candida
Freit. 15 Johanna i 7 i.) §9 3 Cassian
Sonn. 16 Ananias chcn ^ b ch- - «Ni, §s 4 ^ - ia.ri!

51 W. Von Johannis Eesandschaft an Christum, Matth. >1. Ev. 1. Cor. 4.
Sonnt. 17 3, Advent stdent va'a - - . ' '' Z 2 -bf'-t t
Mont. 18 Christoph dar. getss .. i,- g «
Dienst. 19 Manasse 9 'Ihr '-!ba;.bx 7 Aqathon
Mittw. 20 Qua'. 4 IIP 8 77 lv. .
Donn.

21 Ly. Ap. * Np
9 Joachim

Freit. 22 Beata st 7 2 - 4- S MZ - 10 Judith
Sonn. 23 Jgna; st §in 2s.Wint. Ans. -Q- 11 DamasuS

52 W. Von Johannis Zeugnis!, Job, I. Er . PSonnt. 24 4. Ae'.li Kürästec Tag. s> 9a IX 12 b>- Allver-.
Mont. 25 H-Cl.-Ott. Unt. cst 5 Cl. NI

13 >' -a
Dienst. 26 '-st Qtn L in K- LErdn. a n r?

14 NicasiuS
Mittw. 27 J.ck-.CV.*

8 rechtl. L 8 - 8 leigt
15 ---- -t..

Donn. 28 An sch. K. F^II.II'N. F mI- 16 Ananias
Freit. 29 Jonath. W sich eine Halde St. 17 Lazarus
Sonn. 30 David T 2- T §- inderMor- Lrrr 18 Christoph

i W. Bon Simeon und Hanna, Luc. r. Ev. Ga!. 4., . ,
Sonnt. >81 N.Chkist^ grn-ämmrr«ng. js»>i9 ^

i Ermsleben, -Naumburg a. d. S. 4 Prenzlow, Schafstadt, Teupitz. z
Grausee, Hettstädt, Jerichow, Reuwcdel, Seclow, Spandau, Wittstock. i
Kossen. 7 Bitterscld, Oebisfelde, Saarmund, Wettin, gchdenick. 8 Arncburg,
Schönebeck, Seyda. ii Dingelstadt, Löbejün, Mällrose, Trcuenbrictzcn, Wit¬
tenberg. 12 Ascherslcbcn, Fürstcnwalde, Kclbra, Querfurt, Rathenow, Sten¬
dal. iZ Urcndscc. 14 Luckenwalde, Straußberg. 18 Barby, Benshausen,
Wuchholz i. d. M-, Cöpnick, Ellrich, Trebbin, Vicrradcn. 19 Beelitz, Buckow,
Conncrn, Oranienburg, Osterburg, Nhinow. so Wismark, Alt-Ruppin, Wer¬
ber, Sr Nauen, ss Pretsch. 2Z Kemberg.



Mond-Wechsel und I LAufg.^Untg.l
Witterung.

mitt. d. erste Viertel.

Decembcr gegen halb
Uhr Nachmitt. d. vol!
Mond.

>u. M.

Vormittags
Viertel.

das

ccmber ein Viertel
12 Uhr Abends
neue Mond.

große Augen, als er
. xrachtvollcnDecorationen sah.

Besonders richtete er seinAu-
? genmerk auf die sieden grie-
si chischen Weltweiten. Erfragte
k endlich einen hinter ihm sitzen-
f den, aber unruhigen Studen-
s ten: Wer sind diese sieben
l Männer dort?
s Bauer»! antwortete dieser,
l Das dachte ich mir auch.
» erwiederte der Bauer: denn

j sie haben eine so ruhige Hal-
L <ung.

Abds.
6 31 1

- 7 46 2

9 3
10 17

3
4

- 11 30 5
Morq. 6

s 12 38 7
cs 1 46 8

2 52 9

3 57 10
4 59 11
5 59 12

Abds. 6 56 13
4 13 14
6 8 15
6 7 16

7 11 kJ 17
8 20 18
9 30 19

10 41 N 20
11 54 s 21
Morg.

cs
22

1 7 23

2 23 24
3 40 25
4 58 26
6 10 Abds. 27

kJ 3 49 28
5 3 29

N
6 21 30

s
cs

—
* 7 42 31

December
hat 31 Tage.

Dm

Tageslange. GAufganq. T Unterg. Nachllänge.
1 7 St. 52 M. 8 Uhr 4M- 3 Uhr 56 M. 16 St. 8M

11 7 32 8 14 3 46 16 28
21 7 28 8 16 3 44 16 32

)(



Die vicr Quatember nach dem verbesserten Kalender. ^
1) Neminiscrre, den 15. Fcbr. 5) Criicis, den 20. Scptbr. 1

2) Trinitatis, den 17. May. 4) Lucia, den 20. December.

Don der Zeitrechnung des Jahrs 1826. i'

DuS gegenwärtige 1826sto Jahr der christlichen Zeit,

rechnuug wird von der Geburt Ehristi gerechnet. Es ist ein

Gemeiujabr von 365 Tagen oder 62 Wochen und einem Tage, l

und fängt mit dem Isten Januar deS neuen Sins an, welclieri
im alten Kalender der 20ste December ist. Das Osterfest!
fallt im neuen Kalender auf den 26. Marz, und im alten auf!

seinen 18. April, also 6 Wochen spater, so daß sic vom Osterfest!

abhangenden beweglichen Feste in diesem Jahr nach dem neue»!

Kalender fünf Wochen früher als nach dem alten gefeiert werde».!

Von den vier Lahrszeiten.

Der Frühling nimmt seinen Anfang den 21stcn März,

um 3 Uhr 69 Minuten Morgens. ^
Der Sommer nimmt seinen Anfang den 22sten Juniug^

um 1 Uhr 34 Minuten Morgens. !
Der Herbst nimmt seinen Anfang den 23stcn Septem-s

der um 3 Uhr 29 Minuten Nachmitiags. ^
Der Winter nimmt seinen Anfang den 22stcn Dccem-!

der um 8 Uhr 87 Minuten Vormittags. s

Von den Finsternissen des Jahrs 1826. !

Wir haben in diesem Jahre fünf Finsternisse, drei an dcri

Sonne und zwei am Monde, von denen in Europa nur eine!

Sonnen- und eine Mondnnsterniß sichtbar s-yn werden.

Die erste Mondfinsternis ereignet sich den 21. Mai

Nachmittags. Sie wird total, aber in unfern Gegenden

nicht sichtbar seyn. ^

Die erste Sonnenfinsternis-, tritt den 5. JuniuS

Abends ein und wird nur im südlichen atlantischen Occan ge¬
sehen werden. i

Die zweite Sonnenfinsternis am 31. October Mor-!

cns wird nur im südlichen Eismeer sichtbar seyn. !'

Die zweite Mondfinsternis, welche sich den 14. f

vember Abends ereignet, ist total, aber bei u»S nicht ins
- ganzen Dauer sichtbar. sl

Die dritte, am 29. November sich ereignende, Soii-fs

nsterniß wird fast in ganz Europa sichtbar seyn. ß

!



Verz eich n iß
der

Messen und Jahrmärkte
in dcn Regierungsbezirken von Magdeburg, Potsdam,

Merseburg, Erfurt re., so wie auch mehrerer im Auslande.

Wenn ein Markt in den Königl. Preußischen Landen auf einen Sonntag
fallt, wird solcher den Lag nachher gehalten.

i bedeutet den ersten. r den zweiten, z den dritten u.
nach, v. vor.

s. w., n. bedeutet

Ki'cken an der Elbe, r donner-
<Hstag nach Lätare, 2 dienst, nach
Trinitatis, Z dienstag vor Lau¬
rentius, 4 donnerst, vor Gallen,
wobei zugleich Wollen. u. jedesmal
Tags vorh. Viehm. gehalten wird.

Alsleben, 1 donnerst, vor Miseric.
Dom., 2 aufJohannis; falltJoh.

- auf einen sonnabend, sonnrag
oder montag, so wird der Markt
den donnerst, vorher gehalten, Z
donnerst, in der vollen Woche vor
Michaelis; fallt Michael auf ei¬
nen Sonntag, so ist der Markt den
donnerst, nachher, 4 donnerst, v.
Martini.

Alsleben (Groß) 1 bienst, vor Mi¬
seric. Dom., 2 auf Johanni, z
den Z Octbr., 4 den 7 Novbr.

Aiigermünde, 1 donnerstag vor
Aschermittwoch, zugleich Bieh-
und Pferdcmarkt, 2 dienstag vor

- Will, zugleich Woll-, Bich- und
Pferden,., z donnerst, nach Gal¬
le» Vieh - und Pferdcmarkt.

Arendsee, i mittw. vor Pauli
Bekehr., 2 dienst, nach Jndica,
Z Frvhuleichnamstag, 4 Marie
Geb., 5 mittw. v. S. Judä. Bei
den vier letzteren, Tages vorher
Bichm., 6 mittw. nach 2 Advent.

Arnebnrg, 1 mittw.in ders Woche
nach Ostern, den 5. April, 2 don¬
nerst. in der Z.Woche vocJohan-
»is den L. Luny, Z freilag in

der vollen Woche v. Gallen, 4 den
8. Dccbr. Bei 2 u. z ist Tags vor.
her Viehm.

Artern, 1 dienst, n. Quasimodog.,
2 donnerst, vor Gallen

Aschcrsleben, 1 aufHimmelf.,TagS
vorher Vieymarkt, 2 dienst, vor
Margar. und wenn Margar. auf
eine» dienst, trifft, ist der Markt
denselben Tag, Tages vorher
Biehm., z aufMichael, und wenn
Mich, aufden sonnab. oder sonnt,
fällt, ist der Markt den donnerst,
vorher, fällt aber Mich, auf ei¬
nen montag, ist selbigen Lag
Markt und zugleich Viehmarkt,
4 dienst, nach dem 2 Advent,
Tags vorher Viehmarkt

Außig an der Elbe, 1 Fab. Se-
bastian, 2 auf Margar , z auf
Bartholomai, 4 auf Martini

ALallenstädt, 1 Estomihi, 2sonnt.
nach Margar,, Z sonnt, nach

Michaelis
Barby, 1 donnerst, nach Cantate,
2 donnerst, nach Sim. Judä, z
mont nach dem Z Advent

Barulh, 1 mont. nach Jnvocavit,
2 mont. n. Cantate, z d. 2. mont.
11. Joh., 4 mont. vor Michael, 5
den 2 mont. vor dem 1 Advent;
bei jedem wird des sonnab. vor¬
her Viehm. gehalten

Beelitz, i dienst, n. Jnvocavit, »
dienst, vor Palmar., Z dienst, v.
Himmels., 4 dienst, nach Maria

»X



Heimsuchung, 5bienst. nachCru-
cistag, ü dienst, nach Mart., 7
dienst, vor Weihnachten. Jeder¬
zeit Tags vorher Flachs-, Hanf-
und am Montag vor dem 2 u. 5
Markt Vichmarkt ist

Beerwalde in der Ncum., 1 mittw.
n. Oculi, 2 mittw. n Cantate,
Z mittw. »ach dem z Trinit. ,4
mittw. n. Bartholin., 5 mittw.
v. Martini. Jedesmal Tags zu¬
vor Pferdemarkt

Beeskow, 1 donnerst, v. Palmar.,
2 freit, n. Himmelfahrt, Z don¬
nerst. v. Bartholom., 4 donnerst,
v. Allcrheil. Jedesmal Tags zu¬
vor Vichmarkt

Belzig, 1 mont. n. Jnvocavit, 2
mont. v. Johanni, Z mont. vor
Gallen, Vieh- und Pferdemarkt
den 1 November

Wennekcnstein, 1 sonnt, vor Lau¬
rentius, 2 mittw. nach Gallen

Benshausen, 1 mont. vor Ostern,
2 mont. ».Himmelfahrt, Z mont.
nach dem 17 Trinitatis, 4 mont.
vor Weihnacht

Berlin, 1 mont. nach Lätare den
6 März, 2 mont. nach Cantate
den 24 April, Z mont. den 12 Juni,
4 montag nach dem 7 Trinitatis-
Sonnt. den 10 Juli, 5 mont. nach
dem iz sonnt, nach Trinit., den
2r Aug., 6 mont. vor Allerheili¬
gen den 2Z Octbr. Jeder dieser
Märkte dauert von montag bis
sonnabcnd. Wollm. freitag den
16 Juni dauert LTage, denZwi-
schensonnt. ausgeschlossen. Bieh-
märkte: 1 auf dem Alexander-,
2 auf dem Schützenplahe: 1 eilf
Lage vor dem wirklichen Anfang
der Franks. Neminisc.-Messe den
y Febr., 2 desgleichen eilf Tage
vor der Franks. Mart. Messe den
z Rovbr., jeder >4 Tage dauernd.

Bernau, 1 mittw. nach Oculi, 2
mittw. vor Joh., z mittw. vor
Michaeli, 4 mittw. n. Martini;
Tags vorher immer Biehmarkt

Bernburg, 1 dienst, n. Jnvocav!,
Tags vorher Viehm., 2 dienst.

-. nach Miseric. 5 auf Mar. Heims.,
4 auf Egydi, Tags vorh. Viehm.,
5 auf Gallen, Tags vorh. Viehm.;

fallen diese drei letzten Tage au; >
eine» sonnab., sonnt, oder mont., l
soistdermarkt dendienst. darauf, i
6 den donnerst, nach Martini -

Bibra, 1 mont. nach Jubil., 2 j
mont vor Buchardi >

Biesenthal, i mont. vor Ascher- z
mittw., 2 mont. nach Johanni, .
Z mont. vor Martini. Jedesmal
Kram- und Vichmarkt i

Biemark, 1 den 8 Febr., 2 den ! §
i-;März, zdcn igApril, 4 de»6 ^
Septbr., 5 den-8 Rovbr., 6 den l

-oDecbr. Viehmärkke: 1 den 24 ^
April, 2 den 26 Juni, Z den ! -
2g Oktober

Bittcrfeld, 1 mont. vorHimmelf, -
2 auf Margarethe, Z mont. nach i
st Erhöhung, 4 donnerstag nach f
dem 1 Advent !

Blankenburg, 1 dienst, nach Oculi,
2 dienst, nach Bartholomäi

Brandenburg, Altstadt, 1 auf
Aschermiltw., 2 mittw. nach dem
1 Mai, Z donnerst, v. Mar. Geb.,
4 donnerst, v. Mich., g donnerst, v.
Martini. Jedesmal zugl. Viehm.

Brandenburg, Neustadt, 1 don¬
nerst. nach Oculi, 2 mittw. nach
Pftngsten, Z donnerst, nach Jo¬
hannis, 4 donnerst, nach Gallen,
g donnerst, v. dem 1 Advent; je¬
desmal zugleich Viehm.; Wollm.:
1 freit, nach Viti, 2 den freit, v.
Mich , z freit, n. dem i Advent

Braunschweig, 1 mont. nach Mar.
Licht»!., 2 mont. nach Laurent.
Der Großhandel gehet aber 8
Tage zuvor an. Auch 1 Jahr¬
markt 8 Tage vor Weihnachten;
Biehmarkt: 1 mont. nach Lätare,
2 mont. nach Joh.

Brehna, 1 mont. nach Judica, s
mont. vor Simon Judä

Breitenstei», Dorf in der Graf¬
schaft Stollberg-Roßla, sonntag
vor Margarethe

Brück, r mittw. v. OsternKramm.,
2 mont. u. dienst, vor Pfingsten,
ain 1 Tage Vieh- am 2 Kramm.,
z mont. u. dienst, vor Michaelis
Kram-, Flachs- und am 1 Lage
auch zugleich Biehmarkt

Brücken, dienst, n. Kreuzerhöhung
Buchhvlz in der Mark, x mont-



„ach Palm., 2 mittw. nach Pfing¬
sten, Lagt. vorh. Viehm., I m-ttw.
nach Bartholom., Tags vorher
Bi'hm., 4Mvnt.n.Gallus, sonnab.
vord. Viehm., 5 mo»t. nach dem
g Advent

Buckow, , dienst, v.Ostern, 2 dienst,
vor Pfingsten, Z dienst, vor Mi¬
chaeli, 4 dienst, nach g Advent.
Tags vorher jedesmal Biehmarkt

Burg hat 4 Jahr- und z Wollm.,
1 dienst, nach Oculi Krammarkt
2 donnerst, vor Himmels. Kcam-
markt. Tags vorher Viehm., z
dienst, v. Mar. Geb. Kramm., 4
donnerst, u. freit, v. Timon Juda,
Kr. Tags zuvor Viehm. Welt¬
märkte: 1 den >6 und 17 Fcbr.,
2 den ig bis ly Juni, Z den 12
bis 15 Oclobcr

albe (an d. Milde) 1 freit, n.
GregorVirh-, Pferde- u.Kram¬

markt, 2 auf Petri Paul, zugl.
Wollmarkt, z freitag ». Crucis,
zugl. Pferde-, Aich- u. Wollm.,
4 freit, n. Gallus, zugl. Vieh-
und Pferdemarkt

l Calbe au der Saale, siehe Kalbe
^ Clötze, 1 mont. vor Marie Verk.;

fällt Mar. Verk. auf einen mont.,
so wird der markt montags vor¬
her gehalten, 2 mont. vor Him¬
melfahrt, Z mont. v. Petri Paul;
fällt solcher auf einen mont., so
ist der markt montags vorher, 4
auf Michaelistag; fällt dieser
aber aufcincn sonnab. od. sonnt.,

. so ist Montag nachher markt, 5
mont. nach Martini; fällt dieses
aber auf einen montag, so ist er
Montag vorher

Cönner», 1 dienst, und mittw. n.
Jnvoc., donnerst. daraufViehm.,
2 dienst, und mittw. nach Palm.,
zugl. Viehm., g dienst, u. mittw.
nach Eraudi desgleichen, 4 mont.
in der vollen Woche »ach Michae¬
lis, dienst, und mittw. nachher

i Flachs, und Viehm.; fallt Mich,
auf einen montag, so wird der
markt i» der folgenden Woche
gehalten, 5 dienst, nach Luciä,
u. wenn huciä auf einen dienst,
fallt, denselben Lag. Wollmarkt
auf Bartholomäus den 24 Aug.;

fällt dieser auf einen sonntag, so
ist der markt Tags vorher

Cöpnick, 1 mont. vor Ostern, -
mont. vorLaurent., z den 1 mont.
v. Gallus, .s mont. ». dem Z Adv.
Jedesmal Vieh- und Kramm.

Cottbus, 1 mont. n. Quasimod.,
2 montag nach Aegidi, zugleich
Vieh- u. Pferdcm. Wollmärkte:
r donnerst, nach Exaudi, 2 don-
derstag nach Aegidi

Cöthen, 1 dienst, nach Septuages.
n. mont. vorher Viehm., 2 dienst,
n. Cantate, z dienst. v.Margar.,
4 dienst, vor der Michaeliswoche
u. mont. vorher Viehm., 5 dienst,
vor der Andrcaswoche, oder vor
dem 1 Advent

Cüstrin, 1 mittw. n. Sexagesima,
2 mittw. ». Mis. Dom., Z mittw.
n.Mar. Geb. Jedesmal den Tag
vorher Pferde- und Viehmarkt

Crovpenstädt, > dienst, n. Oculi,
2 dienst in der Martiniwoche

r^abme im Qucrfurtschen, i
dienst, nach Miseric. Dom., 2

dienst, nach Viti, Z dienst, nach
Egydi, 4 dienst, nach Martini,
Tags vorher jedesmal Viehm.

Dardesheim, 1 dienst, n. Judica,
Kram- und Viehm., 2 dienst, n.
dem Erntefeste desgleichen

Delitzsch, 1 freit, in der Fastnacht»,.
2 auf Petri Pauli; fällt dieses
auf einen sonnab., so ist der markt
den 28 u. 2y Juni, fällt es aber
auf einen sonnt., so ist der markt
Tags darauf, z mont. nach Aller¬
heil. ; falle dieses aufeinen mont.,
so ist der markt 8 Tage nachher,
jedesmal zugleich Vievm.

Dercuburg, dienst, vor Galli Bieh-
uud Krammarkt; fällt aber auf
einen dienst, das jüdische Lau-
berhüttensest, so ist der markt
dienst, nach Gallen

Dessau, 1 auf Reminiscere, 2 den
crst.n sonnt, nach Triuit., z auf
Egydi, 4 dienst, nach Martini

Dingelstedt, 1 mcmt. nach Gertrud
2 mont. nach Mar.Magdl.,Zmonk.
nach Michael, 4 mont. n. Nicolai.

Dvmmitzsch, e mont. nach Pauli
Bekehrung, zugl. Viehm.; fällt
Pauli Bekehr, auf einen mout.,



Z

so fst der Markt den mont. dar«
auf, 2 mittw. vor Himmelfahrt,
zugleich Viehmarkt, Z auf Bar-
thölomai desgleichen

Drosscn i mirlw. vor Palmarum,
2 mirlw, v. Himmels., A mitlw,
n. Johanni, 4 mitlw. n. d, Ernd-
tefest. Jedesmal Logs vorher
Bieh - u, Pferdemarkt.

Düben, i donnerst, nach Jnvoc.,
Tags vorher Vichm., 2 den Tag
nach Himmels., Z mont. v. Bar¬
tholom., Tags nachher Biehm.;
fallt Barthol. auf einen monr.,
so ist der markt denselben Tag

/'Lckartsberga, l freit, u. sonnab.
^!l>in der Osterwoche, 2 drei Tage

vor Allerheil. Kram-, Roß - und
Wielunärkte

Egeln, r dienst, nach Sexagesima
zugleich Wiehm., 2 dienst, nach
dem sonnt, n. Phil. Jac.; fällt
aber der Bußtag alsdann, so ist
der markr 8 Tage vorher, Z dienst,
nach dem sonnt, nach Mar. Geb.,
zugleich 2 Tage Wollmarkt

Eilcnburg, i mont. n. Jnvocavir,
2 mont. nach dem -8- Aua. Je¬
desmal sonnab. vorher Viehm.

Eislcben (Allst.), i mont. nach
Rcmin. Noß - u. Biehm., dienst.
Kramm., 2 dienst, v. Joh.; fallt
Johannis auf einen dienst., so
ist denselben Tag markt, z dienst,
in der Mauritiuswoche, Tags
vorher Roß - u. Biebm., 4 dienst,
n. Gallen; fällt Gallen auf einen
dienst., so ist der marktdens. Lag

Eisleben (Neustadt), i dienst, nach
Rogate, 2 dienst, vor d. 1 Advent

Elberfeld (im Belgischen), 1 den
2 sonnt, im Mai, 2 den 2 sonnt,
im October, dauern 10 Tage

Elbingerode am Harze, i mont.
n. Cantate, 2 monr. nach Gallen

Ellrich, 1 mont. n.Latare, 2dicnst.
n. Pfingsten, Z mont. n. Gallen,
4 monr. nach dem Z Advent

Emmerich, 1 den ersten sonnt, n.
Maria Heimsuchung, 2 mittw.
vor Sim. Judä, z den 1 mittw.
nach dem vorigen, 4 den 2 mittw.
naästdem vorigen; bei den Z letz¬
ten ist zugleich Biehmarkt

Erfurt, r Jahrmarkt den i sonnab.

nach Frohnlcich., 2 den sonnab.
n.Mar. Geb., Z de» 1 mittw. n.
Mart., 4 den ersten Montag nach
Reminiscere Roßm. Die Jabr-
märkte dauern g Tage, der Roßm.
nur 1 Tag.

Ermslcben, i freit, und sonnab.
vor Jndica, 2 freit, und sonnab.
v. Gallen; fallt Gallen den freit.,
so ist inarkt an demselben Tage,
Z freit, u. sonnab. v. dem 1 Advent

i^ehrbellin, r den dienst, nach
V Gregor, 2 den mittw. v. Mar.

Heims., 'g sonnab. v. Gallus, je¬
desmal Tags vorher Biehmarkt

Frankfurt a. Mann, 1 den Oster¬
dienst., 2 auf Mar. Geb.; wenn
Mar. Ged. auf den mont., dienst.,
oder mittw. fällt, fängt die Messe
den sonnt, zuvor an, fällt aber
Mar. Geb. auf den donn., freit,
oder sonnab., fängt die Messe
den mont. nachher an, fällt aber
Mar. Geb. ans den sonnt., so
fängt die Messe den sonnt, an

Frankfurt an der Oder, 1 mont.
nach Reminiscere den 20. Fcbr.,
2 mont. nach Margarethe den 17.
Juli, Z mont. nach Martini den
iZ Novbr. Diese Messen nehmen
schon 8 Tage vorher ihren Anfang
im Großen

Fceyburg a. d. Unstrut, 1 mont. u.
dienst, n. Neminisc., freit, zuvor
Roßm. u. sonnab. Viehmarkt, 2
mont. und dienst, nach Gallus,
sonnab. vor Gallus Vichm.; fallt
Gallen montags, so ist markt an
demselben Tage

Freyenwalde in d. Mark, 1 mittw.
n. Lätare, 2 mittw. vor Laurenz,
z mittw. vor dem ersten Advent.
Bei den 2 ersten markten ist TagS
vorher Viehmarkt

Friedland in der Niedcrlausitz, >
donnerst, u. freit, nach Ostern,
2 donnerst, u. freit, nach Trinit.,
z donnerst, u. freit, vor u. zu
Aegidi, 4 donnerst, und freit, vor
dem ersten Advent; donnerst, ist
jedesmal zugl. Pferde- u. Viehm.

Frisack, > dienst, n. Ouasim., s
dienst, v. Mer. Heims., g donnerst,
n. Michaeli, 4 dienst/n. Mocr.
Jedesmal Tags vorher Viehm.



Fürstenwaldo, t dienst. v. Ascher-
miitw,, 2 dienst, nach Rogate, z
bienst, vor Barthol., 4 dienst,
nach Sim. Juda, g dienst, nach
dem 2 Advent. Tags vorher im¬
mer Vrebmarkt

/LLardeleaen, 1 dienst. n.Jnvoc.,
>2^ 2 dienst, n. Quasim., Z dienst,

nach Peier Paul, 4 den loOctbr.,
5 dienst, vor dem 1 Advent

Gehofcn, 1 donnerst, n. Cantate,
2 dennecst. nach Martini

Genthi», 1 dienst, nach Judica,
2 dienst, nach Eraudi, ^ dienst,
n. st Erh., 4 dienst, in der vol¬
len Woche nach Mart. Jedesmal
T»gs vorher Bieh- u. Pferdcm.

Esrbstädt, 1 nüttw. nach Ziemi-
niscere, sonnab. vorher Lied-und
Pferdem., 2 dienst, v. Hiinmelf.,
z dienst, zwiscden Mar. Geburt
lind st Erhöh.; fallt Mar. Geb.
auf eine» dienst., so ist markt
denselben Lag, 4 donnerst, vor
dem 1 Advent, zugleich Flachsm.

Eernrode, 1 dienst, nach Pfingsten,
0 auf den Tag Michael

Eolzen b. Baruth, Krammarkte:
1 d. 6. März, 2 d. 2Ü. Juny, z
b. 24. August, 4 d. 2Z. Octbr.
Wiehm. i d. 4. Marz, 2 d. 2Z.
Juny, Z d.2Z.?kug., 4d.2r.Octb.

Gonlinern, 1 dienst, n. Estomihi,
Krainm.; 2 dienst nach Trinit-,
auchPferde- u. Wiehm.; Z dienst,
n. Sim. Judä, zugleich Biehm.

Goslar, r auf Jubilate, 2 auf
den Unsch. Kindertag. Liehm.:
r den 2 so»nc. nach Philippi Ja¬
cob!, 2 monrag nach Burchardi

Eräfenhainichen, 1 mont n. Re-
minisc., 2 mont. nach Cantate,
Z mont. nach dem ersten Trini¬
tatis, 4 donnerst, nach dem io
Trinit., 5 den Lag nach Michae¬
lis. Beym r. 2. u. 4. zugleich Vicb-
inarkt, und bei dem Z und g. ist
aber auch zugleich Wollmarkt,
b den 2y Oct. Kram- u. Biehm.
Wenn der 2y. Oct. ein sonnt, ist,
wird der Markt Tags darauf
gehalten

Gransee, > freit, vor Palmarum,
2 monr. n. Trinitatis, ^ bienst,
v. Gallus, 4 dienst, v. vcm 2 Adv.

Jedesmal Tagt vorher, beim L
Markt jedoch an demselben Tage
Bieh- u. Pfcrdem.

Grcifenbcrg in der Uckermark, »
donn. v. Himmels., 2 auf Mart.

Groningen, 1 mont. nach diogate,
2 den mont. nach Martini

adnierslebcir (Heimcrsleben, )
> dienst, und mittw. in der

vollen Woche n. Ostern, 2 dienst,
und n'.itlw. vor Gallen, jedesmal
d ienst, zugleich Liehm.; fallt Gal¬
le» aus einen dienst., so geht
der markt denselben Tag auch an

Halbcrstai1 auf dem Domplatz:
mont. nach Latare, 2 auf dem
markt: aiisViri; wenn Vitus den
sonnt, fallt, so ist der markt mont.
daraus, Z aus dem markt: auf
Gallentag; wenn Gallen auf ei¬
nen sonnt- fällt, ist der markt
montags darauf

Haldensleben (Neu-), Kram-,
Pferde - und Wiehm. l bienst, v.
Eeptuag., 2 dienst, vor Pfingsr.,
Z dienst? nach Barthol., 4 dienst,
vor Simon Juda

Halle an der Saale, r donnerst. >1.
sreitag nach Judica, 2 mont. v.
-f Erhöh., beide in der Stadt,
Kram- und Bichmärkte. Fallt
1'Erhöh, aus einen mont., so wird
der markt a» demselben Tage ge¬
halten. A Borstadt Reumarkt
den Martini BischofsJahrmarkt.
Jahr- und Bietzmärkre in det
Borstadt Glaucha 1 mittw. nach
Pfingsten, - auf Laurenz

Harzgerode, i Lichtm., 2 Phil.
Jac., Z Mar. Heims., 4 Sim.
Judä ; fallen diese Lage sonnob.
oder sonnt., so ist der ma.kt
dienst, darauf

Havelberg, i dienst, und mittw.
nach Quasim., 2 dienst, u. mittw.
vor Mar. Geburt, z dienst, und
mittw. vor Catherine. Jedes¬
mal Tags vorher Bichmarkt

Heiligenstavt, 1 mittw. vor Fa¬
bian Sebastian, 2 mittw. vor
Lätarc, Z mittw. vor Rogate, 4
mittw. v. Alexi, 5 Mittwoch vor
Michaeli, 6 Mittwoch vor dem
r Advent

Helmstedt, 1 dienst, nach Judica,



»dienst. vorMargar., z dienst,
vor Mar. Geb., 4 dienst, nach
Martin Bischof. In der Borstadt
Neumarkt 1 donnerst, nach Petri
Stuhls., 2 acht Tage nach dem
Weferlinger Gallenmarkt

Heringen, 1 mont. vor Jacobus,
2 dicnstag nach Gallus

Herford, 1 Fastenm. jeden donnerst,
in den Fasten, und zwar den y,
16 und 2z Februar, d. 2, y u. 16
März und mittw. den Zo März
sind Pferde- u. Viebm. Neustadt
2 Mitfastcnm. d. 2 März Pferde-,
Vieh-u. Kramm., Altstadt zmitt-
woch vor Ostern. Neustadt und
Berg 4 die sogenannte Vision vom
iy bis incl. 2z Juni. Radcwich
5 den ig, iy u. 20 Oktober auch
Fcttviehmarkt. Altstadt 6 Tho¬
masmarkt d. 21. Decbr. Pferde-,
Vieh- u. Krammarkt

Hettstädt, 1 dienst, nach Judica,
2 dienst, nach Margarethe, Z
dienst, vor Gallen, 4 dienst, nach
dem 1 Advent

Hornburg a. d. Ilse, 1 dienst, n.
Lätare, Kram- und Viehm., 2
dienst, n. Mart, und auf Mart.,
wenn es auf den dienstag fällt,
ebenfalls Kram- und Bichmarkt

Hoyerswerda, 1 mont. v. Fastn.,
2 mont. nach Cantate, Z montag
»or Michaeli. Jedesmal zugleich
Viehm., beim 2 und g zugleich
Wollmarkt

Jericho«, 1 dienst n. Quasimod.,
2 dienst, nach Joh., z dienst,

nach Michaeli, 4 dienst, nach dem
1 Advent. Jedesmal Tags vor¬
her Viehmarkt

Joachimsthal in d, Mark, 1 mittw.
nach Oculi, 2 mittw. nach Joh.,
Z donnerst. vorMichaeli, zugleich
Vieh- und Pferdemarkt

Jüterbock im Fürstenthume Qucr-
furt, 1 mittw. n. Reminiscerc
Flachsmarkt, donnerst. Viehm.,
Krammarkt die beiden folgenden
Tage, 2 mittw. vor Pfingsten,
Woll-, Flachs-, Kram- u. Vieh¬
markt, Z donnerst, in der vollen
Woche vorJohannis Vieh-, freit,
und sonnab. Kramm., 4 donnerst.

in der Woche nach Laurentii bis
sonnab. zugleich Vieh-, Pferde-,
Rind-, Ziegen-, Hammel - un)
Schafviehmarkt, 5 mittw. in de
vollen Woche ».Michaelis Woll-.
Flachs- und Viehm., Tags dar¬
auf Kramm., ü donnerst., freit,
und sonnab. in der vollen Woche
vor Martini, Mittwoch vorher
Flachsmarkt

albe an der Saale, 1 dienst,
vor Himmels., 2 dienst, nach

Mar. Geb., Tags vorher Vicinn.,
z dienst, nach Ällerhcil. Wollm.:
1 vom r bis 8 Juni, 2 den iö u.
17 September

Kelbra, Schwarzb., in der grld.
Aue am Flusse Helm, r dienst,
nach Nogate, 2 dicnstag vor
ss Erhöhung; fällt Kreuzerhöhung
auf den dienst., so fällt der markt
auf den dienst, vorher, z dienst,
nach dem 2 Advent

Kemberg, 1 sonnab. vor Jnvoc.,
2 sonnab. vor Palmar., g mont.
und dienst, nach Rogate, zugl.
Viehm., 4 mont. und dienst, vor l
Michaeli, zugl. Biehmarkt; fällt i
Mich, auf einen sonnt, od. mont., ^
so ist der markt 8 Tage vorher,
fällt es aber auf einen dienst.,
so wird nur mont. markt gehal¬
ten, 5 sonnab. vor Weihnachten
Krammarkt

Königsberg in der Neumark, 1
den 2 mittw. n. Lätare, 2 mittw.
nach dem 14 Lrinit., z mittw.
Allerheiligen, Tags vorh. Vich-
und Pfcrdcmarkt

Kremmen, 1 donnerst, n. Lätare,
2 dienst, vor Joh., z donncrstag
vor Dionisius. Jedesmal TagS ,
vorher Bich- und Pfcrdcmarkt

Kyritz, r dienst, nach Lätare, 2
dienst, nach Lrinit., z donnerstag
nach dem 18 sonnt, nach Lrinit.
Jedesmal Tags vorher Vieh- u.
Pferdemarkt
Oandsberg a.d. Warte, 1 mittw.

^>nach Jnvocavit, 2 mittw. nach
dem 1 Lrinit. sonnt., 5 mittw.
vor Peter und Paul, 4 mittw.
nach 21 Lrinit.; den Lag vorher
ist immer Pferde- u. Viehmarkl ^
und an den 2 letzten Märkten auch '



Wollmarkt; der erste Wollmarkt
am n Juni dauert S Tage

Landsberg (Alt-), i montag nach
Rcmi»isc.,2 mont. n. Mar. Heimst

: Z mittw. nach Gallus. Jedesmal
zugleich Bich- und Pferdem.

l Landsbcrg bei Leipzig, i mont. n.
Miser. Dom., 2 mont. nach dem

i 1 Sept. Jedesmal zugl. Biehm.
^ Laucha, 1 mont. n. Lätarc, sonnab.

vorher Biehm., 2 sonnab. vor
Mart. Luther Biehm., montags
darauf Krammarkt

Lauchstadt, 1 Tag nach Himmels.,,
2 mont. nach Barthol.

Leimbach, 1 mont. v. Mar. Heimst,
2 montag vor Michaelis; fallen
diese auf einen mont., so wird
der markt denselben Tag gehalten

Leipzig, Neujahrmessc, Böttchcr-
woche den 2g. December 1825,
Einlauten der Messe den 1. Ja¬
nuar, Zahltag den 12.Januar.—
Ostermesse, Böttcherwoche d. y.
April, Einlauten den 16. April,
Zahltag d. 27 April. — Michae-
lismcsse, Böttcherwoche den 24.

> Scptbr., Einlauten d. r Octbr.,
^ Zahltag den 12. Oktober

Lcitzkau, r donnerst, nach Ostern,
2 donnerst, n. Michaelis

Lenzen, 1 dienst, nach Jnvoc., 2
dienst. vor Joh., 5 dienst, nach
Bartholom., 4 donnerstag nach
Gallus. Jedesmal Tags vorher
Biehmarkt

Liebenwalde, 1 dienst, n. Judica,
2 donnerst, n. Johanni, z donneest.
nach Gallus. Allezeit Tags vor¬
her Biehmarkt

Liebcnwccda, r mont. nach Oculi,
- 2 den Tag n. Himmels., z mont.

nach Kilian, 4 mont. n. Egydi.
Noß- u. Bichmärkte: r sonnab.

^ v. Oculi, 2 den Tag v. Himmels,
z sonnab. vor Kilian, 4 sonnab.
vor Egydi. Wollm.: 1 am Him¬
mels. Lage, 2 sonnt, n. Egydi.
Wenn Kilian u. Egydi auf einen
sonnt, fallen, so wird sowohl der
Roß- u. Biehm., als auchÄram-
markt, 8 Tage spater gehalten

Loburg, r freit. vorQuasimodogen.
Kram-, Tags nachher Biehm.,
2 Peter Paul Kramm. 5 mont.

vor Bartholom. Kram-, Tags
nachher Biehm., 4 freit, vor Gal¬
lus, Wollmärkte: 1 auf Petri
Pauli, 2 aufGalli, dauern zTagc

Löbejün hat Z Jahrmärkte und
stehet ein jeder 2 Tage, 1 bienst,
und mittw. n. Judica, 2 dienst,
und mittw. v. S. Juda, zugleich
Flachsmarkt, z mont. und dienst,
nach dem 2 Advent. Jedesmal
zugleich Roß- und Biehmarkt

Lübben in der Riederlausitz, Jahr¬
märkte 1 mont. n. Oculi, 2 mont.
n. Exaudi, zden 2. montag nach
Egydi, 4 den 2. mont. nach Mar¬
tini zugleich Wollm. Bei allen
diesen 4 Jahrm. ist freit, vorh.
Schweine- und sonnab. Vieh- u.
Pferdemarkt; ferner Viehmärktc r
1 sonnab. n.Trinit. d. 2oNovbr.,
2 sonnab. n. M. Heims., z sonnab.
n. dem 8 Trinit., 4 den zweiten
sonnab. nach Michaeli

Luckenwalde, 1 mont. nach dem 2
Epiph., 2 dienst, n. Jubil., z
dienst, in der 2 Woche v. Johan¬
nis, 4 mittw. vor Mich., 5 dienst.
vorAllerh., 6 donnerst, nach dem
2 Advent. Den 2 und z ist zugl.
Noß- u. Biehm., den 4 u. 5 aber
Roß-, Vieh- und Flachsmarkt

Lützen, 1 mont, n. Lätarc, 2 mont.
in der Bartholom. Woche, Z mont.
nach Mart. Roß- u. Biehm.: 1
sonnab. v. Lätarc, 2 sonnab. v.
Martini

Lychen, r dienst, nach Reminiscere,
2 donnerst, v.Johanni, z donnerst,
nach Martini. Jedesmal zugl.
Bieh- und Pserdemarkt

Hdagdeburg(Allst.), Hatz Jahr-
^vkniArsre, 1 Messe u. 2 Wollm.,

1 Fastenm. den mont. n. Septuag.,
und dauert 6 Tage, 2 Osterm.
mont. nach Quasimod., steht ü
Tage; der Großhandel und der
Berk, der Fabrikwaarcn gehet 4
Tage vorher an, z der Psingstm.
fängt montag nach dem > sonnt,
nach Trinit. an, 4 die Heermcsse
auf dem Neum. nimmt ihren An¬
fang vom Lage Mauritii, und
dauert bis Michaeli, mithin volle
8 Tage. Bei dieser Messe fängt
der Großhandel und der Verkauf



der Fabrkkwaaren den donnerst,
vor der Mauritiuöwoche an, ohne
Unterschied, ob der Mauritius-
tag auf einen der 4 ersten oder
der 5 letzten Wochentage fällt, 5
der Wollm. den 24—27 Juni

Magdeburg (Neust.), im alten
Lkeile, haltVicch-u. Krammarkt
auf den 14 Oct.; fallt dieser Lag
auf einen sonnab. oder sonnt., so
ist den ment, darauf markt; im
neuen Lheile: freit, n. Estoinihi
Kram- und Pferdemarkt

Wannsfeld, 7 auf Mar. Reinig.;
fällt dieses auf einen sonnab. od.
sonnt., so ist inont. darauf markt,
2 auf Himmelst, z montag vor
Martini; fällt Martini montag,
ist den Lag markt

Merseburg, 1 mont. nach Oculi,2 mont. vor Johannis, Z mont.
vor Laurentius, 4 mont. nach
Simon Judä

Merseburg, Vorstadt Neumarkt,
1 sonnab. vor Quasim. Roß - u.
Viehm., mont. nachher Kramm.

Miltenwalde, Z große Jahrm., 1
dienst, vor Pfingsten, 2 dienst,
nach Laurenz., Z den 2. dienst, v.
Milch., jedesmal Kram- u. Pftr-
dem. und Lags vorher Viehm.
Stoch g kleine markte: 1 mittw.
vor Fastn., 2 mittw. vor Ostern,
Z mittw. nach dem Z Advent

Möckern, 1 dienst. n.Lätare, zugl.
Viehm., 2 dienst, nach Marie
Hcimsuch. Kram-, und 2 Lage
Wollm., Z dienst. 11. Mar. Geb.
Kram - und Bicbm., 4 dienst, v.
dem 1 Advent Kramm.

Mohrin, 1 den lü u. 17 März, 2
75 m lü Juni, g 27 il. 22 Scp-
temoer. JedeSmal Lags vorher
Pferde- und Biehmarkt

Mücheln, 7 mont. und dienst.nach
Estoinihi, 2 mont. u. dienst, nach
Nogatc, g mitlw., donnerst, und
freit, n. Matthäi, zugl. Viehm.

Mühlhausen, 7 mont. v. Pflügst.,
s mont. nach Margar., g mont.
nach Gallen. Roß - und Viehm.:
> den 21 Sept., 2 den 2.4 Oct.;
außerdem noch vier markte, wel¬
che jedesmal am Quatcmbermitt-
woch gcbatrcn werden, und zwar

mittw.: 7 nach Jnvoc., - nach
Pfingsten, Z nach dem 76 Lrinit.,
4 nach dem Z Advent

Müllrose, 1 mont. vierzehn Lage :
nach Ostern, 2 mont. in der vol- ^
len Woche vor Mich., Z mont.
nach dem 2 Advent j

Müncheberg, 1 dienst, n. Lätarc, l
2 dienst, nach dem 4. Lrinit., g
dienst, nach dem ib. Lrinit., 4
den 28. Novbr. Tags vorh. je- ^
desmal Vieh- u. Pferdem.

^^-auen, jeder der nachstehenden
4 Märkte dauert von jetzt a»

nur 7 Lag und ist jedesmal zugl.
Vieh - und Pferdemarkt, 7 mont.
v. Lichtmess., 2 donnerst.». Qua-
simcdogcniri, g donnerst. n.Cru-
cis, 4 donnerst, in der vollen
Woche v. Weihnachten, 5 Frei¬
märkte: 7 dienst, auf Fastnacht,2 dienst, vor Ostern, Z dienst, v.
Pfingsten, 4 mont. vor Margar.,
5 dienst, vor Martini. Zu den ^
5 Freimärkten ist den auswärti¬
gen Gewerbetreibenden der Zu¬
tritt nicht gestattet

Naumburg an der Saale, 7 mont.
nach Palmar. Jahrm., 2 Petri >
Paul-Messe und Roßm. auf Joh.
den 24 Juni bis L Juli, z den
24 Sept. Viehm.; fällt der 24
Scptbr. auf einen sonnt., so fängt
der markt den 25 an, 4 den 1
bis 7g Decbr. Wintermesse

Ncbra, r mont. nach Kilian, s
den mont. vor Marie Geburt

Nendamm, 1 mitlw. n. Gertraud,
2 mittw. n. dem 4 Lrinit., zu¬
gleich Wollm., Z mittw. v. Mar.
Geb., 4 freit, n. Gallus, zugleich
Wollmarkt

Ncustadt-Eberswalde, 1 anfAscher-
mittw., zugl. Lieh - u. Pferdem., ^
2 Mittwoch nach Eanlate, Z mont.
n. Simon Judä, jcdeömal^Lage,
am ersten Lage Vieh - u. Pferdem. -
Wollm. den g und 6 Juni

Neustadt (an dcrDosse), 1 don¬
nerst. n. Cantate, 2 donnerst, n.
dem 1 Novbr. Jedesmal Lag- .
vorher Vieh- u. Pferdemarkt

Neuwcdel, 1 dienst, u. mitrw. n.
Oculi, 2 diensiag n. inulw. n. j
Palm., Z dienst, u, wittw. nach



f b. » Lrinit-, 4 dienst, u. mittw.
> v. Mar. Geb., 5 dienst, u. mittw.
l. n. dem ersten Advent. Jedesmal
i Tags vvrh. Bich- und Pferdem.
! Nicmegk, 1 mont. u. dienst, nach

Cantate, am ersten ist Kramm.
1 und am zweiten Vieh-, Flachs¬

und Wollm., 2 mont. n. Mar.
Heims, nur Kramm., Z mont. v.
Bartholom. nur Viehm., 4 frei-

^ tag und sonnabend n. Michaeli,
am ersten Tage ist Krammarkt

. und am zweiten Woll- u. Flachs¬
markt

^ Nordhauscn, i mittw. auf Er¬
find., 2 donnerst. 1- Erh. Viehm.

^ 1 dienst, 11. Judica, 2 dienst, n.
l Olnasimod., Z dienst, nach Rogate,
' 4 freilag nach Ursula ; die beiden

Kramm. dauern 8, die 4 Viehm.
i nur einen Lag

^derbera, r mont. nach Oculi,
' 2 mont. nach Vitus, Z mont.
i u. Mar. Ged., 4 mont. n. Mart.

Jedesmal zugl. Kram- u. Viehm.
Oebisfelde hat g Jahrmärkte, im¬
mer zugleich Mehm., 1 dienst.
0. Reminisc., 2 donnerst, n. Ju-
bilatc, Z donnerst, nach Pct. Paul,
4 dann, nach Michael, g donnerst,
nach dem 1 Advent

Oranienburg, 1 mont. v. Palma-
^ rum, 2 freit, v. Joh., 8 dienst, v.
i Mich., 4 dienst, n. dem 8 Adv.
i' Jedesmal Tags vorher Viehm.
! Oscherslcben,, dienst. 11.Reminisc.,
^ 2 dienst, nach Cantate, Z dienst.
- nach Gallen
-Dsterburg, 1 dienst, n. Palmar.,

2 dienst, vor Job., I mont. u.
i dienst. 11. Maria Geburt, 4 mont.

». dienst. 11. Sim. Juda; jedes¬
mal Lags vorh. Bich- u. Pfer-

- dem., 5 dienst, nachdem Z Advent
Kramm.

-Osterwieck an der Ilse, 1 dienst.
- n. Reminisc., 2 mont. nach dem
f4 Lrinit. Wollm., Z dienst, vor

Allcrhcil. Kramm. Lags vorher
Wollmarkt

^^ericbcrg, 1 mont. nach Jnvoc.
.I^Kornm., 2 dienst/ nach Oculi,

i 8 dienst, n. Petri Pauli, 4 dienst,
b vor Allcrhcil. Bei den drei letz-
/ ken ist LagS zuvor Viehmarkt

Plaue an der Havel, donnerst, n.
Cantate

Potsdam, 1 donnerst, v. Lichtmeß,
2 donnerst, vor Palmarum, 8 den
donnerst, v. Joh., 4 donnerst, v.
Egydi, 5 donnerst, vor Gallus,
6 donnerst, v. Cathar.; bei dem
2 und g markt ist zugleich, bei
dem ü Lags vorher Vieh - und
Pferdemarkt

Prcnzlow, 1 mont. vor Ascher-
mitlw., 2 mont. n. Joh., Z mont.
vor Gallen, freit, vorder Viehm.,
4 mont. n. d. 1 Advent. Wollm.:
1 de» 14 und iZ Juni, 2 den 25
und 26 Octobcr

Pretsch, 1 mont. nach Scptuag.
,2 freit, vor Palm., Z mont. 11.
Lrinit., 4 den 2 mont. n. Galli,
5 freit, vor dem 4 Advent. Wer
dem 1, Z und 4 zugleich Noß-
und Viehmarkt

Pritzcrbe, r mittw. nach Cantate,
2 mittw. nach Gallen

Pritzwalk, 1 dienst, n. Reminisc.
2 dienst, n. Joh., Z dienst, vor
Mich., 4 dienst, nach Mart. Je¬
desmal Lags vorher Viehm.

^Quedlinburg, 1 mont. n. Mis.
c»a»Dom. in der Allstadt, 2 mont.

nach Himmels, in der Neustadt,
8 mont. nach Mart, in der Alt¬
stadt; wenn dieser auf einen
mont. fallt, so ist der markt 8
Lage nachher

Querfurt, 1 mittw. nach Ostern,
zugleich Roßmarkt, 2 mont. nach
Exandi, 8 Jacobi, 4 sonnab. vor
Matthäi Viehm., mont. darauf
Kramm., 5 dienst, n. dem 2 Adv.

Hbathenow, in der Altstadt, r
dienst, n. Biti, 2 dienst, v.

Gallen; in der Neustadt, 1 donn.
nach Lätare, 2 dienst, nach dem
- Advent. JedeSmal Lags vor¬
her Vieh- und Pferdcmarkt

Nhcinsbcrg, 1 dienst, vor Lätare,
2 dienst, nach Job., Z donnerst,
nach Dionysius. Jedesmal Lags
vorher Vieh - u. Pfecdemarkt

Nhinow, 1 dienst, n. Palmar., 2
dienst, v. Michaeli, 8 den dienst,
in der Woche vor Weihnachten.
Jederzeit Lags vorher Vieh- und
Pferdcmarkt



Roslau, Anh. Zerbst, i dienst, v.
Lichtmeß, 2 dienst, nach Birus;
fällt solcher dienstags, ist den
Lag markt und Bichmarkt

Ruppin (Alt), i mittw. v. Mar.
Heims., 2 mittw. n. dem Z Adv.
Vieh-, Pferde - und Kramm.

Ruppin (Neu), i mittw. nachJn-
vocav. Vieh., Pferde-, Schweinc-
u. Saaim., 2 freit, nach Ostern,
Z donnerst, n. dem 1. Trinit. sonnt.
4 freit, auf Michael, g Tag vor
Mart. Viehm.; bei dem 2 bis 4ist
Tags vorher Vieh-, Schweinc-
und Pferdemarkt

aarmund, 1 donnerst, v. Fast¬
nacht, 2 donnerst, n. Trin., z

dienst- nach dem 16. sonnt, n.
Trinit., 4 donnerst, nach dem 1
Advent. Beim z markt ist Tags
vorh. Wich-, Hirse- u. Flachsm.

Sachsa, i mont. n. dem 2 Trin.,
2 mont. nach Egydi, z mont. n.
Marlin!

Salze (Groß-), 1 dienst, n. Miser.
Dom., 2 freit. 11. Egydi, dauern
2 Tage

Salzwcdel, 1 dienst, v. Himmels.,
2 den 24 Juni, 5 Lag Dionysius

Sandau, 1 dienst, v. Palmar., 2
donnerst, nach Petri Paul, z don-
nerstag n. Mich., 4 donnerst, n.
Martini, Tags vorh. Viehm.

Sangcrhausen, 1 mont. nach dem
1 Trin., 2 dienst, in d. Ulriciwoche,
z donnerst, in der Woche-f Erhöh.

Schafstädt, 1 mont. nach Marie
Heims., 2 mont. n. dem 1 Adv.,
sonnab. vorher Bich - u. Roßm.

Schkeuditz, > mont. n. Trinit., 2
mont. nach Galltag. Roßmärkte:
1 sonnab. v. Oculi, 2 mont. vor
Michaelis

Schönebeck bei Magdeburg, 1 freit,
nach Rogatc ist zugl. Biehm., 2
freit, n. Gallen; wen» Gallus
auf den freit, oder sonnab. fällt,
wird selbiger den freit, vorh. ge¬
halten, Z freit, nach dem r Adv.,
jeder dauert Z Tage

Schönwalde, Bich- u. Roßmärkte:
1 mittw. n. Quasimod., 2mittw.
nach Petri Paul, z mittw. nach
Gallus. Jcdesm. Tags darauf Kr.

Schraplau, 1 Mar. Heims.; fällt

dieses auf einen sonntag, so ist
mont. darauf markt, 2 dienst. 11.
Joh. Enth.; fällt dieses auf ei- l
neu dicnstag, so ist der markt z ^
Tage nachh., 5 mont. v. d. 1 Adv. i

Schwanebeck, 1 den z donnerst, n.
Pfingsten, 2 donnerstag in der
Mart. Woche

Schwedt, 1 mont. nach Quasimod.,
2 mont. n. Petri Paul, z mont.
vor Gallus. Jedesmal zugleich
Bichmarkt

Sechausen b. Magdeburg, 1 dienst,
n. Estomihi, 2 dienst, n. Bitus,
Z dienst, n. Michael; fallt aber
Michael auf einen sonnt, oder
mont., so ist der markt den 2
dienst, nach Michael, 4 dicnstag
n. Mart. Jedesm. zugl. Biehm.

Sechausen in d. Altmark, 1 mont.,
dienst, und mittw. nach Cantate,
mont. ist Bieh- am dienst. Kram-
und Pferden!., 2 mont. u. dienst,
n. Margarethe, Z mont., dienst,
u. mittw. n. -f Erhöh., 4 mont.,
dienst, u. miltw. nach Martini

Scclow, 1 den dienst. ». Judica,
2 dienst, nach Cantate, z dienst. !
n. Egydi, 4 dienst, nach dem 1
Advent

Seyda, 1 freit, n. Cantate, Tags
vorher Roß- u. Biehm., 2 frcitag
nach Michael, g freit, n. dem 1
Adv., Tags vorh. Roß- u. Biehm.

Spandau, 1 dienst, nach Judica, -
2 dienst. 11. Johannis, Z dienst,
nach Bartholom., 4 dienst, vor
Gallus, 5 dienst, n. dem 1 Adv.;
die 4 ersten sind Kram- u. Biehm., -
der 5 ist ein Kramm. allein

Staßfurth, 1 dienst, nach Lätare, .
2 dienst, vor Joh., Z dienst, vor
Gallen, zugl. Biehm. und jeder ,
währet 2 Tage

Stendal, 1 dienst, und mittw. r. '
Pfingsten, 2 dienst, u. mittw. v.
Mich. Bei beiden Märkten ist '
Tags vorher Bieh-, Pferde- und '
Wollm., z mont. nach Galli Wich-,
Pferde- u. Wollmarkt, 4 dienst. :
u. mittw. n. dem 2 Adv , Tags
vorh. Bieh-, Pferde-u. Wollm.

Stollberg am Harze, 1 dienst, r.
Pfingsten, 2 mont. nach Ulrich Z h
donnerstag nach Gallen i



f Stolpe, i dienst, u. mittw. vor
i Jnvocavit, 2 dienst, u. mittw. n.
» Petri Pauli, z mittw. u. donnerst,
z vor Sim. Judä, am ersten Tage
t immer zugl. Viehm. Wollmarkt

mittw. vor Petri Pauli, Honig-
» markt Mittwoch vor Michael
i Storkow, i mont. nach st Erfind.,
I bloß Kramm., 2 dienst. ». Joh.,

Z freit, nach Mich., bei beiden
i Tags zuvor Viehm., 4 aufCa-

thar., bloß Krammarkt
- Straußberg, 1 mont. n. Fastn., 2
i mittw. v. Palniar., z mont. vor
- Pfingsten, 4 den 2 mont. v. Mi-

, chaeli, 5 donnerst, n. dem 2 Adv.,
der 1 und 4 Kram- und Vieh-,
der 2, z und 5 blos Kramm.

C^angermünde in der Altm., 1
^ dienst, n. Estomihi, 2 dienst.

vor Himmels., z donnerst, nach
Mar. Heims., 4 dienst, n. Sim.
Juda, Tags vorher Viehm.

Teltow, 1 donnerst, v. Barthol.,
2 donnerst, nach Mart. Jedesmal
zugleich Kram- und Bichmarkt

Tcmplin, 1 donnerst, nach Oculi,
2 mont. v. Pflogst., Z donnerst,
v. Margar. 4 donnerst, v. Mar¬
tini Kram- und Wichmarkt

Teupitz, 1 mont. n. Oculi, 2 mont.
vor Himmels., z mont. n. Mar.
Himmels., 4 mont. n. d. r Adv.
Jedesmal sonnab. vorher Viehm.

Trebbin, 1 mont. v. Lichtmessen,
2 mont. nach Palmar., g mont.
nach Trinit., 4 mont. n. Aegidi,
5 den 2 mont. nach Michaeli, ü
den mont. in der Woche v. Weih¬
nacht. Die sonnab. vor dem 2,
Z, 4 u. 5 markt ist allezeit Vich-
und Pferdemarkt

Treucnbrietzen, 1 mont. nach Ju-
dica, 2 mont. v. Exaudi, z mont.

. nach Joh., zugleich Viehm., 4
< mont. in d. vollen Woche v. Mi-
- chaelis d. 18 Scptbr., zugleich

Woll-, Vieh- und Flachsm,, 5
mont. n. Allerheil., 6 mont^ v.
Lucia, bei beiden ist zugl. Vieh-
lind Flachsmarkt. Wollm. freit,
in der vollen Woche vor Joh.

Hl>ierraden, 1 mont. n. Jud., 2
montag nach Bartholom., Z

montag nach Luciä

AAalbeck, 1 donnerst, n. Cantate,
-<1^2 donnerst, v. Joh., I donn.

n. Sim. Judä, Kram- u. Viehm.
Wallhausen, r dienst, n. Latare,

2 dicnstag nach Galli
Wanzleben, r donnerst, u. freit,

nach Pfingsten, 2 donnerst, und
freit, vor dem r Advent

Weferlingen, 1 donnerst, v. Oculi,
2 den donnerst, n. dem 17 Juli,
z den donnerst, n. Gallen. Im¬
mer Kram- u. Viehmarkt

Wegeleben, ein Städtchen an der
Golde, den donnerst, n. Allcrh.

Wcißenfels, 1 dienst. n.Jnvocav.,
freit, vorher Viehm., 2 dienst,
»ach Margar., z freit v. st Erhöh.
Viehm. Noßmarkt den 24 und
25 Oktober

Werben in der Altmark, 1 freit.'
nach Jubilate, 2 freit, v. Joh.,
g freit, n. Mich. Jedesmal den
Tag vorher Viehmarkt

Werder, 1 donnerst, n. Lätäre, 2
donnerst, v. Viti, z dienst, vor
Mich. zugl. Wollm., 4 mont. v.
Martini, zugl. Wollm., 5 mittw.
nach dem Z Advent

Wernigerode, Kram- und Viehm.
zugleich, 1 mont. nach Jnvoc.,
2 mont. nach Eraudi, g auf Ni¬
colai; fallt Nicolai freit., sonnab.
oder sonnt., ist der markt mont.
darauf

Wcttin, 1 freit, und sonnab. nach
Jnvoc., 2 Petri Paul, und den
Tag nachher; fallt dieser Tag
auf einen sonntag, so wird der
markt den darauffolgenden mont.
und dienst, gehalten, z am Lage
st Erhöh., und den Tag vorher
zugleich Roß- und Viehmarkt;
fällt st Erhöh, auf eine» sonnt.,
so wird freit, und sonnab. vorher
der markt gehalten, 4 donncrstag
und freitag nach dem 1 Advent,
zugleich Flachsmarrt

Wiehe, r donnerst, nach Septuag.,
2 dienst, n. Cantate, Z dienst, n.
Bartholomäi, 4 auf Sim. Judä

Wilsnack, 1 dienst, n. Estomihi,
2 dienst, »ach dem r Trinit., z
dienst, nach Allerheiligen. Jedes¬
mal Tags vorher Viehmarkt

Wippra, 1 donnerst, n. Psingst.,



2 donnerst, nach Allerhell.; fällt
Allerheil, allfeinen donnerst., ist
der inarkt donnerstags nachher

Wittenberg in Sachsen, i niont.
nach Miseric. Domini, 2 inirtw.
vor Gallen Biehm.; fällt Gallen
auf einen mittw., so ist der markt
denselben Lag, g mont. ».Gallen
Kramm., fällt Gallen auf einen
mont., so nimmt der markt den
2Z Ocrbr. seinen Anfang, 4 mont.
nach Marie Empf.fällt dieses
auf einen montag, so geht der
markt denselben Tag an

Wittstock, r dienst, nach Jnvoc.,
2 dienst, nach Miseric. Domini, Z
den Zv. Sept., 4 dienst, nach
dem r Advent. Jedesmal Tags
vorher Bichmarkt

Wörlitz im Degauischen, frei Bieh-
u. Pfcrdcm-, > den Tag n. demg
Ostert,, saufZoh., gaufMichael

Wollgast, 1 mont. n. Oculi Pferde-
u. Bichm., dienst, nachher Kram-
u. Biehm., 2 mont. und dienst,
nach 4 Erhöh., zugleich Bichm.;
fällt -f Erhöh., auf einen sonnt,
so ist am zweiten Montag und
dienst, darauf der inarkt, z Gal¬
lus, Biehm. Fällt Gallus auf
einen sonnt, so ist der markt den
nächsten montag

Wollmirstädt, r freit, u. sonnab.
nach Jubilate, 2 freit, und son¬
nab. nach Mart., zugleich am
ersten Tage Biehm., Z mont. n.
dem 6 Trinit. Biehm.

Worbis, Stadt im Eichsfelde, i
mont. u. dienst, nach Mar. Rei¬
nigung, 2 mont. u. dienst, n. d.
1 Mai, Z mont. u. dienst, nach
Marg., 4 mont. u. dienst, nach
Martini, zugl. d. 2. Tag Roß-
und Bichm.

Wrietzen an der Oder, 1 mittw.
nach Reminisc., 2 mittw. n. dem
2 Trinit., Z mittw. n. Diony¬
sius, allemal Tags vorher Pfer¬
de- u. Bichm-, 4 denn. n. Bar¬
thol. Vieh - u. Pferdcm.

Wusterhausen an der Dosfe, 1
donnerst, n. Quasimod., 2 dorm,
vor Petri Pauli, Z donnerst, vor
Sim. Juda, Tags zuvor jedesmal
Lieh-, Pferde- u, Schweinem.

Alanten, Kramm., 1 Frohnleich.,
2 St. Bictor, g St. Thomas;

selbige währen Z Tage u. zugl. l
Flachsmarkt

s)ahna, 1 sonnab. vor Judica,
cJ Kram- u. Biehm., 2 sonnab.,

vor Trinit. Biehm., Z mont. n. j
Trinit. Kramm., 4 sonnab. verl
Matthäus Biehm., mont. nach-l
der Jahrm., 5 sonnab. n. Mart.-
Biehm., mont. daraufJahrmarktl

Zchdenick, 1 donnerst, n. Judica,!-
2 auf Frohnl., soimab. nach!
Gallen, 4 donnerst, nach demis
Advent. Jedesmal Tags vorher f

Biehm. Wollm. 1 Joh., 2 den »!
sonnab. nach Gallen >

Zehde», r donnerst, vor Palmar., >
2 freit, n. Joh. zugleich Wollm.,!
z d. 2 mont. nach Michaelis x

Zeitz, 1 dienst, nach Cantate, 2
dienst, nach Jacobi, Z donnerst,
in der Woche vor Michaelis,
dauern g Tage. Biehm.: 1 mittw,
in der Woche vor Michael., 2
sonnab. nach Martini. Rohm.:
1 mont. nach Latare, 2 montag f
nach Allerheil. i

Zellin, 1 mont. n. Gertrud Kram-
und K.markt, 2 den mont. »ach
dem 17 Trinit. desgleichen

Zerbst, 1 mont. n. Quasim. und
folgenden donnerst. Pferde - und
Biehm., 2 Barthol. und g Tage
nachher Pferde- und Bichm., z
Ursula, drei Tage vorher Biehm.

Ziesar, 1 donnerstag nach Lätare
Bich - und Krammarkt, 2 dienst,
vor Himmels. Kramm., Z don¬
nerstag nachch Erhöhung, -^dienst,
vor Martini Kcammarkt

Zossen, 1 mittw. nach Lätare, 2
Mittwoch vor Johanni, Z Mitt¬
woch nach Mar. Geburt, 4 Mitt¬
woch nach Gallen, 5 Mittwoch
nach dem 1 Advent. Jedesmal
Tags vorher Viehmarkt

Zörbig oder Kleinzerbst, i mont.
nach Jnvocavit, 2 den Tag n.
Johanni; fällt Johanni auf ei¬
nen sonnabend, so ist der markt'
montag darauf, Z donnerstag in
der Leipziger Michaelis Meß¬
zahlwoche. Jedesmal zugleich
Biehmarkt



Erklärung verschiedener Maaße, Münzen und Gewichte.

'.k Münzen und deren Werth in

r, Prcuß. Courant.

"f. Ein Neichstbaler gilt:
^ In Amsterdam LlGuld. od. SOStbr.
i - ITHlr. Vanco ist 1 Rthlr. I! gr.
, 8 pf. und 1 Guld. Nanco ist 14
, ? gr. 3 pr. Pr. C»ur.
i ITHlr. Courant ist IRtlr. lOgr.

' 2 pf. und 1 Guld. Anist. Cour.
! , ist 13 gr. 8 pf. Pr. Cour
, ^ In Bremen 72 Groot, 1 Gr. 6
. . Schwarcn
^ i i Thlr. ist 1 Rtlr. 1 gr., 5 Gr.

1 gr. 9 pf. Pr. Cour.
In Frankfurt am M. 90 Kreutzer,

" 1 Gulden 60 Kreutzer
' ITHlr. in 20 Guld. Fuß ist IRtlr. 1
> gr. u. 1 Guld. 16 gr. 8 pf. Pr.Cour.

i ILblr. in 24 Guld. Fuß—Llgr.
und 1 Guld. 14 gr. Br. Cour.

", I» Hamburg 8 Mark kubisch oder
l 7 48 Schilling oder 96 Grot
l 1 Mark Baiico 12 gr. 1 Mark
4 Courant 9 gr 10 pf. Pr. Cour.

^.Jn London und ganz England gilt
, ' I Pfund Sterling 20 Schilling
. - oder 240 Groot Sterling, I gold.

Guinee 21 Schilling
> ^1 Pistol 17.1 Schilling
, -I Pfd. Sterl. 6Rtlr. IS gr. Pr. Cr.
. JnMoskau IRubel gilt lOGrive
. ^ oder 100 Copcken
' ^IRub.Silbg. IRtlr. Igr.Spf.P.C.
^ 1 - Kupferg. 16 gr. Pr. Cour.

^Stockholm I LHl. Speciee48Schill.
^ '1 Thlr. 4 Mark oder 32 Oere

Silber Münze
,1 Thl. Spccies 1 Ntlr. 12 gr. 6

Pf. Pr. Cour.
Men, Salzburg, Regensburg
ITHlr ZOar. od.90Kceütz., I Guld.
20gr. od. 60Kreutz., 1Kr.4He!lcr

'1 Thlr. ist 1 Rtlr. 1 gr. Pr. Cr.

Handels-Gewicht.

1 Schiffs-Last wird 4000 Pfund
gerechnet, also ein Schiff non 40,
50 oder 60 Last enthält 40, 50
oder 60mal 4000 Pfund

1 Last bat in Hamburg u. Lübeck
12 Schiffspfund, 1 Schiffspfund
20 Liespid. 1 Liespfd. 14 Pfund

In Berlin, Leipzig, Dresden,
Hildesheim, Hannover wiegt

1 Cntr. 110 Pfd.
klmsterdain wiegt - 100 -
Braunschweig - - 114 -
Bremen ' - - 116 -
Breslau - - 132 -
Colln - - 106 -
Frankfurt am M. - 100 -
schwer u. 108 Pfd. leicht Gewicht

In Hamburg u. Lübeck - 112 Pfd.
London - 112 -

Nürnberg ' - 100 -
1 Centner in Berlin hat 5 Stein,

I Stein 22 Pfd.
1 Stein Wolle in Braunschweig

II Pfd., in Leipzig 22 Pfd.:
Magdeburg 20 Pfd.

1 Stein Flachs in Quedlinburg
22 Pfd. Wolle und Federn nur
10 Pfd., 1 Pfd. wiegt 2 Mark, 1.
Mark 8 Unzen, 1 Unze 2Loth, 1
Loth 4 Quent., 1 Quent. 4 Pfen¬
nig, 1 Pfennig 4 Hellergewicht

-Vergleichung d. Handels-GewichtS
gegen das Berliner Gewicht, als:

110 Pfd. oder 1 Centner in Ber¬
lin sind gleich:

In Amsterdam . lOlPfd. Lth.
- Braunschweig. 109 - -
- Bremen . . 107 - 2 -
- Hamburg . . 106 - -
- Leipzig . . 110 - -
- London . . 112 - -
- Nürnberg. . 99 - 2 -

1 Hufe Land hält 30 Morgen, 1
Morgen 80 bis 120 Rhein. Nu-

sthen, 1 Ruthe geometr. hat 10
;Fuß, rheinl. aber 12 Fuß

Fcld-Maüß.

1 Fuß geom. lOZoll, rheinl. a.12Zoll
IZoll - lOLinieu, - ILLinicn
IZirkel hat 160 Grad, 1 Grad 15

deut, Meilen, 1 M, 4000 Schritt.



Korii-Maaß.
Berlin 1 Mispel hat §4 Scheffel,

1 Scheffel 16 Metzen
Dresden hat ebenfalls 1 Mispel
24 Scheffel, 1 Scheffel alda sind
2 Scheffel in Berlin

Brciunschweig und Zelle bat:
1 Wspl. 4 Schfl. 1 Schfl. 10
Himptcn, 1 Wspl. allda ist 1
Wspl. in Berlin

Hamburg hat 1 käst Z Mispel,
1 Wspl. 10 Scheffel, 1 Schfl.
2 Faß, 1 Faß 2 Himptcn, 1
Himptcn 4 Spient, i Last allda

sind 2 Wspl. 12^ Scheffel in
Berlin

Hannover 1 Fuder 12 Malter, 1
Malter 3 Schfl. 6 Malter L
Schfl. sind 1 Wspl. in Berlin

Hildeshcim 1 Fuder hat 40 Schfl. -
1 Schfl. 2 Himptcn, 1 Himpt. i
3 Metzen 1 Fuder ist 1 Wspl. k
16 Schfl. in Berlin l

Quedlinburg 1 Wspl, 24 Schfl., !
1 Schfl. 2 Himpten, 8 Bierfaß ,
oder 16Mctzen, 1 Wspl. istgleich '
1 Wspl. in Berlin. !

Btt dem Verleger dieses Kalenders, so wie in allen

Buchhandlungen ist zu haben: ^

Der Damenfrcund, oder kleines Hand- und Hülfsbuch, für das
schöne Gcsciilecht. Zweite, mit 46 neuen Recepten vermehrte Auf- >
läge. 92 Seiten sauber brochirt 9 Gr. Cour, oder 11 Sgr. 3 Pf. >

Inhalt: Stroh- und Spatteric-Hüte zu waschen, daß sie wie
neu werden. — Strohhüte schwarz zu färben. — Hutfeder» zu wa¬
schen und wieder kraus zu machen. — Dänische Handschuhe zu wa, -
scheu. — Glacee-Handschuhe zu waschen. — Flor und Kreppe zu ^
waschen. — Kanten zu waschen. — Baumwolle sehr weiß zu blei-s
chen. — Seidene Strümpfe zu waschen. — Anweisung, die schmutzig
gewordenen achten Perlen zu reinigen. — Englische Handschuhe zu
waschen. — Abgcschoffene» Tuchkleidern die verlorne Farbe wieder
zu geben. — Motten zu vertreiben. — Oclflecke aus dem Papiere
zu bringen. — Vertreibung der Tintenflecke aus Fußböden. — Ver¬
treibung der Tintenflecke aus Leinwand. — Flecke aus allen Arten
von Zcuchen, ohne Rachtheil der Farbe zu bringen. — Fettflecke aus
den Kleidern und der Wäsche zu bringen. — Flecke, welche durch
Kaffee, Thce, oder dergleichen farbige Flüssigkeiten entstanden sind,
zu vertreiben. — Flecke, durch harzige Materien, als Pech, Lheer ec.
veranlaßt, aus den Zcuchen zu bringen. — Rost- und Eiscnflccke aus
den Zcuchen zu bringen. — Stock-, Mein- und Obstflecke aus seide¬
nen und leinenen Zcuchen zu bringen. — Vertilgung der Essig- und '
Weinflecke aus wollenen und seidenen Zcuchen. — Flecke von rothem '
Weine oder Kirschen aus dem Lischzeuche zu machen. — Vertilgung r
der Tintenflecke aus seidenen Zcuchen. — Weinflecke aus farbigem s
Tuche zu bringen. — Rcgenflccke aus neuen Kleidern zu bringen. — ^
Schmutzflecke aus Sammet zu bringen. — Wuchsfleckc aus farbigem ^
Sammet zu bringen. — Fettflecke aus Sammet zu bringen. — Fett-
flecke ans Atlas zu bringen. — Anweisung, baumwollen und leinen -
Zeuch rosa zu färben. — Anweisung, baumwollen und leinen Zeuch :
blau zu färben. — Baumwollenem und leinenem Zcuche eine daucr- ^
hafte Nankinfarbe zu geben. — u. s. w. u. s. w. ^



I. Geschichtlich Merkwürdiges.

1) Die erste und grösste Lebensgefahr Friedrichs
des G'rostcn.

wie dieser Monarch in seinen Thaten einzig war,
so war er cs auch in den Gefahren, die seiner Freiheit
und seinem Leben drohetcn. Allenfalls könnte die Ge¬
schichte Karls des Zwölften einige Züge aufwcisen, die
in dieser Hinsicht mit Friedrichs Gemälde zu vergleichen
sind. Schon die Schlachten bei Molwitz, besonders «aber
die von Cuncrsdorf, Hochkirch und Torgau beweisen dies;
mehr aber noch die vereitelte Vergiftung und der Ver¬
rat!) des Barons Warkotsch.

Aber alle diese Gefahren — etwa die in der Mol-
witzer Schlacht ausgenommen — trafen den Monarchen,
dä er schon geprüfter, erfahrner, mit Gefahren vertrau¬
ter, und seiner Geistesgegenwart mehr Herr war. Un¬
gleich größer und von wichtigem Folgen war die erste Ge¬
fahr, die den Monarchen, da er kaum den Thron bestie¬
gen hatte, traf. Wie bekannt, rückte Friedrich im ersten
Jahre seiner Negierung im Dccember 1740 in Schlesien
ein, um mit den Waffen in der Hand seine Ansprüche
auf die schlesischen Fürstenthümer Liegnitz, Krieg, Woh¬
lan und Jagerndorf geltend zu machen. Fast im ersten
Anlaufe wurden Schlesiens Städte von dem Theile des

'preußischen Heeres, den Friedrich selbst führte, eingenom¬
men, und fast ganz Schlesien war in der Gewalt des
kühnen jungen Monarchen, che die Oesterreicher Anstal¬
ten trafen, seinen Fortschritten Einhalt zu thun. Im Fe¬
bruar 1741 folgten erst die Verstärkungen des vorgcdrun-
gencn preußischen Heeres, die wcstphalischen, magdeburgi-
schcn, pommerschcn und preußischen Regimenter, um hin¬
ter ihren, auf der Siegesbahn schon so weit vorgerückten
Brüdern nicht zurückzubleibcn. Friedrich selbst, der bei
dem Anfänge der kurzen Winterquartiere nach Berlin ge-

Drirrcr Ighrg. 1826. 1



gangen war, traf bei Frankfurt mit diesen Verstärkungen
zusammen; er führte sie selbst in Schlesien ein, und stellte
sie auf der östlichen Seite der von den Oesterreichern be¬
setzten Grafschaft Glatz, von Schweidnitz bis Ottmachan,
auf. Um diese Zeit hatten aber auch die Oesterrcichcr
unter Befehl des, von der Festung Brünn entlassenen
Generals Neuperg alle Anstalten gemacht, dem Könige
von Preußen das weitere Eindringen in Böhmen und
Mahren unmöglich zu machen. Alle in die Grafscbaft
Glatz führenden Wege waren besetzt; täglich sielen Ge¬
fechte vor, von denen der, mit seiner Reiterei unzufriedene
Friedrich selbst sagt, daß sie alle zum Nachtheil der preußi¬
schen Kavallerie, und zum Vocthcil der gcübtern Infan¬
terie ausgefallen waren. —

Um sich eine genaue Kcnntniß des gebirgigen Ter¬
rains zu verschaffen, und um überbaupt diese unbekannte
Gccnzgegend kennen zu lernen, verließ der König Schweid¬
nitz einige Tage nach seiner Ankunft wieder, und ging in
Begleitung eines Adjutanten, des Hauptmanns von Gla-
senapp, über Peterswaldau, Silberberg und Wartha nach
Frankenstein. In dieser Gegend stand der General von
Derschau, der in Silberberg und Wartha zwei- vorge¬
schobene Posten hatte. Auf diese beiden Posten kam sehr
viel an. Friedrich hatte sie selbst als wichtig empfohlen,
da sie die Eingänge in die Grafschaft Glatz beherrschten.
Natürlich ist's, daß Friedrich nach seiner Umsicht sich selbst
von der Befolgung dieses Bcfcbls überzeugen wollte; aber
eben so natürlich ist's, daß die Kühnheit des Königs,
bloß in Begleitung eines Adjutanten diese Posten zu be¬
reisen, dem jetzt wachsamer gewordenen Feinde nicht un¬
bekannt bleiben konnte. Kaum war Friedrich von Fcan-
kenstcin zur Besichtigung dieser Posten weggeritten, als
sich schon bei dem in der Gegend von Glatz stehenden
österreichischen General von Lentelus ein Verrälher mit
der Nachricht, daß man den König von Preußen, der jetzt,
bloß von einem Offizier begleitet, weggeritten sey, leicht
gefangen nehmen könne, ankam. —

Geschwinder aber, als die Feinde vermuthen konn¬
ten, hatte Friedrich jene beiden Posten besichtigt. Er
wollte nun eben nach Frankenstcin zurückreiten, als ihm



si, das schöne Cisterzienserklostec Camenz in die Augen siel.
, Die schönen Anlagen des Klostergebäudes, besonders aber
. der Thurm, von dem sich der König eine weite Aussicht
^ in s Gebirge und in's Land versprach, waren der Grund,
k daß er das Kloster besuchte. Mit der größesten Ehrerbie-
! tung nahm der Abt, Tobias Stusche, den Monarchen
i aus; Friedrich blieb langer, als er sonst gethan haben

wurde, und — sein Glück war es, seine Rettung, seine
s Freiheit, vielleicht sein Leben hing davon ab, daß er
i langer blieb
^ Jener österreichische Befehlshaber konnte unmöglich
f eine so schöne Gelegenheit, sich durch Gefangennchmung
r des Königs berühmt zu machen, ungenutzt vorbeige-
^ hcn lassen.
^ Aus der Stelle schickte er ein starkes Kommando
E Kavallerie in jener Gegend zwischen den Posten umher.
> Diese Feinde wurden eine Abthcilung preußischer Drago-
- »ec gewahr, die zur Ablösung des einen Postens bestimmt
s waren. Von der ungleich gewandteren ungarischen leich-

tcn Reiterei wurden die nnbehülflichen preußischen Kaval-
leristen bald geworfen, und mit dem Verluste von vierzig
Mann und Pferden zurückgejagt. Die Ungarn waren um

s desto tapferer, da die Absicht dieses Angriffs, die Gefan-
f gennehmung des Königs, kein Geheimniß war. Die
> Oesterreicher hatten dieses Kommando für eine Begleitung
s des Königs gehalten, die er von dem nächsten Posten
f mitgenommen hatte. Unwillig, den König in diesem

Kommando nicht gefunden zu haben, ritten nun die
Ocsterrcicher nach dem Kloster Camenz, auf welchem
Friedrich war. —

f Es ist mehr als wahrscheinlich, daß der Abt durch
ausgestellte Posten früher Nachricht von dem Anrücken

, ' der Feinde bekam, che diese die Ringmauer des Klosters
> selbst betraten; wäre dies der Fall nicht gewesen, so

^ würde ihm die Gegenwart des Geistes, mit der er das
einzige mögliche Mittel zur Rettung des Monarchen auf-

" fand und anwandte, noch mehr Ehre machen, als ihm
hier seine Klugheit so schon machte,

s De: Meßner des Klosters mußte unverzüglich alle Geist¬
liche zur Mette und zur Eomplett auf das hohe Chor in

? 1 *
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der Kirche zusammcnrufen. Strenge war cs ihm unter¬
sagt, sich mit irgend Jemanden der Zusammengerufcnen
in ein Gespräch einzulassen. An gleicher Zeit lautete di- ,
zur Mette rufende Glocke. Freilich mußte die ganz un- !
gewöhnliche Zeit, in der man zur Mette rief, den übrigen !
geistlichen Herren anffallen — Freilich mochten sie bei al- ,
lem Nachdenken und Grübeln keinen Grund dieses un- i
gewöhnlichen Gottesdienstes anffinden können; indeß der
klösterliche Gehorsam ist die erste Pflicht, und so fanden sie i
sich alle in ihrem Ordensschmuck auf dem hohen Ebore ein. j

Da erschien mit einem Male im festlichen Pompe der
Abt Tobias Stusche, mit ihm ein fremder, von keinem
der Geistlichen jemals gesehener Abt, beide im Ehvrklcide !
eines mehr als gewöhnlichen Festtages; beide knieten auf i
ihren Platzen vor dem Altar nieder — der schöne Gesang,
begleitet von den feierlichen Tönen der prächtigen Orgel, h
war geendigt — das Gebet fing an, als ein ungewohnt- h
lieber Larmen entstand, und Oesterreichs leichte Neüec sich '
nicht nur in der Kirche zeigten, sondern auch das ganze f
Kloster durchsuchten. Selbst während des Gottesdienstes h
konnte man deutlich hören, wie sie sich äußerten, gewiß zu f
wissen, der König von Preußen sei) im Kloster.

Der Abt ließ die Mette langer dauern, als gewöhn¬
lich, und schloß sie erst eine Stunde spater, als die Oester-
reicher, die des Königs Adjutanten gefunden und als Ge¬
fangenen mitgenommen hatten, sich entfernten. Es be¬
darf keiner weitern Erklärung, wer der unbekannte fremde
Abt war. Friedrich war cs, der nur auf diese Art gcrct- !
tet werden konnte.

Was hing alles von diesem wichtigen Augenblicke ab!
Welche Geschichte der Thaten Friedrichs würden wir dann
lesen, wenn gleich im Anfänge seines thatenreichen Lebens
sein Flug durch diese Gcfangennehmung gelähmt worden
wäre? Wie merkwürdig dem Könige Friedrich, der von
allen seinen nachherigcn Gefahren schweigt, diese Gefahr
seyn mußte, sieht man daraus, daß er in der Geschichte
seiner Zeit, die er sechs und zwanzig Jahre nachher schrieb,
selbst sagt:

„Es war eine Unbesonnenheit von einem Fürsten,
„sich in so geringer Begleitung der größten Gefahr aus- >
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„zusetzen. Wäre der König bei dieser Gelegenheit gesau-
„gen gcuonimen worden, so war der Krieg geendigt; die
„Oestcrreichcc hatten ohne Schwcrdtschlag gesiegt; das
„gute preußische Fußvolk wäre vergeblich gewesen, und
„eben so vergeblich alle Aergrösierungsplane, welche der
„König auszuführen sich vorgcsctzt hatte."

Aber Friedrich war und blieb der dankbare Freund
seines Retters- Der Monarch, der sich gegen die Geist¬
lichen so manches erlaubte, das seinem sonst cdcln Cha¬
rakter geradezu widerspricht — der Monarch, der den al¬
len Prediger aus Borna bei Potsdam einst so übel be¬
handelte — der Monarch, der nie Freund der Geistlichen
war — blieb immer noch, da er schon fünf große Siege
erfochten hatte, der — wenn sonst der Ausdruck den Thron
nicht beleidigt — dankbare Freund des trefflichen Tobias
Slusche. Er gab ihm nicht nur auch noch die reichste
Abtei Leubus, sondern schrieb ihm noch mehrere Briefe,
in denen der Eroberer Schlesiens seinem dankbaren Her¬
zen das schönste Denkmal seist. So schrieb er ihm un-
lerm zwei und zwanzigsten Mai 1742, da der Abt ihm
zum Siege bst Czaslau Glück gewünscht hatte:

„Ich habe Euer Felicitativnsschrciben wegen des vom
„Allerhöchsten mir abermals über meine Feinde verliche-
„nen großen Sieges und Victoria erhalten. Gleichwie
„ich dadurch von Eucrn dadurch bezeugten trcugemeintcn
„Sentiments persuadirt bin, als könnt Ihr dagegen sicher¬
lich glauben, daß ich Euch in stetem gnädigen Andenken
„habe, und es mir lieb scp, daß Ihr noch wohl sepd, und
„wird cs mir übrigens angenehm sc»n, wenn Ihr, da ich
„nun bald nach Breslau kommen werde, alsdann dorthin
„kommen werdet. —

Unter dem fünften Januar 1746 schrieb der dank¬
bare König: „Ich halte mein Gelübde und schicke Ihm
„Porzellan;, Champagner-Wein und schöne Stoffe zum
„Pontisicircn."

In einem andern Briese heißt es: „Ich werde bald
„in Camen; cintreffcn; wenn ich nach Berlin komme,
„müßt Ihr mich dort besuchen." — Selbst nach dem
Tode dieses Abts blieb Friedrich diesem Kloster auf mehr
als gewöhnliche Art geneigt. Er griff nicht auf die ent-
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fernteste Art in dessen Rechte, und bestätigte — was sehr
viel sagen will — jedesmal im voraus den Abt, den die
Geistlichen aus ihrer Mitte wählten. Dem einen Abt
sagte er einst auf der Durchreise: ,, Er solle dem Geist¬
lichen, der zuerst sterben würde, auftragen, den Abt
„Slusche in der Ewigkeit von ihm zu grüßen."

Ein andermal sandte er ein ansehnliches Geschenk :
an das Kloster, mit der Bitte, für Tobias Stusche, an
dessen Namenstage, ein feierliches Todtenamt zu Hallen.

2) Das Schicksal Magdeburgs im Vreisiigjahngcn

Kriege.

Die Geschichte der neueren Jahrhunderte kennt we¬
nige Auftritte, die an Grausamkeit, Barbarcy und Zer- s
störungswuth mit der Eroberung Magdeburgs im dreißig- /
jährigen Kriege verglichen werden konnten. Der kaiserliche
General Tilly, ein wilder grausamer Krieger, näherte
sich dieser reichen, großen und festen Stadt, im Marz
1631 mit einem starken Heere, und forderte sie zur Ein¬
nahme einer kaiserlichen Besatzung auf. Da die Einwoh¬
ner dieser Aufforderung kein Gehör gaben, so machte er
sogleich Anstalten zur Belagerung, und da seine wieder¬
holten Ermahnungen zur Uebcrgabe geradezu verworfen ^
wurden, so unternahm er am 10. May mit seinen wil¬
den Schaaren einen Sturm, der ihn zum Herrn der un- -
glückliche» Stadt machte.

Die Garnison und die Bürger von Magdeburg tha-
ten zwar alles, was die Verzweiflung an die Hand geben
konnte, um die Stadt zu retten. Sie stürzten sich mit >
Muth und Tapferkeit den Eindringenden entgegen, schos¬
sen aus den Häusern und warfen Steine und Ziegel von >
den Dächern herab, so daß die Kaiserlichen großen Ver- >
lust erlitten. Allein ihre Kräfte waren zu schwach, um den s
von allen Seiten andringenden Feinden hinreichenden Wi¬
derstand zu leisten. Schon Vormittags um 9 Uhr verbrei¬
teten sich diese durch alle Straßen, hieben alles ohne Unter¬
schied und Schonung nieder, und singen überall anindenHäu¬
sern zu rauben, zu plündern und zu morden. Als bald dar¬
auf auch ein Thor geöffnet ward, und die Reiterei, beson- ,



> ders die Croatcn, eingelassen wurden, da sah man Grauel-
j thaten und Unmenschlichkeiten, die jedes zarte Gefühl belei-
! digen. Was nur die barbarischste Grausamkeit und
s viehischste Wildheit zu ersinnen wußte, das mußten die
^ armen überwundenen Einwohner Magdeburgs empfinden.
> Alles, was den wüthenden und lobenden Soldaten
! in den Weg kam, ward nicdergcschossen, niedergehauen,
l oder zerstümmelt und schrecklich gemißhandelt. Da ward

weder jung noch alt, weder Kinder noch Weiber, weder
f der Schwängern noch Gebärenden, noch der Säuglinge ge-
> schont. Da war an kein Erbarmen, an kein Mitlcidcn zu
, gedenken. Es hieß vielmehr, daß man mit den verfluchten
^ Ketzern und Rebellen nicht anders verfahren müsse. Vor

l allen zeichneten sich die Eroalcn durch ihre Grausamkeiten
f und Unmcnschlichkeiten so sehr aus, daß selbst die Tillyschcn

Regimenter ihren Abscheu davor nicht verbergen konnten.
Ueberall schrien die Soldaten mit gräßlicher Stimme jedem

^ zu: „Gieb Geld!" zerschlugen und verwüsteten in dcnHäu-
! fern, was sie fanden.
> Die armbn, erschrockenen Einwohner gaben an Geld,
si Silbcrgerathe, Prätiosis, Essen und Trinken her, was sie

hatten. Wenn sie aber einen Haufen wilder, plündernder
und mordender Feinde damit losgeworden waren, so kam
bald ein anderer wülhenderer noch grausamerer Haufe, und
raubte und plünderte nicht nur, sondern schoß, hieb, stach

c- und schlug auf die Unglücklichen ohne Unterschied los, beson¬
ders wenn sie nichts mehr oder nicht genug zu geben halten.
Was sich in die verborgensten Winkel verkochen hatte, ward
ausgespürt, gemißhandelt, zerhauen und nicdcrgemacht. In

^ der Katharincnkirche säbelten die Eroalen 23 Personen, meh-
> rcntheils vom weiblichen Geschlechts die Köpfe herunter, wel¬

che auf den Knien und mit gefallenen Händen um ihr Leben
j baten. In der Johanniskirche richteten die Eroaten cben-
! falls unter den dahin Geflüchteten ein gräßliches Blutbad

an, zerstückelten unter andern einen Säugling an der Brust
der Mutter, und hieben dieser beide Hände ab. Der Pastor
der Kirche, Cramer, ward bis aufs Hemde ausgczogcn,
dann nebst seiner Frau heftig.mit Schlägen gemißhandelt.
Der andere Prediger Ritter ward vor dem Altäre niederge-
hauen. Der -Pastor Perm an n ward in der Sakcisicy



tödtlich verwundet, und starb bald nachher an seinen Wun¬
den. Seine Frau und der alte achtzigjährige Eustos der
Kirche, wurden neben ihm niedergesabelt.

Hin und wieder wurden Mütter, mit ihren Kindern
an der Brust, getödtet; andere an ihrer tobten Mütter Brü¬
sten liegende, kläglich schreiende Säuglinge, wurden mit lan¬
gen Spießen durchstochen und so daran steckend und schreiend
wie im Triumph hcrumgctragcn. Ein Soldat rühmte sich
gegen seine Kameraden, daß er wohl zwanzig solche kleine
Säuglinge hingeopfcrt habe; und als einer zu ihm sagte:
ob er nicht gedachte, daß Gott ihi/dafüc strafen würde, ant¬
wortete er: cs waren ja nur Ketzerkindcr und nichts besseres
werth. Ein bei seiner tobten Mutter liegendes Kind ward
von zwei Soldaten bei den Beinen von einander gerissen,
und von zweien kleinen Knaben, die ähnlichen Wüthcrichen
entgegen kamen, ward eins auf eben die grausame Art er¬
mordet, und das andere niedcrgchauen. Drei Bürgern, die
schon Pardon erhalten hatten, spaltete ein Wüthcrich mit ei¬
nem Schlachtschwcrdtc den Kopf. Ein anderer Bürger,
der auf den Knieen um Pardon bat, ward erst durchschossen;
da er noch lebend sich in seinem Blute wälzte, schlug ihm ein
anderer mit seinem Spieße Wunden in den Kopf, und ein
dritter schlug ihm endlich mit einer Holzart den Kopf entzwei.
Die abgehaucnen Kopfe der Unglücklichen wurden hin und
wieder von den wüthendcn Soldaten an Piken gesteckt und
zur Schau hcrumgetragen. Einem Angesehenen von Adel
ward der Mund mit Pulver angefüllt, dann zugebunden,
das Pulver angezündet, und ihm so der Kopf zersprengt.

Die Frauenzimmer wurden ohne Unterschied nicht nur
ihrer Güter und Kleider beraubt, sondern auch eine Beute
der viehischsten Wollust und Schändung, selbst auf öffentli¬
cher Straße, und wurden dann aufs grausamste entweder ge¬
mordet, oder mißhandelt und verkauft. Wenn irgend ein
Streit unter den Unmenschen über ein Frauenzimmer ent¬
stand, so ward ihr gleich der Kopf gespaltet. Andere, und
darunter Hochschwangere und Gebärende wurden gctödtet
oder ins Wasser gejagt, mit den Worten: „So muß man
mit Ketzern umgehen!" Einige zwanzig Frauenzimmer, die
von wüthcnden Soldaten mit Hauen und Schießen verfolgt
wurden, stürzten sich selbst in die Elbe. Eine Andere, die
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ein Soldat mit Gewalt über dis Strombrücke ins Lager
schlepvcu wollte, stülpte sich, sobald sic die Hände los hatte,
von derselben herunter in die Elbe. Eine adeliche Dame
stürzte sich in den Brunnen, um der Wuth der Soldaten
zu entgehen. Viele Frauenzimmer überließen sich unter den
Dächern und auf den Boden lieber dem hercindringenden
Feuer, als daß sic sich auf die Straße, wo sie die gräßlich¬
sten Schandthaten sahen, zu retten gesucht hatten. Eine
Menge kleiner Kinder winselten und schrieen kläglich neben
ihren im Blntc liegenden Eltern, oder suchten sie mit kläg¬
lichen, Jammergeschrei unter den Erschlagenen. Alle Stra¬
ßen ertönten von dem Scnfzen, dem Würfeln und Röcheln
der vielen Nicdcrgeschossenen, Gcmißhandeltcn, an Händen
und Füßen Zerstümmcltcn, tvdtlich Verwundeten und Ster¬
benden. Vergebens bemühten sich selbst einige kaiserliche
Generale und Offiziere mit bloßem Degen, der Wuth der'
Soldaten Einhalt zu thun.

Nachdem Magdeburg also von 9 Uhr an einige Stun¬
den lang durch das Schwcrdt der grausamsten und un¬
menschlichste!! Feinde mit allen Arten von gräßlichen Blut-
und Morbscenen erfüllt worden war, so sing um 11 Uhr
das hin und wieder angelegte Feuer überall überhand zu
nehmen an. Gleich beim ersten Eindringen harte der kai¬
serliche General Pgppcnheim, der den Sturm auf die
Stadt mit wilder Tapferkeit kommandirte, etliche Häuser
anzünden lassen, um die sich muthig wehrenden Bürger
von der fernen: Gegenwehr abzuschrccken, und zum Loschen
zu bringen. Da aber die Bürger nicht gleich von der Gegen¬
wehr abließeü, und zum Loschen keine Anstalt machten; da
nach und nach an 18 Orten, und unter andern auch im
Bettstroh und durch Pechkränze, Feuer angelegt ward und
auskam, auch noch dazu Nachmittags ein heftiger Wind
entstand, so griff das Feuer in wenigen Stunden so un¬
aufhaltsamem sich, daß alle Loschanstaltcn vergebens wa¬
ren. Das Feuer wütheie so schrecklich, daß die Soldaten
vom Plündern, Rauben und Morden ablasscn, und sich
endlich gar theils aus der Stadt ganz heraus, thcils auf
die Wälle ziehen mußten. Was nun noch von den un¬
glücklichen Einwohnern dem Schwerdte der Feinde entgan¬
gen war, und sich verborgen hatte, mußte sich jetzt enlwe-



der den Händen eines wükhenden Feindes überliefern, oder ^
erstickte und verbrannte in dem schnell und überall sich ver- ^
breitenden Feuer. s

Von 11 Ubr Mittags bis 11 Uhr Abends dauerte ^
die schreckliche Feuersbrunst, und in 24 Stunden lag Mag¬
deburg, eine der schönsten, reichste» und blühendsten Städte s
Deutschlands, nachdem es an 700 Jahre gestanden hatte, ^
mit so vielen schönen Privat- und öffentlichen Gebäude» in s
der Asche. Nur 139 meist kleine Hauser am Fischerufer,
ferner das Kloster U. L. Frauen und der Dom nebst einigen j
wenigen da Horum gelegenen Hausern, blieben vom Feuer l
verschont. j

Gcausenvoll und entsetzlich war der Anblick einer sonst s
so blühenden, jetzt durch Feuer und Schwerdt so gräßlich f
verheerten Stadt. Tilly selbst soll bei dem fürchterlichen s
Anblick der brennenden Stadt, der überall aufgehauftcn Er- ^
schlagenen und des überall vergossenen Bluts sich der Thra- s
ncn nicht baben enthalten können. Die durchs Feuer aus s
ibrcn Hausern und Zufluchtsörtern hervorgetriebencn un- ^
glücklichen Einwohner versuchten nun durch schwere Ranzion s
ihr Leben zu erhalten. Die Tillyschcn Truppen, besonders 'L
die Deutschen unter ihnen, ließen sich noch am ersten zum ^
Mitleiden und zur Schonung bewegen, und gaben für ein s
Lösegeld nach eines jeden Vermögen, zu 2, 4, 5 und meh- t
reren hundert Thalern, vielen Quartier. ,

Unter den Gefangenen, welche Pardon bekamen, befand
sich auch der berühmte Erfinder der Luftpumpe, Otto von f
Gerike, welcher Mitglied des Magistrats und ein eifriger j
Patriot war. Aus dem Besitz eines ansehnlichen Dermö- 1
gnls hatte ihn die Plünderung in die tiefste Armuth versetzt, s
Kaum halte er noch einen elenden Anzug zu seiner Bedek- s
kung übrig behalten, wußte aber so wenig, wie die übrigen j
beraubten Gefangenen, woher er sc inen Unterhalt nehmen >
sollte. I» dieser traurigen Lage scbonkte ihm ein kaiserlicher
Offizier einen Dukaten dafür, daß er ihm seine zerbrochene s
Taschenuhr reparirte, an dessen Empfang er sich, als an eine 1
ihm damals schon wichtige Unterstützung, in der Folge oft
mit Vergnügen erinnerte. Drei Bürgermeistern ward zwar
das Leben geschenkt; sie wurden aber als Gefangene nach s,
Schönebeck gebracht, und daselbst, sehr schlecht behandelt.
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Der vierte Bürgermeister ward in seinem Hanse niederge-

hauen. Sa ging cs auch verschiedenen andern Magistrals¬

gliedern. Die klebrigen mußten sich als Gefangene, mit
mehreren hundert Tlialern ranzioniren. Von den Offizieren

der Besatzung dliedcn verschiedene auf dem Platz, die andern

erhielten Pardon.

Von den Predigern, die man zum Theil für Unruhe¬

stifter und Aufwiegler hielt, ward unter andern Doctor Gil¬

bert, Pastor an der Ulrichskirche, ein sehr heftiger und unru¬

higer Mann, nachdem er sich schon mit 400 Reichsthalern Frei¬

heit und Leben erkauft hatte, auf dem Wege nach Gommern

von kaiserlichen Reitern mehrmals gefangen genommen, in's

Lager gebracht, geschlossen und in ein fürchterliches Gefang-

niß nach Wanzleben, von da aber nach Magdeburg in's

Stockhaus gebracht. Den hart gcmißhandelten Pastor Cra-

mer an der Zohanniskirche rettete sein ehemaliger Schü¬

ler, ein kaiserlicher Ossizier von Aschten, aus den Hän¬

den wütbendec Soldaten, führte ihn durch Abwege aus

der Stadt und brachte ihn in Sicherheit, obgleich Tilly

einen Preis auf seinen Kopf gesetzt hatte. Sxjn Kollege,

^ lVl. Hecht, ward mit den Seinigen von zwecn mitleidigen

Franzosen den Mißhandlungen grausamer Wülheriche ent¬

rissen, und gegen ein Lösegeld in Freiheit gesetzt. Der Se¬

nior Malsius, der Prediger Lun o, und verschiedene an¬

dere Prediger erhielten mit den Ihrigen, nach vieler Noch

und Gefahr, endlich Leben und Freiheit, durch ansehnliche
Lösegeldcr von 2 — 400 Thalern.

Die übrigen Gefangenen von allerlei Alter und Stande,

wurden in Menge nach dem Lager getrieben, wo sie von der

Wildheit und Grausamkeit der Soldaten noch vieles zu lei¬

den hatten, indem sie auf mancherlei Art gemißhandelt, zum

Theil noch niedergehauen wurden. Die, welche kein Löse-

gcld inehr zu geben hatten, mußten es aus der Nachbarschaft

herbeizuschaffen suchen, und wurden so lange mit Stricken

gebunden oder an Ketten gelegt. Viele wurden in den be¬

nachbarten Städten uni ein geringes Geld verkauft, auch

wohl auf der Stelle niedergehauen, wenn nicht genug dafür
geboten ward. Verschiedene Einwohner in Halberstadt und

anderen Städten, auch Landleute, kauften aus Mitleid viele

der Unglücklichen, um sie aus den Händen der Soldaten zu
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befreien. Nach Halberstadt brachte man am 14. May sechs
Wagen voll kleiner elternloser Kinder, welche daselbst ausge-
thcilt, bei guten Leuten untcrgcbcacht und an Kindesstatt
ausgenommenwurden. Anch der lutherische Feldprediger
vom kaiserlichen Regiment von Holk, nahm viele magdebur-
gische Kinder, die ihre Eltern verloren hatten, und sie zum
Theil noch nicht einmal zu nennen wußten, mcnschcnsrcund-
lich auf, und sorgte für ihr Unterkommen. Von den Kna¬
ben wurden aber auch viele in Klöster gesteckt, und zu Mön¬
chen erzogen.

Nachdem am folgenden Tage alles niedcrgebrannt war,
durchsuchten die Kaiserlichen die Keller auf den Brandstätten,
wobei viele von ihnen durch den darin befindlichen Rauch
und Dampf erstickten. Weil die unglücklichen Bürger aus
Furch! vor dem Bombardement schon vor der Eroberung ihre
besten Habseligkeiten in die mehrenlheils feuerfesten Keller
verborgen hatten, so fanden die Soldaten darin viel Gold,
Silbergcrathc und andere Kostbarkeiten, auch einen großen
Vorrath von allerlei, besonders spanischen Weinen, an mehr
als 1000 Faß Bier, eine große Menge Nictualien, als Fleisch,
Brod, Speck, Butter und dergleichen.Die Plünderer theil-
ten die Vorgefundenen Sachen von Werth unter sich, und
verzehrten den gefundenenVorrath von Lebensmittelnmit
vielem Jubel und Jauchzen, nannten dies die Magdebur-
gische Hochzeit, tranken sich dabei toll und voll, trieben mit
den vielen in den Kellern und auf den Gassen gefundenen
tobten Körpern allerlei Muthwillen, schleppten sie in große
Haufen zusammen, setzten sich oben auf, schwelgten, froh¬
lockten und triumphirtcn auf denselben. Was sie an Vor¬
gefundenem Wein und Bier nicht genießen konnten, ließen
sie übermüthigerWeise in die Keller hinlausen. DieS Un¬
wesen trieben sie drei Tage hinter einander.

Am 12. May ließ Lilly die Domkirche öffnen, wo¬
hin sich über 1000 Unglückliche von allerlei Alter, Geschlecht
und Stand geflüchtet, und wo sic in banger Todesfurcht,
ohne Essen und Trinken geschmachtet hatten. Lilly be¬
gnadigte diese halb verschmachteten,lies; sie speisen, und
dann sicher ins kaiserliche Lager bringen. Aber erst am
14. May ließ er das Plündern, Rauben und Morden ver¬
bieten, zog die Truppen alle aus der Stadt heraus, und
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ließ allen auf den Brandstätten und unter den Schutt¬
haufen etwa noch Lebenden bei öffentlichem Trommelschlag
Pardon, auch Sicherheit des Lebens, und des etwa noch
nicht geraubten, übrigen Eigenthums versprechen. Zum
Erstaunen kamen nun nach und nach unter den großen
Haufen von Tobten viele Menschen hervor, die noch am
Leben, und thcils mehr, theils minder beschädiget waren,
sich aber zu ihrer Rettung unter die Tobten verkrochen
hatten. Verschiedene hatten auch noch in die Garten sich
vor dem Feuer und Schwerdt gerettet.

An eben diesem Tage kam im Tillyschen Lager bei
FermerslebenFeuer au-Z, wodurch die in Magdeburg ge¬
machte Beute dcn Soldaten meistens wieder entrissen ward,
und wodurch mancher von den Gefangenen Gelegenheit
bekam, sich in Freiheit zu setzen.

Am Io. May ward von dcn Kaiserlichen einSieges-
' fest gefeiert, dabei eine große Procession angestellt, und das

Io Osnrn Icnuiarnns im Dom gesungen. Zur Verherr¬
lichung dieses schauerlichen Festes wurden die eigenen so¬
wohl als die eroberten Kanonen durcheinanderüber die

^ Ruinen der noch von Feuer und Blut rauchenden Stadt
dreimal abgefcuert. Dem Kaiser ward diese Eroberung
mit der Acußcrung gemeldet: daß seit der ZerstörungJe¬
rusalems und Troja's keine größere erhört und erfahren
worden sey. Ucberall, und besonders in Deutschland, er¬
regte das über die berühmte Handelsstadt ergangene Un¬
glück die größte Sensation, und selbst vernünftige Katho¬
liken mißbilligten die dabei bewiesene unmenschliche Grau¬
samkeit.

Wie viel Menschen bei dieser schrecklichen Katastrophe
umgekommen sind, darüber sind die besten Nachrichten nicht
ganz übereinstimmend. Einige geben 20,000 an. Wenn
man aber bedenkt, daß die Stadt vor der Eroberung fast
noch volkreicher war, als sie jetzt ist, daß vom Lande we¬
nigstens 4000 Menschen mit dcn Ihrigen sich in die Stadt
geflüchtet hatten, daß kurz vor der Eroberung 36000 Men¬
schen in der Stadt gezahlt wurden, und daß nach der Er¬
oberung sich nur etwa 400 lebende Bürger in der Stadt
cinfanden, und in allem pur einige tausend Menschen
gerettet worden sind, so wird man leicht einsehen, daß
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man wohl an 30,000 Menschen rechnen kann, die bei
dieser jammervollen Begebenheit ihr Leben auf die schreck¬
lichste Art eingebüßt haben. Dis zum 21. May wurden
24000 tobte Menschenkörpcr, auf Veranstaltung der Kai¬
serlichen, von den aufgebotenen Landleuken in die Elbe
geworfen, indem man solche Ketzer des Bcgrabens nicht
Werth hielt. Durchs Feuer verloren eben so viele, wie
durchs Schwerin der Feinde, ihr Leben. In den meisten
Kellern fand man einige tobte. Menschen, die vom Rauch,
Dampf und Hitze darin erstickt waren. Zu gcschweigen,
daß viele Keller beim Brande verschüttet wurden, und un»
eröffnet blieben, daher man in spater» Zeilen beim Bauen
öfters Todtengerippe fand. Von den kaiserlichen Truppen
waren in allem nur 500 Mann geblieben, die tbeils beim
ersten Angriff gefallen, theils vom Feuer ergriffen, theils
vom Rauch und Dampf erstickt worden waren.

II. Geschichtliche Kleinigkeiten.
1) Die Weiber von weinsbcrg.

§)er Kaiser Eonrad der Dritte, Herzog in Schwa¬
ben, war im Jahr 1137 mit Widerspruch verschiedener
deutscher Fürsten zur Kaisecwürde gelangt. Die meisten
fügte» sich jedoch bald, um es nicht mit dem Pabste zu
verderben, der dem neuen Kaiser wohl wollte. Der be¬
harrlichste Widersacher war der Herzog Welf in Baiern,
und es kam im Jahr 1140 zum Kriege zwischen ihm
und Eonrad. Welf warf sich mit mehreren Rittern
und einem TKeile seines Heeres in das damals fränkische,
jetzt zum Königreich Würtcmberg gehörige Städtchen Weins¬
berg. Weil nun die Einwohner den Herzog willig ausge¬
nommen hatten, und ihm Schutz und Schirm gaben, so
war der Kaiser gegen die Stadt höchst aufgebracht, bela¬
gerte sie, und ließ allen Weinsbergern den Tod und ihrer
Stadt Vernichtung androhen, dafern man es aufs äußerste
kommen lassen und ihm nicht sofort die Thore öffnen
werde. Dieser Drohung ungeachtet ließ man doch die Be¬
lagerung so lange fortdauern, bis die Hungersnolh so
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groß ward, daß man die Unmöglichkeit einsah, sich langer

zu verteidigen.

Mockte es nun mit Conrads Drohungen buchstäblich

gemeint seyn oder nicht, genug die Weinsberger zitterten

vor dem Augenblicke, wo der gereizte Monarch mit seinen

Leuten cinrücken werde. Da erschien nun eine Deputation

von Bürgerfrauen im kaiserlichen Lager, im Namen der

Stadt erklärend, daß doch Seine Majestät ihnen, die ja

an der Widerspenstigkeit der Stadt keinen Antheil gehabt,

in höchsten Gnaden freien Abzug und die Erlaubnis! er¬

teilen möge, von ihren Kostbarkeiten so viel, als sie tra¬
gen könnten, mit sich zu nehmen.

Dieses Gesuch ward von dem ernsten Kaiser ohne

Umstande bewilligt. Die Deputaten dankten für kaiser¬

liche Gnade, und gingen nach der Stadt zurück. Auf

einmal öffnete sich das Thor, und eine ganze Schaar Wei¬

ber kamen heraus, jede ihren Mann auf dem Rücken.

Bei dem Anblick konnte der Kaiser selbst sich des Lachens

nicht enthalten, und vergaß seinen Zorn. Jndeß meinte

sein Bruder, Herzog Friedrich, und mehrere Feldherren

stimmten ihm bei: das Ding könne nicht gelten, denn es

sey eine listige Verdrehung des kaiserliche» Worts, ver¬

möge dessen den Weibern ja nur gestattet sey, Kostbarkei¬

ten mit sich zu nehmen. Aber der edelmütige Kaiser

war anderer Meinung und erklärte: es sey ja ehrenwert

genug, daß die Frauen ihre Männer als ihr Kostbarstes

achteren, es habe also bei dem gegebenen Wort sein Ver¬

bleiben. Ja, er dachte mild genug, um auch den übrigen

Einwohnern Pardon, und der Stadt völlige Schonung

angedeihen zu lassen.

So ward durch den klugen Einfall b^ braven Weins-
bergerinncn Stadt und Bürgerschaft gerettet. Eine vor

Weinsberg auf einer Anhöhe erbaute, jetzt zerstörte Burg
führt noch heutiges Tages Oen Namen der Weibcrtreue.

2) Furchtbarer Lampf um eine Rönigskrone.

Jsdegerdes, König von Persien, bestieg den Thron

im Jahr 400, und starb, nach dem er 21 Jahre regiert harte.

Die Perser, die unter seiner grausamen und gewalttätigen

Regierung sehr viel gelitten h atten, glaubten, daß Bach a-
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ram - Gur, sein Sohn, ebenfalls nicht menschlicherseyn
würde. Weit entfernt daher, ihn zu ihrem Könige zu wäh¬
len, warfen sic ihre Augen auf einen vornehmen Perser,
Namens Kesra, und setzten ihn auf den Thron.

Als Bacharam, der sich damals zu Hirach in Ara¬
bien aufhielt, diese Nachricht erhalten hatte, sammelte er
ein starres Heer, und wollte den Usurpator vertreiben. Er
hatte in Persien noch Freunde und Anhänger, welche sich be¬
mühten, diesen Streit ohne Blutvergießen beizulegen. Aber
es hielt schwer; einer von beiden hätte auf die Krone Ver¬

zicht leisten müssen, zum Bortheil seines Nebenbuhlers.
Bacharam schlug endlich ein Mittel vor, welches

von beiden Thcilcn angenommen ward. Die königliche Krone
sollte in einem eingeschränkten und besonders dazu gewähl¬
ten Platze, zwischen zwei ausgehungerten Löwen, denen man,
um sie nach Raub begierig zu machen, einige Zeit alle Nah¬
rung versagen würde, in die Mitte gesetzt werden. Der¬
jenige von den zwei Nebenbuhlern, dem cs gelingen würde,
die Krone von diesem gefährlichen Orte hinwegzulragcn,
sollte der würdigste sie zu erhalten seyn, und als der recht¬
mäßige Beherrscher Persiens angesehen werden. Es geschah.

An dem bestimmten Tage erschienen alle Großen des
Reichs, um diesem seltsamen Beispiele bcizuwohncn, und
ihrem künftigen Könige huldigen zu können; nun erschie¬
nen die Nebenbuhler auch. B a ch ara m sagte zu Kesra:
„Nun wohlan, tritt nuithig hinzu, und hebe die Krone
auf." — ,,Ich bin im Besitz des Thrones, erwicdecte Ke¬
sra, dir steht cs zu und nicht mir, die Krone von dem
Orte wegzunehmen, wo sie liegt. " Bacharam, ohne
ein Wort zu erwiedern, und ohne sich zu bedenken, sprang
sogleich in den Kreis. Er warf sich mit der Wuth und
dem Ungestüm eines Tigers über die Löwen, ohne andere
Waffen als seine Arme, erlegte die beiden Bestien, hob die
Krone von der Erde auf, und setzte sie stolz auf sein Haupt.
Nun gingen ihm alle Großen des Reichs entgegen; Ke¬
sra, an ihrer Spitze, umainnte den jungen König, und
alle begrüßten ihn mit lautenr Freudengcschrei als Persiens
wahren Beherrscher. Bacharam regierte 20 Jahre und
starb im Jahre 441.
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III. Biographische Skizzen und charak¬
teristische Züge auö dem Leben

b c r ü h m t e r Nt e n s ch e n.

i Andreas -Hofcr, wirch «nd Rommandanr von

! Tprol.

! «>^n dem Kriege der tyroler Landleute gegen die Beiern
! und Franzosen im Jahre 1'609 zeichneten sich besonders

der Sandwirth Andreas Hofer als ein sehr thatigcr
und patriotisch gesinnter Mann ans. Ohne Kriegskunst
und Kricgscrfahrung, führte er, von reiner Vaterlandsliebe
begeistert, bloß durch seinen Muth, seine Tapferkeit, sei¬
nen gesunden Verstand und das Zutrauen, das er sich bei
seinen Strcitgcnosscn zu erwerben wußte, manchen schönen
Sieg herbei, durch welchen er seinen Namen unvergeßlich
machte. Nicht minder berühmt wurde er auch in ganz
Deutschland durch den Märtyrcrtod, womit am Ende seine
rühmlichen Thaten belohnt wurden.

Dieser merkwürdige Mann wurde im Jahre 1765
a im Paffeyer Thale in Tyrol geboren. Sein Vater war
, ein wohlhabender Wirth; er selbst trieb Wirthschaft, Han¬

del mit Wein, Getreide, Pferden und anderm Vieh, und
erwarb sich damit ein nicht unbedeutendes Vermögen. Er
hatte zwei Wirthshauscr, wovon das eine an einem Orte
stand, der unter dem Namen des Sandes bekannt war;
daher der Name Sandwirth, den Hofer führte.

Will man sich ein Bild von der Person dieses Mannes
machen, so muß man sich unter ihm einen Landmann von
mehr als mittelmäßiger Größe und starkem Knochenbau den¬
ken. Ec trug einen langen schwarzen Bart. Sein gewöhn¬
licher Anzug, in der ersten Zeit seines öffentlichen Lebens,
war nur die Tracht der wohlhabenden Einwohner seines
Thals. Spater legte er sich einen sehr großen schwarzen
Hut zu, seitwärts aufgeschlagen, mit dem Bildniß der
Mutter Gottes auf der Krempe, und mit einer Feder ge¬
schmückt. Um den Kopf des Hutes lief ein Band, wor¬
auf mit goldenen Buchstaben die Worte gestickt waren:
Andreas Hofer, provisorischer Kommandant
von Tyrol. An seiner Seite hing ein großer Offizicr-

Drirrer Iahrg. 1826. 2
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söbel, am Halse ein glanzendes Schild u„d ein Kreuz. ^
Sein röthliches Gesicht, seine Stumpfnase, sein kubner »

Blick druckten Kraft und Gutmüthigkeit ans nnd flößten b

Zutrauen ein. Er redete nur schlechtes Deutsch im grob- !

sren Tyroler Dialekt, las schleckt, schrieb und rechnete !

noch schlechter. Eben so dürftig waren seine übrigen ^
Kenntnisse, insofern sie nicht seinen Handel und seine

Wirlhschast betrafen. Seines Glaubens war er ein guter z.
römisch-katholischer Christ. s

Schon ui dem Kriege vom Jahr 1799 war Hofer '

unter seinen Landleutcn als ein kühner, rechtlicher, für s
das Vaterland begeisterter Mann bekannt; cs wurde ihm g

daher bei dem damaligen Landsturm die Führung seiner ,

Gemeinde als Hauptmaun anvertraut, und im Jabr 180" f

trat er als kaiserlich östreichischer Ober-Kommandant in f

Tyrol auf. Ob ihm diese Würde wirklich von der vstrci- z
chischen giegieruug übertragen, oder ob sie ihm bloß von E

den Tprolecn ertheilt worden, ist nicht mit Gewißheit be- ^
kaunt. Wie dem nun sev, so konnte man keinen Anfüh- s

rer wählen, der eine genauere Ortskenntnis seines Vater- s

laudeü besessen und den Scharfschützenkcieg besser verstan¬
den barte, als er. Wahre Feldherrntalente besaß er aber u

wenig, und die Stelinngs- und Verthcidigungskunst wa- s

ren ihm fremd. Gleichwohl bestanden die Tyroler unter h

seiner Leitung viele glückliche Gefechte gegen die Feinde, se
Und war ein Sieg errungen, dann zeigte sich Hofer erst f

als Menschenfreund auf seiner achtungswürdigsten Seite. -

Er hielt seine Leute von Mord und Brand, von Plünde- i

rung und unmenschlichen Ausschweifungen zurück, und rer- -
lccc vielen unschuldigen Schlachtopsern das Leben.

Zu seinen Untergebenen sprach er nicht in dem gebiete- f

rischen Ton eines Generals, sondern mit den zutraulichen >

Worten eines Bruders: Meine lieben W affen b rü- f

der, morgen wollen wir die Feinde ang reifen;

haltet euch tapfer! So lauteten seine Befehle. Woll- -

tcn ihm seine Streitgenosscn nicht gehorchen, so wurde er z

zwar böse, und schrie in seinem Zorn: Hab' ich euch l

nicht zu befehlen? bin ach nicht euer Ko mm an- s

baut? müßt ihr mir nicht gehorsam scpn? aber

er ließ leinen erschießen, oder sonst exemplarisch bestrafe»; >
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H' daher wurden auch von vielen, die nicht auf Worte Horen
et wollten, wider seinen Willen manche Greuel begangen.
A Wahrend sich die Tyrolec unter der Anführung die-
E scs braven Mannes tapfer mit den Feinden des Vater-
» landcs herum schlugen, wurde von den kriegführenden
^ Machten der Wiener Friede geschlossen, in welchem Hofer
k mit seinen Getreuen seinem Schicksal überlassen wurde,
/ das grausam genug war. Es drangen nämlich, die Baiern
K und Franzosen, die schon aus dem Lande vertrieben wa-
^ ren, mit verstärkter Macht wieder herein. Hofer wollte,
^ auch verlassen von dem Kaiser, sein Vaterland gegen die
d'hcranstürmenden Feinde vertheidigen; allein er hatte das
1 Unglück, übermannt zu werden, und mußte sich auf die
^Gebirge flüchten. Hier verbarg er sich vom Ende -Novem-
!Aders, bis Ende Januars vier Stunden weit von seinem
HWirthshausc auf dem Gebirge in der Schnecwclt, wo er
Wi einer einsamen Alpenhüttc ein unsicheres Obdach fand.
ASciiie Vertrauten, unter denen sich ein gewisser Staffel
^befand, versahen ihn mit Speise und Trank. Gern hat-
L ten sie ihn beredet, nach Wien zu entfliehen; Kaiser Franz
Hsoll ihn selbst in einem eigenhändige» Schreiben dazu ein-
IZgcladen haben; allein Hofer war nicht zu bewegen, Frau
irund Kind zu verlassen. So wurde er denn am Ende ein
!«Opfer der treuen Anhänglichkeit an seine Lieben. Zwei
Useiner Freunde, Wild und Staffel, wurden zu Ver¬
brechern an ihm. Wild steckte dem französischen Genc-
rral, Baraguay d'Hilliers, daß Staffeln Hofers
^Zufluchtsort bekannt sey. Sogleich wurde dieser verhaf¬

tet und durch Versprechungen und die Schrecken der To¬
desangst dahin gebracht, daß er Hofers Aufenthalt ver¬
kriech, und selbst der Wegweiser der Colonnc wurde, die
«seinen ehemaligen Freund gefangen nehmen sollte.
I Um Mitternacht traten die Franzosen ihren Marsch
nüber Eis und Schnee an; um 6 Uhr Morgens ward
Hofer und seine Familie gefangen. Es war den 20. Ja-
,»uar 1810. Das Haus wurde von den Franzosen um-

f znigelt. Als ihr Anführer an die Thür pochte und nach
ihm fragte, kam Hofer selbst mit einem Degen und

Mei Pistolen bewaffnet heraus; hinter ihm stand sein
^Sohn und einer seiner Adjutanten. Ich selbst bin An-
" 2 *
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dreas Hofer, meine Herren Franzosen, antwortete er;
Sie sehen in mir den ehemaligen Kommandanten von
Tvrol. Auf diese Worte wurde er sogleich festgcnom-
mcn, in Fesseln geschlagen, und mit seinem zwölfjährige»
Sohn, seinem Adjutanten und Schreiber, seinem Weibe,
seinen Töchtern durch die Städte Meran und Botzen,
gleichsam im Triumph, unter türkischer Musik geführt.
Der Zug ging durch lange Spaliere von Truppen- Die
Franzose» jauch-cten; die häufig heranssrämendcn Tyroler
weinten laut. Hofer selbst aber blieb immer ruhig und
heiter- In Botzen ließ man ihn mehrere Tage sitzen, weil
erst von Mailand her Verhaltungsbrsehlc cingcholt werden
mußten. Auf Befehl des sranzösischcn Generals wurde»
ihm einstweilen die Kelten abgenommen. Biele französische
Offiziere besuchten ihn, brachten ihm Erquickungen, und
beschenkten ihn mit verschiedenen Kleinigkeiten, denn sie ehr¬
ten seine Vaterlandsliebe und sein Unglück. Endlich kam
Befehl, seine Familie frei zu lassen, ihn selbst aber eiligst
unter starker Bedeckung nach Mailand zu senden.

So trat er denn seine letzte Ncise an. Ein ganzci
Bataillon Fußvolk von 200 Mann begleitete ihn; a»ü
folgten acht Reiter dem Wagen. Unterwegs wurde er mit
Achtung behandelt. Man führte ihn aber nicht nach Mai¬
land, sondern nach Mantua, wo Kriegsgericht über ihn
gehalten werden sollte.

Sein Prozeß begann den 19. Februar 1810. kl
hatte große Hoffnung, gerettet zu werden. Die Stimm»
der Züchter waren sehr getheilt; zwei davon hatten sog,»
den Muth, sich für seine gänzliche Lossprechung zu erkü¬
ren. Mehrere stimmten für Gefängnis! und nur di- min¬
dere Zahl für den Tod. Aber aus Mailand kam der B<-
schl, daß er binnen 24 Stunden ohne Gnade erschoss!»
werden sollte. — So wenig Hofer den Todcsspruch dkt
Kriegsgerichts erwartet hatte, so hörte er doch sein Ucthlil
mit vollkommener Gelassenheit und frommer Ergebung an.

Man hatte ihn vom Anfänge an nicht wie einen go
mcinen Verbrecher, sondern wie einen Staatsgefangene
behandelt. Auch jetzt, da er um einen geistlichen Beistand
bat, sandte man ihm nicht den ersten besten Pfarre
sondern den Probst und Erzpriester von St. Barben
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Johann Jakob Manifest!, der i» ihm, wie er selbst
gestand, einen wahren christlichen Helden fand.

Viele andere Tyrolcr waren damals theils in den
Kasematten der Festung cingcsperrt, theilS gingen sie frei
herum. Hofer wünschte sie um sich her zu versammeln,
und Abschicdsworte zu ihnen zu reden; allein es wurde
abgeschlagen.

^, Der 10. Februar war zu seiner Hinrichtung bestimmt.
Schlag 11 Uhr ertönte der Generalmarsch. Gin Erena-

^ hier-Bataillon trat unter das Gewehr; ein ExecntionS-
kommando holte ihn aus seinem Gefängnisse. Als er auf

^ seinem Wege zum Richtplatz vor den Kasematten vorbei
' kam, wo die Tyroler gefangen saßen, lagen alle auf den
' Knieen, beteten und weinten laut. Die in der Festung

frei herumgingen, waren inSgesammt aus seinem Wege
^ nahe oder ferne, je nachdem die Bedeckung cs zulicf:, war-

fcn sich nieder und sprachen ihn um seinen Segen an.
n Hofer .crtheilte ihnen denselben, und bat sie um Vergc-
l bung, wenn er vielleicht an ihrem Unglück Schuld sei).

Dem Erzpriestcr Manifcsti aber übergab er das Letzte,
was er hatte, zur Verlhcilung unter seine Landsleute,

st 500 Gulden östceichische Banknoten, seine silberne Tabacks-
dose, seinen schönen Rosenkranz. Dem Priester selbst aber

' überreichte er ein kleines silbernes Kruzifix zum Andenken.

^ Auf einer geräumigen Bastion, unfern der zrovta
, Laraon, machte das ^Kommando Halt. Die Grenadiere
^ bildeten ein nach hinten offenes Viereck. Das Executions-

kommando, aus 12 Grenadieren und einem Unteroffizier
s bestehend, trat hervor, Hofer in der Mitte. Ein Trom-
1 melschlagcr reichte ihm das weiße Tuch, sich die Augen zu
st verbinden, und forderte ihn auf nicdcrzukniecn. Hofer
st schlug das Tuch aus; auch auf die Kniee wollte er sich

nicht nicderlasscn: Ich stehe vor dem, der mich erschaffen
hat, sagte er, und stehend will ich meinen Geist ihm wie-
dergebcn. — Ec gab aber seinen Geist nicht stehend auf,
denn er wurde sehr übel getroffen. Auf die ersten sechs
Schüsse sank er bloß in die Kniee; die zweiten sechs war¬
fen ihn zwar zu Boden; allein noch lebte er, und der
Unteroffizier mußte, ihm den Lauf seines Gewehres hart
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an den Kopf haltend, erst mit dem dreizehnten Schuß sei¬
nem Leben ein Ende machen.

Seine Leiche blieb nicht lange auf dem Richtplatze
liegen; die Grenadiere bedecktenihm das Haupt mit sei¬
nem Hute und trugen.ihn auf einer schwarz ausgeschlagc-
ncn Bahre in die Pfarrkirche zu St. Michael. Hier wurde
ihm ein Todtcnamt gehalten, und eine Ehrenwache stand
um seine Leiche, die feierlich ausgesctzt wurde. Erst nach¬
her wurde die Beerdigung vorgcnommen. — So ehrten
also die Franzosen mehr feinen Rang, als seine Vater¬
landsliebe.

Hofers Familie erhielt die Freiheit, nach Oestceich
auszuwandern, wo ihr Kaiser Franz 2000 Gulden Jahr¬
gelder, und 50,000 Gulden als Geschenk, sich anzukaufen,
bewilligt hatte. Die Wittwe aber konnte sich nicht ent¬
schließen, die geliebte Hcimath zU verlassen.

IV. Lander- und Völkerkunde.

1) Die wullcrfrcnven in Russland».

§)er Herbst ist in Rußlands nördlichen Thcilen die un¬
angenehmste, der Winter die angenehmsteJahreszeit. Da
ist die Lust so rein und stärkend und erfrischend, und im
Januar und Februar so bell und dünn, daß man de»
blauen italienischen Himmel zu sehen wahnt. Die mei¬
sten Einwohner sehen dem Wmter aus diesem Grunde
mit Sehnsucht entgegen. Im schmutzigen, trüben Hcrbst-
wctter konnte man nicht zu einander. Auf einmal kam
der errettende Winter. Der Himmel ward klar, die Straße
hart, über Seen, Moraste, Bache und Flüsse machte er
Brücken, und nun fliegen die Schlitten auf allen Straßen
und Wegen, über Felder, Hügel und Sümpfe mit cincc
Schnelligkeit, die nicht ihres Gleichen hat. Kaum hat
man sich aus den Schlitten eines russischen Fuhrmanns ge¬
setzt, die in großer Menge vor den Thoren der Städte und
aus ihren Straßen halten, und man ist eine halbe Stunde
davon geflogen. Die Straßen des Landes sind um diese
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Zeit sehr lebhaft. Der innere f'andhandel ist fast nie star¬
ker, als in derselbe». Nor, einem Gute zum andern, von
einer Stadt zur ander,«, stellt man Lustfahrten an. Der
Adel thut das besonders. 'An Schnee fehl« es dort dazu
nicht leicht. Mir Ende Novembers und Decembcrs fallt
er gemeiniglich 8 — 4 Fuß hoch, friert wie Eis .zusammen
und liegt bis zum April. Anderes Fuhrwerk sucht man
daher im Winter gar nicht. Da auch die Erde eben so
rief friert, so sahrr man sorglos über Seen und Strome
hinweg. Manchmal geht es auch wohl über Zaune, Mauern
und dergleichen, «venu der Wind den Schnee daran gehaust
hatte, daß man sie nicht sieht.

Indessen jeden, Genuß sieht leichr ein Wcroruß zur
Seite. Auch diese Freuden werden ost in t'ciden verwan¬
delt. Der Helle Himmel trübt sich, die stille kalte Lust
wird stürmisch, unc ein Schneegestöber kommt ost so schnell
daher, daß man leucht in Gefahr geralh, aus einer großen
Flache eingethürmt zu werden, d. h. nicht mehr zu wissen,
wohin cs gehen müsse, und dann so in Schneeuntiefen zu
geracbe», daß alle Renting unmöglich ist, und Kalte und
Ermattung den Tod hcrbeifuhren.

2) Dld chn'ncsischc rNauor.
Diese ungeheure Mauer, welche längs der nördlichen

Granze des chinesischenKaiserreichs diulaust, gehört mit
Rechr unrcr die größten Arbeiten von Menschenhand. Sie
ist über die Gipfel «nächtiger Berge, von denen mehrere
eine -höhe von nicht weniger als 6226 Fuß haben, durch
tiefe Thaler, und vermirteljf großer Schwibbogen über breite
Ströme weg geführt« an manchen Siellen, wo wichtige
Passe sind, ist sie verdoppelt, oder auch wobl verdreifacht
und nach Zwischenräumen von etwa 300 Fuß sieht immer
regelmäßig ein Thurm oder eine massive Bastei. Ihre
Ringe wird auf 1600 englischeMeilen geschätzt; allein an
»muchen Orten, wo inan wenigcc Gefahr vermuthcte, ist
sie nicht so stark und hoch, und gegen Nvrdwesten hin besteht
sie bloß aus einen« starken Wall von aufgeworfener Erde.
I» der Nähe von Kupeku ist sic 26 Fuß hoch und oben
gegen 16 Fuß breit. Einige Thürme, die viereckig gebaut
find, sind 48 Fuß hoch und 40 Fuß ins O.uadrat, Der
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zur Grundlage zu den Ecken u. s. >v. gebrauchte Stein ist
ein fester, grauer Granit; das klebrige aber besteht größten-
thcils aus bläulichen Ziegelsteinen und der Mörtel ist außer¬
ordentlich rein und weiß.

Die Zeit der Erbauung dieser großen Brustwehr, die
seit Jahrhunderten die Bewunderung und das Staunen dcr
Menschen erregt hat und sie fortan erregen wird, wird von
Sir Georg Staun ton als völlig ausgemacht betrach¬
tet und er versichert, daß sie seit 2000 Jahren schon vor¬
handen sey. In dieser Behauptung scheint er du Halde
gefolgt zu seyn, dcr uns belehrt, daß „dieses ungeheure
Werk 215 Jahre vor Ehristi Geburt, auf Befehl des er¬
sten Kaisers aus dcr Familie Tsi'n aufgeführt wurde, um
drei große Provinzen gegen die Einfälle der Tataren zu
sichern." Indessen schreibt er in der, im ersten Bande sei¬
ner Werke enthaltenen, Geschichte E hin a's die Erbauung
derselben dem zweiten Kaiser aus der Dynastie des Tsin,
Namens Ehi-Hoang-Ti, zu; und das unmittelbar vor¬
der Erzählung dieser Erbauung vorausgehendc Dalum ist
das Jahr 137 vor Ehristi Geburt. — Hieraus möchte man
nicht bloß Verdacht gegen die Angabe dcr Zeit, wo dieses
Werk unternommen wurde, sondern auch überhaupt gegen
die Unvcrfälschtheit und Sicherheit dcr Jahrbücher Ehina's
im Allgemeinen schöpfen. Herr Bell, der sich eine geraume
Zeit in China aufhiclt und dessen Neisebeschrcibung mit
Nccht, wegen der Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Nach¬
richten, geschätzt wird, versichert uns, daß diese Mauer ohn-
gefähr um's Jahr 11 60 nach Ehristi Geburt von einem
Kaiser Eh in a's errichtet wurde, um den häufigen Einbrü¬
chen der Mong ölen vorzubcugen, die mit ihrer zahlreichen
Reiterei ins Land einficlcn, dort die Provinzen verheerten
und sich wieder entfernten, che man ihnen ein Heer cntgegen-
stellen konnte. Rcnaudot bemerkt, daß diese Mauer von
keinem Schriftsteller über die Geographie des Morgenlandes
erwähnt wird, dessen Werk über 300 Jahr alt ist; und es
wäre zu bewundern, wenn sie dem Marco Paolo ent¬
gangen seyn sollte, von dem man schwerlich annehmen
kann, daß er, bei seinem langen Aufenthalte in den nörd¬
lichen Gegenden Chin a's und in der Mongolei, mit
einem so crstauncnswürdigen Werke unbekannt geblieben
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seyn sollte. Bei diesen mancherlei Schwierigkeiten läßt sich
wohl vermuthen, daß man zu ähnlichen Verthcidigungsarten
zu verschiedenenZeiten seine Zuflucht genommen hat, und
daß die alte rohe Schutzwehr, die nach und nach verfallen
war, vielleicht nach dem Einsalle des Dschingis Chan
wieder ausgcbefsert und in den jetzigen Zustand versetzt
wurde; der eben wegen seiner guten Beschaffenheit bezeugt,
daß sie schwerlich auf ein höheres Alter Anspruch machen kann.

3) Did St. HcterLrirchc zu Rom.
Schon der Platz, auf welchem dieses Meisterstück der

Baukunst steht, zeigt eine erhabene Pracht. Die doppel¬
ten Säulcngange zu beiden Seiten, die in einem Halb¬
kreise streichen, der ungeheuere ägipp tische Obelisk, die
zwei Springbrunnen, die Vorhalle und die bewunderungs¬
würdigen Zicrrathen von der Vorderseite der Kirche bilden
einen Verein so prachtvoller Gegenstände, daß das'Gemüth
nothwendig mit den Gefühlen des Staunens und der Be¬
wunderung erfüllt werden muß. Die Kirche erscheint im
Hintergründe und auf jeder Seite ist eine Reihe vierfacher
Gewölbe, die aus 284 Pfeilern und 88 Pilastern ruhen;
auf den Vogen stehen 1S2 Statuen, die 12 Fuß hoch sind.
Die 2 herrlichen Springbrunnen treiben eine Wassermasse
zu einer Höhe von 6 Fuß empor, von wo es in der ma¬
lerischesten Weise wieder herabfällt, und viel zur Verschö¬
nerung des Ortes beiträgt. Mitten steht der majestätische
Obelisk.

Beim ersten Eintritt in die Kirche selbst macht sie
den mächtigen Eindruck nicht, den man erwarten sollte;
indessen vermehrt sich dieser unvermerklich, und die Kirche
entwickelt dem Auge ihre Größe jeden Augenblick mehr und
mehr. Das Ebcnmaaß ist so sorgfältig beobachtet, daß
man alle Theile in gleichem Vorthcile sicht, ohne daß einer
vor dem andern besonders vorsticht. Sie erscheint weder
außerordentlich hoch, noch lang, noch breit, weil gehöriges
Ebcnmaaß obwaltet. Obgleich jeder Gegenstand in dieser
Kirche bewunderungswürdig ist, so ist doch der bewunde¬
rungswürdigste Thcil derselben ihre Kuppel. Steigt man
zu ihr hinauf, so wird man mit Erstaunen gewahr, daß
die Kuppel, die man in der Kirche sieht, nicht dieselbe ist,
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die man voll Außen beschaute, und daß die letztere nur
eine Art Gehäuse über der erster» bildet; die Treppen,
auf welchen man zum Knopf hinaufsiecht, befinden sich
zwischen beiden. Ware nur die äußere Kuppel vorhanden,
so würde sie sich inwendig nicht so vvrtheilhasr zeigen;
oder, wäre nur die innere da, so würde sie schwerlich von
außen so ins Auge fallen; und bildeten beide eine solide
Kuppel von einer so großen Dicke, so würde» die Pfeiler
zu schwach gewesen sep», um sic zu tragen.

Man bann nicht leicht eine herrlichere Darstellung
der Baukunst sehen, als diejenige ist, welche man erblickt,
wenn man gerade mitten unter der Kuppel steht. Blickt
man auswarlS, so erstaunt inan über den weiten Raum
der Kuppel und die ungeheuere Wölbung rund herum,
welche eine der schönsten Aussichten gewahrt, die man nur
haben bann. Um einen Begriff von ihrer Große zu ge¬
ben, reicht cs hin, zu sage», daß die Hohe der Kirche vorn
Grunde bis a» den höchsten Theil der Decke 432 Fuß
beträgt, und das; sich 16 Personen in den kugelförmigen
Aufsatz oben auf der Kuppel bequem neben einander hin¬
stellen können. Dieser Theil wird alljährlich den 29stcn
Junius mit 4000 Lampen und 2000 Fcuerschalcn erleuch¬
tet, was das prachtvollste Schauspiel gewährt.

Der Vorhvf der St. Pcterskirche ist groß und schon.
Uebec dem zweiten Eingänge ist ein schönes Musivsiüek
von Giotto verfertigt im Jahre 1803, und zu beiden
Seiten sind die Statuen der Kaiser Konstantin und
Earl des Großen zu Pferde. Bon den 5 Thoren,
die zur Kirche selbst führen, ist das eine beständig mit ei¬
ner Ziegelsteinmauer verschlossen, und wird nur beim Ju¬
biläum geöffnet. Das mittelste Thor ist von Bronze,
mit halb erhabner Arbeit.

Bon den 130 Statuen, mit welchen diese Kirche ge¬
ziert ist, behauptet die des heiligen Petrus den Borzug.
Man sagt, daß sie »ach einer bronzenen Statue des Ju¬
piter Eapitolinus entworfen worden wäre. 112 Lampen
brennen beständig um das vorgebliche Grabmahl dieses
Apostels, und über dein, nahe bei demselben befindliche»,
Hochaltäre, au welchem nur der Pabst Messe liest, befin¬
det sich ein Deckenwcrb, das alles der Art in den Palla-



. sten Noms Befindliche, weit übertrifft. Die herrliche
Sacristci wurde non Pius VI. gebaut. Aber bei wei¬
tem das Schönste im Innern sind die vortrefflichen Mu-
sivarbciten; alle Eopien der berühmtesten Gemahlde, die

. auf diese Weise der Vergessenheit entrissen wurden.
! Die grohe und wirklich furchtbare Kuppel der St.
s Petcrskirche halt nur 2 Fuß weniger im Durchmesser, als
! die des Pantheon, nämlich 137 Fuß; aber sie übertrifft

die letztere um 20 Fuß an Höhe, indem sie 159 Fuß hoch
^ ist, wobei nicht in Anschlag gebracht sind: der durchbrochene
l Thurmaufsatz, das Fußgestelle des Knopfes, der kugelför¬

mige Knopf selbst und das Kreuz über demselben, welche
^ zusammcngenvmmcn 120 Fuß halten. Zum Dache der
s Kirche steigt man ganz gemächlich auf Treppen hinauf,
^ und hier scheint man auf einmal in eine kleine Stadt
i gekommen zu seyn; denn man findet sich hier plötzlich

zwischen einer Menge Hauser, die theils zu Niederlagen
für Zubehör und Gerathschasten der Kirche und Materia¬
lien zu ihrer Ausbesserung dienen, theils von den Arbeils-

^ lcutcn bewohnt werden. Die Kuppel, an deren Fuße man
, nun anlangt, scheint die Kirche dieser Stadt zu seyn, und

die kleineren Dome auf dem Dache scheinen bloß zum
Schmuck und zur Ausfüllung des leeren Raumes bestimmt
zu seyn. Nimmt mau noch dazu, daß man, wegen der
rundherumlaufcnden hohen Brustwehr und ihrer hohen Sta¬
tuen die Straßen der Siadt nicht sehen kann, so wird
man das ganz Einzige dieses Ortes leicht begreifen. Man
sagt sogar, daß bisweilen hier für diese Bewohner der
Luft Markt gehalten werde.

Ob man nun gleich auf dem Dach ist, so hat man
doch immer noch sehr hoch zu steigen, bevor man den
Gipfel der Kuppel erreicht. Ehe man dieses Unternehmen
beginnt, wird man in die innere Gallerie der Kuppel ge¬
führt. Von diesem Orte crschssnen die Menschen unten
in der Kirche nicht größer als Kinder. Je hoher man
kommt, desto unbequemer wird das Steigen, wegen der
schiefen Mauer» über der schmalen Treppe, und inan ist
oft genölhigt, seinen. Körper ganz schief auf die eine oder
die andere Seite zu halten. Verschiedene Marmorplattcn
sind hier in der Mauer angebracht, welche die Namen aus-
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gezeichneter Personen enthalten, die de» Muth besaßen,
diese Kuppel zu besteigen, und bis zum durchbrochenen
Aufsatz, und sogar zum Knopfe zu klimmen. Der Kaiser
Joseph II. ist zwei Mal erwähnt, und Paul I. als
Großfürst. An manchen Stellen, wo die Treppen zu
steil waren, hat man bequemer!: hölzerne Treppen ange¬
bracht; auf diesen kann man den Aussatz leichter erreichen,
und die Aussicht, die hier den, der alle Mühe mutbig
Überstunden bar, erwartet, kann man sich auch ohne Be¬
schreibung schon vorstellcn; man blickt hinab aus ein un¬
geheueres, vom Meere begranztcs Panorama.

4) Die purrtt.
Dies ist eine Art Vehmgcricht, das bei dem Ncger-

stamme der Bullamer, auf der Westküste von Afrika ge¬
sunden wird. Es besteht aus einer unsichtbaren, in allen
Distrikten zerstreuten Gesellschaft, die besonders die Bestra¬
fung von Dieben beabsichtigt, zugleich aberihren eigenen Mit¬
gliedern, wie dem ganzen Lande äußerst furchtbar ist. Al¬
les zittert, sobald die Rache der Purra angedroht ist, denn
alle Befehle gehen von unbekannten Oberen aus, und alle
Vergehen werden eben so schnell als geheim, mit dem
Tode bestraft. —

5) Die Eanavicr.

Sie sind im Allgemeinen in der Landwirthschaft noch
sehr zurück. Die Ursache ist, weil sie sich in den langen
Wintern an eine Trägheit gewöhnen, die sie auch in den
übrigen Monaten nicht verläßt. Einige Fortschritte im
Ackerbau indessen, haben sie in den letzten dreißig Jahren
dennoch gemacht. Dies gilt besonders vom Hanfbau, wo¬
zu der Boden auch ganz geeignet ist. Daher die Wich¬
tigkeit von Canada für England. Indessen unterhalten
die Nordamcrikansr die engsten Verbindungen mit dieser
Eolonie. Schlau genug haben sic nämlich Mittel ge¬
funden, dieselbe mit einem großen Theilc ihrer Bedürf¬
nisse zu versehen. Sie können natürlich wohlfeilere Preise
machen, obgleich die Waaren nicht die besten sind. So
beziehen die Canadier, um nur ein Beispiel anzufuhren,
wphl zehnmal so viel Thce und Taback von ihnen als



von England. Dafür wird aber auch eine große Quan¬
tität Liverpools Salz über Eanada nach den vereinigten
Staaten gesandt. —

6) Sonderbare Tageseintheilung.

Sie ist in Holland, besonders bei den Seeleuten in
Gebrauch. Tag und Nacht werden nämlich in acht.Theile
abgethcilt, wovon jeder drei Stunden hat. So Osier-
Sonnc, d. h. sechs Uhr Morgens. Südoster-Sonne,
neun Uhr Vormittags. Sndcr-Sonne, Mittag. Süd¬
wester-Sonne, drei Uhr Nachmittags. Wester-Sonne,
sechs Uhr Abends. Nordwester-Sonne, nenn Uhr. Nor¬
der-Sonne, Mitternacht. Nordostcr - Sonne, drei Uhr
Morgens.

7, Mailand.

Mailand zerfallt in die eigentliche Stadt und in die
Vorstädte, die jedoch mit in die Walle cingeschlosscnsind.
Jene hat meistens enge, düstre, unregelmäßige Straßen,
und macht daher im Ganzen keinen vorthcilhastenEin¬
druck, ist aber sonst ziemlich belebt. Die Vorstädte da¬
gegen zeichnen sich durch schöne, breite Straßen aus, sind
aber freilich etwas todt. Man bemerkt viele Garten darin.
Unter diesen dient der sogenannte Liaräino Mblieo zum
öffentlichen Spaziergang. Eine große Unannehmlichkeit
von Mailand ist der in den meisten Straßen herrschende
Mistgeruch. Er steigt aus den Kellern auf, wo man
P.fcrdcmist und andern Dünger.aufbewahrt. In der ei¬
gentlichen Stadt bemerkt man ffhc viel Leben und Thä-
ligkeit. Es giebt eine Menge Baumwoll- und Seidcn-
fabriken daselbst. Die Goldschmiede unter andern nehmen
eine ganze Straße ein. Auch werden viel fremde Tisch¬
lerarbeiten und vorzügliche Töpfcrwaaren in Mailand ge¬
macht. Endlich ist der Handel mit Seide, Reis und
Käse, als Landesproduktcn,noch immer bedeutend genug.
Die Eanäle, die Mailand mit dem Ticino u. s. w. ver¬
binden, erleichtern denselben ungemein.
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V. Natur - Merkwürdigkeiten.

1) Die Schlange Annccmldn.
(AuS dem Englische» des R. Edwin, Nesidentens in Ostindien.)

Änf Befehl meiner Ober» begab ich mich nach Ceylon,
nm eine nickt unwichtige Angelegenheit zu betreiben, und
erhielt eine Wohnung an dem äußersten Ende der Haupt¬
stadt, das dem nahen Walde gerade gegenüber liegt. In
einiger Entfernung von meinem Fenster erhob sich eine
kleine Anhohe, auf welcher drei oder vier große Palmbaume
standen, die mir jeden Morgen, wenn ich noch im Bette
lag, einen überaus anmiithigen Anblick gewahrten. Eines
Morgens nun, als ich auf diese Baumgruppe hinsah, war
es, als bewegte sich ein mächtiger Ast auf eine seltsame
Weise, sich niederbcugend und umhcrdrehcnd (und doch
ging kein Wind,) und öfters mit dem einen Ende auf
den Boden schlagend, dann es wieder in die Höhe hal¬
tend, wo es zuletzt unter den Blattern ganz verschwand.
Ich betrachrele das hockst seltsame Schauspiel mit großem
Erstaunen, als ein Ceylonese hereinlrat, dein ich meine
Verwunderung über diesen Anblick miltheilte. Er sah
nun auch hin, und war noch mehr erstaunt, als icy, und
so voll Schreckens, daß er todrenblcich da stand und einer
Ohnmacht nabe schien. Er beschwor mick, alle meine
Thüren fest zu verriegeln, und sagte mir dann, was ich
für einen Baumast halte, sey eine Schlange von unge¬
heurer Größe, die sich zu ihrer Lust in mannigfachen Win¬
dungen hin und her schwenke, und von Zeit zu Zeit zum
Boden niederschieße, uni eine Beute zu erhaschen. Ich
überzeugte mich bald, daß cs sich wirklich so verhielt, und
bemerkte, indem ich genauer hinsah, wie es ein kleines
Thier ergriff und mit in den Baum hinauf nahm. Auf
mein näheres Befragen wegen dieses wunderbaren Schau¬
spiels, versickerte mich der Ceylonese, das Wunderbarste
dabei sey, daß das Thier sich so nabe zeige: denn es war
eine auf der Insel nur zu bekannte Scblange, die sich
aber gewöhnlich nur in dem Dickickt der Wälder aufhalt,
wo sic nicht selten unversehens von einem mächtigen
Baume berabstürzt und de» nichts Arges abnendcn'Wan-



31

derer erwürgt. Ich würde diesem abcnthenerlich klingen¬
den Berichte keinen Glauben beig-nnessen haben, hall"

ich nicht eben jetzt dies Ungeheuer vor mir gesellen, dem
man nnm seiner Große wohl noch mehr zutremen konnte-

Die Schlange trieb ibr Spiel noch ininier fort, und wir

beschlossen nun, zwölf an der Zahl, alle zu Pferde und
wohl bewaffnet, sie zu tobten.

Wir ritten zu der Stelle hinan; um uns jedoch kei¬

ner unnöthigen Gefahr auszusetzcn, hielten wir uns in

einem Kreise hinter einem Dickicht verborgen, von wo wir

nngescb» unsere Gewebrc anlegen konnten. Es war ge¬
rade in der größten Hitze des Tages; und als wir nun

in die Nahe kamen, fanden wir das Unkhier noch großer,

als cs uns erst geschienen hatte, so daß ein jeder wünschte,

erst wieder mit heiler Haut zu Hause zu seyn, und sich
lange keiner entschließen konnte, sein Gewehr abzufeuern.

Wir hatten nun volle Muße, die Schlange genau zu be¬
trachten, und ich kann versichern, daß alle Beschreibun¬

gen von Ungeheuern dieser Art an das nicht reichen, was

wir jetzt vor uns sahen. Die Eingcbornen versicherten

einstimmig, sie sey weit großer, als irgend eine, die sie je
gesehen; und das Ganze bildete ein solches Gemisch von

Scheußlichkeit und Schönheit, daß, wer es nicht selbst vor

Augen gehabt, sich schlechterdings davon keine Borstellung
machen kann. Das Ungeheuer war dicker als ein schlan¬

ker Mann im Leibe ist; dabei aber so lang, daß diese

Dicke nichts Unföimliches batte. Ost hing es am Schweif
von den höchsten Zweigen des Baumes herab, und bei

seiner außerordentlichen Behendigkeit und Gewandtheit

schwang es sich jetzt, bei der Hitze des Tages, zu seiner
Lust in tausenderlei Windungen um die Zacken des Baums;

zuweilen kam cs herunter, und flocht den Schweif rund

um den untersten Theil des Stammes, und streckte sich

dann mir Blitzesschnelle in seiner ganzen Lange rings um
denselben auf den Boden bin. Indem cs diese wunder¬

baren Spiele trieb, fuhr cs zu unserm Schrecken auf ein¬

mal hastig wieder den Baum hinauf. Doch zeigte sich

die Ursache bald: ein kleines Thier, eine Art von Fuchs,

ließ sich gleich darauf sehe», und die Schlange, die sich

auf der Lauer hielt, schoß nun auf das nichts Arges ah-



32

nende Thier vom Baum herab und verschlang cs in ei¬

nem Nu. Hierauf, das Maul mit einer breiten, schwarz-

farbigen Doppelzunge beleckend, legte cs sich in seiner gan¬

zen Lange auf die Erde, mit dem Schweis immer um
den Baum gewickelt. In dieser Lage hakt' ich Zeit ge¬

nug es mit Entsetzen und zugleich mit Bewunderung zu
betrachten.

Es war wie ein Krokodil mit Schuppen bedeckt, die

in der Mitte in di- Hohe standen; der Kopf war grün,
mit einem großen schwarzen Fleck in der Mitte, um den

Nachen zogen sich gelbe Streifen, und um den Hals ein

gelber Kreis, wie ein goldncs Halsband; hinter dem Halse
war noch ein großer schwarzer Fleck; die Seiten waren
von einer dunkeln Olivcnfarbe. Der Rücken prangte in

den schönsten Farben; von der Mitte herab zog sich eine
breite Kette von schwarzer Farbe, gekräuselt und wellen¬

förmig am Rande; und um diese rings umher zog sich
eine kleinere von Fleischfarbe; die äußere Seite dieser klei¬

nen Kette war mit einem hellgelben Streifen umzogen,

wieder mannigfaltig gekräuselt, und über und über in ge¬

ringen Entfernungen mit großen runden und langen blut-
rothen Flecken besprengt. Der Kopf war flach, aber

äußerst breit, und die Augen ungeheuer groß, breit und

fürchterlich. So waren die Farben, wenn es ganz ruhig

lag; wenn cs sich aber in der Sonne umher bewegte, war
cs noch tausendmal schöner: die Farben vcrmannigfaltig-

tcn sich mittelst der verschiedenen Lichtschattirungcn ins
Unendliche, und glichen an manchen Stellen dem Schil¬

lern seidener Stoffe.

Wir zielten nun, wie es so da lag, alle auf den

Kopf, und schoflen los; mochte cS sich nun gerade bewe¬
gen, oder die Furcht uns nicht sicher zielen lassen, wir
verfehlten cs, oder brachten ihm keine Wunde bei. Kurz,

das Thier achtete auf unser Feuer gar nicht, und wir ka¬

men nun, nach angestelltcr Berathung, dahin überein, un¬

sere Angriffe jetzt auszugebcn und sie erst den andern Tag

zu erneuern, wo wir uns mit einer zahlreicher» Gesellschaft
einfinden wollten.

Die Ceylonesen schienen mit dem Thiece wohl bekannt

zu seyn. Sie nannten cs Anaconda, und sprachen da-



von, wie sie von seinem Fleische essen wollten, wenn sie
es erlegt hätten, wozu sie Hoffnung hatten, da cs einen
Baum, den es einmal zu seinem Aufenthalt erwählt hat,
nicht so bald zu verlassen pflegt. Ich behielt sie zu Mit¬
tag bei mir, und nach dem Essen erzählten sie mir von
den Wunderdingen, die einer oder der andere von diesen
Ungeheuern selbst erlebt halte, und die so abenthcucrlich
lauteten, daß ich nichts davon glauben konnte. Was ich
aber den folgenden Tag mit eigenen Augen sah, übcrtraf
noch alles, was sie mir erzählt hatten, so sehr, als das
Erzählte alle Grenzen der Wahrscheinlichkeit zu überschrei¬
ten schien.

Am andern Morgen, wo sich mehr als hundert ver¬
sammelt hatten, waren wir so glücklich, unfern Feind noch
auf seinem alte» Posten zu finden. Er schien sehr grim¬
mig und hungrig, und wir hatten bald eine Gelegenheit,
Proben von seiner Furchtbarkeitzu sehen. Es giebt aus
dieser Insel viele Tiger, und einer von außerordentlicher
Große, fast so hoch wie eine junge Kuh, kam jetzt unter
dm Baum der Anaconda.' Alsbald vernahmen wir ein
schauerliches Rasseln, und schnell wie ein Pfeil stürzte die
Schlange auf ihn nieder, packte ihn um den Rücken, et¬
was unterhalb der Schultern, mit ihrem fürchterlichen
Rachen, und verschlang ein Stück des Rückens, größer
als der Kops eines Menschen. Der Tiger brüllte vor To¬
desangst, und kam zu unferm Entsetzen mit seinem Feind
auf uns zugerannt. Er lief jedoch nicht weit, denn die
behende Schlange wand ihren Leib um den des Tigers
drei bis vier Mal und schnürte ihn so fest zusammen,
daß er zusammenstürzte. Sobald sie ihn fest umschlun¬
gen hatte, ließ sie den Rücken fahren, und indem sie sich
nun erhob, und sich um seinen Kopf wand, öffnete sie
dm Rachen so weit sie nur konnte, und packte den Kopf
des Tigers, den sie auf das scheußlichste zerbiß und zer¬
kratzte. Der Tiger erhob sich hierauf wieder, und Worte
sind nicht im Stande, seine Qualen zu schildern. Er
krümmte und wand sich umher, aber vergebens; sein Feind

'verließ ihn nicht, wohin er sich auch wandte, und sein
jsiohlcs Gebrüll in dem Rachen des Ungeheuers war höchst
fürchterlich.Ich rieth, in diesem Augenblick loszuschießen,
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meine Begleiter hielten es aber nicht für gut und ver¬
sicherten mir, sie wüßten so genau, wie die Schlange es
machte, daß, wenn man sie nur ruhig gewahren ließe, am
Ende sie ohne alle Mühe oder Gefahr zu bändigen fey;
wollte man sie aber jetzt stören, so würde sie so wild wer¬
den, daß cs leicht einigen von uns das Leben kosten könnte.
Sie schienen ihrer Sache so gewiß, das ich gern nachgab.
Einige blieben den ganzen Tag da, um das sonderbare
Schauspiel mit anzusehen; und in der That, die Mar¬
tern und Qualen des Tigers waren über alle Beschreibung
fürchterlich, und sein Tod war gräßlicher, als tausend an¬
dere Todesarten mit allen möglichen Peinigungen. Der
Tiger war ein starkes und grimmiges Thier, und machte
seinem grausamen Feinde unendlich viel zu schaffen, wenn
er ihm auch nicht entgehen und einen Schaden zufügen
konnte. Wohl hundert Mal stand er wieder auf und lief
eine kleine Strecke; bald siel er aber wieder nieder, theils
niedergedrückt von der Last des Ungeheuers, theils von sei¬
nen vielfachen Umwindungen. Endlich, nach einigen Stun¬
den, schien er sehr entkräftet und lag wie todt da, als
die Schlange, die sich mehrmals um den Tiger fest ge¬
schlungen, und vergebens gesucht halte, seine Knochen zu
zerbrechen, ihn völlig los ließ, und bloß ihren Schweif
um den Hals ihrer Berits schlang, die ihr nun keinen
Widerstand mehr leisten konnte.

Sie zog ihn nun mit vieler Anstrengung nach dem
Baume, und jetzt zeigte sich der doppelte Nutzen, den der
Baum ihr gewahrte. Die Natur scheint dieses Thier
gelehrt zu haben, daß wenn cs auch stark genug ist, so
große Geschöpfe zu erlegen, cs doch nicht im Stande ist,
sie zu verschlingen, daß cs daher die Knochen ihnen erst
zerbrechen und das Ganze in eine weiche Masse verwan¬
deln muß, ehe es dasselbe genießen kann. Dies thut es
nun gewöhnlich, indem es, wie beim Tiger der Versuch
gemacht wurde, den Leib ringsum fest zusammcnschnürt
und so ihn in Stücken zerbricht: erreicht cs aber auf diese
Weise seine Absicht nicht, so nimmt es zu dem Baum
seine Zuflucht, wie wir nun zu beobachten Gelegenheit hak¬
ten. Als die Schlange den Tiger nach und nach zu dem
Daum hingeschleppt hatte, und das Thier nicht mehr im



36

Stande war, aufrecht zu stehen, so packte sie es noch ein
Mal fest beim Rücken und stellte cs auf die Füße, so daß

cs gegen den Baum gelehnt stand; hierauf umschlang sie
den Tiger und den Baum zugleich mehrmals, und schnürte

beide mit solcher Gewalt zusammen, daß die Rippen und
andern Knochen sich bogen; und endlich, »ach wiederhol¬

tem Zusammenschnürcn, brach sie alle Nippen eine nach
der andern entzwei, unter großem Krachen. Darauf nahm

sie die Beine vor, und zerbrach diese auf dieselbe Weise,
jedes an vier oder fünf verschiedenen Stellen. Dies dauerte

mehrere Stunden, wahrend welcher der gequälte Tiger
noch immer lebte, und bei jedem Krachen eines zerbroche¬
nen Knochens stieß er ein Geheul aus, das nicht sehr stark,

aber so jämmerlich anzuhören war, daß man den natür¬

lichen Abscheu vor diesem räuberischen Unthier vergaß und
Mitleid mit ihm haben mußte. Nach den Beinen ver¬

suchte sich die Schlange an dem Schädel, der ihr aber so

viel Arbeit machte, daß sie vor Erschöpfung davon abstand,
und ihre Beute, die ihr nun nicht mehr entrinnen konnte,

für die Nacht am Fuße des Baumes liegen ließ, wo sie
hierauf ihr Nachtlager nahm. Wir begaben uns nun

. nach Hause, und ich meines Theils konnte nicht schlafen,

weil mir der gequälte Tiger immer im Sinn lag, der,

. obgleich ganz zerstümmclt und zerbrochen, doch immer noch
nicht todt war.

Den andern Morgen, als wir wieder zu dem Dickicht

kamen, bemerkten wir eine große Veränderung: der Kör¬

per des Tigers, der nun einer rolhen, formlosen Masse
glich, lag jetzt in einiger Entfernung vom Baum und

glänzte als wie mit Leim oder Gallert überzogen. Wir

entdeckten bald den Zweck von dem allen, da die Schlange
noch immer damit beschäftigt war. Sie hatte die Beine

eins neben dem andern dicht an den Rumpf gelegt, und

legte jetzt den Kopf gerade davor, indem sie den ganzen
Körper bedeckte und mit ihrem Schleim überstrich. Durch

diesen wurde die ganze Masse wie mit einem Gallert

überzogen, und so glatt und weich genug zum Verschlin¬
gen. Dieses Geschäft nahm viel Zeit weg; endlich aber,

als die Schlange alles gehörig zubercitct hielt, richtete sie
sich auf, ergriff erst den Kops, und zog diesen und dann3 *



den ganzen Körper in den Rachen. Dies dauerte so lange,
daß, als sie bei den Schultern war, ich zum Mittagsesse»
nach Hause ging, und von den andern, die dabei geblie¬
ben waren, hörte ich nachher, daß cs Nacht wurde, ehe
sie alles ganz heruntergeschlungen hatte.

Am folgenden Tag versammelten wir uns zum letz¬
ten Mal, und selbst Frauen und Kinder begleiteten uns,
weil man überzeugt war, daß nun, da sie ihren Raub
hinuntergewürgt hatte, keine Gefahr mehr zu fürchten war.
Und so fand ich eS denn auch wirklich. Die Schlange
hatte ihren Leib so überladen, daß sic weder uns angrei¬
fen noch sich wehren konnte. Als wir uns näherten, suchle
sie auf den Baum zu klimmen; da ihr aber die Kräfte
versagten, ward ihr sogleich der Garaus gemacht, indem
man mit mächtigen Holzkloben .sie auf den Kopf schlug.
Ich maß sie nun, und fand sie fünf und dreißig Fuß
und vier Zoll lang. Sie ward sogleich ausgeschnitten,
ihr Fleisch war so weiß wie Kalbfleisch, und nach der
Versicherung derer, die davon aßen, wohlschmeckender als
jedes andere Fleisch, das sie je genossen hatten.

2) Der Upas ovcr Gistbaum.

Obgleich eine ernste Wicdcrlegung der, durch das
Märchen des Herrn Forsch über den Upas oder berüch¬
tigten Giflbaum Java's, den europäischen Völkern
aufgchefteten groben Lüge, zur Zeit höchst überflüssig scyn
mag, da man sowohl in England, als auch in Frank¬
reich eine Reihe gründlicher Versuche über das Wesen
und die Wirkung dieses Giftes angestellt hat: so wird
doch ein glaubwürdiger Bericht über dieses Gift, wie ihn
Or. Horsfield im siebenten Bande der batavi sehen
Verhandlungen gegeben hat, nicht ohne Interesse scyn.
Wer sollte nicht von der fabelhaften Erzählung gehört ha¬
ben, die wegen ihrer excentrischen Natur, ihrer Fähigkeit
für dichterischeAusschmückung, ihrer Verbindung mit den
Grausamkeiten einer despotischen Negierung, und endlich
durch den feurigen Geist eines Darwin (in seiner Liebe
der Pflanzen) — dessen Zwecken es entsprach, sie anzu¬
nehmen, und jenes Gift als einen bösen Geist zu perso-
nisiciren — fast gleichen Umlauf mit dem Märchen von
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der lernaischen Schlange oder andern klassischen Er¬

dichtungen des Altecrhums erhalten hat?

^ Obgleich — bemerkt Or. Hors fielt» — die durch
l Forsch bekannt gemachte Nachricht, von dem Standort

k des Gifibaumcs, von seinen Wirkungen auf die Umgegend,

8 und von der vorgegebenen Anwendung seines Giftes zur

si Hinrichtung der Verbrecher, so wie seine Beschreibung
ch der Giftsubstanz selbst, und ihrer Sammlungsweise, sich
i! als offenbarer Betrug ausgcwiesen hat: so ist es doch eine

^ ausgemachte Sache, daß auf Java ein Baum wächst,
^ aus dessen Saft ein Gift bereitet wird, der, wenn er in
st das Blut von äußern kommt, eben so tödtlich wirkt, als

e die stärksten bekannten lhicrischcn Gifte. Der diesen Gift

is erzeugende Baum heißt Anchar, und wächst in den öst-

si liehen Theilen der Insel. Rhumphius Werk enthält
eine wcilläuflige Nachricht von dem Upas unter dem

E Namen aichon toxiaaria. Der Baum wächst nicht auf
!. Amboina, und er entwarf seine Beschreibung nach den
», von Makasar aus erhaltenen Nachrichten. Seine Ge-

E stalt wurde einem gleiä)falls von dort übersendeten Zweige
^ des dort unter dem Namen Schlimmbaum bekannten
s Baumes, entnommen, und die Identität des Giftbaumes

f von Makasar und den andern östlichen Inseln, mit dem

! Anchar auf Java dargethan. Der bloße Saft des
arkov ioxicmrl-r nach Rhumphius ist unschädlich, und

! erfordert eine» Zusatz von verschiedenen, dem Ingwer ver-

s wandten Stoffen, damit ec seine todtliche Wirkung be-
! komme. In sofern stimmt er mit dem Anchar überein,

s welcher in seinem natürlichen Zustande unwirksam seyn
- soll, und erst besonders zubereitet werden muß, um als

? Gift zu wirken. Außer dem wahren Giftbaum, dem

s Upas der östlichen Inseln und dem Anchar Java's,
! erzeugt diese Insel auch noch einen Strauch, der ihr nach

^ den bisher gemachten Erscheinungen ganz cigenthümlich ist,
E und durch eine andere ZubcrcitungSwcise ein Gift liefert,
! der das Upasgift noch an Stärke übcrtrifft. Sein Name

s ist Getik; aber die Vaumart, zil welcher er gehört, ist
l noch nicht näher beschrieben.

' Der Anchar ist einer der größten Bäume in den
? Wäldern Java' s. Der Schast ist cvlindrisch, und steigt
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70, auch wohl 80 Fuß empor. Er hat eine weißliche l

Rinde, mit leichten Sprüngen der Lange nach. Nahe

an der Erde ist die Rinde bei alten Baumen auf einem s
halben Zoll stark; und verwundet man sie, so dringt der
Milchsaft, aus welchem das berüchtigte Gift bereitet wird,

in großer Menge hervor. Macht man einen Stich oder '

Einschnitt in den Bannt, so lauft der Saft stark aus;

bei alten Baumen hat er eine gelbliche Farbe und schäumt

etwas, bei jüngeren Stammen zeigt er sich blasser, und

fast weiß; setzt man ihn der Luft aus, so wird seine '

Oberfläche braun. Seine Dichtigkeit gleicht der der Milch,
doch ist er ein klein wenig dicker und klebriger. Dieser ^

Saft steckt in der eigentlichen Borke. Die innere Rinde z
oder der Bast besteht aus dichtem Fasergewcbe, und trennt ,

man sie von der Borke, und reinigt sie von den daran >

hängenden Theilchcn, so gleicht sie völlig grober Leinwand, z

Man macht sehr haltbare Stricke aus derselben, und die 7

ärmere Klasse des Volkes verfertiget aus dem, leichter zu- lr

zubereitenden, Bast junger Baume einen groben Stoff zn A
Kleidern bei der Feldarbeit. Er muß indessen viel geklopft, A

gewaschen und lange eingewcicht werden, che ec gebrauch! ?

werden kann; und wenn er auch ganz rein zu scyn scheint, i

so verursachen die Kleider davon — werden die Personen, >

die sie tragen, vom Regen naß -— doch ein unerträgliches s
Jucken. Aus den Nachrichten über die Zubereitung des

Giftes erhellet, daß die schädliche Kraft im Gummi ihren
Sitz hat; und die kleinsten, noch am Kleide bcsindliche»

Theilchen desselben erzeugen demnach, wird jenes naß, diese

juckende Empfindung. Sonderbar aber ist cs, daß diese z

Eigenschaft der zuberciteten Rinde an allen Ort.n in Java, r

wo nur der Baum wachst, bekannt ist; wahrend die Zu- ^

bereitung eines Giftes aus seinem Saft — welches, wird I

cs durch spitze Waffen in den Körper gebracht, eine tödt- s

liehe Wirkung erzeugt — eine ausschließliche Kunst der ^
Bewohner des östlichen Theiles der Insel ist.

3) Lrötcii
im Lehme.

!

Den 13. September 1824 traf man im Großher- ^
zogthum Posen unter einer noch unberührten 6 Fuß tia >
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fen Lehmlage, die mit dem Beile geöffnet werden mußte,
in lockerem Seesande mehrere Gruppen von jenen merk¬
würdigen Geschöpfen an, welche die Naturforscher für achte
Bewohner der Urwelt halten und die man Steinkrö-
ten nennt- Es waren 30 bis 40 Stück, welche anfäng¬
lich todt schienen, aber durch die hinzutretende Lust und
Sonne zu einem kurzen zweistündigen Leben erweckt wur¬
den. Einige davon, die man sogleich wieder in die Erde
verscharrte, leben noch.

Die Lehmkruste, worin diese Thiere, in kleine Höh¬
lungen cingeschlossen, lagen, war so hart, daß sie nicht
einmal einer Wurzel oder einem Wurme, viel weniger
diesen Thicrcn de» Durchgang gestatten konnte. Sie
müssen also nothwendig schon zu der Zeit gelebt haben,
als die Steine noch weich waren.

4) Ein sscicb, in welchem das Wasser regelmässig
zu einer gewissen Zeit verschwindet.

In dem russischen Gouvernement Podolien bildet
der Fluß Tarnawa bei dem Dorfe Tymna-einen gro¬
ßen Teich, in welchem alle 7 Jahre regelmäßig das Was¬
ser verschwindet. Der Fluß wird an dieser Stelle eben¬
falls unsichtbar und bricht erst einige Werste unterhalb
wieder äus der Erde hervor. Der ausgetrockncte Boden
des Teichs wird nun 7 Jabre lang angcbauet und alle
Getraidearte» gedeihen während dieser Zeit vortrefflich dar¬
innen. Nach

7
Jahren stellt sich das Wasser wieder ein

und bildet aufs neue jenen Teich. Dieser siebenjährige
Wechsel waltet seit Menschengedcnken auf derselben Stelle
mit denselben Erscheinungen.

6) Die grosse Linde bei chstenensiadt im wür-

tcmbergischen.

Diese Linde ist einer unserer ehrwürdigsten Baume
des deutschen Vaterlandes und befindet sich dicht an dem
gewerbsamenund thätigen Städtchen Ncuenstadt, 3 Stun¬
den von Heilbronn am Neckar. Ueber ihre frühere
Entstehung und Ausbreitung fehlen alle Auskünfte, indem
bei einem Brande des dortigen Rarhhauses im 14. Jahr¬
hunderte auch die früheren Nachrichtenüber diesen merk-
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würdigen Daum mit verbrannt sind. Doch so viel ist
gewiß, daß sie schon damals so ausgebreitet war, daß die
Hauptaste auf hölzernen Säulen ruhen mußten. Zu An¬
fang des 15. Jahrhunderts wurden theils von den Bür¬
gern, theils von reichen adclichen Gutsbesitzernder Ge¬
gend die hölzernen Säulen mit steinernen vertauscht und
in der Folge fortgesetzt. So befinden sich z. B. viele
noch jetzt mit dem Wappen und der Jahreszahl 1558,
1554, 1558 u. s. w. von den v. Lerlich ingcn,
v. Gemmingen, v. Weiler u. s. w. Der Stamm
dieser Linde ist unstreitig Einer der Dicksten in Tcut sch¬
lau d, indem der Umfang 51 Fuß, der Durchmesser da¬
her 17 Fuß. Die 14 Hauptaste, wovon einer 11, der
andere 13 Fuß im Umfange hat, ruhen aus 120 steiner¬
nen Säulen, deren jede 6 bis 8 Fuß Höhe mißt. Einer s
der Hauptäste wurde bei einem Gewitter im Jahre 1787 l
zersplittert, und die Linde litt dadurch etwas; indcß hat
dieser Baum noch immer eine bedeutendeHöhe. Der
Umfang des ganzen Baumes, da die sämmilichen Acstc '
in einen schönen Zirkel gezogen sind (welche im Sommer
den angenehmsten Schatten gewähren,) mißt 500 Fuß. st
Mit jedem Frühjahr grünt und blüht diese schöne Linde,
was besonders merkwürdig ungeachtet ihres Alters ist,
weit früher als alle übrigen in der Nachbarschaft.

6) Ein Ervfast.

In der Gegend von Lyon hat im Jahre 1824 eine
sonderbare Einsinkung statt gefunden. Die Landstraße
hatte sich ordentlich gespalten und dies geschah in dem
Augenblicke, als ein Reisender zu Pferde aus dieser Stelle
war. Nur wie durch ein Wunder konnte sich der Rei¬
sende retten, indem er sich an dem Geländer der Straße
festhielt, das Pferd versank jedoch ganz. Da dieser Land- .
strich in früheren Zeiten öfters vulkanische Ausbrüche er- ,
fuhr, so schreibt man dies Ercigniß derselben Ursache zu.

7) Ein -Habicht brürer Enteneier aus.

Ein großer und wilder männlicher Habicht, der sich
in Herrn Watsons Garten zu Ki rb im o o r si d e auf-
hielk, bauete sich im Frühjahre zeitig ein Nest auf dem
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Boden und versah es mit den nöthigen Stoffen, bis es
vollkommen fertig war. Jetzt legte man sechs Enteneier
hinein, auf die er sich so lange setzte, bis er sechs Enten
ausgebrütet hatte. Den Tag daraus besuchten verschie¬
dene Personen den Garten, um diese sonderbare Familie
zu beobachten. Dies brachte den Habicht so auf, daß er
bei der Verlbeidigung seiner Brut auf das eine trat und
dadurch den Tod desselben veranlagte. Die fünf übrigen
blieben am Leben und cs hatte das Ansehen, daß sie un¬
ter dieser ungewöhnlichen Obhut und Pflege aufgebracht
werden würden.

l VI. E r zähl ri n g e n.

^ 1) Liebe und Menschlichkeit.
1 ^sin Bataillon der Armee der französischen Republik lag
s seit vielen Monaten in Cantonirung in dem Flecken F* * *.

Ein Lieutenant dieses Bataillons, Namens Bellami, war
^ bey einem Municipalbeamtcn dieses Orts einguartirt.
l Dieser war Vorsteher der Lazarethe, ein geschickter Arzt
s und guter Patriot, Wittwer und halte eine einzige Toch-
s ter, sein Name ist Bridault. Bey einem Mädchen von
! 22 Jahren ist ein junger Lieutenant von 25 Jahren ein
j gefährlicher O.uartiersmann, Röschen war besorgt für den
s Verthcidiger des Vaterlandes, sie dachte aus sein Bedürs-
^ niß mit Anmuth und Grazie, Bellami mußte alles an-
s nehmen, nahm alles an, und Dankbarkeit füllte sein Herz,
s Der Beruf deS Vaters entfernte diesen oft aus ses-
i nein Hause. Röschen und Bellami blieben allein. Ih¬

nen wurde die Zeit nicht lang. Röschen besorgte ihren
s Haushalt und ihr Federvieh; Bellami arbeitete im Garten
s oder im Weinberge, pflanzte, begoß, nahm Obst ab und
i verwahrte cs im Obstkellcr. Er war wie zu Hause. Un-
- vermerkt belebte Freundschaft das Herz der jungen Leute-
! Bellami entdeckte seine Empfindung und Röschen
i hörte ihn an. Sie war ein verständiges Mädchen. No-
j mane hatten nicht ihr Gehirn verwirrt, und nützliche Tha-

tigkeit schützte sie vor verliebten Träumereien der müßigen
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Schönen. Bescheiden, doch nicht verlegen, nahm sie sein

Geständnis auf, das ihr nicht fremd kam. Ein bezau¬

berndes Lacbeln ging ihrer Antwort vor, und sie endigte

mit einem zärtlichen Blick.

Das liebende Paar, einmal im Einverständnisse, sprach

offen zusammen von künftiger Einrichtung. Der unglück¬

liche Krieg sollte erst enden; dann wollte Bcllami den

Abschied nehmen, und auf andere Weife dem Vaterlands

dienen. Er wollte sich zu F*** niederlassen, die Güter

seines Schwiegervaters verwalten, und dieser sollte in sei¬
nen alten Tagen, im Zirkel seiner Enkel, im Schooß der

Ruhe glücklich sey».

Röschens Vater trennte sich ungern von seiner Toch¬

ter, und eilte nicht, sic an Mann zu bringen. Viele an¬

nehmliche Bewerber hatten sich gemeldet, er hatte sie hin¬

gehalten. Für Bellami hoffte Röschen den Segen des

Vaters; doch stand sie an, sich ihn vor der Hand zu er¬

bitten, und bethcuerte ihm indessen täglich, sie wolle ihn

nie verlassen.
So verstrichen vier Monate in Unschuld, Freude, an¬

ständiger Vertraulichkeit und in süßer Eintracht. Nicht

fern von ihnen verödete der Krieg die Felder, und wüthcle

in Stabten. In Bridaults Hause wohnte Friede und

Liebe. Man weinte zwar oft, aber es waren Thränen

fremden Unglück, dem verheerten Vaterlands geweint.
Plötzlich kam die Ordre zur Verlegung der Eantonni-

rung. Die Armee der Republik zog sich von F*** und

der doptigen Gegend weg. Das Bataillon, in welchem
Bcllami stand, wurde 15 Meilen weiter geschickt. Schmerz¬

lich war die Trennung, doch muthvoll. Von beiden Sei¬

ten besiegelte der Kuß des Lebewohl den Schwur bestän¬

diger Treue.
Bellami war schon einen vollen Monat weg, und in

dieser ganzen Zeit erhielt Bridault nur einen einzigen Brief
von ihm, in welchem auch einer an seine Tochter cingc-

schlossen war. Der junge Mann schrieb, man sey immer
auf dem Marsch, bald hier, bald dort, er könne nicht ein¬

mal den Orr bestimmen, wohin eine Antwort zu senden

sey. Seit der Zeit, daß dieser Brief cintraf, war alle

Eommunicaticn abgeschnitten. Bcllami ließ nichts von
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sich Horen. Röschen war in der größten Unruhe, doch
verbarg sie diese sorgfältig vor ihrem Vater.

Um das Maaß ihrer Leiden voll zu machen, faßte ein
Detachement der Königl. gesinnten Armee Posto zu F***.
Der Ruf der Rechtschaffenheit des alten Bridault, seine
Geschicklichkeit in seiner Kunst, die Hülse, die man von
ihm erwarten durfte, retteten sein Haus vor den Gcwalt-
thatigkcitcn, die in dem Flecken gegen die bekanntestenPa¬
trioten ausgeübt wurden. Von Bridault forderte man
nichts weiter, als seinen Beistand für einige Verwundete
des Detachements.

Schon zwei Monate weilten hier diese neuen Gaste,
und schön seit beinahe einem' viertel Jahre hatte Rose
keine Ze.ile von ihrem Bellami. Plötzlich entstand in der
Nacht Ällarm. Die Republikaner kamen in starker Zahl,
den Posten wcgzunehmen. Das Detachement der Roya¬
listen war zu schwach, ihn zu behaupten. Früh 6 Uhr,
cs dämmerte kaum der Tag, verließen sie denselben in Un¬
ordnung. Die Patrioten bezogen wieder den Ort. Ein
Adjutant der Noyalistenarmec glaubte 'sie nicht so nahe,
»nst hatte sich verspätet. Beinahe gefangen, suchte er zu
entfliehen, da stieß er auf eine Patrouille Republikaner.
Ec nahm seinen Weg zurück, fürchtete, man habe ihn ge¬
sehen, fand eine Hausthür offen und stürzte hinein. ES
war Vridaults Wohnung, der seit zwei Tagen abwesend
war. Mit Schrecken auf dem Gesicht trat er in Rasens
Zimmer. „Ich bin kein feiger Kerl, Mademoiselle! in
mehr als einer Schlacht habe ich der Gefahr getrotzt.
Aber es ist entsetzlich, sich morden zu lassen, ohne daß
man sich verthcidigen kann. Man hat mich gewiß gese¬
hen, unfehlbar auch erkannt, sie sind mir auf der Fährte.
Ich bin verloren, in diesem unglücklichen Kriege geht cs
auf Leben und Tod gar mörderisch zu."

Zur leicht zu rührenden Rose sprach Menschlichkeit.
Sie vergißt, daß der Adjutant zur feindlichen Parthei ge¬
hört. Sie sieht bloß den Menschen in ihm. „Ich will
Sic retten," sagt- sie, „wenn es möglich ist." Sie half
ihn selbst entkleiden. Sie warf Montur, den Hut mit
dem weißen Fedcrbufch hinaus in einen Leich, und gebot
dem Bedienten ihres Vaters zu schweigen.

r

!>

§ l'X
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Eine Viertelstundedarauf ward an die Thür geklopft.
Patrioten wollten dos Haus durchsuchen. Alte Ausgange
waren besetzt, man kam zu NosenZ Zimmer. Schon ist
man an der Thür. Ungesehen kann der Adjutant nicht
heraus, nicht ein Winkel, wo er sich hatte verbergen können.

-Rose faßte einen beherzten Entschluß. Sie öffnet
selbst das Zimmer. „Kommt herein, Würger! hier ist nie¬
mand als mein Marin im Bette." Sie hatte es dem
Adjutanten angewiesen. Kaum diese Worte gesagt, trat
Bellami ins Zimmer. Sie mußte in seiner Gegenwart,
was sie gesagt, wiederholen. Man denke sich die Lage
Beider. Bellami stand einen Augenblick betroffen; dann
sah er auf den angeblichen Ehemann, dessen Lage auch
nicht die gefälligste war. ,, Kennst Du mich denn nicht
mehr," sagte er zu ihm, „erinnerst Du Dich nicht des
Bellami? Ich kenne Dich recht gut, wir studirten zu¬
sammen zu Angers. Du bist 5 Meilen von hier gebür¬
tig. Du hast Dich unter heiligen Schutz begeben. Dies
Haus habe ich bewohnt. Es ist der Tempel des Patrio¬
tismus und der Tugend. Scy Du für Deine Person ge¬
sinnt, wie Du wsllst, ich werde diesen Tempel nicht ent¬
heiligen. — Fort, Kameraden! hier ist niemand, als der
Mann dieser Bürgerin." Er erkundigte sich noch ganz
fremd und ungezwungen nach dem Befinden ihres Vaters,
und ging mit seinem Eommando von dannen.

Noch hörte man ihren Tritt, so sing der Adjutant
schon an, Bcllami's Großmuth und Menschlichkeit zu prei¬
sen. „Es ist gewiß, er hat mich erkannt, er weiß, daß
ich der Baron von Sanzelicre bin, er kennt mein Gut,
Z Meilen von hier. Er weiß, daß ich zur Noyalistenarmee
getreten bin; aber er hat einem alten Universitätsfreund
das Leben retten wollen, oder ich danke es vielmehr der
Ehrfurcht für Ihr Haus, der persönlichen Achtung gegen
Sie. Nie werde ich's vergessen."

„Was ich gethan habe, reut mich nicht, " crwiederte
Nose, und wider ihren Willen entquoll ihrem Auge eine
Throne, hob sich ein Seufzer aus ihrer Brust. „Halten
Sie ja nicht meinen Schmerz für Unwillen über das,
was ich für Sie that, dies wäre nicht edel. Mein Un¬
glück ist's, das ich beweine, und dies ist schrecklich." San-



zeliere drang in sie, ihr Herz war zu voll, und sie erzählte
ihm die Geschichte ihrer Liebe für Bcllami und ihren Plan
künftiger Hcirath.

„Was Sie für mich thaten," antwortete der Adju¬
tant, „sagt mir das, was ich nun zu thun habe. Sie
sollen mich nicht an Großmuth übertreffen. Als Mann
von Ehre in meiner Lage muß ich wieder gut machen,
waS ich — freilich nicht mit Vorsatz — verdarb. So
groß auch die Gefahr für mich ist, so überliefere ich
mich doch stehenden Fußes den Patrioten. Man soll
erfahren, daß mich die Furcht des Augenblicks zu Ih¬
nen führte, daß ich nie vorher in Ihrem Hause war, daß
Sic für einen Unbekannten, und noch dazu von der feind¬
lichen Parkhei, Ihr eigen Wohl vergaßen. Keinen Augen¬
blick langer soll Ihnen, soll dem edlen Manne, der mir
das Leben retten wollte, Verzweiflung das Herz zerreißen."

„sirein!" sagte Nose, „mit meinem Willen geschieht
dies nie, ich habe mich verpflichtet, Sie zu retten. Las¬
se» Sie mich mein Werk vollenden. Heute, so lange cs
Tag ist, dürfen Sie mir nicht aus dem Hause, wird es
Nacht, dann immerhin, dann mögen Sie entfliehen. Ihr
Leben sei) wenigstens geborgen, damit ich nicht umsonst mein
Glück verloren habe."

Der Adjutant wollte noch vieles einwcnden, aber Rose
war unerbittlich, und Sanzelicre mußte, wohl oder übel,
thun, als füge er sich in ihren Willen; aber er nahm sich
fest vor, noch diesen Abend seinen Entschluß auszuführen,
und sich auf Gnade und Ungnade dem Bellam! und den Pa¬
trioten zu ergeben.

Gegen Mittag kam Vater Bridault zu Hause, und
brachte einen Gast, den Lieutenant Bellami, mit.

„Liebes Kind," sagte er zu Röschen, „da bringe ich
dir unsere alte Einquartirung, den braven jungen Mann,
der uns wieder hier besucht. Wer weiß, ob er lange hier
bleibt. Die Herren Soldaten sind flüchtige Brüder- Heute
früh, wie er mir begegnet, ist sein erstes Wort: ich liebe
Ihre Tochter, und sein zweites: nehmen Sie mich zu Ih¬
rem Sohn. Meinethalben, habe ich gesagt, denn Sie sind
ein braver junger Mann, und es kommt nur auf Dich an,
liebe Nose, ob Du ihn magst."
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Rosa, gerührt, von mancherlei Empfindungen bestürmt,
halte kein Wort zur Antwort. Plötzlich sprang Sanzcliere,
im Schlafrock des Vaters Bridault, ins Zimmer. „Frei¬
lich will sie ihn, ich weiß, daß sie ihn mag, ich bürge für sic!"

„Wer sind Sieden»? zum Teufel, Herr! Wiekom¬
nien Sie in meinen Schlafrock?" Bcllami lachte hoch auf. —
„Ich glaubte, mein Herr," sagte er, „Sie waren schon wie¬
der fort, deswegen hielt ich es für überflüssig, Herrn Bri¬
dault etwas von der Begebenheit von heute Morgen zu sa¬
gen. Sie sehen wokl aus meinem Antrag an ihn, daß ich
wußle, wie ich mit Ihnen dran war, und daß ich nicht glaub¬
te, Amor habe Sie beordert." — „Ich sehe," war des Ad¬
jutanten Antwort, „Sie glauben an Tugend so sehr, als
Rose ne übt."

Dem Vater war dies alles arabisch, er bat um Lösung
des Nathsels, und man erzählte ihm den Vorgang. Er
lobte das gute Herz seiner Tochter und ihre Geistesgegenwart.
Man wurde einig, Sanzcliere sollte des Nachts in den Klei¬
dern des Vaters entfliehen, und man verbrachte heiter und
froh den übrigen Theil des Tages.

Beim Abschied sagte Sanzcliere zu seinem gütigen
Wirth: „Ich gehe dahin, Sie wieder zu bekriegen, lasse aber
in diesem Hause Ehrfurcht, Freundschaft und Dankbarkeit
für seine Bewohner zurück. Die Gelegenheit, jedem Pa¬
trioten das zu vergelten, was Sie an mir übten, wird mir
immer schätzbar, und glücklich werde ich scyn, wenn mein
Bestreben, den wechselseitigen Haß zu tilgen, nicht ver¬
gebens ist."

Er hielt sein Versprechen, und war unter den Roya¬
listen einer von denen, die zur Herstellung des Friedens in
der Vendee das meiste beigetragcn haben.

Ec kam nach der Hand mit Bcllami wieder zusam¬
men, spater dienten beide unter einem und demselben
Regiment?,

2) Die mrglüol'llchc Reise.
Eine Raub- und Mordscenc aus dem Jahre 181Z.

Die Riesenentwürfe Na poleons waren an Rußlands
Macht, seinem Nationalsinn, und besonders an dem allmäch¬
tigen Verhangniß gescheitert. Bcy Moskau's rauchenden



Trümmern flücsitete er, und ihm folgten di- Ueberbleibsel
der französischen Heere in wilder Unordnung. Ihr trau¬
riges Schicksal ist bekannt. Am Schluffe des Jahres 1812
war kein Feind mehr in Rußlands Grenzen. Europa'S
Hoffnungen waren gerechtfertigt. Mit der Vereitlung der
kühnen Plane des Wcltenstürmers erwachten die ihm seit¬
her ergebenen Polen wie aus einem Traume und kehrten
reuig zu den Füßen Alexanders zurück. Die ihm treu
gebliebenen waren vorher zum Theil aus ihrem Vaterlande
geflüchtet und kamen jetzt wieder in ihre Heimalh, ob auch
die Flamme des Krieges noch an den Grenzen wüthete.

Unter diesen war die Gräfin P****y mit ihrer lie¬
benswürdigen Tochter und einem kleinen Gefolge von Die¬
nerschaft, um sich nach ihrem Wittwcnsltze, der Starostei

in **** zu begeben. Der Herbst mit seinen Un¬
annehmlichkeiten im hohen Norden, und seinen kurzen,
kalten Regentagen, mit seinen langen, dunkeln Nachten,
hatte sich über die öden, verheerten Gegenden verbreitet.
Uebcrall Spuren der Verwüstung, überall Jammer und
namenloses Elend. Unbegrabene Leichen und gefallene
Pferde, welche die Landstraßen bedeckten und die Luft ver¬
pesteten; Trümmer früherer gastlicher Wohnungen, hun¬
gernde und herumirrcnde Elende, fand die schon an sich
Niedcrgebeugte. Doch nicht nur mit den Folgen eines
verbecrenden Krieges mußten diese Gegenden kämpfen.
Wölfe und Räuber machten die Landstraßen unsicher. Po¬
lens schauervolle Wälder hatten die letzteren sich zu ihren
Wohnplatzen und zur Ausübung ihrer verbrecherischen Ab¬
sichten erwählt. In diesen Wildnissen siel, nach den über¬
standenen Schrecknissen des Krieges, durch Mörderhand
mancher auf Lebensgenuß Anspruch machende Mensch;
mancher Gatte, mancher Hausvater, mancher hoffnungs¬
volle Jüngling, manches blühende Mädchen fanden hier
ihr Grab.

Die Gerüchte davon waren der Gräfin zu Ohren ge¬
kommen und erfüllten sie mit Schrecken. Ihr Weg ging
durch diese Wälder. Sie allein mit ihrer Tochter und
nur wenig männlicher Begleitung, dem schrecklichsten Zu¬
falle Preis gegeben! Eine schaudervolle Möglichkeit reihte
sich bei ihr an die andere, und erregte trübe Ahnungen in
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ihrer Brust. Au einem finstern Decemberkage rollte der
Wagen durch diese berüchtigten Gegenden. Die schlimme
Witterung, der fortwährende,mit Schnee abwechselndeRe¬
gen, vereinigten sich, ihn zu einem der unangenehmsten der
Nsise zu machen. Das Düster der Waldungen wechselte
selten mit einer lichten bewohnten Gegend ab. Sckon
dunkelte eS mächtig. Ein schauerlich pfeifender Wind tobte
in den Baumen und schleuderte den eisigen Regen an die
Fenster des Wagens. So fuhr man voll Besorgnis wei¬
ter, als bereits die Nacht cingebrochen, und noch kein Dach
zu sehen war. Endlich schimmerte den Reisenden aus der
Ferne ein Lichtstrahl entgegen, ihnen ein Strahl der Hoff¬
nung. Bald erreichten sie den Ort, von dem er herkam.
Es war ein in völliger Abgeschiedenheit gelegenes elendes
Gasthaus. Der Wagen hielt. Der Wirth, von wider¬
lichem Ansehen, empfing die Herrschaftenmit kriechender
Höflichkeit, bedauerte aber, ihnen nicht eine, ihrem Stande
angemessene Bewirthung anbietcn zu können. Ein kleines,
elendes Zimmer sei) alles, was er ihnen einraumen könne.
Man besah und nahm dann gern das Zimmerchenein,
um sich nur nicht der Nothwendigkcitder Weiterreise und
dem Übeln Wetter, das sich immer verschlimmerte, auszu-
setzen. Es bot wenig Annehmlichkeiten dar, und sein en¬
ger Raum gestattete nur den Damen darin Platz zu neh¬
men; kein Nebenbehaltnißwar vorhanden, wo die männ¬
liche Begleitung in der Nahe ihrer Herrschaft halte blei¬
ben können. Sie mußten sich mit dem Vorhof begnügen.
Die Grafinn beschloß daher mit ihrer Tochter und der
Kammerzofe die Nacht zu durchwachen.

Nach einem, mit beklommenem Herzen eingenomme¬
nen Abendessen, das sie aus eigenen Mitteln bestreiten
mußten, weil das elende Wirthshaus mit nichts versehen
war, suchten sie durch Unterhaltung alle Schauer der nun
völlig eingebrochenen Nacht zu vermindern. Selbst die
Erinnerung an Unangenehmes bietet uns Wonne. So
auch hier. Sie erinnerten sich mit abwechselnder Freude
und Wehmuth mancher Scene ihrer Flucht aus dem Va¬
terlands, ihres Aufenthalts in Petersburg, ihrer Rückreise —
und manche liebliche Hoffnung der Zukunft erheiterte die
dessen ungeachtet noch heimlich Beängstigten. Schon war



cs cilf Uhr. Ein heulender Wind pfiff durch die Spal¬
ten des, nach dortiger Art von über einander gelegten und
mit Moos verstopften Balken erbauten Hauses, und der
Regen traf mit gewaltigen Schlagen die niedern Fenster.
Das Licht brannte düster und an den Wanden schienen
Irrgebilde ihr Wesen zu treiben. Doch bald wich die
Einbildungskraft der Wirklichkeit. Ein heftiger Schlag
an die Pforte des Hauses schreckte Alle plötzlich auf.
Mit mürrischem Unwillen bequenite sich der Wirth, dem
ungestüm Pochenden zu öffnen.

Ein junger Offizier von edlem Ansehen, in Uniform
und mit Orden geschmückt, die durch den geöffneten Man¬
tel hervor blitzten, trat schnell und etwas verstört in das
zunächst gelegene Zimmer der aufgcschrecktenDamen, und
entschuldigte sich mit gewandter Höflichkeit. Er führte
Pistolen und Sabel. Die Unterhaltung war bald ange¬
knüpft. Es war der Oberst von W***tz, der, zwar ein
Pole, doch schon früher russischeDienste genommen, und
mit unerschütterlicher Redlichkeit, und. seinem Eide getreu,
dem kaiserlichen Zuge für die allgemeine Sache sich ange¬
schlossen, ausgezeichnet und Belohnung seiner Verdienste,
wie den Beifall des Monarchen, erworben hatte. In der
Nahe seiner Heimath wollte er seinen Vater — der zwar
nicht wie er gesinnt, doch seinem kindlichen Herzen theuer
war — besuchen und entfernte sich, nach erhaltenem Ur¬
laube, eine Zeit lang von der Armee. Auch er hatte, um
zu dem in der Nahe befindlichen Gute seines Vaters zu
gelangen, in Begleitung eines Bedienten, zu Pferde durch
diesen Wald reisen müssen, war in der Dunkelheit auf
Irrwege gcralhen, von Räubern überfallen und sein Die¬
ner erschossen worden. Ec selbst entkam bey dem ver¬
zweifelten Handgemenge unter dem Schutze der Nacht
durch die Flucht. Pferde und Gepäck waren geraubt. Er
flüchtete zu Fuße auf ungewissen Waldwegen, bis ihn der
Schimmer des nur noch in der Gräfin Zimmer brennen¬
den Lichts zu dieser Hütte führte.

Indem die Gräfinnen ihm die herzlichste Oheilnahme
bezeigten und sich bemühten, die Schrecken der übcrstande-
nen Gefahr aus feinem Gedächtnisse zu verbannen, muß¬
ten sie cs sich doch gestehen, daß die Ankunft des jungen,

Dritter Iahrg. 1826. 4



50

heldcnmüthigen Mannes ihnen nicht unlieb, und in ihrer
eigenen bedrängten Lage von großem Wcrthc war. Doch
verbot der Wohlstand das nächtliche Bepsammcnbleiben,
und der Offizier mußte sich aus den Boden des Hauses
begeben. Denn ungeachtet des heldenmüthigcn Entschlus¬
ses der Damen, die Nacht zu durchwachen, schien der sich
nahende Schlaf doch seine Rechte geltend machen zu wol¬
len. Der Offizier empfahl sich und gelobte den Damen,
in der Frühe des Tages sie weiter zu geleiten. Man schied
ziemlich beruhigt. Eine Leiter, auf einer Fallthüce des Bo¬
dens angelegt, führte de» durch) Anstrengung und Lebensge¬
fahr ermatteten Jüngling zu seinem Lager. Vorsichtig ge¬
worden, durch den bereits überstandcnen Schreck, lud er je¬
doch seine Pistolen und legte den scharf geschliffenen Sä¬
bel sich zur Seite, indem er zugleich die Fallthüre von in¬
nen verriegelte und das Licht brennen ließ. Ein -elendes
Lager nahm ihn auf. Doch entschlummerte er sogleich
und sank in einen festen Schlaf. Unruhige, beängstigende
Traume umgaukelten seine Phantasie.

So mochten einige Stunden vergangen seyn, als ein
starkes Getöse und lautes Wehklagen sein Ohr traf. Er
erwachte, die Beängstigungen des Traumes hatten sich zu
schaudervcllcr Wirklichkeit bestätigt. Räuber waren unter
dem Beistände des mit ihnen einverstandenen Wirths cin-
gedrungen. Plötzlich war Alles überfallen worden. Die
Gräfin, ihre Tochter, die Kammerfrau, die Dienerschaft
lagen in ihrem Blute. Ein leises Wimmer» bczeichnete
nur noch den Hingang manches unschuldig Gemordeten.
Die Spalten zwischen den Balken des Bodens überzeug¬
ten den Erwachten von diesen Gräueln. N„r er, das
letzte Opfer ihrer Bosheit, war noch übrig.

Der Mörderhaufc erwähnte eines ihm entkommenen
Offiziers, als der niederträchtige Wirth sogleich anzcigte,
daß das entwischte Vögelchen bcy ihm eingcflogen scy,
und auf dem Boden des Hauses im tiefen Schlafe liege.
Lachend weihte man ihn dem Tode und schickte sich an,
auch dieses Opfer in Empfang zu nehmen. Seinen Muth
kannte man noch von der Zusammenkunft im Walde, wo
er nur der Uebcrmacht gewichen war. Auch ihn im Schlafe
zu worden, schien hier am zweckmäßigsten. Leis; schlich



einer die Leiter hinan, im Begriff die Fallthüre aufzuma-
cheu; sie war aber von innen verriegelt. In diesem Au¬
genblicke streckte ein Schuß durch die kleine Oeffnung der¬
selben den Angreifer zu Boden. Man sah nun, daß der
Offizier nicht schlief, vielmehr auf einen Ueberfall vorbe¬
reitet war. Einen zweiten Räuber traf das nämliche
Schicksal. Da äußerte der Anführer voll Wuth, daß er
diesem bald ein Ende machen, und die Thür öffnen wolle.
Mit seiner rechten Hand fuhr er in die, in der Thür be¬
findliche Oeffnung hinein, um den Riegel von innen zu¬
rück zu schieben. Aber durch einen mächtigen Säbelhieb

^ des Verzweifelnden war die Hand von dem Körper getrennt,
der durch den heftigen Schmerz das Uebcrgcwicht verlor
und taumelnd zurückstürzte. Der Anführer ward ohnmäch¬
tig davon getragen und dem Verweg'nen tausendfaches
Verderben geschworen. Doch änderte sich in diesem Au¬
genblicke die Scene. Der Tag dämmerte. Wagen und
Stimmen näherten sich. Die Räuber flohen mit ihrer
Beute und verödet und stille war die schaudervolle Mord-

, grübe. Die abgehaucnc Hand lag am Boden. Mit dem
^ Gefühle eines seltsamen Schmerzes ergriff der Offizier un-

willkührlich dieselbe, und bemerkte an ihr, zu seinem nicht
geringen Schrecken, den glänzenden Siegelring seiner Fa¬
milie. Tausend Zweifel drängten sich ihm aus, wie die¬
ser an die Hand eines Räubers komme. Furcht und Un¬
gewißheit über das Schicksal der Seinigen, bestürmten ihn
wechselweise. Er mußte in jedem Falle geraubt sepn. Zu
der eigenen Gefahr, in der er noch zu schweben glaubte,
gesellten sich noch diese traurigen Vcrmuthungcn; doch

> steckte er den Ring an seinen Finger und harrte so auf
, den Ausgang der Sache, indem ec dadey, wie ein guter

Soldat, seinen Posten nicht verließ, und mit wieder gela¬
denen Pistolen und gezogenem Säbel den Eingang zum
Boden bewachte. Jetzt hielten die Wagen. Eine Menge
Stimmen durchkreuzten sich. Zu seiner nicht geringen
Freude bemerkte er, daß ein Detaschcment russischen Mi-
litaics mit Bagagcwagen eingetroffen war. Ihr Weg
führte sie durch diese Gegend ihrer Bestimmung entgegen.
Froh begrüßte der Beängstigte in ihnen seine Netter. Er
nannte dem kommandirendm Offizier seinen Namen und

4 *



Stand und unterrichtete ihn von der überstandcnen Schrek-
kensnacht.

Das angerichtcte Blutbad erregte Schauder in der
Brust, selbst des rauhen Kriegers. Das innigste Mitleid

ward aber der jungen gemordeten Gräfin gezollt. Der

Oberst drückte einen Kuß auf die leblose Hand, und schwur

ihren Tod zu rachen. Dann gab er Ordre zur Bestattung
der Ermordeten, und erbat sich vom Offizier ein Pferd und

eine sichere Begleitung bis zu dem Gute seines Vaters,
um von dort aus die Sache naher zu untersuchen, und

der Polizeybehörde diesen Vorfall anzuzeigen.
Lange war er abwesend gewesen. Lorbcrn halte er

im Dienste Alexanders eingeerntet, die er jetzt seinen

Eltern zu Füßen legen wollte. Schon sah er sich in den
hcimathlichen Grenzen. Alle Freuden einer seligen Jugend
drängten sich wohlthucnd seiner Erinnerung auf, und lie¬

ßen ihn die Schreckcnsnacht augenblicklich vergessen. Je¬
dem Baum, jedem Strauche, jeder Hütte, jedem Wande¬
rer rief er ein Willkommen zu. In seine» Blicken malte

sich schaudervolle Erinnerung und frohe Hoffnung. So
nahm ihn der Schloßhof auf. Doch seine Erwartungen

sanken. Die Diener und Untergebenen erkannten ihn zwar

gleich wieder, nahmen ihn aber nicht mit der Freude und
Ueberraschung auf, die er sich von ihnen versprach. Zu¬

rückgezogenheit und Stille herrschten in diesen Mauern.
Nur ein alter, ihm stets ergebener Diener stand ihm Rede.

Seine theure Mutter war gestorben, seine Geschwister hat¬

ten sich vcrheirathct und zerstreut, und dem Vater war er —
unwillkommen. Denn dieser war gefährlich krank und

für niemand zu sprechen. Dessen ungeachtet wollte der

Sohn, nach so langer Trennung zu ihm — ward aber

nicht vorgelassen. Ein unerklarbarcs Gefühl ergriff ihn —
seiner selbst nicht mehr mächtig, bahnte er sich mit gezo¬

genem Sabel den Weg zu den hintersten Gemächern seines
Vaters. Hier lag dieser, ein Bild des Todes, im Bette

und scheute sich den Blicken des vor ihm kniecndcn Soh¬

nes zu begegnen. Noch immer schwieg er und schien die
Freude des Wiedersehens auch nicht im entferntesten zu

theilen. Von hohem .Gefühl ergriffen, stürzte der Sohn

sich über ihn hin, um auch in des Vaters Brust gleiche
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Empfindungen rege zu machen und — ein Schrei) des
Schmerzes ist die Erwiederung, Er stutzt — untersucht
die Ursache und findet, daß er des Vaters rechten, in ei¬
ner Binde HangendenArm durch seinen Druck verletzt habe.
Ec will die Quelle des Schmerzes naher erspüren und
erblickt den Arm — ohne Hand. Sein Vater schweigt
und liegt vernichtet in seiner Verworfenheit, als der vom
Entsetzen ergriffene Sohn ihm den Ring zeigt, und, den
Zusammenhang der Schreckenenacht ahnend, ihn fragr, ob
er vielleicht errathcn, wie der Ning'in seine Hände komme?

Todcsblafse überzieht des Alken Wangen. Er erkennt
in dem Sohn den kühnen Fremdling der letzten Nacht,
Er sieht sich als Anführer einer Räuberbande entlarvt und
schäumt in ohnmächtiger Wuth. Er kennt die unbcstech-
bare Rechtlichkeit des Sohnes. Ein Versuch, ihn zu tob¬
ten, mißlingt. Er wird übermannl und — gesteht. Wei¬
nend flieht der Sohn die Hallen der Väter, den frohen
Aufenthalt seiner Jugend, Das ihm zur Begleitung mit-
gegebene Eommando besetzt das Schloß. Er selbst aber
zeigt den Vorfall der nächsten Behörde an, eilt in's Ge¬
tümmel des Krieges zurück und findet in der Völkerschlacht
bei) Leipzig seine» Tod, den er geflissentlich suchte.

Der Vater entging der gerechten Strafe nicht. Die
Sache ward streng untersucht und — eine Grauelthat
reihete sich an die andere. Seine Güter wurden cinge-
zogen, der Adel ihm genommen, und nach den gewöhnli¬
chen Züchtigungen Sibirien ihm zum immerwährenden
Wohnplatze angewiesen.

3s Die mcitschcnfrcfscnvcil Europäer,
Eine schauerliche Raub- und Mordgcsch echte.

In Schottland, acht bis neun Meilen von Edinburgh,
lebte iin Anfänge des siebzehnten Jahrhunderts ein armer
Tagelöhner, Namens Beane. Seine Armuth erlaubte
ihm nicht, auf die Erziehung und den Unterricht des Kna¬
ben, den ihm sein Weib gebar, viel zu verwenden. In¬
dessen hielt er ihn, als er hcranwuchs, zeitig zur Arbeit
an, daß er im Stande war, mit Graben und anderer Ta¬
gelöhnerarbeit sein Brod zu verdienen. Allein in dem jun-



gen starken Beane entwickelte sich immer mehr ein un¬
überwindlicher Hang zur Faulheit, und eine entschiedene
Abneigung gegen jede Art von Anstrengung. Eines Tages
entlief er seinen Eltern, und schweifte eine Zeit lang im
Lande umher. Der Zufall ließ ihn eine Weibsperson fin¬
den, die von gleichem Schlage war, wie er selbst. Ec
verband sich mit ihr, und schlug seinen Wohnsitz in einer
nach der Seescite zu gehenden Felsenhöhle auf, die in ei¬
ner einsame», von Menschen nur selten betretenen Ge¬
gend lag.

Alles umher war öde und leer; in die Höhle selbst
drang zur Zeit der Fluth das Wasser mehrere hundert Fuß
weit hinein; sie selbst aber lief wohl eine halbe Stunde
weit unter der Erde weg, und ihr Hintergrund, den die
Fluth nicht erreichte, gewahrte ihren Bewohnern einen
sichern Aufenthalt. Aber wer hatte in dieser Hohle mensch¬
liche Bewohner vermurhet? Höchstens konnte cs ein Auf¬
enthalt wilder Thicrc seyn! Und doch lebte der schänd¬
liche Beane in dieser Höhle wol fünf und zwanzig Jahre,
entfernt von aller übrigen menschlichen Gesellschaft, mit
einer zahlreichen Familie von Ungeheuern, deren Stamm¬
vater er nach und nach geworden war.

Daß der Mensch in seiner Verwilderung schrecklicher
noch ist, als ein wildes Thier, zeigte sich hier auf eine
schauervolle Art. Beane, sein Weib und seine Kinder,
die im eigentlichen Sinne in dieser Höhle wie wilde Thiere
lebten, beraubten nicht allein alle diejenigen, welche ein
unglücklicher Zufall in diese öde Gegend führte, sondern
sie waren auch allemal gewisse Opfer des Todes. Weil
der ermordete Körper jedes Mal in die Höhle geschleppt
wurde, so konnten die nachforschenden Freunde und Ver¬
wandten des Ermordeten durchaus keine Spur entdecken.
In der Höhle wurden die Leichname in Stücken geschnit¬
ten, geräuchert oder eingesalzen, und dann als einzige
Nahrung von diesen Ungeheuern verzehrt. Da e§ ihnen
nicht an unglücklichen Schlachtvpfern fehlte, welche in ihre
Hände sielen, so behielten sie gewöhnlich nur die besten
Stücke des Körpers für ihren Gebrauch zurück. In einer
weiten Entfernung von der Höhle warfen sie des Nachls
einzelne Glieder in die See, die dann nicht selten ans



Land geworfen wurden, zum Entsetzen oller, die es sahen,
oder davon hörten.

Es wurden inzwischen so häufig und allgemein Men¬
schen vermißt, von denen man wußte, sie seyen durch diese
Gegend gekommen, daß Alles in den umliegenden Distrik¬
ten in Aufruhr geriet!). Man ergriff alle nur ersinnliche

- Maßregeln, endlich hinter die Wahrheit zu kommen. Ein-
' zelne Kundfchafler, so wie ganze Trupps Bewaffneter wur-

' den ausgcschickt; erstere kehrten nicht wieder, weil sie in
den Hinterhalt der Rotte gefallen waren, letztere hatten

si nichts gesehen. Eine traurige Folge dieser Nachforschun-
. gen war nun die, daß manche unschuldige Reisende, auf
- die man Verdacht geworfen hatte, ergriffen und hingcrich-
; tel wurden; gleiches Schicksal hatten manche Gastwirthe,

bei denen die Vermißten zuletzt eingekchrt waren. Aber
olle Strenge der Obrigkeit, durch die so manche Unschuldige

! bestraft wurden, war nicht im Stande, die Urheber dieser
; beispiellosenGrausamkeiten an das Licht zu bringen, deren
. Entdeckung man dem Zufall zu überlassen sich gcnöthigt sah.
i Die schreckliche Rotte ging bei ihren Ucbcrsallen so
, klüglich zu Werke, daß es schwer war, ihr auf die Spur

. s zu kommen. Von Fußgängern griffen die Bösewichtcr nie¬
mals mehr, als höchstens etliche zusammen an; einzelne

' Reisende waren ihnen die liebste und stets die gewisseste
i Beute. An ein Entkommen war dann nicht zu denken;

hi denn von weitem war schon Alles beobachtet worden, und
) da zuletzt B e a »c's Familie sehr zahlreich geworden war,
, so konnte auch nach allen Seiten ein Hinterhalt gestellt

werden, wo dann die Entfliehenden alsbald nicdergemacht
wurden. Mehr als einmal schon waren Bewaffnete bei
den Nachforschungen, welche die Obrigkeit veranstaltete,

Z bis i» die Nahe der Felsenhöhle gekommen; aber da sie
si die Fluth in dieselbe hatten cindringcn sehen, so war ih-
i nen die Möglichkeit gar nicht eingefallen, daß an diesem
i- Orte menschliche Wesen wohnen könnten.
I' In dem langen Zeiträume von einigen zwanzig Iah-'
i tt», da diese Familie von Kannibalen ihr Unwesen trieb,
! war die ungeheure Zahl von beinahe tausend Menschen je-
- des Atters und Geschlechts allmählich geopfert worden,
i Endlich sühne ein glücklicher Zufall herbei, was aller
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Anstrengung der nachforschenden Obrigkeit nicht gelun¬
gen war.

Der Pächter eines Landguts auf einem Dorfe, meh¬
rere Meilen von der Unglücksgcgend abgelegen, kam eines
Abends nebst seiner jungen Frau, die er hinter sich auf
dem Pferde hatte, von einem Jahrmärkte zurück, und eilte,
nach Hause zu kommen. Noch war es nicht finster, als
er in einen Hinterhalt siel, wo er auf einmal von den
Räubern wüthcnd angefallen wurde. Der Pachter, mit
Degen und Pistolen bewaffnet, vertheidigte sich wie ein
Verzweifelnder. Er verwundete Einige oder ritt sie nie¬
der, und ohne Zweifel hatte er mit sich auch seine Frau
gerettet, wenn die Unglückliche nicht mitten im Kampfe
vom Pferde gefallen wäre. Augenblicklich stürzten die Kan¬
nibalen über sie her, und ermordeten sie vor den Augen
des Mannes. Wüthcnd über den Tod seiner Frau, focht
er zwar mit Anstrengung aller seiner Kräfte, aber da die
Wüthriche ihn so umzingelt hatten, daß ihm fast kein
Ausweg mehr offen schien, so wäre er doch vielleicht noch
in ihre Hände gefallen, wenn nicht von weitem her ein
ganzer Trupp Menschen, die von demselben Jahrmärkte
zurückkehrtcn, sichtbar geworden wäre. Alsbald entflohen
die Mörder eiligst nach ihrer Felsenhöhle, und der Pachter
sprengte, mit Schweiß und Blut bedeckt, auf seine nun
naher kommenden Retter zu.

Die Wanderer erschraken beim Anblicke des Ankom¬
menden über seinen exaltirten Zustand. Er erzählte ihnen
das schreckliche Ereigniß, und ergoß sich in heftige Klagen
über den Verlust seines geliebten Weibes. Bestürzt bei
dem Gedanken, daß Einzelnen von ihnen ein gleiches Schick¬
sal hatte begegnen können, aber wieder ermuthigt durch
die größere Anzahl der Gesellschaft, und die gute Bewaff¬
nung mehrerer derselben, gings vorwärts nach dem Schau¬
platze des Mordes und des Schreckens. Der Leichnam
der ermordeten Pachtersfrau war von den Räubern eine
Strecke weit fortgeschleppt, dann aber liegen gelassen wor¬
den. Fürchterlich war der-Anblick des verstümmelten blu¬
tigen Körpers der jungen Frau, Entsetzen durchbebtc jeden
Anwesenden beim Anblick desselben.

Der unglückliche Pachter begab sich nach Glasgow,
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um der Obrigkeit von dem erlittenen Unglück Nachricht zu
geben. Die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen
umliegenden Gegend, und erregte Entsetzen und Abscheu
nicht nur, sondern auch den allgemeinen lebhaften Wunsch,
endlich eine Rotte entdeckt zu scheu, die so lange schon
Tod und Verderben über eine ganze Gegend verbreitet
halte.

Bereits nach etlichen Tagen schon hatte eine Zahl
von vierhundert Bewaffneten sich vereinigt, und zog nach
dem Orte hin, wo jener traurige Vorfall sich ereignet hatte.
Der unglückliche Pachter, der hier sein junges Weib unter
den mörderischen Händen unbekannter Bösewichtec hatte
müssen enden sehen, machte den Führer. Große Spür¬
hunde, die zur Durchsuchung der Felsen und Gebüsche ihre
Dienste leisten sollten, waren mit bei dem Zuge, an den
sich Neugierige genug aus der Umgegend noch angeschlos¬
sen hatten.

Beinahe wäre auch diese Unternehmung fruchtlos ab-
gclausen. Schon hatte man überall umher Alles durch¬
sucht, aber durchaus nichts gefunden, das verdächtig schei¬
nen konnte. Eine Spur von einer menschlichenWohnung
war gar nicht zu entdecken; und als man an jene Höhle
kam, wurde weiter gar keine Rücksicht darauf genommen,
sondern man suchte weiter an der Sceküste hin. Glück¬
licherweise waren einige Hunde in die Höhle hinein ge¬
gangen, die alsbald ein fürchterliches Geheul und Gebell
erhoben, auf welches alle Bewaffnete herbei strömten.

Anfangs konnte man nicht, begreifen, wie an einem
Orte, wo dichte Finsterniß herrschte, etwas Menschliches
verborgen scyn könne. Doch da die Hunde nicht aushör¬
ten zu heulen und zu bellen, und immer weiter in die
Höhle vorwärts gingen: so wurden Fackeln angezündet,
bei deren Scheine die Bewaffneten vorwärts drangen, und
endlich die Wohnung der Räuber erreichten. Wie schauer-
hast war der Anblick, der sich hier darstellte! Ein- Menge
menschlicher Glieder jeder Art in Rauch ausgehangen, oder
cingesalzen in Gefäßen; außerdem eine ungeheure Anzahl
von Kleidungsstücken, Kostbarkeiten, Waffen und viele an¬
dere Dinge, die den Ermordeten abgenommcn worden wa¬
ren. Die Ueberlegenheit der Eindringendcn war zu groß,



so wie die Ueberraschung der Bösewichter zu unerwartet,
als daß sie cs hatten wagen sotten, sich zur Wehre zu
setzen. Sie wurden daher ergriffen und gebunden. Be-
ane und seine Familie bestand aus nicht weniger als ei¬
nigen vierzig Personen: Frau, acht Söhne, sechs Töchter,
achtzehn Enkel und vierzehn Enkelinnen, alle in Blut¬
schande erzeugt, von Mcnschenfleisch genährt, und wild
unter Verbrechen herangewachsen. Die Kostbarkeiten und
Worrathe, die sich in der Höhle befanden, wurden weggc-
nommen, die traurigen Ueberrcstc der Ermordeten aber
begraben.

Der Zug ging nach Edinburgh, wo die Verbrecher
den Gerichten überliefert wurden. Wie schauderte jeder
im Lande bei der Nachricht von der schrecklichen Entdeckung.
Wie wehklagten die Verwandten derer, welche ihre Ange¬
hörigen cingebüßt hatten, ohne daß sie hatten entdecken
können, welches Schicksal ihnen bereitet worden sey, und
die nun nicht mehr in Ungewißheit scyn konnten! Wie
frohlockte Alles in der Gegend, endlich diese Rotte von
Ungeheuern entdeckt und die öffentliche Ruhe in dieser
Gegend gesichert zu sehen! Daß im Geiste der damaligen
Zeit die Martern mit Martern vergolten und über die
Kannibalen eine furchtbare Todesstrafe verhängt wurde,
kann man schon an sich voraussetzen. Den Männern
wurden die Schamthcils abgeschnitten und vor ihren Au¬
gen verbrannt, dann Arme und Beine abgehauen, und
nun erst der Körper in das Feuer geworfen. Die übri¬
gen, nämlich Bcane's Frau, Töchter und Enkel, mußt
tcn der Bestrafung zuschcn; dann wurden sie alle, bis
aus das kleinste Kind, dem Flammentode Preis gegeben.

Auf jeden Fall ein höchst merkwürdiges Beispiel, wie
in einem civilinrtcn Staate eine Rotte gänzlich verwilder¬
ter und zu Raubthieren gewordener Menschen so lange
ihr schreckliches Wesen uncntdcckt hatte treiben köuncn.

>

4) Lrcbe mrv Verrats).
Eine wahre Begebenheit.

Eine junge Wittwe von sechs und zwanzig Jahren
war nach Paris gekommen, um hier sich nicdcrzulaffen.
Sie lebte in der tiefsten Abgeschiedenheit, und ihr einst-
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gcr Ausgang war in die Kirche; indessen hinderten sic
ihre frommen Uebungen doch nicht, bisweilen zu denken,

/ daß cs gerade nicht angenehm sey, im sechs und zwanzig¬

er stcn Jahre Witlwe und ganz allein zu scyn.
A Dieser Gedanke überraschte sie einst in der Kirche
st St. Noch mitten unter ihren Betrachtungen, da blickte
ff sie um sich und wurde einen jungen Menschen gewahr,
si der dicht neben ihr knicke und mit Inbrunst betete. Dic-
si scr Anblick überraschte und zerstreute sic; der junge Mann
lj unterbrach alsbald sein Gebet und richtete einige zärtliche
^ und mystische Worte an sie; die süßen Worte vermehrten
Z ihre Bewegung, sie überredete sich, daß der Himmel ihr
s! diesen Tröster sende, sie gab ihm geneigtes Gehör; sic vcr-
c ließen zusammen die Kirche, sie erlaubte ihm sie nach

Hause zu begleiten, und fand kein Bedenken ihr ganzes
N Vertrauen einem Menschen zu schenken, den sic zum er-
^: stcn Male sähe. Mit Bergungen vernahm sic c>' sei-
A nein Munde den Antrag der Ehe.

^ Dieser Plan einer rechtmäßigen Verbindung erzeugte
ff bald einen zu einer minder unschuldigen. Der junge
ic Mensch machte sich bei der jungen Wittwe einheimisch;
ff k speis'te alle Tage mit ihr; sie vertrante ihm ihre Gc-
fft hcimnissc, ihre Angelegenheiten, öffnete ihm ihre Börse,
ff gab ibm den Schlüssel zu ihrem Zimmer, mit der Erlaub-
j njß des Eintritts zu jeder Stunde auch in ihrer Abwesen-
ff beit. Kurz! ob er gleich noch nicht den Namen ihres
ff Gemahls führte, besaß er doch alle Rechte desselben.
ff Sollte man glauben, welchem Menschen die unbe-
ff sonnene Person sich mit so unbeschranktem Vertrauen hiu-
- gab t Man wird sie bedauern müssen, trotz ihrw Schwache
! und ihres Leichtsinns.
s Eines Tages war sie ausgegangen, und hatte um zwei
- Uhr Nachmittags ihre Wohnung verlassen. Um fünf Uhr

ff kehrte sie zurück. Sie suchte in ihrem Sccretair, den sie
ff offen gelassen hatte, und bemerkte, daß ihr eine Banknote
ih don 500 Franken, eine Summe von 800 Fr. in Napo-
ff leonsd'or, Bijouterien, Silber und eine Obligation über
ff 400 Fr., welche ihr ihr Liebhaber für ein Darlchn von
ff gleicher Summe ausgestellt hatte, fehlten.



Sie wußte Anfangs nicht, auf wen sie diesen Dieb¬
stahl denken sollte; da sie jedoch nach einiger Zeit be¬
merkte, das der junge Mensch nicht erschien, so sing sich
ihr Verdacht an auf ihn zu richten. Sie wurde sehr be¬
stürzt bei diesem Gedanken, und schnell eilte sie in Person
zu ihrem Geliebten hin. Sie fand ihn nicht zu Hause.
Noch unruhiger ging sie noch einmal hin, und da sie ihn
abermals nicht fand, wartete sie bei dem Portier auf ihn.
Um eilf Uhr kam er und sagte im Eintreten zum Portier,
er solle, wenn Madame *** (seine Geliebte) nach ihm
frage, ihr nur sagen, er habe Paris verlassen. Madame
***, welche versteckt gewesenwar, trat, als sic diese Worte
hörte, hervor. Man denke sich das Erstaunen und die
Bestürzung des jungen Menschen. Er bedeckte sich das
Gesicht mit den Händen und suchte zu entwischen, allein
Madame *** stürzte auf ihn zu und zwang ihn mit ihr
auf sein Zimmer zu gehen. Hier geriet!) sie bei dem
Wortwechsel in eine so heftige Bewegung, das ihr übel
wurde und sie ohnmächtig zu Boden sank. Man hatte
glauben sollen, er würde bloß darauf gedacht haben, ihr
Hülfe zu leisten; nichts weniger; sein erster Gedanke war,
diesen Augenblick zu benutzen und die Flucht zu ergreifen;
er hob sie nicht einmal auf, sondern eilte fort, um sic nie
wieder zu sehen. Indessen bat er doch im Weggehen den
Portier, ihr Weinessig zu bringen, er selbst wolle bei ei¬
nem benachbarten Apotheker Hülfe holen.

Als Madame *** durch Hülfe des Portiers wieder
zu sich gekommen war, geriet!) sie in Verzweiflung, da sie
den jungen Mann nicht bei sich.sah; sie hörte, daß er
fort sei), und dessen sich erinnernd, was er, als er kam,
zum Portier gesagt hatte, zweifelte sie nicht mehr, daß er
sie verlassen habe- Sie weinte Anfangs bitterlich darüber,
allein bald trat ein heftiger Haß an die Stelle des Schmer¬
zes und doppelt erzürnt sich so vcrrathen und beraubt zu
sehen, dachte sie nur darauf, das ihr angcthane Unrecht
zu rachen. Sie ging daher den andern Tag zum Poli-
zei-Commissair, meldete ihm den Diebstahl, und gab ihren
Liebhaber als den an, der ihn begangen haben müsse.
Zu gleicher Zeit übergab sie dem Polizci-Eommissaic meh¬
rere Papiere, welche sic gestern beim Nachsuchcn nach den



t ihr gestohlncn Sache» im Bureau des junge» Mannes

gesunden habe.
l Die Papiere bestanden aus acht Wechseln, ausgestellt

k auf Ordre des letzter» von verschiedenen Handelsleuten,

zwei andern Wechseln gleichfalls auf seine Ordre gestellt
^ von seiner Geliebten, zwei Briefen mit seiner Addresse

ss und mit seiner Mutter Namen unterzeichnet, und endlich
ss einer von seiner eigenen Hand geschriebenen Note, welche

bcwieß, daß er sich mehrerer Veruntreuungen gegen Han-

ss dclsleute schuldig gemacht hatte. -Madame *** erklärte,
daß die beiden mit ihrer Unterschrift versehenen Wechsel

ss falsch seycn und bemerkte zugleich, daß das Postsiegel auf

^ den Briefen auch nachgemacht zu seyn scheine,
ss Den nämlichen Tag wurde der junge Mensch ver-

ss haftet und zum Polizei - Commissair gebracht, der ihn fa¬

ss gleich verhören ließ. Er gestand die Wegnahme der Sa-

ss chen, der er beschuldigt wurde, ein, allein er setzte hinzu :

ss er lebe mit Madame '** aus einem so vertrauten Fuß,
ss daß er sich diese Freiheit wohl habe bei ihr nehmen dür-

O fen, und daß er auch Willens sei), ihr Alles zurück zu
ss geben; er gestand gleichfalls, daß alle dem Commiffair cin-
ss gehändigt- Papiere von seiner Hand sepcn, allein er äußerte

ss auch zugleich, daß er alle diese falschen Papiere bloß ver-

ss fertigt habe, um Madame ***, welche er heiralhcn werde,

ss Vertrauen cinzuflößcn, keincswegcs aber in der Absicht
ss sich derselben gegen jemand anders zu bedienen,

ss Im Verfolg des Prozesses wiederholte er seine ersten '

ss Aussagen vor dem Richter. Er wurde endlich vor das

ss Criminalgericht des Seine-Departements zu Paris gestellt

ss und des Diebstahls, der Verfertigung solcher öffentlichen
ss und Privalurkundcn, so wie der Nachahmung des Post-

: siempels angeklagt. Auch hier beharne er auf seinen cr-
> stcn Aussagen.

ss' Der Haß der jungen Witlwc war jedoch nicht von
ss langer Dauer. An die Stelle der Reiche trat die tiefste

ss Reue darüber, und sie strebte nun nach nichts mehr, als
ss darnach, wie sie die Wirkung ihrer Anklage vernichten,

ss und ihren Liebhaber retten könnte. Was sie vor dem kai-
ss serlichcn Gerichtshof sagte, erfüllte alle Zuhörer mit Be-

ss wundecung und Erstaunen. Sic wollte das Schändlichste



in dem Betragen ihres Liebhabers auf sich nehmen, und
sich allein der Strafe der Gesetze blofistellcn. Nicht er
hat mich Verführt, sagte sie, ich selbst bin ihm in der
Kirche St. Roch entgegen gekommen; ich fand ihn hübsch, s
ich lud ihn ein, mir zu folgen, ich sagte ihm, daß ich Z
meines Wittwenstandes überdrüssig scy und bat ihn, mich I
zu heirathen. Er antwortete mir, daß er dieses zufrieden
sei), daß ec deshalb an seine Mutter schreiben wollte u,
s. w. Sie suchte ihn nun gegen jeden Punkt der An¬
klage zu vertheidigen, besonders aber das Verbrechen des
Diebstahls von ihm abzuwalzrn. Er war völlig Herr im
Hause bei mir, sagte sie, hatte er nicht das Recht, Alles
zu nehmen, wenn ich ihm Alles gegeben hatte?— ZnAn-
sehung der falschen Unterschriften sagte sie, daß er die
Schriften bloß ihrentwegen verfertigt habe, um sie zu über¬
zeugen, daß sie keinen ganz armen Menschen, oder von
niedriger Herkunft heirathen würde; daß diese List ihrer
Zärtlichkeit schmeichle, daß sie zwar unnütz sei), allein
nichts Strafbares enthalte, weil er nie die Absicht gehabt
habe, sich der falschen Documente zum Betrug eines An¬
dern zu bedienen.

Dies war der Inhalt der Rede dieser schwachen,
leichtgläubigen, zum Besten ihres unwürdigen Liebhabers
so naiven Frau. Ihre Beredsamkeit half ihm jedoch eben
so wenig, als die seines Vectheidigers. Der kaiserliche
Procurator machte es einleuchtend, daß der Angeklagte sei¬
nen Diebstahl durch sein vertrauliches Vcrhaltmß mit der
jungen Äiltwe eben so wenig rechtfertigen könne, als das
Entwenden der Obligation, ja daß eben dadurch seine
Handlung nur um so schlechter werde, weil er die Ab¬
scheulichkeit gehabt habe, seine Geliebic zu verlassen, nach¬
dem er sie verführt und beraubt habe. Auch bewies er,
daß der Angeklagte das Verbrechen des Falsums nicht da¬
durch von sich ablehncn könne, daß er sage: er habe die
falschen Documente bloß verfertigt, um der Wittwc Ver¬
trauen zu sich cinzuflößc», nach der Bestimmung des Ge¬
setzes blieben, es immer falsche Documente, überdies wa¬
ren die mit der Unterschrift der Dame *** versehenen
offenbar in der Absicht verfertigt, uni Andere zu betrügen.

Nach allen diesen Betrachtungen erklärte die Jury
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dm Angeklagte» für schuldig in den Hauptpunkten der
gegen ihn erhabenen Anklage, und so wurde er zu sechs¬
jähriger Kcltcnstrafe, einer Stunde Ausstellung am Pran¬
ger und zum Brandmarken verurtheilt.

6) Eine mcrkwürvl'ge Rriininalgcschichcc.
An dem hohen waldumkränzten Kötcrberge, wo die

Gränze des Fürstenthums Lippe sich von Westphalen schei¬
det, liegen zwei einsame Meierhöfe, die den Namen Fal¬
ke» flucht haben, und die über den kleinen Bezirk ihrer

! Felder rundum in dichte Wälder schauen. Won dem
Gipfel des Kötcrbcrgcs, wo man weit in die reichen schö¬
nen Wesergegcnden hinabblickt, weilt das Auge gern auf

' diesem nahen einsamen Weiler, in dessen ländliche Wirth-
schaft man wie in ein heiteres Stillleben hincinschaut.

" Den einen dieser Meicrhofe bewohnte die Wittwc
. Angela Möller, gewöhnlich Falkcnflüchter Engel, auch
- die Fluchtengcl in der Gegend genannt. Sie hatte ihre

ländliche Wirthschaft größtcntheils an ihren Sohn Chri¬
stoph abgetreten, der seit einigen Jahren mit einem Mäd-

- chen aus dem Dorfe Äöterberge, das nicht weit davon
> liegt, sich verhcirathct halte, und lebte mit ihren übrigen
; Kindern von dem Ertrag der Vorbehalten?» Leibzucht in
j demselben Hause. Sic war sparsam, fleißig und ordent¬

lich, ihre kleine Wirthschaft war wohl eingerichtet und sie
' erübrigte oft ein kleines Sümmchen, das sic auf Zinsen lieh.
> Am Soniuage den 24. Mai 1813 steht sic früh
i Morgens auf, kleidet sich an, steckt Geld zu sich und be-
! stehlt dem allein anwesenden achtjährigen Mädchen, cs
i solle Kartoffeln schälen, und gut für alles sorgen, bis sie

wicdcrkomme, sie gehe nach Bödexen, welches eine Stunde
entfernt liegt, in die Kirche und wolle da auch noch ein
kleines Geschäft abmachen, sie scp aber zeitig vor Tische

j wieder zu Hause. Dann nimmt sie ihren Rosenkranz
und wandelt in der Frühe des heitern fuschen Morgens

! dkl! schmalen Fußpfad in den Wald, die Meinte ge¬
raunt, durch dessen Dickicht hinab sich der Weg nach Bö-

, deren windet, das in einem engen Bergkesscl liegt.

Dieser Weg wird dcS Sonntags häufig betreten, in¬

dem viele aus der Gegend «ach Bödexen zur Frühmesse



64

gehen, und so folgen auch der Angela bald einige Land-
lenke. — Der erste geht schnell in den Grund hinab; in
dem Küstern Dickicht der hohen Buchen, wo durch ein
durchfließendes Wässerchen der Fußpfad gethcilt wird, bebt
er plötzlich erschrocken zurück, als er neben dem Pfade eine
Frau liegen sieht. Ec naht sich ihr nicht, er ruft sie an,
bemerkt aber keine Bewegung; sie liegt, den Arm über
den Kopf, auf ihrem Angesicht, und er bemerkt viel Blut.
In der Einsamkeit des dichten Waldes, in der Frühe des
stillen Morgens übcrlauft ihn ein Schauder bei dem Ge¬
danken, daß hier schon Mörder ihr Tagewerk vollendet.
Ec will fliehen, aber cs kommen noch einige Landlcute
gegangen, und nun untersuchen sie die Frau genauer und
finden, daß ihr Kopf mit einem blutigen Tuch umwun¬
den, ihr Körper noch warm, aber kein Zeichen des Lebens
mehr in ihr ist.

Sie eilen zu dem Maire der benachbartenGemeine
Fürstenau, der sich mit einigen Leuten sogleich in den
Wald begicbt, die Erschlagene findet und die unglückliche
'Angela in ihr erkennt. Sie liegt in ihrem Blute, den
Rosenkranz fest um ihre Hand gewickelt, unter einer ho¬
hen Buche am siillfliesicnden Bach und rundum ist schwei¬
gende Waldesstille, keine Spur des unseligen Thaters und
des lödtcnden. Werkzeugs; nur eine neben ihr liegende Na¬
delbüchse nebst Fingerhut zeigten, daß der Lhatcr ihre
Tasche durchsuchthat. Die frischen Spuren in dem
Laube des Waldes waren Zeugen, daß der Thater wahr¬
scheinlich zwei gewesen, und daß sie von der linken Seite
hoch herab vom Bergs gestiegen waren, der Unglücklichen
den Weg abgeschnittcn hatten, und daß sie wahrend der
mörderischen Schlage zur Rechten getaumelt war.

Der Maire laßt zwei Wächter bei der Leiche, schickt
einen Voten mit der Anzeige an den Friedensrichter zu
Harter, und begiebt sich aus die Falkcnflucht, wo ec die
Nachricht des Mordes der Mutter überbringt. Der Sohn
Christoph ist allein, scineFrau war den Abend vorher nach
Köterberg und von da des Morgens nach Höxter gegan¬
gen, der Knecht aber weidet die Pferdei Das kleine Mäd¬
chen bricht in lautes Wehklagen aus, der Sohn Christoph
schreit laut auf vor Schmerz, ruft: O meine Mutter,
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meine arme Mutter, und stürzt hinaus nach dem Walde,
wo er sich über die Leiche hinwerfen will, von den Wach-

^ kern mit Mühe zucückgehalten wird, und laut heulend
> und sich in den Haaren raufend, auf der Erde wälzt.

Der Friedensrichter veranstaltete sogleich die legale

! Sektion, und es findet sich, daß die Gemordete mit einem

! stumpfen aber schweren Instrument durch unzählige Schlage
! auf den Kopf getödtet wurde; der Hirnschadcl ist an meh-

> reren Stellen gesprungen, an den Schlafen ragen die
Knochensplitter hervor, jeder Schlag beinah war tödtlich.

Welch ein Anblick aber, die jüngern vier Kinder die-

ser unglücklichen Mutter händeringend und wehklagend

^ um die blutige Hülle winseln zu sehen! welch schrecklicher
Gedanke, den ersten Verdacht der bösen Thal auf den eig¬
nen Sohn, jenen Christoph, der sich am schmerzvollsten

gebehrdete, werfen zu müssen. Die Stimmen aller, die
: ihn kannten, sprachen gegen ihn; der Friedensrichter wußte,

! daß er mit seiner Mutter im steten Zank und Streit gelebt,

i ihren Wohlstand ihr neidisch gemißgönnt, die Dienste, zu

denen er verpflichtet war, ihr verweigert und deshalb kürz-
S lich noch sich so pflichtvergessen betragen hatte, daß die

i Mutter genöthigt gewesen war, gerichtliche Hülse an-

s'zusprechen.
Er verfügte deshalb seine Verhaftung und leitete die

Untersuchung ein.

Die ersten Verhandlungen ergaben so wenig äußere
Berdachtsgründe, daß seine Unschuld beinahe erweisbar
schien, denn nach seiner und des Knechtes übereinstimmen-

drn Aussage, war der Sohn der Mutter auf ihrem Kirch¬
gänge nicht weit von der Hauslhürc begegnet, hakte mit

ihr einige gleichgültige Worte gesprochen: daß es zu spat
zur Frühmesse sei), indem er schon habe lauten hören, und

sich dann ins Haus begeben, wo er seinen Sountagsrock
, luisgezogcn und das Essen zubcrcttct, auch das Haus nicht

wieder verlassen habe.

! So war die Lage der Sache, als der Friedensrichter

den Knecht, in dessen Aussage er Verdacht setzen zu kön¬
nen glaubte, in strenge gefängliche Haft bringen liest, und

noch scharfem Verhör von ihm vernahm, daß der Verdacht

s des Mordes wohl auf einen gewissen Conrad Grave
Dritter Jachrg. 1826. 5
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falle, der ein Deserteur und flüchtiger Verbrecher sep, im
Lippischen eine Frau habe, und um vor den Verfolgungen
der Eensd'armerie, die ihn seit Jahr und Log aufsuchc,
sicher zu sen», sich stets uns der Grunde in den Wäldern
aufhalte, Holz und andere Dinge stehle, und dafür von '
schlechlgcsinntenEinwohnern der umliegenden Orte beköstigt
und oft verheimlicht werde. Dieser sev am Sonntage
früh Morgens, wie idm der kleine Hirtenjunge von der !
Falkenflucht erzählt, aus der Meinte heraufgekommcn auf
die Höbe, wo jener gehütet, und habe ihn gefragt, ob er ^
ihm Feuer anmachen solle. Er habe das verneint und
jener sey vorbeigcgangen, aber gleich wieder gekommen
mit de» Worten: „Hör Junge, das; du keinem Menschen
sagst, daß du mich hier gesehen hast!" Dieser habe das
ihm zugcsichert und jener batte hinzugesetzt; „auch den
Plagen (Kindern) zu Falkcnslucht nicht." Auf die wieder¬
holte Versicherung, die er in der Angst gelhan, daß er ge¬
wiß nichts sagen wolle, sei, jener forlgegangen, habe aber s
die in Händen habende Axi noch einmal hoch in die Höhe f
gehoben und gesagt; „Junge, wenn du ein Wort sprichst, h
so hau' ich dir den Kops vom Rumpfe." t

Zugleich wurde erzählt, daß dis erschlagene Angela
unlängst der Frau des Eravc angezcigr hatte, ibr Mann ;
Halle eS mit einem Mädchen zu Fürstenau, daß diese es
ihm nachher vorgeworfc» und zornig erklärt halte, daß sie
ihn nun auch der Gensd'armcrie verralhen, und nichts
weiter mit ihm zu schaffen haben wolle, worauf jener die
Angabe für eine Lüge erklärt und erbost ausgerufen hatte;
das solle der alten Fluchrengel übel bekommen.

Welch ein neues Feld der Untersuchung öffnete sich
durch diese Erzählung plötzlich; wie erschien es von der
höchsten Wichtigkeit, daß ein so verwilderter Böscwicht,
der in Wäldern hausend, dem Recht und der Ordnung
zügellos Trotz bot, vielleicht aus bloßer Rache die schreck¬
lichste Tbal verübte, und den Verdacht seiner Blutschuld
unbewußt auf den Sohn wälzte, der durch seine rohe
Dummheit beinah zu jeder Vertheidigung unfähig, die
Vermnthung erregte, daß die Ausbrüche seines Schmerzes
unverstellt gewesen seyn könnten.

Die äußerste Thätigkeit wurde angestrengt, den in
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, Wäldern hausenden Bösewicht zu ertappen, und was Jahre
lang vergebens war versucht worden, gelang schnell dem
festen Vorsatz und dem besonnenen Willen. In der zwei¬
ten Nacht des angestrengten und klug eingcleiteten Su-
chens und in der sechsten seit jenem unseligen Morde,
ward der Conrad mitten im Walde, aus einem Nudel
diebischen Gesindels, das da hütete, herausgegriffen, und
von den Gensd'armen überliefert.

Das erste Verhör blieb fruchtlos, er kannte weder die
Erschlagene nocb ihren Sohn. — Die treue umständliche
Erzählung des kleinen unschuldigen Hirtenknaben aber, der
ihn schon mehrere male in der Nähe der Falkenflucht mit
einer Axt hatte umherschlcichen sehen, wurde ihm nun um¬
ständlich vorgehalten, und sie beugte ihn; es überfiel ihn
ein heftiges Zittern. Er bekannte seine That.

Seit einem halben Jahre war er nämlich von dem
Christoph Möller und dessen Frau gedungen, die unglück¬
liche Mutter zu erschlagen. Beide, besonders aber die
Frau, hatten ihn oft ausgesucht und wiederholt gebeten,

s sie doch der Alten zu entledigen; die Frau Halle geäußert:
i sie müsse sie los seyn und sollte cs ihr auch die beste

Kuh aus ihrem Stalle kosten. Sie halten ihm Anfangs
eine Stiege Linnen und noch manche Kleinigkeiten geboten,
zuletzt hatten sie ihm versprochen, sein ganzes Lcbenlang
für ihn zu sorgen.

Mehrere Male hatten sie ihm auch Gelegenheiten ge-
: zeigt, die sich zur Ausführung schickten, namentlich Ein-
j mal, wir die Alte' spät an einem düstern regnichten Tage

aus der Stadt zurückerwartct wurde, ein anderes Mal,
s wie sie nach Köterbcrge zur Kindlaufe eines Schwagers
i gingen und die Alte allein zu Hause blieb.
, Schon früher hatte Christoph einen Knecht zum Mord
^ bereden wollen, ihm selbst die Flinte geladen und gesagt:

Wenn sie nicht aus dem Platze lvdt bleibe, so solle er nur
, mit der Kolbe sie völlig rodt schlagen; es mache nichts,

wenn auch die Flinte darauf ginge.
So lange also hatte schon der Dämon des Mordes

! über dem Haupte der armen Angela geschwebt, jetzt da sie
l gerichtliche Verhandlungen angeknüpft hatte, um ihre Rechte

gegen den arglistigen Sohn zu behaupten, dem dieser halbe
> 6 *
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Besitz des väterlichen Erbes nicht genügte, jetzt war es für
ihn Zeit, die Sache mir großerm Ernst ;n betreiben. So
erklärte er sich nämlich am Sonnabend vorher gegen
Eonrad, den er im Wald aufsuchte, und am dringend¬
sten war seine Frau, die Essen hinaus trug und ihn bc-
wirthete, auch ihm viele Vorwürfe wegen seines bisheri¬
gen Zögerns machte. Jetzt wurde der Plan entworfen,
und die Ausführung aus" den folgenden Morgen festgesetzt.

Die Frau ging am Abend nach Köterberg zu ihrer
Mutter, die Angela begab sich früh zu Bette, und um
9 Uhr fand sich der Eonrad ein, schlich sich leise ins Haus,
und schlief die Nacht mit Christoph zusammen im Bette;
nur eine dünne Wand trennte sie von dem Schlachtopfer
ihrer Verworfenheit.

Auf dem Wege nach der Kirche folgten sie ihr, und
Eonrad, der eben so groß, muskulös und stämmig, als
Christoph klein und elend war, vertritt ihr zuerst den Weg,
und sie, die ihn erkennt, wünscht ihm einen guten Mor¬
gen und sagt: Je Eonrad, wo kommt ihr denn so früh
schon her? Der Schändliche wechselt einige Neben mit
ihr, bis Christoph sich naht. Nun faßt er sie am Nacken
und wirft sie zu Boden; unter den vereinten Schlagen
haucht sie ihr Leben aus.

Die Furien lassen ihnen aber keine Zeit, sie zu ver¬
scharren, flüchtigen Fußes eilt jeder seinen Weg.

Die Frau zeigte sich wahrend der Untersuchung am
kecksten im trotzig frechen Laugncn. Bei ihrer Verhaftung
setzte sie sich erst zu Tische und aß mit kalter Ruhe, dann
reichte sie das anderthalbjährige Kind, das sic noch an
der Brust hatte, gleichgültig weg, und folgte ohne Spur
des Gefühls den Schritten der Gcnsd'armen, die sie auf
immer diesem Hause, dieser Heimath, ihren Kindern, ih¬
rer anwesenden Mutter und ihren Verwandten entführten.

Das Gericht der Geschwornen zu Cassel erkannte in
der Sitzung am 27. September desselben Jahres alle drei
für schuldig und der Eriminalhof verurtheilte sic zum
Tode. Bald nachher wurde das Todcsurtheil an den
Schuldigen vollzogen, mit Ausnahme der Frau, gegen di¬
es wegen ihrer Schwangerschaft ausgeschobenwurde.

Die Sitzung des Gerichts hatte sich bis in die Nacht



erstreckt. Es war Mitternacht, als der Präsident Beer¬
mann das Todcsnrtheil aussprach. Der ganze Saal
war noch angefüllt von Menschen, cs herrschte eine tiefe
schanervolle Stille, und der Präsident sprach in diesem
feierlichen Augenblick noch folgende Worte: „Möchte doch
das nahe Bevorstchen eurer Todesstrafe auf dem Schaffot
euch au das ernste Erscheinen vor dem Gerichte des ewi¬
ge» Gottes mahnen. Ihr habt das Baud der Mensch¬
heit, das heilige Band, welches die Natur geknüpft hatte,
so grausam zerrisse». Ihr habt eine gute alte Frau, die
ihre Andacht zu Gott verrichten wollte, die euch so freund¬
lich zusprach, auf ihrem frommen Wege ermordet. Eurer
Mutter, die euch unter dem Herzen trug, die euch das
Lebe» gab, .... habt ihr mit Grausamkeit das Leben
genommen. Ein lautes Winseln der mit Schmerz und
Angst des Todes Kämpfenden erschreckte die Menschen in
der Gegend des Mordplatzes .... aber es drang auch
hinauf bis über die Wolken. Möchte Reue eure Genrü-
ther erfüllen und eine aufrichtige Bekehrung euch die
Tröstungen einer Religion verschaffen, die reich ist an
Barmherzigkeit!

6) Dcr wioncr Gebar sri'cblcr.

Zu Wien lud ein armer Schwermüthiger oder Wahn¬
sinniger, dcr des Lebens müde war, den Frcimann oder
Scharfrichter zu sich. Dcr Mann kam, und wurde in
das abgelegensteZmimcr des Hauses geführt. Der Un¬
glückliche schließt hier die Thür hinter sich ab, wirft den
Schlüssel zum Fenster hinaus, und macht dem verwun¬
derten Gast den Antrag, ihn unverzüglich in diesem Zim¬
mer aufzuknüpscn. Der Scharfrichter entschuldigte sich
mit dem Mangel alles Zubehörs zu einem solchen Ge¬
schäfte; er hatte keinen Strick, keinen Nagel. — Für das
Alles ist schon gesorgt, hieß cS, der Nagel sei) bereits in
die Wand cmgeschlagen, und dcr Strick werde ihm hier¬
mit übergeben. — Aber unverurthcilt darf ich Sie ja
meiner Seele nicht aufhangcn, erwiedertc dcr Frcimann;
ich würde ja Berancwortung bekommen. — Auch diesen
Elnwand habe ich vorauögcsehen, enkgegnete der Lebens¬
satte, und zog zwei geladene Pistolen aus der Lasche;
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dies ist die Antwort darauf! Du hängst mich ohne Wi¬
derrede, oder du bist des Todes! — Solchen Gründen
war nun freilich nicht leicht zu widerstehen. Der Schaif-
richter schien sich gelassen in die Noth zu fügen, sann
aber auf eine Kriegslist zur Entwaffnung seines Gegners.
Gut, sagte er, ich will Ihren Willen erfüllen; aber eine
Bitte werden Eie mir doch nicht versagen ? Sie müssen
mich nämlich durch eine schriftliche Erklärung Ihres un¬
abänderlichen Willens gegen alle Verantwortlichkeit decken.
Ist dieß geschehen, nun wobt, dann soll Ihr Verlangen
erfüllt werden. Der arme Sünder fand diese Forderung
billig, wies dem Henker einen Platz an, legte die zwei Pi¬
stolen vor sich aus den Tisch, und stellte die verlangte Ur¬
kunde in bester Form Rechtens aus.

Unterdessen halte der Freimann Muße seine Lage zu
Überdenken, und machte die eben nicht erfreuliche Bemer¬
kung, daß, wenn auch die zwei geladenen Pistolen 'zu be¬
seitigen waren, er sich doch ganz in der Gewalt des Strick-
lustigen befinde, der ungleich starker war, als er, und ihn,
durch seinen Wahnsinn noch mehr gestärkt, bei einem
Hanvgemcnge gewiß überwältigen würde.

Kaum war aber die verlangte Urkunde fertig, so stellte
sich der Scharfrichter ganz beruhigt: Besorgen Sie jetzt
nichts weiter, sagte er zu dem Lcbcnssaiten, und legen
Sie kecklich die unfreundliche» Pistolen bei Seite, denn
Sie sind ja auch ohne diese der Stärkere. Durch Ihre
Schrift bin ich jetzt vollkommen gedeckt; das Hangen ist
einmal mein Handwerk, und ob ich cincn mehr oder we¬
niger aufknüpse, ist mir einerlei. Uebrigcns seyn Sie nur
getrost, der Tod am Strange ist ein sehr angenehmer Tod;
cs treibt zwar ein wenig die Augen aus dem Kops, übri¬
gens aber schlaft man mehr dabei ein, als daß man
stirbt u. s. w.

Während er so sprach, wurden alle Zubereitungen zur
Execution gemacht. Der Wahnsinnige schien sein Miß¬
trauen ganz zu verlieren, trat hinzu, ließ die Pistolen lie¬
gen, und sich das Weitere von dem Manne erklären.

Nun ging es zur Ausführung. Schon hatte der
Supplikant den Strick um den Hals, und der Schemel
stand unter dem Nagel. Ehe er ihn aber bestieg, fragte



dcr Freimann ganz kalcblüüg, wo denn dcr zweite Stuck

scyi — Was dum für un zweiter Strick? — Ei nun
der, wonaic Ihnen die Hände an die Schinkel gebunden

werden müssen; haben Sie denn jemals einen hängni
? sehen, dessen Hände frei gewesen wären? So wie ich Sie

anknüpfe, schlagen Sie mit den Händen aufwärts, schla-

s gen mich weg und hatten sich an dem Strick fest. Wol-
! len Sir denn eine Stunde lang zappeln?

s! Der Wahnsinnige fand diese Einwendung sehr ge¬

gründet, suchte und fand mehrere Bänder, mit denen er
- sich gutwillig binden ließ. Kaum war dieß aber geschehen,

! so bemächtigte sich der Scharfrichter der Pistolen, schoß
c sie durch das Fenster ab, machte Lärm, und rettete so
! dem Unglücklichen das Leben. Wohl dem Manne, der

i sich gewöhnt i» jeder schwierigen Lage des Lebens seine

j Geistesgegenwart zu behalten, und immer mit Besonnen-
s heit zu handeln!

7) Das Vcrborgcuc.

Im Jahr 1064 kaufte ein Bürger zu Ehelmssort

h in der Grafschaft Essex in England ein Haus, und ließ

f dasselbe sich zum Wohnhause einrichlen, weil cs vorher
- ein Wirthshaus gewesen war. Zu den vorzunchmcndcn

s Zreparaturen gehörte auch die, daß er einen alten vcrwic-

^ treten Zaun, dcr den Garten von der Strafe schied, ein-
s reißen ließ, um eine starke Mauer, von Ziegelsteinen aus-

führen zu lassen. Als min die Arbeiter des Fundamen-

f tcs wegen, in die Erde gruben, fanden sie etwa drei Fuß
tief unter der Oberfläche einen männlichen Leichnam, der
ziemlich unbeschädigt war.

Da dieser Ort niemals ein BegräbnißplaH gewesen

war, so fiel dem Eigenthümer dieser Umstand auf, und er

glaubte sich verpflichtet, seiner Ortsobrigkeir davon Anzeige
zu machen.

Diese Meldung führte zu einer nähern Untersuchung,

welche jedoch lange nichts Wescnlttches ergab. Der PH»-,
sikus meinte, der Körper könne leicht 16—20 Jahre in dem
trockenen Boden gelegen haben.

Im Uebrigen ward ausgemittelt, daß dieses Haus

vormals das Wirthshaus zum weißen Noß genannt wor-



den, daß der Gastwirth nebst Frau schon seit sieben und
acht Jahren lobt sey, und daß man eine Zeülang vor ih¬
rem Ableben plötzlich einen gewissen Wohlstand bei ihnen
bemerkt habe.

Bei der Besichtigung des Körpers fand cs sich, daß
eine starke Verletzung des Hirnschadels wahrscheinlich der
Grund des Todes von diesem Menschen geworden sey,
aber ob ec wirklich und von wem ermordet worden, dar¬
über ließ siel» nichts bestimmen, da der Wink) samt Frau
todt, kein Hausgenosse oder Dienstbote von ihnen aufzu-
sindcn war, und sie auch keine Kinder hintcrlasscn halten.

Da jedoch alle Umstande einen Mord wahrscheinlich
machten, so ließ der Richter des Orts, Lord Bridgmann,
eine Aufforderung in die öffentlichen Blatter einrücken:
daß, wenn noch eine Person am Leben scp, die sich vor
16 — 20 Jahren in dem Wirlhshause befunden habe, sie
bei dem Friedensrichter ihres Orts sich melden und alles
sagen möge, was ihr in Bezug auf den gefundenen Leich¬
nam bekannt sei).

Und siehe, es fand sich bei einem Fricdensgerichte in
der Grafschaft Nordhampton ein Frauenzimmer ein, wel¬
ches erklärte, sie habe von der Aufforderung gehört, und
fände sich von ihrem Gewissen angctueben, jetzt em Ge¬
heimnis; zu entdecken, welches ihr lange das Herz bedrückt
habe. Sie sei) vor beinah zwanzig Jahren in dem Gast¬
hofe zum weißen Roß Dienstmagd gewesen und habe da¬
selbst folgendes erlebt:

Eines Abends spat kam noch ein Fremder zu Pferde
in dem Gasthofe an, (berichtete sie), Verein schweresFell¬
eisen hinter sich auf dem Pferde hatte, so schwer, daß ich
und die Wirlhin cs nicht tragen konnten, und wir den
Hausknecht noch zu Hülse rufen mußten. Der Gast aß
tüchtig zu Abend, trank noch mehr, und wurde von dem
Hausknecht ziemlich betrunken zu Bette gebracht. Am fol¬
genden Morgen weckte mich die Wirthin sehr früh, und
schickte mich nach einer entlegenen Meierei, wo ick zum
Erstcnmale Milch holen mußte. Als ich nach zwei Stun¬
den zurückkam, sagte mir die Wirlhin, der Fremde sey
schon abgereiset und habe ein Trinkgeld für mich hinter¬
lassen, das sie mir sogleich gab; ich wollte hierauf das



Gastzimmer reinigen, was immer meine Arbeit gewesen
war, aber die Wirlhin schickte mich wieder fort, und äußerte,
sie wolle heule schon selbst rein machen, und hatte den
ganzen Tag Aufträge außer dem Hause für mich.

Als ich gegen Mittag durch den Saal ging, kam die
Wirlhin aus dem Gastzimmer, und schloß sogleich die Thür
hinter sich zu, steckte den Schlüssel wider Gewohnheit in
ihre Tasche, und als sie mich erblickte, erschrak sie sehr,
denn sic ward bleich und roth. Nachmittags hörte ich in
dem Stall ein Pferd wiehern; die Thür war verschlossen,
als ich aber durch das Schlüsselloch sah, erblickte ich daS
Reitpferd des Fremden. Da kam es mir in den Kopf,
der Gast sey bei uns erschlagen worden, indessen schwieg
ich; als ich aber in der folgenden Nacht deutlich vernahm,
daß der Wirth und der Hausknecht im Hause hin und
her schlichen, da konnte ich mich am Morgen nicht ent¬
halten, als die Wirlhin Gelegenheit suchte, mich im Zank
aus dem Dienst zu jagen, meinen Argwohn zu offenbaren,
daß der Fremde ermordet sey und man mich nur darum
los seyn wolle. Hierüber schien die Wirlhin sehr betrof¬
fen; sie redete darauf insgeheim mit ihrem Manne; nach
einer Stunde etwa kam dieser zu mir in die Küche und
sprach: Was hast du, dummes Ding, zu meiner Frau
von Mord gesprochen? Sagtest Du dergleichen zu an¬
dern Leuten, so könntest Du uns leicht in Verdacht brin¬
gen. Du dauerst mich, weil du noch ein albernes Kind
bist; wäre das nicht, so hättest Du dafür verdient, todt-
geschlagcn zu werden. Sieh, hier hast Du fünf Pfund
Sterling, die schenke ich Dir; aber dafür gehst Du die¬
sen Augenblick aus dem Hause und aus dieser Gegend,
sprichst auch zu keiner Seele ein Wort über den Fremden.
Betrittst Du dü'fe Gegend wieder, oder lässest Du dir je
einen Laut entwischen, so suche ich Dich auf, wo Du
auch bist, und ermorde Dich, so wahr Gott lebt! Aus
Furcht vor dem Tode nahm ich das Geld, gelobte ewiges
Stillschweigen von Allein, ging nach einer halben Stunde
schon aus dem Hause weg, begab mich zu meiner Muhme,
acht englischeMeilen von Chelmsfort, und wagte bis jetzt
kein Wort von der Sache zu svrechcn.

Auf Befragen beschrieb sie die Gestalt des Fremden,



und cS fand sich, daß diese Beschreibung genau aus den
Fremden paßte. Sie erinnerte sich ferner noch, daß der¬
selbe einen braunen Rock und einen weißen Hur getra¬
gen habe.

Ferner nannte und bezeichnet sie auch den ebemali-
gen Hausknecht im Ggstbofe, und als man nachsorschte,
wurde ausgemiltelt, daß er noch an, Leben, in der Graf¬
schaft Essex wohnhaft, und ein reicher Pachter geworden sey.

Er wurde hierauf verhaftet und der Tbeilnahme an
jener Ermordung angeklagt, gestand aber nichts ein, in¬
dessen erinnerte sich die erwähnte Diensimagd auch noch,
daß er kurz vorher, ehe der Gastwirt!) sie forlgeschickt habe,
mit dem Reitpferde des Fremden in aller Frühe und wie
verstohlen aas dem Thorwege geeilt,n und zur Zeit ihres
Abgehcns ohne Pferd zurückgekomme» sey. Diese Angabe
bestärkte den Verdacht gegen ihn um ein Großes.

Bald darauf, nachdem noch eine Aufforderung in öf¬
fentlichen Blättern erlassen worden war, daß jeder, der in
dieser Angelegenheit etwas wisse, zur Entdeckung beitragen
möge, meldete sich ein Schneider aus Ehclmssort, welcher
früher für den ehemaligen Hausknecht gearbeitet halte.
Er zeigte an, daß dieser ihm vor etwa 19 Jahren einen
langen Rock von braunem Luch gebracht und zum Umän-
dern nach seinem Leibe in Arbeit gegeben habe.

Eben daselbst lebte noch ein bejahrter Hutmacher,
dem der Hausknecht um die nämliche Zeit einen weißen
Hut zum Schwarzfäcben übergeben hatte. Der Verdacht
ward hierdurch dringender. Wahrscheinlich waren diese
Kleidungsstücke dem Theilnehmer am Morde anheim ge¬
fallen. Ec läuguctc indessen noch immer; als aber das
Geschwornengericht erklärte, daß man ihn für überführt
achte, bekannte ec, daß er sich wirklich mit dem Wirth
und dessen Frau zu der Ermordung des reichen Fremden
unter der Bedingung vereinigt habe, daß er die Hälfte
des Geldes bekommen sollte.

Nachdem man ihm dieses zugefagt, habe er zuerst
Hand angelegt, dem Schlafenden mit einer Axt den To-
dcsstreich versetzt und ihn in Gesellschaft des Wirthes in
der folgenden Nacht unter einer Hecke im Garten ver¬
scharrt. Bei fernerer Untersuchung ergab sich, daß der



Ermordete kl» gewisser Küsermeister, Verwalter des Rit¬
terguts Willinghain gewesen, der sich auf die Reise bege¬
ben heilte, um dem Gutsherrn die jährlichen Einkünfte

von Willingham zu überbringen. Seine Braut, mit wel¬
cher erstich nach seiner Rückkehr Halle verhciralhcn wol¬

len, stellte sich vor ihrem Friedensrichter mit dieser Aus¬

sage, und weinte noch jetzt bei der Erinnerung an den

geliebten Bräutigam tausend bittere Thranen.
Der Wirth und sein Weib waren glücklich genug

gewesen, durch einen natürlichen Tod dem gewaltsamen
schimpflichen entrissen zu werden; ihr Mordgefahrte aber
ward nun, nachdem er alles eingesianden hatte, hingerich¬

tet. Zwanzig Jahre lang blieb das Verbrechen verbor¬
gen, bis ein anscheinender Zufall es entdeckte. Welche

furchtbare Spur der zögernden, aber nie schlafenden ewi¬

gen Gerechtigkeit! Welch schreckliches Beispiel für den
sichern Sünder!

8) Abscbcnncüs Sccraubcrcl.
Ä'.szug aus dein Logbuch der Amerikanischen Brigg Aurilla,

von Baltimore nach New - Orleans bestimmt.

Am 15. Mai 1822. Da der Sturm in dem Meer¬

busen zu stark war, so hielten wir es sür's,beste, über
die S a l t-K ey - B a n k zu gehen. Wir halten kaum

den halben Weg passirt, als wir in der Entfernung zwei
Schoonec von verdächtigem Ansehen erblickten. Wir

befahlen sogleich allen Negern aus's Deck zu gehen, indem
wir die Seeräuber, wenn cs nämlich solche waren, zu

schrecken gedachten. Sie lavirten eins Zeit lang, bis end¬

lich der eine auf uns zukam und mehrere Kugeln durch

unsere Segel feuerte. Wir zogen unsere Flagge nieder

und gingen alle nach unten. Sie enterten die Brigg,
und brachten uns unfern Salt-Key vor Anker. Mit

Ausnahme des Kaprtains, befanden wir »ns alle unten,

und die Seeräuber deckten alle Lucken und Fenster zu. —
Am 16. Mai. Nachdem sie den Kapitain visitirt

und seine Papiere untersucht hatten, kamen Einige von
ihnen in die Kajüte, woselbst sich der Steuermann und

die Passagiere befanden; sie betrugen sich artig und spra¬

chen uns Mulh ein, indem, wie sie sagten, sie uns kein



Leid zufügen würden. Sie ließen darauf de» Kapital» in
die Kajüte kommen, auch wurde jeder von uns einzeln
nach dem Verdeck beordert und gefragt, ob Geld am Bord
wäre, was, da sich keines im Schiffe befand, verneint
wurde. Sie drohten uns, daß, wenn sie Geld fanden,
wir dafür mit dem Leben büßen sollten, und befahlen,
daß wir und die Matrosen »ach der Kajüte, die Neger
aber nach dem Schiffsraum zurückgebracht werden sollten.
Nach Verlauf einer Viertelstunde, in der die Räuber zu
Zwangsmitteln, die uns das Gcständniß abzwingcn soll¬
ten, Anstalten machten, wurden wir wieder nach dem Ver¬
deck beordert, zuerst die Matrosen, dann der Kapital», der
Steuermann und zuletzt die fünf Paffagiere. Diejenigen,
die einstweilen in der Kajüte ziirückbliebcn, hörten Waf-
fengcklicrc, das Geschrei und die Gebete ihrer Mitpassa-
giere, und endlich Pistolenschüsse, die sie überzeugten, daß
sic zum Tode geführt würden. So regelmäßig waren die
Anstalten getroffen, und so wohl darauf berechnet, die
schrecklichste Furcht einzuflößen, daß Jeder, der auf dem
Verdecke anlangte, seinen unvermeidlichen Tod vor Augen
sah. Wir wurden alle, wie gesagt, einer nach dem andern
auf's Verdeck gebracht, wo wir zwischen 15 bis 20 wil¬
den und barbarischen Ungeheuern in menschlicher Gestalt,
die mit Säbeln und Pistolen unbarmherzig auf uns ein-
hieben, von der Kajüte bis zum andern Endt Spießruthcn
laufen mußten. Sobald dieses beendet war, mußten wir
uns mit dem Rücken gegen sic gewandt, nicdersetzcn, um
erschossen zu werden; sic setzten die Pistole an den Kopf
und feuerten sic ab; wer vermag unsere Gefühle zu be¬
schreiben, als, nachdem wir den Schuß gehört hatten, wir
dennoch fühlten, daß wir lebten. Dieß war das von ihnen
angenommene Verfahren des Schreckens, welches uns zu
dem Geständnisse bringen sollte, wo wir unsere Rcichthü-
mer versteckt hielten. Nachdem wir einer nach dem an¬
dern abgefertigt waren, wurden wir augenblicklich wcgge-
bcacht, um ihre weitere Rache zu erwarten. Die Sprache
fehlt uns, um das überraschende und angenehme Erstau¬
nen zu beschreiben, das wir beim Anblick unserer Mitpas¬
sagiere fühlten, die wir Anfangs todt geglaubt hatten, nun
aber noch am Leben fanden. Indessen malte sich schreck-
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liche Besorgniß auf ihren Gesichtern, indem sie befürchte¬
te», daß die Barbarei der Spanier noch nicht zu Ende
sey. Bemeckenswcrth ist es, daß, als wir hinauf gebracht
wurden, wir Blut fanden, indem jene Höllcnhunde des
Krieges, um uns glauben zu machen, daß unsere Milpas-
sagicrc ermordet worden waren, eine Ente gctödtct und
deren Blut umheroefpriht halten.

Ein Matrose, der sich versteckt hatte, wurde gefunden
und schrecklich mißhandelt. Damit sie mit dein Prügeln
aufhören möchte», sagte er, er wüßte, daß Herr Wikoff
einen Kasten mit Geld im Raume verborgen hatte. Um
zu diesem zu gelangen, durchschnitten sie die Dielen in der
Kajüte, und erbrachen cinige Schranke; aber ihr Suchen
war vergeblich und sie fanden kein Geld. Abermals sin¬
gen sie an, den Matrosen zu mißhandeln, und da dieser
fortwährend erklärte, er wüßte, daß sich ein Kasten mit
Geld am Bord befände, solcher aber von ihnen nicht ge¬
sunden werden konnte, so ließen sie auf die grausamste
Weise ihren Aerger an ihm aus. Herr Wikoff mußte
darauf auf's Verdeck kommen, und wahrend er hinauf
stieg, stieß ihm einer der Räuber ein Stilett in die Lende.
Auf dem Verdeck angclangt, wurde er an mehreren Stel¬
len verwundet, und schrecklichmit Pistolen und Sabeln
geschlagen. Vergebens erklärte er, daß er kein Geld habe,
auch daß er nicht wisse, ob Geld am Bord se,-. Die Un¬
menschen banden einen Strick um seinen Hals, und zogen
ihn über eine Rolle des Segelwerks hoch hinauf, dann
ließen sie ihn leblos in die Ketten hcrabfallcn, und verlang¬
ten zu wissen, wo er sein Geld habe, aber er vermochte
ihnen nicht zu antworten. Sie zogen ihn zum zweiten¬
mal hinauf, und da er scheinbar todt war, ließen sie ihn
ins Wasser fallen; zogen ihn dann heraus und warfen
ihn in das lange Boot, welches sich an der Seite der
Brigg befand. Sobald er wieder im Stande war, sich
zu bewegen, zogen sie ihn auf's Verdeck, und prügelten
ihn nach der Back zurück. Er blutete schrecklichund war
so schwach, daß er sich kaum auf den Beinen zu erhalten
vermochte. Wir rechneten auf eine ähnliche grausame
Behandlung, und erwarteten in jedem Augenblicke, daß
mau uns dazu holen würde. Da die Räuber indessen



kein Geld fanden, so singen sie an, die Brigg zu plün¬
dern; sie nahmen alle dem Kapitain und den Passagieren
gehörige Papiere, alle Koffer, unsere Kleidungsstücke, Uh¬
ren, Brustnadeln, kurz Alles, was wir nicht auf dem Leibe
trugen. Um diese Zeit sahen sie drei Schiffe, sie befahlen
daher dem Kapitain, bis am nächsten Morgen still zu lie¬
gen, und erklärten, daß, wenn er diese Befehle verletzte,
er mit der ganzen Schiffsmannschaft ermordet, und dis
Brigg in Brand gesteckt werden sollte. Sic setzten dar¬
auf den Schiffen nach, kaperten zwei, kehrten am Abend
zu uns zurück, und schleppten Alles hinweg, was sie nur
fortbringen konnten. Bei Tagesanbruch kam wieder eine
große Anzahl von ihnen an Bord, und durchsuchten noch¬
mals jeden Winkel. Sie ließen uns nur eine kleine Quan¬
tität Lebensmittel, und wenn die Kisten mit Meubeln, die
wir unter andern geladen hatten, nicht zu groß gewesen
wären, so würden sie solche gleichfalls hinweggcschleppl
haben. Sie nahmen unsere Flagge, und auch ein neues
Zugseil, kurz Alles, was einigen Werth hatte, und was sie
hinwegschaffen konnten. Um 10 Uhr Vormittags befah¬
len sie dem Kapitain, den Kabeltau zu kappen, und sogleich
zu segeln, was natürlich kaum ausgesprochen war, als cs
schon ausgcführt wurde. Als wir eben die Segel auf¬
spannten, sahen wir ein Boot mit den Räubern aus uns
zukommen, und wir erwarteten nunmehr alle den Tod.
Sie enterten die Brigg, und verlangten von dem Kapitain
einen Zimmermann; da sich aber keiner am Bord befand,
so antwortete der Kapitain, daß er keinen habe. Sie be¬
standen indessen darauf, daß ein Zimmermann am Bord
sey, und fingen an, den Kapitain und den Steuermann
unbarmherzig zu prügeln. Mittlerwcise sagte Jemand,
daß ein alter Neger, Namens Simon, ein Zimmermann
sey; diesen prügelten sie erst, jagten ihn sodann in's Boot
und ruderten von dannen. Sie verließen uns ungefähr
um 10^ Uhr Morgens. Die Kisten und Fässer waren
sämmtlich aufgebrochcn und manche halb leer.

9) Varcrniorv «ns Rmdeirlicbe.
In England kam vor ungefähr 30 Jahren ein jun¬

ger Mann mit seinem Vater und seiner Troßmutter in
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die Gegend des Forts Eumberland an der Küste von
Hampschire. Sic nahmen ihre Wohnung in einer Hült«
in der Nahe des Forts, und nährten sich da kärglich von
cineni ungewissen Fischfang. Früher hatten sie ein an¬
sehnliches Geschäft zu Portsmouth betrieben, waren aber
durch unvorhergesehene Unfälle in Armuth gcrathcn und zu
ihrer jetzigen Lebensweise gezwungen worden.

In den ersten Monaten nach ihrer Ankunft verschaffte
ihnen der tägliche Absatz, den sie im Forts für ihre Fische
faiiden, ein ziemlich gemächliches Leben; da zertrümmerte
aber ein Orkan ihr Fischerboot an den benachbarten Felsen,
und raubte ihnen auch ihren letzten armseligen Erwerbzweig.
Um ihr Elend auf's höchste zu treibe», wurden Vater und
Großmutter krank und schmachteten hüls- und freudenlos
im größten Mangel. Der Sohn würde sein eigenes Elend
wohl haben ertragen können; aber der Anblick seiner Lie¬
ben, die, im eigentlichen Sinne des Worts, vor seinen
Augen verhungerten, und auf ihrem Schmerzenslager kaum
einige Lumpen zur Bedeckung ihrer erstarrten Glieder übrig
hatten, brachte ihn zur Verzweiflung. Wenn er die ein¬
gesunkenen Augen, die eingefallenen Wangen, den ausge-
mergelten Körper seiner Großmutter betrachtete, sie vergeb¬
lich nach einem einzigen Bissen Brod zur Erquickung schmach¬
ten sah, da ward sein Schmerz zur völligen Raserei. Er
benutzte die Gelegenheit, da sein Vater, der sich eben ein
wenig von seiner Krankheit erholt halte, in das Fort ge¬
gangen war, um den Gouverneur um Unterstützung anzu-
flehen, und rannte mit dem verzweifelten Entschlüsse, sich
an die Landstraße zu stellen und alle Vorübergehenden zu
berauben, mit einem Paar Pistolen aus der Hütte.

Die Nacht war ganz besonders zur Ausführung einer
schwarzen That geeignet. Es war finster, die Winde heul¬
ten und das ferne Brausen der Mccreswogcn und das
Krächzen der Nachtvögel vermehrte das Schreckhafte der
Szene. Jndeß eilte der junge Mensch zitternd voiwärts,
und seine Seele nahm nach und nach die schauderhafte
Stimmung der ihn umgebenden Nacht an. Jetzt brach
ein Gewitter aus, das schon lange gedroht halte; furcht¬
bar rollte der Donner über dem Haupte des Unglücklichen,
und zuckende Blitze kreuzten sich vor seinen Augen, Sein
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Weg führte ihn vor dem Hochgerichte vorbei, wo dos un-
begrabenc Gebeine vieler Verbrecher allsgestreut lag; ihm
klang das Klirren der Ketten entgegen, woran noch die

Ueberrcste der zuletzt Gerichteten hingen. Dies war ihm
das Bild seines eigenen Geschicks im Fall er entdeckt wer¬
den sollte, und bei diesem Gedanken entsank ihm zum er¬

sten Mal der Murh. — In diesem Augenblicke hörte er
Fußtritte, die über die Haide her auf ihn zu kamen; cs

näherte sich ihm eine dunkle ticf verhüllte Gestalt, und

strich nahe an ihm vorüber. Jndeß der Wanderer so
langsam vorwärts schritt, zog er eine Pistole hervor und

suchte sie ans ihn loszudrücken; aber zweimal versagte

ihm seine zitternde -band den Dienst. Zuletzt aber kam
ibm der Muth der Verzweiflung wieder; er dachte an seine

sterbende Großmutter, an seinen hülflos verschmachtenden

Waler; diese Gedanken brachten ihn bis zur Raserei. Der

unselige Schuß fallt, und mit einem Schrei, der ihm durch
die Seele geht, stürzt sein Schlachtopfer leblos zu Boden.

Ganz außer sich tragt ec den blutigen Leichnam in seine

Hütte, und setzt ihn da ab, bis er sich ein Licht ange¬
zündet hat.

Mitternacht war vorüber. Die Großmutter halte

sich schon langst zur Ruhe begeben und tiefe Stille herrschte
in der Hütte, die nur das wilde Geheul des Windes und

das entfernte Toben der Wellen unterbrach. Bald kehrte

der Unglückliche mit Licht zurück, beleuchtete zitternd den
Gemordeten, und erblickt — die gebrochenen Augen seines

eigenen Vaters! — des Vaters, den er durch seine blutige

Lhat dem Elend zu entreißen hoffte, und der aus dem

Rückwege von dem Hause des Gouverneurs durch die Hand

seines eigenen Sohnes gefallen war.

Wahnsinn bemächtigte sich sogleich des Vatermörders.

Er hob die Leiche auf von dem Boden, und mit einem
bittern Schrei, dessen Ausdruck man sich denken kann,

stürzte er damit in die Kammer seiner Großmutter. Ein
trübes Nachtlicht brannte in der Ecke des Kamins, als er

hereintrat, und die Fetzen des alten Vorhangs waren dicht

um das Belt gezogen. Er riß ihn auf und schreckte die

Unglückliche durch sein wildes Gelachter empor. Zitternd

fuhr sic in die Höhe und ihr Blick sic! auf die blutige
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Gestalt ihres Sohnes und ihren wahnsinnigen Enkel. >—
Mit einem Blick sah sie allen diesen Jammer; aber bald
hatte sie zu sehen und zu fühlen aufgehört. Mit einem

. Seufzer, der noch Segen aus das Haupt des unglückli¬
chen Mörders hcrabzurufen schien, sank sie ohne Leben
auf ihr hartes Kissen zurück.

Indessen rief das Jauchzen und Schreien des Rasen¬
den einige Soldaten des Forts herbei, die auf ihrer Runde
eben vorbeikamcn. Si' traten ein, um nach der Ursache
zu fragen, und erblickten eins der gräßlichsten Schauspiele,
wie sie noch keines gesehen hatten.

Nur erst nach mehreren vergeblichenVersuchen gelang
es ihnen, sich des Wahnsinnigen durch List zu bemächti¬
gen, und sie brachten ihn auf das Gcsangenenschiff, das
dem Fort gegenüber lag. Die Leichen des Vaters und der
Großmutterwurden in der Stille, nach vorhergegangener
Untersuchung, an der Küste begraben.

Tage und Monden verstrichen, und während die Zeit,
wo ibm der Prozeß gemacht werden sollte, näherte, schien
die Raserei des Unglücklichen sich in einen unveränderlichen
Tiefsinn aufzulösen. Man nahm daher die schweren Klötze
ab, an denen bisher seine Füße befestigt gewesen waren,
und räumte ihm eine Kajüte ein, die ihm eine Aussicht
auf's Ufer gewährte. Hier pflegte er stundenlang zu sitzen,
um dem Fluge der vorübersegelnden Schiffe nachzusehen,
während schwere Thränen ihm bei dem Andenken an die
Vergangenheit über die bleichen Wangen rollten. In der
Ferne erblickte er das Hochgericht, zugleich den Ort seines
Verbrechens und seiner vermuthlichen Strafe. Ein fürch¬
terlicher Schauder durchlief alle seine Glieder, so oft er da¬
hin blickte, und Wahnsinn ergriff auf's neue seine zerrüt¬
tete Seele. War dieser Anfall vorüber, so fand er wie¬
der Erleichterungin seinen Thränen, und verhielt sich still
und abgezogen. Sein von Natur gemüthlichcs Herz war
durch Unglück nur noch milder geworden, und selbst seine
Mitgefangenen empfanden Mitleid für den Unglücklichen,
wenn er so da saß, ins Leere hinstarrend und für sich
hin murmelnd.

Indessen nahm seine Gesundheit zusehends ab, und
man bemerkte deutlich an seiner zunehmenden Niederge-
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schlagenheil, so wie an der schwindsüchtigen Röche seiner
Wangen, daß er dem Ziele seiner Leiden nahe war- Er
selbst schien sich immer bei) dem Gedanken seines heran¬
nahenden Todes zu sreucn, und oft bemerkte man ein ,
schwaches Lächeln auf seinen Lippen, wenn er seine einge¬
fallene Gestalt, seine dürren Hände, die zunehmende Hin¬
fälligkeit seines ganzen Körpers fühlte. So wie sich die
Stunde seiner Auflösung näherte, wünschte er noch ein-!
mal die Stelle zu sehen, wo Alles, was ihm sonst auf! '
Erden theuer gewesen, begraben lag. Mit diesem Wunsche
tief im Herzen, benutzte er eines Abends, als sein Fenster
offen war und die Wache sich entfernt hatte, die Gelegen¬
heit sich von den leichten Fesseln, die ihn hielten, zu be-!
freien und an's Ufer zu schwimmen.

In der Mitieruachlsstunde sah man plötzlich Lichter!
auf.dem Gefangencnscdiff sich hin und her bewegen, die
Sturmglocke erklang, der Donner des Geschützesrollte über
die Wellen hin, und die allgemeine Verwirrung unter denf
Soldaten und Matrosen verkündigte die Flucht eines Ge- '
fangenen. Ein wohlbemanntcs Boot, in dem sich zwcid
Bluthunde befanden, kam an's Ufer, und die Hunde,
denen die Verfolger auf dem Fuße folgten, wurden der
Spur des Wahnsinnigen nachgesandt. Sie hatten fi«
bald aufgefunden und verfolgten sie eifrig bis zur kleineni
Hütte, wo der Arme einst gewohnt hatte, und welche jetzt!
als der Aufenthalt böser Geister allgemein vermieden wurde.
Die Wache kam ihnen gleich nach; sie waren aber kaum
hineingetretcn, als' sie einen schwachen Schmerzensschrei
vernahmen. Er kam von dem Unglücklichen, der schluch¬
zend vor dem armseligen Bette kniete, worauf sein Vater
zum letztenmale geruhet hatte. Die Bluthunde stürzten
auf ihre Beute los, die ihrer Wuth ohne Widerstand er¬
lag. Man begrub ihn neben seinen Verwandten in den
kleinen Hügel.

Der Aberglaube hat nun von seinem Grabe Besitz
genommen, und wenn die dunkle Welle brausend ans
Ufer schlägt, und ein herannahender Sturm die Land¬
schaft verdunkelt, heißt cs, es steige der Geist aus dem
Grabe hervor, frohlockend über das Schauspiel der Zer-!'
störung.
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10) Der Schein trägt.

Ein französischer Kaufmann, Namens Dumoulin,
kam mit einer starken Familie und einem geringen Ver¬
mögen nach England, und sing hier eine» Handel mit
verbotenen Waaren an. Eine Menge fremder Produkte
ist nämlich in England entweder ganz untersagt oder mit
so unerschwinglichen Abgaben beschwert, daß immer eine

' Menge Schmuggler bemüht ist, sie heimlich einzuschwär-
zen und die Mauth zu betrügen. Bei vielen gelingt dies
den Schleichhändlern; oft aber mißlingen auch ihre Kniffe,
und dann werden ihnen ihre Waaren ohne Gnade wegge-
nommen und sie verfallen noch überdem in eine schwere
Strafe.

Dumoulin war keiner von diesen Leuten, und nahm
auch seine Waaren nicht von ihnen, sondern kaufte das
weggenommene Gut auf der Mauth zusammen, und ver¬
handelte cs wieder im Einzelnen. Gleichwohl wurde er

' so angesehen, als suchte er sich auf Kosten Anderer zu
bereichern und Niemand hatte daher große Achtung für
ihn, zumal, da sich noch überdem das Gerücht verbreitete,
er gebe viel falsches Geld aus. So viel wenigstens war
gewiß, daß, wenn Jemand eine Zahlung an ihn gemacht
hatte, Dumoulin immer mit einer Anzahl schlechter
Stücke zurückkam und ihre Auswechselung verlangte. Auf
solche Art gerieth er in immer übleren Ruf und verlor nach
und nach seine Kundschaft und seinen Kredit. Endlich
geschah es, daß er eine Partie Waaren an einen gewissen
Harris verkaufte, mit dem er nie vorher Geschäfte gemacht
hatte. Er erhielt dafür 78 Pfund Sterling, die ihm in
portugiesischem Gelde vorgezahlt wurden. Einige Stücke
schienen ihm wieder verdächtig, da aber der Käufer ver¬
sicherte, er habe sie alle genau untersucht, gewogen und
richtig gefunden, so wurde Alles angenommen und ohne
Bedenken eine Quittung darüber ausgestellt.

Gleichwohl kam wenige Tage darauf der Franzose
zurück, und brachte dem Harris sechs falsche Goldstücke,
die sich unter dem Golde befunden haben sollten. Dieser
sah sie an, und betheuerte, er wisse ganz gewiß, daß sie
nicht unter dem Golde gewesen seyen, das er ihm gegeben

6 *



84

habe, weigerte sich auch sie anzunehmen. Dumoulin
bestand dagegen auf seiner Behauptung, und versicherte,
er habe das Gold ganz allein in einen Schrank zur Be¬
zahlung eines Wechsels gelegt, der ihm angekündigt gewe¬
sen sey, es könne also durchaus kein anderes Gold dazu
gekommen seyn. Harris geriet!) in Zorn, der Streit wurde
immer hitziger, und er beschuldigte laut den Franzosen ei¬
nes Betrugs. Dumoulin mehr aufgebracht als in Furcht
gesetzt, ging vor Gericht, und da er seine Behauptung cid- !
lich erhärtete, so wurde sein Gegner verurtheilt, das
falsche Gold zurückzunehmen und ihm gutes dafür zu ge¬
be». Er gehorchte, erzählte aber allenthalben die Ge¬
schichte, schrie den Franzosen als einen Betrüger und ei¬
nen Meineidigen aus, und sprach von ihm in den schimpf¬
lichsten Ausdrücken. Bald fanden sich Personen, die ihm
in seinen Beschwerden gegen diesen Mann bepstimmtc»,
und versicherten, er treibe diesen Unfug schon lange, und
er sep in jeder Rücksicht ein schlechter Mensch.

Dumoulin erfuhr einen Theil der harten Reden, s
die sein Gegner wider ihn führte, und merkte den widri- t
gen Eindruck, den sie auf die Gcmüthcr machten. Er be¬
langte ihn daher vor Gericht als einen Vcrlaumder und
begehrte Gcnugthuung. Harris aber nahm seine Worte
nicht zurück; er dcharrte vielmehr auf Allem, was er ge¬
sagt hatte, und nannte mehrere Personen, die von diesem
Franzosen im Handel mit falschem Geld betrogen worden
scyen. So bewirkte er am Ende, daß ein Verhaftsbeschl
gegen Dumoulin als gegen einen muthmaßlichcn fal¬
schen Münzer erlassen wurde.

Seine Schranke wurden nunmehr durchsucht, und
siehe da, es fand sich in seinem Gcldbchaltcr eine beson¬
dere Schublade mit falschen Goldstücken, und noch mehr
anderes falsches Gold wurde unter dem Gelde in den übri¬
gen Schubladen gefunden. Bei weiterem Nachsuchen fand
man auch eine Flasche, verschiedene Feilen und Münzstem-
pcl, gestoßeneKreide und Scheidcwasscr und mancherlei '
Werkzeuge. Niemand zweifelte jetzt langer, daß dieser
Franzose ein falscher Münzer und ein frecher Vösewicht
sey, der kein Bedenken gefunden habe, sein Verbrechen noch
Lurch einen Meineid zu vergrößern. Er kam jetzt zum
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Verhör, er versuchte zu laugnen; da er aber seiner öfte¬

ren Bemühung das falsche Geld unterzubringen überwie¬

sen wurde, und die Menge desselben schon genug wider
ihn zeugte, auch noch überdies alle zum Prägen erforder¬
lichen Werkzeuge bei ihm gefunden wurden und mit den
Münzen übereinstimmten, so wurde er für einen falschen

Münzer erklärt und zum Tode verurtheilt.
Nun ereignete sich aber wenige Tage vor seiner Hin¬

richtung der besondere Fall, daß ein gewisser William,
der bei einem Petschaflstccher gelernt, in der Folge aber

diese Kunst aufgegebcn hatte, von einem Hanse herab

fiel und todt liegen blieb. Die hochschwangere Frau die¬
ses Menschen erschrak darüber so sehr, daß eine zu frühe
Niedcrkunft erfolgte und sie ein todtes Kind zur Welt

brachte. Da sic nun auch sich selbst dem Tode nahe

fühlte, so ließ sie Dnmoulin's Gattin zu sich rufen
und entdeckte ihr im Vertrauen unter vier Augen: Ihr

verunglückter Mann nebst drei andern, die sie ihr nannte,
habe seit vielen Jahren falsches Geld gemacht, und sie

habe um das Geheimnis; gewußt, da sie öfters das Geld

habe unterbringen müssen. Einer von diesen falschen

Münzern habe sich bei Dumoulin als Bedienter vcr-
miethet, mit Dietrichen den Geldschrank seines Herrn

geöffnet, das gute Geld heransgcnommen und eine gleiche
Summe falsches dafür hineingclcgt. Auf diese Weise sep
Dumoulin nach und nach um seine Kundschaft, seinen

Kredit und seine Freiheit gekommen, und noch überdem

warte seiner ein schimpflicher Tod, wenn er nicht augen¬
blicklich gerettet würde.

Die Frau machte diese Erzählung in der äußersten

Gemüthsbewcgung; und sie wurde vom Reden so sehr

erschöpft, daß sie kaum noch Kraft genug fand, anzuzci-
gen, wo die von ihr genannten Personen anzutressen

seyeu. Kaum hatte sie die erwünschte Auskunft gegeben,

so verfiel sie in Zuckungen, und nach wenigen Augenblicken

war sie nicht mehr.
Dumonlin's Gattin eilte sogleich zu dem Richter,

machte ihm die Anzeige von dem, was sie vernommen
batte, und wirkte einen Vcrhaftsbesehl gegen die drei

Angeklagten aus. Noch an demselben Tage wurden sie
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alle drei eingezogen und einzeln verhört. Dumoulin's ^
Bedienter längnete hartnäckig 2llles ab; eben so ein An¬
derer. Wahrend aber der letzte verhört wurde, kamen die
abgeordnetcn Gerichtshersonen und der Gerichtsdiener, de¬
nen die Durchsuchung ihrer Wohnungen übertragen wor¬
den war, mit einer Menge falschen Geldes und einigen
zum Geldprägen dienenden Werkzeugen zurück. Er wurde
darüber bestürzt, der Richter benutzte seine Verwirrung,
und bot ihm das Leben an, wenn er seine Mitschuldigen ^
angebcn wollte. Hierauf bekannte der Mensch, daß er >
mit den übrigen Jnguisitcn und dem bereits verstorbenen, '
lange in Verbindung gestanden habe, und zeigte die Orte
an, wo man mehrere Münzwcrkzcuge und falsches Geld
finden würde.

Auf diese Entdeckung wurde Dum oulin's Hinrich¬
tung verschoben. Der erwähnte Mitschuldige trat nun
als Zeuge auf, und erhärtete eidlich, daß Dumoulin's
Diener und der andere Angeklagte öfters in seiner Gegen¬
wart gemünzt hätten, gab auch umständliche Nachricht
von dem ganzen Verfahren und von allem, was jeder H
dabei zu thun hatte. So wurden sie nun überführt und
zum Tode verurthcilt, obgleich sie noch immer bei ihrem
hartnäckigen Läugnen beharrtcn. D um oulin blieb da¬
her bei einem Theil des Publikums noch immer in Ver¬
dacht. Zu seiner Verthcidigung führte er an, daß er
wegen des falschen Geldes, das man in seinem Schrank
gefunden, die Personen nicht angebcn könne, von denen
er es erhalten habe; die Geldbeutel aber, worin man die
falschen Münzen gefunden habe, scyen deswegen besonders
von ihm aufbcwahrt worden, damit er sich an diejenigen, '
von denen er cs empfangen, möchte halten können, wenn
etwa falsches Geld darunter wäre. Da man aber auch
Stempel und andere Instrumente bei ihm gefunden hatte, .
so erklärte er, daß er nicht wisse, wie sie in seinen Schrank
gekommen wären. Es blieb also doch noch immer der
Zweifel übrig, ob nicht di- Anklagen gegen die drei an¬
dern blos in der Absicht angestellt worden, diesen eben so
Schuldigen zu retten, denn man hakte ja von der vorgeb- i
liehen Betrügerei seines Bedienten keinen andern Beweis,
als das unbcschworne Zeugniß einer schon verstorbenen
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Frau, und zwar erst aus der zweiten Hand durch Du-
moulin'S Gattin, die offenbar partheiisch war. D u-
moulin war aber doch von keinem der Ueberwicsenen

als Mitschuldiger angegeben worden, und diesen Umstand
benutzten dessen Freunde zu seiner Rettung.

Wahrend nun das Urkheil des Publikums noch hin
und her schwankte, entdeckte man in einem Schranke von
Dumoulin's Bedienten eine heimliche Schublade, in

welcher ein Bund Schlüssel und ein Wachsabdruck von
einem andern lag, und fand, daß der darein passende

Schlüssel Dumoulin's Gcldschrank öffnete, in dem man

das Geld und die Stempelgerathe gefunden hatte. Auf
diesen so starken und unerwarteten Beweis gegen den

Bedienten und bei Vorzeigung des Schlüssels sing dieser

Mensch an zu weinen, und gestand AlleS, was man wi¬
der ihn angebracht hatte. Man wollte nun wissen, wie

die Stempel in seines Herrn Gcldschrank gekommen seyen.
Seine Antwort war, als die Gcrichtsdiener kamen, seinen

Herrn in Verhaft zu nehmen, sey er seiner selbst wegen
sehr erschrocken, weil er wohl wußte, daß er in seiner
Kiste, oben auf dem Boden, Münzinstrumcnte habe. Ehe

daher die Gcrichtsdiener oben hinaus gekommen, habe er

seines Herrn Schrank mit dem falschen Schlüssel geöff¬
net, die Jnsirumentc hinabgcholt und sie hineingelegt.

Kaum habe er ihn verschlossen 'gehabt, so habe er die
Gcrichtsdiener vor der Thür gehört.

Mithin war alles erklärt, und cs lag klar am Tage,

daß Dumoulin, gegen den Anfangs Alles zu zeugen

schien, vollkommen unschuldig war.

VIl. Einige Beispiele von der Stärke,
Treue, Gelehrigkeit, Klugheit, List rc.

mancher Thiere.
1) Das Affcngcfecht.

Ä)^an hat behauptet, daß der Mensch das einzige von
allen Thiercn sey, welches sein eigenes Geschlecht bekriege.
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und daß alle übrigen Lhicrgeschlechter unter sich in völli¬
gem Frieden leben. Daß diese Behauptung nicht richtig
sey, wird folgende Thalsache beweisen, die Herr Salvyns
in seinen Hindus anführt, und wovon er selbst Augen- >
zeuge gewesen ist.

In einem Walde neben einem indischen Dorfe wohn¬
ten seit langer Zeit eine Menge Affen von derselben Gat¬
tung, und vermuthlich von derselben Familie. Die Hin¬
dus erwiesen diesen Affen eine gewisse Achtung, und nah- ^
men sich wol in Acht, dieselben zu stören. Die Affen '
sind diesem Volk überhaupt ehrwürdig: und man unter- ^
halt deren oft eine große Menge, und kocht ihnen sogar
Reis zu ihrer Nahrung. EineS Tages kam eine andere
Gesellschaft von Affen, und wollte das Gehölz in Besitz
nehme». Als dies die Waldbcwohner merkten, schickten '
sie 8 bis 10 Affen gegen ihre Feinde ab. Nun kam es '>
zu einem Gefechte. Von beiden Seiten wurden Steine i
und Erdschollen geschleudert; bald nahmen alle Affen Theil !
daran; nur die Weibchen liefen mit ihren Kleinen angst- i
lich umher, sprangen von Ast zu Ast, und wurden zuwei¬
len ganz wüthcnd. Indessen fuhren die Parteyen fort, ^
sich unter fürchterlichem Kreischen zu bekriegen. DicS ^
dauerte bis zum Abend. Der eingreifende Theil mußte
sich endlich zurückziehcn. Mehrere Verwundete und Todte
lagen auf dem Schlachtfelde. Die 'erstcrcn wurden von
den Hindus der benachbarten Gegend abgeholt, und in ^
die Dörfer gebracht, um sie mitleidig zu pflegen. Am
folgenden Tage kamen die Angreifer wieder. Das Tref¬
fen wurde erneuert, allein die Affen des Waldes bchaup- >
teten das Schlachtfeld eben so tapfer, als Tags zuvor.
Eben so ging es den dritten und vierten Tag. Als der
angreifcnde Theil endlich sah, daß er nicht im Stande
sey, seine Gegner aus dem Walde zu vertreiben, zog er
sich zurück, und begab sich anders wohin. Die Hindus
nahmen an diesem Gefechte sehr vielen Anthcil; allein
sie hatten es nie gewagt, sich darein zu mischen. Es freute
sie außerordentlich, daß ihre Nachbarn den Sieg davon ^
getragen hatte», und sie betrachteten dies als eine glückliche
Vorbedeutung. Solche Gefechte, versicherte Herr Sal¬
vyns, fallen sehr häufig vor. Wenn eine Affcngesell-



89

schaft in einem Walde keine hinlängliche Nahrung mehr
findet, so sucht sie einen andern Aufenthalt, und muß ihn
oft erkämpfen.

2) Schlauheit vcr Wölfe unv Füchse.

Ein Wolf, der auf die Jagd geht, weiß aus der
Erfahrung, daß der Wind seinem Gerüche die Ausdün¬
stungen des Körpers der Thiere zuführt, welche er sucht;
ec lauft also immer mit der Nase gegen den Wind und
weiß vermittelst dieses Organs, ob das Thier nahe oder
fern ist, ob es ruhe,, oder flieht. Nach dieser Kenntnisi
bestimmt er seinen Lauf; bald geht er langsam, um es
zu überfallen, bald verdoppelt er seine Schnelligkeit, um
cs zu erreichen. Unterwegs trifft er Feldmäuse, Frösche
und andere kleine Thiere an, wovon er sehr häufig lebt,
allein ob ihn schon der Hunger plagt, so vernachlässigt
ec jetzt diese leichte Kost doch, weil er weiß, daß er am
Fleische eines Hirsches oder Rehes eine ausgesuchtere und
reichlichere Nahrung findet.

Gewöhnlich erschöpft der Wolf alle Hülfsmittel, welche
man von der Starke und List eines einsam lebenden Thic-
res erwarten kann; allein wenn die Liebe Männchen und
Weibchen zusammcnbringt, so verfabren sie auf eine Art,
so daß man sicht, sie wissen, was Vereinigung auszurich¬
ten vermag. Diese Wölfe kennen aus wiederholten Er¬
fahrungen die Aufenthaltsorte!, wo gewöhnlich Nothwild
hinkommt und den Weg, den es einschlägt, wenn cs ge¬
jagt wird. Auch wissen sie, wie heilsam ein Ruheplatz
ist, um die Niederlage eines schon ermüdeten Thicres zu
beschleunigen. Sie theilen daher ihre Verrichtungen un¬
ter einander; das Männchen sucht auf, das Weibchen er¬
wartet an einer engen Stelle das keuchende Thier, wel¬
ches dasselbe von neuem angreifen soll. Man wird alles
dies leicht gewahr, wenn der Boden weich ist oder Schnee
liegt und man kann da die Geschichte der Gedanken des
Thicres lesen.

Der FuchS, der viel schwächer als der Wolf ist, muß
zu weit mehr Hülfsmitteln seine Zuflucht nehmen, wenn
er sich seine Nahrung verschaffen will. Er muß so viel
Wege einschlagcn und so vielen Gefahren ausweichen, daß



cr sehr aufmerksam und vorsicktig seyn muß. Die gro¬
ßen Thiers kann er nickt überwältigen, wovon ihm ein
Einiges auf mehrere Tags Unterhalt gewähren würde.
Auch vermag er nicht den Mangel an Stärke durch Schnel¬
ligkeit zu ersetzen; seine natürlichen Waffen sind List, Ge¬
duld und Geschicklichkeit. Er hat, wie der Wolf, seinen
Geruch beständig zum Führer. Hierdurch erfahrt cr die
Annäherung dessen, was er sucht und die Gegenwart des¬
sen, was ec zu vermeiden bat. Gewöhnlich schleicht ec
sich im Stillen nach einem Rebhuhns hin, das er be¬
merkt, oder läuft nach einem Orte hin, wo ec weiß, daß
daselbst ein Haase oder ein Kaninchen zurückkehren muß.
Selbst auf weicher Erde bemerk! man kaum eine Spur
von seine» Füßen- Zwischen der Besorgnis, überfallen zu
werden und der Nothwendigkeit schwebend selbst zu über¬
fallen, verrath sein jeder Zeit vorsichtiger, oft innchalten-
der Gang, Unruhe, seine Wünsche und seine Hülssmittcl.
In wildreichen Gegenden fliehet ec bewohnte Oerter; er
nähert sic!, bloß den Wohnungen der Menschen, wenn
ihn die Notl) dazu zwingt. Da cr aber die Gefahren
kennt, welche hier aus ihn lauren, so verdoppelt cr seine
gewöhnlichen ^Vorsichtsmaßregeln. Unter Begünstigung der
Nacht schleicht er an Hecken und Gesträuchen hin. Ob
er schon weiß, daß dis Hühner gut schmecken,so erinnert
er sich doch auch, daß die Schlingen und Hunde gefähr¬
lich sind; cr läuft daher bald schnell, bald hält cr inne,
so wie cs die Umstands erfordern. Wenn die Nacht eben
erst cinzubrechen beginnt und ihre Länge ihm mancherlei
Hülfsguellen gewahrt, so macht cr sogleich halt, sobald
ec in der Ferne das Bellen eines Hundes hört; er erin¬
nert sich aller Gefahren, die er je gelaufen hat; allein
wenn sich der Tag nähert, so siegt die Lebhaftigkeit sei¬
nes Appetits über seinen Schrecken. Er wird aus Noth-
wendigkcit mulhig, und eilt sogar auf seine Beute los,
weil er weiß, daß ibm eine »och größere Gefahr drohet,
sobald es gänzlich Tag wird.

3) Dcv Schrfsorüchigc und die V,uh.
Ein Viehboot, das nach einer der Hebriden

(Schottland) bestimmt war, scheuerte an einem unbcwohn-
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len Felsenriff. Drei von den Bootsleute» ertrunken, der
vierte aber rettete sich auf die Klippen und fiel in tiefen
Schlaf. Auch das sämmtliche Vieh ertrank, eine Kuh
ausgenommen, die von diesem Manne aufgezogen worden
war. Jnstinktmäßig kletterte sie ihm nach, legte sich ne¬
ben ihn und weckte ihn mit Liebkosungen auf. Sehr er¬
freut, stillte er seinen Durst mit ihrer Milch, und warf
ihr einiges, auf den Klippen befindliches Moos vor. Al¬
lein aus Mangel an Wasser verschmachtetedas treue Thier,
zum großen Schmerze seines Herrn, schon in der folgen¬
den Nacht. Drei Tage lebte er nun noch von dem
Blute desselben, bis er endlich von einem andern Boote
gesehen, und gerettet ward.

4) List cincs Rcrhors.

Ein vornehmer Bewohner Schlesiens Halle auf
seinem Hofe einen zahmen Reiher, welcher sich von aller¬
lei Aas und den Abgängen in der Küche ernährte und
keine Fische und Frösche verlangte. Den Mangel an fri¬
schem Fleische wuüte er sich durch List und Geschicklich¬
keit zu ersetzen. Wenn die Hühner gcfüttcrt wurden, so
stellte er sich gerade in die Witte des Haufens, um den
Sperlingen aufzulaucrn, die sich dreist unter die Hühner
mischten und das ihnen anständige Futter denselben vor
den Schnäbeln Wegnahmen. Der Reiher stand unterdes-'
scn ganz ruhig, und hatte seinen langen Hals so gut ein-
gszogen, daß sein Kopf auf dem Rücken auszusitzen schien.
Die Sperlinge, die keinen Feind ahnekeu, waren gegen
keinen auf ihrer Hut. Kam nun dein Reiher ein kecker
Sperling nahe genug, so schnellte er seinen Kops, wie
eine Stahlfeder, los; sogleich hatte er den Sperling in
seinem Schnabel und zerdrückte ihm den Kopf, oder er¬
würgte ihn bei der Kehle. Hieraus trug er ihn zu sei¬
nem Sausnapf, und tauchte ihn ein. AlSdann drehelc
er ihn so lange herum, bis der Kopf heraufkam und daun
verschlang er denselben. War er damit fertig, so stellte
er sich auf's neue unter die Hühner und sing sich noch
einen Sperling. Drei bis vier derselben machten seine
tägliche Kost aus. Auch sing er Mäuse, indem er ihnen
an ihren Löchern austaucrcc.
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6) Srenti's rit>uiü.

Nachdem der Baron von Trenk glücklich aus man¬
chem Gefängnisse gekommen war, büßte er wahrend der i
Schreckcnszeit sein Leben zu Paris auf dem Schaffolte ein. -

In seinem Gefängnisse (wahrscheinlich zu Magde- i
bürg) war es ihm gelungen, eine Maus in einem so ho- !
hen Grade zahm zu machen, daß sie sich auf den ersten !
Befehl einstellle und ihm ans der Hand fraß. Eines ^
Nachts hatte Trenk eine Bewegung gemacht, worüber
die Wache in Unruhe geriet!); denn man erinnerte sich, ^
daß er bloß mit dem Messer seine Ketten durchschnitten s
und vier Gefangnißthüren geöffnet hatte. Die Wache i
gab also auf der Stelle dem Offizier Nachricht, der die §
genauesten Untersuchungen anstellte; die Dielen, die Thü- /
ren, die Mauern, die Kelten des Gefangenen, seine Klei- j,
der, kur; alles wurde streng untersucht, aber nichts war st
in Unordnung, alles befand sich in gutem Anstande. st

Man fragte ihn um die Ursache deS Geräusches,
das man gehört hatte; ohne Bedenken erzählte er die
Geschichte von seiner Maus, die er verloren und die er i
wieder gefunden, nach^ni er sich viel Mühe gegeben hatte, st
um sie um sich her aAHü'uchen. Man sagte, er möchte i
sie doch kommen lassen. Er pfiff, sie stellte sich ein und !
sprang ihm auf die Schulter. Dann bemächtigte sich
der Offizier derselben, um jemandem ein Geschenk damit st
zu machen. Die Maus, welche im Offizier nicht ihren ^
Herrn erkannte, floh schnell davon, kehrte an die Thür st
des Gefängnisses zurück und verkroch sich draußen in ei- !
ncm Winkel, bis man sic öffnete. s

Als die Stunde des Besuchs eingctretcn war, halte s
man kaum die Gcfängnißkhür geöffnet, so kehrte die ManS s
„urück und lief gerade auf ihren Herrn los, gegen den sie j
eine außerordentliche Freude äußerte- Der Major, wet- st
eher von der Rückkehr der Maus gehört hatte, gab Be- i
fehl, sic solle ihm ausgeliefert werden, und damit sic ihm j
diesmal nicht entwische, ließ er einen artige» Käsig ma¬
chen, in welchem sie eiugc perrt ward. Als dies die Plans j
sah und von ihrem Gebstwr entfernt war, wollte sie keine ^
Nahrung zu sich nehmen und starb vor Hunger und Trau- s



rigkeit am dritten Tage ihrer Gefangenschaft und ihrer
grausamen Trennung von ihrem untröstlichen Gebieter-

VIII. Land- und Hauswirthschaft.

j

1) wie crlmlt man Acpfcl und Birnen bis zum
Julius des künftigen Jalncs vollkommen frisch?

Ä)ban sammelt jene Früchte am besten dann ein, wenn
sie anfangcn, von den Bäumen abzufalle». Sie müssen
vorsichtig abgenommen werden, und zwar nur allein die¬
jenigen, welche sich mit ganz geringer Kraft von den Zwei¬
gen lösen lassen. Diese abgenommenen Früchte legt man
in einer Obstkammer auf Hausen, bedeckt solche mit rei¬
nen Tuckern oder Matten, oder auch blos mit Heu und
laßt sie schwitzen, welches gewöhnlich in Zeit von 3 bis
4 Tagen geschieht; odrr man läßt das Obst auch 3 Tage
langer liegen, worauf man jede einzelne Frucht mit einem
Tuche rein abwischt. Nun nimmt man glasirte irdene
Töpfe und guten reinen trocknen Sand. Bon diesem
macht man aus dem Boden des Topfes eine Lage, einen
Zoll dick, und legt darauf das Obst, doch so, daß jede
einzelne Frucht A Zoll von der andern entfernt liegt.
Hierauf bedeckt man die Früchte, jede 1 Zoll doch mit
Sand, und so weiter bis das Gefäß ganz voll ist; wor¬
auf man noch ganz oben eine j- Zoll dicke Lage Sand
anbringt. So vorbereitet deckt man die Töpfe zu, und
stellt sie an einen luftigen, trockenen, kühlen Ort, an wel¬
chem cs jedoch niemals frieren darf. Um die Zeit, wenn
gewöhnlich die Früchte eßbar werden, untersucht man die
Töpfe, indem man das Obst und den Sand in ein Sieb
ausschüttet. Man sondert nun das reife Obst zum Ge¬
brauch ab, legt dagegen das noch nicht v^ lig reife
aus die vorher beschriebene Art wieder vorsichtig ein,
bis solches gleichfalls seine Reife erhalten hat. Auf
solche Weife lassen sich verschiedene Sorten Aepfel
und Birnen bis zum Julius des künftige» Jahres
aufbewahren.



2) Berlrocl'ncte Baume zu retten.

Bei Versendung von Baumen geschieht es öfters,
dasi aller angewandten Vorsicht ungeachtet, doch bei dem
Anlaugen der Baume an ihrem Bestimmungsort, sie gänz¬
lich vertrocknet zu seyn scheinen. Dies rührt gemeiniglich
vom Durchzug Trockner Winoe durch die Baumpaketc her.
Diese Baume, so wie sie nun sind, gleich in die Erde zu
stellen, wäre ihr Untergang; statt dessen wende man fol¬
gende Versahrungsact an, von der man sich den erwünsch¬
ten Erfolg versprechen kann. Man legt nämlich die
Bäume in einen anderthalb Fuß liefen und erforderlich
langen Graben, den inan in recht frische Erde gemacht
hat, überschüttet sie eine» halben Fuß hoch mit trockener
Erde, und übcrgießt dieselbe, im Fall sic trocken scpn sollte.
So laßt man sic einige Tage liegen. Ist noch irgend
Kraft in den Fiebern der Sasrröhrcn der Rinde vorhan¬
den, so wird diese Behandlungsart die Bäume gewiß von
dem sonstigen Verderben retten. Bekommt nun die Rinde
ihr gutes Ansehen wieder, so nimmt man die Bäume
ans der E>de heraus, und verpflanzt sie sogleich an den
Ort ihrer Bestimmung. Am besten geschieht dieses bei
feuchter Witterung und milder Luft.

3) wie man frühen Blumenkohl bekommen kann.

Will man frühen Blumenkohl bekommen, so säe
man Ende August den Saamen in's freie Land; die
Pflänzchen versetze man in einen Kasten, der einen Fuß
Höhe hat, aber mit guter, jedoch nicht fetter Gartenerde
angefüllt ist, und zwar so, daß sie hier 2 Zoll von ein¬
ander gepflanzt werden. Diese Pflanzen bleiben im Freien
stehen, bis cs zu frieren beginnt. Dann setze man den
Kasten den Winter hindurch an einen Ort, wohin der
Frost nicht dringt, wo es aber auch nicht zu warm ist.
Trifft jedoch gelindes Wetter ein, so stelle man den Ka¬
sten an die frische Luft. Nun setze man die Pflanzen in
Mistbeete, nachdem selbige gehörig zubcreitet worden, jede
einen Fuß von der andern entfernt. Damit sie nicht zu
üppig in die Höhe wachsen, müssen sie anfänglich viel

ische Lust erhalten. Wenn sie angewgchsen und gehörig



groß geworden sind, begießet man sie oft mit frischem
Wasser, da der Kobl die Erde stark auszehrt, aus wel¬
chem Grunde der Mist auch etwas tiefer zu legen ist.
Auf diese Weise kann man bereits im April und Mai
den schönsten Blumenkohl haben.

4) Ein Wasser, welches ras Aufblühen der Blumen¬
zwiebeln im Winter in Ven Zimmern schnell

bcförvcrt.
Man nehme 3 Unzen Salpeter, 1. Unze Kochsalz,

^ Unze Pottasche, eben so viel Zucker und 1 Pfund Ne-
genwasser, diese Salze lasse man in einer gemäßigten
Warme in einem glasirten Topfe zergehen. Zst die Auf¬
lösung beendigt, so wird bann alles filtrirt. Hierauf
gießt man von dieser Flüssigkeit in ein mit Regenwasser
ungefülltes Blumenglas ohngefähr 8 bis 12 Tropfe» und
sorgt dafür, das; dasselbe immer vollgesüllt scp. Man
versieht sie 2 bis 3 Tage mit frischem Wasser und ver¬
mischt dasselbe vorher mit der angezeigten Menge der
Flüssigkeit, dann setzt man die Zwiebeln in die Nähe des
Stubcnofens. — Eben derselben Mischung kann man
sich zur Befeuchtung der Blumen in den Töpfen bedie¬
nen, um die Erde, und die Zwiebeln oder die Pflanzen,
welche sich darin befinden, immer feucht zu erhalten.

5) Grüne Erbsen cinzumachen.
Ausgeschalte Erbsen, die nicht zu alt sind, werden

in einer Schüssel gesalzen; auf ein Maaß etwa 2 gute
Hände voll Salz. Dann läßt man sie unter einander
schwitzen, bis das Salz zergangen ist, und thut sie in
eine Flasche, die nicht ganz vollgefüllt wird. Man ver¬
schließt diese mit einem Korkstöpfcl, und seht sie in kochen¬
des Wasser, worin sie eine halbe Stunde stehen bleiben
muß. Hierauf wird sie verpicht und umgekehrt in Sand
bis zum Gebrauch hingcstellt.

6) Feuchte Mauern trocken zu machen.
Feuchte Mauern trocken zu machen, kocht man

2 Unzen Fett eine Viertelstunde lang in einem Topfe



und setzt einen geringen Theil hiervon zu einer Mischung
ausgeläschtenKalk und gepulvertem Glas, welche Sub¬
stanzen zuvor dnrchgesicbt und über dem Feuer in einem
eisernen Topfe getrocknet worden sind, so daß 2 Thcile
Kalk auf einen Theil Glas kommen. Dieser Kilt muß
die Konsistenz eines dünnen Pflasters haben, und unmit¬
telbar nach seiner Bereitung angcwcndct werden. Daher
darf man nie mehr auf einmal vermischen, als zum Be¬
streichen eines Quadratfußes Mauer nöthig ist: denn
sonst würde er bald zum Gebrauch zu hart werden. Au¬
ßerdem muß man darauf bedacht seyn, daß keine Nasse
zu diesem Kitt schlage. Für blos feuchte Wände ist ein
achtel Zoll dicker Ucberzug hinreichend;sind dieselben aber
bedeutend naß, so muß man sie noch einmal übcrstrcichen
und nachher kann eine Mischung aus Kalk, Haaren und
Gips als Tinche angewcndet werden. Der oben ange¬
gebene Kitt vereinigt auch Marmorstücke, und gicbt ihnen
dieselbe Dauerhaftigkeit wieder, die sie vordem Bruche hatten.

7) Gartcnunb'rauc schnell in Dünger zu verwandeln.

Um alles Gartenunkraut schnell in Dünger zu
verwandeln, muß man solches nicht, wie geschieht, wcg-
werfen und die Wege verunreinigen, sondern dasselbe schicht¬
weise mit ungelöschtem Kalk (welcher in guten Haushal¬
tungen nie mangeln sollte) durcheinander, in Löcher legen
und diese mit Erde zudccken. Durch die schnelle Zerstö¬
rung löset sich alles bald in den vortrefflichsten Dünger
auf, und da eben dieser Dünger das enthalt, was unfern
Gärten mangelt (der Kalk), so wird der Wachslhumüppig,
und die Insekten und das Unkraut können nicht gedeihen.

8) Gefrorne Gcmüscarrcn unv Gbst wicvcr

genießbar zu machen.

Gefrorne Gemüsearten und Obst wieder genieß¬
bar zu machen, lege man sie in kaltes Wasser, welches
man mit Schnee und etwas Salz vermischt hat, und
stelle sie an einen kühlen Ort, aber auf keine Weise in
die Wärme. Nach 4 Stunden gieße man das Wasser
ad, und lasse die Gemüseartcn an einem luftigen Ort
abtrocknen. Aepfel und Birnen trocknet man aber mit
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einem Tuch ab, und verwahrt sie dann besser, so, daß
sie nicht zum zweitenmal erfrieren können-

9) Rübsl zu reinigen.
Nüböl zu reinigen, nimmt man ein gewöhnliches

Butterfaß, von welcher Art und Form es immer sen,
gießt in dasselbe das zu reinigende Oel, dessen Gewicht
vorher bestimmt seyn muß. Die zubereitcnde Quantität
des Oels richtet sich nach der Größe des Butterfasses, das
so viel Raum haben muß, daß es wenigstens 4 bis
Z mal so viel Flüssigkeit als das Oel betragt, fassen kann.
Auf 100 Theile Oel werden 2 Theile Schwefelsäure oder
Vitriolöl zu dem im Butterfaß befindlichen Oele gegossen
und nun die Operation, als ob Butter bereitet werden
sollte, begonnen, und 3 Viertelstunden lang fortgesetzt.
Nachdem das Gemisch einige Stunden ruhig gestanden,
gießt man das doppelte Gewicht des in Arbeit genomme¬
nen Oels reines Wasser hinzu und setzt das Butterfaß
wieder eine Viertelstunde in Bewegung. Jetzt wird die
ganze Masse in ein Gefäß, das der Bequemlichkeit wegen
unten mit einem Krahn versehen ist, gegossen,und darin
8 Tage lang ruhig stehen gelassen. Das Oel hat sich
nun abgesondert und schwimmt oben auf; man trennt
durch Abzapfen das schmutzig saure Wasser von dem Oele
und siltrirt das Letztere durch wollenes Zeug. Dies ge¬
reinigte Oel ist im frischen Zustande noch nicht brauchbar,
am allerwenigsten zum Brennen in Lampen, und bedarf
einer geraumen Zeit, um das mechanisch sehr fein zer-
theilte, darin noch enthaltene Wasser vollkommen abzu¬
setzen. Die Frist eines Monats ist dazu nicht hinreichend;
will man daher dasselbe bald benutzen, so muß man cs
so lange über einem gelinden Kohlenfcuer erhitzen, und
das in demselben noch enthaltene Wasser verdunsten las¬
sen, bis ein mit dem Oel getränkter Papicrstreifen ange¬
zündet, ruhig ohne Knistern brennt.

10) Awicbcln recht gross zu ziehen.

Zwiebeln recht groß zu ziehen, legt man die anf-
gcnommcnen kleinen Zwiebeln in einer Stube so dicht als
möglich bei einem Ofen, daß sic völlig ausgetrocknel schei-

Drittcr Iahrg. 1826. 7
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nen, ohne jedoch von der Hitze Schaden genommen zu
haben. Man verpflanzt sie im Frühjahre auf ein nicht
ganz frisch gedüngtes, aber doch allgeiles Gartenfeld. Die
weißen Zwiebeln werden die stärksten.

IX. Nützliches Allerlei, in gemeinnützigen^
Rathschlagen und heilsamen Mitteln '

bestehend.

I) Rezept zur I?erkiirverung der Ansteckung bei

gelben und andern dergleichen Fiebern.

Ä^an nimmt Raute, Salbei, Münze, Rosmarin und
Lawendel, von jedem eine Hand voll, schneidet alles klein ^
zusammen, thut es in einen steinernen Krug, schüttet auf
die Kräuter ein Nößel des besten weißen Weinessigs, macht ,
den Krug gut zu, und laßt ihn 8 Tage in der Sonne oder ,
nahe bei einem Feuer stehen. Dann seiht man das Ganze
wohl durch, und lost darin eine Unze Kampfer auf. Wird
mit dieser Flüssigkeit des Kranken Zimmer besprengt, oder
damit geräuchert, so belebt cs den Kranken sehr und be¬
wahrt die Am esenden und Wärter vor Ansteckung. Wach-
holdcrbeeren dürften besonders dienlich dabei seyn.

2) Mittel gegen -Hals- unv Zahnschmerzen.
Von Hals- oder Zahnschmerzen, welche durch Erkäl¬

tung entstanden, kann man sich dadurch befreien, daß
man an der schmerzhaften Seite, mit dem vom Speichel
benetzten Daumen, von der Handwurzel (oder der söge- .
nannten Maus) an, die Pulsader bis zur Hälfte des Un¬
terarmes, eine kurze Zeitlang aufwärts streicht.

3) Mittel gegen den gewöhnlichen -Husten der Rinder. ^
Gegen den gewöhnlichen Husten der Kinder ist es

gut, wenn man ihnen Anisthee mit etwas Fliederblüte,
Müch und Zucker zu trinken giebt, und Plattfüße, Brust ^
und Seilen mit Butler vor dem warmen Dfcn Morgens
und Abends einrcibt, womit eine zerschnittene Zwiebel ge¬
braten worden.
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4) Mittel gegen euren -Husten von Erkältung.
Ein Husten von Erkaltung verlangt alle 2 Stun¬

den einen Kaffeelöffel voll Weinstein und Fliedcrthee mit
Süßholz und Eichclsäamen, laue Senfsußbädcr, den flei¬
ßigen Genuß des Gerstenschleims (mit viel Wasser und
einigen Rosinen dünn zum Getränk gekocht), Ausdünstung
früh Morgens im Bette, eine flanellene Unterweste auf
bloßer Haut, wollene Strümpfe, warme Füße, Vermei¬
dung des Gebackenen, Gebratenen, des Tabacrs, Brannt¬
weins, Weins und der Gewürze.

5) Vom Schwitzen Vcr Lüste.
DaS Schwitzen der Füße verursacht nicht nur

einen Übeln Geruch, sondern cs werden auch oft die Füße
vom Schweiß wund gefressen. Doch ist es, so unange¬
nehm es auch ist, eine Wohlthat der Natur, und darf
daher ja nicht gewaltsam gehindert werden. Folgendes
Mittel, welches ganz unschädlich, aber sehr wirksam ist,
möge daher hier eine Stelle einnehmen. Man streue je¬
den Morgen eine Handvoll Roggen- oder Weitzenkleie in
die Strümpfe, welche nicht allein die Feuchtigkeit anzieht,
sondern auch die Füße kühlt. Diese Kleie, die des Abends
feucht ist, wird ausgeschüktet, und die Strümpfe werden
gut gerieben und getrocknet. Hierdurch wird nicht allein
das Wundwerdcn der Füße gehindert, sondern auch die
Jedermann so höchst unangenehme Ausdünstung derselben
unterdrückt, ohne daß man den geringsten Nachtheil da¬
von verspürt. Auch kann man cs eine Zeit lang aus¬
setzen und wieder anfangen, wenn man merkt, daß eS
nöthig ist. Sollten die Füße abermals wund werden, so
ist nichts besser, als daß man sie mit warmen reinem
Talg von einem brennenden Lichte beschmiere.

. 6) Selbst cnkstanvcne Geschwüre zu heilen.
Auf dem Lande ist es gar nichts Seltenes, daß Leute

aus Mangel an Reinlichkeit, Geschwüre bekommen, die auf¬
brechen, hart werden, und nicht gut wieder zu heilen sind.
Diesen kann man — nach Hufeland's Journal der Heil¬
kunde — rothe Schnecken darauf zu binden, ralhen, wo¬
durch die Harte verschwindet und die Geschwüre bald heilen,



7) Der blntreim'gcnde Hafcrrrank.

Man nimmt 1^ Pfund guteir Hafer, eine Handvol!
klein geschnittene Hindlauflwurzel. und kocht beides mit
12 Maasi Wasser bis zur Hälfte ein- Zu den durchge-
seibeten 6 Maafi tbut man 1 Loch gereinigte» Salpeter
und 12 Loch Zucker, laßt es am Feuer aufwallen, die
Masse im Keller erkalten, klart sie ab, und verwahrt die
Abklärung zum Trinken. Dieser Trank ist in vielen
Krankheiten ein unschahbares Mittel.

8) -Halsweh.

Das leichte Halsweh von Rheumatismus und Er¬
kaltung, weicht durch eine zeitige Erwarmung desselben
mit Wolle, wollenen Strümpfen und Tüchern, — da¬
durch, daß die verloren gegangeneAusdünstung wieder her¬
gestellt wird. Halt es mit dieser schwer, so muß man
einen Arzt deshalb um Rach fragen; ist aber das Uebel
nicht von so großer Bedeutung, aber doch der Art, daß
es öfters leichte Schmerzen an Zäpfchen und Mandeln,
Heiserkeit und aufgelaufene Drüsen macht: so ist das
längere, oder, wenn man daran gewöhnt wird, das be¬
ständige Tragen eines einen Finger breiten wollenen Ban¬
des sehr anzurathen. Durch den äußeren Reiz, den es
macht, scheint cS die rheumatische Materie von den inne¬
ren Theilen wegzuzichcn. Bei gefährlichen Halsbeschwer¬
den ist die Herbeirufttng eines Arztes durchaus nölhig.

9) Schwindel.

So viele Ursachen des Schwindels cs auch giebt,
so viel Nahrungsmittel giebt cs auch, welche diejenigen
gar nicht genießen dürfen, welche daran leiden. Dahin
gehören besonders: alle hitzigen, geistigen und warmen
Getränke, grobe blähende und schwer verdauliche Speisen,
und die Unmäßigkeit im Essen und Trinken. Vollblütige
befreien sich davon, wenn sic sich zu dünner, leichter und
wässeriger Nahrung halten. Zu Speisen eignen sich:
Zuckerwurzcln, Scorponere, Hafer und Petersilienwurzeln,
junge grüne Erbsen, junge Möhren, Sauerampfer, Gur¬
ken, kleine gebratene Vögel, kleine Bralsische, leichtes locke-
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res Brod, gesottene Brotschnitte, Wassersuppen, Gries,
Nudeln, Perlgrnupen, Gersteuschleim mit Zucker, einge¬
machte Früchte, Himbeere», Johannisbeeren, frisches Obst,
Zitronenscheiben mit Zucker. — Zu Getränken: Gersten-
waffcr, Reiswaffer, schwache Limonade, dünne Tisanen,
Molken, Milch mit Wasser, und vor allem reines, frisches
kaltes Wasser. — Derjenige Schwindel, der eine Schwache
des Nervensystems zum Gründe hat, wird bei nahrhaf¬
ter, leicht verdaulicher Kost durch solche Mittel geheilt,
welche die Nerven starken und anspanncn. Schädlich
sind Solchen: viel warmes Getränk, Gemüse, Obst, wäs¬
serige Kohlkcaurer, fettige ölige Speisen, Essig und die
herben sauren Früchte. Heilsam: Roggenbrot, Suppe
von geröstetem Brot mit Wasser und obigen Gewürzen.
Bei kalten Naturen: Hausbackenbrot mit Salz, Safran,
Kümmel, Fenchel und Anies. Ferner sind dienlich: Sel¬
leriewurzeln, Pfesserröhrchcn, Scorponere, Cichorien, ge¬
bratene Hühner, Tauben, Kcammeksvögel mit Lorbeeren
und Wachholdcrn, — gutes nahrhaftes Bier, herber, stüc¬
kender Wein, leichter Burgunder-, rothcr Eremitage-,
Port- und Mcdcc-Wein, — die Weine müssen indcß in
kleinen Portionen als Aczcnei genossen werden. Auch
Raule, Melisse, Majoran, Thymian, Pfefferkraut und
Anies, sind wohlihatig. — Bei Magenschwindcl sind
Heeringe, Sardellen, Forellen, leichte kleine Fische, und
zarte Gcmüsearten, besonders anzuralhcn; wie denn alle
blähende Speisen und Eiergerichte schädlich sind. Zum
Getränk ist Mcdoc, Pontak und Wasser das beste, wie
Alles, waS de» Magen stärkt, ohne ihn zu beschweren.—
Außer diesen lindert das Uebcl noch, wenn man den Athem
einige Male stark auzicht, und ganz langsam fahren läßt.

X. Gedi ch t c.

1) Au sie 'Oinolcutc.

Nach der Weise des Reilerlicdes von Schiller.

Thoren verachten
Der Weile bält ihn in

den Bauernstand,
Ehren!
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Dwum bauet, ihr Pflüger, mit Lust das Land,
Und laßt euch von Witzlern nicht stören!
Mebr Rulim, als dem prahlenden Golde, gebührt
Dem Eisen, das ihr durch die Fluren führt!

Und hatten die Städter des Goldes genug.
Um es mit Scheffeln zu messen,
Sie würde doch, ohne den edlen Pflug,
Bald Mangel und Hungersnot!) pressen:
Denn ihm nur öffnet die Erd das Horn
Des Ueberflusses voll Weitzcn und Korn.

Wie stolz donnert Mancher bei euch vorbei
In seiner hohen Karosse!
Wer säet den Hafer, wer mähet das Heu
Für seine schnaubenden Rosse?
Laßt brach die Felder und Wiesen stehn,
So muß der Stolze zu Fuße gehn!

Der Geist der Gebildeten ordnet sie an,
Dis Kriegs- und Friedcnsgeschäftc,
Ihr aber vollführt den gezeichneten Plan
Mit Armen voll rüstiger Kräfte.
Ihr schützet im Heer mit gewaffneter Hand,
Gleich ehernen Mauern, das Vaterland.

Beneidet sie nicht, die Großen der Welt!
In ihrer Herrlichkeit Mitte
Sind sie von gefährlichen Schlingen umstellt,
Die niemand euch legt in der Hütte.
Wie blutet manch Herz, das ein Ordensstern deckt,
Bom Pfeil der Verzweiflung, der tief in ihm steckt!

Dem Neichen trägt aus der Ferne das Meer
Gewürz und Säfte der Reben,
Doch führt ihm kein Schiff die Gesundheit dort her,
Di- Brod und Wasser euch geben.
Er kränkelt, so viel sich sei» Arzt auch bemüht,
Jndeß ihr durch Arbeit und Mäßigkeit blüht!

D'rum bauet vergnügt und zufrieden das Land,
Und laßt euch von Witzlern nicht stören!
Nur Thoren verachten den Bauernstand,
Der Weise hält ihn in Ehren.
Mehr Ruhm, als dem prahlenden Golde, gebührt
Dem Eisen, das ihr durch die Fluren führt!

Langbein.

2) Das versorgte Rind.
Väterchen und Mütterlein

Wollten einmal fröhlich seyn;
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Hatt' es doch nicht Noth!
Wohl versorgt bey Anna war
Engelchen mit blondem Haar,
Röslein weiß und roth.

Väterchen und Mutter lieb,
Lang bey Spiel und Lanze blieb; —
Naht ja schon die Nacht.
Längst wohl kam der Mann mit Sand,
Kindlcin ist von Anncn's Hand
Nun zu Bett gebracht.

Kindlein rieb den Sand im Aug',
Anna band — nach stetem Brauch, —
Ihm das Kleidlcin los;
Bracht' es eilig dann zur Ruh.
„Röschen, schließ die Aeuglein zu;
Wirst sonst nimmer groß."

Engelchen mit blondem Haar
Hob die Aeuglein, blau und klar,
Hell zu Annen auf.
„Bete schnell, und schlafe dann,
Sonst kommt gleich der schwarze Mann,
Trägt dich zum Verkauf."

Kindlcin faltete die Hand
Auf des weißen Hemdchcns Rand,
Schloß vor Angst das Aug'.
Anna ließ das Lämpchen steh'n,
Schlich davon sich auf den Zeh'n,
Mit verhaltnem Hauch;

e Ließ, — daß nicht die Klingel kling,
Auf die äuß're Thür, und ging
Eine Trepp' hinab.
Kindlein liegt gewiß in Ruh,
Bis mit Dorchcn ich im Nu
Mich besprochenHab.

Doch das Plaudern fand kein Ziel,
Bis, daß Beyde Furcht befiel,
Eich die Thür austhat;
lind ein Geistchen, zart und fein,
Barfuß und im Hemdelcin
Leis in's Stübchen trat.

Und das zarte Geistchen war
Engclchen mit blondem Haar,
Röslein weiß und roth.
„Laß mich bey dir, gute An»',
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Furcht' mich vor dem schwarzenMann,
Furcht mich noch zu Tod!" —

„Ey! das war' mir — rief die Magd, —
Bin genug am Lag geplagt.
Denk' die Nacht ist mein!
Fort in's Bett! den Augenblick!"
Dorchen winkt ihr, „Komm zurück!
Pack sie nur recht ein!"

Kindlcin war von Furcht so warm,
Ward auf's neu von Annen's Arm
In das Bett gebracht.
„Schlaf! — rief dräuend Anna dann, —
Hörst du, wie der schwarze Mann
Vor der Thür schon lacht!"

Engelchen mit blondem Haar
Drückte zu das Augenpaar,
Lag im Fieber schier.
Anna dacht' an Dorchen's Wort,
Rahm auch's Lämpchen mit sich fort.
Schloß die äuß'rc Thür.

Doch der Mutter Herz befiel —
Unter Tanz und Saitcnfpiel —
Wunderbare Glut.
„Fast war mir um's Kindlein bang;
Doch das schläft schon süß, schon lang
Unter Anna's Hut."

,,Ach! auch mir ist trüb' und warm,
Gieb zum Geh'» mir schnell den Arm,
Wenn du heim verlangst."
Lang schien Bcydcn jetzt die Bahn,
Schnell zieh'» sic die Schelle an.
Mit geheimer Angst.

Anna folgt dem Ruf nicht gleich,
Oessnet dann, verstört und bleich,
Leuchtet vor geschwind.
„Sag", — forscht bang die Frau sie aus,
„'S ist doch alles wohl im Haus?
Schläft recht sanft das Kind?"

Fast versagt der Dirn das Wort,
Bis sie schreit: „das Kind ist fort!
Gott! das Bett steht leer!
Nur ein Weilchen schwatzten wir,
Wohl verschlossen war die Thür;
Doch ich fand 's nicht mehr." —
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Saal und Zimmer wird durchsucht,
Küch' und Kammer sonder Frucht. —-
Ach! bcy'm Mond erblickt
Zwischen äuß'rer Thür und Schrein
Man — wohl nur ein Bild von Stein,.—
Eng' in sich gebückt.

,,Allerbarmer! ist es wahr?"
Englein ist 's mit blondem Haar,
Ros lein nicht mehr roth.
Straff das Hcmdlein übcr's Knie,
Wie sich fürchtend, kauert sie,
Ist erstarrt, ist todt.

XI. Merkwürdige Begebenheiten.
1) Die pariser -Höllenmaschine 1800.

Napoleons große Thatcn in Italien waren nicht vermö¬
gend, die vielen Feinde, die er sich durch seine Ebcsuchl
gemacht hatte, mit sich auszusöhncn; cs wurden von ih¬
nen mehrere Anschläge wider sein Leben gemacht; aber
keiner davon gelang, weil nicht Einer von ihnen den
Muth einer Ebarlotte Cord an halte. Sie wollten
ihn aus dem Wege raumen, ohne sich selbst einer Ge¬
fahr auszusehen und so gingen alle ihre Verschwörungen
in's Leere.

Schon im Monat Oktober 1800 wurde ein Plan
entworfen, diesen Feind französischer Volksfreihcit in der
Oper zu ermorden; wenigstens wollte der Polizeiministec
so etwas entdeckt haben, er konnte der Sache aber nicht
ganz auf den Grund kommen, und fünfzehn Personen,
die als verdächtig verhaftet worden waren, muhten aus
Mangel au Beweis wieder frei gelassen werden.

Zwei Monate darauf ersonnen die Verschwornen rin
anderes Mittel sich ihres Feindes zu entledigen: sie woll¬
ten ihn mir Pulver in die Luft sprengen, oder ihn mit
Wage», Pferden und Trabanten auf feinem Wege nach
der Oper an den Hausern der engen Straße St. N i-
caise zerschmettern. In dieser Absicht ließen sie einen
kleinen Karren mir Pulverfässern beladen, und mit einem
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einzigen Pferds bespannt, um die Stünde, da das Schau¬

spiel ansing, in dieser Straße halten. In dem Augen¬

blick, da der Großkonsul vor dem Karren vorbeifahrcn

würde, sollte das Pulver angezündet werden und ihn

durch die Gewalt der Explosion mit seiner ganzen Be¬

gleitung vernichten. Um die vielen Unschuldigen, die bei

diesem Mordanschlag mit den Schuldigen zugleich um¬

kommen konnten, um das Schicksal der umliegenden Hau¬

ser und ihrer Bewohner kümmerten sich die Verschwor-

nen nicht, wenn nur ihr eigenes rhcures Haupt in Si¬
cherheit war.

Endlich erschien die verhängnisvolle Stunde. Der

Wagen des Großkonsuls rollte die Straße herab, die

Lunte wurde angezündet, der Verwegene, der sie angcstcckt

hatte, entfloh, und Buon aparte, der nichts von der

Gefahr ahnete, die seiner wartete, kam unbesorgt heran.

Sein Kutscher, der sich kurz vorher tüchtig betrunken

hatte, fuhr wie blind und toll vor dein unglücksschwan-

gern Wagen vorüber; kaum war er aber fünfzig Schritte

weiter gekommen, so entzündete sich das Pulver mit einem

furchtbaren Knall, wovon die Erde erzitterte und Alles,
was sich in der Nahe befand, wurde an den Gebandelt

zerschmettert oder in die Luft gesprengt. Viele Menschen

wurden verwundet und gelobtet, viele Hauser stark beschä¬

digt, und alle Fenster weit umher eingeschlagen; nur der

Einzige, dem cs galt, blieb ganz unverletzt; auch die an¬

dern Personen, die mit ihm in seinem Wagen saßen,

und seine ganze Bedeckung entkamen der Gefahr, nur

das Pferd eines Gardisten wurde leicht verwundet.

Die Geschichte machte, wie sich leicht denken laßt,

großes Aufsehen in ganz Frankreich und viele Tage lang

war die Höllenmaschine, (so nannte man sie) das Ge¬

spräch der Stadt Paris. Die Polizei war mit äußerster

Thaligkeit bemüht, den Anstifter der verwegenen Thal zu

entdecken, allein umsonst; nie konnte man seinen Namen

mit Gewißheit erfahren. Eine Menge Personen, beson¬

ders die, welche sich wegen des ersten Mordanschlages

verdächtig gemacht hatten, wurden jedoch verhaflct, auch

vier davon zum Tode verurthcilt und hingerichtet. Die

andern aber setzte man wieder in Freiheit. — Erst einen
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Monat darauf nahm man auch einen unbekannten Men¬
schen, Namens CH evatier, fest, weil man eine ähnliche
Majchine nebst Pulver und Paironen bei ihm gefunden
bakre. Er wurde deßhalb, doch ohne daß er etwas ge¬
standen hatte, nebst einem Arbcitsmann, der ihm dabei
behülflich gewesen war, zum Tode vcrurtheilt und noch
an demselben Tage erschossen.

Seit dem Vorfall mit der Höllenmaschineüberließ
sich Napoleon wieder ganz, wie sonst, seinem natürlichen
Charakter. Mit jedem Tage wuchs sein -Mißtrauen; er
wurde herrisch und kalt, und suchte seine Herrschaft mehr
auf Furcht und Schrecken, als auf die Liebe und das
Zutrauen des französischen Volkes zu gründen.

2) Die Bank in Lonvon ist 1797 in Gefahr

gesprengt zu werven.

Die Bank zu London ist eine der wichtigsten Anstal¬
ten zum gemeinen Wohl Englands. Die reichsten Kauf¬
leute und andere Personen legen da ihre Gelder nieder,
und wenn sie Geldvcrsendungcn zu machen haben, so
schicken sie Banknoten ab, mit welchen sie theures Porto
und andere Ausgaben ersparen: denn diese Noten gelten
überall für baarcs Geld und man hat sie noch lieber,
weil weniger Beschwerlichkeit damit verblinden ist. Dar¬
um sind auch in ganz Großbritannien für viele hundert
Millionen Banknoten im Umlauf. Wenn demnach die
Bank das Unglück haben sollte, Bankerott zu machen, so
wäre das nicht viel weniger schlimm, als wenn bei uns
allen Landcsbcwohnern auf einen Schlag ihr sammtliches
Gold- und Silbergeld aus ihren Schranken und Geld¬
kisten genommenwürde, ja noch viel schlimmer, denn die
meisten englischen Handelshäuser haben einen großen Thcil
ihrer Kapitalien in der Bank liegen; sie würden daher
mit der Bank zugleich ruinirt, und mit ihnen auch ihre
Geschäftsfreunde. Noch nicht genug, wenn der Staat in
Gcldnöthen ist, wenn er fünfzig, sechszig, hundert Millio¬
nen zu einer unvorhergesehenen Ausgabe auf einmal be¬
darf, so kann er sie jeden Augenblick aus der Bank ha¬
ben, denn in ihren Gewölben stehe» die Goldstücke Ton¬
nenweise, und hohe Hausen Silberstangen sind da aufge-
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thücmt. Hörle deninach die Bank aus zu existireu, so
würden ihre wichtige» Hülfsmiltcl auch für de» Staat

verloren sei)», »nd ein Feind, der eine» solchen Augen¬
blick der Schwache schnell benutzte, würde leicht seinen

Zweck erreichen, würde Alles vor sich niederwcrfen und sie¬

gen, oder doch den, Lande sehr empfindlich wehe thun
können.

'Auf keiner andern Seite könnte demnach der Wohl¬

stand Großbriltanniens erschütternder angegriffen werden,

als durch den Sturz der Wank. Dieß wußten wohl die

Franzosen und ihre Freunde in England, darum machten

sie im Jahr 1797 den kühnen Plan, die Wank zu Lon¬

don zu sprengen, und dies; singen sie so an.

Es kamen nämlich schon am 22. Februar zwei fran¬

zösische Fregatten auf der englischen Küste an und setzten
1200 bis 1400 Mann an das Land, fast lauter loses

Gesindel, Galeerensclaven u s. w. Sie gaben sich aber
«in wichtiges Ansehen, brandschatzten die Dörfer in der

ganzen Gegend, und lhalcn, als ob sie ganz England er¬

obern, vor allen Dingen aber auf London losgehen, und

die große Stadt rein auöplündern und »iederbrennen

wollten. Darob verbreitete sich plötzlich auf der Insel

das Gerücht, eS habe eine französische Flotte gelandet
und ein gewaltiges Heer ausgefetzt, das nun ungesäumt

auf die Hauptstadt losgehcn, die Hauser und die Bank

plündern und die Pallaste der Großen zerstören würde.

Der Schrecken ist ansteckend, und in der Bestürzung

Hort und sieht man nicht; darum darf sich niemand wun¬
dern, daß die schlimme Nachricht, an der doch einige Um¬

stande wahr waren, so leicht geglaubt wurde. Mir we¬

nigstens ist die Sache ganz klar, denn zur Zeit, wo Ge¬

neral Eustine sich der Sladt Frankfurt bemächtigte, glauble

man zu Regcnsburg, ec sey schon vor den Thoren von

Nürnberg. Ungefahr eben so mochte es damals in Eng¬

land gewesen sc»n; denn schnell suchten die Britten ihre

Banknoten hervor und schickten sie p,roste, z,r<:st» »acl,

London, um sic in baares Geld umsetzeu zu lassen. Der

gleichen Sendungen folgten immer mehr und mehr aus

allen Theilen des Neichs und am Ende in solcher Menge,

daß die Bankbcamlcn nicht mehr wußten, wo ihnen der



Kopf stand. Sie konnten nicht mehr herum kommen,
§ nicht mehr alle, die Geld verlangten, befriedigen und je
i großer der Lärm war, desto mehr nahm er zu, so, dass

zuletzt auch die, welche Anfangs ruhig geblieben waren,
s anfingen ängstlich zu werden, und Niemand, der auch

nur eine einzige Banknote im Vermögen hatte, sie uncin-
gewechselt lasten wollte. Die Bank sah mit Bekümmer¬
nis, daß, wen» der Gclddurst nicht nacbließe, am Ende
doch ihre Geldfäster leer werden müßten, so viel ihrer
und so gut gefüllt sie auch waren. Es lief Nachricht ein,
daß das französische Landungskorps bereits besiegt und
gefangen genommen sey; allein umsonst. Die Lärmblä¬
ser, denen an dem Umsturz der Bank gelegen war, spreng-

, ten die Nachricht aus, es scv eine neue Landung gesche¬
hen, und am Ende, es sei) eine ganze Flotte anqekomrnen,
und bald würden die Feinde vor den Thoren sey». So
nahm denn das Geschrei um Geld in der Bank von
Neuem so sehr überhand, daß die Bankdirektion cS für
nöthig hielt, dem ersten Minister Nachricht davon zu crthei-

, len und ihm die Maßregeln dagegen zu überlasten. Um
, Zeit zu gewinnen, wurde indessen kein Geld mehr gewo¬

gen, sondern jedem seine Forderung langsam und Stück
vor Stück hingezählt, auch zu einer gewissen Stunde je¬
den Tag das Bureau geschlossen.

Indessen lief die Entschließung des geheimen Rathes
ein, die dahin ging, daß keine Zahlung mehr in klingen¬
der Münze geleistet werden sollte, bis das Gutachten des
Parlaments über die weitern Maßregeln eingeholt wer¬
de» würde.

Allein schon früber wurde geholfen. Es traten näm¬
lich die ansehnlichsten Kaufleute und Banquiers der Stadt
London zusammen und unterschriebe» mit einander eine
Uebcreinkunft, daß sic bereit seyen, die Zahlung aller ih¬
rer Forderungen sowohl von der Negierung als von ihren
Handlungsfrcundcn und andern Personen in Banknoten
anzunehmen. Eben dieselbe Errlärung gaben zwei und
vierzig Glieder von dem Oberhause und die Bank selbst
fuhr fort ihre Zahlungen zu leisten, aber nur in Papier
stall i» baarem Gelbe.

Diese Maßregeln waren hinreichend, den Kredit der



Bank wieder herzustellen; und die Staatspapiere, die
vorher gefallen waren, stiegen wieder. Minister Pitt ver¬
sprach aber noch überdies? den Kredit der Bank durch den
National-Kredit zu verstärken, und die ganze Nation für
die Bank verbindlich zu machen.

Mehr brauchte es nicht. Der Anschlag der Feinde
des Staates war vereitelt; bald darauf setzte die Bank
wieder ihre Zahlungen in baarem Gelbe fort, und ihr
Kredit blieb unerschütterlich bis auf den heutigen Lag.

XII. Erfindungen der Deutschen.
§)cn Deutschen verdankt man die wichtigsten Erfindun¬
gen im Gebiete der mechanischen Künste und Gewerbe.
Schon allein die Erfindung der Buchdruckerkunst, Kupfer¬
stecher- und Aetzkunst, der Luftpumpe, des Drahtziehens,
des Steindrucks ec. geben den Deutschen das Uebergcwicht
über andere Nationen. Selbst die Franzosen nennen
Deutschland das Vaterland der Maschinen, und wenn
man sagt, daß sie in der Zahl der gemachten Erfindun¬
gen von den Engländern übertroffen werden, so ist dies
nur von den Erfindungen der neuesten Zeit zu verstehen.
Den Franzosen kommt in der Reihe der Erfinder der
dritte Rang zu.

1) Der erste Weinbau in Deutschland i. I. . 276
2) Die ersten Sagemühlen.350
3) Gebrauch des Hopfens zum Bierbrauen . 356
4) Erstes deutsches Buch, die evangelische Geschichte

von Ottfried, Mönch zu Klosterweissenburg . . 868
5) Sonnen u h r von Gerbcrt zu Magdeburg . 896
6) Erste W alkm üh l e in Deutschland . . . 996
7) Erster Hopfcnbau im Magdcburgischen . . 1070
8) Die Windmühlen .1100
9) Die Oelmalerei ..1100

verbessert von Johann von Eyk 1415.
10) DieBrillen nirgcndsfrühecalsinDeutschland 1270
11) Erfindung, die Heringe einzusalzen . . . 1270

verbessert 1397 von dem Holländer Deukelscn.
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^ 12) Erster Schleusen bau in den Nieder!. . 1280
13) Papier aus leinenen Lumpen .... 1300
14) Die ersten Special-Karten.1300

> 15) Die Orgel von einem Deutschen in Venedig 1312

, 16) Schießpulver von dem Franziskaner-Mönch
! Berthold Schwarz .1518

17) Die Kanonen von demselben .... 1518

18) Das Drahtziehen auf Maschinen wird in Nürn¬

berg und Augsburg ausgeübt .1350
Die Drahtmühlen und Zieheisen werden erst im 16.

Jahrh. vom Nürnberger Rudolph sehr verbessert.
" "" 1360

1370

1389

1403

1409

1413

19) Die Hutmacherkunst in Nürnberg
20) Erste Stecknadeln in Nürnberg . . .

21) Erste Schleifmühle in Augsburg . .

22) Erste Apotheke in Deutschland zu Nürnb. -
— — — Leipzig ..

23) Knallgold von einem Deutschen . . .

24) Erster Holzschnitt *) in Europa von einem

^ Deutschen ... 1423
25) Die Musg rieten werden in Augsburg erfunden.

> 26) Die Windbüchsen von Guter in Nünrb. 1430

I 27) Die V u ch d ru ckerkun st von Johann Gutten-

, berg ") aus Mainz, in Strasburg erfunden . 1436

') Die Holzschnitte können mit den Typen zugleich unter der Buch¬
druckerpresse abgedruckt werden, und geben wenigstens Lvo,ooo gute
Abdrücke, wahrend ein Kupferstich höchstens nur 4 bis 5000 ver-
stattet. Der Buchdrucker kann täglich wvbl rzoo, derKupserdrucker
aber nur rZo Abdrückeliefern. Die Holzschnitte des Professors G u-
bitz in Berlin zeichnen sich durch eine außerordentliche Feinheit
und Genauigkeit aus.
Der im Jahre 1401 zu Mainz gcborne Johann von Sorgenloch,
genannt GänSfleisch zu Guttcnberg, welcher sich mit Steinschnei-
dcn beschäftigte, in der Folge gewöhnlich Gutttenberg genannt.
Im Jahre r4Zü brachte er zu Strasburg den ersten Druck mit
beweglichen, erst hölzernen, hernach auch bleiernen Lettern oder
Typen zu Stande. Er ging hierauf nach Mainz 144g und verband
sich hier mit einem reichen Goldschmidt Fust oder Faust, einem
gcborncn Engländer. Aber erst Schöffcr aus Gernsheim, der
sich mit Faust und dessen Bruder Jakob verband, wurde der
Wollender der Buchdruckerkunst. Schöffer war der erste, wel¬
cher die Buchstaben erhaben aus Stahl schnitt, sie bann auf Blei
oder Kupfer abschlug und in diese Metallformcn die Buchstaben
mit Blei oder Zinn nachgoß; bald erfand er eine härtere Me-
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28) Die Buchdruckerpresse *) von Guttenbcrg erfun¬
den, und von Sasbach verfertiget.1439
29) Die Kupferstecherkunstvon Israel v. Mcchcln.

Rust und Schon zu Colmar stachen um diese Zeit in

30) Die Buchdruckerschwarze (Guttenberg druckte mit
Schreibdintc) von Faust und Schösser .... 1450
31) Gegossene bewegliche (die Guttenbergischcnwaren

geschnitten) Buchstaben von Peter Schösser . . 1452 §
32) Erstes gedrucktes Buch auf Pergament, mit Jahr¬

zahl, Druckort und dem Namen der Buchdrucker Faust f
und Schösser . 1457 ^
33) Diamanten mit ihrem eigenen Staube zu schleifen,

von Ludwig v. Berken aus Brügge .... 1475
34) Landkarten in Metall zu stechen, von Kon-

rad Schwernheim und Arnold Bücking . . . 1478
35) In Hol; geschnittene Landkarten druckt zuerst Leon¬

hard Hall in Ulm . ..1500
36) das erste Glockenspiel zu Aost in Flandern ver¬

fertiget ... 1487 j
37) Die erste Taschenuhr von Peter Hele aus N'

38) Einführung der Posten in Deutschland, von Franz
von Taxis. 1500 i

39) Der Vater der heutigen Astronomie ist Kopcrni-
kus, Kanonikus zu Ermcland aus Thorn i. Pr. 1500
40) Die Aetzkunst von Albr. Dürer in Nürnb. 1500
41) Das erste Beutelwerk in Mühlen zur Absonderung

des Mehls von der Kleie um.. 1510
42) Das Flinten schloß von einem Deutschen in Nürn¬

berg, von den Franzosen nacbber ve ssert. . . 1517
43) Das gewöhnliche Tret - Spinnrad mit einer

Spule, v. Jürgens zu Wattemmüttel bei Bcaunsch. 1530

tallmnchung für die Typen, welche dadurch der Gewalt der Presse
widerstanden.

">Ki»sley zu Hartfort in Eonneetitut erfand eine Walze oder
Eylinder-Preffe; aber erst I8r6 hat König, rin Deutscher in Lon¬
don, diese Cylinder-Presse, auf eine» Grad von Vollkommenheit
gebracht,die in Erstaunen setzt. Leider ist diese Presse zu kostspie¬
lig, alö daß ihre Anwendung allgemein werden konnte.

Kupfer 1440

borg
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44) Der Kaliberstab von Hartmann in Nürnb. 1540

45) Das künstliche und sinnreiche sogenannte Mahl-

! schloß, welches nur ein Eingeweiheter ohne Schlüssel auf-

und zumachen kann, erfand Hans Ehrmann in Nürn-
l dcrg.1540

! 46) Die Camera obscura, von Erasmus Neinhold 1530
! 47) Die Pistolen in Deutschland erfunden . . 1544

! 48) Das Astrolabium, von Reiner Gemma aus Fries¬
land.

49) Erster jährlicher Kalender, von Vollmer in

Hamburg . ..1546

50) Die jetzigen Stubenöfen sind im nördlichen

Deutschland erfunden worden.

51) Das Siegellack ward in den Niederlanden
erfunden. 1546

j 62) Die W i n d b ü ch se, von Lobsi'nger in Nürnb. 1560

! 53) Das Klöppeln der Spitzen, von Barbara Utt-

! mann zu Annaberg.. . 1561

^ 54) Münzen zuerst mit Walzen geprägt zu Hall in
' Tyrol.1575

55) Das erste Gradirhaus zu Nauheim, von dem

! Arzt Math.1579

Die ersten Automate sind in Augsburg erfun¬
den worden.. . 1581

56) Das Fernrohr, von dem Brillenmacher Janson

zu Middelburg.1590

67) Die hölzernen Blasebälge sind eine Erfindung

der Deutschen.1620

68) Der Meßtisch, vom Professor Prätorius zu
Altdorf.1611

> 59) Der Storchschnabel, von den Jesuiten Schrei-

i ner aus Wald in Schwaben.1611

^ 60) Die ersten Feld- oder Wagenmühlen um . 1616
; 61) Der Tubus von Keppler aus Weil im Würtem-

bergischen. 1620

I. 62) Das Mikroskop, von Janson .... 1621

) 63) Kupferstiche mit bunten Farben zu drucken, von
^ Laafimann.1625

^ 64) Der Thermometer, von Drebbel, einem Land-
! mann in Nordholland ......... 1638

s Dritter Jabrg. 1826.
8
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66) Die schwarze Kunst, oder der Stick, auf schwar¬
zem Grunde, von dem HessischenLieutenant Ludwig
v. Siegen ..1643
66) Die Luftpumpe, von Otto von Gucrike, Bürge-

Meister in Magdeburg ......... 1650
67) Die Electrisirmaschine, von eben demselben.
68) Der Professor Sturm halt die ersten Vorlesungen

über Exp e ri m en ta l-PH >)sik zu Altorf . . 1670
69) Die Pendeluhren von Hupgens . . . 1656
70) Band mühlen, nach Beckmann, in Deutschland

erfunden um d. I. . ..1680
71) Die Differenzial-Rechnung, von Lcibnitz . 1684
72) Die beste und größte Art von Brenn sp i egeln v.

Walter v. Tschirnhausen, einem sachs. Edelmanne 1687
73) Clarinette, von Denncr in Nürnberg . . 1690
74) Eine Statue zu Pferde von Metall, mit einem

Guß zu gießen, erfand Johann Keller aus Zürch, und
führte diese Idee zu Paris aus, indem er die Bildsäule
Ludwig XlV. goß. Sein Schüler Jacobi aus Ham¬
burg goß hierauf 1700 die Bildsäule des Kurfürsten Frie¬
drich Wilhelm in Berlin ........ 1699

75) Das weiße und braune Porzellan, von Johann
Friedrich Böttcher aus Schlcitz, der in Berlin die Apo-
Lhekerkunst erlernt hatte ..1706
76) Das Berlinerblau, von Diesbach in Berlin 1707
77) Die Querstöte ist eine Erfindung der Deutschen.
78) Die Stereotypen, von Johann Müller, Predi¬

ger in Leiden ........... 1709
79) Die erste Manufactur von Böttcherschem Porzellan

in Europa, zu Meissen ........ 1710
80) Der Quecksilber-Thermometer von Fahren¬

heit aus Danzig, in Holland erfunden .... 1715
81) Das Pianoforte, von Schröder aus Hohen¬

stein .. 1717
82) Das Sonncnmikroslop von Dr. Licberkühn in

Berlin. 1738
83) Die electr. Verstarkuugsflasche, von v. Kleist 1745
84) Eine Aeichnermaschine zu perspcctivischcn Zeichnun¬

gen erfand Lambert zu Mühlhausen im Sundgau 1745
85) Den ersten Notsnsa tz brachte Hohlfcld aus Sach-



sen nach den Ideen des Braunschweigischen Hofraths
Ungar zu Stande .......... 1753
86) Landkartcndruck erfindet Brcitkopf in Leipzig 1754
87) Die Haarmalcrei oder die Verfertigung sehr ahn»

lichec Portraite mit gestreuten Haaren, der Juwelier
Schorf in Koburg 1770

88) Der Schachspieler von Kempelen in Wien 1770
89) Rechenmaschine, vom Prediger Hahn im Würtem-

bergischcn ............. 1780
90) Die Kunst mit Menschcnhaaren zu sticken und zu

poussiren, die 3 Schwestern von Wyllich zu Zelle 1782
91) Spuren der Telegraphie findet man schon in der

alten Welt. In den neuesten Zeiten war der Professor
Wcrgstraßer der erste, welcher 1784 seine Signalkunst be¬
kannt machte, und mehr darin leistete, als Chappe in
Paris 1794 durch seinen Telegraphen .... 1784

92) Frostablcitcr, vom Ritter von Dienenbcrg in
Böhmen. 1786

93) Euphon, oder die Slangen-Harmonika, von Dr.
Chladni in Wittenberg.1780

94) Die Orphika, von Rollig in Wien . . 1795
95) Den Steindruck erfindet Alops Senne selb er

aus Prag, in München . 1795
96) Sanitats - Kochgeschirr von Barcnsfcld und Nemy

in Neuwied erfunden ......... 1798
97) Die Dampsküche erfindet Qucrner in Weimar.

XIII. Barclay's Bierbrauerei in London.
Ä^an wird sich aus der folgenden Notiz über die Braue¬
reien des Herrn Barclep in London ein Vorstellung da¬
von machen können, bis auf welchen hohen Grad der
Ausdehnung die Fabrikation des Porterbiers in London
gebracht ist. Im vergangenen Jahre wurden darin
351,474 Fässer -Bier gebraut, wovon ein jedes 36 Gal¬
lons (ungefähr 144 D.nart Preuß.) enthält. Die Ge¬
bäude, worin die Gefäße aufgestellt sind, sind außerordent¬
lich geräumig. Die größten enthalten ein jedes 400 Fäs-

8 *



ser, deren giebt eS hundert. Eine Dampfmaschine von
22 Pferden Kraft setzt die mechanische Vorrichtung zur
Fabrikation in Betrieb. Zweihundert Arbeiter sind außer¬
dem täglich mit den verschiedenartigsten Arbeiten in der
Anstalt beschäftigt. Die Zahl der Personen, welche durch
sie außerhalb derselben beschäftigt werden, beträgt drei
bis viertausend. Die drei Braupfannen enthalten jede
150 Tonnen. Eines Tages speiseten 25 Personen in ei¬
ner dieser Braupfannen, und nachher stiegen 50 Arbeiter
hinein, die sich die Ueberreste des Mittagsmahls scbmccken
ließen. An diesem Tage wurden in dieser neuen Art von
Speisesaal 190 Pfund Beefsteacks verzehrt. Die Bottiche,
worin das Bier gährt, enthalten jeder 1400 Tonnen. In
einem dieser Behälter steigt das kohlensaurc Gas drei und
einen halben Fuß hoch über die Flüssigkeit, und strömt
fortwährend über die Seilenwände des Bottichs. Ein
Licht in der Höhe des Randes dcS Bottichs gehalten, ver¬
lischt sogleich, und wenn man sich mit dem Gesicht dem¬
selben nähert, verspürt man, besonders am Munde, einen
scharfen brennenden Dunst, dem ähnlich, welcher sich beim
Verbrennen geistiger Flüssigkeiten entwickelt. Brächte man
ein lebendiges Wesen hinein, so würde es in wenig Au¬
genblicken getödtet werden. Zweihundert und sechszig
Pferde werden für den inneren und äußeren Dienst der
Anstalt gebraucht.

XIV.
Anecdoten und andere Kleinig¬
keiten für die Kurzweil.

1) Vsiinvischer Mävchenraub.

>u Kalkutta wurde vor einigen Jahren ein Mensch ge¬
gen, dessen Verbrechen vielleicht einzig in ihrer Art

Er war ein so ausgezeichneter Schwimmer, daß er
«glaublich große Strecken unter dem Wasser sort¬
iert konnte. Diese Kunst benutzte der Bösewicht

den eingezäunten Badeplätzen der vornehmen
Frauen unter dem Wasser zu nähern; als-
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dann ergriff er ungesehen eine derselben bey den Füßen,
zog sie unter das Wasser, ertränkte sie, und beraubte sie
alsdann ihres Schmucks; denn die indianischen Damen
pflegen stets mit allen ihren Juwelen zu baden. Die
Umstehenden, welche das Verschwinden der Badenden sa¬
hen, glaubten, daß ihre Gefährtin von einem unter dem
Wasser verborgenen Krokodill geraubt sey, und überall
hörte man Verwünschungen gegen diese schrecklichen Thiere.
Endlich aber trug es sich zu, daß ein Mädchen sich glück¬
licher Weise von dem Räuber losmachte und entkam, und
zum Erstaunen Aller sagte, es sey kein Krokodill, sondern
ein Mann, der nach ihr geschnappt habe. Dieses leitete
zu der Entdeckung des Mörders, und er gestand, daß er
schon sieben Jahre lang dieses Handwerk getrieben habe.

2) Eine unerwartete Bekehrung.
Lord E*, ein junger Wüstling in London, sandte

eines Tages seinen Kammerdiener, einen emigrirten Fran¬
zosen, aus, um ihm aus einem der Häuser, wo jung»,
unschuldige Landmädchen hin verlockt werden, ein Opfer
zu bringen. Der Kammerdiener war dies Mal nicht so
glücklich, als nach Gewohnheit, und suchte sich auf ein«
andere Art seines Auftrags zu entledigen. Er hatte be¬
merkt, daß sein Herr oft von der Seite verstohlne Blicke
auf seine Frau, ebenfalls eine Französin, warf, und da
ihm an der Gunst des Herrn mehr, als an der Ehre sei¬
ner Frau lag, so muthete er ihr zu, sich selbst anzubie-
len. Sie kannte ihres Mannes Niederträchtigkeit, und
wußte, daß sie im Weigerungsfälle von ihm tyrannisirt
werden würde. Ihr Entschluß war bald gefaßt. Anschei¬
nend willigte sie in ihren Schimpf, und wurde von ihrem
Manne selbst zum Lord C* gebracht, den es befremdete.
Ehe er sich fassen konnte, sah er die arme, aber «delden-
kcnde Französin zu seinen Füßen. Sie entdeckte ihm, daß
nichts als Vertrauen in seine Großmuth sie zu diesem
Schritte habe nöthigen können. Sie sey gezwungen, habe
vor der Verbindung mit ihrem Manne dessen verworfene
Seele nicht gekannt, und stamme von gutem Hause her,
in dessen Mitte sie mit offenen Armen ausgenommen werden
würde, wenn sie die Kosten zur Rückreise erschwingen »önnte.
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Lord C* war nicht sühllos; er gab ihr seine Börse,
sorgte für ihre Abreise, beschenkte sie reichlich, und jagte
den Kammerdiener fort. Die Geschichte kam unter die
Leute, und sogar in die öffentlichen Blatter. Der Lord ?
wurde so sehr zum Nachdenken dadurch gebracht, daß er j
einen andern Weg cinschlug, und sich eine gute Gattin t
aufsuchte, in deren rechtmäßigen Besitz er glücklich und
geachtet lebte. j

3) Gauncrsrrcichc.

Von der Pfiffigkeit, mit welcher die englischen
Spitzbuben und Räuber ihre -Plane anlegcn, und zu¬
gleich von der Treue und Wachsamkeit eines Hundes,
ist folgender Vorfall, der sich unlängst in Dcptfort crcig-
nete, ein Beweis.

Eine Bande Diebe hatte erfahren, daß ein reicher, Z
daselbst wohnender Kaufmann seinen Sohn nächstens aus i
Westindien erwarte. Es wurde daher ein Brief an den s
Vater geschrieben, darin der Sohn ihm seine Ankunft !
meldete; aber wegen eines Falles im Schiffe noch einige
Tage werde zurückgehaltcn werden, indem er sich den rech- -
tcn Arm beschädigt habe, was ihn auch hindere, den Brief j
selbst zu schreiben. Indessen werde ein Kasten mit aller- j
lei Sachen von ihm bei dem Vater ankommen. Der j
Kasten erfolgte, und ward auf Befehl des Vaters mit j
vieler Mühe, da er sehr schwer war, in das Schlafzim- '
mer des Sohnes gebracht. Ein Haushund bellte erschreckt >
gegen den niedcrgcsetztcnKasten; man jagte ihn weg, man i
schlug ihn, aber er bellte nichts desto weniger, wenn ec
dem Kasten nahe kam. Man schöpfte endlich Verdacht
und ließ die Kiste öffnen. Zum Erstaunen Aller fand j
man einen starken Kerl darin, der es gestand, daß er zu -
einer Räuberbande gehöre, die ihn auf diese Weise in's ^
Haus gebracht habe, um cs zur Mitternachtszeit zu off- ^
ncn und sie einzulassen. Der Kerl hatte ein Paar Pisto- !
len, einen Sabel, Phosphor zum Feuer machen und Brech- !
eisen aller Art bei sich. Er konnte den Kasten inwendig
öffnen, und vermittelst eines versteckten Schiebers die
großen Strickes womit derselbe umwunden war, von
Außen zerschneiden-



4) Der Randivak aus Vcm McmVc.

Die Verkäuflichkeit eines großen Theiles der cng-
lisck-en Parlaments - Wahlmänner ist allgemein bekannt.
Indessen muß der Sache ein Mäntelchen umgehangen
werden, damit der vollständige Beweist abgeht. Hier wer¬
den nun bisweilen sehr komischeMittel angewandt. Meine
Herren! — Hub einmal ein solcher Parlamentskandidat
an. — Wie sie mich hier sehen, komme ich geradeswcgeS
aus dem Monde zurück. — Wohl, und was haben Sie
uns mit gebracht? — Viele Empfehle und sechstausend
Pfund Sterling. — Ey das ist vortrefflich! Geben Sie
nur her! Wir theilen uns darein! — Man begreift von
selbst, daß die Sache verabredet war, und Last die Wahl
auf den Mondkandidaten siel.

* **

Ein wohlgeklcideter Fremder geht in T... zu einem
Advokaten und verlangt ihn besonders zu sprechen. Er
beichtet ihm, daß er die Profession eines Strastenräubcrs
ausübe und daß sein Vater auf dem Rade gestorben se».
Vortrefflich, sagt der Advokat, ich sehe schon, wo Sir
hinaus wollen, reden Sie ohne Furcht und rechnen aus
meine Diskretion, wie auf meine guten Dienste. Was
haben Sie gemacht? — Mein Herr, erwiedcrle der
Fremde, ich will Ihnen erstlich gestehen, daß ich mich in
der Nothwendigkeit befunden habe, 40 Personen um's
Leben zu bringen. — Wenn es nichts weiter ist, so wird
Ihnen nicht ein Haar ausgerissen werden. — Aber mein
Herr Advokat, ich habe mich auch gcnökhigt gesehen,
meine Mutter zu vergiften. — Das ist nicht gut, aber
man hat Beispiele von Individuen, die die ihrige auch
gctodtet haben, als Orestes, Alkmäon, Ninias und viel¬
leicht noch viele andere. — Es ist mir auch begegnet,
daß ich ein halb Dutzend Dörfer in Brand gesteckt habe. —
Bagatelle mein Freund, erklären Sie sich, haben Sie
nicht noch Etwas auf Ihrem Herzen ? — Noch mehr,
mein Herr Advokat, ich bin hieher gekommen, Sie zu er¬
drosseln, und hier ist schon der Strick dazu bereit. Nun,
Bösewicht, 100 Dukaten auf der Stelle oder Du bist des
TodcS. — Der Advokat ließ snhs nicht zwei Mal sagen,
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und befriedigte sogleich diesen seltsamen Klienten. Seit
diesem Tage ist das Kabinet des Advokaten für alle Rath¬
fragende verschlossen geblieben.» *

*

Die Herzogin von Newcastle, die zur Zeit Karls des
Zweiten Eomödicn und Romanen geschrieben hat, sagte
eines Tages zum Bischof Williams, sie wünsche wohl
die Welt zu sehen, die er im Monde entdeckt habe; sie
sey nur besorgt, auf dem langen Wege keine Wirthshauser
anzutreffen. — Darüber können Ew. Gnaden, versetzte
der Bischof, außer Sorgen seyn, denn Sie haben in Ih¬
rem Leben so viel Schlösser in die Luft gebaut, daß es
Ihnen unmöglich an Quartier fehlen kann.

* *
*

Ein meklenburgischer Landmann, Namens Jonas,
war seiner Lcibesstälke wegen im ganzen Lande bekannt.
Ein Thüringer, der in die Gegend geriet!), und von je¬
nem mit Ruhm sprechen hörte, nahm sich's vor, sich mit
ihm zu versuchen.

Als der Thüringer vor das Haus kam, sah er vom
Pferde über die Mauer hinweg auf dem Hofe einen
Mann Hol; spalten und fragte diesen: Ob hier der starke
Jonas wohne? erhielt aber keine Antwort.

So stieg er vom Pferde, öffnete die Pforte, führte
das Pferd hinein, und band es an die Mauer. Hier
eröffnet« der Thüringer sein« Absicht, sich mit dem star¬
ken Jonas zu messen.

JonaS ergriff den Thüringer, warf ihn sofort über
die Mauer zurück und nahm seine Arbeit wieder vor.

Nach einer halben Stunde rief der Thüringer jen-
scit der Mauer: Jonas! — Nun was giebls? ant¬
wortete dieser.

Lieber Jonas! sagte der Thüringer: sey so gut und
schmeiß mir einmal auch mein Pferd wieder herüber!

* **

Urban Nikolai wurde nach seinem Abfall von
den Lutheranern Pfarrer zu Kühnwalde, unweit Bautzen,
lästerte 1537 am Fest Trinitatis heftig wider Lu¬
ther auf der Kanzel, und sagte, wenn Luthers Lehre



die wahre Ware, so sollte ihn der Donner erschla¬
gen; und siehe, es geschah noch denselben Abend.

* . *
Ein junger Mensch hatte sich geübt, die Stimme

eines Esels natürlich nach zu machen.
Seine Schwester befand sich einmal mit einer Ge¬

sellschaft auf dem Lande, und trank eben auf dem Saale
Kaffee, als ein wirklicher Esel auf den Hof kam, und
ein Paarmal laut zu schreien ansing.

„Hören Sie," sagte das Mädchen, „da kommt
mein Bruder auch noch."

* * *
Dem Dichter M.... wurde einst von einer Dame,

die nicht in dem besten Rufe stand, ihr Stammbuch über¬
reicht, um darin auch ein Denksprüchlein einzuschreiben.

Beim Durchblättcrn fand er bei den meisten Namen
zum Andenken eine Haarlocke mit einem seidnen Faden
festgcbestct.

Er bedachte sich nicht lange und schrieb:

In diesem Buch weiß man die Freundschaft recht
zu fassen;

Den Namen nicht allein, auch Haare muß man
l assen.

* . '

Ein Kaufmann erhielt von einem seiner Handlungs-
Verwandten einen sehr unhöflichen Brief. Acußerst erbit¬
tert setzte er sich hin, und sing seine Antwort also an:
„Ew. Edeln Geehrtes habe so eben vor mir, werde es
aber gleich hinter mir haben."

*

Die Bauern eines Dorfes im — scheu halten einen
Prozeß mit ihrem Gutsherrn. Zur Ausführung ihrer Ge¬
rechtsame hatten sie einen Advokaten in der Residenz ge¬
nommen. Sie schickten häufig einen aus ihrer Mitte
nach der Stadt zu dem Advokaten, um sich nach dem
Fortgange des Rechtsstreites zu erkundigen, und nöthigcn-
falls ihm darüber noch nähere Aufschlüsse zu geben. Der
Advokat, einst verdrießlich über die vielen Besuche und
Anfragen des Abgcschickten, fragte ihn: Hat denn die
Gemeine keinen Klüger» als Euch, den sie zu



mir schicken kann? „O ja," versetzte der Bauer
treuherzig: „Sie meinte aber, für Ihn wäre
ich klug genug."

* . *
Friedrich der Große war von Schlesien zu¬

rückgekommen, und ließ schnell seinen Grauu rufen.
„Graun, spiel' Er mir doch den Anfang seines ersten
Recitativs im Tode Jesu vor." Graun lhat cs.
Gerade so, gerade so, sprach der König; ich habe mich
nicht verhört. Graun wußte nicht, was der König
meinte. „Ich will Ihm sagen, Graun, da habe ich in
Breslau ein Abcndlied singen gehört, davon sich jeder
Vers, wie Sein Neritativ anfangk; das Lied heißt:
Der goldnen Sonne Lauf und Pracht; sieht Er,
da Hab' ich Ihn auf einem musikalischen Diebstahl er¬
tappt. Aber laß' Er es nur gut sepn, es macht Ihm
Ehre, mit einem frommen Liederkomponisten auf einen
Gedanken gestoßen zu sepn." Graun konnte diesen
Vorfall lange nicht vergessen, er ließ sich die ihm bekannte
Melodie aus Schlesien kommen, und fand, daß der Kö¬
nig vollkommen recht gehört hatte. Er erzählte den Vor¬
fall Quanz, und dieser fragte, ob er die Stelle nicht
umandern wolle? Ewig nicht, sprach Graun, sie ist
mir der theuerste Beweis von dem Gedächtnisse und dem
Beifalle meines Königs.

*

Für seinen Herrn schrieb ein Handlungsdiener vcr-
'chiedene Briefe; eine halbe Stunde darauf stirbt der
Kaufmann am Schlage. Der Diener glaubt, er müsse

>ch den Handelsfceunden davon Nachricht geben, .und
, er die Briese im Namen seines Herrn geschrieben
tte, so bleibt er sich gleich und schreibt:

„Auch berichte ich, daß cs dem lieben Gott gefallen
t, mich vor einer halben Stunde, am Schlage, ab¬
fordern."

* . *

Ein Paar Kuhhirten sprechen mit einander über die
lückseligkeit dieser Welt. Der eine fragt den andern,

oas er sich wohl zu Gute thun wurde, wenn er König wäre.
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„Ich wollte alsdann," sagte dieser, „meine Kühe
zu Pferde hüten." * *

*
In einem Dorfe nahe bei N. standen auf einer

Tafel hart an einer Wiese die Worte: „Niemand wird
gebeten über diese Wiese zu gehen."

* **
Ein Jndustrieritter hatte einige Tage gar keine Ge¬

legenheit gehabt, durch seine Verschlagenheit und die Ge¬
schicklichkeit seiner Finger etwas zu verdienen.

Niedergeschlagen stand er vor einem Palais, leknte
sich an die Mauer und sonnte sich. Neben ihm hing
eine eiserne Kette.

Ein Bauer ging des Weges, plötzlich fiel ihm eine
List ein. Er nahm die Kelle unter seinem Oberrock,
winkte dem Bauer, und indem er ihm die Kette verstoh¬
len und schüchtern zeigte, fragte er ihn leise:

„Heda Landsmann, will Er eine Kette kaufen?"
Der Bauer schien keine Lust dazu zu haben.
„Ich brauche Geld, " fuhr der Schelm fort, „und

lasse sie spotc wohlfeil."
Dieß bewog den Bauer, sich umzuwendcnund nach

dem Preise zu fragen. Der Gauner verlangte eine Klei¬
nigkeit, der Kauf wurde also abgeschlossen.

„Nur habe ich eine Bedingung dabei," fuhr der
Schlaukvpf fort, „ich schäme mich, sie hier so öffentlich
zu verhandeln, tret er also hier vor mir, ich will sie ihm
heimlich in die Hand geben, daß cs Niemand gewahr
wwd; er bleibt dann damit so lange stehen, bis ich mich
entfernt habe."

Der Bauer vermuthete, daß die Kette gestohlen Hey¬
da er sie aber so sehr wohlfeil erhalten konnte, so reizte
ihn der Gewinn, den Vorschlag einzugehn.

Alles geschah nach der Verabredung; als aber der
Bauer mir seiner erkauften Kette fortgehen wollte, machte
er zu seinem Verdruß die Entdeckung, daß sie an der
Mauer fest gemacht war.

*
.

*
Ein österreichischer Nekrut, eben erst zur Ar¬

mee gekommen, ging 1813 über die Zeile in Frankfurt



am Mayn, und sah im offenen Fenster einer Unterstütze
einen Papagey.

Erfreut über diesen ihm unbekannten schönen Vogel
blieb er stehen, sein buntes Gefieder bewundernd. Plötz¬
lich rief der Papagep: „Guten Morgen!"

Erschreckt griff der Rekrut nach seiner Feldmütze und
stotterte verlegen: „Verzeihen Ew. Gnaden, hob halt
g'meint, Sie waren ein Vogel; — und eilte beschämt
davon.

* *
*

Ein Seekapitain, dem die Schaubühne eine fremde
Welt war, ging eines Tages in die Oper, wozu ihm ein
Freund ein Villet geschenkt hatte. — „Nun, wie hat
Ihnen die Oper gefallen?" fragte dieser. — „Von der
Musik verstehe ich freilich nichts," antwortete er; „aber
nach dem Ucthcil der Kenner meine ich, haben viele ihre
Sache nicht sonderlich gemacht. Eine Sängerin sang so
entsetzlich schlecht, daß sie fast alles noch einmal sin¬
gen mußte."

* *
*

In Cricklade, an der Themse, unweit London, liefet
man Folgendes auf einem Hausschilde: „Hier werden
alle Schuhe nach der neuesten Mode in neue verwandelt.
Ferner werden Ertrunkene in's Leben zurückgebracht und
vollkommen hergestellt; nur müssen sie nicht todt cingc-
bracht worden seyn. Auch können sie hier schwimmen
lernen.

* ^ *
Einem Landedelmann ward Silbergeralh aus einem

Schranke gestohlen. Es war ihm unmöglich, dem Diebe
auf die Spur zu komme». Endlich ließ er einen Abend
Alle die, auf welche irgend ein Verdacht fallen konnte,
zu sich in sein Zimmer rufen. „Unter Euch," redete er
die Leute an, „ist ganz gewiß der Dieb, und ich werde
ihn gleich auf der Stelle zuverläßig entdecken." Hierauf
befahl er ihnen, sich sämmtlich um einen großen Tisch zu
stellen, der in der Mitte des Zimmers stand; dann brummte
er allerlei unverständliche Worte, schlug mit einem Stock
bald auf den Tisch, bald in die Lust, und befahl den
Leuten bald eine, bald beide Hände in die Lust zu he-
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den, oder auf einem Beine zu stehen, oder sich zu bücken.
Endlich, da er glaubte, daß ihre Erwartung genug ge¬
spannt, und ihre Aufmerksamkeit ganz auf sein Kommando
und auf sein Hokuspokus gerichtet wäre, befahl er ihnen
Allen, die Köpfe unter den Tisch zu stecken. Da sie eS
gethan hatten, fragte er: „Habt Ihr Alke die Köpfe
unter dem Tisch?" Ja, gnädiger Herr, antworteten
Alle. Hierauf fragte er weiter: der Dieb auch? — „Ja,"
antwortete der Reitknecht.

* *
*

Ein Anderer vertheilte unter Alle, auf die er eines
Diebstahls wegen Verdacht geworfen hatte, unter ähnlichen
Eeremonien, gleich lange Strohhalme, und versicherte, daß
in der Hand des Diebes der Halm, während seiner Ab¬
wesenheit von wenigen Minuten, um einen Zoll lang wach¬
sen würde. Er ging hierauf in ein Nebenzimmer, wo er
gewaltig polterte. Als er zurückkam, ließ er sich die Stroh¬
halme wieder geben, und fand den Halm des Großknechls
einen Zoll kürzer; denn diesem hatte das böse Gewissen
gerathen, so viel abzubeißen, als er seiner Meinung nach
wachsen würde.

* **
Ein kleiner Junge, welchen der Schulmeister ver¬

schiedene Fragen gestellt hatte, welche er gut beantwortete,
bat endlich, ob es ihm erlaubt sey, auch eine Frage zn
thun? Der Lehrer willigte darein. — Nun wohl, sagte
der Knabe: Sehen Sie, ich habe heute neue Hosen an,
diese nun habe ich weder gekauft, noch gestohlen, noch
hat man sie mir geschenkt. Wie habe ich sie also be¬
kommen? — Als der Lehrer lange nachdachte, sagte der
Kleine: „Ha, Ha! der heilige Christ hat sie
mir bescheert."

* * *
Es klingelte. Der Hauswirth sah zum Fenster her¬

aus und rief: „Ist Jemand da?" — Nein! „Ich
Hins!" gab der Bescheidene, und dem Wirth, der Stimme
nach. Bekannte zur Antwort.* . *

Ein Professor bemerkte bei seiner Vorlesung mit
Schmerzen die Abwesenheit mehrerer Zuhörer, und ließ
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sich darüber mit folgenden Worten heraus: Meine Her¬
ren, ich schcheute sehr viele, die nicht da sind,
ich will nicht hoffen, daß dies öfter geschehe.

* -j(

Bei der grimmigen Kalte eines Winters sagte eine
Frau zu ihrer Nachbarin: „Ja, ja, liebe Freundin!
heute haben wir auch 25 Zoll." ,

* *
*

Man riß heftig an dem Klingcldrathe eines Thur¬
nies und rief: „Feuer! Feuer!" hinauf. Da stürmte
der Thürmer, ehe er noch selbst die Flamme bemerkte,
und als dieß lange wahrte, befürchtete er schon, daß cs
blinder Lärm gewesen sey und er in Strafe fallen würde.
Aber nach einer langen Weile brach die Helle Flamme
hervor und freudig ries er aus: „Ach, Gott sei Dank,
daß cs doch wirklich brennt!"

* *

Aus einem kleinen Provinz-Theater wurden die N äu¬
ßer gegeben. Der Direktor spielte den alten Maximilian,
ßr beschloß, in der Scene, wo die Räuber um den Thurm,
> welchem er eingespcrrt ist, gelagert sind und singen,
lbst mit zu singen. So geschah es, und da die Cho-
len zu spät ansingen, hörte man den Eingesperrten
az allein die Worte singen: „Ein freies Leben führen wir."

* *

Toffel kam von einer Reise zurück. Er erzählte
horchenden Bauern in der Schenke von den Begeben-
n seiner Wanderung. „Das könnt ihr mir glauben,"

er, „bis an der Welt Ende bin ich gewesen, noch
Schritt weiter und ich hatte auf nichts

en!"
*

her Herausgeber einer neuen Neisebeschreibung endigt,
er von seinem Schicksale bei einem Schiffbruche

'eine Erzählung folgendermaßen: Nachdem wir eilf
en gegangen waren, ohne auch nur die Spur eines
chen gefunden zu haben, wurde ich endlich, zu Mei¬
ßen Freude einen Menschen gewahr, der an einem
hing. Mein Vergnügen bei diesem Anblicke war
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groß. Dem Himmel sey Dank! rief ich aus, wir f
in einem civili sieten Lande.

*
,

*

Ein reisender Virtuos hatte die Ehre, einem verso
weiten Hofe seine Talente zu zeigen.

Der Fürst, sehr mit seinem Spiele zufrieden, f
ihn unter andern auch-

„Sind Sie ein Litcratus?"
„Halten zu Gnaden," versetzte der Virtuos:

bin ein Schwabachcr."
* *

*
Ein Pachter vom Lande war in die Stadt ge

men, und hatte, nach seiner Gewohnheit, ein wem
tief in's Weinglas gckukt. — Zum Glück hatte er
sehr verständiges und geduldiges Pferd, mit welchen
bedächtig des Abends nach Hause ritt.

Einige unbesonnene junge Leute, die sich mit
Trunkenen einen Spaß machen wollten, hatten dem'
an einer Stelle, wo er vorbei mußte, aufgelauert;
men ihn vom Pferde, thaten, als ob sie ihm alle T
auSlecrtcn und plünderten (wiewohl sie ihm nicht-
men) und setzten ihn dann verkehrt auf's Pfer^
doch banden sie ihn fest darauf, damit er ken
glück nehmen mochte. — Der Taumelnde litt aller
Widerstreben.

Das Pferd ging gemachsam mit seinem Her
und kam richtig zu Hause an.

Der Pachter ruft; — seine Frau öffnet
Thor, voll Verwunderung, ihren Mann in ^ie
men Lage zu sehen: „Mein Gott," ruft sie,
denn mit dir vorgegangen?"

„Ach, Margarethe," antwortete der stamme
ter, „Schurken! — Schurken haben mich gepli
die Niederträchtigen, siehst du, haben auc!
armen Pferde den Kopf abgeschnitte -

* *
*

In einer gewissen Stadt entsprang aus
Hause ein Züchtling. Ec ging in die weite
er aber zu faul war, zu arbeiten, so kehrte
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wollte wieder in das Zuchthaus, weil er doch da Logis,

Essen und Trinken hatte.
Man deliberirte, ob inan ihn annehmen sollte

oder nicht.

Endlich kam das Urtheil:

„Er hatte sich einmal deS Zuchthauses verlustig ge¬

macht, daher könnte man ihn nicht wieder annehmen."* *
*

Der einst berühmte Gelehrte M.... zu Halle hatte
von einem akademischen Professor ein Buch entlehnt.

Nach acht Tagen schreibt dieser endlich an ihn und for¬

dert es zurück. M .... sendet es, bedauert aber zugleich

in seiner Antwort, daß er noch nicht Zeit habe gewinnen

können, es zu lesen, er werde es sich künftig auf eine

längere Zeit wieder ausbittcn.^ *

Ein ehrlicher Landmann befragte sich seines Prozesses

wegen beim Kanzler in der Stadt, den er aber immer

Herr Kanzellist nannte. Der Kanzler, ein sehr gutmüthi-

gcr Mann, giebt ihm ausführlichen Bescheid, und setzte
am Ende noch hinzu:

„Auch bin ich nicht Kanzellist, sondern Kanzler!"

„I nu, i nu," antwortete treuherzig und gut mei¬

ner Bauer, „was schadets! was Er nicht ist, kann

ja wohl noch werden!"* *
*

Eine Frau fragte eine andere, weshalb ihre Kinder

so traurig aussahen. Ach, antwortete sie, ich und
mein Mann schlagen sie genug, daß sie ver¬

gnügt seyn sollen, aber cs will nicht helfen.* *
*

Brnckstuck ans einer Eapnzinerpredigt.
„Ja, glaubet mir, ihr, ineine lieben Brüder,
Ein leerer Traum ist unsers Lebens Lauf!
Gesund und frisch legt ihr euch Abends nieder,
Und mausetodt steht ihr am Morgen auf!"

Magdeburg, gedruckt bei I. C. Strübe.
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1^. j

DerrbfAe Sprachlehre für Volksschulen von G.

5 C A. Wahlc'rt, Ncctor der höhern Stadtschule

zu Lipvstadt 1824. 8 Bogen. Preis 6 Sgr.
oder 4 gr.-Cour.

, Diese kletne Sprachlehre enthält in einer sehr faßli-.
chen Darstellung Alles, was lüden deutschenSprach¬
unterricht für Volksschulengehört. Was das Kind

. schon ans. Erfahrung lxriit, >ist, nur kurz berührt,;
dagegen sind die Präpositionen, dieser ungemein

. Wichtige Lhefk der Sprachlehre, äußerst klar und
. s . befriedigend auteinandergefttzt, und der Unterschied
' des Accusativsund Dativsschr scharf und genau
' angegeben. In der Lttographie ist der Wersaffer

Herrn Baumgarten größtentheilS gefolgt,' damit
dessen Borlegeblätker auch bei dieser Sprachlehre

< benutzt werden können. Referent darf versichern,
daß noch kerne Sprachlehre dieser Art erschienen
ist,' welche uuf wenige» Bogen so viel leistet;
Gelbst Schullehrer^ welche in größeren Sprachleh¬
ren vielleicht,Wänches dunkel finden, werden mit

<^HüUe dieser züverläßig zur,Alarheit gelängen.

Erster Unterricht krn Lesen nach strenger Stufen¬
folge, von Fr. Lucas, Cantor und Schullehrer

zu Altenylatho. 1824. Preis ungebunden

2 Sgr. 6Pf, in Pappendeckel mit Rücken-

leder gebunden, 4 Sgr.
(Ln

Parthien be-
' beutend billiger.) ' >

' ' „EineFibel, wie sie bisherntch fehlte, Hx.L>, ein
„denkender Schulmann, Wt bei den Sylben die

, „Ä.nzähl und Shellupg der Schvistzrichcn gründlich
,..„«twpgen,- die Wörter derMgutverbindüngen Nach

- ^systematischgeordnet,hiernäch den StufeNgang sci-
„nes Wuchs umsichtig angelegt, und mithin den

^ „Gesichtspunkt, worauf hier alles anksmmt, rich-
„tiger, als alle seine zahlreichenVorgänger aUfge-

'„'fäßt. Auch Ist das Ganze kein dürftiges Gerippt:
, „von Wörter»; sondern «s. befinden sich auf und

„zwischen allen Stufen solche und so viel
„Leseübmigssiücke, daß das in Redestehende lekcht
,>--,das vorhergehende bevestigt, die Abgränzung
„nie überschritten, und' das Kind Vom Einfachsten
„zum .Schwersten. ß-lg,eracht und sicher hinaiif ge-

' s,Mrt wird;'wobei es-hMSüsia .zugleich reichhal-
„titzen Stoff zur Bildung des- Verstandes und
,,Herzens vorsindet. Ei» praktischer Schulmann,
„der nach diesem Leitfaden Einmal unterrichtet hat,,
„wird ihn schwerlich mit eiichm aydeM vertauschen."

I
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