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Zeitrechnung.
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res Herrn IN Christ- das . . .
1877.

Von der Ericha ng der Welt, nach
Gewiß-L .. . . . . . ..5827.

» der Ja regt rang der Juden.
.

MS.

» der Ja eesre nuns der Türken . 1293.

»
der G ndung des »Mit Reises . lot-'s.

~ Einführung des chnstltchen lan-
bensm Nnßland. . . . . . .

M·

» der Erbauung der Stadt Dorpat . 847.

z· der Critcmunkgn der Stadt Moskau 780.

» der ersten An nftBremer Kaufleute
an der Windung der Dünn

. · .
718.

~ der Begmndung der» ersten christli-
chen Gotteshaafer In Uexküll und

Klrchzolm . . . . . .cim . 687·
»

der Mung der Stadt Rign . MS.

~ der Erbat-»aus der neuen Marien-
LDont-)9lrche»cn Nrga nach Ein-

fcheruäälder alter-en
. . .

. . 662.

» der G dnnq des ersten rigafchen

Bibl-ges .........547.
» der baunn des neuen (jetzigenSchwarzen-Häaner-) Hauses . . Gut
» der Vesriindung dek- Tafelgldh . 452.

» deecfx auung desjenigen chlossei ;
zatha.-·«.,...1. M»

Vom Beginn der Resormcmon in Riga Bös-

Von Verwandlung des Eonoents um

eeiliäeln Geist cn eine Wittwenanqut Iso.

~ er fbebnng des Ordeni and Un- l
terwecfung Livlands unter Polen

, Zis.

~ Unless-us der ersten Bnchdruckeret
inN»ga.-........289.

» Besteigung des russifchen Thrones
durch as Hans Romanow das .

M

» Bis-US Uebergabe an Schweden . Lös-

» Yes-Findunqu erstenGyamasiums »tn kga..........246.

Von der Gründung der ersten Universi-
tätDoWat.-.......26.

» dem Bestande der Dünasslpßbrücke Us.
- ~ Erbauung derßesidenzftadt 5t.Pe-

teribarg..·........174-
« « Erobenzng Lwlandzs nnd der Ueber-

gebe Regt-B an due Rpssen . . . 167.
~ et Annahme des Lagert-MS von

Seiten der russischen onarchen . us-

,, Einweihung der refoktnirten Kirche 144.
« Enestebungwper ersten Intelligenz-

blätterin ga . . . . . . . us-
»

der Begründung des ersten stehen-
den Theaters m nga . . . . . los.

«
der Gründung der letzisen Univer-

sitätDskpat-,...... 75.
» der Grabes-one Fannlanbs . . . ss.
» dem Brandt er Sk. Vorstävte . sä.
»

der Geburt Sr. aj. des Fai-
sers Alexanyer 11. . . . . ds.

» der Promalgatjon der persönlichen
Freiheit der Bauern in Livland

. 57.

»
der Throabesteågnng Sr. Maj-
bes Kaisers lesen-er 11. . Is.

» der Frist-uns Sr. azeftät des
Kaisers I exander l.

. · . st.

Vom Beginn der thragunsover die
Stadt Rtga beengenden älle . . ts.

Von den Kaiser-L Manifest, durch wel-
ches die Leib « enfchaft der Bauern
in Rnßland aKehoben nnd die Re-

Vxlirnngyet gut-d erklich-bäaerlichen
erhält-risse angeordnet wird, das is·

» der Erössnnng der Gasanstalt das lö.
» Ssließung der alten Wasserkaan a.

Er ssnung des neuen Wasserwerls u.

Seit Aufklärung der allgem. Wehrpflicht
iia ruf schen Reiche . . · . . O.

Die kirchliche Jahresberechnung.
Juli-nischet, alterl Gregokianifcher,

Kalender. neuer Lal.

Die Wir yder Nötaetziskszabl . . . . . . s. 5.

Dersonneutms .............10 Iw.
Der Monds-cis oder die goldene Zahl . . . .

. 18. m
Der Sonntag-hochstehe, wenn der 1. Las-. 4 1 hat Iz. s. G. 7.

Kiqu des It. März oder ä. April . . . . . Dienstag s. Donnerstag ä.

Ztzegvme..............:6.M»MM15.MDte me.........·...t.ak ers-Mär onu.NOT-Turms nMärzk s LApkii
Von Weib-tacht 1876 bis Fa nacht-Somit (Qaiuqua esima 1377 sind aa dem atte-

Kaleudet C Wochen 1 Tag, nachstdem neuen Lesen-e 6 Joche-BE Tage.
ch

Die vier astronomischen Jahreszeiten.
Dieselben gaben ihren Anfang im Jahre 1877 nach Rigascher mittlere- bürgerlicher

Zeit nnd altem wl me folgt: « -
»

»
1 Die geübtingS-Tag- nnd Nachtqletche tzeu 8. Max-z na- lfuht Is. Min. Abends.
S Die otamek-Smeuwende km O. Jmn am 9 Uhr 59 Mia. Morgens.
s) Die gabst-Tags nnd Nachtsletche den u. September um 0 Uhr 34 Min. Morgens.
4) Die inter-Souuemveave sen S. December Im s Uhr 42 Min. Abend-.

s
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Die Mond=Viertel.

M Der neue Mond.

M Das erste Viertel-

Der volle Mond.

C Das leyte Vierte-.

Die Sternbilder des Thierkreises.
Naieien. Grabe. Figur. Zeichen. Namen. Grade. Figur. Zeichen.

i. Widder o W M 7. Wange iso L

2. Stier iio R J s. Skorpion 210 m
s. Zwiniuge so M 1J s. Schutze 240 P
4. Krebs 90 II io. Steinbock 270 Z
5. Löwe 120 A U. Wassermann 300 H

s. Jungfrau 150 up I 12. Fische sso )(
Diese Sternan des TbietkteikeQ welche von den gleichnamigen eicheti der Son-

neiibabn wssx zu untersgeiben find, abea iin Thietkteife folgende Rast-e sinng: .» «Der ibder exstre t sich vom 25. bis 50. Grad; der Stier vom 50. bis YO. Grab; die
spillinge vom 90». bis 115. Grad; der Krebs von- 115. bis 135. Grads der Lqive vom 135.
is 170. Grade die Jungfrau vom 170. bis 215. Grad; die Wange vom 215. bis Wä. Grad·

der Skorpioza vom Rö· bis 265. Grads der Schütze vom 265. bis M. Gradsfder Steinbock
vom soo. bis s?5. Gent-; der Wassermann vom Rö. bis 850. Grad und die Fische erstrecken
sich vom 350. bis Sä. Grad-

4 innere

1. Merkur-.
I. Penns.
s. Erde.
4. Mart-.

us mittlere,
nach der Zeitsolge
ihrer Eutd eckmw

1. Gewö.
2« Pallas.
s. Juno.
4. Besitz
5. sfttaa.
s· Fqbe.7. Us.
S. ra.

9. Ists-.
10. ngiemU. grthenvpr.
ts. stets-ich
w. Esel-is-
-14. steue-

-Ig. Eisxnomitr.1 . v e.

17. EINIG-
-18. Melvomenr.
IS. Zutun-.20. sssalla.
21. Lutetim
R. Kalliope.
R. Tgalim24. T Mis.

25. PHORI-
-26. Keim-achN. terre.
Z. Heiles-seit z

. sap e.
10. Ums-km F
81. Enpbrofvnr.
IF. Von-paa. »

, W. Tolvbvmmm, st- irre.
« sb. Lentotbesh »

äs. Mal-Ina- !7. 'e .

IS. Ma. ?
so. Latitick » »
O. Zarmomcr. !kl. aphnr.
42. Jsis.
B. Wahne.«- a.

tö. Eu »Ma.
46. Zeätkn47. glala.
48. Dens-
-49. Pales.» !
50. Virginia· !
51. Nematus-h ’
52. Europe-
-53. Mildpr
54. Merkmva
55. Paudorm i
56. Meletr. «
57. Mnemospur.
58. Coneordm
59. Apis.

Die Planeten.
-

»
,-

-....-.

60. Echo.
st. Daaar.
62. Erach-
-63. Unser-im
sit-. Anseliacr.Sä. R Fle.
Siz. axm
s7. Asia.

. 68. Leto.
69. Zesperim70. anopäm
71. Niobe.
72. erst-im
73. Flotiw
74. Galatea.
75. Styx-ice-
-76. rem.

77. sggm
78. mac·

79. Eurytwmh

FO« BUT-BE1. erp pre-

-82. Mute-m
ss. Beatrix.
st. Elia.
Sö. Jo.
86· Semele.
87. Sllyisr.
88. Thksbr.
89. Julxm
Zo. Antzope.
91. Aezäknmsi. Un me-

ss. Minerva-
-94. Aurora.

95. Acetbuiæ
R. Uiglr.
97. Metho.
98. Jaatbr.
99. Dire-

-100. ekate.
101. elena.
102. ikiam.
los-. Zern--1o4· lvmeyr.
105. Immu-
-106. Diene.
107. Camilla.
108. ers-»da.
109. elimim
110. obta.
lu. ste.·
112 vaäeniwus. Am thea.
114. Cassaadrm
us. Thore-.
us. erqu
Ug. Lontttsh11 . ei o.

119. xlfhsick
120. Lacheßs.
121. Zenmonr.122. erda,
123. Brunbtlkx
124. Muste- »
125. Liberatnx.
126. Velleda.
127. Johanna.
128. Nenxesis.
129. Antigone.

tw. Electrm
131. Pala.
Us. Aetbrm
Iss. Spreue.
IM- Soxhrosvnr.tw. un erkannt.
Isc. dire.
IN. bit-»

läg. A Exp--1 « n a.
140. Meliböck
141. Sinn-.
Us. Folg-ichIsts. dria.
144. Bibilicr.
145. Ideonm
146. Lucis-m »
147. Protest-ten
us. ruhen«-man
MO. bitt-.
Iso. bitt-. ·
151. stundan
152. Ixacsk
W. Htldæ
tät- txt-benannt
155. vite-
-156. vite-
-157. http-

-4 äußere:
t. Jupiter.
Z. Saturn.
s. Unans.
4. Neptun.
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Finsternisse im Jahre 1877.
Zsu Jahre 1877 weeden drei Sonnen- nntz zwei Mondfinflernisse stattfinden,

von denen jedoch nur die beiden Mondfiafternisse in Riga sichtbar sein werden. »
1) Eine totale Mondfinsterntß am lä. Tebr. a. St. Abends, sichtbar in Uthaltelh

Asiety Europa und·Afl-ika, und zu Ende in- öftlich en Theile Südametilas nnd in Grouland.
Nach Nigascher mittleret Zeit ist der Anfang der Finsternis überhaupt um 7 Uhr s Min.
Abends, der Anfang der iotalen Bersinfterung ntn 8 llhr 4 Min. Abends; die Mitte versin-gerntß am S Übr 52 Mit-. Abends, das Ende der tot-ten Bei-finsteng mn 9 Uhr 40 m.

bends und das Ende der Finsterniß überhaupt uka 10 Übr ss Min. beut-L ,
» 2) Eine partkelle Sonnenfcnfterniß atn Z. März a. St. Morgens, sichtbar m

einem großen Theile vom nördlichen Aste-c, unsichtbar in Nisu. ·
s) Eine partielle Sonnenfinsterniß am 2s. Juli a. St. Morgens, sichtbar im

nordbstlichen Asien, unsichtbar in Niga. »

» 4) Eine t»otale Mouvfinfletniß am n. und 12. Auffaft a. St» sichtbar Inn-est-
Ychen Australien benn Beginn, in Asiem Europa, »Nein-, S dametita nnd am Ende m der

osilusen Hälfte Nordamerika-s- Nach REaschet mittlerer Zeit ist der Ansatz-g der Finstermß
über auyt am U- mn 10 Uhr 50 Min. beabs, der Anfang der totalen ersinsiemnq um
11 Uhr 55 Min. Abends, die Mitte der Finsterniß am 12. otn 0 Uhr 48 Min. Mike-» das

Ende der totalen Bersinsterung um 1 Uhr 41 Min. Morg» nnd das Ende der Finsterm über-
haupt um s Uhr 46 Min. Morgens, » ·
» 53 Eine·partielle Sonnenfmstertnß am 26. August a. St. Nachmittags, sichtbar
m S damerila, unsichtbar in Maa-

Oster=Tabelle.
Jnlimt salender. GUng Kultus-ed

1878 den Is. April. 1878 den Fl. April.

1879 hell l. April. 1879 den Is. April.

1880 den 20. April. Schaltjahc. 1880 den 28. März. Schaltjahr.
1881 den U. April. 1881 den 17. April.

Iso- dea ts. März. 1882 den s. April.
1883 den 17. April. 1883 den 25. März.
1884 den s· April. Schaltjahr. 1884 den ts. Ave-L Schaltjahr.

1885 den M- Mäkz. 1885 den ä. ApkiL
1886 den u. April. 1886 den 25. April.

1887 den 5. Aprib 1887 den 10. April.

1888 den Ak. April. Schaltjabr. 1888 den l. April. Schaltjabr.
1889 den O. April. 1889 den 21. April.

Isw den 1. April. 1890 den s. April.
1891 den 21. April- 1891 den W. März-
-1892 den ö. April. Schaltjabr. 1892 den 17. April. Schaltjnhr.

1893 den Os. März. 1893 dea L. April.

1894 den U. April. 1894 den Lö. März.

1895 den I. April· 1895 den 14« April.

1896 den A. Mär-. Schattjabr. 1896 den 5. April. Schaltjabr.

1897 den n. April. 1897 den ts. April-

Die vier Quatember.
Jaliaaischee Kalender.

1. IS. Skbkuar.11. 18. ai.
111. 21. September.
IV. 14. December.

Gregorianifchee Kalender-

21. Ziel-kannis. su.
w. September.
ts. December.
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Erläuterungen.
Das genaueste Maaß für die Zeitbestimmung ifi die völlig gleichförniige Uindrehung

der Erde im chre Achfe, und nennt man die Zeit Frei-Eben 1e zwei Meridiandiirchgängändesselben Sternes einen Sterntag =24 St» f- 60 in» ?- 60 See. Ebenso heißt «e
eit zwischen je zwei Meridiandiirchgänäen der Sonne ein wahrer Sonnentag, welche
it aber theils io en der ungleichen nilaafsgeschwindigkeit der Erde, theils we en der

eigung der Erdaiedgse zur Erdbahn nicht eszin allen Jahreszeiten ganz gleich ist. Deshalb
hat nian noch eiu anderes seitmaaß eing» htt; den·inittleren S«oiiiientag,· welcher
ebenfalls in 24 Stunden n. .w. eingetheilt wird. Die Sonnentage sind etwas anger als
die Sternentage, so daß

ein mittlerer Sonnentag = 24 St. Z Min. 56z56ISer. Sternzeit,
ein Sterntag : 23 St. 56 Min. 4,09 Sec. mittlerer Zeit ist.

Dieser kleine Unterschied wächst im Latise eines Jahres zu einem ganzen Tage an und stim-
men Sternzeit und inittlere Sonnenzeit nur« am Mittag des 2·1. Altar-ZK u. St. zusammen.
Die mittlere Zeit und die wagt-e Sonnenzeit sind dagegen gleich zu ittag des 24. Dec.
n· St» sodann noch am 15. ril, 15. Juni und 31. August. Die Unterschiede, deren
Maxiiniim nicht über 15 Min. geht, sind aus der Tafel zur tellnng der Uhr zu ersehen.

Die Zeit zwischen zwei Durchgangen der Sonne durch den Frühlinåspunkt heißt das
trodifche Jahr und beträgt seine Lange 365 Tage 5·St. 48 Min. 51 ec. mittleter Zeit.
Da dies beinahe Zsälh Tag ist, und da das blir etliche Jahr doch nur aus einer ganzen
Zahl von Tagen bestehen kann, so traf Julius Cäsar die Bestimmung, daß auf« 3 Jahre von
365 Tagen ein Schaltiahr niit 366 Tagen folgen solle. Das mittlere xulianische Jahr ist
aber rann Min. 9 Sec. u lan

,
was in 128 Jahren einen ganzen Tag ausmacht. Um es

also dahin zu bringen, das der Durchgang der Sonne durch den Frühlingspiinkt immer auf
denselben Jahrestag, auf den 21. Mär falle, führte Papt Gregor xlll. am 4. Oct. 1582

den derbesserten Kalender ein, nach wekchein in 400 Jahren I Schalttage ausfallen. Zu der
Be inmiing des jnlianifchen Kalendert2, das-diejenigen Jahre Schaltjahre fein sollen, deren
Ja teezahl durgst ohne Rest theilbar ist, ’gte nämlich Gregor xlll. die Ausnahme hinzu,
da die enigen äctilarjahre gemeine Jahre bleiben sollen, bei denen nicht auch die Zahl
des Jahrhunderts durch 4 ohne Rest theilbar ist, so daß ltzom 210(), 2200, 2300 gemeine

Jagrh IM, 2400 aber Schalijahre sind. Dadurch wird eine Abweichung voni tropischen
Ja r auf Jahrtausende hinansgefchobein

Ein feiges Sonnenjahr wird nun in 12 nicht ganz gleiche Monate getheilt, welche früher
von einein «eumoade inn andern gereZnet wurden, während sie gegönivärtig zu den Mond-
phasen in keiner Bezielzicn stehen. Au erdem werden 7 Tage als ) oche stifaintnengefaßt.

Von den· Festen der cskristlichen Kirche fällt ein Theil auf bestimmte Jahrestage, eiii
anderer Theil aber richtet ich nach deni Osterfeste. Dieses soll nun nach der Bestimmung
des Conci erija Nieiia voni J· 325 iniiner auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmonde
nach»der»F »hlings-Tag- iind Nachtgleiche fallen. Die Zeitjwiichen zwei Bollnionden
detragt ziemlich genau 29 Tage 12 St. 45 Min. ni. Z» also die Zeit« zwischen 12 Mond-
wechseln 354 Tage 9 St» was beinahe U Tage weniger ist als» ein mittleres Sonnenjahr.
Daraus folgt, daß in ·edeiii Jahr der Bolliriond 11 Tage früher eintritt als iin vorher-

sLenden Jahr, nnd das nach 19 Jahren die Vollirionde wieder auf dieselben Monate-in eT en. Diese Periode heißt der Mondlieis. Die Zahl, welche angibt, das wie oielsste
des Mondlreifee ein gewisses Jahr ist, heißt die groldene Zahl. Daiiir wendet man aber
anch die Epacten an, welche angeben, wie viel age am l. Januar eines gewiixzn Jahres

Bit dein letzten Neumonde vergangen find. Kenict nian also fiir ein Jahr as atmn des
stervollmoades, B kann man leicht die Data fiir die nachsten Osteroollnionde bestimmen.

um nun auch das atmn des Osterlxestes fellzsi zu finden-braucht man blos noch in wissen-
avf welchen Wocheuta der Ostervo inond sallt. Dazu dient-der Sonn entreie von 28

Jahren, nach welcher Fieriode die Sonntage-immer wieder aus dieselben Monatsta e fallen
(iiii gregokianifchen Kalender entsteht eine eine Aenderung dadurch. daß die Säcularsghalttage
ausfalleii). Bezeichnet man den ersten Januar mit A, den zweiten mit B u. s. s» so nennt
man den mit dein ergen Sonntage des Jahres zusaiiinienfallenden Buchstaben den Sonn-
tagsbiichstaben. a ein Gemeinjahr 52 Wochen und I»Tag, ein S«chaltjahr 52 Wochen
nnd 2 Ta e hat, so rücken die SonntagebuSstaben nach einem Gemeinkahr nni einen, nach
einein Sisalnahr uni zwei Buchstaben znrli . Kennt inan also den Sonntagsbuchstaben file

irgend eiii Jahr, so laßt fich danach leicht der Sonntagsbuchftabe für das folgende Jahr
eee nen.gequeiner aber als nach diefen Ehclen berechnet sich das Osterdatnai nach den von

Gauß gegebenen Formeln: · . , »
Bedeutet a die Jahreszahl and bezeichnet inan die Division-rette

a: 19 niit u,
n: 4 mit d,
n: 7 init c,
mai 15): so mit ki,
(2d·l-4c«i-6elf6): ?inite,



so ist am (22-I- H- e)ten März oder» am (d-1- e—9)ten April der Ostersonntagv des jalia-
nischeu Kalendecs (silr den gregoriamschen Kalender findet m den Constanten er Formel
eine kleine Aenderung statt).

Natürlich fällt bei diesen chclischen Bekechaungem wo die kleinen Abweichungen don den
genauen astronomischen Perioden nichx berücksichtigt werden-, der Ostertag keineswegs immer
ans den ersten Sonnta nach dem Feddlingsvollmonde, wie es nach den B its-messen des
Contils zu Nicäa sein sollte, und wird im julianischen Kalender mit der cit noch mater
seltener damit zusammentreffen.

Die Jndiction oder Römer-Zinszah! ist»diejesige Zahl, welche anzeigt, das wie
vielste Jahr einer gewissen, sogleich naher zu erwqbnenden eriode das-He ebenesabk ist.
Es wurde nämlich zu Kerker Konstantin-S Zeiten eine Periode von 15 asteri» ci» einher-
die ihren Anfang drei Ja re vor dem Beginn der Dionvsischen Aeea nahm, moglkxexweisedeslzalb, unt das Andenleu an das Jede der Geburt unseres Hex-en, die bekanntli ui et-
Schatzungssahr fiel, lebendig zu erhalten.

Datumzeiger für 1877.
Il » .
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Ovvvsition ruftgk M. Jgnakiuxa 9 Apolloni

S· 30 Sexagef
«s« 4« TLM Säemamk -

m PTUUUE

M. 31 Thekla .l I JJOJFZJFH Mum 3ugosspleklkk»Ackel-. "
fduckt- deki MYkTFI.H« Cyänxkkgstch 11 Quian

' oh- il2 Karoline
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9

Januan

; Sonnen- Sonnem Tages- ZElka
? Aufs-« Unten-· Länge. muss .· Hemetll n n g t n.
O U. Nu M.St.M.lx si.
1 8 32 3 47 7 15

. .
.-L———-L———lIA M

Hohe Staats- m Kirch-nieste.
2 31 49 18U. A. -
3 30 51 21 432

Den 1., Nemabr.
6., « " «.

4 28 53 25 554
Den Erfchemung Chrrstt

5 27 55 28 7 14
·

6 26 57 31 832 Knau»,«2s,3kat.nan l »k -

7 24 59 35 950 pbezeit für das Jabrläsägisxlgetfdeesxk er pro

8 23 4 I 3811 10

te grase- .i«tk;s)k;etueiu:v Tiefe Lärhäe der vieF
U 111 It

g g-) : jåmö Zis« feachzsFälkllintämlmåäkåxtch anfoänegxckåxieelxg: g. , . -

. lf ,
l· « 'l,

1 is 7 49 2 2 sgiskxxigwgzgsusg sag-Im Ists-Im gis-:
2 16 9 53 50 ist schön und trocken, zu Ende mit starkem Reif

4 nnd Frost welcher weit in den Jmn fortdauett,
s « « 57 sl2 :sgii«g;sk:»sgkg:»sik»M-iikxsisgigfiiisxkg

is If IT 8 iii ij mäsgzigsxmä xæsäiixixs sgkiixggxiixkxzk
5 7 3

z, 'R «
.

—-—-—-—-———-—69189s10 YZJAITLHTF YUFHDFZEMHZEFLZPTE
w e ct c c n

»«7 J 20 23 A. A. gzznxgz ztziiwsxschgx«k,:sg«..zg«";sk·:g:x:
kc e U

Z g gz 12 613 m?xHäge;k3mä»bTweTeu-Zm:st"« «’;e:·:ch::«’
5 2 753 ej qzi tu ex.» que tut , Leu

d , d ekt tt ,
0 1 27 26 928 Flugofsuäklätthügächethstrahlvisbkmnglegtg

, C «

;7 59 301 31I« 0
« DgizixseksimäiTFågsTEiFsF sk; kiiik spsx

Ullakt II M . a , l

.W Its etltgehtet TgageTdenåi skxschaeeEägs den 27.,

« 031 cgkll ccc Ull llcc c sum c«

4l 53 36 43 2 2
—-

.:5 51 39 48 Z3O kaudwftthschafltckche Regen-.
«t6 49 41 52 452 « Die Neuäahksuqcht still und nas, veuzet auf

·7 47 43 56 6 o
em gutes Ja k. - »Wettz»n der Tag begtnatXxklangen, so kommt die Halte gegankzem

- uk
--8 44 46 9 26 48 eian gelinvea Janus-c folgt etp la tet Februar,

· aber em gutes Fxühxghr untz eu- wakmet Sept-
-9 42 48 67 17 sie-· —d meiykaksäyurkti ich By Jdakzuss un

i ll cll m k« - le

0 40l 50l 10 735 uåfcegg Zweifean Zar, so wird es feiaegtcg
.1l 37 53 teiln. A. S« i« «k-

Mondphaien.

jä. Tarni-is 3 km äbMim Revis-.
.

res ierte, 5 t3O in. Abends.

17. Vollmond, 10 Uhr 16 Min. Morgeng.
2·4. Letztes Viertel, 6 Uhr 36 Min. Morgens.

-m 3. Mond m Erdfekne 4U. Morg» am 17. Mond in Etdnähe 5 U. Morg.
und am 30. Mond in Erdfekne 6 U. Morg.



Februar.

.: »Alte: Him- Stellungen c Rassischek Neu-r
O Julcanifch k MS- d «Cz t Hekuba-.

e l Jst-il Planesem , Kakndkks i Gääklzeknrveäm
D. 1 Brigitte Z Märt.Tryphon 13 Fastnacht
M. 2M.Ltchtm. s aljsoerxäägzglChkistiBeåegmhkt Ascherm.
D. 3 Ida

« ZHm o
WutmSim u. nna 15 Gotthilf

F« 4 Veronlka W Morgens auf. lEIJJUL Jsidoros 16 Juliane
S. 5 Agathe »M- Mart. Agatha 17 Konstamia

S 6Q
.

Luc. MJRJL Jesus verkündigt sein Leiden.

. ·umq. · Ghin-. Bukolos 18 1. Japan
M. 7 Richard R tust ngegåsxlee Ehrw. Parthen. 19 Sufanne
D. 8 Fastn. Sal. Es ' GtzM. Theob. 20 Ottokar

gd 9 Aschetm I M
«

I-» Mesktut Mart. Nrkeph. 21 Quatemb.

.10 Paulme M Zeägzskxsoäs M. Charalamp 22 P. Stuhlf.
F. 11l Euphkosyne »Hm Von MH. M. Blasios 23 Clotilde
S. 12 Karolme M- Spmxk Wo 41-« H.Mel.u.Alkx. 24 Ap. Matt.

S 13 1 J
Matth. itä Von Jer Versuchung vom Teufel.

. . nv·oc. U MMW Ehrw.Martiu 25 2. Remiu.
M. 14 Valentcp l MAWHRN Ehrw. Auxent. 26 Eveline
D. 15 Gotthtls O mlm Fig-II Ap. Onesimos 27 Livia
M. 16 Zägkdfmb sitzstmik

«

IM. Pamphilus 28 Juftus
1 . Sataku, in

D. 17 Konstantia Eos-MADE MTF G.PE.T .T
.

1
"

F. 118Koukokvia LIESng «:’;:lPapst Les-Z N 2 ZEIT
S. 19 Sllfamle . »iiivl.«vpsfr3upix.Ap. Atchippos l 3 Kuniguude

.Matth. 15, 21. Vom Cananäischen Weibe.

S. 20 2. Remu. lW iELeo szatan 43. Ocuki
M. 21 Eleonore Q- EhrZU Tunotllx 5 Aurora

D. 22 P. Stuhls-C O- YL m Engema 6 Gottfried

gd ZZ Clottlde P. M. Polyk. 7 Ella

.25
Ap. Matth.

N Jupiter Entd.d.P.Joh. 8 Dagmar
F. l Alma· lsehnm sm»3l

H. Tara tos l 9 Ewald

S. 26 Evelmk HM. MAY »s, Erzb·Porphyr. 10 Jenny

S 27 3 Omlslur. U, 14. Jesus treibt einen Teufel aus.

. .

’

E. Protopias 11 4. LätchM.128 Justus lF l lEhrm Basilios 112 Gregor
10



Februan

ngonnenslSonneak Tages- UYWudlsd
c Aufg· Unterg. L«

.

-

Hu.M.n. M.
Szagseftllåkmsil z«m«rh n n « « n«

1 7 35 4 55 9 2
.

2 33 57 24 US 33 Hohe Staats- uud Kirche-tiefre
Den 2., Mariä Lichtmeß

Z 30 59 29 738 Den 4. und 5 Freita «So b
4 28 5 2 34 858 in ver Buttekwsche

gu« m m

5 25 4 3910 20 »Den 16., Buß- und Bettag. (S. die

6 23 6 43 11 45 DER-FITNEngen
~

e der «
7 21 9 48 U. M. Seiner KaiserL Majestährsolnllgxstcklngdueis
8 18 11 53 1 15 Nrkolaiewitfch Selb en-

stb schers aller

9 16 13 57 247 Neussen :c.; für den Tag der Thronbes

m 13 15 10 24 1 4 steigen-g aber wird der 18. Febr. gerechnet
1 l 1 l 18 75 23 wher hig.,TZ::lft;ltsfeg SCr.s Kaiseri.

get ,
äarew"t

IT : Tg 12 6 7 end thzßffåjyrsten Alexander Alextaxtq
14 633 »W! ·

14 Z 24 21 6 48
·

Wittetn
.

15 o 27 27 sZ« KnauekW 1001ährier Kalettkg «-

16 658 29
g der prophezeit

31 A. A. . Februar. Fängt an mit trübe-n re ne-

-17 55 31 36 825 xxichsgk ngsxz 111-I Osgis 10- schön lieblich Det-
-18 52 33 41 10 0 wieder Fkojkfden Rekegfipentcsiiisfäkkkefitseekrdkslktä
19 50 36 46 ll 34

sehr kalt bes den Exskgvenkettek bis zu«Ende.

20 47 38 51 A. M. knndwirthschaftliche Regelu.
21 45 40 55 1 7 Wes-MS der Herrnan gnädig macht- bringt

22 42 42 11 2 3
der Lenz den Frdst bet· acht· Lichtmeß (2.)

23 3 44

5 Fågngjäjegtzårtcnst wäl« Schnee herein. Mat-
«l) « !

24 37 46 Z: Zg FQCZSIUTLJTWTHFZYHYMARTHE
25 34 49 15 5 2 Pintert, konnnt dieenäältlxauftkglixthnlkth NR

1 na»Febn-ar die Mücken geigen fo müssen sie «
26 31 51 20 542 Metze schweige-L Jst der Februar mäßig kallk

ekne gute Ernte jam. Wenn es an Lichtmeß
27 29 53 24 554 KPiläklkesSäleetltü ist det Wling nicht tschi

es- 26 55 29 6 2 RAE-Mc izjkchsteikk Pdnbsillsskåkkkkskdäåkä
»u- ar eg gemeinigich noch eine rauhe

Kalte zu folgen-

Monds-baten
1. Neumond, 10 Uhr 35 Minuten Morgen-.

J. Erstes Viertel, 5 Uhr 52 Min. Morgens.
u. Bolltnonh 8 Uhr 51 Min. Abends. Sichtbar-e totale Mond-

fc nst ek n i ß.

22. Letztes Viertel, 11 Übk 37 Min. Abends.

Am 14. Mond in Etdnähe 4 Uhr Ab. und am 26. Mond in Ekdfeme 8 U. Ab.
11



März.
c Alter Him- Stellungen N u sfischex Neuer
Z cia -s k Mik- v I l G « .

H , JuKaleßeZe Llku ) Planeertem
«

Kalendeks ZEIT-In
D. 1 Albinas L

a
XVIII-s ser Märt. Eudoxia 13 Ernst

M. 2 Louije 2KEPLER H. M. Thepdot 114 Mczthicde
F. jlekntg. O W Z. unsichtb. M. Eutropios 15 Ulrikef

. rce IF partiellk Sap, E.»Gerasimos 16 Gabriel

W
Joh. 6, 1. Speifung der 5000 Mann.

S. 6 4.Liitate »Ist 7.M»kuk37-!42M.inAqwnlis 5. Judica
M. 7 Ella südl·vpuSatum.lMärt.Basilcus 19 Joseph

8. Frühtia s-( 1D. 8 Dagmar M Tag-R«Naän- E.Theophyl. .20 Rupertus
M. 9 Ewald G gleichk- Die 40Märtyr. 21 Benedikt

8. Die SonneD. 10 Jenny I Mund Widder«
M. Kodratus 122Raphael

F. 11 Konstantin l · H. Sophr. Pat. 123Longinus
S. 12 Gregor 111 E. Theophanes .24 Kafimir

S 35 J d
Joh. 8, 46. Von Jelfu Sgtieiktigtönkäå t 5P l f.1- . nica

« ". iep.a.2 am.

gi. lå läslJlicx;l;"ll7.de txinEkel-VIII IX Benedictus 26 gwanuel
.

1 ri e
«« '

·Märt.Agapios 27 ustav
M.16 Gabriel H i taMakg geht M. Sabinus 28 Eugenie
D. 17 Gektxud G kiz »Hu

s Übs 47« M· E.Alexiosu.M 29 Gründ.·
F. 18 Adelme Æl We« W· H. Kyr. v. Jer. 130 Charfreit.
S. 19 Joseph Wi M.Chr.u. Dar. 31 Detlaus

Matth. 21, 1. Von Jer Einzug iFt Jenksalem
JSRPO Zalmfonnt I I jggttgdtsVLizltsrz ägftOstetn» .21 enedict 1 . a . .

c
. erm.

segg SFclphael Fig des-. Ju:;te; ZEITKklwsl TSFIUEEUFUT
. on inus get-»lst 75

. . on. m rom

D« 24 Gkäxlld
·

CF (M Morg« auf. Ehkw, Zqchqc. I 5 Bsrthold .F— 25 Chors-mag Maria Verk. I 6 Ssxtns
S. 26 Emnnuel l F.d.E.Gabriel 7 Aawn

Marc. 16, 1. Von der Auferstehun Jesu Christi.
S. 127 Z. Ostem H FPkatksznThap 81. thaf.
M.s2B strkmont. Z s. Htlanou l 9 Balekke
D.129 Philippinc Z 30» Sm»

Ev-B)Jiarc.v.A.llo Ezechiel
M. 30 Adams W gebt must-Uhr 35 E: Johann Klslll Hekmann
D.131 Dctlaus scstMw Morg. sus. Bisch. Hypot. 12 Julius

12



März.

g Sonne-t- Sonueni Tages- HEFT-B
.u.

"

.

·

is Jst-. gis-se ;:«s;». Zins-. I »W«« «

—-—-——-——

1 623 5 5711 34 A.
. ·

2 20 59 39 6 Fee Hohe Staats- und Kircheufeitk

3 18 6 2 44U A Den 24., Griindonncrstaäje« « Den 25., Charfreitag. ariä Ver-
-4 15 4 49 s 6 kündigung. (Fälli das Fest in die Mar-
-5 12 6 54 931 terwoche, s»o wird es auf den sPalm-Wzms58110 sonntag, falli es auf einen der« ecden

7 7 10 12 3U M Ostertage, so wird es anf den Dienstag

8 4 12 8 o 32· ZäwOOTgrthoche verlegt. (S. die Kir-

-9 1 14 13 2 0 Zen 267.: SOoåtnasdin derMarterwochr.
10 5 59 16 17 3 14 « M 2

« 111-MINIS-

» 56 19 23 4 6 Den 28.,, Ostermontag Die ganze

12 53 21 28 436
Ost·rw"ch««

ji igl 33 gsg Wiss-m
Knauerso looxahriger Kalender prophezeit-

IT jg g; j? A5 IA2 d Zär« Txngtsateismxtbdatrtem Wetter, bis

« »
en ~voln . i . e r altsvoas 25.bis

17 40 31 51 7 23 Ende früh allezeit Eie, nnd den Tag über

18 37 33 56 s5B
Wt es«

19 34 3613 210 34
rd HW fluch R lan m r a e ege n.

gil) gäl is j? Ab Md Früzsie ZeåWind etiinen Tag vorfunx lrltach dem

ing - eqninoc uns we t, o o d
22 26 42 16 130 Frühling und Sommer überhvorberrschenxrseistlk
23 23 44 21 2 36 Wenn der März nnd April zn trocken und

- licht, so gerätb das Futter nicht. - So viele24 21 46 20 Z2O
März-Nebel, so viele starke Regen im Som-

-25 18 48 30 346
mer, und zwar respektive nach 100 Tagen. Dies

26 15 50 35 4 2 gilt jedoch nur von nässenden Nebeln; auf trockne

folgt blos Veränderung des Wetterk. - Ein27 13 bs 40 4 «
feuchtes-, saaier März ist des Bauern Schmerz.

28 10 59 45 418 März der Lämmer Scherz; April treibt fie wie-
-29 7 57 50 422 des-in die Stim- Mäqkuschueethutden Fand-
-30 5 59 54 426 zen :ed:l— Was der Mai-z nicht will, holt sich

31 2 7 l 59 4 30 « PN -

Mondphaien.
s. Neumond, 4 Uhr 30 Min. Motäenex10. Erstes Viertel, 2 Uhr 46 Min. bends.

17. Vollmond, 7 Uhr 25 Min. Morgens-.24. Letztes Viertel, 6 Uhr 6 Min. A ends.

Am 14. Mond in Erdnäde 7 Uhr Ab. u. am 26. Mond in Ekdferne 2 U. Ab.
13



April.

c «Alte»k lHimj Stellungen N u fsisch » l Neun
F ulmm er Mik« der l Gte oriaH] J KalendLL jåsml Planeten. KCIMUL Oasender.w

F. ( 1 Theodoraslgl 2. me gepklEMstZ v.E.113 Justinus
S. 2 Theodosia slsMokseaixum Ghin-. itus 14 Nmmy

Joh. 20, 19. Jesus erscheinet seinen Jüngern.
S. 31. Qllas. M 5 UYM MinutenlEhkw Niketos 15 2. M. D.
M. 4 Ambrosius M END-W »f« Ehkw. Joseph 16 Chakisiug
D. 5 Berihold M M. Theodulos 17 Rudolph
M. 6 Sixtus H. Eutychios 18 Balerian
D. 7 Aaron E. Geo. v. Mit. 19 Fanny
F. 8 Edgak I s. D» SW Ap. Hersku 120 Sukpicius
S. 9 Valerie Z trittiu den Stiets M. Eupsychios 21 Engeline

Joh. 10, 12. Der gute Hirt nnd ver Miethling.
S. 10 2. Mii. D. l H M. Terentius 22 3. JubiL
M.llHermann K« U« Jupiter H.M. Antipas 23 Georg
D. 12 Julius H KATER E.Basil. v. Pak. 24 Albrecht
M.13 Justinug ziz « s »H. M. Aktem. 25 Ev. Makk.
D. 14 Nanny xh m Ma» gebt A. Papst Mart. 26 Ellis
F. 15 AdolphineG Wink-s 2 uhk 54 M. Ap. Aristarchos 27 Element.
S. 16 Chaxisius W Morgens auf· Märt. Agapia 28 Theresia

Joh. ts, 16. Ueber ein Kleines erfolgte Leiden.
S. 17 3. aniL K- lEhknk Simeou 29 4. Cant.
M. 18 Balerian 19s SIMII E. Johannes 30 Lin
D. 19 Fauuy M 111-IF E.Jph. Atti-. B. 1 Mai
M. 20 Sulpicius

«

, Wasserweihe 2 Sigism.
D. 21 Engelan seFäVsFäsHäs H. M. Januar 3 f Erfind.
F. t22 Arend llicheu Flonåstion E. Theodoros l 4 Florentine
S. 23 Georg C M« sker Um Gk. Wi. Georg. 5 Gotthard

Joh. 16, 5. Von Jesu Heimgang zum Vater.
S. 24 4. Cant. L Märt. Sol-as 65. Rosen
M. 25 Ev. Marias 25- VWIS M lA.u. E. Marc. 7 Henriette
D. 26 Ellig Z ibtetvbetMTM-IH.M. Basilius 8 Luitgarde
M. 27 Clementine W its-Mist- mit des H. M. Sinteon 9 Eil-bD. 28 Theresia «JPlst-ist unsicht- Ap. Jason 10 ristiH.
F. 29 Raimund lbats 9M. inKyzilosln Pancrat.
S. 30 Lilly Ap. Jakob 12 Wally

14



April.
———————-——.-.———

d Sonnen-Sonnen- Tagel- MIN-FI auf-. laute-g.l Lang-. lslhkatsdl Deinerll n n g e n.
« n M. n. M.St. M. n· He.
W

1 459 7 314 4U. A.
«

2 57 5 s. 841 Hohe Staats- M chchcllfcstc.

3 54 7 13 10 13 Den 17., Geburt-fest Seiner Raiferl
4 52 10 1811 45 Maj. Alexander 11., Selbstbenfchets

49 12 23 U. M. aller Massen te.
6 4 14 28 1 5
7 4 16 32 2 3

—-

8 41 1 37 2 39
39 20 « 3 (

Witterung
; 1 ge ää gg gxj Knaur.eW 100jährigee Kalender prophezeit-

Aprik Vom Anfange kalt, den st. schönIT g; äg 23 gä; nnd warm, den s. windig nnd Platzregen, den

Z. bis u. ichs-s warm, den 18. Regengüsse and
14 26 31 15 5Z 38 nagen-weh den 19. schön, darnach Ungewitte-
-15 24 33 93 45 mit Donner bis Is» dann rauhe Luft, den 25.
16 22 35 13 A. A. sehe kalt nnd dsbei trüb, den 30. trüb-

-17 29 37 1 11 4

18 17 39 22 A. M.
19 1 41 27 0 19

Z? F 43 31 113
eaudvikmchefmche Regen-.

" o 45 35 147
Wenn April bläft in seht Horn, so Hebt es22 7 47 40 2 6

gut um Heu m non-. Das-er April in23 5 49l 44 218 nicht de- Hauem w npkilmesen ist ihnen

24l 3 52 49 226 gelegen. - Wanne Regen im April lassen aaf
25 1 54 53 231 eine gnte Ernte nnd einen guten Herbst schlie-
-26 Z 59 56 57 2 36 Ben. Wenn es im April donnert, sind keine
27 56 516 22 40 besondern Reifftöfte mehr zu erwarten. Auf
28 5 8 0 62 44 nassen April folgt ein trockener Inni. April
29 52 2 10 250 wann, Mai

kxbler Juni naß, füllt den Bauern

30 50 4 14 258 Scheuer nnd a .

M

Monds-ban
i. Neumond, 7 Uhr 26 Min. Abends.
s. Erstes Viertel, 9 Uhr 14 Min. Abends.

« 15. Vollmond, 6 Uhr 12 Min. Abends-.
23. Letztes Viertel, 0 Uhr 55 Min. Abends.

Um to. Mond in Ekdnähe 8 U- Ab. u. am 23. Mond in Erdfekne 10U. Morg.
15



Mai.

H Alter Hist-I Stellungen Nussischek I Neuer» -«- uliani er met-F der er on
03 l J Kalendxg IZTTI Planeten. l Kalendeks Kaåndei

Joh. 16, 23. Vom rechten Gebet.

S. 15. Rogatesl IF lOVEUUSSHPWPL Jerem. 13 6· Extu
M. 2 Sigismunv M als Abende Um H. Athan. d. G. 14 Christia
D. 3 f Erfind. Mer MMUMIM. Tim. E. Th 15 Sophia
M. 4 Florentine Abends unt-D Märt. Pelagia 16 Peregri
D. 5 Chr. Himlf. .Chr. Himmels. 17 Herbert
F. l 6 Dietrich F, H. Hiob d. Sch.llB Erich
S. 7 Henkiette IChr.famHin-. 19 Philipp

Joh. 15, 26. Von der Verheißung des heiligen Geistes-
S. 86. Este-MI- Z » lAp.u.Ev.loh. 20 PgngktiM. 9 St. ikoL s9« Die SVW Pr.lef.u.H«Nik. 21 Png ts
D. 10 Gott-san Hz MM dies-sil- Ap. Sim. Zel. 22 Emilie
M.ll Pancratius HMe- Ern. Konstant. 23 Quatem
D. 12 Wally H. Epiphanios 24 Esther
»F. PS Servatius sÆ Märt. Glyceria 125 Elfriede
S. 14 Christian K- Märt. Jsiboros 126 Eduard

Joh. 14, 23. Von der Sendung des heiligen Geistes. ,
S. 15 ZElng G K- !5-M"«Ebt E.7gach.d.Gr. 27 Trinitai
M-16 g «

WUWMIOIE heodocos 28 Wilhelm
D. 17 Herbert Morg. auf. Ap. Andronikos 29 Maximil
M. 18 Quat. Erich M.Theod. v. A. 30 Wigand
D. 19 Philipp W· Jupit» H. M. Patrik 31 FrohnL
F· lgo Sibylla ( gekxummuhko M.Tharercios l 1 Juni
S. 21 Ernestine M. Abends aus« K.Konst.u.Hel. 2 Emma

Joh. s, 1. Jesu Nachtgespräch mit Nikodemus.

S. t22 Trinitatis IM. Basiliskos 3 1.5.n.2
M. 23 Leontine C Ehrw. Michael 4 Friederiko «
D. 24 Esther IF E. Sim. u. Nik. 5 Bonifac.
M. 25 Elfriede IF Auff. d.H.Joh 6 Abalbert
D. 26 FrohnL M » Satum Ap. Karpos 7 Lucretia
F- .27 Ludolph lgeht UmoUthZ H. M- Therap. I 8 Fridolin
S. 28 Wilhelm Min. Morg. saf. Ehrw. Niketas 9 Valeska

Luc. 16, 19. Vom reichen Mann und armen Lazakus.
SJ29 1. S. n. Tr. M E. M. Theod. 110 2.5.n.T
MJBO Wigand s. M E-.Jf. v. Dalm. 11 Sigrid
D.131 Alide 111 Apost. Hermas 112 Maschine-.

16



Mai.

» lSonnenlSonnensl Tages- lsgalklsvl; Ausg. unter-. Laus-. »me-
,

Jemerh n n g e n.

:TM—-
; l Z 48 8 616 18 U. A.

·; z 46 s 22110 49 Hohe Staats- und Muhmbe
3 44 10 26 11 56 Den 5., Christi Himmelfahrc
1 42 12 30 U. M. Den 9., Fest derUebertragung der Re-
-5 40 13 33 040 liquien des heiligen Wunderthäters Ni-
-3 38 15 37 1 5 »Um-«

«7« 37 « 40 120
Den lö. u. 16., Pfingsten

Z 35 19 44 1 30

) 33 21 48 1 37

- ) 31 23 52 1 42

. 30 24 54 !47 Witterung.
F ! 28 26 58 153 Knauer’s loojähriger Kalender prophezeit-

; J 27 28 17 1 2 2 Mai: Den t. und 2. raub, windig, kalt;

! L 25 29 42 14 vom 4. bis 15. schön warm Wertes-, mit wenig

HW Des-ne- uuv Regen vermischt, den 24. fknh Eis,

)z» 23 33 10 11 4
den 27. schlich den 28. und W. kalt nnd etwas

; « 21 34 13 11 45 Regen, den Zo. reift and gefriert ek, darnach

; » 20 36 16 A. M« Regen und Schnee den ganzen Tag.

«-.- 19 37 18 0 9, s 18 39 21 024
z- js 40 24 033 candwirthschaftlichr Urgeist.
"» Wie das Wetter am Himmelfabctstas (5.),

: : ji jål äg 322 fo auch der ganze Herbst fein mag. Wenn e-

i , 14 44 30 049
am Philippi- nnd Jaksbitag (1.) regnet, fo foll

. ein fruchtbares Jahr folgen. - Donner im Mai

i 13 45 32 053
bedeutet große Winde. - Wenn atn 1. Mai Reif

- 12 46 34 058 fällt, so ist ein fruchtbares Jahr zu erwarten.

lvf 11 47 36 1 5 Wenn isn Mai die Landfröfche harret-, masst

!"1 11 48 37 116 Tn wohl auf Regen harren. Gewitter in-

is? 10 49 39 1 33 Mai bedeuten ein fruchtbares Jahr. Blübet

s « 9 50 41 U» A« der Frieder schnell oder langfatn ab, fo gebt die

- 9 51 42 10 3’5 Ernte schnell oder langsam von Stattem

Monds-dafern
1. Neumond, 7 Uhr 6 Min. Morgens.

i 8. Ersten Viertel, 2 Uhr 33 Min. Morgens.
’ 15. Vollmond, 5 Uhr 42 Min. Morgens.
j 23. Leptes Viertel, 6 Uhr 48 Min. Morgens-.

? 30. Neumond, 4 Uhr 9 Min. Abends-.

l :5. Mond in Erd-nähn U. Ad. und am 21. Mond in Erdferne 5 U. Morg.
17



Juni.

c Alter Hij Stellungen Rus fis ch er Neuer
O ulia if et ist-Es der l Gre ocian.å, J Kalender? Des-. Planeten. Kalender« Kakenden

M. 1 Gottschall , LBemksgebt M. Justillus )13 Tvbicls

D. 2 Emma als Mem-ft- IM H· Nikeplzoros El4 Jofephine
F. 3 Erasmus WHTUMMIUM M. Luktlltanos 115 Amtlde
S. 4 Friederike Abs-Id- Wss H. Mitwphakp 116 Justine

Luc. 14, 16. Vom großen Abendmahl.

Fa Tådfkisäk TZI F äkåksåETEEHEIZHÆMFF"IF Fäska
D. 7 LukretiFl xsz YZZJJHWWZYI H.M.Tl)eodot. 19 Bictor
M. 8 Fridolin IVIIIde Gk. YL Tglcod 20 Floktan
D. 13Zgleska Sonnenwmde ZRMTM Ich Z; Fugtl .llF. l knepra Z- Längstrt Tag« .- . cmo h. I u ml·a
S. II Stgrtd K g. Mut-»in A.Batth.U.B. 23 Malwme

Luc. 15, 1. Vom verlor-neu Schaf und Groschen.
S. 12 3. S. n. Tr. Bisse-größtwa E.Ouuph.d.G. 24 4.5. u-T.
M. 13 Tobiaq D LETTERIe Märt. Akiljne 25 Milly·
D. 14 Joseph-ne 220 344 Propbet Eltfa 26 Jeremcas
M. 15 Amixde 15. Mske geht Propbet Amos 27 7 Schläfer
D. 16 Justtne oUbt 15M-Mst- H.«Tychon v. A. 28 Josua
F. 17 Arthur lsm mä- ,Mcirt. Emanuel 29 Pet. Paul
S. 18 Athen Mart. Lepntios 130 Pauli Ged.

" Luk. S, 36. Vom Splitter im Auge.
S. 19 4. S·. n. Tk.lg lA.Jud.,CI).B. 1 5.S·nzT.
M. 20 Florcan w H. M. Method. 2M. HeFmL
D. 21 Fmil ll

TIF
c sgisklgnfvsb i IFlornelmsM.22 udmi a 22i ODM Mk . .iu e ios rich

D. 23 giciylnzixk 111-·IMME-

lgkbslzrikpizmT 5 Anselm
F.240... e.o...6Hector
S. 125 Min M. Z· SUUMIE M.Febronia l 7 Aline

Luk. ä, 1. Von Petri reichem Fifchzugr.
S. 26 5. S. u. Tr. M Feb- am 10 übr E.Dav.v.Tl-." 8 6.5.n.T.
M· 27 7 Schläfer 57 Mit-. Ab. anf. Ehrw. Simson 9 Thusnelde
D. 28 Josua P H. Kor. u. Joh. 10 7 Brüder
M. 29 Peter Pan A. Pet. U. Paul 11 Emmelme
D. 30 Pauli Ged. H G.-Fcst d.12 A. 12 Heinrich

18



Juni
W

. Mond-
B SpunenslSonneml Tages- tauf- Inn,lRuss. unterg. Lang-.

»

emer le a n en.Zlu.Oe
n. M. St. M. PMZL z g

W-

-1 Z 9 s 52 17 43 U. A.
g s 52 44 «27 Halse Staats- und Kirche-stetig
Z 8 53 45 11 38 Den 24., Fest Johannis des Täufers.
4 8 53 45 11 45 (Kirchen-Ordn.)
5 s 54 46 11 51 Den 29., Fest der Apostel Petrus u.
6 8 54 47 U57 Paulus
7 8 55 47 U. M.

«

—-

8 s 55 47 0 Z

9 8 55 47 010 Witterung.
10 8 55 47 0 20 Lin-UND leähriger Kalender prophezeit-
-11 8 55 47 0 37 Juni: Den 2. schön, dek- 3. großer Regen

12 9 56 47 1 4
und Regengüsse. vom 4. bis S. raub, den S. ein

13 9 56 47 148 schöner warmer Tag, den 10. aubestöndiq, vom

14 1 o 55 45 A A
11. bis u. kühl, Abends wärmet, den 15. Tag

15 10 55 4f 16 Bd und Nacht Regen, den Lo. früh febk tau, den

16 11 55 42 to 41
22. und LI. febr warm, den 24. statter Regen

d N « , b Z.
, . .

le IT Ei jg II IT Lin-e ågeesnånsse en 2 sehr kalt vom 26 bts

o n ,
«A »-

19 13 54 41 10 58

20 14 53 39 11 2 kandwitthschaftttche Regelu.
21 15 52 37 11 6 Wenn die Nacht zu langen beginnt, dann
22 16 52 3611 12 vie Hitze am meisten zunimmt. Regen am

23 17 51 34 11 21 Johannistag (24.), nasse Ernte kommen mag. —-

24 18 50 32 it 34
Nordwind im Juni weht Korn ins Land. —-

l Wenn der Kuckuck lang nach Johanni schreit,
25 19 49 30 11 57 bringt er Mißwachs und them-e Zeit. Juni,
26 21 48 27 A. M. trocken mehr als naß, füllt mit gutem Wein das

27 22 » 25 osg »w--) II ! c -

28 23 46 23 147 nen. Wenn kalt und naß der Juni war, pei-
-29 25 45 20 U« A« dirbt er meist das ganze Jahr. - Bok Johan-
-30 26 44 18 9 44 nis bitt’ um Reger nachher kommt er ungelesekk
M

Mondpbqien.
s. Erstes Viertel, 8 Uhr 1 Min. Morgens-.

is. Vollmond, 6 Uhr 29 Min. Abends.

21. Letztes Viertel, 10 Uhr 38 Min. Abends.
28. Neumond, 11 Uhr 43 Min. Abends.

Um 2. Mond in Erdnähe 2 U. Morg» am 17. Mond in Erdferne 9 U. Ab«
und am Zo. Mond m Erbnäbe 4 U. Morg.
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Juli.

J Alter Hirn-« Stellungen Nussischek I
Neuer

.O « i er wels« der Gte ortan.
s I Jugkäkegdxs IZTI . Planeten. I KalkUVeV Rasender

F. 1 Theobald 1. Venus gebt-H. Kosm u. D. TIZ Margar.St 2 Mar. Heims. z Lls Use-Oft Um Gew. d.M. G. 14 Oskar

Matth. 5, 2(). Von der Pharisäer Gerechtigkeit.
S. 36. S.n. Tr. xsz 9 Ub- 38 Mia- M.Hyakinth 1157.5.n.T.
M. 4 Riga’s Ueb. L Abends WEI- Z Andr. v. Kr. 16 Hermine
D. 5 Anselm I » . Achan.v.A. 17 Alexius
M. 6 Hector W, E. Sisoes d. Gr. 18 Rosine
D. 7 Aline Pl E. Thom. u. A. 19 Kaman

F. . 8 Adelaide lK- , »Gr. M. Prok. 20 Elias

S. 9 Thusnelde K- I H. M. Pankrat. 21 Daniel

Marc. s, 1. Von Jer Speisnn der 4000 Mann.
S. 10 7. S. u. Tr. ?- MYZELSZMJ 45311.,Ehr.Geu-. 22 B.S.u.T.
M.ll Emmeline n» Anfang M. Euphemia 23 Adelheid
D. 12 Heinrich l id Hundstage«

Märt. Proklns 24 Christine
M. 13 Margar. G

·

F. d.Erz. Gabr. 25 Jakob

D. 14 Oskar
H· Marz«

solAzx Akylas 26 Anna
F. sl5 Apost. Theil. 43i südl, M Sa- IM. Kerix u.Jul. i27 Martha
S. 16 Hermine tum, geht um 10IH. M. Athenog. 28 Cäcilie

Matth. 7, 15. Von pen falschen Propheten.
S. 17 8. S. n. Tr. LJUVT 40 MMW M.Hyakinthosl29 9.5. n.T.
M. 18 Nosine wIMeM aus« Gr. M.Marina 30 Rosalie
D. 19 Kaman wj E.Mak.n. Dios 31 Angelika
M. 20 Elias l I . ZProph Elias 1 August
D. 21 Daniel C l ehj2zmsouxxjx .Simepn 2 Eainok
Fs 122 Pi« Magd« f M lässt Morg. antwlgzo Yiaria Ni. 3 August
S. 23 Adelheid M l . Trophimos 4 Dominic.

Luc. 16, 1. Vom ungerechtenzansbalter.S. 24 9.5. u. Tt.«- IM. hastan l 5 10.5.u.T.
M· 25 Jakob f 27. SataknsEUgechthU 6 Chr. Vkl.
D. 26 Anna ; gehn-m 8 uhk 50 H. . Hermol. 7 Alfred
M· 27 Marthe JM- Abs-W sufs FM. Pantel. 8 Gottlieb

D. 28 Cäcilie OEH 28s UnsichkbO .Proch. n.Nik. 9 Jvar
F. 129 Edmund P lptkkksSlMUkM M. Kallinikos 110Laurentius
S. 30 Rosatie I sinfteruiß. A. Silas, Silv. 11 Olga

Luc. 19, 41. Von der Zerstörung Jekusalemä
5.131 10.S.n.Tr.s xszl tH. Eudoktmos 112 11,5.u.T.
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Juli.
W

C Sonne-u Sonnen- Tages- AVPIVIZ
F Enge guter-Hi Finsteil Eli-BE Jemrtsi a n g e n.

1 3 27 s 431716U. A.
«

2 29 41 1210 0 Hohe Staats- und Kircheufestk.

W Den 22., Namensfest Jhrer Majestät

4 32 39 710 12 der Kaiserin Maria Alexanvrowna

5 34 37 310 18 und her Cäsarewna Großfürstin Maria

6 35 36 110 28 Fevdvkvwnm

7 37 3416 57 m 42 Den 27» Gebt-rissest IhrerMai. der

s 39 33 5411 5 Kaiserin Maria Alexandrowna.

9 40 31 51 11 43
«

10 42 29 471U. M.
11 44 27 43 040 Witterun

«

12 46 26 40l 153
L « MA, MdaM » itKERFE C klgck stell ck v czc v:

Ia jz ä; ä; As. IS· Juli: Deal., I. and Z. kalt, trüb; der- 4.

15 51 20 29 g 3 wann, den 6. seh-e kalt, vom 7. hic 18.schön

16 1 2
war-a, vom 19. hie in. Regen, vom Is. bis

53 8 5 9 8
Ende warm.

17 55 161 21 912

18 57 14 17 9 16 ——

19 59 12 13 9 21
20 4 1 10 9 9 28

21 3 s 5 9 38 kaudwirthschefilithe Regen-.
22 5 6 1 9 56 Matgakethesl-Tag (13·) Regen, bringt lei-

neu Segen. - Jsi es hell ans Jakobi-Tag, viel23 7 41557t0 27
Frächte laaa sich versprechen umg. Wenn am

24 9 2 53 11 20 St. Jakobs-Tag (25.) weiße Wörtchen bei Sou-

-25 11 7 59 48 A· M» nenfchein am Himmel stehen, fo sagt man: Der

Schnee hltiht ilir den nächsten Winter- Reg-s? IS T; 24 040
new am Mariä-HeimfachungS-Tag (2.). so res--5 0 2 20
net es noch vier Wochen darnach. - Weter

28 17 53 36 U. A· hie Ameisen am Atmen-Tag (26.) höher auf, so
29 19 5 31 8 9 folgt gewiß ein hattet Winter v’ranf. Jst daß

30 21 48 27 s 15 Wetter drei Sonntage vor Jalohi schu, so
wächst gutes Foru.

31 23 4ss 23 821

Mondvhaieu.
5. Erstes Viertel, 2 Uhr 59 Min. Abends.

Is. Vollmond, 8 Uhr 56 Min. Morgens.
21. Letzies Viertel, 11 Uhr 57 Min. Morgen-.
28. Neumond, 6 Uhr 54 Min. Morgen-.

Am 15.Mond in Erdferne 7 U. Morg. u. am 28. Mond in Erdnähe 1 U. Nachm.
21



August.

c Alter Hi - «t ll « Neuer

F. Juliankfchek (meeiz?l O ebetrugen l Nufstscher lGregorian.

M. 1 Pet. Kettenf. IsVeMssEVt olz d. f Chr. 13 ElvireD.l 2 Ellinor HEFT-llqu Erst-M. Steph.l 14 Selma
M. 3 August W Abends unter. HEHIFHJLLZIZIAM« 15 MHunlf

F. 4 Zominic I I 7 Jünglinge 16 zllnastasia·

.
5 swald Märt. Eusign. 17 dele

S. s Chk.Vckkl. Is; ss supstsslVerkL Christi 18Hereue

Luc. 18, 9. Vom bußfertigen Zöllner.

S. 7 11.5.n.Tr.! Jestuxbu UIM E. M. Domet. 19 12.5.n.T.
M. 8 Gottlieb l m« JMV H. Emil v. Kyz. 20 Bernhard
D. 9 Jvar . 11. Ende b. Ap. Matthäus 121 Ruth
M. 10 Laurentius H Hundsfagb M. Arch. Laur. 22 Philibett
D. 11 Olga Z NFHFFJIZJI M;Arch. EupL 23 Benjamin
F. 12 Klaxa G L 12« Sichtb. w- Mart. Phottus 24 Barthol.
S. 13 Elvnte ijqlkMpndsiusx E. Maxtmus 25 Ludwkg

Marc. 7, 31. Vom Tauben und Stummen.

S. 1412.5.n.Tk.(FF Mk Mars 40

xrap .Micha 26 13.5.n.T.
M. 15 Mat. Himf..cJ«P KLEMM Sa-. Uts I.d.M.G. 27 Gebhard
D. 16 Anastasia Fest d.Sch. Ehr. 28 Au mte
M. 17 Adele Märt. Myron 29 JosEntlx
D. 18 Helenef mMmurin

M. Fri. u. Laur. 130 Alexander
F. 419 Melame C Eil sein« stößt» zstL M. And. Strat. 31 Rebekka
S. 20 Bernhard M Etoagation vom-. Proph« Samuel I I Septemb«

Luc. 10, 23. Vom barmherzigen Samariter.

S. 21 13.S.u.Tk. «S«;«;Ues;7" 10««, Ap. Thaddäus 2 14.S.UT.
M. 22 Philiberx Oppzsikipfåkksk M;«Agathonit 3 Bektha
D. 23 Benjamm Fisäjgüasetthsisz Matt. Lupus 4 Aethelw.
M. 24 Bartholom. H to- hycp durch den H. M. Eutych. l 5 Nathanael
D. 25 Ludwig K Näcsslfkåsichw Ap. Bartholom. 6 Matznus
ZEIT 3232112 O Z fes-Es SZM Magst-Wes ; 111-Eh

. e ak u kku .
.- om n . e .

Luc. 17, 11. Von den zehn Ausfätzigem
S. 2814.5.u.Tr. ksz ASCII-RAE EMofesa.M. 9 15.5.n.T.
M. 29 Joh.Enth. IV ZTBZFPZTHTZTZ JohqunisEng. 10 Arbekkine
D. 30 Alexander W ZERMTHML Fürst Aleåzi .11 Gerhard
M.31 Rebekka IQ- Msismi .d.G.d. .G. 12 Erna
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August.

J Sonnen- Sonnen- Tages- LIMIde
s Aufg. unterg. Länge. Nie-111 lemerk a n g e n.
H u. M. u. M. St. M. u. Zi.

il 425 7 4315 18U' A«
Hohe Staats- nnd Kirchenfeste.

2 27 41 14 8 36 . ,
..

Z 29 38 9s 48
Den 6., ChnstktVekklarnng

»
Den 15., Maria Himmelfahkt

4 31 06 5 9 9 Den 26., Krönungsfest Sr. Kaiseri.
5 33 33 0 9 40 Maj. Alexander Nikolajewitsch,
6 351 3114 56110 31 Selbstberrfchers agen Nenssen»2c., und

W Ihrer Maj. der Katfeun M arta Alex-
a nd r o w n a.

8 39 « 26 47 U. M. Den 29., Enthauptung Johannis des
9 41 23 42 1 0 Täsfekszo N sf st S M» d sen . amen e r. ak. e

I? I g 33 : I Kaisers Aiexand er 11., Selbstherrs
fchers aller Renssen &c., und Sr.Karserl.

12 47 16 29 As As Hoheit des Thronfolgers, Cafarewttfch
13 49 13 24 723 und Großffgtstgit AltexstanderOAlexadtetEdrowit s itter e des rdens

IT Z lg 111 ;ä; heil. Alexander-Newski.
C .——

16 56 5 9 7 37
,

17 58 3 57 46
Quarte-As lo()?x"?l'tet exkecdgex prophezeit185 0 0 08 o Ums-I ..

:

-:. . -
b

19 26571355 8 24 s. hängng ZZFHWTZSUFZFHZUFL »F
20 4 55 51 9 :- 32«:ch:;«2-;:s;"s»3;ssix"sszsxnth Essen-law zä-
MT den 17. kalter Regen,·den Is. bis 25. PchönxebkH warm, den W. bis 28. täglich Donner unt ar-

-22 Sl 49 41 11 42 kein Regen, den Zo. und 31. Regen«

23 10 47 37 A. M. —-

TT äj Il 34 ;23 Xandwitthschaftliche Regelu.
Wenw im August stark tbauea that» bleibt

26 16 381 22 451 gitch Zewtzvxitigp za- Wetthz gut. »F kecke-»Ja
· · , ck l -

27 18 361 18 U. A. icten»ntxi:ß:·l;l::»SEad)· fichnfslxenziekkox ang Zarth-
-28 20 33 13 6-?6· Clim- .-;

VII, I exkl ZU ck ck» Vkakl -

29 22 30 ss 44
Tag FindurtgdäägsevelälxkdeeätilchkålWetthkniezzxnak
Maria Himmelfabrt (15.) Sonnenschein, so siegt

30 24 28 4654 es beuerlguten Wein. - ijs in der ekäien
31 26 25 12 59 7 « Wvche bech so bleibt der Winter lange wes .

Monds-baten
4. Erstes Viertel, 0 Uhr 5 Min. Morgens- ,

12. Vollmond, ouhr 47 Min. Morg. Sichtb. totale Mondfinst.
19. Letztes Viertel, 10 Uhåks2 NrmdAbendO26. Neumond, 2 Uhr 37 in. en s.

Am 11. Mond in Erdfekne 10 U. Morg. u. am 25. Mond in Erdnähett U. Ab.
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September.

g Alter Him- tellun en « Neuer

XI Julianischek IMTIFI
S

der
g I RUWW s Stegs-im-

cst Kalender sea. Planeten. KCIIUVIL Kalender.

D. l Aegidius Q- 1. Beausgebt E. Sim. u. M. 13 Danida

F. 2 Eriss II sk- Isspkgsnxnkstiisk Msmas li4 fErnst-.
S. 3 Bettha M Abends Ustess H. M. Anthim. 15 Nirodem.

Matth. 6, 24. Vom Mammonsdienstr.

S. 4 15.5.n.Tt.l
«

« lZMßabvlas 16 16.5.n.T.
M. 5 Nathanael achar. u. Elif. 17 Lambert
D. 6 Magnus W.d.Ez.Mich. 18 Amelie

M. 7 Regina sDå 7- Mars Seht Märt. Sozon 19 Quat.
D. 8 Mar. Geb. ZM 3 Ub- 50 M- Mariä Geburt 20 Makicme

F. « 9 Braue IF Morgens unter» Z Joach. u. A.121 E. Matth.
S. ilO Albertine GW . Menodora 22 Mauritius

Luc. 7, 11. Von der Wittwe Sohn zu Rain.

S. In 16.S.n.Tk. TITIZSFEMM M. Theodora 23 17.5.n.T.

M. 12 Erna W gleiches «. M. Anton. 24 Joh.Empf.
D. 13 Danida I zi; Die Sonne EmdesTemn 25 Franz
M. 14 f Erhöh« tritt-n d.Waage. KkenZZEkhöh. 26 Arndt
D. 15 Nikodemus II Gns . Niketas 27 Adolph
F. 16 Jakobine OF Gr. M. Euph. 28 Wenzesl.
S. 17 Lambert IZHA 17s Jupiter Märt. Sophia 29 Michael

Luc. 14, 1. Vom Wasserfüchtigen.
S· 18 17-S.n.TT FHW

8 UVIZZ E. Eumenios 30 18.5.n.T.
M. 19 Werner «M"«'Ab· unm« M· Trophimos 1 Ottobkk
D. 20 Mariane Gr. M. Eust. 2 Bollrad

M. 21 QuaLEv.M. l Ap. Kodratos 3 Elsa
D. 22 Mauritius » H. M. Phokas 4 Franzisk.
F. 23 Wendela th! 24. Sara-u Johannis Epf.! 5 Amalie

5.124 Joh. Epf. skh gebt am 3 nbr Erst-M. Thekla 6 Fides

Matth. 22, 34. Vom vornehmsten Gebot.

S. 25 18.S. u.Tr.s 137 W Morg-lE.Eaphr.u.S. 7 19.5.n.T.
M. 26 Joh. TheoblHjUW Ap.Joh.Theol. 8 Samuela

D. 27 Advlph Pf M. Kallistrat 9 Friedebert
M.28 Wenzeslaus Z- I « »W» »E. Chakitou 10 Awiv

D. 29 Michael jseiaek Fößnwew LE. Kyriakos 11 Burchard
F. 130 Hieronymus IMEMYPHFFLQ M. Gregor 112 Wallftied
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September.

J Sonnen-Sonnen- Tages- Eis-111
Z- sufg. unterg. Länge. Unser , Jemerh n n g c n.
R n. M. n. M·St» M. u· Fie.

1 528 62212 54U.A.
. «

2 30 19 49 824 Hohe Staats- tmd Kltchculestd
Z 32 17 45 9 28 Den 8., Mariä Geburt.

4 341 14 40110 45 Den ist-, Kreuzes Erhöhung-

T gg 13 33 Ud M7 Den 26., Fest des Apostels n. Evan-

-7 40 6 26 129
gelisten Johannes des Theologen.

8 43 3 20 2 48

9 45 0 15 4 6

10 47 557 10 523

W·tnruug'—-.-— l

IS T? TZ ?A5 iß KnanerW loojiibriger Kalender prophezeit

September: Den l. bis 4. warmes Wet-
-13 53 49 11 56 556 ter, den it. Nachts Donner nnd Platzregen, den
14 55 46 51 6 8 5. bis O. bell nnd schön; den U. wenig Regen,
15 57 44 47 6 28 vorn 18. bis 25. nnbeftändig, Wind, Schnee-

-16 59 41 42 7 3 stocken, den 26. schön nnd warm, den 29. bis zu

17 6 1 38l 37 759
TM New

18 3 36l 33 918

19 5 33 2810 53 kandnsirthfthnftliche Regeln-
-20 7 30 23 As M- Jst Aegidi (1.) ein heller Tag, ich Dir einen
21 9 27 18 0 33 schönen Herbst anfag’. Gewitter in der zweiten
22 12 25 13 2 13 Hälfte des September-s bringen starke Winde.

s- Wenn Michaelis (29.) der Wind von Nord und

g? IT Fz gl gxä Osten weht, ein harret Winter zu erwarten steht.
Wenn die Zugvögel nicht vor Michaelis fort-

-25 18l 16 10 58lU» A» ziehen, so giebt ei vor Weihnachten keinen hat-
ten Winter. - Jst die Nacht vor Michaelis

ä? gg II is Tl; bell. so soll ein strenger nnd kalter Winter fol-

gen, regnet’s aber an dein Tage, so soll der
28 24 9 45 538 nächst-Winter sehr gelind sein« Viel-Eichen:
29 26 6 40 6 16 um Mich-unsvielSchneeamWeihuachten.-Um
30 29 3 34 7 14 September-Regen ist den Bauern viel gelegen.

Moudphaien.
2. Ekstes Viertel, 0 Uhr 45 Min. Abends.

10. Vollmond, 5 Uhr 11 Min. Abends.

ts. Letztes Viertel, 7 Uhr 57 Min. Morgens.
24. Neumond, 11 Uhr 35 Min. Abends.

Um 7. Mond in Erd-ferne 3 U.Ab. und am 23. Mond in Erdnähe 7U. Morg.
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October.

»- Alter Him- Stellun en « Neuer

El Julianischer imssl derg I Rumscher I Gregorian.
H Kalender, zeu· Planeten. « » KCIMVSL I Kalender.

S.l IM.S.u.Z.-S;I I.VeausgethMak.Sch. u. F.fl3 era

Matth. 9, 1. Vom Gichtbtüchigen.
S. 2 19.5.n.T1 H sie Abendst. um H. M.Kypriqn 14 20.5.U.T.

Emtefest 5 Uhr 58 Mith-
M. 3 Elsa H Abends MI-

IH. M. Dionys. 15 Hedwig
D. 4 Franziskus s H. M. Hieroth 16 Amine
M« 5 Amalie L

6 Mars ebt
RQPcZFncäkexiosm 17 Florentin

D- 6 Fides L um«2 uhk IgM. Ap. Thomas 18 Ev. Lucas

F. 7 Caritas W Morg- unter- M. Sergei u.B. 19 Lucius
S. 8 Samuela IF Ehrw. Pelagia 20 Wendelin

Matth. 22, 1. Vom hochzeiilichen Kleide.
S. 9 20.S.n.Tk. w .l. Jakob A. S. 21 21.5.u.T.
M. 10 Arvid G PH? fM. Eulampios 22 Cordula

D. 11 Burchard R UjDieSsW H.M.Philippus 23 Severin

M.12 Wallfkied H Nimm W Sm- Uebr. d.h.R-n.G· 24 Hortensia
D. 13 era M won· Märt. Karpos 25 Beatrice

F. 14 Wilhelmine T M. Nazarios 126 Amandus

S. 15 Hedwig I E.Euph.u.M-L. 27 Laura

Loh. 4, 47. Von des Königifchen krankem Sohne.
S. 16 21.5. n.Tr. ZE- M. Longiuos 28 22.5.n.T.
M. 17 Florentin C J 17. Jupiter Prophet Hosea 29 Engelbr.
D. 18 EV. Lucas gebt um 6 Uhr 52 A. U.Ev. Lukas 30 Absalon
M. 19 Lief-Fest M. sb. sum-. Propbet Joel 31 Wolfgang
D. 20 Wendelin Gr. M. Artem. 1 Novemb.
F. 21 Uksuca xsz IE Hilskion »] 2 Aa. Seer.

S. 22 Cotdula xh ;«ET«ZYZZZHYZFZFFJRZM 3 Tilemann

Matth. 18, 23. Vom Schalksknechtr.
S. 23 22.S.u.Tk.lqs Es Msss U« A.Jak.Ch.Br. 4 23.5.n.T.Mj24 Hortensia OW

»deV· Gram Märt. Arethas 5 Charlotte
D. 25 Beatrice Q- 2«;· Saturn M. Marcianus 6 Leonhard
M. 26 Amandus gebt um 1 Uhr MIGL M.Dcmctt. 7 Engelbert
D. 27 Laura M- Mskss IMM· Märt. Nester l 8 Alexandra
F. 28 Sim.Jud. l 29. Bein-s 201M. Terentius l 9 TheodorSIW Engelbrecht · sie-führ v.Jupit. E. Anastasia ,10 M. Luther

Matth. 22, 15. Von der Zinsemünze.
S. Po 23. S.n.Tr.l M. Zenobius 11 24.5.u.T.
M. 31 Wolfgang i lA Stachysu.A.. 12 Cornelia
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Oktober.

g Sonnen-Sonnen- Tages- Ists-a
å änfsik gnteråä SLtkingzL änkeYi Zrmtclt I U g t U.

l 6 5110 30
. . .; gål 4

58l 251u9 310 Hohe Staats- nnd Krrchenfestr.

3 35 56 241112
Den 1., Mariä Schutz und Fürbitte.

4 37 53 16U. M. Den 2., Eklltcfcst (KikchcU-Okdn.).

5 39 51 12 033 Den 19» Nefomations-Fest Gehe
6 41 48 7 1 51 Kirchen-Ordn.).
7 44 451 1 3 8 Den 22., Fest des Wunders am Bin-e

L- 46 43l 9574 25 der heil. Mutter Gottes von Kasam

9l 48 40 52 544
10 50 38 48 7 7

11 52 35 43 A. A. Witterung.
12 55 33 38 435 Knauerls looiäheiger Kalender prophezeit:
13 57 30 33 5 5 October: Den 1. schön, den 2. und Z.

14 59 28 29 5 54 ftiib gefroren, den 4. und 5. schön warm; den

15 7 jl 26 25 7 7 7. den ganzen Tag Regen, den 8. bis 14· trüb,
-—------—--—-- kalt und bisweilen ein wenig Rieseln, den 15.

16 4 23 191 836 windig, trüb, Regen, den Ni. großer Wind und
17 6 21 15110 12 Schnee, den 19. unbestsindig, den ei. bis 27.

18 s 19 11 « 49 staelek Regen, bisweilen mit Schnee vermischt,

19 10 16 6A M den 29. ziemlich schön, den Zo. trüb und kalt.

20 13 14 1 1 25 —————-

21 15 12 8 57 2 59

22 17 10 53 4 34 kandwirthschaftliche Regeln.
So lange die Zugvögel im October nichtest 19 7l 48 610

fortziehen, ist noch Wärme im Hinterhalt; eilen
24 22 5 43 748

sie bei Zeiten spit, is ist ein früher Winter vor

25 24 3 39 U. A. ve- Thük. Wenn das Laub im Octobe· nicht
26 26 1 35 4 10 von den Bäumen fallen will, so folgt ein barter

Winter. Frost nnd Schnee im October, ge-

g; 38 3Te gä g o
linder Januar und Febknar. Viel Nebel im

II « l 9
October bedeuten viel Schnee im Winter. —-

29 33 55 22 7 30 Wärme nnd Gewitter im October deuten auf
-

einen veränderlichen, aber gelinden Winter. —-

åsl ZTI Tit-l Ijl lg IT Viel Regen im October, viel Wind im December.

-—-——.—-———-—-—-———-

Mondphasen.
2. Erstes Viertel, 5 Uhr 19 Min. Morgens.

10. Vollmond, 9 Uhr 7 Min. Morgens.
«

17. Letztes Viertel, Z Uhr 58 Min. Abends.

24. Neumond, 10 Uhr 24 Min. Morgens.
Am 5. Mond in Erdferne 5 U. Morg. u. am 21. Mond in Erdnäbe 4 U. Morg.

27



November.

c Alter Him- St ll « N

Ei Julianischet lmslis edelrngm l Rumschn lGregegektiamW
D. l AllerHeiLl L I.Veuus geht H. Kosnn u. D. 13 Eugen
M. 2 Aller Seelen ZIN ZWEIF- UM M. Akyndinos 14 Friedrich
D. 3 Tilemann Z 111katm M. Akepsimas 15 Leopold
F. 4 Otto N

«

E. Joannikios 16 Ottomar
S. 5 Charlotte W M. Galaktion 17 Hugo

Matth. 9, 18. Von Jairi Tochter.

S.s 6 24.5.n.Te.F-E?, s· Msksgkpt H.Pau»lns d.P.,18 25».5-n.T.
M.l 7 Engelbert Rum I übk 5 Mia. 33 M. m Meltt. 19 Elrsabeth

se. gLäcxandraH FIMWM Unm- Zädåltckäågiid Zä) FieoZinfe
« eodor . ne Ip ok . p .

sD—lO M. Luther M
« Its-, FsåSzuue A. Ekast. u. Ok. 22 Alphons

F. 11 Mart. Btfch. T
« M « ch

Heu-M. Men. u. St. 23 Klemens
S· 112 Cornelia H. Joh. d. B. 24 Leberecht

Matth. 24, 15. Vom Gränel der Verwüstung-.

5.113 25;S.n.Tc. Eg( H. Joh; Chrys. 25 26.5.n.T.
M. 14 Friedrich Ap. Phlllppus 26 Konrad

D.115 eopold C K is. Jupiter IF, EUHFFHMS«- 27 James

M. 16 Ottomar E gebtum 5 Uhc2l A.u.E. Matth. 28 Günthet
D, 17 Hugo FIJ Min. Ab. mer« H.Grg.v.Neuc. 29 Eberhard
F. lls Alexander HE. kMärL Plato 30 Ap. Andr-

S." 19 Elisabeth « Proph. Obadja 1 December

Matth. 25, 31. Vom jüngsten Gericht.
S. 20 Hat-S EIN-XX E. Greg. Dek. , 2 I. Advent

o ten clcc

M. 21 Mak. Expf ! H REALEJUIRTJ 3 Agricola
D. 22 Alphons OIF gpålslshxlgemotxH 4 Barbara

M. 23 Clemens » 24. Saturn .mp .u. r. 5 Sabine ,
D. 124 Lebekccht Essig-HENNI- IslGr. MKathar. s Nikolaus

F. 25 Katharina ; .M"’«
M Unm« IH M. Klemens 7 Antonia

S. 26 Konrad Gr. M. Georg 8 Mat.Empf.

Matth. 21, 1. Von Jer Einzug in Jerusalem. s
S. 27 I. Advent - · G.M.Jak.v.P. 92. Advent
M. 28 Günther å FHIZSFZZJJFHX E. M. Stephan 10 Judith
D. 29 Eberhard L ZYIDFMZYIIT M. Paramon 11 Wolvenr.
M·:30 Ap. Andc., 8 470 Hy» «A.Andk· d«Esth« 12 Owlcc
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November.

g Sonnen-Sonnen- Tages- ZEIT-II
; Tasse ttllntergglS Itänggeic äniersi Jtmrtle u u g t 11.

;7isZ IT 8 Igs Hi Hohe Staats- nnd Kirchensth

3 44 45 10 50 Den 14., Geburtsfcst kact KllifckL

4 46 44 758 2 s Hoheit der Cäsarewna Großfürstin Ma-

-5 4 42 54 325 rta Feottsorownaf SDen 20. Todten eier ( onntag vor6 50 40 50 4 45 ,

7 52 39 47 6 m dem 1. Advent; Kirchen-Ordn.).

8 54 37 43 738
Den 21., Mariä Opfer«

9 56 35 39 A. A. N-

-10 59 34 35 348 Witterung.
11 8 1 32 31 4 55 Knauer’s 100iähkiger Kalender prophezeit:
12 3 31 28 6 22 November: Den l. bis u. Regenwetter

imd ziemlich kalt, den 16. Nachts schneit es, dea13 4 291 25 758
17. bis zum 20. Regen, den 21. bis sum IS.

14 6 28 22 935 schön warm, wie im Sommer, bis zu Ende.

15 S 27 19 « 9
H

16 10 26 16 A. M.
«

17 , 12 25 13 041 kandwlkmschllfmchk chkllh

18 14 24 m 2 13 Regen und trübe Witterung in der ersten

19 16 231 73 46 Woche des Novembeks bringen Frost und Kälte

-----—-———- in der Weihnachtswoche, Brinst Allerheiligen
20 17 22 55 20

(1.) einen Winter, so bringt Martini (10.) einen
21 19 21 26 ös Sommer-. Kommt St· Martin mit Winter-
-22 21 20 6528 Z« Kalt-, ist-s gut, wem- hald ein Schnee einfällt.
23 ,22 19 54 U« A« Man hat ihn liebes dür- ale naß, sp hält-e sich
24 24 19 55 Z« 50 auch mit Andreas (30.). - Wenn ein zu Anfang
25 25 18 53 5 8 des Monats aus einer Tanne gehauener Spat-
-26 27 18 51 s 31 trocken ist, so kommt ein gelinder Winter, ist er

27 28 17 49 7 54 saftig, ein strenger Winter. - Ain Martini

28 29 17 48 914 Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein. —-

29 31 16 4510 31
Wenn Um Martiai Nebel sind, so wird der

30 32 16 44 11 47
Winter meist gelind.

Mondphasen.
1. Erstes Viertel, 1 Uhr 21 Min. Morgens.
8. Vollmond, 11 Uhr 56 Min. Abends.

IS. Letztes Viertel, 11 Uhr 42 Min. Abends.
22. Neumond, 11 Uhr 40 Min. Abends.
30. Erstes Viertel, 11 Uhr 11 Min. Abends.

Am 2. Mond in Ekdfeme 1 Uhr Morg» am 15. Mond in Erdnähe 8 U. Üb.
und am 29. Mond m Erdseme 10 Uhr Abends.
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December.

gsl Juriqneirfchek lass-Es evenka l Russischer VIII-krick
D. I Arnold lw aI- VEWS tschthn Nahum 13 Lucie
F. , 2 Meta .wl7lfw?3"3efitäultleukijr. Habaknk xl4 Jngeborg
S. 3 Agricola IW Abgfdszssst 2.·Pr. Zephania 115 Johanna

Luc. 21, 25. Von den Zeichen des jüngsten Tages.

SJ 42. Advent Rtll'südls V- Wiss G.M.Bakbarabl6 3.Advent

Egdt gSFkbtne 111 s« Mars geht Ehklm Sabas 17 Jgnlcktills
Dis 7 Yåkkäkxls ZTeO U««Fle T· KIT Zyrlkosläh

. s org.nntek. . . . · Ua . V

-D.f 8 Mar.Epf.GMs-c 9. Winter- E. Patapios 20 Abraham
F- , 9 Joachim ,Ms Sonnenwende ,Epf. d. h. Anna 21 Ap. Thom.
S. 10 Judith IF Maximqu M.Menas u. E. 22 Beata

Matth. 11, 2. Johannes sendet zu Jesu-

Zljt gtsxldvent Fl Ighgn Daniel Es ; Advånt
.

« iie
. pyridon 4 d. u. va

·«M r
« ·

sit ji gxaisngeh Fiz ;;I;TIJJ»E·TEEEFYF TEhlskaersms äå gis-stillt
D. 15 Johgmua C H W; M chxM Eleutherips 27 Ev. Joh.
F. 16 Alwme 43 m- 47-. .Proph. Haggai 28 U. Kindl.
S. 17 Jgnatius fåys Proph. Daniel 29 Noah

Joh. 1, 19. Johannes Zeugniß von Zefw
S. 18 4. Advent Pf M. Sebastian IZO S. n. W.
M. 19 Loth Z- 19. Sonne in M.Bonifacius 31 Sylvester

. p. om. . u lana e

D. 22 Beata O M. Anastasia l 3 Elmire

F. 23 Viktoria , » 24- Jupiter-.10 M. in Krexal 4 MethusaL
SJU Ad· u. Eva Så M EOUIM W E.M. Eugemal 5 Simeon

Luc. 2, 33. Von Simeon und Hanna.
S. 25 Weihnacht H decSoiiae,istu-i- Christi Geburt 6 eil.3 K.
M. 26 Stephan lg sichs-«- -Rstd.M.Gott. 7 Zenchior
D- 27 Ev. Jug. Z . Stepkmus 8 Erhard
M.28 Unsch. dl. W 20000»M.mth. 9Kaspar
Y. 29 Noah W 149901.8.gem.K. 10 Paul d. E.

y. Po David Ig. Mart. Anysia In Franziska
S. 31 Sylvester I » E.Melamav.R 12 Neinhold
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December.
W

as Sonnen: Sonnen- Tages- EIN-d
Z Aufg. unterg. Lang-. ask-IT Hemeth n n g e n.
A u. M. u. M. St. M. u. Zi.
18333166 43 U. M.

Hohe Staats- und Kirchmiesth2 34 16 42 1 3
Den 6 Fest des peic Nikolaus des3 35 16 41 222 Wundetthiiteka «

4 36 16 40 344 «Den 25., Gehurt Christi und Gedächt-
-5 37 16 39 510 mßfest der Befreiungider russischen Kirche
s 38 16 38 639 und des russifchen eichs von dem»Ein-
-7 38 « 39 8 3 Lall fdkr Franzosen ignlldefchmth ihnen

cch kU zwanzig d ck a en Un

g 23 Ix g? ZE;
23. ·

.
« ·

10 40 18 38 535 Wkgtntachwfåå 31 December für die

11 40 19 39 7 15 ——-

12 44 19 38 553 Witterung.
13 41 20 39 10 27 Knaneess loojährigek Kalender prophezeit:
14 41 21 4011 59 December: Den I. und 2. Schnee, den

15 41 22 41 A M Z. bis 8. nnbesiändig, den m. Nachts große Kälte

16 41 23 42 IZi nnd Schnees den u· nnd 12. grimmige Kälte,

den Is. nnd 1.1. Schnee und gelinde, den ts. bis
17 41 24 43 Z 4 20. hell nnd sehr kalt, wenig Schnee.
18 41 25 441 437 ———«

19 41 26 45 6 8 kandwitthfchaftlichr Regun-
-20 41 27 46 730

December verändeklieh nnd lind, ift der ganze
21 41 29 48 833 Winter ein Kind. stillte und Schnee im De-
-22 40 30 50 9 14 ceniber verbeißen ein fruchtbares Jahr. Jst

23l 40 31l 51 U« A« das Wettek nat Weil-nacht gelind, fo währt die
Kälte geweht-lich lang in’s Frühjahr hinein. —-24 39 33 54l 534
Jst es unt Weihnachten feucht and naß, giebt’s

25 39 34 55 6 55 leere Speicher, leeres Faß. - Wenn die Christ-
-26 38 36 58 8 14 nacht Hcll und klar, folgt ein höchst gesegnet

27 37 38 7 19 30 Jahr. - Fällt der Christtag nahe gegen den
Neumond. so folgt ein hattet Winter; fällt et nahe

28 36 39 ZlO 45
gegen den Voll-acad oder gegen den abnehmen-

-29 35 41 6U. M. den Mond, so kommt ein nasser und gelinder
30 34 43 g 0 2 Winke-. - Jst der Christus dunkel, so folgt ein

31 33 45 12 120 SW MI-

M—

Monds-baten
8. Vollmond, 1 Uhr 28 Min. Abends.

15. Letztes Viertel, 7 Uhr 56 Min. Morgens.
22. Neumond, s Uhr 40 Min. Abends.
30. Ersten Viertel, 8 Uhr 23 Min. Abends.

Am 11. Mond in Erdnähe4 Uhr Üb. u. am 27. Mond in Etdfekne 6 Uhr Ab.
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Russischer Kalender für 1877.

DerSonnenkreis.............. 21.

Die Jahreszissey Wochentag des 24. März oder 1. Sept. II SDIIFMIIHT
DiegoldeneZabl..-..«........ ts.

DieGrnndzad1...............126.
DieEpacte......-.........25.

Die Ostergrenze . . . . . . . . . . . . . . END-gesät
Der KalenderschlilsseL . . . . . . . . . . . . 6.Z.Jest.

Der Anfang der Fastenliturgie . . . . · . . . . is. Januar.
Letzter Tag des Fleischessens . . . . . . . . . . Zo.

»

Anfang der kleinen Fasten oder der Buttertvoche . . . 31.
»

Freitag nnd Sonnabend der Butterwoche. . . . . . 4. n. s·Febx

Letzter Tag der Vutterwoche . . . . . . . . . . s. Februar.
Anfang der großen Fasten . . . . . . . . . . . 7.

»

Eudokia fällt auf den Dienstag der 4. Fastenwoche ,
. t. März.

Die 40Märtyrer fallen auf den Mittwoch der 5. Fastenwoche 9.
»

Aletei fällt auf den Donnerstag der s. Fastenwoche .· . 17.
»

Pa1mf0nntag...............20.,,
Verkündigung Mariä fällt auf den Charfreitag . . . 25.

~

05ter50nntag...............27.,,
Das Fest der Wasserweibe . . . . . . . . . . .

20. April.
Georgi fällt auf den Sonnabend der 4.osterwoche , . 2s. »

Christi Himmelfahrt . . . . . . . . .
. . . . s.Mai.

Das Fest des Apostels und Evangelisten Johannes fällt
, auf den Sonntag der 6.osterwoche . . . . . .

8.
»

P5ing5tf0nntag...............15.,,
Sonntag Aller Heiligen. . . . . . . . . . . . 22.

»

Anfang von Petri Fasten . . . . . . . . . . .
23.

»

Petri Pauli fällt auf einen Mittwoch und ist das Ende

von Petri Fasten, welche Zs Tage dauern, . . . . 29. Juni.
Die Fasten derMntter Gottesdauern bis MariäHimmelfabrt 1. bis 15. Aug-
Die Fasten vor Weihnacht dauern vom tä. Nov. bis . 24.December.

Weibnacht nnd Ende der Fasten . . . . . . . . . 25.
»
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Juden-Kalender
auf das

5637ste und 5638ste Jahr der Welt.

111-. l sag-. I

Januar 1 Tebeth 28 Hat 29 Tage.
Z Schebat 1 Hat 30 Tage.

17 15 Freudentag.
Februar 1 30 Rosch Chodesch over Neumondsfest.
- 2 Adar 1 Hat 29 Tage.

14 13 Fasten Esther-.
- 15 - 14 Kleines Purim.
·- 16 15 GroßesPwim, Humansfestu Suiuussnrinn

Anfang des Ricchenjahkes. «·

März 3 Nisan 1 Hat 30 Tage.
16 14 Großer Sabbath vor Ostern.

: Z; s : Jst Junius-g des Panos- oder Osterfestes.

: ZZ s : TO ZEude des Pqssqo odek Osterfean

25 -
23l Jsare Cbags

26 - 24 Tehphah Nisan, bei Untergang ver Sonne

zu Jerusalem.

April 1 30 Nosch Chodesch over Neumonbsfest.

2 Jiar 1 Hat 29 Tage.

.- 19 18 Lag Veomet oder Schülerfefi.

Mai 1 Siwcm 1 Hat 30 Tage.

.- s -
s Psingfzeu oder Fest der Wochen. Gebäu-e-

-s » z mßfesi der Gesetzgebung auf dem Sc-
— 7 71 nat. Ehemnlrges Erntefest.

- 30 30f vach Chodesch oder Neumond-fest.

31 Tpamnz l 1 Hat 29 Tage.

Juni 16 117 Fastegeers-ENDZgbäärånåiäeåusalems unter

- 25 26, Tekuphah Thamuz, 779 Stunden nach Un-

, tergang der Sonne zu Jerusalem.
29 Ab l 1 Hat 30 Tage.

Juli 7 ;II Fasten we eu der Zerstörung JerusalemsI I I unter gOJiebukqduezar und Titus.
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111-· I SCIIO ! It-» «
Juli 13 Ab 15 Freudentag.
- 28 - 30 Rofch Chodefch oder Wut-Essen

29 Elul 1 Hat 29 Tage.
- 30 - 2 40 Gebettagr.

Bis-IS-

-7 . . .

Mess- iTssgsss ;zNsschggxkgeueszngkx»Hu-streng
fang der Welt, welches 14zum Mond-
kreis bat und ein langes Schaltiahr
von 385 Tagen ist.) Hat 30 Tage.

- 29
- 3 Fasten wegen Ermordung des Statthalters

Gedaljah·
September 4 9 Vetsöhnungsabend.

5 iol Verfohuuugsiest, langerqu pv.laugeNacht.
.- 10 z - 15Iszbhütteufrit. Ehemaligåu Dankfest für

11 - 1d beendegte Obst- und emlese.

-
16 - 21 Palmenfest.
17 22 Beriumlnngsfest Lanbbiitteufest Ende.

.- 18 23 Geist-fund
19 24 Jsare Chag.

.- 24 .- 29 Tekupbab Tifchri, .15 Stunden nach Unter-

gang der Sonne zu Jerusalem.

- 25 30 Rofch Chodesch oder Neumoudsfest.

- 26 Marcheewa 1 Hat 30 Tage.
October 25 - 30 Rosch Chodesch oder Neumondsfefi.

26 Kislev 1 Hat 30 Tages
November 19 - 25 Altar- oder Kirchweihe. "

- 24 - 30 Rosch Chodesch oder Neumond-fest.
25 Tebeth 1 Hat 29 Tage.

December 4 10 Fasten wegen Belagerung Jerusalems unter

Nebukadnezar.
24 Schebet 1 Hat 30 Tage.

« 24 1 Tekuphab Tebeth, 22’-2 Stunden nach Unter-

gang der Sonne zu Jerusalem.
31 - 8
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Kalender der Muhamedaner.
Hedschrw Alter St.

1293. Dsü’l-hedsche 27 ....... . . . . . 1877 Januar 1.
1294.M0harrem1..............

»
4«

5afak1................ Februar Z.

Rebiel-awtvelt ärz 4.
Nebi el-acchekl

. . . . . . . .
. . . . April Z.

Dschemädi elsawwel 1
. . . . . . . . Mai 2.

Dschemädi el-aechek 1
..... . . . Juni 1-

- Ned5cheb1...·......«....
«

Zo.

5chabän1............... Juli 30.

Ramadän1.............. August 28.

Schewwâl 1 . . . . . . . . . . . . ..
September 27.

DfüslskadeL October 26.

Dsülshedsche 1 . . . . . . . . . . . . . November 25.
1295. Moharrem 1 . . . . . . . . . . . . . . December 24.

M0harrem8.............. ~
31.

Tafel zur Stellung der Uhr im Jahre 1877.
Zeitgleichung = mittlere Zeit wahre Zeit 1877.

QSL Januar. Februar. März. « April. Mai. Juni.
TM»

M. S. M. S. M. Si M. S. M. S. M. S.

149641428149364029j—351 -—Ol4
S 1049 1410 810 -·043 347 -I-050

11 12 13 13 34 6 39 1 46 3 29 1 55
16 13 18 12 43 5 7 238 2 59 2 57

21 14 2 11 39 3 85 Z 17 217 Z 55
26 14 25 10 24 2 7 1 Z 41 1 26 4 46
31 14301 92 04SI 351 027 527

OSL Juli. August. Septbr. October. Novlw Declm
TM

M. S. M. S. M. S. M. S. M. S. M. S.

145527 -I-4371-—4141-—1346 —1533.——530
s 557 337 640 14 50 1438 Z v4

11 6 12 2 24 7 45 15 38 13 23 0 34
16 613 1 1 927 16 9 1148 -I-154
21 559 - 031 11 3 1620 956 419
26 530 210 1230 1611 748 634
31 I 447 l 353 13 46 15 42 530 837

Diese Tafel gesät an, wie viel Minuten und Schaden eine richtig gehende Taschen-
oder Pendel-Uhr zn ittage mehr over weniger zeigen mnß, als» eine kechtig entworfene
und aufgestellte Sonnenuhr. Die Sonnentage oder die Zeiten. die von einem Durchg» e

ver Sonne durch den Meridian zum andern verstießen, sind das Jahr hindurch ungleiä.
Dieser Ungleichheit können die Taschen- nnd Pentebubkemlals .meeh·amfche Wen-Kette, nicht

folgen; die sind»vielmebr um so vollkommener, ze. gleichfonniger the Gans ist. Die Zeit,»die
fie, im usenblccke des wahren Mittags nach obiger Tafel gestellt, ange en, wird die mitt-

lere Sonnenzeit enannt, zum Unterschiede dee wahren, welche due Sonnen-ihren an-

zeiseth Der Unteefiåed beider Zeiten heißj die»Zeit»gleichung.
. kAkmzekr. Jm ygfaichm Arm-mach nnd die Ank- nnd untergänlge der Sonne, so wie

die rfehetnungen des endes und der Planeten nach mittleter Zeit angegebenJ

Declm
M. S.
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(Zu dem Titellupfek.)

Dr. August Wilhelm Buchholtz.

Der Mann, dessen Bildniß unsern diesjährigen Almanach schmückt, hat
sich verdient gemacht als Pädagog als Gelehrter und als Arbeiter auf dem

Felde des Communalinteresses. Seine Erscheinung war still und anspruchslos,
ein Wesen Fleiß, Pflichttreue, Uneigennützigkeit und Wohlwollen für Andere.

Sein Leben ist Mühe und Arbeit gewesen, aber die Arbeit selbst ihm auch
Lohn und Freude. Sein Andenken wird fortleben bei den Vielen, die seine
Schüler gewesen oder denen er sich sonst hülfreich und diensthereit erzeigt hat,
noch länger aber bei allen Denen, die auf den Pfaden der vaterländischen
Geschichtsforschung in den Fall kommen werden, seinen Spuren folgen zu müssen.

Geboten wurde er am tä.Februar 1803 zu Riga als das vierte Kind
des aus Friedrichstadt in Kurland eingewanderten Kaufmanns, später Stadt-

wägers Alexander Johann BuchhoM Seine Mutter war eine Tochter
des aus Meckienburg gebürtigen Justizrathsysipolchom der als Advokat in

Arensburg, Riga und Mitaii gelebt hat. achdem er in damals üblicher
Weise zuerst die Domschule und darnach das Ghmnasiuni seiner Vaterstadt
durchlaufen, bezog der achtzehniährige Jüngling im Juli 182«1 die Uni-
versität Dorvat als Studirender der Theologie. Gerade in sein hier ver-

brachtes Triennium fällt die Gründung der Praternitss Rigeusjs (21. Ja-
nuar 1823), und die Erinnerung, zu ihren Stiftern gehört zu haben, ist
seinem Herzen auf immer thener geblieben. Jnnerhalb der wenigen Jahre
von 1818 bis 1823 verlor er durch den Tod seinen Vater, seinen um sechs
Jahre älteren, als Lehrer und Vorbild verehrten Bruder und noch zwei
Schwestern. Die Wir-tun dieser gehäuften Trauerfälle auf sein weiches
Gemüth war eine tief ersgchütterndr. Er versiel in eine Schwermuth, aus

der es ihm nur langsam sich wieder zu erheben gelang. Unter diesen Uni-

standen im Juli 1824 die Universität verlassend, nahm er seine Zuflucht
zunächst auf ein livländisches gastorah zu dem durch seine Reisen nnd

Schriften berühmt gewordenen - enianiin Bergmann, der durch Ver-

schwägerung mit Buchholtzs Mutter des Letzteren Oheim war. Hier im

Rusenschen Pastorat, im Kreise der Seinigen - denn auch seine Mutter
mit der einzigen ihr übrig gebliebenen Tochter hatte dort Aufnahme ge-
funden verbrachte er ein Jahr, das ihm zur vollständigen Wiedergenesung
von dein erwähnten Gemüthsleiden verhalf und einflußreich für seine weitere

Entwickelung eworden ist. Die jüngeren Kinder Bergmann’s unterrichtend
und sich zuers im Predigen versuchend, hatte er dort im Auftrage des
General- uperintendenten Sonntag auch ein genaues Verzeichniß der

reichhaltigen lettischen Büchersamtnlung Bergmann’s anzufertigen, und aus

dieser» Ar eit ist ihm, nach seiner eigenen Aussage, die ihn durch's Leben
begleitende Liebhaberei für lettische Sprache und Literatur erwachsen. Aber
auch für andere, ihn später beherrschende Thätigteitsrichtungen haben wir

den ersten Anstoß ohne Zweifel nirgends anders zu suchen als in den Bücher-
schatzen und der literärischen Tradition des Nutenschen Pastorats, wo schon
seit »den Cchtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Gustav Bergmann, Ben-
-larnins Vater, so eifrig für die eschichie Livlands gesammelt, geschrieben
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und gedruckt hatte. Jm August 1825 übernahm Buchholtz eine Lehrerstelle
im Hause des benachbarten Kirchspielsrichters v. Engelhardt auf Würlem
bei welchem er bis zum Februar 1828 verblieb. Durch die freigebige Unter-

stützung dieses Edlen wurde Buchholtz hiernach in den Stand gesetzt, eine

Reise in’s Ausland zu unternehmen unb damit einen schon als aussichtslos
ausgegebenen Herzenswunsch in Erfüllung gehen zu sehen. Diese Reise er-

streckte sich bis in die Schweiz. Das Wintersemester 1828——29 war den
Studien in Heidelberg gewidmet, wo Daub, Paulus, Schlosser u. A. ge-
hört wurden. Heimgekehrt, erhielt Buchholtz im September 1829 von dem
livländischen Consistorium die venin ooncionandi und im Februar 1830 die
Candidatur des livländischen Ministeriums sowohl für eine deutsche als auch
lettische Predigerftelle. Indessen gelang bei dem damaligen Ueberschuß an

Candidaten der Theologie eine Anste ung als Prediger nicht so schnell,
und noch ehe es dahin gekommen, war Buchholtz schon dazu geführt, sich
ganz der pädagogischen Laufbahn zu widmen. Zuerst als Hülfslehrer an
der seit 1829 begründeten Lehranstalt des noch unter uns lebenden hochber-
dienten Dr. C. Bornhauvt wirkend, wurde er seit 1834 Bornhaupt’s
gleichberechtigter Geschäftstheilhaber und Mitdirector. Erst im J. 1848

trennte er sich wieder von ihm, um allein die Leitung einer andern ihm
erade angetragenen Anstalt ähnlicher Art zu übernehmen. Es war die des

gerrn E. F. K omp recht, der, seine segensreiche Wirksamkeit an der städtischen
Waisenschule antretend, ein bis dahin geleitetes pädagogisches Privatunterneh-
men aufzugeben veranlaßt war. Durch einen besondern Glücksfall war Buch-
holtz schon etwas früher in den Besitz eines für seine persönlichen Ansprüche
an’s Leben nicht ganz unbedeutenden Vermögens gekommen. Dieses benutzte
er nun dazu, für seine neu übernommene Erziehungsanstalt auch ein eigenes
Haus zu erwerben, beziehungsweise neu zu erbauen. Jn diesem Hause,
große Alexanderstraße Nr. 18, hat er 25 Jahre lan gelebt mit der schon
im J. 1845 erwählten treuen Lebensgefährtin, mit seinen allmählig heran-
wachsenden Söbnen und den sich ablösenden Generationen seiner Schüler
und Pensionäre, unter den immer mehr alle Räume beengenden Massen
seiner wissenschaftlichen Sammlungen nnd den mit Liebe gepflegten Pflanzen
seines Gartens. Jm Mittelpunkt seiner Thätigkeit stand nun natürlich die

Sorge für seine Schule und das damit verbundene Pensionat, aber immer

weiter dehnte sich der Kreis der außerdem hinzukommenden Interessen,
Zsiichten und Aemter aus, und wahrhaft bewundernswerih war die Arbeits-

aft, mit der er ihnen allen zu genügen vermochte. Versuchen wir es, da-

von, wenn auch keine eingehende Schilderung, so doch wenigstens eine nach
Möglichkeit vollständige Aufzählung zu geben-

Schon im J. 1827 wurde Buchholtz Mitglied der lettisch-litertiri-
schen Gesellschaft, im J. 1838 Sekretär derselben, später auch Biblio-
thekar und Schatzmeister. Die Bibliotbek dieser eines eigenen Loeales ent-

behrenden Gesellschaft sowie auch den Vorrath ihrer Verlagsartilel nahm er

in sein Haus auf. So ruhte der ganze geschäftliche Theil des Gesellschafts-
lebens aus seinen Schultern, und diese Last hat er gegen 30 Jahre lang
etragen. Schon sein 25iähriges Dienstjubiläum aber wurde durch eineDankadresse der Gesellschaft und durch Darbrtngnng eines sinnreichen Kunst-

werts ans Silber gefeiert. ·
Der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumslunde der

Ostseeprovinzen bat Buchholtz schon als einer ihrer Stifter, also seit
dem I. 1834, angehört Seit 1839 war er deren Bibliothekar, seit 1846
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auch Redaeteur der von der Gesellschaft herausgegebenen ~Mittheilungen« und

seit 1860 ihr Präsident. Wie viel Mühe und Arbeit er insbesondere auf
die Bibliothek der Gesellschaft, auf deren stetige Vermehrung, sowie auf ihre
Ordnung und Katalogistrnng verwandt hat, ließe sich nur dein begreiflich
machen, der bemitßigt wäre, von dem unter Buchholtz’s Händen erwachsenen
Reichthuin dieser Bi liothek, namentlich anch an kleineren Schriften und ein-

zelnen Druckblättern, nähere Einsicht zu nehmen. Und doch ermöglichte Buch-
holtz es noch, sich auch anderer hiesiger Bibliotheken anzunehmen. So hat
er einst zunächst im Interesse seiner eigenen Studien in der Stadtbiblio-

thek das Fach der Livouicii durchgearbeitet, zugleich aber auch ein ansehn-
liches Stück Katalogarbeit von seiner Hand daselbst hinterlassen.

Dauernder und wichtiger war seine Beziehung zur Bibliothek der

livländischen Nitterschaft. Diese, durch den Antan der unschätzbaren
BergmauniTreyschen Büchersanimlung im J. 1853 gegründet, bedurfte der

Aufstellung und Katalogisirung; durch Beschluß des livländischen Adelscon-

vents vom Februar 1855 wurde Buchholtz damit betraut, und freilich keinen

Geeigueteren hätte man dafür ausersehen können. Ihm selbst aber mußte
diese Jnventarisirung eines seit Jahrzehnten vergraben gewesenen Schatzes
rir größten Befriedigung gereichen. Erst 1873 wurde diese Arbeit abge-schlossen, aber schon einige Jahre früher ist sie von Prof. Winkelmann

fitr seine Bibliotheca Livonjae historica benutzt nnd dadurch theilweise
veröffentlicht worden.

Wie die Literärgeschichte und Bücherknnde unserer Proviiizen, so war

für Buchholtz auch das Münz-, Wappens und Siegelwesen derselben ein

Gegenstand seiner eisrigen Erforschung Daher hatte er sich seitdem J.1842
bereit finden lassen, das Geschäft eines Conservators der zum Hiinsel’schen
Museum gehörigen Münzsanimlung zu übernehmen. Dieses in den
oberen Räumen der Stadtbibliothek aufgestellte, später in seine besondern
Bestandtheile aufgelöste und anderweitig untergebrachte Museum stand da-

mals unter der Verwaltung der Administration des Himsel’schen Familien-

legrats Als ein Eigenthum der Stadt Riga, wofür es stiftungsgemäß an-

er nnt werden mußte, ist es seit 1859 wieder unter die Aufsicht und Leitung
des Raths der Stadt zurückgekehrt War aber seine Verwaltung auch nur

mißbräuchlicher Weise mit der des Himsel’schen Familienlegats vereinigt wor-

den, so hat sich doch gerade die Admiuiftration dieses letzteren das Verdienst er-

worben, aus den Mitteln des besonderen Museumsfonds jene unschätzbare Münz-
samrnlung anzukausen nnd auch, so lange als ihr Negiinent dauerte, dem Con-
sewator derselben eine kleine Jahresquote (25 Rbl.) für deren zweckmäßige
Vermehrung zu gewähren. Buchholtz aber hat nicht nur in einsichtsvoller
Weise für eine solche Vermehrung gesorgt, sondern auch durch die Anfertigung
eines höchst sorgfältigen Kataloges dieser Münzsarnrnlung seiner Aufgabe ge-
nügt, eines Katan es, dessen Veröffentlichung durch den Druck ebensowol
der Wissenåchaft zum Katzen als auch unserer Stadt zur Ehre gereichen würde.

Zu a en diesen Arbeiten im Dienste gelehrter Vereine und öffentlicher
Anstalten larn bei Buchholtz nun noch die an seinen eigenen Samm-
lungen, denn gerade als Sammler stir wissenschaftliche Zwecke ist er

weiter fgegan en als vielleicht ie ein Privatmann unserer Provinzen Da
war er ens seine Bibliothek, immer gewaltiger anschwellend und reich
tin Fache der inländischen Literaturerzeu nisse, sowie an Originaldrucken von

Schriften Luthers und des kirchlichen Resormationszeitalters überhaupt, ganz
besondere aber an Werken über Münz- und Wappenkunde. Da war ferner
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seine Münzfammlung, die zuletzt, nachdem er sich schon eines durch seinen
Meiallgehalt vorzugsweise kostbaren Theiles derselben wieder entäußert
hatte, doch noch ungefähr 1500 rnssische und ungefähr 12,000 ausländische
Münzen und Medaillen enthielt. Dazu eine Sammlung von Siegeln der
Städte, Corporationen, Behörden und Adelsfamilien unseres Landes. Dann
noch eine alle Länder und Zeiten umfassende Sammlung von Portraits
in Kupferstich, Lithographie u. s. w., zuletzt die ungeheure Anzahl von un-

efähr 70,000 Blättern erreichend. Endlich, als das Hauptwerk seines Lebens,feine »Materialien zur Personenkunde Riga’s und der baltis
schen Provinzen" in 68 Quartbänden und 96 Quartfaseikeln nebst den
»Beilagen« zu diesem biographisch-genealogifchen Notizenwerk in mehr als
100 solle-Schachteln oder Convoluten. Besonders diese ~Materialien zur

Personenknndw find es, die, in der Rigaschen Stadtbibliothek aufgestellt,
chon setzt vielfach benutzt werden und niemals ihren Werth für den vater-

ländischen Geschichtsforscher verlieren können.

Buchholtz’s Lust am Sammeln und wissenschaftlichen Ordnen hatte sich
während einer gewissen Periode seines Lebens sogar auch einem Gegenstande
der Botanik zugewandt - dem durch seine baro en Formen ausgezeichneten
Pflanzengeschlecht der Eaeteen. Es glückte ihm, Repräsentanten aller
Hauptarten zusammenzubringen, so daß seine Sammlung vielleicht für die

vollständigste ihrer Art innerhalb der Grenzen des russischen Reichs gelten
konnte. Dafür wurde er im J. 1852 zum correspondirenden Mitgliede der

Gartenbaugesellschaft zn Moskau erwählt. Wichtiger aber sind die Dienste
ewesen, die er einem andern Zweige der Naturwissenschaft leistete, alsgorresvondent des physikalischen Haupt-Observatoriums in

Petersbnrg Seit 1851 dazu ernannt nnd im J.1855 für seine betreffen-
den Arbeiten mit dem kaiserlichen Ehrengeschenk eines Brillantringes belohnt,
hat er die ihm obliegenden meteorologischen Beobachtungen mit der ihm
eigenen Zuverlässigkeit und Gewissenha tigkeit durch lange Jahre fortgesetzt

Jm J. 1844 erwarb Buchholtz von der philosophischen Fakultät der
Universität Jena den Doctortitel. Wir enthalten uns, alle die gelehrten
Vereine und Anstalten des Jn- und Auslandes aufzuzählen, die ihn zu ihrem
eorrespondirenden oder Ehrenmitgliede aufgenommen haben. Wenigstens
aber verdienen noch seine Beziehungen zu der kaiserlichen öffentlichen
Bibliothek in Petersburg erwähnt zu werden. der er viele ihrer
Desiderata für das von ihrem damaligen Direktor Baron Modeft v. Korff
mit Vorliebe gevflegte Fach der ,Russioa« zu liefern vermochte und zu
deren Ehrencorrespondenten er im J· 1854 ernannt wurde.

Es bleibt noch übrig, einen Blick auch auf die praktisch-gemein-
nützige Seite der Lebensarbeit unseres Buchholtz zu»werfen.

Seit 1837 war er Mitglied der literärischspraktcschen Bürger-Verbin-
dung, die auch schließlich (1870) ihrer Anerkennung seiner Verdienste um

das Commnnalwesen Sti a’s durch seine Ernennung zum Ehrenmitgliede
Ausdruck gegeben hat. Don 1845 bis 1856 hat er als fachmännisches Mit-

glied mitgearbeitet in den verschiedenen ständischen Commissionen, die um

ehufe der Umgestaltun der Dornschnle in ein Stadtgvmnasinm eingesetzt
wurden. 1846 war er Blitglied einer temporären Armen-Commission, 1848
des Cholera-Comit6’s, 1856 des Comiths zur Versorgung der Nothleidens
den mit Brot und Salz, 1867 der Suworow-Stiftung zur Abhülfe drücken-
der Nothstände. 1859 wurde er »zum rassaführenden Adminisirator der

Brand-Assecurations-Soeietät für die Vorstädte, 1862 zum Präsidenten der-
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selben erwählt Seit 1859 war er Assessor des Rigaschen Bezirks-Eomits’s
sitr die tinierstiitzungssKasse der evangelisch-lutherischen Gemeinden in Nuß-
land, seit 1861 Mitglied des Curatoriums des v. Fischer’schen Erziehungs-
Instituts Jm J. 1862 wurde er Bürger der großen Gilde, und zwar schon
als der zweite in der Reihe der Literaten, die sich in diese Corporation
haben aufnehmen lassen, noch ehe der Zug darnach ein allgemeinerer gewor-
den» war. Jn den Jahren 1865—66 war er im Auftrage des Kämmereis

genchts Mitglied der Commission zur Repartition der für die Kronskasse zu

erlesenden Jmmobiliensteuer, in den Jahren 1866—69 durch Wahl der

Yo en Gilde Administrator der städtischen Schullehrer-Witwen-Stiftung
uch gehörte er zu den Begründern und ersten Administratoren der mit dem

31859 in’s Leben getretenen allgemeineren Stiftung für Lehrer-Witwen
und -Waisen, sowie der seit 1866 bestehenden Unterstützungskasse für Haus-
und Elementarlehrerinnen, und endlich hat er noch durch fast 30 Jahre und
bis kurz vor seinem Tode in dem Directorium der für mittellose Studirende
in Dowat sorgenden ~Commilitonenstiftung« gesessen. Jm Allgemeinen aber
ist zu sagen, daß Buchholtz keinem von dem Vertrauen seiner Mitbürger
ihm angetragenen Ehrenamte sich entzogen hat und in allen als treu und

tüchtig erfunden ist.
ei dieser erdrückenden Fülle Verschiedenartigster Arbeit war es nur

natürlich, daß seine Gesundheit allmählig zu wanten anfing und das Be-
dürfnis nach Ruhe sich einstellte. Das so lange mit Ehren gehandhabte
pädagogische Srepter mußte niedergelegt werden nnd wurde niedergelegt am

Schluß des Jahres 1865. Die weiten Schulräume zu Miethwohnungen
umgestaltend, zog sich der Veteran mit seiner Familie nnd seinen Samm-
lungen in das obere Stockwerk seines Hauses zurück. Hier war es ihm noch
vergönnt, am 9. November 1870 seinen silbernen Hochzeitstag unter nicht
enden wollendem Zustrom von Glückwunschbezeugungen, Adressen und Depa-
tationen zu feiern. Endlich aber, im J. 1873, sah er sich doch veranlaßt,
diesen ihm so lieb gewordenen Besitz zu verlaufen und mit Wehmuth in
eine unbequemere, gemcethete Wohnung überzusiedeln, in welcher er unter

zunehmender Köwerschwäche den Rest seiner Tage verbracht hat. Noch
rechtzeitig, ein Jahr vor seinem Tode, wurde auch der Verkauf seiner Samm-

lungen an die Stadt Nifqa zu Stande gebracht. So lösten sich allmählig
alle auch noch so lange ortgesponnenen Thätigteitsfäden von ihm ab (nur
das Präsidium der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde hat er

bis zuleßt beibehalten) und man konnte sagen, daß er «mit dem ihn im
Leben auszeichnenden Ordnungssinn nun auch alles für seinen Tod geordnet
habe. Dieser erfol te am 29. Mar, die Bestattung zur Erde am 4. Juni
1875. An seinem Brabe hielt einer seiner ältesten Freunde, Dr· E. v. Hass-
ner Exc» einen Nachruf, der zusammen mit einer bei anderer Gelegenheit
gehaltenen, die Verdienste des Dahingeschiedenen um die vaterländische
Geschichtswissenschaft würdigenden Rede des Stadtbibliothetars G. Beriholz
in den Sitzungsberichten der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
abgedruckt ist. G. B.G. B.
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(Zn dem Titelkupfew

Dr. phil. Richard Kersting*)

wurde am 18. Januar 1821 zu Meißen in Sachsen geboren als der zweite
Sohn des tüchtigen Malers Kersting. Jndem so die Musen schon seine
Wiege umstanden, wurden auch früh seinem empfänglichen Geiste die Keime
des idealen Sinnes eingeflößt, der ihm bis zu seiner Todesstunde treu blieb.

Jm Elternhause, wo er im Kreise trefflicher und ebenfalls reich begabter
Geschwister heranwachs, wo Kunst und Wissenschaft vor Allem geschätzt
wurden, wo dem Kindesgeiste nur edle Nahrung geboten wurde, damit ihm
das Unedle widerwärtig»werde, hier bildete sich auch in unserm Kersting
frühe der Sinn und Geschmack für Formen- und Farbenschönheit, seine Em-

pfänglichkeit für die Schöpfungen der Tonkunst, während sein junges Herz
an den Werken deutscher nnd englischer Dichter frühe in Begeisterung für
alles Gute und Erhabene entflammte. Zugleich wurde eine tiefe Liebe zu
seinen Eltern in seiner Seele groß gezogen, welche bestimmend auf sein
späteres Lebensschicksal wurde und sein ganzes Leben verschönert und ver-

edelt hat. Sein älterer Bruder hatte das Studium der Medic-in erwählt,
sein jüngerer Bruder hatte sich früh schon mit ganzer Begeisternng der Kunst
bin egeben. Die beschränkten Verhältnisse seiner Eltern gestatteten nicht,aurg den dritten Sohn, unsern verstorbenen Freund, studiren zu lassen. Die
Liebe zu seinen Eltern bestimmte daher unsern K» das Polvtechnikum vor

Absolvirung desselben zu verlassen und in die Apotheke des bekannten Dr-
Struoe in Dresden einzutreten, denn dadurch enthob er seinen Vater der

Sorge um seine fernere Ausbildung-. Er that dies um so lieber, als Strude,
selbst ein tüchti er Gelehrter, das ersprechen ab, unseren st. in die Natur-

wissenschasten, äir welche er schon früh Interesse und Liebe gewonnen, ein-

zuführen. Struve hielt Wort und bot K. die gern benutzte Gelegenheit,
namentlich in der Chemie, Tüchtiges zu lernen, und als einst an Strnve
die Aufforderung kam, er möge seine Methode in der Bereitung der Mine-

ralwässer der vor Kurzem gegründeten Nigaer Mineralwasserlenstalt mit-

theilen, da schickte er den von ihm instruirten K. hierher. So kam denn

Richard Kersting, erst 22 Jahre alt, 1843 nach Riga, wo er, allmälig
die, Leitung der Mineralwasser-Anstalt ganz übernehmend, sich eine zweite
Hermath gründete.

Bald aber traf ihn die Nachricht von der hoffnungslosen Erkrankung
seines älteren Brudersz er eilte an das Krankenlager desselben und drückte
dem Sterbenden die An en zu, nachdem er sich vorher mit voller Hingabe
seiner Pflege gewidmet satte. Hier gKeschah es, daß ein junger Freund des

Hauses, eFritz von Hagen, in unsern . drang, sich einem regelrechten Stu-
dium au einer Universität zu unterziehen. Der Freund fügte zum Rathe
die That und bot die nöthigen Geldmittel dar. Zugleich verstand er es,
den Widerstand des gewissenhaften K» der sich vor den Schulden scheute,
zu überwinden. K. nahm das später natürlich zurückerstattete Geld des

0) Nicht Finden-b seminis-« wie durch Les-sehen desKupfer-stechen auf dem Bilde fleht.
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Freundes an, ohne indessen seine Stellung in Riga ganz aufzugeben. Jm
Sommer arbeitete er in der MineralwassersAnstalt zu Riga, im Herbst zog
er nach Deutschland, wo er mehrere Winter hintereinander auf den Uni-
versitäten zu Leipzig, Gießen und München mit wissensdurstiger Seele sich

Zinz dem Studium hingab und sich endlich die akademische Würde eines

r. dil. ernrbeitete.Zsie reiche Nahrung auch dem Geiste unseres Freundes auf diesen
Winterstreifzügen geboten wurde, es sollte der Zusatz eines bitteren Tropfens
ihm nicht ersvart bleiben, da ihn ein Winter nach dem andern zugleich auch
an das Sterbebett eines seiner Geschwister führte. Als endlich auch sein
edler Vater starb, brachte er seine ihn nur kurze Zeit überlebende Mutter

auch nach Riga, welches vollends seine Heimath wurde, als er sich 1860 mit
einer Rigenserin verheirathete, und so ein Hauswesen gründete, zu dem er,
wenn ihn sein reger, nie rastender Geist theils noch öfter nach Deutschland,
in die Schweiz, nach Frankreich, England und Italien führte, wenn auch
hier in Riga ihn bald dieser, bald jener Verein in Anspruch nahm, immer
wieder zurückkehrte, um sich recht wohl und glücklich zu fühlen. Hier fand
sein liebebedürftiges Herz während der langen Zeit seiner schweren Krank-

heit die treue und aufopfernde Liebe, die seinen Geist endlich versöhnt und
voll Dank von hinnen scheiden ließ.

Obgleich der Kreis, in den Kersting durch seine geschäftliche Thätig-
seit gestellt wurde, nur klein war, so zog er durch sein liebenswürdiges
Wesen und seinen geistvollen Humor eine stets wachsende Schaar von Freun-
den zu sich heran, während andererseits sein Thäti teitstrieb, verbunden mit

edlem Gemeinsinn, ihm bald ein weites Arbeitssleld in den verschiedenen
Vereinen unserer Stadt eröffnete-

Zunächst war es der Naturforscher-Verein, zu dem ihn schon sein Bil-
dungsgang hinzog Als nämlich bald nach Kersting’s Ankunft in Riga
auf Anregung Gimmerthal’s die Freunde der Naturwissenschaften zur Be-

gründung eines besonderen Vereins zusammentratem da finden wir auch K.

unter den Stiftern desselben. Es ist hier nicht der Ort, aller der Vorträge
und Anregungen zu gedenken, die der Naturforscher-Verein unserem K. ver-
dankt. Derselbe war von 1857-—59 Sekretiir, von 1866——67 Bier-Direktor,
von 1867-—-75 Direktor. Als er Krankheits halber sein Amt niederlegte,
ehrte der Verein seine tiefeingreifenden Verdienste durch Ernennung zum

Ehrenmitgliedr. Während er seine gediegenen wissenschaftlichen Arbeiten

dem Naturforscher-Verein widmete und als Sohn eines Malers auch unter

den Gliedern des Kunst-Vereins nicht fehlte, suchte und»fand er für seine
heitere Muse und sein poetisches Gemüth reiche Anregung im Nigaer Dichter-
Berein, wo er zu den beliebtesten Mitgliedern gehortez seinen praktischen
Sinn aber, sein Streben, die Wissenschaft dem Gemeinwohl nutzbar zu
machen, bewährte er in der literärisch-praktischen Bürger-Verbindung, im

technischen Verein, in der Mitverwaltung der Vollstüche, vor Allem aber
im Gewerbe-Verein, bei dessen Organisation er seine ganze Arbeitskraft
einsetzte. Gleich anfangs Vorstandsglied, war er von 1870—73 Präses und

später eines von den wenigen Ehrenmitgliedern (es gab ihrer nur drei).
Aber nicht blos in den Vereinen, wo immer er dem Gemeinwesen nützen
konnte, fehlte Fr. und seine Arbeitskraft nicht. Man sah ihn thåtig bei den

Untersuchungen über Grundwasser, bei den Arbeiten zur Anlegung eines

neuen Wasserwerks; er vrüfte das Wasser aus bleiernen Leitungsröhren, er

unterwarf die so heilbringenden Schwefelauellen Kernmerns einer sorgfältigen
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Analhfe, er wirkte mit bei der Prüfung von Feuersoritzen und Löschdosen,
bei der Untersuchung der zweckmäßigsten Methoden der Desinfektion und

Ventilation, wie er auch der Einrichtung des ersten Nigaer Kindergartens
seine Unterstützung zu Theil werden ließ.

Diese großartige, vielseitige Thätigkeit wurde ihm nur möglich durch
seinen oeinlichen Ordnungsstnn. Für jeden Verein hatte sein Schreibpult
ein besonderes Fach, so daß er mitten in irsgend einer Beschäftigung sofort
auch über alle Bedürfnisse jedes beliebigen ereins orientirt war.

Kerstings war kein Ostseeprovinziale und das war sowohl für ihn,
wie für uns in gewisser Beziehung vortheilhaft, denn während sich bei uns
in gefellschaftlichem Verkehr Adel, Literaten, Kaufleute und Handwerker von
einander schieden und nur selten in intimere Beziehungen traten - erst in
neuester Zeit ist es damit besser geworden begegnete tiersting Allen

ganz ohne Kastenvorurtheih andererseits fah auch jeder Literat und jeder
aufmann in ihm Seinesgleichen, und selbst der Handwerker trat ihm sm-

befangen entgegen. Dazu kam freilich, daß K. es in seltener Weise ver-

stand, Andere zu Mittheilungen anzuregen, da er ohne Ueberhebung stets
bemüht war» von Anderen zu lernen. Ueberhauht wußte er fremde Eigen-
thümlichkeiten zu schonen und bei rückhaltslofer Offenheit doch seinen Worten
alles Verletzende zu nehmen. Damit ihm nichts entgehe, führte er stets ein

Heft Papier und Bleistift bei sich, theils um sich Notizen zu machen, theils
um der größeren Deutlichkeit willen, wo nöthig( eine Zeichnun zu entwerfen.

Diese Gewohnheit sollte ihm später fa das einzige Hilfsmittel des
Gedankenaustausches werden. Jm Sommer 1873 wurde er von einein
Kehlleiden ergriffen, das ihn fast stimmlos machte. Dazu kam im folgenden
Winter ein Nervensieber. Dennoch behielt er auch während dieser Krank-

heit die Oberleitung feines Geschäftes und gab täglich die nöthigen An-
ordnun en; selbst noch bis zum Tage seines Todes hatte er die Bücher ge-
führt, g daß er Alles in der größten Ordnung hinterließ. Jm Herbst 1874

zog er, Genesung suchend, auf mehrere Monate nach Italien. Schien es
auch anfangs sich mit seinem Kehlleiden zu bessern, so trat doch bald in

Folge einer Erkältung eine bedeutende Verschlimmerung ein; er kehrte sehr
krank im Frühjahr 1875 zurück. Zu seinen früheren Leiden gesellten sich
beängstigende Athembefchwerdenz das Essen wurde ihm wegen Lähmung der
Stimmbänder höchst beschwerlich. So siech darniederliegend, ruhte nur

sein Geist nicht: theils sann er auf neue Mittel, sich seine Lage möglichst
n erleichtern, theils oettiefte er sich in wissenschaftliche, namentlich philo-sophische Studien, theils unterhielt er sich - fkeilich nicht ohne Beihilfe

des Bleistifts - in gewohnter geistvoller Weise mit seinen Freunden.

Sftelgst fein Humor, mit dem er so oft seine Umgebung ergötzte. blitzte noch
o ewor.

Doch allmälig wurde ihm auch die Führung des Bleistifts zu schwer.
Am 7. December 1875 erlöste ein fanfter Tod ihn von seinen Leiden,

während er uns eines treuen Freundes und wacker-en Mitbiirgers beraubte.

G. S.
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Die St. Marien- oder Dom-Kirche,
welche mit ihrem Kirchhofe einerseits und ihren Kreuzgängen und Neben-
gebäudeu andererseits im Südwesten der Stadt Riga den weiten Raum

zwischen Neustraße und Mönchenstraße einnimmt, ist unstreitig das älteste
Baudenkmal unserer Dünastadt. Man darf wohl mit Recht voraussehen,
daß der Gründer Riga’s, Bischof Albert, als er im Jahre 1201" seinen
Bischvsssitz von Uniüll in die von ihm mit einer Mauer umgebene Stadt

verlegte, auch gleichzeitig für die Herstellung einer geeigneten Kathedrale
Sorge getra en haben werde. Jn der That wird denn auch einige Jahre
später einer solchen, der Jungfrau Maria geweihten Kirche von Heinrich dem
Letten ausdrücklich Erwähnung gethan, indem er beim Jahre 1204 (richtiger
1205) berichtet, daß »die Liven von Holme lKirchholmL deren Füße schnell
waren Blut zu vergießen, ihren Priester Johannes ergriffen, ihm den Kon
abgeschnitten und den übrigen Körper stückweise zergliedert haben, daß sein
Leichnam aber und seine ebeine später von anderen Priestern zusammen-
gelesen und von dein Bischof nnd seinem Kapitel zu Niga in der Kirche
Unserer lieben Frau andächiig beerdigt worden seien.« Diese Marien-Kirche
indessen, welche unweit der steinernen Psalz des Bischofs, von der in einer

Urkunde vom Jahre 1234 bemerkt wird, daß sie iu der Altstadt an der Nige

gelegen gewesen, also gleichfalls in der Altstadt lag, hatte sich keines lehr
angen Bestandes zu erfreuen. Jn der Fastenzeit des Jahres 1215 entstand

nämlich, wie es in der Chronik heißt, »qu Mitternacht iu der Stadt Riga eine

starke Feuersbrunst, wodurch der Haupttheil der Stadt, nämlich der zuerst
erbauet und am ersten mit einer Mauer versehen worden, in Rauch auf-
ging; von der Marien-Kirche an, die mit ihren .roßeu Glocken verbrannte,
bis an,deu Hof des Bischofs und die daran stogenden Häuser bis an die

Ritterschafts-Kirche (in der Nähe des jetzigen Couvents zum heiligen Geist).
Die Leute betrübten sich hauptsächlich über den Verlust der angenehm schallen-
den Sturmgloiie und über den in der Stadt entstandenen Schaden; man

goß aber kurz nachher eine andere Glocke, die noch größer war als die erste.«
anwischen hatte bereits im Jahre 1211 der Bischof außerhalb der

Stadtmauer an der Südwestseite unsern der Düna einen besonderen Dombe-

zirt einweisen lassen. Auf diesem begann-man nun, nach Zerstörung der ersten
Kirche, noch in demselben Jahre t2ls«die neue Dom-Kirche zu bauen. Jhre
wesentlichsten Theile, der Chor und die Umfassungsmauern, waren nach 11

Jahren schon so weit vollendet, daß der, um diese Zeit behufs Regelung
der inneren und äußeren Verhältnisse der jungen Colonie in Riaa anwesende
pänstliche Legat, Wilhelm von Modena, 1226 iu derselben eine Versammlung
abhalten konnte. , . .

Dieser nunmehr gegen sechshundert fünfzig Jahre alte, großartig in

Ziegelsteinen ausgeführte Bau, wie ihn unsere von der obern Neustraße
aufgenommene Ansicht dein Auge der Leser vergegenwärtigt, erinnert nach
dem Urtheil BauverständigerVJ an die, der romanischen Bauveriode auge-
hörenden Kirchen im breniischen Heimathlande des hifchöflichen Bauherrn.
Es soll dies namentlich Geltung sinden hinsichtlich des Chors, der nur un-

gefähr die halbe Höhe der Kirche hat und dessen Fußboden um ein Bedeuten-

-O) Heft-schon visit m sechs-i Vereins in Ri « 1867, Nr. o: »Die ct ais u
is Man-« Vom Ohesriageaieak Becksxbrka g « M ch«
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des über dem der übrigen Kirche erhöht ist, sowie hinsichtlich der runden
Endnischen. Jn der ausschließlichen Anwendung des Spihbo ens dagegen
und in der Ueberwölbung der Zwischenräume zwischen den Pseilern in der

Längenrichtun der Kirche nähert sich die Architektur unseres Domes mehr
einer Bauwei?e, wie sie im 12. und ts. Jahrhundert in Deutschland die

übliche zu werden begann· Man will diese Vermischung der Baustile, noch
mehr aber die dem Laienauge weniger in die Augen fallenden Abweichungen
von den bei Inangriffnahme des Baues zur Anwendung gebrachten archi-
tektonischen Formbildungen zum Theil daraus erklären, daß bei Durchführung
desselben neu einwandernde Zunftgenossen, welche nicht aus dem Bremerlande
kamen, auch die Bauweisen ihrer Heimath zur Geltung gebracht haben. Denn
mit der Vollendung des Baues ging es nicht so rasch. Noch im Jahre 1254

sah sich der Papst Jnnocenz lv. veranlaßt, die Christgläubigen der rigaschen
Diöeese durch ein Schreiben vom 7. Februar zu ermahnen, den begonnenen
Bau der Dom-Kirche durch reiche Gaben zu fördern, indem er daran einen

40tägigen Ablaß knüpfte se). ·
Bei Betrachtung der äußeren Gliederung unseres Kirchenbaues sind es

neben dem verhältnißmäßig niedrigen Chor besonders die hohen Seiten-

dächer, welche in die Augen fallen. Jhnen entspricht im Jnnern der Kirche
die bedeutende Höhe der Seitenschisse, welche dieselbe fast als eine Hallen-
kirche mit gleich hohen Schissen erscheinen läßt. Der Thurm, welcher in

seiner gegenwärtigen Gestaltung einem Riesen gleicht, dem man einen Lindss

kopf ausgesetzt hat, entsprach in seiner ursprünglichen Anlage auch mehr der

Großartigkeit des übrigen Baues, hat aber im Laufe der Jahrhunderte
mehrfache Wandlungen durchgemacht, wie uns darüber die noch aus älteren
Zeiten stammenden Ansichten der Stadt Riga des Näheren belehren. Noch im
tö. Jahrhundert erhob sich auf seinem vierseitigen Unterbau eine schlanke vier-

seitige Spihsäule von bedeutender Höhe. Jn Abbildungen aus dem 17. Jahr-
hundert trägt er bereits die den Unterbau überwölbende Kuppeh aber aus der
Mitte dieser erhebt sicb eine vierseitige Säule, an welche sich eine schlanke
ebenso vielfeitige Säule anschließt. Als man im J. 1775 diesen Aufbau
seiner Baufälligleit wegen abtragen mußte, erhielt er schon im folgenden
Jahr die Haube, welche er ietzt noch trägt. Jn dieser Gestaltung erreicht
seine Spitze eine Höhe von etwas über 300 pariser Fuß iiber dem Meeres-

spiegel und steht der seines Nachbars, des Petrithurms, um nicht weniger
als 60 pariser Fuß nach.

Auch der Anbau, welcher sich auf unserem Bilde links kapellenartig an den

Chor lehnt und die Räumlichkeit der neuen Sakristei enthält- die alte schließt
sich noch ietzt flügelartig an die Ostecke des südlichen Seitenschisfes an ist
neueren Ursprungs und beeinträchtigt ebenso wie jene Thurmkapve in etwas den
Eindruck des Großartigen, den der übrige Bau auf den Beschauer macht.

An die Dom-Kirche lehnten sich seit Alters deren Kreuzgänge und

sonstigen Baulichleiten mit den Wohnungen der Herren des Domkapitels
und anderer Jnsassen des von einer Klostermauer umschlossenen Domstists.
Getrennt von diesem, doch in nächster Nähe, lag die Bischofsbu?, aus der
die Bischöfe und Erzbischöfe Riga’s residirten und von der aus e während
dreier Jahrhunderte bis herab aus, den letzten Erzbischof Wilhelm, Mark-
rasen von Brandenburg, die Geschicke ihrer Diöeefe leiteten und gleichzeitigFür die Vermehrung der Einkünfte ihres Klosterstifts durch Schenlungen und

·) Bergl. Nisus-be Stadtblätter 1876, Nr. 45: »Die Dom-Kirche Den-essende
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Stiftungen Sorge trugen. Nach ihrem Hinscheiden aber fanden sie ihre letzte
Ruhestätte in den weiten Hallen des Doms, wo ehrenvolle Epitahhien ihr An-

denken der Nachwelt bewahrten, bis auch diese theils der Zahn der Zeit, theils
die gegen Ende des ts. Jahrhunderts in den innern Räumen der Kirche durch-
geführten Umgestaltungen bis auf dürftige Spuren, wie z.B. Vorn Grabmal
des ersten livländischen Bischofs Meinhard, haben verschwinden lassen-

Als im dritten Decennium des ts. Jahrhunderts die Nesormation auch
in Riga Eingang gesunden hatte und bereits im Jahre 1522 die St. Petri-
Kirche dem lutherischen Bekenntniß geöffnet worden war und sich die Noth-
wendigkeit der Resormirung auch der Dom-Kirche immer drinender er-

wies, fand sich im Jahre 1551 der obengenannte Erzbischoiz Wilhelm
veranlaßt, hinsichtlich des Domstistes mit der Stadt dahin einen Ver-

trag abzuschließen, »daß die Schlüssel sammt der Kirche und aller Kirchen-
ordnung und Gottesdienst jetzigen Ceremonien und Geschmeide bei der
Stadt bleiben solle bis zu einer allgemeinen Kirchenversammlung.« Zur
Sühnung alles Vorgefallenen aber und alles Zwistes wurden dem Erzbischose
seitens der Stadt 18,000 Mark ausgezahlt-M Als dann im Jahre 1581

Niga dem voluischen Könige gehuldigt hatte, wurde noch im nächsten Jahre
durch eine Schenkungsurkunde des Königs Stesan der Stadt der Vollständige
und unbestrittene Besitz der Kirche und des zu derselben gehörenden Eigen-
thums für alle Zeiten gesichert-

Wenige Jahre vor dem obenerwähnten Wechsel im Besitzstande der

Kirche, im Jahre 1551, war dieselbe von einem schweren Unfall heimgesucht
worden und mag dieser Umstand nicht ohne Einfluß auf die Entschließung
des Erzbischoss gewesen sein. Wie nämlich berichtet wird, war am 21. Mai
des Jahres 1547 am Sonntage Eraudi durch die Unvorsichtigkeit einer

Bürgerstochter, welche für ihren Vater Wachs schmelzen sollte, in der Vor-

bnrg, zu der man damals auch die Oertlichkeit rechnete, auf der zurSchweden-
zeit die Citadelle angelegt wurde, ein verheerendes Feuer ausgebrochen, das
sich mit reißendet Schnelligkeit auch über den Stiftsbezirk bis an die Kauf-
straße verbreitete, so daß von der Dom-Kirche der Thurm, das znrn Theil
noch mit Holz gedeckte Kirchendach, der größte Theil des Innern, die Orgel
und der ganze Chor abbrannte. Zwar war man seitens der Stadt sofort
daran gegangen, die Kirche für den gottesdienstlichen Gebrauch so weit
wieder herzustellen, daß sich 1549 zum Weihnachtsfest die Gemeinde aufs
Neue in derselben versammeln konnte; dennoch verzog sich der völlige Aus-
bau des Thurmes bis zum Jahre 1595, wo er seine letzte Zierde: Hahn
nnd Knopf, erhielt. ,

Jn der Kirchenchronik des t7. Jahrhunderts bildet neben den Mittheis
langen, daß der Domthurm zn zwei Malen, 1614 undl629, vom Blitzstrahl

getroffen worden, daß man 1633 angefangen habe, dem Kirchendach eine
unferne Bedeckung zu geben, sowie daß 1642 der Landrichter und Rathsherr

Dr. Ludw. Hintelmann die noch gegenwärtig vorhandene Kanzel geschenkt
habe eine längere Evisode die Erzählung pon der Aufregung, in welche
nach Einstnrz des Petrithurms im J. 1666 die Furcht, es könne mit dein
Domthnrm ein Gleiches geschehen, die Einwohnerschaft Niga’s versetzt hatte
und von den Maßnahmen zur Beseitigung dieser Aufregung. Der derzeitige
Obernotär Burchard Vincelius schreibt darüber unter dem 24. September
des genannten Jahres wie folgt:

V Bergl. Dr. W. v. Gntzeitx «,,Zur Geschichte der Kirchen Riga’s« in den »Mittbei-
langen ans der Wschm Geschicht-, 10.8d., 5.313 ff. fauch als Sondetdtuck erichienen).
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~Dieser Einsturz des Petrithurms und demnach einiger anderen vubliquen
Gebäude, als des Kornhauses und Pulverthurms Fall und Baufälligteit hat
in der Stadt im J. 1666 ein solches Schrecken zuwege gebracht, daß die
Gemeinde mit Furcht nnd Schrecken in der Dom-Kirche den Gottesdienst
nach der Zeit abgewartet, nicht anders, als wenn sie allzeit auch den Fall
sothanen Thurms über sich erwartete. Gestalt also geschehen, daß am ersten
heiligen Ostertage in der Kirche unter der Nachmittagsoredigt ein sotcher
Auflan entstanden, daß viele Menschen untertreten, ein Theil vom Chor
heruntergesprungen und Frau- und Mannspersonen Mäntel, Massen, Mühen,
Röcke, Bücher verloren, theils auch wohl in den Unterlleidern bestehen ge-
blieben. Mit solchem Gedränge wollte ein jeder der Erste aus der llirche
sein. Und rührte dieser Auflan bloßer Dinge davon her, daß etwan ein
kleiner Stein die Thurmtreppe herunter gewälzet sein möchte. Nach der
Zeit haben sich dergleichen Aufstände noch zu drei unterschiedlichen Malen
ereignet, welche theils durch der Herren hetzhafte Zureden gestillet worden.
Und weiln bei sothanem Zustande man auch ohne das Ursache gehabt, auch
diese Kirche am Thurme und Spitzen in einen verbesserten Stand zu setzen:
so hat ein hochedler Rath nebst den Kirchen-Jnspertoren und Vorstehern die

Sorge getragen, daß inwendig die Mauern des Thurms an allen Seiten
mit zusammen verbindenden Balken, Eisenwerl und Bolzen, von oben bis
unten befestigt werden möchten, derweil sothane Mauer bei der Feuersbrunst
im J. t547 bereits einigen Mangel und Schaden bekommen; wie denn
auch die Mängel, so bei dem weißen Umgange unten im Fundament des

Holzwerkes der Spitzen, eben wohl ausgebessert und also reparirt sind, daß
neue Unterlagen an den Süd-, West- und Nordseiten gemacht worden; des-

gleichen so ist der rothe Umgang mit 8 doppelten Stendern, mit 6 Schwalpen
befestigt, worüber 8 Stützen sein gesetzen die bis in die Spitze tragen; wie
denn auch zwei lange Stützen an der Nordseite ebenfalls zur Besserung hin-
gemacht worden«

Nach dieser gründlichen Neparatur hat der Domthurm während tO9
Jahre nicht nur dem Jener wiederholter auf ihn niedergefahrener Blitzstrahlen
tapfer widerstanden, sondern auch den feindlichen Bomben, welche ihn zu
den Zeiten der Belagerungen von 1700 und 1710 umsausten, bis zum Jahre
1775, wo er sich schließlich so baufällig erwies, daß er adgetragen werden

mußte, wobei er dann im folgenden Jahre, wie bereits oben erwähnt, die noch
jetzt vorhandene Spitze erhielt.

Für die innere Ausschmückung der Kirche wurde das Jahr 1786 ver-

hängnißvoll, als man nach Abschasfung des Gebrauchs, die Leichen in der

Kirche und auf den sie umgebenden Kirchböfen zu beerdigen, anfing, die alten
Grabsteine zu entfernen, den Fußboden der Kirche mit Brettern zu belegen
und die Wände zu übertünchm Dieser Neuerung sind viele Den mäler der

alten Zeit zum unwiderbringlichen Opfer gefallen. Nicht weniger verhän nist-
doll war für die Kirche im laufenden Jahrhundert die Zeit der französteschen
Jnvafion, als dieselbe zugleich mit der Johannis- nnd der Jacobi-.Kirche eumstormnagazin eingerichtet wurde. Erst nachdem auch dieses Drangsal it er-

standen, begann sich wieder ein regeres Interesse für eine würdige Aus-

stattung des Gotteshauses und für eine möglichst pietätvolle Wiederherstellung
und Erbauung des altehrwitrdigen Baues geltend zu machen. Mit der Her-
stellung des neuen Gestühls, der Renovatwn der Hintelmannschen Kanzel,
der Anfertigung des Altars durch den kunstverständigen Tischlermeister Heudeh
der neuen, oben erwähnten Sacrifter und den nothwendigen Umbauten war
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man bis zum Jahre 1820 so weit vorgeschritten, daß am 1. Februar die

Kirche wieder feierlich mit einem »Nun dantet alle Gott« eröffnet werden
konnte. Daran schloß sich im nächsten Jahre die Aufstellung des vom Pro-
sefsor E. Boffe in Rom gemalten Altargemiildes, einer Cohie der berühm-
ten Nahhaelischen ~Vertlärung Christi« in etwas verkleinertem Maßstabe.

Um das an der Mönchftraße gelegene Haupthortal der Kirche aber hatte
sich im Laufe der Zeit eine ganze Reihe der verschiedenartigsten Baulichkeiten
angestedelt, da gab es Or aniften-, Kirchenschreiber- und Küsterwohnungen,
Jahrmarktsbuden, Stalle Für Pferde u. dgl., und als Eingang zur Kirche
diente ein dürftig ausgestattetes Portal an der Nordwesteele der Kirche.
Nach Vielfälti en Berathungen und Verhandlungen, namentlich in Vetress
des Kostenounstes sowie des Erfatzes fiir die Einbuße an ihren Einnahmen,
welche die Kirche bei Entfernung jener Gebäude erleiden werde, hat man

schließlich im Jahre 1858 auch mit der Forträumung der in Rede stehenden
Anbanten begonnen und damit in den folgenden Jahren fortgefahren. Die
Herstellung des alten Süd- oder Hauptnortals im gothischen Stol, das Ab-

hntzen der Kirche. sowie die Heizbarmachung derselben, waren Arbeiten, deren

Ausführung in die Jahre 1866 und 1868 fiel.
Wie bereits oben angedeutet, kam bei Erbauung der Dom-Kirche der

Fußboden des Schiffes bedeutend niedriger zu liegen als der des Chors.
Dieser Umstand und die im Laufe der Jahrhunderte allmälig vollzogene Er-

höhung des Straßenniveaus um die Kirche herum haben in dem renovirten

Hauptportal die Anlage einer Vielstustgen Treppe nothwendig gemacht; diese
hinabschreitend, gelangt man gegenwärtig unter dem Orgelchor weg in den

zum Altar führenden Hauptgang der Kirche, ein Umstand, durch den der
Eindruck ihrer weiten Hallen auf das Gemüth der Eintretenden in etwas

beeinträchtigt wird. —-

Statistischen Mittheilungen zufolge sind im Jahre 1875 in der Dom-
Kirchengemeinde geboren 305 Kinder; gestorben 156 Personen; getraut 75

Pauke; consirmirt 201 Jünglinge und Jungfrauen, und eommunirirten 3026

Personen. Nach einer vom Herrn Pastor Hartmann in Pinkenhof auf-
gestellten Durchschnittsberechnung sollen auf je 36 Geborene 1000 Gemeinde-
mitglieder kommen. Demzufolge würde die Domgemeinde bei 306 Gebore-
nen gegenwärtig einen Bestand von nahe an 8500 Gliedern repräsentiren.

Sind auch im Laufe der Zeit und namentlich in Folge der Einführung
der lutherischen Kirchenreformation in Nigcr, die zahlreichen auswärtigen
Liegenschaften des ehemaligen ,Domstiftes für unsere Dom-Kirche verloren

gegangen, so gehört sie doch in Ansehung der ihr in ihrer Umgebung,Ver-
bliebenen Besitzlichkeiten und der aus die en und aus ihren Kapitalien er-

wachsenden Einkünfte, die zusammen jährlich nahe an» 10,l)l)0 Rbl. betragen
mögen, noch immer zu den bestdourten unserer luthenschen Stadt-Kikchkn»

Wenden wir zum Schlusse Uvskm Mtkkhelktmg noch einmal den Blick
unserem Stahlstich zu. Die Embleme, mit welchen die Giebelwand des

Hauptschisses gekrönt ist, erinnern an die· Schutzhatronin unserer Kirche, »die
Jungfrau Maria, deren Symbol die Lille. Schon rn bischöflichen Zeiten
führte das Domkapitel diese Blume der Unschuld m seinem Wappen und

auch gegenwärtig noch ziert sie das Dom-Kirchenstegel als eine stete Mah-

nung an die nachfolgenden Geschlechter zur treuen Bewahrung der von den
Vor ahren überlommenen reinen Lehre. N. A.
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Reiseerinnerungen aus dem Kaukasus.
Von einer Nigeafetin.

Der Wind blies gewaltig, der Regen ergoß sich in Strömen vom

Himmel und die Wellen gingen hoch im Schwarzen Meere. Die

Schiffe tanzten wie Nußschalen auf dem wild bewegten Wasser, das im

höchsten Unmuth seine Wogen höher und höher zu schleudern begann.
Wir hatten dies Mal den Landweg von Feodosia nach Kertsch der

Fahrt auf dem Wasser vorgezogen und kamen nun wohlbehalten in

einem festen Wagen, vor jedem Unwetter geschützt, hier an. Bald
nach uns trafen die Schiffe aus Odessa und aus dem Kaukasus ein,
deren Passagiere, von der fürchterlich verlebten Nacht noch ganz er-

schöpft, uns mit lebhaften Schilderungen ihrer ansgestandenen Ge-

fahren und ihrer Todesangst unterhielten. Die bleichen, ver-störten
Gesichter sprachen deutlicher als alle Worte von dem Ungestüm des

Sturmes, der in Jalta den Hasen zerbrochen, von den stärksten
Schiffen Masten und Galerien heruntergerissen und damit noch nicht
zufrieden, auch Menschenopfer gefordert hatte-

»Unser stürmisches Meer,« wie es von den Küstenbewohnern
desselben nur genannt wird, war wieder einmal in seiner schlimmsten
Laune gewesen und hatte sich austoben und rasen müssen, bis es,
endlich erschöpft, still wurde. Auf unserer ganzen Reise vom Liman
des Dnjestr’s bei Akkermann nach Odessa, ans dem Wege nach
Nikolajew und nach Cherson, dann von Odessa nach Sewastopol und
aus der ganzen Küstenfahrt längs dem schönen Ufer der Krim war

es uns sehr gewogen gewesen, hatte unser Schiff sanft dahin getragen
und uns den ganzen köstlichen Genuß einer Fahrt auf dem südlichen
Meere bei sternheller Sommernacht gegönnt. Jetzt schien es aber

seine schrecklichen Seiten uns zeigen zu wollen und brauste noch immer,
wenn auch nicht mehr so wild, gegen den Hafen der Stadt Kertsch.
Für den aber, der am Meere groß geworden ist, dessen Nerven von

seinem Toben und Brausen gestärkt sind, der erschrickt nicht so leicht
beim Gedanken, sich seinen Wogen anzuvertranen. Das Meer ist
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ihm ja ein lieber alter Freund, von dem man sicher weiß, daß auf
sein Zürnen und Schelten doch alle Mal wieder Stille und Ver-

söhnung folgt, ja der desto sanfter.und freundlicher wird, je mehr
er gezürnt hat. So war es auch dies Mal. Am Abend vor unserer
Abfahrt lag es still und gefügig vor unsern Blicken und leise und

liebkosend schlugen die kleinen, kaum merklichen Wellen an die Wand
des Schiffes, fast als wollte es nun Abbitte thun für die Unbill

nnd die ausgestandene Angst, die es kurz vorher dem Menschen ver-

ursacht hatte. Jetzt stieg auch der Vollmond aus dem Meere empor
nnd warf sein Licht auf die glatte Fläche desselben, die verschieden-
artigsten und wunderlichsten Gestalten bildend, bald wie Schlangen
dahinhuschend, bald wie ein Schwarm Jrrlichter unter dem Wasser
dahintanzend. Sah es doch aus, als ob die im Meer versunkenen
Opfer der stürmischen Nacht wieder lebendig geworden waren und

im weißen Leichentnche sich gespensterhaft aus der Fläche hin und her
bewegten. Und mit den Gestalten tauchten die Erinnerungen der

Reise auf nnd zogen beim Abschied von der schönen Halbinsel noch
einmal an der Seele vorüber. Von dem zerstörten Sewastopol mit

seinen blutgediingten Leichenfeldern nnd den reizenden Orten Pala-

klawa, Mtschatka nnd Alupka, Jalta mit den kaiserlichen Schlössern
nnd Feodosia mit seinen köstlichen Früchten, bis hierher nach Kertfch,
der Mttelpnnkt reicher Entdeckungen für Forscher des grauen Alter-

thums, war Alles, was wir gesehen hatten, von dem größten Jnteresse
gewesen. Doch was uns jetzt noch bevorstand, sollte ja das Alles
weit übertreffen. Der Kaukasus mit seinen hohen Schneebergen,
mit seiner üppigen großartigen Vegetation und den stolzen Berg-
bewohnern, war schon lange das Ziel meiner Sehnsucht gewesen und

vergebens drohten die an dieser Küste gewöhnlich besonders wilden

Stürme und das herrschende Fieber in seiner Schreckgestalt, dem der
neu Angekommene nur gar zu leicht anheimfällt.

Der Himmel war wieder trübe und drohte mit Regen und

Unwetter, als wir am andern Morgen die Küste der Halbinsel all-

mählich verschwinden sahen. Die recht zahlreiche Gesellschaft aus dem

Schiffe, aus den verschiedenartigsten Nationen bestehend nnd in den

buntesten Trachten, sammelte sich in kleinere und größere Gruppen
nnd Jeder theilte seine Reiseerlebnisse und Abenteuer dem Andern mit.

Die Mannigfaltigkeit der Nationen schien die gewöhnliche Steisigkeit
unserer Reisegesellschaften verdrängt zu haben. Jn unserer Nähe saß
ein Türke, die gekreuzten Beine auf der Bank, die Schuhe unter

derselben, während seine Finger unablässig mit einer kleinen Perlen-
schnur spielten, ohne die ein echter Türke nie sein kann nnd die eben
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seine einzige Unterhaltung ist, wenn er stundenlang miissig sitzt.
Unter uns, an dem einsamften Ort, den er finden konnte, verrichtete
ein Mullah seine Morgenandacht· Nachdem er sich Hände, Füße,
Augen und Ohren gewaschen hatte, begann er, das Gesicht nach
Medan gewendet, mit Berührung der Augen und Ohren sein vor-

geschriebenes Gebet, sich bald uiederwersend und mit der Stirn an

den Fußboden schlagend, bald sich wieder aufrichtend und mit ge-
kreuzten Beinen sich setzend. Weder die lauten Bemerkungen und

das Lachen einiger Reisegefährten, noch die neugierig auf ihn ge-
richteten Lorgnettem störten den Betenden in seiner Andacht, die er

gewissenhaft zu der vorgeschriebenen Zeit erfüllte. Rassen bildeten
freilich die Mehrzahl, es fanden sieh aber auch Armenier, Juden aus

Corea, die sich für beleidigt halten, wenn man sie den übrigen Juden

zuzählt, Kosaken, Vertreter kaukasischer Stämme und deutscher Colo-
niften im Kaukasus. Besonders interessant unter Letzteren ift die
Erscheinung eines jungen katholischen Pfarrers, der von einer geist-
lichen Jnspeetionsreise im Saratowschen Gouvernement zurückkehrt
und mit glühenden Farben das Jdeal seines Lebens ausmalt, den
Jesuitenorden, in den er so gern eintreten möchte, wenn nur die
Verhältnisse es erlauben. Da tönen auch zwischen den vielen un-

bekannten und bekannten Sprachen, die wir hörten, auch baltisch-
deutsche Laute an unser Ohr, gar liebe, bekannte Heimathskliinge in
etwas gezogenem kurischen Dialeet. Wer kennt nicht die Freude, in
weiter Ferne einen Landsmann begrüßen zu können, wie fröhlich
ertönen nun die Gespräche, durch die Erinnerung an die Heimath
belebt und gehoben.

Der trübe Himmel hat sich unterdessen aufgeklärt, ein leichter
Wind weht wol noch, aber die Ufer des Kaukasus, die in blauer
Ferne sich zu zeigen beginnen, locken Alle auf das Verdeek hinaus.
Die ersten Berge, noch ziemlich unbedeutend und von weißlicher
Farbe, sind zu sehen. Himmel und Meer wetteifern dabei, wer es

in einem köstlichen strahlendeu Blau dem Andern zuvor thun könne-
Aber allmählich fangen die Berge an sich höher und höher zu heben;
von dem schönsten nnd frischeften Grün bekleidet steigen sie bald

tausend, dann zweitausend Fuß hinauf, bis endlich ihre Spitzen in
den Wolken verschwinden und dann sogar wieder über die Wolken

hervorragen. Da das Schwarze Meer von großer Tiefe ist, so
konnte das Schiff in geringer Entfernung am Ufer dahinfahren und.
wir waren dadurch im Stande, dasselbe recht genau in Augenschein
zu nehmen. Das schöne großartige Bild, das sich vor unsern Blicken

ausrollte, die hohen Berge mit dem üppigen Baumwuchs, die tiefen
jdlf
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Schluchten und die lieblichen Thäler erwecken aber ein wehmüthiges
Gefühl in manchem Reisenden. Die schönen Trauben, die Feigen-,
Wallnuß- nnd Kastanienbäume, alle blühen und wachsen hier um-

sonst, die Gegend ist menschenleer, kein Auge erfreut sich des herr-
lichen Anblicks, keine fleißige Hand sammelt die Schätze, die hier
die Natur so reichlich ausgeschüttet hat. Die Berge, von denen sonst
der kriegerische Gesang der Tscherkessen, das muthige Wiehern ihrer
Pferde herniederschallte, standen jetzt leer und verödet, Schaaren
wilder Schweine, Wölfe, Schakale ec. hausen nun ungestört in diesen
blühenden Thälern, die in der Nacht vom kläglichen Wimmern und

Heulen widerhallen. Bekanntlich hatte die Pforte naeh dem Adria-

nopelschen Tractat 1829 den Kubanschen Bezirk mit seinen Bewoh-
nern, den Tscherkessen, bis zur Abchasischen Grenze —das sich schon
früher Rußland unterworfen an die russische Regierung abgetreten.
Aber diese Abtretung bestand nur aus dem Papier und hatte keine

factische Kraft, denn die Tscherkessen beharrten darauf, daß sie freie
Leute und von Niemand abhängig seien. Viele Jahre nach dem

Frieden von Adrianopel zog sich der Krieg mit dem tapfern Berg-
volke hin, viel Blut wurde vergossen, aber die Unterwerfung des

Landes schritt nur langsam vorwärts. Erst nachdem Schamil sich
mit den Abadsechen Rußland unterworfen und auch Dagestan sich
ergeben hatte, konnte Rußland alle seine Kräfte sammeln und endlich
das hartnäckige und bis aufs Aeußerste sich vertheidigende Bergvolk
zur Unterwersung zwingen. Die russische Regierung, durch viele

Erfahrungen überzeugt, daß ein dauernder Friede mit dem unruhigen
Volke nur durch ein vollständiges Verlassen seiner heimathlichen Berge
zu erhalten sei, sah sich also zu dem strengen Gebot der Auswan-

demng genöthigt. Es wurde also den Tscherkessen freigestellt, sich
entweder im fruchtbaren Kubanthale anzusiedeln oder nach der Türkei

auszuwandern. Drei Viertel der Bevölkerung zog die Auswanderung
nach der Türkei vor, nur ein kleiner Theil entschloß sich zur An-

siedelung am Kuban, wo sie zum Theil jetzt sehr wohlhabende Leute

sind. Viele aber, die die Schmach der Unterwerfung nicht überleben
wollten und den Tod dem Verlassen ihrer geliebten Berge Vorzogen,
brachten, sagt man, ihre Weiber, Kinder und Greise um und ritten

auf ihrem treuen Schlachtrosse im vollen Galopp die wol tausend
Fuß hohen Berge, die wir vor uns liegen sahen, hinunter in das

alte bekannte Meer, das sie so oft auf schlauken anatolischen Fahr-
zeugen befahren und wo sie manches Mal den russischen Verfolgern
entgangen waren, wenn sie ihre Mädchen den Türken zum Verkauf
brachten. Viele der nach Schamils Unterwerfung Auswandernden
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unterlagen ansteckenden Krankheiten, die sich unter ihnen aus den

Schiffen verbreitet hatten, so daß vom tapfern, schönen Volke der

Tscherkessen im Kaukasus jetzt nur noch ein kleines Häuflein iibrig
geblieben ist. So traurig diese Erinnerungen aber auch waren, alle
Reisende dankten der Regierung doch fiir diese Maßregeln, die sie
getroffen hatte, denn Jeder sah die Nothwendigkeit ein, dieses so
üppige und fruchtbare Land diesem räuberischen Volke zu nehmen,
das jede Gelegenheit benutzt hätte, um seine Unabhängigkeit wieder

zu gewinnen. Hunderttausende, die nach der Türkei answanderten

und von der türkischen Regierung die schönsten, den Christen abge-
nommenen Ländereien unentgeltlich angewiesen erhielten, bilden jetzt
eine Geißel für die bulgarischen Christen; Raub und Todschlag der

Ungläubigen behagt ihnen unendlich mehr als Landbau.
Die erste Stadt, wo unser Schiff sich ein paar Stunden auf-

hielt, war Noworossisk, ein freundliches, zwischen dem dunklen Grün

lieblich hervorfchimmerndes Städtchen. Die Bucht von Noworossisk
ist eine der hübschesten Stellen am westlichen Kaukasus. Sie befindet
sich in einer ungefähr 10 Werst langen und 4——s Werst breiten

Felsenkluft, die von ziemlich hohen abschüssigen Bergen gebildet wird.
Beide Seiten der Kluft, hauptsächlich aber die dazwischenliegende
Ebene, sind äußerst fruchtbar und mit dickem saftigen Grase be-
wachsen; ein Uebelstand ist aber der, daß dieser fruchtbare Boden

zuweilen von einem dicken Schlamm bedeckt wird, den die heftig
strönienden Regen von den Bergen heruntertragen. Wilde Wein-

trauben, Kastanien, Wallnußbäume sind hier gewöhnliche Gewächse;
die Tscherkessen hatten hier große Gärten, von denen noch jetzt
Spuren zu sehen sind. Zur Zeit des Krieges war diese kleine un-

bedeutende Stadt aber doch eine wichtige Festung und durch die

Menge Schiffe, die in ihrem Hafen lagen, herrschte in ihr viel
buntes Leben und Treiben. Die zur Schifffahrt ungemein günstig
gelegene Bucht wird sehr häusig von einer heftigen Bora heimgesucht,
die vom östlich liegenden Gebirgskamme mit unglaublicher Gewalt
hinunterstiirzen und das Wasser wie im siedenden Kessel in Wallung
bringen soll, so daß selbst große Schiffe nicht wagen, in die Bucht
einzulaufen. Unsere Absicht, sowol hier als in dem weiter gelegenen
Städtchen Tuapse einige Tage zu verbringen, mußten wir aber

aufgeben, da der vielen besonders im Herbste heftig wehenden Winde

wegen die Schiffe nicht immer bei ihrer Vorüberfahrt anlegen kön-
nen und der Reisende dadurch genöthigt ist, zuweilen Wochen lang
in solch einer kleinen Stadt wie in einer Mausesalle zu sitzen, wenn

er nicht den beschwerlichen, durch unwegsame Gegenden, über steile
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Bergeh nnd durch steinige Flüsse gehenden Ritt dem langen Warten

vorzie t. .
Je weiter wir fuhren, desto großartiger und fesselt-der war der

Anblick der kaukafischen Ufer, deren Reiz noch mehr erhöht wurde

durch die vielen poetischen Erzählungen nnd Sagen, die man uns

mittheilte. Hier zeigte uns einer den hohen, bis in die Wolken hin-
einragenden Berg, von wo aus der zur Verzweiflung getriebene
Tscherkesse sein junges, fchönes Weib mit dem Säugling ans dem

Arm hinuntergestoßen in das wilde schäumende Meer, um sich selbst
gleich nachzustürzm Vor die Augen des Reisenden tritt lebhaft das

Bild des schrecklichen Krieges mit dem Pulverdampf nnd den sausen-
den Kugeln; oben aber steht der sinstere, trotzige Sohn der Berge
mit der hohen zottigen Pelzmiitze, in seine haarige Burka gehüllt,
die Rechte mit dem blitzenden Kinschall drohend gegen den Feind
erhoben, während die Liake das am Boden knieende Weib erfaßt,
das noch nicht sterben will, das noch nicht Abschied nehmen möchte
von den weinunirankten Bergen ihrer Heimath, vom kleinen Knaben,
den sie groß ziehen wollte zum Stolz und zur Ehre des ganzen
Volkes. Unten aber schäumt und zischt das Meer und schlägt gegen
das steile Ufer, als stimmte es ein in die Flüche einer andern

Mutter, die znr selben Zeit ihren ehrlosen, einzig am Leben geblie-
benen Sohn mit Scheltworten überhäuft, weil er wagt zu ihr heim-
zukehren, ohne den Tod seines Vaters und seiner Brüder gerächt zu
haben. Schmach und Schande droht dem Unglücklichen überall, dem

nichts übrig bleibt, als sich selbst das Herz zu durchbohren und von

dem auch dann noch das Auge der erzürnten Mutter sich kalt ab-

wendet, denn er hat sie und sein ganzes Volk durch seine Feigheit
beschimpft.

Jn der Nähe des Ortes Gagra erhebt sich majestätisch der

Promethensberg, an dem der Sage nach Protnetheus, der Repräsen-
tant der denkenden nnd ersindenden Menschheit, die, ihre Schranken
vergessend, mit den Göttern wetteifert und ihnen trotzig die gebüh-
rende Achtung versagt, gefesselt gewesen und wo er seinen Betrug
gegen Jupiter unter den furchtbarsten Qualen gebüßt haben soll.
Und man muß gestehen, Vater Zeus konnte keinen geeigneter-en Platz
ausfindig machen, um den kühnen Menschenwitz zu bestrafen, der

den Götterwitz zu überflügeln drohte. Von Noworossisk bis Suchum-
Kale sahen wir die entferntere Bergkette beständig in Wolken und

Nebel gehüllt, während die kleinen Ausliiufer des Gebirges, wol 50

an der Zahl, meist hart bis an’s Meeresufer vordringen nnd dort

schroff, oft senkrecht hinabsallen, so daß an nicht vielen Stellen ein
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Reit- und Fußweg am Meeresstrande bleibt. In Suchum-Kale,
wo wir eines selten klaren Morgens genossen, konnte unser Auge
die blendeude Weiße der über die Wolken herausragenden Eisspitzeu
von den etwas grau gefärbten Wolken klar unterscheiden. Es war

gegen Abend des zweiten Tages, als wir bei Suchum-Kale landeteu.
Da wir das hübsche Städtchen mit seinem schönen Hafen etwas

näher in Augenschein nehmen wollten, so zogen wir es vor, das

Passagierdampfschiff abgehen zu lassen und mit dem Gepäckdampf-
schiff, das erst am andern Morgen sich in Bewegung setzte, nach
Poti zu fahren. Man kann überhaupt nicht mit dem großen Dampf-
schisf, das die Passagiere bis Suchum bringt, weiter fahren, sondern
man ist genöthigt, wegen der Seichtheit des Wassers in der Nähe
von Poti, ein bedeutend kleineres zu besteigen.

Suchum mit seiner blühenden Umgebung war unter türkifcher
Herrschaft eine bevölkerte Stadt mit vielen Gärten; die Türken
nannten sie nicht umsonst das zweite Stambul. Hier befand sich
früher eine Genuesifche Festung, die, als sie in türkifche Hände über-

ging, von ihnen zum wichtigsten Punkt ihrer Herrschaft am Schwarzen
Meere gemacht wurde. Jetzt ist leider die Suchumfche Festung von

Sumpf umgeben, der mit seinen giftigen Ausdünstungen bösartige
Fieber entstehen läßt und die Umgegend entvölkert hat. Die Wasser-
leitung, die schönes, gefundes Wasser früher von den Bergen über
eine Meile weit hergeleitet hatte, ist leider auch zerstört. Es wäre
aber sehr wünschenswerth, daß diese Stadt, die den schönsten Hafen
von der ganzen Westküste des Kaukasus hat und sich eines milden
Klimas nnd äußerst fruchtbaren Bodens erfreut, bald wieder auf-
blühen möchte.

Hübsche Boulevards aus Buchen, Kastanien- und Wallnuß-
bäumen ziehen sich längs dem Meere dahin. Wir gingen in den

nicht weit vom Ufer entfernten botanifchen Garten und hatten dort
einen Anblick, der wol eines weiten Spazierganges werth war.

Pflanzen, die wir bei uns nur als kleine Sträucher gesehen hatten,
standen hier als große, prächtige Bäume vor uns; der deutsche
Gärtner, der hier schon 13 Jahre wirkt, erlaubte uns Bouquets zu-
sammenzulefen, wie man sie sonst für schweres Geld kaum bekäme-

Wie ganz anders war es bei feinen deutschen Gewerbsgenossen in

Poti, wo der wässerige Boden ein solches Wachsthum nicht auf-
kommen läßt. Cactus von 5—6 Fuß Länge und ungewöhnlicher
Dicke, hohe Lorbeerbäume, dunkle Cypressen und Magnolien erfreuten
unser Auge. Dabei war jede einzelne Blüthe von einer so schönen
Farbenpracht und von so seltner Größe, wie eben nur ein südliches



Klima sie hervorzaubern kann. Ein Baum fesselte aber besonders unsere
Aufmerksamkeit, man nannte ihn mit dem fremden Namen Schawer-
seld. Er ist von mittler Größe, ungefähr wie unser Shringenbaum,
doch ist der Stamm dicker und weniger biegsam; die trausen Blät-
ter sind von einem prächtig glänzenden Grün, große Blüthenbüschel
bedecken den ganzen Baum nnd jede einzelne Blüthe hat eine be-

sondere Farbe, bald blau, bald gelb, dann roth, grün, rosa oder

weiß. Ja es scheint, als gefällt sich die Natur hier ganz besonders
in dieser wechselnden Farbenpracht, denn auch an einem andern

Baum sahen wir Blüthen, die man aus der Ferne für die schönsten
Straußfedern halten konnte, so zart waren die einzelnen krausen
Hälmchen, die zum Theil in rosa, zum Theil in dunkelgrauer und

hellgrauer Farbe an einem dicken Stiele saßen. Auch unsere Sy-
ringen finden wir hier, aber von solch einer Größe, daß man kaum

sie mit unserm heimathlichen Namen zu bezeichnen wagt. Melonen
nnd Arbusen erreichen ebenfalls eine erstaunliche Größe. Melonen

von einer Arschin Länge sind hier oft von einer grünen, den Gurken

ähnlicher Farbe und von ganz besonders schönem Geschmack. Arbusen
erreichen das Gewicht von 20 Pfund und sind von besonderer Süße.
Und diese Rosen! Fast möchte man zweifeln, daß diese großen un-

sere Georginen übertreffenden Blumen mit den zahlreichen Blättern,
die sich in herrlicher Pracht aus dem dicken hohen Stengel wiegen,
unsere Rosen sind. Nebenbei gesagt, spielen die Rosen im Kaukasus
eine sehr wichtige Rolle in der Liebessrage. Ein junger Mann, der

ein Mädchen freien will, wirft ihr eine Rose in den Garten oder

in das Fenster, oder übergiebt sie ihr auch selbst, womit er ihr sagt,
daß er sie zu seiner Frau zu haben wünscht. Wird die Rose ihm
allein zurückgegeben, dann ist es das traurige Zeichen, daß er nicht
geliebt wird, ist sie aber mit einer zweiten verbunden, so wird ihm
hiermit gesagt, daß sie mit seiner Werbung einverstanden ist-

Die Weine, die wir hier versuchten, waren wol sehr billig, aber

auch von sehr schlechter Qualität. Außerdem hatten sie einen sehr
unangenehmen Nebengeschmack von dem Behälter, in dem sie ausbe-
wahrt werden. Man hält den Wein nämlich im ganzen Kaukasus
in ledernen Schläuchen, »Burdjuk« genannt, bestehend aus Häuten
von Ziegen, Schweinen oder auch Pferden. Der Anblick dieser
Burdjuk’s riß unsere Begleiter zu größter Heiterkeit hin, namentlich
einen originellen Mann, der sich Professor der Scnlptur nannte und

früher in Livland, hauptsächlich in Wolmar, später aber in Peters-
burg gelebt hatte. Er war zu seinem Vergnügen nach dem Süden

gekommen und hatte in Kertsch drei Monate die Alterthümer und

8
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sonst noch was studirt; von da reiste er nach Persien, zum Zwecke
fernerer Studien«).

Aus griechischen geschichtlichen Quellen ist bekannt, daß die

Abchasen, die Bewohner dieser Gegend im Kaukasus, zum Theil
unter Justinian 1. gleich nach ihrer Unterwerfung zum Christenthum
übertraten. Nachdem die Türken Abchasien erobert hatten, bekehrten
sie dieselben zum Moharnedanismus, doch war es ihnen nicht mög-
lich, die Spuren des Christenthums zu verwischen. Auf diese Weise
besteht die Religion der Abchasen, wie auch die mancher andern

Völkerschasten des Kaukasus, in einem Gemisch von Mohamedanismus,
Christenthum und Heidenthum. Der Körperbau, die Sitten und

Gebriiuche der Abchasen sind ihrem Nachbarvolke, den Tscherkessen,
so ähnlich, daß manche Geschichtsschreiber sie für ein Volk halten,
doch wollen andere wieder einige Unterschiede bemerkt haben. Der
Ackerbau ist bei ihnen noch sehr unentwickelt und beschränkt sich
meistentheils auf das Aussäen von Kukurus, mingrelischer Hirse,
Gerste und etwas Tabacksbau, so viel sie zu ihrem eigenen Gebrauch
bedürfen. Die Wälder sind reich an Eichen, Ahorn, Buchen, Wall-
nußbäumen, Kastanien und Weintrauben, doch fanden wir den Preis
durchaus nicht so wohlfeil, wie er bei diesem Ueberflusse hätte sein
müssen, wahrscheinlich Schuld der großen Bequemlichkeit der Be-

völkerung.
Am andern Tage um Mittagszeit fuhr unser Schiff von Suchum-

Kale ab. Ein kleiner Regen hatte die Luft so klar gemacht, daß
die Schneefpitzen des Kaukasus nun deutlich zu sehen waren. Lang-
sam durchschnitt das Schiff die blaue, spiegelglatte Fläche des

Meeres, die Sonne stand hoch am Himmel und warf ihr helles
Licht auf die hohen, steilen Berge des Ufers, an dem wir in einer
kleinen Entfernung vorüberfuhren, wo ein immerwährendes Farben-
spiel, ein beständiger Wechsel von Licht und Schatten stattfand.
Hinter ihnen aber standen unbeweglich und wie ein heller Hinter-
grund die starren Eisberge und blendeten fast das Auge mit ihrem
glänzenden Weiß. Ja wahrlich der Anblick ist großartig und wol
einer Reise werth. Ahnungsvoll blickt man weiter in die so ent-

fernten und doch so nah scheinenden, majestätischen, alle Gebirge
Europa’s an Höhe weit übertreffenden Berge hinein ; die ungeheuren

O) Da Bis-giesse- uad die Professotin waren übetbsupt ein sebx jovialeo Paar, dessen
stärkere Hälfte na rlich alles Starke bexonders liebte nnd welche Stärke lag hist In einem
Vollen Binqu Tic schwächere Hälfte aer gar-F Wixtbschafh hatte fämmtlichek Irthfchafts-
eräth aus äzetersbnrg mit sich genomxacth tkm te die Lebensmittel auf dem Markte ein undEste im Aussehen lgewöhnlich zu nur: Fur die Zeit meines Ausgebens werde ich mein

chterchea bei Sie assen.



Gletscher des 18,500 Fuß hohen Elborus strahlen in der Mittags-
sonne mit unbeschreiblichem Glanz. Mit einem Gemisch von Neu-

gier und Ehrfurcht betrachteten wir das Land, wo die Wiege der

Menschheit gestanden, wo unser verlorenes und so heiß zurückersehntes
Paradies gewesen sein soll. Fast fühlt man sich enttäuscht, wenn

nach diesem alle Träume und Sehnsucht wachrufenden Gemälde

jetzt allmählich das Ufer flach wird und je mehr wir Poti nahe kom-

men, immer eintöniger und unansehnlicher sich ausbreitet. Jst das

der Rion, der Fluß, der das Paradies umströmt haben soll, dieser
schmale unansehuliche Fluß-mit dem schmutzigen, trüben Wasser und

dem sumpfigen, mit Gestrüpp bedeckten Ufer. Ja, das ließ sich wol
nach dem herrlichen, viel Versprechenden Anfang kaum erwarten und

mißmuthig ergriffen wir nun unser Gepack, um in das nahe am

Fluß gelegene Gasthans zu gehen. Unsere Reisegefährten, die schon
in der Nacht vorher eingetroffen waren, hatten sich so ziemlich alle
verftreut, einige fanden wir noch vor, die uns herzlich begrüßten.
Wir waren auch dies Mal vom Glück begünstigt worden. daß
wir so schnell und ohne Aufenthalt die Einsahrt in den Rion machen
konnten; dieselbe wird ost, da das Wasser flach ist, durch einen
kleinen Sturm verhindert und die Reisenden find zuweilen genöthigt,
eine ganze Woche aus dem Wasser oder in der benachbarten türkischen
Stadt Batum zu verbringen, ehe sie nach Poti gelangen können.

Da es schon dunkel geworden war, konnten wir von der Stadt

selbst wenig sehen, am andern Morgen erst war es mir möglich,
meine Neugier zu befriedigen. Poti ist kaum Stadt zu nennen und

verdient nur den Namen eines Fleckens. Unbedeutende, hölzerne
Häuserchen liegen verstreut hin und wieder, umgeben von einem

größeren oder kleineren Gärtchen, das von einem Holzzaun eingesaßt
ist. Alle Häuser find auf einem hohen Fundament gebaut, um so
wenig wie möglich mit der feuchten Erde in Berührung zu kommen.
Ja man kann wol sagen, Poti bietet den Anblick eines großen
Sumpfes dar, mit seinem feuchten, Fieber aushauchenden Boden.
Man pries uns allgemein glücklich, daß wir in den drei Tagen
unseres Aufenthaltes trockenes Wetter hatten, ein Ereigniß, das zu
einer großen Seltenheit gehört, denn hier sollen nach einem Tage
Sonnenschein gewöhnlich mehrere Regentage folgen. Ein Spazier-
gang längs dem Fluß war das Jnteressanteste, was die Stadt bieten
konnte. Die kleinen Küstenfahrzeuge, die dort lagen, waren alle an

der anatolischen Küste gebaut und meistentheils aus Nußholz; sie
hatten Segel ans Wollenzeug, das zum Theil das ossene Fahrzeug
bedeckte zum Schutz der Leute gegen die glühenden Strahlen der
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Sonne. Dampfschiffe empfingen kostbare Ladung dieses russischeu
Indiens, ungeheuere Nußbaumwurzeln, die über Marseille nach Paris
gehen« um dort zu den schönsten Nippsachen für die ganze civilisirte
Welt verarbeitet zu werden; Seidencocons aus Schemacha, Schuscha
und Nacha, die besten gehen nach Moskau, die schlechteren aber

nach den westlichen Ländern.

Nach einigen Schriftstellern ist Poti (türkisch Kala Fash) der
verunstaltete Name für Fafis, die alte griechische Stadt, die uns

durch den Argonautenzug bekannt ist. Die jetzige Stadt wurde
1578 gebaut, unter dem Sultan Amurat 111., während des Krieges
zwischen Türken und Persern. 1640 wurde sie von den Jmeritinern

genommen und zerstört, später von den Türken wieder aufgebaut,
unter deren Herrschaft die Stadt bis 1829 blieb und der Haupt-
handelsplatz für christliche Gefangene war. 1812 wurde Poti zum
ersten Mal von den Russen unter Fürst Orbeliani genommen, doch
im Frieden von Bucharest den Türken wiedergegeben. 1828 erober-
ten die Russen sie auf’s Neue und sie blieb vom Frieden zu Adria-

nopel bis jetzt unter ihrer Herrschaft
«Trotzdem, daß der Rion als Gebirgsstrom viel Erdreich in’s

Thal mit sich führt, woher das Wasser auch gewöhnlich weißlich,
mitunter auch ganz weiß ist«), und trotzdem, daß Poti jedenfalls eine
alte Stadt ist, liegt der Ort doch nur wenige Fuß über der Ober-
fläche, was der Vermuthung Raum giebt, daß hier das Erdreich um

ebenso viel, ja noch mehr sinkt, als aus dem Gebirge Erdreich heran-
geschwemmt und anfgeschüttet wird. Diese sonderbare Erscheinung
muß auch den Erklärungsgrund abgeben sowol für die großen Sümpfe,
die Poti auf 15 Werst umher umkreisen, als auch für die relative

Tiefe des Meeres rund um die etwa 4 Fuß tiefe Barte oder Sand-
bank des Rion. Daher war der Gedanke, in der Nähe von Poti,
aber freilich nicht im Rion selbst, einen tiefen Hafen für die Schiff-
fahrt anzulegen, ganz natürlich. Die Eisenbahn von Tiflis nach Poti
fordert ja diesen Hafen unbedingt und doch sind die Millionen, die
der Staat bisher hier für Hafenbau ausgegeben hat, unnütz ver-

I) Die auptkette des Kaukasus besteht aus Gestein, das sich sehr leicht ersetzt, haupt-

Lävchllsk Schiefkr. dek kZu Lebm verwittert Dieser Umstand ist der Begetakion fzsrvetliche dem

ese an aber hindek Ich; was vor ciaiacn Jahren nos) barm- Fels »was, Jst heute verwittert,
in ehm ec. verwandeln mühsam hergestellte Wege müssen daher wkederbolt von Grund ans

texåutt werden. In Betress des Innern des sauptyäebitgszugec vexmuxbetlder in Tislis
Ie de Jngenieuc Gerßcwanow, daß es aus mchst cken des verschiedenamgsten Gesteins
besteht, ähnlich den Eordilleken in Südamenka, aber garWunaankch den Alpen in Europa.

Des-er würde die Durchgrabang eines Tunnelö von 7·—Bf erst Lanse für die Wladikawkae-
B isek Eisenbahn auf große und unbekechenbare Schwierigkeiten sto en. Die beiden höchsten
Sviyea des Kaukasus dagegen, der Elboras und der Kaobech beknden sich außerhalb der
eigentlichen Bekgkette nnd sind ans hartem Gestein, also nach der ekannten Theorie, später
aus dem Erdinnekn emporgetriebetr.
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schleudert. Anfangs baute hier der Obrist Schawrow den Hafen
von einem nördlichen Mündungsarme des Rion, den er vom übrigen
Flusse absperrte und zu vertiefen gedachte. Aber kaum hatte der

Jngenienr die Ufer des Flusses mit dem nöthigen thernen Pfahl-
werk versehen, so kam der Wurm, der im Schwarzen Meere so ver-

derblich ist, und richtete in kürzester Zeit an dem Pfahlwerk unglaub-
liche Verheerungen an. Da gedachte derselbe Jngenieur nur solides
Material zu verwenden, zu bauen wie Lesseps bei Suez, d. h. die

Bausteine zu backen aus dem örtlichen Meeressande und Cement.

Jn der That fand sich etwa 40 Werst von Poti ein Ort, wo recht
vorzüglicher Cement zubereitet werden konnte und wir sahen am

Meere einen Hasendamm aus diesem Gestein, der 4 Jahre den

Meereswellen getrotzt hatte. Nachdem aber einmal der Wurm den

Ruf des Baumeisters so stark benagt hatte, fand man nichts recht,
was er später that; die Arbeit wurde einem Andern übertragen,
während das Publikum uns zuversichtlich erklärte, Poti werde nie
einen Seehasen haben. -

Nach dreitägigem Aufenthalt, lange genug für die kleine unschöne
Stadt, verließen wir Poti, mit den schlechten wässerigen Weintrauben

seiner Umgebung (die ohne Pflege im Walde wachsen, Vermuthlich
seit der Zeit, wo Vater Noah sie hier angepslanzt hat). Es war

die höchste Zeit, denn schon hatte sich der Himmel mit schwarzen
Wolken bedeckt und begann eben seine Regenströme herabzusenden.
Ein schlanker, kräftiger Kautasier legte unsern großen Koffer, den

unsere russischen Bauern nur mühsam einige Schritte getragen hatten,
ohne große Mühe auf seine Schultern und trug ihn fast laufend bis

zum Dampfschiff, das wol Z- Stunde Weges von unserm Gasthause
entfernt lag. Mit diesem kleinen Schiffe fuhren wir den Rion hin-
auf an das andere Ufer, wo wir dann auf einer schlecht gebauten
ärmlichen Station wenigstens eine Stunde zu warten hatten, bis

sich endlich der Zug nach Tiflis in Bewegung setzte. Mit großer
Spannung blickte ich nun in die Landschast hinein, die sich jetzt vor

unsern Augen ausbreitete. Es war, wie gesagt, anfangs eine Sumpf-
gegend, die wir passirten, nur ganz flach, aber doch war es bemerk-

lich, daß wir uns in einem ganz andern Himmelsstriche befanden.
Jeder Baum war von dichten Schlingpflanzen umrankt, Schilf und
Rohr standen in solcher Höhe vor uns, daß bequem ein Reiter sich
darin verstecken konnte. Nun begann ein dichter Wald, dessen
größere Bäume zum Zeichen der zunehmenden Versumpsung ver-

dorrten, während die ganze Masse des Waldes von Hopsen in riesiger
Höhe buchstäblich umschlungen wurde.
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Nach vierstiindiger Fahrt stiegen wir aus, um uns einen Tag
in dem reizenden Städtchen Kutais aufzuhalten. Kutais, das alte

Kolchis, ist wol Jedem schon aus der Geschichte bekannt; in früherer
Zeit wurde es von den Griechen Aea genannt und soll die Vater-

stadt des Aeetes und dessen Tochter Medea gewesen sein, der hier
von zwei Drachen das goldene Vließ bewachen ließ, nach welchem
unter Jason’s Anführung der Argouautenzug unternommen wurde.

Auch ging bis hierher der Zug des Aegypterkönigs Sesostris, erzählt
uns ferner die Sage, und von einer von ihm zurückgelassenen Kolonie

sollen die Kolchier abstammen, also eine asrikanische Abstammung,
welche Manche durch das dunkle, krause Haar der hiesigen Einge-
borenen bestätigt zu finden glauben.

Mehr als eine Stunde hatten wir von der Eisenbahn mit der

Diligence zu fahren, ehe wir die Stadt erreichten. Ein großer
Haufe halbnackter brauner Zigeunerkinder übersiel uns in der Nähe
der Stadt, mit lautem Geschrei um eine Gabe bittend-

Jetzt lag Kutais vor uns und schien uns beim ersten Anblick

ein großer grüner Garten zu sein. Jedes Haus blickte fröhlich aus

einer grünen Umgebung hervor und vie hohen Bäume wurden nur

bei den chaussirten Straßen und längs dem Bazar etwas kleiner.

Ja man sieht, hier hat die Natur mit nichts gespart, sondern Alles

herabgeschüttet, was die Erde zum Paradiese machen kann, eine

reizende Lage, freie Bergeslust, gutes Wasser, ausgezeichnetes Bau-

material, Wald, sruchtbarer Boden und eine so herrliche Flora, wie

sie der Kaukasus nicht überall auszuweisen hat, denn hier lachen uns

die röthlichen Granaten aus dem dunklen Grün entgegen, hier grüßen
uns still und leise die ernsten, immergrünen Cypressen, die schlanken
Myrthen und die hohen Lorbeeren, dazwischen drängen sich mit ihrem
helleren Grün die Wallnuß-, Feigen- und Kastanienbäume. Da ist
auch wieder der Rion, nun nicht langsam und träge dahinfließend
wie bei seiner Mündung, sondern übermüthig lustig daherrauschend,
ein kecker Bergstrom, bald wie ein Schulknabe von Absatz zu Absatz
springend, bald sich lärmeud im Kreise drehend, als sollten alle

Steine, die im Wege liegen, mit ihm tanzen und lärmen. Steigt
man aber nun einen der drei Berge hinan, Von denen Kutais von

drei Seiten umschlossen ist, so wird der Anblick noch herrlicher.
Unter unsern Füßen liegt die Stadt, die ganz in ein Meer von

Laubwerk versunken zu sein scheint. Von der alten Festung, die wir

erstiegen, ist die Aussicht am schönsten. Hohe mit Wald bedeckte

Berge umgeben die Stadt; von der einen Seite sieht man Kutais,
das durch den Rion, der höher im Gebirge brausend und Wasser-
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fälle bildend hervorstürzt, in zwei Theile getheilt wird, von der andern

Seite breitet sich eine liebliche Landschaft aus, Eine Ferme liegt
tief unten im Thal, ganz verborgen unter den dunkelgrünen Cypressen
und Lorbeer-en, nnd neben diesen zieht sich wie ein Goldstreifen eine
Allee von gelblich grünen Maulbeerbiiumen hin, die einen seltsamen
Contrast neben ihren düstern Nachbaren bilden. Ein steiler, schmalen
kaum bemerkbarer Fußweg führt den Berg hinab. Wir betraten

denselben und gingen vorsichtig, nicht ohne alle Gefahr-, durch die
locker aufliegenden und leicht hinabrollenden Steine einen Fehltritt
zu thun und hinabzustürzen, den romantischen Weg in’s Thal hinab.
Und hier wurde uns wieder ein neuer überraschender Anblick zu Theil.
Der steile hohe Berg lag nun vor uns, dicht mit Hoper und dicken

Schlingpflanzen bewachsen, dazwischen öffneten sich eine Menge
Spalten und Höhlen gleich Bienenzellen, was dem Berge das Aus-

sehen eines riesigen Bienenkorbes gab. So geheimnißvoll sahen uns

diese grünumrankten Höhlen an und erzählten uns von den christ-
lichen München, die hier im Höhlenkloster Jahrhunderte lang im

Kampfe mit Mohamedanern eine unangreisbare Position behaupteten.
Ein Quell mit wunderbar klarem Wasser floß aus einer dieser
Höhlen hervor, zu denen der Eingang irgendwo von der Spitze des

Berges geführt haben soll; jetzt sind die Gänge verschüttet, die schwer
zugängliche Bergspitze ist zn Pulverkammern von der Regierung
eingenommen.

Der Weg führte uns nun in eine Orangerie, wo man erst sich
ein Bild über die Verschiedenartigkeit der dortigen Gewächse machen
konnte; die herrlichsten Magnolien verschiedenartigster Sorten stehen
neben langnadeligen Tannen, dazwischen Bignonien und der unschein-
bare, an unsere Weide erinnernde Oelbaum mit seinen purpurnen
Oliven. Ueberhaupt ist der Pflanzenwuchs in dieser Gegend, sowie
in dem ganzen vom Rion durchzogenen Gouvernement Kutais, ein

sehr großartigen Der lehmige Boden im Thal nach Poti zu, auf
dem das Wasser nicht abfließen kann, die häufigen Regen bei der

fast tropischen Schwüle, das dicke grüne Blätterdach, alles das be-

fördert das Wachsthmn auf überraschende Weise. Die dicken Stämme,
der Eichen, Kastanien-, Feigen- nnd Wallnußbiinme sind trotz ihrer
Höhe bis zur Spitze ganz mit Wein, Hopfen oder Epheu umrankt,
welche ihre grünen Aeste von einem Baum zum andern hinüber-
schlingen und sie ganz bedecken, unten aber bildet ihr dicker Stengel,
mit den stacheligen Wurzeln der Bäume durch einander gewachsen,
eine so dichte Hecke, daß man nur mit Hülfe eines Beiles sich einen

Durchgang verschaffen kann. Ja selbst das Fällen eines Baumes ist
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hier sehr schwierig, denn der Mingrelier muß erst alle diese den Baum
festumklammernden Schlingpflanzen durchhauen, ehe er ihn, zum Fall
bringen kann, was viel Anstrengung erfordert, da sie von einer er-

staunenswerthen Dicke und Härte sind. Natürlich ist es daher, daß
man sich wenig mit Ackerbau beschäftigt und derselbe sich nur auf
das Aussäen von etwas Kukurus, Hirse und Reis beschränkt. Weizen
und Gerste findet man nur auf den Bergen; in den Thälern bilden

Früchte, von denen die Wälder überfällt sind, die Nahrung der

Bewohner, die sich nicht in größeren Dörfern vereinigt haben, son-
dern deren Häuserchen hin und her im Walde verstreut sind. Die
Unmasse Hopfen, die hier wild wächst, läßt sich übrigens sehr gut
zum Bierbrauen verwenden; wenigstens versicherte uns das in Kutais
ein deutscher Handwerker aus Riga, der hier sein Glück suchte, ohne
es noch gefunden zu haben. Die Mingrelier dagegen wissen für
den Hoper keine andere Verwendung, als die, den Hopfen zu Spei-
sen, zur Suppe beizulegen, etwa wie wir Petersilien. Nun sollte
es ja leicht sein, so scheint es, in diesen reichen Wäldern tausende
von Fuhren mit Hopfen zu sammeln; aber das geschieht nicht, ob-

gleich der Tagelohn in dieser Gegend kaum an Höhe den Tagelohn
in den Ostseeprovinzen erreicht· Man traut seinen Augen nicht,
wenn man in Poti z. B. Wallniisse kauft und der Krämer, natürlich
den Fremden etwas übervortheilend, 3——-4 Kop. pr· Pfund fordert.
Von Leuten, die diese Früchte im Walde auflefen, soll das Pfund
sogar nur 1-««k--2 Kop» ja noch weniger kosten. Wenn man nun

weiß, daß Wallniisse nicht verderben, so erstaunt man mit Recht
iiber den Mangel an Unternehmungsgeist dieser Asiaten. Was bei

dieser üppigen Vegetation sehr ausfällt, ist der vollständige Mangel
an besiederten Bewohnern, die doch sonst gern in Wäldern nisten.
Ja die Stille, die in diesen großartigen Wäldern herrscht und die
nur von dem Gesang eines Mingreliers oder dem Brausen des

Windes unterbrochen wird, macht einen fast beängstigenden Eindruck.

Beinahe könnte man annehmen, das lustige fröhliche Völkchen fürchte
die feuchte, Fieber aushauchende nnd Tod bringende Luft der

Sitmpfe. Gewiß ist es, daß sogar Hühner hier von dem herrschen-
den Fieber angegriffen werden.

Die Bewohner dieses Gouvernements, die Mingrelier und
Jmeritiner, sind zwei verschiedene Bölkerschasten, die sich schon dem
äußern Ansehen nach unterscheiden Der Mingrelier ist hoch von

Wuchs, hat ein kühnes, männliches Aussehen und ist gewandt und

graziös in seinen Bewegungen. Der Jmeritiner ist gewöhnlich kleiner,
hat weniger angenehme Gesichtszüge und zeichnet sich nicht durch
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Lebendigkeit aus, wie sein Nachbar. Man sagt auch über seinen
Charakter nichts Gutes. Die Sprache beider Völkerschaften ist eine

verschiedene. Der Mingrelier spricht seine eigene, die sogenannte
mingrelische Sprache, ein Gemisch von schlechtem Grusinisch und den

andern in der Umgegend gesprochenen Sprachen. Der Jmeritiner

spricht ein reines Grusinisch. Sehr aussallend war uns hier das

Fuhrwerk. Eine Arba, wie das Fuhrwerk genannt wird, hat zwei
einfache aus Brettern bestehende Räder; zwei Deichseln, die sich im

Joch mit einem Winkel vereinigen, bilden die Stütze der Vorder-
achse und berühren die Erde, so daß sie überall Furchen ziehen.
Nicht minder sonderbar erschienen uns die Oefen, worin Brod ge-
backen wird und die wir bei einem Bäcker, bei dem wir vorübergingen,
genau besichtigten. Dieser Ofen ist eigentlich nur eine tiefe, aus-

gemauerte Grube, die man mit Holz tüchtig einheizt; wenn nun

dasselbe zu Kohlen verbrannt ist, klebt man einen Klumpen Teig an

eine Seitenwand, wo das Brod so lange hängt, bis es ausgebacken
ist. Beide, Ofen und Fuhrwerk, sind äußerst einfach und absonder-
lich. Leider verhinderte uns der Regen, die hübsche Stadt, die so
viel Jnteressantes bot, länger anzusehen; wir mußten in das Gast-
haus zurück, wo wir für 2 RbL ein recht gutes Zimmer für 24 Stun-

den erhalten hatten.
Früh am andern Morgen verließen wir Kutais, um nach Tislis

weiter zu fahren. Der Weg von Kutais nach Suram ist so schön,
daß alle Reisenden ganz in Entzücken gerathen, und zwar nicht blos
die, welche ihn zum ersten Male machen, sondern auch diejenigen,
welche ihn schon 3-—4 Mal gemacht haben, erfreuen sich immer
wieder an seiner wundervollen Pracht. Sich allmählich erhebend,
bietet er immer köstlichere Aussichten. Ein Nebenfluß des Rion

kommt laut plätschernd vom Gebirge herunter und trennt den Weg
der Eisenbahn von der Chausser. Jener liegt bedeutend höher als

dieser; auf diese Weise kann man vom Waggon ans den ganzen
Fahrweg überschauen, der sich wie auch die Eisenbahn in tausend
Krümmungen immer längs dein Flusse hinzieht. Aus den schlecht
versehenen Stationen wurde wenig gehalten und wenn uns nicht
gekochter Kulurns, Kastanien, Feigen, Granaten und Trauben von

herumtragenden Berläufern angeboten worden wären, hätten wir fast
den ganzen Tag hungern müssen. Vier Mal mußten auf dieser
kurzen Strecke die Waggons gewechselt werden, was höchst lästig
und unbequem war. Doch immer wieder vergaß man die Unbe-

quemlichkeit der Reise beim Hinausblicken aus die nnbeschreiblich
reizende Landschaft. Hohe bis in die Wolken ragende Berge schlossen
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von beiden Seiten den Weg ein, der- sich dicht am Berge in nn-

zähligeu Schlangenwindnugen hinzog Jmmer rascher stürzte der
kleine Bergstrom über Steine und Geriill in’s Thal hinab, immer

dichter standen die hohen Wallnuß- und Feigenbäume nebeneinander-,
Vom großblätterigen glänzenden Epheu umwunden. Jetzt plötzlich
aber verschwand Alles vor unsern Blicken und schwarze Nacht wurde

es um uns her, denn wir fuhren durch einen TunneL Es waren

fast ängstliche Augenblicke, die man inmitten dieser fremdartigen, mit
Dolcheu bewaffnete-u Reisegesellschaft, die mit wilder Lustigkeit die

Dunkelheit begrüßte, verbrachte. Bald aber wurde es wieder hell.
Goldner goß die Sonne nun ihre Strahlen über die Bergspitzen
ans und das entzückte Auge weilte wieder ans den wunderbaren
Schattirnugeu des mannigfaltigen Grüne der Berge. Azalien, Lor-

beeren, Rhododendren, Kaprifolien, dazwischen reizende, romantisch
gelegene Häuferchen am Bergesabhang, zogen an uns vorüber, überall

Smaragd» Gold und Glanz und rieselnde, springende Quellen nnd

Quellchen. Noch zwei Tunnel mußten wir passiren, dann wurde der

Weg steiler und steiler, der schmale Pfad krümmte sich mehr und mehr,
aus den Bergen stürzten immer neue Waldflüßchen hervor und end-

lich waren wir auf dem höchsten Punkte der Bahn, der sich nun

3000 Fuß hoch erhoben hatte. Der Weg war aber so steil in die

Höhe gegangen, daß auf fünf Waggons die eine vorgespannte Loco-
motive nicht genügte, sondern daß noch eine zweite hinten zur Nach-
hülfe angelegt werden mußte; die Räder knarrten und ächzten und

die Waggons bogen sich, als wollten sie jeden Augenblick wieder

zurückrollen Auf der Spitze des Berges war noch ganz gute Bege-
tation. Von dem Regen in dieser Gegend erzählte uns ein deutscher
Eifenbahnbeamter, daß zur Zeit des Baues der Bahn die Arbeit
22 Tage lang eingestellt werden mußte, weil die ganze Zeit Tag
und Nacht der Platzregen jede Arbeit unmöglich machte.

Hinter Summ, also auf der Ostseite der Bergkette, verändert
sich die Scene augenblicklich, der Weg wird flach und einsörmig und

als wir uns Tiflis näherten, bot die vom Monde hell erleuchtete
Landschaft nur einen nninteressanten reizlosen Anblick.

Tiflis, jetzt (1876) mit etwa 170,000 Einwohnern, wurde 455

gegründet, 1395 eroberten die Mongolen die Stadt; 1795 wurde
sie Von den Persern eingenommen und 1814 nahmen die Rassen sie
in Besitz. Wenn man die Hauptstraßen in dem enropäisch ausge-
banten Theile der Stadt dnrchschreitet, glaubt man sich in Europa
zu befinden. Der Golowinsli-Prospect ist eine ziemlich breite, von

zwei- bis dreietagigen Häusern eingeschlossene Straße, doch zu
2
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beiden Seiten derselben laufen kleine Seitengäßchen, die so schmal
sind, daß kein Fahrzeug hindurchfahren kann. Links Vom Golowinski-

Profpect ist ein Garten mit hübschen Bäumen und Fontainen; nicht
weit von ihm befindet sich der Palast des Großsürsten Statthalter.
Am Ende der Straße liegt auf einem freien Platze ein großes hohes
Gebäude, iu dem sich der Kaushof und das Theater befinden. Hilbsche
Magazine mit großen Fensterfcheiben, hinter denen allerlei Mode-
artikel ausgebreitet sind und den Vorübergehenden anlocken sollen,
Buden mit geräucherten und gefalzenen Eßvorräthen, Bäckerladen
mit hellbraunem Gebäck und Süßigkeiten trafen wir überall und

zeigen uns, daß auch hier schon sich die Civilisation längst einge-
bürgert hat-

Nur die Bevölkerung aus den Straßen bot manches Fremd-
artige, die hübschen fchwarzlockigen und fchwarzängigen, in buntge-
stickten Barets und langen weißen Schleiern einherfchreitenden Gru-

sinerinnen, welche Bodenstedt die Rosen von Tiflis nennt, die keck
und fröhlich umherschauenden Mingrelier in ihrer kleidsamen National-

tracht, die spitzen Mützen der Perser, die bunten Trachten der Ar-
menier, alles das verrieth die orientalifche Stadt. Und je weiter
wir uns in den alten, äußerst dicht bewohnten Mittelpunkt der Stadt

versetzten, desto mehr trat der asiatische Anstrich hervor. Als wir
in die kleinen schmalen, übelriechenden Straßen, gegen die unsere
rigafche Rosenstraße noch breit ist, einbogen, da schwand auch die

letzte Spur europiiischer Civilisation. Welch ein Chaos von aus-

gestellten Gegenständen, welch ein buntes Geschwirr und Durch-
einanderdriingen der Verfchiedenartigsten Nationen! Hier reiht sich
Bude an Bude, die oben offen ist und wo auf einem Tische der

Eigenthümer mit gekreuzten Beinen sitzt; bald ist es ein Türke mit
buntem Turban, der seine spitz zulaufenden, oben sich zurückbiegenden
gelben und rothen Schuhe uns anpreist, bald ist es ein Perser, der

seine Silberarbeiten aus offener Straße ansertigt, neben ihm kauern

auf der Erde ein paar Tatar-en, verschiedene Kleidungsstitcke an-

fertigendz hier ist wieder ein Kaukasier, der die langhaarigen, aus

kaukasischer Ziegenwolle verfertigten Burkas verkauft; dort sieht man

Armenier, das Haupthandelsvolk im Osten; Rassen trifft man nur

selten, andere Europäer noch seltener, am häusigften noch deutsche
Colonisten aus der Umgegend von Tislis. Und durch alle diese
Buden und durch diese sich drängende Menge von Käufern nnd

Berkäufern werden ganze Heerden von Kameelen getrieben, die gut-
miithig ihre breiten ungeschickten Füße so vorsichtig wie möglich setzen,
um den Menschen keinen Schaden zu thun ; hinter ihnen her laufen
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kleine zierliche graue Esel mit Vnrdjuks oder Schläuchen beladen,
die theils mit Wein, theils mit Wasser gefüllt sind. Endlich stehen
wir am Ziel unserer Wanderung, wir haben die tatarifchen Bad-

stuben an den berühmten heißen Quellen von Tislis erreicht. Die
Eigenthümer derselben stürzten uns gleich mit lautem Geschrei ent-

gegen und Jeder will uns für sich gewinnen, indem er die seinige
als die allervortrefflichste anpreist. Endlich hat man sich verständigt
und ist mit dem Bermiether um 1 RbL für ein Zimmer mit der

Aufschrift: »Für zwei Nabel zu haben« einig geworden. Neugierig
trat ich nun in dasselbe hinein, denn schon lange hatte man mir ja
die Badeanstalten mit den heißen Quellen als sehenswerth gerühmt.
Alle Wände des Zimmers waren von oben bis unten mit Teppichen
behängt, längs denselben reihten sich die niedrigen asiatischen, mit
Teppich bedeckten Divans, auf denen persifche runde Kissen lagen;
auch der Fußboden war so weich belegt, daß kein Fußtritt vernehm-
bar war, kurz es war ein recht nach orientalischem Geschmack ein-

gerichtetes Gemach, wo man stundenlang in träger Ruhe verbringen
konnte. Jch öffnete die Thür des anstoßenden Zimmers, ein heißer
Qualm schlug mir entgegen. Am Ende desselben standen zwei vier-

eckige Wannen aus weißem Marmor und das klare rauchende Wasser
sprudelte lustig aus der Oeffnung hervor, so rein und durchsichtig,
daß es wol werth war in Marmor eingesaßt zu sein. Es schien
sich auch seiner Würde bewußt zu sein, denn zornig brannte es auf
der Hand, die sich unvorsichtig der Oeffnung näherte. Erst allmählich
konnte man sich an die Hitze, die weit über Körperwärme geht, ge-
wöhnen

Längs der westlichen Seite der Stadt zieht sich ein steiler Berg
hin, welcher von den Einwohnern der heilige Berg genannt wird.
Jn der Mitte desselben besindet sich das Kloster des heil. Davids

(freilich nicht des Königs Davids, wie verschiedene Reisende fälsch-
lich erzählen), welches sich weit über die Stadt und ihre Umgebung
erhebt. Auf der Westfeite des Klosters fanden wir ein lustig plät-
scherndes, nimmer schweigendes Quellchen, an das sich eine Sage
über die wunderthätige Wirkung desselben knüpft und dem viele Herzen
mit stillem Gebete sich nahen. - Dieses heilige Kloster spielt über-

haupt im Leben der Grusinerinnen eine große Rolle. Hierher eilt das
liebende Mädchen und schüttet das Herz vor dem Heiligen aus, mit

gefpannter Aufmerksamkeit und stockendem Athem horchend, ob der von

ihr am Rande der Klostermauer gelegte Stein während des Gebetes
hinabrollt oder nicht, woraus sie sich die Erhörung des Gebetes deutet;
hierher kommt auch das Weib, um sich den erfehnten Sohn zu er-

-287
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flehen, dessen Geburt ihr erst die Achtung des Mannes und seiner
Familie zuwendet; hierher wendet sich auch die unglückliche Mutter,
deren Kinder sterben und gelobt, das am Leben bleibende dein Hei-
ligen auf eine bestimmte Reihe von Jahren zu weihen. Ein Contrast,
im Vergleich zu katholischen Landen West-Europa’s, überrascht den

Reisenden dabei; an diesem wunderthätigen Quell streckt sich keine

Hand von Priestern, Mönchen oder Nonnen ans zur Einsannnlung
von Gaben unter den verschiedensten Vorwänden. Nicht einmal

Maxmorbassins fassen das heilige Wasser ein und doch könnte dieser
Quell in den Händen nnternehmendex Jesuiten rasch dem Quell von

Loncdes an Ruhm nnd Ertragfähigkeit gleichen.
Noch etwas Sehenswerthes in Tiflis ist das Museum. Hier

ist natürlich die Thierwelt des Kaukasus ausgestellt. Gewaltige
Adler, Auerochsen, mächtige Bären, schwarzhaarige Büffel, die noch
jetzt zahlreich als Zugochsen verwandt werden, Panther, Hyänen,
Antilopen nnd vor allen Dingen die Schakale, die man überall und

zwar in großen Heerden antrifft. Wunderschöne Exemplare von

Schmetterlingen, sowol Tag- als Nachtfalter, sind zu sehen. Doch
eines der unangenehmsten Thiere, die sich hier vorfinden, sind die gif-
tigen Insecten. Krebsähnliche Heuschrecken, Taranteln, Scorpione
havegen sich auf dem steinigen Erdboden in ungeheurer Menge.
Unter diesen Insecten ist die Scorpionfpinne die allergefährlichste.
Sie ist ungefähr drei Zoll lang und von braungraner Farbe. Am

Kopfe hat sie zwei Giftblasen, die ungefähr die Länge des Kopfes
haben, die am Ende mit einer Reihe scharfer Zähne besetzt sind,
mit denen sie beißt, während sie zu gleicher Zeit das Gift in die
Wunde fließen läßt. Das Gift dieser Thiere ist sehr gefährlich und

hat, wenn nicht augenblicklich Hilfe angewandt wird, einen baldigen
Tod r Folge.Wir hatten im enropäischen Theile der Stadt ein recht gutes
Zimmer für einen mäßigen Preis bekommen. Das Gasthaus war

von vielen Persern, Armenierm überhaupt mehr von Asiaten als von

Europäern bewohnt, übrigens war die Reinlichkeit dort ziemlich ge-
nügend. Doch in der ersten Nacht machte sich eiu leises, aber nn-

erträgliches Jucken bemerkbar-. Ein paar Tage vergingen, ohne daß
wir ermitteln konnten, was die Ursache dieses so sonderbaren und

den Schlaf ranbenden Gefühls war. Endlich entdeckten wir äußerst
kleine, kaum wahrnehmbare Insecten, die in ungeheurer Menge an

den Tapeten und an den Fenstern saßen. Diese kleinen winzigen
Geschöpfe hatten sich am ganzen Körper in die Haut hineingebohrt
nnd dadurch kleine Geschwülste, ähnlich unsern Mückenstichen, erzeugt.
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Baden und Waschen half dagegen nicht und wir hatten wol drei

Wochen lang zu leiden, ehe wir ganz hergestellt waren.

Noch von einer andern Plage wurden wir befallen. Obgleich
es schon Ende September war, so herrschte dort immer noch eine starke
Hitze, die das Tragen von wärmeren Kleidungsstiicken unmöglich
macht, gegen Abend aber erhebt sich plötzlich ein kalter Wind, eine

Art Vora, der von den Bergen, die Tiflis umgeben, scharf herunter-
weht. Noch nneingetveiht in diese Veränderlichkeit des Klimas,
hatten wir uns bei einem Gange durch die Stadt nicht mit den

nöthigen warmen Kleidern versehen und dadurch uns einen jener un-

angenehmen Fieberanfiille, die im Kaukasus so häufig sind, zugezogen.
Zu dieser Krankheit gesellte sich dann noch eine andere, Vielleicht in

Folge derselben, die wol Manche aus eigener Erfahrung kennen
das Heimweh. Wenn die Nacht hereinbricht und das laute Treiben

ringsum verstummt ist, wenn man fieberglühend und ruhelos auf
seinem Lager sich hin und her wirft, kein Schlaf sich zeigen will
nnd die irre umher wandernden Gedanken ein Bild nach dem atr-

dern hervorrufen, da wird die Phantasie reger und reger und be-

ginnt mit zauberhaftem «Walten ihr neckifches Spiel. Wie den Dur-
stenden in der Wüste das Fata Morgana täuscht und er in seiner
brennenden Begierde nach lühlendem Labfal nur Wasser, nichts als
klares, perlendes Wasser vor sich sieht, so sieht der von Heimweh
Ergrissene nichts als Bilder ans der Heimath vor sich auftauchen.
Wie süß, wie lockend weiß die erregte Phantasie die lieblichsten Bilder-,
die theuersten Erinnerungen wachznrufeu. Liebe Gestalten tauchen
auf, bekannte, nur gar zu liebe Stimmen rufen nnd wecken alle Ge-

fühle heißer Sehnsucht in dem Kranken wach. Ach, man hat so
Manches zu sagen, so Manches noch zulerziihlem was man nicht
länger auf dem Herzen behalten möchte; und das Blut rollt so heiß
in den Adern, in den Schläfen pocht es so laut und wilde Gedanken
von Tod nnd Trennung steigen immer wieder empor. Werde ich
auch heimkommen? fragt man sich ängstlich. Der Weg ist so weit
und so gefahrvoll, das wilde Meer und die Räuber sind schreckliche
Feinde; werde ich nicht ihnen zum Opfer fallen und nie, nie wieder

der Heimath mich erfreuen? Und die Sehnsucht wird stärker, immer

schmerzhafter zieht sich das Herz zusammen, das keinen Trost in sich
aufkommen lassen will und immer ängstlicher zu schlagen beginnt-
Ach wie lang ist da die Nacht und wie langsam naht sich die Mor-

genstunde, in der man die ersehnte Ruhe zu finden hofft.
Doch auch diese Gefühle vergehen; das Fieber weicht, mit kla-

reren Gedanken überblickt man Alles und denkt, daß man nicht Zeit
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hat zu müssigen Träumereien, sondern daßes Aufgabe des Reifenden
ist, so viel als möglich von der Stadt zu sehen. Wieder ist es ein

Deutscher, mit dem wir unsere erste Bekanntschaft machen, ein deut-

scher Gastwirth, dessen schlechte Küche und saures Bier (das von den

örtlichen Bierbrauern gleich sauer bereitet wird, damit das heiße
Klima später an ihm nichts zn verändern sindet, für das er 30 Kop.
die Flasche nimmt, während sehr guter kachetifcher Wein nur 20 Kop.
kostet) wir aus Liebe zur Heimath vortrefflich finden und der uns

nebenbei mit grauenerregenden Räubergeschichten aus Tiflis tractirt.

Sein wärmster Rath, den er uns giebt, ist,-nicht nach Baku zu
reifen, weil die Räuber den Weg nach Baku, besonders bei der

rothen Brücke, gar zu unsicher machen. Ebenso sehr warnte uns

der Telegraphendirector, ein Leite. Das Alles diente gerade nicht
dazu, meine ohnehin Von der Krankheit geschwächten Nerven zu be-

ruhigen-
Es war überhaupt Zeit sich nmzusehen, wie wir weiter kommen

sollten; doch wie viel wir uns auch erkundigten, wir fanden keine

Reifegefellfchaft, die mit uns den Weg nach Baku gemacht hätte·
Es blieb uns also nichts übrig, als unfere«Reise allein anzutreten;
doch auch Postpserde konnten wir nicht, so schnell wir wünschten, be-

kommen, sondern wir mußten warten nnd länger in Tiflis bleiben,
als wir anfangs beabsichtigten. Tiflis war uns in den neun Tagen,
die wir dort verbrachten, recht überdrüssig geworden und wir sehnten
uns recht, die Stadt verlassen zu können; besonders ungemüthlich
wurden uns die wiederholten Warnungen vor den Räubern. »Hüten
Sie sich vor der rothen Brücke,« war noch die letzte Mahnung, die

wol schon zum zehnten Mal an unser Ohr schlug, und die diesmal von

dem Diener des Gasthaufes, einem dienstfertigen, gefälligen Men-

schen, uns aus den Weg mitgegeben wurde. Endlich saß man im

Postwagen, die Pferde zogen an und laut lärmend rasselte es zur
Stadt hinaus, die lange Woronzowstraße hinunter. Die Sonne

schien hell und freundlich, die Knra lief so lustig in tiefer Schlucht
längs ihrer grünen Einfassung dahin, große Heerden von Schweinen
und fettschwiinzigen Schafen zogen über die Straße, wer dachte jetzt
an Räuber und an Todtschießen. Wir wandten unsere Aufmerk-
samkeit zuerst dem Flusse zu. Man meint, daß der Name Kura

(nicht Kur, wie in deutschen geographifchen Büchern zuweilen sieht)
von Gut (die Sonne) herkommt und allegorisch den wohlthätigen
Einfluß bezeichnen foll, den der Fluß aus das Land ausübt. (An-
dere freilich leiten den Namen vom Perserkbnig Cyrus her, dessen
Geburtsort hier gewesen sein soll.) Ja, wo er strömt, wo fein se-
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gensreiches Wasser hinkommt, da blüht nnd grünt die dürre Steppe.
Große Wasserräder arbeiten an der Berieselung der üppigen Ufer-
gärten, deren Ertrag erstaunlich sein foll; daneben ist alles Wüste,
wie überhaupt in der ganzen Umgebung um Tiflis.

Doch wir näherten uns immer mehr der verhängnißvollen
rothen Brücke. Noch stand die Sonne wol am Himmel, aber sie
neigte sich dem Untergange zu. Wir hatten unsern russischen Postil-
lon schon längst gegen Tataren vertauscht, deren abgerissene, fast
in Fetzen herabhängende Kleidung und glatt rasirten Köpfe, von

denen nur von beiden Seiten zwei Haarstreifen herunterhingeu, einen

unheimlichen Eindruck machten. Ein wildes Nationallied, mehr dem

Miauen einer Katze ähnlich, der man auf den Schwanz tritt, als
einer menschlichen Stimme, quälte unsere Ohren, und die funkelndem
fast unablässig aus mich gerichteten Augen, denn in der Gegend ist
ja eine unverschleierte Frau ein nur gar zu seltener Anblick für einen

Tataren, erhöhten noch mehr das peinliche Gefühl, mit der ich die

rothe Brücke erwartete. Rechts waren Berge zu sehen mit tiefen
Schluchten, rechte Schlupfwinlel für Räuber und Spitzbuben, und
nun zeigte sich auch die rothe Brücke, die schon manche Reisenden
nicht überschritten hatten. Doch auch hier blieb Alles still, der Tatar
heulte sein Lied ununterbrochen fort, die Berge verschwanden all-

mählich und lustig rollte der Wagen auf dem harten Boden weiter;
endlich hatten wir hundert Werst zurückgelegt und konnten nun auf
der Station zum Nächtigen bleiben. Eine harte Holzbank, auf die
wir unsere Bnrka breiteten, und ein einziges Kissen war unser Nacht-
lager, und dochschlief es sich gut, denn das Herz war voll Dank

gegen Den, der uns sicher bis hierher geleitet. Um vier Uhr, noch
ehe die Sonne aufgegangen war, ließen wir wieder anspannen, um

wo möglich wieder 100 Werst zurücklegen zu können. Doch dieses
Mal boten sich schon mehr Schwierigkeiten Auf den Stationeu

mußten wir stundenlang auf Pferde warten, eine trostlose Zumuthung,
denn die Oetobersonne brannte heiß aus die schattenlose Fläche, im

schmutzigen, nur nothdiirftig meublirten Zimmer war die Luft schwül
und beklommen, nnd als Mittagsessen konnte man nur heißes Wasser
und schlechtes Brod aus Kukurus erhalten; unsere aus Tiflis mit-

genommenen Eßvorräthe waren aber schon am zweiten Tage theils hart
und vertrocknet, theils von der Hitze ausgeschmolzen. Und doch war
dies Alles nicht ohne Reiz. Die weite unabsehbare Fläche, über die

sich der glänzende Himmel wölbte, die großen Heerden von Ka-
meelen, die langsam und gravitätisch mit ihren Lasten einherfchritten,
klug und verständig die Menschen mit ihren großen sanften Augen
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anblickend, dazwischen die kleinen Esel, hier und da die zierlichen,
siinlen Pferde, Alles zeigte uns ein rechtes Bild des Orients und
es fehlten nur die schlanken Palmen, mn sich mitten in die Wüste
Afrila7s versetzt zu glauben. Am zweiten Tage hatten wir nur

70 Werst zurücklegen können und gelangten erst um sieben Uhr, als
es bereits ganz dunkel geworden war, auf der Station an. Bei
einbrechender Dunkelheit aber war es schon gefährlich zu fahren.
Die tatarischen Dörfer, deren Häuser in die Erde hineingegraben
sind, nehmen sich bei der einbrechenden Dämmerung noch wunder-

licher aus. Gleichsam aus dem Erdboden kriecht plötzlich solch ein

halbrasirter, zerlumpter Tatar her-aus, glotzt neugierig die Vorüber-

fahrenden an und verschwindet ebenso plötzlich wie er ausgetaucht
ist. Ging er, seinen Bundesgenossen zum Ranbzuge aufzufordern
oder verschwand er nur, um sich wieder auf sein Lager auszustrecken,
wer konnte es wissen? Jedenfalls war es angenehm, als endlich das

Licht einer Station uns entgegenblinkte. Doch wie wenig sah es

hier einer Stätte ähnlich, die Ruhe sür die Nacht bieten sollte. Ein

armseliges, mit Kalt beworsenes Zimmer mit einer einzigen harten
Bank, ein wackelnder Tisch und weiter nichts. Um uns herum er-

tönte wüsies Geschrei einiger sich beim Kartenspiel zankender Per-
sonen, dazwischen Fläche, Drohungen und Gegendrohungen des ta-

tarischen Stationshalters nnd feiner rebellischen Untergebenen, dann

wieder Lärmen nnd Poltern gegen unsere Thür von Reisenden, die

sich in unser Zimmer einquartieren wollten. Eben war ein russischer
Obrift angekommen, der, da wir das Prachtzimmer eingenommen
nnd verbarrikadirt hatten, im schmutzigen Vorhause sein Nachtlager
aufschlagen mußte, was der Postmeifter übrigens sehr natürlich fand«
Endlich verstummte der Lärm, die Müdigkeit machte sich geltend nnd

der Schlaf senkte sich auf Alle hernieder. Ein paar Stunden mochte
ich geschlafen haben, da erwachte ich wieder und blickte mich ver-

wundert um, denn es war ein so helles, wahrhaft überirdisches Licht
über das Zimmer ausgegossen, daß ich kaum begreifen konnte, woher
diese wunderbare Helligleit kam. Es litt mich nicht länger im Zim-
mer, vorsichtig schlich ich hinaus, um Niemand zu wecken und trat

in’s Freie. Ja, was ich nicht glauben wollte, mußte ich nun sehen,
es war wirklich unser alter, lieber Mond, der da leuchtete, aber von

so wnnderbarer Klarheit nnd mit solch einem Silberglanze, wie ich
sie ihm nie zugetraut hätte. Und die persische Mondnacht übte eine

wunderbare Gewalt auf mich aus, magisch gezogen, machte ich einige
Schritte vorwärts, nichts rührte sich, still und regungslos lag die

öde Fläche, Alles ruhte in tiefstem Frieden. Jn der Nähe der Sta-
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tion war ein kleiner unansehnlicher Garten, dorthin richtete ich meine
Schritte. Wie sah Alles so anders aus bei diesem zauberhaften
Lichte, ja ich sing an zu begreifen, wie gar so wundersame Miit-

chen und Sagen von der Pracht einer orientalischen Mondnacht ent-

stehen konnten und warum David in seinem achten Psalm, wo er

Christi Herrlichkeit erhebt, singt: »Ich werde sehen die Himmel, deiner

Finger Wert, den Mond und die Sterne, die du bereitest,« und der
Sonne mit ihren glühenden verzehrenden Strahlen gar nicht gedenkt.
Jm Garten blühten eine Menge Amaranth; die unscheinbaren rothen
Blüthen hatten jetzt vom Mondesglanz eine silberne Färbung ange-
nommen. Milton nennt den Amaranth in seinem verlorenen Para-
dies die Blume der Unsterblichkeit, die in der Nähe des Lebens-

banrnes gebläht hat« nach dem Sändenfalle aber von der Erde in

den Himmel versetzt worden ist und nun von den Engeln als Kranz
ans dem Haupte getragen wird. Jetzt glänzten die Blätter der

Blume, die so hoher Verwandtschaft im Himmel sich erfreute, wun-

derbar, war es des Mondes Pracht, die sie leuchten machte, oder

war es etwas von einem alten Traum ihrer einstigen Bestimmung
das ihr den Glanz verlieh? Ein klägliches, schauerliches Wimmetn

schreckte mich plötzlich aus. Es kam wol von einem Schakal, der

Beute suchte; mit lautem Flügclschlage erhob sich ein Raubvogel,
aus den eben bewunderten Blumen schlüpfte etwas rasch hervor und

verschwand sogleich wieder. Alles unheimliche Nachtgesindel schien
plötzlich erwacht zu sein und mahnte mich, dieser friedlichen Stille
nicht zn trauen. Von Grauen erfaßt, eilte ich zurück in’s Haus, wo

Alles noch ebenso still schlies. Draußen aber tönte das unheimliche
Wimmern fort nnd über die helle,«vom Mond beschienene Fläche
huschten dunkle Schatten hin nnd her.

Am andern Morgen ging es wieder vor Tagesanbruch weiter
und um 10 Uhr trafen wir in Elisabethpol ein. Pferde zum Weiter-
reisen wurden uns erst zum andern Morgen versprochen, daher hatten
wir viel Zeit, diese sonderbare Gouvernements-Stadt uns anzusehen.
Es war in ihr eigentlich nur eine einzige, sich fortwährend schlän-
gelnde Straße vorhanden; von beiden Seiten standen nicht Häuser,
sondern viereckige hohe Mauern ohne Fenster, über welche die grü-
nen Bäume nur hervorragten· Hinter diesen Mauern waren die
Frauen verschlossen, die von keinem Mann angeschaut werden durften.
Nur hin und wieder traf ich eine bis an die Augen verhüllte weib-
liche Gestalt, die sich ängstlich an die Wand drückte und den Schleier
vorzog, sobald ein Mann sich ihr näherte, die aber, sobald sie mich
allein erblickte, neugierig herantrat und mich anschaute. Manches
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reizende Gesicht blickte mir aus der weißen Verhüllung entgegen und

die dunklen Augen ruhten mit solchem fragenden verwunderten Aus-

druck auf mir, daß ich in ihnen deutlich die Frage lesen konnte:

»Wie, schämst Du Dich denn nicht, Dein Gesicht so frei und offen
aller Welt zu zeigen.« Jch lachte und gab durch Zeichen zu ver-

stehen, wie glücklich ich in meiner Freiheit sei und ob sie wol auch
so unverschleiert gehen möchten. Sie schauten mich erschrocken an,
als sie mich begriffen und eilten fort, als wäre das Antworten auf
solche Frage schon Sünde.

Wir kamen jetzt auf einen großen, von offenen Buden einge-
schlossenen Platz, der der Bazar genannt wurde. Auch hier saßen
die Eigenthümer derselben mit gekreuzten Beinen auf den Tischen
und fertigten ihre Waaren an oder verkauften Weintrauben, Kastanien,
Datteln u. s. w. Schöne, große Weintrauben von einer schon fast
zu starken Süßigkeit kosteten hier nur IVI Kop. das Pfund, dagegen
waren die übrigen Früchte theuer und schlecht. Auch hier erregte
mein Erscheinen große Aufmerksamkeit; die Arbeit ruhte und die

Augen der Perser und Tataren begleiteten mich, wohin ich mich
wandte, ja es bildete sich sogar ein kleines Gefolge, das uns eine
Strecke weit nachzog. Jn der Mitte des Platzes befand sich eine

Moschee, vor ihr standen zwei Bäume von ungewöhnlicher Dicke.

Der Mahomedaner hält streng auf das Abhalten der an den vor-

geschriebenen Stunden zu verrichtenden Gebete. Sobald vom

Dache der Moschee die Aufforderung zum Gebet ertönt, verläßt Alles

seine Arbeit und eilt, seine Andacht zu Verrichten. Wir ließen uns

auch das Innere der Moschee zeigen, traten aber nicht ein, da der

persische Priester uns durch Zeichen zu verstehen gab, daß wir den

heiligen Fußboden nicht betreten dürfen, wenn wir unsere Stiefeln
nicht auszögen.

Als wir nun die ganze Straße hinabgegangen waren, sahen
wir einen Kirchhof vor uns liegen, einen öden traurigen Platz; da

erhob sich lein Denkmal, wie es auf unsern Kirchhöfen unser Auge
erfreut, kein Baum beschattete die Stätte der Entschlafenen, keine
Blumen zeigten, daß die Hand der Liebe das Grab des Todten

schmückt. Kalt und todt lagen die schweren Steinplatten aus dem

Erdboden, eine dicht neben der andern, nnd zeigten nur dem Vor-

übergehenden an, daß hier eine Stätte des Todes war.

Als nun der Abend hereinbrach, mußten wir uns in der Ka-

rawane Sarai ein Nachtlager suchen. Ein kleines Zimmer mit ver-

gitterten Fenstern, einem Gefängnisse sehr ähnlich, in dem sich nur

zwei Holzbiinke befanden, war Alles, was wir erreichen konnten-

26



Ein blödsinniger Junge brachte uns einen schmutzigen Krug mit

Wasser zum Waschen und nach langem Ver-handeln das eigens für
uns gekaufte, folglich von Ungeziefern freir Heu, das so voll langer
spitz-er Stacheln war, daß wir uns nur darauf niederlegen konnten,
nachdem wir unsere Mäntel darauf gebreitet hatten. Wir waren

daher froh-, daß wir um vier Uhr Pferde bekamen und unsere Reife
fortsetzen konnten. Auf der Straße waren noch keine Männer zn
sehen, wol aber war sie von Frauen äußerst belebt, die theils nach
Wasser gingen, theils andere für den Hausstand nothwendige Be-

sorgungeu zu fo früher Stunde machten, weil sie nun das Begegnen
der Männer nicht zu fürchten hatten. Wir sagten Lebewohl dem

üppigen Grün von Elisabethpol und Umgegend, das durch künstliche,
äußerst ausgedehute Bewässerungskanäle, die aus dem südlichen Ge-

birge kommen, unterhalten wird. Ueberhaupt ist Translankasien ein

Musterland für Berieselungen; der einfachste Arbeiter, so wurde uns

gesagt, weiß mit den Berieselungsgräben und Dämmen so gut und

sorgfältig umzugehen und das Nivellement nach Augenmaß zu treffen,
daß es das Erstaunen gebildeter Europäer errege.

Wieder war es ein schwerer Tag, den wir durchleben mußten;
glühend heiß brannten die Strahlen der Sonne und die mitgenom-
menen Weintrauben und das schlechte Kulurusbrod war unsere ein-

zige Nahrung. Wir fuhren durch öde Dörfer, die von Persern einst
bewohnt gewesen, die aber als glaubensstarke Mahomedaner nach
Persien ansgewandert waren, als diese Provinzen von Rußland er-

obert wurden; dafür wanderte freilich eine Anzahl christlicher Ar-

menier aus Persien ein. Stundenlanges Warten auf den Stationen,
immerwährendes Anhalten auf der Fahrt, da solch ein tatarischer
Anspann nie länger als eine Viertelstunde in Ordnung ist, machten
die Reise unerträglich lang und als wir nun am vierten Tage wieder
in Kleidern auf der harten Holzbank schlafen mußten, da wurde die

Ungeduld, endlich am Ziele zu sein, recht groß.
Doch nun waren wir ja schon ganz in der Nähe von Sche-

macha und diese Stadt, für deren kleine lutherische Gemeinde vor

einigen Jahren in allen lutherischen Kirchen gesammelt wurde, hatte
meine Neugier besonders rege gehalten. Als wir nun am andern

Morgen die Station verließen, da hatten wir bald einen Anblick,
der uns reichlich für die Entbehrungen der Reise entschädigte. Schon
gleich bei der Station fing der Weg sich an zu erheben und ging
dann allmählich während 13 Werst immer bergan. Es war köstlich
hinabzublicken auf die liebliche Landschaft mit dem üppigen Baum-

wnchs, nachdem wir so lange nichts als diirre Steppe gesehen hatten.
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Und nun waren wir ganz in Nebel gehüllt, denn wir hatten schon
die Wolken erreicht; aber immer noch ging es in die Höhe und die
Wolken blieben tief unter uns und wenn man hinabblickte, so sah
man nichts, als ein großes, graues, nnrnhiges Wolkenmeer, ans
dem die grünen Bergspitzen wie Jnfeln hervorragten. Da theilten
sich plötzlich die Wolken und man sah die Berge mit ihrem verschie-
denen Lanbwerke in allen Schattirnngen, vom hellsten bis zum dun-

kelsten Grün, im dnnllen Gelb und im purpnrnen Noth und blickte

tief, tief hinab in die Schluchten und Thaler, die vom Sonnenlicht
übergossen waren, bis die Wolken sich wieder vorzogen nnd Alles
mit ihrem grauen Schleier verhüllten. Wir fuhren im wahren Sinne
des Wortes durch mehrere niedere und höhere Wolkenschichten, über
uns gab es noch immer Wolken. Jn der Wolkenschicht wurden vom

äußerst dicht fallenden Thau die Kleider naß und das Wasser rieselte
von den Regenschirmen herab. Als wir oben angelangt waren, gab
es bis Schemacha noch manche Schwierigkeiten des nassen lehntigen
Bodens bergauf und bergab zu überwinden. Endlich lag die Stadt
vor uns. Weiße Häuser, zum Theil auf dem Berge, zum Theil im

Thale, von dunklen Pappeln und gelblich grünen Maulbeerbäumen

beschattet, blickten uns in einer äußerst fruchtbaren, fast nie an Dürre
leidenden Berggegend freundlich entgegen. Ganze Schnaren bunt-

gekleideter Armenier zu Pferde kamen uns entgegen, Alle in fest-
lichem Scham-ie, denn es war Sonntagmorgen, und die meisten
waren in prächtig blaue, graue oder gelbe Seidenstosse gekleidet,
denn Schemacha nnd Nnchck sind Orte, wo zum Theil Sei-

denraupenzncht getrieben wird und wo es sehr viele Seidenfabriken
für die ganze Umgegend giebt. Kaum hatten wir den Postwagen
verlassen, so gingen wir die neue lntherische Kirche anfsnchen, denn

ich war noch so wenig unterrichtet, daß ich nicht einmal wußte, zu
welcher Nation diese kleine Gemeinde gehörte. Ein Perser führte
uns zu dem Lehrer Sarlis Hamberzunoff, der von der Baseler Mis-
sionsgesellschaft im Jahre 1837 nach Ehstland geschickt worden war,
nm dort das Deutsche zu erlernen. Von ihm erhielten wir sehr in-
teressante Ansiiinste über das Entstehen der Gemeinde, über ihr
Berhältniß zu den dortigen Armeniern, Tataren nnd Persern und

über das Erdbeben, das im Jahre 1872 dort so viele Berheernngen
angerichtet hatte. Als wir aus seinem Zimmer (das einzige bewohn-
bare in dem Hause, denn dasselbe war auch beim Erdbeben zufam-
ngestützo heraustraten, hatte sich schon eine Anzahl lutherifcher
Armeniet versammelt, denn die Nachricht, daß Glanbensgenossen aus
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Moskau angekommen waren, war schnell in der kleinen Stadt ver-

breitet.

»Als wir Sie nur sahen, hatten wir Sie lieb«, sagte ein junger
schlanker Armenier, der aus dem Kreise der Uebrigen hervortrat,
~liebeu Sie auch Jhre Mitbriider?«

Auf so herzliche nnd offene Frage konnte nur ebenso geantwortet
werden; mit freundlicher Bereitwilligkeit führte man uns nun in die

Fabriken, zeigte nnd erklärte, was wir wissen wollten und man hätte
uns gern noch länger herumgeführt und uns mit Mittag bewirthet,
wenn wir nur länger hätten verweilen können. Diese entgegenkom-
tuende Freundlichkeit berührte uns inmitten der den Christen feind-
lich gesinnten Mahomedaner um so angenehmer. Was zog wol
das fremde, in Sprache und Sitten von den Deutschen so verschie-
dene Volk zu uns hin?

Das Juteressantefte, was diese Stadt bieten kann, ist eben die

Seidensabrikation, denn die große Ausfuhr von Seide, die nach
Moskau allein 20 bis 30,000 Pud beträgt, findet nur ans den

drei Kreisen Schemacha, Nucha und Schnscha statt. Jn diesen drei

Kreisen beschäftigt man sich darum fast nur mit der Pflege von

Seidenraupen; mögen die Bewohner arm oder reich sein, faft jedes
Haus hat seine Anpflanzungen von Maulbeerbäumen und wenn der

Frühling anbricht, ist Alt und Jung mit dem Füttern der Raupen
beschäftigt Als die besten Coeons schätzt man die gelben und die

weißen, welche von verschiedenen eingeführten Arten herstammen nnd

1 Pfund Seide von 12 Pfund frischen oder 4 Pfund trockenen Co-
cons geben. Doch giebt es auch einheimische Coeons, die sieh leicht
abwickeln lassen und vortreffliche Seide liefern. Die Stadt Sche-
macha hat eine Menge Seidenfabriken mit vielen Webstühlen, doch
werden dort keine theueren Stoffe angefertigt, sondern meistentheils
nur glatt gestreifte Foulards und Kanaus. Die Lieblingsfarben
sind gelb und roth, besonders gelb scheint sich der Gunst der dortigen
Einwohner zu erfreuen; fast jeder Postillon hatte ein gelbfeidenes
Tuch um den Hals geschlungen, die Frauen trugen geil-seidene
Kleider, ja einige Männer hatten sogar grell gelbgefiirbte Bärte,
auch die Thiere mußten zum Theil die Mode mittnachen, denn die

Pferde und die dickfchwänzigen Schafe waren hier und da gelb
emalt.

Nach kurzem Aufenthalt fuhren wir weiter, da wir noch vor dem
Dunkelwerden die nächste Station erreichen wollten. Diese lag in
einem Molokanerdorfe und hier fanden wir Gelegenheit, mit dieser
Secte, die sich von der russischen Kirche abgesondert hat, näher be-
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kannt zu werden. Zwei Vorsteher der Gemeinde besuchten uns auf
der Station und unterhielten uns einige Stunden über die Vortreff-
lichkeit ihrer Lehren. Einigermaßen sindet sich in derselben eine

Aehnlichkeit mit den Lehren der protestantischen Kirche, indem sie
weder die Verehrung der Mutter Gottes, noch der Heiligen aner-

kennen, doch verwerer sie auch Taufe und Abendmahl; bei der Ver-

werfung des letzteren wollen sie sich dabei auf den Spruch stützen
Matth. 21, 29: »Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Ge-

wächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, da ich es neu trinken

werde mit euch in meines Vaters Reich.« Die lutherischen Arme-
nier lobten diese Secte nicht und erzählten, daß sie von den Melo-
kanern oft Haß und Feindschaft erfahren hätten.

Außerdem giebt es im Kaukasus noch eine Menge russischer und

deutscher Sectenz eine der merkwürdigsten ist die der Prigunji
(Springer), deren Gottesdienst hauptsächlich in Tänzen und wun-

derlichen Sprüngen besteht, wobei sie oft so lange tanzen, bis sie
ohnmächtig zur Erde fallen., Auch bei den Tataren besteht eine

ähnliche Seete, die mit den wunderlichsten Verdrehungen und Ver-

zerrungen der Glieder den Namen Allah schreien, bis sie besinnungs-
los umfallen. Desgleichen trifft man Skopzen und« Duchoborzen
hier an, sowie Subotniki, die den Sonnabend statt den Sonntag
nach jüdischem Nilus feiern; von den deutschen Seeten aber inter-

essirten uns am meisten die Bewohner einer Colonie Annenfeld, in
deren Nähe wir gewesen waren und wo wir auf einer Station einige
Colonisten angetroffen hatten, die uns von dem kleinen Häuflein
Protestanten erzählten, das aus Würtemberg ausgewandert sei und

sich hier niedergelassen habe; im Jahre 1843 aber war eine reli-

giöse Bewegung unter ihnen entstanden, eine Prophetin, Namens

Spohn, verkündigte den erschrockenen Bewohnern der Colonie, daß
der Tag der Wiederkunft des Herrn nahe sei und sie denselben in

Jerusalem erwarten müßten. Dreihundertsechszig Personen, darunter
viele Weiber und kleine Kinder, waren bereit, den mühsamen Weg
bis Palästina anzutretenz nur mit Kosakengewalt gelang es der Ne-

gierung, sie von diesem thörichten Beginnen zurückzuhalten und sie
endlich zu bewegen, ihren unnützen Träumereien für immer zu ent-

sagen, wofür sie jetzt dankbar sind.
Jemehr wir uns Baku näherten, desto öder wurde die Gegend,

kaum noch, daß sich hin und wieder ein dorniges Gestrüpp fand, an

dem ein hungriges Kameel seine kärgliche Nahrung suchen konnte. Aus-

gefahren und holperig war der Weg und die Glieder schmerzten bei

jedem Stoße, aber jetzt war ja das Ziel schon nahe und schon winkte
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uns die berühmte kaspische Pforte, durch die vor Jahrtausenden un-

sere Vorviiter gezogen sind, als sie Jndien verließen und Europa
aufsuchten, die Straße von Wladikatolas nach Tiflis aber noch nicht
passirbar war. Wie froh waren wir, als nun endlich der Wagen
ans dem Pflaster Balu’s dahinrollte; kleine Tatarenjungen mit

Schasspelzmiitzen, fast größer als sie selbst, rannten mit lautem Ge-

schrei: ~l’ocsrn, known-« (Gäste), hinter unserm Wagen her und prü-
gelten sich um die Ehre, unsere Sachen in’s Gasthaus tragen zu
dürfen. Wie ganz anders war doch Baku, mit den beiden zuletzt
gefehenen Städten Schemacha nnd Elifabethpol verglichen. Große
hübsche Häuser mit platten Dächern standen in gerader Linie neben-

einander, gut mit Asphalt gepflasterte Straßen, ein Garten, in dem

Musik spielte und geputzte Damen spazieren gingen, die breite schöne
Einfassung des Meeresstrandes, nichts verrieth hier die Stadt des

Orients. Doch war es hier wie in Tiflis, als wir uns in die alte
Stadt begaben, da sah man sich plötzlich wieder nach Asien versetzt.
So unglaublich schmal waren die steil auf und ab gehenden Gäßchen,
daß man stehen bleiben mußte, wenn eine Person entgegen kam.

Aber dieser schmutzige, übelriechende Stadttheil war doch von Inter-
esse. Jn der Mitte desselben stand der alte Palast der Chans von

Baku und die alte Moschee mit den verfallenen Minarets. Der

Palast des Chans ist in arabischer Architektur 1650 von Abas 11.
erbaut worden, doch ist nur ein Theil desselben erhalten, von dem
ein großer Saal das Jnteressantefte ist« Dieser wurde der Gerichts-
saal genannt und in dem Centrum desselben befand sich eine Oeff-
nung, die in ein unterirdische-I Gefängniß führte. Man sagt, daß
diese Oeffnung 18 Fuß im Durchmesser gehabt haben soll und von

einer Kolonne bedeckt worden ist. Wurde Jemand heimlich zum
Tode verurtheilt, so ließ man ihn bei dieser Oeffnung hinknieen
und hieb ihm mit einem Schlage den Kon ab, der, ohne den Rand
zu berühren, in die Tiefe hinabstürzte.

Doch alles Sehenswerthe, was Balu bieten konnte, war doch
nur unbedeutend gegen das, was wir in seiner Umgebung finden
sollten. Die Naphthaquellen und das ewige Feuer war doch das

Jnterefsanteste sind wir benutzten daher einen der ersten Tage, um

dorthin zu fahren. Etwa 12 Werst von der Stadt liegt der Ort

Balachani, der Weg dahin ist öde und langweilig. Mühsam rollte

der Wagen auf dem holperigen Boden hin, glühend brannte die
Sonne auf der schattenlosen Fläche und je näher wir den Quellen

kamen, desto unangenehmer wurde der Naphthageruel). Ganze Teiche
von Naphtha lagen zuletzt vor uns und der ölgetränlte Boden war
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so weich und sumpsig, daß er bei jedem Schritte nachgab. Hier
erfuhren wir nach genauen Erkundigungen, daß vor drei Monaten

ein artesischer Brunnen auf einer Hügelspitze 161X2 Faden tief in
den weichen feuchten Lehmboden gegraben war, bis plötzlich ein

Naphthastrom mit wüthender Gewalt in die Höhe schoß, der etwa

IVZ Monate hindurch täglich 1 Million Pud vortrefflichster Naphtha
von o,sos Wasser-schwere lieferte, von der etwa die Hälfte zum
Lampenpetroleum auf die einfachste Weise von der Welt destillirt
werden kann. Der glückliche Quellenbesitzer hatte IV2 Jahre vorher
seinen 10 Dessätinen großen, scheinbar sehr ungünstigen Platz auf dem

Naphthaselde für nur 40,000 Rbl. in 24jähriger Arrende Von der Krone

durch Meistbot erstanden; andere hatten ihre niedriger belegenen Stücke
weit theurer bezahlt. Dieser Naphthavesuv war die Ursache jener
Teiche und Seen, aus denen nun hunderte von Personen Naphtha,
die sie äußerst billig kauften, schöpften und in ledernen Säcken auf
Kameele, Esel und zweiräderige Wagen luden, meist um die Naphtha
nach einer Vorstadt von Baku zu bringen, wo in einem Jahre etwa

70 neue Destillationen entstanden waren. Täglich gingen ein paar
von ihnen in Flammen aus, das hat aber nicht viel zu bedeuten;
wir besuchten eine solche, die vor Vier Tagen abgebrannt war, nun

aber wieder lustig arbeitete, denn diese Gebäude bestehen nur aus

Stein und Lehm. Jn Balachani besuchten wir auch andere Pächter
von Naphthalondparcellen. So hatte der berühmte Moskauer Koko-
rew 6 Landstücke zu 10 Dessätinen sür zusammen 1,300,000 Rbl. aus
24 Jahre gepachtet. Der Tifliser Mirsojew, früher Pächter des

ganzen Naphthalandes, hatte für 4 Stücke 600,000 Rbl. bezahlt.
Jhre winzigen seichten Brunnen lieferten blos ein paar Tausend
Pud täglich, was nun bei der ungeheuren Entwerthung der Naphtha
kaum in Betracht kam. Uebrigens erfährt man, daß 1875 auf einer
andern Parcelle ein gleich mächtiger Sprudel entstanden sei. Man

berechnet, daß alle 500 Dampfschisfe, die aus der Wolga fahren,
nicht im Stande seien, das Quantnm Naphtha fortzuführen, was ein

solcher Sprudel liefert.
Doch nun hin zum berühmten ewigen Feuznin Surachatii.

Auch hier war die Gegend öde und steinigt, aber tro
,

von Naphtha
fast keine Spur. Uns wurde hier ein seltenes, nie gesehenes Schau-
spiel zu Theil. Man denke sich eine Fläche wol eine Quadratmeile

groß, auf der aus hunderten, von hin nnd her versireuten Oeffnungen
wunderbar helle, wie Gold glänzende Flammen ohne Rauch empor-
steigen, die vom Winde bald in die Höhe getrieben, bald wieder nach
unten geweht werden und die er doch nicht verlöschen kann. Was
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brennt denn da eigentlich? Es brennt das Gas, das aus den

Naphtgakatmnern unter Balachani und anderwärts, wo der nasse leh-
mige oden keinen Durchng gestattet, hierher durch die trockenen
Kalkfelsenspalten dringt unsern Petroleumlatnpen sehr ähnlich.
Zwei größere Plätze sind von hohen Mauern umgeben, sie gehören
den vorgenannten großen Kapitalisten Mirsojew und Kokorew und

sind jetzt, wo die Naphtha so billig geworden, ökonomisch fast werth-
los, da es nicht mehr lohnt, die rohe Naphtha von Balachani hier-
her zur Destillation zu bringen und dann 16 Werst weit über einen

Bergkamm von 500 Fuß Höhe nach Baku zu transportiren· Doch
das bei Seite. Wir traten in die Kokorewsche Umzäunung ein.
Ein herrlicher Anblick. Die dachbedeckten Felsspalten liefern hier
massenhaft Gas, das mit noch am Tage glänzender Flamme brennt
und für die großartigsten Fabriken umsonst Feuerung liefern kann.
Nur der kleinste Theil des Feuers kann benutzt werden. Die Bauern

umher brennen den überall blos liegenden Kalkstein zu den Bau-

lichkeiten in und um Baku. Mirsojew und Kokorew destilliren hier
einen Theil ihrer Naphtha, sabririren Naphthafässer mit eisernen
Bändern u. dgl. Jn einer Mauer der Kolorewschen Umwallung liegt
der alte kleine, dem indischen Feuergotte gewidmete Tempel. Es ist
begreiflich, daß zu dieser wunderbaren Stelle Indien, wo es noch
Parsen giebt, seine Priester herschickt, die der mächtigen Gottheit ihre
Verehrung erweisen. Der Tempel besteht aus einem viereckigen Hof,
in dessen Mitte sich ein Altar mit Kuppeln erhebt. Auf demselben
brennt das ewige Feuer, das nach Erzählung der heidnischen Priester
von der Gottheit selbst seit undenklichen Zeiten schon erhalten wird.

Gegen 20 Zellen sind in der innern Seite der Mauer angebracht,
sür die Schüler Zoroasters bestimmt, Jn einer dieser Zellen be-

fand sich eine Nische, auf der einige Götzenbilder standen. Bei

unserm Eintritt erhob sich der dunkle schwarzbärtige, nicht übel aus-

sehende Jndier, man möchte sagen von europäischem Typus, und

warf sich sein weißes Priestergewand über. Mit einem Zündhölz-
chen fuhr er über die kleinen, in der Mauer angebrachten Oeffnungen
hinüber und augenblicklich war er von Flammen umgeben. Nun

begann er mit melodischer Stimme sein Gebet, wobei er sich einige
Mal zur Erde niederwarf und oft den Namen Brahma wiederholte.
Es war ein eigenthiimlicher fesselnder Anblick, dieser dunkle Jndier
in weißem Gewande, von dem die schwarzen Locken sich grell hervor-
hoben, umgeben von den glänzenden, hell emporsteigenden Flammen.
Nach Beendigung seines Gottesdienstes brachte er uns kleine Stückchen
geheiligten Rosenzuckers, wofür er von uns mit Geld beschenkt wurde-

s
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Einige Tage daraus, nachdem wir diese Herrlichkeiten angesehen,
verließen wir Baku ans einem Dampfschisse, das nach Astrachan fuhr
- nur schwer der Versuchung widerstehend, vorher noch eine Reise
nach Kraßnowvdsk am östlichen Ufer des kaspischen Meeres zu machen,
wo namentlich ans der Jnsel Tscheleken ebenfalls Alles von Naphtha
überfließt. Hier also sind die Orte, von denen aus im wahren
Sinne des Wortes die ganze Welt erleuchtet werden kann. Einst-
weilen aber wollen wir hoffen, daß das große russische Reich, dem

von Mrdwesten, vom baltischen Strande, ans so viel Licht in geistiger
Hinsicht zugest, in möglichst rascher Zeit vom entgegengesetzten
Südost-Ende in materiellem Sinne »mehr Licht« erhält. Um dieses
Resultat zn erreichen, werden täglich aus der Wolga See- nnd Fluß-
fahrzenge gebaut, die in Baku mit Naphtha einfach vollgegossen nnd

nach Astrachan, Zarizsym Nischni ic. mit Segel nnd Dampf trans-

portirt werden, wo dann die Destillation der Naphtha zn Kerosin für
Lampen vorgenommen wird. Der nachbleibende dicke schwarze Nest
giebt die schönste Wagenschmiete :c.; Naphtha im Urznstande kostete
in Baku 1873 etwa 10—15 Kop. das Pud; ebenso viel, wie man

hört, auch jetzt 1876. Welch ein Reichthmn! Ja wahrlich, der
Kaukasus, besonders Transkaukasien, die Wiege der Menschheit, des

Weinstocks, der Geburtsort des Cyrus und großer Herren des grauen
Alterthnms, die große Heerstraße sür die Jndo-enrvpäischen Völker-,
das Land des ewigen Feuers Kaukasien ist das Land der Wunder.
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Die guten Freunde.

I.

»Sie haben ihn also noch nicht gesehen? Das heißt, hat er

Ihnen noch keine Visite gemacht?«
»Wir kennen ihn gar nicht«
»O, Sie werden ihn kennen lernen, Sie werden ihn kennen

lernen. Was Das für ein Mensch ist! - ich sage Ihnen, es giebt
hier keinen, der mit ihm zu vergleichen wäre, keinen geistreichen,
liebenswürdigen-, tüchtigekn Menschen. Und was für eine Klinge,

ich sage Ihnen, Frau Nathsherrin, eine Klinge schlug er, wie
kein Anderer, nnd wie tanzt er, wie singt er schön.«

»Ihr junger Freund muß ja ein Ausbund von Tugenden sein,
da der Gedanke an ihn Sie so begeistert. Ich bin wirklich gespaan
ihn kennen zn lernen-«

»Er kommt, er kommt sicher her, - ich habe ihm von Ihrem
liebenswürdigen Hause erzählt, Frau Rathsherrinz er läßt sich ietzt
hier nieder. Ihr Herr Gemahl wird ihn bald zu fchiiyen wissen.
Und Fräulein Bertha wird mit ihm musiciren, er fingt Bathtocy
einen sehr klangvollen Baryton; man wollte ihn in Berlin gar nicht
loslassen, er sollte durchaus zur Oper.«

»Nun nnd war-un ging er nicht zur Oper,« fragte die Raths-
hekrin Robber nicht ohne leisen Spott im Tone.

»Ist das möglich, gnädige Frau, ein Patrieierfohm der in D.

stndirt hat, ein Mann von solchen Aussichten nnd die Oper! - o,
wir werden ihn bald unter den Beamten des Raths sehn, er macht
Carrierq er macht Carriere und Bürgermeister wird er einmal sicher
- wenn er nicht auf einen Katheder nach D. berufen wird.«

»Es wird new freuen, den jungen Mann kennen zu lernen,
den Sie so herzlich und selbstlos zeichnen. Sind Sie ihtn nahe
befreundet?«

»O, befreunden Er war mein Flausch in D., d. h. er wohnte
bei mir, als er noch Fuchs war; später, als er Chargirter geworden,
nannte man uns nur Orest und Pylades, wir waren unzertrennlich,
bis er seine Reise antrat, von der er vor drei Tagen zurückkehrte.«
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Hier wurde das Gespräch unterbrochen. Das Dienstmädchen
meldete einen neuen Besuch und Herr Secretär Wacker verabschiedete
sich von der Rathsherrin Robber. Das volle Herz bedurfte einer zweiten
Erleichterung und das Städtchen Lobheim konnte riicht früh genug
in die frohe Kenntniß davon gesetzt werden, daß sein berühmter
Sohn wieder in seinen Mauern weile. Secretär Wacker begab sich
zum Pasior Bloch, um der dicken Frau Pastorin die Nachricht zu
bringen, sein Freund sei da, und von dort mit der gleichen Nachricht

Z- der Frau Commerzienräthin Tannenthal, dann zu der Tante
lbertine, welche ohne jede Concession noch Censur ein mündliches

Zeitungsgeschäst betrieb und sich in ihren geflügelten Localnotizen
schon seit drei Tagen mit dem Heimgekehrten beschäftigte. Jhr hatte
der Nesse nichts Neues mitzutheilen, wohl aber nahm er mit Be-

friedigung die Erzählungen der Tante über die Spannung hin, die

sich des Städtchens bemächtigt hatte.
Am Abend desselben Tages, da Wacker seinen Freund der

Rathsherrin Robber und den andern ehrenwerthen Damen Lobheims
so warm empfohlen, klappte der Oberlehrer Rumpert zufrieden das

letzte der corrigirten Aufsatzhefte zusammen, in welchen die Prima-
nerinnen der höhern Töchterschule ihre schönen Gedanken niedergelegt
hatten. Wären sie dabei gewesen, diese zierlichen Mädchen mit den

glatten und krausen Scheiteln, den bleichsüchtigen Lippen und den

vielen, unschuldigen Geheimnissen in den kleinen Herzen, sie hätten
ihrem verehrten Lehrer recht böse Gesichter gemacht. Denn Rumpert
leuchtete förmlich vor Freude, seiner Aufgabe nun ledig zu sein und

»Frauchen,« sagte er, »ich gehe noch auf ein Stündchen in den Elub

hinüber; lege Dich nur ruhig zu Bette.«

»Heute am Donnerstag, willst Du in den Club?« Es lag
ein Vorwurf in diesen Worten. »Und gestern kamst Du auch erst
nach 1 Uhr nach Hause?«

»Gönne es mir nur, Sephi,« batanpert· »Es kommt Unser
einem so selten eine interessante Anregung wie jetzt.«

»Ich konnte mir’s schon denken, daß er da sein wird. Aber
warum müßt Jhr Euch denn im Club finden; kannst Du Deinen

Freund nicht zu uns laden, damit wir Frauen auch etwas von ihm
hören.«

»Mein Kind, wie sollten wir eine Gesellschaft geben, wie
könnten wir ihn aufnehmen? Du weißt doch, wie da hergerichtet
sein müßte und was uns das kosten würde. Du wirst ihn wohl
beim Director kennen lernen, der ihm am nächsten Dienstag —-

Mittwoch ist ein Feiertag - ein Souper giebt.«
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~Seltsame Freundschaft,« schmollte Frau Sephi, »die Soupers
nnd Diners und große Gesellschaften fordert! Jst er denn so an-

spruchsvoll, daß unsere Bewirthung und unser Verkehr ihm nicht
genügen?«

»Mein Kind, es giebt Leute, die zu Ansprüchen berechtigt sind,««
docirte Rumpert, ~Leute, die nicht so behandelt werden können,
wie andere« —-

»Du machst ja, als wäre er ein Prinz oder ein Prophet, den

zu empfangen unser Haus zu gering wär’. Geh’ nur, ich gönne ihn
Dir, mir mag er ruhig vom Leibe bleiben.«

Frau Sephi meinte es nicht so ernst mit diesen bösen Worten.
Sie freute sich vielmehr herzlich, den großen Unbekannten am Diens-

tag beim Director zu sehen, und war einigermaßen stolz darauf, daß
auch ihr Gatte zu dem auserlesenen Kreise gehörte, der sich jetzt
täglich um den Heimgekehrten sammelte. Es war ein Glück, daß
in dem Herzen der kleinen Frau diese Gefühle die Oberhand er-

hielten, denn Freund Rumpert hätte sich heute die Zeit nicht ge-
schenkt, eine volle Versöhnung zu erbitten. Er gab seiner lieben

Gattin einen herzlichen Kuß, steckte einige Cigarren zu sich »von
den guten, vielleicht hat er seine vergessen und ich kann ihm dann

aushelfen« und begab sich in den Club.

Jtn großen Saale des Clubs standen die Kartentische, nicht
alle waren besetzt, manche der gewohnten Partieen war heute nicht
zu Stande gekommen, denn im Nebenzimmer gab es große, ausge-
wählte Gesellschaft. Um einen langen Tisch gereiht saßen dort die

jüngeren der Honoratioren von Lobheim, meist Männer, welche zu-
sammen die Universität besucht hatten und durch die Bande fröhliche-:
Corpserinnerungen verbunden waren. Doch waren auch Kaufleute
dabei, Männer von Bildung und Verdienst; sie hielten sich aber

still, lachten über jeden Witz der Litteraten und waren offenbar stolz
darauf, das thun zu dürfen. Auch ein Musiker befand sich unter

diesen Männern, der sich keinen Zwang anthat. Jedermann betrach-
tete ihn als ein Genie, Jedermann pries seine künstlerische Bega-
bung, Jedermann empfahl ihn den Häusern, in welchen Clavier-

unterricht gewünscht wurde, und Jedermann konnte es von dem

weitgereisten Herrn Waldach sich sagen lassen, daß es einen so geist-
reichen und gebildeten und gemüthlichen Kreis in der ganzen Welt

nicht wieder gebe. Und das glaubten sie Alle und hätten’s geglaubt,
auch wenn Herr Waldach es nicht gesagt hätte. So etwas ist
Axiomz daran zu zweifeln ist unmöglich, unstatthaft, persönliche Be-

leidigung. Und so fest stand die Thatsache der außerordentlichen
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Vorzüglichkeit dieses Gesellschaftskreises, daß sich Nichtzngehörige ihr
beugten und auf die Prüfung der einzelnen Männer, wie der in diesem
Kreise geäußerten Gedanken und Urtheile bescheidentlich verzichteteu.

Heute schwebte besondere Weihe über diesem außerordentlichen
Kreise. Maximilian Hochseder war da, Maximilian Hochseder, der

einstige Heros der Studentenwelt, der glänzende, stolze Manu, dessen
Ruhm seit drei Tagen umging in Lobheim von Haus zu Haus, nach
dessen Bekanntschaft sich die Frauen sehnten, von dessen Preise die

Lippen der Männer triesten.
Maximilian Hochfeder war ein Patriciersohn Lobheims. Schon

im 14. Jahrhundert hatte nach einer Familiensage ein Graich,
so hießen damals die Hochseder - im Rathe Lobheims gesessen und
dort eine weise Thrannei geübt. Jm 16. und 17. Jahrhundert
standen die Namen der Graiche unter mancher wichtigen Staatsschrist
Lobheims, und die Familientradition wußte hinzuzufügen, daß ihnen
damals Adel und Titel ertheilt seien. Sie aber blieben im bürger-
lichen Dienste Lobheims. Jm 18. Jahrh. verschwindet ihr Name,
-—· sie heißen nun Hochfeder, erringen als solche abermals Macht
nnd Einfluß in Lobheim und werden fortan mit der Anwartschaft
ans den Bürgermeistertitel geboren. Des Maximilian Hochfeder
Vater führte ihn in Ehren. Er war es, der den Stammbaum —-

es fand sich in demselben nur eine einzige Lücke - und das Adels-
recht der Familie hervorholte, sich nach den Siegeln der Graichs
ein Wappen stechen ließ und über die Thür seines Hauses eine ge-
waltige Armatur setzte·

Maximilian Hochseder hat seine Mutter nicht gekannt, seine
Geburt war ihr Tod gewesen. Zwei zärtliche Tanten leiteten seine
Erziehung, der Vater überwachte mehr die körperliche Entwickelung
und alle ritterlichen Uebungen des Sohnes. Denn der alte Bürger-
meister schöpfte«aus dem Anblick des Wappens über der Thür täglich
neu die Ueberzeugung, daß die Hochfeders mit besonderer Vornehmheit
ausgestattet seien, und daß sie sich aus alle Fälle - es konnte ja
irgendwo ein regierendes Hans aussterben und bei der Prüfung der

Throneandidaten sich sinden, daß ein Graich-Hochseder aus Purpur
und Krone ein unangezweifeltes Recht habe - daß die Hochseder
also sich auf alle Fälle vorzubereiten hätten. Er trug darum selbst
einen hochzugeknöpsten, militiirischen Rock, unter dessen Ausschlag der

gewöhnliche Mann einen Hausstern vermuthen konnte; von der Knie-

hose und dem seidenen Strumpf trennte er sich nie ganz. Bei seierlichen
Gelegenheiten legte er sie wieder an nnd nahm das hohe spanische
Rohr selbst zum Abendmahlstische. Seine Earosse mit den gewaltigen
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Nappen wetteiferte an Alterthiinilichleit mit dem stiidtischen Gala-

wagen, der ihn um Michaelis zum Rathe abholte; seine Bedienten

trugen Perriicken, fein Haus hatte Ledertapeten und in dem Bot-hause
desselben hingen die Ahnenbilder.

Maximilian war mit Lehrer-n aller Wissenschaften und Künste
umgeben. Der Vater selbst ritt mit ihm, überwachte seine Uebungen
im Pistolenschießen und Fechten, in den fremden Sprachen, selbst im

Tanzen. Er flößte ihm oon den ersten Jahren des Bewußtseins ab
die Ueberzeugung ein, daß ein Hochfeder ein ganz besonderes Wesen,
daß die übrige Welt ihm untergeordnet und seiner unwerth sei.

Unter Umständen hätte diese Art der Erziehung - Von der

wetteifernden Zärtlichkeit zweier alten Tauten, von der Unterthänigkeit
zahlreicher Dienstboten und von sehr bedeutenden Wohlstande unter-

stützt, den jungen Maximilian vielleicht in’s Jrrenhaus gebracht.
War es sein gutes Naturell, waren es äußere Umstände, was ihn
hievor fchützte, genug, er wuchs gesund und kräftig auf und hegte
den stolzen Glauben an seinen eigenen Werth so fest nnd überzeugungs-
treu, daß derselbe auch Andere ansteckte, und als Maximiiian Hoch-
feder inimatrieulirt worden war, bemühten sich verschiedene Empo-
rationen um den jungen, stolzen Fuchs mit der prächtigen Gestalt
und der starken Hand. Der alte Herr starb bald darauf, die
Tanten beschränkten ihre Liebe auf schüchterne Bitten und kleine

zärtliche Ueberraschungen Max war sein eigner Herr und verfügte
über Haus, Carossen, Pferde und Diener seines Vaters, noch ehe
er die gesetzliche Mündigkeit erreicht hatte. Er war zu ehrgeizig,
um sich dem Müssiggang oder Ausschweifungen hinzugeben, absol-
virte vielmehr nach glänzender Studentenzeit seine juristischen Examina
und begab sich auf Reisen. Nach siebenjähriger Abwesenheit war

er jetzt wieder in der Heimath.
Da saßen sie nun um ihn herum, die alten Studiencameraden,

fröhliche, ehrliche Leute, denen schwerer Kampf mit dem Leben meist
erspart geblieben. Dem Einen war's wohl mehrere Jahre hindurch
schwer geworden, Clienten zu finden, aber er war jetzt ein beschäftigter
Advocat; dem Andern waren die Patienten zuerst ausgeblieben, aber

heute konnte er schon seiner Liebhaberei an schönen Pferden und auf-
fallenden Wagen nachgehn; der Dritte hatte früh geheirathet und spär-
lichenErwerb gehabt, aber jetzt war er im Begriff, seine letzten Schulden
abzuzahlen; ein Vierter war da, den man noch vor einigen Jahren
aus der Gosse gehoben hatte, aber die Freunde hatten ihm zu Ord-
nung, zu Besitz, zu Selbsiachtung geholfen; ein Fünfter und Sechster
hatten sich verliebt nnd Körbe davongetragen; sie waren jetzt standes-
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gemäß an Bürgertöchter verheirathet und schimpften in ihrem Kreise
über die Adligen, deren Töchter ihnen einst Schmerzen bereitet. Ein

großer, erschütternder Seelenkampf war keinem dieser Männer zu
Theil geworden, das herzzerreißende Gefühl der Vereinsamung kannte
Keiner von ihnen, denn sie waren alle in der Freundschaft geblieben
nnd ein nie ausgesprochener, jedoch treulich respektirter Comment galt
bei ihnen allen, sich gegenseitig nicht fallen zu lassen.

So war jeder angewiesen auf die anderen - nicht blos, weil

er Clienten, Patienten, Caventen und Vertrauensmänner brauchte,
sondern weil in diesem Kreise Werthschätzung mit Werthschätzung
bezahlt wurde. Man kaufte sich in die Gesellschaft ein, indem man

sie unbedingt für die beste hielt und erklärte, und Glied für Glied
war daran gebunden, diesem Credo treu zu bleiben. Das gegenseitige
Schutz- und Trutzbündniß, das hier geschlossen war, wurde allmälich
zu einer gesellschaftlichen Macht, und das Machtbewußtsein schuf
neue Kräftigung des Zusammenhangs, schuf endlich den Eultus ge-
genseitiger Verehrung. Wie man außerhalb dieses Kreises auch über

einzelne Mitglieder denken mochte, man stellte nicht in Abrede, daß
der Kreis als solcher einen ehrenwerthen Ton ver-trete und manche
gute Anregung gegeben habe. Und selbst die Fernstehenden blieben
nicht unbeeinflnßt von den Urtheilen, welche die Asfiliirten dieses
stillen Bundes über ihre Mitglieder in Curs zu setzen wußten. Da-
mals stand Lobheim im Rufe, eine ganz besonders tüchtige, geistig
regsame und idealen Zielen nachstrebende Gesellschaft zu besitzen.

Jetzt war sie im Club versammelt, diese Gesellschaft, iu ihrer
Mitte Maximilian Hochfeder. Der lange, schlanke Mann mit den

hochgezogenen Brauen Und halbgesenkten Lidern, den geblähten
Nüstern und der vorgeschobenen Unterlippe bei alledem ein schöner
Mann - faß weit zurückgelehnt in seinem Stuhl, die Hände tief
in die Hosentaschen gesenkt. Seine Blicke wanderten müde von dem

Einen zum Andern; wenn er angeredet wurde, und er wartete ab,
bis dies geschah, begann selbst kein Gespräch, - so ließ er langsam
seinen Blick zu dem Redenden hinrollen und eröffnete seinerseits mit

leichtem Achselzucken die Aktion. Er sprach langsam und pointirt,
Einwürfe und Unterbrechungen gingen spurlos an ihm vorüber, im

Nothfall bestrafte er sie mit einem Blicke. Was er sagte, trug den

Stempel persönlicher Beziehung. Man wollte von feinen Reisen
hören: er gab seine Reiseroute; man fragte, wie ihm der Kölner
Dom oder die Peterskirche gefallen, welchen Eindruck die Pyramiden
auf ihn gemacht: in feinen Antworten verbarg er nicht, daß überall

große Fehler beim Bau begangen seien, die er denn auch —« er citirte
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seine eigenen Worte - maßgebenden Persönlichkeiten klar gelegt
habe. Ueber politische Fragen interpellirt, gab er zu verstehen, daß
überall das rechte Verständniß für dieselben fehle, aber es sei ihm
nicht unmöglich gewesen, auch hierüber gewissen Staatsmännern und

Abgeordneten schätzenswerthe Fingerzeige zu ertheilen. Die An-

schauungen, welche ihm in Lobheim über ausländische Dinge schon
entgegengetreten, seien durchaus verfehlt: namentlich sei der Opti-
mismus lächerlich, der hier noch niste. Der Geist des Umstnrzes,
der das Ausland beherrsche, müsse hier zu Lande nur richtig Ver-

standen werden, damit er keinen Eingang in die localen Verhältnisse
finde. Hier gelte es festhalten an der alten Ordnung, den Schwin-
delgeist bannen, die Treue an der eigenen Vergangenheit wahren.
Und mit einem Tone der vollkommensten Geringschätzung beseitigte
er die Bewegungen, die - wie er den Zeitungen entnommen

sich in der Heimath gezeigt hätten, gleichsam als eine Unart, welche
nur während feiner Abwesenheit hätte Platz greifen können. Er

sprach von der Energie, welche die Gesellschaft der Provinz und

seiner Vaterstadt speciell zu entwickeln habe, um den Mißbildnngen
der Gegenwart ein Halt zu gebieten. Die falsche Genialität —-

er warf einen langen Blick zu dem jungen Musiker hinüber, der

sofort seine Nase in das vor ihm stehende Glas Grog vertiefte
lasse allerlei verbrecherische Tendenzen groß werden; eine unsittliche
ökonomische Spekulation - er sah hierbei einen der Kaufleute be-

deutungsvoll und dernichtend an, was dieser ebenfalls mit einem

tiefen Reue- und Verlegenheitsschluck hinunterspiilte werde vom

Auslande importirt und drohe auch hier den ehrsamen Geist der

Hanse mit einer kleinen Licenz machte Hochseder hier Lobheim
zu einer dereinstigen Hansastadt bis auf die letzte Erinnerung
zu vernichten. Naturgemäß wurde dann das Thema der Zünfte
berührt, aus deren jüngst erfolgter Aufhebung Hochfeder sehr erschüt-
ternde Weissagnngen für die Zukunft des Gewerbes und namentlich
der Meister schöpfte.

Es war nicht etwas Neues, was der Heimgekehrte seinen Mit-

biirgern auftifchte: ein großer Theil von ihnen dachte vielmehr über
die einzelnen Themata gerade so, wie Maximilian sich über dieselben
aussprach; aber man war gewohnt, entgegenwirkenden Strömungen
einige äußere Concessionen zu machen, um das Bekenntniß zu ver-

meiden. Jeder fand in Maximilians Rede irgend einen Satz, zu
dem auch er sich bekannte und es schmeichelte ihm, zu entdecken, daß
er im stillen Leben Lobheims auf eigene Faust zu Wahrheiten gelangt
sei, die Hochfeder in höheren Sphären sammeln mußte. Ganz ein-
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verstanden war aber nur Einer: der Secretär Warten Er ließ es

an halblauten Zustimmungen nicht fehlen, fand aber von Hochfeders
Seite keine Berücksichtigung, nicht einmal die verweisende Bewegung
des Blickes suchte den Weg nach der Ecke, in welcher Wacker saß.
Maximilian schien die intime Freundschaft, in der er zu Wacker ge-
standen haben sollte, im Auslande schnöde vergessen zu haben, was dieser
jedoch als ein Selbstverständliches demüthig und selbstlos hinnahur

Als Rumpert heimkom, fand er seine Gattin noch wach-
,,Nun— war es sehr interessant? was hat er erzählt? wovon

spracht Ihr mit einander? war Eure Gesellschaft groß?«
»Morgen, mein liebes Kind, morgen erzähle ich Dir davon, ich

bin heute zu müde·« Damit entzog sich Rumpert der Aussprache
Alles dessen, was er empfand. Es sträubte sich in ihm ein Etwas

gegen das volle Bewußtsein dieses Empfindens, er fürchtete die Klar-

heit. Der Freund war doch ganz anders zurückgekehrt, als er fort-
gezogen; statt des frischen Hauchs, der einst von seiner Kraft und

seinem Uebertnuth auf die Genossen übergegangen war, wehte es jetzt
kühl und srostig von dem selbstbewußten Manne her. »Er ist doch
wirklich ein sehr bedeutender-Mensch,« hatte der Syndikus auf dem

Heimweg gesagt. Und Rumpert dachte nun darüber nach, was es

wohl heißen möge, sehr bedeutend zu sein. Er schlief längst, als

seine kleine Frau noch all die Freude und Anregung sich ausmalte,
die der bedeutende Maximilian am künftigen Dienstag auf die Ge-

sellschaft ausgießeu werde.

11.

Der Rathsherr Robber war mißmüthig heimgekehrt und weder
der guten Frau Rathsherrin, noch Bertha, dem 17 jährigen Töchterchen
beider, gelang es, die Falten von seiner Stirn zu verscheuchen. Na-

türlich hatten auch sie von dem Besuche zu erzählen, mit dem sich
heute Maximilian Hochfeder bei ihnen eingeführt, und die Mutter

unterließ es nicht, die cavaliermäßige Haltung des jungen Mannes

zu loben. Sie hatte ein Auge dafür, die Frau Rathsherrin, denn

sie stammte aus der Residenz und sah selbstverständlich nur mit
einem gewissen Mitleid aus die Manieren der Provinzler hinab.
Auch Bertha sprach von dem neuen Bekannten, doch mit einer ge-
wissen Befaugenheit: er war ihr zu vornehm. Robber achtete kaum

auf die Worte der Frauen. Ein Gast wurde gemeldet: Herr Ad-
vocat Bolanden bitte den Rathsherrn, ihm einigt Minuten zU schenken-
Die Herren begaben sich in des Rathsherrn Arbeitsziknmer und ver-

kehrten dort geschäftlich. -
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Mittlerweile wurde der Thee servirt. Bolanden wollte sich
nach Erledigung seines Geschäfts empfehlen, wurde aber vom Raths-
herrn zurückgehalten und zu den Frauen geführt. Er sah es nicht
gern, daß junge Männer in seinem Hause verkehrten; collegialische
Rücksichten hatten ihn bewogen, seinem Secretär sein Haus zu öffnen;
der Besuch Maximilians hätte ihn wohl in böse Laune versetzt, wenn

sein Gemüth nicht mit anderen, wichtigeren Dingen beschäftigt ge-
wesen wäre. Jetzt kam Bolanden ihm zu rechter Zeit; der ernste,
bescheidene Mann mit seiner Rechtskenntniß sollte seine Sorge erfahren
und theilen.

Bolanden war den Damen des Hauses nicht fremd. Am Grabe
eines frühverftorbenen Freundes hatte er warme Worte des Nachrufs
gesprochen und auf das Leichengefolge, zu dem auch die Familie
Robber gehört hatte, tiefen Eindruck gemacht. Seither lebte Bolanden

wie ein Sonderling. Er mied den Verkehr, dem Kreise der Univer-

sitätsgenossen stand er fern, da er nie einer Verbindung angehört
hatte. Die Mittel zum Studium hatte er sich durch Unterrichten
und schriftstellerische Arbeiten erwerben müssen, Verwandte besaß er

in Lobheim nicht, auch keine Bekannte früherer Zeit, da er erst als
Advoeat hier sieh niedergelassen hatte. Man sprach wenig von ihm,
und wenn das geschah, nicht ohne eine gewisse Abneigung. Er war
der Fremde in Israel.

Die ungezwungene Weise, in welcher Bolauden sich gab, ver-

fehlte ihre Wirkung auf die Stimmung des Hausherrn nicht. Er
wurde mittheilsam; was er sagte, brachte er anspruchslos, als etwas

Selbstverständliches, Natürliches vor, dem Widerspruch aber schenkte
er volle Aufmerksamkeit und Beachtung. Die Frauen fanden Anlaß
genug, sich an dem Gespräche der Männer zu betheiligen und die

Theestunde zog sich in die Länge. Schon paßte Bolanden auf einen

geeigneten Augenblick zum Aufbruch, als der Rathsherr begann:
»Es ist vor wenigen Tagen eine ärgerliche Geschichte passirt,

die wohl bald stadtkundig sein und sicher wieder eine Mente von

Zeitungsgegnern auf uns hetzen wird. Diese moderne Jndiscretion,
die Alles an die große Glocke hängt, verwirrt die Gemüther und
die allgemeine Ordnung. Die Regierung sollte das Preßwesen ein

wenig strenger in die Hand nehmen«
Bolanden lächelte: ~Wäre der Wahrheit nicht besser durch das

Gegentheil gedient?«
»Ich vergaß,« sagte der höfliche Rathsherr, - ~Sie gehören

auch ein wenig zu den Fremden, Sie kennen unsere Verhältnisse
noch nicht ganz, - lassen wir darum das Princip bei Seite und

43



hören Sie, was geschehen. Morgen pfeifen es doch die Spatzen
von den Dächern. Der berüchtigte Bollsagitator Metzil hat sich vor

einigen Jahren nach seiner Rückkehr aus dem Süden hier anf einem

Stadtgut niedergelassen und wiewohl man bei feiner Aufnahme in
die Gemeinde alle Vorsicht anwandte, den Kerl auch nachher immer

im Auge behielt, ließ sich doch nichts Plausibles gegen ihn anführen.
Er war ein stiller Mann geworden. Nun hat’s plötzlich einen Skandal

mit ihm gegeben. Der Arrendator des Gutes hat ihm die Pacht
gekündigt, es giebt einen Wortwechsel und das Ende ist, daß Metzik
vor die Thür gesetzt und fein Hausdach ihm abgetragen wird.
Soweit ging Alles ganz natürlich her« —-

»Ganz natürlich, Herr Rathsherr?« fuhr Bolanden auf, der

bis zu den Schleifen roth geworden war. Eine dicke Ader zog sich
über feine Stirn. Der Rathsherr machte, als bemerke er die Auf-
regung feines Gastes nicht. »Ja, jetzt aber ist dieser verfluchte Kerl

nicht davon abzubringen, Criminal-Klage einzureichen. Er soll suchs-
wild sein und mit den höchsten Jnftanzen drohen. Sehen Sie, das

hat mich heute oerstimmt.«
»Die Furcht vor der Klage oder das Unrecht, das dem Manne

geschehen ist?« fragte Bolanden mit scharf accentuirtem Tone und

einer durch gewaltige innere Aufregung gedrückten Stimme. Der
Rathsherr Robber war ein Mann des Friedens; er ließ sich auch
jetzt nicht irre machen: »Ach, was liegt an dem Agitator,« sagte
er mit abwehrender Handbewegung, »der Arrendator kann leicht in
die Patsche kommen und da wird’s wieder heißen: ein Deutscher!
Wenn’s doch noch ein Baron wäre, aber so recht einer aus unsern
Kreisen, Sie wissen, er ist der Sohn des verstorbenen Stadtrevifors,
- na hoffentlich weisen sie den Metzik mit seinen Klagen ab, einen

Advocaten findet er hier doch nicht«
»Das ist doch noch sehr fraglich,« erwiderte Bolanden, der in

Gegenwart der Frauen sein heftiges Temperament niederhielt. »Ich
wenigstens stünde nicht an, dem alten Metzik meinen Beistand zu
leihen, wenn die Untersuchung wirklich Aehnliches nachweist, wie Sie
er ii len.«z h,,Sie wollten das ist ja wohl Jhr Spaß! Sie wollten sich
die ganze Carriere verderben?« Herr Rohber wollte lachen, aber
ein Blick auf die Haltung Bolandens machte ihn stumm. Dieser
war wieder ganz gesammelt und ruhig. Er erhob sich kalt und ver-

beugte sich vor den Damen, sagte dann zum Hausherrn gewandt-
»Jch bellage aufrichtig, daß unsere Anschauungen so weit auseinander

gehn, hoffe aber, daß auch Sie, der Sie selbst ein richterliches Amt
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bekleiden, zu der Meinung gelangen, daß selbst an einem der Ge-

sellschaft Verhaßten nicht ungestraft Unrecht begangen werden darf.«
»Uurecht, Unrecht,« brummte der Rathsherr und setzte hinzu,

als die Thür hinter Bolanden geschlossen war: »wer will denn Un-

recht begehn? das ist ossenbar selbst einer von diesen Jungnationalen,
wohl selbst ein Agitator - und das muß mir in meinem Hause
passireu!«
v Bertha, die mit leuchtenden Augen und deutlichen Spuren der

Theilnahme dem Gespräche gefolgt war, trat zum Vater hin; sie
war blaß und ihre Stimme bebte: »Lieber Papa, so unrecht hat
doch Herr Bolanden nicht; vogelfrei ist Metzil nicht, mag er auch
früher gefehlt haben«

»Ach was! Kind, laß mich mit dem Geschwätz zufrieden; willst
Du auch gegen mich Front macheu?« Der friedliehende Rathsherr
war ernstlich böse und zwar nicht blos auf Bolanden und Bertha,
sondern auch aus seine Freunde, die ihm den Fall von dieser Seite

dargestellt und aus sich selbst, daß er nicht früher über ihn nachgedacht,
und endlich aus die leidige Politik, die überall mit in Frage käme.

Er ging einige Male murmelnd im Zimmer auf und ab; Frau
Robber ließ ihn es mit sich selber ausmachen, sie kannte den Guten,
und wünschte ihm eine gute Nacht. Jm Schlaszimmer aber schalt
sie Bertha, für diesen Bolanden Partei genommen zu haben, der doch
Vermuthlich selbst nationalen Ursprungs und ein Fremder sei. Bertha
erwiderte nichts; in ihrem Herzen aber empfand sie ein seltsames
Gemisch von Bitterkeit und Freude. Und sie schlief ein mit der

Erinnerung an das volle ruhige Organ, an die einfache ernste Haltung
des jungen Mannes und an alles das, was er so anspruchslos und

doch so freimüthig geäußert hatte.

lIL

Das Souper, das der Schuldirector dem Maximilian Hochfeder zu
Ehren veranstaltet hatte, war zu allgemeiner Zufriedenheit des Wirths
wie der Gäste, der Herren wie der Damen, des Gefeierten wie der

Feiernden verlaufen. Frau Sephi Rumpert hatte das Glück gehabt,
von Hochseder zu Tische geführt zu werden, Fräulein Bertha hatte
ihm gegenüber gesessen und er hatte eine Liebenswürdigleit entfaltet,
wie die ältesten Leute Lobheims sie nur der guten, alten Zeit nach-
sagten. Maximilian brauchte den elektrischen Funken, der ans glän-
zenden Frauenaugen springt. Er hatte sich in einem Kreuzfeuer
solcher Funken befunden und in jedem Blicke Bewunderung gelesen.
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Das genügte, um thn Leben nnd Feuer zu geben. Vom anderen

Ende des Tisches hatte Rumpert oft herübergeblickt, und sich des

Beifalls gefnent, den seine Frau dem Freunde zolltr. »Er ist doch
am Ende ein sehr bedeutender Mensch,« schloß er aus der Lebhaftig-
leit nnd Heiterkeit, welsche ringsum in Hochseders Nähe herrschte.
Mit großem Wohlgesallen hatte auch Frau Robber ihren Blick von

Hochfeder zu Bertha, von Bertha zu Hochfeder wandern lassen; es

war ihr, als könnte dieser Blick Bande nach hüben nnd drüben knüpfen.
Papa Nobber war verstimmt. Jhm war das Gespräch mit Bolanden
iin Kopfe hetumgegangen; fast war er geneigt, den jungen Advocaten
anfzusuchen und ihm zu gestehen, daß er gedankenlos geurtheilt und

gesprochen. Aber Vertrag sich das mit feiner Würde und Stellung?
Nun wurde er den nagenden Wurm nicht los, ein Unrecht begangen,
aber ebensowenig ddn andern Wurm, sich compwmittirt zu haben-
Das wak’s aber nicht allein, was ihn verstimmte: er hatte freilich
bald gehört, daß seine Freunde und Genossen just so dachten, wie
er sich Bolanden gegenüber geäußert, und wenn er ihnen jetzt anch
nicht mehr beipflichtete, so schien ihm sein Unrecht doch erklärlich nnd

gering. Auf dein Feste beim Director drängte sich ihm Anderes
anf: er, der eisersitchtige Vater, sah seine Tochter in die unmittelbare,
gefahrdrohende Nähe des »schönen,« großen Hochfeder gesetzt und

die Beiden lebhaft verkehren. Wenn er seine Blicke don dem Mädchen
zum Manne nnd von dem Manne zum Mädchen wandern ließ, so
war es ihm, als könnte er dadurch die Entfernung zwischen beiden
erweitern. —-

Nach diesem Feste waren bewegte Zeiten über Lobheim einge-
brochen. Ykan sprach nicht mehr blos von Maximilian Hochseder,
sondern auch von Metzik und seinem Vergehen. Es galt für ans-

gemacht, daß der Agitator von ehedem von den Gerichten abgewiesen
werden, daß er nie einen Vertheidiger finden werde, und Maximilian,
der bereits an seiner Hausthür ein blankes Schild mit Namen und

Titel: »Rechtseonsulent« hatte befestigen lassen, hatte die Parole hin-
geworfen-, es wäre eine Schmach, wenn sich einer seiner Collegen
rnä dem alten Redobntjonär einlasse; er selbst wäre dann erbbtig,
die Sache des Aktendators in die Hand zu nehmen und dem letzteren
glänzen-de Genugthuung dem wüsten Baner aber energische Bestrafung
zu verschaffen Man stritt sich nicht weiter über den Fall; man

besprach ihn, nnd war der Kreis der »Anserkorenen« über denselben
im Reinen, so wanderte dessen Urtheil in einen zweiten, niederen

Kreis, wo es selbstverständlich an Schärfe gewann, und von diesem
abermals mit gleicher Wirkung eine Stufe niedriger, so daß iiber
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Metzik nur Ein Urtheil im Schwange war, während die Geschichte
selbst in jedem Kreise anders erzählt und eigenartig schattirt wurde.

Kleinlaut war nur der Held des Vorganges, der Artendator selbst,
so kleinlauh daß mehrere seiner Freunde es fiir nothwendig hielten,
seinen Muth zu beleben, und sein gutes Recht ihm nachdriicklich zu
bestätigen Das that aber auch wirklich noth, denn der gute, schwache
Arrendator war geneigt, Vermittelungsanträge an den Bauer zu
richten, Entschädigung zu zahlen, Entschnldignng zu erbitten. Nichts
von alledem, seit ihm mitgetheilt worden, Maximilian Hochfeder sei
nicht abgeneigt, in seiner Vertretung sich die advocatorischen Sporen
zu verdienen.

Der Bauer hatte mit seiner Klage mehrere Wochen gewartet:
»sie unterbleibt wohl ganz,« triumphirten diejenigen, welche in
einem zagen Winkelchen ihres Herzens doch für den Arrendator

gefürchtet haben; »der alte Fuchs ist schlau genug, die Sache schlafen
Zu lassen,« murrteu Andere, die bereits soweit angelangt waren, in
der Affaire einen Anlaß zn vollständiger Bernichtnng des alten

Metzik zu sehen. Da erhielt die Angelegenheit eine unerwartete

Wendung.
Jn Bolandens Arbeitszimmer trat eines Morgens ein hoher,

hünenhafter Greis, den die Jahre nur wenig niedergebeugt hatten.
Langes, weißes Haar floß ihm vom Scheitel nieder, das dunkelblaue

Auge lag tief in den Höhlen, Stirn, Nase, Kinn waren von selten
kräftiger Bildung, der lippenlose Mund streng geschlossen. Er hatte
etwas von dem ältern Qnäker auf Benjacmin West’s Familienbildniß
Es war Metzih der sich Bolandens Rath erbitten wollte-

Er sei von verschiedenen Advocaten abgewiesen worden: sie
seien allzu beschäftigt, um sich seiner annehmen zu können, und der

jüngste, der eben erft angekommen und also wohl noch nicht allzuviel
zu thun habe, habe ihn gar nicht oorgelassen. Nun sei die Sache
folgende und er erzählte kurz den Thatbestand.

Als er ans dem Süden zurückgekehrt, habe er seine frühere
Gemeinde gemieden, weil er nach den erlebten Täuschungen nnd

Verlusten ihren Spott gefürchtet. Er habe geglaubt, am stillsten
auf einem Stadtgute leben zu können und deshalb hier ein Häus-
chen nebst Buschland u. s. w. gepachtet, sei seinem Verdienst nach-
gegangen und die Pacht dem Artendator nicht schuldig geblieben.
Es seien wohl noch Briefe von ferne an ihn gekommen, bald drohen-
den, bald auch dankenden Inhalts, wohl auch noch Anfragen, wie
man am besten ins warme Land gelange u. dergl. Er aber habe
sie alle unbeantwortet gelassen. Auf dem Markt und in der Kirche
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kannte man ihn nicht; so sei er allmälich unbehelligt gelassen. Nur
wenn er zum Gute lam, mußte er allerlei Sticheleien hinnehmen,
vom Schreiber zuerst, dann von den schnippischen Mädchen und

neulich gar habe ihn der Arrendator selbst gefragt, ob er der Metzik
von 1847 sei, der Auswanderer, und als er das bejaht, hinzugefügt,
dann gehöre er eigentlich nach Sibirien und nicht auf ein Stadtgut.
»Ja, Herr,« sagte der alte Bauer in einem Tone, als erzähle er

ihm ganz gleichgültige Dinge, »ich habe schon mancherlei erlebt, und

man hat mir schon oft mit- Sibirien gedroht, aber vor die Gerichte
sehen Sie hat man mich noch nicht gerufen. Gewollt haben

fie’s schon, aber es muß doch wohl nichts in den Büchern stehn
über das, was ich gethan.«

»Und was hast Du denn gethan?« fragte Bolanden.

»Ja, Herr, das ist eine lange Geschichte. Sehen Sie, das

sing so an. Zuerst war ich Wirth eines Gesindes, und als die

Pacht eingeführt wurde, pachtete ich’s, nicht für viel, aber auch nicht
für wenig. Das war dort unten im Lande, im W.’schen. Da

kam die böse Zeit mit allerlei Noth über uns, Viehseuche und

Mißernte und böse Lügen. Wer’s wüßte, wer die erfunden! Nun,
sie kamen auch an mich heran, zuerst mit Klagen, dann mit Ver-

sprechungen.« - —-

~Wer kam an Dich heran?«
»Nun, natürlich unsere Leute, die nichts hatten und Alles

wußten, aber von wem sie’s wußten, das sagten sie nicht. Und sie
thaten so geheimnißvoll, als käm«s ihnen von wer weiß woher,
und es war doch nur ein Badstüber gewesen, oder ein Generals-

diener, der ihnen was weiß gemacht hatte. Also, sie kamen auch

an mich heran: »Metzik Peter, hieß es; was meinst Du, gehen wir?«

Wohin denn? »Ja das warme Land.« Geht zum Teufel, sagte ich,
ich sitze warm genug. Ja, Herr, nun fing die Geschichte an, eine

böse Geschichte. Damals war mein Junge ich hatte nur einen

einundzwanzig Jahr und zu den Soldaten brauchte er nicht.
Da wurde sein Herz verkehrt und sein Sinn hochmüthig, und er

fuhr in den Krügen umher zu den Leuten, die vom warmen Lande

predigten und mag da wohl auch mitgemacht und mitgeredet haben,
denn er fuhr von Krug zu Krug, daß mein Fuchs sich im Winter

davon den Bauchschlag holte. Kurz, sie kriegten ihn, zuerst die Guts-

polizei, dann die Gemeindeältesten und hast du nicht gesehn! da

hatten sie ihn zum Rekruten abgegeben. Das war mein erstes
großes Herzeleid.«

»Hast Du nicht Schritte gethan, ihn frei zu machen?«
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»Ja, wenn die Gemeinde Einen abgiebt, wie da chn sreimachen?
Das war so das alte Recht, Herr, die Gemeinde konnte abgeben
nnd sie nahm zuweilen, wo sie hoffte, es gebe einen fetten Bissen,
ein gutes Lösegeld. Jch wollte es auch geben, es war hoch, hoch,
aber ich hätte es beschafft, doch gegen die Gründe, welche sie fiir
die Absertignng meines Jungen angeführt, gab’s kein GegenmitteL
Er wurde geschoren und ging weg auf 13 Jahre.« Der Alte fuhr
sich mit der braunen Hand von der Stirn hinab zum Kinn und

vom Kinn hinauf zur Stirn. Ein unheimliches Diister lag in seinen
Augen, als sie unter der braunen Hand wieder zum Vorschein kamen.
Er erzählte weiter: »Die Mutter war ganz närrisch in den Jungen,

nnd er war auch ganz brav, bis die Reiseprediger kamen,
nnd wurde nach seiner Abreise traurig, immer trauriger. Nichts
war ihr mehr recht im Hause und die Töchter hatten schwere Zeit.
Ich hatte nämlich zwei Töchter, Herr, eine die war gesund und die

andere, die ist lahm und blind von dem Scharlach her. Die ist
noch bei mir.«

Bolanden hörte Schritte auf der Treppe und sah nach der Uhr.
Seine Sprechstunde war vorüber nnd er brauchte Keinen mehr zu
empfangen. Er stand geschwind auf und verschloß die Thür.
»Fahre sort,« sagte er dem alten Bauer. Dieser schwieg. Draußen
ward es still.

Nach einiger Zeit fuhr Metzik fort: »Die älteste gab ich aufs
Gut, in die Spinnstube der gnädigen Frau und das ging zuerst
gut. Da kam zu Weihnacht der junge Herr nach Haus. Mann,
sagt mir die Mutter an einem Tag, sieh doch nach der Lisa, es

scheint mir, es geht nicht gut mit ihr. Und wie ich zum Hofe
komme, richtig, da ist Alles zu spät und mein Kind kann mit dem

Haferkranze Hochzeit feiern. Jch nahm’s wohl zurück, aber es ist
bald gestorben und das Kind mit ihr.« Zum zweiten Male fuhr
die braune Hand über das Gesicht. Dann sprach der Alte weiter:

»Ich hatte es bitter zwischen den Zähnen damals und hab’s dem

jungen Herrn gesagt, und die Gutspolizei ließ mich dafür in den

Kalkofen stecken, denn ein Gefängniß war da nicht, nnd meine Alte

auch nach mir. Da war nun Alles zu Ende, nnd frohe Tage habe
ich nicht mehr gesehn.«

Der Alte machte eine Pause, als müsse er seine Gedanken

sammeln. »Wie es nun weiterging, Herr, kann ich nicht recht mich
erinnern. Einmal kam ein Wirth aus dem L.’schen und brachte
einen Brief: »Metzik Peter ,« sagte er, »Du bist auch einer Von

Denen, die ein Lied singen können nach unserer Melodie, lies,
4
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was hier sieht.« Das war ein Brief von einem Ausgewanderten,
der sprach von gnten Weiden nnd schwarzem Boden und eigener
Verwaltung - ich knisf die Augen zu: eigene Verwaltung, die hat
meinen Jungen unter die Rekruten geschickt und gab den Brief
zurück. Dann kam ein Müller aus dem K.’schen: »Metzik Peter,
gieb mir Deinen Rath; meine Pacht wird so hoch und dort unten

im warmen Land ist eine Mühle frei. Lies selber.« Und wieder
ein Brief über das warme Land. Jch gab ihn zurück: es muß
noch in der Heimath gehn. Aber die Mutter hatte gelaufcht und

forderte den Brief. Und nun gab’s keine Stunde Ruhe mehr, nun

war es ein Drängen und Treiben: wir wollen in’s warme Land!

Immer mehr Leute kamen und brachten diese und jene Aufforderung
dorthin, mündliche, geschriebene, gedruckte. Das zweite Mißjahr
kam, und Alles war leer auf den Feldern undin den Kleeten und

die blinde Kai weinte in ihrem Bette und die Alte schalt. Und
Leute kamen und besahen mir Wagen, Pflug, Pferde und Vieh und

rund herum boten sie eine große Summe für Alles wenig genug,
wenn ich’s einzeln gerechnet hätte.«

»Aber Euch wurde doch damals geholfen.«
»Danl den lieben Seelen, ja es wurde geholfen, aber zuerst

dort, wo Schulkinder waren, und die Kai war blind und lahm-
Und die Hülfe kam spät, Herr, kam spät, was ich selbst verschuldet
habe. Aber, guter Herr, es ist schwer für einen bejahrten Mann,
der redlich gearbeitet hat fein Leben lang, Almosen zu suchen, und er

verschiebt es und denkt: kann der Paftor und der Gutsherr und das

Comite in der Stadt uns helfen, dann kann’s der liebe Gott auch.
Und so geht Tag um Tag vorbei und das Mehl wird immer

magerer. Die Leute kamen zum zweiten Mal mit ihrem Angebot,
- hunderte ringsum waren bereit zur Reise - denn allein, Herr,
allein soll der Mensch nicht in die Fremde gehn, den Einzelnen
fressen die Wölfe, und immer wieder fragten sie mich: »Metzik Peter-,
wann brichst Du denn auf?« Eines Tags, da riefen sie mich in
den Krug. Alles war voll, der Wirth schenkte ein ohne zu zählen:
~trink, Brüderchen, morgen wird mir der Krug geschlossen und da

gehe ich in’s warme Land-« Und sie schrieen Alle: wir folgen, wir

folgen Dir, und da, Herr, habe ich ihnen gesagt, was die Andern

nicht gelesen hatten und nicht lesen konnten, daß sie dort und dort

in Petersburg sich melden sollten, da würde man sie weiter weisen,
an Geld aber brauche Jeder zur Reise 60 Nabel; und damals schrie-
ben die Zeitungen über mich. Tags drauf waren Viele fort.
Nun hielt’s mich länger auch nicht; mir war’s, als wären sie ohne
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mich nicht gegangen, als hätten sie auch dort mich nöthig nnd

sehen Sie, Herr, so bin ich unter die Auswanderer gerathen. Das
war mein drittes und mein viertes Unglück.« Der Alte rieb sich
länger und nachdrücklicher das Gesicht, als früher, und merkwürdig,
es wurde nicht röther davon, sondern blasser. Endlich fuhr er fort:

»Wie es dort im warmen Land war, das gehört nicht hieher.
Es soll Niemand aus der Heimath fort, wenn er alt ist· Alte
Bäume verpslauzt man nicht. Das hat mein Mutterchen zuerst er-

fahren; ich habe sie an der Wolga begraben. Mit der Wirthschast
ging’s auch nicht und die Kai konnte am Sonntag nicht in die Kirche,
die Landsleute waren unwirsch, weil sie es nicht so gefunden, als
sie’s gedacht, nun und da habe ich der Sehnsucht der Kai und
meiner eigenen nicht widerstehen können: ich bin aufgebrochen ans

dem Saratowschen mit einem Kirchenwagen und meiner Blinden und

bin hier angelangt, die Blinde aus der Schulter-«
»Herr,« sagte er nach einiger Zeit mit leisem Ton, »das beugt

und bricht· Jch bin lange Wirth gewesen und hatte meine Pferde
und Kühe, meine Knechte und Mägde, dazu Weib und Kinder und

Achtung bei dem Pastor und dem Gutsherrn. Jetzt war Alles
vorbei. Bettler war ich mit der blinden Kai und gehaßt und ver-

achtet dazu. Das ist Alles nicht leicht, zumal wenn’s Einem in
alten Jahren lommt.«

Metzik schien sich Dessen zu erinnern, daß er ja bisher nur

die Einleitung zu seiner Frage gegeben: »Verzeihung, lieber Herr,«
sagte er in ganz verändertem, eiligem Tone: »das sind alte Ge-

schichten, wie wir alten Leute sie zu erzählen lieben. Haben Sie

noch Zeit, mein Anliegen entgegenzunehmen?«
~Sprecht weiter, Metzik Peter,« antwortete Bolanden mit

ernster Stimme.

»Die Sache ist die: Sie sollen mir rathen, wie ich’s mit dem
Arrendator zu halten habe, um wieder zu Frieden und Sicherheit
zu gelangen.«

»Und wie trug sich Euer Streit zu?«
.

»Das war nun so: künftigen Sonnabend werden es drei Wochen,
da war ich in der Stadt gewesen und komme in der Dämmerung
mit einem Tönnchen Strömlinge nach Hause. Wie ich bei dem

Abweg bin, der zu meinem Häuschen führt, sehe ich dort des Arun-

dators Wagen mit den beiden großen Rappen. Was will der bei
dir? denke ich; die Pacht ist bezahlt nnd mit der Herrschaft habe
ich sonst nicht viel zu schaffen· Wie ich in die Stube komme, sitzen

. »
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da drei Herren, der Arrendator und zwei fremde Freunde des Herrn,
nnd sprechen und-lachen laut. Ja, lieber Herr, das war eben das

Unglück: die zwei Freundel Viel Freunde sind selten gut, zwei aber

schon zuviel fiir einen Mann, der getrunken hat. Und getrunken
hatte unser Arrendator, das sah ich au seinem rothen Gesicht und

merkte es an seiner schweren Sprache. Jch dachte gleich an die

Blinde, die sich immer vor Fremden scheut und dazumal schon krank
in der Nebenkammer lag. Jch frage also die Herren nach ihrem
Begehr. »Bist Du der Aufrührer Metzik?« redet mich einer der

Fremden an. »Ich bin Peter Metzik,« sagte ich, vielleicht etwas

barsch, »was wollen dieHerren von mir ?« - ~Wir wollen blos Dich
uns einmal ansehn, alter Sünder,« erwiderte der andere Fremde
und klopft mir vertraulich auf die Schulter. Mir war nun grade
nicht nach Spaßen mit den Herren zu Muthe. Auch sprachen sie
mir zu laut für mein krankes Kind; den Weg hätten sie sich sparen
können, sagte ich, ich wenigstens hätte kein Verlangen nach ihrer
Bekanntschaft und bäte, mich ungeschoren zu lassen. Da brauste
der Herr Arrendator auf. Jch merkte es wohl, er hatte seine Freunde
in der Weinlaune hingefiihrt, um ihnen den alten gebrochenen Metzik,
dem sie weiß Gott was Böses Alles nachsagen, in seiner Höhle zu
zeigen. Schlimm ist er sonst nicht, unser Herr, aber der Wein und

die Freunde! vor diesen konnte er doch von seinem Badstüber sich nichts
bieten lassen. Er fuhr mich an: dies sei sein Haus nnd er könne mich
hinauswerfen lassen, wenn ich ihn und seine Leute nicht besser re-

spectire. Ein Wort gab das andere, und die drei Herren schrieen
tüchtig aus mich los, ich blieb ihnen auch nichts schuldig, bis der

Arrendator mir zurief, ich solle noch heute mich aus dem Hause
packen und anderweit ein Obdach suchen; er wolle Laudstreicher und

Volksverderber nicht länger bei sich dulden. Da war mir’s, als

dringe mir das Blut in die Augen und als schnürt man mir die

Kehle zu, fund so entstand nach dem heftigen Wortstreit eine kurze
Stille. Man hörte der Blinden Stimme in der Nebeukammer.
Sie rief mit ihrem schwachen Ton um Barmherzigkeit und Hülfe
und rasch war einer von diesen ——-

——· —— Freunden des Arrendators
an der Kammerthüy um zu meiner kranken Tochter hineinzudringen.
Der ist nun raschzu einer anderen Thür hinausgekocnmen, und der

Arrendator selbst machte dem-Streit ein Ende. Er ging mit den

Worten: in einer Stunde müsse ich aus dem Hause, sonst lasse er

mir das Dach über dem Kopfe abreißeu. Jch rief ihm nach, daß
ich unseren Pachtrontract gehalten habe und abwarten werde, ob er

ihn breche.«
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»Die blinde Kai war furchtbar aufgeregt und sprach nur von

der neuen Wanderung, die wir antreten müßten. Ach, lieber Herr,
das Mädchen hatte so unrecht nicht: wer Feld und Wiese oder auch
nur ein Kartoffelbeet selbst bearbeitet und das Stranchwerk am Dache
selbst geflochten hat, und dann in die Fremde wandern muß, der weiß
es, was Heimathlosigkeit bedeutet. Wem nun gar alles Unglück des

Jrrens in der Fremde, das andere Leute erlitten, auch noch aufge-
bürdet wird, fo daß eigner Schmerz und Vorwürfe Anderer ihm
wie ein Fluch folgen, der kann das Wort: aus dem Haufe hin-
aus! nicht ohne furchtbare Angst hören. Die Kai ist blind und

lahm und sie hat doch den größern Theil ihres armen Lebens

anf frendlosen Wanderungen zugebracht. Wie sollte das arme

Wesen jetzt an Anderes denken, als an den Tod. Jch redete ihr
zu, und da mögen wohl mehrere Stunden darüber vergangen sein,
denn ganz dunkel war es schon geworden, und der Nachtwind pfiff
um das Dach. An die Drohung des Arrendators glaubte ich
nicht und hatte dem Mädchen die Furcht ausgeredet; da hörten
wir draußen Stimmen. Es waren der Kutscher und eine An-

zahl Hofsjungen, dummes Pack, das nicht wußte, was es that.
Sie singen richtig an, mir das Dach abzndecken unter Lachen und

Gröhlen, als gebe es einen Talkusscherz, und es half nicht, daß ich
alter Mann mit dem Knüttel unter die Buben fuhr, bis der Kutscher
das Weinen und Winseln der Kai hörte und das arme frierende,
fiebernde blinde Ding fah. Da merkte auch er den ganzen Ernst
der That. Er schickte die Jungen fort und half mir wenigstens
die Kammer der Kai mit Stroh und Reisig vor dem Herbstwinde
zu schützen.«

Der alte Bauer hatte in dumpfer Resignation seine Geschichte
erzählt. Bolanden war aufgesprungen und heftig im Zimmer auf
nnd nieder gegangen. Die ganze Erscheinung des Metzit, die ruhige
Art feines Sprechens, die milde Beurtheilung des ihm geschehenen
Unrechts, alles das gab feiner Schilderung den Stempel der Wahr-
heit. Der junge Advocat war überzeugt, daß hier ein Gewaltact

großer Nohheit verübt sei.
»Und heute erst kommt Jhr mit der Klage?«« fragte er den

Bauer. Dieser fuhr in seiner Erzählung fort: »Das war eine böse
Nacht nach dem Begebniß. Die Kai war krank, sehr krank, in

der Kammer war es kalt, und von der Decke träufelten die Regen-
tropfen. Da habe ich wohl zu Gott geschrieen, daß Er das Un-

recht strafe und habe mir Alles zurechtgelegt, was ich am Tage
drauf dem Gerichte berichten wollte. Aber am Tage drauf konnte
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ich mein lrankes Kind nicht allein lassen, und so ging es fort von

einem Tag zum andern, bis das Phantasiren der Kranken aufhörte
und das Dach wieder soweit hergestellt war, daß der Regen nicht
mehr in die Kammer drang. Und als die Kai wieder bei Sinnen

war, da war ihr Erstes und Einziges die Bitte, nur nicht wieder

zu wandern, sondern den Herrn zu versöhnen.«
~Geschah denn aber gar nichts von dem Arrendator?« fragte

Bolanden.

»Dein hat’s sicher leid gethan, als der Rausch verflogen und

die Freunde fortgefahren waren. Aber grade vor diesen hat er sich
wohl geschämt, sein Unrecht gut zu machen. Er ließ sich bei mir nicht
sehen, aber als ich zum ersten Mal in die Stadt gegangen war, um

mir von einem Advocaten Rath zu erbitten, da war des Arrendators

Frau bei meiner Kai gewesen, um ihr Suppe nnd weiche Kissen zu
bringen. Die hat das Mädchen natürlich nicht genommen.«

»So überlaßt Jhr mir jetzt die Klage gegen den Arrendator?
Seid dessen versichert, daß ich jeden Schritt zur Wahrung Eures

Rechts mit unerbittlicher Entschiedenheit thun werde.«

»Nein, Herr, ich bin ein alter Mann, den das Leben schwer
geschlagen hat, und der zuerst an sein blindes Kind denken muß.
Der Kai hab’ ich’s in ihrer Krankheit versprochen, nicht wieder den

Wanderstab zu ergreifen, und wenn es mir auch schwer wird, all’
das Unrecht hinabzuwürgen, dem armen Wesen zu Liebe muß es

geschehn. Was ich wünsche, ist allein, daß der Arrendator seine
Kündigung zurücknimmt und mich unbehelligt in der Pacht verbleiben

läßt, bis mir die Kai oder ich der Kai die Augen zugedriickt habe.«
Volanden konnte der Aufregung, in welche die Geschichte des

Bauern ihn versetzt hatte, nicht sogleich Herr werden. Sein Rechts-
gefühl drängte ihn, zu energischen Schritten gegen den Arrendator

zu rathen, und doch mußte er dem des Wanderns müden Manne

Recht geben in dem Bemühen, die neue Heimstätte sich zu erhalten.
Er sagte sich selbst, daß eine gerichtliche Klage unabweislich die

Folge haben werde, daß der Arrendator seine ündigung in gesetz-
licher Form wiederholen werde, und Metzik somit abermals dem Loose
der Heimathlosigkeit verfallen müsse. Er kannte den Arrendator dem

Rufe nach als einen gutmüthigen Menschen, von dem auch der Bauer
mit Recht For-aussetze, daß er seine im Nansche und in der Heftig-
keit des Streits begangene Gewaltthat bereuen und zu sühnen suchen
werde. Aber welche Sühne konnte dem verletzten Rechte zu Theil
werden, auch wenn aller Schaden ersetzt wurde?

»Ja, Herr,« sagte der Bauer nach längerer Pause, »wenn keine
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Freunde dabei gewesen wären; vor denen hat der Arrendator sich ge-
fürchtet, und wie er ihnen zu Lieb’ in meine Hütte gekommen war,
so will er auch um ihretwillen nicht eingestehn, daß« er Unrecht ge-
habt hat. Jch sag’ es noch einmal, ich, der einsame Mann, der
keinen Freund auf Erden hat: lieber keinen Freund, als viele.«

Bolanden versprach, das Jnteresse Metziks wahrzunehmen und
mit dem Arrendator darüber in Verhandlungen zu treten. Der
Bauer, dem es bereits eine Herzenserleichterung gewesen war, sein
Schicksal zusammenhängend zu erzählen, verließ ihn mit vollem Dank

und Vertrauen«

IV.

Jn dem Hause des Oberlehrers Rumpert ging es heute laut
her. Frau Sephi wirthschaftete mit hochgerötheten Wangen in Stube
und Küche umher-, rückte hier an Tisch und Stühlen, zapfte dort die frisch
ausgesteckten Vor-hänge glatt, wischte die letzten Stäubchen vom

Clavier, guckte in die Küche hinein, ertheilte dem Diener, der für
den heutigen Abend angemiethet war, einige erinnernde Befehle und

zog sich dann in ihre Schlafkammer zurück, um nun auch ihrer
kleinen, hübschen Figur das festliche Ansehn zu geben, das bereits
von allen Wänden der Wohnung strahlte. Rumperts gaben heute
die erste größere Gesellschaft. Lange hatte sich Rumpert nicht
eingestehen wollen, daß feine liebe Sephi nach einem Abend seufze,
an dem sie die Wirthin in einem großen Kreise spielen könne,
lange hatte er dann, als die Thatsache eines solchen Wunsches nicht
abzuläugnen war, ihm Widerspruch entgegengesetzt; wieviel kleine

Bemerkungen hatte sie mit directer Beziehung auf die gesellschaft-
lichen Pflichten gemacht, und wieviel allgemeine, doctrinäre Sätze
hatte er über die Richtigkeit der gesellschaftlichen Ansprüche in die
Welt geschickt! Jm Grunde war dieser Streit schon entschieden,
als sich Jedes von ihnen das Rüstzeug wählte. Denn was kann
der Sack des Doctrinarismus, den sich die Ehemänner in solchen
Fällen über die Ohren ziehen, mehr, als sie selbst noch ungeschickter zu
mscheu und noch hülfloser den kleinen Nabelsticheu der Frauen auszu-
fetzen. Aber Frau Sephi erhielt auch von unerwarteter Seite neue

Mittel zum Kampfe. Seit Hochfeder in Lobheim eingetroffen war,
ging’s dort gesellschaftlich hoch her und Rumperts waren bald hier,
bald dort eingeladen. Der Kreis der Auserkorenen konnte den ver-

ständigen Mann und die liebe, lustige Frau nicht missen, und eben-

sowenig konnten und wollten diese dem Freundeskreise sich entziehen.
Nun kam auch Hochseder oft in Rumperts Haus und regte durch
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Erzählungen oder Raisonnements, durch Gesang und Lectitre die

gute Frau zu doppelter Lebensluft an: es war unmöglich, daß nicht
Rumpert einmal nachgab und auch seinerseits große Gesellschaft gab,
wobei er jedoch nicht verfehlte, feiner lieben Sephi einige Hindert-
tungen darüber zu machen, daß er damit keineswegs in Concurrenz
mit dem gutsitnirten Director oder gar mit den vermögeuden Raths-
herren und Advocaten nnd Aerzten treten wolle, deren Bewirthung
sie genossen hatten. Das war ein ziemlich dehnbar-er Vorbehalt und

Sephi beschloß, ihn nach eigenem Ermessen zu deuten.

Als Rumpert aus der letzten Privatstunde nach Hause kam,
strahlten ihm unglaublich viel Lichter entgegen; er kannte den großen
Teppich nicht, der den Fußboden bedeckte, noch die geschliffenen
Gläser anf dem gedeckten Tische, auch fragte er verwundert den

Mann im schwarzen Frack, der ihm die Thür geöffnet, mit wem er

das Vergnügen habe? Aber zu weiterem Bedenken und Besprechen
war keine Zeit. Sephi in halber Toilette überraschte ihn
mit dem Ansinnen, den Hochzeitsfrack anzulegen, und er, den das

Neue um ihn herum ganz wirre machte, ergab sich in stillem Ge-

horsam.
Nun kamen endlich die Gäste, die geistigen Aristokraten Lob-

hLeimA Freunde auf Du und Du, mit ihren lieben Frauen und

öchtern - immer mehr, immer mehr, so daß die Mäntel und

Ueberschuhe im kleinen Vorzimmer kaum mehr Raum fanden, ge-
schweige denn all die Herrschaften in dem nicht sehr geräumigen
Salon. Man behalf sich aber nnd war des Zusammenseins froh.
Später als die Andern erschien Maximilian Hochfeder, die Weste
breit ausgeschnitten, daß die ganze, stolze Brust unter dem blenden-
den Hemde zu ihrer Geltung kam. Aber über seiner Stirn lag ein

düsterer Schatten und seine Nasenfliigel oibrirten interessant. ·,,Was
mag ihm sein?« fragten die Mütter und dachten die Töchter, und

einer der Freunde faßte schon den Entschluß, das Geheimniß zu
ergründen.

Man saß in verschiedenen Gruppen an verschiedenen Tischen,
Männlein und Fräulein nach altgnter Sitte geschieden. Nur der

kühne Hochfeder durchbrach die geheiligte Ordnung. Bald sah man

ihn einer alten Dame verbindlichft zuhören, bald einer jungen leb-

haft erzählenZ jetzt saß er neben der Frau Robber und sprach von

der Residenz, jetzt wieder am andern Ende des Damentifchs neben
Fräulein Bertha und sprach über Musik. Hier saß er am längsten.
Aber die ihn beobachteten, blieben dabei, er müsse heute etwas Be-
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sonderes haben: »er hat was aus dem Herzen,« sagten die Frauen;
~er hat etwas im Sinne,« sagten die Männer. -

Da kam der Augenblick der Enthüllnng. Das Gespräch Hoch-
seders mit Bertha Robber nahm einen ernsten Charakter an. Hochseder
ging mehr und mehr in Aussehn und Ton in die sichere, überlegene
Manier über, die ihm Männern gegenüber eigen war. Er lehnte
sich in den Stuhl zurück, ließ die Augenlider halb sinken und sprach
langsamer und leiser als sonst. Es war, als erwarte er, daß man

seine Worte protocollire. Fräulein Bertha dagegen war sehr roth
geworden, ihre Augen blitzten, es lag etwas Kampfessrendiges in
der Weise, in welcher sie ihren blonden Lockenkops schüttelte. Sie
unterbrach Hochfeder ohne jeden Respect, sie sprach rasch und zornig,
man hörte selbst am andern Ende des Tisches, daß von Metzik die
Rede war. Alles lauschte aus, denn noch beschäftigte dieser alte,
hartgesottene Sünder das Interesse der Gesellschaft in Lobheim.

»Es ist mir in der That schmerzlich,« hörte man Hochseder mit
aller Würde des sittlich verletzten, aber vornehm vergebenden Mannes

sprechen, »sehr schmerzlich, daß eine solche Personnage in der Gesell-
schaft ihre Unterstützung findet. Man hätte es soweit nicht kommen

lassen sollen.« Das hieß in seiner Sprache (und die Freunde ver-

standen sie): wenn ich dagewesen wäre, wäre es nicht soweit gekommen-
Fränlein Bertha ließ sich nicht so leicht einschiichtern: »Ich

wüßte nicht, warum man nicht Jeden in Schutz nehmen sollte, dem

Unrecht geschieht, gleichviel ob er einmal selbst solches begangen hat,
oder nicht. Herr Bolanden hat nur seine Advocatenpslicht gethan,
wenn er sich des Beeinträchtigten annahm.«

Beim Namen Bolanden ging ein unglaublich mitleidiges Lächeln
über Hochseders Züge. »Herr Bolanden ist muthmaßlich ein an-

ständiger Mensch, aber er ist wohl jenem Metzik stammverwandt
nnd ein Agitator wie dieset.«

»Sie irren sich in dieser Annahme,« mischte sich Herr Robber

in das Gespräch. »Er ist weder ein Stamnwerwandter Metziks
noch ein Agitator; er folgt seiner Rechtsaufsassung, indem er sich
des alten Bauern aunimmt.«

»Um so schlimmer-. Jch bin, wie Sie wissen, durchaus vor-

urtheilssrei. Aber ich hasse die Eitelkeit, und Eitelkeit kann es denn
doch nur sein, was den Herrn Bolanden zur Parteiergreifung siir
diesen Bauer führt. Jch kann mich eben nicht mit der Eitelkeit

befreunden. Sie verstimmt mich, sie verstimmt mich für lange, wo

ich ihr auch begegne.« Es war unanstreitbar, Hochseder war heute
auf ein großes Stück Eitelkeit gestoßen.
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»Was nennen Sie denn eigentlich Eitelkeit?« fragte im Hinter-
grunde eine boshaste Stimme: es war der kleine Musikus, der den

Kampf mit Hochfeder aufnehmen zu wollen schien. Noch ehe dieser
aber das Auge bis zu seinem Gegner hingerollt, hatte Rumpert sich
dazwischen gelegt: »Wir lassen die allgemeinen Begriffe besser bei

Seite; werden wir uns doch kaum über den Fall selbst Verständigen
können, da wir ihn nicht genug kennen.«

~So?« erwiderte Hochseder in gedehntem Tone, »Ihr möget ihn
nicht kennen, ich aber kenne ihn. Lassen wir das Gespräch und ich
werde dafür sorgen, daß auch Euch die Sache klar wird, erschreckend
klar wird.« Hochseder hatte sich daran gewöhnt, wenn er französisch
sprach, das verstärlte Pronomen zu gebrauchen: »moi, je reux de
la viaude, mos, j’ai In ce livre,« wodurch er sich einigermaßen
markirter von dem Hintergrunde der übrigen Jch’s abhob. Man konnte

bedauern, daß die deutsche Sprache arm genug ist, ihm diesen Accent

zu versagen; mit der bloßen Betonung des »Jch" war ganz dieselbe
Wirkung nicht zu erreichen, aber die Gerechtigkeit verlangt, daß man

das, was er mit so beschränkten Mitteln erreichte, als Bereicherung
der Deklamation anerkenne, Die Zuhbrer fragten sich, worin die

Wirkung seiner Worte liege und nur der kleine Musikus mit dem

berufsmäßig feinen Ohr hauchte in treuer Nachahmung ein gezogenes
»Ich« vor »sich hin. Das hörten aber Wenige und Keiner verstand
es. Der Zwischensall war somit erledigt, Frau Sephi, die mit

banger Spannung, aber zugleich mit der Ahnung eines schauerlich
schönen Ereignisses den Ausbruch eines Streites gefürchtet hatte,
dachte ihrer Pflichten als Wirthin des Hauses und forderte den

jungen Musiker aus, die Gesellschaft mit einer Sonate zu erfreuen,
und bald rauschten die Töne mächtig durch das Zimmer. Der

junge Mann spielte vortrefflich und hätte alles Lob seiner Freunde
reichlich verdient, wenn sich dasselbe auf seinen Vortrag beschränkt
und nicht unnöthiger Weise auch seinen Unterricht mit hineingezogen
hätte. Er war vielmehr ein herzlich schlechter Lehrer, weil er nur

mit Widerwillen Unterricht ertheilte.
Heute konnte man ihm von Herzen Beifall zollen und das ge-

schah, als er endete. Unterdeß hatte Hochseder sich neben die Frau
des Hauses gesetzt und leise mit ihr geplaudert. Er solle singen,
wurde von mehreren Seiten gebeten, und nachdem er sich zuerst da-

mit entschuldigt, heute nicht zum Singen aufgelegt zu sein, trat er

doch ans Clavier. Der kleine Musiker sollte nun begleiten. Aber
er sträubte sich dagegen, und Hochseder bat Vertha sich ans Clavier

zu setzen. Der Gesang begann, aber die Begleitung behagte dem
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Sänger nicht; nachdem er wiederholt ein anderes Tempo markirt,
brach er kurz ab: es gehe heute nicht, und trat, sichtlich verstimmter
noch als früher, in die Fensterbriistung. Kein Beifall folgte, nur Frau
Sephi versuchte ihn zu versöhnen; jedoch vergeblich. »Zeus grollte.
Jhr Auge hatte feuchten Glanz, als sie zu den übrigen Gästen zu-
rückkehrte und eine bleischwere Stimmung legte sich über die ganze
Gesellschaft. Jm Nebenzimmer nur, wo sich der Musiker mit dem

Secretär Wacker und zwei andern jungen Leuten vor die Gläser
gesetzt, wurde laut disputirt. Wacker hatte eine neue Version der

Geschichte von dem Arrendator und Metzik erzählt, und hielt sie
trotz mancher Abenteuerlichkeit gegen den Skepticismus des Musikers
aufrecht, und die beiden jungen Leute secundirten ihm. Hiernach
hatte Metzik sich eigenmächtig in dem Häuschen einquartiert, war

keiner Ausweisung gewichen, hatte heimliche Versammlungen von Re-
volutionären dort abgehalten, sich von dem Arrendator ertappen
lassen, Gewalt gegen ihn gebraucht, um seine versteckten Spießge-
sellen zu retten und Anderes mehr. Die beiden jungen Leute, ein

Hauslehrer und ein Verwaltungsbeatnter, die beide vor Kurzem nach
Lobheim zurückgekehrt, zeigten hiebei so viel Gesinnung und ernsten
Willen, diese Wahrheit zu unterstützen, daß der Musiker das Necken

der Leute aufgab und sich Friedens halber zu den Damen verfügte.
Es war ihm aber auch hier, als stoße er nur aus Widerspruch.
Selbst musikalische Fragen, die zu behandeln er immer für beson-
ders berufen gegolten hatte, wurden von den Hörer-innen mit einem

leisen Anfluge der Geringschätzung abgelehnt, und Frau Robber

ließ sogar das Wort fallen, um seiner prononcirten Stellung zu
den musikalischen Parteien willen, könne sie sich von ihm nicht über-

zeugen lassen. Für ein gutes, warmes Musikerherz der Gegenwart
war das nun ein arger Affront. Da Jedermann, und der reizbare
Musiker zumeist, des Glaubens ist, daß die Wahrheit und Objectivi-
tät da seien, wo er sich hingestellt hat, so kochte auch in unseres
jungen Künstlers Brust unsägliche Nichtachtung gegen Frau Robber

auf. Er verzichtete sogar darauf, mit seiner besten Schülerin Beriha
ein freundliches Wort zu wechseln und verließ heimlich das »öde
Philisterium.« Als er eine halbe Stunde darauf am Clubtisch saß,
ging’s ihm wie Offenbarung durch den Sinn. ~Hauswurstereien,«
brummte er, »elende Selbstberäncherung!«

Er hatte für den Augenblick das beste Theil erwählt, denn

während er seinen Gänsebraten mit weitausgespreizten Ellenbogen
zerlegte, schoben sich die Gäste Numperts eng zusammen um den

Speisetisch und Jeder konnte nur die eine Hand bewegen. Doch —-
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mit Ausnahme Eines: Maximilian Hochseder saß bequem und gut.
Er hatte auch den Raum eingenommen, der für den Musiker be-

stimmt war nnd gelangte, zwischen der Frau des Hauses und der

Frau Robber sitzend, bald wieder in sehr behagliche Stimmung. Er
war darin eigen, daß er sich lieber mit verheiratheten Frauen, als

rnit jungen Mädchen unterhielt. Und die heutige Erfahrung mit

Bertha Robber hatte ihn nicht bekehrt.
Seine Nachbarinnen waren sehr liebenswürdig, sie wetteiferteu

ordentlich darin, ihm Freundlichkeiten zu sagen. Die Herren be-

mühten sich ebenfalls nach Kräften, ihn wieder gut, recht gut zu
machen nnd so stieg denn das Barometer seiner guten Laune unge-
mein rasch nnd stetig. Hochseder beherrschte mit Scherzen nnd Er-

zählungen den ganzen langen Tisch und einmal über das andre flü-
sterte Herr Wacker seinen Nachbarn zu, sein Freund sei heute un-

über-trefflich
Zwei Menschen aber gab es am Tische, welche ihre Laune nicht

zur Fröhlichkeit zu stimmen vermochten: Bertha, welche dem geseierten
Hochfeder von ganzem Herzen böse war, und nicht etwa, weil er

ihr Clavierspiel für ungenügend erklärt hatte, nein, einmal, weil er

von Bolandeu schlecht gesprochen, dann, weil er ihren Lehrer, den
Musikus, offenbar verscheucht hatte und endlich, weil er ihrer Mutter

Anlaß gab, sich gar so lebhaft und jugendlich und residenzlich frei
zn unterhalten. Dem armen Kinde brannten die Wangen, als es

die beiden so ganz vertraulich zu einander sich neigen und halblaute
Worte wechseln sah. Bertha hatte den gesunden Jnstinct der Mäd-

chen, sich von den Männern abgestoßen zu fühlen, welche die Hul-
digungen älterer Frauen ertragen. Und ihre gute Mutter, welche
im Stillen an ihre Tochter dachte, wenn sie Hochseder entgegenkam,
konnte nichts Planwidrigeres begehen, als ihm in Gegenwart der
Tochter entgegenzukonunen

Es ist ein eigenes Ding um ein Mädchenherz. Jst einmal der

elektrische Funke erhöhter Empfindung in dasselbe gefallen, dann mag
es nur dem positiven Pol entgegen sich schwingen. Bertha war

gegen Hochseder erregt, feindlich erregt und unbewußt wuchs durch
dieses Gefühl ihre Hinneigung zu Bolanden. Sie empfand eine

seltsame Sehnsucht nach diesem stillen Manne, für den in diesem
ganzen Kreise kein Herz zu empsinden schien, und der offenbar kein

Herz in demselben zu gewinnen gesucht hatte. Ein Träumen kam
iiber sie, das sie noch lieblicher machte.

Der andre Mensch in diesem Kreise, der nicht fröhlich werden
wollte, war Rumpert. Das Alles umher paßte nicht zn seiner Art.
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Ju fremdem Hause fügte er sich wohl den gesellschaftlichen Tradi-
tionen, in dem eigenen war er nur gewohnt, natürlich, unmittelbar
und ungenirt zu sein. Und dazu all’ die fremden Dinge, von denen

er nicht wußte, ob sie sein seien oder nicht, die Reizbarieit des Freun-
des, die Herrschaft desselben über« die ganze Gesellschaft und vor

Allem diese vollendete Kunst des Verkehrs seiner lieben Sephi. That
sie nicht etwas zu viel, den verstimmten Maximilian wieder in gute
Laune zu bringen? sah sie ihm nicht allzu freundlich in’s Auge? und

was erzählte sie ihm jetzt so angelegentlich, daß er in immer neue

Heiterkeit ausbrach? Rumpert ahnte, daß sein Weibchen die kleinen
Funken der Malice und Medisance sprühen ließ, welche ihr als

Mädchen den Ruf der Unnahbaren gegeben hatten. Das machte
ihn traurig nnd eifersüchtig zugleich und wieder fragte er sich im
Stillen: »Ist er denn wirklich so bedeutend ?«

Aber da erhob sich Hochfeder mit gefülltem Glase und lebhafter
als sonst, selbst mit einem gewissen Feuer, begann er eine Tischrede.
Er schilderte seine Rückkehr in die Heimath und die Liebe, die er

hier wiedergefunden. Er gab ein Bild all’ des Schönen nnd Guten,
das er draußen vermißt und das ihm hier wieder zu Theil geworden,
pries die alte Sitte der Väter, den Geist, der am Jahrhunderte-
Alten treu halte, der jedes fremde Element als sinnverwirrend fernab
weise nnd fragte, wo der heilige Altar stehe, auf welchem dieses
Feuer des Guten gepflegt werde, wer die Priester dieses Altars
seien? Die Frauen der Heimath seien diese Priesterschaft, und einer

derselben, welche die Gäste heute an ihren geweihten Altar, in ihre
stille Häuslichkeit geladen, der Wirthin des Hauses brachte er dan-

kend sein Glas.
Das gab natürlich einen großen Jubel. Jeder fand das Bild

der Heimath sehr schön und richtig nnd war überzeugt, daß er selbst ganz
vollkommen in den Mittelpunkt desselben passe. Man drängte zu
Frau Sephi’s Platze und stieß mit ihr an, und dann auch wohl
mit Rumpert. Die gute Sephi aber stand da, von Stolz und

Scham glühend, in den Augen dicke Thränen. So Schönes war

ihr noch nie gesagt worden. Rumpert aber, der einen heillosen Re-

spect vor der freien Rede besaß, beantwortete abermals seinen Zweifel
mit den Worten: »Es ist doch ein gescheidter, bedeutender Mensch l«

« v.

Wenige Tage nach diesem Feste wußte die ganze Stadt die
Geschichte des Arrendators und Metziks in der Fassung, in welcher
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Wacker sie den beiden jungen Leuten, dem Verwaltungsbeamten und
dem Hauslehrer, erzählt hatte. Man wußte auch noch mehr. Hoch-
feder war des Arrendators Advokat und hatte angedeutet, daß er

klagend vorgehen werde. Es gab nur wenige brave Lobheimer, die

sich nicht freuten, daß dem Unruhestifter, dem politischen Feinde —-

zu einem solchen blähten sie den alten Badstüber Metzik auf
endlich- seine Strafe werde. Und nicht viel mehr brave Lobheimer
gab es, welche nicht den Advocaten Bolanden für einen verkappten
Bösewicht, für einen Landesverriither erklärten, den zu entlarven
Hochfeder jetzt berufen sei. Der ganze Fall erhielt bei der Wan-

derung von Mund zu Mund immer mehr eine politische Bedeutung;
man sprach davon, was die Residenzblätter dazu sagen würden, und

nahm an, daß alles Nachtheilige, was sie für die gute Gesellschaft
Lobheims daraus folgern könnten, sicherlich aus der Feder Bolandens
stammen müsse. Und das Gerücht schritt weiter und eroberte neue

Gebiete: einige Artikel, die vor einiger Zeit in auswärtigen Blät-
tern Ungünstiges über den Geist in Lobheim ausgesagt und hier
böses Blut gemacht hatten, wurden mit Gewißheit und Ueberzeugung
Bolanden zugesprochen. Er war überhaupt ein geheimuißvoller

Mensch, dem man nicht trauen dürfe, den man loszuwerden suchen
müs e.

Bolanden selbst mußte empfinden, daß gegen ihn geschürt und

eonspirirt werde. Er wußte, daß er sich Feinde mache mit seiner
Vertretung des alten Metzik, aber er achtete darauf nicht, weil er

von seinem Rechte überzeugt war. Er beklagte nur, daß der ent-

schiedene Wille des alten Bauern es ihm unmöglich machte, den

Thatbestand gerichtlich festzustellen; jeder Ausgleich mit dem Amen-

dator ließ einen Schatten auf feinem Clienten ruhen, zumal wenn

Metzik den Ausgleich gesucht hatte. Bolanden suchte sich vor der

Hand von der Rechtschaffenheit des Arrendators zu überzeugen, ehe
er directe Verbindung mit ihm anknüpfte.

Aber bei jeder Frage begegnete er mißtrauischer, abweisender
Antwort, jede Berührung mit den Lobheimern ließ ihn immer pein-
licher empfinden, daß seine Person selbst angegriffen sei. Er mußte
es in wenigen Tagen erleben, daß Rechtsstreitigkeiten, über welche
einer der Parten ihn consultirt, andern Advocaten übergeben, daß
ihm ein Proceß entzogen wurde, und offene Erklärung, warum das

geschehen, erhielt er nirgend. Andererseits drängten sich Leute herbei,
die deutlich genug es aussprachen, daß sie zu ihm kämen, weil sie
von den anderen Advocaten nicht angenommen zu werden fürchteten-
Im Advocatenzimmer selbst, bei den Berührungen vor den Gerichten
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und sonstigen Begegnungen wurde ein absichtlich verletzendes Verhalten
gegen ihn eingeschlagen; nie hatten die Entgegnungsschristen erbitterter

gegen ihn geklungen, nie waren seine Repliken von den Richtern mit

so geringem Jnteresse entgegengenommen worden: es war nur eine

kurze Spanne Zeit, in die sich diese Erfahrungen drängten, aber sie
genügte, um den frischen, kräftigen Mann zu verdüstern. Mehr noch
als sonst zog er sich von den Leuten zurück, und kämpfte einsam den

schweren Kampf gegen die Berbitterung des eignen Herzens. Er

wußte nicht, daß noch Jemand mit ihm litt und um seinetwillen litt.
Es war Bolandeu gelungen, die beiden Freunde zn ermitteln,

welche den Artendator begleitet hatten. Er hatte es durchgesetzt,
daß sie gerichtlich vernommen wurden und trotz einiger Beschönigungs-
versuche hatten sie im Wesentlichen die Darstellung des alten Metzil
bestätigt. Was das Kleeblatt auf die Jdee geführt, zu Metzik zu
fahren, wo ihnen diese Jdee gekommen, das wußten beide nicht mehr.
Sie hatten am Vormittag ihren Freund, den Arrendator, getroffen,
der eben einen großen Verkauf abgeschlossen hatte, waren mit ihm
von Weinhaus zn Weinhaus gefahren, dann in schwerem Rausche
zur Stadt hinaus, auf das Gut, das der Arrendator bewohnte.
Soweit stimmten die Aussagen: nun aber erzählte der Eine, der

Durst habe ihn unterwegs arg geplagt, da er viel Salziges am

Vormittag genossen, und er habe das Bauerhaus von Ferne gesehen.
Um Wasser oder Milch zu erhalten, sei er abgestiegen und die Andern
seien ihm gefolgt. Dort habe der Arrendator oder der Andere den

alten Metzik nur necken wollen und plötzlich sei der Streit ausge-
brochen, die Drohung mit dem Abreißen des Daches gefallen und

nach weiterem Trinken von dem Arrendator der Befehl zur Ausführung
einigen Hofsjungen gegeben, mehr im Scherze, wie im Ernste, wie
der Zeuge hinzufügte.

Der andere Zeuge dagegen sagte aus, beim« Zechen habe der
Arrendator von einem merkwürdigen Bauer zu erzählen begonnen,
der wohl eines Besuches werth sei, und habe seine Cumpane zu
einem solchen Besuch aufgefordert. Das sei aber geschehen, ehe ihr
Rausch so arg gewesen. Was sie später an den Plan erinnert, wisse
er nicht mehr, wie sein Gedächtniß von der Fahrt nichts behalten
habe. Die Drohung will er nicht gehört haben, wohl aber den
späteren Befehl, der ursprünglich an die Hofsjungen gerichtet gewesen
sei. Nachträglich habe sich der Kutscher den Jungen angeschlossen.

Die ganze häßliche Geschichte löste sich also in eine wüste Roh-
heit des Rausches auf und selbstverständlich konnte von einer Rechts-
giltigkeit der Kündigung mitten im Termin nicht die Rede sein, durfte
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keine Exuiissiou und keine Gewaltthat au der Wohnung des Bauern
verübt werden. Es handelte sich nur um einen Haussriedensbruch
gröbster Art, und solchen hatten die Aussagen der beiden Zeugen in
seinem ersten Theil, im Eindringen in die Wohnung und in dem

Lärmen daselbst klargelegt. Der zweite ärgere Theil des Vergehens
war die Zerstörung des Daches. Hiefiir Zeugenaussagen zu ge-
winnen, war schwieriger. Denn stand diese Zerstörung an jenem
Abend fest? was war überhaupt zerstört worden? ,

Bolauden, der ein Freund vom Fußwandern war, ging zu
Metzil hinaus.

Es war eiu heller Octobertag. An dem bleichen Himmel flogen
violette Wolken hin, und ihre Schatten wanderten dunkel über die
im Sonnenlicht goldig glänzenden Stoppelfelder. Au den Halmen
des Grases glänzten kleine Wassertropfen, über die Felder flogen die
leuchtenden Sommersäden. Es war still in der Natur, kein Lerchen-
sang mehr und auf der Straße kein Verkehr. In der Ferne nur

verhallte die Glocke eines Postgespanus, das von dannen rollte.
Die Einsamkeit ringsum faßte das Herz des Wandernden, nicht aber

mit dem bitteren Schmerze des Alleinseins, sondern mit der stillen
Wehmnth, dem Loose der hinsterbenden Natur ringsum verbunden

zu sein, und in dieses weiche Gefühl mischte sich die Empfindung
eigener rüstiger Kraft. Das Wandern that Bolanden unendlich wohl.

Als er an die Hütte Metziks gelangte, war’s ihm, als trete

er in ein befreundetes Haus; er liebte den Alten nicht blos um des

Eindrucks willen, den ihm dessen Erscheinung und Erlebnisse gegeben
hatten, sondern weil er für ihn litt und für ihn zu kämpfen bereit war.

Das Häuschen lag am Waldessaum, ein kleines Gemüsefeld,
ein Stückchen Ackerland, eine winzige Scheune das war die Do-

mäne Metzils. An der Thür machte Bolanden Halt; ein eigen-
thünilich klagender Gesang drang aus dem Hause an sein Ohr, eine

tiefe Frauenstimme sang:
»Nein, ich preise dieses Dorf nicht.
Nein, ich ehre diesen Ort nicht,
Blicke nicht aus dies Gesinde,

Wo ich auswqchs wie ein Küchleim
Wo ich wie ein Beerlein sproßte,
Wo ich wie ein Zweiglein geitntr.

Nein, ich preise jenes Dors nur,

Ehre nur die fremde Stätte,
Blicke nur aus die Gefilde,
Wo ich einst wer-N hingetrugem
Endlich beimgernsen werde.«
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Bolanden lauschte still, bis der eintönige Gesang, den er aus

dem Munde der alten Magd seines Vaterhauses oft genug gehört,
verstummt war, und zögerte auch dann ein Weilchen. Als er endlich
eintrat, bedurfte er einiger Zeit, um sein Auge an die im Zimmer
herrschende Dunkelheit zu gewöhnen.

»Wer ist da?« fragte dieselbe Stimme, die er eben singen ge-
hört. Vor einem Spinnrade kauerte auf niedrigem Schemel eine

weibliche Gestalt, das Haupt zurückgelegt, die glanzlosen Augen gegen
die Decke gerichtet. Ueber die Züge, welche den Stempel langer
Leiden, stiller Resignation und neuerdings überstandener Krankheit
trugen, hatte sich die Spannung der Angst gelegt, die Blinde streckte
wie abwehrend ihre abgemagerten Hände nach der Richtung hin,
in welcher sie das Geräusch des Eintretenden vernommen.

»Fürchte Dich nicht, Kai,« sagte Volauden mit sanfter Stimme,
»ich bin ein Freund Deines Vaters und will ihn sprechen.«

»Der alte Metzil hat keine Freunde und am wenigsten Freunde
in der Stadt. Und Ihr seid ein Stadtherr nach Eurer Sprache.«

»Ich bin sein Advocat und will ihm helfen.«
»Herr, Herr, lassen Sie uns in Frieden um Gotteswillen,

bringen Sie uns nicht neues Leid; der alte Mann kann nicht ver

die Gerichte, er kann nicht mit den Herren kämpfen, er kann nicht
abermals weiter wandern und eine neue Heimath suchen! Sehen
Sie mich an, Herr,« sie streckte zwei verkrüppelte Füße unter

ihrem Kleide hervor und wies zugleich mit beiden Händen aus die
starren Augen: »Soll mich der Vater wieder tragen von Ort zu
Ort, wie er’s schon einmal gethan? soll er mich liegen lassen im

Straßengraben? soll er einsam mit dem weißen Stabe gehn? Ach
Herr, wenn ich einmal nicht mehr an des alten Metzit Schultern
hänge, dann wird er wieder der Alte sein, dann wird er kämpfen
und siegen, dann steht die ganze Welt ihm frei. Du großer Gott,
warum, warum liege ich quer aus seinem Wegel« Sie bedeckte die

Augen mit der Hand und schluchzte leise.
»Ich bin nicht gekommen, um Deinen Vater in Streit zu ver-

wickeln, sondern um Frieden zu stisten,« sagte Bolanden mit ge-
dämpstem Ton. »Ihr sollt hier bleiben, sollt ungestört sein und
keinen Haß und keinen Spott mehr erleben.«

Die Blinde hob den Kopf und lauschte: »Was war das? wie

sagtet Ihr? keinen Haß und keinen Spott? und Frieden mit den

Menschen? So seid Jhr der, Von dem mir geträumt, als wir hin-
zogen in das warme Land, und als meine Mutter starb, und als
wir hierher zurückkamen, und in all’ den bösen Tagen, nachdem die

O
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Fremden uns erschreckt hatten? So seid Jhr es, der mir im Fieber
Trost zugesprochen nnd mir ver-hießen hat, mich heimznrusen,«——
und sie begann leise zu singen:

»auf die Gefilde,
Wo ich einst werd’ hing-tragen,
Endlich dein-gerufen werde.«

Bolanden hatte Mühe, das aufgeregte Mädchen zu beruhigen.
Es wollte nicht sich ausreden lassen, daß es schon früher seine
Stimme gehört und in Träumen mit ihm, dem Retter-, verkehrt habe.
Allmälich gelang es ihm, die Blinde zu ruhiger Erzählung ihrer
frühern Erlebnisse und des Eindringens des Arrendators zn bewegen.
Sie bestätigte im Wesentlichen die Ausfagen des Vaters. Von den

Gesprächen, welche die Eindringlinge vor der Rückkehr Metziks ge-
führt, hatte sie nichts verstanden, weil jene deutsch geredet hatten.
Nur Namen von Städten und Flüssen habe sie darunter gehört, die

ihr zum Theil auf ihrer großen Wanderung bekannt geworden
waren; aber auch andre Namen, von denen sie gehört, kamen vor;
sie erinnerte sich noch einiger. Sie hatte sich vor dem lauten

Sprechen und Streiten und "dann wieder vor dem rohen Gelächter
der Männer gefürchtet und wohl bemerkt, daß sie betrunken waren.

Metzik kam nach Hause und unterbrach das Gespräch. Er ver-

barg nicht, daß auch er den Besuch Bolandens mit einigem Mißtrauen
betrachtete. »Es wird Jhnen nicht helfen, Herr, ich hab’s einmal

der Kai versprochen, nicht vor die Gerichte zu gehn, und Sie werden

mich nicht überreden, den Arrenbator zu verklagen.« Bolanden ver-

sicherte, nicht zu diesem Zwecke gekommen zn sein, sondern nur sich
selbst von der Größe des dem Metzik zugefügten Schadens über-

zeugen zu wollen. Es war hohe Zeit, daß er sich die Spuren des

Abbruchs des Daches zeigen ließ, denn schon lag bleierne Dämme-

rung über der Erde. Noch ließ sich aber wohl erkennen, wo das

Dach wiederhergestellt worden, und daß die Beschädigungen gewalt-
sam ausgeführt waren. Wie selbstverständlich, war der Schaden nicht
hoch zu taxiren. Die bleichen Wangen und abgemagerten Hände
wiesen darauf hin, wo der Streich am tiefsten geschmerzt hatte und

das ließ sich mit einer Entschädigungssumme nicht gntmachen. Metzik
selbst wollte durchaus von einer solchen nichts wissen; er nahm dem

jungen Advocaten das Versprechen ab, selbst eine Pön für die Guts-
armen nicht zu fordern, und bestand nur darauf, daß der Auen-

dator förmlich feine Kündigung widerrufe und in eines Stadtherrn
Hand das Versprechen ablege, ihn, den Metzik, nicht weiter zu be-

helligen. Bolanden gestand ihm zu, darauf seine Vermittelung zu

66



beschränken, nahm Abschied von Kai, die nach seinen Händen griff,
um sie zu küssen und begab sich auf den Heimweg. Metzii begleitete
ihn bis zur Landstraße und wiederholte dort noch einmal seine Bitten:
er verzeihe allen seinen Feinden und wolle Frieden, und einzig nur

Frieden für sich und die Kai; sie werde es ohnehin nicht mehr lange
treiben nnd verkehre schon mit den Geistern der Todten, als gehöre
sie zu,ihnen.

Bolanden schritt im herbstlichen Dunkel der Stadt zu. Seine

Seele war tief bewegt von dem, was er im Bauernhause gesehn
nnd gehört hatte. Wie oft war ihm sein einsames Schicksal schwer
und schier unerträglich erschienen, wie tief hatten ihn die Erfahrungen
der letzten Wochen geschmerzt und gereizt, und hier hatte er Einblick

erhalten in eine weitaus elendere Existenz, hatte ein armes, hülfloses
Geschöpf unter Noth und Verfolgung vor sich gesehen, und demselben
war keine Klage, keine Bitte um Theilnahme entschlüpft. Er fühlte
sich beschämt und gelobte sich, unentwegt aus seinem Posten zu bleiben,
dem Alten Sühne und wenn möglich Hülfe zu schaffen. Ein Plan
reiste in feinem Herzen: er konnte ja auch auf anderem Wege, als

dem des Sachwalters, helfen und stützen, und als er zu diesem Be-

schluß gelangt, fühlte er neue Kraft in seinen Gliedern. Fröhlich
wanderte er durch die einsame Dunkelheit weiter und war über-

rascht, als schon die Lichter der Stadt aus der Ferne auftauchten.
Sein Wille hatte einen bestimmten Weg gefunden: der Arrendator

mußte dem alten Metzil Genugthnung geben, der alte Metzik aber
trotz seiner Abneigung gegen den Wechsel des Wohnorts allen spä-
teren Berührungen mit dem Arrendator entzogen werden.

Am andern Morgen schritt er zur Ausführung feines Entschlusses.
Er wußte, daß auf einem der Stadt nahebelegenen Gute, das im

Besitz eines vorurtheilssreien humanen Edelmannes war, Landstellen
verkauft werden sollten. Er setzte sich sogleich mit dem Geschäfts-
führer desselben in Verbindung und vereinbarte vorläufig ein Vor-

kaufsrecht für eine Landpareelle, welche ihren Bewohner ernähren zu
können schien. Hatte er doch in seiner Praxis eine Summe erspart,
welche die geforderte Anzahlung überstieg, und - hiesür verausgabt
mit Gottes Hülfe sich bald wieder ersetzen lassen werde. Es hieß
ja nur die ausländische Reise, die Bolanden Von seinen Ersparnissen
bestreiten wollte, um zwei bis drei Jahre hinausschieben. Was wog
dieses Opfer gegen die Sicherheit des alten Metzii unter seinem
Schutze, was gegen die Ruhe und den Frieden, welche der blinden
Kai in ihren letzten Lebenstagen damit geboten wurden? Volanden

hatte dieses erste Geschäft rasch erledigt und ging nun in freudiger
ök-
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Erregung an feine zweite Tagesaufgabe, an die Rückspkache mit dem

Artendator.

Er fuhr in einem Miethwagen auf das Gut hinaus, an dem

Häuschen Metziks in einiger Entfernung vorüber, dann noch eine

Viertelstunde, und der Wagen hielt vor der Thür des Gutsgebändes.
Bolanden widmete dem Hofe nur einen flüchtigen Blick-und stieg
rasch die hölzerne Freitreppe hinan; zwei große Hühnerhunde um-

schnüffelten ihn, bellten jedoch nicht. Die Thür war nicht verschlossen;
Bolanden trat ein.

Ein großer-, breitschultriger Mann mit rothem Gesicht und hoch-
blondem Haar und Bart, angethan mit einer lagdioppe und hohen
lagdstiefeln, kam ihm entgegen·

»Ist Herr Arrendator Montani zu sprechen?« redete Bolanden

ihn an.

»Stehe zu Ihren Diensten, mein Name ist Montani. Mit

wem habeich das Vergnügen?«
Montani konnte nicht verbergen, daß Bolandens Kommen ihn

überrascht, fast erschreckt hatte. Der polternde Ton, dessen er sich
zu bedienen begann, sobald er erfahren, daß Bolanden in Angelegen-
heiten Metziks da sei, verrieth innere Aufregung; der junge Advocat
blieb höflich und ruhig.

»Was wünschen Sie von mir? was habe ich mit Metzik zu
schaffen? warum ist der Alte nicht selber gekommen, wenn er etwas

von mir will?« fuhr Montani heraus.
»Wir werden unser Geschäft leichter erledigen, wenn wir dasselbe

in Ruhe beginnen. Sie erlauben wohl, Herr Montani,« antwortete

Bolanden sehr kühl und schritt auf das Sopha zu, um sich nieder-

zulassen. Ein großer Jagdhund lag auf demselben. Bolanden nahm
einen Stuhl nnd setzte sich, mit einer Handbewegung auf einen

andern freien Stuhl nebenbei hinweisend. Montani zögerte einen

Augenblick, dann nahm auch er Platz.
»Zweck meines Kommens ist, Sie dahin zu bewegen, daß Sie

dem Bauer Metzik in meiner und eines zweiten Zeugen Gegenwart
oder durch schriftlichen Revers bestätigen, daß die von Ihnen am

Abend des 9. September ausgesprochene Kündigung weder ernst Von

Ihnen gemeint sein konnte, noch irgend welche rechtliche Bedeutung hat«
~Erlauben Sie, das thue ich nicht, ich habe dem alten Land-

streicher gekündigt und werde ihn exmittiren lassen, wenn er nicht
freiwillig geht. Ich will diesen Kerl nicht auf dem Gute.«

«

»Es steht Ihnen frei, die richterliche Exmiffion zu beantragen,
nie aber sie selbst zu versuchen.«
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»Das möcht’ ich doch sehen! Da bin ich besser über mein Recht
unterrichtet,« brauste Montani aus. »

»Zur Vermeidung weiterer Unannehmlichkeiten siir Sie selbst
möchte ich Sie doch bitten, sich bei einem Rechtskundigen hierüber
belehren zu lassen. Meines Amts ist das nicht. Jch will auch nicht
weiter fragen, was Sie zu so scharfen Schritten gegen Metzik be-

wogen hat, dringe auch nicht in Sie, sogleich einen Entschluß zu
fassen, sondern stelle mich Jhnen nur als Denjenigen vor, mit dem
Sie fortan in dieser Angelegenheit an Metziks Stelle zu Verhandeln
haben.«

»Was verhandeln - ich will überhaupt nichts von verhandeln
wissen« Montani wurde immer schreiender in seinem Tone,
die Rüde auf dem Sopha richtete den Kopf empor und knurrte, als
wolle sie ihrerseits die Verhandlung für ihren Herrn führen.

»Sie werden mich verbinden, Herr Montani, wenn Sie den
stinkenden Hund dort aus dem Zimmer lassen,« sagte Bolanden

ruhig. Der Arrendator stutzte einen Augenblick, dann stand er auf
und lockte den Hund in’s Nebenzimmer. »Bitte, schließen Sie die

Thür,« fuhr Bolanden ebenso gelassen fort. Der Arrendator ge-
horchte zögernd und kehrte zu seinem Platze zurück, ohne sich jedoch
niederzulassen.

»Sie werden also mit mir verhandeln, Herr Montani, und

nicht mit Metzik; hier erlanbe ich mir, Ihnen meine Adresse zu über-
reichen. Jch werde bis zum nächsten Mittwoch Ihrer Entscheidung
entgegensehn.«

Montani drehte die Karte zwischen den dicken Fingern hin und

her: »Ja, was will denn der alte Metzik? will er mich verklagen?
will er, der Tagelöhner-, mir den Proeeß machen, mass-«

»Da Sie mich darnach fragen, will ich Ihnen geradeaus
antworten: »Metzik will Sie nicht verklagen, will Ihnen einen Proccß
nicht machen - was beiläufig gesagt, durchaus nicht ausschließt,
daß die Klage von anderer Seite erhoben werden könnte, ———

doch, beruhigen Sie sich, ich bin weit davon entfernt, Ihnen drohen
zu wollen« und stelle Ihnen nur noch einmal Metzils Forderungen
vor: Sie sehen, ich habe sie zur Vermeidung jedes künftigen Miß-
verständnisses hier schriftlich sormulirt, mit denselben Worten formu-
lirt, in denen ich sie Ihnen vorhin vorlegte. Nehmen Sie das

Papier, prüfen Sie dessen Jnhalt und geben Sie mir gefälligst bis

zum nächsten Mittwoch Bescheid.« Bolanden erhob sich und wollte
gehen.
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»Was wissen Sie denn von der Geschichte? was hat Jhnen
denn Metzil aufgebunden?«

»Ich wäre nicht abgeneigt, mir den Vorgang auch von Jhnen
schildern zu lassen, habe aber keine Befugniß, Sie dazu aufzufordern-'

»Zum Henker, die ganze Stadt kennt die Geschichte schon, mein
Advocat hat sie haarklein niedergeschrieben, wie ich sie ihm erzählt
habe, nnd Sie wissen nichts davon« -

»Der Fall ist nicht undenkbar, daß ich sie dennoch besser kenne,
als Jhr Herr Advocat.« Der junge Mann betonte diesen Satz so
eigenthiimlich, sah dem Arrendator so scharf dabei in’s Gesicht, daß
dieser ganz verwirrt wurde.

~Erlauben Sie, daß ich Jhnen den Hergang erzähle; diese
dummen Bauern verstellen Alles so leicht und sind aus uns Herren
so schlecht zu sprechen«

»Ich ersuche Sie, Herr Montani, sich aller kränkenden Be-

zeichnungen und aller bösen Bezichtigungen gegen den Mann zu
enthalten, den ich im Augenblicke vertrete· Jch fürchte, Jhre Dar-

stellung der leidigen Angelegenheit wird sich von solchen, zur Sache
nicht gehörigen Ausfällen nicht frei erhalten können und mag Sie

schon deshalb nicht um Jhre Erzählung bitten.« Er machte einige
Schritte der Thiir zu. Montani, dem die Ruhe Bolandens so sehr
imponirte, daß er in ihm nicht mehr den gegnerischen Advocaten,
sondern seinen Richter sah, Vertrat ihm den Weg. »Sie erlauben

mir, Jhnen die Geschichte zu erzählen, in 10 Minuten bin ich fertig,
und Sie sehen sie selbst dann wohl anders an,« bat er.

~Erzählen Sie, Herr Montani, aber vergessen Sie nicht, daß
ich, der Vertreter Metziks, es bin, dem Sie sie erzählen.« Er setzte
sich ruhig hin und hörte.

Montani’s Erzählung war sehr unklar. Sie begann mit denk

glücklichen Geschäft in der Stadt, der Begegnung der Freunde, den

lustigen Stunden iu verschiedenen Wirthshäusern Dann kam die

Fahrt aufs Land: »Wissen Sie, in der goldnen Traube giebt’s
einen verdammt schönen Portwein, er ist aber auch höllisch stark —-

und das lam noch zu dem Uebrigen und zum Schluß noch einen

Türken drauf - man merkt’s nicht, aber einen Schwips hat man

weg.« Dem Arrendator mochte dieser Schwips doch keine ganz
angenehme Erinnerung hinterlassen haben, er wischte sich den Schweiß
von der Stirn; aber die Erzählung erleichterte auch augenscheinlich
sein Herz; die Brntalität, mit der er sich gedeckt hatte, verschwand
mehr und mehr und eine nicht geringe Besorgniß trat zu Tage, die

Sache könne schlimm für ihn enden.
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Jetzt war er endlich am Abweg zu Metzike Hütte angelangt.
»Nun, wie es da so geht, auf einmal kommt Einem eine Idee, und

bums, ist’s geschehen, nachher weiß man nicht, wie’s geschah. Hol’
mich der Henker, wenn ich weiß, warum wir zu Metzik abbogen.«

»Weil Jhr Freund, Herr Tipper, starken Durst verspürte nnd

dort Milch oder Wasser suchte,« ergänzte Bolanden, als wäre er

selber Zeuge gewesen. Der Arrendator sah ihn groß an: ~Woher
wissen Sie das, Herr Advoeat?« fragte er ganz erstaunt-

»Und als Jhr zweiter Freund, Herr Luck, in den Aufenthalt
nicht willigen wollte, iiberredeten Sie ihn mit auszusteigen: in dem

Hause wohne ein alter, »derfluchter Kerl,« wie Sie sich zur Empfehlung
Metzils ausdrückten, den kennen zu lernen, sich wohl verlohne,«
fuhr Bolanden fort, ohne die Ueberraschung Montani’s zu berück-

sichtigen.
»Bei Gott, so war es, jetzt erinnere ich mich auch ganz genau,

aber woher wissen Sie das?« fragte der Arrendator noch einmal.

»O, entschuldigen Sie die Unterbrechung, Sie sehen, die

Sache ist mir so unbekannt doch nicht, wie Sie meinen. Bitte,
fahren Sie fort !«

Der Arrendaior entsann sich des Umstandes nicht, daß er nnd

seine Genossen den alten Metzik nicht zu Hause getrossenz er ließ
den Wortwechsel bei ihrem Eintritt entstanden sein. »Wenn ich mich
nicht irre,« sügte Bolanden hinzu, ~hat Sie noch in einem kleinen

Punkte Jhr Gedächtniß getäuscht. Sie waren vor Metzik in seiner
Stube waren Sie’s nicht?«

»Ja, wie war das denn! Sie mögen Recht haben, ist mir’s

selbst doch so, als hätten wir dort gesessen«
»Und Sie erzählten Jhren Freunden damals, wohl um sie ans

den ~derfluchten Kerl« vorzubereiten, Alles, was Sie von Metziks
Wanderungen wußten«

»Richtig, so war’s, jetzt weiß ich’s. Dieser verdammte Port-
weini Jch bin selbst gar nicht darauf gekommen.«

»Sie geriethen eben mit Jhren Freunden in einen Streit über

die Tour, welche Metzik genommen hatte, und ließen die Wolga
durch den Kaukasus fließen?« - Das war eine kühne Combination

aus der Aussage der Blinden, aber sie traf das Rechte-
»Herr Bolanden,« rief der Arrendator aus und sprang auf,

~sind Sie denn dabei gewesen? Weder Tipper noch Luck haben dieses
letzten Umstandes sich am anderen Morgen erinnert und sonst war

doch keiner da!«

»Nun, nnd wie entspann sich der Streit mit Metzik?« Es ergab
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sich, daß der Arrendator auch hieoon sehr unklare und unvolllominene

Erinnerungen hatte, daß er aber die meisten Umstände zugeben nnd

bestätigen mußte, die ihm Bolanden in’s Gedächtniß ries. me war

es, nachdem seine bisherige Darstellung so richtig ergänzt worden war,
ernstlich darum zu thun, in dem Weiteren alle Glieder der Kette

hervorzusuchen und seinem damaligen Zustand nach Möglichkeit den

Schein der Zurechnungsfähigkeit zu retten. Die Freunde hätten ihn bei

der Rückfahrt gehöhnt, er werde weder seine Kündigung aufrecht erhalten,
noch seine Drohung wahrmachen. Und nachdem sie zur Erholung
von dem Wein in seinem Hause noch Grog getrunken, habe er die

Hofsfungen zusammentrommeln lassen und mit dem Auftrag zum
Metzik geschickt, ihm das Dach herabzureißen. Der Kutscher sei aus

freien Stücken mitgegangen; der habe ihm Tags darauf Vorwürfe
gemacht und gesagt, wenn er nicht dabei gewesen nnd größeres Un-

heil verhütet hätte, wär’s wohl zu Mord und Todtschlag gekommen;
er habe im Aerger über die Anmaßung des Kerls ihn Tags daraus
des Dienstes entlassen.

Nach dieser Erzählung entstand eine Pause. Der Arrendator

schob seinen Halskragen hin und her, wischte sich den Schweiß von

der Stirn und sah Volanden fast bittend an. Dieser hatte sich da-

von überzeugt, daß er es wohl mit einem rohen Patron, doch nicht
mit einem Lügner zu thun habe. Endlich fing er an: »Ein Ver-
trauen ist des andern werth, Herr Montani. Sie haben mir, wie

ich überzeugt bin, die Geschichte ganz so erzählt, als Sie sich der-

selben erinnern, und Sie haben ohne Umschweife einige, nicht un-

wichtige Umstände als wahr zugegeben, die ich in Jhr Gedächtniß
ztiriickrufen konnte. Dafür will auch ich Jhnen volle Offenheit zeigen.
Sie sind das Opfer eines wüsten Rausches und aufreizender Recke-

reien und Hetzereien unbesonnener Freunde geworden und können

sich auch jetzt nicht von dem Gedanken lösen, diesen - unbesonnenen
Freunden gegenüber Recht zu behalten und als ein Mann zu er-

scheinen. Unterbrechen Sie mich nicht - haben Sie sich einmal nur

die Frage vorgelegt, ob Sie auch vor den Augen des alten Metzik
und vor den Augen unparteiischer Leute, vor den Augen der Welt

und des Gesetzes Recht haben« - ——·?

~Entschuldigen Sie, Herr Bolanden, ich hab’s gleich, nachdem
ich den Kutscher fortgejagt, selbst empfunden, daß es nicht ganz richtig
war, und schickte darum der Tochter des Metzil Speise und ein

Kissen - aber das trotzige Ding aß lieber Grobbrod und blieb aus
seinem faulen Hensack, als daß es von mir was genommen. Und

so was kann man sich doch nicht bieten lasseu.« Ueber Bolandens
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Gesicht flog ein so seltsam spöttisches Lächeln, daß Montani seine
Bertheidigung hiemit nicht für erschöpft hielt. »Sie sagen: unbe-

sonnene Freunde, Herr Bolanden, - nun, der Tipper und der Luck
hatten damals einen haushohen, und auf deren Urtheil berufe ich
mich nicht: aber ich bin in die Stadt gefahren, um mich da mit

einem Consulenten zu berathen, und gleich in der Vorstadt ruft mich
der Kaufmann Jakubson - wissen Sie die Heringsbude links an

der Straße - an und gratulirt mir, daß ich so six gegen den aus-
riihrerischen Bauer gewesen, und in der goldnen Traube, wo ich ein

Schnäpschen auf die Fahrt trank, kommt der Fleischermeister Brau-

ting und lobt mich, und dann noch ein Dritter und Alle wußten
schon von der Geschichte; der Tipper und der Luet hatten sie als guten
Spaß herumerzählt. Wie ich nun zu meinen Vetter komme, der

Aeltester ist, sagt mir der auch: »Fritz, sagt er, die Geschichte ist
nicht so schlimm, Du hast dem alten Aufwiegler gründlich die Ge-

gend verleidet, im Uebrigen wirft Du aber wohl einen guten Ad-

vocaten brauchen.« Und da empsiehlt er mir einen jungen: der ist
schneidig, sagt er, und hat viel Ansehn und gute Freunde. Und als

ich zu dem komme, heißt’s, mit der Sache hätte es keine Noth, man

könne als Gutsverwalter auch einmal auf administrativem Wege
eingreifen, wenn’s zum Besten der allgemeinen Ordnung und noth-
wendigen Autorität geschieht. Kurz, Herr Bolanden, mit dem Rechts-
punkt sieht’s doch wohl anders aus, als Sie meinen, und wenn mir
der Metzik auch leid thut, fordern kann er - nachdem er meine

Geschenke zurückgewiesen, nichts mehr von mir.«

~Eiuen Streit darüber mit Jhnen zu führen, wäre müssig. Da

Sie Ihre Berather gewählt haben, werde ich Ihnen keinen Rath
aufdrängen. Der friedfertige Auftrag, den ich hier auszuführen hatte,
bleibt dadurch freilich unerledigt. Leben Sie wohl.«

»Wo, zum Henker-, soll unser Einer sich denn Raths erholen,
wenn nicht bei den Consulenten und Freunden,« rief Montani aus,
dem es offenbar darum zu thun war, das Gespräch noch nicht ab-

zubrechen·
»Das will ich Ihnen sagen, Herr Arrendator: bei jedem Proeeß

giebt’s zwei Advocaten, von denen nur der Eine Recht behält, der

Andere aber verliert; unter unseren guten Freunden giebt’s auf drei

in der Regel zwei, welche uns Von vornherein Recht geben, aus

purer Freundschaft und ohne jede Prüfung, und welche dann uns

treiben, dieses vermeintliche Recht auf unsere, nicht auf ihre Gefahr
zu verfolgen. Wo wir uns Rathes erholen sollen? Es giebt noch
einen Richter, der uns Rede und Antwort steht, wenn wir ihn ernstlich
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fragen und frei reden lassen: der sitzt in unserer eigenen Brust, das
isi unser eigenes Rechtsgesühl nnd dahin wenden auch Sie sich. Den
Zettel lasse ich Ihnen da.«

In der Thür wandte Bolanden sich noch einmal um: ~Haben
Sie die Bauerverordnung zu Hause?«

»Ach, das graue Buch, das jedes Gut haben muß? Ich hab’s
noch gar nicht ausgeschnitten.«

~Lesen Sie dann gefälligst die Paragraphen um 190 herum
nnd einige weitere noch, - zu Ihrer eigenen Belehrung. Also bis
Mttwoch.« Der Arrendator rief ihm nach: »Ich bringe Ihnen
das Papier, aber ich habe nun einmal einen Advocaten genommen
nnd muß es ihm wohl erst zeigen.« ~Thun Sie nach eigenem
Ermessen.«

Die Hunde schnüsselten wieder an Bolanden herum, der Wagen
fuhr vor, nnd zurück zur Stadt ging es. Beim Abweg zu Metzils
Häuschen hatte Bolanden nicht geringe Lust, gleich heute der armen

Rai die Nachricht zu bringen, daß aller Aussicht nach der Pächter
ihnen die gewünschte Beruhigung und Genugthuung nicht vorenthalten
werde. Aber genügte das? zuerst mußte auch der Kauf der Land-

sielle abgemacht sein. Bolanden fuhr weiter.
In der Stadt erfuhr er von einem niedern Beamten des

Magistrats, daß ein Notariatsposten, den er seit zwei Jahren stell-
vertretend bekleidet hatte und dessen desinitiver Besitz ihm scheinbar
sicher war, hente vergeben worden sei. Man hatte Maximilian
Hochseder gewählt. Die aufsällige Hintansetzung, nicht die Bedeu-

tung des an sich nnwichtigen Amtes rief feinen ganzen Stolz wach.
Mit erhobener Stirn ging er seinen Geschäften nach, wenn ihn auch
dieser oder jener Bekannte mit einer Art Schadenfreude fragte, ob

er schon wisse, daß Hochfeder Notar geworden sei.

Vl.

»Nun, Maestro, wohin so eilig,« rief Rumpert dem Musiker
Waldach zu, als dieser mit allen Anzeichen großer Aufregung auf
der Straße an ihm vorübereilte. Wald-ach reichte ihm mit einem

düstern Blick die Hand. ~Beschäftigt, lieber Rumpert, beschäftigt,«
nnd wollte sich von ihm lösen. Der Oberlehrer aber, der sich müde

gearbeitet hatte und eines geistreichen Genossen bedurfte, hielt ihn
fest. ~Koinmen Sie mit, Maestro, trinken Sie heute den Thee bei

nnsz meine Frau«— Rumpert stockte, weil bei diesem Wort Waidach
plötzlich seine Hand ans der des Freundes zog, »nun, warum er-
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schrecken Sie, wenn ich Jhnen sage, daß meine Frau sich freuen
wird, Sie zu sehen?«

»Vergeben Sie, ich kann wirklich nicht, ich habe heute wahrlich
keine Zeit.«

»Sie curioser Kauz, seit Wochen zeigen Sie sich nicht mehr,
ich glaube gar, Sie sind seit unserem Zauberfesie nicht bei uns

gewesen - so kommen Sie doch bald, versprechen Sie mir’s?« —-

Waldach verbeugte sich rasch und eilte von dannen. Rumpert sah
ihm betroffen nach: »Was war denn das? Machte er doch, als sei
er von einer Viper gestochen, als ich meiner Frau erwähnte - und

diese seltsame Besangenheit!« Es ging Rumpert selbst manches
Seltsame durch den Kopf, mancher alte Freund hatte ihn so räthsel-
haft angesehn, es kam ihm vor, als miede man sein Hans. Wie

Alle, die ein Freundeskreis verwöhnt hat, war er empsindlich und

mißtrauisch - was nur hatte er begangen, daß man ihm die alte

Freundschaft zu entziehen begann? Vollends dieser kleine Musikus,
den er - wie es übrigens Jeder im Kreise der Ausertorenen für
sich in Anspruch nahm - nur als seine eigenste Creatur betrachtete,
und der ohne ihn - wie ohne Jeden in diesem Kreise längst
ein verkommenes Genie wäre? Rumpert setzte nachdenklich und miß-
launig seinen Weg fort. Nur Einer, das war sein Trost, Hochfeder
hielt treulich zu ihm. Er kam fast täglich, am Morgen, am Mittag,
am Abend nnd war so liebenswürdig und brachte so viel Leben in’s

Haus und stimmte auch die gute Sephi so fröhlich.
Waldach stürmte unterdeß zu Bolanden hin. Dieser hatte seit

seiner Verhandlung mit dem Arrendator viel zu thun gehabt, nm

den Kauf der Landstelle zu betreiben. Er hatte dem Besitzer auf
dessen verwundertes Besragen, ob er sie selbst zu bewirthschasten
gedenke, erklärt, daß er sie dem Bauer Metzik in Pacht geben wolle;
der sonst sreisinnige Edelmann hatte hiergegen zuerst ernstliche Bedenken

erhoben: er wolle den Unruhstifter nicht in seiner Gutsgemeinde,
und von einem Verkauf der Landstelle an Bolanden könne unter

solchen Bedingungen nicht die Rede sein. Dieser hielt sich nicht für
befugt, jetzt, wo die Verhandlungen mit Montani noch schwebten,
die Einzelheiten der letzten Asfaire Metzik mitzutheilen; er glaubte
sich sür die ruhige, friedfertige Haltung seines Pächters verbürge-c
zu können, aber wenn auch in bester Form, wurde dieses Anerbieten

zurückgewiesen. Auch der Berkäufer der Landstelle verbarg nicht,
daß Bolanden selbst feinen Argwohn errege. Es war jedoch leichter, mit

dem Edelmann zu verhandeln, als mit dem Kleinstädter. Vieler

persönlicher Berührungen hatte es bedurft, bis Baron Z. Vertrauen
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zu Bolanden faßte und ihm endlich eine definitive Zusage machte. Es

konnte hiebei nicht fehlen, daß Bolanden mit warmer Theilnahme
von der hülslosen Tochter Metziks gesprochen; er hatte mit dem

Geschäftsführer des Barons sogar die Eventualität verhandelt, die
Landstelle auf den Namen Kai Metzik zu laufen und in die Cor-

roborationsbücher eintragen zu lassen. An Fahrten zu der Land-

ftelle hatte es ebenfalls nicht gefehlt, dann mußten die Geschäfte
des Notars, die Bolanden bisher besorgt, nach Möglichkeit abge-
wickelt werden, Um sie dem neugewählten Hochfeder zu übergeben.
Alles dies hatte Bolanden so sehr in Anspruch genommen, daß er

von der übrigen Welt, nach welcher er sich ohnedies nicht allzusehr
sehnte, wenig vernommen hatte. Er saß über der Arbeit, als
Waldach in sein Zimmer stürmte. Der junge Künstler war ihm
persönlich nicht fremd; doch hatte ein vertrauter Verkehr zwischen
den beiden jungen Männern nie bestanden.

»Erwarten Sie keine Umschweife von mir, Herr Bolanden,«
sagte Waldach, »und gestatten Sie mir ein sei es Jhnen be-

fremdliches Verfahren; ich bilde mir ein, Jhnen einen Freund-
schastsdienst zu leisten und wurde zugleich von dem Auftrag eines
Andern darin unterstützt.«

»Von dem Auftrag eines Andern - und in wessen Auftrag
sprechen Sie?«

~Lassen Sie das mein Geheimniß sein. Jch trete »in medias
res.« Sie haben Feinde hieselbst,«Herr Bolanden, und ich würde
mich zu diesen gesellen, wenn ich meinen Auftrag nicht ausführen
wollte, - und thue das von Herzen gern.«

»Sie wollten ohne Umschweife reden, Waldach.«
»So ist’s. Kurz, man verfolgt Sie mit hartnäckiger Energie,

mit all der herzlosen Härte, deren nur eine Secte fähig ist, Und
Sie ahnen das kaum, Sie leiden und wissen nicht wofür und von

wem?

»Ich verstehe Sie nicht« ———

»Papperlapapp, Sie verstehen mich sehr wohl und wollen’s nur

aus meinem Munde nicht hören. Denken Sie, ein andrer, Jhnen
willkommenerer Mund sagte Jhnen das: Sie sollen wissen, warum

das Volk Sie meidet, warum man Sie zurücksetzt, Sie beleidigt,
Sie verleumdet und alle diese kleinen Schändlichkeiten degeht,
Schändlichkeiten, für die doch der Freund dem Freunde Absolution
ertheilt, wenn sie gegen den Dritten, den gemeinsamen Feind, ge-
richtet sind.«

»Aber ich wiederhole es Ihnen, ich habe keine Feinde.«
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»O, Sie Unschuld! Wer ist’s denn, der von Jhnen sagt, daß
Sie ein Bolksaufwiegler sind, daß Sie geheime Verbindungen mit

Verschwörern haben, daß Sie verlorene Processe führen, daß Sie
s— mein lieber Bolanden, vergeben Sie es einem Jhnen Fee-zustehen-
den, wenn er Ihnen das Wort sagt, das Sie wissen müssen,
wer ist’s, der da verbreitet, daß Sie Erpressungen üben« —-

»Er——pres—sungen?« das Wort wollte kaum über Bolandens

Lippen. Er war todtenbleich aufgesprungen und hatte den Musiker
mit eisernen Fäusten an den Schultern gefaßt: ~Erpressungen üben?

Mensch, wissen Sie, daß die bloße Wiederholung solchen Worts
ein Verbrechen ist?«

~Lassen Sie mich los, in aller Teufel Namen,« schrie Waldach,
~darum gerade sage ich’s Ihnen, Ihnen, dem Verleumdeten, dem
Keiner es zn sagen wagt, was die feigen Verleumder hinter seinem
Rücken aussprengen. Und ich sag’s Jhnen ebenso sehr aus der

tiefsten Empörung meines eigenen Herzens, wie deshalb, weil man

mich darum gebeten. Aber, Mann, was ist Ihnen? geht’s so tief,
dieses Wort? Hollah, sehen Sie aus! Kopf in die Höh’, Ohren
steif!«

Bolanden war in seinen Stuhl zurückgesunken, wie ein Gewitter-

schlag hatte ihn diese Verleumdung getroffen. Mit einem Male

stand eine ganze Kette vorbereitender Gerüchte und Hindeutuugen,
halber Anspielungen, scheelsüchtiger Bemerkungen vor seine Seele;
sie alle hatte er stolz ignorirt, und sie hatten doch dem Glauben den

Boden bereitet, er sei einer Gemeinheit, einer Schändlichkeit fähig.
Der Musikus war um ihn bemüht, gab’s aber auf, weil Bolanden

ihn ungeduldig abwies. Er trat an’s Fenster und sah in das

Dunkel hinaus.
Lange war’s still in dem Zimmer-, in welchem ein braves Herz

sich bis auf den Tod verwundet fühlte. Dann schlich sich Waidach
zu dem gebeugten Bolanden hin; sein Auge war feucht nnd seine
Stimme zitterte: »Bolanden, Sie mußten es erfahren, und Niemand

war da, es Ihnen zu sagen; tragen Sie mir es nicht nach, daß ich
es gewagt. Hören Sie, was ich in Erfahrung gebracht und er-

greifen Sie demgemäß Jhre Maßregeln. Aber vor Allem, wackerer

Freund, ermannen Sie sich je wüster die Anklage, um so glän-
zender der Sieg. Und Sie sollen die Lumpe ja jetzt entlarven.«

Bolanden erhob sich und ging im Zimmer auf und nieder. Er
schien um Jahre gealtert, der frische Jüngling ein vielerfahrener
Mann geworden zu sein.
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»Was hat man Jhnen gesagt? was können Sie mir mittheilen?«
fragte er nach einer Pause.

Waidach war auf einen hohen Drehstuhl geklettert nnd hatte
die Beine hoch angezogen, mit den sehnigen Fingern arbeitete er in

der Luft umher, als schlage er rund um sich eine ringförmig gebaute
Claviatur von verschiedenen Stockwerken. ~Verdamnlt will ich sein
zum Milchtrinken,« begann er endlich, »wenn ich nicht schon lange
das Elend durchschaut. Da ist so eine Gesellschaft gutmüthiger
Bärenhäuter, von denen jeder Einzelne ein ganz passabler Kerl ist,
mit reingewaschenem Gewissen und ganz erklecklichem Gefühl fiir
Recht und Unrecht. Aber das liebt sich so und schmeichelt sich so,
daß Jeder nur,ein Bruchstiick wird, Bruchstiick einer Bande, die

schließlich nur noch siir sich selber Sinn hat. Das geht so hin, bis

sich Leute hineindrängen, welche anerkennen nnd preisen, nur um selber
gepriesen und anerkannt zu werden, und nun steht bald der ganze
Krempel auf dem Kopf. Dann ist die Mittelmäßigkeit erst recht oben
aus, denn das Loben wird ihr am leichtesten, und jedes Lob trägt seine
Zinsen; ferner muß auch in Anbetracht der Gegenseitigkeitsverpflich-
tungen die Schwäche ihren Schutz finden, und die Schwäche, liebster
Freund, die Schwäche das ist ja die allmächtige Kraft einer nur

auf das Kleine gerichteten Gesellschaft. Legt zum Uebrigen einige
Hitzköpfe, welche dort Skandal zu machen wissen, wo man blinde

Leidenschaftlichkeit für Charakterstärke hält, - und das ganze Elend

kleinstädtischer Gesinnungsmacherei ist fertig. Da richtet Hinz den

Kunz wie eine Kletterftange auf: seht einmal wie groß Der ist! und

dann klettert Hinz an dem Kunz empor und Kunz ruft: seht einmal

wie hoch Der ist - und das dumme Volk steht herum und klatscht
Beifall und erst wenn es aus dem Staubkreise dieser Marktschreierei
heraus ist, da zuckt es die Achseln über alle die Hanswurste mit

ihrer dummen Verhunzung dessen, was Freundschaft, gemeinsames
Streben, allgemeine Interessen heißt.«

»Sie wollten mir sagen, wessen man mich bezichtigt,« unter-

brach Bolanden den aufgeregten Redeerguß des jungen Musikers.
»Also zur Sache: man hat’s Jhnen im Kreise unserer Großen

nie vergeben, daß Sie sich demselben so fern hielten; das Wort:
wer nicht für mich ist, der ist gegen mich - das nur ein Erlöser
sagen durfte, haben die Pharisäer zu parodiren sich erfrecht, uud

wer, wie Sie, sich nicht zu ihnen bekannte, den bewarer sie in

ihrer Weise: steinigt ihn, er ist gegen uns. Aber die Frösche brauchten
einen König. Und er kam ihnen. Das hat mir die Augen über

sie geöffnet, der ich selber einmal unter den Fröschen saß. Der
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Hochfeder war der König des Sumpfs, war das Symbol des Kirch-
thnrmdünkels.«

»Bitte, woher stammt die Berläumdung, deren Opfer ich bin?«
»Der Kirchthurmdünkel erkannte Sie nicht an, weil Sie ihn

nicht anerkannten. Als der König da war, forderte er Unterwerfnng
des Universums, wie der Papst und der Jslam. Sie gingen Jhres
Weges; aber was Sie auch thaten, jetzt war es ein Schlechtes; da
liefen Hans zu Peter und Peter zu Hans: hast Du gehört, er ist
ein Revolutionär? hast Du gehört, er hat geschürt und intrignirt?
hast Du gehört, er hat dem Manne Geld abnehmen wollen!«

»So kommen Sie doch endlich zu der Hauptsache.«
»Bei der bin ich eben. Also: das ist’s, was man Von Jhnen

sagt: Sie haben den alten Metzik ausgestachelt zu einer Klage und

Sie haben, die Klage in der Hand, den Arrendator Montani oder
Tramontani oder Ultramontani oder wie der Kerl heiße, zu einer

ungerechtfertigten Zahlung zwingen wollen. Das ist’s, da ist es

heraus, das sind die neuesten Gesinnungsthaten der Braven.«

»Und wer hat Sie beauftragt, mir das Alles mitzutheilen?«
fragte Bolanden.

»Ich habe mein Ehrenwort gegeben, das nicht zu verrathen,
aber seien Sie dessen gewiß, daß die Mittheilung von einem wahren
Freunde kommt und daß sie nur dazu dienen soll, Sie zu warnen

und Sie weht-haft zu machen gegen die im Dunkeln schleichende
Schlange. Wenn jener Freund mich nicht hergeschickt, ich wäre selbst
zu Ihnen gekommen, denn ruhig sehe ich das länger nicht mehr an.«

»Ich danke Jhnen, Waidach, und wenn es mir auch von großem
Werthe gewesen wäre, wenn mein geheimer Freund mir direct seine
Mittheilung gemacht hätte« —-

~Das ging nicht, das ging wahrhaftig nicht, mein Ehrenwort
darauf: es giebt in der That Verhältnisse so delicater Art, daß wir
Männer d. h. daß, daß die Selbstständigen allein sich - osfen
an dem Streite betheiligen können-- zum Teufel, treiben Sie mich
nicht in die Enge; ich sage es Ihnen nicht, wer mich geschickt hat.«

»Ich will Sie nicht ausforschen, mein Lieber, und danke Ihnen
noch einmal. Wie in aller Welt ist aber solch ein Zeug in’s Leben
gesetzt worden? Nur einen Halt, nur einen Ausgangspunkt und ich
will Glied für Glied die ganze Kette bloslegen.«

»Aber liebster, bester Mann,« lachte Waidach bitter, »es ist
die alte Geschichte - das alte große Walzweri: ein unansehnliches
Drahtstiicklein wird hineingeworfen, ein hartes Wörtchen, das aber
wenig Schaden thun kann; ein zweites Rad ergreift es und streckt
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es, ein drittes härtet es, ein viertes schleift es, ein fünftes stanzt
es, ein sechstes feilt es, ein siebentes polirt es u. s. w. n. s. w·, bis

endlich eine feine spitze Nadel daraus geworden ist, die dem Betreffen-
den tief in den Rücken fährt. Und da ist doch kein einzelnes Räd-

chen daran schuld —ei bewahre, erst sie alle zusammen haben ihr
Wert gethan und so zappelt nun der arme Käfer durch den Leib

gestochen fertig für das große Cabinet, in welchem wir alle

hübsch todt nnd stille sind und in die Rahmen so trefflich passen.«
- Bolanden stand still in sich versunken; der Andre monologisirte
weiter: »Ich habe genug an diesem Treiben. Ihr, die Jhr hier ge-
boren seid, die Jhr ein bürgerliches Amt betreibt, die Jhr mit dem

Verstand Euch die Wege bahnt, Jhr mögt es ertragen; für den

Fremden, für den Künstler zumal ist hier keine Welt. Der braucht
Luft - Sonnenschein oder Sturm, Liebe oder offenen Streit, nicht
diesen kalten Nieselregen, der alle Saiten verstimmt. Auch hier
habe ich an Sonnenschein geglaubt,« fuhr er leiser fort, »aber es

war Trug und Wahn, und die Liebe nur Cinbildung!
Sie glücklich! und dann denken Sie des Armen, der so gern an

Ihrer Stelle wäre.«
Das war ein neues Räthsel, doch blieb Bolanden keine Zeit

sich mit ihm zu beschäftigen, denn Waldach stürmte eilig fort, wie

er gekommen.
»Wer hat den Mann hergeschickt? und warum wäre er gern an

meiner Stelle?« Bolanden blieb in sinstern Gedanken allein zurück.

VIL

Zwei Tage waren seit dem Besuche Waldachs bei Bolanden

vergangen.
Bertha Robber saß mit gefaltenen Händen in ihrem zierlich

ansgestatteten Stübchen. Schwere Thränen rannen ihr über die

Wangen; sie mußte schon lange geweint haben, denn ihre Augen-
lider waren dick geschwollen. »Ich kann es nicht, ich kann es nicht,«
rang es aus ihrer Brust hervor, »ich werde es nie über mich
vermögen!« Die Mutter trat ein; ihr ganzes Wesen zeigte heute
eine besondere Energie, eine feste, auf Einen Punkt gerichtete Energie.

»Du mußt Dich kleiden, Bertha,« begann sie mit leiser aber

entschiedener Stimme, ~um 12 Uhr wird er sich Deinen Bescheid
holen; Du wirst ihn im Salon empfangen.« Bertha verharrte in

ihrer tief übergebeugten Haltung, welche der Mutter das thränen-
geröthete Gesicht verbarg. ~Bereite Dich vor, mein Kind, zu die-
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sent ernsten Lebensschritk« - fuhr diese fort und hob ihren Kopf
in die Höhe »aber Du weinst ja; mein Gott, wie hast Dn ge-
weint, nnd wie siehst Du heute denn aus?«

»Mutter, Mutter,« schluchzte Bertha, indem sie der Mutter um

den Hals stel, ~ich kann es nicht, ich kann es nicht« —-

,»Bertha, Du bist unbegreiflich,« verwies ihr die Mutter in

strengem Tone - »Du könntest den Mann nicht nehmen, um den

Dich Hunderte beneiden werden, der vor Allen seines Alters hervor-
leuchtet mit allen möglichen Vorzügen, der trotz seiner Jugend von

Allen geachtet nnd geliebt und gefeiert ist, der in allen Versuchungen
sich rein und kräftig erhalten hat und Dir endlich ein Leben ohue
Sorge und Noth bereiten wills-«

»Ach, Mutter, lieber Sorge und Noth bei liebendem Herzen,
als Neichthuni ohne Liebe.«

»Mein Kind, Du kennst die zehrende, giftige Sorge nicht. O

wenn Du wüßtest, wie sie an meinem Herzen genagt, wie sie mir

den Lebenssriihliug und den Sommer gekürzt, mir jede Blüthe ge-
brochen, an meinem Herzen gefressen hat. Du warst noch ein Kind,
als unser Haus eine stete Lüge, sage das Fürchterliche, eine unab-

lässige Lüge war - eiue Lüge nach außen und nach innen. Die
Leute draußen durften es nicht wissen, daß wir von der Zukunft
lebten, ach nnd wie lebten! Und der Vater verbarg vor mir und

ich vor ihm, was wir entbehrten und was wir litten. O diese
Jahre schweren, bangen Athmens, da wir - selbst in der Blüthe
der Kraft den Abend heransehnteu, um des Zwanges ledig zu
fein und in der Nacht unser Seufzen bekämpften, wenn wir des

andern Morgens gedachten. Du weißt es nicht, wie der beste Mensch
da bitter und müde und seinem Nächsten zum Peiniger wird, - o

Bertha, das muß man Jahre hindurch erlebt und erlitten haben,
um das Recht zu erwerben, seinem Kinde eine bessere Zukunft auf-
zudrängen.«

»Aber, Mama, Jhr waret doch glücklich, und der Papa rang
sich durch und hat seine Kraft bewahrt und sich Ehre und Liebe

geschaffen« —-

~Aber was wäre er erst geworden ohne jene Fesseln? Wie

frisch rollte einst sein Herzblut, und wie stille ist er jetzt? Da-

zwischen liegen jene schrecklichen Tage der Knechtschaft und des

Zwanges, - ich kann es nicht zulassen, daß solche auch Dir je zu
Theil werden. Es ist ja nicht um des Reichthums willen, daß Du

Hochfeder heirathen sollst; er besitzt deu Reichthum ja nur neben

andern, höhern Gaben. Und wäre er arm, ihm würde ich Dich an-

-6
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vertrauen, denn er hat die Kraft, sich das Leben vollans frei zu
gestalten, von keinem Mißgeschick sich beugen zu lassen. Und diesem
Manne gegenüber hängst Du Dein Herz Bertha, läugne es

nicht, das Mutterange sieht scharf - Du hängst Dein Herz an einen
Fremden, an einen abhängigen Mann von zweifelhaftem Ruse.«

Bertha fuhr hoch aus nnd sah der Mutter mit einem Blicke

in’s Auge; in welchem eine scharfe Waffe zu blitzen schien. »Wer
sagt das von ihm, Mutter? Jch werde ihm niemals angehören, aber

tadeln lasse ich ihn nicht« —-

~Beruhige Dich, Kind, ich wollte Dich ja nicht verletzen, nur

auf den Vergleich zwischen den Beiden Dich aufmerksam machen.
Dort jener ernste, schöne, geseierte Bewerber und hier der her-
gewanderte, heimathlose, nnd ein Künstler zumal weißt Du, was

eines Künstlers Laufbahn bedeutet, und was eines Künstlers Weib

zu erwarten hat?«
»Ein Künstler? ja, träume ich denn? ein Künstler?« Bertha

strich sich mit beiden Händen die Locken von der Stirn nnd fah die
Mutter fragend an, dann leuchtete es plötzlich über ihr Gesicht,
sie lachte unter den Thränem »Nein, Mamachen, liebes Mamachen,
Du bist aus falscher Fährte, der Künstler ist es nicht, der gute Wal-

dach; er wäre es ja gern, und ich habe ihm nur mit einigem Be-
dauern den Schmerz bereiten müssen, ihm selbst es zu sagen, daß
ich ihn nicht liebe·«

Jetzt war die Ueberraschung auf Seiten der Mutter-: »Waldach
hat um Dich angehalten und Du hast ihm einen Korb ertheilt? Und

das, weil Du einen Andern liebst? Kind, bin ich denn so wenig
in Deinem Vertrauen, daß hinter meinem Rücken dergleichen Dinge
passiren?«

»Vergieb mir, mein liebes Mütterchen, ich konnte Dir ja nichts
sagen, Laß Dir jetzt erzählen: vorgestern in der Claoierstunde er-

klärte mir Waldach seine Liebe. Du weißt, wie gut ich ihm bin—-

aber lieben, nein, lieben kann ich ihn nicht. Und das sagte ich
ihm, und sagte ihm auch warum«

»Und warum denn, mein Kind, meine Bertha«
~Lassen wir das, Mutter, für ein anderes Mal, es ist mir heute

zu schwer um’s Herz. - Höre weiter: Waldach ist gut, er ist nn-

gewöhnlich gut. Er ist mein Freund und wird es bleiben. Aber

er stürmte fort in tiefem Schmerze, und auch ich blieb tief ergriffen
zurück. Da kam unerwartet Hochseder nnd zum zweiten Male an

demselben Tage wurde mein armes Herz bestürmt. Du weißt, wie

ich ihm antwortete, ihm, dem Herzlosen, antwortete, unter dem Ein-
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druck, soeben einem wirklich liebenden Herzen tiefes Leid bereitet zu
haben, und Du weißt auch, daß Hochfeder die Antwort nicht annahm,
daß er im Wahne blieb, mich blos überrascht zu haben, wieder an-

zufragen versprach, daß er von Dir und endlich auch von dem Vater
die Erlaubniß erhielt, in zwei Tagen wiederzukommen ich aber
will ihn nicht, ich hasse ihn, den rücksichtslosen Menschen! O Mutter,
Verlaß mich nicht, Mutter, zwinge mich nicht«

»Aber der Andere, den Du liebst, wer ist es ?« drang die Mutter
in die Schluchzende.

»Ein Phantasiegebilde, sür mich wenigstens ein Phantasiegebilde,
denn er liebt mich nicht, er kennt mich kaum.« Sie weinte still vor

sich hin, und die Mutter gab die Hoffnung auf, ihr heute das Ge-

heimniß ihrer Seele zu entlocken.

»Sammle Dich, Bertha, daß Hochfeder Dich nicht in dieser
Stimmung treffe, o weh - da wird geschellt, da ist er schon,
was soll ich ihm sagen? wie soll ich ihn hinhalten?«

»Sage ihm, Mutter, ich bliebe bei der Antwort, die ich ihm
vorgestern ertheilt, ich könne seine Gattin nicht werden. Geh, geh,
Mutter, sage es ihm gleich, sonst muß ich selbst zu ihm hinaus«

Die kluge Frau Rathsherrin gab ihre Hoffnungen noch nicht
auf, aber sie sah wohl ein, daß Alles für ihre Pläne verloren sei,
wenn Bertha in dieser Stimmung ihrem Freier entgegentrete· Sie

ging in den anstoßenden Salon, mit der Absicht, einen neuen Termin

zu erwirken Zu ihrer Ueberraschung fand sie nicht Hochfeder da-

selbst vor, sondern den Secretär Wacker.

»Ich komme im Anftrage meines Freundes Hochfeder,« sagte
Wacker mit seiner fchreiende«n, die Wände durchtönenden Stimme.

»Ich begegnete ihm flüchtig im Rath und er bat mich, Ihnen, gnädige
Frau, seine Entschuldigung zu sagen, daß er zur verabredeten Stunde

heute zum Gesange nicht kommen kann. Ein ärgerlicher Rechtsfall,
eine neue Wendung in einem Proceß, den er mit außerordentlichem
Eifer betreibt, hält ihn gebunden, eine Untersuchung ist im Gange,
der er beiwohnen muß-«

Welch ein pflichttreuer Mann, dachte Frau Robber, der selbst
in solcher Stunde dem Berufe folgt! Und es war ihr doppelt leicht
um’s Herz, daß an Stelle Hochfeders Wacker gekommen war. Sie

hatte Zeit gewonnen und ein Argument mehr für die Trefflichkeit
des jungen Mannes. »Was ist denn das für ein hochwichtiger
Proceß?« fragte sie den Secretär Wacker, der im Lehnsessel Platz
genommen hatte.
. »Die Affaire Montani-Metzik,« erwiderte er; »sie hat eine neue

si-
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Wendung enommen. Sie haben Von den Aufwiegelungen und von

dem ErpreZsUngsversuch gehört, welchen der Advoeat des Metzik sich
zu Schulden hat kommen lassen. Bisher war die Sache sehr un-

wahrscheinlich: es lag kein rechter Grund Vor, um dessenwillen Bo-

landen sich des übelberufenen Landstreichers annehmen sollte. Die
reine Eitelkeit, meinte Freund Hochfeder wohl zuerst; aber zu solcher
Eitelkeit, das sah er bald ein, gehört doch offenbar ein sehr intensives
Streben, sich hervorzuthun und das hat der Bolanden bisher nicht
gezeigt. Oü est la femme? gnädige Frau, pflegen die französischen
Richter zu fragen. Und Hochfeder ist nicht umsonst in Paris ge-

wesen und auch er fragte: oü est la femme? und das Geheimniß
der Theilnahme Bolandens an dem alten Metzil ist sogleich entdeckt.«

»Aber ich bitte Sie, dieser Bolanden, ein so gesetzter junger
Mann in einen Skandalproceß verwickelt! Und von der anderen

Seite dieser Metzik!«
Mit noch lauterer, triumphirender Stimme rief Wacker, als

hätte er einen köstlichen Spaß zu erzählen: »Das-in liegt ja der

Scharfsinn Maximilians, der unerreichbare Scharfsinn: er hat den

Zusammenhang mathen, der Alles erklärt und jeden Zweifel beseitigt;
ich selbst habe dann die Wahrheit an den Tag gelegt. Dieser Metzik
hat eine Tochter, und für diese Tochter-, sage für die Tochter dieses
Metzik, hat Herr Bolanden neulich unter der Hand eine Landstelle
kaufen wollen, erkennen Sie nun den ominösen Zusammenhang,
gnädige Frau, eine Landstelle flir seine Geliebte, das Bauer-
uiädel« - —-

Jn diesem Augenblicke ertönte im Nebenzimuier ein unterdrückter

Schrei und ein dumpfer Fall; Frau Robber eilte hin und hatte eben
nur Zeit die Thiir vor dem hilfsbereiten Ritter Wacker zu schließen,
der ihr folgen wollte.

~Seltsames Betragen,« brummte dieser, wartete ein Weilchen
vergeblich, beauftragte die Magd mit der Mittheilnng, daß Herr
Notar Hochfeder um 3 Uhr kommen werde und begab sich dann zu-
rück in’s Rathhaus, wo auch ihn eine Sitzung erwartete.

Frau Nobber hatte, als sie Wacker verließ, Bertha ohnmächtig
auf dem Boden liegend angetroffen. Als es ihren und der Magd
Bemühungen gelungen war, sie in’s Bewußtsein zurückzurufen, brach
Bertha in einen heißen Thränenstrom aus, und sprach endlich die leisen
Worte: »Wenn Hochfeder kommt, so sage ihm, ich willige ein, ich
will ihn heirathen, ——· aber sehen, sehen kann ich ihn heute nicht.«

Kurz nach 3 Uhr kehrte der Rathsherr in einer bei dem stillen
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Manne unerhörtens Aufregung von dem Rathhause heim. Mit bar-
scher Stimme befahl er dem Dienstmädchen, den Herrn Hochfeder,
sobald er komme, zu ihm in’s Schreibzimmer zu führen, nnd ihn
den Damen nicht zu melden. Er selbst werde heute nicht speisen-
Und in seinem Schreibzimmer hörte man ihn mit langen Schritten
auf- nnd niedergehen, bis es dunkel geworden war, und die Laternen
aus der Straße bereits angezündet waren. Merkwürdiger Weise
kam der erwartete Herr Maximilian Hochfeder heute nicht in das
Haus der Robbers. .

Vill.

Wir miissen in Unserer Erzählung um zwei Tage zurückgreifen.
Als Maximilian Hochseder an jenem Dienstage bei Robbers einen

Besuch abzustatten gedachte, stürzte ihm Waldach in ausfallender
Erregung aus dem Hause entgegen. Der ist wohl um eines Rau-

sches willen hinausgeworfen werden, dachte Hochfeder, erkannte diese
Vermuthung aber als Jrrthum, sobald er - diesmal unangemeldet,
weil Waldach die Thür offen gelassen in den Salon des Raths-
herrn getreten war. Dort stand Fräulein Bertha, an das offene
Clavier gelehnt, das Antlitz gesenkt, eine Blume in der Hand, un-

beweglich, träumend. Sie hörte den Eintretenden nicht nnd er wei-
dete sich an dem holden Anblick. So zart und elastisch war ihre
Gestalt ihm noch nie erschienen, so rührend hob und senkte sich die

zarte Brust, so rosig glühten Wangen und Lippen! Und als er

grüßend auf sie zutrat, leuchteten ihre Augen so wunderbar auf, -——-

das Mädchen schien Hochfeder schöner zu sein, als er je eines ge-
sehen. Dieses Leuchten im Auge war aber nicht Wohlgefallen; das

Kräuseln der Lippe war nicht Freundlichkeit, nein, Zorn und Haß
schienen sie ihm zu verrathen. Und rasch bildete sich in seinem Kopfe
eine ganze Kette von Vorstellungen. Hier hatte Waldach soeben
seine Erklärung gemacht; wie auch die Ausnahme gewesen, er, Hochseder,
riß die Jungfrau aus träumerischen Gefühlen und empfand in diesem
Augenblick eine Herrschaft über sie. Sollte der windige Musilus
diese Perle heimführen? sollte ein Anderer kommen, und das sich zu
eigen machen, was Hochfeder in diesem Augenblick so sehr besitzens-
werth war nnd um so besitzenswerther, als es nurwiderwillig sich
ihm zu unterwerfen schien? Das Tändeln mit Sephi und anderen

verheiratheten Frauen erschien ihm in diesem Augenblick langweilig,
eine übermüthige Lust überkam ihn, mit raschem Handstreich das zu ge-
winnen, um das Andere Jahre lang mühsam warben. Er trat rasch
auf das Mädchen zu und faßte dessen beide Hände und mit den
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tiessten, leidenschaftlichsten Tönen seiner Brust slüfterte er ihr zu:
~Bertha, ich liebe Dich, Du bist mein, Bertha.« Rasch aber hatte
sie sich von dem stät-mischen Freier losgemacht nnd war zurück-
getreten. »Um Gotteswillen, Herr Hochseder, was- giebt Jhnen
hiezu ein Recht? Verlassen Sie mich, Sie zwingen mich sonst« -——·

~Bertha, weißt Du denn nicht, mit welcher Leidenschaft ich an

Dir hänge, wie Du mein Ein und Alles, das Licht meiner Seele

bist« - er haschte abermals nach ihrer Hand, sie zog sie zurück
und begann mit stockendem zitternden Worten: »Gehen Sie, Herr
Hochfeder, ersparen Sie mir, ersparen Sie sich selbst eine schwere,
peinliche Scene. Jch liebe Sie nicht und werde Sie nie lieben« —-

~Friiulein Bertha, Sie sind grausam, mich nicht blos von sich
zu stoßen, sondern mir auch die Hoffnung für die Zukunft zu rauben.

Doch mein Herz kann Jhren Worten keinen Glauben schenken: eine
innere Stimme sagt mir, daß Sie mir angehören werden in
Liebe und Freude« —-

Bertha hatte ihre ganze Fassung wiedergewonnen. Sie war

blaß geworden, wie das Tuch, das sie mit der Linken an das Herz
drückte, aber um so dunkler funkelten ihre geheimnißvollen Augen
und mit der erhobenen Rechten wies sie zur Thür: »Gehen Sie,
Herr Hochseder, und möge Jhnen der Himmel diese Beleidigung
verzeihn.« Damit wandte sie sich und ging in ihr Zimmer-, dessen
Thür sie schloß.

Hochfeder bebte am ganzen Körper vor Wuth. »Das mir,«
knirschte er, ~o Dich werde ich schon kirre machen. Nun erst sicher
und gewiß wirst Du mein, und zwar in zweimal 24 Stunden-«

Er hatte kaum Zeit gehabt, einen Blick in den Wandspiegel

Hier werfen nnd den Schnurrbart keck hinauszukräuseln, als Frau
obber von einem Spaziergang zurückkehrte. Und noch ehe die

würdige Dame ihr Töchterlein gesehen, hielt Hochseder in aller Form
um dessen Hand an, Verschwieg auch nicht, daß er solches bereits

ohne Erfolg bei Fräulein Bertha gethan. Sein siiirmisches Werbeu

habe sie so erschreckt, daß er selbst auf eine Antwort heute nicht
dringen wolle. Daß er sich solche in zweien Tagen erbat, und

daß auch Robber, wenn auch höchst ungern, ihm das gestattete,
wissen wir schon.

So hatte Maximilian von Graich-Hochseder um Berthas
Hand geworben.

Es war ihm schwer nach dem, was er soeben erlebt, die Fassung
wiederzugewinnen Er glaubte, die Leute müßten ihm die ersahrene
Demüthigung ansehn und er ging darum durch einsame Gassen zu sci-
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nem Hause. Dort erwartete ihn Wacker. »Du hast Recht gehabt,
Theuerster,« jubelte Pylades seinem Orest entgegen, »Du hast voll-
kdmmen Recht gehabt mit Deinem Verdacht: es steckt ein Frauen-.
zimmer dahinter; der Bolanden hat’s seiner Geliebten zu Gefallen
gethan, daß er des Metzik sich angenommen hat.«

Das war eine Nachricht, wie sie dem Verstimmten nicht günsti-
ger kommen konnte. »Du kannst heute bei mir speisen,« sagte er

vornehm zu seinem Pylades, und bestellte eine Flasche Wein. Hier
war es, we Wacker ihm erzählte, was er von den Kaufverhandlun-
gen Bolandens in Erfahrung gebracht, und die Absicht des letztern,
die Landstelle auf Kai’s Namen verschreiben zu lassen, wurde von

dem Scharfsinn Hochfeders sofort einem complicirten Roman zu
Grunde gelegt. Er verpflichtete Wacker zu strengem Schweigen;
übermorgen, wenn er die Klage auf Erpressung gestellt und begrün-
det habe, wolle er mit diesem einen Lichtstrahl das ganze Gewebe
von Niederlracht zerreißen. Wir haben gesehn, daß Wacker wenig-
stens bis zu der Stunde verschwiegen war, zu welcher der große
Schlag geführt werden sollte-

Haßte Hochfeder den Bolanden, den er doch nur von Ansehn
kannte? Es war etwas von Haß in der Abneigung, die er ihm
gegenüber empfand: der instinktive Grimm der prahlenden Richtig-
keit gegen die anspruchslose Tüchtigkeit, des Scheins gegen das

Wesen. Er fühlte sich auf der Bahn, dem Bolanden Unrecht zu
thun, und that ihm dieses Unrecht mit Ingrimm, da sein Stolz ihm
nicht gestattete, zurückzutreten. Er, der bis vor wenigen Stunden
nie eine Demüthigung gekannt, fürchtete gerade von diesem einen,
stillen, arbeitenden Manne gedemiithigt zu werden. Und die Freunde
trieben und drängten ihn vorwärts. Sie haßten Bolanden nicht,
aber sie freuten sich des Skandals, freuten sich mit der Grausamkeit,
welche den nicht organisirten, unverantwortlichen Menschenbündnissen
eigen zu sein pflegt, der Vernichtung einer Menschenexistenz. »Der
Bolanden muß abgeschafft werden,« hieß es, und Keiner fragte sich
selbst: warum denn? und Keiner sagte sich in allem Ernste, was

das heißt, einen Menschen abschaffen. Es werden in dieser Richtung
viel Sünden an Menschenherzen verübt, für die es vor Gerichten
nnd selbst vor der öffentlichen Meinung keine Strafe giebt.

Hochfeder war mit Unterstützung seines Schildknappen Wacker
zu einem festen Plan gekommen. Das gab ihm sein stolzes Selbst-
gefühl wieder und trieb ihn hinaus, weiterer Anerkennung sich zu
freuen. Er ging in den Club; er trank dort mehr als sonst, sprach
lebhafter, unbesonnener als je und wurde endlich so »urgemiithlich,«
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daß selbst die Neckereien der Freunde an ihn hineintreten lonnten.
Man machte Anspielungen aus dieFranenherzen, die sür ihn schwärmten,
nnd bedeutungsvoll wars er hin: das werde in wenigen Tagen anf-
hören, man werde bald Von ihm zu erzählen wissen- Nun brach
der Sturm los: Anspielungen und Andeutungen ans baldige Ver-

lobung, die er gefällig hinnahm, die ganze Gesellschaft war über-

zeugt, er trage bereits das Jawort in der Rocktaschr. Wer hätte
ihm auch einen Korb gegeben? s

~A propoB,« sagte der Hauslehrer, »habt Jhr schon gehört,
daß Freund Waldach davon ist? Er soll sich von Bertha Nobber
einen Korb geholt haben.«

»Ich verbitte es mir, den Namen dieser Dame in solcher Ber-

bindnng zu nennen,« brauste Hochseder aus, und nun war das Ge-

heimniß heraus. Man schwieg, aber man kannte jetzt die liebliche
Braut Hochfeders.

Arn Tage, der diesem folgte, kehrte Rumpert mit Schreibhesten
beladen rascheren und stöhlicheren Schrittes als gewöhnlich ans der

Schule heim. Am Fenster stand Sephi. Sie grüßte ihn freundlich,
blickte dann aber wieder die Straße hinab, als erwarte sie noch
Jemanden. Rumpert trat ein nnd wollte sie küssen, sie hielt ihm
kühl die Wange hin. Sie war in letzter Zeit so still geworden, die

gute Sephi; nnr fröhlich, wenn Gäste des Mannes da waren, wo

sie sich wohl nnr Zwang anthat. Und vollends in den letzten Tagen
war sie so zerstreut. »Was mag sie nur haben?« fragte sich Rum-

pert, als er ihr in die müden Augen sah, und doppelt freute er sich,
ihr eine Nachricht zu bringen, an der sie das wußte er - leb-

haften Antheil nehmen werde.

»Was meinst Du wohl, Sephi, welches Geheimniß ich in mir

bewahre?« begann er.

»Was wird’s denn sein, vielleicht ein neuer Rang, der wieder

eine Monatsgage losiet.«
»Nein, Kind, eine Frauenzimmersache: eine Brautschast.«
»Ehe Brantschast? unter unseren Bekannten? wer könnte denn

da Braut werden ?«
~Nathe einmal.«

»Sei nicht so langweilig, alle Mädchennamen Dir vorzu-
sagen, wie die Königin dem Rumpelstilzchen - das sällt mir gar
nicht ein.«

»Fange nur an: doch ehe ich Dir helfe, Dein Frauenwort auf
Schweigen !«

»Mein Frauenwott!«
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~Schw·o’re, sagt der Geist im Hamlet. Aber in solchen Dingen
giebt’s keinen Schwur, der Euch Frauen Minde- Also sprechen wir
nicht weiter davon, bis Dir’s der glückliche Bräutigam selber an-
vertraut.« » ,

»Der Bräutigam? kenne ich den auch? ist es Dein College
Friedenthal? oder Krause? oder Wacker? oder«

~Seltsames Frauchenl Er ist Dir so bekannt, viel besser be-
kannt und befreundet als Alle, die Du nennst.«

Sie schoß einen sragenden Blick nach ihm und schwieg.
»Nun, frage doch nur? Du schüttelst mit dem Kopfe Du

willst nicht; gut, so will ich mein Geheimniß Dir nicht ansdrängen.
Also von etwas Anderem.«

»Du bist heute unansstehlich,« schmollte die hübsche Sephi,
»was scheert mich auch diese dumme Brautschast.« «

Sie hatten den Abendthee getrunken und Rumpert saß über
seinen Correeturen. Frau Sephi neigte sich über ihn und sliisterte
ihm in’s Ohr: »Nun, und die Brautleute?«

Er zog ihren Kopf zu sich heran und slüsterte ebenso leise:
~Bertha Robber und Maximilian Hochseder.« Jn diesem Augen-
blick durchflog ein heftiges Zittern ihre Glieder, sie riß sich los und

sprang in’s Nebenzimmer, - Rumpert siel erschreckt in seinen Stuhl
zurück und starrte ihr nach-

. Es war tiefe Nacht ringsum und die Kerzen aus dem Schreib-
tisch waren fast ganz niedergebrannt; Rumpert saß noch immer auf
seinem Stuhle, - keine Correctur hatte er gemacht, keine Seite

berührt; er saß und starrte in die dunkle Ecke. Zuweilen fuhr er

mit der Hand über seinen Scheitel und über sein Gesicht, als wolle
er sich davon überzeugen, daß er wach sei, daß nicht ein wüster
Traum mit ihm spiele. Aber dann hörte er im Nebenzimmer ein

leises Wimmern und Schluchzen und er hielt sich die Ohren zu und
starrte wieder in’s Dunkel. ~Mach’ es mit dir selber ans, du arme,
liebe Seele,« sagte er leise.

Und in dem Nebenzimmer kniete Sephi vor dem Bette und
drückte ihr Gesicht in die Kissen und weinte und betete mit einer

Inbrunst, wie sie seit dem Tage ihrer Consirmation nicht gebetet
hatte. Das war ein jähes Erwachen aus einem süßen, ach schreck-
lichen Traume! Sie war dahin gewandelt im Dunkeln, die Gefahr
nicht ahnend, der sie entgegentaumelte, nicht fragend, wohin das

führe, und wo sie enden werde. Sie hatte sich verirrt, aber sie war

nicht verloren. Und jetzt erst erkannte sie in der ersten Wallung
ihres Gefühls, wie weit sie sich verirrt, wie nahe sie schon dem Ab-
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grunde gewesen, und nach dem ersten jähen Schmerz rang ihre Seele

nach Verzeihung und nach Dank, daß ihr noch Rettung geworden,
und sie flehte Gott um seinen Beistand, daß ihr Gatte sein Herz
nicht von ihr wende. Die Beiden hatten sich viel zu sagen, noch
mehr aber Jeder von ihnen sich selbst.

IX.

Die Hossglocke hatte bereits Knechte und Mägde zur Arbeit

geläutet· Es war ein schlimmer Spätherbsttag; der Sturm schüttelte
die letzten ditrren Blätter von den Bäumen und jagte Regenschauer
über die Stoppelfelder. Montani’s Hunde hatten sich alle in die

Zimmer geflüchtet und lagen zusammengelauert auf dem Sopha ihres
Herrn. Vor der Thür aber stand, den grauen Plaid über den Kopf
gezogen, Frau Marie Montani und spähte aufmerksam nach dem

Durchhau hin, durch welchen man ein Stück der Straße zur Stadt

überschauen konnte. Erwartete sie alle Tage die Rückkehr ihres
Gatten mit gleicher Spannung? Es war heute Mittwoch, und Mon-

tani mußte sich entschieden haben, ob er die Schrift, die Bolanden

ihm übergeben, unterzeichnen solle oder nicht.
Er hatte die Baueroerordnung nach Bolaudens Absahrt her-

ausgeholt und mit wachsendem Erstaunen die Paragraphen 190 und

so herum gelesen. Hatte ihm denn wirklich ein Advocat rathen können,
seinen Streit zum Process gelangen zu lassen? konnte, so mußte er

sich nach Durchlesung der einschlagenden Gesetze fragen, es billigere,
selbstverständlichere Forderungen geben, als Bolanden sie im Namen

seines Clienten gestellt? und stimmte das nicht zu alle dem, was der

Richter da innen in der Brust auch schon Montani gesagt und ge-
rathen? stimmte es nicht zu dem, was Marie ihrem Manne einge-
redet? Da konnte ja kein Zweifel sein: ~nicht am nächsten Mittwoch

äst, nein, morgen sahre ich zur Stadt und bringe die Sache in’s

eme.«
»Du brauchst ja nicht zur Stadt zu sahren,« bat Frau Marie,

~bringe das Papier nur dem alten Metzik.«
»Das bin ich dem Herrn Bolanden schuldig,« hatte daraus

Montani geantwortet, »daß ich seinen Revers ihm selber einhändige.
Und dann habe ich noch ein Wörtchen mit diesem Herrn Hochseder
zu reden.«

.

Und Montani fuhr Tags daraus früh zur Stadt und kam spät
Abends zurück, und war freilich bei Hochseder, nicht aber bei Bo-

landen, noch Metzil gewesen. Man hatte ihm gerathen, die Sache

90



sich noch zu überlegen, nicht Vor dem Termin zu handeln u. s. w.

Frau Marie guckte ungeduldig die Achseln, aber sie schwieg fortan
über diese Angelegenheit, und ihr Schweigen peinigte den großen,
rothen Montani mehr, als je eine ihrer Gardinenpredigteu. Nun

kam der Mittwoch, und sie weckte ihn früh· »Sei zeitig wieder zu
Hause,« schärfte sie ihm ein, ~fahre aber beim Rückweg auch noch
beim alten Metzik an, und sieh, wie es der kranken Tochter geht.«

Montani fuhr, und fuhr zuerst wieder zu Hochfeder, der jenen
Revers vorläufig in Verwahr genommen. Der Herr schlief noch,
schlief noch bis 11 Uhr und Montani mußte warten. Dann war

Herr Hochfeder sehr unwirsch, und als sie sich trennten, hatte nicht
Montani, sondern Hochfeder den Revers in der Tasche, und unter-

schrieben war der Revers auch nicht. Das war keine so lustige
Fahrt nach Hause, wie die mit Tipper und Luck vor 4 Wochen.

Endlich war Montan zu Hause und Frau Marie begrüßte ihn im

nassen Plaid und mit der kältegerötheten Nase: »Nun?« fragte sie-
Montani zuckte die Achseln und ging in sein Zimmer. Dort schlug
er wild auf die Hunde los, als hätten sie sich zum ersten Mal des

Sophas bemächtigt, zog die langen Stiefel ab und setzte sich brütend

in seinen Schreibstuhl.
Die Lieblingsspeisen, die Frau Marie ihrem Manne heute be-

reitet hatte, waren längst kalt geworden, als die guteDame ihren Kon zur
Thür des Schreibzitnmers hineinsteckte: »Willst Du nicht essen,
Franz?« Er schüttelte den Kopf und wagte kaum sie anzusehn.
Aber es fiel ihm doch etwas an ihr auf: vorhin war ihre Nase so
roth gewesen und jetzt waren’s die Augen. »Was giebt’s; Marie?«

fragte er, als erwarte er von ihr einen betrübenden Bescheid.
»Hast Du den Revers unterschrieban
»Verflucht der Revers!« Montani stampste mit den Füßen.

»Sie haben mir ihn abgeschwatzt, und da bin ich nun mitten im

Proeeß.«
~Processiren will ja der Alte nicht,« sagte Marie trocken, »aber

wie sieht es denn mit Dem da drinnen?« Sie wies auf das Herz;
Montan hatte ihr erzählt, wie Bolanden ihm zugeredet.

»Sie haben mich darüber ausgelacht in der Stadt,« brummte er.

»Wer hat Dich ausgelacht? Doch nicht der Tipper und derLuck?«

»Die auch,« murmelte Montani, ohne seine Frau anzusehn.
Der kleinen Artendatorsfrau schoß aber jetzt das Blut in den

Kopf: »Du bist ein alter Schafskopf,« fuhr sie auf, »der sich immer

vom Dümmsten was einreden läßt. Habe ich so lange geschwiegen,
damit Du selbst einmal handelst, wie es recht ist, so will ich jetzt
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nicht mehr schweigen. Weißt Du auch, was Du da anrichtest? Zu dem

schlechten Voll schlägst Du Dich, das kein Gewissen-hat. Unter die
Tangenichtse gehst Du, denen fremdes Gut nichts werth-ist,. Zu
den Baugbitchsen setzest Du Dich, die ihr Unrecht nicht eingestehn
wollen. Warum schmeckt Dir das Essen nicht? weil Dn’s Andern

genommen; warum sitzest Dn hier allein? weil Du Dich vor den

Kindern schämst. Fort, hinaus, gleich laß anspannen und wir fahren
zum Metzik - hörst Du, zum Metzik, und kommst Du nicht mit, so
fahr’ ich allein« —-

~Vei dem Wetter-, Marie, es geht bei Gott nicht. Die Pferde
sind spottmüd’ und beim Abweg bringen sie den Wagen nicht durch
den Lehm.« ,

»Dann gehn wir zu Fuß, Franz; eine Heldenthat ist’s nicht,
daheim bleiben aber ist Feigheit. Vorwärts, Franz, zieh Dir die

Stiefeln wieder an; ich mache mich auch zurecht.« Und damit ging sie.
Franz bedachte sich ein wenig: »Verteufelt braves Weib,«

schmunzelte er, »wenn sie nur früher so gesprochen hätte!«
Eine Viertelstunde darauf fuhren die Beiden durch Sturm und

Regen dem Hüttchen des alten Metzik zu. Alle Ueberrednng Mon-
tani’s, Marie möge bei dem schlechten Wetter zu Hause bleiben, ver-

schlng nichts. Sie fuhr mit und nahm das ganze Mittagsessen mit
den Lieblingsspeisen Montani’s mit in den Wagen. »Wir wollen

doch sehen,« sagte sie beim Einsteigen, ~ob’s bei Metzil noch durch-
regnet·« Beim Abweg mußten sie wirklich aussteigen: durch den

Lehm ging’s nicht vorwärts. Aber Marie schürzte ihre Kleider ein-

por nnd frischweg ging es auf dem schlüpfrigen Wege zur Hütte.
Franz trug den Korb. « s

Wieder tönte ein schwermiithiger Gesang aus derselben. Kai

sang den Abend-Choral Beim Flackern eines Kienspans saß Metzit
in der Stube nnd schnitzte PergeL Beide erschraken, als der Ar-
rendator und seine Frau in’s Zimmer traten. Montani aber hatte sich
selber wiedergefunden Er trat mit ausgestreckter Rechten auf Metzik
zu: ~Gevatter, ich habe Dich vor mehreren Wochen erschreckt und
Dir geschadet, es thut mir leid um den schlechten Streich; das war

der starke Vorm-ein, der mich damals besessen machte. Vergieb mir,
Alter, und laß mich’s wieder gut machen, was ich an Dir ver-

schnldet habe.« Aus Metziks Brust rang sich ein langer, schwerer
Seufzer hervor. »Schicken die Gerichte Sie her, so bin ich daran

nicht schuld; ich habe einen Proceß nicht gewollt.«
»

»Ich komme aus eignem Antrieb, d. h. weil meine Frau nnd
weil Herr Bolanden mir bewiesen, daß ich Unrecht gehabt habe. Und
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nun schlag’ ein, Alter, Dir soll, so lange Du bei mir bleiben willst,
keine Unbill widerfahren.«

Der Bauer zögerte: »Da schlag’ ein,« rief Frau Maria da-

zwischen und streckte ihm ihre Hand entgegen. »Mich hat’s nicht
schlafen lassen, seit ich wußte, daß Euer Dach zerstört worden,« nnd

als der Bauer noch immer still dastand, wandte sie sich zur Blinden,
die in die Ecke sich kauerte: »Du sangst ein schönes Lied vom

Frieden, der am Abend kommt, laßt uns Frieden machen, guten
Leute« Der alte Metzil, der den Accord anschlagen hörte, der

dem Herzen seines Kindes und seinem eigenen Herzen am wohlsten
that, wischte sich die Thränen aus dem Auge und ergriff lebhaft
des Arrendators Hand: ~Jst’s Euch Ernst mit dem Frieden, Herr,
unser ganzes Herz lechzt darnach !« Und Kai schob sich aus der

Ecke hervor und suchte das Kleid der Frau Arreudatorin zu fassen,
die aber sah es nicht, denn schwere Thränen füllten ihre Augen.
~Wollen wir uns setzen,« sagte sie ihrem Manne und zog dabei die
arme Blinde heran. »Armes Mädchen, wie hat Dich die Krani-

heit mitgenommen!«
»Ach, gnädige Frau, so habe ich immer ausgesehn,« sagte die

Blinde, ~wollte Gott, ich kbnute Jhre Augen sehn.« Sie mußte
von ihrem Leiden erzählen und von ihren Wanderungen, während
Metzik dem Arrendator über seinen Erwerb Auskunft gab· Und
dann kam der Korb, der im Vorraum stehen geblieben war, zum
Bot-scheint »Ihr werdet mir doch heute nicht mein Essen zurück-
schicken,« sagte Frau Marie, und deckte selbst aus und sie aßen mit.

Metzik berührte das Essen kaum, er saß mit gesaltenen Händen still
da und sah nur verklärten Blickes zu der Blinden hinüber, die Von

Zeit zu Zeit leise das Kleid Mariens streichelte. »Der Kutscher
friert draußen,« mahnte diese endlich zum Aufbruch, und beim Ab-

schied fragte Metzik, ob Bolauden drum wisse, daß der Herr Arten-
dator zu ihm gewollt. Er weiß es nicht und muß das Gegentheil
annehmen. »Da will ich morgen früh zur Stadt,« sagte der Bauer.

»Ich schicke Fuhren hinein, die können Dich mitnehmen,« versprach
Montan und die Blinde seufzte. »Willst Du auch einmal in die

Stadt,« fragte Marie. »Ach ja, wenn ich dem Herrn danken dürste,
der Alles dies so eingeleitet, dann wäre ich wohl zufrieden.« Der

Arrendator, der wie alle guten aber zugleich rohen Naturen ebenso
bereitwillig war im Wiedergutmachen, wie im Unrechtthun viel zu
thun, sagte: »Ei, dann komme ich morgen früh selbst im Jagdwagen
und bringe Euch Beide zur Stadt und zuriick.« Mit diesen Worten
schieden sie. Metzik und Kai sangen noch ties in die Nacht hinein
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ihre Choräle. Montani aber küßte Marie und sagte mit nassen
Augen: »Nun bin ich die Nechtsverdreher los und auch die Tipper
und Luck.« Er hatte am Abend guten Appetit, streichelte die Hunde,
die wieder auf dem Sopha Platz genommen, und schlief ein mit
dem Gefühl, einen köstlichen Tag gehabt zu haben.

X.

. Bolanden hatte mit Spannung den Mittwoch herankommen sehen.
Er richtete an diesem Tage sich so ein, daß er wenig von Haufe zu
gehen brauchte, damit er den Arrendator nicht verfehle; er wartete

von Stunde zu Stunde, - aber der Vormittag verstrich, der Nach-
mittag, es wurde Abend, und Montani erschien nicht. Dagegen
brachte ein Beamter, der ihn geschäftlich zu sprechen hatte, ihm die

Nachricht, daß eine Erpressungsklage gegen ihn eingereicht sei und

morgen zum Vortrag komme, eine Nachricht, welche Bolanden zu
hohem Erstaunen des Beamten mit aufrichtiger Freude begrüßte.
Jetzt war ihm Gelegenheit gegeben, sich förmlich und gerichtlich von

aller bösen Nachrede zu reinigen; jetzt traten die Verläumder an

das Tageslicht, und in dessen Helle konnte es fiir Bolanden kaum

mehr einen ernsten Kampf geben, Jhn überraschte aber erstens, daß
sich ein Jurist bereit gefunden, auf das Geschehene hin einen Proeeß
zu beginnen, und dann, daß diesem Proceß solche besondere Eile

gegeben wurde. Daß der Kläger und Richter sich beide die größte
Mühe gegeben hatten - beide von verschiedenem Standpunkt aus

und zu verschiedenem Zweck diesmal von den üblichen Formalien
nach Möglichkeit abzusehn, wußte er nicht.

An diesem Tage vergeblichen Harrens hatte Bolauden Zeit
genug gehabt, das Jängstgeschehene zu til-erdenken. Eine Frage
stellte er sich dabei immer wieder: wer hat Waldach zu mir geschickt?
was sprach der von delicaten Verhältnissen und was sollte die An-

deutung, daß es kein Mann gewesen? nnd was der Wunsch, an Bo-
landens Stelle zu sein? Es war bekannt, daß der leidenschaftliche
Künstler oft sein Herz verlor und ebenso, in welchen Familien er

zumeist verkehrte und sich dieser Gefahr aussetzte. Welche von den

Frauen - wenn es in der That kein Mann gewesen - hatte ihm
den Auftrag ertheilt, Bolanden zu warnen? Bolanden sann nach
- dann schüttelte er heftig den Kopf: »Fort, fort mit dem thörichten
Gedanken, der dir einmal eine süße Nacht hindurch den Kon ver-

wirrte! fort mit dem Bilde des dunkeln Auges, das damals so
muthig ausgeblitzt, als es galt, Ungerechtigkeit zu bekämpfen!« Aber
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das dunkle Auge stand vor seiner Seele, und jener Gedanke kehrte
wieder, immer wieder nnd peinigte und beseligte ihn zugleich.

Hochfeder hatte sich nach der Debauche des Dienstag Abend
am Mittwoch spät erhoben, dann die Conferenz mit Montani gehabt,
deren Resultat wir schon kennen und den weiteren Tag an die Aus-

arbeitung und Feilnng seiner Anklageschrist gewandt. Seine Arbeit

ging langsamer von statten, als es sonst bei seinen Schriften der

Fall war, denn immer wieder mußte er an die stolze Bertha denken,
die er morgen in seine Arme schließen sollte. Je entschiedener sie
ihn hinausgewiesen, um so mehr verlangte ihn nach ihrem Besitze. Er
konnte sich dabei nicht verhehlen, daß der Proceß, den er heraus-
beschworen, besondere Schwierigkeiten bot, daß manches Glied in
der Kette seiner Schlüsse doch nicht ganz so fest war, als es ihm
beim Entwerer seines Planes zuerst erschienen. Aber war er es

nicht, der die Sache führte? stand ihm nicht nachträglich die ganze
Kraft seines an Anshilfsmitteln so reichen Kopfes zu Gebote? Sein
Gegner war ihm nicht ebenbürtig, und den Richter zu bestimmen,
konnte ihm nicht schwer fallen. Er war am Abend zu dem doppelten
Triumph gerüstet: den ersten großen Waffengang wollte er mit zer-
schmetterndem Erfolge machen und dann die Braut erobern.

.Der Donnerstag kam: es war derselbe Tag, an dem wir die
Familie Robber den Freier Hochfeder vergeblich erwarten sahen.
Warum war er nicht gekommen, das Jawort der Braut zu empfangen?
welche Pflicht, welcher Ehrgeiz konnten ihn abhalten, sich den ersten
Weihekuß der Liebe zu holen? und warum hatte Vater Robber in

solcher Aufregung dem Besuch des jungen Mannes entgegengesehn?
Jm Rathhanse hatte es eine peinliche Scene gegeben. Der

Advocat Hochfeder hatte mit stolz erhobenem Haupte seine Anklage-
schrift gegen den Advocaten Bolanden auf Versuch der Erpressung
eingereicht. Man hatte sie in geschlossener Sitzung verlesen. Der

Angeklagte Bolanden war ordnungsmäßig geladen und erschienen.
Secretär Wacker, der nach dem Besuche, den er in Hochfeders Auftrag
bei Robbers gemacht, noch rechtzeitig zur Sitzung eingetroffen war,
hatte sich mehrfach verlegen geräuspert, der Vorsitzende des Gerichts,
Rathsherr Rebber, immer sinstrere Mienen gemacht. Der Roman,
der hier verlesen wurde, machte der Phantasie eines Criminalnonellen-
schreibers alle Ehre. Es hörte sich ungemein fesselnd an, wie Bo-

landen, Von den Reizen der Kai umstrickt, ein geheimnißvolles Liebes-
leben in der Bauerhiitte geführt, indeß man in Lobheim dem jungen
Lüstling ehrsame Häuser offen stehen ließ. Und der greife Vater,
ein geldgieriger Abenteurer, hatte den Gelegenheitsmacher gespielt,
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bis der Ehrenmann Montani von dem Treiben in feinem Revier

zufällige Kunde erhalten und im Interesse der Sittenreinheit einge-
schritien war. Nun eine farbenprächtige Schilderung des Streits,
dem Bolanden durch eilige Flucht sich entzogen, eine Gewaltthat,
verübt vorn alten Bauern an dem friedfertigen Herrn Montani, eine

Repressalie des letzter-en, dazu bestimmt, das Asyl der Unsitte zu zerstören,
und nun das mit allen Cautelen und Finten ansgestattete Eintreten
Bolandens für den alten Metzik und für die Aufrechterhaltung der

Liebeshütte. Der Druck aus den arglofen Arrendator wird durch
Drohungen gesteigert, die ftrengstens unter vier Augen bei geschlossenen
Thüren vorgebracht werden. Ebenso die Forderungen, welche Bo-
landen an Sühnegeld stellt und zu deren Maskirung er einen

uichtssagenden Zettel zurückläßt Ferner eine Schilderung des Ge-

müthszustandes des eingeschiichterten Montani nach dem Ueberfall in

seinem Haufe, seine erpreßte Bereitwilligkeit, dem alten Metzil, dessen
geheime Verbindungen über das ganze Land gehen, alle möglichen
Zugeständnisse zu machen, die Furcht feiner Gattin vor der Rache
des Bauern, und nebenbei die psiffige Vorsicht Bolandens, die Ge-«

liebte aus dem Bereich des Kampfes zu retten und ein Bauergiitchen
zn kaufen, das für Schäferstunden größere Sicherheit bieten könne,
als jene in sittlichem Eifer zerstörte Badftube am Waldesrand.

Dies war das Gerippe der Anklageschrift des Advocaten Hoch-
seder gegen den Advocaten Bolanden. Sie gipfelte in der Bezieh-
tigung, Bolanden hätte die verbrecherische Macht, welche Metzik über

seine Laudsleute ausübe, dazu benutzt, den friedlichen Arrendator in

gewaltige Angst zu versetzen, nnd beantragte die höchste Strafverfiigung
gegen den Angeklagten.

Freund Wacker hatte als Secretär mit wachsendem Erstaunen
gelesen: wo in aller Welt war Hochfeder zur Kenntniß aller dieser
Details gelangt, mit welcher er jetzt plötzlich ein ganzes Com-
plott anfdeckte und eine im Finstern schleichende Macht enthüllte,
die der gesammten Gesellschaft den Untergang drohte? Zuweilen war’s

auch ihm, als thäte Hochfeder des Guten zu viel; namentlich an

manchen Stellen, wo er die Liebe Bolandens zu Kai mit kräftigen
Tinten malte nnd die »moderne Circe,« die den ursprünglich unver-

dorbeuen Jüngling mit ihren Reizen umstrickt halte, mit allem Feuer
der empörten Tugend und Sittfamkeit verurtheilte. Wacker blickte

halb stolz auf den fcharfsinnigen Freund, halb besorgt um die Kühn-
heit seiner Argumentationen zu dem Rathsherrn Robber auf, auf
dessen Stirn eine dicke Zornesader aufgelaufen war. Eine peiuliche
Pause entstand, als die Vorlesung beendet war. Endlich erhob sich

96



der Rathsherr: »Ich ersuche den Angeklagten abzutreten.« Und als
dies geschehen, fuhr er fort: »Als Präses des Gerichts beantrage
ich eine Rückweisung der soeben verlesenen Klageschrift, als jeder
auf Thatsachen gestützten Begründung entbehrend und ohne jeden
Versuch gesetzlich begründeter Beweisführung, wie ohne jeden benutz-
baren Halt zu deren Untersuchung, die schärfsten und strafbarsten
Bezichtigungen gegen bisher unbescholtene Leute erhebend.«

Die Assessoren stimmten nach kurzer Verhandlung ihrem Präsi-
denten bei ; die schüchternen Bemerkungen des Secretärs Wacker blieben

unberücksichtigt, und von seinem Rechte, seine entgegenstehende Mei-

nung protocollarisch zu verschreiber wagte Pylades nicht zu Gunsten
seines Orest Gebrauch zu machen. Der Antrag des Präsidenten
Robber war angenommen. Bolanden wurde wieder in’s Gerichts-
zimmer geladen, auch Hochfeder, der im Advocatenzimmer den Er-
folg seiner Klage abgewartet hatte.

Die Sentenz des Gerichtshofs wurde vom Secretär Wacker,
dem bei Hochfeders Anblick aller Muth entwichen, mit zitternder
Stimme verkündigt. Wacker erinnerte hiebei lebhaft an den Hasen, wie

ihn Kaulbach vor den Gerichtshof Nobels des Königs schleppen läßt.
Hochseder fuhr beim Anhören des richterlichen Beschlusses heftig

auf: »Die Begründung meiner Behauptungen behalte ich mir vor.

Jch kann das Recht der Richter nicht anerkennen, eine Klage par-
teiisch zurückzuweisen.«

Des Rathsherrn Robber Stimme klang ganz tief und dumpf-
als er erwiderte: ~Krast des mir, dem Präses des Gerichts, zu-
stehenden Rechtes ertheile ich dem Advocaten Hochfeder hiemit einen
Verweis!«

Es war in den Annalen Lobheims nicht vorgekommen, daß ein

Gerichtsvorsitzendersvon diesem seinem Rechte Gebrauch gemacht hätte.
Und nun mußte das gar Hochfeder geschehen und das noch dazu
in Gegenwart des verhaßten Gegners, des Bolanden! Er war bereit

zu antworten, doch wirthschaftete Wacker wild mit beiden Händen umher,
um den Hestigen auf das dreiseitige Symbol der rechtsprechenden
Befugniß, auf den Gerichtsspiegel, aufmerksam zu machen. Und in

der That bekämpfte Hochfeder seinen Zorn, um außerhalb des Ge-

richtslocals ihm Luft zu machen. —-

Während diese Gerichtsverhandlung im Rathhause sich zutrug,
war Montani oersprochenermaßen bei Metziks Häuschen vorgefahren
und hatte den Alten und sein Kind in seinen Jagdwagen aufgenommen.
Die großen Rappen griffen wacker aus und dampften förmlich, als
ihr Herr sie vor Bolandens Thür zügelte. Dort erfuhren sie, 80-7

7
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landen sei auf dem Rathhanse, und Montan lenkte sein Gespann
dorthin. Er überließ die Pferde dem Kutscher und stieg die breiten

Treppen hinan, um im Vorsaal den jungen Advocaten zu erwarten;
Metzik nahm die Blinde auf den Arm und trug sie ebenfalls hinauf.
Ja einer Ecke des Vorsaals hockte sie auf den Fliesen der Diele
nieder. Es dauerte nicht lange, so öffnete sich die Thür einer Ge-
richtsstube. Hochfeder stürzte heraus nnd rannte den Arrendator

fast über den Haufen: »Gut, daß ich Sie sinde,« rief er, »eine
Berschwörung ist gegen uns angezettelt, man läßt mich nicht zu
Worte gelungen, man will uns mundtodt machen, aber da kennen

sie den Maximilian Hochfeder nicht«
»Ja, was wollen Sie denn, Herr Hochfeder? mit unseren

Proceßabsichten hat’s ja ein Ende: Sie sehen, den Metzik und seine
Tochter habe ich gleich mitgebracht, um dem Herrn Bolanden und

auch Jhnen mitzutheilen, daß wir vernünftiger Weise Frieden ge-
schlossen haben.'«

»Frieden mit dem Metzik und dessen Dirne?« Hochfeder sah
sich nach der Tochter des Metzik um und wäre fast aus sie getreten.
»Wo ist denn das rare Frauenzimmer?«

»Ruhig, lieber Herr,« mahnte der Arrendator, »das arme hilf-
lose Wesen liegt hier am Boden« und Hochfeder sah in die glanz-
losen Augen und in das gramdurchsurchte Antlitz des Krüppels.

»Das also ist die ~Circe,« die Bolanden mit ihren Reizen um-

strickt hat?« fragte im Tone tiefster Jndignation die Stimme eines

hinter Hochfeder stehenden Mannes. Hochfeder zuckte bei dieser
Stimme zusammen; diese ihre Bemerkung traf ihn noch tiefer, als
der Verweig, den sie ihm vor 10 Minuten ertheilt. Ohne zu ant-

worten, wandte er sich um nnd stürzte davon.

Der Rathsherr Robber neigte sich schmerzlich ergriffen zu dem

armen, so elend verläumdeten Mädchen. Er sagte demselben einige
freundliche Worte und forderte Metzik auf, die Schwächliche in fein
Hans hinüberzutragen, damit sie sich erwärme und zur Rückfahrt
stärke. Dem Arrendator schüttelte er herzlich die Hand, als er von

der vollzogenen Versöhnung hörte. Aber mit finsterm Gesichte und
die erhobene Faust schüttelnd, murmelte er, als er auf dem Heimweg
war, die Worte: »Und Der hat um meine Bertha zu freien sich er-

dreistet! Dem will ich heimleuchten, wenn er wirklich den Bescheid
sich zu holen wagt!«

Er sand hier, wie wir bereits wissen, keine Gelegenheit Hoch-
feder erschien an jenem Tage nicht bei Robbers und am Tage darauf
erfuhr man in Lobheim, er habe sein Haus dem alten Haushosmeister
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übergeben und eine Reise in die Residenz angetreten. Er ist bisher
nicht von dort in die Heimath zurückgekehrt

Statt Hochfeder erschien Bolanden am Abend des Gerichtstages
beim Rathsherrn Robber. Er hatte sich gleich nach der Gerichts-
verhandlung eilig nach Hause begeben und wohl die Gruppe im Vor-

saal gesehen, keine der Personen jedoch erkannt. Jetzt trieb es ihn,
dem braven Rathsherrn, dem auch er Unrecht gethan, die Hand zu
drücken. Jm Borzimmer überraschte ihn eine seltsame Scene. Dort
saß die Blinde auf niedrigem Schmel, und Bertha kniete vor ihr,
damit beschäftigt, ihr ein warmes Tuch um den Kopf zu schlagen.
Es lag ein Glanz seliger Verklärnng in den Zügen Kai’s: sie slüsterte
immer wieder: »Er war es doch, von dem ich immer geträumt habe,
der uns von Haß und Spott erlösen sollte! Er wird wieder kom-

men, um mich heimzurusen.« Bolanden blieb schweigend und unbe-

merkt vor der Gruppe stehn; er sah die dunkeln, leuchtenden Augen
wieder und in ihnen eine Thriine des innigen Erbarmens. Er sah
das blonde frische Mädchen sich niederbeugen und leise mit seinen
Lippen die Stirn der Blinden berühren, und in plötzlichem Vergessen
stürzte er vor Bertha nieder. Ein leiser Schrei, und Bertha barg
ihr Gesicht an dem seinen. —-

Als Rathsherr Robber nach längerem Gespräch den Bauer

Metzit aus seinem Zimmer entließ, war seine Stirn wieder glatt und

sein Auge freundlich. Da traten ihm Botanden und Bertha Hand
in Hand entgegen. Und der gute Rathsherr drückte ihre Hände
fester und inniger zusammen und legte Bertha an Bolandens Brust.

Metzik und Kai kehrten in ihr Häuschen zurück und priesen die

Liebe, die sie erfahren. Freund Wacker dagegen dachte nicht gern
an diesen Tag, und manche Lücke blieb fortan bestehen in dem aus-

erkorenen Kreise der guten Freunde von Lobheim.
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Räthsel und Charaden.

l.

speisskdige Garn-le

l«

sieht wie das Wörtchen rnan ans Büchern kennt-

Ncin, wie main-s hier zu Lande nennt,

StebW biet nnd sagt: mit Recht nennt man die Güter so,

Die unserev Erde ihren Kindern beut;
Ach, Niemand wird ja ibrer dauernd stob,
Denn sie vergeb’n, wie mich der Wind zerstreut.

2.

Ein Wesen ist-L das Phantasie erschuf-

Das sie mit Reiz und Wunderträften schmückt,

Und dem sie zugetheilt bat den Beruf,

Daß es die Sterblichen beschützt, beglückt.
Dad Ganze.

Das GanzeU - Wek kann mir die Feder leihet-,

Die würdig, treu zn schildern each vermag,

Wie im Palast, in Hütte groß und klein,

Und Arm nnd Reich ihm huldigt jeden Tag.

Der Denker bei ihm sinnt bis Mitternacht,
Dein Dichter er die Fenertaufe giebt,
Bei ihm der Kaufmann feine Conti macht,
Die Fraun-weit ihn leidenschaftlich liebt, ,
Die Hausfrau darin ibrk Ebre setzt,
Daß man bei ihr ihn so vortrefflich nennt.
Der Schwesterkreig, den sie damit geletzt,
Mit Dank sich höchst befriedigt von ihr trennt,

Ja, eine Pytbia rnit Seherblick s
Aus ihm weissagt das kommende Geschick.

J. Th. B.

11.

Cäakadr.

Trittfi in die Erste ein, Wiewobl man sonst ja uuk

Sieb’ auf die Letzte fein, Just, was auf falsche Spuk
So bringt das Ganze dort Und ab vom Ziele führt,

Dich an den rechten Orts Als Ganzes titulirt

N. B.

111.

Zackftabenkätsfec

Es liebte einst ein Jüngling Spricht zu den jungen Leuten

Ein Mädchen hold und schön Der Alte, lächelnd fein-
Als ihre Liebe beichtend ~Jn Euren beiden Namen

Sieg-or dem Vater steb’n, Habt ch die Antwort mein;
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Und könnt Ihr sie euträtbfelm
So wird er wol Dein Mann,
Du aber follst ihm folgen
Auf Eurer Lebensbabn!«

Es saßen nun die Beiden

Und fannkn manche Stank-C
Gott Ame-e machte schließlich
Die Lösung ihnen kund.

Des Freie-s trauten Namen

Sie inniglich zerlegt,
Bis freudig sie gefunden
Die Antwort, die er trägt-

,,Et frei» Dich!« ist vie Lösung,
Die in dem Namen liegt,
Das Wort, das zn der Tochter
Der gute Baker spricht.

Sie ruft es aus nnd füget
»Ich nehme ian« hinsa;
Was Dir mein Name kündet,
Ente-lible Schatz, jetzt Du!

Er schaut ihr ist das Auge
Und räthfelt bin nnd bek,

Ihm wird das Pecmutirea
Schon ganz entsetzlich schwer;

Er denkt: spräch’ doch der Alte

Das Wort: »Bebalt’ stel« mir

Und sparte mir des Rätbseins
Abscheuliche Turm-! —-

Dao Wort auf seinen Lippen
Ließ fte verständig ab

Und sagt’s, er aber sindet,
Daß ei ihr Rat-f ergab.

Und selig seb’n zum Alten
Die Beiden wieder bit-:
Sie künden ihm die Lösung
Und feiner Antwort Sinn.

Der findet sie ganz richtig,
Draus bald sie trauen ließ.
Nun sage, lieber Leier,
Wie Braut and Bräut’gam hieß.

B. S.

IV.

Zueifsksige characlr.
Die Erste greift mit kühnem Walten

Ein in die Ordnung der Ram;
Emhonpoint will sie entfaltet-,
Wo öfters davon keine Spur-.
Sie strebet hoch in7s Reich der Lüfte
Und isi von kühnen-, schlankem Bau.
Deut Vogel, der durch Wolken schiffte,
Folgt sie nnd küßt des Himmels Blan.

Die äußere lom von meiner Zweite-I

Zeigt immerdar gar harmlos sich;
Doch kann sie peinlich Weh bereiten,
Verwenden wie Skorpionen-Stich.
Drum hlitet wol Euch, sie zu sehen,
Und 111-be noch, zu empfangen sie;
Doch haben maß man sie im Leber-,
Daß Ordnung um uns her erblüh’.

Vom Ganzen man in froher Stunde

Die heiß ersehnte Botschaft hört,
Wenn zum verderbe-wollen Bunde
Die Elemente sich empört-
Uav lange schon mit bangem Zagen
Der Blick vom Ganzen flog hinaus,
Ob keine Hosianna noch will tagen,
Die Rettung bringt ans Tode-graut

F. H.
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v.

« Ihn-use

Erste Svlb e.

Die Erste spielt mit Tonewellen
WM nat der Menschen Herz;
Weiß wonnig bald die Brust zn schwellen,

.

Bald zn woran-n mit tiefem Schmerz.
Es lånst nnd hat doch keine Füße,
Rasst fort, theilt ans, doch ohne Hand;
leicht allen Blum flink-Use Küsse,
Und giebt dann fort als leichter Fant.

Die beiden leyten Svlben. Das Gatpr.
Betrübt wirst, wer unt haben muß- Uns bat gae glänzend-set Gefieder

Den Blick aus die beglückten Brüten Die freundliche Natur berückt-«
Doch wer uns mir zut- Ueberfluf, Gern schaut Dein Auge ans uns siedet,
Zum Scherz gebraucht, blickt stolz hernieder, Ziebht fröhlich wir durch-g Usecsrün
Etbebt sich über Mensch nnd Welt; Doch schen entstieb’n wir, stört Dein Faß
Bis er enttdtont sn Boden fällt. Uns in der Freiheit Hochamt-L

F. H.
Vl-

K « s lei.
Bist Du mir l, o bin ich 2 und s«

Denn Dn MädJen bist l, 2 nnd Z.

VIL
T I u k a tl e.

Mein Erstes treibt mein Zweites mit Papierchen,
Mein Ganzes ist ein munt7ees Thierchen-

vllL

Densskbise cbunckn

Von der Ersten bat das Dritte Ließ ich in so schönem Ganzen
Manchen ost schon süß berauscht, Gerne meine Feder rnb’n.
Daß er für das kurze Ganze Wirsst Du Deiner- Eksten Drittes

Lange»9abre» ern getan cht. Ins biet Rätbxl stiubtig nur«
Könnt ichs In bie oämen Ersten Sonn-it Dein chaessinn wol an Ganzen

Jeyo Die ein Drittes t an, Seiner Lösung ans die Span h

IX.

s I II s el
«

· i n ·e i e ,sp»’gk::»szgke;;3::g«:«skzsgtäs ZW- KLEMM Mis- SMM W
Vertauscht man aber in der Hätte Viel edle Schäye atancher Art
Das vierte Zeichen und das dritte, Sind« sorgsam m nnr ansbewaljtåtlt B

Anflösungen der im vorigen Jahrgange enthaltenen Räthsel
und Charaden u.c.

I- Ekamem 11. Kronpäuk Ijl. Eiland - Iv. s) Amlist b)Ottomanaen.-
V. Karl Maria von Weber-. Vl. Jungfrau. - vIL OM
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Anhang.





Die jetzigen Europäischen Regenten nebst deren Gemah-linnen und Thronfolgern.

Nufsifch-Kniferliches Hans.
Alexander der zweite, Kaiser nnd Selbstherticher aller» Renssen, Kö-

nig von Polen, roßfiirst von Finnland, Unser Allergnädcgstek Monarch,

He . 1818 den 17. April, re iert seit dem 18. Febr. 1855. Vermählt den

6. April 1841 mit Unsrer cåzlllergnädigsten Monarchin, der

Kaiserin nnd Königin Maria Alexandrownn, geb. Prinzessin von

Hessen-Darmstadt, geb. 1824 den 27. Juli.
Deren Kinder: ’

’ Cäsarewitfch und Großfürst Alexander Alexandrowitsch, Thron-
folger, geb. 1845 den 26. Februar, für mündig erklärt den 20. Juli
1865. Vermähit am 28. Octbr. 1866 mit der

Großfürstin Maria Feodorowna, geb. Prinzefsin Maria Sophie
Frederika Dagmar von Dänemark, geb. 1847 den 14. Novbr.

Deren Kinder-
Großfiirsi Nikolai Alexandrowitfch, geb.lB6B den 6. Mai.
Großfürst Georg Alexandrowitsch, geb.lB7l den 27· April.
Großfürstin Xema Alexandrowna, geb. 1875 den 25. März.

Großfütst Wladimir Alexandrowitsch, geb.1847 den 10. April.
Vermählt am 16. Au nst 1874 mit der Großfükftin Maria Paw-
lowna, geb. Prinzessin Marie von Mellenbnrg-Schwerin, geb-
-1854 den 14. Mai. Deren Söhne:

Großfürft Alexander Wladimirowitsch, geb.1875 den 19.Aug.
Großfürst Kprill Wladimirowitsch, ged. 1876 den so, Sept.

Großfiirft Alexei Alexandrowitfch, geb. 1850 den 2. Januar.
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb.1853 den 5. Octbr. Ver-

mählt am 11. Jan. 1874 mit Sr. KgL Hoheit dem Herzog Alfred
Ernst Albert von Edinbnrgh, geb. 1844 den 6. August.

Großfiirst Serkei Alexandrowitfch, geb. 1857 den 29. April.
Großfiirst Pan Alexandrowitsch, geb. 1860 den 21. September.

Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb.1827 den9.Sept. Am
30. August 1848 vermählt mit der

Großfürstin Alexandra Josephorvna, geb. Prinzefsin von Sachsen-
Altenbur

,
eb. 1830 den 26. Juni. Deren Kinder:Großpürä Nikolai Konstantinowttfch, geb.lBso den 2. Febr.

Großfükstin Olga Konstantinotvna, geb. 1851 den 22. August.
Vermäblt am 15. Oct. 1867 nnt Georg 1., König von Grie-

chenland,2·geb. 1845 den 12. December.

Großfürsiin era Konstantinowna, geb. 1854 den 4. Febr.
Vermählt am 26. April 1874 mit Sr. Kgl. Hoh. dem Herzog
Wilhelm Eugen von Würtemberg, ged.1864 den 20. August.

Großfüzrlst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1858 den
10. ugn .

Großfürst Dmitri Konstantinoroitsch, ged.lB6o d·l.Juni.

GroßfürstJVlziätscheslaw Konstantinowitsch, get-. 1862
den i. ai.



Groffürst Nikolat Nikolajewitseh, geh. lle den Usnli. Um es.
Januar 1856 vermählt mit der

Großfitrstin Alexandra Petrowna (Tochter Sr. KaiserL Hoheit des

Prinzen Peter von Oldenburg), geb. 1838 d. 21. Mai. Deren Söhne:
Groß ürst Nikolai Nikolatewitsch, geb. 1856 den 6. Nov.

Großfårst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den to. Januar.
Großfürft Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 d. ts. Oct. Am 16.

August 1857 vermählt mit der

Großfiirstin Olga Feodorowna, geb. Prinzessin Cäcilie von Baden,
geb. 1839 den 8. Sept. Deren Kinder:

Großfiirft Nikolai Michailowitfch, geb. 1859 den 14. April.
Großfürstin Anastasia Michailowna, leh. 1860 den 16.Juli.
Großfürst Michail Michailowitsch, ge .1861 den 4. Octbr.

Großfürft Georg Michailowitfch, geb. 1863 den 11. Aug-
Großfürft Alexander Michailowitsch, geb. 1866 den l. April.
Großfürst Sergei Michailowitfch, geb. 1869 den 25. Septbr.
Großfürst Alexei Michailowitfch, geb. 1875 den 16. Decbr.

Großfürstin Olga Nilolajewna, geboren 1822 den Zo. Aug. Am
1. Juli 1846 vermählt mit »

Seiner Majestät dem Könige von Würtemberg, Karl Friedrich Alexander,
geb. 1823 den 22. Februar.

Großfürftin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 16. Aug. Am

4. Februar 1851 vermählt mit

Sr. Hoheit dem Herzoge Georg August Ernst Adolph Karl Ludwig
von Meklenburg-Strelitz, geb. 1824 den 11. Januar.

Kinder Jhrer Kaiserl Hoheit der am 9. Febr.lB76 verstorbenen Großfürftin
Maria Nikolajewna aus der Ehe mit Sr. Kaiser-L Hoheit dem

am 20. October 1852 verstorbenen Herzoge Marimilian von

Leuchtenhergt
(Jhre Kaiserl Hoh. die Prinzen und Prinzefsinnen Roma-

nowslv, Herzoge nnd Herzoginnen von Leuchtenherg).
Prinzessin Maria Marimtlianowna, geb. 1841 den 4. Oct.

Am Zo. Jan. 1863 verru. mit Sr. Großherzogl Hoh. dem Prinzen
Ludwig Wilhelm August von Baden, geb.1829 den s. Dec.

Prinz Nikolat Marimilianowitfch, geh.1843 den 23. Juli.
Prinzessin Eugenia Marimilianowna, geb. 1845« den 20. März.

Am 19. Jan. 1868 vermählt mit Sr. Hoh. dem Pnnzen Alexan-
der von Oldenburg, geb. den 2. Juni 1844.

Prinz Eugen Marimtlianowttfch, geb. 1847 den 27.Jan.
Sprinz Serg ei Marimilianowttsch, geb.1849 den 8. Dec.

Prinz Georg Marimilianowitsch, geb. 1852 den 17. Febr.

Alt alt. · « To aus, er o o A at, eb. 29. ril
WEI- ksgs

keck 22. LLKTio ksxllk Fesser LETTER YETZL mit äuztogiäetttekbsxochiker des Feprfb
Pausen Ewqu von Sachsen-Altenburg, ge . 17. AprillB3B. Leo vold Fttedrtch Franz
Ernst- Erbdrmz, geb. 18. Juli 18;')5·

VJIVSJIO Friedrich Wilhelm Lndwi
, Großherzog, geb, 9. Seht. 1826, refskzz seit

247 Apnl Isoz verm. 20. Septbr. 1856 mit Ellouis e Marte Elisabeth, Toster des . dnl s

Wllhelm L von Preußem eb. 3. Tec. 1838. - Friedrirh Wilhelm udwig Leopofd
AugustVFerxåß erzog, ges. 9. Juli 1857«

gim im 13 März kågrvtg 11., Otto Unedrlch Wilhelm, Kontg, geb. 20. August 1845, re
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Pelgiem Leopold n., Ludwig Philipp Marie Viktor, König, geb. ans-il im,
tells seit 10. Decbr. IM, verm. 22. sitz 1853 mit Marie, Tochter des verst. Crzhep
zoss Joseph von Oesterreiid, geb. 23. ag. 1836.

Brannschweig-Wolfenbiitte·l. Au uki Wilhelm Maximiliea Friedrich

Ludwndketzokk geb. 25. April IM, reg. seit Sö. For-il 1831.
nemark. » Christian ni» König, geo, s. Apeii 1818, keg. seit 15. Nov. lese-,

verm. W, Mai 1842 unt Luise Wilhelmine Friederile Carol. Auguste Julie. geb. Pein esfm
von Seiten-Kassel, Hei-. 7. September 1817. - Fxbronsolfeu Friedrich, Prinz zu säue-
mark,ægöieb, s. Juni tw, verni. Ili. Juli 1869 mit Loui e Josephine Eugenie, Tochter des
verst. nigs von Schweden und Not-we en, geb. 11. Octbr. 18.-n.-

Donau-Türfnuthümer FMoldau u. Wallacheo oder Nun-ankern
Karl, Prinz von ohenzollern, geb. 20. April 18·39, zunc Fürstenvonßunläniea vroclainirt
am so, März ist-es, verm. 15. Novor. 1869 mitEllsaoetb, Prinzegn von Wied, Schwester
des Fürsten Wilhelm Adolvb Maximilian Karl zu Wied, geb. 29. echt. IM.

Frankreich Repalolil seit e Sethsnx Preis-rein- Mec Mahou, Herzog
von agenta Marschall von Frankreich, gewählt 24« Mai 1873.

.. · Gkiccyclllando Georg 1., Sohn des Königs Christian Uc. von Dänemarl, kut-Konig erwählt am 18. März IRS, eb. 24. Decbt. 1845, reg. seit 5 Juni 1863, verar«hlt
am lö. (27.) Oktober 1867 mit Grogsiirstin Olga, Tochter des Großsürsten Konstantin von
Rußland, geb. 22. Aug. (3. Septbr.) 1851. Kronprinz Konstantin, geb. 1. Aus. 1868.

, Großbritannien und Jrlantk Viktorie Ale meine, Königin Feh. a.
Mai 1819, reg. seit 20. JunilB37, Wittwe seit Us. Dec. 1861 vonxAlbert Franz Kar August
Ema-incl, Bruder des re . Herzogs von SachguÆoburkGotbO geb. 26« Ausk. ww.

Thronsolgen All-est Esuarh Prinz von sales und Gras oon EbesteH ge .S. Nov-
-1841, vermählt 10. März 1863 mit Alexanvrm Tochter des Königs Chnfilan IX. von

Diinenlarl, eb. 1. December Iw.

Hcssgu Und bei Rhein (Darmstadt)o Ludwig 111., Großherzog, ges-.
9. Juni 1806, reg. seit 16. Juni 1818.

Jtulicllo Bictor Emanuel 11-, König, eb. U. März 1820, reg. seit Z. April
1849, Wittwer seit 19. Jan. 1855 von Ad elheld Franziska Raineta Elisabeth Elotilde,
Tochter des Erz erzågs Rainer von Osten-Ach unlbeet Rainer Karl Emannel Jo-
hann Maria Fern ugen, Pein von ielnont, Thronsolger, geb. IA. März 1814, verlu.

sei. April MS mit Margaretsiy Tochter des verstorbenen Her-das von Genua·

Liechtensteine Johann n., Fürst, gel-. 5. Oct. mo, keg. seit 12. Nov. leise.

Lippce 1. Lippe-kaob. Güntber Friedrich Woldeniar, Fürst, ged. is.
April 1824, reg. seit 8. DecbD 1575, verm. F. Novbr. weis, mit der Piinsgkn Saphir-,
Tochter des verst. Markgrafen Wilhelm von Baden, geb. 7. August 1834.- lil Here-aus,

Erbvriåw sei-. 4. Juli 1829 i
. c-« MM M sdolph Geor , Fürst, geb· 1. Aug. 1817, reg. seit St.

Nov. 1860, Wen-YOU« lwbmit Hernline, Sachweslek des regierelldcn Fürsten zu Wal-
deck, neb. 29. Sept. 1827. - Gekrg, Esel-prinz, geb. 10. Oct. 18442

Mcklmbllk sSlgschne Friedrich Franz Alexander, Großbgkzzse, ged-
-2- Febr. 1823, reg. eit 7, är 1842, zum Z. Mal vermählt 4. Juli IFUS mit ais-re
Tochter des Blinken Adolf von Cäschtoargbur -Rndolstadt, Höl- 29. »Ja-i. 1850.- Frirbttd

FransnPanl Ni 01. Ernst Reich Er got-so, geb. 19. arz isol-

ekleuburFS lis. Friedrich Wilhelm Geoeg EmstKaxl Aooiph Go-

flalff Ggroßlåerzo , gel . 17.TOct. 1819, regkstseg S. Sxpziblslslig, vom-E- Ws Zum 133It Zul-
u e aro ine ar otte, ter des ve . ek-og » o p on sam n ge, . . u i

F822. Avolss FeieoeiZchWilhelm Geokg sing-ist Viktor Ernst Aoallsekt Zur-sta- Wel-

linston, Erbgroßherzog, geb. 22. Juli 1848.

Nicdcrlmldco Wilhelm 111. Alexander Paul Friedrich LuduxiH König, Feb» lik.

Febr. 1817, reg. seit 17. März 1549, verni. 18. Juni 1839 nllt Sovhle Vricrcrlle D atbilde,
eb. 17. Juni Ists, Schwester des reg, Kdnigs von. Wuxtelnbcrg. Wilhelm Nikolaus

tzllexander Friedrich Karl Heinrich, Prlnz von Oranlen, ohronsolgey geb. st. Sept. IM.
Oefterreich. Fee-is Joseph I. nun, Kaiser, geb. 18- Aug· 18,30, keg. seit 2.

Decbr. 1848, Verni. 24. April 1854 niit Marie Elisabetd Amallc Eugenie, Tochter des

Fee-so s Max Josevb in Bayern, geb. A Dec. 1837. Erzberzog Rudolpb Franz Karl
osepg serv-spring, gev. 21. Aug. mis-

ldthukss Nikolaus Friedrich Peter-, »Großberäl;g. fgeb. 8. Juli 1827, reg.
seit 11. Febr. 1853, verni. 10. Fehl-. 1832 mit Elisadetb ’auliue Alexaudnne, ged. Sis.
März 1826, Tochter des Herzogs Joseph Georg Friedrich Ernst Karl von Sachsen-Alten-
burg. - Friedrich August, Erbgroßherzog, geb. lu. Nov. los-L
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Papst Pius lxz (vorhee Johann Maria, aus der gräfl. Familie Mastai Fertetti),
geb. 13. Mai 1792, erwahlt Is. Juni, proklamirt 17. Juni, gelrönt 21. Juni ists.

. Portugal. Lizuio 1. Philipp Maria ernannt-, König, geb.31.0ct.1838, keg.
seit u. Nov. Mil, vermahlt 27. Sept. 1862 init ia, Tochter des Königs Bictor Ema-
nuel 11. von Italien, geb. 16. October 1847. - arl, Kronpring, geb. 28. Sept. 1863.

Preußme König Wilhelm 1., zumdeutschen Kaiser yroelainirt am 18.Jan.
1871 zu Vers-Mes, geb. W. Mars 1797, re . seit Z. Jan. 1861, vermählt 11. Juni 1829 mit
Marie Louise Augnste Katharina, Schwester des reg. Großherzogs von Sachsen-Weimar,
geb. Zo. Sept. 1811. » Friedrich Wilhelm Nilolai Karl, Kronvrinz, geb. 18. Okt. 1831,
verm. 25. Jan. 1858 mit Vietotia Adelheid Marie Louise, Tochter der Köni in Victorin

;7uscngäiiBl;g, geb. 21. Nov. 1840. Sohn: Friedrich Wilhelm Victor ålbeth geb.
. an. .

Neuß. 1. Reuß - Greis. Heinrich-mir, Fürs-, geb. 28. März 1848,re .seit
8. Nov. 1859, vermählt 8. Octbr. 1»872 mit Fürstin Ida, Tochter des reg. Fürsten Adolf
zu Schanmburg-Lippe, geb. 28. Juli 1851.

2. Renß-Schlriz. sei-»ich xiv., Finst, geb. es. Mai 1832, ke . in Schieiz und
Lobensiein-Ebersdorf seit 11. u1i1867, ver-en. s. Febr. 1858 mit Pauline T ouis e Agnes,
Briazessin von Wiirteniberg, geb. is. Oct. 1835. - Heinrich xxvll., Erbot-inz,
geb. 10. November 18.-18.

· · · .

« Sachsen. l. Albertiuische Linie. ein-en, König, get-. 23. Apeii 1828, keg.

you 29. Oct. 1873, verm. 18. Juni 1853 init Earola, Tochter des Prinzeu Gustav oon

asa, geb. 5. August 1833.. · . ·

Il- Ekllkstlmsckzc Lunte I. Sachsen-Weimak-Elscullch. Karl Alexander

ngiågsokanm Groß eBog, geb. 24. Juni ists, reg. seit 8. Juli 1853, verni. 8. Okt. 1842
init ilhe miiie Marie spophie Loui e, Schwester des reg. Königs der Niederlande,· geh.
8. April 1824. Karl August Wil elin Nikolaus Alexander Michael Bernhard Heinrich
Friedrich Stephan, Erb roßherzog, ge . 31, Juli 1844, verm. 26. August 1873 mit Palllltle

da, Herzogm zu Sachsgien, geb. 25. Juli 1852.

2. SagseipMeiningen-Hildbnrgliausen. Georg, Herzog, ges-. s. geringre-,
reg. seit 20. ept. its-es, zuni zweitenmale verm. 23. Oct. 1858 mit Feodora, PUJlgessM
ist Hdbevkvbe-Langeiiburg, geb. 7. Juli 1839. Bernhard, Erbpriiiz, geb. 1. AprillBsl.

- Z. Sachsen-Altwlmk . Ern riedri Paul Geor Nikolaus, erzog, eb. 16.
Sept. 1826, reg. seit 3. Aug. g 1853, vergnFß Arg-til 1853 mitg Friederile kmiilie ågneL
Tochter des reg. Pergogs von Anhalt, geb. 24. Juni M

4. SCchscMCllbmeGothM August Ernst 11. Karl Johann Leopold Alexander
Eduard, Herzog, geb. 21. uni 1818, rela. seit LI. lan. 1844, verni. s. Mai 1842 mit Ale-

xandricie Louise Amalie Friederile E isabeth Sophie, Schwester des res Großherzogs

volii Baiåem gleggs Dec. 1820. Thronsolger: Prinz Alsred von roßbritaiinieii,
ge .6. ng.

Schwargbmg 1. SchwarzburNSondershaiigu Güaibek Friedens-ei

zürsh Esel-. 24· ert. 1801, reg. seit is. Aug. 1835. Karl iiather, Erbprinz, ged. 7.

ag. 1 o.

2. Schwarzbiirg-Riidolstth. Geseg, Fürst, get-. 23. vabe aus, spigte fei-
iieui Vater Fürst Albert.

Schweden und Norwe en. Oriak 11.Friedkich,iiöaig, sei. ersann-le
IRS- verni. S. JunilBs7 mit Sop ie, Tochter des verstorbenen Herzog WilFeliii von

Nassau geb.9; JulilB36. Gustav, Erbfiirsi, Herzog vonOfigothland, geb· is. unilBsB.

Spanlclle Alfons xll., Frau de«Assifi Fecdiiiand Pius Johann-Maria Gregor,
geh. den 28. Not-bin 1857 (Sohn der Erlaoiiigin Jsadella 11.), durch Wahl Konig von Spa-
nien seit 331. December 1874.

A Fig-steh About Hamid n., kaßsultan, sei-. er. Sept.lB42, regiert seit si.
ugn 1 6.

Waldeck. Gepeg v. Vietpr, Fürst, geb.l4.Ja-i.«1831, :eg.feitls. Maus-C
verm. 26. Sept. 1853 mit pelene Wilhelmine Fenriette Paaline Mariane, Schwester des

Hekzvåsgvon Nassau, geb. 12. Aug. 1831. - riedrich, Erbprins, geb. 20. Jan. 1865.

. urtemberg. Kaki 1. Friedrich Atexcmvey König, sei-. s. März 1823, keg.

Zeit 25. Juni 18154, verm. 1« (13.) Juli 1846 mit Großfiitstin Olga tilolaieuina, Schwe-
er des Kaisers von Rußlaiid Alexander 11., geb. so. Aug. lu. Sepw 1822.
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Correspondenz=Annahme
im Rigaschen Gouvernements-Post-Comptoir.

Baarfchnftem reeønnnandirte Briefe und Päckchem Täglich Vormittags von
9 bis 2 Uhr; an Sonn- und Festtagen Mittags von 12 bis 2 Uhr.
Befördert werden die aufgegebenen Baarschaftem Nach dem Diinabur-

ger Trakt vom October bis zum Juni-Monat mit den Abend-Eisen-
bahnzügen um 6 Uhr 30 Min., während des Sommers um 7 Uhr
30 Min.; nach Moscheiki mit den Mittags-Eifenbahnzügen um 2 Uhr
10 Min. täglich, nach Liv- und Estland am Sonnabend, Montag,
Mittwoch und Donnerstag um 7 Uhr Morgens. Am Sonnabend und
Mittwoch nur der Dörptfche Trakt, als: Wenden, Wolmar. Walt,
Werto, Weißenstein und Dort-at Nach der jüngst eröffneten Poststation
Romeskaln findet die Beförderung aller Art Correfpondenzen nur am
Sonnabend statt. Montags und Donnerstags nach allen Orten, die von

der Landpost berührt werden, mit Ausnahme der letztgenannten Station.
Ordinaire Correfpondenz. Die ordinaire Correspondenz wird täglich von

8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends angenommen.
Mit den Abend-Eifenbahnzügen wird die im Winter bis 5, im Sommer bis

6 Uhr Nachmittags abgegebene Correspondenz nach allen Orten des

Reichs und in’s Ausland befördert-
Mit dem Morgen-Eisenbahn uge über Dünaburg wird alle bis 9 Uhr Mor-

gens abgegebene Corresoondcnz nach den an der Eisenbahn bis St.

Peiersburg belegenen Orten befördert.
Mit dem Mittags-Eifenbahnzuge nach Moscheili wird die bis 12 Uhr Mit-

ta s nach Kurland und dem Trakte bis Tauroggen abgegebene Cor-

regaondenz befördert.
Nach Mitau und Bolderaa werden alle Züge zur Beförderung der ordinais

ren Correspondenz benutzt.
Nach Estland täglich bis 8 Uhr Morgens; außerdem wird die bis Freitag,

Sonntag, ienstag und Mittwoch Abends abgegebene Correspondenz
nach Liv- und Estland mit den am folgenden Morgen abgebenden ge-
wöhnlichen Posten befördert.

Ankunft der Posten in Riga.
Mit den Eisenbahnzii m über Dünaburg täglich um 11 Uhr 30 Min. Vot-

mittags aus St. gpetersburg und dem Auslande; um 2 Uhr 20 Min.

Mor ens aus allen Gegenden des Reichs» Und dem Auslande.

Mit den Fifeububuziigru aus Moscheiki täglich Morgens um 11 Uhr 30

Min. die Cortefpondenz aus Kurlanv und von der Route aus Tau-

roggen.
Mit den gewöhnlichen Posten aus Livland am Sonnabend, Montag, Don-

nerstag und Freitag früh Morgens.
Aus Bolderaa nnd Mitau ordinaike Correspondenz mit allen Eisenbahn-

zügetL
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Taxe des Gewichtsgeldes
für Briefe und Päckchen nach allen Städten der Russischen Reichs,

des Barthums Polen und des Grossfürstenthums Finnland.
1) Für ordinaire Briefe, das Lotb zu s Koo. S.; 2) für Briefe mit

Geld, und namentlich mit Assisnationen, Reichsschatzscheinen, Creditbilletten,
Gold- und Silbermünzen und Depositensßilletien der Polnischen oder Zinn-
ländischen Bank, das Lotb zu 10 Kop. S.; Z) fiir Briefe mit nnbefchriebe-
nem Stempelpapier oder mit kleinen Sachen von Silber oder Gold, das

Loib zu 10 Kop. S.; 4j für Päckchen mit kostbaren Sachen wenn sie
weniger als 1 Pfund wie en, für jedes Lotb, wenn sie aber 1 Äfund oder
mebr wiegen, für jedes Psund nach der Entfernung; ö) siir llingende Sum-

men, welche in Tönnchen oder Beuteln abgefertigt werden, ift das Gewicht-
eld fiir jedes Pfund zu zahlen nach der Päckchentare; s) für versicherte Briefe,Für Briefe mit Billeiten von CreditsAnftaltem Wechseln, Obligationen und

andern Documenten, welche auf Stempeldapier geschrieben sind, desgleichen
mit Geld und Documenten in einem Packete, das Loth zu 10 Kop. S.

Bemerkungen. a. Für RetoursSendungen an den Abgeber der in

dern 2., 3., 4., ä. nnd S. Punkte enannten onespondenz, oder für die

Weitersendung derselben an den Adresfatem wenn dessen Aufenthaltsort be-

kannt ist, wird ebenso viel an Gewichtsgeld entrichtet, wie bei der

ersten Absendnng bezahlt worden. b. Für die Rück- oder Weitersendung der
in dem t. Punkte genannten Correspondenz ist kein Porto zu entrichten.
e« Das Gewicht wird nicht nach Leib- oder Mundtheilen berechnet, sondern
muß fitr jede Abfertignng, sie mag unter einem Lotb oder Pfund sein, das Ge-
wichtsgeld für ein volles Lotb oder Pfd. bezahlt werden. Sollte das Gewicht
1 Lotb oder Pfund übersteigen, so muß für 2 Lord oder2 Pfd. gezahlt werden ie.

Broschüren, Kataloge ic» die außer der Adresse nichts Geschriebenes
enthalten, können unter Krenzband versandt werden und werden mit 2 stop-
fiir je 4 Loth berechnet. Jede einzelne Sendung darf jedoch das Gewicht
von 64 Lotb nicht übersteigen.

Für Päckchen ist das Gewichtsgeld nach nebensiebender Tare zu entrichten,
nnd war für jedes Pfund: von t bis 300 Werst Z Kop» von 301 bis

400Berti 4Koo» von 401 bis 500 Werst 5 Kop» und so weiter für je 100 Werft
1 Kop. mebr, bis 2500 Werft, wobei aber zu bemerken ist, daß der geringste
Satz des Gewichtsgeldes fiir ein Päckchen 10 Kod. betragen muß. Beispiel:
ein Spät-leben von 1 cPfund, welches nach einein Ort, der 200 Werst entfernt
ist, erpedirt werden 011, zablt an Gewichtsgeld to Kop» ein Päekchen von

Z Pfund Gewicht fiir dieselbe Strecke zahlt ebenfalls 10 Kop» bei Packchen
jedoch von 4 Pfund Gewicht fiir dieselbe Strecke tritt das tarenmäßige Ge-
wichtsgeld von 3 Kop. pro Pfund ein, also 4 X 3 = 12 Kop. Bei Ent-
fernungen über 2500 Werst erfolgt eine ermäßigte Berechnung, nämlich
1 Kop. pr. Pfund für je 250 Werst über 2500 Werstz es wird also für die

Entfernung von 2500 bis 2750 Werst 26 Kop» von 2750 bis 3000 Werst
27 Kop. u. s. f. für jedes Pfund erhoben.

, Für Packete mit Büchern wird das Gewichtsgeld folgendermaßen berechnet:
bis 1500 Weist l Kop. pr. Pfund für jede 100 Werst, über 1500 bis 2500
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Werst 16 stop. pr. Pfaud, übek 2500 bis 5000 Wust 18 Kop. pr. Pfand,
über 5000 Werst 20 Kop. pr. Pfund.

Taxe Mr dte Erhebung des Gewichtsgelvect sitt Packetsendungem
- -- nach der Entfernung von Risi- beruht-m

An- Packxtc An- Packetel zah!
mit

Uhl
Mit

Von M a Wdekfl Sa- Va- Von Riga «
Sa- Bü-. g

chen chern , Werstc
cheu cherabis bis

r. P d. pr. Pfe.IT Fg K. K.
Abe........10841111Perw—.««««-23292416
Uwol .. . .. . . 3944 31 18 Zenofawodsk .. . . 998 10 10
Atchangel . . . . . . 1652 17 18 known-« . . . . . 803 9 g
Astrachcm . . . . . . 2277 23 16 Protzk . . . . . . . 741 8 s
Baru.

. .
. . . . . 3037 28 18 Poltawa

.
. . . .

. 1216 13 13
Blagotoeschtichensk. .

. 8322 50 20 Pfron . . . . . . . 332 4 4

Esakkow . . .. . . 1298 13 13 Rad-tm .. . . . .
764 8 8

erfom ... . .

. 1524 16 16 ngaL .
... .

. 876 4 4
Erman. . ·· « .

. 2927 27 18 Rjäsaa . . .. . . 1159 12 12
Grodao. . . . . . . 482 5 5 Samt-m . . . . . . 2098 21 16

Felsiaqfoks .· .
. . 959 10 10 St. sagtest-arg .. . 564 6 c

atebftadt. .. . .
. 125 Z 3 St. rchel ... . . 849 9 9

Jst-IM. . . . . . . RAE 51 20 Saratow. . . . . . 1699 17 16

Frost-Ho . .. . . . 1118 12 12 Sedlkz. .·
... .

. 850 7 7
tatekxuovak .. .

. 2058 21 18 Seyctpqlanstsk -- « . ges 33 18
Jetatemtvslaw . .. « 1353 14 14 Shitoyact. .... . 1001 11 U
selisawerpol .. . . . 2859 27 18 Spuk-»Sk- ««· . . 1847 19 is
Jrkutsk ~.

. . . . 6108 40 20 Snnsewpol ... . . 1772 18 16
Aafkm ..... . . 1790 18 16 Smolensk . .. . . 575 s g
Kaltfch . . .... . 896 9 9 Ssawropol . .. . . 2101 22 16
Kalt-ga. .

. .
. . .

911 10 10 Sawalh
. . . . . . 400 4 4

Hammers-Podolsk . . . 1231 13 13 Tawastehus . .
.

.
. 932 10 10

Ists-Pro. . . .. . . 835 9 9 Tambow ... . . . 13443 14 14

sz may .... . . 1498 15 15 Taschkent. . .. . · 4415 39 18
Amo- .. . ..

. . 980 10 10 Tknpr-Chan-Schu:a. . W 26 18
K0wu0....... 2993 s T55ii5.......28892618
Kostroma . . . . . . 1209 13 13 Tobele . . . . . . 3296 29 18

Knsijarök .. . . . 5101 36 20 Tot-ist, ... . . . 4548 34 18
Kappto .... . .

. 1003 11 11 Txgktmgpw. . . . . 849 9 9

Kuk5k.......10831111Tna......89919320
Mm8.......28562718 Troer-......w099
Lomichi...·... 525 s 6 Tula ......1024 11 u-
Luptm ..... .

. 767 8 8 Uleaborg . . .- . . 1295 13 13

Mu5k.......5-256611fa........23212416
Mike-»1....... 3933ura15k.......26342618
Mobtlew ...

. . . 595 6 s Rauscher .. . . . as-: 7 7

Moskazt .... .
. 967 10 10 Wen-Ue ·.. . . . 4931 35 18

Ritolaxewst .. . . . 10270 57 20 Wjibokg ... . . . 684 7 7

Minovgotod .. .
1377 14 14 Wzlack . .. . . . 335 4 4

·olmstadt ... .
. 1273 13 13 Witelksk .«. - « « 447 5 5

Rowgorod. .. . . . 552 6 6 Wladxkakaas .. . . 2470 25 us
Rowotfchetkask . . . . 1783 18 16 Wlabmnr . . . . . 1144 II 12
Orts-barg .

. . « .
. 2479 25 16 Wologda .

.
.

.
.

. 1190 12 12
Orel. . . ...~

. 935 10 10 Wyxonesch .. . . . 1238 18 13

Penfa . . . . . . . 1629 17 16 Wjatka . . . . . . 1846 19 16

Außer dem Gemchtsgelde mussen sur ein Packet tmt angegebene-n Wetthe
die Assecntanz nach der Taxe ver Asseeuranz-Steuet und 5 Kop. for dte

Qutttung enmchtet werden.
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Taxe der Assecuranz=Steuer
für Geld- und Werthsendungen nach allen Städten des Russischen
Reichs, des Barthums Polen und des Grossfürstenthums Finnland.

1) Für Summen von 1 bis 100 Not S. zu 1 pCt-; 2) für Summen von

101 bis 400 Rbl. S. V, pCt. mit Zuschlag von 50 Kop. S. für die ganze
Summe; Z) für Summen von 401 bis 1600 Rbt S. IA VCt. nebst Zu-
schlag von 1 Rbl. 50 Kop. S. für die ganze Summe; 4) für alle Summen

höher als 1600 Rbl. S. Y« pCt. nebst Zuschlag von 3 RbL 50 Kop. S.

für die ganze Sendung; 5) nach dieser Taxe ist auch die Assecuranz für
Stempel- und Wechselpapier zu entrichten; 6) für Päckchen ist dieselbe Tarez
7) für die Rücksenduug von Gen-an, Sachen und Stempelpapier ist keine

Assecurcmz zu zahlen.

Ueber Stempel=Couverts und Post=Marken.
Um dem Publikum die Möglichkeit zu verschaffen, gewöhnliche wie auch

reeommandirte Briefe auf die Post zu geben, ohne das Porto dafür beizu-
legen, find hiefiir gefiempelte Couverts å 872 und 1072 Kop. S. lwovon
8 und 10 Kop. S. für das Gewichtsgeld und V, Kop. S. für das Couvert
selbst gerechnet ist), sowie Postmarten eingeführt. Der Verlauf derselben
sindet in sämmtlichen Postansialten statt.

Sämmtliche der Post zur Beförderung übergebene geschlossene Briefe
müssen mit 8 Kop. S. frankirt sein; für die bei mehrlöthtgen Brieer nicht
bezahlten Lothe werden vom Empfänger des Briefes für jedes nicht fran-
kirte Loth 16 Kop. S. erhoben.

Einfache Briefe in’s Inland, welche mit einer Marie von geringerem
Wertbe als s Kop. S. versehen sind, bleiben unabgesendet, desgleichen solche
ohne Stempel-Couverts und ohne Postmarken.

Necommandirte Briefe und Kreuzbandsendungen müssen vollständig
frankirt werden, entgegengesetzten Falles solche unabgefertigt bleiben.

Die Berichti ung der Poftgebühren für die einfache und recommandirte
Correspondenz gefgchieht durch Postmarken oder Stempel-Couverts.

Die wegen zu geringer Frankirung oder aus einem anderen Grunde

nicht abgesandten Briefe werden in den Post-Comptoiren aufbewahrt und
können vom Absender bei Vorweisung des Petschaftes, mit welchem sie ver-

siegelt worden, zurückempfangen werden.

Zur größeren Bequemlichkeit des Publikums sind im Ganzen 33 Brief-
kasten ausgestellt und zwar: bei den Eingängen in das Nigafche Gouv.-
Post-Comvtoir, an verschiedenen Stellen der Stadt, sowie in der Peters-
burger, Moskauer und Mitauer Vorstadt - Die beim Gouv.-(;zlost-Comptoirbefindlichen Briefkasten werden nach Schluß einer jeden orrefpondenzs
Annahme, diejenigen aber, welche sich in der Stadt und den Vorstädten be-

finde-d um 7 und 11 Übr Vormittags und 4 Uhr Nachmittags geöffnet und

dlbe i? denselben befindlichen Briefe te. mit der ersten Post nach der Adresse
a ge er cg .
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Reglement
über Benutzung von Postmarken und Stempel-Couverts für die

Correspondenz in's Ausland.
i) Zur Frankirung der Briefe, welche die Post in’s Ausland beför-

dert, werden FPostmar en oder Stempel-Conoerts benutzt.
2) Zu die ein Zwecke sind Postmarken zu so, 20, 10, 8,5, Z, 2 und

1 Kop. S.« und Couverts s- 81i2 Kop. S. eingeführt.
Z) Die Frankirung ausländischer Briefe mit Postmarken und Stempel-

Couverts ist unter folgenden Bedingungen zulässig:
a. Wenn der zu erpedirende Brief mit einer Anzahl Marien Versehen

ist, welche demnach der Tare festgesetzten Porto vollkommen entspricht oder
dasselbe übersteigt, so wird der Brief als ganz frankirt betrachtet nnd
dem Empfänger ohne Nachforderung rückständiger Postgebiihren übergeben.

b. Wenn der Werth der auf den Brief geklebten Marien oder der

Stempel-Couverts nicht dein ganzen Portobetra e entspricht, so wird der
Brief als unvollständig frankirt befördert und in evlgender Weise berechnet:

für jedes Lotb . . . .
16 Kop. S.

und hievon abgerechnet der Werth der aufgetlebten Marien oder des

Stempel-Couverts; der sich ergebende Rest aber wird vom Empfänger des
Briefes eingefordert. Beispiel-

Ein Zweilöthiger Brief ist mit einer Marke zu 5 Kop. S. versehen;
iik2Lothsnop.S.. . . . . . . . .

ZenapS
hievon ab der Werth der anfgeiledten Marke .

.

5
»

bleiben demnach 27 Kop. S.,
welche yon dem Empfänger erhoben werden.

Bei Benutzung der Briefmarken für ausländische Correspondenz gelten
folgende Regeln:

.

1) Mit Marien können frankirt werden: s. einfache nnd recomman-
dirte Briefe; d. Sendungen unter Kreuzband nnd c. Waaren-Proben
Geldbriefe und Packete müssen wie früher zur Post gebracht nnd die Post-
gebühren für dieselben in baarem Gelde gezahlt werden.

2) Vom Absender hängt es ab, Brief, Waarenprobe oder Sendung
unter Kreuzband mit Marien zu versehen oder das Porio für dieselben bei

Uebergabe an die Post in baarem Gelde zn bezahlen, oder endlich sie nn-

frankirt zu lassen, mit Ausnahme der Briefe für solche Staaten, m welche
nicht unfrankirt geschrieben werden kann. Sendungen unter Krenzband müssen
nach der allgemeinen Ne el stets frankirt der Post übergeben werden.

Z) Jn’s Ausland begin-mite, mit Marien oder Stempel-Couverts ver-
sehene Briefe können in die Briefkasten gelegt werden, die bis jetzt für Briefe
der inneren Correspondenz und für unfrankirte ausländische bestimmt waren.

4) Durch Einführung der Postmarken zur Bezahlung frankirter auslän-

discher Briefe tritt die frühere Regel außer Kraft, nach welcher die 2lbsen-
der derselben verpflichtet waren, von den Postbureau’s Quittungen gegen
Erle nng Von 5 Kop. S. in Empfang zu nehmen; die Adsender könnenjedes auch jetzt eine Quittung verlangen und müssen dann für dieselbe, wie

früher, 5 Kop. S. zahlen. ,
ö) Wenn das Postporto für einen frankirten Brief Kopeken mit Bruch-

theilen beträgt, so wird für die Bruchtheile 1 Kop. S. gerechnet nnd der
Brief mit einer entsprechenden Marke versehen. " s
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Taxe der Porto's für die einfache Correspondenzin'sAusland.

Wa- gs
« . . -8 .

c

(ILotb= «- Sees
Atmen der statuten. 12·-..Gm.)- F 533

E Hex-s
a c gw-

. IF IF Z ng
ei-; -I JES
Es Is- es

I. Zum Postvetein gehörend. TM M« MY Fop

Ganz Europa,
die Asiatifche Türkei, Egvpten, die spanischen Be-

sitzungen des nördlichen Afrika, vie spanischen
Posiotte der westlichen Küste von Makoceo

Kafablancm Carache, Mazagam Mvgavok,
abhal, Safsi, Tanger und Tetuan), die Azoi 8 16 4 2

rifchem Baleakischen nnd Canakischen Inseln,
die Inseln Mal-ein, Malta, Island und Finder-,
die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika,
Aven (Urabten), OstiJndiem

11. Nicht zum Postvetein gehörend.
Durch Rußland vermittelt:

Eban (Kalgan, Peling, TiansTfing) . . . . . 38 - 6

China(Urga)....·..«..-.. 18——— 4

Durch andere PostvereinssStaaten vermitteln

Asiem

Penang, Malacca, Singapoke, China, Japan (über
Brindisi), Jnsel Ceylon . .

.»
.

.·.
. . 21 34 5

Annam, Bangkok (Siam), Labuan, die« Philippinety
die Niederlänvischen Besitzungen un Jndifchen
Archipel lüber Brindisi) . .

. . . . . . 20 30 - Z

Afrika.
Zanzibat, Mozambique, Victoria (Cap Natah über

»An-wiss 3644 6
Die tyestlichen Küsten Afkilas, Brittifch Senegam-

bien(Batl)ul-st), Goldufer, Lage-Z Liberia, Siena-
Leone (über England) . . . . . . . . .n 21 29 4
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Einlsafye «s

Mär-I Zä-
s 15 Gram-n H ZSF

Gewicht II gstz
. (zLotv=- Z gsg
Almen der staatetr. 12-«:Grm-).

g sz
c -:

« Akt-ZEs Es F Es«
Es II Tä-
Ssc Is- org

Ko
.

Ko . Ko
.

Ko
.

Das Cav der guten Hoffnung, Trinitatisssnfeln
p p p v

und St. Helena silber EnZlany . . . . .
21 29 4

Die Inseln Madagascar, Beut on, Maurittus, Ma-

yotte, Sechellen, die französischen Besitznn en in

Senegambien mit den dazu gehörenden Inseln
(über Hamburg). . . . . . . . . . . 57 68 10

Angola, die Inseln Prineipe, St. Thomas und die
des grünen Vorgebirges (Cap Verdischen), über

Eng1and.............2034—4
Trlpolis nnd Tunis über Italien .

. . . .
. 11 21 3

Amerika.

Zranlaniety Bolivia, Emador Lüber England) . . 51 59 «5
Die Argentinische Nepublik (Buenos-Apres) und lUmguay (über Belgien) . . . . . . . .

16 24 - 4

Afpinvah Venezuela, West-Indien, Guatemala, Hon-
duras, Columbia (Nen-Granada), Costa-Rina,
Mexico, Mosquitos, Nicaragua, Panama, Sal-
vador (über Hamburg) . . . . . . . . 15 23 4

Brasilien CNio Janeiro), über Hambur . . . .
21 31 5

Brimsch Eolumbiem Canada, NeusßraunfchweiaRen- )Schottland, Vancouverts ssnseln und Prinz-
Edwardsanseln Cüber Enflany . . . . . 12 24 —" 4

Gupana, Paraguap (über En and) . . . .
. 36 44 4

Bemmd ais-Inseln, Moluecen (Falklands-Jnseln), über

En1and.............2129—4
Wilh Ekel-u Lüber Hamburg) . . .

. . . . . 33 5
New-Foundland (über England) . . . . . . . 12 21 4

Australien.
Australien, Neu-Holland und Neu-Seeland (über ,8rindi5i).............2134—«5
NeusCalevonien, Norfolkanseln,» Freundschaftsssns

seln, Fidschissnseln (über Brrndisi). . . . .
21 34 5

Sanvwichsssnseln (ilber England) . . . . . . 21 29 4
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Post-Stationen
und deren Entfternungenvoneinander.

I. Rigq-Peteksburgsche Straße.
Weer

Von Riga bis Rodenpois 20

»
Nodenpois bis Se-

gewold . . . . 23

» Segen-old bis Ra-

motzkx . . . . 24k
~ Ramotz v b.Wenden 16

» Wenven bisWolmar 292113
- ä

» Wolmar b. Stackeln 20

«
Siackeln bis Gulben 21z

«
Gulden bis Teilitz

(siehe llI.) . .183
~ Teilitz bis Kuikatz . 225
» Kuikatz bis Uhr-ein. 25

~ Uddern bis Dorpat 25

———l32z
~ Dotpat bis Jggafet 223
~ Jggafer bis Torma LZF
»

Torma bis Nennal. 253f
~

Nennal bis Ramm-
Pungekn (Ehstl.) 14

« Nannaispungekn bis

Klein-Pungem . 26z
» Klein-Pungem bis

Jewe . . . .
21

«
Jewe bis Nakva

.
39

———t7ls
~

Narva bis Jamburg 20z
~ Jamburg bis Opolie 15

» Opolje bis Tschers
kowitz . . . . 223c

~ TscherkowipbisKass
kowo .

. . .21

~ Kaskowo bis Kipeen 19

« Kipeen bis Strean 23z
»

StrelnabisSt.Pe-
tersburg . . Mk

——-142

Ueberbaupt 5591k
IL Riga-Pernau-RevakicheStruße.
Vka Niga bis Wolmar 1135

« Wolmar bis Nanzen 235

We .

Von Ranzen bis Ruer
.

22
M

»
Nuer bis Moiseküll 2125

» Moifeküll b.Kukkanv 232
»

Karkund bis Sum; 19i
» Surty bis Pernau

. 18,kr
———24lk

» Pernan bis Hallik . 25

» pallik bis Jeddefer
(Ebstl.); .«. .17Z

~ Jedbefer bis Sottüll 19tät
«

Sötküll b. Runnafer 25

»
Runnafer bis Frie- -

drichshof . . . 285
» Friedrichsbofbisßes

Val. . . . . 193
————l3s,

Uebethaupt 3761

lIL Walt-Werro-Pleskauiche
Straße.

Von Gikiben bis Wall
.

75

» Trilib bis Wall .Mk

«
Wall bis Didriküll . Mk

»
Didkiiüll b. Sen-ten 27

»
Sennen bis Wette 28k

«
Werke b. Neubausen Mk

«
Nenbausen b.Paniko-

witfch(Plesk.Gv.) 15

» Panikowitfch bis Js-
botsk

.
.

.
.18

» Jsbotsk bis Sianki isz

~ StankiLPleHlaU Mk

· Iv. Wmo-Dorbai-Reuliche
Straße.

Von Wen-o bis Warbus 22

»
Warbus bis May-

delsbof . . . . 23z
« MaydelsbofbDors

pat . . . . .
22

» Dorpai b. Moisama 27

»
Moisama b.Km-rifia 22z

» Kurristab.Wäggewa 19

(Ehstiand.)
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V. RigasFelliusche Straße.
WML

Von Riga über Wolmak
bis Mviseküll

.
180

» Moisekiill bis Radi. 17
.

~
Radi bis Fellin . . 24Zr

Uebethauvt 2215

vL Wendeu-Lemfalsche Straße.
Von Wende-I bis Roop .

25

» Roop bis Lemsal . 3223f

WI-Peruau-AreusburgscheStmße
Von Yes-can bis Naia . 263

» Raja b. Leal (Ehstl.) 282

Wersb
Von Leal bis Werden

. Liz
» Werderübecdeugræ

BenSundbisKuis
wast . . . . 7711

» KuiwastbisWachtna 19

« Wachtna über den

kleinen Sand bis

Otrisaar
. . .

Z

« Ortifaar bis Nen-
Löwel

. . . .
29

»
NeusLöwel bis

Arensburg .26

Ueberhaupt 161211

Im Gouvernement Livland zur Zeit bestehende
Fahrgelegenheiten

(32 Privatstationen) und deren angenommene Entfernung von
einander.

l· Verbindung der Eifenbabnstation Nömersbof mit
Friedrichstadt in Kutland:

l. Römershof bis zur Dünafäbre bei Friedrichstadt 4i Wert-L

11. Verbindung der Eisenbabnstation Römersbof mit den
umliegenden Gütern:

Römersbof bis 2. Sissegall . . . . . . .25 Werst.

111. Verbindung der Eifenbabnstation Kokenbnfen mit der
Stadt Wenden:

B. Kokenbnsen bis Hirschenhof . . . . .24 Wekst.
4. girschenbof bis Hobenbergen . . . .

.36
»

5. obenbergen bis Serben
. . . . .

.21
«

C.Serben bts Wesselshof . . . . . Jst-z »

Wesselsbpf bis Wenden . . . . .
.15

»

IT. Verbindung der Eifenbabnstation Stockmannsbof mit
der Stadt Wenden:

7. Stockmannsbof bis Neu-Casentin . . .
21 Werst.

8. Neu-Calzenan bis Martzen . . . . .15
»

9.Martzen bis Seßwegen . . . . . .28
»

Ic. Seßwegen bis Hobenbetgen (siebe ll1.) 32
»’

v. Verbindung der Eifenbabnstatibn Stockmannsbof mit
der Rign-Pleskaner Cbaussee resp. Werto:

Stockmannsbof bis Seßwegen (siebe Iv.)
Seßwegen bis Neu-Schwaneburg . . .

22 Weist.
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ll· Neu-Schwaneng bis Alt-Schwanebnrg .
16 Verst.

12. sltsSchwanebnrg bis Seltingbof . . .22
~

lit. Seltingbof bis Romeskaln . . . . .30
»

14. Nomeskain bis Poststation Sennen
. .26

»

TL Verbindung der Stadt Riga mit der StadiPleskau
auf der Etwaser

Zsofsstation Namotzky bis Wesselsbvf . . ZiiWekiL
lö. esseisbof bis Launekain

. . . . . . Stz »

U. Launekaln bis Mebrbof
. . . . . . 195 »

l7- Mebrbof bis Hoppenbof . . . . . .36
»

Is. Hoppenbof bis Romeskaln .
.

. . .15
»

Nomeskaln bis Misso (19.) . - . . . 22k »

711 Verbindung der Stadt Niga mit der Stadt Lemsal:
Poststation Nodenpois bis Engelbardtsbof 234 Wer-fi.

20. Engelbatdisbof bis Widdrisch . . . .19
»

21. Widdkisch bis Lemsai . . . . . .
.19

»

VIJL Verbindung der Stadt Lemsal mit Salisburg und der

WolmarsPernauschen Straße:
22. Lemsal bis Lappiet . . . . . . . .

24 Werst.
2.'t. Lappiek bis Salisbukg . . . . . .

.28
»

Lappier bis Poststatioiißanzen . . . .29
~

U. Saiisburg bis Postftatwn Nulen
. . .25

»

IX. Verbindung der Stadt Walk mit der Weimar-
Petnauschen Straße-

Zoststation Walk bis Neu-Kakkell
. . . 28z Werit

25. eu-.Karkell bis Poststation Ruer . . 2271l »

x. Verbindung der Stadt Pernau iüber TorgelJ mit Ebstland
(Weißenstein):

Poststation Pernau bis Torgel . . .
.25 Weist.

U. Tot el bis Alt-Fennern
. . . . .

.26
~

27. Allsåennetn bis Pabbajännes . . .
.42

»

As. Pabbajännes bis Paja (29.) . . . .22
~

XI. Verbindung der Stadt Fellin tnii Ebstland (Weißenstein):
Poststation Fellin bis Pabbajännes (f. X.) 27 Weist.

XII. Verbindung der Stadt Fellin mit der Rigas
Dokvatfchen Straße-

Poststation Fellin bis Takwast
. . . . 25 Betst-

-30. Tatwast bis Lange-drücke . . . . . . 22k »

11. Langebrücke bis Poststation Knikatz . .12
»

Langebrücke bis Poststation Uddern . . 27k »

XllL Neu errichtete Fabrgelegenbeit auf dem Gute
32. Lenzenbof bis Poststatwn Noop

. . 19 Weist.
bis Poststaiion Weimar-.

.
22

»

25 ;

?J
»
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Eisenbahnen in Russland.
Von Riga ausgehende Bahnen.

Niga-Dünaburg.
a. Hauptlime. "

———————- --sp

Man Uiga nach: vnn Pünnburg nach: E
tat’ nen. «

.
a ’s. ESto

Entfer-
Fabrpreis Etwa-L hrprei i

« Mmgs 1.E1.1n.C1.1m. Erz UUNSs I. Erlairr.snwrl
» Wust. R. n. Iris K. R. n. Messe R. K. N. se. N. e. scha........ ———————— 204 612 459 255

Kurtenhof. .·.. . 17 - 51—138 —2l 187 561 421 234s
chküll

.......
27 ——Bl—«6l—34 178 534 41 223

0ger....·... 33 —99—574—41 172 516 387 2151
Ringmundsbof .. .

49 147 1110 —6l 156 4568 351 195 !
Nömershof .... .

68 2 4 1—53 —BS 137 4sn 3 8 171l
Koteuhusen .... . 89 267 2.L— 111 116 3)48 2561 145
Stockmcmnsth . . 106 318 2539 133 99 2597 2J23 124

Kreutzburg .... .
122 3!66 2575 153 83 2j49 Ijß7 1 4

Treppenhof. .. . .
137 4(11 39 81 71 68 2 4 jszs —BS

Lievenhof ..... . 148 4144 3433 185 56 168 126 —7o
Zatgrad. ... .. . 159 4177 3158 199 46 138 il 4 ·——sß·Vitzgal ...... . 175 5525 3794 219 30 —s9o —6B —3B

Luna 191 573 4130 239 14 —42—·32—18
Dünabukg .... . 204 612 4159 255 ———l— —-

h. Zwetgbahn Muhlgraben.
F- —"""h""—«"""—«——« —tm" f-

M er-
a rvrei .l Stati one n.

E f

»- Mmgs 1.E1..11.C1.1m.C1.
l

. « Werst. R. K. R. K. R. K.
Von Riga nach Kriegsbospital oder zuriick . . -—;lB— 14— 8

« Riga » Alexandersböbe » » . .
—24— 18— 10

» Riga » Müblgraben « ~
.

.
11 —33—-25 l4

« Kriegsbospitaln. Alexandeksböhe oderzurück - —lB- 14 8

s » Kriegshospitar « Müvrgmveu » »
—lß—l4 8

s « Alexandersböbe n. Müblgraben » ~
- —.lB 14— 8

Die vorbezeichneten Fahrpreise gelten für Erwachsene, zu denen auch
Ast-der, welche das zehnte Lebensjahr überschritten haben, gezählt werden.
Kindek im Alter von 5 bis einschließlich 10 Jahren zahlen, wenn sie in

Begleitung erwachsener Personen fahren, die Hälfte des Fahrpreises. Kinder
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Unter 5 Jahren, welche ihre Stelle auf den Pläsen ihrer Angehörigen
sinden, sind von Erlegung eines Fahrgeldes befreit.

Jede Person hat, wenn sie den vollen Fahl-preis erlågh ein Pud, an-

deren Falles nur ein halbes Pnd Gepäck frei. Das ehrgewicht wird
mit ZZ Kopeken pro Werst und sede 10 « berechnet

Der Billet-Verkauf beginnt 1 Stunde vor Abgang des Zuges nnd

wird 5« Minuten vor der Abfahrt geschlossen. Das Geväck muß mindestens
10 Minuten vor Abgang des Zuges abgeliefert werden.

Nach den an der Hauptlinie belegenen ltvl. Stationen tverden außer-
dem während der Sommerzeit, d. i. im Mai, Juni, Juli und August,
Retonrbillets mit einer Preisetmäßigung von ZZØ in Riga verabsolgt.

Die Fahrpreise für diese Billets betragen:
Von Niga nach l. Cl. ll- Cl. 111. Cl.

R. st. R. st. R. se.
Kurtenhos und retour . . . . . . . . .

- 68. - 51. - 28.

Uertüll
~ »

1.9.—-82.-—46.

Oper ~
~.........1.33.——99.-—55.

Rngmundshos
~

. . . . . . . . . 1.97. t.47. —— 82.
Römeribof

» . . . . · . . . . 2.73. 2. 5. 1.14.

Kotenhusen »
. . . . . . . . . Z.58. 2.68. 1.49.·

Stockmannshof »
. . .

. . . . . . 4. 26. 3. 20. t. 78.

Ireuzburg ~ . . . . . . . . . 4.90. Z.68. 2. 5.

Die Ausgabe dieser Retourbillets geschieht für die am Sonnabend Mit-

tags nnd Abends, sowie für alle am Sonntage daran von Riga nach den

gen. Stationen abgehenden Züge und gelten zur Rückfahrt sür alle Züge
am Sonntage und den ersten am Montage in Niga eintreffenden Zug.

Abonnementsbillets, I. und 11. Classe, giltig für je 30 Fahr-ten
nach Stationen an der Hauvtlinie, werden mit einer Preisermäßigung von

ZOJH in der Haupt-Tasse verkauft.

Fahr-preise für Villers tm direeteu Verkehr nett fremden
Bahnen.

t) Mit der DünabntgsWitebsier Bahn-
Von Niga nach I. Cl. 11. Cl. lIL Cl.

, Weise de. se. N. ze. R. se.
Drlssa.

. . . . . . . . . . .
294 8.82. 6.61. 3.67.

Yltxsk . . . . . . . . . . .
35510.65. 7.99. 4.44.

it sk
. . . . . .

.
. . . .

44913.47.10.10..5.61.

2) Mit der OrelsWitebsker Bahn-
an Niga nach

Smolensk .
. .

.
. . . .

. · 577 17. 31. 12.98. 7.21.

Rojxawl . . . . . . . . . . . 688 20.64. 15.48. 8.60.
Brlausi

.
. .

. . . . .
.

. . 812 24.36. 18.27. 10.15.
Kakatschew . .

. . .
. . .

. . 853 25.59. 19.19. 10.66.
Okel . . . . . . . . . . . .

937 28.tt. 21. 8. 11.71.
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Z) Mit der OrelsGrjäsi Bahn:

Von Riga nach I. Cl. 11. Cl. 111.C1.
- Wust. R- K. R. K. R. K.

Werchowje .
. . . . .

. . . . 1023 30.69. 23. 2. 12.79.

Icletz . . . . . . . . . . . . 1120 33.60. 25.20. 14.

Grjäsi. . . . . · . . . . .
.1224 36.78.27.58.15.32.

st) Mit der GvrjäsisZarizhner Bahn:
Von Niga nach

Borissoglebsk . . . . . . . . .
1423 42.75. 32. 5. 17.80.

Zakizyn . . . . . . . . . . . 1790 53.76. W.31. 22.39.

s) Mit der Moskau-Pressa Bahn:

Von Niga nach
Miasma-. . .

.
. . .

. . .
. 742 22.23. 16.67. 9.26.

Moskau. . . . . . . . . . . 969 29. 7. 21.80. 12.11.

6) Mit der Baltischen Bahn:

Von Niqa nach v

Zakva . . . . .
. . .

.
. .

770 23.10. 17.ZZ. 9.63.
esenbetg . .

.
. . . . .

.
. 869 26. 7. 19.56. 10.87.

Neval. . . . . . . .
.

. . . 966 ?8.98. 21.74. 12. 8.

7) Mit der Landworowosßomnh Bahn via Willeiskajm

Von Riga nach .

Mit-sk. . . . . . . . . . .. 53716.11.12. 8. 6.71.

8) Mit der St. Petersburg-Warfchauer Bahn-

Von Niga nach
0ftr0w............40012. 9.—5.—

kavw . . . . · . . . . . . .
449 13.47. 10.11. 5.62.

atschino . .
.

.
. . . . . . . 663 19.89. 14.92. 8.29.

St. Petersburg . . .
. . .

. . . 705 21.15. 15. 87. 8. 82.
Gkodno . . . . . . . . . . . . 519 15.57. 11.68. 6.49.
Bialostock . . . . . . . . . . .

598 17. 94. is. 46. 7. 48.

Warfchau . . . . . . . . . . ·
759 22.79. 17.10. 9.51.

Wilna . . . . . . . . . . . . 372 11.16. 8.37. 4.65.
Aowtlv . . . . . . . . . . . . 469 14. 7. 10.56. 5.87.

Epdttnhnen. . . . . . . . . . .
551 16.53. 12.40. 6.89.

Zu den Schnellzügen auf der St. PetersburgsWarschauer Bahn
werden nur Billets l. und 11. Classe-ausgegeben Alle nicht mit directen
Billets versehenen Passagiere zahlen für dke Ueberführung auf der Verbin-

dungsbahn in Dünabnrås l. Classe 18 Kop.; 11.Classe 13 Kop.; 111.Classe
7 Kop. und für Gepä "berfraeht pro Pud 1 Kop.
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9) Mit Deutschland via Dünaburg:
G .

Von Ri ana I. Cla e. 11. Cla e. 5 Tck für. " .·- Ti H. »M. Ps· R. « ssM P-. gest-Junge
Königsberg . . t4. 88 und ts. 8. 11. 16 und 10. s. 30 und Zö.

Danzig .... . 14. 88
~

31. - 11..16
»

23. 30
~

so.

Bromberg . . . -t4. 88
~

37. 2. 11. 16
~

27. s. 30
»

- 95.
Kreuz

.. .
...14. 88

«
50. n. 16

~
87. 1. 30

»
1. 25.

Frankfurt a. O. 14. 88
»

61. 9. 11. 16
~

45. 9. 30
»

1. 55.
Berlin ... . . 14. 88

»
sei. 8. 11. 16

»
49. 5. 30

~
1. 70.

Stettin ... . . 14. 88
»

so. 2. 11. 16 44. 8. 30
»

1. 55.

Hamburg .. . .
14. 88

~
95. 5. n. 16

»
71. 1. so

»
2. 47.

Der in der Marlwährung angegebene Fahrpreis für die deutschen
Bahnen wird in Nufsischern Gelde nach dem jeweiligenTages-Courfe erlegt.

Die Gültigkeitsdauer der Billets beträgt 6Ka endertage, während wel-
cher Zeit die Fahrt auf jeder beliebigen Station, wo der Zug fahrplan-
mäßig hält, unterbrochen werden kann. Kinder unter 10 Jahren erhalten
Billets zu ermäßigten Preisen.

10) Mit Oesterreich:

Von Niga nach Wien I. Classe. 11. Classe. ZZJFPFJF
R· e. n. set-. R. n. ec. zum »Mit-)

a) mit dem Eile e ab Trzebinia 31. 55 u.22. 37. 23.73u.16.83. Fig u jz
b) mit dem Personenzuge .. . 32.85

»
18.68. 24.71

~
14. 7. « « ’

Der in der Guldenwährung angegebene Fahrpreis für die österreichischen
Bahnen wird in rufsifchem Gelde nach dem jeweiligen Tages-Wurst erlegt.

Die Gültigkeitsdauer der Billets beträgt 14 Tage, während welcher
Zeit die Reife in Dünaburg, Warfchau und Graniea unterbrochen werden
kann. Kinder unter 10 Jahren erhalten Billets zu ermäßigten Fahrpreifen.

11) Mit Frankreich und Belgien:
Gepäck für

Von Niga nach I. Classe. 11. Classe. sein- (12 Pfo. rast-f)R. se. M. Pf. R. K. M. Pf. K. M. P.

Brüssel .
.

. . .

16. 66 und 142. 4. 12. 53 und 107. ö. 34 und Z. 65.

Ostende. . . . . 16. 66
~

150. 2. 12. 53
»

115. s. 34
»

Z. 92.

Paris .... . . 16. 66
»

168. 8. 12. 53
»

134. 34
»

4. 15·

Der in der Markwährung angegebene Fahrpreis für die ausländischen
Bahnen ist in rufsischem Gelde nach dem Tages-Course zu erlegen.

, Reisende, welche Fahrbillets nach einer der ad 9, 10 und 11 gen. Sta-
tionen vorweisen, haben bei der Mitnahme von Gepäck Anrecht auf ein

Freigewicht von 25 Kilo resp. 50 Zollpfd. (60 Pfd. russ.)
Die Billets haben eine Gültigkeitsdauer von 30 Tagen und berechtigen

zur Unterbrechung der Reife und zum Aufenthalte in fol enden Städtem

Dünaburg, Wilna, Wirballen, Ethluhnen, Königsberg Dirfcham Bromberå,Frankfurt a. 0., Berlin, Magdeburg, Braunfchweig, Hannover, Düsseldo ,

Cölkh Zecher-, Lüttich, Namur, Brilssel, Gent, Brügge, Kreienfen, Elberfeld
und Blepberg

· Für zwei Kinder unter 10 Jahren ist nur ein Billet erforderlich; ein
einzelnes Kind zahlt den Vollen Preis.
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Die Route Riga - Brüssel - Ostende - Paris kann von Berlin
ans über StenoalsLebriesHannover oder über Magd-bürg-Braunichweigs
Hannover oder über Elberseldsslachemßleyberg gemacht werden. Der Preis
der Billets ist für die drei Touren ein und derselbe. Die Tom-en über
Stendal und Kreiensen sind die kürzeren. Die Abfabri aus Berlin ist zu
machen: bei der Tour über Stendal von dem Lehrte’er Babnbofe nnd bei
der Tour über Kreiensen oder über Magdeburg von dem Potsdamer Bahn-
bofe. Wenn die aus Berlin über Magdeburg fahrenden Passagiere 11.

Classe in Hannover den von Berlin vom Lehrte’er Babnbofe aus nach Cöln
ebenden Expreßzug benutzen wollen, so müssen dieselben in Hannover einZusasbillet lösen, da der Erpreßzng nur Wagen I. Classe bat.

Fahre-reife für Billets von Niga

s) nach den südlich belegenen Bahnen:-«·)

Von Riga nach I. Cl. 11. Cl. 111. Cl.
Wenn R. so, N. ze. R. sk.

Kursk vie Orel
. . . . . . . . 1081 BL. 43. 24. 32. 13. äl.

Charlow via Orel . . . . . . . 1310 39. 30. 29. 47. 16. Z7.
Jekaterinoslaw via Orel

. . . . . 1582 47. 46. 35. 60. 19. 78.

Sewasiopol via Orel.
. . . . . .

2019 60. 57. 45. 43. 25. 24.
Poltawa via Orel-Cbarkow . . . .

1442 43. 26. 32. 44. 18. 2.
Arementschul via Orel-Cbarkow . . . 1554 46. 62. 34. 96. 19. 42.
Jelisawetgrad via Otelstarkow. . . 1691 50. 73. 38. 5. 21. 14.

Nikolajew via Orel-Cbarlow . . . . 1864 55. 92. M. 94. 23. Zo.

b) Nach den westlich belegenen Bahnen-

Von Niga nach

Libau
. . . . . . . . . . . .

219 6. 57. 4. 94. 2. 75.

Btest fis Bjalvstock . . . . . . .
725 21. 75. 16. 32. 9. 7.

Berditschew vio- Bjalostock . . . . . 1161 34. 86. 26. 16. M. 54.
Schmerinka vis- Bjalostock

. . . . .
1290 38. 73. 29. s. 16.15.

Kiew via Bfalostock . . . . . . · 1333 39. 99. 30. 16· 67.

Odessa vis- Bjalostock
. . . . . . .

1652 49. 59. 37. Li. 20. 68.
Valta via Bialostock

. . . . . .
. 1497 44. 94. 33. 71. 18. 73.

Vender via Bjalostock
. . . . . .

1639 49. 20. 36. 91. 20. äl.

Kischinew via Biolostock
. . . . .

1694 50. 85. 38. 15. 21. 20.

Bachmaisch via Willeislaja.
. . .

. 1003 30. 9. 22. 57. 12. 54.
Kiew via Willeiskaja. . . . . . . 1184 Zö. 52. 26. 64. 14. 80.

«) Nach den unter s, b nnd e genannten Stationep der tassischekz Bahnen findet eine
direkte Abferäguag von Petsvntzn und Gepäck nicht statt-und kennen daher ia Nisc-dikecte Billets nur nach dkn nächst belesveaen Berbanxstanonen der resp. Route gel st
werden. Das Gleiche gilt m Bezug auf ie Gepäckbefordckung.

123



c) nach den östlich belegenen Bahnen-
Von Niga nach l. Cl. 11. Cl. 111. Cl.

Verse N. Fe. ne. n. R. K.

kaviaMoskauikP . . . - . . 1126 35.67. 26.30. 14. 8.
Wlädimir via Moskau

.
.

.
.

. .
1146 34. 38. 25. 78. 14. 32.

Nischnivis Moskau . . . . . . . 1379 41.37. st. s. 17.24.

Rjäsan via Moskau . . . . . . . 1154 34.62. ,25.96. 14.42.
Tula via Wjäsma . . . . . . . 1019 30.54. 22. 91. 12.73.

Morschansr via Wjäsma . .
.

. .
1328 ag. 84. 29. 88. ts. so.

Svsran via Wjäma. . . . . . . 1813 54. 39. 40. 79. 22. sb-

Koslow viaGrjäsi
. . . . .

. . 1284 38. ös. 28. 93. 16. 7.
Tambow via Grjäsi.

. . . . . . 1352 40. 62. 30.46. 16.92.

Saratow via Grjäsi . . . . . . .
1705 51.21. 38.40. 21.33.

Woronesch via Grjäsi . . . . . . 1332 40. 2. 30. 1. 16.67.
Nostow via Grjäsi . . . . . . ·

1762 52.92. 39.68· 22. 4.

Wladikawkas via thäsi . . . .
. 2414 72. 48. 54. 35. 30. 19.

Güterbeförderung.
Außer den Transporten im Bereiche der Riga-Dünabnrger Babn selbst

findet eine directe Beförderung von Gütern statt zwischen sämmtlichen Sta-
lionen dieser und sämmtlichen Stationen

der LandworowosNomnv, der Petersburg-Warschauer Bahn und der
l. Eisenbabngruppe«).

Ferner werden Eil- und Frachtgüter von Niga direct befördert:
nach der Brest-Gral«ewoer, Kiew-Brester, Odetsaer, Kursbstiewey

Charkow-Nikolajewer, LasorvosSewastopoler, Kurst-Charkows
Asower, Koslow-Woronesch-Roftower, Koslow-Tambower, Tams

borv-Saratower, Rjäschsk-Morschansker,. Morschansk-Svsraner,
Njäfchsk-Wiäsmaer, Moskau-Nischni-Norvgoroder, Moskau-Mä-
saner, Njäsan-Koslower und WolgasDoner Bahn.

Jn gleicher Weise können auch Güter von den Stationen dieser
Bahnen direct nach Riga erpedirt werden.

Außerdem können Güter zu festen Durchfrachtsätzen von London,

Zum Newcaftle, Glasgow, Leich, Aniwerpen, Amsterdam, Notterdam nach
oskan, Charkow und niew via Riga befördert werden.

Auch werden von Riga aus nach allen Eisenbahnftationen Deutsch-
lands, sowie nach einigen Stationen Oesterreichs, Frankreichs, Belgiens
und Hollands, und in umgekehrter Richtung von dort nach Niga Güter aller

Art direct befördert, wobei die auf der Landesgrenze in Evdtkubnen oder

Wirballen, resp. Granica, etwa erforderlichen zollamilichen Abfertigungen
durch die Verwaltungen der Grenzbabnen besor t werden.

Die bezüglichen Reglements und Tarife åir sämmtliche vorbenannte

Jegkegre find im Haupt-Büreau der Niga-Dünaburger Eisenbahn käuflich
u a en.

E) Ab Moskau mit dem Coarierzagez derselbe enthält nur Wagen I. und 11. Classe.
") In 1. Eieababngruv e äblea die Bahnen: Niga-Dünabarg Dünaburg-WitebskZur-Winzer, Our-GIVE ijzifpzqkizyu m Moskau-Orest

« ,
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c. Miit-net Bahn.

Inn Figa nach: In spostieiki nat-:

Stationen. · r is. ’., Mer-
Fahkp e

Entfw
Fahkprets »

UUUg· I.Ct. 11.Cl. lII.CL Umg- I.CI. 11.C1.1111m.
» Wust. R. K. N. sk· N. K. Wekst. R. K. Itzsd R- K.

RigaCßoldßahan - ——-——— 133 399 Z— 167

Thorensbetg .. . . 6 —1 -—l4 8 127 381 286 159
Olai

.......
25 —75-—57-—32 109 327 245136

Mitau.«.«.... 44 1321————56 89 2E672—-111-
Fkikdtichshpf

.. . .
66 198 149 - 83 68 2 4 153—85 ;

8evnen....... 86 258 11941 8 47 1411t6-—59
Au5......... 96 288 2217 121 37 111——183—46
Rittqu

..... . .
114 342 2557 143 20 60—j45 —25»

Mofcheiki .... . .
133 3199 sk— 567

———z—— 4

ti. Voldetaa-Bahn.

H Von Riga nach: f Von pünamüuve nach: :. Statt-wem nkfek-
Fahkpkeiss Eigka FCNPUM

’ nung. Let. 111. Atlas Inang. li.E-.111.E1.1n1.E1.
T · Wust. R. e. N. zk N. se. Wust NR R. sk. sk. a.

I Nrga(Bold-Bal)nh.) - ——— 173 —Fi4 - 41 —23
»Thorensberg .. . . ex 18—14— 8 15k —4B—36 20
A1t0na...«... 2i—lB—l4—-8 142————————
Sassenhof Cz —lB—l4 8 11k—36—27—15
»Norveckshof

....
8 —24—lB——lo Iz —3o——23 13

801dewa...... 16 —48—36-20 IF —l—l4- 8
Dünamünde »i- .—54—41——,23 ————————
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Auszug
aus dem Reglement über die Annahme und Beförderung

telegraphischer Depeschen *).

Das Recht, den Telegraphen zur Beförderung von Depeschen zu be-

nutzen, haben alle Institutionen und Personen.
Die Depeschen der inländischen Correspondenz werden s·owohl auf der

Mons-Telegraphenstation [im Hause Minus, Theater-Boulevard), als auch
auf den Telegraphenstationen der Riga-Dünaburger, der Bolderaaer und
der Mitaner Eisenbahn entgegengenommen.

Die Annahme von in’s Ausland adressirten Depeschen sindei nur auf
der Krone-Telegrapbenstation statt.

Die Annahme und die Ansreichung der Depeschen geschieht« ununter-
brochen Tag und Nacht; auch an den höchsten Feiertagen stnd dte hiesigen
Bureaue des Telegraphen geöffnet. v

Die »Übren auf den Telegraphenstationen zeigen die Petersburger Zeit,
was spectell für Riga einen Unterschied von 25 Minuten mehr macht; z. B.
wenn die Localuhr die zwölfte Stunde anzeigt, zeigt die Uhr auf der Tele-
graphenstation 12 Uhr 25 Minuten.

Die Annahme und Beförderung der Depeschen geschieht nach der Reihe
ihrer Eingabr.

Das zum Telegraphen-Ressort gehörende Personal ist verpflichtet, den

Inhalt der Depeschen im tiefsten Geheimnisse zu bewahren, auch Keinem
mitzutheilen, für wen eine Depesche eingegangen oder von wem eine solche
aufgegeben. ’

Es ist Niemandem, der nicht zur Telegraphen-Verwaltung gehört, ge-
stattet, das Lokal, in welchem die Apparate stehen, zu betreten.

,

Die Depeschen dürfen nur auf der einen Seite eines Blattes geschrieben
sein, um sie auf ein Blanquett aufkleben zu können, auf dem die Berechnung
der Zahlung und Notizen ie. verzeichnet werden.

· Eine jede Depesche muß deutlich, ohne Abkürzungen oder besondere
Zeichen geschrieben, auch darf kein Wort in ihr ausgestrichen, radtrt oder

corrigiri sein. Etwaige Verbesserungen dürfen nur von der Hand des Auf-
gebers ausgeführt werden und ist Solches alsdann auf dem Depefchensßlans
quette selbst von dem Absender zu vermerien.

Privatdepeschen können nur in solchen Sprachen abgefaßt sein, die sowohl
apf der Aufgabe- als auch auf der Bestimmungsstation Zugelassen sind. Die
hierauf bezüglichen Hinweisungen besinden sich im Tari e.

I) Die Annahme von Depescheu nach der Bolderaa findet in dem Börsenbause statt.
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Privatdepeschen, deren Jnhalt gegen« die Gesetze verstößt, oder aus Rück-
sicht der össentlichen Sicherheit oder Sittlichkeit unzulässig ist, werden in
keinem Falle gestattet-

Eine Depesche muß in sich schließen: die genaue Adresse der Person oder
der Behörde« an die sie gerichtet ist, alsdann folgt der Inhalt und zuletzt
die Unterschrift des Absenders.

Alle Folgen einer ungenauen oder unvollständigen Adresse trägt der
Absender der Depesche.

Die Original-Depeschen können den Aufgebern oder Empfängern nicht
ausgereicht, wohl aber behufs Necherchirnng vorgelegt werden, jedoch nur

nach Vorweis der betreffenden Depeschen-Quittung oder des empfangenen
Blanauetts. .

. Der Absender oder Empfänger kann um eine von der Station beglau«
bigte Copie ferner ausgegebenen oder empfangenen Depeschen nachsuchen;
dieses muß schriftlich geschehen, mit Beilegnng der DepeschensOuittung oder

des empfangenen Blanqnetts und zweier Marien n- 40 Kop. Für die Copie
selbst sind 15 Kop. zu zahlen.

Die Art und Weise der Weiterbesörderung ist der Aufgeber verpflichtet
in der Adresse seiner Depesche anzugeben.

Die Station sann .in zweifelhaften Fällen verlangen, daß der Aufgeber
einer Depesche sich legitimire.

Seine Unterschrift kann der Abgeber eines Telegramms beglaubigen
lassen, was entweder durch die Polizei, die Telegraphenstation oder eine
andere Behörde geschehen muß.

«D»ie Absender von Depeschen haben ihre Adresse der Station mitzntheilen,
damit tnFällen von Nichtbestellung der Devesche oder Störungen der Linien
nnd damit unzertrennbare Verspätung der Depesehen ihnen solches angezeigt
werden kann.

Die Länge eines Wortes im europäischen Depeschen-Verkehr .ist auf 15

Buchstaben angenommen.

Jm außeteuropäischen Verkehr gelten 10 Buchstaben für ein Wort.

Depeschen, die nur 10 Worte enthalten, werden für 315 des Tat-if-
Betrages befördert. Solche Telegramnre heißen ~«is telegrapliiqne.« Jn
diesen Telegrammen müssen die Ziffern mit Buchstaben geschrieben sein, auch
dürfen dieselben nicht die Vermerke über bezahlte Rückantwort. Weiter-beför-
derung oder Copie tragen. Die Annahme dieser »Avis telegraphiqne« ge-
schieht nur nach folgenden Staaten: OesterreichiUngarm Belgien, Spanien,
Holland, Portugal Und Frankreich.

Für das dreifache des Tarif-Betrages werden ~Dringrudc Drin-
schen« angenommen; diese Telegramme haben den Vorzug vor allen an-

deren Privatdepeschen und werden sofort nach der Aufgabe weitererpedirt nnd

zwar nur nach folgenden Staaten: Belgien, Deutschland, Spanien, Holland,
Portugal, Numänien, Frankreich und Griechenland.
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Jn allen Tarifen ist bei den Zahlungsfätzen als Grundlage angenommen,
daß für je 10 Worte über 20 Worte sich die Gebühr um die Hälfte des

angegebenen Tarifsatzes erhöht.

Tarif I.

für Russland.

" Von 1 bis 20 Worten.

Simois-L Im. H Statioum IR. H Stank-m. IN. se.

Lllw l. Cholmogory 2. seist 2.

Achalzych L. The-in 1. Lelijawetopol K. —-

Atkemans 8. E riftiuestadt l. Stint s. —-

Ollexaadria Gen-by l. - valvnst 2. - Ittixtik ä. —-

Alexaudropo 2. Ezenstochau 2. - Jfchan s.

Hexaugtotoo - ;. —D h ssi 2 gis-nassesdeJ mZ.
ean kow o«e . e e .- wauow , abou- .—-Akrsangelskst I

2· Delishan 2. - Jskob adt 1.

Armut-Its 1. - Dekbeut 2. Ost lawl l. —-

Aiow L. - Defchlagar 2. - Jeftemow 1. —-

Astrachaa s. - Dorpat 1. lefoklyk 2. —-

Atfchiust ö. Druskeuiki 1. Je aterjnbmg 2. —-

Augnstowv 1. - bealfa 2. Jetaterxnodar 2. —-

Dubbela I —5O Zekatetmosslaw 2s —-

Bachmat 2. Dubuo - 1, Jelabuga s2.
Buhl s. - Dubowfkij Possad 12. Zelaistaja 4.
Bat-ca S. Dubrowino f 4. - sel 2. —-

Baknanl L. Dünabukg ; 1. - Jeli awetgrad 2«
Barowitschi 1. Daschet l -2. - Jenotajewsk 2.

Bauöke - 50 - Zewe t.

Beadetv S. Genäs I 1. Jocnsn l.

Verditschev 1. - Erisvau ’ s. swanowka L.

get-»M- ä·«· d wgsk - . 1 se div kv 2aw.—-oaa. . a o «BRE« 5. ellin
l

Ll. Kainsk 4. —-

Birsk . 2. codossia ! 2. Aalatsch L.

Bjelaja Zeklov l. - emeulmrg s —5O Kalifch 1.

Blelgorpd 2. - ·edrichshantm - I. Aal-sa» t.

Zer v z
Gcisiu ! 1 Zammas d lot i.eoecst I.— s— quelle-ev —-Bjelilpjpck 1. GENUS Hakuby !ls can-h am S.

Bxely cljlltsch I· - GasschlnV i ls ·- slam low 3.
Björnebors ".1. - Geoksæwsk 2s Kunst 5. s-

Bobmisk 1. GVUJMSM I- Karatschew . 1.
Boldetaa —5O

GVU . TO Katgatsh Betroffen ! 4. —-

Bologoje I. - GUUUZT L Karg-wol 1.
Bot o l. - GWVUV l L'- Karpineui ! I.
Von oglebsk « 2. Grwbeschm l L Kaian - 2.
Bp pas g« Gfbskik 1. - Hmsch lz«
qu esmdt i.

GUDW z 2s machte- 5.
Brest-Litowsk 1.

Guts-Wo A- aiew 1.
B ausk 1. -

« spk . 1 Kistefchms L. —-

Bu uluk 2. - a mppkh 1z« Kirilow I.

efm sprz : l« Kirssanow k 2.
Ebakkow s. »was -l« Michiuew -I-

Ckalsiastm S. - i
«

Qjelcze I. —-

E e m I. Jalta x 2. Kolomna l. —-

Cbekssdll 8. Jaaow i t. colpwan (- —«·
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Statiusc-· Im. QI Siena-ex IN. a.I Statip s
you Mund

. neu. R. K.

anglo witqu lg. : Ruhm-wisset s. - R s

Kostrotaa 1' givqu Z- -’ Nkbsian 1.

Kowets 1· - Rom-la Lsdvga l·
rw 1.

Komm l. Nowochoversk 2. - SAWM

Anmele Z: - Nogograd-Wolinsk 1. Sasssab ;

Mast-w e Selo l— No gokod . l· - Sstwichoß
..-

mmwäaw l. Rowofeyrfkewsk 1. Schaf-rings
1.

Memmtz l: Nogo amx « z« Sowijort (Chafafjar) Z·

Kremmtschng 2 No oielyc 1. - Schaulea
.

Fugnstadt l: Näkszxschekkask s, Schemacha ;

a

G
»

«—-

Kuiwaß F. : Nvftadt II SchMelburg 1. —-s

Roma ä« Och

Sæugatzk ;

stungktr SJ Ov TM S« Samij ä.

M» .. - OR s· Sksssssssp !·
«

senkt-! I. Opatp
4. S DVM I«

Mtalß L - O
.w l« Skeraewice l«

Kultus s: Oxåmenbaum 1. - Slutzk l.

Leuckar. i.
OMIW Z« gämäm 1.

Lsntschuia 1
Orgeler 2« : SMM

S«

Ahn l. Ozpzka 2« S aratow

z

skpkeksk 2I ZFZWIC 1J - S etsicwssaja Z«

kasiuo I :
g l« g ZWWW Possab L«-

Ltwqdia 2« Penst 2 S ewpalfgowl L

Ljubktsth II Petejaslawl 1« S Ijsk
pp z

Lodexnoxe Pole 1. —M pp L« S Unbirsk
z

Zodf 1.
M zs S Imferopol

2«

em» a 1.
Man t. S MITMC

2·

Lom. a l
etersburg, St. 1— S PMV

1.

Zablcu 1I getrost-wobst 1« S ISIWZ 1.

Lagta 1. Petrowsk Grollan 21 S Uljamä
L.

Las
l. knowsk (Saratow; 2

S »Im
z

v tot-o 2 -

VWV
«

O

1.

. wnww
I· —.- molenök 1

Mund-? 2
3·ati erst

1. -
S vkai 1«

Malpwi chem l. kosz L. - S Inefbnaja 5« .-

Maqiack 4J : YOU M

l« SMm s.

Magst-wol l
Poles-g z« Ssuwaai 12 -

Maylavol L· Port-Da
1. Sspfkqjy 2. .-

BRtåposlr S. Ponrwjesch J—- Fxäthcheslf l.

tu

.
«

k« aTM a

glika j· : sägt-sto- s. - gkarisz j-

.an
« . «—« ar. "

.

Minchicha ;50 Vksckladaaxa e. Stakv SMMMÆ Z«

Mlawa l. Z allzin 1. Stawxopol 2« :

Mokpew Modena-) 1· :P w
l. - Stekbtxunat LJ

Mo Ilew am Dnepr 1« PUWFI
1. Stopmya l

Mprschaugk 2· :
1. SMW f

Moschaisk l« whom
Stketmsk HI —-

Momwstaja L« Rubin
i. Suchu.m-Kale 2.

Moskau j» Rapsiwllow
1. - Swemgorodka 1

Marom L« Raume
1. - Tagaurog 2’

Memä 1j Reis-l Z· Famn L: :

Zschttschewaus 2. - Kgaau Tzzgækspw z

NMZMR 1. RHZM I—- xatarbunak ; :

Ækskiijsw g· : EIN-111- iIT TMZHE T·

»oa ew a « 1. «
«

Nikoqustagttaj Z : Rogow am Don 2« « BRbe s
1.

Zxxkgxxkäswskpp 2: - Rsxxg WW Il« VW
W g·

Ik CI « l· «-
cm . '

1 2. Rybtnsk l· - Zkgikxm ;
9
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Stamm-. IN. st.l Sturme-. IR. K.,1 Statipimk spi. c.

Titaskvl S. - Uralsk 2. - Witebsk l. —-

Tjuka insk 4. - llrsblm L. - Wjasma L

Tonnen Z. Usslon Z. - Wiatka s.

Tobolsk s. W adikawkas 2.
Tot-ist st. Wall l. chsdimir I.

Tomco 1. Wakkahns l. Wladimik Wolhnstij 1.

T ebokssakv 2. Warfchan 1. Wloklawsk l.
T etepowez l. Wassilsursk Z. - Wol owisk 1.

T ekmgow l. Wenden · - 50 Wolmar —5O

T Jemix Jak 2. Wetchuedldmsk » 5. Wolo da l.
T ita .ö. Werchne-Ofernaja 2. Wolfssk 2. —-

T Jugnjew S. Werber 1. Wotonefh 2.

Tu a l. Wen-o l. Wosnessenfkctxa Prist. I.

Tumchiu 1. Washbolowo l. Wotbliaskf Oawod s- —-

Twer l. Wkgmbets l- Wyichnij Isolotschek l- —-

WI org. 1. thegta I.
Ukit 5. Wilkomck I.

Ufa 2. «- thmanstkand 1. - åarizvn 2. —-

Uleabprg 11. - lena l. arskoje Sfelo l. —-

Uman .1. - Wmdau I. Zymljanstaja 2.

1.-
L-
-2.—

0.-
1.-
1.-

1-
1.-
-50

1.-
S.-
Y-
-1-—

2.-

l.·-

1.-

2.—-
l-
2.

Außerdem wird nach den Eifeubathtationcn folgender Bahnen

die TelegraphemCotrefpondenz befördert, jedoch nur in tussischet Sprache:

letisze Eifean (anch deutsch)
Bkeft- rat-wo.

CbakkochqlaxemDünabur -Wlte»sk. ·Finuländtgsche Eisenbahn unt dem

fZweige. nach Tawastehus.

GysiksanzgwZangen Da n.

groslawWologch
New-Breit
Kis inew-Jassh.
Lea aatitwwer Bahn.
Los ow-Tambow.

KvsloMWokoneå .

Kursk-Cbarkow- w.

must-Lied
Libauer Bahn.
Liwnyer Bahn.
Lodz’er EabrikbabtkMW Hwasto oliz d mich)auer a n an e .Mvrschansbäsi ran.

Moskau-West-
Moskau-Inwiew.
Moskau-Kursk.

Moskau-Nis?ni-Rowgorod.Moskau-Ria« an.

Nicolaibabm
Rowgorober Lag-.Rowotoksgoket abn.
ObstM Rahab-! mit dem Zweige

O luachlääfchinemke-Drei-Nebst
Orenbnrger Bahn.
St. ’Peteksbutg-Warfchan.
Ists-MI· ( chv ts)ga- o eraa an en .Risikgünabmg (asch deaschx
R an-Koslow.Riä sk-Motfchausl.
Rjä iHZjäsma mit dem Zweige

nachixrnsfemRostow- man-last
vainsk-Lolosoe.
Schuia-Jwanow.
Tambow-Saratow.
Wa an-Btomberls (anchdeutfch).
Wa an-TereBpo.
Wktr sur-Wien (anch deutsch).
thaa-Romny. -

lowa-Zwist strworon - o .Zakskoe-gelo.
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Tarif II.

für die Telegraphen-Stationen des Auslandes

nach den verschiedenen Staaten.

Namen d.Staaien.lNl-l.le. Ranken d.Staaten. iRdLIKpI Namen d.StaateW
II let-vie Liban-

Mecklenhurgundf i
Niederlaade ..l 2 25saueemikrsnkh 4- Würtemberg) . 1 88 Nord-mer« durch

Denk-L . - . 2 25 Esooteu . . . s 50 Schweden . . s 13
China . . . « 24 25 England: London Z Oesietreich-Ungarn s —-

Cka11...-325 andereStädte.32s Petsien....32s
Torfika.. . . 3 Frankreich. . . 2 75 Portugal s CI

Däsemarlsekcshel 2 ihraltar .. . 563 Rtmänien (Mol-
Dtntges erxh Griechenland . . 2 50 daurr.Wallachey 1 50

g en,.Baleru, ellkoland . . . 2 51 Schweden . . .

l ss

ernen, Elfaß, o and. . . . 2 25 Schweiz . . . . 2 25

geantfnrtæAh app- . . . .124
25 Serhien . . . . 1 75

ambnrg,Han- Indien . . . . 24 25 Spanien. . . . s 38

Idvehbvszb Italien- Sieilien Tanis,d.Prenßen

IMIEVRMI M, und Sardinien. 275 u. Frankreich 4—-
Liihech engen, Lnxerahneg .. . 2 13 »d.Oe etrerastr.
SachsenS les- l Malta

.. . . Z5O Jialien . . 475

IRS - Hvsmh I Montenegro . . 2 13 Türkei . . . . I H

Nach Amerika

durch den transatlantifehen Rahel über London kostet ein jedes Wori, incl. Adresse, bis zur
Station Newport, l RbL 17 Kop.

Beim Zählen der Worte einer Depesche wird alles vom Aufgeber
Gefchriehene gerechnet. - Ein durch einen Strich (-) getrennieo Wort

wird für zwei oder mehrere Wörter gerechnet. Die Jnierpunkiionszeichen,
Apvstrophe n. werden n itht mitgezählt. - Ein jeder einzelustehender oder durch

ein Apostroph von einem Worte getrennterBachstabe (z. B. l’) gilt für ein ganzes

Wort. Ein nnierstrichenes Wort wird doppelt gezählt - EinzelneZah-
lknztkchen (3isstkn) gelten für ein Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für

ein Wort. - Bei einem Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischtn Zähktk Und

Nenner für eine besondere Ziffer.

Die Kosten fiir Weiterbeförderung einer Devesche über die Telegraphem
linie hinaus für das Innere des Reichs sind von dem Abgeber nach fol-

gendem Tarife zu leisten: Für die Beförderung n) per Post 13 Kop- Die

Gebührensätze sinden auch bei Depefchen Anwendung, welche poste fest-nn-

devonirt werden sollen. d) per Erpreßboien 75 Kop. Diese Beför-

derungsweife ist nur für einen Umkreis von 14 Werst zulässig; für das

111
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Ausland steht es dem Absender frei, die Weiterbeförderungsgebühren zu be-

zahlen oder dem Empfänger der Depeiche zu überlassen. - c) Für Ex-

presse auf größere Entfernungen als 2 Meilen oder für Estafetten sind 75

Kop. für die Meile zu deponirem
Ueber den Empfang der Zahlung wird dem Absender eine Quittung

ertheilt.

Eine Depesehe kann an mehrere Empfänger zugleich adressirt werden;

außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst ift dann eine

Vervielfältigungsgebühr von 15 Kop. für jede Copie zu entrichten.

Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den

Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die Zfache

Wortzahl der ausgegebenen Depefche nicht übersteigt, zu entrichten.

Jm Fall eine Depesche nicht bestellt werden kann, wird mittelst Dienst-

Depesche der Aufgabe-Stamm zur Mitiheilung an den Absender, Nachricht

gegeben.
Die TelegraphensVerwaltungen leisten für die Genauigkeit und Pünkt-

lichkeit der Ueberkunft der Depesehen keinerlei Bürgschaft und haben Nach-

theile, welche durch Verlust, Verftümmelung oder Verspätung der Depefehen

entstehen, nicht zu vertreten.

Die Zurückerftattung der Gebühren tritt ein, wenn eine Depesehe
verloren gegangen oder wenn sie dem Empfänger später behändigt worden

ist, als sie mit gleicher Adresse demselben durch die Post hätte zugehen können.

Gebühren-Beträge, welche für beförderie Depeschen irrthümlich zu wenig
erhoben worden sind, hat der Abiender nachzuzahlenz irrthümlich zu viel

erhobene Gebühren werden demselben zurückerstattet.
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobenen Gebühren

nicht zuriickerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antwort auf

Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben-
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Alphabetisches Verzeichniss
der Jahrmärkte in Liv-, Kur- und Estland.

lapof,i.K.Schwaaeb.24.okt. ?
Abga, Kchsp Hallist 2. Sept.
Ab amünde,K.Adjam-21.Spt. LAdel(Schloßz,kK.gLN.B.Sx-t. iUlcwig,Ksp. arienb.29.Spt.
Ultenwoga, Kämp- Siåxegal (9—lo. Okt» Kram-, ieb- ·

u. Pferdemarkt
Anaenbof,Kiy. Nitcny 23. Okt. 4

Pferde-, Vieh- u. Machst-L
Nutzen(Alt-). 13.u. 15« Sept. (
Arenßburg , 12—24. Febr»

A Id—2. Berges-Pf ZeptFember. ·u ern v.g. ~ reitag ."
vor Fastnacht u. 17. Sept-

llu entb, Heile-ge des Gutes JXlanden mit Wolken-a all-
äbrlich amTaTe nach Chriin JImmethxer e-u.Viebm. dDa nas, AK. Omilten21.Spt.

Bauenhvf, .St.Matt.2l-Sv. .’
Versebof,K.Jürgensb., s. Okt.
BeHohU,Kchfv.gl.N.-25·Juni. L
Brwershof(Neu-),st.Koken- S

Esset-, ts. Apr. n. 26. Sept. LIch-, Pferde- n Fraun-u S
Blumenb9f, Kskx Smilten, 4. .·Nov.Bceb-,F achs-,Kramm. !
Solvet-an, 10. Septbr. !
Carwel-Gtoßbof, Kchsy. Esc- !

meläsaselOesel)l—3-Ott» !Bie - n. Pferdem. L
Dicken-, IT gl. N. 5. März u, !26—N. pt.
Dorvat 7—2B.Jan»4—s. Feb. !(Ftacösm.), 29—30.;kuni, 8-

10.Se;;»29.Spt.bksl.Ott., 4I—2. ovbr· (Flachsm.).
Drostenbof(Alt-), Kchsp. Ser- .·

ben 10. Sest» 7——B. Okt. sEtküllEßJ benormls.Spt.
Erlaa,3. ai,22.Juli,24.Aug. L

u. s. Novbr. !

ErmesMeugoß 26. Juli. sEssen,KL. issegal 5.u.6· Svt.

Je sea, IF Festen U. Nov. !e teln, sp. Kalzenau 29. :
uni, s. Okt.

Fellin, 2—10., 15——17. Febr» !
ST. n.Griindvn-lerstag, 22. !
Juni, 24—25. Sept» 25—27. !
Nov. Flachsmärtte.

Jenaer-n(Alt-), MA.Sept» 1
Atem-, Vieh- a. Pferdem. !

Festen, Kchsp. gl. N. 2. Juli, !
«10. Anz» s. Sept.

Franker .Marieubutgs.Spt. !
auf derHoflage Staats-steh !
Wollt-wa, so, April und ö.

Sept. Pferde- u. Viel-merkt s

Jn Livlaud.
Flemmingsbof, Kitchfdx Laie

10—12. Nov«
rendeuberg, 22. AREYenberO Kchsp. itau 10.

ag» 29. Sept-
Gablenbof,K.Segew.24.3un.
Golngstv , Kchth Titer 10.

Aug-, 21. Sept.
Gottharvsberg, Kiy. Seil-ea-

Drostenbof, 29. »Aan
Grothusensbof, Kreis Wer-den

»u. Oct» Bcebnr.

FrnndxäblzPK Agelj le. Nov.
ayna ern. r. . u.B.
Jan» l. u. 2. OktHr.

Heim-dra, auf der Host. survi-
latz I. u. 2. Mai.
elmet 15. Aus.obeaHetgea, chsp. Alt-Pe-
balg s. Aug» 21. Sept.

BrilleråbofiKchspEyelmetlam1. «-ep .

Foppenhoß Ksp.Oppek.«9. Okt.
nzeemschchraslr.Himg,l.olt

Jymmetdebm K. Erlau. Ott.

Jüxgensburg, ·21—22. Sept.
Lamen, Kszd Stssegalls. April.
Kalienaa Alt-), 1. Oktbr.

WHAT Jukst s c sa na, p. e ama .»v.
Kavenhoß Ä. Schulen, 20. Okt.

KegelmsdPapendokaiL Aug.
Kerftenbgbw Kgsxx f--eßwegen

Kl. Mark-F- sznhr b t sen. p. o Ya k .Zxouta nach Michaelis.chunäyäsbt, Ochs-. Ringen 16—

. ep .

Kolenhuseth K. l. N. LI. Sept.
Kortettbof, Ichng Schwane-

bukg 15. Sept.
Kotweaboß Y. August.
Kohsenhof, K. Schujen 8. Spi.
Krasaagoy Kchjp. vadafer.

15. u« 16. Mai-.Namenser 10. ng., B.Ssevt.
Atevpenbof- Ost-w Schwa-

nebuks 13. Juli.
Aus-fund, FAUSMM 28. Aug.
Kürbis, l. ovember.
Kassen, Kchsp. Seßwegen Is.

Juli 1. Nov.
Last-ein, sen-Xb N.24. Sept.
Laubem,Ksp. issegat2s·3uli.

Landes-h Is. April, S. Sept»
14. ovbr.

Lauter-usw so. Rebbe-
Lobofa, Dorf cpubL Gut Aw-

wiaokm) H. Okt-
Lembutg(Schloß),24«n.2s«Spt.

I Lemfal,27-28. br.(Flachsm.),
20. April (?sfetdem.), Zä.

L ngh 10. ZEI» legbpkr.. o ter, p. o ign-Tregtden 29. LIM.
. LokdenhthSchujeaVll-mi-, Lq der-hof, Kchsp.» Seßwegen,

d. Tag nach Cbustk Himmels.

- Lin-gru- K.Ldietn- avahwlerchnamstage n. 18. It.
I Lober-, U. Oftbr.

Lustifet, Kikchsp. Oberpahlen

· L 15—å7.509tit01-efk. i. utzne , . o o usw
Malasp, 21. OF.

- Marienburg, K. gl.N. 15.Aukg.
Mathem K. Verfohn ts. O t.

Weh-hob K.Palznzak Lö. Okt.

: Mem-sen, K;p.-Harlel 10.Svt.

Mopokxh K p. Lapdohn6.okt.
. Messe akz, K. Pbtwe 26.21ug.

Moxahth 10. Au nst.. MoomGwßenhoTlo-13.Svt.
t Mühletzbof, 15-—l6. Okt-

. Neu-Blllensbpf, Ksp. SMA-
ten 18. April (Pferdem.).

. Neuhall, 21. September.
Neahaufen, KspFL N.W.Spt.
NFu-Laitzen,lo. us.u.l2.Spt.

. NUM, l. Ott.
. Nötkeushof,K.Setb.l7.Sept.
. Obekpahlea, lö. u. Is. Sept.

I Obener Kchxh Kalzenau 17.
Juni. 30. «kt.

, Ogeköbof, K. Linden 10.Juti,
. 27. Sept.

- Osielevoh Kchsp. Linden t.
uni, l. Sept.

, Pstmhoß I.Mäkz u.s.Decbk.

: alzmar, Kchfp. gl.N.26.Luli.
mau, 25—-27. Jau» 2—s.
Juli, 20. Juli bis 9. Au u ,. MontangienstvokAki .

, u. Montag a. Dienstag ums
dem Z. worum-Sonntags-. Postens. ausser Zelle-ge nd-

— bin, 18. u. 19. pril, ts. u.
W. Sevtbr.

. Pijlwh (Pasiorat), s. Sept.
Pdrafer, Kam-. St. Jacvbi

. Is. Sept. u. 6. Dekbr.
Pranlem Kchfz Lasdovn 21.

. Sept» 21. ft-
, Pürkeln, K. Allendorf l. März
, u. 29. Sept.

Radeubofhx Rufen. .

Ramlau, r.Pebalg-Neabof
- 10. April, 24. Juni, 24. Sept.

RezmmpnhoßK. Segen-old lö-
. » am.
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Raum-, Ap. Bart-keck Sätt.Rapvm,Kchsp.gl.N.4-5. vi.
Rau e Paftokat), 8. Sept.Raupen of, Ksp. Ptlzmar 10.

März (Pferdem.) u. 4. Okt.
Wiss-, 7.—9. Jan. (vafenm.).

15-22.Jaa. (Pferde- Use-ht-
nmrkt unter dem Namen
~Paulst«natkt«), 20. Juni bis
o. Juli (Kraalm.), 20—22.

. Juli (Wollm.), 10. Decbr.
bis 10. Jau. EhristmarktxNingmundsbo , . Lenden-ar-

Rdemsiwöksssh ri1,8.3.9.5i0kt.o o n au der o ageRLHIHUbech kgchkgztgseksf Off-
onue at p.g .

RN. ZFGZIåa;, Eichth L Noov to - , p. g .

l. Mai, 10. Not-br-
Roop (Klein-), 29. Sept.
Nosenech 20. April.
Nachen-, 17. Septbr.

ALTMTNMZMMCUYWUMoßboi, chsp. Raer 10.

sprit, Sei-Aug» 5.5pt.,10.
n. U. Nov» 10. Deckt-.

Sackenbof (Alti?, Lip. Tritt--
ten, 25. Apr u. 11. Ott-

Salis GUZ 10—11. Sept.
Salisburg, I. gl.N. 15. Sy-
Sgönech K. trau, 25. Apal-
S lock, 12—20. Juli, Do-

SMSWEM ß 15 Aujen v , . us.Szwanekmrg (Al)t-), Kchw gl-
.

24. Fe r» 8. Sept.

Sekewollz Kiy. I.N. 24. Aug.
Se fing-des Kzsp Marien-

burg 25. Juli, 13. Septbt.

NitAbYtldem (Dvbleu)
s. O obet 1 Tag.

Amte-charg,Kreis-IF (Doblaam Sonatnach .25.Ju 1

Unnaåbof, Xrivatzauch-w
1. u u 1

Inyem Blatt Kr·),ls· Spi. 1

lllchmmgem sitz (Haf.)

Alig- gktobår H f )
1

Ia o en, wg· a eap.
Dom-erst vor Fa nacht,
Donnerst. vor P ugsten
und Donnerst. vor dem

17. September 1

Auemünde,22.Aug.u-11.Sp. 1

Bakbknh Kronsg. (Baußke)

Freitag nach Bonn-elfster
I.Wo exis. nach Alt-sob.
(24. Juni) 1

Papste, Stadt, Tit-. Fehl-nach
I. Donnerst. nach d. 8.
Septbr. (Mar. Geb.) oder
a. 1. Donnerst. nach v. Mi-
taufchen Mak. Markte s

- men, sp. gnueei.Sepl-«. Faden äächlszz Is. April u.
W- O ober-

. Sabigah Li. Okt» UNovbr.
. Seßwegen, MAY-. gl. N. Its-.

. Juli, 15. Aug. 29. Sept.
- Empor-» Ki Kissen 3.Okt.

1 Onnlten (S loßz, Kchsp. gl.
I N. 2. cHebt» 2. ali, 15. Aug.. Staeleusof (Per·n.skt.) 9—lo.

. Oft-Kram-, Vieh:u.Psden
. Stockmannihof, 15. April, 8.

- Septbr. a. 24. Oktbr.

. Stolbeth As. Roop 23.Sept.

: Suvden,K. embuäkh 29.Spt.
. Sunzel,skchsp.gl. .17.Sept.

, Tuns-P 2. Se tember.
Tatwsc (Schlp )- K. gl. N.

. 26. Juni, 6. kt.
Tie nip, 15· November.
Tikfea (Schlpß), H. Apkii

(3ferdem.) nnd u· Oktbr.
( abmatkt).

. Tollen of, K. eflen 29.Aug.
Toker of, Kch p. sama-a I—-

8. Sept. »

Eomw«tpf· RZIYSH Apr pen o , . e 14. r.Taths ((I5ch,loß). Kchlpx gi·
N.«29. Junk, l. Ost r.

Tschprna-Dekewna, f. Flan-
mxnåzsboßuexkti ,

w. Septh
mpisch p. Novbr.
Wagenkitll,Ksp.Helmet6.Spt.
Wand-an, K.Papeadotf29.Spt.
Walt, 8-—9. Febr. Glasximx27.Juui 10.Auq»29. ept.,

20—21..va.FF achem.), 27.
Dec. bis ö. au.

J n K u r l a u d.
l. Mouta nach d. ebräk
schen Migaeliv Feiertag
(FrauctscF-Makkt) 5 T.

Neu-Betsfaed(3aun-Smir-
laul), »a, Montsg vor Alt-

HSack-b- setym Zunghajt t
1

en ro - twoRGO 17. Septbr. II
BlööbOfctssz t (B sk )

l

er o
,

nva . au e
Donnerst. ums d. Baus-
kefchen sÄnmciöcinmskt l

Bershoß g.(Db1.)24-Aug. 1

Anschva MS. EVEN-N
so, Sapia 1

Bixten, Privats. (Tacknv)
10. Juli 1

Tand-oh Flecken, (Tals.) 15.

April, 27.Aug. u.29.Sep. 1

Canvajh Org. (,Talsea) 17.

Jam 1

Tot-baer Groß-, Bin-8., 15.
April u. 15. Sept. 1

s Dobleu, Fl» A April, IS.

. Wostemois,Kchfp.St.-Jobau-
, ais N. n. 28. Aug.

Wende-h 15—-16.Febr.(Flachi-
. wart , 16—11. Ort. Gieb-

. u. P erbem·), 10—11. Dec.
(Fla sta.). Pferde-, Vieh-

. u. Krammäkkm 22. a. 23.
. Jan» 19. u.20. April u. u.

. u. 12. Juni.

. WITH-, 77Zi geatzt-i 7—9.
. t t. a sm r e ; 8.. Febr.,lo—llApril,2o-?Msi,

28. Aug. 24——25. Sept. und
. ;o—ll. Rovbr.

. Wzåzemboh 12—Is. Sept.
. Wt eabof, Stadt ut Esel-L

so, 24· a. 25. åevtvr.
, Winkelmaaasboh 5. April n«

Z. Oktbr.
Wisikam, (Goldbeckiches Bei-

l sat) 19. Sepkbr. »
. Webs, Handelsflecken, 9.Mak,

WZZFYFY Hitaj DFFZL r.o a - , .- N. a·m This-mag nacg AL-
chaelts, 2 Tage.

Wo lsabkt Glut-» 17. März.
Wo lfabrwlmbe,stehn-. Wohl-

sa kt 17. Lan. «

WolmayHJaackgllachssmprkt),2l-22.11äri1( ·eb-I·

gierdem.),2l. ext. 2s-30.
et.,25-27.N0v. Ffachgm

Wolmarshof, Kchsp. Wolmca
23. April.

Wonnerebe Kchfp. Billistfet
10—-12. It.

Wüsten, K. sinken 6—-«t. ZU.intenboj,.Ksp-« orgel ts. kt.
ögetchoi, L Oktbr.

Juni, Zo. Septbr. n. Is-
Oltobet IT.

Doblea, Amt-, Os. August 2
uab 28. Oktober 1

Donbangensp ng. (Wiab.)
9. September 1

DFklbelh Groß-, am IMM-- patag vor dein 15. sa,
amletzten Montag vor b.
15. October , 1

Dukbemäi. (Grobls 1) 11.
a. Is. prils F iontag
mDieusta Im b.l.·Spt. 1

Termskae Läwz (Fnedr.)
25. Juli a. Lö. Segbr. 1

Edwablea, Prog. ( mb.)
14. Oktober » 1

Ecken« Groß-, Prwatgut
Gunste) 10. August unb
1. September I

Ellen-, ABBE-rieer a.M on-

tage vornen-Radi, m

Moaxage vor Alt-Bartho-
-lomät, am Montagc vor
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d. Z. September und am

dritten Denke-trage 1 T«
Esset-h Gro -, rvg. W· u.

11. September 2

Feanenburg, Jst-; (Gold.)
10. April, lö. Juli, 20.

Oktbr. a. 18. u. Is. Dahn 1

Fraun-bar , Arg. RGoldJMittwocg nach P ugstea
und am 31. August 1

Feieorichftadt, Stadt, Mon-
tag vor dem 23. April u.

am Montage nach d. 24.

August 1
Garsen, kag. (Jlluxt) am

1., L nnd 11.» Montag n.
dem 29. Jum 1

GemauerthoL den 1. Sept. 1 i
Golbingen, Stadt, am letzten .

Montag vor Psingsten»u. l
17.Sept. (Neu-Michaelcs) 3 i

Go!diagea-Amt, Keg. 15.
September « 1

Grafeatbal, (chske) »Moti-
tag nach d. 23. Aänl 1 »Grendsen, Ritterg.( netqu
10. August (Lanrentl) und
21. September 1

Grim, Flecken (Jlluxt) 15.
Februar u. 15. August 14

Geoesen, Prog. Hasenpotbk
ichec Kreis den 13. Juli
und 22. September 1

Grobin Stadt, 10. Septbr.
und m. November Z

Grobin-Amt Arg, 21. Sept. 3

Gküuhof, PM. (Dpoleu)
21. September 3

Gall-en, Prog.(Jllaxt) am 1.

Montag unt- 8». Montag

H"i«ch Arg-ARIEL «1
«

a enpo , a , pn ,

?3»Junjs nJuZSz Oktober
lmom ä 1

Hixupothlostey Keg. V.

H fepuebmber P (D by
2

o am et e, w . oOF. Julis I
1

Zaeobstadt« Stadt, 7. Jau-
3. gebr. n. St. Septbr. 1

1. ecbr. u. am Freitag
in d. Barte-ew. Flecken-. 8

Zklem Ptvcck 1. Ists-gut 1
s akt, Fu en, 7. u.8. Jan-,

s. u. 4.Februar, Montag
nach dem 8. Sept» falls
kein Sonat. oder Staats-
uad Kirchenfest eipfällh in

webztem Falle die Jahr-

Ecä e am nächstfolgenden
age abgehalten werden 2

Rfeubek
, cog. Fried .)

am Mftnzk vor Linn-IR»
am Montagna dem 12.
Juli, 24.11 u . n. O. Sept. 1

Wmüadq PZUHBMMU
l. Montag as Oktober 1

Aal-Mem Pw Tolsto) 18. !

A Llltprilk und lässt-gez 1)T.a ea kunn, rv . t

U. Juli, 22. Asugnst lLän-
KlQlSepäezmbei a cku

1

ewen, w u m

K« IRS-Eber IT u)
)1

ven, w. aen 11.

KånFMKkg (G Id« )
1

u te en, g. o us n

«24. September
ge

1;
Liban, Stadt, 1. Donnerst. i
8-"Z«ch dspu ZFF d chit) slm en, w . rie ti

Is. Oktobgc I

Memelbof, Arg. Gaukle)
am 1. Wochenh nach d.
1. Oktober 1

Memelbof, Groß-, am 23.
September 1

Wißt-of- Prvg. wankte) am

Sk. Mont. n. d. 1. Septbr. I

Mktau, Stadt, 8. Febr. n·
lä. April Windeln-V Don-
nerstag nach dem 8. u. 29.

. Septbr. nnd 20. Oktober s

Nerft,Ller (Friedr.) Miptm
vor d. eok etage Wich-; und PferdemJ, auf den 1.

« Dienstes n. Psingstsoaas
tag,.Mi twoch vor d. 24.
Jam, 13.Q(ug» s. nnd V-

i Septbr. u. 15. Okt. 1

Neuenbnkg, Prog.(Tnckl-m)
19. Aug. u. 29. Segtbz 1

» Neueguth mouss. ( anste)
P ontag nach d. 28. Sept. 2

«Neusorgen, Arg. (Bausle)

NL Zorn-erst- nn Yguibr. 1

oga en, w . a en, 24. Septembeg ( i )
1

» Nurmbufegy kag. (Talfen)

LIMITan ( s
l

ew .
as S. Oktober-W H W)

1

Pfalzgraan bei Beckerskrug,
am Mittwoch nach den
Osterfeievtagen und gm 1.

Montzß nkud dem Mira-1-

Zea aneamarkt n. am

sing nach d. 1. Okt. 1

Piltem todt, S. Februar

kLichtmeD n, W. Septbr.
Alt-Wechselw) 2

Platers Annenbos (Jlluxt)
Pfingstd., 29. August 1

Polaågem Flecker 2. Jan»
1. pril, I. Juli and 2.
Oktober 1

Poepen, Prvg. (Wiudau)
5. September 1

Ra den Alt-, ka . imOft-Fuss 2 agc uns-Z dem
S onberg chen staut-pen-
Maekt 1

Reggen (Goldingea) 2. Ok-
tober 1

Renner Prvz Oceler lö.

September· · 2T.
Rdnnen, Klein-, Gold-111

s. September 1

Rubentbah kag. (Baaske)
1. Wochenta mä- dem
29. Juni Berti auli)
u. am 28. ktobet (Si-
met-is such 2

Sausen, Alt-, Erg. (Friedi.)
12. Jum u. 12. Sektbr. l

Saßmacken, Flecken Tali.)
Z. Psinxzstfetertaz 29.Spt. 1

Sawenee en (Goldixtgen)am
letzten Donnerst. lmlSept 1

Scheren, Prog.(Goldingen)
20. April und 8. Okk r. 1

Schrank-eu, Krg. Kyotde
! any letzten Mont. tm Sept. 1

Schdnberg, Fl» (Bauöke) an

den Montagem nach D.
21. Januar, nach d. L

FastnachtdSonntaHF am

Iz. April, an den out.:
nach dem 5. Senat-ZugesOstern, nach dem risi-
taus-Sonntage, nach dem
17. Septbr., am fu« Ost-,
am Montage nach dem S-
November 1

FTage nach d. 1. Sonnt.
tm August Manapeuny 5

Schwanken, Alt- Krot-
(Goldmgen) ss Tage so
dem 23. April n. am 4.
August K

24. Not-hu (Neu-Ni!olai) 1

Seil-arg, Alt-, Kronsgut
(Friedrst.) am I. Mont.
n. Chriin Himmels and
am 28. Septbr. 2

SMamGroßz (Doblen)am

S istslntagkxachzäsllsseytz
l

e en, wg. o u

»F- OKE - v Poet-. lSeen, r. net-

Au oft, Zu XCVI-s nach

d,Hsingstmvnt u- ·Okt. 1

Spirsiy kag. Sack-M

Sk,bb ktobkö Ori Mk
1

a en, rv e
15. Juni, AS Juli tue
22. September » 1

Stalgeky Poss. (Mltml) Is-
Aagast · 1

Stelpenbof, Arg. (Ekan) am
Donnerst. vorAlt-Georgi,
am 1. Donnerstag im Ok-
tober-Monat - 1

Strasoeth »Im-K (Tgls.) am

Tage vor C t. Hut-welk 1

Stutbof, Privg. EVEN-U
23. September · 1

Szagakken, Neu-« Negaby25. Januar-, JEAN t· It.

Alberti-inqu assist-
find. (3. May, Peter and
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Paul (29, Justiz 8. Sept»
Alle-c Heil. FL)l.2siov.), 8.

New-» 4. ecbr. IT.
Snbbath, Alt-, Fleck» Mon-

tag n. Maus Verk» Mon-
tag n. Palmfoant» Mon-

tag nach d. Osterwontag,
Montag nach Psinastea,
Montag vor Peter Paulh
Montag nach Michaelis,
Montag n- Marttni.Mon-
ta uaZ Weihnachten 1

Talfgth lecken, 21. April
und 7. Septbr. 1

Tollen-Amt, Krg. (Talsen)
15. Angst u. 17. Sept. 1

Tucknm, tadt, am Montag
vor Ehr. Himmels» am

Valtifgpom 2—B. Febr» 21—

22. ert. Gram-, Vieh- u«

Yfecdem.)·Fiel (Stem-), Kchsp. gl. N.
15——16. Nov» Flachöm.

Empfah 10-11. Jan» 14-15.Spt
egelecht Ekel-sp- gL N. sTage
nach Michaeus

Bewe, Kchfwzb N. Is. u. 19·
Febr» 22. Oeptbh Kram-,

Bieg- u. Pferdemarkt. »Kebla , Dei-P St. Mlchaells
SO. Sept. IS l. Okt» W-

-27. Jau. (Flachsm«).

Montag mail-. l. August,
l. Sept-. un I. Okt. 1T-

Ugublen, Prog. (Windan)
17. September 1

Waddas ng. (Tuckum)
5. Fe kuar a- 12. Othr. 1

Wabcenbtock, (Fkiebnchst.)
» s.Jani,lo.Aag.,2l.Sept. 1

! Wallbof, (Fkiedrichst.) Don-
I netätag n. Georg,»Do-I-
-: netstag nach f Erhöhung-

J Montag nach Martcni 1
: Weeßen, Prvg. (Fkiedrst.)

» 27. August 1

» Wibhingem ng., 1) am 2.
« Mtttwocb »Im Jung-an 2)

; am 2. Mittwoch tm Ok-
i tobet (Vieb- u. Pferde-ak) 1

J u E st l a n d.
Kegel, Kchsp gl. N. 29. Sept-
Lealz Montag, Diensta? u.

Mittwoch nach d. Sonn age
Eftomihi u. v. 24. Sept. 3

Lohde (Schloß), K. Goldenbeck i
M17«—18. Ists-» Hl. sub J

erjama .g.-., et:

dersinke, Bdkvdveny Many-,!
Vieh- u. Pferdem. ,

New-« s. u. 10. Febr» TO-

-23. Sevtbr. (BiehmarM.Rappel,skchsp. gl.N.lfte ·on-
Lag im Märk, lfte Freitag
nach Michae ts.

Mexten, Privats. Gemüte)
am 1. Montag nach dem
ts. Okt. U. 10. Nov. IT-

Wokmekt, (Gold.) Is. April,
4. Oktober I

Winden, Stadt, im Juni an

Donner-Er n. Alt-Trink.
; u. am 5. Oct. CFranciscO 1

März-O Groß-, Montag
! nach Mak. Geb. 1
«Zabelu, Flecken (Talsen)

; 1) den 2. Donnerstaseik! d. 2. Febr» 2) d. 1. ai,
Z) den 24. August, 4) den

Z 2.Douäl;exst.ns.»lo.tNol-. 2

» e ern, nv ~ etgu von! grossen CEoldingerO 3.

s September 1

RevaL 20. Juni bis l. Juli,
27. Junibis Z. Juli (Wollm.),
26—28. Sept. (Biebmarkt).

Rosenthal, Kchsp. Megama7——B. Jan-, Kraut-, jeh-
u. Pferdem. .

Stein-Fickel, s. Fackel.
WeißevlsieimaFcbk.,2o.suni,

10—11. Septbr. (Kram- u.

Viebm.),s——6.Nov., 10—11.
Decbr. (Flachsmarkt).

Wesenbetg, 27—28. Jan» le-

-17. Jan-, 29. Sept. Gram-
Vieb- u. Pferdem.).

Räumliche, Gewichts= und Werth=Masse der Neuzeit.

Die Staaten Europa’s haben sich dahin geeinigt, ein gemeinsames
Münz-, Maß- und Gewichts-System einzuführen und der Meter ist als

Grundlage der räumlichen Maße angenommen worden. Ueber die Zeit
und den Modus, wann und wie die alten Maße durch die neuen abgelöst
werden sollen, sind die Bestimmungen noch nicht von allen Staaten etrossen
worden; nur Preußen rechnet bereits nach französischen Maßen. Diefie sind:

Xängenmaße
Die Einheit der Längenmaße ist der Meter, welcher der Jdee nach

der zehnmillionste Theil des Erdquadranten sein sollte. Der französifche
Normalmeter ist aber in Wirklichkeit der 10000856sie Theil derjenigen Lange
des Erdquadranten, welche die Gesammtheit der zuverlässigsten Etat-mes-

suMen ergeben hat. Die Vielfachen und Theile des Meter heißen:
1 triameter =lO Kilom. = 100 Hectom = 1000 Deeam. = 10000 Meter.

1 Meter = 10 Decimeter = 100 Centimeter = 1000 Millimeter.
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Eiåtheumaßr.
Die Einheit der Flächenmaße ist die Are, ein Quadrat, dessen Seite

10 Meter lan ist. Von diesem ist nur ein Vielfaches gebräuchlich und es ist-
-1 geeiare = 100 Aren = 10000 Quadrat-Metern.

Hohlmaßr.
Die Einheit der Hohlmaße ist der Liter, welcher sowohl als Maß

für trockene als auch fiir flüssige Waare gebraucht wird. Der Liier ist ein

Würfel, dessen Kante ein Decimeter lang ist; es sind also 1000 Liter gleich
einem Kubilmeter. Die Vielfachen und Theile des Liter find:

1 Hektoliter = 10 Deealiter = 100 Liter.
1 Liter = 10 Deciliter = 100 Centiliter.

Gewicht-make.
Die Einheit der Gewichtsmaße ist das Gramm, oder das Gewicht

eines Würfels destillirten Wassers bei der Temperatur der größten Dich-
tigkeit, dessen Kante ein Eentimeter lang ist. Die Vielfachen nnd Theile
des Gramm sind-

-1 Kilograrnm = 10 Heetogratnm = 100 Decagramm = 1000 Gramm.
1 Gramm = 10 Decigramm = 100 Ceniigrainm = 1000 Milligramm.

Die in Nußland gebräuchlichen Maße und ihre Verhältnisse zu den

entsprechenden Maßen anderer Staaten find die folgenden:

Eänyenmash
Das Wegemaß ist die Werst s« 500 Faden (Sashen) ä. 3 Arschin s-

-16 Werschokz der Faden wird ferner eingetheilt in 7 Fuß a 12 Zoll Ei
10 Linien. Jn den Ostseeprovin en ist die Elle im Gebrauch und zwar sind
4 Ellen gleich 3 Arschin. Der ruisische und der englische Fuß sind gleich lang.

o d D t d. En r l· «ch «gxsatogå geoexrfckåjelkåle RLFesiijske Akeilixhe oskaSkTgittsieikc Mmammb

= 1 15 104,33839 69,16349 60 11,13066
'A- =1 = 6,95603 4,61093 4 0,74204

0,00958 0,14376 =1 = 0,66288 0,57504 0,10668
0,01446 0,21688 1,5085'7 = 1«= 0,86750 0,16093

750 V« 1.73898 1,15273 =i = 0,18551
0,08984 1,Z4763 9,37400 6,21382 5,39052 = 1

Drei Meilen bilden eine Seeleague (league, lieue) sowohl in Frank-
reich wie in England, so daß 1 Grad des Aeqnators = 20 Leagnes ist-
Jn der Schissfahrt bedeutet ein Knoten eine Jtaltemsche oder Seemeile.

d.AIt -R·l"d.v. ad Er O ".KERFE-E kissfåki Kåäßkksuå (Eash«3.). Fässer MM JMTK
= 1 0,93829 0,97114 Y, Vz 0,30479 0,16070

1,06577 =1 = 1,03500 0,15225 0,35526 0,32484 0,17127
1,02972 0,96618 =1 = 0,14710 0,34324 0,31385 0,16547

7 6,56803 6,79795 =1 = 2««-., 2,13357 1,12493
Z 2,81487 2,91341 V, =1 = 0,91438 0,48210

3,28090 3,07844 3,18623 0,46870 1,09363 =1 = 0,52725
6,22270 5,86862 6,04314 0,88896 2,07424 1,89661 = 1
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Tse alte ftanzösische Toife - 1,94904 Meter = 6,39459 russ. Fuß;
die neue Toife = 2 Meter-; der neue Pariser Fuß = V, Meter.

1 Wetst = 1,06678 Kilometer 1 Kilometer = 0,93740 Wes-st.
1 Akschin = 0,71119 Meter 1 Meter = 1,40610 Arfchin.
1 Werschok = 44,449 Millimeter. 1 Centimeter = 0,22498 Werfch.
1 Zoll = 25,399 Millimeter. = 0,39371 Zoll.
1 Linie = 2,5399 Millimeter. 1 Millimeter = 0,39371 Linie.
1 Elle = 0,53339 Meter-. 1 Meter = 187482 Elle. «

distryenmnßk
Die Flächenmaße sind: die Defsätine - ein Rechteck von 60 Faden

Länge und 40 Faden Breite, also von 2400 Quadratfaden und die Lof-
stelle, welche 10000 LandmessersQuadratellen enthält. die Elle zu 2 ruf-
sifche Fuß gerechnet.

Dessännr. Losstclle. Herrn-. Engl. Acke. Pr. Morgen. Oefterr. Joch-
-1 = 2,94000 1,09250 2,69972 4,27890 1,89814

0,34012 = 1 = 0,37160 0,91827 1,455)41 0,64560
0,91533 2,69108 : l = 2,47114 3,91662 1,13744
0,37044 1,08900 0-40467 = 1 = 1,58494 0,70315
0,23370 0,68709 0,25532 0,63094 = 1 = 0,44360
0,52683 1,54896 0,57557 1,42217 2,25430 = 1

1 Q.-Meile = 55,062 Q.-Kilometer. 1 Ist-Kilometer = 0,01816 Q.-Meile.
IQ.-Wetst = 104,167 Deffätinem 1 Dessätine = 0,00960 Q.-Werst.

= M,250 Lofstellem 1 Lofsielle =0,003265 Q.-Wetst.
= 113,806 Hectaken. 1 Hectare =0,008787 Q.-Wekst.

IQ.-Faden = 4,552Q.-Meter. IQ.-Meter = 0,2197Q.-Faden.
IQ--Atfchin = 0,506 Q.-Metek. = 1,9771Q.-Arsch.
IQ.-Wersch. = 19,757 Q.-Centim. «=506,1379Q.-Wrsch.
1 pas-Fuß : 9,290 Q-Deeim. = 10,7646 0.-Fuf,
IQ.-Zoll = 6,451Q.-Eentim. IQ.-Eentimetek= 0,1550Q.-Zoll.
1 Q.-Linie = 6,451 Q.-Millim. 1 Q.-Millimeter= 0,1550Q.-Linien.
1 Q.-Elle = 0,285 Q.-Meter. 1 cis-Meter = 3,5149 Q-Ellen.

Hohlmaßr.
Bei den Hoblmaßen find zu unterscheiden Hoblmaße für Schüttwaaten

und Hohlmaße für Flüssigkeiten.

A- Hohlmaße für Schüttwaaren.
i Tfchetwert oder Kuli å 8 Tschetwerik ä 8 Garnez.
1 Rigaer Tonne s- 2 Lof ä 6 Külmit å 9 Stof.
1 Revaler Last ei 24 Tonnen å s Lof ä- 3 Külmit å 12 Stof.

Invame Rig. Los. Hektorn-« ConsILII-J szkgxkjr OTHER-»b-
-1 : 0,3810 0,2624 0,0902 0,4774 0,4266

2,6245 =1 :- 0,6887 0,2369 1,2531 ums
3,8113 1,4519 = 1 :- 0,3439 1,8195 1,6259

11,0826 4,2219 2,9078 = 1 = 5,2906 4,7277
2,0947 0,7980 0,5496 0,1890 = 1 = 0,8936
2,3441 0.8932 0,6150 0,2115 1,«91 = 1 :

Ein Nevaler Lof = t,61495 Tschetwerik.
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B. Zqohlmaße für Flüffi keiten.
1 soifchka Komm -ß) s4O Bedr- (ctma? s- 10 Kruschkt [Stvf).

1 Orpoft = j«
, Ohm l-Tonne) = 6 Anker = 30 Viertel = 180 Rigaek Stof

. : 720 Dem-tier-
-1 Ri aer Kanne = 2 Stof, 1 Bouteille = Ih Stof.
1 Ehäländische Kanne = 2 Stof, 1 Beuteille = 74 Stof.

1 Nevaler Tonne = 12,24960 Wer-m
1 Ri aet Tonne = 12,44280 Wedm
1 Ehsh Tonne = 128 Rev. Stof.

1 Wedko soll enthalten 30 Pfund destillirten Wassers bei IZV,O Neaumur im
leeren Raum gemessen :, 750,56;3 wss. Kubikzoll = 12,298 Knbik-Dekimeter.

1 Nigaer Kanne = 2,56 Liter.
1 Beuteille = 0,96 Liter.
1 Kruschka = 1,23 Liter.

Ist-ZEIT Rig. Stof. Hektoliter. EZRWJI PYIMJU Okstgkthiw
1 = 9,6429 0,1230 2,7070 0,1790 0,2119

0,1037 =1 = 0,0128 0,2807 0,0186 1,7224
8,1308 78,4040 = 1 = 22,0097 1,4556 0,0783
0,3694 3,5622 0,0454 = 1 = 0,0661 1,1834
5,5860 53,8649 0,6870 15,1210 =1 =

4,7175 36,0742 0,5660 12,4589 0,8239 = 1

1 KnbiksMeile = 408,57 KuhiksKilom
1 K.-Wekst = 1,214K.-Kilom. IK.-.Kilom. = 0,8237 K.-Wekst.
1 K.-Faden = 9,712 K.-Meter. IK.-Meter = 0,1030 K.-Faven.
1 Q.-Arschin = 0,360 K.-Meter. = 2,7800 K.-Acschin.
1 K.-Werschot = 87,819 8.-Eentim. = 35,3191 K.-Fuß.
1 Zagt-H = 28,314 K.-Decim. = 6,5897 K.-Ellen.
1 K.- 01l = 16,385 K.-Centim. 1 K.-Decim. = 11,3871 K.-Wersch.
1 s.-Linie = 16,385 K.-Millim. = 61,0310 K«-Zvll«
1 K.-Elle = 0,152 Q.-Metek. 1 K.-Centim. = 61,0310 K.-Linien.

»

chichtk »
1 Verfowep s- 10 Pud å 40 Pfund ä. 96 Solotmk ä- 96 Doli.
1 Schtsssv nnd = 20 Liespfnnd = 400 Pfund.
1 Mztausches Pfund = 32 Loth = 128 Quem. = 1 va. 2 Sor. 12,90 Doti.
1 ngaer Pfund = 32 Lpth = 128 Quer-e = 1 Pfd. 2 Sol. 47,47 Doti.
1 Revalek Pfund =32 Loth = 128 Quent. = 1 Pfd. 4 Sol. 85,35 Doli.
Das Medicinalpfd.L 12Unzen äs Deachmå Z Skrupelå 20 Gran =79russ.Pfd.

Russ. Pfund. Mosca-ask Exslszgst Zoaptanv. ORTHO-
-1 = 0,40951 0,90282 0-81902 0,73123

2,44193 = 1 = 2,20465 2,00000 1,78567
1,10764 0,45359 = 1 = 0,90718 0,80995
1,22097 0,50000 1,00233 = 1 = 0,89284
1,36753 0,56011 1,23463 1,12005 = 1 =

1 Pud = 16,3804 Kilogtamnn
1 Solotnik = 4,27 Gramm.
1 Dolia : 44,44 Milligramm.
1 Lotb = 1,28 Decagmmm.
1 Quentchen = 1,02 Milligramm
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Die höchsten und hohen Autoritäten

des Livländischen Gouvernements.

Gouverneur von Livland:

Seine Excellenz ver Herr Kammerhert, wirklicher Staatsrath und Ritter,

Baron Alex. AexkülHHüldenbandt
Beamte zu besonderen Aufträgekn

Aelterex Tom-Seh u- Ritter B. v. Krumm-
Hofrath v. Sieber (aaßer Etat). »

Jüngeren Gouv-Seh u. Ritter W. Pio-
tcowsw

Bei Sr. Excellenz stehende Beamte
des Ministeriums des Innern-

Staatsratk u. Ritter v. Schwanenberg.
Staatsrat u. Ritter V. Böbltetr.
Coll·-Ussessor Baron G. Manteuffel-Zöge.

Fofkatk n. Ritter Scheel.
rchtte t Baumamr.

« A anDrile
Verwalter-der der Kakkzelleu

Staatsrath u.·Rktter E. v. Ertzdorfsi

Kapfåer.Aelterer Kanzellei- ikectors-Gehilfe:
Heirath a- Rittex G. Jacoby.

Jüngere Konzellei-Dtrectors-Gebllfen:
Fest-ask u. Ritter W. v. Schwech.

011.- ssessor u. Ritter A. Pobtr. »
Tit-Rath E. v. Retchakd (Paß-Expedlteur).

Kanzellei-Beamte: «
Gouv.-Sekretäre A. Dobkoselskv u. E. Born.

C. Jürgeasohn. J. Rosenbekg. Meyberg.

Oben Geistlichkeit in Niga.
s- Griechifcher Confefsiom

Se. bebe Emiaenz, der Erzbischof von Riga
and Mitau,

Serasim. z
b. Evang.-Luthetischer Coufessiom ;

Se. Magaisicenz der Livländische General-T
Superiutendent, !

ht. A. Christiaui. »
Se. Hochwürden der Saperintendent ec. i

Johann Karl Müller.

c. Katholifcher Confeisiom
Se. Hochwürden der Propst !Carl Matrinkiewicz. ;

Livländiiche Gouvernements- s
Verwaltung.

t) Gouvernements-Regierung.
(An Eine Erlauchte KaifetlicheJ

Se- Exc. der Herr Gouvernem, Lammetbm,
wirkl.»Staa·ts-ath n. Ritter Baron Alex.

· Uexkull-Giildeobandt. !Irre-Gouvernem, Gott«-Rath u. Ritter Baron»
Krüdener. H

Se.Exc. der ältere Reg.-Rath, wirll.Staats-
katd u. Ritter M. v. Zwingmamr.

Ließ-Rat , Staatsrath n. Ritter v. Haken.
»New-Ast , Toll-Rath u. Ritter Galmeister.
;Sekretacc: Toll-UT C« Jcksttczembsky.
«Aeltere Geöchäftsiü ter:

kostet n. Ritter W. Amende-

it.-Ratä u. Rkttet E. Heaning.
Coll.-Se . Poles-proto-

Gefchäftöfübren »
Tit-Rath a. Ritfer R. Schröder.

»
v. Uluch.

Cuni. Juk. Henmann.«
Gouv-Seh Seuberltch.

Geschäftsfübkers-Gebilfen:
catal. Jak. chblbtalldh

Tit-Rats H. Rafcha.
Eoll.-Se r. C. Ellgreen.

« » K. Sawasicjew.
Richter.
vacant

Recht-un sbeamter und Executorz Coll.-Ass.
u. skimt F. v. ConsiantinowitsYRedakteur der Gouv.-Zeitung: Co .-Assessot
A. Klinseabek .

»

Dessen Gehuxez H. Baar-Re ist«-ten .
Wams-, ellv.

Dessea Gehilfe: Toll-Seuf· Woyciechowski.

Direktiven Coll.-Ass· u. Rttter J. Dohnberg.
De en Gebilfek M. Krabat.
Tranölateuu Tit-Rgtb L. Poe-sten.
Arzt der Gouv.-Negcernng: Dr. Girgenfobth
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II) Medicinal-Abthetlung.
Juspektort CoLxßatg u. Rjtter Dr. Fes-Däseg Geb« HoEgt u. Ritter Dr. ange.
G chaftsfuhren vix-Sehn H. Dombrowski.

ckcetpractmkende Uerzte In Einga.
Menftein, Arzt beim Hof nicht, Peterebur er

Vorstadt, Cr. Alcxandktstr. 17.
g

Vereat, wirkl. Staatsr. n. R» Bastei-Boulevard.
Bochmann, Director des Atmen-Krankenhau-

feö, Pet. Vorst» Ritterstr. s-
Bosse, C- H» Namrbeilanstalt zu Sassenbof,

Palisadenstr. LI.

Isranm gr. Schlvßstr. tö.

Brutzer set-» Staats-. 11. Ritter« gr. Parkstm
Brut-er jun-» Hofratb, Director und erster Arzt

bei der Jerenbetlanstalt Rotbenbeks, Pet.
Vorst» Dampssägemüblenftr. I,

Carlblom, Gust» Sünderjtr. 21.

v. Entfe, Staatsr» Pet. Borst» Suworow- u.
Mühlenstraßen-Ecke 12.

Deeters, P» Coll.-Assessor, Americas-sc große
Mos . Str. 42.

Ei·che, gr. Jakobsstr. 4.

Fotfter, ord. Arzt beim-St Georgen-.Hosp.,
bei der MmerakWasseranstalt und Armen-
arzt, Coll.-Ratb u. R» gr. Königsstr. 6.

Gaebtgens, H» Pet. Vorst» Suwokowfxr. 16.

Gebete-, Staatsrath, Oberarzt nnd Drrectot
det wohltbäti en Anstalten zu Alex-anders-
böbe, wohl-haft daselbst.

Girgeniobn, L» ord. Arzt beim Amen-Kranken-
hause uns bei dem Nitslsi-Aralelchause,
gr. Sanbstr. so,

abu, M» Mosk. Vorst» Mariensir. 2.
aken, Engen,. Soll-Rath n. Ritter, Stadt-

und Poli emrzt. Heaenstr. 16.

Haken, Augu?l,.Pofl-ath, Director der Haus-
»Armen-Krar. ein-sich gr. Sanvftr. 32.

gabeli, A» Kunst-t- 16. »ampeln, P» r. Sandstr. 16. »

ethiky M., Szeunenftn 11. i
e mann, Pet. Vorst» Schmiedestr. 10.
Sacke, Schwimmsm 19.

Heß, snspector der LivL Medicina(-Berwal-
tang, Soll-Rath u. Ritter, Kallstr. 8-

Hollander, G., Coll.-Ratb, ord. Arzt bei ver
Entbindun sanft-Zit, Sündetstr. 22.

Hemmt-eh J» Zofe-, Kreis-u. Arme-Inst Mit·
Borsi» Stemstr. It. ·

Helft, V. v., Ordinator an der Abtbetlung für
Nervenkranke mt Armen-Rrantenbanse, kl.
Schmiedestr. 14.

Home, E» Kalkstr. 4.

Onebney r. Sandstt« 37ss ·
v- Huech Zoll-Rath ält. Arzt un s. Sapphir-

« Bataillon, Hagensberg, gr. Lagetftr. 27.

Fülsety r. Saat-sit 313
anfert, s» ord. Arzt bei dem Armen-Kranken-

gauie and bei dem Rnfsischen Busens-aufe-
· cke der Herren- und BetwKtrcheUstfs S-

Ketlmanm Coll.-Ratb, Mosk. Borst» große
Reeperftr. 24.

v.Knobloch Pet. Verst» gr. Alexanderstn 120.

Kvssöklh Soll-Rath u. Ritter,Bade-itzt m Rem-

mern, gr, Sanvstr. 8-

Krögey Coll·.-Ratb, Vet. Borst»Kirchenstr. ts-

Langvef «Gebtlfe des Jnspectorö der LivL Me-
ctaal-Verwaltlmg, Heirath n. Ritter, gr.

Nenstr. 15.

Lembke, Bischofsstr. 3.
’Leveftam, Festuugsarzt, Hofrcstlp Neustr. 1.

Mandelftamm, Augenarzt, Herrenstr. Ll-
»Pauder, Casen, Kallstr. 2.
:Panin, Polizei- n. Armenarzt, Soll-Rate u.R.,

« Mosk. drit» 11. Jesus-Kirchenftra e.

IPStersenD Coll.-Ratb, Oberarzt beim See-

; bospttgh Mit. Borsten-h Steinstr. Hans
Tatarm

Poortem gr. SJmiedestt 2.

v. Nathan-, Co .-Ratb, Arzt bei den Stadt-
fchulen, Sünderftr. A-

Rnlle, 8., Weberftr. 13.

Rut?w?ki, Assiftenz-Arzt im Amen-Kranken-
aue.

Schnakenburg, Marstallstr. 5. » .
Schnee, Staatsr» Pet. Vorst» Mkchenstr. sä.
Stankiewicz, Mit. Vorsi. Kalnezeemfche Str.6.
Stavenbagen, J» Kalkftr. 7.

Szonn, Fr» Bastel-Boulcvard, Haus Redlich.
Tiedemanm Arzt bei der Baltischen Domänens

Verwaltung, Mos!.Vorft., Elifabethstr.so.
Tiling, A» Pet. Vorst» gr. Alexaudcrstr. 7.

Wagner, S., Director des St. Geer en- o' ·-
talø, Webekstr. J.

g H w

Waldpartei-, W» Coll.-L)lkatb, Oberarzt der Rei-
metö’fchen AugenheikAnftalh Thronfolgers
Beute-Und

Westennann. Arzt d·er wobltbätigen Anstalten
«u Alexandersbbbe und Armenarzt. wohn-« Zqu daselbst.

Wtchekt, Armen-Itzt, Arg bei dem Kinder-Pol
U. bet kein Zwangs- rbeitshause, gr. Ale-

» xandetttr. 33.

thpert, r. Köni ssta Zä-

Worms, ä, Makæallstr. 4.
Wort-Is, , kl. Königsstr. 1.

Zahnakth
Bewert, Kalkstr. Z.

Bqllingey I. S., gr. Sandstr. 11,
Murg-l-r IW., Hagensbof, Dünamäudesche

Dulckeit, Petersbl Betst-, Mkcheustr. N.
Eylandt, Pet. Vorst» Alexanderftr. 20.

Zaash G» gr. Jalobsstr. 4.
what-, F» Pet. Vorst» gr. Afexsndekftr. s.

Nacken-, Th» Pet. Vorst» gr. Alexanderftr. til-.

Saget, K» Mit. Vorst» Kirchenstr. 1.

Steinbock-, G» Ecked.Kaaf- u.Sche-menstr. 14.
Weber, g»r. Schlojzftr. 7.
Wallenstem, Kaltttr. 4«

Vetennararzte.
Dimse, J» Stadt-Beterinärakzt, Petri-DE Bor-

siadt, Mühlenstr. 41.
Hm, Hosratb. älterer Gouv.-Vetetinäkarzt, Pe-

tekgb. Betst-, Suworowftr· Zö-
Jakutowskv, J» Petersb. Borsi» Säulenstr.26.
Mattmowsky, Th» Kasemenstr. 13. .
Ollino, G» außcretatmäßi er Gouv.-Veterl-
- Mosk. Vorst» gMarienftr. 2«
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apotheßek und Apotheke-u
Armen-Apotheke, Petersk. Borst» Nitt .Z.
Bucht-steh Kalkstr. Is.

am

Daumen Herrenstr. u.

Ede, gr. Sandstr. 5.

Gras-uns, Petersk. Borst» k. Alexanderstt.k«

Filicxzpsthxkh Mit. Borg-, Düaamüudcfchewa e .

Medeas-M U. (Schwan-A3.), Scheu-cum 16.
aufe, ost. Vorst» 11. esnskitchenstr. 11.

Fyatöosathifche Apotheke. Her-keimt 16.
ltsch, aufstr. 20.

skje erisktx N., in Alexander-höhe-
K chfe dr, Mosk. Betst-, gr. Str. 57.
Königstädtey Snwokowstr. ts.

Lange-n Gebtüdey Schenmnstr. 4.

Löxievtw Weberstr. Z. »M lkerzC. G» Mit.Vorst-, Stetnftr.HansTas
ann.

Mandel, Petersb· Borst» gr. Alexanderstr.iw.
Vogel, Kalkstt. 2.

Hebammeir.
Abstufon Kanderner-. Rach, M.
Leuen-. Kastowsti. Ringsttötm
Ich-. Kekbedp. SandngBerichneffökv. steckten S Zier, .

Des-roh Metath. S each
Blank. sinnt-. S möling.
Bliedström. Kirfchfohtr. S rödey N.
Bowell. Kiste. S röter, K.
Löwen Quell. Schnitz.
Orgel-c Oel-kühn Schwach-.
Brut-L Kotth Siemanm
Cofetti. Kownatzkr. Stakemanm
Diesing. Krammer. Stankewicz.
Eblettz Kranic- Stgenmm

cum. Katzer. v. tritt.
lögel. Kur-erth. Stewarty J-
anck. Lanskv. Steckt-kaum A-
anck. Lan ert. Stobke.

anz. Ltznskr. Stöckmann.
ey erg. Lbbeh

»
Strap.

tkymanu Lundstwah Strappe.
nedberg. Meyer. Satt-Imm.
reim. Michelson Treu-kaum

Gksd Moll-Mk Ulrich.
Gnmberg. Morxschmsw BölkeL
Gaben-kaum Namen-L Walter.

auömimm Nelias. KLEMM-.
kldt. Neulin- Weiß-
kldebkand. Paskotsch. Werleitr.
nich. Petfiacr. ach.
ossratb. Pezfch, P. ichner.
berg, Pfutznkr. inowski. .

Jsenbeum Pvdwtg. willing.
Beurtewa Pötfch.

c) Bau-AMeilung.
Mitglieder: Jugenieur-Obrisi u. Ritter A.

v. Ekeuzer.
Gouv-Architekt Staatsr.wß I.»Ist en.

gener-r Gescheites-idem Tit-Rath u. Frei
Jastrzcembskv. I

H « Zur Leitung von Baute-h

lskchitekte Tit-Rats G. Glases-.
zJizngeket In en.: oft-Seh N.Suljmeujav.thgcgchffthäloßausseheu Hostatb n. Ritter

C IM.)Kanzellei-Beaactee Gouv-Seh Jankolvsko.
Kellaer. Debler.

Ministerial: Ernst Eichler.

. Livl. Gouv. iProcureur.
Se.Exc. wirkl. Staatsr.u.Nittec C.v. Kieter.

» In dessen Kauzelleik
Schrtftfissrek: consi. jin-. Th. Berenk
anxellex can-ter: Ostrowsktx
thstermlc P. Berg.

Livl. Ober-Fiskal.
Hofratb a. Ritter A. Höppener.

Livl. Gouv.-Zeichneakammer.
Stellv. Livl.Gsnv.-Lanbmesser: Tom-Reg. I.

Wolsitk

A Kreis - Landmesser.
Rigaschet: pack-nd

Wgndeafchen vakat-t-
Dokptschen Tit-Rath D. Elle-m.

get-tauschen vacanr.
eselfchetx Gouv-Seh A. Gustav-few

Zelterer Zeichner der Gouv.-Zeichaenkasmuet:
Strauch-

Jüngete seichnen vacant.
Kanzellei mutet-: Johanfemh
Ministerial: M. Rudsiht

Kameralhof.
Tit. in- .

Au Einen Etlau ten Kaierk( p LivläudischeaJch i sch

Ditiåixenderx wirkl. Staatsratb a.Hohes- Orden
Ittet Bakpn Campeabansem

Chef der Nevtsions-thbeilung: Staatsrath
a. Ritter E. v. Tallberg·

ICbei der Reutei-chtbeilattg: Staatskatd a. N.
I J. Pottbanm
Aelterek Geschäftsfühtm Heirath a. Ritter) I. stolo ow.

selten-er Beamter zu besonderm Aufträge-c-
Coll.-Ass. L. Hellmanm

Beamter zu besonderm Aasträgenvfür das Han-

; heb-sag: Coll.-Assessor n. Ritter Raäkwläün ere eakate zu besonyeren Auftr Zeu:: Foftath a- Ritter B. Dthtik.
; it.-Rath u. Ritter A. Wichett
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Geschäfts rec: U. Meude stellv.). ;grchivcxzäotsgiegjc vS schlimm J
: ; o a r. u . a en.MYZistekian M. nwuå ;

Rentei - Abtheikung.
Buchhalterx Tit-Rath u. Ritter E. Rosenha«

» J. Rasen-Um
I. Schikäåem · »Buchbalteks-Gedilfe: . Schutatxkem · iTiichvorstebm Tit-Rath u. N. » ranzkewrtsch.

kmpv qui-ev Eöit S F Z HEFT-XIVt o
«

.: .- e . . a . i

Kanzellubeamten Gouv-Sehn N. Lebedew.

Revisions - Übtheicung. !
Träghng CvCllKAsäi n. Nligtetr A. SCizdgwmkvoeeuo.- .u. ek.eewe.· Eos-IX a. R. A. clhn-nimmt-
Ttschvorsteber-G;hllfet;kowouv.-Sekr. W. Ko-

row ·

spllåzzsär. U. v. Schlütter. ». lc « !

Kanzxlleibeamtm Kabm ;
——————— l

Baltifche Regulirungs- Com- I
mission.

Chef der Commisksiom Se. Exc. der wirkt-l
Staatsratb u. sttec v. Strude.

Deffen cauzelleit
Sektetän Gotkv.-Sekr. A. v. Leviyki.
SehnerGebtlfu Toll-Ass. Kuchenbauw
Kmelliftem Bartes-Mk Malkewicz. Purgall

Kam-evid. Jwanow.
Minister-Tab Littchen.

s) Regulikangobeamtex
Aellerer Regulimags-Diki em:

Staats-with u. Ritter fHeutithsom
Nesulir unsis-Dttigenten:Coll.- atb 11. Rittgt v. SegrwallxEgbsgsessokm Ritter v. üngling.

Dun« apitam n. Ritter v. Tenssey
Toll-Ass. u. Ritter Berg·

»
I·

» Schulze.

Essig-sk-o - c vk - c lI .
Deren Gebgsgu H

Sold-Sein Botcr.
Tit-Ruh Consiaatinowitsch.

d. Mcßbeamtez

mexationslandmessenIt.-Rath n. Ritter Contmt 2.
» Böhmen

gläwiseänx Eiter Ely.
·- « ICU .

Toll-Seh- Tini-hing L.

C a
Ueltere Kronlandmessen

P --Iss. Bach. Tit-Rath Weber-
Twmath Schnitz. Tom-Neg. muschiug 8.

Gouv-Seh Erlaub Gouv-Sehn Schwa-

Jpsannfobm nenbetg.
Co .-Neg. Fichte-n Coll.-Reg. B. Grün-
Cvll.-Reg. . Ehrlich. berg.Soll-Reg. Krifmvskm Gouv-: ert.Kwnberg.

sitt-Here Kronlandmessen
Tit-Nat ermann- Ro eint-bat-sobnp H Nessus-ers
Nonen-. Ratt-ing.

Mancheka Siechmamr.
Toll-S . Bobwm Schar-»v.

get-wel. Soloizgemouv.-Sekr. Brunnen-. Coll- gkg. Tot-Lou-
Kxoawald. »in ow.
Lwow. · · Tslizm
Coll.-Sekr.Malmachcs-. Ttchomiroko.
Martens. UexkülL
Nenlamn Weinwa
Reinheit-. Coll.-Reg. Rasch

ControbPalate für Roland-.

Dirisiirenden wirkl« Staatsrath u· Ritter v.
Noth-L

Ueltere Revwentent Staåtsrath u. Ritter N.
even-.

Staatsratb u, Ritter TkchauschanskyJüngere Rein Zeit-ag- v. erg-
oll.- ss. Patron-Am

»

stellv. Coll.-Sekr. Tpmkewitfch.
Sektetar: Toll-MS Summen-.
Nevideuten-Gcb.: vll.-Ass. Sikorskv.

Evll.-Ass. Rimkewitsch.
» u. Ritter Kossiallowsky
» Tini-bewoh-

Coll.-Sekr. Onzxfchiztitow
» Oggewttsd
»

n. itter Tomkewitsch.
Gouv-Sein But-nat

Archivar u. Journalistt Coll.-Reg. F· Röbrich.
Rechnungöbeasttex Geitweiliky Kastner. ,

Kerowitsch Alexandrowttsch.
Milaschewsky.
Chancen-ng

Kanzelleibemnm Geist-ON Them.
Matwejem

thafche ProbirsAnftalt
des Livl. Kametalbose6.

Probirere Tom-Seh L. Sack.

» Lwl. Gouvernements- Steuer-

) Verwaltung.
JDirigirendetz Toll-Rath u. R. C. v. Dphm
Umne- Revidenn Toll-Rath n. R. v. Blume«Isüngekek

» Hofrsth L. W. v. Ladun-
LSestetaisn Heirath u. Ritter E. Kroeger.
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Stellv. Bock-halten Toll-Rath u. Ritter E-
Aal-erson-

BnchbalteekGeHa Gouv-Sehn U. Johanfom

Schmaus-fo se: Tit-R. v. Walentiaowicz.
Zelle-et Pezi s-Inspectori-Geb.: Toll-Rath

u. Ritter v. Riekboss.

Livläudifche Bezirks- Steuer-Bet-

waltungen.
l. Bezirk

(Sitz der Verwaltung in Wutde
Bezirks-Jnspektor: sHof-card und Ritter Ba-

ron E. v. b. Pa len.
Schristfübrext Gouv-Seie- C. Aisilneer.
Aelteke BezirksßuspectorsiGebilsen:

Soll-BE A. V. Zoeckell.
Gonv.- ekr. G. Walten

Jünkere Bezirks-Jaspectors-Gebilfen:
akl v. Nenngarten.

Cyll.-Reg« Hat-v v. Begefack.
Tit-Rath Baron Ließ-tappt
Eoll.-Sekt. Babder.

11. Bezirk
(Sitz der Verwaltung in Riga.)

Be irksVnspektorx o roth nnd Ritter R-«y. Fikschhevvr.
H f ISchnftfbrm Ch. Anacker. «

Aelteke BYirkl-Jnspectors-GebilfeukColl.- sfessor Walter.
CyOße . g Latssem «Tit-Rats .v. Helssketckh
Zofratb u. Ritter v. Zimmermann.

it.-Ratb Consi. v. Renagartem
Coll.-Assessor A. v. Butmetinc

.

Jüngern Bezirks-Jnspectors-Gehiise:
pll.-Reg. K. G. v. Brümmer.

111. Bezirk.
(Sitz der Verwaltung in Peruan.)

Be irks-Jnspector: Coll.-Ass. n. R. A. Meyer.Scsriftfüscen A. Germamr. »Aeltere YirkksnspectoræGehilfemColl.- ssessok v. Böthlingb
Hof-end v. Jür enfoua.
Tit-Rath R. ÅAL
Coll.-Asses;:k A. Paul.
Gouv.-Se

.
J. Kästnen .

Jüngern VettkksaspectotMGebklfaGouv-»ein v. Hohn.

IV. Bezirk
Sitz der Verwaltung in DptpatJ

Bezitisisnspekton Hofratb J· Baron von der

PMlem ,Schaf Irr-: Eos-Sekt- JelokapütomAettere ezirks-Jnspectoes- ebilfem
Coll.-Ass. Schiele·

» Baron L. v. Engewarvt.
» N. v. Stier-ihretw.

Tit-Rath Gustav Jürgeuson.
Eoll.-Assessor u. Ritter v. Kot-mich

Jüngere BegrisksuspectpkkGebicfemGouv.- ebr. Friedr. v. Ratt-.
Coll.-Reg. R. Bebagel v. Adlerskrom

T v. Bezirk
(Sitz der Verwaltung in Wem-J

Bezirks-Jnspe!tot: oft. u.Ritter R. v. Bei t.

Scknstfübtey Tit-stach M· Thau.
g

Ae tere BFFr;?-Jnfp.-Gebilsent Coll.-Reg. J.
e in y-ColåSekr. B. V. Berg.

Mit-Be Bezirks-Jnspectors-Gexilfen:gen v. Ravetzkp. Alex. bchtlliag.
Georg Koch.
Dim. Major von Ungern-Stewberg.

Baltifche Dei-tönen-

Verwaltung.
(An Eine Erlauchte Kaiserliche.)

Dirigirender: wirkl. Staatsr.u. R. v.St au g e-

Beamte zu besonderen AufträzetmColl.-Nath u. Ritter A.»v.» tznkirwicz, dem
thstcrmmzugezählt.

gestatb u. Ritter Boris v. Schuh.
nn. Stabscapitain Baron Georg v. Dü-

ftetlob, der Verwaltung zucommanviw

· Kanzellei.
Secretair: Viktor Panin, prov.
Secretairs-Gebilfe: vacanL

a) Corstsdbtheikung.
Ober- orstmeisier: Tom-Rat u.N. C. From.ForstÆevidentem Soll-Rats u. Ritter Jwaa

de la Croix.

Epfratb u. Ritter E. Jenseit-
oll.-Ratb u- Ritter v. Schäfer-.

Der Verwaltung zucommanditt zur Amtsaus-
übang des 4. Fokstrepidentem Toll-Rath
Theokor v. Sommer« ·

Gefchäftöfübren Toll-Seh u. Ritter Geer
Bolkheinr.

Tischvorsteben Gouv-Seh B. v. Zakubowski.
Jwan Noschaowsky prov.

Tifchvorsiebet-Gebilfen: Nik. thkin, prov.
verant.

Bucht-alten Gouv.-Sekk.A.v. Piotrowski. prov.
wessen Geh.: Eva-Mc . Paul Graviischew.

lLanbmessen Coll.-Affeffor K. Olfchewskh.

g b) Veßonomiesäbtheikung.
Abtheilmxgscbefz Collx Rath und Ritter F.

Podtjagim
Tischvorfteben A. Dihtik, prov.

Eoll.-Selr. C. Wegner, prov.
Tischvorsteber-Ged·: Fr. Grutzdmcmm prov-

LL v« Swtechowöky prov.
Bachs-alten Tit-Muth P. Schilinskv.
Dessea Gehilfe: vacant.

Translateurx vacanr. »
CivikJngeniextn Hofrath u. R. Thadd. v« EPID

mach-Schwillo.
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Urst- TitMatb Dr. W. Tiedemmiu »
Kern-schiedsrichter: Col-Rath a. Mk A.

v.Nea-bet.
Tit-Rath Baron I. v. Hahn.

c) TemperaterTifah für Regusikuugss
suchen.

Geschäftsführu: Tit-Rath E. ThonageL
Dessen Gehilfe: verant.

el) Beamte zu besonderen Auf-trägen
außerhalb Riga’s.

Im livländifchen Gouvernement:
Ju Arensbatg: Coll.-Assesspr Zraufr.

Im kuriäatiifcheu Gouvernement:

In Friedrichs-ihn Coll.-Assessor Carlewiv.

» itam sit-Rath F. Sonne, der Ber-

waltuasczukommanditt
» Liban: Hofmtb u. Ufer G. v. Durst-.

e) Arunsfäksten
Im livländischen Gouvernement-

l. Ri . o istriet: pftatb C. Bester S.

s» »g F Mk CFQMUDERWUFEQ
Wendmscher Forstdistr.: off. G. Becker 4.

1. Dörpticher ForstvistrictkHM.Wold.Ge-IBH2. » ~ Fo - Conducteuc
Eis-it Laie-serv. ;

1. Peruanschet » Coll.-Uss.C.Dietl-ich.i
2-

» » See-Lunt- E. Mi-;
chaelis. l

Z. Pernaaschek » Hofr.u·R.E.v.Bor-’

Dampf-LausArenöbutgscher » Tit-Rat E. von

Partei-W
ijarländifchen Gouvernement-

Zu Dabena, Capjtain d. Forstcorps u. Ritter.
A. v. Vorst. .

» Bafchbof, Gouv·.-Sekr· W. Sissers. I
« Schlottenyxs Tit-Rath C. Große. »
« Saaten, tin-Rath n. Ritter X v. Kaveu
» Seher-, Jst-Rath u- Nitter NaspertJ
» Tauetkakn, Loh-up a. Ritter E. Otto-
» Rang-m ! tabscavitän d. Festcorps n.

« Beglåobä bNitteåczvtix attini.
, iu-msenut t- t »v. -

« dorss-K·llpsser?« a b H M .
» VII-Fug dun. Stabscapitän Baron H. vJ

ietin hoff-Scheel-
» Bauste, prkath A. v. Morb-
» Bwi-Ziepelhof, Coll.-Ass. u-Ritttt Tb.v.

Beckmaum
» Klievenhsjy Capitän der Axt-es A. v. Paul.
» Doblea, sostatb E. v.»WIm.
» Kursitesh Hofrqtb u· Ritter P. v. Rockliy
» grauenburw Tit-Rath u. R, E v. Schafer.
» chrunden, 111-Mail- u. Ritter Baron R«

v. Mirbach.
» Grobin, Coll.-Assessor Th. v. Manie.
» Niederbartam Coll.-Aff. A. v. Monktewicz.
» Rafakh Coll.-Ass· u. R. EmGottschalm
» All chwangen, Coll.-Ass. p. v. Elsberg 1. l

Zu ilten, Evll.-Ass.E. leu nerv.Plet ori-
,, Binsanf goals-Sekt. 111-on C. REM-

eu e .
» Gelt-jagen Coc-Sekt.Bac.Rv.St-mpel.
«

Römen Erz-R E. Baron v. Stieg-berg.
»

Martia-Im Tit-Rath Baron A. v. Lied-u.

» Ein-dem, Gouv-Seh Feder v- Falkiam
» An ern, Coll.-Reg. Baron P. v. Fucks.
»

Tuäuay Coll.-Assessor W. Schwebt-cum
» Selburg, Coll.-Reg. G. Singend-tu

Untekforsteienc
Zu Frauenburg, Toll-Sein E. Diedrichfodn.
» Gen-bin, Toll-Seh C. Vabcenhork
» S runden-Kanzletn,Coll.-Sekr.tc. allw.
»

S runden -Gsawem. Tit-Rath u.Ritter
v. Heimat-m

» Tauetkaln, Tom-Sehn E. Walleufuttger.
T
« Brandenburg- Jakob Seh-nichts-

I » Alt-Schwinden, Coll.-Seb:. u. Ritter v·

! StenseL

: Hofsmchd
T (An Ein Erlanchtes Kreises-L Livläudifchew
?Vkäsideat: vacatm
Vier-Präsident: Se. Exc. A. v. Sansson-

melftiertk
Landräthe: Se. Exc. Friedr. Baron v. Wolfs.

Se. Exc. der Kam-sterben nnd
. Staatskath A. v. Richter.

Stbstuutez verant.
damit-

Näthe: Staaxßr. u. Ritter Carl Fett-. v. Gruß.
« » E. v. Schutz-allssessorem Assessor n. meist-Mütter st v.

Menfenlamvsi
« Th. v. ebnes-few

Scheins-: Gott«-A essor F. Sticiusbx
Pwtonotaiu Tit-Rath W. v. Löwe-Mk
Note-ir, stellv« Akchivar n. Puck-führen Tit-

Rat E, Wie recht.
Artus-n Tit.-Rat Eb. Neyber. ·
Protokollist gis- FkrevostrSgchem Ist-Rath

Carl v. evber. ·
Translateut und Protokoll-it der russ. Expe-

ditiom Evll.-Ass. Dogge-uswTranslsatenn Tit-Rath .v. gaubIrchjvaksgebilfU Gouv-Sein
. Toffel-L

Gebilfe des Protvcpllisten der deutschen Orts-ost-

Eeäveditiom Evll.-Sekr. R. strich-scheu
Kauz isten: SteageL kaotschenko.

Hol mever und Bönecke.
Ministeriale: Bö nke u. Philipp-end

Advokaten des Hofgut-bit
A. In Riga anwesend und die Advokatne allein

treibend:

J. A« Bekennen-, A.Bekeutzuk-., C GEM-
mus, C. v. Hebeaftröm, B. v. Klot, Th.
German-h Lag. jin-. R, Stosskegeth plag-
jur. Carl Biencmanm sing. jur. E. Zart-mana, Dr. jun-. H. Gürng, I. Edl-
brauvt, Cum-ad Bornhaupt, E. Moritz,

10
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Ystngety JH AK Fässers IwånlMezkeyIp, . o , .v. eal eu,
Alex. v- Radecki. Ludw. Lamdertz Anmu-
dns Dobler, Jaralb v. Wahl L. v. Ind-nochowskth so . Eint-es, Tsristiim all-
nin C. Joh. Saktiy arl Frevtag v. Lo-rinsgsovem ? v. Maskens, keinrig Meyer,
Otto v. Be , Dr. Eli-. Je asm ün nec,
Friedr. Weinberg, phons Wink-ehan-
dinand Steue.

Z. Ja Riga anwefend und zugleich öffent-
liche Aemter bekleidend:

Ob ital A. Höppener, Kirchspielerichter E.eFabrissoth Stadt-Offgial Max-, zur-. Tun-

Ilmann v. Adler-flug, ärFmei et H.J.
ötbsühr, Sekretär der tsä Quartier-

Bemzaltvn W. Anst, Syadt s des LivLCum-Systems W. Peterer, Büråerar.E. Hollandey Sektetär des Ratbö . F-
v. Kosten-ski, Gouvernements-Promreyr,
wirklicher Staatsrath n. Ritter C. v. Kle-
ter, Negierun staff-, Staatsr. Max-. jin-.
O. Jedem HofgerichtkSekn F. Sticinsky,
Aife oren ver Eriminal-Deputation des

Rig. Raths, ming- L. v. Kröger und
Carl Bat-Insekten , Hofgerichts - Brote-lo-
tcnr W. v. Järmersted, Rathsherr E.
v» Bötticher, ssseffot des Rig. Raths
ætckakdh Ratbsbeamter Ernst Unber, Se-

etär des Livi. Consistotinms E. v. Stuhl,
Beamter bei-n Livb Gouvern. A. v. Keußley

DREI-Ass- Etnspv.Mensenkqmpjf, Sehe-
tar ax v. Oettmgesy Synvccus des Rig.
hopetpekemßereia H. Phaigkaty Assessor
des Rus. Rocke V. v. Zwingmaan, Ase-»s-
Fiskal . Flei cher,Biirger-neifjek 111-Düng-
nee, Pemaascher Ordnunxsrcchter E. v.

Wahl, Nottu- des Rig. andgerichts V·

sojepgh Gebtlfe des anzellekDirectors
beim ice-Gouveran: Editi. v.Reichark-t,
Rig. Landgerichts-Sekr. C. v. Helft, No-
tär bei der LtvL Etedit-Obet-Dcrection

This-. Baron Saß, Rotäe der lett. District-8-
Dtrectioa des LivL adligea Tod«-Vereins
Weinb. v. Klot, Yllbeamter ctntL Jak.

kenne-an Sterst, eitetärs-Gebilfe der
cvl. Gouvernements-Verwaltung Engen

Herrin-cum !
c. Außerbleb Riga domicilirend und sum Theil

m osseatlechea Aemteru stehend:
Gebeimath A. v. Tideböhl, Staatsrath W.

v. Leim am Ober-Ptocureurs:Tifche der

13 Abtb. des IIL Departements Eines di-
rkg· Senats ia St. Petersburg, Sekret des

Dorgz Landger. G.,v. Sivets, Sekketäk u.

sztkus des Wolm. Ratbs J. Mel-erg,
Notar des Wend.»Orvk-ungsget. W. Erd-
mann, Bern. Justiz-Bürgermcißer F. G.
v. Rambach, Staatsratb Dr. T . Beife in
Don-pay Okduungsgerichts-Nytärist Wem-
D- F· Wem-ech- Sekk.u. Svadtkus des Wer-
rofcheu Rath-s J. Wettkowsw dien- Diri i-
rendet ver Zollverwaltuazzin Riga ZHZFv; Magnns, Ober nichts-s ogt und tw-
Mss des Don-sähen Rathe W.Nohlaav,

, RatschetrQngeldmann in Dokpat, Se-

. tret r u. Sond« s des Felliuichen Rath-
E. Faden stellv. Sdndikns der Universitat
Dorpat S. Liedes-, Dr. jur. E, Tövsser u.

Toll-AK A. L. I. Walfsins m Dei-pay
Meist-i teci v. Deth in Dorpat, Feina-

hciher Ordnungs nichts-Nonne A. Eckakdh
atbsberr und Boliöebsssekr Max Still-

marl ja Dis-sah ber-Se . des Docht-
ichen Rathe ob. Stillmark, Sehetäx der
Dor atschea Kreis-Webrp Icht-Commission

I U. alle in Dei-pay I· affuer, Peruaus

I Her Vogteigerichts -Sekreta·t v. d.Borg,
. Poet-ten in Pers-an, R. Schoeler m

Feld-« Zerst- Kreisrichter» Peter» v. Co-
ongue, erm. Jürgenfon m ; ellen, No-

tär des Don-. Ordnungesri te Edmknid
o.Dittniay Sekretiir des orp. Po tuge-
nchts Fett-. Wabe-, C. d. Grotbguß cn

Wem-en, Th. Evertb iu Dordaix Wende-(-

jcher Kreiöfiskal Ulpbons Kieferitzky, Ad-
jaact des Wallfchea Ordnungegerichtö Carl
Koch, Dort-. Ort-nun Srichter Ernst v. Gere-

bvsz- Seh-. des» csein. Land nichts Th.
Bo , Pera. KreisgetichtOAssFssor Viktor
Staäl v. Haigin Peter Baron Saß in
Nreashnrg, ich. Ruetz in Dis-way Sekr.

bei der Fellinschen Kreis-Wehrpflicht-Com-
mission Joh. Löst-eh can-L jur. Ed. Leb-
bert in Dorpat, Hreisrichter Heim-« Baron
v. Tiefenhansen zu Weimar, Sektetär des
Dom Universitatsgerichts Guido Block,
Alexander Heine m Peraam Schriftfübrec
der Wallschen Wehrpflicht - Commifsion
Weide-nat v. Dahi-

I

I Departement des Hofgerichts
l in Bauer-Rechtssachen.
I (Au Ein Auskhöchstwewkvuetesq
YPräfesz vacaat.
I

Glieder-

Der ZofgerichtksickPrägideut A. v. Samfon.
Se. xr. der refmreude androh.

Die Mitglieder des bofgerichts:

Land-arg u. Ritter Baron Wolff zusalnemoifr.
Landrat , Kammerskery Staatsrath u. Ritter

A. v. Ichter zu Sara-jem-
vacant.

· vaxant.
Hofgerichts-Asgessor Ernst v« Menfenkampff

ten gut-erhubSte v. ekretairx Staatecatb n. Ritters-Wor-

kamxfksaar. ·»Bei-tote ist und Archivan Tom-Seh L. v.
i Constantisowitfch.
iStellm sangellistt O. Karlbrechr.

Kammer-Beamten Nichte-.
»Miaistekial: Sollten-Ely.
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Gouvernements - Gefängniß-
Gomit-s

Un Ein Merböchst-verordnetes.)
Präsident: Se. Hohe ExcelL der Minister des

· Innern.
Bisse-Präsidenten: Se. Excelleaz der Gou-

ver-kenn

Sees-we Emiuetxz der Erzbischof von

iga und Mitam

» Se. Masstifm der Gen-SungDirektorem Se. re. der residkrende andratb.
Der livl. Brec-Gouverueur.
Der Präsident des KameraigofäDer räsivent desFofger ts-
Der wortfilbrende ärger-mästen
Der Goavernemeuts-Procureur.
Der Ins ector der Medic-VermTom-Rath »E. v. Klein.

Gras-Architekt, Staatsratb J. v-
a LIL

Re .-Rth, Toll-Rath Galmeisier.Hosratb v. Wilm.
Sekretaire Hofratk v. Amende.
Zier-dann Toll-As · Lea-cle.
Bau-halten Tom-As . Wohnt-ersz »Aufseher des Ni azcxen mens- Hättst-Mes-Tit.-i)isstl;z

. Matkewitsch.

Collegium der allgemeinen
Fürsorge.

Acri Ein Allerböchst- verordnetew

Böses: Se. Excell. der Gouverneur.

· tkäldiederx Se. Exc, der resid. Landratb.
ae bef. Mitglied- Staatsr.n.R.Walter.

Der Jn pector der Medicia.-Berwaltung.
Rathsherr Flszollander.

» a tm-

Sekretair: Hofrath a. Ritter Julius Walter.

Alexander-HAVE
Director n. älterer Arzt: Staatsr. Dr. Gebewr.

Urst: hofeatb J. c.!»).3esterntcsnn.
Au febern. Schnftfuhrer: Toll-Reg. Ed. Bach.
Stellt-. Bucht-alten Karl Bebber.

Commifsipn in LivL Bauer-
fachen.

(An Eine Allerböchft-verordnete.)
Präsep Se. Excell. ver Gouvernem.

Mitgreden Se. Exc. der resid. Laut-rath.
m Delegirter der Baltischeu Dom-men-
» Verwaltung.

Nltterschafts:Delegir-te: Landratb, Kam-
merberr n. Ritter A. v. Richter.

Landuxarichall, Kammerp. v.Bock zuKerseb

Delessrter der Städte: Rathsherr Augqu
etc-how

Sekten-in Cami. jar. M. v. Oettingew
Tranklateuu Staatsratb E. Kästver.
Journaliji: Hofeatb Mermis.
Anselm-Beamten A. Salliug.

» Livl. Bauer-Renteneink-
(An Eine Allerhöchst-verordnete.)

oder-verwaltung
Präsident: Landratb Baron F. Wolfs.
Readaut u. Sekten-ir- Arthur v. Billet-vis-
Kanzelliw H. Szillia .

Ministerial: J. rundgsteim
Eflnische Bezirks-Verwaltung.

Bank-Ditektok: 11. v. Dehtr.
Rendant u. Sektetain F. v. Foresiier.
Rentetx-Einnebmer für den Felliufchen Kreid-

Dun. Kreißgetichts-Sekcetär v. Radloff.

cettische Bezirßsoermaktung
Bank-Direktor: A. p. Bessers-Renteu-Einaehmer fur den endeuschen Kreis-

Qrdnunsgr. v. Hieter.
1 » « sur den»- alkschen Kreis:

! Oebnungsachter v. Reuter-u

. Medicin.- polizeilicher Comitö.
PräseB: Polizeimeifiey Obtist u·R. v. Reichardt.
Gliedes-: Staatsrath u. Ritter Walten

! Rom-h u. Ritter Dk. Heß (zeitw.).
atbsherk W. Baudert

sProtvkollfübren Coll.-Assessor E. Büttner.

Verforgnngs-Cvmmifsiou.
Gln Eine Allerböchft-verordnete.)

Se. Exc. der Gouverneur.
Se. Exc. der cesidirende Landrath.
Der Dgigiteade der Bcltiichen Beinchen-Ber-

lpst Utl .

Der Präsidznt des Kameralbofs.
Der Gouvernements-Probleme.
Sektetain Toll-Ran u. Ritter A. Galmeister.
Dessen Gehilfe: Tit-Rath u. R. Sawitzly.

Nechtgläubig - griechisches
Consiftvrinm.

räsidetm Se. Eminen der Er bi o vonP
Riga und Mitau uns hoher Zwist-i Liitter
S er a f im.

Glieder:
DerRetter des Rigaghen geistlichen Seminars,

Obergeistlichey tex. Michael Dtexler.
» Vorstand ver Rig. axbedrale, Obekgeist-

icher Wassklv Knäiew.
» Obergeixltche der Rig. Alexander-Kirche,

Was ly Spirichmz ,
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Det Geistige lges- Riz. VII-Me Alexander
e i .

Ober ei li e derßi aschen Postens-Kirche Ka-g Tign Wxsikkvm ·
Sektetairt Coll.- ehu Nikel-n Tokmakow.

EvangelifcheLuthetisches Livl.
Consistvrimm

(An Ein Hochwükdiges.)

Präsident: vacant.
Pia-Präsident Gen.-S»up. Dr. X Ebeistiani.
Weltt. Assessorem Maxrmilicm v. Oettmgetr.

G «fa. Ast-« Falles-as M IU « St or k. o ,Msistotiakßath z

Oberpcftosc in Peran H.
Gikgenfobir.

Seit-Läg Ed. v. Stuhl.
Not-ir- Rail Stahl-
Translateurt v. Fokeftier.
Kanzellistem R. v. Radeckty !

sob. Tbtodor Baume-an,
Ministerial: A. Knorr-.

Die 8 Fröpsie Haku-wö-

1. Dei 111-sichert Sprengelw Propsi Schwing-

-2 D squ suernfåblcnS P M d !
. e omak en pr.: ro an er

Gustav Lin-Meister zu
Sckxä ex !

se Des WändelHchkeä Spr.x Propft Kählbrcadt!
zu en- e .

4. Des Walkschen Sgpm Provst Gustav Nil-I
psser zu Wall. »

5. Des WKetroLFea Spr·: Propst Hasselbladt
n am .

6. DesZ Dörptfcheu Spm Propst Welt-. Miet-
wi u St. Marien-Magdalenen.

7. Des åJwicheu Spm vorm
8. Des ein, Spt.: Prvpsi Ernst Schneider

p- Hat-ist-

LivL Ober-Landfchulbehörpe.
(An Eine Kaiserliche.)

Mitglieder:
Riga - Wplmaricher Ober - Rückenborste-er-Laadr. u. R. H. v. Kohlen zu Geisters of.
Wende-I - Wallschek Ober - Krrcheuvorstebey

Lands-. u. R· Baron WolsgzuKalaemoife.

Dsskscsgsxsszchss Oggxwchwca · I. vegeta- er »ver.

Pest-Lan - tFellinschet Ober - Kikybzenuvotstehey
acan .

General-Suverintendent Dr. A. Christiani.
Sglktkcaxb Pastor Gulekr.
S etam E. v. Stahl.

Baltifches Polytechnicmm
»

Verwaltungs-Lib-
Ptksses: Bürgermeister E· Holland er.

Dtkskscetgkddszeg PolytcchnicaulB: Prof. G. Kie-

Dele im ver Bibl-indischen W.Xleisdezutirtek Baron B. Wolss.
A. v. rüaewckldn

Delesitte der Oeselpchen Ritterschax: ·im.Captt.- ieut.Earlßakon achde
Th. v. Helmekfetu

Dele irtek der Kurländifchen RitterschaxuFreisinn-Wall Baxon Paul v. Ha n.

Dele irre her gländikchen Mttetschafn

Hofgut-lebe iccpk sident Sau-fort v.Him-
me ern-

Baron Repeudorss
Delesiktek des Rigaschekk Rath-:

irrng R. Bungner.

Deleizkte der « as en Kaufmannschafn

agsperr TI. artmanm
E. enbner.

Dekeåirte der großen Gilde-
Aekttermstrrcnäth g. stehen«« e e . a er erg.

KATER der kleinen Gilde-
! - eltetmann W. Taube.

: selteflet F. Meinbatdt.

Z Kanzellei des Verwaltungsratbo.

TSeeretainCF v. Stein.
Ren-mut- . Tut-mann-
lßuchhaltert W. BömåcnKauzelleibeamter and abide-u E. Götze.

» Lehrer-Collegium.
1 Etatmäßi e Doceutetu

)g. KiefejigsztsiräcztoyProf-zur Matkemfattibask-tu I i
,

ro . er Mc en.

ILoviQ Yokdfpsprgdlerbskeechnischen Mechanik und
a mea e .

Weber, Prof. MERMie y. Bibliotbeksufpector.
Moll, Prof. des aschxnenbaues.
Ritter, Progssor der Jagenienmjssenfchastex
v. Sivers, rofessor der Landwirthschaft
Alex. Beck, Prof. der dorstellendea Gepmetkie

a. Akte-sowie
Mag« Groaberg, Prof. der Physik
Dr. Schoensties, Prof, der mechanischen Tech-

noko ie u- Maschineakunde.
Dr. WoIFL Proseifek »der Laut-windschan
Akademiker Gart, Zetchnenlcbrer. ·
Glasesan Doeent der eher-Z. TechaologlY

IMalcher, Doceat der Geodäfvh des Straßen-
tmd Wasserbaues. »

.

Thems, Docent der Acker-bau- n. Thærcdeum
und Chemiker der Beksuchszkatxom »

Lieventbah stellv. Docent der slatwnalokoao-

! mie nnd gandelswissenfchaftemWestens-m dem der Matt-mid-
Webklin, Docent ver deutschen Sprache, Ge-

schichte und Geograplyte.
Anßeretatmäßige Docentem

Obeklebifzgottfriedy Docenx der Naturge-
I e·

Oberl. Zell-h Lector der rufftschexs Spec-scOberl. « üttnep Docent der Geschichte u. ev-

raphir.
Dr. Pesskey Lectok der englischen Sprache.

ge arb, Leder der franz. Sprache.
» o ec.-Advocat Thtlo. Docenx des Handels-,

Wechsel-, Sees n. desLandwettbfchajterechts.
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W. Sehbo ,
Doeent der Buch braus. IJugenieukbur. Stappmth Des-lernt per lud-l

wittbf aftltcben Butteer i
Reimerß, Lehrer-dar rufsiftzein Sprache. Igaben-, stellv. Lehrer ver atbematik. «

. Straß, Turmuhren · 2
Delinden, Lehrer der Kalligeapbir.

Assistentem «
Architekt Felskojun» l. AjsiftentfjjrBaazejchaem «
JugenieurKirfteim 2. Ajsiftent futßaUzetchnem ;
Z. Mantel, Assistent für Maschinenbau

uL Austring, 2. Afsisteut für Chemie. ,
Verwaltungs - Beamte :

Toll-Ast Bergs-ach Directionsfekretäk und
Jmeadant. F

«Leiland, Bibliotbekar.
Franz, Eustos. ,

Dienetschastx
Kirschke, Pedell.
Butgereit, Laboratoriumsdiener. (Schumann, Djener der Betsachsftatioa. ;
Bereich Portter. -
Bitte, Schuldiener.
Skui, Wächter und Heizer.

Gehilfe des Curatvrs ls
des Dorpatschea Lehrliczirks in Nigtu z
Wirth Staate-ach u. Ritter Alex. ZefseL s

i

Gymnasium.
Gouvernements-Swillen-Direktor: Staatsrath

u. Ritter Alexander Krannhals.
Jnspektoy kost« u. Ritter Arnold Schwur-D

zugleich exlv. Lehrer-

From Schriftfubren Coll.-Ass. Rud. Trever.
rzt bei den Krone-Schulen zu Rich Coll-

Rath Dr. Bollander.Oberlebret der icligiocu Pastor Wilh. Tillus.
» » latein. Sprache: Tom-Rath u.

Ritter Hugo Liedern
« » SkhechbSprachn Tit-Rath Ed.lne . (
» « deutschen Sprache: Tit-NatblF Kolberk , «
» » wi.S-pr,: It.-Ratb G. Pckpsihn
« » Mathem-: Toll-Rath n. Rttter

R. Meder. · !
» ~ Geschichte: Hofeathu. Ritter A«

« · Bütmer. ,Relcpwuslehtey zugleich Protobietei an der Ka- »bedrale zu igen Alex. Sohlen-. j!Lehren Hofmh u· Rimk Fried-ich Fpssakd. J
» Soll-Sein L. Gikgensoha. «5
» Tbeovoe Kvttkowiä. ITLehrer der Aff. Spr.: Co .-Ratb n. R. Zw--

Damit-entom I

Lehrer der russ. Svr. an den Paullelabtbei-
langen; Tit-Rath N. PennenbetzLehrer des Fahnen-s : Coll.-Se r.A.Michelfon.

Lehrer des esanges unp der Musik Gent-.-
Sekr. I. Mutter Will-. Bergaer.

Tuwlehrm B. Straß.

Kreis-schuld
Jnspektor und wissenschaftl. Lehrer- Coll.-Ass.

a. Retter G. strebs.
Wissenschaftb Lehren F TSFFbert

. ei ·

Leb-er der russ. Spm Soll-Ast u. Ritter J.
v. Sander.

» » » an den Parallelclassem
J. HaenseL

.Religionslebrer ortyodox-griech. Confeisione
. Priester Alex. Belikonx

Lehrer des Zetchnens: stellv. L. Mast-ans

KronssEcemeatuksschuce.
Erster Lehre-: Gouv-Seh Joh. Fromm.
Zweiter Lehrer: A. Schoenberg.

! Alexander-Gymnasium.
Director: Se. ExcekL wirkl. Staatsratb u-

Ritter Nikolai Gamburz ow. ·
Jnspector: Staatskath u.Ritter W. Most-ou-
Reltgionslehren riester W. Belöly.

’astok E. Hugeavetger.
! « Mag. Grineweztv.
YLehrerderlatethprachu Mag. New-ORD-

« » griech. u. lat. Syr.Cand.«-Ttchvmdky.
anschswetszs

~ » mss.« Sprache Cano. Latieva-
» » deutschen » Zuge Marter.
» « fragt . » . CARL-By- ·. » »

lemszben
»» Gott-A .

esbardG

~ » Mathematik Cano. Dobroprakow
Toll-Sehn Dawtdenkow.

« » Geschichte: Staatsrath u.Ritter Mi-
lewskv.

» » Vorbereituygsklassu S. vachkom
» » Kalltgtaphm W. Kalistorm
~

des Gesange·B·: Coll.-Setr.A. Schon-Sky-
»

ver vaumtch B. Straß.
Schriftfübrer (ftellv.): Toll-Rath u. Ritter F.

l Podtjagin.
Kanzellist: Coll.-Sekr. W. Tscherwinökv·
GvknnafkabArsß Toll-Rath u. Ritter Vk. Ul.

Pamm

Russische Kreuz-schare-
j Insqutomwissenschgfm miser- Mist-www
Nehmen-lehren Priester A exei Lerci-m

lWisleaschsftL Lehre-: stm Sau-mitsch.
»Lehre: der deutschen Spr: Tit-Rath u. Ritter

I L. Malta.
» des Zetchuenß Tit-Rath Sparwart.
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Rufsische Elementarsschuce.
Lehrer: R. Griykewitsch.

M. Statiasky.
Lehrer-innen: T. Fedorow.

Abend-now ,

meouosspw - Gymnasimm
Vorsteher-im M. Besonnt-, Lehrerin der Ge-

chichte (stellv.).
Kla endamea: L. Alexandroxrx

O. Tscheschihxm
T. Newdatschm.
A. Müller.
E. Je orow.

Religionölcbreu riåier Belskv.
astor E. Hugenberger.

Lehrer her russischskthgchu Staatsratb u. R.
o m.

~ » deutf en Spta e .
Maske-.

» »
fraan »Ö k. Eptthåjw

,- »
Geschichte u. Geographm Staats-!

ratz u. Ritter Wanst · ;
» » Naturgef .: kofkatb u. R. Süsükim
» » Mathematik: and.E.Dobr-;srakow.

u»O M ngszeärZawwenlom
» ,- n me · : · o .

« des zeichnkw gslliftom ?
~ ~ esangeM Betudt.

Tanzlehrerim Frau Weller.

Landraths - Collegium.
Landräthu

Paul Baroy Ungern-Sternberg zu Errestfey
Ober-Mrcheavorst. des Dur-Wem Kr.

v. Menfenkamp zu Schloß Tanvast.
F. Baron Wol WKalnemoifh Ober-Kirchen-

vorsteberdes end.-WalkscheuBr.n.Rit-cer.
Landratb und Oberbirector v. Hagemeister zu

Alt-Drosieubvf.
Arthur v. Mikter RI· Saarjew, Kammerberr,«

» Staatsrat u. It»ter. »
Heu-t. v. Zahlen u Gerstershof, Ritter, Ober-Kitchgnvorsteser des Niga-Wolm. Kreises.
Baron Richard Wolss zu Lubabn. !
»g. Baron Wrangell zu» Turneöbof. 1

. de la Trobe u Pclllsby. T
H. v. StaäbHolelein zu Staelenhof, Ritter.
vakat-it-
vacant. !

Landmakfchall: :
v. Bock zu Kersefh Kammerherr.

Kreisdcpntirtb z
Des Riga-Wolmarscheu Kreises: «

v. Rautenfeld zu Ringmundsbof.
v. Frevmaun u Nur-nis, Ritter-
Ernst v. Menemtkampss zu Pia-erfüll.

! Des Wenden-Wallfchen Kreises:
qurvu M. Wolff zu Ilsen.

sßaron London zu Sei-den«
Baron Meyendokss zu Ramkau.

l Des Dökpt-Wekkpschea speise-:

ZEduard v. Oettingen zu Jenfell.
Baron Nolcken zu Allakkiwwi.
v. StaäkHolftem zu A t-Aazen.

Des Peruga-Fellinfcheu Kreises-
v. Snxk zu Alt-Woidoma.
v. Be zu Neu-Boxnbnsen.

»v. Samfon zu sinnst-«

! Casfadevutirte:
»C. v. Anrep zu Ringen. ,
Baron Tiefenbausen zu Jazeear.

Rittekschaftssäkanzelcei.
Sekten-ir- F. Baron Wer-endokaArchiv-Sekretair: C- v. Rennen ampss.
Notaiu R. Baan SchoulkAscheradetr.Nenn-keiften Tit-Mag Vo mer-m kåelmundRentsaeisters-Geh.: old-Seh H Hauch.
’Kanzellei-Beamte: J. grämeW. ecklenbukg.

. · , F. Rissen.
iMmcstenab G. Osswow.

Nigafche Zollbezirks-Ver-
waltnng.

ollbe irks-Befe lsbaben Se. . witkk eZ Szaatsrath Zwei-d änskLExc sch r

Beamte zu hegt-deren Ruft-Zigeu-

Zoftatb Baron»v. · tackelberg.

l WEIBER U. Lpfevch.
Tit-Rat v. Skekst. .
lSektetäU Toll-Reg. AndrgemKanzelleibeamtex Jordan. nanjew l.

Aaanjew 2. Tnnetzw

Rigasches Zucht-It-
Rollvmvalten Staatsrath v. WlagomMitkgievm Eva-Rath u. Ritter kikptewski.

elf-Mag n. Ritter Mazalewitsch.
Heirath scheineij

i » Babuschkm.
1 Eva-Rath Gotlvtv.

T Coll·.-Assessok Baron E. v. Hohn.
jSetzretmrx Toll-Seit Woizechowitsch.
»DeysenGehilfm: Tit-Rath v. Govlewskh.

» O. v. Schröder.
. Gouv-Seh Mektow.

Raume-gest Hofratb P. Dubrowim

Dester ehiljee Tit-Rath G. Ulrich-

IBU Faknækkxgommendek Waaren-: Hofratb
» .

. c er.

’Dessen Gehilfen: Tit-Rath v. Franke.

) « Gouv-Seh v. Paul.

»Yllberechner: Postens Gz v. Bebtens.
- essen Geb.: 011.-A s. p. v. Schiemann.

150



Buchbaltet aussehendet Winter-: Tom-UT
A. Bielochwostctpw.

Tranclatearu Eva.-Assessor B Rgdetsklh
»

er e.

PackbauS-Aafsrbet eint. Waakeäx Coll.-Ass.
v. Rats-aus« «

Dess. Geb.: Toll-TM C. Neuenhrchem
»

s. Oper-sen-
»

Großhva
» Seine-wie

Tit.-Ratb Ngkkewitsch.
» Mindest
» Pfad-Moto-

Coll.-Sekr. Fadkjem
Gouv.-Sekr. Wxslenem

H th Tbßodetschemafenmei er: o a .v. end-ig-H st
, T. Satfchkowosp

Deren Gehilfen: Coll.-Ass. I. v. Serschputowsw
» Hv. But-JOHN
~ . v. Jssajem
»

C. v. Engel.
»

A. Polysom
Tit-Rath Stutzkx

» Schreiber - Wes-
aiskv. ·

Toll-Messer v. Seinem-IN
Tit-Rath Simifchin.

~ Solvander.
« Johansem
» Apennin-.

Coll.-Sekr. Tiefenbaufem
«

v. Rades-M
Ulekejem

Kanzellei - Beamte iu« verfchiepenen Expedktioaen und Funktionen: die Coll.-Oetk.:l
E«»Seemutsd, Kutscheron Gouv-Serv-

Zileowith Urbaaowitsch. Coll.-Reg.
a I. .

Kauzellebßeamte obn·e Rang: Kupfer, Gri-

zizrem Segen-, Akixoaoay Janioth Francke,
ttschek, bouxsoth Feverabend, Mem-ha-

uen-, Meist-Mk Gorsky, Tichauschaxtskv.

Gouvernements-Ppst-Comptvir.:
Glu Ein Kaiserlich LivläubischeSJ

Dikigxrender des Postwefeas ia Livland: Coll-

atzw Ritter v. Beloftoykv.
Dessen ebilf»e: Toll-Rath u. Ritter v.Etbe.
Aelteke Expedttors-Geb.: Evll.-Ass. ledr.

»
unm.

Jüngere Exped.-Geb.: Coll.-Reg. Jaaowsky.
C. Noeöler.

Aeltere Svrtiresu Dombrojosky Talwitzky.
» Amt-schau Zukun.

JüngereSoktikerx Treskim Blamberg..
v. Stockftfch. Scheinw.

» Wissensch-. Postnikow.
Expedttor d. 2. Expevitiom Gouv-Sehn Pabi.
Buchhaltm Heirath v. Erd-many
Rechnnagdbeamten Gott«-Sekt. Skrodekp.»
Zeugin Sokktiker für vie Zeituugs-Exredktioa:

- arme .

Jüngere Sortitet derselben Exyeditipm Nasiag
und Guid-Sekt- Sprenseb

Beamter für besondere Aufträge: Toll-Meg.
Samfonow.

Censorem Staatsr. u. R. v. Vokkamzzssckanr.. Staatsratb u. Ritter v. merken
Staatsratb u. R. Dr. v. Grödinger.

Beamter für ausländ. Sprachen: Toll-Sein
Nochlitz.

Boldernafches Post-Comptoir.

Fest-missen Gouv-Seh Terechow.
sättigen verant.

Nigafches Comptvir der Reichs-
" bank.

(Au Ein Kaiserlich Rigafchcs.)
Dikigikenden Staatsr. u. R. A. O erstreckt-

Direttoren von der Regierung-
Hofratb u. Rittejr N« Sahspr

«
O. v. Grimm.

Direktoren von der Kaufmannschafn
P. Kaum-Hm I. Muchim J. Lamon-.
R. Kerkovsutz Alex-. Mögest A. Sellmer.
Sebetain Dom-Rotz F. v. Gekaet.
Aeltererßuchbalten ouv.-Setr. F. Krebs.
Jüngere-c Bugbalteu Heirath M. v. Aildifch.
Controleur: 011.-Nath A. Rudalow.
Aeltekek Caisirem Toll-Rath u- R. O. Schöpss.
Jüngerer Cafsizcen Hofrath A. v. Kaum

!Execator: Heirath P. Rudakom
Geb. d.Sekr.: Evll.-Ass. R. v. Tomkiewitsch.

Z. Gern-ann-
it.-Ratb A. Gan-Mod-

Gouv«-Sekr. Alex. Horbafchewstv.
L. Barschen-Mk
Toll-Sekt. T. Eva-mus. «
Coll.-Reg. L. v. Radeyti-Mihsllcs.

i N. v, Juon » .
Geh. d. Epatroleum Toll-Ast u. Ritters. v.

Wallka
Gouv-Seh W. Tfcherwinskv.
A. Prange. Tom-Meg. K. Fett-»l.K. Hankr. E. Hirt-ell. S. lihtilr.

Gehilfen desCaman Zoll-Seh W. Mögen
Tit-Rath L. Stoppelberg.
W. Prange. J. sitz-.

Gebilfe des Blutbann-s- E. Muhm-
Akzt: Dr. B. v. Hvlst

Livländifcher adeliger Credits
Verein.

Ober - Direction.
Oberdirekton H. v. Hagemeister zu Ulr-

»
Dtostenhof.

Oberduettionsssjäthn E. v. Bkümmek zu

ClauengisemL. Baron olss zu Treppeubof.
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Ober-Sektetsir: Baron G. v. Tiefenbanfem
Numm- A. v. Brasch.
Zweitxv Ssktetaiu Heft-. Baron Jul. v. Uexs

küll-Gulheabandt.

Achikaekretain grad. Student der Rechts-
wcssenschast Friedr. stirsteirk

Bnchyaltetx can-L ji«-. O. v. Ekegmamr.Nottur- Osmt Jak. E. Baron a .

Buchhaltctö-Gcb.: csnci. carn- A. b. FITNE-
Loriaghovem

Svnvieatst Hofger.-Adv. W. Veterieir.

Kaugllubeamm Gouv-Sein Friedrichs-m
.

Saalowskv, Coll.-Sett. R. Hade-
brandt, Soll-Sehn C. F. Schwanz, E»

Baltzer.

RIGHT-TIERE
: . o

Dessen Gehilfe: J. Taube-.

cettcsche Districtskarecuom z
Direktov O. Baron London zu Seel-en-

Assessvrent A. v« Grünemcldt zu Bellenhof.
O. Baron Meagden u Selgowskv.
O. p. erytagEoriageoveu zu Uviamünde.

Sektetasrez Cis-ist, jun-. R. v. Klot-
. Heirath Th. v. GaveL

Notar-: vom-m
Reabmm csau. Jak. Reinh. v. Klot.
Buchhalxec: D. v. Give-O-
Kauselletbeamte: A. v. Siedet-C Ed. Home.

R. Matten-. F· Holzmeycr. l
Revifort Au . Lichia er. I
Ministerial: Frist-h åchwarhmanm i

Estncfche DistrictssDcrectcom
Direktor: R. v. Löwis of Menat zu Armenva
Assessoretu E. Baron v. Bruiningk zu Schön-

anger.
Baron J. Mavdell zu Linnamäggi.
N. »v. Klot zu stampfen

Betreten-: cui-C zur-. L. v. Stryr.
Zweiter Selret.: b. Schneide-. .otairx Z. H. anowskv. « »
Reime-tm dun. Garde-Stabscapttain Graf

B chYaZkMth T« sso a : do o et·

Kaaglleibeamtn Ein-Karls E. L. W. Berg.
Satiaav. Gründe«-. Bürgerl-L

Reyyorz Blosfeldt.
Ministerial: Schatz-usw«

l
Censur -Verwaltung. »

ckur die innere Presse-:
sngyeilter Cenfon Saaten u. R. Dr. Grö-

m er.

Dgska dedilfet vaeant
S ktftführeu Toll-AK a. Ritter Dobnberg.

Cocmte der ausmorttgen Censuu
Uelterer Zeuge-Ha Se. Exc. der wirkl. Staats-

katb u. tttek A. de la Croix.

Jüngere Cenfvrem Staatsr.wsjitter E. Koch.

Hgkath n. Ritter C- Steplbatlz prov.
- Anspr- ehilse: der beim Mjnistmnm des

Innern stehende, dem Somit-T zucommasa
- bitte Baron Lev Schlippesbach.
Sekten-in Coll-Assessoc R. Impe-

Niga - Düuaburger Eisenbahn-.
Directiom

’ Präsident: Se. Ic. wirkl. Staatsr. v. Tabe.

’ Viee-Präsidenz: atbsberr Zaum
’lDirectore-1: s vaiufom

vksherk Aug. ollander.

» Wir l. Staatsrat v. Stein-

KanzelxepDikectoU Heirath E. Werts-ts-
Selretäru O. Ade-mai W. v. KeuyleL
Archivau Schröder.

HExpediton Urban.
Kan ellistem Deutsch. Bergmaan. Metzger.Vorsteher der DruckerM Raaiche.

Haupt-Lasse. -
Madam- C. Müller.

Bucht-alten Muschat.

Cassa-Buchgalten Pobkc
Afsiftent: - rachenbauer.
Calculator: Zorn.

«

Zahlmeisten h. Vielkosr.

I Haupt-Tonkreis

zObevCoutcoleun A. Kiersuowski.
Contkoleure: Taube 2. C. Beck-

leutkoleuke-Geoilse: Schsnfaor.
Afsistemem Schalk-. Böhm. Don-. Pfåtznen

Pobl. Wem-t- Neitlålvald Henke.
» Matber. Stalle. Ft ’ul.: Ast-ag-
« Stilling, Gotbow, Jetmrich, Dier-

tich, Schutt-cann, Erbe, Loeweade,

·

Rinaeberg any Kaulh
Art-war: Coll.-Assessor Hob-eh

Betriebs-Beamte

. Betriebe-Warten B. Becken
’ Gebile desselben: Jngenieur v. Schubert.

Afsisteat desselben: Batzelä
Seit-tun ervish Paar-z
Ober-Jngenieurz Becker.

Sekrekän W. Kirsteikr.
Abt eklungö-Jngen«.: Kinde-wann (Kreutzburg).
Abt erlangt-In erneut-: Hennings (Riga).TekngbFnkJanexxoU Pfefferliaa
ObeF-« aschmenmenten Deutsche-.
Majchknenmeisten Schwanz. »Werftührerx Roman-L Baumle

Rechnungsführu- der Werkstatt: Bieber.

Affistexctekn Falsch Bkessenk. . Moll-H
Matenaltem erwalten E. Was-ert-
Afsiftement Wachter. Bronnen Weit-eh Frei-.

zecmr. Peteksohtr. Seeberg.

Baknbofbsmpchn Stürmer.
Geiler desselben: Brauner. Grndziusky.
Versand-Güter-Berwalter: O. Mecteus.
EmpfangæGiitevVerwalten Schköder.
Kassicen Nose.» Schnakeuvukg.
Bachbalten Mehle.
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CHtettWieMb 1. Btsner. link-cy.« SWDr. Fröhl. Zigikfteiml
Clewer. Grün eldr.

Ober-Bodeameistet: Reimen- Hs eitle-tapf-

åzeliaew That-oh Hausen. MlNl-
indberg. Engels-recht Bette. Busch.

Anschein-ed Grünfeldt I.
» Schwer-Ischan Blum.

Annehmen Refund-. Wächter-.

Gefäckexpedienn Wehen
Po izeisneifterx Major Plato-
serzm Dr. Wonas (Riga).

Dr. Seeck (Ria want-Obw-
Dk. Svougolz Zsokenhufenx
De. Ist-s Nie-IMP-Dk. Pomamsckv ( Umwaer

Stations-Borsteber.
Ju Kamnbog Bever.
» Uexküll: okowskh.
- Oper: Sta Werk-W
,- ngmands os: enter-

» Römers of: nasses-.
»

Kotenba en: CaspakL
»

Stockmanasbosi Rose-wald-
,, Kreutzbutg: Eiche.
» Treppenhofx Sprobgr.
» Liedes-hof: Ellenbetgek.
» åakgradx Fylin
» itzgal: S Iller.

» Likdmu Alexandkom
»

D nahm-F: HFem
,- Müblgca ea: ufelisi.

Dünaburg-thebsker Eisen-
bahn.

Dis-echten- Se.Exc· wirkl. Staatsr. v.Cubr.

I. . Fillz
sag arme.

» »

e. Exc. Gebemrath v. Rudnitzh.

Jogn Amitstead.
Setket k: can-L jar. A. Stavenba ea. !Dessev Gehilfen-: Tit-Rath R. Såröder.

Lewanowskv.
Beamter su besonderen Aufträgem Staats-

tatb Blume-checks-
Ober-Contkolenr de- Slusgabeku Krügen
Tonnolssfsisteutem Krö er. v. Reansaktetr.
Archivan Coll.-Ussessor F. Hahn.
Expeviean A. Gtüaerwalv.
Reudant und Buchballen Amende.
Ussisteut desselben: Wandel-erg. »
Kanzellistem Stbocke. Eiche. Bkcckfctm
Material-Verwalter in Nigaz W. Aßmuß.

Hanvvädepoksserwalter in Dädal-tag- R« Aff-
mu .

HaaptsEontrolr.
Ober-Controleur: A. Schässer.
Tounoleuku Friede, Block s. Steiabetg.
Controbllssisieuttm Berg. Sollt-zisch

Ftkvsunnh Craneb Akt-las Eulen
Friesendorf. Schablowsky.

Tichechauothy. «.: Stärke-.

Diezz. Cawatk gut-kaum Wassillotr.
Schien-aus« Spanien- Fromholzk
sehn-. Schüdr. Freie-. Schlatter.

Betriebs-Beamte in Dank-bus-
Berwalteudek der Bahn: Ingenieur, Staats-

katb A. Friede.
Betriebs-Myrrha Bau-kasten.BetriebMWslenn M« et.

Chef des Reclamatiossssüream W. Dotter-
Obeosagenieuu Blöde-. .
Abtb.-Jngenieuke: trugen Almen-h

Milowidoss.
Ober-Maschinenmeister: Sorge.
Maschinenmeister: Konter-

« StatiouD-Vorsteber:
In Dünabukgs Finrichiem. Ji . Klltbeiverwalten Butte-

« » o e owoe «

; «
Malikwwkm Links-net

» Kredlawkm Blum.
» Baltim Ehrv-
»

Balbinowo: Taube.
» Georgiesvsh Scheu-
» Drifo Ködleks.
»

Swolncu Bres.
» Bortowitfch: That-m
» Batawuchm Harimamr.
« Zuqu Pilgrims-insonna : o a .: Obol: SchonieQ
» Lowfcha: Puchalsky.
»

Sirotino: Treu.

» Staroje-Selo: Palmbach.
» Knäfchctzat Pumpel.
» Witebsh Anverwa-

Gütecherwalteu Bets.

Mitaner Eisenbahn.
Directiom

Präfes: Conful A. v. Heimantr.
Vice-Präses: Otto v. Scheut-um
Directoketn Baron I. v. Heytins.

Gustav gollander.Kanzellei-Dikertor: tat-Euch Th. v- Ech-

dorss-Fuprel.Gebilfe dessel ea: Osmi. zuk. I. C Schwach.
Haupt-Tasse

Rendant: D. Pola-LAfsisteat u. Zab meisten-: J. Drachenbaaer.
haupt-Cottttole: .

Ober-Controleuk: E. L. Betrieb
Controleuke: L. Roll. E. Friedseldb

Betriebs-Beamte:

Betriebs-Director u. Ober-In .: J. Bande-.
Aisistent desselben: · Jageniest Th- Stavpnmi.
Abtbeitungs-Jngeutcar; C. Krzyzaaoivsw.
Sektetäk: S. Ldfevitz.

Mainnenmeisten E. Gras.
Gebi fe desselben: O. Fehlt-ask
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Telegkgvbemsnspeetort v. quder.
Material-Verwalter A. Titan
Güter-Expedient: A. W. Fköberger.
Chef der Rigaschen Abtheilnng der WiluågchenGensdamerie - Polizeivetwaltang: alok

Plato. l

Stations-Boksteher:
In Rigg n. Thesen-berg: N. Rot-gab »
» Olau diac. Lieuteuant v. Potemskv.
»

Mitauc Th. Classe-I-
-» Zriedrichshofs A. Bordulalv.
~ ebnen: W. Kilowihky.
» Any: L. Vogel.
» Ringen: O. Grosset
» Moscheikix C. Solln-et-

RigasßoldmasEifeubabm »
D ike c t i ou:

Zrösidenu Henkv Rohi·pfou.
itectorem F. Alex. Gesetz

. Eggen L. Gut-Im-

Z. Wiss-.Substitutem .He msing.
Heurh Thon-,

Directious-Kauzellei.
KanzelleLDikectou Se. Exe. wirkl. Staats-

rath u. Ritter E. v. Glaess.
Archiv-an Joh. Eckmamh
Kanzellifk E. Stahl.

Haupt-Tasse:
Cafsirek: J. Borsier-

Haupt-Controle:
Ober-Contkoleur: R. Fo ch.
Afsiftentem C. Sander.

. Schweden

Betriebs-Beamte:
Betriebe-Director und Ober-Ingenieur: W.

Liebt-ich-
Sekretäu Tyszkm

Barskzllksistent der Betriebs-Directiou: G-
sp a

Mo Gitter-meisten E. Lehmann.
Re nun sjühreu Biber, stellv. -
Ba nhopksnspecton That-.
De sen Asftftetm BlumenthaL
Güter-Expevient: Th. Schnitz.
Gepäck-E per-send Butter-sitz-Bodenmeixften Hettelscbmidr.
Einnehmm Wieck und Sei-ward
Polizeimeiften Majok E. Plato.

Statius-Vorsteher-
Jn Sasscnbof: Lürgenfeu.
~ Nordeckshof: Brinker.
, Botderacn Eblebeir.

Dessen Amstqu Gan-.

Telegrarbewsaspecton Pfessecling.

i Man-Tucknmet Eisenbahn-.
» · Direktion-
Pkäsesx Rat Eber-: A. Faust-.
Directocem oftatb E. Meiste-m

Aeltestet C. Zauber-.
» sßaron C. v. Buxböwdea.

Kanzellet-Dlrector: E. v. Stahl.

Ober-JEeniear:-F. v. Götte.

Defssen ebilfe: . Lief-reich-
In pecton Staatstatb Schpilew.

Verwaltung des Nigafchen Te-

legraphen-Vezirks.

Telegcaphewßezirkscbest Staatsr. n. Ritter

· heodor v. darfs-

Gebgfeäesälbbesm Coll.-Assessor u. Ritter Mut-.
. o a e.

Oberwechaniker desRiZTelegkaphemßesirkOHofkatb u. Ritter O Klar v. Sknid
Erbaupr der Teiegravbenliniem Tun-Rath a.

Ritter Carl v. Stoff. ,
Aclteter Mechaniker des Rig. Bezirks: Coll-

Reg. Sob. Kesbev

Jüntzöeke Mechaniker: Levis »Staeger.
« v. Schubmaker. Klem.

Seitetär des Bezirkscbest Toll-Mc n. Ritter
Her en v. Gleroka

Dessen Gehilfen-: Tit-Rathe: A. Goloadew.

Malischewskv und Hinwle

Rigasche Telegrapb en-Statio n:

Chef derßig. TelegrazbsnsStatiom Solln-Rath
u. Ritter A. v. « nedtichs.

Aeltekec Mechaniker der Stationz M. Kesber.
Tele raphiften I. CIYUäowAssessot u. itter A. Trep.

Toll-Seb- u. Ritter Th« Haken.
Coll.-Reg. F. Levestanr. .

T l
Gouv--Selk.l Jåilkoslsac Martinva

ee ka len . a e:I spoTZFSekn Gustav Lasse.
Coll.-Re . Alex. Stahl-Goav.-(Zekr. J. v. Duer-
Coll·-Reg. E. Waltey

»
Carl Sau-nig.

» Theob. Wahn. ·
Exiij v. Knaur. Joh. Weinberg.
Joh. Valentin. Carl Bekgmanm
Alex. Weiß. Carl Müller. IF. Sehne-t-
Tb. HoeltzeL Rob. Kuptfche. ob. Lübbr.

Telegrapläiöten Ul. ClasgiuEm. iegaudt. A chael Sokoloss.
Carl Seevodr. Netz Ftetzmamr.Andreas Millerz Verkn- SD asing.
Gouv.-Sekc. Ziebsierling.» Andr. Philipp
Aug. Blum. o . Schnudtz
Aer Finnesetk Paul Samt-.
Joh. Stackelbardt. Witw. Stoll-

Teleåkapbiften «IV. Classe: .lex. Salm. Joh. Eantup
Jefrrw spontanea-. Wasscct Erst-.
Phil. Iwanom Michael Knsmchem
Andreas Rings- Nik. Beten
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Martin Leite. Stepau Zonen-. f
Cmil Friedens-us Joh. Stahl.

TelestapbemAvssebert
.

Latin. Joh« Pull.
Platoa Saisew. Otto Woftkewitch

Kreis-Ziem-
des Livländischen Gouvernements. -

Ri withoan er: Toll-AK le" et.

Wändm-Walrtå3er: Cami. 111-.T.lxk·?esetitzkv.
Bonn-Werke chen Toll-säh Ed. v. Riejboss
gewan-Fellinfcher: Coll.- ss. v. Kiesentzkv.

eselscher: Coll.-Ass. Ludwig Meder.

Kreis - scsäaks - gehikseck
Rigcholmakschen Tit-Muth R. Bernhard.
Wendeu-Wallfcher: Wolf-. v. Aaokear.
Dskpt-Wertoschek: Tit-Rath Tenno-.

geman-Felliafchet: C. v. Bloßfeldr.
efelscher: Gouv-Sehn Elephant.

Behörden des Nigafcheu
Kreises.

Landgericht.
Au Ein Preisb Kaiserliches Landgericht Ni-

gafcheu KreisesJ !
Landrichtekt Tit-Rath u. Ritter A. v. Frev-:

main-.
Assessokem Tribut v. Billebois. )

Hakald Baron London·
Sebetain C. v. Hom-
Rotain Victor Josevhi.
Archivatx W. v. Aar-res-
Stellv. Tkaaslatenk: G. Mon.
Stellv. Liquivations-Commissair: G. Kosssky.
Kauzelleideamtett Gottfried Affekt-.
Oqazellim Joh. Franzkiewitsch jau.
Mmkfteriab G. Albrecht.
Laut-bote: sod. Franzkietoitsch soc-.

l
Ober-Kirchenvorfteher-Amt des!L

Nisu-.olnmrfchen Kreises. 1
(An Ein Kaifetlichew

Ober-Kirchenvorstger: Landkath n. Ritter H.
v. Kablen zu eistersbof.

Asse or vom-is- Etust v. Mariens-mußIsseäoklecclesissticaw Propr Juagmeistek zuta is.
Note-in Gott-may A. v. Frevtag-Loriaghoven·k

m akeig-Landschulbehiskve, H
außer den Mitgliedern des Ober-Kirchenba-

· ftebek-Amts : J
Nis«wich Laubschukvieviveau V. v. Cam-

yenbaafen zu Rose-them
» geistl. Landfchul-Rev.: Paftok Grimm zu

Lemburg·

Wotamltbsqnvfchul-Nqo. G.G Bam- Wplss

w PETRENZ
» get-» « Obst

St. MatthiöL

Livlåndifche Gvuyernementss
» Neum.
»LivL Gouvernements - Rentmeister: Staatsr.

! n. Nittgk J. v. Schmiede-u
Defer Gehilfe: Gott-Ass. E. Sickard 1. «
Ober-Buchhalter: prratb u. R. Fort-alm-
Eafstren Aleup WI Mmowitsd «Co .-Reg. .Rane. N. Fresmaatr.

Gelb-Sehn A. Bäckmanm
selt. Buchbaltet: Ho sag u.Ritter v. leleusky.
Buchhalteu Toll-A . old. DetenbofL

Gouv-Oelk. Welt-· Stevonotm
Eoll·-Reg. J. Aadetsokr. ·

» Prfchijalgowsh
» All-Ast u. Ritter v. Eblett

Schnftfsibkerk Nimmt-Meh-

Kaagllisiesn Toll-Sekt. Metzger-. «aroa Besuchen-seu- Gast-nur«
Schwein-. Solon-sw-
Coll.-Reg. Richleivitich.

Ordnungsgertcht.
I (An Ein Kaiserliches.)
Ordnungs-richten Cont, Baron Vietiugboss.
Ordnungsrichter-Substltut: Woldemar v. Lö-

« wis of Menar.
Adjunetem Anbak v. Walf.

E« Scheel.
, Carl v. Löwis of Menar.

Adjuyct-Sabstitat: Constantjtx v. Hattenfeldt.
Roma-: Tit-Rath Th. Stkllttzzer.Desseu Gehilfe: M. v. Ray-e v-

Xrotokolliw Toll-Sein then-Oly. »

kanslateuu him. Obriftlteut. Carl v. Bahr.
Jvmalist: Carl Trans.
Atchivakt Martin Truhlr. · «
Kanzelliftk Gouv.-Setr. P. R. FrgnäkiewctschDominante Gouv-Sein H. Gmn «etg.

Tit-Rath F. Zaasr. F. Jaamoath
» Peter Eiche. . kocht-ruscht-

-IMlitistetialz Johann Stomberg.

l Kreisgericht.
(An Ein Kaiseri. Rigafches in Wolmar.)

Istcisrichten Baron Tiefenbaufen zu Ja-
erm-lAsseßorem E. Baron» Cympenbauiem

F E. v, Miene-Im

lZwei Beisiver aus dem Bauerstandr.
; ebetairz Samt Juk. Arn-old Samson v.Him-

- melsäxerumIPrototo ist; Ulpe.
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1. Nisafches Mrchfpielsgericht
in Nisu.

Kirchfvielsrichten Toll-Rath u.R.E. v. Zach-
rissou zu Rigm

Substitut: B. Baron Camvenhaufen zu Acht-L
Zwei Beisitzller aus dem Baaerstcmdr.
Notain sie v. A. v. Zachrisson.

Livl. Statistisches Gomit-L
Präses:« Se. Exc. der Gent-erneut

Beständige Glieder:

Se. Exc. de- Bin-Gouvernem-
Det Gouvernements-Schulen-Director.

Der Gouv·-Me»didnal-Juspector.
Se. Exc. der Lwl.· Landsarichall.
Se. Exc. der kesidtrende Lasdtatb.
Der woctfüagkenve Bürgermeister.
Die Kreis- eputirteu.
Der Dirigikende ver Baltifchen Ponthieu-Ber-

wallt-ag-
Dek greises des Lameralhvfes
Der irector des ControlbofeB.
»Der Gyavetnementd-Pkocurenr.
Ejn Glied des evau .-lutb.»Consiftokia-ns.
Euc Glied des Niggfchen gaechxkechtgläubism

: « IFL Sonstige-umsiEm tiied des efforts der Wege-Commis-
» ca on.

zSekretän Cato-. W. Anders.

Allethöchst Vewtvmte

Eva-mission zur Verwaltung des Bade-Ortes Kemmern.

Bkäsibenu Staatsrath n. Ritter v. Löwen«
lieber: Coll.-Yatb u. Ritter, Dr. med. Kossöky, Badearzl.

vacan

Architekt, Alabemikey Fofmtb u· Ritter Scheel.
Schriftfühkert Toll-s essor n. Ritter Salnikow.
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VerzeichnissderBeamten und Behörden der Stadt Riga.

Nath.
Bürgermeister- Ed. Holland er, Wortfüb-

reader, Ritter-
H. J. Bötbfübr, Collegkdeö

Wettsüprendew Syndttas,
Ritter-

Robett B eck. "
R. yünsnxh I. Bier-Spu-

dckns, Ritter-

Ratböberkem Staqtsrath Akt-nd Berkb ol z .

Ritter. ·
Inst Heim-. H01l an der, Ritter-
Ep - skessok Alex. Faltia.
Eber-L dem-. G. Hat-tm ann-
E. v. Bötticher, 2. Vice-Svad.
Weiden-at L asg e.

Wilhelm D andert.

Carl symmet-
lug. Berkh olz.
Carl Berges-grün-Etäen v. arclav de Tollh.
No· ekt v. Will-h Hofr. u. R.

Zemtich Tiemer.
agen Alt.

Enge-F Durchs-F
Luvmg Lethva

Die Ober-Kanzellei des Ratbes.
Ober-Sektetär, Mas. jin-. W. R. G. Kiefer-in

Ober-Sektet.-Gges» can-C jar. C. Hausmamk
Stadt-Offccial, aå Tunzelmaim v.Adleksc-Ig.ObeF-Rotäk, Coll.- ff. n- Rimr Alex. P ate.
UND-Noth Dr. Jst-. I. C. SchDaktz.
Executok u.Actuak, Alex. sanken-m, prov-
Mifsivar, Gouv-Sein Gotth. Jul.H. Sante.
Notär der Kirchen-meiuistrationen und Stif-

ter-ken, ThepdekEZimmemaumOessetxt tche Neid-n alt-Seh E. J. Stumm.

Ist-Rats Stdan Palm.
Tu.-Nat C· H. Insel-samt v.sdleksiug.

Trauslateuy Stum. I. R: C. T.v.skäsinet.
Prov. Trayslatetm Obsisttieuh u. R- Idolpb

Eis-wald-
Coll-Assessok Wafsili sdsjetm
Staatsrath u. Ritter eins-ich soc-ec-
Tit.-Ratb Gustav v. allan.

Unscultantem qu. Manie. ·
Zum-. Sei-bestic.
.

v. Rachen-L
Edsak Schilinzly.

Fuss Stier-a-
-ac. Bieaemamr.

Nit. v. Klot.

ZU Hogaäder. r» eiur. a csyns i. ·
Imkellcstem Gouv-Seh Fe. A. Schaut-u

act Trans. Carl No . Sprogr.

Joh. Andr, Pawlowsly. Carl Dpr
Joh. Martm Scholl-Is- Emil Näbaag.

Erster Nufsifchek Kanzellksh Joh. Johafosr.

ZWEITER » » « Theodor Zone-.
ankam-Geh u. Expedient, N. W. Rat-nann.

Ministerial, Adam Lmde.
Ratdsdienekc Wilh. Wolfgang Drucker.

Carl Wiedemamr.
Adjanct, «Dietrich Vieles-desg.
Bote, Michael Block.

Ktevostexpedition des Ruhes.
Wortführeaderßilrgermeister Ed. H ollaad e r.
Ober-Sehn Its. Jan W. R. G. KATin
Notar-, Coll.-Sekt. steter Kot-sprecht

l Pqßkxveditiou des Ratt-M
WortsibeendekBür ermeistee Ed. o llaader.
Sehetäy Toll-Seh u. Ritter lex Leopold

Uckennann.

Evangeliich - lntherisches Stadt-
Consistorium.

Präsident, Bürgermeister R. Büngner.
!Vice-Präsidem, Supekinteadent Karl Müller-
’Escster weltl. Besfwey Rathsherr W. Lasse.
Erster geistl. DREI-, Pastok H. hattmaask

Zweizeråveäsb Bei et, Rathsherr E. Barclav
e o .

Zweiter geistl. Beisiyeh Pastor G. Hildr.

Die keformirte Adtdeilung des Stadt-
Confistoriums.

Yäsideny Bürgermeister R. LIESanErget- weltb Betsitzet, Rathsherr . Lange-
er geistl. Beisikey Paflok D. 01. Nen-

ZwegterTwlelltL Bei tyey Rathsherr E. Basel-d
e o .

Dritter weht-. Beisitzer. Eand.sns.Ha-tmever.
Sehetär des Musenmian csndJar.Esaus-

mann-

Notär, can-j. ak. Au u Buchbol .

Translateay sit-Ran HE. Paul·
S

Ministerial, W. W. Drucker.

. Prediger der Luth. Kirchen in Nim.
Ober aok an der St. wes-It eI « e

A Ess: EINIGE
slb

Tch I

chsk ITD
ek

k 1 iaona cre en tk e, .ve au.
Wocheupkediger derield.«Kil-che- FO. Keller.
Operpasior am Dom-»G. A. A. Jentsch.
Dukonas derselben Kirche, M. D« Wer-dami-
.Wocheuvred. derselben Kirche, Th. Pellmaath
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Obezyastot an der Kronerche zu St. JacobH
»

ousist.-Ratb Dr. E. A· Berlbolz, Ritter-.
Dlakouuö an dergxben Kirche and ebstnifcher

Predigt-: R. ruck. » J
Oberpasioren an der Stsobanniæchchw Paul «» Th. Wams-. Supekmtemzutzr. Man-J
Diakomss an dersele Limbe,

.
Walten-.

Pastor ander »St. Gertrktd-K» G. A. F. Bilde,
Adjuncv Emtl Moltrechh

- an der Jesus-0., Rudolle Betst-sann
und Leopold Zeiten-

— an der Martins- » Rinert Starck.

zu olmhof, Ernst Schroder.
- zn inkenbof, Hermann Fortuna-Im
·- zu atlakaln aaP St. O ai, Theodor

Eberbard Kryen
- zn Birken-, W. iling.

zu Alexandershöhe, Carl Fromm-

Pastor an der keformirten Kirche, D. A. Neu.

Polizei-Verwaltung.
Ueltekek Pojizeimeistey Obrist n. Ritter Adolpb

v. Machst-by
Jün erer Polizeimeisten vacant.Ussesorem Staat-Starb und Ritter, Rathsherr

Akend Berti-pig-Rathsherr Eu en urchard.
Sekretäre: Toll-Läs. u.Rittet E. Inngmeister.

Toll-Seh E. Martkschewsg.Sebetärs-Gebrlfea: Coll.-Ass. Büttner I.
A. Büttner 2.

A. Deubner.
Coll.-Reg· Alex-ei Tokarem

Atti-way Tit-Rath J. Koch-
Archivaks-Gebilfe, Dammberg, stellv.
Buchbaltey Ernst Kreuz-nann-
Registscator, Zimmermann, stellv.
Journalist, Toll-Seb- Fleische-.
Executor, Zrmmermann, stellv.
Paßexped.-Beamte: v. Figur-. v. Sickardt.

Toll-Sehn Zlecths er.

» v -

· GrimasskaPolizei-Amte: Eollsgskkath n. Ritter Dr. med.
. a en.

Crit-Rath u. Ritter Alex. Vaniir.

UntersuchunssWristave :
C. Wa chaer-
Coll.-Ass. n. Ritter Taube.
Tom-Reg. Ed. Krastrng, stellv.

Stadttbeils-Priftave:
l- Stadttheil: Gouv.-Sekr. v.·Villeboiö.
Ds

» Coll.-S»ekr. a.Ritter Posewert
St. Fetersb Stadttsetlx Pfeisser, Bellt-.Mos

. Stadttbeilz it.-Ratb u. itter Ro-!. schauskaMktaaer Stadttbeil: Toll-Näg. u. itter Ed.
rasting.

QUCTtaI-Ossi iere uebsti ren ;Geäilfent h

1. Stadttb. I. qurtx Rakowskv.
Gehtlfe pack-at

I. St. s- Q.: GoxkvESekr. Paul.
« Gebilfe Jermolowitscb.

2. St. 1. Q.: Sobavgsekä L. Ziotks »fe. v.- e. rooomt
.

S. St. Z. Q.: Richter, xellmg
p ch

Gebilx erlernen-. -St.Petek-b. St. L· .: Ti .-N. Jaskowsky s.
Gebilfe vacant·

» 2, Q.: Tit-Rath Kluge.
Gehtlfe Dis-iß.

»
S. Q.: Ist-Rath u. Ritter

Stanliewsticsh l.
Gebilfe Jacvztit ch·

»
4- Q.: Tit-Rath Schenk.

Gehilfe var-tut
«Most. St. 1. Q.: Stankiewitsch 2», stellv.

Gegilfe Matufewttscb.
» S. Q.: it.-Ratb Sktotskv.

Geh. Tit-R- Staakiewitsch Z.
» 8. Q.: Tit-R Jaskowsky 1.

Gebilfe Auen-h stellv.
»

4. Q.: Toll-New E. Steh-.
Gebllfe FailL »

« S. QG: bClollZSky . Säändfkller e annom ,
ev.

Mit-mer St. I. Q.: sit-New inkdz
Gebilfe Milewöxy stellv-

»
2· O»: Tit-Rath Rtbbe. »

Geh. Gouv-Sehn Kirkillo.

» s. QG: TliftsVGimäMätoni.e i e n er
.

Chef desPolizei- u. ZrandÆommajtztdoC Coll-
Neg. Doch stellv.

· Adreßtisch-Beamte.
kTischvorsteheu Toll-Sekt- E. Martischewsky.
»Gehslfen: Semmergw Volhnann.
» Constantmowitsch.

l

! Armen-Dacktonum.
Präfes, Bitt ermeiftec .J. Böthfü t.CassaMdminSstraxiom Fell. gr. G. EvMitteb

stät-t, Director-.
Bürger gr. G. Z A. Siering.
Aeltefter 11. G.

.
Deubner.

Direktion der Faust-Armenpflege: Rathsherr
« Engen But aw, Director-
Dicection der Haus-Atmen-Ktantenpfcege:

Dr. August Helm, Director-.

Adminigranon der Kinderpgeigv
Fa or R. Pers-Baum retten

» ürgek»kl. G. . Dobnberg »
sAdminiftkatwn des St·Georgea-Hospktals:

Dr- S. 111-By Directon
Bürger Hin . Gustav Kundendorfß
Bürger .G. W. Elqssem

Administmtiou des Nikolak-Atmepbaufes:
Oberpaftor Th. Wem-Ich, Director.
Bürger Fr. G. Sob. MERMIS
Bürger l. G. L. Pan-Uh.

Adminiftratioa des Rufsischkxl Yrmenballfest
Protohierei W. A. Sptnchnh Director.
Bürger gr. G. A. Kamatm

» ~
J. M. Lamon-.

Admiuistration des Kinder-AsvlB;
Oberpastor Th. Wevrich, Director.
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Bürger gr. G. Gustav Kyntzeudorss
Ueltester kl. G. C. Schnitt-D

Abmiuiftratoreu des Armen-Krankenhauses:
Bürger gr. G.» M. Lübeck.
Acltester kl. Gllde N. Zinserling·

Admiuistratjon zur Versple-as der mitteljosen
Getsteslraaten der g. Stadtgememde:

RathsherrStaatsratb A. Bett-both Präfes.

Aelteyec är. G. E. Mittelstädt.
Aelte er .

G. C. Schmidt.
Director Dr. E. Bochmann.

Delegation zur Admiuiftration des Zwangs-
Arbeitshaufes :

seltester gr. G. Jz A. JenckeL
Bürger gr. G. Julius Durchs-ed
Aettefter 11. G. A. Deubner.
Bürger kl. G. W. Classerc.

Seltetäk, Alfred Hillner.
Buchhalter, Ed. Stavenhagen.

Ae k zt e :

Bei dem Amen-Krankengmie:Dr. E. Bochknann,» irector und Präfes
der Admmiftratwn,

Dr. G. Hollander, Ordinator an der Ent-
bmbuagsanstalt.

Dr. L. Gik ensohm Okdinator an ver the-rapeutifchen Abthetlung·
Dr. H. sausen, Ordinator an der Grat-

ifchekc Abtbeilung. «
DI. II Helft, Ordinatok an her Atha-

lung für Nervenkrankr.
Dr. Mitten-sto- Afsistenz-Arzt an ver the-

rapeatischen Abtheilang·
Dr. F. Der-Hi AssjlsienkArzt an der chirur-

Jschen -»btbel unsi.Bei der nenherlanftalt othenbetg:
Dr. G. Izu-sey Director und erster Arzt.
Dr. F. Klöp el, zweiter Arzt.Bei dem St. G»eorgen-Hospita :

. Dr. Carl Fdrstey Toll-Rath
Bei dem Niko ai-Armenbaufe:

Dk. L. Gir enfobtr.
Bei dem Mösifäen Armen-aus«

»

Dr; H» unsern
Ver dem Ruder-AM:

. Dr. E. Wichert. »
Bek dem Zwan S-Arbeltöhause:

Dr. E. Wiserh
Als Armen-Neun fungir ea;

Im 1. Bezirk: Diesinnere Stadt zwischen der
Düna und dem CanaL
Dr. Förster.

» 11. Bezirk : Die Petersbgrger Vorstadt
und em Thetl der Moskau-
schen Vorstadt, von dem Ca-
nal an, zwischen der Alexan-
derstrasze, mit Einschluß ihrer
rechtcxt Seite, u. der Eisen-
babnlmie. Dr. Gaebt-
genö.

»
Ul. Bezirk: Die Petersburger Vorstadt,

von dem Canal an, zwischen
der Alexanderstraße, ynt
Einschluss ihrer lmken Seite»
und der Weide, die Umge-»

Bad der Kirchdöfe nnd die
egend der rothen Dünn

bis zurWaldstraße hinter der
Irrenaystaltßothenberg.
De. Wicherr.

iJm IV. Bezirk: Die ehemalige Citadelle, die
Borburg, der Katharina-
dgmm nnd der Weidendamm
bis lzr Brücke vor Alexan-derssohk Dr. Hell-
mann-

» V. Bezirk: Die Moskauer Vorstadt zwi-
schen der Eisenbahnlinie und
dem Dünau er.— Dr. D ce-

ters.

» Vl. Bezirk: Der auf dem linken Ufer der
Dünn bele ene StadttbeiL

Dr. J. Zollandeu
» VIL Bezirks Die Gegend von Alex-anders-

böbe, d. h. das rechte Ufer
der rothen Dime- von der
Waldstraße am oberenTbeil
derselben, bis zur Brauerei
Waldfchlößchen. Dr. We -

stermann.

colleglam scheint-sale-
Peäses, Bür erweister E. Hollander.Oberpaseor Mag· J. Lüftens.

Rathsherr W« Lakåkr.
-

R. v. iltn.
Ober-Sektetä'e MIZ Juk· W. Kieferitzllh
Schriftfühkek, Dr. .E. Schwur-.

. Archivny J. G. Johasom
Ministerial, Dmcker.

Direktor der Stadt-Schulen:
Hofmtb u. Ritter G. Schwed er.

Lehrer nnd Leise-innen der Stadt-
chulen.

Stadtisches Gymuasinm.
Vlies-lebten der Religion, Gott-Rath nNitter

I. Pelmsing.
» Relscgwm nach dem Bekennt-

mjse der orthod.-grlechischen
Knebe, ProtohiemP. Konv-
konn.

» Reli con, nach dem Bekennt-
nisfe der vom-kathol. Kirche,
Isc.

~
latein. Spr» Chr-cl. philoL

G. Semel.

~ griech. Spr» cum. philoL E.
Friesendorff·

~ deutschenSprache, Toll-Rath
n. Ruter Dr. R. Groß.

lster Oberlebket der rass. Spr» Staatskath a-

Ritter C. Hallen
2ter

» der mis. Sprache, Gouv-
Selr. u. Ritter Krvlofi.
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Obertebm: des franz. Spr» Tit-Rath n. R.
L. gute-is si w NR» . pr» o a n. I ereng Rielr.

lster Obeklebrer der Mathematik Gelb-Rath
u. Ritter M.» Guts-seht

2tek ~ der Mathematik Cami. matt-.

LFaeaselL
» der ammissenfchaftem wisc-

-Isier » der Jeschichtq Ok. J· Gir-
en o n.

2tek
» besGközichtr. Dk.A.Poelchan.

WissenschaftL Lehrer: . gis-MeinN. akz.

syst-IN O. Kühn.
Stundealebrm Tit-- atb W. Reimers.

g. Kquab. en e .
Cum-. nun-. A. Wes-net.

Lehren desFROan Nah-mite- n. Ritter
. Clakh

des Gesange-, Musikdir. W. Bei-guten
der Gänse-Mk H. Meißaer.

S ulpk t, Co .-NatE«W. v. Reichard.
S Itfsbreh stellv. 11.-AssessorO.Se-mann

v. Leser-ty.

Stckdniche Regt-Bitt erichule.
Juspector nnd wi eufchaftL Le rek« Toll-Aff.

a· Ritter F .Lehrer der R- igion nach dem Beten-müsse der

aghodggrieC Kirche, Protobierei L. Waf-
ow.

WissenschaftL Lehrer, Gouv-Seh J. Müller.l
Z· MO- i- 1

Lehrer: der russ. Spr» Tit-Rath W. Reime-.
der engl.»Spr., Dr. J. Bester- l
der frapåosiichen Sprache, E. Barte-ad-
ves ze- nens, O. Poelcham
des esangez B. Nas-
vet Gynsnstth H. Meisuer.

Stadt-Töchterfchule:
Jnspector und Ober-lehret ver Religion, Pastor

M. WerbatuQ ,
Religionsleget nach dem Beten-Wisse dek ersp-

gtiech. Ich-, Pwtvjierei W. Spirichar.
Obetlebker der deutschen Sprache, F. Gla enavp.

~ franz. Sprache, J. Lützcl chwab.i
»

mis. Spr»R. Trampedach- stellv.
Lehrer der Mut ematik TGHcImQ prov. I

» Ges Fee kmd ·vgrapbie, Dr. E.
net-Ich prov.

des gefanges B. Rus.
der ymnastth B. Straß-

Lebrerin des Zeichneas, gib E. v.Juug-Stilling.

Saffkectricn Frau L. chwaty.
Ela mwomem Fräul· E. Spec-.

» Bd Witte.
» . Dickich.

Elementatfchulenz
s) für Knaben.

SNELL H.H. des Throafolgets Cäfatewitsch
All exauder und der Thronfolgerin Esset-l

rewaa Maria, Gouv.-Sekt. D. Windt
und W. Wes-then

Pieris-Schutz Gotv.-Sekk.s.sntpnjts.
Jacobi-Schule, Gott«-Sekt- W. Fromm.
Alexander-Freischales, R. Bernh-erst
Manns-Schule, F. Wolfs-
Gecttnd-Schnle, Gouv-Setz J. Haakr.
Jesus-Schule, Toll-Reg. G. Maria«

GroßiläkliiveridalmscheSchule, CSM
wa .

ZageashoffcheSchule,Coll.-Neg.W.Ball.ie bei derstinderbes abt-Aastalt befind-
liche Schule, Gouv-Sehn P. Rahwing.

Jlgezeem che Schale, G. Böot.
Hartas’s eFreischulebeiAlexanthöbe

N. Toettner.

AndreaskSchule, stiakmcsmatm.Mattbaek-Schule, .
Bauten

Thorensbergsche Schule, P. Bemamh
Katharinendamm-Schule, M. Schessner.
LacaA-Schule, W. Donner.

h) fstr Mädchen.
EDUARD-Schule- Tit.-Rctb u. Ritter F-

Rennek. Frau E. Zeinling-Unneu-Schule, M. kannst-ein. Frau W-
Braunstein.

Gertrad-Schule, Tit.-Ratb u.R. J. Goe-
deberg. Fräul. C. Czejte . »

Harraö’ichegreifchole au Groß-Midas-

H bebst-sk- Fackkfch Flug Rälsallzwöbatra e rer u e et exan e,
J. Korfche. Fräul. M. Rickcsuantr.

Pagensboffche Schule, C. Bange. Frau

It QBWZ Sa I H Hi Fezeeau e u e, . each kaui sei. Strande. ·
lAndreas-Schule, J.Matwin. FILETbteL
Marthe-- Schule, F. Dohur. Frau Kath.

Adams.

Thorensbevssche Schule, J. Leuten-w
au M. rickatever. »

Rat arineadanua-Schule, R- Frieden-
erg. Frau M. Friedzabekz

Istet allgemeiner Lehrer-Abwan, N. Fig-anders-
2tek

» » » G» Bill-»
Für den Unterricht in der Relisiou such dem

Vet. der orthodox-gtiech. Kuche, Priester
Kvnolotia, Swetlow, Zwitter-,Scheut-now-

IWaiienbauO-Schnle für Knaben uad

I Waiseahaus-Schule für Mädchen:

Waisenvatek, E. Kompkecht, Waisenmutter.

an E.Pzitrith geb. Rosen-MO- Tit-Rath
. Peter en F. Zinnen-, C. Richter-, »N.
eure-. Musik-Di- F. List-man, p. Meiß-

ner. Fti. M. u. FrL A. Schtodgr.
Hol sches Institut- Paft.Th. pellmany,

after W. Keller, Tom-Rath J. Dam-
denkow, Hofrath C- Fossacd, E. Wohls,
Coll·-Sekt. A. Wellen Gouv.-Sekr.W.
Bagner. Jnfpectricez Frau P. MollotäLehrers-mea- FIL L. Puqenbergey Frl. .
Peterer, k l. H. Stahl-

v. Fischers es Institut: Pastot Th»
I seltsam-, E. Laden-Ia Toll-Rath J. Da-
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wideukotw Heirath Egossarh Coll.-Sekr.
G. Schulmann, R. euren A. Beruf-L
Juspectricex grau E. Roseugreeu, Lehre-
ritmem Jst .

Pete en, sti. O. Klem.
Die Ol a- udustrie- rei chule: Lehrer

«

W. Falk, Fri. J. Peter-few Frl H. Huickeb
Die Näh- und Strickskulp Vorsteher-m

Inn I. Hunnius. Le rennnem Fri. B.
lappmever und FrL Th. Kur-d-

Schnlen der ltterartschsptaktts
schen Bürger-Verbindung.

Töchter chule: Coll.-Rat u. Ritter M.
Got iedt, Pastor Th. ellmann, Coll-
Ratb u. Ritter, can-L theol. J. Heku-
gznw Staatsr. C. Kästuer, L. Dubocs,«

. Reuter, J. Zehns, A. Schiessers,
Musillezcer M. udolph. Jus ectnce:

Zräub . Grave, Lehremmem rau·P.
eimers, eb. Hühner, Fräul. O. RdJyL

YHUL E. TeterfeO Fräul. E. v. Kleist,
anl. H. v. Stahl.

Die Wasser-sehnte für Knaben Find
Mädchen, nebst einer Nebenabtbeclung
für Mädchen: Director, Hof-c- C. Herd-eg-
Jaspectoh Cano. E. Komprecht. Lehrer-:
J. Densser. N. Boot-need H. Wettern
Lehrerin-new räuL J. Rosen, Franc E.
Friedrichson, räub» B. Hausen.

DieTaubstummen chale:Jnskect·or,Coll.-
Ass. F. Berg. Le rer G. Gut-seh Leere-tinnem Frau E. « tünzi, Fel. .Ha n.

Die Sonntagsichulu Jnspector, O.»Poel-
chan. Lehren C. Teich, M. Braunstem, D.
Lappat, D. Windt, R. Reuter, W.
Wer-then

Ober-Landfchnlve·rwalt·nng fin das
Rigaiche Patnmomal-Gebtet.

Wpttfübkeaver BürgermeisterE. Holland er,
Ptäfes.

Sapetinteadent Karl Müller-
Ratbihm E. v. Bötticlkey Kircheuvorsteher.

» Barclay de ollv
»

Epusiftoriakecsiessok Pastok Hast-kaum
Sguirath vacanp
S tiftfiibrey Anton Bucht-oth-

Bogtergmcht
Oben-We statische-c E. v. Wind-ek-

Getichtsvogh athsberr W. Dank-ert. .
» »

R. v. Wllnr. !
Assesspr, C. Usskickardr. « ’Sebetär Tit- ath u. Ritter R. Schlan
Nutz-, Eva-Setz Eis-il Mem-vekaZ
Zweite-. Rotiir, cui-L ji«-. Anton whwa »anzelltstety Wilh. Busch. Alex. Enggteser. s

· · Woldemar Koch. · «
Mcmstetiale: Julius David Benjamcu Hilf-be-

Hemr. A. Rathe.

Concuks-Buchbalter, Th. Gesetz
Waterschout, EdaarvsåkmntzemStellv. Diöpacheur, apoleon Aßmuö.
HSchisssvollverheurey Michael Baumw-

» Laudvogingmcht.

i 1. Section des LandvogteFerichtC
lObepLanvvogD Bürgerm« H· J. ötbfübr.
»Landoogt, Rathsherr C. BeFengtüwLandvogt, Rat sgerr E. v. arclav be Tom-.
Laudvogt, Rat s err E. Alt. »
Affessoy Coll.-Sekr. Viktor Zwmgmann.
Sekretäk, Toll-Mk u. Ritter Alex. Pookten.
l. Rotär, Robert anm.

«2. Notär. Rudolpb Jenntich.
Kanzellifh Michael Braut-selb-
Mimftetiale: CarlGottfr.Taube.D.Michelfobt-.

LootßmCommanvenn erbl. Ehrenbükger nnd
itter Ed. Girard

Aelterwann des Lootsenamtes JohannObslinH

2. Section des Landvogteigerichts.
Landvogt, Rathsb.E.v. Batclah de Tollh.
Affessoy Osmi. Fixp August v· Knierienr.
Sei-näh Carl redr. o. Koslowski.
1. Nptäy cdlmi. Jak. Ed. Lis.
2.

» thhelm Towe. -
Kanzelliß, Wilh. Kulitotoskh.
Ministerial oderLanowachtmeifter. R. Tönt-TM

Polizu-Abtbellnn des Lands-agier-
gm ts.

Inxvectoy Nat Ihm C. Begzeagrütr.
JugkectorbGe ~ Rathsh. E. akclaydeTollh.
I. otäk, Cum jin-. Alex. Deubner.
L.

~»
Alex. Mevemh

Kanzelltstem R. Töaner. Ernst Seveckr.
Land-Commis;är, Crit-Seh Julius aken l.

Dessen Gehil ea: Coll.-Reg. Robert· aketx 2.
Goav.-Setr.Ntk.Filkpomcz.

MaqchiEotnmissäy Carl »Stobke.
Dessen Gehilfe, Constavtm Kallert.
Landwachtmeister, derselbe.

Waisengmcht.
Ober-Waisenbert Bürgermeister Büng ner.
Waise-then- Ratssbekr H. Tiemer.
Sektetäk, Staatsratb W. Schwsttz
Notäk, Gmel. jin-. eoor Mann-FStellv. Weiser-bog alter, Paul Stamm-
Stellv. Wai enbu .-Gehilfe, N. Kanlc
Kanzellisi, Evnard Lenz.
Ministerial-: Meczayr.

Heinrich Kamiem
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Werg-richt.
Ober-Wettbew, Rathst 01. Faltitr.
Wertheim-: Rat-boh. .T. G. Heimat-w

Rathsh. W. Lange·
Sebetäy Cana. Juk. Christ. Scham-t-
Notäre: carni. ims- k. RänzwaOsmi. ims- atl Hi klet.

Kauzellistem Carllreinkamr.
M » C mPiiÆ IN Mat - om : .gespeis- Flülleh
Ministeriale: Carl Bei-geb- J.B. Neu-mann-
Matktdieuetz Johann anl· Johann FlomeMatthiessen. Carl Gustav Mal-s-

J. Kupzim Th. Besens. Emil Eiguek !

Preis - Burean. 1
Ober-Wettbew, J. Faltiix

Ober-Lämmcrszett, Aug. Becholx
Not-ir, Alex. · even-I.
Ministerial, Andreas Luckstins.

HandlungssMaller.
Karl gr. Beck. G. Eberh« Atöger.
Karl d. Bemer. Ed. Joh. Lange.
N. Bockslaff. Karl DMeSlFer.Karl Entse. Joh. st auch.
Karl Ed. Frau-ze-. zA. E. Salematnu

gäb GcaßH ll d JUEAlSexch ngidto..oaner. .. wa.Jok. Konv. J. G. Statut-h

Flachs- und Hauf-Wurm
Joh. Julius Many-. I Ev. Müller.
Th.Wilb.Ka-merau. Oscar Schulz.
Emil J. M. Lauert-. Carl Friedr. Daniel
Alex. Bestj. Kirstkim Grunivaltm
Geork ngö Berg. Julius Seil-el.
Aru- b. lsem Anton Weib-ten
Fk.Geors Geist

Heringswraler.
Theodok Knierieun
Ludwig sob. Theodot Jakobs-weh

Oel- und Tabalswraker.
Johann lekdinaad Groot.
Ebnst. Rtckmanw

· Eichenpolstraker.
Henn. Martin Butten-nich.
Carl Stdssin er.

Jakob Alex. battowitfdp
Zettel-z- Rudolph Lichtwers

amzj Butten-c .

Fett-tut Bockslass -
yanuel Stöfsinger.

Eicheahsizschkeivek, T I. Tietz

Wust »Tai-www
Juspektore: Rat b. Darm-san u. W. Lange.
Wange-Miste eot Gott-t. Onkel-nann-Eatl SHeim-ich Gran jeau.
Adjunkn Alex. Busch.

Wägen
Joh. W. Brockdusem Ed. Fr. Zureden-Stip.
A. Mex. Rinnebekg. Alex. Madame-M
J.Diedr. G.Rolsenn. Adolpb Wittenburg.
EbÆlr.Frieseuvoka

Waageschrellder.
Friedrich Ebr. Hold. Johann Meugotb.

Waagedtener.
Albrecht stampf-

Handels-Devutatiou.
Handelddeputiktu

A. Fritz. W. Makafchem

F. Este-Fellei- Z F. TM. o et . . .

J. Züksetmeiker.
Snppleamtcm ,

H. sb. Mever. I. F. Blechfcenh
Fug-z Lucien-. I. h. Sknxr. .

. . Massen-. N. banxmg. Rettzb U IV M. daubr.

. .
il san . ee e.

A. Tege. F. K Schzw-
glotentiu sit-stein. « . M.R.Lmtzeubekg.

elegitie des Kamercklbofs HJuw: Tzetlnabmean der Generalkevisiom alt-A . Raps-.
Tit-Rath A. Wiesen«

Schrifkfühten cann. Hin-. Aug. Buchholtz

Kammerep nnd Amtsgmcht.
Obekssäiæaeks n. Number-, Rathsherr Ung.

et o

Lämmer- uavhsmtshmem Rathsh. U. H.
Hollaader. »

Rathsherr Ludw. Kerkeva
Sektensy Gouv-Seh Carl Sam. Rat-loss.
l. New-, Tom-Ag. R. Lemckr.
L.

» grad. tub. WilP.Edler v. Ramm.
Kanzellistem Aug. Diett.B ignr. Carl Schwe-

« derian Carl Win. Ko
.

Lamms-ei- ienek, Teich- Bxempeb
Ums-Dienen Jaco Mast-ag. E. Kronberg.

) «

! Steuer-Verwaltuulg.
Steuers-ern Rathsh. A. H. Hol ander.
IBetsitzey Ackestee r. G. Gqu B. Sopoffsky

»
kl. G. Gotth. Sstbder.ISchrifthceszollxAss Alexander nich.

Dessen ebtlm Her-nam- Betgner.
Notär filr Haadelisachem Alex-. Großmamk
De en Gebilxy Au . Helms.
Ca ret, A. .G. äsfittzaer.
Bad-hatte, Nef. Eduard Bahn-
Bachbaltetsgeht fe, C. Krebs. »
Beamter für Angelegenheiten der Wehrpflicht,

. G. Wert-en
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Beamter sitt Steuer-Rückstandsfachea, cui-d-

Jar. M. v. assner.

Zrchwtay fFranc-lz ans-Leg. C l Bcan er a a I, at et .
Gedilfe yet Cassa-Exp«ed., Toll-Sest. W· Gkos.
KapzelleFGebilfem p. Kitchner. J. Bebtmg.
Mitastenalu G. A. Linde. J. G. Schweinsbukg.
Cassadiemt, Fr. Awoting.

Erminal -Donat-main
erifez Rath-sb. R. v. Wilm, Ritter.

etfiherc Rathsh. Eng- Alt. «
A essen-, llskjar. Leonh. v. Kröger.
A esse-, Co sSekr. Caleaum after-.

ektetär, Tit-Rat Adalbett Akalxm
Nptär, Osmi- Jar. iedr. esseer
Irchivay ema. Jak. Th. immer-mann-
Protokollfübkerx caus. Jus-. Ed. Lober.

Gustav Michel on.
cum jun edk. Schülin

Ttaaslateuy Tit-Rath E. anl, Ritter-
Kanzellistens Befäh. Jst-gest va.

X. . Dem-kaum Fr. Berlin.

» » »

atl Dakllgreemthstenalet Ile .Ka ert. Eduard Tann-
Wili Uhlmanu.

Stadt- Cassa - Collegium.
Ober-Kastenåerr, Bütcgerweister R. Beck-
Kastenbekr. schob akl skvuuacl

Mitgieverx Aelternk gr. G. Gust. Moliem
eltetmann 11. G. W. J. Taube.

Ueltester gr. G. W. Schköder. .
Suppleant begaben Welt. kr.G.A.Sellmcr.
Aeltestek kl. .G. Schandt-
SuppL desselben Aelt. kl. G. G. Osmle

Beisitzeu die, ükger gr. Gilde:

Zä «D. Minos· C. Betrac.
lms DutzendDie Bürger kl. ildex

G.Strauß. XMinutly W.H.Harmfen.

Glieder des extraprdinäua Cassa-

» KollegiquBürgermeister .J. ötbführ.
Rat Ehe-et A. altja.
Teltestet gr. .J. E. Koch-

,, »
J. G. Fahl-ad

»
kl. G. B Mandade

» » . Zinserling.
Bürger gr. G. P- Staren F. W. Grabmamr.

Oskar F. Beck.
Sllpvlecmtem Bürger gr. G.: G. Rauch

Bii u. G I Do LIFeWsMLrer eu. .oppsp.g FE D. Gablextz.
Sap lett-nen- iikger lleiuer.thdc:

. Z W. Chiusi-.u. F. zwei-net-
Notäy rotocollfübkerm set-way Coll.-Sekt.

Gustav Friedrich Hasel. »
Froxocollfübkeks-Geh., Ost-C Jak. O. Suec-a-

-kchwakssGehilfy Leou Poonea. ,
Use-atmet KanzellekGehislxh H. Sucheer
Stellv. Translateuk, Tit.- ath A. Palm.

. Rot-sk, selt. k. G. Adolph Jul. But-meisten
Desseu Schäfe, Wilh. Nob. Hänsell
Controlent, atl Otto stetemBychhalter der Immob ien-Übgaben, Befr.

. u. R. E. G. when
. Buchhaltet ver Pachten, Mietben, Staung

. der sc» Leonbard Eck-
Cassirer der Absabcszpeditiom G. Piebler.
Contrvlgur d. A aben- xpedition, C. J.Kaall.
Allgemeinet GebSlfh Jakob Schmidt
Kanzellistem D. Sommer. E. Schwing.
Expeditor, J. HAVE-LExpeditvr nnd achaassebey J. Krab.

Stadtsütevs ronoay Geotg Malchan.
Opervaes-, »g. W. Iritfchr.
Finster: Geer Fleische-.

Ed. schuly Friedr. Drude«

Liebkowsktäis . Ostwald.
Stadt-Ingenieur, . Knasiski.Baumeistey Architekt,Tit.- .u.R.J.D.Felcto.

’ Stathwtfotentßßaetent Rl·Ste mann.

Controlenr für die Eqnspagen- und Werde-,
sowie Fandesteuey Joh. Wagner.

Canalaa e er, Geer Nauxach
Wegeau erben-, F. W. Jahrt. ·Miuifletla e: J. Thau. Joh. G. Wiese-by

Quartier-Verwaltung;Ober-Quartietol;en, Rats-GEMer erkbols.
Name-dem Ohsbett H. Tieater.
Glieder-: Ueltermaun Pr. G. G. Moliea.

« H. Ess- EIN-»s-eeerc.... war.

~
Fl. G. FH. Sucht·

. Bürger gr. G. Evasalent Fusan-m
J. CG. Kitsteith Tb.Ketkovlas.
W. Bein-.

BürJger kl. G.fF. E Kunde.
.G. Bpeto . Ch. W. Koßkowstv.

P. Skizk E. Sei-auch
Sektetär Hofmth . Arzt.Notät, Gouv-Seh H. » ange-
Eomoleuy S. W. Stdwa
Quartiermeifler: Johäkubbr. soll Begann-so,

ZäwMssethcsznFsiFch so wiss-F St ck’nietiae: . . . at . ve.Feh. Dau. Busch. Joh· Carl Juschkewitsch.

Riqnfche Stydtbe txrde fut die
Milttaitv ugd »

Präses: der woftfiibrende Sürgermekstet E.
Holland ek.

Mitgliedes-: Rathsherr A. Z. Hollander.
»

A. altm.
Obkisi Schbano. ·
Pristav v. Billet-ow-

Sectetair: cis-C jin-. J. C. Schwers.

» Campis-it zur Ex ebuug der Handels-
und Schi ssUbgabem

Ober-Suspector Bürgermeister B eck.
Niveau-, Rauschen Herrn-amt-

-11 H
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Deleåitter der Aeltexubanl gr. G.:
eltester C. F. chan.Depntirte des Råsafchea öden-Comit6:

Th. Augelbe .
R. Kerkovius. !Uelteste E. Schuakeaburtzt und H. Stievcr.

Buchbalter, Aelteftek I. C. eint-sitz. !
Berechney A. Nebel-en.
Gegenserechuey C. E. L. Neunten-m !
- !

Die Ri asche Spattasse.
Infpector. Rathe en E. W. Daudert.
Gltedm Aeltestet gr. G. N. Kriessmatuh

» » Robert ersch. »
Bürger st. G. Janus Müller. 1

» » Lohn Kluge. i
Ueltesiet kl. G. M- B. feedr. «

, ~
J. C etsser. !viikgek u. G. s. U. satzu. »

» « sob. .
Landt. -

Bu halten-P Laufes-.
D en Gex fe, E. G. Engell.
Beamter- Wolv. Den-very
Ministerial, S. E. Heyveuterch. z

Die Verwaltung des Gas- nnd

WagerwertsPtäfes, Ratksben read Beribols.
Glieder: Na Ibekr L. Kett-wins.

Seite er gr, Gilde Welt-. Angelhak. »
Bürger , C. Busch. »
neueste- n. Gut-e G. W. Ostmw
Bürger » Heim-. Bevenaanm

Schriftifübreh V. Kpmgreqh zTechai cher Director, . Kur as-

Gebilfe ves-Directors, August Harima-m

sbåkssäqschgttisiseäskafxmvertQ A. Prim.
n a er . . oev v. s

Residenz Ä. G. E. Butte.
Gehilfe- T. ·Bäruboss.
Cafsius-, Wutckmautr.

Direktion des Credztvetems der Haus-
besitzer m Rtgtr. :

. « !Gliedes-.

Pkäkex din- Biit ma- n.R- G.D.Heknmaec

Zkä es-Gebilfe, Lofgerichtkadvotst B.v. Klot.
irectoeeax Aeltester gr. G. g. MZZL

So virus HRFQZF vade K v"«t t MZu , o en -Im a app aTanzelmach v. Avleksinq. (
Architekt, Fr. deß.

Kanzellei: 1
Sekretäy der Zustian »Jeadaåsxä Uå Blger. !an et

, . am.Minätsteriah A. Knborr.

Ehe-riet -Verwaltungs - Ton-its

ZISIEQ Rutbsberk Arend erweh-
ltedm Rathsherr W. Dauan !

Aeltefter gr. G. J. C. Lock-.
Bürger » Carl Bienemaum
Aeltester ll- G. Drauf-ermann.
Bürger »

W. Herde.
Teckmifcher Dxrectoy Freiherr E v. Ledebur.
Schriftfübrey C. Hillner.

Ri ache audlnn s-Cq e.

greises, spat dherrHSL H. Hgollandixr.
lieder: Rathsherr W. Dauben

A mst
» MuC Richard

e er . « et.

»

Ev. Seil-net-

,, Heut-. Stieda.
F. I. Siering. TA.Weiß. F. W.Hermana.

Beamte der gaadxuagbCassuBuch alte-, Jakob nobkctch.
Buch alters-Gebilfe, E. Noth-tu
Wanken-Revis» and Expeditok, N. Dresden.
Schriftfübrek der Please-Schutt der Mutwi-

stratiou, Soll-Ast Alex. Saal-.
Stadt -Distouto - Bank.

Ptöses, Natbgkerr E. T. G. Hemmt-um
Vice-Pkäfes, atdsbea H. Tiemer.
Directorem Aeltestet gr. G. Carl ngidt

Bat-, E Noth-:f tamvr.
get r. . . op er-

»

g
»

F Ak. Taube.
Aeltekm.derll.G.W. J. Taube.
Bürger kl. G. C. Tom

Schriftfübket des Directoriums, A. Buchhollk
Beamte der Bank:

Gef äftsflibkey B. Leibe.
Es ret, Z Dich-cann.
Co ras- exille W. Stiel-ich
Du um, . Geh ,
Bn allerd-Gehilx:n: E. Nun-umg.

U. Liebt-te. A- But-hass.
Wansewdkevidenh N. Dresden. .
Ninus-krick- Chrzshgabkr. Emtl Fett-Vorm

Loms ernens.

Städtmher Statuts-Comm-

3räLes, Rathsherr Freud Bettholz.
lie ek: Rathsherr W. Dank-ert»

Aeltemauu K G. Molken.
selten-kann G. Taube.
Zelt sk. G. A. Ran Esssaführer.
Bürger är: G. W. backen

» G. O. h. Gmel.
» »

A. F. T. NäzrinkStadt- n. Polizeiakzt vi. Haken.
vr. med· Bock-mann-
Dr. med. Sttwcclhachb

Schü Kroi.gesdkpjolvtäbnibäms Jst-sret, Ia 111-. U U u v .Lether W. Stocke.
g

Statistisches somit-.
SlEer Ratbskm Faltm

luden Rath her-: End Alt.
Aeltestet gr. . Alex. Laufen-
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Büeger gr. Gilde C. Pickardt
Aeltestek kl. G. J. E. Scheelr.
Bürger kl. G. I. G. Breckhofß

» ,
L. Putritb.

Haudelsstatistifche Section-
Aeltestet C. Deubner. Kaufmann E. Grade.
Kaufmann Hean Thems. Kaufm. P. Starr.

B ji r ea u.
Sektetär: Fein- v. Jung-Stilling.
Beamte-: ex. Schulz.

Rigascher Hypotheken-Verein
Direction.

gräsideny A. Berent
irectorem B. KaulL W. Piminow.

C. Rede-sing. J. Hasserberg.

Kanzelled
Syndicns nnd Seh-erar, H. Pöniglam
SektetätS-Gehilfe u. Archcvay Übo Ernst-tax
Bucht-alten W. Kinderwann.

Casxrey G. Eckardtz »Cas cer-Gebilfe, Friedr. Was-. Meyer.
Architekt, B. de Graf-be

FMUEP WEIBER e J H PawlowstvcU c I ell: - cc n. « « »

Mittzisteriah H. J. Lallaxr.

Riga-städtiiche Gesellschaft zur gegen-
seitigen Versicherung von steinernen

Gebäuden gegen Feuersgefahr.
Präses, Rathsherr A. Fallsu-

lAdmiuistratokem Aeltester g Pz Schwabe.
! . « « Rupp-
I Wirkl. Staatsr. Dr. J. s.
« Bei-ent.
I Consulent W. Petersen.

« Aeltester C. F. Meiahardt.
Schnftführer. H. D. Wan e.
Taxator, Stadtarchitekt F.gFels!o.
’Ministerial, E. Frass-.

Regawotftsidttsche Gesellschaft zur ge-

gcniemgen Versicherung von Gebunden

gegen Feuetsgefqbr.
Pröses, DI. W. V. GuXeiLCassafübrer, Apotheker . Walten
Admiuistratoren in Rikm

ängsan C. per-umsc-. . ee en au en.

ges-tska Eåsliåndßeb
r 1 e . . e .

Aelteftek» E Brieger.
J. C. KugtetmToll-Rat K. HartMann.

Administratoeem in Pernaa, Rathsh. Grimm.
In Walt, A« W. Berg.
Fu Lunis-h E. Puls.
m Wolmak u. Schloch verant.

Sekretär, H. D. Wanze-
Taxatorem Architekt P. Geigeamüller.

· Zimmer-unstet J. H. Luchr.
Ministmale: C. ermatb.

J. etersobtr. ·

Glieder des Börsea-Comitö’s nach
ihrer Ankienuetät.

E. Tränkebgoäeæ EHi GrimSmch woe er . . u

Aeltester C. Zanver.
E. Grade.
Charles Ren-IV.
Acltesier F. Stiel-m

« . Schnakeubutg.
R. Pieris-.
Aeltester P. HartMauu.

Z. Samena-
h. Angelbech

R. Kerkovius.
Rathsherr C. Westberg.
Aeltester A. Semira-

Suppleantem
C. Taube. Acltefter C. Jan en. s. Mögen-.
H« Höpler. Th. Kett-wiqu
Verwaltungs-Ausschuß des Böriens

C omitö ’ö.

Fäseö, Aclte er E. anbet.site-Präsid, E Grase.

ErsterBörsenälteftm Aeltester W. Harmamr.

Zweiter «
R. Kerkovins.

ritter
» Ratt-Oh E. Westberg.

Suppleantem Yeltester E. SchauenburgP
Confal E. Grimm.

Sekretiiy wirkl. Staatsratb H. v. Stein.
Nein-ant- G. Tkeyxnamh
Buchbalter, W.»Bdttcher.
Atchivay K. Geze.
Zgsifkend Joh. E mann· ·inistetialez A. Penei. C. Teichmanm

E. Stanischewsko.

Die Rigaer Borseubant

RäseQJid BornhaupL
.ce-Prcfed, J. F. Mir-um

Drrectorem E. ander-. A. Laufen.
. »obers.

· « s typ, F. Wer-M
Substctutem E. Fräulel.» R. Kett-wins.

Aelr. H. Müller. H. Stiedcg
C. Deubner.
UelLCSchnakeubutk Acröger.

Gefchäftsztey Ed. KaulL
Kasten, amnex Kauf-.
Buchbalter, A- Liebt-lot-
Büteau-Aisistenten: W. Rennen V. Stolzes
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N. Schwendowskxf A. Paul. ’G. Treymann« . Brennfoth J. Rose.
G.F. TM o. Läg-ding. J. Hast-sey

Waaren-Revident, C. chnlz.
Boten: Aboling. Waldmaun I. Smaqu

Schuhmamh Sperlin Baume-um
Wink-ex

. May-s Wgärvmm u !
Portiet, Pullschq ;

Zweite Rigqer Gesellkchaft gegen- !
fertigen Credtts. ;

gkäfei E. Luger. Itrectorem Alex. v. Grotr. Paul Stark. «
, -W. gartznamh Wall-. llngelbeit

Gezsäftsfäbkey . Held.
Co ret, nst Mißem-
BureawAfsistenten E. Back. W« Sevbotb.

R. Spimt R. Pfah. L. Gerad-nd
C. Hobeiseb O.»Katlbtecht.

Eqssaboteat L· Kaoß Wiederg-
Dienen Aßberg. Raben. Müller. Stanislawskv.

Dritte Rigaer Gesellschaft gegen-
ieitigen Cudits.

Pkäies des Confeim P. S. Poren-.
Gliedes-:

I. W. Gassen M. S. Quoten-.

X. A. Makatowz M. S. Senkenom
. N. Motoschbm E. A. Kamktm

J. M. Kulikpw. S.s Kämen-.
O. S. Bespalom J. , Lilow.
A. M. Kurotschkim

Ptäfes der Verwaltung: J. A. Schand-m
Glieder:

ä: J. Halsscher ZZ. xgsilnizz. no owl « · . cll 111.

Geijchazftöfgkren VIII Menkowitsch.
Ca sirer: . Use-Mir.
Bnggalten N. . dometow.
Bu alters-Gebilfe: Peter T. Schelnchim

I Rrgqer Entsetzan
Berwalcuugsrath:

Pxäfes: U. Instit-uma-BIFe-Präfes: lfted Amitstead.
Mitglied-u Aeltermana Molken.

Consul Henry Thems-
Conful F. Eugen Grimm-

Substitntem sget-w Jacobs. Gust. Hollander.
I ustav Löst-sitz
IDeputirtU Staatsratb J. v. Cube.

James N. HilL Confulent J. A. Kröger.
» Edgar Ellis. Rathsherr E. Bruchsal-.

Dxrecwy G. A. Rothen.
Vice-Director, Th. thchick.

I Beamte:

Erwarzutz H. DER-ganz-onxro eur, . e!Cafsirer, C. gebraut-n
xßuchhaltey B» Bein-.

jWaatewExpediteuy F. L. Grundmanu.

z Asfisteuz-Beomte:

Z. Antonius. J. Bach. Loais Dabelsteiu.
. Eck. M. Elleasom C. Hekzbetg.

M. ManassewlLQ P.»Makqaardt.
A. Pookten. Schlennszer. E. Stroms-ers-
Tb.catarin. Marna We er. C.Wtedemanu.

Erster gegranst-get Eredttverem.

; (Vokschnß-Casse.)
IDirectorem Confcleat A. E. Benut-

! A. Steinbach. C. Z, Hanömann.
» E. Derinkzåt R. mah. J. G. Landt.

; Aeltester .B. beede. E. Wilpett.
« 1

. Brunstetmann.

IBUF alter-, G. Tupino-m-
Caf ter, A. F. Schwach.

»

Buteaubeamter, F. W. Muller.

Wenn-Amst-: F.·X. MCWQ
Diener-, G. Michaelts.

Mwäktcke Eos-faust- iu Wa.
William Breslach Großbtitanni der Bier-Confol.

Nadogb Caviezel,» Schweiz-if er Sonst-L »Carl eubner, Katfekh Deutscher General-Tonika für Liv- und Karl-nd.
lames Grignon Gwßbritanuischer ConsnL
Eygm Grimm, Oesteneichischeungsrischer ConfnL
Ntcvlaus Kriegsmann Dis-i et Eva al. »
Albert Le Röc, Französtfchet Con al. rat-vors Audifio, ConsalatS-Bemalter.
Georg Madkillev, Spani nsui.

»Dau. Heim-. Röcke-» Belsi er und Mexikcmfcher ConsuL
Karl Joh. Schwidh Figura cesischer Sie-sub
I- F. v. Schrdder, verfändischer EotgubAlexander chwary, Nmmetikanifchet onst-L
W. v. Seug nich, Schwedischec Imv New-Fischer Consat
Ostar v. Senåbnith Schwer-lieber nnd Norwegischet Vice-Eonsul.
sGeorg Friedr, - anck. ·Jtalieuischet Consui.

FIW TbokuQ Brasilumifcher Bice-Conful.
ugust v. Zimmermann, Pmaniichec Tot-ful.

Abgedruckt den 1. November 1876.)
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Personal=Bestand
der

Livländischen Wehrpflicht-Commissionen.

Gouvernemkutsswehrpstithtscommisflon.
Präsident: Se. Exeelt der Gouverne ar.

» G l ied er:
Der resiknkevde Anprall-.
Der Goav.-Militaik-Cbef General-Manier Simainow.
Der Gouv.-Zkkocureak, wirkl. Staatsratb v«»skieter.
Landrath v. ichtek, Delegikter der Commisswn in Bauers-when
Toll-Rath v. Galnteister, Des-Sinkt der Staatsregierung-

l. Rigakr Itädtisthe Tommifsioir. s
Wenn- Mgermetstet Hollaader. I

Gliedes-: I
Vom Militäwviessom Obrist Schwanke- Z

» Eis-M » Pkistav v. Bitten-E
Von Seuen des Stadt: Rathsherr Taktik-. i

» ollander.

setzte:

Vom MilitärMessoM oftatb Habt-.
«

Civils
~

Solizeiarzt Haken.

2. Rigakr Kreis-Gesamtwert.
Pr« ent: Kreid- Mieter v. Men en-Rmpss M f

Glieder:

Von der Wchastx Okäauizgsfrichtek v. Bie-
n o .

Vom Mixitäksßessom Stabåzlapitäa suchst-ers
» Civsk » Beamter für besondere
»

Aufträge v. Krumm-
Em Gemeinde-Nehmen

Aerztn
Vom Miljtäksiessokn Hpikqth Mich-it

» thb ~ Kreisakzt Holland-en

3. lolmatsthe Kreis-Commimon. -
Präsident: Kreis-Depatiktek v. Frevmaun. I

I Gliede-: ·
IBou der Mitte-schan Ordnfiåtågsnchtek v. le-

e .
Vom MkitärMcsiom Lismnaat OwtsicharvuI » Eim- ~ Kreisgkrichis-A ess. E.

Baron EaagethaniewHStetnbpsscher Gern-Arbeiter Zahn ichmanlL

IV Miitär Rss Steigefäatb R Moski.om ’ - e o : o a

» Cis-il-
~ Kreisarzt EWIU

«4. Indeusche MLWMW
Präsident: Kreis-Damian Baron Lands-km

Glieder:
Von derNittcrnjchaw Ordnyngsrichter kaieter.
Vom MIL-Re ort: Obristlcent SwettfPWM- » EDU- ~ Landrichter v. Weh abt.
Von Sekten der Stadt: Bürgerm. DAMAG-
Gm-Aeltester Peter Platteis aus Nötkenshoss.

» »

Aerge:- Vom Mikrtänstessottx taatsr. Belinowitso.
» Civtl- » Kreise-Ist Gäbtgens.

· 5. Walksche Kredscommimom
Präsident: Kreis-Deputirter Baron Mehru-

dotff.

Glieder:
Von der Ritterschafn Ordnungörichtek C. v.

Reuter-L
Vom MikitätißessokU Kapitän Bessäbowdlt

~ Ciyik ~ Kirchspielsrichtet v.2lnrev.
Von Seiten der Stadt: Bürgerm. Dahn-erg-
Geasxseltestet der Wallfchea landwirthfchastc

Gesellschaft Inn-i Verfobm
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Herste: S
Vom MitätMessorn Slawikh ,

» Eihü-
~ Kreisatzt Ulmaau· «

6. lötptsche kreisMommiMotu z
Präsident: Kreis-Deputirter Baron Nolcketr.

Gliede-k-
Bon der Ritterschafn Ordnungsr.mGersdotss
Bea- Militäc-Ressott: Mcijor Plato-tote ;

» Civil-
~ Ko tzeimeister Raxh sEin Gern-Ach der W kschea landw. Ge ellfch.

Aer te:
Vom Militär-Ressokt: Heirath Pofchiwailo. 2

»
Civib

» reisarzt Schwuls- i

i
7. wettet-he Kreis-Tommkssion. ·

Präsident: Kreis-Depatirter Stael v. Hol-
stein-

i
Gliede-:

Von der Ritter a : Otdmm sei ter Baronsch st
E. Pfahl-IT

Vom MjlitävßessorU Kapitäa Frosopentm
» Cis-ils

» Kitchspiel richter Baron
But-berg.

Ein Gemeinde-Ae(tester. z

setzte:
Vom Militär-Ressort: Heirath Slalpiir.

» Moll- » Irre-sagt Trojanowsfi. i

8. serv-ruscht Krekscommilsiom T
Präsident: Kreisdepatitter v. Bock. ·

Glieder:

Von der Rittetfchaftx Okdnungsrichter F. v.i
Rafakisr.

Bot-c Häixliiltwvlessoktx Obristlieut Graben-old

Dä Masche Sei-Feindsan Heim. can-.

Auste:

Vom Militärsße okt: oftat Lepe inski.

» Eivil- ff Zkeisakzt Bega-

9. Fellinsthe Kreis-Gomorin
Prssidkan Kreis-Depntitter v· Himmel-

stunk

Glie d e r:

Von der Ritt cha : Ordtum sri t.v. Wahl.
Vom Militäkergiess26: Kavjtäga sähde

» Eihü-
» Kreisrichter vacant.

Von Seiten der Stadt: Bürgerm. Schotler.
Gemeinde-Plusia Haus Silb.

Uer st e :

Vom Wurst-Neffen-
» Civik

» Kreisatzt Tmbatk

10. Kunsburgsthe Qui-schm-

mission-.
Präsideaxt Landkath Eugen Baron Bus-

b sw d e n.

G l i e d e r:

Von der Ritters-kam Ordnung-richtet L. v.

Wurde-thus-
Bom Mkitär-Ressokt: Majot Marmo.

» Eipib » stetig-tat Medm
Gemeinde-lelteftek Mart K ew.

sente:

Vom Militäkßessom Heirath Nowiyki.
» Civib » set-Warst Grewingr.
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Feuerwehr-Telegraph in Riga.

Die Centralstation besindet sich im dritten Stock des Rathhauses,
Sprechlinien führen von derselben zu den Stationen der 2., S., 4. und ä.

Feuerwebr-Colonne, zur Wohnung des Herrn Polizeimeisters und des Herrn
Hauptmanns der Frekwilligeu Feuerwebr, die Feuermeldestellen aber beßndeu
sich an den unten angegebenen Orten; dieselben sind durch rothe Tafeln ge-
kennzeichnet und mit Glockenzügen versehen, auch besindet sich bei jeder eme

Anleitung, wie der Meldeapparat zu gebrauchen ist. Es wird dringend ge-
beten, den Ausbruch eines Feuers sofort auf der zunächst gelegenen Mäde-

stelle anzuzeigen und den Meldeapparat einzig und allein zu solcher Gele-

genheit zu benutzen.

Mekåeftelkeu rles leuekwekrvTekegrapkrem
Ja der Stadt:

aus Westber , Schwimmstraße Lo.åoststatiosy grgoße Schmiedestraße 47.
ewerbeverem, große Köni sstraße.

kaus Ramberg, Pgderdestrase S.
ootsenhans. am ünaufer.

Brandcommandv-Stall, Neustraße Z.

Hotet du Nord, große Schloßstraße 6.

In der Ein-denn

Im Mons-Gefängnisse.

In der Verborg u. auf Weide-winnin-

Haus Bereit-, bei Marefch, KaiserL Gar-
tenstraße 8-

vaaltna des örtlichen Quartalofsizieks,Peterssolmfche Straße 10.
Krug Gans Dividme Aatbarinenbamm 28.
Roseatrauz’ Fabrik, eidendamm U.

Ia der St. Petersburger Borste-du
Wöbrmanws Dampssägemiiblr.
Apotheke ver Alexandersböbr.
Unstqlt thpenber , im Comptoir, Dampf-fägemühlenstragße 7. , »
Kinder-Am des Armendirectormms, Hopr-

talsttaße 1.

Blicks Fabric, Alexanderstraße 164.
ohuuug des Quaktalofsiziers Klug-, Ecke

der großen Alexander- nnd Eilsssttaßr.
Polizeeiåkrbigwgebew Siege) gro e Alexan-

a e
.

guts chumanm Froßg Alexandekstraße 76.
todt-Krankenhaus , Nittetstraße s.

Mai-dem Apotgekq gr. Alexanderstraße 42«
Eratmuss llpot ·eke, gr. Alexanderfmße Z-

ans Mau, Wabende 2.

ans Krügen-, Weideqstrqße 2.
»

obtain des Polizetmeisiets, verlangerteMüsglensiraße 10.
Polvtechuiknm, Thronfolgevßoulevard ts.

Apogeke von Königstädter Gräber Watte-y,
uworowstraße ts.

Verwaltung des St. Petersbnkger Stadt-
theils, Saworowstraße äs.

Ja der Moskauer Vorstadt-

gaqueråjow (Badstabe), Neustraße U.
armsonk anzlei, Neastraße so.

Lederfabnk von BUT-Hm Säuleastcaße 79.
KnabenAsvl in ver omanowka.

Fano Harz-ow, bet Breckoro, Romanowta 11.
llekbeiltgenßirchboß Katbolische Straße-

Zans Malarow, Düuabuk er Straße 52.

etwaltung des Moötanek ätadttheiw Dü-
nabueger Straße s.

Alte Moskauet Siege, Fr. Moskauer Straße.
Beeks Fabrik, große N oskauer Straße Iso.

Damme-M Hohn-las im Wächtetbauir.
Kraut, große Mostaaer Straße 211.
Düna-Ufer, Haus 4.

eugel’s·Apotdeke, kl. Jesuskirchenxr. 12.
aus Wmlofchew, große Reeperstra e 15-17.

mbakensSvritzenganE » .Ri asDünabur er sbubof,lmåxba·chtetbauie.Rusksischeßaltiiåe Waggonfabnk, am Ende
der Säulenftraße. · ·

Kusaezowce Fahencefabnk, Dreglmgöbnsd« Baltrfche Lemenakauufactur auf engeraggr.

Zu der Mitaaer Vorstadt:

Botel Mitam9Fug Steinstkaßr.
etwalt des Lit. Stadttb., Ambarenstr. U-

WulsÆ Sägemüklh Muckenbolmstraße.

Saus Ggllekh o te Mitauer Straße 12.

riß, Ctchorienfaprih Marienmiibleastr. 20.

golwsFabrik (fruber Tanck), kl. Lagekstr. S-
chmäb Ing, große Lagerstraße M-.

aus gartmanm soße Lagekstraße 20.
aus , etrmanm imamündefche Straße 2.

IDläbtsffabgikf ehemals Thiws Fast-ih-
a en o .

I Aktien-Brauerei, Zlgekeem« Schwelew Fall-nd J gezwu-

Die mit einem I bezeichneten Meldestellen sind in Aussicht genommen.
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Verzeichnissder
Krons=, Stadt= und Land=Behörden und Beamtenin denStädten des Livländischen Gouvernements.

(Die Redaction liefert die Berzeichuisse genau nach den ihr zu Theil gewordenen ofsiciellen
Einsendungeu.)

Wenden.

Kreis-Fistale.
WetzdemWallschms Osmi. 111-. v. Mchitzhx
Desseu Gehilfe: Wolvemar v. Andrear.

l- Bezirk der Livl.Steuer-Verwaltung.
Bezirks-Jnspettor: Hehre-käm Ritter E. Ba-

ron v. d. ableu.
Uelterr. Bezirks-Jnsp.-Gebilfen: Toll-Ass. A.

v. Zoeckelt
Gouo.-Sekr. G. Walten

Jüngere Bez.-Jnip.-Gebilfenc
Toll-Lief H, o. Begefack.
Coll.-Se r. Babder. ,

Tit-RatsK E. Baron Bietiagbssss
Carl v. can arten.

Schriftführen Gouv-seh E. Aissilneeb

Kreis-entei.
Rentmeisten Hof-ask u. Ritter J. Manns.
Renm.-Geh.: Soll-Ass. E. Schulinas. »

Bnchgalten Thomas Wheelek-Hill. «Buch alters-Geb.: C. Enliodm
E. Pein-few stellv.

Schriftfühten R. Heerwa en.

Kanzellistem Ernst Betteäohm prov.
Johann Damman.

CossOGeschworeau Alex. Dannevetkk
Dav. KabbuL Jakob Bess. E

Post-Comptoit. -

ZostMSFZSU Toll-Secr- P. Tendenz
oftazex ers-Geh.: A. v. Lehmann-.

Somren Schuh-.

TelegraphensStatiom
TelegrapbeæChefz Toll-Ass. A. StübinH »
TelegkaphewNevtson Friedr. Schmolliag. !

Wendenschet KtrissMitität-Cbef. :
Obrileickigpnaat Isid. Dakitrijew Swmfchkomj
GefchaftssubkmGouv.-Setr.J. Iwan- RiifsinT
Gehilfe des Chejs der Livh Guid-»

Gendarmekcesßerwaltuug- !
Kapitäa Konstantin A. Rade. !

s Rath.
Mk meister- Tit.-Ratb G. Tvampedach.Ratssherrem H. Herr-nann.

vacant.
Substitun O. Gustavsom

Secretaik: Epll.-sssefzzr A. Berufe-m-
Actmm Gouv-Sein Plamsch.
Negistratok: J. Noseuhagetu
Tranölateun A. v. Schaefer.
Kanzellistr Welt-. Muischneck. ·
Ministerial: P. Spuija »
Polizeidienen K. Gras-ding. P. Binde.

Das Waifeugeticht
ist mit dem Rathe verbunden.

Stadt-Cassa-Collegimn.

IBothtzsrtchßütgermeistek Tit-Rath G. Trau-
e a .lßeisitzen Acker-m derjr. Gilde Toll-Sein

; YL getetsotr. »I »
der .

N. Themas-.

« Aeltester d. gr. G«F. Bolzmamr.
« d. .G- . Bebksing.spuchhalteu Coll.-Ass. Petetsemr.

! Struct-Verwalmng.
Steuerheku Bürgermeister G. Trompedach.
jßeifttzeU Zellen-t- d. gr. G. Esset-Fec- H.

on.H
»

- d. 11. G. R. Thier-unau.
! Aeltester ver gr. G. H. Loh-much

« »
» der ll· G.f G. Bebt-Lag.lSteilssjägkfanget u. sam-nahst: Coll- st. U.

enn.

Beamter für Reh-mea- n. Paßsahetu Gent-.-
Sekr. A. Mame

anzelleisehilfu W. Mnischnecb
’Mmlsterial: F. Gnhrammr.

I Quartier-Commissitn.

KIND Ordnungskichtek A. v. Kieter.

Uzlkden Büågertaeistek Tempel-IT
» eie-Mil.- hes Obasilxeut. Swektfchkow.

- Brand-Collegium
"Vsäfes: Oberbrcmvsety Bürgermeister Tit-

Nath G. Ttampebach.
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Gehilfen-: Rathsherr Herr-tau-.

DiandmeistYuFttFZeFchoFaeftYåk mu. Heiles
Beisism CoÜ.-Secr. Huao Pause-. «

· Kaufmann H. Pelz-acum-Ststtftfüsten Gouv-Seh . lestd

Armen-Collegium
Be er: Bük erm. Tit-Rat T ev .Mägåedm Festen-L d. gr. Gh. Czåkäekgrhd

Puccio-L
» d. kl. G. N. Thier-umn.

Aeltestrr der Fr. G.H. 80l mann-

» der .G. G. Astme
Buchballen Tom-Ass. 11. Pausen-u

Stut-«Kkaute-haus-Admiuistkatiou.
Abministtatorem Rathsherr Her-maqu

Stadt-txt Dr. Wiederk.
DIE-then s. Rogenbagem

Holz-Comptoit.
Bot-sitzen Bürgermeister G. Tkamvedach.
Beisiyett Aeltetnu der gr. G.PColl.-Sekt. H-

eini n.

, d. 11. G. N. T oimnasnh
Aeftestekder F

G. 8. Bvl mann-

» der .G.
.

Lebst-sing.
Bock-halten Evll.-Ass. A. Pause-m-

Weudensche Spar- u. Vorschuß-Ema
"e8: A o Tb.v. man.chraxctoveugfegaikon A. MPWPaTIem

Coll.-Ass. n. Ritter Ek. v. Böhm.
Substitntem Baron E. v. d. Pab eu.

Kaufmann Butten-is-
Cafsiretx A. Petri-fort

Stdn-Collegium

Freiåschuksnspector und wissenschksftb Lehren
011.-Ass. u. Ritter Ch. v. Vol-Im

Bürgermeister Tit-Muth G. Tkaapedcch.

Stqdiipredi er J. v. Hofst.
Kreis challegbker Dah-

Kteis-Stlsule.
Jaspectok a. wissenschqu Lehren Toll-Ass·

n. Ritter Ch. v. Hohn-.
Wissenschaftliche Lehren ZbdDaiHc«

Lehrer der russ. Sprache: A. v. Schaefer.

Knaben-Elementar-Schnle.

Lehre-:- Heinr. Saaing.
vacant.

Höhen Stadt-Töchtek-Schnle.
Juspectrice: Math. Ghin-G geb. Stege-atm.
Leben-innen- Fcäul. Fagykopb

~ . om.

Legt-u H. Sau-ins u.M. Abt-etc -Le ret ver russ. Sprache: A. v. Schaeser.

Höhen Privat-Töchtet-Schnle.

Jngrectticu rau E. Gäbtgeus.
Le cekianem kqu Eblets.

»so KreisschFXåFFMD -g. e ret: . at .k. v. Schaefer.

Lehr- »und Er ietnugssslustaltVirtzentuh
(Gpmnafium.)

Diteetote skbert Loessler.
Lehren F. Wolf. E. Wohl« E. Wehe-.

. Cäparewicp G. Endonr.
Dr. .

Bocke. S. W. Lebmamk
C Arebor. Anlaß-
Rreislebter A· v. Schaden

MdtsMMenichutr.
Lehren Martin Eil-bett-

Reinbold Petekson.

Stadt -Kirchen -Collegium.

Vorsitzkkaütgetmeister Tit-Rath G. Tran-
pe «

Mitglieder- Schul-Jasp., Coll.-Aif. u. Ritter
E. v. Böhm.

LanpgetichtkAssessor Th. v. Fremd-auch
Kreis-Arzt Heirath Dr. Gähtgeag.
Ueltester Behrsnw
Stellmachekmtstet U. Mehrheit-L

Geistlichteit.
Zastor der ev,-lutb. Stadtgemeiudex J. v. Hose.ttbobokgneQ Getftlichu Blagotschinni .

via-ow.
D. Lobenäki.
Diakon J. Drecksqu

Kinder-verstehen Wika Dmitti.

Smätiits - Eomitö.

Präch: Kreisdeputikter M. Baron Felss.
Bist-Präsi: Ordnungenchtek v. Kiste-.
Gliede-: ükgermeistek G. Trsmpevged.

Kkelssiskal cis-cl. jur. v. Itefkkihbp
astor J, v. Tolst.klärt-Rotb- mx Hemmt-h
e akzt Dr. Gäbtgeas.

Stadt-txt Dr. Wiebest

Mediciunlweietu
Kreisarstt Heirath u. Ritter Dr. Gihtgens
Stadtarzn Dr. WiebecL

Yejptacticikenper Ar t: Wittkowskv.

ersarzt-Disclpel: S. Seegen.
Diceipek Nodejew.
Kreis-Hebamme: Anna Göfchel.
Privat-Hebammem Frau sfchmamh Fe. König.
Apotheke von Geoig Brunnens-.

Kreis - Stdnhblctkemempiugss
Comm.

Preises-: Kreisbepntikter M. Baron Wolfs.

171Wem-en.



Gliedes-: Ottmungsrichter U. v. Mem-·
Kreisarzt Dr. GäbågeahBürgekmgistet G. kampedach.
Blagotschmni R. Infection-.
Stabtprediger J. v. Helft.

.

Kreissiskal cnnC jur. v- Kiesmtzky.
Secretair: W. Erdmamr.

Gefängnis-CaurusAelterer Director: · erst-ep. M. Baron Wolfs-
Directorem Landrichter A. v. Wolffeldr.

Kreisqrzt Dr. Gähtgeasz ·

Kreisftskal czsadJur. v.Kiefer-Why

Nendayt ch
Bürgermeister G. Trau-

pe a .

Stadtpredi et J. USE-AstObetgeisti. Aktva
. Tusanow.

Schkistführeud er Direct. : Ordnungsk.v.9ieter.

Messungs-Bcamte.
Kreis-Landmesser: vacani.
Stadt-Revifor: O. Gustavsohsr.

· Landgerist
Landrichter: Gouv-Seen lbert v. Wolffeldt·
Ussessorem Cyll.-Assessor Th. v. Frevmaan.

Tun-Rath Paul v. Max-uns-
Secretair: E. W. JeazxemZectocollist a. Acchiv.: 011.-Seklc.H. Petetsom

lkchbalten Soll-Reg. G. Zenit-ann.Mmistekial und Land ote: akob Mir-by

Ordmm s eri t.

Zåsnuncgskifctizlexrx BUT S. Biere-XI ben bu : emr. arou a en au en.
Adpmctu R. v. Klot.

mp f

Ads S »Zuk« STIMME-h Asch1.- n 1 : . aton o - enden.
Notain Saul-. W..Erdmann.

als J
Translateun E. Turm-th-
Archivar u- Ktonö-Gefängniß-Aussehek: Toll-(

Seh-. C. sanftm- «-
Kanzeltistem E. Aissickseer. W, Frau-kam J
Marsch-Commissaike: A. Notåfexewz» . Peter aktmfotu j
Ministerial: Sellmaun. (
Kreiswachtmeisteu Stanowsky. Schenitsch. l

Smnllifchew. Janfohm Lappck
Bogens-m Trassow.

WpudewWalliches Kreisgmcht
Meist-lebten sc« Baron v. d. Buhlen.
Assessokem Fofratb u. R. Heinr. v. Meyer-.

» ohaaaes v. Vogels-Inst !
Zwei Reis-set aus dem Bauekftcmdex Jatob

Vorrat-. J. Leeping. !

Secretair: cui-L Jak. Theodor v. Berg.

Xrotdkyllifkt A. Baron Delwig.
aazelltik Rud. Paermamn

Ministerial: Snttiö.

Wendeu-Walkfches Ober Mit-heu-
vorstehctamc

Ober-Kirchenvorsteber: Landrath u. Ritter F.
Baron Wolfs.

Affexxor nohilisc Kapitän v. Ritter v. Klot-
Asse or even-M Provft Knpfsjör in Wall.
Notair: Ratbß-Secretair A. eterfenu.

M Kreis-L an dfchulbebörd e, außer den
Mitgliedern des Okek Kirchenvorsteher-

am e :
Wendenfcher weltl. Landschubßevidenh Ch. v.

Blmttendagen W Wußenstein.
« geistl.Landfchul- evident: Pastor

. Keußler Fu Seiden.
WallscherweltlicherLandschu -Revident: Heinr.

Bei-ten Wolss zu Schloß Schwa-
ne arg.

» eistt Lmsdfchul:Revident: Pa kg
Brandt zu Palzinar.

str

Wendeniche Kreis sWehrpflichts
Commkision. -

Präsident: Kreisdepntirtec Baron Land-Ihn auf
Seitdem

Bicepkäsidentt Landrichter A. v. Wolffeldt.
Gliedes-: Ordnungstichter v. Meter-

Obnftlieutenant p. Swettschkow.

Bürgermeiper Tit-Rath G. Traut-

pedach ür die Stadt Wendeli-
Getnemde-Aelt. Peter Plattais aus

Nötkenshof·
Letzte: vom Militaikßessott Staats-

tstb Besinowithivom Civil-Ressort eisarzt
Dr. Gäht euc.

l Seltetär: cui-d. Jak. Fv. Berg.

, « Post-Stamm
zPostZrnnfgthrecton Heini-. Baron Campa-

au en.tStationshatten C. Publ.

l— Wendensches Kirchspielsgerichi.
KirchFPMßkigteu Th. Ecken-L
Kirch piexsri ter-Subftitut: Nik. v. Pander.
Drei Betsitzer ans dem Bqnerstandn »

P. Peterfobn. J. Leepmg. P. Holla-Idee-
Notär: Johann Dem-berg-

(4. Sept. 1876.)

Wolmar.

Ratt-. ]
Bür ermeisteu Carl Gottlieb Corbts. »Rathhaus-: online Hex-n. Pech-n- weich

Poligtpekr.Ednatd mit-ann-
Svndims u. Seen Tit.-R.u.si.sehn Flehn-H

Prchgpzäek Schriftsiibter der Polizei: Ludwig

Kanzellistem Peter Stock-nann.

· · August Saling.
Mimstzrmh Ed. Kollmanm
Polizetdienerx Jakob Denissow.

Magaus Blattstüa.
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Stadt-Cassa-Eollesium. «
Bür Meister-: E. G. Cordts.
Ratssberrx Ed. Wittwamr.
seltester är. Gilde: Leopold Antonius.

»
. ~ .Woldemar Drei-. s

Schriftfiibren Simois Halle.

Steuer-Verwaltung. ,
Dieselben Glieder wie beim CassaÆollegim SBuchbaltert Tit-Rath n.Ritter obn Mel-erg.
Kauzelliftem Peter Stuckntanm Aug. Saht-H J

Armenpflege. z
Dieselben Glieder u. Beamten wie bei-n Cassa-

Eollegio. H
Brand - Collegium. «

Oberbrandherre Rathsherr Ed. Wittwe-Im- «
Brandberrx Apotheker L. Antonius. ;
Beisitzen Goldschmied Fr. Silskv. ;

Kaufmann H. Trep.
Schristfübren L. falle.Stadt-Schornstein egenr. Brand-m W.Flach. (

Ordnungsgericht T
Ordnungsrichter: Ritter Gotth. v. Begesack.
qusttvm B. Baron Ceumern-Lindenftterna. .
Abzunctee Hugo Bthbo v. Hoheubach.

binn. Maxor u. R.G· v. Nur-uners.
Substimn Theodor Baron Mengdeu.
Notati- Gouv.-Selr. Eduarv v. Erd-name
Protokollist: Gouv.-Sekr. u. R. A. Hartmaum
Archjvark Martin Martinsobn.

GesanEntßausseKey Nit. Pintewitsch.

We- F-« les-esse 2 sI - mel lIVT c d CU .

Ministerial: Mex. Witte? r v cher

Kreis - Gefängniß -Comitö.
Präses: streichet-» Ritter Urth. v. Freymam
Glieder: Ordnungsnchter, Ritter Gottbard

v. Vesesacr.
Bürgermeister E« G. Gebt-s-

-ertisarztvkaglk Ebckårälti l Va or pag-. kre er, n ei

SKEPde Wo st
c Er . ck U l ck a s-tsginni Froan Dgrouitk S

Kreis - Schatzhlatteru - Staatsausg-
Somit-L

Dieselben Glieder wie beim Gefängniß-Eo-
mitå außer den Predi ern.

SQriMbrer: Goav.-Seä. u. Ritter August
Hartmanu.

Kreis s Wehrpflicht-Commissiotr.
Präsest Meister-, Ritter U. v, Frevmanm
Glieder: Ordnung-richter, Ritter Gottbars

o. Les-satt .

Gliedes-: Kreisgerichts-Assessor Ernst Baron

Tanzenbaufem; Ame-111 tefaa Jossifowitfch Div-
: now-

« Gemeint-ältester Sob. Wichmana.

;Schriftfübrer: Gouv.-Secr. Ed. v. Erdmamk

Riga-Wolmarsches Kreisgericht.
Rreiskichteu Sand. jur. EBaron Tiefenhpusem
Assessorem Gnad. jin-. onrad v. Kniertetm

»

Ernst Baron Campenbaafen.
Bnsitzen Martin Schmidt. Jabn Dukkar.

lSec«cetair: cis-»j- jur. Arnold v.Satnfon-Him-
melftiern.

Metzgequ u. Beamter für das Krepostweiem
. e.

Kapzellistem Carl Silliaä. Wald. Vroschr.
Mmsterial: David So mann.

Kreis-Post-Comptoir.
o eistert Toll-Affe so: T

. oepffeLgesetz Geglfu Stabsscapitakn ä. Sorokia.
Sortireu eaediktow.

Telkgtaphen - Stamm
Verwalteader: Gouv-Seen Th. Abkunft-km
Revis-km Bernhard Nahm-

Medieiual-Weicn.
Kreisarztt Vr. Albert Eckardt.
Stavtarzt: Toll-Rath Dr. Herrn. Girgenfobu.
Stadt-Krankenhaus-Jnspector: Natbsb. Ed·

Wittmaum
Aelterer KreisardeiScipeh Peter Tatasobrh
Jüngerer ~ Peter Sattler.
Kreis- ebamme: Louife Schade-
Stadt- ebatamex Payliue Döbbeliug·
Apothe en: des Zrovkxors Chr-. Marsch-»Im

des com ers Leop. Antonius.

Geistlichkeit.
Pastor primskjau Ulfred Walten

» Pastor Cis-sama- W. Hat-ff-

, Cantpr u. Frpchiabsåkgen Anton Müller-
Or auists oldemar e. »Dieb-griech. Obergeistl.»: Blagotschium Jwau

Der-muc-

p Geistlichen Wafsilly Schalfejew.
Diakonusc Wafstlly Solon-»Im

« Schulwesen.

s? Kreis-Schule.
Jngpektor u.D ssenschaftL Lehrer: Ost Becker.
Le ker: Elmak geme-Auguft check-e-

- b) KnabmsElementarschula
I Lehrer: Woldemar Bald-d-

Gnstav Thomson.

c) Höhen Stadt-Töchterschule.

Jagpectrice u. Lehrerin: Elisabeth Jacobsobm
Le rerim Emilre v. Erbat-um

s Lehrer- die Lehrer des-Kreis- a.Elementarschulr.
, Gefaaglehrerx W. Ball-M
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d) Schul-Collegmm.
Kreis-Schal-Jns»pector Oslar Becken
Pastor prim. Als-ed Walter.
Dass-meiste- C. G. Epkvts.
Sondifus Sohn Liebes-g.
Lehrer Elmar Henke.

Omllches Cyrus-kaude.
Chef: Lieut. Stefan JofsifowitschOwtscharom

» Post -Stqiiou.

gosttxunsssDtrecton C. v. Knierienr.

. tatkan alter: Franz Kamme-.

(14· Juni 1876.)

Rath.
Bitt erweisien E. G. Das-Werg-Ratssbetrem A. Rudolfs-

J. Lambetr
Svnbicus a. Sektetär: Ost-C Jus-. Ed. Silsktz
Stellv. Archivar: David Datum-berg.
Stellv. Kansellistt P. Dammderg.
Ministeriale: R. KibL N. Andkexmh

Stadt-Cassa-Cølleqinm.
Ober-Cassaberr: Bürgerm. E. G. Tablberg.

Casal-ern Rathsherr A. Rad-IM-
Ea a-Beisipek: Nella-Im d. gt.G. Ernst Achse.

Deckm. der Zünfte H. MaktgiesemRepräsentant der kl. G. A. ecker.
Puck-haltet- C. Deckmante-

Struervetwalmw
Borsier: Rtse A·Rdsl.Basis-:- Aektebwkask

gr. H. E New-.
Dockmann H. Marthiesetr. l

Buchhakten C. Beckmaaa. »

Stadt-Kirchen-Collegjum.
Vqrsitzen BüEermeister E. G. Dablberg.
Mitglieder: tadtpredi ek, Coasifwtialkath

Propr G. Fritz-Fer-Kircbenvorftebek, ehem- gr. G.E. Nebie.

Armen-Collegium
Bot-sitzen Rathsherr A. RudogßMitgliedes Stavtpredisy onsistvtialrctb

Propst . Knpsser.

Yelkfetnr.ddeääzr.siGHEMchejefYo m. « n e .- a tem.
Beisitzm A. Becken

Schul-Collegium.
Mitglieder: Stadwredi er, Consistoriiltatb

Propß z. Kapsser. !
SlUbstjpectyr C. Deckbett

Zieatkbexbgk Herkuls-W !
Spuk-im EdT Simp. - »

Kreisschulr. :
Juj ectot Impissen aftL Le ter: CDabberr.Wissenschafti. Lehkxg 8 gånr. ;

essnet
ANY-«HEFT Yi Zweer Md ·s «.- . ec ou stets

. em.Geist-Zährenng Siblr. .

Elemeutatichale fiir Kunden.
Elementaklebrer: G. Lebz.

Hishm Stadt-Töchterschulr.
Jnspectrice und Lehrerin: A. Otto.
Lebtetinnenc A. Wechtttstein.

E. Wirk.
Außerdem unterrichtem

Kreisschuksafgectok E. Ochse-eh
Wissenschan ehrer: Z. geinr.. cheffner.
Rafsiicher Lehren A. Weben »
Gefanglehkerx Organist H. Schle.

RitterschaftlicheKsistttjchulc (Patvchial-"
lehret-Semknar).

Director-: Zimse.

Nittekfchqsttiches Letäiches Gemeinde-
lehtet- Semmar.

Direktoren: Balsom Theraud.

Medicital-Weieu.
Stadien-zu Hoftath Vi- Emst Koch.

Kreisarsz Eva-Rath Dr. v. Ulmann·
Apotbe er: C· F. Rücker. ·
Kreisakzt-Discipel: Carl Meylith Caxl Linde.

KräsDebammea: Wilhelmine ManbtexemAlide China-m geb. ordts.
Hebammenx Jacobine Wieghokst«

Anna Wirk.
Ida Jppandi.

« Wilhelmine KieL

Okdnnngsgericht.
Ordnungötichten Toll-Ax. u. R. C. v. Reuter-«
Ordnungst·-Substimt: .

Baron Fölletsabm.
Adjuncte: Otto v. Transebe.

csmx Jak. Karl Koch.
AdjnnehSnbstimh E. Baron Camvenbaufeth
Notair: erbl. Ehrenbürger A. Häußler.
Archivan Toll-Seh und erbl. Ehkeabürger

Moris Rudolfs.
Regissraton Gouv-Seh Ed. Mai-Wiesen-

MuxchÆtzmmissair nnd Gefängniß-Aufseher-
. Tonaiffon.

Kreis - Webtpfticht - Commiiston.
Präsident: Kreisdeput L. Baron Mevenbokss.
Bier-Präsident: Ordnungsr. E. v. Reuter-w
Stellvertreteader Bier-Präsident: Ordnungs-

. richtepSnbstim Baron Fölketsabsm

Wack.
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Glieder: Capitain BLINDE-FKirchspieltzn er v· nkev.
Bürger-ausser E. G. Dablbetg.
Gemeindeältefiet Bebt-fon.

Schriftfjibten Stad. Jak. W. DahL
Kanzelltß: pack-at »
Mindstmalk Rungr.

Kreisrentei.
Kreis-Reutmeisier: Gouv-Seh R. Saat-berg.
Buchhaltett J. MistBuchhaltersgebilfu z

Zvlewicz.
Schvftfübren micthwetse angestellt E. Roßner.
Kat- ellgn Geer its-aufsCasszsu efchworene: Danila Gan-tut

Michel Eislen

Post-Comwir.
Postmeiften Coll.-Assessor A. v. Tkaa

.

Empfänger: E. Marieldt.
tz

! Anstandes-Statisti-
’Stellv. Statioascbeh A. Kont.
Revifovx J. Braun-.
Telegrapbist IV. Klasse: Julius Oppendick.

Oettliches Commando.
Chef: Capitain BessädowöM

Geistlichkeit.
lAn der ev«-lnth. Stadt-St. Adams-Kirche

s Consistonalratb u. Propst G. Kupffer.
Organist und Kanten Heu-L Sihle.

lAn der griechisch-erw- Kirchu Priester Mednis.

« Verwaltung des Stadt-Minim-
; Krankenbanies.
Bürgermeister E. G. Dahn-ag.
kßachfiihceu D· Dammberg«

Z (16. Juni IRS-)

Eurator «
des Dorpatfchen Lebebeziels: ,

Wirkticher Staatsratb I. hoher Orten Ritter

YXSaburofi. · (
Gehtlse des Eucators des Doky. Lehr-

bezirks: yikll.« Staater. u. Ritter A l ex. z
Zef fel tm nga).

Das Evufeil des Eurators besteht unter des- :
fen Bot-fis ans feinem Gebiler, dem Rec-

tor der Universität, dem Bezirks-Jnfpector
des Lebebezitks und dem Doepatichen Gou-
vernements-Schulen-Directoe; in Sachenl
des Lehrfachs qußetdesu aus den Dem-ten i(

der bistoki Erbat-logischen read dee physicw «5

mathem. acultät,· denProfessoren für die
russ. Sprache, site dtc Geschichte, für die Ma-
thematik, fstr die Naturgeschichte, fin die :
gelten Sckeachen und für die Mängeka iBezirks - aspec toe des Leb-klapka
munt.

tanzend-Beamte des Eueatoesc i
Lan ellei-Dieectoe: Tit-Rath a. Ritter A.

· Seinem-sea-
Tkschvorsteben Goav.-Sekr. P. Delikt-Io-
lelteeek Tifchvokstehets-Ged.: darunt. ·
Jüngern ~»

var-rat.

Kanziellistem K. Gänschen-, Anlitzky nnd Oer-
ee . !Juspestoreu d. Volk-schalem AOelow

und D. von Wen-es-

Architett des Schulen des Lehrbeziths
verant-

Umversitat.
,

R ectok: wirkt Staatsmi- u. Ritter, Prov. «
Dr. Ottonae Adepten-. » « s

Prokecto t: Staatskatd u. Rette-, Pros.
DLOswald Schandt. 4

StellvertretetdesProkectors:Staats-
eath u.R»., Prof. Dr. E. Erdmann.

Das Confeil besteht unter dem Vorsitze des
Rectors ans allen Professoren.

Sehåtän cann. Jok. Tom-Sekt- Gustav
ke er·KanzelliM Coll.-Reg. Consi. Thon-son.

Das Directorium besteht unter dem Bor-
sitze de»s Neetoks aus den Decanen aller

aknltaten. Bei dem Directorima he-
ndet sich der stellv- Svndikus cann. ink.
it.-Nath S. teven.lSekkeksk: ewi. ji«-. ekeln-Sees Guido Block.

Beamte Be das RechnungsfaM Coll.-Assessor
ilh. Seezem

Toll-Die . Jacod JacodsognKanzsllistk sam-Rein Alfted tw.
»

Archcvak des Confeis n. Dieectoriumst Tit-
Ratb Ed. Retsner.

Die Appellations- n. Nevi jene-Jn-
stanz besteht, unter dem Bot e desPtos
fessors C. Cecina-Im ans den ros. Ziegler,
O. Schmidt, Engelmann und Märde

Sekketsin Osmi. ji«-. Coll.- Seh-. Gustav
Treff-ter-

Jm Gericht pkäsidirt der Reetorz Beisitzer
sind der Decau der juriftgchen Fakultät
und der Svndikus; in achen wegen
Verletzung der Dimglin und der Vorschrif-
ten der-Polizei von eiten derStudirenden
Min dee Eigenschaft eines ersten Beisiyers
der Prorectok ankvefend. ·

Stellv. Syndiknsx Tun-Rath Sig. Bienen.
Sekketär file Ungelezienseiten der Stab-ren-

detn Osmi. jin-. I ard Rneyjtellm
Kanzellim Toll-Sekt. Gustav Grunde-g.

Don-at
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vaeologtlJbche Fakultap
Dr. Mond v. Enge arvt Staatsreg, okb.

groß der btstonfcheu Theologie; ecan.
Dr. th.Volk, Staatsr. n. Ruter. ord. Prof.

der eminfchen Sprachen.
Dr. Ale? v.Oettingeth Staatsr.u. Ritter, ord.

to . den-systematischen Theologie
Dr. erd. Mix lau, StaatsrcuL ord. Prof.

ver exeyettfchen Theologie-
csati. Fexdtnand Hötschelmamh serv-Brod der«

praktischen Theologie.

Junstcfche FakultätDr. Joh. En elinann, taatsrag a. Ritter,
ord. Prof. des kuss.Rechts; ecan.

Dr. Ottom· Mehl-no, wirkl. Staatsr. n. Fehlest-. Prof. des komischen Rechts; Netto-«
Dr. Bictor Ziegley wirkl. Staatsr. u. RitteHord. Prof· »des Ckiminalrechts.
Dr·Denk Symidh Staatsr. u. R» ord. Prof.

des kn Liv-, Est- a. Karls-up geltenden Pro-
vinz-alrechts nnd der juristischen Praxis;
Pr or ec to k. ·

Dr. Carl Erdmann, Staatsr- n. Ritter, ord.
Prof. des in Liv-, Est- u. Russland sel-
tenden Provinåialkechts und der juristi-

Een Praxis; tellvertketender des
eor e ct or I.

Die Professur des Staats- and Bölkekkechw
ist erledigt.

Medicmische lFakultätDr. Atti-at Böttcher. wir . Staatsr. u. Ritter,
ord. Prof« der allgemeinen Pathologie und
der patboi. Aaatomiez Decem-

Dk. Geor v. Oettitßeth wirkl. Staatsk. n.R.,
pro. Irofzdfer pbthalmologie und eph-
talmpb Klaus.

Dr. Joh. v. Helft, Staqtsratb u. Mitte-, pro-!

Mk der Geburtsbllfe, der Frauen- und!
· derkraukheiten. !

ok. Geor Dkagendorss, Staqtöratb a. NitteH
ord. äsrof der Phatmaccr. » ;

Dr· Alsted Vo el, Staatsratb n.»RltteY,«ot»-d.j
Brod der freciellen Patbologce tx« Klnnt

Dr. lex. Scham-h Staats-ach n. Ritter-, ord.
Prof. der Physiolozir. »Dr. Ernst Berg-nann, taatsrath n. Rtxtejy
ord. Prof· der Chirurgie u. charge-zKlein-L

vk. Rudolpb Bist-« ord. Prof. der Aqua-
Itgellebrtz iätetik nnd der Geschichte der

e ma.

Dr. Friedr. Hoffmann, ordentl. Pxoiessot der

versehen Patbologie und Klinkh
Dr. Ludwi Stiel-O taatsr. u. Nitteh ord.

Frostme der Anatomir.
Dr. . v. Wahl, ordentl. Prof· der Staats-

akzneikundr.
Dr. Emil »Wenme Coll.-A»ssessok,« außerord!Prof. der Embtvologiq Htstolo te und ver-

bkeichenden Ins-konne, erster Piosector. »Dr. ustav Obger Staatsrotb, Docent für
allgemeine herapie

Dr. Gustqv But- e, Hof-kath, Docem für phy-
siololinche Esecmr. «

·Dr. Tat Neybet, Heft-, Docent für Ehtwrgir.

Dr. L. Kklßley Docent.
Lisz. Ein Masing, Toll-Rath n. Ritter-, ge-

lehrter Motketer.Dr. Ludwig Sen
, Privatdocent.

»Dr. A. Wtkczetnbskh zweiter Profector.

Histmsch-phtlologtsche Fakultät.
Dr. Leo Meyer, Staatsr. a.R» ord. Prof. ber

Burschen und vergleichenden Sprachkundey
ecan.

Dr. Alex« Brückner, Staatsratb u. Ritter, ord.
Prof. der Geschichte Rußlands.

Dr. Gast. Teichmüller, Staatskatb n. Ritter-,
ord. Prof. der Philosop ie u. Pädaäolgib«Dk. Tagen Feterseth ord. ref. der al assi-

, Eben P Iloxp ie und Archävlogir.
«l)k. beodor Muts-M ord. Prof. der politischen

Io ZHZZMFÆZ v P sesi d Ethr. I . ext,or. ro or er vora-
pbie, Geo rapbie und Statistik

g

Mag. Richaed Landmann, außerord. Prof. der
allgemeinen Geschichte.

Dr. Ludw. Mendelssobn, außerord. Professor
der altklassischen Philologie und der griech.
u. römischen Altertbümer.

De. Paul Wiölowatow, Tit-Rath u. Ritter,
stellv. außerord. Prof. der»rnss. Sprache
Insbesondere nnd der slavtfchen Sprach-
kande im All eminen-

l)l-. Wilhelm Höåchelntanm stellv. außerord.
Professor der altclafsiichen Philologte nnd
der Literaturgefchichtr.

»Di. Wald. Mast-ig, Ritter, Dvcent für Ge-
; schichte ver neueren Literatur.
»Dr. Otto Waltz, Docent für allgem. Geschichte.

!

» Risiken-mathematische Fakultät
’Dk. Ladtvig Schwarz, Staatsr. a. Ritter-, ord.

ros. der Astronomie; Deren-.
Dr. d. Minding, wirkl· Staatsr. u· Ritter-

rof. eines-. u. ord. Prof. der angewandten
Mathemath «

De. Carl Schmivt, wirkt Slaatstatbu.Nitter,
ref. emekir., ordxtoß der Chemie.

Dr. eter Helmlmg» taatekath n. Ritter,
ord. Proj. der regnen Mathematik-

»De. Constantm Gremn k, wirkl. Staatsrath: u. Ritter-, ord. ProSL der Mineralogir.
«l)k. G. lot, Staatsrath u. Nimr, ord. Prof.

I der dolose.Tot. Art nr v. ettingen, StaatsrathLßittey
i ordentl. Prof. der Physik.
»Dr. Ed. Russoty Staatsrat-, ord. Prof. der

I Botamh
IDk. Bernhard Beamte-, ord. Prof. der Land-

J wirtbäcsaft nnd Technvlogtr.
»Dis- Carl evranch, außerord. Prof. der phy-! silalifchen Geographie nah Meteorologzr.
ok. Georg v. Sen-tm Dpceat für Zoolog-g
unz. Wald-. v. Kuiekieue anatdocxar.
Its-. Johann Lemberg, Tit.-Rath,Prevatdoceat
Magie-. Rvetscher vertritt den Architetten nnd

erraten der Elemente»det Baumqu
Ins- Wlad. Dybowskv, Beipack-party
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Außer dea lacultäteu stehet-des Lehr-
Perional and andere Beamte.

Kug. Paul Mc ejem Protohierei u. Ritter,
Prof- Hasses-läge für Studireude erthe-
«dox- rieth-scher» onsssiom .Chnftop or Perlen-rez- riester der römisch-
kqtbob chche und Religionslehrer fürStu-
dtkende tout-kath. Confessiotr.

DI« Leg-itzt Cobsssesh Leetor der est-rächen
ra .

August Saget, Toll-Rath vertritt den Lector
der fraan Sprache.

Robert Vov e, Lector der englischen Sprache-
Dte Aemter der Leetoren der italienischen und

lettMen Szrache sind erledigt.
Wold. get-, It.-Rath, Akademiku, Lehrer

. der Zuchuenlunftzordr. rentier, Toll-Res» Lehrer der Musik«
eorg Kniggh Lehrer der Fechtlanfp

Zank Baro, Lehrer der syst-cost Uebungen.

hegdorßNÆngflaszey Gouv.-Selr., Lehrer
er et n .

Julius Ebethsrdt, Lehrer der Taszlunst
Das Amx des Lehrers der Schwimmkmtst ist

erledigt.

Ja Au ele euheiten des theols i thei-Jastitutsgwesudet man fah ou denA Deren
der theolog. Fakultät, Prof. W. Vol-, in An-

gelegenheiten des medicinifchen Instituts
an. en Decan der met-sein. Falultöt, Prof.
Bomben
Direltor d. pharmaceutifcheasustitntk

Prof· Dra endorss. « »

Laborant der Yharmcciex Provtior Edms
sohannson. »
In den lliuischeu Anstalten sind Dl-

teltokem
der usw«-ein. Klipih Profgior Vogels «derZimrz Klimt st« der kamt-Ins chmerz

nftrumeam Prof. Vergl-um«
der Bdhttthåxlmologifchen Alimh Pros. G. v.

e en;
der ehurtsghilflichea Kliuilz rof. v. olst.

Assismteflttåiu der Mirir. Ethik C. Zehiw
v.

in der chirar isthea vr. Carl Rehhm
ia der opäthsglmologiihm stellv. Chri-
» stiaa trohtabekg.
m der gebartshtlfi. vakat. J

Zehe-um« Eliiabetz Froh-tie-. » :erfertiger chirurf a nahe Hemr.Wüuftb.
Gelehrter sporhe er: Ung. E. Musik-H . -
Prov. der klin. Apotheke: Eduard Muqu
Apotheke ehilfe: stellt-. Walter Wihih · i

Direktor derzlniversitäwilbt eilt-us d.Bezirks-I

Hosäitalw Prof. v. W ;Dessen isistent: stellv, R, eßlet. .
Direktor des anatonnschen Theaters,«derx

Sammlung der vezzleichenden Anat-me n-zder Anatomie des nirer : Prof. Stiedck

Essig- Proiecton Prof. No eaberg. «
Zyetter Prosectpu Dr. U. Mkczmdslk.
Sllreletoef deucsl pdzgolkgiichra Inseln-DR

ro . . tm t.
Tfsistean Canedk Julius Puls.

Direktor des onst-logischen Instituts-
Pros. Bewer-

Issistenn stellv. Robert schien-ann-
Direktor des pdarxnakologischm Justi-

tutc: Pros. Bisher-.
Assistesm vakat-L »
Direktor der Universitäts - Vidliotbeke

MIYWE Peterthh Nu Kc oear: oa u. ier no app-Bibliokgekaeß xs Coll.-Nstztka-8. HI. S echt

Gouv.-Sekr.,3lad. tud.lo .Lo sing.

Direztote sdes Kunst- use-nis: ro or

e er en.

Direktor des EcntrabMugkeumi vaterl.
Aktertbllmen Pros. ever.

Direktor des zoologiswea Museum-:

Groß Flor. »St v. Conservaton Julius Eberbcrdt
Direktor des wider-logischen Lobi-etc-

Prof. Grewnær. »Assisteun Ost-C Lugano.
Direktor des bot-mischen Gerte-est Pros.

C. Rassen-.
Gedilse des Direktors: Coll.-Sekr., Tend.

Confi· Winkter. «
Gärtner: Ekrenbilrger Ed. Steht-s-
Dessen Gebi se: Ludwtg Jacodsobn. »
Direktor des physikalischen Kadmus:

Prof. Arten V. Oettiagea.

Zisistenn Tau
.

Will-. Ositoald.
echanikus: stellv. Paul Schuhe.

Direktor des chemischen Kabinett t. La-
boratoriums: Pros. C. Schmidt

Dessen Gebilsex Ung. sob. Lemberg.
Labotant der Chemie: Tand. Th. Senss.

Direätzr der Sternwarte: Professor Dr. L.
war .ObsertoatonD ok. Joh. Ost. Zustand-

Assistend Gustav v. Grose
Direktor des»m»otdemanschea Lobi-eis:

Prof. Wuchs- »
Direktor des okouom. Kabinett u, des La-

goratoriuats für Ngticnlturcheanu Pros.
tun-er.

Direktor der Zeichueuschulu Lebrerd.3eich-
ventimst Krügen ,

Die Bade- mid Schwimm-2xastalt steht
unter Aufsicht des Its-an skrnoorntschersko,

get Fetktbodekt states-Idee Aussicht des
erers er e un· tgr.Treu-then Eomgtæ u.

Hinter ä· Escholp.
Oder-Pedell: Joh. Thal. »
Pedellet Christ Wrsor. Trommbold Rem-

derg.3et.Mes. ottbar Blank- G.Tre-
das, ein der U. Rangklasse stehend.

Präsident der bei der Universität bestehenden
elebrtea estnischeu Gesellschaft:Prosessor Meder.

Secret. derselben: Professor Dr. Stieda.
Bibliothekar: Dr. Weste
Cassius-: Gymuasial-Jnspectpr Mit-wid-

lEonservaton s. Hartmaan.
12
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Betmncktschule.
Direktor: ord. Prof» wirkl. Staatsratb u.

Ritter-, Friedr. Unteran.Ordeiitt Prof» Hofmth a. 'tter, Dr. Alex-.
Rosenbet .

Ort-ein. Proz» Heirath n. Ritter, Its. E.

ABSMZmFs Cou Skk n OR chaner. ro» .- e
~ ag. . aupa .

Doceat der Pharmaciu Staatsratb u. Ritter,
Keg. Heil-us Kletver.

Docent bei dein tliaischen Instit-m stellv. usng
W· Gutmasin.

Doeent der russ. Sprache: der» stellv. außer-
ord. Prof» Tit-Rath a. Ritter Dis. Paul
v. Wistoivatom stellv.

Vertreter des Docenten ver Landwirthichaft,
ord. Prof. Dr. Brunnen

Pro monzofratb Mag. Alex. Sei-inter-
Pro ector- ekilfu BeteriuäptlrgW Zelming.

Tür den Le r chmicd: Carl Fr. »etw: sei-.

essen Ge ilfe: Veterinär-Gebclfe C. Arudt
llllsAssifieuten beim klinifchen Institut: Beterinär-

setzte H. Jubl I-. P. Mep.

Nr den Laborantem Pharmaceut C. Heils-arm
specton Tit-Rath u. Ritter J. PiadriYotr.Execatorx Toll-Ass. n. Ritter Ja

. West erg.
Schriftfilhtey vacant
Stellv. Lan elliftenx G. Sommer u. E. Stabi.
Arzt am Institut- Dr. Ammon.
Docenten ver ilföwisieuschastea sind die

ordentl. rosessoren der Universität: C.
Schnitt-D P. Helmliag, Cz Gretvingh G.
Flor, E. Russow u. L. Sturm

Gymuaimnu
Gouvernements-leznlen-Direktor. Staatsr. ti.

Ritter Th. Goock.

Jnöpektoy Toll-Rath u. R. Carl« v. Mickcoitz.
O erlebrer der Religion, der Riech. its-Febr-Sprache Tit.- ath n. ittet

C. Treffner.
« der lateinz Sprache , »Coll.-Assessor

u. Ritter C. Weiner.
» der griech. SpraBe, CoEkßatb u.

Ritter Dr. . Schneiden »
» dei- deiztschen Spr» Fr. Sintenis,

Ritter-
,, der rass. Spr» Gaul-. Z. Gi vcki.
» der Mathematik u. Plkvsih sofe.

n. Ritter A. Paul on.
» derbistoriöcheuWissenfcha en Coll-

» . Rat u. Ritter N. fe.
ReliVonslehrer ver ortbod.-griech.Coafefsioti:

» rotokietei Joseph Schesiakowskv.
Wisseafcha tl. Lehrer: CoZIFLFAssL u. Ritter E.

mger.
Sand. E. Grüntvald.
Ch. Landmann.

Lehrer der rass, Sprache, Heirath n. Ritter
Dietr. Reis-erö.

» der franz. Sprache, Tom-Rath it. R.

v c SFWY» e rei eas n. ei neus, Bart .

» des Gefan es, Hgsggr. v

Arzt des Gymnaffamw Hofrath Alex-. Beck-

ParallelsClassen des Gymuafiums.
Just-eben Toll-Rath u. Ritter Fr. Kollmanm

’ Obertebker der Mathematik, Toll-Rath n-
Rkktet Will-. Speck-d

’ Wissensch-sitt Lehrer- Hofratb u. Ritter Otto
Hemanusobm

Hofrath u. Ritter G.
Thurmberg.

Lehrer der Fuss. Sprache, Georg S Wag-

Außesetatlmggæet Oberlebrer dek rufe Sprache,
cu e .Stellv.gwissenfchaftl. Lebte-, Jul. Giegensobtr.

Kanzellei d es Gouv-Schulen-
» Directorats.

Schnstzäbrer n. Bucht-alten Tit-Rath Wilh.
Ae er.

Stellv. Kaazellifh M. Wassermann-

Elemeutquehrer-Semina-
nnd die bei demselben bestehende

Elementakschule.
Jaspektot u. gauptlebkey Ad. E. Maaß, Ritter-.
Gedafe des aspectoks u. wissenschaftl. Lehrer-,

Henn. Lange-
Lehkek der fass. Sprache, A- Guisly.
Wissens-hofft Lehrer am Semiaak nnd der

Uebuagsfchale, Ang. Glase, Ritter. '

Kreisschulr.
Juspektor n. wissenschaftl. Lehren-, Host. u.sR.

A. Ort-Man
Wissenschaftl. Leg-eh G. schaut-soba«
I.Lehretd. russ. pr» 111-ausw-

Zir isuot »ve- o THE-Inn kisch E f Jet etee tod- .0u.,.gäbemikchafbiu E- leichx älr die Töchter-
uad E meiner-· Zuleax .

seichaenlehtey Mafmg und Weinberg.

HEXE-·- dk stdnsipFZZMsuSWI et, a an e .

Lehrer ldes Gesange-, Nickiag.

Elemeutqr -Schulru.
Vorschule des Ehr-umsian

Lehren Tot-Ass. ki. Ritter Gust. Blnmbetg.
sob. Dihnt
E. Hang-

1. Stadt-Clem.-·Knabenfchnle.
Lehren Gouv.-Sekr. Peter Weinberg.

Chr. NigguL D. KnbfaL
2. S tadt-Elemeutak- Knabenfchvle.

Lehrer: geht. Beckmamr.

· Lange. Kunde-e-

-« s. Geffinski-Clem.-Znabenschule
Bo eben J. Kn let.Kehrt-ster- Stem. SitohlekL

’ Russifche Elemeatatschnle.
Le ter: 11l

.
T om on.v THE-dazwi-

Puaeaom
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Lehrer ver Reli ion rie er S e u «
Gesangledrey gkorspkflvflchnh d msch Em«

Stabt-Eletaeutar-Töchterfchule.
Borstean n. Lehrerin A nes Frety
Lehrerin, O. Dis-check und Fräul. A. Frev.

Höhen Stadt-Töchtetschnle. ;
Borstebetim rau C. v. Niekho . -

Jnjpecton Pizstor T. Pfeil.
ff ;Pensionslasten Paxor Diab E· Freifeldt. iLe rerinnem FkL A. eintriererll.2l)2.Beckmcmu.lLegt-echt in Handarbeitem Natalie Zelt-mann. ;Wissenschaftl u. Gefanglebket: Fr. . Arnollxl

Lehrer der rass. Spra?e, Redners-
Smndenlebrm Profei or Helmlia .

ref. einer- Raxkefriesier Sbetati nfbitr.
bettebrer Fre e.

E. Fin er.
ok. Såneider.
U. Sa et.Kreislesbrer G. Johann-few
A. Gaum-.
Osmi. chem. Theob. Senss.
cum- hoe-n. Winller.
Seminaklehrer H. Lange.

Gler.E. üller.
W. Schneiden
Barth u.Ktüger, Zeichnenlebrer.

Lebtetinnen der fran . Spr.: FrL E. Kämme-
rer u. Frau v. Fertieri.

Höhen Privat-Töchtetichnle.

gar-L M. Mn schel.. äuL E. Schickt-.
Privat-Elementarfchulen fstr Mädchen.
Frau H. Müller. Fri. A.Revlim Jst-F.Zahrenö.

Armen-Mädchenfkbule des Hitle-
V ckclns.

Lehrerin: Fräul. A. Beckmaam

Cenfur.
M eiltet Cen o : w·rkl. Staatsrat n.sstärker v. Linken-tel. ! d

Rot-Wunsches Ober-Weimar-stehetamt nnd stets-Lands al-
heborde.

Ober-Mr envor e er, Paul Baron Un ern-Stengers zthi Enestfer. g

Akkon oobilts: A. v. DBZL »Ae or note-J Propr Ickwitz zu Marien-
Magvalenen.

111 Kreis-Landfchulbe3srde, außer den
Gliedern des Ober-Kis- envorfteherath

«Dorp. weltl. Landschnl-Revideut, Kreis-De-
putirter Ed. v.Oettia en zu JenseL

» geisiL Landfchnl-Rev., Basis-r Hirsch zu
Bartholomä.

Wetrofcher weltl. Lanbfchul-Rev., I. v. Men-

senkamsss zu Uhfebcvitüm
~ MI. aadfchul-piev., Pastvr Fr.

. astug zu Rai-pur
Bäuetliche Beisitzeu Andres Miit· Kristian äfep.
Note-m 11. N. Feldmanm

Nmaschqftuchks Estuijches Ge-
memdelehrec-Semmat-

Direktor: Hollmanm

Gastlichkeit.
An der Maus-luden St. Johannis-Kirche:

Obetpastor Wilhelm Schwarz.
Pastor Diacoaus C. 2Zweifel-scAn der warst-law St. arien-Kikche:

a or H. Willigeiote, CARL-Rath

- a or-sdjnnct» Kranze-h »Au der Stadt-Muts en LPethemeiadn
Pasip- Eifeni mit-L

» »
lla der evang.-lut . Univetsitats-Kirche:

Pastok cui-d. erd. Zörschelmamy Prof.
An der vttbodox-gnech. · ache zu Maria-Him-

melfabkt (uspeaskala) und deren Final-
Kitche zu St. Guns-Pkotobietei, zu eich Blagotjsklilnnni u.· ref. Mag.äzaw.Petrow. exejew.

Pne er I. Samnilpm Schestakowski.
Brie ex J. Jwanowrtsch Shemtfchusbim

An der röm.-kath. Kirche Benediotae VII-Sinig-
vacanr.

Lands-nicht
Landrichter, U. Baron Basis-ingl-
Ussessokem Carl Poe e v. ManteusseL

v. Gi deswbe
«Sekketair, Cis-»j. "uk. Gregor v. Sivets.

Uns-war- G. v. Tal-mann-Kauzellistem O. lumentbaL

! . Daniel Michava
Ministerial: Gustav Mancher-z-

Ordnungsgmcht.
Ordmgsrichtek Ernst v. Gersborss
Institut des Ordnung-richten, aus«-. zuk.

Zweb v. Basis-.Adjnnktu Aer v. rasch.
Ernst Baron Nolcken.

MjnykkSnbstitay Alex. v. Stabe-u
Notar-, cis-d- lat. Ednr. v. Dittmar.

Archive-H Carl Spiel.
Journalka Ade b Wint.

Translateut, J. knvrichsom
Lan emstem L. tabL vacaat.

Fuss Greises-, Matthiaswsxrietr.» ars -Commissaire: E. üller.

IG f« «ß Ass b soz.äiaigBlberg.eanm- u eet, aa oe er.Gerichtzsdieney Otto Nockmanm

i Krusgmcht.
Isreisrichtey A. v. Deba-
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Issesiorem var-tut

» Baron Mahdelldu Mangel-bot
Zwei Hexsitzer aus dem auswande:

J. Haar-la und JobäakautacSeh-May Ebr. Eifer-ich " t.
Protokollist, E. Rosenan
Coaobpkations-Beamter, c. J. Kunkel. .
Kanzelltßent A. Aiut. L. Hessr.
Minister-up Lan-and

Mkchfpielsgericht
des s. Bezirks des Desp. Kreises.

Kikchspielstichtey Tit-Rath R. Stillmarl.
Sahstttat, A. v. Eossaw
Drei Beisitzer aus dem Baues-stande- Carl

Weben Chr-ist, Maser- Jasu Behufs-A
Roms, Johannes Sus.

Estuische Distrikks-Ditectivu des livl.
adeligen Statt-Mc

Direktor, Richard v. Löwis of Meine zu An-

trags-L · »

Assessomu Carl aron meingk zu Schon-
angenr.

·

J. Baron Mavdell su Lismnuäggk
N. v. Klot äu Wofer-

Stkcetaitn Osmi- lar. wish V. SML
Theodor Schaut-en

Rein-and Richard Graf OMøsslr.
Rom-H Toll-Reg. sob. Leer. Dskowslv.
Bach alter, gescatls sdvlpb Toepsser.
Buch alters- ebilfe, E. Sage-um«Kanxelleibeamm Tit-Ratz- arl Berg.

Eva-ad Gabe-g-

Täfr. Jürgetm
sitt-sieh C. v.·Blo em.
Ministerial, Welt-i Uharinckotr.

Kreis Wes-sei.
Kreis-Rentmeiftek, ofratb G. Scheide-.
Dessen Gehilfe, grad-EuchCgkkichmuthuhtr.BUT-dann, Gouv-Sehn E- acht-m.
Dessea»Gehilfen, W. Kansas u. O. Gööch
Kanzelltstem Ernst Mie. Schwalbe-Zieh

IV. Bezirk der Last esme
Be irkanspektor. ofr.lHma MARIeAelstere Gsilfem

D

Coll.- ssessor n. Ritze-»H. v. KyumeL
~ N. v. SWM
» Si Näheva

Tit-Rath Gustav Mr mir-unJünkere Gehilfen: Gouv-he « F Use-V
»011.-Reg. R. Beba et v. Id erst-roh

Schvftführey Toll-Ses. W. v.Geldw.

Kreis-Fisan
Dökvt-Wetto ek, Toll-A .Cv. M· .

Dessgn Gehn-Z Tit-Ratbfgteaner. oss

Schnftfllbrey vacsat

Durstes für besondere Anfträke der

! BaltifcheuDoläueu-Berlva tun-:
Hofratb a. Ritter Julius v. Hanckr.
rstmeister des 1. Dökptschen Fuß-Distr»F«
Heirath sk. Sei-L

Kreis-L«admessek, David M

Post-Comptoir.
ei er, Toll-Nat Winter.Bock-äu Behufs Hofmbtd Theode Liebt-L

We Sortiten Kouskschewska Rade.

Jüngere ,- Talwitzkv. Nxcoldti

irns s-Dire!tosk Kreisrichter v.An-Pofxep zusDraugelshoL ,

Post-Eommifsair, E. Maul-erg.

Telegraphussssreqw
Stetioasc ef, Toll-A . v. D elden.
Jüngere Tbelegrapbistetfx V· Weges-.

A. v. MeägwPaznnewi ch.
Revis-» u. Signalist, Sinnin

Stadt-Psllzei-Vetwaltnug.
vli eisiey Coll.-Ass. n. Ritter E. RaZeiss-: zugleich Unterkochnnsztisiam

CZA-
, Afseigor T eod. ig.then atbsberh Co .-Se!r. cami.

. Jak· M. Stillmkr.
Sekretauv Coll.-Sekr. cum-. ist-. Heut-m v.

Boeblendorss·
Archivakkl. Joarnalist, Soll-Sekt- W.Melnikow.

Bessern-stinkt des I.W, Col-
U esspk E. Dörbeck.

SNELLS-Aufseher des L. Stadttbeilo, I.
I .

StadtädethAnsseder des Z.Stadttheils, Toll--
A egoi- Rob. Carlysnr. »Stellv; normale-Au ebersGebtlfeiy G. E.

Felsrand L, Kahn-.
St v. Kansellltstem Carl Leop. Lentner.

Sagen «ssor. Fr. Simon.

Miiitikscbef and Tom-undan- des Kreis-

Coiauando’s, Obristlieutmut wem.

s -E editok für eure mssiiche Unter-P Btbauktk Rotär v. Des-mar-

Medicinlmiexr.
K eisak t, Toll-Rat J«v.Sedrws-ld,stellv.sxltesm QquvDisePpeh sob. Laue-
Jüttgeker » «

Ist ViäketmsomLicio-Hedw, Im. Still, ged. D set-roth

t dtd Mian u. oli eins t, Coll-S clfiatlphik Ritter Dt.god..6tnst samt

180 Dowct



Jrespra cticirende setzte- .
a. it ver Statt- «

Alexandgt GeorgAmmon, Arzt des Beten-alk-
Institute

Stzuksaåk Als XVI-feist tvs Gy )o a ex. u e rz e tut-.
.Fr.

Gustav v. Brücker.
Gott-As esspr vk. Heiur. v. Sabmea.
Joh. Ernst SckönfeldhDr. PMB Wa ter.

Toll-Rath Dr. L. Kette-vom

b. im Kreise. »
Dr. Fett-. Fraackem frapjcactimeupek Axst auf

enfel tm Barthylomaischen Klapspteh
Heirath u. Ritter Julius Neamkmm Schwuls-

arzt im Kobdaferschen KirchspteL
Dr. G, v. Hobeizbausen auf Bremeubof, Kirch-

sptel Odenpah.

Hebammen
(außer der fkon obengenannten Kreisbebaiame
nnd der He amnze der Entbinduugs-Anstalt

sämtlich m der Stadt wobahaft):

Zeltne Betä, geb. Jakobjom
. Bosekr.

Natalie Linsens- seb. KrobL
Carolinejöui smann, geb. Lieber.
E. AkaitmH TippmklCaroline Lege, get-. MemAmalie Lübrin , geb. tra.
Alwine Markuäen geb. Anderon.
L. Melken. A. Meh. A. Masse-FKatharina Schumann, geb. Weiden· anm.

B. Sachett. E. Taizzm geb. Nolle.
Fr. Leichnam-. R. enter-

Zab n är zie:
Jul. WILL-um« Witasißohdr.

Apotb e k e n-

o. in her Stadt.
Buhl-Es Erben. Anendator Provixor TH. Gööck.
Theovor Köbler. H. Sturm. lex. Kramer-

b. im Kreise.
des Brot-ihrs Heinr. Tyrannen im Zakelwetk» fchsmaz desXrovifors Ernst J metfoty

Im Hortele eu-Odenpäh.

Schuf-blauen-- Jmpfnugs - Somit-.

ZräfeQ Rteisdepqtikter p.Oettingen auf Jenfeb
liebe-: der Polizetmetsiey Ordnungsrichterp

Kreisakzt der lut .Obetpastor, der ortho--

des-gries. Proto iekei nnd der Commen-
B kgerm· et. !

Gebet-Eh v. ossmmn

Gefangniß-Comtö.
Bräieh Kreisveputirter E. v. Oettin etc.

lieder: der luth. Oberpa ot, Ist-LI· Pa-
stet, okthodo -griech. kotobterey obs-ei-
nzeisier, Juki Pstratzerwejsteh Ordnungs-
tktchtey Kreis-Fi» , Mark-sti-Schnftfübcey osact ji«-. Ev. v. mmar.

Stadtithsmt und Beut-. .
t. Rats-.

Ja isßüt ermeister Soll-Seh u. Ritte-

stZzaCåar. Bitht K sser.
«

»Hm-unerz- ürgerweifter, Franz-Geo;s Winkißathhetreux Svndikas und liter. at betr,
! catal. jur. W. O. prlaud.
; Liter. Raiböpm, Text-Seh

SUC- « k. N STIMka
Liter. Natfshm, Coll.-Sekr.

Tv OHIIICJUL I. A. Feld-Mich
- . o pe.Gouv-gekr- W. Töpffer.

C. J. Falkenbekg.
; Dr. E. Mattiesea.

Ober-Kauzellei des Raths.
Ober-Seb» Tit-R. Osmi. Juk. R. Stillmaeb

Acri-ihn, Bernhard Bartels. »
Stellv. Translatenk, Coll-Reg.W. Melan-»
Stellv. ältere Kanzellistem Ed. Dosgsh ·Adolpb allm.
Stellv. jüngere Kanzellistem Gouv-Sein G-

Bernh-Jst
Lachs.

2. Das Waisengericht
ist mit dem Rathe vtbundem

Z. Die vereinigten Niedergerichtt.
(Das Vogteigericht, zugleich Wert-, W-,

Kamme-ei- und « augeticht.)
Vorsiyey Odem-Ists Synditns W. RadlklandBeisitzm Animus-RathsherrCQFM sahe-g-

-» Wettbeky Rathsherr Dis-E· attiefetr.

Beamte für den Handel und die
· OämmekeL

Budenältestey R. Johannes Vogel.

LandbaudeleussesF vacanr.
Stadt-Wäge- und cktvogt, L. Jul. Brock.
Marktvogk-Geb., Bäckerznecfter Paul Bord.

gtagxkåudkäthy M. Forschens bt - et, . eor en oa.Stävpsandmesseysd Rech?
kaupellei der Niedergerichte.

Seitetaiy cum. jur. End Walten

Urchivax grad-Stud. it.-NatbW. Hart-nameMauele A· F. Obratm
Notatias kahl-.- Ober-Sekr. R. StillmarL
Sektetaik, Cami. jin-. Fett-. Walter.

Advokaten beim Rath und hegen Niederge-
Uchtetu Stad. sat. A· L. MIC, SM.

Jak. Los-« Zisc, csvth JU. ngislnukld
Lievetr. Cana. Jur. Greg. v. Sivetg. ok.
ji«-. E. Töpger. Samt 111- TH« M-
c-atl. Bin .v. Getädorss can-C Jak.
E. v. ittmar. Osmi- Jur. Ev« LegbettZug Juk. Richard Ruch. csnctjur. uidp

o .
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4. Voestedee ver großen odee«Si. Ma-«
nen- Gaudium-) Gilde.

Wortfübrendet Rette-many C L. Meper. f
Biee-Ueltmnann, E. Fleischbauer. s
Doch-kann- A. Mitte-en
Biee-Dockinaan, Ew. Frevinutb.

5. Vorsteher der kleinen oyer St. An-
toniis Gunst-) Gelde.

Wortführ. Ame-ein. Revisor R. Rech.
Biee-Aelteramun, Schloko J. A. Lybie-
Dockmann, Deechslekmet er C. Braut-.
Biee-Doclsnann, Kupferfchnciedenr. W. Müller.

s. Ilelteste der Fufsifchen nnd estnifchen
Einwohner.

Der entssz Einwohner, Zimmermann J. Sim.
Nr ueeow.

»
, z

Der enn. Einwohner, Gustav Fe. Roms-stellt f

7. Stadt- Cassa - Collegium.
Felix-, Eos-mer Bürger-tm F. G. Faun. Iet yet: Rates mn. Sond. Robland. TRat s err W. Tövsser. I

Wortsishr.Reiter-m. sat. G. C. L. Weher-
» » . G. N. Rech.

Deckt-. kr. G. A. Büttner.

» l. G. C. Braun.

Buäbaltey ? Hartmanm !Cni Irr-Geh lljle, D. Pech LStellt-. Lanze ist, Tergatk
spitfsfchteihey H. Hold.

.
»

8. QuamersComwissivm 1
Zelt-ermüdet Coll.-Ass. u« Ritter C. Rast.

es» es, Pathsgea W. Topsser. zKreis-Mititärc ef Obtistlienteuant UlbediL

9. Polizei-CaffasCollegium. F
Vo her, Nat eh Th. o . !BeiKeu Zenkean

Flr
szk L. Meyer-

,, . G. R. Rech. S
Bachbaltey CH Hart-nann-
sanzellist, . RosentbaL

10. Brand-Collegium I
gireäjech Oberbeaadbetr De. E. Mattiesetr.

Wgehllfh Okakdhckh Justiz-BLFHIU·
er.

Beisitzen Kaufmann Rob. Mittell. QMMan Gä. Fischer. E. Fleischhaner. -

. ro .

Scheiftfübree, H. Hattmantr. «
11. JmmpbixieustlizedAbgabe-is E

RepattinonssCommifsim s
Be ,R t s W. T«

.BeiFeZ ask-F- IZT G. v.
VII-c

Der UniversitäteiSvndiknr.
Mc der Bürzluschaft dieselben wie beim Stadt- lHasses-Co egntnr. f

112. GewthesPolizei-A»bäaben-Reparsuneins-Tomyris on.

so er, Rathsherr W. Töpsser.
Bei ek: Aus der St. Mayengildn

. Kur-stoff. A. Lipvmg. B. Müller-
R. Baettelc A. Wittwe KLEMM-E. Freymutb. P. Popow. olflfexbFlei chbauer. C. Funke. N. S« Goal chkuh

Aus der St. Antoniigildu
C. Mögey C. Brann. Betret- Beckvmmr.
E. Droß. C. BorcL D. Müller. Th.
Redlitr. .

Ins der Mute det est-I. Einwohner-
G. Fr. Königsfeldt.

Ins der Mitte der rass. Einst-ebnen
Zimmermann J. Sim. Mkifekow.

13. Steuer-Verwaltung.

Boxffyey Centrum-Bürgerm. Funke.
Der yet: Rathsherr Slprattiefem

Die site-seltene gr. n. kl. Gilde-

Bugkaltey G. Tbr. Zank-oldBI- altekQGeailldjq .
Danks-rann

Kausellistem S · ek. Alex. Fuchs. »

14. Steuemchnqnäs - Revision-
Comnnf on.

rä es, Ratbs err J. I. elf-warmFässqu Kaupmann KukaoK
Stadt-Laubwesser . Rech.

15. Verwaltung der deutschen evang-
luth. St. JohamnssKirchr.

Botsiher und Ober-Kirchenvorfteher, Justiz-
Bltrgemeifter Kupffer.

Beisitzeez Obekpaftor Stdn-mitKelter-In- d. t. u. G.

Kirchen-verstehen A. Osherleitnen
Gelt-arbeitet C. G. Nagel.

Notaiy vacanr.

16. collegium schob-obgle-

Bokf er, Zu ’z-Bür etmeistek sser.Mtgikevm DeicSäynlinspecMmmw
Oberlebrek Dr. Schneider.
Wortführ. Zelle-m Ist-EG. C. L.

er.

» » ll- G- R Rech.

17. Schul-Cassa-Cpllegium.
Vor er, Nat A en pp e.Beisisistzeu wvnkügr. EltexmÆr.GGöeMåpeg

- » . . I e .

Bucht-alter- H« Osmia-du«
«

18. Armen-Collegium
Ober-Armenpkovisok, Justi -Bü

.

Amenprovifok, RathshekraW. Zöpsserwssa
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Beisitzeu Kaufmann Umblia.
Schuhmachermeister R. Lille.

Buchhalter, E. Dorfet »

19. SchmksEommifsivn
Gegenannte pekpetuelle Commifsion).

Bot-sitzen Sommers-Bürgerm. Faste.
Beisitzen Vier-Aeltenn. gr. u.«kl. Gilde.

Aeltester B. Frei-ertrug.
Buchhalter, W. strafe. »
Lelletnteistey Weißgerbermeistet E. Quint.

20. Verwaltung der Rikolai-Stiftung
großer Gilde.

Borsitzey Aeltennann C. L. Meyer.
Stellv.: Vice-Aeltetmann Fleiichbauer.
Bäsitzetx die Glieder der Aeltefteabank.

21. Verwaltung der VikolaisStiftung
kleiner Gilde.

Borkzm Yeltermatm R. Re?Ste L: Vlce-Aeltermaan Lo fe-
Beisitzm die Glieder der Aeltestenbaub

22. Verwalmnszper mit dem Kanfhofe
verbundenen anwen- und Waisen-

Pensions - Cassa.
Adminiftutorem dün- Ratbsberk E. Brock.

Dim. Rathsherr C. F. Töpssek.
Kaufnann T. Schmidt.

23...Leib - Cassa - Collegium.
Borsitzey Rathsherr J. A. Feldmaan. s
Beisitzen » Dr. E. Mattieseu. z

See-Neuem gr. und kl. G. ;
»

Deckm. gr. und kl. G. .
Buchhalter, ö. Hin-manch »

24. Verwadung des Stadt-Malerin-
Krankenhauses.

Bv Pet, Rath ert D . E. Matti ea-Beikxyen Viceåeltewi gr. G. Fleesischbauer.
» . Bteesdocknr. gr. G. Ew. Reh-auch

Schnftfltbrer, P. Hatt-rann
Oekonom, Ratb

25. Holz-Comptoit.
Direktor, Sommers-Bürgern Fantr.
Beisitzen Kauf-man Knrritoff.

· Stadt-Lmdmesset R. Rech.
Holzcnspektorz W. Entse.

« - 26. Zwangs-Arbeitsdaus.
Phireetoy Rathsherr M. Stillmark.
Mit lieber: Stadt-Architekt Rötscher.x Zriseur W. Rehling. E. Frehmuth.

J Malermeister Redlim
Juspector, G. Thomsom

; 27. Besondere Beamte.

A ronom ur eaufsichti un der Stadt üter. g
und Sztadsorstem Cenasd Lewerenz.

g

28. Dorpater Verein zu gegenseitiger
Feuer-Versicherung.

gräsidentt Rathsherr W. Töpsser.
irectorem g. artmann, Cassafübrer.» . Frei-erring.« Ma er Oberg.

Dr. v. Sabmetr.
Bari-halten Akchivar B. Bartels.

29. Gemeinde-Band
Präsident, him. Mag-Ihm K. T. Silstv. ·iDirectorem him. athsberr C. F. Töpsset.

I » » F.Knochenstiern.
Schuhmacher-m- J. C. Johannfon.
Malermeister Oberg.

Gefchäftsführey Dr. E. Töpssek.

» Zo. Kroneksmmobiliensteuer-Repar-
; mwnssCommissiom
Glieder für den l. Stadttheil:

Zwi. O. Schmidt. Kaufmann A. Aßmus.
chlossermeifter C. Mögen

Deren Stellvertreter:
Schneidermeistet Betten
Conditok C. Borst.
Schneidermeisiet Simson.

Glieder für den 2. Stadttbeil:

Kauxmankz Falkeabek . «Bär ermetfter Hacke-Ischde-
Isglermeister Schlüsselberg.

Deren tellvertketer:
Apotheke Gööck.
Schadmachermeistek Löffler.
Kirfchner Babrc

Glieder für den Z. Stadttheil:
Kaufmann Rob. Brock.
Knochenhauermeisier Wulff.
Maler Semenow.

Deren Stellvertreter:
Gekbermeister Hort-berg.
Knochenbauermeistrr E. Klein.
Malen-leistet Schröder.

(27. September 1876.)
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Werto·
Rath«

Bürgdemetstey Mkolai Nägel-Svn ikns and Sektetaiy itaskatb outs. ji«-.
Julius Wittkowskv.

Rathsherren: Rudolpb Hellsiug.

Stellv Kanzelliqstaektksexntd o« · Nichte-? May
Statuqu- Colleginm nnd die

Steuer-Beme

Züæetbsmeifäekrubfciteäksæeh FREESE-Dem
a s m- . , a ert.

Aeltestet Ludwig Stabs
Dockataaa Joh. Beten-sein« ·
Cassa-Beisitzer, Fried-. Will-. Deglm .

Stellv. Buchbalter. Gustav Vorakoafigek
Brand -Csllegium.

Ober-Braadbm, Bürgermeister N. Nagel. :
Bauwerk vaeaut
Beisisen Ludwig Greib

Johan- Johannfobtk

Schnitt-ein.
K r e i s s ch a l e. »

SchulVaspektok u. wissenschaftl. Lehre-, Peter
Mermis-.

Stellv. wissenschsftL Lebt-e, Hold. Fremdeng
Lehrer der wis. Sprache« Past. Nil. Besteht-korp-l
Okth ovox-gktech. Neltgtouclehrey Blagotschmm

Setsec Leber-ew. l
Stabt-Knaben-Elementarfchule. :

Stellv. Stett-entstricken Peter Abel. !
Stundealehrer, Adam strac. (

Höhen Stadt-Töchteeichale.
Ins ectrice u. Lehrerin Nstalie Dein-berga-Oülfslebken äastovcseiutich SM.

eter arti-fou.
oldemat Zwei-berg.

Peter stel. !
Stundenlebretüy Elifabeth Mino-g- l

Stadt-Elemeutat-TöchteriOllr. s
Lehre-ein, Marie Laiad l

Privat-Elen-entavTöchterfchulr. i
Hauskbeeeiu, Alexmn Keller.

Stadtschnl -Collegium. i
Bürgermeister Nikolai Nagel. .
Svnvikns Julius Winken-Oh .
Jaspector Feier Mai-einfqu .Stellv. m» michan Lehrer Welt-. Krauskka
Laster Heinrich Strack.

Medicinalmieu.
Stadtarzt, Toll-Rath u· Ritter Friedr.

Kunst-IN
Lunas-IV De. Nikolai Johannisw-
Apotbekey Ilwill Stediag.
Kreis-Hebamme, Charlotte Aillomanm

Gewicht-it

gest-r der Werts-law Stadtkirche H. SM.

cthFnkchchrussische Geistliche:
tchnaa S et Lebebem

Geiskicher MolZQProtopapow
Dia ou Nikel-i Lenkt-ihm

Ocqusgericht.
Ordnungskichter, Constaatin Baron Mahl-ell.

OrpnuagsriwtepSubFLah vacanh
ZW: Cdgsr v. Amme-h

Carl Buoa Budberg.
Adjanct-Substitut, Baron Saß.
Rotait, Gent-wer Rechte Denkem Fk.W»sMch.
Archive-m Its-tm Kragfleithlonknalifh vbett Mi ecsptr.

langsam-, ICis-11.-Llssessop·:ss(»k). Feitieniantnr.a u. It o a , U .Lan-Zion n. Marsggcmkilikflär Ic. ERSTE
Gefängniß-Ausschn, Cati Matteafohv

V- Bezirk der Livb Statt-
Verwaltuug. -«

Bezirksksnsptectoy Hofmth a. Rittr Robert
v- ot .:Aeltere Gepflieu : Toll-New J. Zell-Wo wohn-

, btft m Wall).
Gott«-Seh Batchakd v. Ver

IMM- BezitlsVnspeetovemGehifem
ex. Schritt-IV ,

l Enge-I v. Radeckv. J
’ Georg Noch. «

Dim. Major von Eckern-S til-ers-YWU u. Buchb» it.-R M. bun.

- Post-Commis-
oflueistey Toll-Sehn v. tonm-Behilfy diar. Mai-r Weselglptkld

s Telegtapheu - Statiu.
;Stellv. Statimchef, Napel-da Weise-wills

; Oekniches Nanikscommudq.
»Gef, Tapitaitl u· Ritter Passili Protoyeake.

f a. Don-atmet Fast-District.
ZStellv. Fokstmeifter, Emil Leuckfeldt.
k (17. AasastlB76J
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- Nat-. !
U · et, Cwald einr. Schöler, Ritter.SVFISMFT SektetaikHColl.-Sekr. E. Faber.
Rathsherr-m Nikpcqi Hostkouk »

Georg Alex. Reisner. -Juliu Wemckez »
Norm-, Victot Ludwig Caphck. · · ;
groteeollifh Eva.-Reg. thll v. Kiefeatzky.

rauslateuk, Richard v. Radloss.
Kauzellify Johannes Magmm

Taffet-Collegium
Oberkastenhery Bürgermeister E. g Schöler.
Kapeubety Rathsherr Nikel-ji Bo sm. z
Vessttzen Stadtältestet Georg Bestehen ;Dockmauu Alex. Napoleon Beis.
sucht-sam Fries-k· Will-. Spange-. !

Steuer-Verwaltung.
Ober-Steuetbea, Bürger-m E. H. Schöler.
Beisism Stadtäktester Geokz Bosttöah

Deckmana A. N. erg.
Vvchdaltey F. W. Spränger.

Brand-Collegium.
Oberbeaadbere, Rathsherr
Beaudberr und Hauptmann der freiwilligen

Feuern-ehr, Kaufmann H. Wahrhufem
Bekfiyen Kauz-kann Ot. Meyer-

Ste machet-tiefster Gustav Wehm.
Buchfaltey F. D. Svtäuger.

Atmen-Collegium
Botsiyer Rathsherr G. Reisner.

Stank-they Propr L. Krüger.
Stadt ester G. Bostköuh
Deckmant- OL Berg-

iltmenv otsteber :
Bürger st. G. Christian Schwam.
Lanmaua C. G. Petetsosr.
Goldarbeitee Fett-. Frühl-

SchloiJmaeistee Carl LauekiolL
End-e gabichtJakob hinan-a
Bachhaltec J. Spkäuser.

Stadt-Weide-Weieu.
ZMSM Rathsherr G. Reis-tec-
B er: Schuhmacher-meiner Otto Robdr.

Stellmachetmeister Reinh. Raph-

Stadt-Kircheu-Colleginm.
Boksisey Sondicus, Toll-Sekt- C Fabm
Stabtpastok, Propr Lihokins Krügen
Kirchenvoestebey Kaufmann M. Schopp.

Fleischermeister C. Moll.

SchnlsCollegium.
Schnlinspectoy Carl isowelim
Bürgermeister E. H. Schöleu

Fellfn.
Syndicus T. aber.
Stande-steh kopfl L. Krügen
Wissenschaftli er Lehrer Eduard Scham-L

Kreisreutei.
Kreis-Rentmeister, Toll-Seh Jof.Piotrowskv.
Bachbaltey him. Lieut. Adam Bein-. Leidig.
Buchhalters-Gebilfe, Gouv.-Sekr. Leoabakd

S THMMFII Re Je Pk u owgkyn ker, o .- . . «Esssøåekdworenæ Jan-ge Beglde g

laaa Sa
.

PeruusFellinsthes Landgericht
Laut-richtet, Gnad. Hut-. Feier v. Colongnr.
Assessorem Faspakr v. txt-Mühlen.

aeaa .

Assesspx-Substitat: cis-ach ji«-. Jobu Kökbey
Sektelaiy cui-l- jur. Theodok Bos.
Urchivak Toll-Sekt- Peter Fett-. Debler.
Kauz-nist, Reiubpcv Beam.

Peruaniches Kreisgeticht.
Kreis-siebten Oswals Baron Unsern-Steknberg.
Assessorem Edgar v. Strvk.

vacaat.
Veisihen Tönt-is Bereitw-

gsvns Use-Sekretair, ald aan Saß.

Xrotokqlliw Tit..-Natb u·Rittkr R, v. Nadloss.

anzellkfy Coll·-Reg. A. v. Kaienhktx

Otdnnugsgetiåt.

Ordnungtichtey Eos-in Leon Otto v. Wahl.
Dessen ugtituy N. v. Stroh
Adjuaetu erahakd v. Bock.

» Friedrich v. Sivers.
AdjnuckSnbftitah Robert v. zur Mühle-«
Notgih Hennana v. Berg-
Archway Etlix v. Klot·

Zrotoblli Juli-as Honigs-.
rauslateur. Tit-Rath Richard v. Rat-loss-

Kau ellist, J. Nekskcr.
MaschÆommissairet J. Stett-en-

s. Schnabel-z

Gesängnißsngehey Ernst Weidenbaam.
Landbote, J. ladet-.

Livländifches Landes-Gymaqsium.
i Schul-Collegium.
Pkäfes: Unant-
’Jice-Präfes: Landratb Ed. de la Trobr.
Glieder: Fritz v. Stwk za Morfeb

Baadrath Baron v. Ungern-Stern-

bekååErrestfer.Professor .V. Einzelheide

Lehrer-Collegium
Director, Staaten u. Ritter Carl HobeifeL
Pensions-Jnspectok, J. Ripkr.
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Ober-lehret der Geschichte, Dr. Schiemamu
~ » Riech. Sprache, Aug. v. stvtx
» »

eli ion, Czan theol· Bau-k.
» »

Matgemstih R. Berg-claim
» » russ. Sprache, v.ck3eddelcaana.
» » » »

N«
. Gröaberg.

Lehrer ver franz. Spracde, F. Eggeaberg.
~ Bau .

.

,-
G. Hold-

Rell ionslebker griechisch-owed ConfeisiotyPriester RFMMGefanglehrer, Mamme.

Permm - Fellinsches Ober - Kirchen-
vorsteheramt.

Ober-Kirchenvvrsieber, Landrarh verant.
Affessok aohilis, P. v· Erlangu-

» eoelesiqsticas,
Rotair, cis-sei. jin-. Jobn Körber.

Als Kreis-Landfchnlbe3?rrbe, außer den
Mitgliedern des Ober- cheavorsiebev

make-:

Peruguscher wem. Landschnl-Nevideat, Car!
v. DitMar u Newby

»
geistl. LandschulLNev» Pastor C.

Lenz zu Saum w
Fellinscher weltl.·Lanlschnl-Rev» E. v. Li-

lienfeld zu Neu-Oberpablen. «
» geistl. Landfgul-Nev» Psstor C.

Maura zn Oberpableu. ’

Peraau-Fellinfcher.skreisfislal, Toll-;
Affessor Geer v. Riesen-ist«Kreiösiskalsngehilph Carl v. loßfeldt.

Xostmeisten Toll-Mk Rosenberger.
mpfänger: Wesselowskr.

Kreis-Arzt, Dr. H. Truhen-t- «
Stadt-Arzt, Coll.-R«u. R.l)k.E.v.Mever.
Freivracticitend er Arzt, Coll.-Assessor

Dr· Alex. Lang.
Veterinärarzt, Tagen Gott«-.
Kreishebammh Aauette Studen-

Stadtbebamme, Annette PragfL
Stadt-Pastet. Propst Libotius Krügen
Kreis-Schulen-Jnspector, C. Fort-elfst-
Wissenschaftliche Lehren Ebnen-d Schmidr.

Luvwi Rücken
Lehrer der russ. Sprache, Toll-Aff. Carl Paedem
Elementar-Lebrer, Fe. Zahlt-»O
Juspectrice an der Stadeöchterfchalh Fräul-

Marie Dunwss.

Hilfs-Lebkerinuen: Fräul. Elisx Scham-d, »
Julce Stärker-

Lehrerin det franz. Spr» Fri. Belda Stäcker.
Gesauglebrer, Carl qumh
Lehrer an der Stadt-Kikchenichule: P.PerluG

Kreis-Gefängniß-Comiie«-
PeäieB: Kreisdeputiktcc Dr. Jak. G. v. Stryh

Glied e r:

Landrichter Peter v. Colongne.
Ordnungsrichtev E. L. OF v. Wahl-
Bürgermeister E. Z Seht-ten
Stadwastor, Prop L. Ktü er.

Irr-fester der rechtgläub. Cousessiou Rajewskv.
cicatzh Dr. mea. H. Traban-

skreissiskah Coll.-Assesspr G. v. Riese-My-
Schriftfübrey C. v. Bloßfelvt.

IC e der Tele rap en-Station Ni-y kxxai Ginva h ,

,Reviior, Joh« Hack.
Aelterer Districts-Jnspector des Z. Bezirks

’ der Livläadifcheu Steuer-Verwal-
I tun g, Hofxatb Max» y. Yürgeaiomr.
Hibef des örtltchen Milliar-Comlaan-
« do’s, Cavitain Schien-Um

! .

Militär-Qnattier-Commisscon.
lOrdnungsrichter Erwin v. Wahl.
Bürgermeister E. H. Schölm
Capitain Jatzlowsky.

l

1 Kreis- Wehrpflicht-Commifsiom
Präses, Kreisdeputjrter O. v. Samfon-Hitn-

I · melftiern zu Kur-ist«
sßieeprä es, Okdmmgstichtek E. v. Wahl.
xGueden Capitaiu JatzkowZW
’ Kreisrichtek discont-

Bärgermeister E. H. Schöler.

Bauerbeifiget Hans Silb.
Kreisarzt k. meet. H Tkubskk

,Sekretär, Cami. Juk. lobn Korber.

» Leibs nnd Sparkasse.
Direktoren: Landrichter P. v.· Col-dumm

Bitt et großer Gilde N. Boströim

. Kaufmann Julius get-rieth
) Harm. abrbyietu

Buchbänvler Ed. Wettektms.
IBuchpaltey Kaufmann Takt Schott-oft
l (28. Juki 1876.)
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Lehranstalten.
Gymnasium

Director u. Obeelebrer der bistokifcheu Wi en-

ixbaftem Staatsratb u. Ritter W. Wka
Reli ioyölehrer der evangel.-lntb. ConsessioeyDenker Drac. A. Scheinpsiu .

Reli ionslebret der griech.-ortsodoxen Cou-pessiom Protohierei Cand.
. Polen-tim-

Obeelekter d. Mathematik, Tand. J. Winder.
Obeele ket d. griech. Sät» Fr. Schubert.

Oberlekrer der latein. pr» A. Schillinger.
Operle ker d,russ. Ssrache u.Literatue, verant.

Wigzäxgnftltcher Le ter, Alex-. Bat-hartn-
WI

T Jst Lehrer, Coll.-Ass. u. Ritter G-
an ek.

Le rer der russ. Sprache, Hob-. u. R. R. Platb.
Le rer an den tuss.Paralle -Abtb., J. Reichs-old-
Le rer der franz. Spr» Coll.-Ass. J. Treboux.
Gesanglehrey

Höhere Stadt-Töchterfchule.
Votsteherin u. Lehre-ein, A. Lehmann.
Letzt-erm- Cb» Löwener. »
Wissenschaitb Lehrer-, Past. Diac. Scheinpflug.
Leb-et der russ. S rache, Heirath Plats.
Lehrer der franz· sprache, Coll.-Assessok Jeaa

Teebonx.
Außerdem ektheilen die Lehrer des Ghin-ta-

siums Unterricht in einzelnen Stunden.

Erste Stadt-Elementar-.Knabenschule.
Lehrer, A. Münder.

Zweite Stadi-Elementar-Knabenschule.i
(Bokbereitungs-Schule fiie das GyamasiumJ

Erster Lehrer, Gouv-Seen C. Neu-nimm l
Zweiter Leb-et, Feldbach.

Dritte Stabt-Elementar-Knabenschule.
Lehrer, Coll.-Reg. The-Idee Jürgeiis.

Estn. Stadt-ElementarsKnabenfchule.
Lehrer, J. Otftawel. »

Erste Stadt-Gemeine-Mävchenschule.
Lehrer-sei, Gouv.-Secret. Frau W. Brutmaan
Zweite Stadt-Elementar-Mädchen-!

schale. »
Werde-Umriss -Schule für die höhere Stadt-

Töchteeschule.)
Lebte-ist, Fräul. Eh. Löwener.

Weins-Schutz Mädchen-Elemeniae- »
schale.

Lehrerin, Frau Gouv.-Sekretärin Leh-
Reli ionslehrer dee ottbod.-griech. ConiessionFür sämmtliche Elementarschnlen Priester

SkoropofvschaL

Gastlichkeit
Protobierei, Priester Alex. Polen-few
Priester-, Skoropoftixchni.
iDiese-Ums Bobkows y.

TAn der deutschen evzkcgcglalnth St« Nie-plai-
kr e:

Ohr-posted H. Girgenfobm Zssessor des
Livi. Proviazial-Consistonums.

Die-komis, A. Scheinpflug.
Pastor an ver estnifchen evangel. -lntbet. St.

Elisabetb-Kirche, W. Bergwiy.

Mediciualwesen.
Kreisart, Dr. Behir.Stadwsgtch Toll-Rath Dr, Enamanm

Breite- tadtarzt, Dr. Schneide-.
eishebamme, A. Trevmaun.

Stadtbebamme, Sgoxmr.Apotheke-u Ruck rimin.
Caroltne Skoo.
Alexander Linde.

Zollamt.
Zollvdcectpn Cur-Rath a. Ritter N. v. Sa-

mochwalow.
Zoll-Mitglied Tom-Rath Nawkoskyuchbalter Eoll.-Ass. u. Ritter W avim.Ursnl.

FackoaukäuspectoyTit-Rath wicxchiichewstyafenmeistm Coll.-Ass. E. v. so land-
Gouv.-Setr. Bu chinsw.

Kanzellisi, Gott«-Seh E. Lewe.

. Post-Comptøir.
Po eifter, vr. n.Ritter A. v· Urbauowi .PoBF.-Gehif?e,f Coll.-Reg. Samsonow.

tsch

Aelteker SortireH W. Aussen-Oly-
Jüngeret Sonnen Th. Obraßky.

Kreisreutki.
Kreiörentmeiftey Coll.-Reg.H.Jakol-fobn, stellv.
Gehilf- vacont »Bachvaiter. Tom-Setz Th. Fug-.
Gehilfe: Z. Demjanowstyz

aulsen (miethwelse).

Ordnungsgericht.
Ordnungekiztey F. v. Nasackin.
Adjnacte: ruf L. Kevsetlin ·

. Aus. Staäl v. FksteimNot-Zir, Osmi. Juk. O. v. ummei.
Archway F. Drewnik.
Kanzellist, Th. ÜbL
Trauilateuy Jul. Amende.

111. Bezirk der Livl. Steuer-Ber-

waltnng.

Byxxikksnsperwy Cum-Messer A. Meyer-
Dt cts-Jnspectorea:O btistlieut. v.BöthlingL

Hostath M. v. Jürgeusona in Fellin.

Pergaw
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Soll-IX A. Faul in EusekülL
Gouv-: ekr. . Kästnek in Wortes-cat-
Tit.-Rath N. Thal.
Gouv.-Sekr. E. v.·Habn.

Schriftfiihteh German-L

TelegrapheusStatim
Thes, icon-Ass. u. Ritter N. Amend-.

Telegtapgjst«ll. Kl» Toll-Ast I. Amende.
Telthap ihn, A. Amende.

Telegrapbißen 111. KL: O. Schwarz-
C. JürgemL

IV. KL: Eb. Bürger-L
R. Michelfom

Revifoy N. Jürgenson.

Kreis-Gefängniß-Comite'.

Zräies, ein Kreisdepntttter. · «lieben-: d vers-goes« Parodie-ehLllberi che O er astpr.
Estnifch-lutbet. Jtedtger.JumssßürSeMe stet.
Ordnungsnchter.

..Kreisakzt.
Ordnungsgerichts-Rotair in Stelle

des Kreisfiskals.

Kreis -Schnyblattetu - Jan-fings-
Camici-

Ztäfeh ein Kreisdeputirter.
lieben Justiz-Bürgermeister«

ZWEITER i P a- chik avreek e era. r .

Ortbod.-gkiech. Brotvdiered
l p

Esttkifch-lutb. Prediser.
Umsatzs.
Icltetmcusa der große-: Gilde.

Stadtmörden nnd Verwaltung-tu
Nath.

Justiz-Bürgerm» Coll.-Secr.gr. v. Reinheit-.

Zollzeksütätmetstey Coll.- eck. R. Jacoby.
bewegt, . kaot.

Svuvicuc und Secretaik, O. Osackmanm
Rathsherren: Z A. Couzr.

. Breit-eh Ritter-.
R« Darlehn.
U. Linde.

Mkocollistn.NEU, Guid-S- C. Sismu-
er Franzellist, .F. Lorcnzfoun.

Zweiter Kanzellifh verant.

Stadt-Waisengericht.
Obst-Waisenpen, Justiz-Büs- em-v. Runda-L
Wacfeubenem Synditus O. Druck-mag

» Rathsherr n. R. N« Brust-.
Bnchdaltm Gouv.-Secr. Ed. Simfou.

Vogteigetichi.
Obexvcg, G. Groor.
Gericht · ogt, Rathsherr Brauer-
Sectetqm E. von der Borg.
Kanzelltih Fast-L

Polizei-Gericht

Beweises-, Odervogt G. Except.
Bei er, Rathsherr A. Linde.
Secretair, Gouv-Sehn E. v. d. Borg.
Kanzellifh W. Kostnk
Commissaiee: Gouv-Sekt- H. Schwarz.

O. Hei-erg.

Stadt - Vetwalmngeu.

Cassa-Colleqtium.Ober-Kastenhm, Polizei-B kgernr. Toll-Sm-
R Jacobv.

Kasteuhettem Rathsherr g I. Tonse.

BTq Jelt S G« Zarschnkichinet: em..r...emelt-

» «
dergkh Gilde 8 Winter.

» Aelxester d« E. Gilde N. Schmidt
» »

d. Gilde W. Grash.
» der gr. Gilde X. Jundeliem
» der kl. Gilde Walten

Not-Ek- G. Lehbett.
Kanzellist, vacant.

Steuer-Verwaltung
llstesk Steuekherk, Rathsherr u. R. N. Brett-ek-

åtelktw i,« GA
» » Tißarlehwe . r. . . ema en.

B fis ZEIT Gigqlsawifsad Bösererer:e.k.teau..v. e.
~ H Gslde F. Jundelien.

~ G. Badetmeistek Aadr. Ohms-um
~

kl. G, Böcketmeister H. Thau.
Nod-sit, E. Sonst-tu

Brand-Collegium
Ober-Braadherk, Rathsherr F. A. Tons-.
Braut-herum Svudtcuö O. Brackmcaur.

B w- wkik Wiss N Sch sp-et : ev r. . . m .

~ är. Gilde-Sz. Juni-ellen.

~
. Gilde H. Reiafeldd

» ll· Gilde A. Walten
Notair, A. Lokenzfontu

Armen-Collegium

Bot-Fisch Rathsherr R. Bulehm
Rat sherr A. Linde-
leltermaan Erf- Gilde A. Finrichfem

- »
G. inter«

Iselteäer st- G. R. Schmidt
Beisitzer st. G. g. Jundeliem ,. ~ FG. auf-»nu- 21. Das-galt

! »
.G. Henmnk

) « g- gs Es WH-
fNotliy E. Situme

« «

z Schul-Jnftitut-Counnifsion.
’ ei, statt-spek- F. st. Eos- c.

111-Ren Rathsherr Is« R. Its-Brenta-
l athohm R. Bauch-»

«

selten-. gr. G. Jl. Heinachseih

« Consul R- Stdme
! Eva ul L. Bat-lehn-
iNotaiy A» Lotenzsonly stellv.
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Stadt-Schul-Collegium
und Schul-Collegmm’ des Gpmnasiums.

Glieder-.

Von Seiten der Stadt: Obern-Itzt G. Groot
Svndicus O. Bra mann.

. Oben-oft GiåsensobmBou Seiten der Schule; vmnafial- Director:
u· Ritter Bill-rig.

Obeclegrer J. Winden (Oberle ver A. Schillinger.

Auslandcfche Consulatr.
N. Brenta-, Kaufm. 1. Gilde u. Ritter, Conful

des deutschen Reiches. » .
R. Schmidt, Kaufmann l. Gilde, Bei kschgr u.

Pottugiesgcher Consnl, sowie Schgwevcsch-
Norwegif er BieeÆoußH »L. Darlehn, Kaufmann t. übe, Großh-stau-
nischer Viee-Coasal.

»
»

A. Rot-he, Kaufm. 1. Gilde,«Niede«-landtscher
Consul Und Dänifchek Biee-Consul.

(28. Augqu 1876.)

V eisi C Awayetm et, r enVIII-demu: To· THE M«

S kr t·· JEAN-Fig P l ’e e ar, i -
. wer .

Reejstxaxoy vacant.
a m g

Fing sketdkeney Braun.
m sitt-al, R. Donat-erstern »

Wiss-Collegium i
Ohn-.Kasteuhetk Bürger-m C, Nimmst-m J
Lesequ Rats-den A. Thcer. ;Ue termatm F. G. L. Umherg. «

» .
G. R. Specht.

tjsassa-523eifiiz«erc M. Eck. ·
Buchhaltek, Tit-Rath F. Palmzwerg.

!

Steuewemqltnug. »
Vo et, Rai s en Th. TMRelkfetsnann If z. L. TraberTextes-sann G.»R, Spech .

Betsiseu Wilh. Lukmger.Buch alter, H. Tau e.

Stadt-KmkWs-Aduiuistration. ;
Juspectot, Rathsherr Th. Till. ;
Stadtakzy Toll-Rath n. Ritter Dr. R- Unger.l
Æhaltey H. Taube. »

. Amm-Admiuistkatisu. «
Jnspector, Rathsherr Th. Till.
Adminifttator, R. Print-all.
Buchhalter. H. Taube.

SchulsCollegwm. «
B er, S aliaspectoEises-Zu Fast-r L. Gi rettsohn.

ehrer ver nile Spr. RMaczevdkh.
Rathsherr I. THE-etStadtarzt Dr. Unger.
Kelter-many R. Speck

Höhen Kreisftlmlr.

JuFectot n. wägen-schnitt Lehrer
BE easchastliche ehrer, Joh. Schneide-.

Oswald Köhler.
Lehrer der russ. Sprache. N- Mammon-. !

RI· · g! , S «ll« .RIGHT-XVI ch« W

Knaben-Elementarschule.
Lehren E. Frisch. O. Köpler. J. Schneide-.

Stadt-Töchtetschnle.
»Seht-Wem M. v. Klein.

; Olgq Gürgensom
; Emilce Meyer-
-Lebrer: Jugectok .J. chnetder.! O. Höhle-.

Privat-Tischtetschnlr.
Lehre-innen- Fräul. E. Goldbammer.
! » M. Tanyscher.

) » L. Liebt-Mem

; Gastlichkeit
IA d v .-ln ·Stdtli :a PexsteoraY GiZenfoham rche

Orthod.-gkiech· Existkichey S. Menschikom

sxtglkth BAUER-tote
»

,2L« Fienschiksw
Aerzte.

iStztlstckxzh Tom-Rath u. R; Dr. R. Unser.
»Was-stinkenden oc. S. Grohm

j Apoll-ein.
kßokstmäz Provifok H. Stufe.

YOU-anmut- Wittwe E. Samstag geb. Eck.
i Frau B. Dei-ihn, geb. Lamfter.

F s AM«u .

Bett-Falter, fix-Lisle g

Posttllvn, A. Dämon-.

Dammes-Stamm
’Cbef, I- Beim-.
Revis-m F. Waiuer.

» (80. Juni 1876.)

Lemsal.
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Ratt-. f

Dürft-meister, Richakd Publikum-u
Sva ikus u. Sekten-m Tit-N. mßittet Jul.

Gottfr. Zimmer-kaum

RatschemSabstituy Zuge Stdn-irden-
Ba haltet, sob. erb e.

Post - Abtlieilung.
Bot-stehen Wilhelm Ulrich.

andraths-Collegium. ;
Lands-Zithe: Toll-Sekt- n.Ritter Baltb- v«Poll-I

Mel-el.
» catal. 111-. Carl v. Poll-

Feltro-LErnst Baron olckemskudjagsiehE. Baron Baxbötodea-Cöla, itter.
Landmarschall I.Ritter O. v.Ekesyarte-Olbkück.
ConventgzDeältånrM Hofeath E. Baron Saß-

c .Gouv-geh G. v. Rennenlampss-Laimjall.
Dim. Garde-Lieut. G. Baron Statius-erg-

ThomeL
E. Baron anböwbenkPadeL
k. v. at Müslekkskotküm .

. o. snotags okm bovensPaÅamosTCassa-Deputicte: din. Hierin u. itter L. v.
Stmkow.

Coll.-ReS u. R. E. v. Poll.

Nittekkgafts-Sekr., Ernst arotk Nolcketr.

Ritterv gräMeudauh Toll-Reg. u. R. Emil
« s .

Dessen Gehilfe, Theopbil v. Poll.

Hofgerichts-Devattweut in Bauer-
Meu-

Zräseszsaadtath B. v. Poll.
ie übrigen Lea-en Laubtäkbr.

Der Landtag Gall-
Dim. Ga»rde- ce.-Lient., Landrichtetßapoleon

v. Datum-.
Selretaiy Musik«-Seh E. Baron Nolckew

BauerW-Commiisiou.
Pröfe6, der kefiditeude Landratly
Glieder-: die Hmensäåsådrätpe nnd der Land-

ük -

der Kreuilssiskah Toll-Ist n. Ritter
L. Metze-c.

Buchbqlter, Toll-Be
. u. Ritter E. v. Poll.

Magaztn-Anffehec, Ema-after Heirath a· N.
J. Wegna.

Ateusbutgsche Kreis-Wehrpflicht-
Commissisw

griffeh Landrath E- eu Baron B side-
lreden Okdmmgsriätey Toll-Rats a-Ritter

L. v· Wart-www-

Schluck-.

Arensburg.

I Stadt-Elemeutarschule.
iLehrer, Friedrich Feldtmaan.

?
—-

K r o a sa r zi, Toll-Rath Samuel Kappeller.

Ap oth eker, Provifor Hugo Schmiede-t-

-(19. Mai 1876.)

"
Dek« streichenMaon n. mer Marlow.
Irnsarzh Soll-Rath E. Grewingr.

Schriftfübrer, Ernst Baron Nolckeku

» LaubgeriYtLandrichter, him. Garbe- rtillerie-Lieln. N.
« v. Ditmar.

Assessotem dun. Gasse-Lim. H.BaronRolckeu«

. L. v. Güldenstuhbr.
Substmttu C. v. Nebelampäb» v. Rennentamp .

Schetawäofmth Osmi. Hut-. E. Baron-Saß.
Archiv-sitz um«-Selt- Cv. Staates-.
Kanzelltstx U. Wetzeh stellv-

Kreisgeticht.
Kreis-richtet, Hofmtb u. Ritter Alex. v. Poll.
Assessorem dun. Gatde-Lientenant T. Baron

Vuxhöwden.

. Entg- Baroxi anzswdetkBauerbysism Iåfb Strich a ausLlMan
Seltetatrz O. o. dersas-Peudebgof.
Xrotocoxhsh O. Baxon Saß-

auzelletheamtey Tab-Rath E. F. Repretr.

. Otdwugsgetichx
Ordauuggrirætey Tom-Rath u. Ritter L. o.

Warer arg.

Ordäutktäårichthubftimh A- v. Respekt-
ll

Ajuaktex viar. Stabktittnu n.Ritter A. Baron
Nolcketk

Av· ct Z ZEIT You-IF Duwidn en- n
, . coa o en.Nottnaiy M. v. Dimar.

Stellv. ProtoloM Toll-Ass. W. Art-Ufe-
Atchivak, pack-at
Translatear, Toll-Ass. J. G. Waldaer.

Ztggvdksqåazenjzn fSJiuekF Rei- umaaeer,.ein.
Laut-both vix-. Wagtmeistet Sittkogwöhx

Istes Otielichcs Mspielsgekicht
lSitz in ThomeU

Kirchtjpielstichtey G. Baron Stackelberg.
Sah ntut hofgerichtsadvokat P. Baron Saß.
Bauers-risses- Jobatm Mürr. Aatoui Raub.

Matwev Uekfkt.
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Yes Kirchfpielsgericht.
M Acri-Reh Ritter R.Baron Buxhöwden.Subzktm Albett v. Güldenstubbe.
Bundeiäyen Zweit Nellis«

Jütti Tarkmees. Köro Noa.

stes Kirchspielsgericht.

KirchPielskichtey him. Garde-Stabökapitäu
. Baron Buxböwden.

Subftitut, L. Baron Nolcken. . -
Bauetbeisitzekc ? Übglab J.sTltas. Kaleakr.
Stellv. Noth-, 011.- ssessor W. Krausr.

Kreis-Rentei.
Kreis-Rentmeister, Fofrath u. N. J. v.Wegner.
Buchdaltey Toll-St . I. G. Waldener.
Bachbalterigebilfenx A. Uelskiikb P. Ritte.

Schriftführer.äs Nimm
Kanzellistem ouv.-Sekr. A. v. Schmidh

Ed. Reichen-by stellv-

Zoll-Amt.

änyädikektoy Hofratb u. R. C. v. Ach.lud u.kgientmeisier, Coll.-Ass. N. Skr end-
ew .Padsansdlnffehey Gouv-Seh N. Grigotjem

KreissiskaL

Eoll.-Ai;essok u- Ritter L. Mel-en
Kreissis als-Geb» Gouv-Seh A. Elepbandt.

Post-Commis.
o eister, Toll-A rN.v. En cl.Fierr. W. illdegnegesso g

Valtiithe Domiinen-Vecwatnng.
Be mtet a be uderen Au tr« en, E 11.-A

.aw. Haufeky fas o ss

5. Bezirk der Estläudiicheu Aufse-
Verwaltung.

Be irks-Zus ektok,Eoll.-A .
.BakoaNolcken.

Ists-Zeiss Dtyfäictksaspectixrpsh Baron Box-
en.

Schnftfühkey Coll.-Sekt. E. Grohmamx

lorstmeifter.
Tit-Rath E. v. Wardenburg.

Krassßeviior.
Gouv-Seh A. Gustavsobtr.

Consistotinm. »
Präsident, Laudkatb Ernst Baron Nolckesr. I
Biee-Pkäsident, Sagterintendenh Consist.-Rath,s

Obekpagtox u. itter C. v. Hesse. «
Welgichet einher, Leon v. Frevtagb-Lonug-’

over-.

Geistlicher Beisitzm vacant
Setretair, Hofgecichtsadvok» Coll.-Sekt. Ost-el.

Ink. Peter Baron Saß-
Tranölateny Hob-.- csam jin-. Eb.Bako-I Saß.
Kanzellist, U. Weh-L

Ober-Kitcheuvotstehetamt.
Ober-Kirchenvotsieher, Landrath Ernst Baron

G TYFckZnåm l· d cup C E H sei te 1 te,s«- . . .v. ee.

Weltlichet Bcssiäey Heft» Osmi. jun-, öduakd
Baron Saß.

Notaiy sofsetichtsadvokah Toll-Seh cod-

jar. eter Baron Saß.
Kauzellist, A. Wehel.

Kreis-Gefängniß-Comit6.

gkäsidenh Landmakschall u. N. O. v. Gespann
liebes-: der Landrichter.

» Okdnuakötichten
~ Kreisfcs ak.
~ Bürgermetxer.
~ Kreiöarzt 011.-Ratb GrewingL
» giechwktbotn Blagotfchinni.
~ tavt-Oberpaftor.
, Kreis-Militäkchef.

Sekketqiy äsll.-Assesiok W. Krausk.

MeissSchnhblattern-Jmpfnngs-
Comitö.

Präsident, der LandmarschalL
Glieder: der Ordnuagöcichter.

» Bürgermeister-.
» heissest-

» Stadt-Obewastot.

Rath.

Zükesekmeistey F. vor-Fug Borg-
a erken:

.
. m e.

8. J. Grube-setz
nichtsvogy vacant.

I. RaxchwSvudikas u. Se ~ Tit-Rath G. v. Schmidh
Archivar, Gouv-Seen J. v. Agthr.
Actnar, Eoll.-Reg. u. Ritter F. v. Rafcha.
Stellv. Registtatot, J. KieL .
Kanzellist, darauf,

Polizei- nnd Vogteigkticht.
Gerichtshof-D darunt.

Notizågerk VII-. Grubener (prov. den Vorsit-
ken .

Protokolllw Gouv-Seh J. v. Agtbe.
Commrfsioamn F. Bock-schein-

Amtsi nnd Wettgeticht.
Borsitzey Svadikus G. v. Schmidt
Retter-sann ldek gr. Gilde B. Grabenek (im

Wettgencht).
seltena.v. kl. G. J.F. Melken (im Amtggerichtx
Pkowkollist, Gouv·-Sekr. J. v. Asche.
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Cassa-Cillegim (
Mr ermeistek H. von der Vorg.Ratsst Hiudzr.
selten-man derär. Gilde V. Mater-.
Fette-wann der . »Gilde J. F. Melker-L
Aettester der X Gilde J. P, Rebschr.
Aettester »der Gilde Easinnr Daher-.
Cassa-Be(sitzer, vacant
Bnchbaltey Toll-Res- u. Ritter F. v· Rafcha (

Steuer-Verwaltung
Botstfey Rathsherr «J. Rafchæ
Diese bea Glieder me bei-a CasiasCollegimu, :

ohne den Bürgermeister und de-Natbsdmm :
i
i
f

Medicina-sein.
Kreis-itzt, Collxßatlk a. Ritter E. Grewingb
Stett-tatst- Toll-Rat u. Ritter T. W. Mau-
Arzt be:t Landbospitats, Tom-Nat Dr. M. v. la eu. .spogekey G, Naht-ask .«
Kreis-gebrannte, A. Schraver. » sStadt- ebamam Gouv.-SekretalriaBindbolm.

Kreis-Milliarden
Major u. Ritter U. Matten-. i

Lebt-Anstalten. Z
vanasium.

Directortr. stellv. Oberlehkek der biysr.wissemichs-sten, Missi. u. Ali-mä- ievemann.
Religioaslehret der evaa .-lutb. Tons-, Pasi.

sinckisåaststämk f P» er .-o o . pa» rosstobzzerei Jak. Lotto-. s
Oberlebker der Mathematib Staatsrath I. C

Ritter Gast-v Blasie-
» der latein. u. deutsche-I Sprache, i

Hofr. u. R. J. B. Jota-unver-
« der griech- Spr.,Mtter .

eckeklr.
» ver qss. Svr. a. Literatur, Tast-

· nur Poläapwskd stellv-
Wissmfch. Lehrer: gittåkchszäreptaz

. Im .

Lehrer der russ. S ra e ofr. U.Schöabek .

» der franz. HONIGBIENE s. seka s
.

r absc. "

»
des Zeichuekm zum-Sein F. Stern.

vanasialsSchulcollegim (
Borsttzey Ehanscurator des Gvsmasih Laubs S

rqtb Ernst Baron Rolckem I
Delegater der Wunsch-ft- cd. M Saß-

Glieder: Sapeeinteubeut Comad v. Sesse.
Svndikus G. v. Schnitt
Swnptpy Tom-Ass. and Ritte-

Waden-cum
Obetlebeer, Heirath u. Ritter Loh.

olzmeyer.Oberlegey Ritter Lob. Ueckerlr.

Schularzi.
Toll-Rath Dr. Mokitz v. Hatte-.

Höhen Stadt-Töchterschnle.

Directriee uad Lehrerin, Fräul. R. v. Ugtbr.
Ia peetnce u. Legt-erin, Frist-L J. Hoffmann.
Le rena, Fräul. . HIRSY el.
Le ret, Pastok Cis-. ern-.

Außerdem ektbeilen vieLehrer des vasfltmi
Unterricht in einzelnen Stunde-u

Erste Stadt-Eiernentarssnabenfchulr.
Lehrer, Soh. May

Zweite Stadt-Elementar-Knabenfchule.
Lehrer-, Gouv-Seie- J- Ele.

Stadt-Elementar-Töchterschule.
Lehrerin, Frau Hemiette Efe. ·

Stadt-Schulcollegium.
Po er, Bitt ern-reiste- .

Von der Bot .Gläser: der YOikectol da Gvnmosiuacik
Superiateadent C. v. Oeffe-
Oberlehket seckerlg
Svadihts v. Schacht

Ruisiiches Gebietslehrer-Seminar.
Bot-sieben Frotoyexei Jason Beil-nd
RelFioasle ter, neFek s. Ludqu-
Ste v. Lehrer der m . Sprache and dee Ge-

schichte, J. Milbe-ed
Leb-et der Geoskwbie u. Ze- Gefmsei, hof-

rath U. Schonhee .

»
der Aritbmetih Castor Holänowim

~ des Tit-mens, sob. Nutz
» der Kallisravaiedeei neu-, Gouv-

Sekt.
.

Stem-

,,
der ext- Spkache, Dink. R. Ottpxm

»
des XOYesaßeQ Küster k. Mal.

Klassen-Aussehe» epe «or und Oe etwa-, J-
Müan

Teleskapheu-Statiou.
ver St tisn, Heft-R A . Lock·gleefgrapbenrAussebey Jst-g Fest-roth

Telegtaphift, Feder Otto-v-

-(3. September 1876.)

csbqedkackt den 1. November uns-)
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Beiträge zur Statistik Rigas.

Nachtrag für das Jahr 1874.

Die consolibirten Stadtschuldensx welche alt. 1873 in Summa
betragen hatten . . . . . . . . . .

RbL 1,393,603. 10 Kop.
verminderten sich durch planmäßige Ab-

zahlung um . . . . . . . . . ~ 24,375. 89
»

und schlossen alt. 1874 mit einem Be-

trag von
. . . . . . . . . .

Rb1.1,369,227.21K0p.

Die Bestände der Stadtkapitalien stellten sich u1t.1874:

Zensionsfonds . . . . . . . . · RbL 133,510. 29z Kop.
aths-Gagenverbesserungsfonds . . . ~ 56,155. »

Refewe-Kotnmagazinfonds . . . . . »
19,163. 62

»

Baufonds . . . . . . . . . . . » 132,962. 833z ~

Bauerlanbverkauf . . . . . . . .

» 34,449. 60 »

Rbl. 376,241. 35 Kop.

gegen ult. 1873
» 327,416. 29

»

mithin Zuwachs RbL 48,825. 6 Kop.

Die bei der Siadikasse asservitien Summen betragen alt. De-
cember 1874:

Kaufmännische Landesprästanden . · . Rbi. 162,578. 67 Kop.
Assecuranzsteuern . . . . . . . . .

»
61,125. 14

»

Summa Nbl. 223,703. 81 Kop.
gegen alt. 1873

»
203,693. 9

~

Zuwachs Rbi. 20,010. 72 Kop.

Grundstiicke wurden zum Bebauen auf den Stadtgründen im J. 1874

gegen Grundzcns, resp. Naturalleistung abgegeben:
m der Stadt und im früheren Festungs-
kapon........... Zmit 7000Faden.

im Petetsbutger Stadttheil . . . .
2

» 4,350 «

im Moskauer
»

. . . .
55

»
17,702

~

im Mitaner
» . . . .

14
«

16,540 »

in Summa 74 mit 39,292 DFaden.
gegen 1873 90

»
36,362

»

Lm J. 1874 also 16 Grundstücke weniger, aber an Areal293o D Faden mehr.

·) Da der Stadtkaija-Bcricht für das- Jahr 1875 noch nicht vorlieg,’ge»lsen wir in dxm
Kolrgiendeu viejeni en Nottzen ous»dem Pencht pro 1874, welche in den etmägen des vorig-; d gen Mannan noch nicht vewssentltcht werden konnten-
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Jm Patrimonialgebiei wurden auf Grundzins vergeben: unter Dreilings-
busch an 5 Personen neue Plätze und eine Zumessun im Gesammtareal von

17,92 Lofstellenz unter Olai und Gränhof eine Zumessung von 183 Los-
stellen und unter Mühlgraben 2 Bangrnndplätze mit einem Areal von 715

D aben-F
Die Einnahmen für Benutzung der Stadtgebäude nnd anderen

öffentlichen Anstalten und Einrichtungen betrogen im Jahre 1874:

an Miethen von Wohnungen, Speicheth
Ambarem Stapelplätzen Te. . . .

. Rbl. 47,670. 80 Kop.
an Brückeugeldernfür Benutzung derDünn-

ftoßbrücke . . . . . . . . . .

» 27,092. 65
»

an Chaussäesteuey Waage-, Tonnen-, Bal-

last- und Schleusengeldern . . . . » 40,772. 44·I« «

Abl. 115,535. 89--Z Kop.
gegen 1873

~ 110,074. 16
»

mehr Nbl. 5,461. 734s Kop.

Die Bruttoerträge von sämmtlichen 13 Stadtgiitern und den

Forsten der Stadt Niga beliefen sich im J. 1874 mit Einfchluß der aus

dem genannten Jahre pro 1875 verdliebenen Rückstande im Betrage von

16,181Rbln. U Kop. auf . . . . . . Rbl. 133,605. 753 Kop»
während sich die Ausgabe bezifferte auf

. . »
34,226. 6

« "
was einen Reinertrag ergiebt von

. . . Rdl. 99,379. 69Lz Kop.
gegen 1873

~ 88,874. 60
»

mehr Rbl. 10,505. IF Kop.

Von dem Areal der Stadtwälder wurde im J.1874 eine Gesammt-
stäche von 1074,9 Lofstellen entweder zur Urbarmachung verpachtet oder zur

Anotkdirung angrenzender Grundstücke und zur Bebauung auf Grundzins
verge en.

Die Waldtultar erstreckte sich auf 302,8 Lofstellen, von denen 78,5
Lofstellen mit 189,000 Stück einjährigen Kiefernpstanzen besetzt und 169 Tof-
stellen mit Kiefernsamen und 55 Lofstellen mit Birkenfamen besäet und

0,3 Fofstellen als Campanlage zur Erziehung von Pflänzlingen behandelt
wur en.

Waldbrände kamen in den Stadiforsten während der trockenen Pe-
riode des J. 1874 21 mal vor, davon namentlich 8 in bedeutendern Um-

fange, bei denen 110 Lofstellen, zum größten Theil älteren Bestandes-, be-

schädZt wurden.

,t·e Zahl der Straßenlaternen, welche von der Erleuchtungss
Expedttion am Schlusse des J. 1874 unterhalten wurden, beltef sich in
Summa auf 2116; davon waren 991 Gaslaternea und 1125 Petroleum-
laterneu. Jm Laufe des 1.1874 waren 59 Gaslaternen und 16 Petroleum-
latetnen neu aufgestellt worden-

Die Einnahmen der Erleuchtun ssErpedition hatten sich an eingegan-
genen Steuern und Nückständen aufH 43,819 RbL 94 Kop. belaufen, die

asgaben dagegen auf 44,374 Rbl· 35 Kop. An Nückständen verblieben
für das J. 1874 3657 Nbl. 98 Kop. und betrug alt. December 1874 der

Totalrückstand 15,126 RbL 43 Kop.
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Un Zannlisitungss und Entwässekungoanlagen wurde unter
anderen i. J. 1874 vom assa-Collegium der in der Nikolaistraße lie ende alte,
sogenannte schwedische Holzfanah von dem Schachte am KrankenhaUFe bis znr
kl. Lagerstraße hinauf, ausgesucht und gereinigt und im Anschluß an denselben
in der Bäcketeis und kleinen Lagerstraße ein 900 Fuß langer Holzkanal het-
gestellt. Außerdem wurden in der Stadt und den Z Vorstadtiheilen vom

KassasCollegium selbst 5»34 laufende Fuß Tbonködren mit 19 Einfallschachten,
und mit dessen Genehmigung von Privaten 4693 laufende Fuß Thontöbeen
gelegt mit 53 Controlschachten, 17 Einfallschachten und 57 Privatanschlüssen.
Ultimo 1874 standen in der Stadt und den Votstadttbeilen unter öffentlicher
Ueberwachuvg überhaupt 1208 Schachte, Contwlschachte und Privatanschlüsse.

Die ständische StraßenpflaftetungssCommission hatte im J.
1874 bei einer Einnahme von 52,206 Rbln. 64 Kop. eine Gesammtausgabe
von-562,933 Rbln. 87 Kon» davon namentlich fiik Herstellung der Straßen
durch Legung von Steinpsiastek und durch Cbaussirungen, sowie für größere
Umpstasterungen 47,914 Rbl. 59 Kop. nnd fiik kleinere Umvflasterungen
6496 Rbi. 92 Kop. Von diesen beiden Summen kamen auf die innere
Stadt 21,593 RU. 85 Kop. und auf die Vorstadtilyeile 32,817 NbL 66 Kop.
Mit schwedischeu Steinen wurden in der Stadt namentlich 290 Faden neu

gedrückt.

1875.

Jm Jahre 1875 wurden in Niga
Geboren: Gettaut: Begraben-

männb weibl. zusam. Paasr. männl. weibl. zus.
Pkctcstallth (’lu2s»reform.u.anglik.)l7BB. 1773.·3561. 893. 1691. 1464.3155-«e

Griechisch-Rechtgläubige . . 341. sei. 702. 187. 381. 291. 672.

Eiuglänbige . . . s. ö. 11. 5. 8. 8.

Raökoluikeu . .
. .

.
. .

121. 116. 237. 42. 135. 170. 305.

Kathvliken
.

. . . . . .
93. 103. 196. 94. 122. 121. 243.

Hebräer . . . . . . . . 363, WI. 662. 99. 197. 177. 374.

Summa
. 2712. 2657. 5369. 1320. 2534. 2223. 4757.

Im Patrimonium Lutheraner 244. 205. 449. 92. 193. 139. 332.

Griech.-Nechtgl. 24. 29. 53. 22. 28. 21. 49.

Hebräer .
20. 5. 25. 2. 8. Z. 11.

Summa 288. 239. 527. 116. 229. 163. 392.
·- ierbei besinden sich biseni en Verstorbenen, welche auf den Freibegräbnissen St«Mattböikmv St. Pauli beerdigt laws-en sind.

Die Reichsimmobiliensteuer im Gesammtbetrage von 100,209 Rola.
war pro 1875 zu repartiken über den Gefammtschätznngswerth der Immo-
bilien in der Stadt und den Votftödten von 33,038,747 Rbln., und zwar
für die Jnnenstadt im Betrage von 17,144,062 Nbln., für den Petekobukgek
Stadttheil von 6,318,098 Rbln., für den Moskauer Stadttbeil von 6,307,201
Rblæ und für den Mitaucr Stadttheil von 3,269,386 Nun-; der Steuersatz
betrug 303,4 Kop. auf je 1000 Rbi. Schätzungswetth.

134
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Beim Winterhafen wurde im J.1875 die Planirung des Forteomet-
dammes zur Herstellung eines gleichen Niveaus mit der neuen Drehbriicke
fortgesetzt Die Einnahmen des Hafens von Schiffen und Hölzern, an Grund-

geld für Kohlenplätze und an Zinsen beliefen sich auf 8562 Nbl 94 Kop»
die Ausgaben dagegen auf 5076 RbL 69 Kop. und schloß das Reservekapital
alt. 1875 mit 44,347 Nbln. 47 Kop.

Im Mühlgrabenhafen wurde die Herstellun des Bollwerks voll-
endet und ebenso die vrojeetirte Vertiefung des Haäns durch Baggerung.
Die Zollbauten daselbst gingen ihrer Vollendung entgegen.

Von den 4 Baggermaschinen der Kaufmannschaft wurden im J.
1875 mit einem Kostenaufwande von 66,916 Nbln. 11 Koh. überhaupt 20,784
Cnb.-Faden im Dünaftrombett ausgebaggert, davon namentlich bei der Stadt
6504 Cub.-Faden, auf der oberen und unteren Drogde 4719 Cub.-Faden, in

Mühlgraben 4416 Cub.-Faden, in der Bucht 5145 Cub.-Faden.
Das Rigaer Gas- und Wasserwerk erzielte im J.1874-75 nach

Deckun aller Kosten, der Zinsen und der für den Reservefond und für die
Amortisation abgesetzten Beträge einen Reingewinn von 16,797 Rbln. 57

Kop. - Die Gasproduetion hatte sich im genannten Verwaltungsiahre
auf 69,388,000 Enbiksnß gesteigert. Oeffentliche Gaslaternen waren am

Schlusse des Jahres 1012 vorhanden, welche 17,524,397 Cubikfuß Gas must-mir-
ten oder 17,386 Cnbikfuß pro Laterne. Die Zahl der Privntsiammen betrug
15,675 und eonsumirten dieselben 42,855,700 Cubikfuß Gas oder 2734 pro
Flamme. Die Hauptröhrenleitung in den Straßen der Stadt und den 3

Vorstadttheilen betrug 152,473 laufende Fuß. - Die Wasserheförderung
steigerte sich im J. 1874X75 auf 88,674,668 Cubikfuß. Die Zahl der mit

Wasserleitungen versehenen Häuser betrug in der Stadt 776 nnd in den

Vorstadttheilen 1235. Am Schluß des Jahres waren vorhanden 193,619
Fuß Hauptrohr, 494 Stück Wasserstöcke und 232 Stück Hühne.

Das Wasserunternehmen am Weidendamm, in derVorburg
nnd der Petersholmstraße leistete pro 1875 eine Jahreszahlung von

910 Nbln. Ueberhauvt waren bis ult. 1875 von dem ständischen, zinsfrei
gewährten Anlagerapital von 7000 Rbln. bereits 3575 Nbl abgelöst. Neu

hinzugetreten waren 2 Besitzer mit 25 Rbln.

Testamente kamen i.J.1875 beim Rigafchen Rathe an den offenbaren
Nechtstagen zur Verlesung: zu Ostern . .

11 Testamente,
»

Johannis .
5

»

«
Michaelis

.
9

»

»
Weihnachten 4

»

29 Testamente.
Immobilien wurden im J.1875 beim Rigaschen Rathe an den

offenbaren Rechtstagen öffentlich aufgetragen-
zu Ostern . .

165 Immobilien,
» Johannis .

150
«

«
Michaelis .

138
»

« Weihnachten 174
»

627 Immobilien. «
Der permanente städtische SanitiitssComite wandte im J.

1875, seine Thätigkeit vorwie end der Sorge für Beseitigung von Unsau-
berkeiten auf Straßen und ösentliehen Plätzen, sowie in gewerblichen An-
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lagen. des leichen der Hebung der Mängel in der Vereinigung der Latrinen zu.
Jn Betrefk des Stadtgrabens vermittelte derselbe beim Rassa-—Collegio dahin,
daß ein Handbagger zur Reinigung desselben angeschasst wurde. Die Unter-
suchung des Trinlwassers, sowie die Schlachthausfrage bildeten gleichfalls
Gegenstände seiner anetrachtnahme. Die Bibliothek des Comite vermehrte
sich bis auf 311 Werke in 368 Banden.

Bei der RigaerMobilien-Versicherungs-Gesellschaft waren

am Schlusse des Jahres 1875 in 322 Risikos 1,004,209 NbL gegen eine
Prämie von 4830 Rbln. 79 Kop. versichert idavon 278,856 RbL Risiko gegen
940 Rbl. 53 Kop. Prämie rückversichert). Für 4 Brandschäden waren 5165
NbL 44 Kop. zu vergüten (davon 1177 Nbl. 30 Kop. zu Lasten der Rückvers

sicherungsgesellschaften). Der Reingewinn belief sich auf 200 Rbl. IKvp.;

kgsKCapitaleonto schloß mit 1100 Rbln., das Reservekapital mit 661 Rbln.

ov·
Dem Rigasstädtischen Verein zur gegenseitigen Versiche-

rung von Gebäuden gegen Feuer gehörten am Schlusse des J. 1875

823 Besitzlichkeiten im Tarationswerthe von 20,972,040 Nbln. an. Bei 6

Brandschäden waren im J. 1875 2223 Rbl. zu vergüten. Die esseetiven
Einnahmen des Vereins an Jahresbeiträgen, Prämien, Zinsen re. betragen
14,968 Rbl., die Ausgaben 3855 Rbl. Das Capital des Vereins schloß
alt. 1875 mit 56,200 Rblm

Bei der Niga-vorstädtischen Gesellschaft zur gegenseitigen
Versicherung von Gebäuden gegen Feuersgefahr waren alt.
1875 2683 Vesitzlichkeitem davon 2406 in Niga, 86 in Walt, 110 in Pernau,
55 in Lemsal, 17 in Schlock und 9 in Wolmar mit einem Gesammt-Tarations-
werth von 16,931,226 Rbln. versichert. Jm Laufe des Jahres 1875 wurde
die Gesellschaft Von 39 Brandschäden betroffen, für welche an Brandentsehäs
digungen 60,134 RbL zu zahlen waren. Die Einnahmen der Gesellschaft
an Eintrittsgeldern nnd Beiträgen betragen 59,«9 NbL und stellte sich der

Vermögensbestand alt. 1875 anf 87,483 NU.
Brandsch äd en kamen im J.1875 im Patrimonialgebiet überhaupt 14

vor mit einem Gesammtschaden von 28,420 Rola. Außerdem fanden 3
Walddrände unter Essenhof, Lindenruh und Dreilingsdusch statt mit einem

Gesammtschaden von 945 Rdln.

Fabrilen und gewerbliche Anstalten, mit Einschluß sämmtlicher
Branntweinbrennereien, Vier- und Methbrauereien und Liqueurfabrilen, zählte
die Stadt Ri« a im Jahre 1875 überhaupt 165, das Patrimvnialgebiet 27
und der Rigasche Kreis 71.

Handelsbewegung Riga’s im J.1875 mit dem Auslande.
Der Geiamrntwerth des Jmports zur See belies sich auf 31,569,584 Rbl.,
von denen auf Verzehrungsgegenstände 7,872,170 Nbl., auf Nohstosse, Halb-
fabrikate, Bau- und Brennmaterialien 18,963,616 Rbl., auf Manufacturen
und Jnduftriewaaren 4,731,600 Rbl und auf Thiere 2136 RU. kamen. Der
Gesammtwerih der Ausfuhr seelvärts und per Eisenbahn importirten und
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beim Zollamt bereinigten Waaren beziffette sich auf 38,922,252 Rbl. oder
incl. Contanten und edle Metalle auf 39,524,488 RbL Von einzelnen sm-
pmarrikeln gingen namentlich ein-. 90,784 Tonnen Ruder-Heringe, 1382
Tonnen schottische nnd 295 Tonnen holländische Heringe nnd 1,727,824
Pub Salz. Von anderen Waaren: Kassee 44,535 Pud, Cichorienwnrzeln
128,827 Pud, Cigatren 577,093 Stück, Oel 106,740 Pud, Zucker 170,862
Pud, Champagner 74,698 Flaschen, rohe Baumwolle 76,012 Pud, Blätter-
taback 33,317 Pud, Dachpfannen 1,274,363 Stück, unverarbeiieies Eisen
963,036 Pud, Guano nnd künstlicher Dünger 329,021 Pud, Harze 174,159
Pud, Korkholz 176,203 Pud, Mancrsteine 1,082,563 Stück, Petri-learn 402,167

Pud, Soda 131,473 Pud, Sieinkohlen 6,182,017 Pud, Maschinen nnd Ma-
chinentheile 226,700 Pud.

Der Gesammtweriv der Ausfnhr seewärts bezissette sich au532,819,797 Rbl.
Von den HauptsAusfuhrartileln gingen seewärts und zum Theil auch

pr. Eisenbahn ab: 2.027,457 Pud Flachs und Herde, 1,207,329 Puv Hanf
und Tors, 168,185 Tonnen Söeleinsaat, 125,450 Tschetw· Schlagleinsaat, und
vt. Eisenbahn: 109,0(1’st Pnd Leinfaat, 13,428 Pud Blättertaback, 248,766 Puv
Weizen, 3,908,717 Pud Roggen, 4,7t50,016 Pnd Hafer, 697,304 Pud Gast-,
37,292 Pud Buchweizengrütze, 84,187 Spur Hanfgarn, 1,371,085 Stück Oel-
knchen, 30,932 Stück Matten, 119,078 Wedro Spiritus und für 8,005,255
Nbl Holzwaaren

Die mittleren Waarenpreife waren für Flachs pt.Berkoweg4s-k,36.:, 309T Rbl., für Hanf pr. Berl. 355 ZZIV 342 RU» Säeleinsaat pr. onne

OF Nbl., Schlagleinfaat pr. Tonne 7 Rbl 27 Kop» Roggen pr. 100 Puv
74 RU» Hafer pr. 100 Spnd 78 Rbl., Blätterlaback pr. Berti-wes 30 Nbl.,
Heringe pr. Last 180 Rbl

An baaren Zollrevenüen flossen im Jahre 1875 ein:
für einkommenbe Waaren

. . . .
3,910,670 Rbl 59 Kop.

» ausgehende «
. . . . 3,443

«
69

»

Diverse Einnahmen .·.. . . A71,812 »14 »

in Summa 3,985,926 RbL 42 Kop.
gegen 3,873,545 Nbl. 52 Kop. im J. 1874. «

Jm Jahre 1875 sind von allen Postanstalten des livländischen
G ouver n em en ts befördert empfangen

Urlaan ansllindt inländ.: Mläud.:

Geld- nnd Werihbriefe . . . . 62,713. 4,616. 70,965. 633.

Packeie . . . . . . . . . .
35,781. 1,857. 23,799. 11,816.

einfache gefchlossene Briefe . . . 290,291. 822,152. 362,889.
recomniandirte,resv.verßcherteßriefe 11,900. 34,190. 11,089.
Kreuzbandsendungen . . .

. . 55,166. 83,588. 139,780.
Nummern der Zeitungen und Jour-

nale . . . .
.

. . . . . 1,136,686. 766,342.
Mii der städiischen Post sind in Niga bestellt worden

einfache geschlossene Briefe . . . . . . . 22,798.
offene Briefkarten . . . . . . . . . . 1,772.
Krenzbandsendangen . . . . . . . . . 7,724.
versicherte......-...»... 29.

Die Einnahme von Postgebühtea in sämmtlichen Postanstalien des livL
Gouvernements betrug im J. 1875 266,402 Rbl 62 Kop.
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- Den Rigaer Tabackss nnd Eigarrenfabtiken wurden im Jahre
1876 an Tadaelabanderolen ausgereicht fin- 494,336 Bibl 40 Kop-

Schifffethrt. Es kamen im J.1875 nach tha aus rnssifehen Hafen
271-- ans ausländischen Häfen 2093, in Summa 2364 Schiffe von zusammen
377,W7 Last. Unter den angelmnmenen Schiffen waren 860 Dampfschisie mit
209,570 Last, und zwar 241 mit 38,608 Last aus inländisehen nnd Cis mit
17t»),8':2 Last aus ausländischen Hafen. Die Zahl der abgegangenen Schisse
beltef iich auf 23653 davon gingen nach ruffifchen Hafen-U , nach Grofbeii
tannienloo3, nach Holland 324, nach deutschen Häer 238, nach Zeigien 153,
Mch Frtnlreich 144, nach Norwegen und Schweden 213, nach Däneinatl SC-
nach Portugal 24, nach unbestimmten Häfen 5. Jm Winterlaget verblieben
un. 1875 26 Schiff-.

Jnt Jahre 1875 lamen nach Niga über See ans inländifchen Hafenpläßen
196 Küstenchiife und 12 Böte und ingen von Ni a nach inländisehen Hafen-
platzen 221Küstenschiffe und 4 Zötr. - AUF der Däna stromabwiikts
kamen nach Niga 515 Böte, 126 Straer und 9231 Flösser nnd auf der

kukländischen Aa 517 Böte, 32 Plasehlotte, 120 Strafen und IFlösseh wäh-
rend als von Riga kommend die kurländische Aa passutett 293 B te- 2 Masch-
lotte, 17 Stufen nnd 7 Flössee.

Zu dem Vollmarlt, welcher im Jahre 1875 am 23., 24. und 25. Juli
unter Gefchäftskitun der Firma »Hei-m. Stieda« abgehalten wurde, waren in
Summa 1313 Jud He Pfd. Wolle angeführt werden, welche sämmtlich ver-

kaqu Mlde zu Preisen von 19 bis 24 klibl je nach Qualität und Wäsche.
Am Johankismarkt betheiligten sich i. J. 1875 30 Risaiche und 42

angereifte Kaufletee nnv Gewerler und 35 Ehr-än- Der mfatz wurde
auf 76'349 Nbl as eTeehem während der Werth der angeführten Waaren
sich auf 158,409 le lief.

Die Jlgezeensche Bietbrauerei erzielte im Betriebsjahr 1875176
einen Reingewinn von 20,065 Rbln 75 Kop» von denen to-, alfo 2006 RbL
5721z Kop» dem Betriebsditeetot vergütet, 3059 RbL 18 Kap. dem Reserve-
Kavital zugewiesen und 15,000 Nbl. als Dividende ntit 150 Min. für jeden
Untheilsschein von 1000 Rbln. bestimmt wurden. «

Die Handlung-Masse hatte i. J. 1875 bei einem Gesannninsnfas
von 2,501,479 sma- einen Nentengewinn von 45,934 Rbln., von denen
del Avtlknstifmng an Renten 6784 RU. znsielen Zu gemeinnützigen und

wohltbätigen Zwecken wurden in Summa 28,750 Nbl gezahlt Das Kapital
der Casse stand alt. 1875 anf 6t4,921 Rbl» das der Unnensttftung auf

74,447 RbL Und dtls des Reservefonds auf 19,291 Abl.

Die Stadt-Discontobanl, eröffnet am 1. Juni 1873 mit einem

anbationslavital von 237,04i Rbln. 99 Kop» hatte im J. 1875:

Kassenumsatz . .
. . . . . . . Rbl. 79,105,336. 22 Kop.

Reingewinn . . . . . . . . .

»
39,690. 75

»

welcher sieh vertheilt-

Bewillißn en. ..... . . . »
10,200. - ~

eventue eygzerlåfle
..... .

.

~ 19,050. -
«

Tantiemen
. . . . . . . . . .

» i,BOB. 18
~

Neservelapital. . . . . . . . . » 1,780. 51
~

Grundkapital
.

. . . . . . . . »
7,122. s

~

Bestand des Reservelavitals alt. 1875 . » 45,739. 19
~

Bestand des Grundkapitals alt. 1875
. » 236,724. «
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Bei der städtischen Sparkasse wurden i. J. 1875 278,896 MI.
neu belegt und dagegen mit Einschluß der an den Scheinen hängenden Zin-
sen 270,178 RbL erhoben. An Datlcben wurden 250,928 Rbl. ausgereicht
und dagegen zurückgezahlt 32i,958 Rbl. - Zum Unterbalt von Schilen
nnd zu gemeinnützigen Zwecken wurden 18,800 Rbl. verwandt. Der reine
Jahresgewinn der Kasse stellte sich auf 26,209 RbL Bei der Kasse bieben
mit Einschliiß der an Scheinen hängenden Renten 1,491,282 Rbl. belegt. —-

Kapltal der Kasse 140,000 Nbl., disponible Fonds 51,461 Nbl.

Die Rigaer Börsenbanl hatte im J. 1875 in ihren verschiedenen
Operationszweigen bei einer Kasseneinnahme von 80,822,060 Rbln. 49 Kop.
und einer Ausgabe von 80,817,047 Rbln 76 Kop. einen Gesamntnmsatz
von 361,505,754 Nbln. 38 stop. nnd erzielte einen Reingewinn vor 83,122
Rbln. 37 Kop» von denen 69,485 Nbi. 22 Kop. zum Neservekipital der

Bank geschlagen wurden, welches in Folge dessen alt. 1875 mit iinem Be-

stande von 1,195,787 Rbln. 50 Kop. schloß.

Der i. Nigaer gegenseitige Creditverein ~VorschUß-Kasse«
erzielte im J. 1875 bei einer Einnahme von 1,467,374 Rbln. 45 Kop. und

einer Ausgabe von 1,466,733 Rbln.6o Kop» oder einem Gesanmtnmsatz von

2,934,108 Rbln. 5 Kop» als Netto-Gewinn 8160 Rbl. 46 Hop» von wel-

chem, außer der Tantieme an die 9 Directionsglieder im Betrage von 4080

Rbln. 23 Kop» den 1311 Mitgliedern als Dividende für ihreresp. Geschäfts-
antheile im Gesammtbetrage von 58,289 Rbln., in Summa 4080 Rbc 23

Kop. zusielen.
Die 2. Rigaer Gesellschaft gegenseitigen Credits zählte am

Schlusse des Jahres 1875 573 Mitglieder mit einem Garantiekavital von

5,011,900 Rbln. nnd einem Betriebskapital von 501,i90Rbln. Die Kassen-
umfätze bezisserten sich auf 110,141,208 Nbl., der Ueberschuß auf
35,555 Rbl. Pro 1. Jan. 1876 betrug das Reservekapital der Mitglieder
14,254 RbL 50 Kop. nnd das der Gesellschaft 5136 Risi. 47 Kop» der Spe-
cial-Reservefonds 35,555 Rbi. 28 Kop-

Die 3.Rigaer Gesellschaft gegenseitigen Credits zählteulr
1875 429 Mitglieder mit einem Betriebskapital von 166,288 Rbln. und einem

Garantieiapital von 1,496,592 Rbln. Die Kassenurnsätze betragen im Laufe
des Jahres 1875 53,219,036 Rbl. 26 Kop. Vom Reingewinn, 13,097 Rbl.
95 Kop» kamen 7513 Rbl. 68 Kop. oder 556 zur Dividendenvertheilung

Die Rtgaer Commerzbank hatte im 5.1875 in der Centrale in Niga
und in ihren Filialen einen Gesammtumsatz von 413,076,679 Rbln. und er-

zielte dabei einen Reingewinn von 315,050 Nbln., von denen 90,000 Rbl.
zur Vertheilung an die Aktionäre kamen, so daß sich Zier 12,000 Aktien
eine Dividende von 7-!- Rbln. oder 355 per Actie erga . Zum Special-
Reserveeonto wurden 210,000 Nbl. übertragen.

Der Credit-Berein der Hausbesitzer in Riga emittirte im J.
1875 1092 Pfandbriefe im Gesammtbetrage von 125,000 Nbln. und hatte
am Schlusse des Jahres überhaupt in Circulation 5597 Pfandbriefe im Ge-

sammtbetrage von 3,112,000 Rbln., welche sich auf 153 Immobilien vertheil-
ten. Der Tilgnngssond des Vereins betrug ii1t.1875 67,016 RbL 6 Kop»
der Sicherheiissond 87,401 NbL 73 Kop. Die Verwaltungskoften beliefen
sich, einschließlich Abschreibung vom Inventar, aus 9315 Nbl. 31 Kop.

200



« Der Rig. Hypotheken-Verein emittirte im J.1875 1457 Pfandbriese
im Gesammtbetrage von 647,400 Rbln. unb hatte am Schlusse des Jahres
überhaupt in Circulation 13,552 Pfandbriefe im Betrage Von 4,363,90() Nbln.,
wofür dem Verein verpfändet waren 1362 Immobilien im Wertbe von

10,495,235 Nbln. Der Reservefonds des Vereins stand u1t.1875 au5144,027
Nbl., der Tilgnngsfond 157,963 Rbl. 4 Kop. Die Verwaltungskosien be-

zisferien sich mit Einschluß der Entwerthung des Mobiliars auf 23,043
Rbl. 84 Kop.

Die livl. Bauerrentenbank setzte im J.1875 weder neue Renten-

briefe in Cours, noch wurden alte ans eloost, so daß am Schlusse des

Jahres noch für 307,600 RbL Rentenbriecije in Cours verblieben.

Das Kapital des Lombardfonds der Stadt Riga betrug alt-

-1875 60,800 Rbl. 22 Kop.
Die Wechselcourse standen an der Nigaer Börse siir smonatliches

Papier im Jahre 1875 durchschnittlich:
Jm Januar . . . . . Hamb. 2853H London 333, Paris 3505, Amsterd.
Jm Juli ...... . » 28431 » Jst- » 3503 »

Jm December -« « -

» 268k » 311163 » 3273 «

Dutchfchnittpkolß7s ~ 280Hz « BLI-; » 345k1k ~ tsij
Die RigasDünabnrger Eisenbahn erzielte im J.1875 bei einem

Personenverkehr von 498,290 Passagieren und 32,142,012 Pud Gitter-trans-
port, sowie durch verschiedene Einnahmen eine Gesammteinnabme von

2,135,629 Nbln. oder 9979 Nbi. pro Werft Bahnlänge. Die Ausgaben
betragen 1,882,582 NbL und ergab sich demnach eine Reineinnahme von

253,046 Rom
Von den vorstehend ausgegebenen Summen kamen speciell auf die

Mühlgraben-Zweigbabn der Riga-Diinabnrger Bahn: a. Personen
116,712; b· Güter 2,942,935 Pud. Der Personenverkehr ergab zum Er-

trag 13,784 Abt-, der Güterverkehr 18,884 Rbl.

Die Dünaburg-Witebster Eisenbahn beförderte im J. 1875·
298,353 Personen und 29,275,241 Pud Güter. Jhre Gesammtetnnahme
belief sich aus 2,197,597 RbL oder 9006 Rbl. pro Werst. Die Gesammt-
ausgaben erforderten 1,724,376 NbL Der Abschluß ergab einen Einnahme-
Ueberschuß von 473,220 Nbln.

Die Mitauer Eisenbahn beförderte im J. 1875 überhaupt 449,062
Passagiere und 5,237,201 Pud Gitter-. Die Betriebseinnahmen der Bahn

betriågen 416,27q Rbl., die Betriebsausgaben 372,533 NbL und stellte sich
der einertrag demnach auf 43,736 Nbi.

Die Rigasßold arm-Eisenbahn beförderte im J.1875 im Gan-

zen 476,t75 Passagiere und zwar 204,791 in Zügen der Bolderaasßabn
und 271,384 in Zügen der Mitauer Bahn. Der Güterverkehr betrug im

Ganzen 1,905,436 Pnd und zwar in eigenen Zügen 1,784,904 Spud und in
Mitauer Zü en 120,552 Pud. Die Gesamtnteinnahme bezifferte sich auf
101,812 Rbciä die Gesamtntausgabe aus 101,t357 Ndl. und der Reinge-
winn aus 155 Nbl

Der neue Bolderaa-Hafen, dessen Ausbau und Unterhaltung der

Ri asßolderaa-Eisenbahn-Gesellschaft obliegt, wurde im J. 1875 von 236

chissen mit 41,922;«- Last benutzt, von denen 8 Schiffe auf Wintertager blieben.
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Durch die ununterbrochen fortgesetzten Vertiefungsarbeiten war bereits im

Herbst 1875 eine durchschnittliche Tiefe desselben von 18 Fuß engl. bei ordi-
nairem Wasserstande hergestellt.

Der Nigasßoldetaasche Telegrapb beförderte im J. 1875 9380
Depeschen, davon 2884 bezahlte Privat-Depeschen. Zur Unterhaltung des

Telegravhen leistete der BörsensComitå einen Beitrag von 1380Rbln. 80 Kop.
Die Rigasche Nhederei zählte am Schlusse des J. 1875:
49 Segelschisse . . . .

mit 70673 Zolllasten,
10 Seedampfer

. . . »
1629

»
1147 Pferd-einst

33 Fluß- u. Bngsirdamdser »
597Jx »

1251
»

92 Schiffe . . . . .
mit 9294 Zolllasten, 2398 Pseedekrast

Aus der Rhederei waren im Laufe des Jahres 1875 7 Segelschifse aus e-

schieden und dagegen 5 Segelschiffe, 1 Seedampser und 4 Fluß- nnd Wicht-
dampfer neu erworben.

Der Rigaer Börsen-Comite" hatte im J. 1875 für allgemeine Han-
delszwecke eine Einnahme von 77,448 Rbln. 45 Kop. und eine Gesammtaus-
gabe von 86,449 Nbln. 74 Kop.; sein Neservekapital schloß ult. 1875 mit

237,518 Rbln. 77 Kop. und hatte sich um 9001 Abl. 29 Kop. vermindert.
Der Expeditorens oder Waaren empfängek-Verein erpedirte

im J. 1875 9209 Tschetw. Buchwaizengriitzc, Erbsen und Bohnen, M,748
Tschetm Getreide, 109.917 Tonnen Schlag- und Hanssaat und 56,646 Ton-

nen Säesaat und hatte eine Einnahme von 11,598 Rbln. 32 Kop» von
denen 9401 RbL auf 7 Mit lieder vertheilt wurden. Der Garantiefond
des Vereins betrug am Schluse des Jahres 10,666 Rol.

Die Aetiengesellschaft der Central-Waarendepöts in Niga
erzielte im J. 1875 aus ihren 7 Speichern im neuen Ambarenviertel eine

Mietheiunahme von t4,983 Rbln. 60 Kop. Die Ausgaben für Gasen, Un-
kosten, Renten, Asseeuranz, Stadtabgaben und Remoute bezifferten sich auf
5484 Rbl. 60 Kop. Als Dividende kamen 8580 RbL oder 556 vom bis

jetzt eingeschossenen Aetienkapital von t71,600 Rbln. zur Vertheilung. Das
Reservetavital schloß alt. 1875 mit 3910 Rbln. 7 Kop.

Der PatentsSliv im Winterhafen wurde im J.1875 von 18 Dam-
pfern und 17 Segelschifsen, im Ganzen von 35 Schiffen von zusammen
3900 Lasten, benutzt. · .

Für die BolderaasMaschinenfabrik lagen im Jahre 1875 mit

Ausnahme einer Dampfschisf-Havarie und einiger Kesselbauten nur Revan-
turardeiten vor-

Die Auseisun der Schiffe ersorderte im J. 1875 einen Kosten-
auswand von 9279 thlrr. 26 Kop. Nachdem vom 13.—20. Nova. durch
die Bugsirdampser 43 Fahrzeuae theils von Bolderaa zur Stadt, theils von
der Stadt nach Bolderaa durch das Eis bugsirt worden waren, begannen
die eigentlichen Auseisuugsarbeiten der bei der Stadt noch liegenden 73 Fahr-
zeuge am 21. Not-bin und dauerteu bis zum 10. Jan. 1876.

Die Administtation der St. Petrilirche hatte im J.1875 an

Renten (2t76 Abl. 53 App.), Revenüen von Immobilien (1b76 Rbb 80Kop.),
milden Beiträgen, Beetdigungsgeldern und für Gräbervläpe (2960 Myl- 36
Kop.), sur Gasbeleuchtung und Beheizung bei feierlichen Gelegenheiten
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(292 Rle, an Kirchensitzgeldern (631Rb1.) und Vermächtnissen (200 Rbl.)
eine Gesammteinnahme von 7386 Nbln. 79 Kop» während sich die Aus-

gaben für Gehalte, Honorare, Revaraiuren, Beleuchtung und Beheizung,
eckung devairchendaches auf 16,685 RbL 49.itop. beliefen. Der Kapital-

bestand der Kirche hezifferie sich am i. Jan. 1876 auf 32,219 Rol. 50 Kop.
Der Administration der Domkirche flossen im J. 1875 zu an

diversen Einnahmen 12,454 RbL 43 Kop» davon namentlich an Revenüen
von Immobilien 6315 Rbl., an milden Beiträgen und Beerdigungsgeldern
2357 Nol. 67 Kop. Die Ausgaben bezifferten sich auf 12,033 Rbl. 45
Kop» davon namentlich für Neparainren nnd Kirchenerfordernisse 7143 Rbl.

g; sov. Das Kapital der Kirche betrug am 1. Jan. 1876 56,860 th
ov.
Jn der Domsyiemeinde wurden im J. 1875 geboren 305 Kinder, 149

Knaben nnd 156 ädehen Es starben 156. Getraut wnrden 75 Paar-e.
Es eommunicirten 3026 Personen und wurden eonsirmirt 201 Personen.

Die Administration der St. Jakobikirche halte im J.1875 an

Renten sl4ll RbL 99 Kop.), Revenüen von Immobilien (167 Rbl· 64 Kop.),
milden Beiträgen, Beerdigungsgeldern und für Gräberplätze (2253 Nbl· 96

Kop.), für Gasbeleuchtung und Kirchenbeheizung (202 Rbi.), für Kirchen-
sitze (tl7 Rbl. 50 Kov.) nnd an Ertrabeiträgen zum Besten der Kirche
(215 Rbl. 38 Kop.) eine Gesammteinnahme von 4368 Nbln. 45 Los-. Die
Ausgaben dezifferten sich auf 2151Rb1. 52 Kop» davon namentlich für Re-

paraturen und Kirchenerfordernisse 617 Rbl. 79 Kop» für Gehalte und Unter-

stützungen 529 Rbl. 72 Kop» für Wohnungsmicthe 656 Rol» Gasvervranch
und Klrchenbeheizung 176 RbL 70 Kop» Stadtadgaben und anderweitige
Ausgaben 177 Ndl. 31 Kop.

Jn der deutschen Gemeinde der St. Jakobikirche wurden im

J. 1875 129 Knaben nnd 127 Mädchen, überhaupt 256 Kinder geboren, dar-

unter 7 todtgeborene. Es starben, mit Einschlnß der Todtgedorenem 150

Personen, 78 männliche und 72 weibliche, was ein Mehr der Geborenen

egen die Gestorbenen von 106 ergiebt. Getraut wurden 63 Paare, con-Krmiri 57 Jünglinge und 77 Jungfrauen, zusammen 134. Communieanten
ählte die Gemeinde 2150, gegen 2219 im Jahre 1874. Jn der estnisZehen Gemeinde der St. JacobisKirche wurden überhaupt 69 Kinder, 34

Knaben und 35 Mädchen, geboren, während 47 Personen, 32 männliche
und 15 weibliche, starben. Getraut wurden 23 Xaarh eonsirmirt 3 Jün -

linge und 3 Jungfrauen, zusammen 6. An der omlnunion betheiligien sich
1307 Personen.

Die Administtation der St. Johanniskirche hatte im J.1875
eine Gesammieinnahme von 4380 Rbln. 36 Kop» davon an milden Beiträgen,
Beerdigungs- und Kirchensitzgtlderm sowie für eingemessene Grabstellen 3141
Rbl 763 Kop. Jhre Ausgaben betragen 6016 Nol. 37 Kov., davon 593 Rbl.
n Ga en fiir die Kirchenbeamten und 5311 Nbl. 42Kop. für Reparatur derImmokilien nnd für Kirchenerfordernissr. Das Vermögen der Kirche mit

Insel-Ins des Werthes der Immobilien betrug zum 1. Jan.1876 13,500 Rbl.
Kop.
Die St. Johanns-Gemeinde zählte im J. 1875: Geborene: 399

männliche, 424 weibliche, zusammen 8235 davon ehelich 728, unehelich M,
wdtgeboren 41z Consicmirm 132 männliche, 145 weibliche, zusammen 2775
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Communikanten 4725 männliche, 5363 weibliche, zusammen 10,088, unter
diesen 221 Krankenrommunionen. Ausgeboiene Paare 389, von diesen durch
Prediger der St. Johanniskirche getraut 261 Paare. Verstorbene und

auf den Gemeinde-Kirchwer Beerdigu-
St. JohannissKirchhof 115 m» 88 w., davon aus anderen Gem. ts.

Thorensberg 138
»

150
» » » « »

130.

Hagensberg 141 « 136 ~ » » « » 208.
Auf anderen Kirchhöfen beerdigte Gemeindeglieder der St. Johanniskirche:
155 männl., 118 weibl» demnach überhaupt Gemeindeglieder beerdigt 690.

gebersckuß der Geborenen über die Zahl der Beerdigten 133 oder über 19

roten .

Die Adminisiration der St. Gertrudkirche nahm im J.1875
an Renten und Revenüen von Immobilien 958 Rbl. 25 Kop. nnd an mil-
den Beiträgen, Beerdigungs-, Ritchensiiy und Grabstellengeldern 3351 Rbl.
24 Kop» in Summa 4309 Rbl. 49 Kop. ein und verausgabte 3553 Rbl. 54

Kop. Das Kapital der Kirche betrug am 1. Jan. 1876 9033 RbL 33 Kop.
Die Adminisiration der Jesuskirche verzeichnete im J. 1875 an

Einnahmen 4965 Rbl. 5 Kop» davon an milden Beiträgen, Beerdigungss
und Kirchensitzgeldern 2259RbL1 Kop» an Ausgaben für Gehalte, Niiethem
Neparaturen u. s. w. 3806 Nbl. 61Kop. und an Kapitalbestand am 1. Jan.
1876 23,500 Nbl. 3 Kop.

Die Jesus-Kirchengemeinde zählte im J. 1875: Getaufte stsz
423 Knaben und 395 Mädchen. Consirmirte:

in der deutschen Gemeinde 61 Jünglinge, 64 Jungfrauen,zufam. 125,
» » lettkfchm «

48
»

57
» « 105-

im Ganzen 230.
Getrante: 216 Paare. Communikantem 76183 Krankeneommunionem 98.

Beerdigte: aus dem Jesus-Kirchhofe266; auf dem St· Matthäi-Kirchhofe 424

männl» 364 weibl» zusammen 788·

Die Administration der Martinskirche hatte im J.1875 an

milden Beiträgen, Beerdigungsgeldern, Renten und Vermächtnissen eine Ein-
nahme von 1916 Rbln. 24 Kot-» während sich die Ausgaben für Neparaturen
nnd Kirchenbedürfnisse nebst Gehalten auf 1948 RbL 93 Kop. bezifferten.
Der Kapitalbestand der Kirche betrug 18,000 Rbl.

Die Adminisiration der Trinitatistirche verzeichnete im J.
1875 an Einnahmen 1636 Rbl. 28 Kop. und an Ausgaben 1276 Rbi. 43 Kop.
Jhr Kapitalbestand stellte sich t. Jan. 1876 auf 11,334 Rbb 17 Kop.

Jn der TrinitatissGemeinde wurden im J. 1875 geboren 92
Knaben und 92 Mädchen, zus. 184 Kinder; unter diesen 4 Paar Zwillinge
und 1 todtgeborenes Kind. Consirmirt wurden 55 Personen, nämlich 26

Jünglinge und 29 Jungfrauen Getraut wurden 21 Paare, Aus der Ge-
meinde verstarben 99 Pers. Communikanten waren 1622, und zwar 345
aus der deutschen und 1277 aus der lettischen Gemeinde. Zur Gemeinde
traten im J. 1875 442 Personen und schieden aus derselben 41 Personen.

Jn der Reformirten Gemeinde wurden im J.1875 28 Knaben
und 22 Mädchen, überhaupt 50 Kinder geboren, darunter 3 todtgeborene
und 4 vor der Taufe gestorbene Kinder. Getraut wurden 17 Paare. Es
starben 28 Personen männlichen nnd 22 weiblichen Geschlechts, überhaupt
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50 Personen. Consirmirt wurden tZ Jünglinge nnd 9 Jungfrauen, über-

haupt 22 Personen. Die Zahl der Communikanten betrug 440.
Von den Kirchen des Patrimonialgebiets hatten im J.1875:

- . Einnahme. Ausgabe. Kapital.
die Kirche zu Katlakaln

. . .
Nbl. 361. 14. Nbl. 124. 55. Rbl 3720.

~ Olaifche Elisabethtirche . »
160. 57.

»
2.

~ 1110.

~ Pintenhossche Annentirche.
»

60. 90.
» 12. « 70.

» » Nieolaikirche »
122. 31.

»
39. 40.

»
1775.

» Holmhofsche Kirche . . . «
73. 16.

»
40. 50.

»
520.

»
Bickernsche Kirche

. . .

»
282. 20.

» 338. 50.
«

2770.

Lehranstalten zählte Riga alt. 1875:

Lehrenden, Lernenden,
männl· weibl. männl. weibl.

40 öffentliche mit . . . . . . . . 152 25 3372 1271
36 von Vereinen, Stiftungen u. s. w. mit 59 36 1429 1353

l Hebräerschule mit . . . . . . .
5 - 64 —-

44 grivatschnlen mit
.... .. .

127 102 628 1202
7 erufslehranstalten mit

. . . . . 92 1054

128 Lehranstalten. 435 163 6547 3826

oder in Summa 10,343 Lernende ge en 123 Lehranstalten mit 6046 Schü-
lern und 3577 Schülerinnen oder zufammen 9623 Lernenden im J. 1874.

Das Polptechnilum in Riga wurde im Schnliahre 1875J76
von 470 Schülern besucht, von denen 209 der Vorbereitungsschnle und 261

dem Polvtechnikum angehörten. Von denselben traten bis zum Beginn des

neuen Schuljahres 1876X77 139 aus, unter diesen 29 Polytechmter mit
Diplomen. Die Einnahmen der Anstalt betragen mit Einschlnß des

Saldo von 1874x75 (24,682 Nbl. 69 Loh-) 116,562 Rbl. 60 Kop» darunter

10,000 Rbi. Staatssnbvention und 51,781 Nbl. Schul- und Collegiengelder,
die Ausgaben incl. Erweiterungsbaugelder 114,344 Nbl. 99 Kop. Der
Saldo belief sich am t. Sevtbr.lß76 als Reserve- und Betriebskapital
auf 37,217 RbL 61 Kop» während gleichzeitig das Jnventarium der Anstalt
ein Kapital von 49,182 Rbln. 27 Kop. repräsentirte. Der Pensionsfond
war am t. Septbr. 1876 bis auf 27,080 Rol. 98 Kop. angewachsen; die

Dardringun der Tatjana Schewelkow auf 522 Rbl 92 two- und dieSuworowstistung (Wittwen- nnd Waisenkaffe der Docenten) auf ?2,702
NbL 95 Kop. Die Stipendienstiftungen von v. Wulss, Müller, v. Heimann,
v. Dolnratow, Bessard und Schweinfurth revräsentirten zusammen am 1.

Septbr. 1876 ein Kapital von 40,015 Rbln. 32 Kop. nnd wurden im Ver-

waltungsjahk 1875J76 an Stipendien vertheilt 1200 Rbl. Das Haus des

Polhtechnilums steht zu Buch für die Bausumme von 219,000 Rbln. 85

Kop» von denen noch zu nan bleiben t47,907 Nbl 78Kop., und der Er-
weiterungsban mit 39,238 bin. 85 Kop. Docenten zählte die Vorbe-

reitungsfchule 13 und das Polhtechnitum 28, von welcher letzten Zahl 7
auch zugleich Docenten an der Vorbereitungsschule waren, so daß sich die

Gefammtzahl der Dorenten der polytechnischen Schule auf 34 stellte. Zum
Lehwersonal der Anstalt traten im Laufe des Schuliahres die Herren: C.
A. Lieventhal für Nationalökonomie nnd Handelswissenschaften, Dr· M.
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Schoenflies für mechanische Technologie und Maschinenkunde, Dr. Reinhold
Wolst für Zoologie und Thierzuchtlehre, H. Mantel als Afsistent für me-

chanische Fächer, W. Sepdoth für Buchführung und Comptoirarheiten
Der Erweiterungsban des Polptechnikums an der großen Parkstraße welcher
auf 140,000 Nbl veranschlagt worden ist, wurde am 9. März 1876 begonnen
und soll mit dem Herbst 1877 der Benutzung übergeben werden.

Von den 31 städtischen Lehranstalten, mit 2004 Schülern und
983 Schülerinnen, welche dem Stadt-Schulcollegium untergeordnet, zählte-

a. das Stadtgvmnafium bei einem Lehrerbestand von 25 Personen
am Schlusse des Schuljahres 1875 392 Schüler in 9 Klassen und 3 Paral-
lelllassm Jm Laufe des Jahres wurden 108 Schüler neu aufgenommen
und 77 gingen ab, davon 9 mit Zeugnissen der Reife. Vor Beendigung
ihres Curfus verließen die Anstalt 68 Schüler. Mit dem Beginn des
Jahres 1876 stellte sich die Zahl der Schüler anf 444.

b. An der Neu-Bürgerschule der Stadt Niga fungirten zu An-

fang 1876 neben dem Jnspeetor 11 Lehrer. Von den 4 Klassen, welche die

Anstalt zählt, hatten die beiden untersten Parallelklassen Die Gesammt-
zahl der Schüler betrug d. Z. 246.

c. Bei der stlassigen Stadt-Töchterschule fungirten zu An-

fang des Jahre 1876 9 Lehrer und Z Lehrerinuen. Die Zahl der Schüle-

Hrinen stellte sich auf 237 nnd zwar I. 21, 11. 28, 111. 37, lv. 45,«V. 52,
54.

ü. Städtische Elementarschulen zählte die Stadt Niga im Jahre
1876 in Summa 28 mit 29 Lehrera, « Lehrerinnen, 1314 Schülern und

746 Schülerinnen, und zwar 17 Knabenfchulen und 11 Mädchenschulen. Bon
der Gefammtzahl der Schulkinder (2060) waren 1153 zahlende nnd 907

nichtzahlende.
Das Gouvernements-Gymnasium nahm im Laufe des Schul-

jahres 1875 66 Schüler nen aus nnd entließ nach abgelegter Prüfung 25,
während 28 vor Beendigung ihres Cursus ans der Anstalt austratenz Arn

Schlusse des Schuljahres zählte dasselbe vor Entlassung der Abitunenten
379 Schüler in 7 Haupt- und einer Parallelklasse. Bei der Anstalt»standen
mit Einschluß des Directors und des Jnsveetors 16 Lehrer in Thätigkeit.

Bei dem russischen Alexander-vanafiumstanden im J. 1875

überhaupt in Funktion 17 Lehrer und 5 Beamte. Die Zahl der Schüler
war bis auf 268 gestiegen. Zu Johannis 1875 wurden von der Anstalt 4

Schüler entlassen, welche ihren Eursus beendet. Mit dem Anfang No-
vember bezog die Anstalt mit ihren 4 unteren Klassen das am Suworow-

boulevard neuer-baute Schulhans.
Das russische LomonossowsGymnasinm zur Ausbildung der

weiblichen Jugend zählte im J. 187ö176 12 Lehrer, 5 Lehrerinnen, 1 Be-

amten nnd 233 Schüler-innen, die sich den Klassen nach ver-theilten: Vor-

bereitungsklasse 20, l. M, 11. 42, 111. 4Z, IV. Zä, V. 23, Vl. LI, YIL 10.

TM vafefsivn nach waren 186 Griech.-rechigläubiae, Z Altglänbcge und

13 lntherischen, 12 katholischen und 19 hebräischen Glaubens.
Die Navigationsschule wurde im J. 1874J75 bei Z Lehrern von

21 Schülern besucht. Das Schissereramen bestanden bei der Anstalt 6 Steuer-
leute nnd das Steuermannseramen 7 Matrosen Die Vorschule wurde im
Sommer Von 5 und im Winter von 15 Knaben besucht. Die Einnahmen der
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Navigationsschule betragen: Beitrag des BörfensComite 5500 Rbl., Schul-
gelder 228 RbL, Renten 623 Rbl. 20 Kop» Summa 6351 Nbl. 20 Kov.;
die Aus aben: Gagen 3550 NbL, Oeronomieausgaben 300 NbL 63 Kop»Hausunlgosten 190 NbL 52 Kop» Summa 4041 Rbi. 15 Kop. Das Reserve-
capital der Anstalt schloß ult. 1875 mit 15,635 Nbln. 80 Kop.

Die Gewerbeschule des Gewerbevereins zu Riga, welche
seit dem Z. December 1875 von dem Herrn Finanzminifier bestätigt worden

ist, zählte im Schuljahre 1875X76:

a) in der vorbereitenden Abtheilnng oder Vorschale in 4 Klassen und

1 Parallelklasse 245 Schüler-, nnd

b) Fachabtheilung oder Fortbildungsschule in 3 Klassen 34 Schüler-.
An beiden Schulen zusammen wirkten mit Einschlnß des Directors 12

Lehrer. Für die Vorschule war das Schulgeld auf 2 Rbl., für die Fort-
bildungsschule auf 8 Rbl. festgesetzt.

Die Gesammtzahl der evang.-luth. Kirchen- resp. Gemeinde-

fchulen Riga’s belief sich im J.1875 auf 19 mit 12 Lehrern und 6 Leh-
rerinnen und betrug die Gesammtzahl der in denselben unterrichteten Zög-
linge 871, nämlich 466 Knaben und 405 Mädchen.

Sonnta sschulen bestanden i. J.1875 außer der des Gewerbevereins
überhaupt ö, ngmlich bei den lutherischen Kirchen zu St. Johannis, Martin,
Trinitatis, beim lettifchen Verein und beim griechisch-geistlichen Seminar.

Bei denselben fungirten außer den Zöglingen des genannten Seminars 5

Lehrer und i Lehrerin. Die Gesammtzahl der Lernenden bezisserte sich in

denselben auf 448, nämlich 347 Schüler und 101 Schülerinnen

Von den beiden im Anfange des Jahres 1874 neu eröffneten raffi-
schen Stadt-Peters-Schulen wurde die Elementar-.Knabenschule mit
2 Lehrern von 60 Schülern besucht, und die Elementar-Mädchenschule mit 2

Lehrern nnd t Lehrerin von 20 Schülerinnen.
Von den beiden Freischulen der St. Jaeobi-Gemeinde

zählte im J. 1875 die Knabenschule 60 Schüler und die Mädchenschule 45

Schiilerinnen. Die Unterhaltung der Schulen hatte, bei einer Einnahme
an Renten und Beiträgen von 970 Rbln. 77 Kop» im letzten Verwaltungs-
iabre überhaupt 1006 RbL 73 Kop. oder 9 NbL 59 Kop. für jedes Kind

betragen. Am 1. October 1875 schloß der Kapitalbestand der Schulen mit

18,063 Rbln. 24 Kop.
Die St. Petri-Kirchenschule zählte im J. 1875 120 Schüler,

welche von 2 Hauvtlehrern und i Lehrer für die russische Sprache unter-
richtet wurden.

Die DomkirchensTöchterfchule wurde im Jahre 1875 von 117

Schülerinnen besucht, welche sich den s Klassen nach ver-theilten wie folgt:
I. 22, 11. 49, 111. 46. An der Schule wirkten 2 Lehrer und 1 Lehrerin.

Die St. Gertrud-Gemeindeschule für Knaben zählte im J.
1875 70 Schüler-, welche von 1 Lehrer unterrichtet wurden. Die St.
Gertrud-Kirchenschule für Mädchen wurde von 93 Schülerinnen be-

sucht, welche ihren Unterricht von 1 Lehrerin erhielten.
Die Jesuskirchen-Schule zählte im J.1875 in Summa 53 Ler-

nende, 31 Knaben und 22 Mädchen, mit deren Unterricht 1 Lehrer beschäf-
tigt war.
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Die lettische St. JohanniskircheniSchule auf Sassenhof zi
im J. 1875 bei 2 Lehrer-n und 1 Lehrerin 55 Knaben und 51 Mädchen »
Die 2. JohannistirchemSchule zählte in ihrer t. Klasse in der St. Pet O»
butger Vorstadt 43 Schüler und 19 Schülerinnen, in Summa 62 Lerne «
welche von 1 Lehrer und t Handarbeitlehrerin unterrichtet wurden. i
2. Klasse in der Stadt mit t Lehrer und 1 Lehrerin besuchten 55 Knc i
und 60 Mädchen, zusammen 115 Lernende. Jn der Sonnta ssrhule ;
St. Johanniskirche wurden von 2 Lehrern 38 Knaben und,3s stät-then i
Summa 73 Lernende unterrichtet. .

Die Martinskirchen-Schule zählte im J.1875 48Schüler und l
Schülerinnen, und waren bei derselben in Thätigkeit 1 Lehrer und 1 N: »
terin. Die Sonntagsschule der genannten Kirche wurde von 24 Schü «
und 24 Schülerinnen besucht, mit deren Unterricht gleichfalls 1 Lehrer s «

1 Nähterin beschäftigt waren.

Die Trinitatiskirchen-Schule auf Alexandershöhe wurde im .
1875 bedient von 1 Lehrer und zählte 77 Lernende, nämlich 55 Knaben , :
22 Mädchen, während außerdem die unter Leitung des Lehrers der Kirch «
schule stehende Sonntagsschule von 44 Knaben und 42 Mädchen besticht wu ts.

Die Olga-Jndnstrie-Freifchule wurde in ihrem 31. Verwaltun
fahre 1874X75 von 60 Schülerinnen besucht. Ihre Einnahmen währ s
dieser Zeit bezisferten sich auf 1272 Rbl. 47 Kob» davon 300 NbL z
Beitrag der Bür erschaften großer und kleiner Gilde, 56 Rbl. 45 Koh. "
Erlös für verkach Handarbeiten und 100 RbL als Vermächtniß des w

s«

Aeltesten P. Schniedewind. Die Unterhaltung der Anstalt erforderte ei .
Aufwand von 1064 Rbln. 2 Kop» davon Miethe und Veheizun des Sei
lokals 415 Rbl 78 Kop. und Gehalte 451 Rbl. 50 Kop. - ger Kapit
bestand der Anstalt schloß am 25. Septbr. 1875 mit 5100 Rblm in Wer

papieren und 401 Nbln. 31 I-, Kop. Kassafaldo
Die Anstalt für verwahrloste Kinder zu Pleskodahl verhile .

i. J. 1875 32 Knaben nnd 12 Mädchen, in Summa 44 Zöglinge, von der

10 entlassen werden konnten, so daß sich alt. 1875 noch 34 Zöglinge, sKnaben und 9 Mädchen, in der Anstalt befanden. Die Einnahmen der s «
stalt betragen 9854 Rbl. 28 Kop» die Ausgaben dage en mit Einfch Z
des auf die Baukosten des neuen Wohnhauses gezahlten Restflchillings von 22 "
Rbln 92 Kop. 8694 Nbl. 78 Koh. Der Vermö eusstand der Anstalt ste
sich ult. 1875 auf 17,532 Nbi. 51 Kop. und den Besitz des Höfchens Pleskodc

Kindergärten zählte Riga im J.1875 3 mit zusammen 78 K

dern, nämlich den des Fräulein Gravenhorst im Gewerbeverein, den I

Fräulein Szhmanowskh im lettischen Verein und den französischen des Frt
lein Peroud (Sünderstraße 15).

Die Blinden-Unterrichtsanftalt, welche unter Obhut der literäris
praktischen Bürger-Verbindung zu Riga steht (vergl. diese), nahm im Schi
jahr 1875X76 1 Mädchen und 2 Knaben auf, während das neu aufgenoi
mene Mädchen, sowie eine ältere Schülerin dieselbe wieder verließen. A
27. April 1876 zählte die Anstalt 7 3«o"glinge, 5 Mädchen nnd 2 Knabe -
Die effektiven Einnahmen der Anstalt betragen im J. 1875 1064 Rbl., od .
mit Einschluß des Saldo von 1874 1375 Nbl. 66 Kod» während die Au

gaben sich auf 1321 NbL 44 Koh. beliefen. - Der Vermögensbestand d.

nstalt schloß zum 12. December 1875 mit 781Rbln. 15 Kop» unabhäng
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lolnl deägbåi der literärisch-prattischen Bürger-Verbindung asservirten 2190

- n. op-
Die heilpädagogische Anstalt der Frau Therese Platz oerpstegie

n J. 1875 8 Psleglinge im Alter von 3—30 Jahren. Jhre Einnahmen
etrngen an Pensionsgeldern und Subventionen von Seiten der Stadt und

er literarisch-praktischen Bürger-Verbindung 3314 Rbl.
Das griechisch-geistlicheSeminar zählte i.J. 1875 75 orthodore

.öglinge in 3 Klassen mit 14 Lehrern. Von den Zöglmgen waren 46

lassen, 14 Letten und 15 Esten. Die geistliche Kreisschule des
ieminars zählte bei 11 Lehrern 112 Lernende, und zwar 66 Rassen,
s Letten und 20 Esten. - Die Sonntagsschule beim griechisch-
eistlichen Seminar zählte im J. 1875 230 Schüler, welche von Zög-
ngen des Seminars unterrichtet wurden.

Das rusfisch-baltische Volksschullehrer-Seminar(zählte alt.
375 bei 11 Lehrenden (zu denen auch der Director gehörte) im anzen 97

b linge, und zwar 45 Letten, 41 Essen, 10 Rassen und 1 Lithauer. Zu

osaftsmis 1875 hatte das Seminar 19 Zöglinge, die ihren Cursus vollendet,
it a en.

Die russisch-lettifch-estnische Schule der Rigaer Peter-
auls-Brüderschaft zählte im J.1875 89 Schüler, von denen 25 Rassen,

7 Letten und 2 Deutsche, 1 Pole und 4 Esten, oder den betreffenden Consis-
men nach 58 orthodore Griechen, 30 Lutheraner und 1 Katholik waren.

Die Grebentfchilow’sche Schule, welche zur Erziehung von Kin-

.:.-rn beiderlei Geschlechts aus der unbemittelten Volksklasse Niga’s, die rus-
s-««chen Ursprungs sind, bestimmt ist und bereits im Septbr. 1873 anfangs
s.- einem gemiethetenLokal eröffnet wurde, aus welchem sie noch im Decbr.
desselben Jahres in das für fie an der katholischen Straße neuerbaute
: chulhaus übergeführt wurde, zählte im 2. Schuljahr 1874J75 139 Lernende,
Ist Knaben und 38 Mädchen. Vom 1. Juli 1874 bis alt. Juni 1875

ellien sich die Einnahmen auf 1796 Rbl 20 Kop» bei einer Ausgabe von
)16 Nbln. 89 Kop» so daß als Kassensaldo ult. Juni 1875 779 Nbl. 31

op. verblieben.
Die Ebräerschule wurde im J.1875 von 64 Knaben besucht, welche

3 Klassen von 5 Lehrern Unterricht erhielten.
Die Nigasche Stadtbibliothek erhielt im Laufe des Jahres 1875

nen Zuwachs von 972 Banden und zählte am Schlusse des Jahres über-

: upt 58,697 Bände.

Bei dem Rigaschen Stadt-Theater standen im Laufe der Saison
74x75 neben dem technischen Director, Herrn Karl Freiherr v. Ledebur,
Engagement: für Schauspiel und Posse 14 Damen und 19 Herren nebst

ouffleurz für die Oper 12 Damen und 13 Herren nebst Sonffleusez für
« n Chor 18 Herren und 19 Damen; beim Orchester 3 Kapell- und 2 Con-

.tmrister und 35 Musiker. Zum technischen und Hauspersonal zählten 18

:.-rsonen, ferner 5 Theaterdiener und 14 Zogenfchließer. Jm Laufe der

T aison lyurden mit Einschluß zweier Matinees im Ganzen 312 Vorstellun en

-- geben, davon 35 in Miiau, und außerdem 2 Redouten veranstaltet. Zur
Darstellung kamen in Riga 28 Schauspiele in 55 Ausführungen, 25 Lust-

-14
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shiele in 77 Ausführungen, 37 Opera und Operetten in 93 Ausführungen, 27

Gesangspossen in 72 Ausführungen, überhaupt 117 Werke in W7 Ausfüh-

rungen. Unter diesen Vorstellungen waren 25 Novitätem 8 Schau- und
12 ustspiele, 1 Oper nnd 4 Gesangspossen. Neu einstudirt wurden: 10

Schauspiele, 8 Lustspiele, 9 Opern und Operetten, 8 Gesangspossen, zusam-
men 35 Werke- - Als Gäste waren aufgetreten: Frau Jos. Birnbaum,
Frau Annette Essihoff (Klaviervirtuosin), Herr Feri Kletzer (Violoneellist),
Herr Anatole Paulp (Violinist), Frl. Lolla Manschinger, Frl. Ottilie Flintzer,
Frl. Anna Suhrlandt, Herr Bellachini, Herr Jean Moniada, Herr Albert
Niemann, Fri. Louise Nadecke, FrL Joh. Hälse, Herr Karl Norbert. - Die
Einnahmen des Theaters hatten sich gestellt auf 151,073 Rbl. 74 Kop» die

Ausgaben ans 151,423 Rbi. 30 Kop. Der Zuturzschnß im Betrage von 349
Nbln. 56 Kop. mußte ans dem Reservekapital gedeckt werden, ebenso eine
Summe von 3127 Rbln. 91 Kop. für Versicherung und Reparaturen im

Jahre 1873X74. Jn Folge dessen sank der Reservefond bis auf 372 Rbl.
38 Kop. Das unter dem Namen ~Bandau’s Nachlaß« von dem Theater-
eomitå verwaltete Stiftungslapital schloß alt. 1874x75 mit 1218 Rbln. 40 Kop.

Die literarisch - praktische Bürger-Verbindung zählte i.J.1875
am Schlusse ihres 73. Gesellschaftsiahres 425 Mitglieder. An Darbringungen
waren der Verbindung und ihren Anstalten im Laufe des Jahres 1875« über-

haupt 2300 Rbl. zugegangen. Die Anstalten und Rassen der Verbindung
schlossen am 12. Der. 1875 wie folgt:

Einnahme. Ausgabe. Vermögen.

Hauptkasse . . . . . . . . · . 11003. 43. 7158. 41. 12991. 66.

Projeetirtes Findelhaus . . . . . 82. 4. - 986. 24.

» Waisenhans . .
.

. .
- 51. - —— 10. 87.

Blinden-Unterrichtsanstalt .
.

.
.

. 109. St. - —— 2190. 49.
Reservefond des 1. Consumvereins . 4. 50. 458. 39.

Kapital zur Gewährung von Freibädern
in Kemmern nebst Renten

. . .
5149. 44. - 5149. 44.

Kapital fin Zwecke des JudebComite 500. 79. - 500. 79.

Kapital der Sprostschen Arbeiterwoh-
nungen . . . . . . . . . .

16055. 83. - 16055. 83.

LMWM
32901. as. 7162. 91. 38343. 71.

LtithersSonntagsschule . . . 224. 457. 1. 457. t. 3825. —-

Waisenschule . . . . . . 138. 4379. 71. 3696. 8. 41539. 78.
Taubstummenanstalt

. . .
is. 2757. 64. 2305. 41. 13913. 91.

Töchter-Freischule . . .
.

mo. 3412. 84. 3475. 8. 9259. 16.
Die Blindennnterrichtsanstalt 6. 1064. 1321. 44. 781. 15.

Udministration der Kirchhofswege . . 730. 10. 449. 67. 2605. 2.

Magdalenenashl . . . .
.

.
.

. 1836. 2. 1846. St. 752. 11.
W. Th. Spkostsche Dienstbotenstiftung 1464. so. 1358. 2. 51695. is.

» « Dienstb.-Unteistiitzungsk. 543. 27. 473. ös. 13834. 15.
Die Volkskiiche . . . . . . . . 5106. 6. 5066. 81. 49. 50.
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Die Waisenschule selbst zählte 86 Kinder (45 Knaben und 41 Mädchen),
von denen 15 (9 Knaben und 6 Mädchen) dem Waisenpensionat angehörten.
Die Nebenklasse der Waisenschule zählte alt-. 1875 52 Schülerinnen.

Das Magdalenenasyl nahm 14 Mädchen auf, entließ 9 und verblieben
in demselben 11 Mädchen.

Jn dem Dienstbotenashl hatten 170 Mädchen zeitweilig Unterkommen
gefunden; als Dienstsuchende meldeten sich 645 Dienstboten. »

Die Dienstbotenuuterstiitzungskaffe zählte 12 Nießlinge und 19 beitrag-
zahlende Mitglieder. »Die Vo tskiiche setzte im Laufe des Jahres 1875 tm Ganzen 28,203
ganze nnd 34,836 halbe Portionen und 14,984 Portionen Braten ab.

Jn der Verwaltung des Zwangsarbeitshauses hat die Bürger-Ver-
binduug ihre Vertretung.

Der Gewerbeverein in Riga zählte am Schlusse des J.1875 über-

haupt 3875 Mitglieder, von denen 1024 Gewerheneibende, 226 Techniker
und Künstler-, 1638 Kaufleute te. nnd 987 Literaten, Beamte, Militair er.

Vorträge wurden im Laufe des Jahres 1875 24 gehalten nnd Diseutirs
abende 29. An dem Unterricht in der gewerblichen Vorschule nahmen 224

Lehrlinge Theil; an dem Unterricht in der gewerblichen Fortbildungsschule
überhaupt 81 Personen. Die Unterhaltung beider Schulen hatte einen Auf-
wand von 4231 Rbln. 68 Kop. erfordert. - Die Bibliothek erhielt einen

Zuwachs von 885 Bänden und zählte alt. 1875 4961 Bände. Benutzt
wurde dieselbe von 525 Mit liedern, welche t7,272 Bände aus derselben ent-

lehnten. Die Ausgaben Für Zeitungsabonnement und Anschaffung von

Büchern beliefen sich auf 1074 Rbl. 76 Kop. Vergniigungsunternehmungen
wurden von dem Verein 34 veranstaltet, an denen sich durchschnittlich 625

Personen betheiligten. Unter Vermittelung der Gewerbe-Commisiion be-

theiligten sich an der Mitauer Gewerbe-Ansstellng 41 Rigasche Gewerbe-

tteibende, von denen 30 Aussteller prämiirt wurden. Die Einnahmen des
Vereins betrugen 2t,582 Rbl. 4 Kop» die Ausgaben 18,351 Nbl. Das

Kavital-Conto des Vereins schloß ult. 1875 mit 20,617 Rbln. 38 Kop» die
beim Gewerbeverein bestehende HollandersStiftung mit einein Bestand von

694 Rbln. 68 Kop. und die NaucksStiftung mit 221 Rbln. 32 Kop.
Die musikalische Gesellschaft, genannt der «Strebsame Vereiu,«

welche sich seit dem Jahre 1872 in Niga aus Dilettanten zur praktischen
Uebung in allen Zweigen der Tonkunst, insbesondere im Orehesterspiel, ge-
bildet bat, zählte gegen Schluß des Jahres t875 überhaupt 116 Mitglieder,
davon 60—70 active. Jm Laufe des Jahres fanden Z gesellige Abende
und 2 Concertauffiihrungen statt.

Der Naturforscherverein zählte i. J. 1875 184 ordentliche, 53 cor-

respondirende und 30 Ehrenmitlieder, überhaupt 367 Mitglieder. Seine
Einnahmen betragen 1853 Rbl» Lkeine Ausgaben 1550 Rbl., der Vermögens-
stand am t. Juli 1875 1511 Rbl., nämlich 621 Rbl. als Eigenthum der

Pegelcasse und 890 Nbl. als Eigenthum des Vereins.
Der Technische Verein zählte alt. 1875 136 Mitglieder, davon 89

active, 6 Ehrenmitglieder, 18 rorrespondirende, 11 auswärtige und 12 pas-
sive Mitglieder-. Jm Laufe des Jahres 1875 hielt der Verein 26 Sitzungen,
in, denselben wurden 30 Vorträge gehalten. Außerdem bestanden 8 Com-

Mtssionem Die Einnahmen des Vereins betrugeu 1239 Rbl. 78 Kop» die

UT
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Ausgaben 816 Rbl 55 Kop. Aus dem Otto Müller-Stipendium wurden

pro 1875 einem Polvtechniker 80 Bibl ezahlt. Das Vermögen des tech-
nischen Vereins stellte sich alt. 1875 aus 1965 RbL 40 Kop.

Im Rijzaer Schützenverein wurden laut Schießbuch vom t. März
1875 bis at. 1875 überhaupt 22,955 Kugeln abgeschossen, davon 309

Knopfschiisse, 6755 Centrumsschüsse, 13,398 Mittelschüsse und 2493 Fehlschüsse.
Der lettische Verein zählte am Schlusse des Jahres 1875 868 Mii-

glieden Seine essectiven Einnahmen hatten sich laut Gewinn- und Ver-
nstconto belaufen auf 5667 Rbl. 11 Kod» seine Ausgaben aus 8379 RbL

59 Kop. Das Vereinsvermögen incl. Jmmobil stellte sich alt. 1875 nach

Abzusg der auf letzt enanntem haftenden Schulden auf 18,846 Rbl. Z Kop.
Im aufe der Saifzon 1875 wurden 17 gesellschaftliche Abende abgehalten
und an jedem Freitage ein Discutirabend. Außerdem waren 3 Ausfahrten
gemacht und 2 humoristische Apende veranstaltet, sowie Theatervorstellungen
und Concertauffiihrungen. Jn der Sonntagsschule des Vereins wurden 11

Schüler von t Lehrer unterrichtet.
Die Rigasche Section der evang. Bibelgesellschast in

Rußland verbreitete im Laufe des Jahres 1874 an Bibeln, Neuen Testa-
menten nnd Psaltern zusammen 3640 Exemplar-e und im Jahre 1875 3089,
zusammen 6729 Eremvlare. Die effektiven Einnahmen der Gesellschaft
hatten sich in beiden Jahren zusammen auf 6422 Rbl. belaufen, davon 3273
RbL 30 Kop. Erlös für verkaufte heil. Schriften; die effektiven Ausgaben
auf 3349 Rbl 68 Kop» davon 2389 Nbl. 80 Kop. für angelaufte heil.
Schriften und Buchbinderlohn. Der Kapitalbestand der Section alt. 1875
stellte sich an Vorrätherh Hassensaldo und Ausstanden aus 14,215 Nbl. 12 Kop.

Die orthodor-griechische Peter-Pauls-Brüderschaft lßrats
stwo) zählte im J. 1875 193 Mitglieder und hatte incl. Saldo von 1874
eine Einnahme von 2872 Nbln. 74 Kop. und eine Ausgabe von 2422 Rbln.
5 Kop» so daß pro 1876 ein Saldo von 449 Rbln 2z Kop. verblieb. Die
von derselben unterhaltene russisch-estn.-lett. Schule zählte im J. 1875 89
Schüler in zwei Klassen, welche von 2 fest angestellten Lehrern und den
Schülern des baltischen Schullehrerseminars unterrichtet wurden. Der Un-

terhalt der Schule erforderte einen Kostenaufwand von 1126 Rbln. 47 Kop.
Außer auf den Unterhalt der Schule verwandte die Brüderfchaft ihre Mittel
zum Unterhalt ihres Hauses und zu verschiedenen wohlthätigen Zwecken.

Der Verein gegnen den Bettel hatte im J. 1875 eine Gesammt-
einnahme von 24,099 bln. 82 Kop. und eine Gesammtausgahe von 19,700
Rbln. 44 Kop. Der Saldo des Vereins schloß alt. 1875 mit 663 Rbln.

6680p. Jn dem Kinderaspl des Vereins an der rothen Düna befanden sich
am Schlusse des Jahres 1875 111 Pfleglinge, 64 Knaben und 47 Mädchen.
Der Unterhalt desselben kostete 11,197 RbL 68 Kop. Das Asvl für er-
wachsene Bettler zählte alt. 1875 49 Jusassen, 18 Männer, 30 Frauen und

1 Kind. Die Unterhaltung des Asvls hatte 2926 NbL 72 Kop. gekostet.
Außerhalb dieser beiden Asvle wurden von dem Verein an Unterstützungen

verausgabt 2016 RbL 81 Kunz und zwar wurden durchschnittlich monatlich
42 Partien unterstützt Jn dem mit dem Kinderashl verbundenen Naniw-
afvl befanden sich 6 Pfleglinge.
« Der Rigaer Thierschutzverein zählte am Schlusse seines Vereins-

lahres 1875 610 zahlende Mitglieder. Seine Einnahmen hatten sich, mit Zu-
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schlag des für ein profertirtes Thierashl esammelten Geldes, auf 1113
Rbl 99 Kop. belaufen, feine Aus aben aan 397 Nbl. 38 stop» und ergab
sich demnach alt. 1875 ein Kassenfaldo von 716 Rbln 61 Kop.

Die freiwillige Feuerwehr wurde im J. 1875 wegen wirklicher
Feuersgefahr alarmirt: bei großen Bräuden 16 Mal, bei mittleren Branden
21 Mal, bei kleinen Bräuden 20 Mal, bei Schornsteinbrändeu 6 Mal;
außerdem erfolgten noch Alarme 18 Mal, überhaupt also fanden Alar-

mirungen statt 81 Mal. Von den Alarniirungen des Jahres 1875 betrafen
die Stadt t4, den Petersburger Stadttheil 28, den Moslaner 25 nnd den
Mitauer 14. Das Feuerwehrcorps zählte am Schlusse des J. 1875: im

Qbercommando und dem Stabe 10 Mann, in der l. Colonne 70 Mann,
m der 2. Colonne 60 Mann, in der Z. Colonne 56 Mann, in der 4. Co-
lonne 51 Mann, in der 5. Colonne 45 Mann, überhaupt 292 Mann. Die

Zahl der Ordnungsmänner betrug 174 Mann, die Zahl der passiven Mit-
glieder 818 Mann, demnach Gefammtbestand der freiw. Feuerwehr 1284
Mann. Die Gefammteinnahmen der Feuertvehr bezisferten sieh aus 5915

Rbl 85 Kop» die Ausgaben auf 6673 Nbl. 51 Kop» der Saldo am

Schlusse des Jahres 1875 auf 2419 Nbl 41 Kop.
Die Ordnungsmannfrhaft der freiwilli en Feuerwebrzählle

zu Anfang des J. 1875 171 Mitglieder, nahm aus im Laufe des Jahres
51, es traten aus 46 nnd starben 2, so daß am Schlusse des Jahres 174

Mitglieder verblieben. Die Kasse schloß ult. 1875 mit 1575 Rbln. 21 Kop.

Zu dem Centralverein der Armenpflege in Riga gehörten im
Jahre 1875 17 Vereine mit offener Armenpflege und 18 Anstalten. Von
diesen hatten beim Bureau des Vereins im Jahre 1875 angemeldet als

Neuaufgenommeue. Gestochne Entlassene.
11 Vereine

. . . . . . . . 376. 85. 329.
11 Anstalten . . . . . . . 217. 63. 120.

22 Vereine und Anstalten . . . 593. 148. 449.

6 Vereine und 7 Anstalten hatten im Jahre 1875 keine Meldungen an
das Bureau gelangen lassen. Um Auskunft über Arme wurde das Burean

schriftlich 189 Mal angegangen und hatten sich die Anfmgen in 55 Fällen
auf Personen bezogen, die bereits eine Unterstützung empfangen, nnd in 134

Fallen auf solche, welche in den Listen des Bureaus noch nicht als Unter-
Miste verzeichnet waren. Die Einnahmen des Bureaus beliefen sich auf

Fl; Zähl. 40 Kop, die Ausgaben für Unterhaltung desselben auf 140 Rbi.

op.
Von dem Rigafchen Armen-Directorium wurden im J. 1875

überhaupt 11,t(01 Personen theils verpflegt, theils unterstützt und betragen
die ordinairen Ausgaben 230,347 NbL 72 Kop. Hinsichtlich der dem Di-
rectorium untergeordneten Anstalten ist Folgendes zu bemerken-

s. Jm St. Georgen-Hospital wurden im J. 1875 im Ganzen 35

Männer und 71 Frauen, überhaupt 106 Personen verpflegt, von denen im
Laufe des Jahres Z Stiftsgenoffinnen starben, so daß das Jahr mit einem
Bestand von 103 (34 männl. nnd 69 weibl.) Stiftsgenossen schloß. Die
Zdhl der als krank Behandelten belief sieh auf 442 Personen, von denen
418 genafen, Z starben und 21 am Schlusse des Jahres in Behandlung
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verblieben. Die gewöhnlichen Einnahmen der Anstalt betragen 13,450 Abl-
-87 Kop. Außerdem kamen für verkaufte Grundstücke ein : baar18,279 NbL und
in Obligationen 3780 :lrbl. Die Unterhaltungstosten der Anstalt bezifferten
sich auf 13,535 Rbl 12 Kop» oder durchschnittlich 127 RbL 70 Kop. für
jeden Stiftsgenossen. Für den Ausbau des im Jahre 1874 an der Karls-
straße neuerrvorbenen Hauses von Garcise wurden 3543 Nbl. 20 Koh. ver-

wandt, während die aus diesem Haufe bezogenen Miethen 2000 Rbl be-

trugen. Der Vermögensbestand des Georgen-Hospitals, erkl. Jmmobil und

liegende Gründe, fchloßult.lß7s mit 82,653 Rbln. 774 Kop· - Dik Lei-

cheukass e des Hosprtals verausgabte fitr Z Beerdigungen 25 Rbl. 20 Kop.
und schloß das Jahr mit einem Saldo von 2058 Nbln 42 Kop. Die

Wäfchkasse, welche zunächst aus Beiträgen der Aemter gebildet worden
und unterhalten wird, verausgabte 285 Rbl. 35 Kop. und schloß mit einem
Saldo von 1650 Nbln. 52 Kop.

b. Das Nieolai-Armenhaus zählte im Ganzen im J. 1875 113

männliche und 224 weibliche, zusammen 337 Verpflegte. Jm Laufe des

Jahres 1875 starben von den Verpsiegten 13 Männer und 25 Frauen und
2 Männer und 5 Frauen wurden entlassen, so daß sich am Schlusse des
Jahres 1875 der Personalbestand nuf 292 (98 Männer und 194 Frauen)
stellte. Die Unterhaltungstosten der Anstalt deliefen sich auf 13,306 Rhl.

187l stop» oder durchschnittlich 39 Nbl 48 Kop. für jeden Verpsiegten. Der
Kapitalbestand der Anstalt schloß alt. 1875 mit 14,940 Rbln.

c. Jm Russischen Armenbause fanden im J.1875 63 männliche
und 82 weibliche, zusammen 145 Personen Verpsiegung. Von den Ver-

pflegten starben im Laufe des Jahres 1875 17 (resp. 12 und 5) und 7

(resp. 4 und Z) wurden entlassen, so daß das Jahr 1875 mit einem Bestand
von 121 (resp. 49 und 72) schloß. Die speriellen Einnahmen der Anstalt
betragen im J. 1875 nur 130 Rbl., die Unterhaltungskosten dagegen 6630
Abl. 524 Kop» oder durchschnittlich 45 Nbl 73 Kop. für jeden erpflegten.
Das Kapital der Anstalt schloß alt. 1875 mit 2305 Nbln. (wie alt-. 1874).

d. Das Rinderaspl verpflegte im J. 1875 überhaupt 72 Kinder, 45

Knaben und 27 Mädchen, von denen im Laufe des Jahres 5 Knaben nnd
4 Mädchen entlassen wurden und 2 Knaben starben, so daß das Jahr mit
einem Bestand von 61 Zöglingen, 38 Knaben und 23 Mädchen, schloß.
Die Anstalt erforderte an Unterhaltungstosten in Summa 5902 NbL 10 Kop»
oder durchschnittlich 81 Nbl 98 Kop. für jedes verpflegte Kind. Die ver-

schiedenen, von den Zöglingeu der Anstalt gelieferten Arbeiten berechneten
sich aus 1379 Rbl. 61 Roh.

e. Jm Armenkrankenhause wurden 1875 2109 männl. und 654

weibl., im Ganzen 2763 Kranke verpflegt, von denen 2146 entlassen wurden

und 312 starben. Die Entbindringsanstalt verpflegte 58 Schwangere
und Wöchnerinnen und 50 Linden Von 37 in der Anstalt geborenen Kindern

kamen 4 todt zur Welt. Die Unterhaltungskosten beider Anstalten beliefen
sich auf 69,035 RbL 10 Kop» während die Einnahmen an Renten, Ver-

psiegungsgeldern re. sich auf 28,529 Nbl 52 Kot-. bezisserten - Dte Zahl
der Bettens wurde im J. 1875 auf 433 vermehrt. Jn der »Wiltwe
Reimers’schen Augenheilanstalt wurden die dem Armen-Drrertorium
zuständigen 2 Freiplätze von 15 Personen benutzt und außerdem 35 Glieder
der Rigaschen Gemeinde für Rechnung des Armen-Directorulms verpflegt.
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Die im Marien-Hosvize im Vadeorte Kemmern dem Armen-Direc-
torium zuständigen 5 Freiplätze wurden i. J.1875 an 5 Personen vergeben;
außerdem fanden noch 10 Personen für Rechnung des Armen-Directoriums
dort Verpflegung. .

t. Die Administration zur Verpflegung mittelloser Gei-
steskranken der Rig. Stadtgemeinde verpflegte im J. 1875 190 Geistes-
krante und zwar 158 in Rothenberg, 24 in Alexandershöhe und 8 in anderen
Anstalten, von denen 10 starben und 66 entlassen wurden. Ult· 1875 fanden
sich in Pflege 114 Geisteskranke, und zwar in Rothenherg 93, auf Aleranders-
höhe 15 und in anderen Anstalten s. Die Ausgaben der Administration be-

zifferten sich pro 1875 anf 48,152 Rbl. 32 Kop» von denen 35,166 Nbl.
49 Kop. durch Betriebseinnahmen gedeckt wurden.

g. Das Zwangsarbeitshaus an der rothen Dünn verpflegie im
J. 1875 im Ganzen 155 Häuslinge (129 männl. und 26 weibl.), von denen

93 (resp. 78 und tö) ausschieden, und zwar wurden entlassen 90 und ent-

wichen, ohne wieder eingeliefert zu werden, Z. Uliimo 1875 schloß mit
einem Bestand von 62 Pfleglinsgen (51 männl. und 11 weibl.). An Unter-

haltungskosten erforderte die nstalt incl. Zinsen und Kapitaltilgung laut
Gewinn- und Verlustconto einen Aufwand von 8503 Rbln. 65 Kop» wäh-
rend sich die Einnahmen an diversen Beiträgen und Verkaufsertrag der Ar-
beiten der Häuslinge auf 8408 Rbl 63 Kop. heliefen. Die Bruttoein-

nahme fiir die von den Häuslingen gefertigten Arbeiten betrug 4547 NbL
26 Kop. oder nach Abzug der Kosten fiir Arbeitsmaterial, Gage der Wert-
meister und Lohnaniheil der Häuslinge (531 sit-L 38 Kop.) netto 992 RbL
52 stop. Das KapitalsConto des Arbeitshauses wies am Schlusse 1875
den Betrag von 34,080 Nbln. 69 Kop. nach, die vorzugsweise durch den

Werth des Jmmobils repräsentirt wurden.

h. Die Hausarmenpflege des Armen-Directoriums erforderte im

J. 1875 einen Kostenaufwand von 22,795 Rblu. 45 Kop» und wurden da-
von namentlich 21,747 Nbl. 30 Kop. zur Unterstützung von 1195 Personen,
um Theil Familien, mit monatlichen oder einmaligen Almosen verwandt-lör die Hausarmen-Krankenpflege, durch welche 1086 Personen
ationair und 4469 amhulatorisch behandelt wurden, war ein Aufwand von

6914 Rbln. 22 Kop. erforderlich-
i- Arme und älternlose Kinder wurden vom Armen-Directorium

km J- 1875 überhaupt 804 mit einem Kostenaufwande von tt,472 Rhln.
90 Kop. versorgt Unter den im Laufe des Jahres neuaufgenommenen 152
Kindern befanden sich s Finvlinge. Von sämmtlichen verpflegten Kindern

starben 9 und 90 wurden aus der Pflege entlassen, so daß das Jahr 1875
mit einem Bestand von 705 Kindern (359 Knaben n. 346 Mädchen) schloß.

k. Die aus der ehemaligen sogenannten S chentereikass e gezahlten
Unierstüsungsquoten im Gesammtbetrage von 4773 Nhln. kamen 511 armen

Bürger-Witwen und iTöchtern zu gut.
Der Convent zum heiligen Geist verausznbte im J. 1875 an

Unterstüzungsquoten und Unkosten, incl. Zuschuß an ennvenhausens Elend,
Ep.500 bl. Sein Kapitalbestand schloß a1t.1875, incl. Werth der Immo-
bilien, mit 378,000 Rhln. - Unterståtzt wurden 65 Stiftswittwen, 60 Pen-
sionswittwem 7 Stiftsiungfranen und 40 Pensionsiungfrauen.
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Jn der Stiftung »Camvenhausens Elend-« befanden sich im Jah—-
-1875 1 Betfrau und 26 Verpslesze aus der dienenden und ärmeren Kla T

der Bevölkerung Riga’s, theils inwen, theils Jungfrauen, und außer di-

sen noch 4 Jungfrauen großer Gilde. Jene Snftsgenofsinnen erhalt -
2 RhL monatlich und haben Arzt und Medicin frei; die Jungfrauen g
Gilde beziehen außer freier Wohnung mit 15 Nbln. zur Beheizung ai«
10 NbL dierteliährlich und haben leichfalls Arzt und Medicin frei. T

Ausgaben für Unkosten und Unteråützungen betragen ca. 1700 NbL T
Vermögensstand der Stiftung schloß alt. 1875, incl. Werth des Jmmobi
mit 29,000 Rbln.

Jm Nvstädt’fchen Wittweneonvent befanden sich im Laufe t:

Jahres 1875 13 Stiftsgenossinnen aus dem Handwerkerstande. Die At.

gaben fiir Pensionen, Legate und Unkosten betragen ca. 1230 Rbl. D

ermögen des Convents betrug alt. 1875, incl. Werth des Stiftshans
39,449 Rbl. 22 Kop-

Eck’s Wittwenconvent verpflegte 23 Wittwen mit einem Kostena
wande von ca. 2700 Rbln.

Das Stadtwaisenhaus hatte im J. 1875 in feiner Obhut 52K1
ben und 25 Mädchen. Seine Gesammteinnahmen hatten 16,681 Nbl 72 K- -
betra en; die Ausgaben fiir Unterhaltung der Anstalt 16,428 Nbl. 34 K

Der änterhalt je eines Kindes im Waisenhanfe hatte durchschnittlich 230 Js-
-16 Koh. gekostet. Das Vermögen des Waisenhaufes stellte sich alt. 18,

incl. Werth des Jmmodils, auf t90,138 RbL 15 sov.
Die Kleinkinderbewahranstalt im Moskauer Stadttheil hc .

i. J. 1875, abgesehen von den Kavitalumsätzen, an Miethen, Renten u. s. «

2158 RbL 27 Kop. eingenommen und an Unterhaltungstoften 1588 s «

54 Kop. verausgabt. Jhr Kapitalbestand war alt-. 1875 33,479 Rbl. 71 R
Die Anstalt wurde von 78 Kindern besucht.

Jn der Marien-Diatonisfen-Anstalt wurden i. J. 1875 im G—-
zen 261 Kranke, davon 58 unentgeltlieh, in 8148 Verpsiegnngstagen «
handelt. Von den Vervflegten wurden 219 entlassen und 20 starben, so »
alt- 1875 noch 22 Personen in Behandlung verblieben. Die Unterhalt: »
der Anstalt kostete im Laufe des Jahres, »mit Einfchluß von Kosten für s -

efchasftes Inventar, Baulosten, gezahlte Zinsen und Kapitalabzahlung 15,
sit-L Un Vervsiegungss und Kostlgeldern gingen 4933 NbL ein. Das :

zahlte Eigenthum der Anstalt sie te sich alt. December 187»5 auf Hex-«-
Rbt Der Damentreis, welcher die Förderung der Marien-Du
nisten-Anstalt zum Zweck hat, erzielte i. J. 1875 durch einen veranstalt«
Bazar, Kovekensammlungen u. s. w. eine Einnahme von 2163 Rbln., ; «

denen zu den Bedürfnissen der Anstalt und zur Tilgung der Bauschuld LE«

Rbi. verwandt wurden. Die im J. 1875 eröffnete Klecnkinderschule
Anstalt wurde von 40 Kindern besucht.

Die Wittwe Reimers’sche Angenheilanstalt für Unbemitt--i
erforderte im Jahre 1875 einen baaren Kostenaufwand Von tt,914 R
29 Kop. und vervsiegte im Laufe des Jahres in der Anstalt selbst 429 »An i«

traute in 18,674 Verpflegungstagen. 2268 Kranke wurden amdulntorrsch .
handelt« An Verpflegungsgeldern gingen ein 7562 Rbi. 48 Kop. unk-
Eegaten und Geschenken 50 Ndb Der Kapitalbestand der Anstalt, mit so,-
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riß des Werthes ihres Jmmobils, bezisferte sich aus 136,043 RbL 50 Kop.
-»:-—)" der des Pensionsfonds ans 1918 Rbl. 54 Kop.

Im Krankenhaufe fiir Seefahrer resp. Seehospital wurden

» J. t875 überhaupt 110 kranke Seelente verpflegt, von denen 7 starben.
« f die Unterhaltung des Hospitals wurden 3453 RbL 36 Kop. verwandt.

cs Neservekavital desselben schloß alt. 1875 mit 27,220 Nbln. 4 Kop. nnd

:te sich im Laufe des Jahres um 4224 Rdl. 90 Kop. vermehrt.
Von der livländischen Bezirksvertvaltung der Gesellschaft

«r Rettung Schiffbrüchiger wurden im Laufe des J. 1874 3 neue
I ttungsstationem Kühno, Kaiwast und Sinnb, eröffnet, so daß der Bezirk

rc Schlusse des Jahres 9 Stationen: Raggazeem, Ballen, Magnusholm,
-t-Salis, Runö, Kühno, Kuiwaft, Karral nnd Kollingen, zählte. Von diesen
tationen aus wurden überhaupt im Laufe des Jahres 1875 6 Rettun s-

zrten nach gestrandeten Schiff-n gemacht und überhaupt 22 Mann Sanss-
«latzung glücklich an’s Land gebracht. Die Jahreseinnahmen der Bezirks-

s lrtvaltang hatten sich mit Einschluß des Saldo’s von 1874 ans 5266 Nol.

- Kop. belaufen, die Gesammtansgabe auf 4467 Rbl. 34 Kop» darunter
4 Rbi. Fahr- und Belohnungsgelder. Am Jahresschluß 1875 verblieb der

««erwaltunå ein Saldo von 799 Rbln. Der Oeselsche Localromits hatte
. i einer innabme von 437 Rbln. eine Ausgabe von 415 Nhln. 17 Kop.

s ;d schloß alt-. 1875 mit einem Saldo von 21 Rbln. 83 Kod. - Der Jn-
ntarinmsstand auf den 9 Stationen berechnet sich auf 39,027 Rbl. 31 Kop.

Die Rigasche Localverwaltnng der Gesellschaft zur Pflege
trwundeter nnd kranker Krieger zählte im J.1875 127 Mitglieder.

yoas Kapital der Verwaltung schloß alt. 1875 mit einem Bestand von

.-»25 Rola. 84 Kop.
Die wohltbätigen Anstalten zu Alexandershöhe verpflegten im J.

i75: l) im Krankenhanse 535 törperlich Kranke (268 M» 267 W.) mit

',074 Verpflegungstagensund einem Kostenauswande von «,678 Rbln.

sspz Kop. (Normalplätze 30 männl» 70 weibL); 2) im Jrrenhause 146

eisteskranke [79 M» 67 W.) mit 33,829 Verpslegungstagen und einenr

osienaufwande von 14,870 Nbln. 55Z Koh. (Normalvläåe 42« männl.,
) weibl.); Z) im Siechenhanse 87 Pfleglinge (59 M» 28 .) mit 24,675
erpflegungstagen und einem Kostenau wanre von 8695 Rhln· 94-—; Koh.
ckommlplätze 50 männl» 30 weilez in Summa wurden somit vervflegt

"38 Personen (406 M» 362 W.) mit einem Kostenauswande von 38,245 Rbln.

)’, Nov-; der einzelne körperlich Kranke kostete täglich 54 Kop., der Geistes-
sanle 432 Kop. und der Pflegling in der Siechenanftalt 35k Kop. An

danke, Jrre, Verpslegte, Ofsieianten, Knechte, Wäscherinnen ic. wurden ver-

dfolåt an Essen 100,237 Portionen. «ie Verwaltun des Gesellschaftsbauses tm Badeort Kemmern hatte- n J.1875 eine Gefammteinnahme von 967 Rbln. 78 Kop» davon 450 NbL
Eiir vermiethete Nrimmerzimmer. Die Gesammtausgaben bezifferten sich aus

93 RbL 99 Kop. Als Kassensaldo verblieben alt. 1875 525 Rol. 85 Koo.
lir das Jahr 1875 wurde wegen des bevorstebenden Ausbaues des Gesell-
paftshaases von einer Dividendenzahlung Abstand genommen.

» Der Rigasche Bezirks-Comite’ der Unterstützun slasse für
te evangelischen Gemeinden Nußlands hatte im 3.1875 eine
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Einnahme von 3400 Rhlm 74 Kop» darunter 637 NbL aus der Haus-
eolleete und 1980 Nbl. vom Frauen-Hülfsverein. Von den Ausgaben,
welche sich auf 2810 RbL 75 Kop. deliesen, wurden namentlich gezahlt: dem

Central-Comite« der Unterstützungskasse 1200 Rbl., der Pastorin Rossini 200
Abl, dem Pastor zu Dubbeln Gehalt 100 Rbl., zum Bau der Trinitatiskirche
100 Rbl» der Schule zu Katlakaln 285 Rdl., der Knabenschule in Narva
300 Rbl., der Kirche zu Dünaburg 100 Rbl., der Kirche zu Bickern 50 Rbl.,
den Landschulen im Patrimonialge iet 300.Nb1. Der Saldo der Kasse des

Rigaschen Bezirks-Sowie schloß alt. 1875 mit 3736 Rbln. 91 Kop.
Der livländische Bezirks-Comite der Unterstützungskasfe

für die evangelischen Gemeinden Rußlands hatte im J.1875 eine

Gesammteinnahme von 3582 Rbln. 4 Kop» davon namentlich seitens des

Rigaschen St. JacobisHilfs-Comite aus der Haus- und Kirchen-
eolleete 786 Nbl. 11 Kop. Die Ausgaben des Bezirks-Comite" betrugen 1608

Nbl 52 Kop» davon gingen namentlich an den Central-Comiti in St. Pe-
tersburg 946 Rbl., zum Bau des lutherischen Bethauses in Bolderaa 300
Nbl., dem Pastor in Pernigel 209 Rbi. 60 Kop» zu geistlicher Bedienung
der lutherischen Deutschen im Krieksshospital in Riga 100 Rbl., den letti-
schen Verwiesenen in Sibirien 15 bL Der Kapitalbestand des Bezirks-
Comite schloß alt-. 1875 mit 13,155 Rbln. 42 Kor.

Die Gesammteinnahmen der Unterstützungskasse für die

lutherischen Gemeinden in Nußland sowohl in seinem Central-
Comiti als in 21 Bezirks-Comite«’s beliefen sich im J. 1875 nach Ab-
zug aller nur durchgehenden Summen und des Restes vom vorigen Jahre auf
42,277 Rbl. 41 Lob-; verausgabt wurden 37,362 RbL 52 Kop. für Kirche,
Schule und Verwaltung, so daß der Gesammtsaldo der verschiedenen Co-
mite’s, welcher am Schlusse des Jahres 1874 52,391 RbL 59 Kop. betragen
hatte, sich auf 56,767 NbL 97 Kop. hob.

Für die kirchliche Armenpflege in den Gemeinden der lnthes
rischen Stadtkirchen stellte sich im J. 1875 im Verfolg ihrer anogcke

C ccdu
Einnahme Ausgabe UntZerstüsten

der St. Petri-Gemeinde auf Rbl. 997. 9. Rbl 1102. 98. 139.

»
Dom-Gemeinde . . . . «

1399. 2.
»

1308. 27. 90.

~
St. JohannissGemeinde .

~
1094. 97.

»
871. 45. 92.

~
St. GertrudiGemeinde .

»
977. 72.

»
926. 45. 59.

» Jesuskirchen-Gemeinde . . »
858. s.

~
846. Zo.

»
Trinitatis-Gemeinde

. .

~
458. 37.

»
345. 75. 45.

»
Marias-Gemeinde . . . »

185. 95.
»

192. so. 43.

Geschenk des Börsen-Comite« zu
H01z........ ~1600. ~160().
Die kirchliche Armenpfle e der St. Jakobi-Gemeinde hatte im J.

1874X75 an Beiträgen von 234 zemeindegliederm Collecten u. s. w. eine

Gesammteinnahme von 1173 Nbln. 30Kop» während sie für Unterstützungen
an 50 Familien und einzelne Personen 1114 RbL 50 Kop. und für Holz
und div. andere Ausgaben 222 Nbl. 58 Kop» in Summa 2337 Rdl 8 Kop.

ggtveandtr. Der Kassensaldo schloß am 1. October 1875 mit 1262 schlu-

op.
Der Ri aer Frauenverein hatte in seinem 58. Verwaltnn sjahre

1875 eine GeFammteinnahme von 10,672 Rblm 94 Kop. nnd eine Gesammt-
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ausgabe von 9911 Nbln. 41 Kop. An Unterstützungen wurden in 259 Quoten
an ebenso viele Personen, theils Wittwen, theils ledige, in Summa 5878
RbL 50 Kop. verwandt. Von den Anstalten des Vereins zählte:

« · Kinder. Kostenanswand.
die Elisahethschule . . . . . . . .

75 910 Nbi. 16 Kop.
die Waisen- und Dienstbotenanstalt . .

8 845
»

84
»

die Marien-Kleinkinderbewahranstalt . . 50 1046
»

10
»

die Marienschule . . . . . . . . .

40 647
»

75
~

das Institut der Freischüler . . . . .

28 272
«

-

»

Die Strickanstalt des Vereins nahm für Strümpfe, Socken nnd diverse
andere Strickarbeiten 449 NbL 30 Kop. ein und zahlte an Arbeitslohn 190
RbL 41 Kop. Das Vereinsvermögen betrug alt. 1875 47,450 Rbl. 81

Kod. Aus der Direetion schieden: die Präsidentin Frau Fürstin Bagration
und Frau Bürgermeister Grimm, eb. Helmsingz an Stelle der Letztgenannten
trat Frau Ludmilla Fielitz, geb. Falsch

Der Jungfrauenverein unterstützte im J. 1874X75 102 Arme mit
2729 Nhlu. 95 Kop., welche theils baar, theils als gezahlter Wohnungszins
verabreicht wurden. Außerdem wurden 65 Rhl zu Beiträgen an Kranken-
und Sterbekassen gezahlt. Endlich wurde Armen Holz zu billigeren Preisen

eliefert und ihnen Arbeit vermittelt. Der Vermögensbestand des Vereinsstellte sich pro 1. März 1875 auf ea. 8000 Rbl.
Der Verein zur Unterstützunäs3 hülfsbediirftiger Jungfrauen

aus den gebildeten Ständen hatte im erwaltungsjahrelß74x7s an Renten,
Vertnäehtnissen nnd Beiträgen 1549 Nbl. 57 Kop. ein enommen und ber-

tvandte zu Unterstügungen von 19 Jungfrauen ä- 40 Ftbt 760 Rbl., des-

gleichen zu legatmä igen Unterstützun en 630 Nbl., in Summa 1390 Rbl.

87erKstapitalbestand des Vereins schlog im October 1875 mit 30,862 Nbln.

op.

Der russisehe Wohlthätigkeitsverein hatte im J. 1875 eine

Einnahme von 10,179 Rbln. 64 Kot-» während seine Ausgaben sich auf
7930 RbL 27 Kop. beliefeu. Sein Kapitalbestand betrug alt. 1875 53,593
RbL 15 Kop. Das Kinderasyl des Vereins zählte alt. 1875 55 Knaben und

41 Mädchen, überhaupt 96 Kinder, von denen 88 zur rechtgläubigen griech.
Confession, 6 zu den Altgläubi en, 1 zur katholischen Confession und 1 zur
lntherischen gehörten- Jm Laufe des Jahres 1875 waren 36 Kinder aufge-
nommen und 43 entlassen worden. Von den 96 Kindern der Anstalt wur-

den 43 in derselben ganz verpflegt. Die Unterhaltung des Asyls hatte in
Summa 4349 RhL 58 Kop. gekostet. - Zur Unterstützung von 142 Armen

Rorzugsweise arme Wittwen) wurden verwandt 2533 Rhl., zur Unter-

tzung von Schülern anderer Lehranstalten, sowie zu Unkosten ic. 1067
Bibl. 69 Kop.

Der lettisehe Wohlthätigkeitsverein zählte im J.1875 über-

haupt 190 Mitglieder. Seine Gesammteinnahme bezifserte sich aus 4237

sit-L 80 gov» davon 2081 NbL 60 Koo. durch die alljährlich stattfindende
Verloosung. Die Ausgaben des Vereins beliefen sieh an Unterstützungen
von Armen, gezahlten Schulgelderu n. s. w. auf 3583 Nbl. 10 Kop. Die
Volksküche des Vereins setzte im Laufe des Jahres 74,779 Portionen Spei-
sen und 35,635 Stück Brod ab im Gesammtbetrage von 4794 Rbln. 76
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Kap. Armen wurden aus der Küche 4448 Portionen verabfolgt. Der Ka-

pitalbestand des Vereins schloß alt. 1875 mit Btßo Rbln. 20JZ Kop.
Zu der Rigaer Commilitonen-Stiftung zählten im Verwal-

tungsiahre 1875X76 überhaupt 283 Mitglieder, von denen im Laufe des
Jahres 13 ausschieden, fo daß der Bestand im April 1876 270 betrug. Die
effektiven Einnahmen der Stiftung betragen in Summa 990 Rbl. 40 Kop»
die Gesammtansgaben 634 Rbl. 22 Kop» davon für 6 jährliche Stipen-
dien s- 100 Nbl. 600 Nbl. Der Kapitalbestand der Stiftung stellte sieh
am 21. April 1876 auf 11,415 Rbl. 91.1 T Kop.

Die »Unterstützungsiasfe für Lehrer und deren Wittwen
und Waisen zählte am Schlusse des 17. Verwaltungsjahres 65 Mitglieder.
Die Einnahmen betragen 2732 Rbl 8 Kop» die Ausgaben 1767 RbL 41
Kop. Die Zahl der Unterstützung genießenden Wittwen betrug 19, die ur

Unterstützung verwandte Summe 860 Nbl. Die Fonds der Kasse stellten Zieh
am 1. April 1876 auf 24,319 ·Nbl. 54 Kop» davon 5925 Rbl. Eigenthum
der Mitglieder, 1612 Rbl. 70 Kop. Unterstützungsfonds der Wittwen, 16,781
RbL 84 Kop. Kavitalfonds

Die Unterstützungskasse der Haus- und Elementarlehres
rinnen ic. zählte am Schluß des to. Verwaltungsjahres (April 1876)
566 active Mitglieder und besaß an Vermögen 64,870 NbL 12 Kop» von

denen dem Eigenthumssonds der Mitglieder 12,954 Rdl., dem Unterstützungsi
fonds 4533 Nbl und dem Kapitalfonds der Kasse 47,383 RbL 12 Kop. an-

gehörten. Unterstützt wurden 16 Mitglieder mit 490 Rbln.

Die Unterstützungskasse für Musiklehrer und -Lebrerinnen,
gegründet von Frl. Emma Sprost mit einer Darbringung am 12. Febr.
1872 von 10,000 Nbln. Kapital, hatte im J. 1875X76 eine Einnahme an

Renten, Eintrittsgeldern, Jahresbeiträgen u. s. w. von 956 Nbln. 55 Kop.
Pensionen im Gesammtbetrage von 600 Rbln. wurden an 12 Mitgkiedergezahlt. Der Kapitalbestand schloß im April 1876 im nominellen erth
der Werthpapiere mit 12,057 Rhln. 7 Kop.

Der Frauen- und Jnngfrauen-Hilfsverein hatte im J.1875
an wöchentlichen Beiträgen, Beerdigungsheiträgen, Eintrittsgeldern, Renten
er. eine Einnahme von 1995 Ndln. 82 Kop-, während sich seine Ausgaben
an Krankenunterstütznngen (1316 Rbl.), Bendigutilgszahlungen (517 RbL 20

Kon) ic. auf 2019 Rbl. 36 Kop. bezifferten. its. 1875 schloß der Pen-
sionsfonds des Vereins mit nahe an 7000 Nbln. und der Saldo an Werth-
papieren und baarem Gelde mit 2884 Siblru 95z Koh. «

Der Hilfsverein »Selbsthilfe« hatte im J. 1875 eine effektive
Einnahme von 13,80 t Rbln. 57 Kop» während seine Ausgabe sich auf
12,954 Rbl 74 Kop. vezissekte. Der Vetmögensstand der Kasse schloß am
1. Jan· 1876 mit 18,250 Rbln. 9 Kop. Jm Jahre 1875 wurden vom

Verein an Kranken- und Unterstützungsäeldern 792 Nbl. 20 Kop. und von

seinen beiden Sterbekassen iür Sterbefä e tt,034 RbL 50 Koh. vetausgabt.
Die NieolaisuntersiühungssStiftung russischer Haufleutq

ge ründet 1861, zählte am Schlusse des Jahres 1875 73 Mitglieder nnd
besaß ein Kapital Von 44,778 Rbln. 73 Kop.

«

Der Hilfsverein der Handlungs-Commis zählte beim Abschluß
seines 48.Stiftungsiahres 727 Mitglieder, von denen 219 nach zugleich der
Wittwen- und Waisenstiftung des Vereins angehörten. Die Einnahmen des
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Hilfsvereins hatten in Summa 9326 NbL 60 Kop. betragen, die Ausgaben
dagegen 7659 RbL 36 Kop» davon für Unterstützungen 7095 Nbl. 84 Kop.
Das Vermögen des Vereins betrug am 1. März 1876 99,783 Rbl 51 Kop.

Die Wittwen- und Waisenstiftung des Hilfsvereins der

HandlungssCommis hatte irn Verwaltungsjahr 1874,-75 eine Einnahme
von 3462 Rbln. 96 Kod» während sich die Unkosten auf nur 115 Nbr. 54 Kod.
beliefen. Der Vermögensstand der Stiftung stellte sich am 11. Nov. 1875

auf 45,558 Rbl. 84 Kod. Die Zahl der Stiftungsmitglieder betrug 219z
die der Wittwen verstorbener Mitglieder 17; außerdem die Waisen eines ver-

storbenen Mit liedes.
Der Hilssverein der rnssifchen Handlungs-Commis zählte

am Schlusse seines 17. Verwaltungsjahres den 30. An ust 1876, 208 ar-
tive Mitglieder und 2 Ehrenmitglieder und besaß ein Kapital von 33,811
Nbln 8 Kop. Die Einnahme pro 1875J76 betrug 3570 Nbl. 85 Kop. Un-

terstützt wurden 14 Personen mit 954 Rbln. Ueberhaudt hat die Gesellschaft in
den 16 Jahren ihres Bestehens 8164 Nbl. 33 Kop. zu Unterstützungen ver-

wandt und außerdem beim Lomonossow-Ghmnasium und beim Alexander-

vanasium 4 Stipendien im Betrage von 2200 Nhln. gestiftet.
Die gemeinsame Pensions- und Unterstittzungskasfe der

Beamten der Niga-Dünabukger und Dünaburg-Witebsler
Eisenbahn zählte alt. 1875 1297 Mitglieder und hatte einen Vermögens-
bestand von 331,453 Rbln. 91 Kod. An Pensionen wurden vertheilt 9426

RbL 10 Kop. und an einmaligen Unterstützungen 259 Rbl. 99 Kop.
Die Pensions- und Unterstützungskasse für Beamten der

Mitauer Eisenbahngesellschaft zählte am Schlusse des J.1875 308

Mitglieder und hatte einen Vermögensbestand von 17,123 Nbln 25 Kop.
Die Kranken-, Sterbe- und Unterstützungskasse der frei-

willigen F euerwehr zählte am Schlusse des Jahres 1875 272 Mitglieder.
Gestorben waren im Laufe des Jahres 2 Mitglieder und überhaupt 135

Krankheitsfälle behandelt worden. Die Gesammteinnahme der Kasse hatte
1568 NbL 75 Kop. betragen, die Ausgaben 1146 Rbl. 76 Kop» davon 487

RbL 53 Kop. zur Unterstützung an Kranke und 160 NbL für 2 Beerdigungs-«
quoten s- 80 RbL Das Kapital der Kasse wuchs um 426 RbL 99 Kop.
und schloß alt. November 1875 mit 6950 Rbln. 54 Kop-

Die Beerdigungskaffe der Ordnungsmaunschaft der frei-
willigen Feuerwehr schloß alr. 1875 mit einem Saldo von 169 Rbln.

Die Eonrordia-Stiftung der Rigaer Stadtgarde zu Pferde
zählte im J. 1875 107 ordentliche und 1 Ehrenmitgliedf Unterstützungen
erhielten aus der Stiftung im J.18751 alterssehwaches Mitglied, 5 Witt-
wen und 10 Waisen. Jhr Kapital schloß am it. Februar 1876 mit 55,254
sibln 48 Kop-

Die Sterbekasse der Rigaer Stadtgarde verlor im 1.1875
durch Tod 13 nnd Austritt 7 Mitglieder, dagegen fanden 60 neue Mitglieder
Aufnahme. Ult. 1875 betrug die Zahl der Mitglieder 388, von denen
21 Ehrenmitglieder (d. h. solche, welche 25 Jahre gezahlt haben und von
allen fernem Beiträgen befreit sind). Dem Stande nach gehörten hiervon 43
dem Literaten- und 228 dem Kansmannsstande an, während 130 der Zunft
angehörende Meister waren. Die Einnahmen der Kasse hatten 4030 Rbl. 37

sov. betragen; die Ausgaben 2131 Rbl 73 Kop» davon 1630 Rbl Beer-
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digungsgelder. - Das Gesellschaftsvermögen betrug 12,072 Rbl. 36 Nov-,
gegen das Jahr 1574 885 Rbl. 74 Kop. mehr.

Die Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen zählte am Schlusse des Jahres 1875 21 Ehrenmitglieder,
40 rotrespondirende Mitglieder, 4 Principale und 104 ordentliche Mitglieder
und stand mit 89 wissenschaftlichen Anstalten und Vereinen im Schriftenaus-
tausch. Jm Laufe des Jahres wurden 8 Mitglzieder neu aufgenommen nnd
2 Mitglieder starben. An Jahresbeiträgen der itglieder pro 1875 und Rück-
ständen ging-gen ein 394 NbL Das zum größten Theil in Werthpapieren
angelegte ermö en der Gesellschaft stellte sich alt. 1875 auf 1476 Rbi.

Die Düanoteusunterstützungslasse hatte im J. 1875 an

Renten und Beitragsgeldern eine Gesammteinnahme von 1384 Rblm 20

Kop» von denen 1039 Mil. zur Unterstützung von 64 Dienstboten, 228 NbL
zur Beschenkung von 38 Dienstboten und 29 Nbl. 5 Kop. zu Unkosten ver-

wandt, der Rest aber mit 88 Rbln· 15 Kop. zum Kapital geschlagen wurde,
dessen Bestand alt-. December 1875 mit 27,715 Rbln. 45 Kop. abschloß.
Jm Laufe des Jahres 1875 war 1 Mitglied der Unterstützungskasse gestorben
und s batten um Unterstüseung nachgesucht, welche ihnen vom 1. Januar
1875 ab mit 1 Nbl. pro onat bewilligt wurde, Die Zahl der zahle-wen
Dienstboten beläuft sich zur Zeit auf 30. »

Die Seemannstas s e unterstützte im J. 1875 78 Xersonen mit 2983

Rbln. und schloß ihre Bücher nlt. des Jahres mit einem apitalbestand von

95,987 Rbln. 71 Kop» von denen auf den Fonds zur Begründung eines

Seemannshauses 52,280 Nbl. 17 Kop. kamen.
Die Schifferwittwen-Unterstützungstasse, welche seit dem

Jahre 1874 mit der Seemannskafse zu einer Seemannsstiftung verschmolzen
worden ist, unterstützte im J. 1875 18 Wittwen mit 1620 Rbln. Ult.
Derbr. 1875 schloß die Kasse ihre Bilanz mit einem Vermögensbestand von

16,600 Nbln. ab.
Die Arbeiter-Kranken- und Sterbelasse für Angehörige

der Riga-Ditnaburger Bahn zählte am Schlusse des Jahres 1875

356 Mitglieder. An Kranken-Unterstützungen und Verpsiegungskosten wurden
im J. 1875 2047 RbL 80 Kop. verausgabt und 1 Sterhequote mit 50 Nbln.
Der Saldo der Kasse schloß ali. 1875 mit 2158 Rbln. 43 Kop.

Die Kranken- und Sterbekasse der WerkstattssHandwerker
der Dünaburg-Witebsker Eisenbahn zählte u1t.1875 319 Mitglieder.
An Kranken-Unterstützungen wurden im J. 1875 1414 Nbl.ll Kop. und an

Sterbeauoten 100 RbL verausgabt. Der Kassensaldo schloß mit 4 Nbln.
Das Kapitalder FirssMironow Sadorvnikow’schen Stiftung

zum Aufbau und Unterhalt eines Armenhauses und einer siirche in Riga,
welches beim Waisengericht asservirt wird, bestand nli. 1875 nach Abzug
der zur Ausführung des besunenen Baues bereits gemachten Zahlungen
in 240,767 Nbln. 56 Koh. s it der Einrichtung der vom Testatot in seiner
testamentarischen Disposition bezeichneten wohlthätigen Anstalten ist im J.
1874 der Anfang gemacht und sind dem bezüglichen Comits im J. 1875

zur Ausführung des Bartes 43,900 Rbl. ausgetehrt worden.
Die Ablösung der Neujahrs-Visitenkarten am Schlusse des

Jahres 1875 ergab eine Brutto-Einnahme von 1685 Rbln. 50 siov., von

denen 1404 NbL 40 Kop. zur Vertheilung unter die Anstalten der lit.-prakt.
Bürger-Verbindung kamen.
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Nachtrag.
Im Jahre 1875 wurden als Bürger gr. Gilde vereidigt 19 Kaufleute

und 4, Literaten, überhaupt 23, und als Bürger kl. Gilde 22 Handwerks-
meister, in Summa also 45 Personen neu als Bürger Niga’s aufgenommen

Einwilligun en behufs Anfchreibung zur Stadt Riga wurden 423 er-

theilt. Zufosge Gemeindeurtheils wurden im J. 1875 von 27 Personen
12 aus der Gemeinde ausgeschlossen

Zufolge Allethöehfteu Manifestes vom 1. Juni 1875 waren im ganzen
Reich zur Comvletirung der Armee und Flotte 180,000 Mann auszuhebem
Davon hatte die Stadt Niga 176 Mann zu stellen.

Zu den Handelsgilden hatten im J. 1875 bei der Stadt Riga ge-
steuert 281 Kaufleute 1. Gilde, 637 2. Gilde, im Ganzen 918 Kaufleute-
gegen 889 im J. 1874.

Concessionen zu Trartenr-Anstalten, Einfahrten, Virtualienbuden,
Trinkbuden und derartigen Anstalten wurden im J. 1875 in Summa 703

ertheilt, und zwar zu Traeteuren 8, zu Gasthäusern 37, zu Onke- regt-sa-

rrmts 17, zu Restanrationen 137, zu Garküchen 24, zu Bitffets in Clubs,
auf Eisenbahnen 2e.14, zu öffentlichen Wirthschaften 8, zu Einfahrten St, zu
Bietualienbuden 13, zum Weinverkauf aus Weinkellern und in Flaschen Z9,
zu Stof-Biet- und Porterbuden 29, zu Trinkbuden 314, zu Cyrus-Nieder-
lagen Von Branntwein und Bier 2. Jm Stadtpatrimonialgebiet wurden
25 Concessionen ertheilt zum Getränke-Verkauf Coneesfionen wurden
ferner ertheilt: zu Bavstuhen 15, zu Bierbrauereien 12.

Jm Jahre 1875 hatten sich beim Muts-Gericht der Stadt Riga ge-
meldet: 446 zünftige Meister mit 1560 zünft. Gesellen und 808 Lehrlingen ;
1229 Unternehmer mit 2736 Gehäler und 436 Lehrlingen.

Y. Y-mnk.A. Asmuss
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