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Der Wanderer
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Druck und Verlag der



5

erſte Viertel . 3
Vollmond E

Letzte Vierttlt

＋Ackern, Miſt anlegen

( Daar abſchneiden 8

Neu entdeckte Planeten :

—

Zeitrechnung

Auf das Jahr MDCCCXLVII .
welches ein gemeines von 365 Tagen iſt .

Im neuen Gregorianiſchen Kalender .
„„*****

8

C.

14 .

„

14 . Hornuung

4 . Aypril .
23 . Mai .

Der Neumond 08

Stund Vormittag V .

Stund Nachmittag N.

Mondgeht üͤber ſich ⸗

Mond geht unter ſich

Saäͤen , Pflanzen

Holz faͤlen

Naͤgel abſchneiden

Die goldene Zahl
Der Sonnen⸗Cirkel

Sonntags⸗Buchſtabe
Mondszeiger

Roͤmer⸗Zinszahl
Faſtnacht Sonntag
Heil . Oſtertag
Heil . Pfingſten

7 Wochen 2 Tage . Von Weihnachten bis Hrn . Faſtnacht .
„ Der dießjährige Jahres⸗Regent iſt Jupiter .

Erklaͤrung der Zeichen in dieſem Kalender :
Die 12 Himmelszeichen .

Widder
Stier
Zwilling A¹

Krebs
LööW

Jungfrau
Wasg 2
Scorpion E

Schuͤtz D7
Steinbock

Waſſermann 87

Hiſch —.

Die Aſpecten .

Sonne in 12 Zeichen O
Zuſammenkunft
Gegenſchein „

Inm alten Julianiſchen Kalender .
5.

8.

18

5 . 35

2 . Hornung .
23 . Mät, ; ,

11 . Mai .

5 Wochen 4 Tage .

Dritterſchein A

Vierterſchein
Sechsterſcheen x
Drachenhaufft

Drachenſchwanz
Or . uͤber der Erd

85 00 871r . fuͤr ſich gehen
Reter . kuͤckgaͤngig

Die 7 alten Planeten .

Saturnus
Jupiter M

Mars
Sonne
Venus

Mercurlur E
Mond E

uranus , Ceres , Pallas , Juno , Veſta .

1⁰

5

XB . Wo dieſes Zeichen roth gedruckt iſt , bedeutet es allezeit einen!
gebotenen Faſttag .0 Die Faſttage von den abge
heil . Kirche auf alle Mittwoche und Freitage des ganzen Advents uͤberſetzt worde

Ferner bleiben auch die 4 Quatemd
als jedesmal gebotene Faſttage .

ſtellten Feierta

er⸗Mittwoch , Freitag un 42
eſu

d Samſta

gen ſind von dern
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LIt 1.
E

Katholiſch . I Evangeliſch .
K

K.
HAßpect

Monds.

Pals 1

geliſh. C e. flſpectenu. Witternwo.
700

11

01

ſamſt 2 Macari

znng.] Sanng .

ius v. 2
8 9

1

4. Flucht Chr

Abel 822
3. U. u. 195

3 uhr

3
0Ehhpten. Matß E⁊

uebel mac hele.

mout .

fa J.
Tagesl . 8

St.
25

m . Leztvierteld.

fleul .
4 Titus BM . Eib

Enoch de8 4 0 W

Sl 26
n. 0. un 001

i
5 Eduard Kön . Simeo

oth F816
gelinde umen Rachnre

tw. 6

N828 7

ſonnen⸗ Aegen irlagen .

0 8

48 .
8 rin 0

f· 5 7 Lucian 35
3 Könige 10 C Ab. 04

ſchein „Weumnd
d

unt. 8 Severin 395 8222
4 DO ſei min Vorrn,

9 JFulianus Julian 58 4 be
nebel drrurlebkei

Jeſus 12 Jahre alt . Luc . 8 uu . 9
wölktzzum 4 ub⸗

ſnont .
Paul 1. E. Sa Tagesl. 8 St . 31 rie

ienft. 1I Oyginus Emil
anſon 2828

em . Pinmel er

itw 12 Satyrus Aſari

10
Vollmond d

mitiw 13 Hllar . Xr . 2 .
O1

323

6 . 5renm o

doun . 14 Feii
. Hilar . 20 T .

ök(5, min . Vorm .

freitagſ15

8 95 Felir P
2355

dolkfgteöt, naſſes

—

15 96 A. 3

92 20
J

Wetter nach .

ſatt .1 23
7 Min. 8 4010 ＋ genehm allerlel une

mma —
Niederg . 4 uhr

1 itz⸗

3 . Hochzeit zu Cana Joh .
88 18 ατ Keab

liche Mi tel .

Ant. A.

Vo

mont. 18 Petri Stu f E. . Antonius

( Ouaumber

dienß. 19 Mar . u

8 Prisca
1u . v.

Pferde . — An

mittw. 20 Fabian ,
5

CPer : wiadl Berderleine

doug . 21 Agnes
Fabian , Seb .

Iu 5 F kfelt znnet,

freitag 22 Vicenti
Agnes

„
E

ſainſt. 22
95 Vincentil

8 850

23 Mariä Verm . A

8 6417
froſtigſoder Fall eine

Des
Anna Maria 1 2 Ci U ls kalt Ceſhinnlmel,

24
ee Knecht.

heiter Sopemm
ne

8
Timoth . 8—5

Tagesl . 0 St 5
artet . Diefer

mont. 25 Pauli Güi
Timoth . 21

agesl . 9 St . ö n . end

26 Polycarpus
0

Boh.
10 10

70

9 15Ienf8
ttw. 27 Chryſoſtom

olycarpus

ſchein den :
Spaulſche

us

4
Spaniſch

donn . 28 Carolus
J . Chryſoſtom

5 kalt sdeben ,

f

8
K

feante
29 Franz Sales B Hurlie

S Wne

amſt . 30 Martina Ifr . 10

ꝙpbeitee!
N

5. N
delgunda

Tait fegwirdv de

61

eiter im Weinberg . Math . 20

F kalt 1219
2

elſt 2 L 9

Peter : Virgilius 2813

Tgl .9St . 25 m.

Au . b. AfettSchweine⸗
ett . eine Salbe



2 . [ Kathboliſch . [Ebangeliſch⸗ Aſpecken u. Witterung.
mont. 1 Ignatius B . I Beigitta N 857825 ＋

＋7dienſt . 2 Lichtmeß 6 Qu F5
mittw . 3 Blaflus Blaftus 4 6 ( Ahpog .
onn . 4 Veronika Cleophes 7356 0 ◻Ic reg⸗
freitag 5 Agatha J . Agatha 12 neriſch

ſamfl . 6 Docolhea Dorothea 28˙24 LCii.

6 . Gleichniß vom Säemann . Luc . 8. Tagesl . 9 St . 47 m.
0 Rom. Richard g 6 K S wind

nont . 8 Salome , J . S lomou 818 2 u. n.
dienſt . Avollonia Apollonia * 5 1 QUsEu
mittw . 10 Scholaſtika GScholaſtika 95714 heiter

donn . 11 Victor J . M. Euphroſina 2*28 . ſonnen⸗

freitag 12 Eulalia Suſanna 512 ſchein

ſamſt . 13 Katharina Jonas 226 nebel

2 Vom Blinden am Wege . Luc 18 . Tagesl . 10 St . 9m.
14 Val FVal . 11. ꝰ windig

0 Aufgang 7 Uhr 8 Min . Niederg. 5 Uhr 20 m.

mont . Is Fauſtinus Fauſtinus 0 m. 5
idienſt . 16 Jul ana 5Juliana ( Per .

mittw . 17 Aſcherm . Donat . Aſcherm . Conſt . 2227 * froſtig
donn . 18 Simeon Gabinuz 275 lsð ted

freitag 19 Suſanna Gubertus 426 Ci .U
ſamſt . 20 Eucharius Eleutherin 61⁰ ſchnee

8. Jeſus wird verſucht. Math. 4. 5 Tagesl . 10 St . 32 m.

21 Elou . Felix 2⸗
mont . 22 Peiri Stuhlf . 3Petri Stuhlf . 1 7 5 5 u. v.

dienſt . 23 Felix B . Joſua ε 2ͤ ³˙ , οοe fürmiſch
mitt w. 24 Frouf . M. Frouf Nicephor . „ 8 3 ſchnee⸗

b donn 25 Victor Victor 8 15 gewölk
freitag 26 Walburga Neſtor 827 trüb
ſamſt . 27 Leander Sata ** Æν windigs

9. Verklärung Chriſti.Math . 17. 565 —Tagesl . 10 St . 55 m.
28 Roman . Leand . 8821 &nuufreundlich

1) Mana läßt ihn ſprechen , man laͤßt ihn ſtechen , es iſt ein Vogel ,
1 * und ein Gebrechen ?

Monds⸗

wechſel

Leztviertel d.
8. um 2 Uhr
15 min . Nachm . ,
laͤßt freundliche
Tage erwarten .

3 1 d .
5. um 0 Uhr

2 min . Mitt .
mag kalte Win⸗

de und Schnee
bringen .

Erſtviertel d.
22. um 4 Uhr

36 min . Vorm . ,
erregt Schnee⸗

geſtoͤber und
Sturm .

EEEE

daraus bereitet .
Drei Tage hin⸗
ter einander

wird nun taͤglich
einmal etwas

von dieſer Salbe
auf d . Schwamm
gerieben ; hier⸗
nach laͤßt man
ſie unberuͤhrt ſo

lange darauf ſi⸗
zen, bis ſte von
ſelbſt abfaͤllt.

Gewoͤhnlich fal⸗
len dabei die
Haare aus ; ſo⸗
bald ſie aber

wieder gewach⸗
ſen ſind , muß
die Salbe von
Neuem auf d 1
Schwamm e
gerieben wer⸗
den , weil der⸗
ſelbe ſelten wonder erſten Ein⸗
reibung ver⸗
geht .

Eiterge⸗
ſſchwulſt det

Pferde . Wenn

645
der Bruſt

ine Geſchwulſt
eheſteßt, ſo geht

diefe gewoͤhnlich
in Eiter uͤber,
und man muß
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Monds⸗

wechſel .

8 Katboliſch . [ Evangeliſch . CL . Aſpecten u . Witterung .
. c . ˖ . . . r

mont . 1 Albinus Donatus 3 Qx 7b fönee ennonne
dienſt . 2 Simplicius Wilhelmine 15 au b. CAs giümemWetler .
mittw 3 Kuntgunda Kunigunda 8827 ＋ X Leztotertel d.
donn. 4 Cafimir Adrian 1 /V fürmiſchſ19mimAoru
freitag , 5 Friedrich A. Euſebins 2321 Cim R QUc kann Wind und
ſamſt . 6 Fridolin Abt Fridolin 3 WIRd Aue herbei⸗

SEFERRRPTEAPETETAGAGGGGGPGGGGGGGGTGGcGCGCTCGGTcGGGGGGGGGGGGGGGGGGGATTGGGGGGcTGcGGGGTuh ·

10. Jeſus treibt Teufel aus . Luc . 11 . Tagesl . 11 St . 19 min . 5.
7 T. b.A . Perp . E1s ESunfreundlich eminm Raam.

mont. 3 Joh . v. Gett . Philemot 7 ＋ bewolktretzeugt Schnee

Pienſt . 9 Franzieca 50 Ritter 87710 eux U6 Erüvtectel d.
mittw . 10 40 Ritter Alexander 27923 5 Uu. d. & mwind 23. um 6 uhr

donn. 11 Roſina Sophron Ilg regen inmnehanbe⸗
freitag 12 Gregor Papſt Gregor Rn. 8820 .

d beſtändig .
ſamſt . 13 Euohroſina Deftderinz 2 5 veränderlich, Vaumegdud,

— —
11 . Jeſus ſpeiſt 5000 Mann . Joh . 6. Tagesl . 11 St . 43 m. W3

14 Math Zachar . 2 10 unange⸗lich u. wird ſicht⸗
mont . 15 Lenginus Mathildis 2 LN Lð- nehbm bar verfinſtert .

0 Aufgang 6 Uhr 14 Min. Niederg 6 Ubt zm
dienſt. 16 Heribert Henriette 10un ( Ver .
mittw . 17 Gertrud Gertrud regneriſchſte daher taͤg⸗

donn. 18 Gabrtel . Anſelmn F420 Ci. U FL lich einmal mit

ſteitag 19 Joſenb Rahto . gJofef * 5 4 . bewölkt Heldrſctt ein⸗
ſamſl . 20 Joachim Emanuel 4819ARRERRPERAP ( hP ( ( ( ( ( ( ·· ··· . weiche

12 . Juden wollen Jeſum ſteinigen . Joh . 8 . . Tagesl . 12 St . 8 m.
88 e9 5 zeigt , wo der21 Bened. Bened . 3

8 Eiter durchbre⸗
mont. 22 Bruder Clous Clandius 216 AM her⸗chen will ; hier

dient .25 Theodor B . Serapion A2Ns6u n. Qänder⸗ ü
mittw 24 Adelmarus

J
Pigmenius 812 ◻ ◻EUElcchſund der Eiter

donn. 25 Mariä Verkünd . 823 regenmögltaf her⸗

freitag 26 Ludgerns B . Iſrael Ludger . e 6 ſonnene n. Wege
ſamſt . 27 Ruper us Ruprecht 5818 ſchein ſcheitt muß ,

— wie immer , na
13 . Chriſti Einritt zu Jeruſalem . Math . 21 . Tagesl . 12 St . 32 m. unten 90 1

28 Gth Priol . K 0 8 üßfät u
mont 29 Mechtildis Euſtachius 12 ( Ap . Uu F b fuß erhaͤlt .

dienſt. 30 Quitinus Guldo 824⁴ 95
mittw. 31 Balbina Balbina N8 6 Iou n . Zeitlang offen

gehalten , die2) In welche Faͤſſer kann man keinen Wein füllen ? Geſchwulſt taͤg⸗



4. Katholiſch . [ Evangeliſch .

famſt . 3 Richard Venatius

(L. Aſpeeten u.

Cim regen

5 Ud noß

donn. 1 Gründ . Hugo Hugoſs
freitag . 2 Charfr .Fr. v. P. Abund .

Witter

14 Auferſtehung Chriſti . Marc . 16 .

mont . 5 Vint . Mart .

dienſt . 6 Sirtus P . Ireneus
mittw . 7 Daniel Coleſtinus
donn . s Amandus

Ffreitag 9 Mar . in Egypt . Sybilla ⸗

ſamſt . 10 Ezechiel Proph . ] Ezechtel

4 Iſid Ambr . c

Maria in Egypt . I

15 . Jeſus erſcheint den Jüngern . Joh . 20 .

mont . 26 Cletus

dienſt. 27 Sitta Anaſtaſius
mittiw 28 Vitalis Vitalis M .

donn. 29 Petrus Märt . Pettus Maͤrt
freitag20 Katharina E . Quieiuus

Anakletus

· .
l . 13 St . 42 m.

ulmann K511 Ult feuchtſſo heilt das Ge⸗

11 Leo P. Leo B.
ſmont . 12 Julius P . Inzlius P .
dienſt . 13 Hermengild Egeſippus
mittw . 14 Tibuctius Tiburtius

donn . 15 Baſiliſſa Olimpius

O Aufgang s Uhr 12 Min .

[ freitag 16 Turibius Daniel

ſamſt . 17 Rudolf RNudolf
—

16. Vom guten Hirten . Joh . 10 .

18 Apoll .
mont . 19 Werner Werner

dienſt. 2⁰ Theodor Hereules

mittw . 21 Anſelm B . Fortunatus
donn . 22 Sigmund Cajus
freitag 23 7 Georg Georg
ſamſt . 24 F delis Albrecht

1 Nach Trübſal Freude . Joh . 16 .

25 M. Ev . M. Ev .

3) Welcher Juß trägt weder Strumpf noch

Tagesl . 42 St . 56 m.

unange⸗

S1 QUb nehm

regneriſch
trüb

4 u. nu. feucht
aufhei⸗

QUL Fck ternd

Tagesl . 13 St . 19 m.

freundlich

2 g. B mehr Regen ali
( Per . X ſchbe

i . U

Miederg. 6 Uhr 48 m.

ſtürmiſch
regen

regen

D¹R
bewöl ' t

8
louv . verän⸗

K8515 derlich
bewölk ;

Tagesl . 44 St . à m.

QUL8 ſonnig unter dem Hak⸗

CApog . ULX.

Cim . X
unbe⸗

2 u. u. ſtaͤndig

. Mitte des Ge⸗

gelindſlenks und auf

ſbeiden Seſten

Mounds⸗

wechſel

Leztviertel d.
8. um 4 Uhr
3 min . Nachm. ,
erfreutmit Son⸗
nenſchein .

Neumond d.
15. um 6 Uhr
58 min . Vorm .
verurſacht eine
unſichtbare Son⸗
nenfinſterniß u
ungeſtuͤmesWet

4
Erſtviertel d.

22. um 9 Uht
45 min . Vorm. /
bringt abwech⸗
ſelnde Witter
ung .

Vollmend d.
30. um 2 Uht
2 min . Nachm .

Sonnenſchein .

ER

lich ein Mal
mit Gaͤnſe⸗ odet
Haſenfett ein⸗
gerieben , und
d. ausgefloſſene
Eiter fleißig ab⸗
gewaſchen wird /

ſchwuͤr bald aus .
Von den

Gallen , die
im Sprungge⸗
lenke ( Kniege⸗

lenk ) der Pfer⸗
de entſtehen .

An dieſem Ge⸗
lenke entſtehen
auf drei Stellen
Gallen , naͤmlich

ken , in den

derſelben . Be⸗
merkt man die

Entſtehung der⸗
ſelben ,ſo muͤſſen
dieſelben alle
Tage zwet , auch

—
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MNo 5 5.

wechſel .

5 . Katholiſch . [ Evangeliſch . ( L . ufpeetenu. Witterung
7. Kinrlfttehbrr

ſamſt . 1 Philipp u. Jakobl Philipp u. Jakob E21 Q & ſchoͤn Fän Ar
18 . Chriſtus verheißt den Troͤſter . Joh . 16 . Tagesl .gesl .1 St . 26 m ſchein .

2 Athan Athau .77 4 G bewolktuum 4 Uhe
mont. 1 Erſindung f Erfindung 3317 c/R 0d 29 min . Vorm . ,

dienſt . 4 Monika Florian feucht erren
mittw . 5 Pius , P . Gotthard 5513 G „
donn . 6 Joh . E. in O. Johann v. d. L. 8826 nebel 55 min . Vorm . ,

freitag 7 Stanislaus B . Cyriacus 2 10 Airn mnd e
ſami . 3 Michaels Erſch . Carolus M . 2224 freundlich ! Vollmond d.

19 . Sy ihr den Vater bittet . Joh . 16 . Tagesl . 44 St . 47 m. 22min. Borm
G . v. R . Beatus 28 cds ſchön 55 kühl und

mont . 10 Gordian Gordian 223 7 UR helſ . .

ſdienk. 11 Mammertus Mam . , Luiſe en 7 ( Per . ſonnen⸗prel Mal u.
mittw . 12 Pancratius Pancratius ç2 Cim9 ſchein warm gemach
donn . 13 7 BV an⸗ten Thran ge⸗

freit . 14 Bonifacius Epiphanius 21 NAuu . genehm —ꝗ 05
ſamſt . 15 Sophia Sophia 5 Cſchen Hand eine

Aufgang 4 Uhr 25 2Min . Rie erg . 7 Uhr 31i m 159
20 . Zeugniß des beil Geiſtes . Joh . 15. Tagesl. 15 St . 6 m. ben werden .

15 355U Peregr . A190 ſchönſptepbaced.
mont. 17 ubaldus Toranatus 3 2 ſchönſpferde . Dieſe

dienſt . 18s Brud . Felit Alfred 816 ſonnen⸗teſteht aus
„ir

mittw . 19 Cöleſtin Potentia 829 ſchein minder großen
donn. 20 Bernhard v. 8 Chriſtian 811 ◻UUC warm und beweglichen

feetas 21 Konthantin Conſtaus D
donnerſch . ſugngchel⸗

ſomſt . 22 Helena Helena 3 u. v. nem Schlage,
Stoße oder aus
innerlichen Ur⸗21. Sendung des heil . Geiſtes . Joh . 14 . Tagesl . 15 St . 23 85

85 Dtr . Ar17 ( Apog . § d U1 EpzeoderHok⸗
mont . 24 Joh . Joh . & 29 gewit⸗ke des Sprung⸗

dienfl . 25 Urbanus Urbanus 865 11 U2 terhaft hekenterdeneile
ſnittw 26 . Fbil . Neriſ Beta 8523 Ci g llelc nuc zer
donn. 27 Johaun v . Pad . ] Eutropius 5 bewölkt Entſtehung

ſreitag 28 Germaniut Wilhelm 4517 tegena

85 Maximilian Maximlian M o T kühlſman ſie bald

Chriſtus befiehlt zu taufen . Math . 28 . Tagesl . 45 St . 357 m.

11 Luele 804 % rg 53ff
mont . 31 Petronella Petronella N326 tegen ] Branntwein



Monds⸗
wechſel .

Leztviertel d.
6. um 4 Uhr
43 min . Vorm . ,
laͤßt Regen be⸗
fuͤrchten .

Neumond d.
13. um 1 Uhr
29 min. Vorm .
heitert auf .

Erſtviertel d.
20. um 8 Uht
9 min . Nachm. /
fruchtbare Wit⸗
terung .

Vollmond d.
28. um 1 Uhr
59 min . Nachm. /
neigt ſich zu
Regen .

6. Katboliſch . Evangeliſch . L. Aſpecten u. Witterung.
dienſt . 1 Simeon Nicodemus 210 windia
mittw . 2 Erasmus Marcellus 523 CN , bewolkt

donn . 3 O. ] Erakmus 42 7 reg⸗

freitag , 4 Quirinus Eduard 9221 ueriſch

ſamſt . 5 Bonifacius Vontfacius 2 5 trüb

23 . Vom großen Abendmahl . Luc . 14 . Tagesl . 15 St . 48 m.

6 Norbert Gottfried 219 5 u. v. b
mont . 7 Robert Norbertus 3 51 feucht

dienſt . 8 Medardus Medardus is ( Per . ( im

mittw . 9 Primus u Felic . ] Columbus 2 regen

donn . 10 Margaretha K. ] Onofrius 5freitagſ11 Bar nabas Varnabas bewolkt

ſamſt . 12 Joh . v. Fakun Henriette K1
24 . Vom verlornen Schaafe . Luc . 15 . Tagesl . 45 St , 5öm .

13 Ant . v. P. Primus 27 1 u. v. N N

nont . 14 Bafilius Euſtachius „E811 FT ſonnen⸗

dienſt . 15 Vitus , Modeſt . ] Vitus , Modeſt . 824 ſchein

8 Aufgang 4 Uhr 2 Min . Niederg . 7 Uhr 59 m

mittw . 16 Vruno Bauer [ Juſtina RS 7 4 A quge⸗

donn . 17 Adolf Hortenſia nehm

freitag 18 Amandus Marina freund⸗

ſamſt . 19 Gervaſius Gebhard 2215 P B lich

25. Vom großen Fiſchzuge . Luc . 5 Tagesl . 15 St . 59 m.

20 Sylverius Sylverius E25
5 8u . n. ( Ap .

mont . 21 Aloiſtus B Albanus 7 S8 ο⏑
dienſt . 22 Paulinus B. 10,000 Ritter 10 Ci . S

mittw . 23 Edeltrud Baſilius 1

donn . 24 Joh . Täuf . Joh . Täuf . 813 ◻7 verän⸗

freitag 25 Proſper B⸗ Eberhard 25 derlich

ſamſt. 26 Hagelfeier Joh . Paul 2 8 ULs ſchön

26 . Phariſäer Gerechtigkeit . Math . 5 . Tagesl . 15 St . 57 m.

27 7Gchlaͤfer 7 Gchläfer 522 donner

mont .

2
Leo P . Bemjamin 5 2 u. u. U & N

dienſt. Peter Paul 519 gewit⸗

miltw. 30 Pauli Ged . Pauli Ged . 6 3 FRX terhaft

5) Ich gehe laͤglich aus , und bleib doch ſtets zu Haus ?

waͤſcht, auch ſie
oͤfter mit kal⸗
tem Waſſet
feuchtet . Iſt ſie
aber ſchon ver⸗
altet , ſo nimmt
man acht Loth
Kampherſpiri⸗

tus und 1Loth
Terpentinoͤl u.
waͤſcht die Piep⸗
hacke taͤglich ein
Mal mit dieſer
Miſchung .

Gegen die
Raͤude

( Grind ) der
Pferde bediene
man ſich folgen⸗
der Salbe .
Nimm Terpen⸗
tinoͤl u. Schwei⸗
nefett , von je⸗
dem gleich viel ,
und miſche es

15
Salbe . Mit

dieſer Salbe
reibe die raͤu⸗
digen Stellen
alle Tage ein
Mal ein , bis
die Haut vom
Ausſchlage rein
iſt , dann wird
die Salbe mit

u
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E Monds⸗

KNArö wechſel .
— E . Katboliſch . Evangeliſch . CL . Aſpecten u .

eeztuterteld.
onn . 1 Theodor Theobald 8217 regen i9 min. Worm,
freitag , 2 J Maria Heimſ . ] Maria Heimſ . 22 2 5 b⸗woͤlktſtritugt

Gewit⸗
ſawiſt . 3 Richard Corn . Laura 216 ( Per . ˖ 2end db.

27. Jeſus ſpeiſet 4000 Mann . Marc . 8. Tagesl . 15 St . 52 m. KämigNahl
4 Udalrik Ulrich B . r 0 LA gin k

mont . 5 Wendelin Auſelm 14 ( 9u . v. Tt . U. KErfrtertel d.
dieuſt. 6 Goar Pr . Eſajas 6 28 1. unbe⸗ 20. um 1 uhr
mittw . 7 Wilibald Joachim 12 ◻“ N ſtändiggewltkerbaffu⸗

re d Eurllns 4410 At
„ Welne9 Chrillus B. Cyrillu 510 donuer⸗ , um 10 fl[ lamſt . 10 7 Brüder M . Nuffina 25 wolken 45 min. Ragm ,

28. Vom falſchen Propheten . Math . 7. Tagesl . 45 St . 43 m. bei ,
11 P. 1. Pm. Rahel 8 6 N

mont . 12 Joh . Guald . Nabor Lyd. 820
8

0. u . m. UJ & ſcchwarzer Seifedienſt . 13 Anakletus Kaiſer Heinrich r 2 gewit⸗ wieder herun⸗
mittw . 14 Vonaventura [ Vonaventura 815 K tethäft Fudonn . 15 Heinrich Margaretha [ 8 . 7 ＋ regneriſch 1614846v 8

Aufgana à Uhr 18 Min Niederg . 7 Uhr 52 magefohlen . Iſt
Itfceuag 15 u . L .F. Carm . ] Hundst . Anf . [ Se 9] § L § 5 regen tePonfklamſt . 17 Alexius Alexius 8321 bewolkt au lürr, „ alle

29 . Vom ungerechten Haushalter . Luc . 16 . Tagesl . 15 St . 30 m. 1 4 Mal,
18 Syuphor . Maternus us 3 ( Arog . Uxn

eein boct, uent⸗

ckont. 19 Archenius Roſina 1515 Cim 8 d nir Wouert⸗
dienſt . 20 Margarita Arnold 2˙827 9 1 u. n. W

lauttw .21 Daniel Dietr . Arbogaſt Wi reegueriſch bis daskartten
donn . 22 Paulinus B . M . Magdaleua 821 U◻lK bewölktſaufhört . Sind
freitag 23 Apollinarius Apollinarius 7 3 unßtät an Jte0ſamſt . 24 Chriſtina Chriſtina 2516◻f Hn wind doppelt.

FFRR re e
30. Jeſus weint über Jeruſalem . Lue . 19 . Tagesl . 45 St . 14m . Hurles TFutter

25 1J Ap. Ch . Jac . Chr .
mont. 26 “ Annga M . M. ] Anna 55I4K 4 . nebelſauf die Weide ,
dienſt. 27 Pantaleon Pantaleon 7328 AIu . u . U4 ſhnenin hulhmutw .28 Nazarius Nazarius 8212 8 ſonnen⸗Loth gepulvertedonn. 29 Martha Beatrix 82 27 S N ſchein Tormentillwur⸗
freitag 30 Abdon u. S . Jacobea 212 ( Per . 5 hellſoen
ſamſt .31 Igua ; v. Loyolal Germanus 226 F ſchönſeine gute Hand⸗

Welche Noſen trinken Branntwein ? hkerterHeidelbeeren



Mon 8 8⸗

wechſel

8. Katboliſch . Evangeliſch . E . Aſpecten u. Witterung. .Leztuiettelde„ 5 5 um 2 Uhr
Tagesl . 14 St . 56 m 35 min . Nachm . ,31. Phariſaͤer und Zoͤllner. Luc . 18 .

1 Ptr . Kttf. Pir. Kttf . 4 11 ( im Quα
n

mont. 2 Portiuncula Moſ. Portiunc . 25 ſonnen⸗ 4 1

75
3 8 0 Juſtus J . 9 3 uen . ſcheinß

mittw . 4 Dominicu Dominicus α 23 u trocken erinst Sennen

donn. 5 Maria Schnee Friederich ＋ 7 Q8 aib

freitag 6 Verklaͤr Chr . Sixtus 20 4 . gewitter⸗g mim out
L Bil

R
38 min . Vorm .

ſamſt. Afra Büff . Afra Cajet . 2
2945

Qe & haf gemierſht u.
2 ch.

32. Vom Taubſtummen. Marc . 7. Tagesl . 14 St . 37 m. Wolend db.

8 Cytiacus Reinhard 16 26. um 6 Uht

mont. 9 Romanuz Romanus E29 Ulck 01

dienſt . 10 Laurentius Laurentius NSII X verän⸗ lich .

mittw . 11 Tid. u. Suſ . Icgnatius 823ůͤ Æ 1 n. v. derlich

donn. 12 Hil . Clara Clara & 6 § 5 heiter ( Bicbeeren ) .

freitag 13 Hypolitus Hypolitus 218
ſamſt . 14 Euſeb us Samuel 429 7 Satert, ſe
—

und gebedieſe

33 . Vom barmherzigen Samariter . Luc . 10 . Tagesl . 14 St . 16 m. 38 alle

15 M. Huumf. 8 1 CAp CI . R nien der Hurc⸗
D Aufgang 4 Uhr 56 Min . Niederg . 7 Uhr 9 m. fall geſtllt de⸗

mont . 16 Rochus P . Jod . Rochus 18323 ＋ freuudlich S
dienſt . 17 Lieratus Liberatus E 5 [ LII F warm Kälber. Dieſe
mittw . 18 Heleng F anzisca 17 ſonnen⸗Schwämme ſand

donn . 19 Julius Sebald G82 G6u. v. ſchein kleine weißeGe⸗

V 9
899 f ſchwuͤre , welche

freitag 20 Beruhar Bernhard 12 donner ſich auf der

ſamſt . 21 Privatus Privatus 22 dreagen 3

34. Von Luc . 17 . [ Tagesl . 15 St . 54 m. —
2

C.
imoth . Symph . 8 ein Kalb nicht

mont. 23 Sidonins Zachäus
4

dongerſurn wen
dienſt. 24 1 Bartbolom . Bartholom . 6 FER Us regen Hunge und ſein

mittw . 25 Ludovicus Ludwig 4221 bewoͤlkt
ſuten ,

und
man

0 derin
ſuchen, und man

donn. 26 Zepderin Severus . — 6 Ju v. d wird dann in

freitag 27 Gebhard Hundst . Ende . 221 ( Per . 125 . 1151 f wuͤre ſin⸗

ſamſt. 28 Pelag . A. Aug. ] Auguſtinus 84 6 Cim Ul den. Mereme nun ein 1

35 Vom ungerechten Mammon . Math . 6. Tagesl . 18 St . 51 m Quart Eſſig , ei⸗

2
m. nen Loͤffel voll

9 21 ] & L windig Honig und ein

mont. 30 Roſa v . L. Fel . Ad . 5 , unbe⸗ Jalſ derd pun
dienff . 31 Raym u. R. Bebecca 20 Q ſtänd ig wiſhe. dieſee

——

——————
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2
Mo 15 8⸗

6) In welchen Thälern ſterben die meiſten Menſcheu ?

5
wechſel .

Katholiſch . gat ̃ 75

f 5
tholiſch Eba ngeliſch . 4 L. fAſe ecten 0. Witterung Leitvleften

d .

mittw . Be
8

um Uhr

fmbt. 1 Vanenn
Es . Vereng

loul . n. winds1minNachm,

donn . 2 Leontius Verenika 4517 ange⸗
bewirkt , frucht⸗

kreitag 3 Seraphina J . Theodoſia 8
bares Wetter .

ſamſt. 4 Roſalia J Güher 2
nehm Neumond d.

613 Q◻ A bewoölkt 9 mun Nachm .

36. Vom 3

56
zu Nain . Luc . 7. Tagesl . 13 St . 8 m d

5 Zictoria Bertin 826 ſ. ſtage .

8
4 1 3

ont . 6 Magnus B . Maoars 8 ◻ en 11

ienſt. 7 Regina Regina N820 ＋ 9 nebel57mminNachm .
1

3
8 Maria Gebur

Uebeiſmeiſt ſchoͤnes

Raria Geburt KK 2 VbewölltſWetter .
. 9 K . Ulbhard Sorgonius 214 Aun ꝙ b auf⸗ Vollmond d.

l, 10 Nicel , v Tolt [ Otßgerus 226 heiternd 25 8
3 uhr

ſau
11 C8 1 N —

2 min . Nachm. ,

Aik. 11 8 Felir u. Reg . ] Felir Regula 8 C Apog . Ci . 85 kfleldet n8

91 Vom 18ſerſüchztzen . Luc . 14 . Tagesl . 12 St . 44 m..
Syrus B. Guido

8832 5 macht veraͤnder⸗

mont. 13 Eulogius Hector 55 1
d ſchonſül .

Fiens
1

dieng . 14 1 9l .
f. Erhoͤh . . Erhoͤhung 15 Aen

mittw . 15
8

Irf . Nie. ] Fronf . Roger e28 ſchein unter einander

Aufgang 5 ubr 39 Min . Miede: g. 6 Uhr 10 n
und waſche dem

donn . 16 Corneli 63

8 Kalbe , taͤglich

Lemelius Joel 3 U 5 fleund⸗drei Mal , das

—. —
Lambertus Lambert — o Bu . n . QU lichſonaut

damit

amſt . 18
8. aus . Hilft es

Thom. v. B. Roſa 32 bei
1 16 zn d

38. 6 5 Math . Tagesl . 12 St . 20 m. 9005 J8

Januar . onſt . 2816
anae⸗alle Tage zwet

mont. 20 Euſtachius Tobias
5 — 0

Q ν
1955 Mal , ein halb

dienfi . 21 Mathäus E 8888
nehln QuentchenRha⸗

2
athäus Ev . Math . Ev . 2214 EE windigſbarber und 2

imittw 2² Mauritius Mauritius 622
Quentch . Mag⸗

donn . 23 Thecla Bercules 2¹4 38 150 11

f 24 b B . RNobert 2229 zu n. bis es geheilt

umſt. 25 1 „ op ſiſt, wobei abe

J.
— 414 CPer . Ci . Uſ das Wa⸗

309. Vom Gichtbrüchigen . 8
8

ſchen des Mauls

9

26
5 n. Math

IIöun 8 Tagesl . 14

mont. 27 Coſm . Dam . Coſm. Dam 1 0 87
5 Vom Ab⸗

dieuſt . 28 W

4 d lichgoßen der

eneeslaus Wenceslaus 290 ＋ unbe⸗Hörner . Man

5997 50 Michael Erzeng .
11

Michael 13 Us kandig eossfder0 ee

O Hieronimus Urſus , Sieron [ E27 bewölkt, ſicte⸗
en , bis

Wunde ge ellt
iſt .



10. K atholiſch

freitag

[evangeliſa

ſamfl.
1 Remigus

75

ſch . CL . Aſpecten u.
Wi

wechſel

. 34

70

3. Cdegge
4

migius 81

erung . ] 2

40 . G.
＋ 10Thecphauus 828

8 u. v. U 13
un 3

Allekihes
Kuad.

Math.

öm

Boi⸗ P01 .

eid . Math . 22 .

Onge Wind en

dienſt. 5 124 ⁊60
Fran ;

Luer . T8 5

gesl . 11 St . 32 m. 9
Neumond 0

mittu
U18

„ um 9 f

6 Bruno B
Conſtans

85 D &
45 min. Gf

Marr P. Angela
51 *

feärre
n

K ag 8 Brigiit
Juditha

11 5
erän⸗nenfaft Gon

ſatuſt .
W.

‚ 15
derlich finſternißu.

2—38—Vionyſtus
Pelagius Am

＋
truͤben Himmel.

41.
Von des K

Aürchan 8 15
CAp . C win rni

1

es Königs Sohn .
Jol

5 Oidun. S
min⸗ Wu

10

0 F

Joh . 4.

machtve

271
11 Anaſtaſius

935 Gitren

Tagesl . 11 St . 8

lic ,

12 Marimilian
Burkhard

2320ʃ

n . 27 um 0
l

W 13 Simpert B
Pantalus

10 ? ꝗN

12 min .Womm

freitag
14 Calliſtus

Colmanus
22 ‚

wind 35 anf. 45

ag 15 Thereſia
Calixtus 2*

5 5 5 ſcelo 30. .

ſal
Aufgang 6

Aurel . Ther⸗ſia 2217
ſchein 33 min. 30

uſt . 16 Gallus Abt mfGel
Min. 5 0

Sbnsea mi

42 . Des Köni

allus 3
Niederg . 5 Uhr

lkt
ein.

1957
17

onigs Rechnung. Math . 18 .
2

2 7
0

iont . 18 Lne

T

di
as Eo .

Mar . M

agesl . 10
Bo

190
6 19 Ferdinand

Lures En . D2 2
8 1. U

St . Be - Ceea

85
tw . 20 Wendelim

Ferdinand
2 9

X . Pornvie

it 21 Urſula
Wendelin 23223

14 Daſelhe pieh

10
22 Salomea

Urſula
8

2 65

bewölkt den
daen af

23 Severin
Cordula

222 . e Sen

43
V

Severi 1 61. 4 0 im U
windig halten , wo 959

33
Zinsgroſchen . Math . 22 .

. ſPpheree

＋*

N

U

mont . 25 Criſt
Raphael

Tagesl .

QR· — Ohr 11

denh . 26 C
pinus Criſpi

Salom . 8
gesl. 10 St . 22 m. b48Geſc

Bong
7 Jyo Adv .

Amandus *. 7
Wert

freita

28 Eim . Juda
Sabina

7 Ut
einen Stoc

10

9 29 Nareiſſus
Simon u. Jud .

2158
heiter 1 75 das Oür

mſt 30 Zenobius
Nareiſſus

Ju 5 — 20
freundlich 4 zu

44 . Des Oberſt

Hartmann 88 2 ＋N 8 Wan b

31

en Tochter . Ma

2 IIu . u.

0 nit demrarhen

Wolfg.
5 ＋

Ende einer 6

Wolfg. 21 agesl . 10 St . O m.

3 der
eſchwulſt
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Monds⸗

wechſel .

Neumond d.
3. um 3 Uhr
47 min . Vorm. ,
mag ſtuͤrmiſch
und naß machen .

Erſtviertel d.
15. um 6 Uhr
51 min . Nachm . ,
bringt Regen
oder Schnee .

Vollmond d.
22. um 10 Uhr
41 min . Vorm . ,
unterhaͤlt Re⸗
genwetter .

Leztviertel d⸗
29. um 4 Uhr
58 min. Nachm. ,
bewirkt Son⸗
nenſchein .

am Euter d.
Kuͤhe . Bei d.
Kalben , oder
gleich nachher ,
ſchwillt den
Kuͤhen oft das
Euter an und
es bilden ſtch
harte Knoten
in demſelben ;
alsdann muß
das Euter , ſo
weit es ange⸗
ſchwollen iſt ,

ſtel eingerieben
ſund die Milch

alle Tage mit
folgendem Mit⸗

taͤglich drei Mal
ausgemolken

werden . Nimm
4 Loth Althee⸗
ſalbe und 4Loth
Lorbeeroͤl , reibe
es zuſamen und
beſtreiche die
Zitzen dann taͤg⸗
lich zwei Mal

mit dieſer Salbe

1I . [ Katboliſch . Evangeliſch . CL . Aſpecten u . Witterung .

mont . 1 Aller Heiligen 826 D◻¹K ſonuen⸗
dienſt . 2 7 A Seelen Aller Seelen 8 S ſchein
mittw . 3 Idda Theophil. 20
doun . 4 Carol . Rorr , Sigmond d 2 ( Apog . L an⸗

freitag , 5 Zacharis ( Malachias 1˙5 14 ( Cim & geun bm‚
Leonhard 42 25 QU nöchſ

45. Vom Samen und Unkraut . Math . 15 . Tagesl . 9 St . 39 . m

5 Eugelb Flor . g 7 gelind
laont . 8 4 Gekroͤnte Gottfried 196
dieuf . 9 Theodor Theodor 2 wind
mittw . 10 Gottfried Throphonius 514 und
donn . 11 Martin v . Martin B 227 ſchnee⸗
freitag 12 Martin Papſt ( Martin Papſt 7 9 geſtöber
ſamſt . 13 Homobon K Weibert 8322 F *

46. Vom Senfkörnlein . Math . 13 . Tagesl . 9 St . 10m .

14 8 F . 2 6
D Qd unfreund⸗

mont . 1s Leopold Leopold 8219 7 u . u . lich
10 Aufgang 7 Uhr 8 Min Niederg. 4 Uhr 22 m

dienſt . 16 Othmarus Othmarus 2 3 B5 trub
miitw . 17 Gregor B. Arianus 217 DX reg⸗
donn. 18 Kirche St . Peter Eugenius e 1 neriſch
freitag 19 Eliſabetha Elifabetha 2416 Cim Y U
ſamft. 20 Felix Val . Amos 4ε 1 ( Per .

47. Greuel der Verwüſtung . Math . 24 . [ Tagesl . 9 St . 1 m.

21 M. 16 S dunkel

mont. 22 Cäcilia Caͤcilia A 1 11u . v.

dienſt. 2³ Clemens P . m. Clemens 15 SN regen
mittw . 24 Johann v. Chroſogonus K29
donn . 25 1 Katbarina Katharina 813 N
ſreitag 26 1 Konrad Konradus 827 6.
ſamſt . 27 Jacobina Jeremias N810, regneriſch

48. Zeichen des Gerichts . Luc . 21 . Tagesl . 8 St . 45 m.

28 Soſth. Soſth . 822

mont 29 Ireneus Saturnus 4 5u .n. UNX ν4
dienſt . 30 Andreas Ap. Andreas Apv. 16 heiter

7) Welcher Fall hat etwas Erhebendes ?

Gegen den

Durch fall d.
Kaͤlber nimmt
man 2Loth ge⸗
pulberte rothe



12 . Katboliſch . [ Evangeliſch . ( L.Aſpecten n. Witterung . „Aeumed
EFEE . . . 1

mittw . 1 Eligius 1 Longinus 28 / heiter Tnig. Racn

donn. 2 Bibia ia f Candidus 10 ( Apog . Ci . Q Sanfesen
freitag 3 Kaverius Lucius 860 22 Lxferiwietkeld
famſt. 4 Barbara Barbara Y bebel enn Wun

49·
im Gefängniß . Math . 41 . Tagesl . 8 St . 32 m. bewirkt unge⸗

Gab. Cord. K816 2 ſonnen⸗ Wellnoab
mout. 6Nitolaus Nitolaus 4828 6 ſcheinſet . um 10 Ult

dienſt. Ambroſius Angela 10 5 , eier
mittw . Mariäà Emyf . 5223 düſter Leztviertel .

donn. 9 Leokado Wilibald 6
29. um 2 Uht

freitag10 Eulalia J . Walther 819 F A regenſtzante
ſamſt . 11 Damaſius Damaſius —

3 UUd trüb ] Sonnenſchelt

50 .5⁰ Zeugniß Johannes⸗ Joh . 1. [ Tagesl .8 St . 23 m. —. ð—

13
Jud P . B . 2 566 3 Enzianwurzel

mont . 13 Luc . Joſt . Olil ] Lue . Joſt . Ott . D 5 oder noch beſf

dienſt . 14 Nicaſſus Nicaſius 213 regneriſch Selumdowuffe
mittw . 15 Frf . Euſeb . ] Abraham 2227 2

4 U. v. wind a
O Aufgang 7 Uhr 46 Min . Niederg. 4 uhr 6 m. ] Waſſer und lft

donn . 16 Adelheid Adelheid 511K ( 1U Wieten
17 Lazarus Lazarus 626 c ſtürmiſchſklart alsdant

ſamſt. 1s Maria E . J Wunibald 6510 ( Ver ſchhnueeſont r 2 rel
51. Rufende Stimme . Luc . 8. 3 Tagesl . 8 St .St. 18 m. ſchen uftele

19 Fauſtaf 8 4 1b5. Nemeſ . S825 dunkeiſzu. nd g
mont. 20 Chriflian Achilles K 9 davon elnem

dienſt . 21 Themas Apv. Thomas 23 Iun „trübſeanze le

15 „ 22 Demetrius Chriſtian 8 7 Stunden leoth,
onn . 23 Angel ca Dagobert 821 1

einem gröͤheren

freitag 2 Adam , Eva Adam , Eva es 5 ( 4e freund⸗Forh dudehen
lſamſt . 25 f 8818 U2 lich halbiahrisen 2

52 .
26

mont . 27 Joh . Evang .
dienſt . 28 Unſch . Kindl .
miitw . 29 Thomas B .

donn. 30 David K.

freitagſs1 Sylveſter

SimeonsWeiſſagung. Luc .2

Joh . Evang .
Kindleintag

Thomas B.

David

Schlußgottesdſt .
0

LN F b ſchein wenn man ale
nebel einen Löffel vol

Tagesl. 8 St . 19 m.

0 ſonnen⸗

E
3524
NR 6 2 u. n. Cim Aſche von El⸗

EN ( Abp .
0 duftig Spießglanz un⸗

Moudt⸗

wechſel .

Loth⸗
Widet die

innen der
⸗Schweine hilft,

Tage ein Mal

chenholz und
ein halb Loth

E8 ) Welcher . Slurm Wilthete . 1314 . Inm erſten Male⸗
ter das Futtel
miſcht .
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Ausgabe .

Tag . Monat 4
f . f .

4 .

55
0 „„ 2 0

7 3 .

, I. , AI A e AC L . 4 46

2
n leen, , 4

3 Jr 2 . 5
50

A ＋ . J0 7 5 .

5 H 93 l . b, e,

6, Aal .Ele, eel
&.

＋
6 ＋◻4

8

9

10 600

14
1. 6
Lated

42 „
unib

15 ,J, .
A .

00Al.

5
45 Hlei

15 V¹. C 10
G00

85 N 4 . 11

7
%½ MMupu 2

G6

1s
Aluu , E. 5

051

19 U Us el . 3 de

00

6. ＋ 13



Cart Leopold Friedrich , Großherzog von Ba⸗
den , Herzog von Zähringen , des großherzogl . Haus⸗
Ordens der Treue , des militaͤrlſchen Carl Friedrichs⸗
Verdienſt⸗Ordens , und des Ordens vom Zaͤhringer
Söwen Herr und Eroßmeiſter ; Ritter des kaiſerl .
Ruſſ . St . Andreas⸗ und St . Alexander⸗Newsky⸗Or⸗
dens , des koͤnigl. Preuß ſchwarzen und rothen Adler⸗
Ordens , des koͤnigl. Daͤniſchen Elephanten⸗ , des koͤ⸗

nigl . Schwediſchen Seraphinen⸗ und des koͤnigl . Bay⸗

er ' ſchen St . Hubertus⸗Ordens ; Großkreuz des koͤnigl.
Ungar . St . Stephans⸗Ordens , des koͤnigl. Franzoͤſi⸗
ſchen Ordens der Ehrenlegion , des koͤnigl. Hanndv .
Guelphen⸗ , des koͤnigl. Würtemb . Kronordens , des

großh . Heſſ . Haus⸗Ordens und des großh . Sachſen⸗
Weimar ' ſchen weißen Falken⸗Ordens ; Inhaber des
k. k. Oeſterr . 59ſten und Chef deskoͤnigl. Preuß . 29ſten
Infanterie⸗Regim . ; geb . den 29 Aug . 1790 , ſuccedirt

einem Herrn Bruder , dem Großherzog Ludwig
Geb. 9 Febr . 1763 , geſt . 30 Maͤrz 1830 ) .

Hoͤchſtdeſſen Gemahlin :
Sophie Wilhelmine , Großherzogin , Tochter

weil . Guſtav IV . , ehemal . Koͤnigs von Schweden ;
Dame des St . Katharinen⸗Ordens ,geb . 21 Mai 1801 ,
vermaͤhlt den 25 Juli 1819 .

Kinder :

a) Alexandrine Louiſe Amalie Friederike Eliſa⸗
bethe Sophie , geb . den 6 Dezbr . 1820 , vermaͤhlt
den 3 . Mat 1842 mit Auguſt Ernſt Karl Jo⸗
hann Leopold Alexander Eduard , Erbprinz von
Sachſen⸗Coburg⸗Ootha .

b) Ludweg , Erbgroßherzog , Großkreuz der großh .
Hausorden und des koͤnigl. Wuͤrtemb. Kronordens ;
Chef des Inf . Regiments Erbsroßherzog , geb . den
15 Auguſt 1824 . 5

e) Friedrich Wilhelm Ludwig , Großkreuz der groß⸗
herzogl . Hausorden, geb . den 9 Sept . 1826 .

YLudwig Wilhelm Auguſt , Großkreuz der groß⸗
herzogl . Hausorden , geb . den 18 Dez . 1829.

e) CarlFriedrich Guſtav WilhelmMaximilian ,Groß⸗
kreuz der Großh . Hausorden, geb . d. 9 Maͤrz 1832 .

5) Marie Amalie , geb . den 20 Novbr . 1834 .

6) Cäcilie Auguſte , geb . den 20 Sept . 1839 .
Eltern .

Weiland Carl Friedrich , Großherzog , geb . den
22 Nov. 1728 , geſt . den 10 Juni 1811 .

Hoͤch ſtdeſſen zweite Gemahlin :
Weiland Louiſe Caroline , Reichsgraͤfin von

Hochberg , geb . den 26 Mat 1768, vermaͤhltden 24 Nov.
1787 , geſt . den 23 Juli 1820 . Davon

Vollbürtige Geſchwiſter des Großherzogs :
1) Wilhelm Ludwig Auguſt , Großh . Prenz

und Markgraf von Baden , Herzog v. Zaͤhringen , Ge⸗
neral der Inf . , Chef eines Inf . Reg . , Großkreuz des
Ordens der Treue und des militaͤr . Carl Friedr . Ver⸗
dienſt⸗ , ſowie des Zaͤhringer Loͤwen Ord. , auch Ritter
des kaiſerl . Ruff . St . Alerander⸗Newskys , und des
St . Annen⸗Ord . iſter Claſſe , auch des königl . Preuß.
rothen und ſchwarzen Adler⸗Ordens , Großkreuz des

Souveraines Großherzoglich Badiſches Haus .
königl . Hanndv. Guelphen⸗und des koͤnkgl. Würtemb.
Kron⸗Ord . , Commandeur des koͤnigl. Ungar . St . Ste⸗
phaus⸗Ord . und Groß⸗Offizier der koͤnigl. Franzoſ .
Ehrenleglon ; geb . den 8 Aprkl 1792 , verlobt am7 Aug .
und vermaͤhlt am 16 Okt. 1830 mit Ihrer Hobeit der
Herzogin Eliſabethe Alexandrine Conſtanze von Wuͤr⸗
temberg , Tochter weil . des Herzogs Ludwig von Wuͤr⸗
temberg und der Frau Herzogin Henriette von Wür⸗

temberg , geb . Prinzeſſin von Naſſau⸗Weilburg , geb .
den 27 Febr . 1802 .

Kinder :
3) Sophie Pauline Henriette Marke Amalie Luiſe ,

geb . den 7 Auguſt 1834 .
b) Pauline Sophie Eliſabeth Martie , geb . 18 Dec. 1835.
o) Leopoldine Wilhelmine Pauline Amalie Marxi⸗

miliane , geb . den 22 Febr . 1837 .
2) Amalie Chriſtine Caroline , geb . den

26 Januar 1795 . Gemahl : Carl Egon , Fuͤrſt zu
Fürſtenberg , geb . den 28 Okt . 1795 , vermaͤhlt den
19 April 1818 .

3) Maximilian Friedr . Joh . Ernſt , groß⸗
herzogl . Prinz und Markgraf zu Baden , Herzog zu
Zaͤhringen 1c. ; geb . den 8 Dezbr . 1796 , großh . Bad.
General⸗Major , Inhaber eines Dragon. ⸗Reg . , Groß⸗
kreuz des Ordens der Treue und des milit . Carl⸗
Friedr . ⸗Verdienſt⸗ , ſo wie des Zaͤhringer Loͤwen⸗
Ord . und Ritter des kaiſ . Ruſſ . St . Annen⸗Ord . 2Cl .

Aus erſter Ehe des hoͤchſtſeligen Großherzogs Carl
Friedr . mit well . Caroline Louiſe , geb . Landgräfin zu
Heſſen , geb . den 11 Juli 1723 , verm . den 28 Jan . 1751 ,
geſt . den 8 April 1783 zu Paris . Davon

Wetland Carl Ludwig , Erbprinz , geboren den
14 Febr . 1754 , geſt . den 16 Dezbr . 1801 zu Arboga in
Schweden .

Hoͤchſtdeſſen Gemahlein : ⸗
Well . Amalie Friedrike , Markgraͤf . zu Vaden

geb . Landgraͤfin zu Heſſen , Dame des St . Catharinen⸗
Ord . ; geb . den 20 FJuni 1754 , verm . den 15 Juli 1774 ,
geſt . den 21 Juli 1832 zu Bruchſal .

Aus dieſer Ehe :
) Weiland Catharine Amalie Chriſtiane

Louiſe , geb . den 13 Juli 1776 , des St . Cathari⸗
nen⸗Ord . Dame , Decaniſſin des Stifts Quedlin⸗
burg , geſt . den 26 Okt . 1823 zu Bruchſal .

b) Friedrike Wilhelmine Caroline , geb . den
13 Juli 1776 , des St . Catharinen⸗Ord . Dame ,
Wittwe des am 13 Okt . 1825 verſtorbenen Koͤnigs
Maximilian Joſeph von Bayern .

c) Weil . Louiſe Marie Auguſte , nachher Eliſabeth
Alexiewna , geb . den 24 Jan . 1779 . Gemahl : weil .
Alexander Paulowitſch , Kaiſer aller Reuſſen , verm .
den 9 Okt . 1793 , geſt . den 16 Mai 1826 .

d) Weil. Friedrike Dorothe Wilhelmine , Koͤnigin
von Schweden , Mutter der jezt regierenden Groß⸗
herzogin Sophie koͤnigl. Hoh . , geb . den 12 Maͤrz
1781 , geſt . den 25 Sept . 1826 zu Lauſanne .

e) Weil . Marie Eliſabeth Wilhelmine , geb . den
7 Sept . 1782 , geſt . den 20 Aprkl 2808 zu Bruchſal ,
ward verm . den 1 Nov . 1802 mit dem , den 16Juul



dei Henappe gebliebenen Herzog Friedrich Wilhelm

zu Braunſchweig .
1) Weil . Carl Ludwig Frledrich , Großherzog , geb .

den 8 Juni 1786 , geſt . den 8SDez . 1818 zu Raſtatt .

—Hoͤchſtdeſſenchemahlinund noch lebende Wittwe :

Stephanie Louiſe Adrienne , Großherzogin , geb .

den 28 Aug . 1789 , verm . den 7 April 806 . Dame

des kalſerl . Braſilianiſchen Südkreuz⸗Ordens .

Kinder :

1) Louiſe Amalie Stephanie , geb . den 5 Juni 1811 ,

verm . am 9 Noybr . 1830 mit dem Prinzen Guſlay
von Waſa .

2) Joſephine Friedrike Loniſe , geb . den 21 Okt . 1813,
verm . den 21 Okt . 1834 mit Carl Anton, Erbprinz

geb . den 7 Sept .
811 .

3) Marie Amal . Eliſab . Carol . , geb . den 11 Okt. 1817.

) Weil . Wilhelmine Louiſe , geb . den 10 Sept .
1788 , geſt . den 26 Jan . 1836 , des St . Catharinen⸗
Ordens Dame , vermaͤhlt mit Ludwig , Erbgroß⸗
herzog zu Heſſen , den 19 Juni 1804 .

Belehrende und unterhaltende Geſchichten .

Gruſz des Wandertrs .

Mit deutſchem Sinne reiche ich euch die Freun⸗

deshand . Vieles hat ſich zugetragen , ſeitdem wir

das lezte Mal uns geſehen . Ernſtes und Lu⸗

ſtiges habe ich mit meinen Gottlob offenen

Augen beobachtet , Freude und Leid mit meiner

geſunden deutſchen Kraft getragen , was wohl

bei den Meiſten von euch auch geſchah . —

Vorerſt muß ich bemerken , daß ich in Konſtanz

ein anderes Logis genommen und jezt in der

breiten Fiſchmarktgaſſe wohne . Da noch keine

rechte Ordnung mit dem Fiſchfang eingeführt

iſt , ſo werden dieſe guten Thiere immer ſeltener ;

ich habe mich deshalb nahe an den Markt be⸗

geben , um gleich an der Quelle zu ſein und

an Faſttagen mich leicht tröſten zu können .

Von meiner Vaterſtadt iſt Manches zu be⸗

richten . Es ſind in leztem Jahre daſelbſt , be⸗

erwähnen , daß die Löſchanſtalten der Stadt
nicht in muſterhaftem Zuſtande waren , ſeitdem

ſind aber Verbeſſerungen getroffen worden⸗

Bei jener Feuersbrunſt haben unſere Nachbarn
bewieſen , daß die chriſtliche Bruderliebe nicht
bloß in ihren Bibeln ſteht , ſondern in ihren

Seelen flammt ; raſch eilten ſie zur Hülfe

herbei . Wenn die Menſchen , einander liebend

und helfend , ſich vereinigen , dann kann Großes

erreicht , dann können die drohendſten Gefahren
überwunden , das größte Elend gemildert werden .

An dieſer Einigung fehlt es zu ſehr , ſonſt wür⸗

den wir aus dieſer Erde ein Paradies machen . .

Bei Verwirrungen , die bei Feuersbrünſten ent⸗

ſtehen , kommt manchmal auch etwas vor , das

ſonders während der Abgeordnetenwahl , ganz

neue Redner aufgetreten , die nach Anleitung
einer unnennbaren Zeitung die ſchwierige Rolle

von Volksführern geſpielt haben . Sie been⸗

digten indeſſen ihre Aufgabe ſo raſch und plöz⸗

lich , daß es beinahe unmöglich wurde , ihre

Fähigkeiten gehörig zu würdigen . Gute Reden

zu halten , iſt eine ſchöne , aber keine leichte

Kunſt . Uebung iſt nothwendig und wer da⸗

mit Gutes wirken will , muß klar , männlich
und wahrheitgemäß ſprechen . Wer dem Volke

Schwarzes weiß machen will , wer nur heu⸗

chelt , der bleibt früher oder ſpäter ſicher ſtecken .
Auch ſchickt es ſich nicht , daß ein Redner ſich
ſelbſt rüühme , was einem Geſchäftsmanne be⸗

egnete , der einen Toaſt folgendermaßen an⸗

ng : „ Als biederer Bürger iſt es mir wohl
auch erlaubt ꝛc.

In Betreff des Brandes , der in Konſtanz
im Winter 1845 ausgebrochen , muß ich leider

nach überſtandener Gefahr zum Lachen reit .
Denn ſonderbar iſt es gewiß , wenn einer

glauben kann , es werde am hellen Morgen
eine Feuerſprize geſtohlen . Solch ein ſtarker

Glaube hat in Konſtanz bei jenem Anlaſſe
einen ehemaligen gar eifrigen Gemeindevertreter

befallen . — Apropos die Stadtmauern ! Dieſe

ſollen endlich weggeſchafft werden , man hat

ſich überzeugt , daß weder die Thurgauer noch

die Wollmatinger einen Angriff auf die Stadt

beabſichtigen ; deshalb hat der Gemeinderath
darauf angetragen , daß die Sonne , das ſchöne

Tageslicht , fortan frei und ungehemmt in den

Zollverein hereinſcheinen darf . Man entdeckt
gar nichts mehr Schönes und Nüzliches an

dieſen dunkeln Mauern ; darum fort mit ihnen.
Dann kommt zu ſehen , Freunde , wie weit

heller und freundlicher es um unſere Stadt
geworden iſt .
Ich kann nicht unterlaſſen , nachdem ich

Ernſtes beſprochen , euch einen Spaß aus den
Geheimniſſen von Konſtanz mitzutheilen . Mein
leerer Magen hatte mich bewogen , im Wirths⸗
haus „ zur ſilbernen Kerze “ einzukehren . Dies
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iſt eine Kneipe , worin die Verdauungskräfte
ſtark beſchäftigt werden und häufig große Nebel

entſtehen . In den nicht gar ſilbernen Hallen
traf ich eine luſtige Geſellſchaft . Meinen

Freunden iſt es , wie mir , beinahe zur Natur

gerne guten Humors zu ſein und

lbends einen oder mehre Schoppen zu trinken .
Wir denken , wer da arbeitet darf auch fröhlich
ſein ; indeſſen hat Jeder begreiflich ſich nach

ſeiner Decke zu ſtrecken und Weib und Kinder

u Hauſe nicht zu vergeſſen . Gedachte Ge⸗

Fülſchaft war eben beſchäftigt , eine Gans aus⸗

zuwürfeln . Welche Freude für einen gewiſſen
Herrn K. , der das ſchöne fette Thier gewonnen

hatte ! Wer aber mit Schalken zuſammenſizt ,0
mag ſich in Acht nehmen . Der glückliche Herr
K. wird von Einem gebeten , auf ein paar
Minuten mit ihm auf die Seite zu gehen , was

gewährt wird . Unterdeſſen fliegt die Gans

durch das Fenſter auf die Gaſſe , wo ſie von

einigen Mithelfern aufgehoben und verſorgt
wird . Vergeblich war alles Fragen und Suchen
des Herrn K. , als er mit ſeinem Gewinne fort
wollte . Schmerz , Trauer und Verzweiflung
lagen auf ſeinem Geſichte ; doch waren die Diebe

ſpaͤter ſo großmüthig , ihn zum gemeinſchaft⸗
lichen Verzehren der Gans einzuladen , was

ſeinen Schmerz einigermaßen zu lindern ver⸗

mochte .
Mit ſchlichten Bürgern und Landleuten habe

ich mich jederzeit gern unterhalten , bei ihnen
trifft man meiſtens ein redliches Herz , Bruder⸗

ſinn und Unverfälſchtheit . Deshalb wandere

ich oft auf dem Lande und in den Städtchen
am ſchönen See herum . Herzlich hat es mich

gefreut , zu bemerken , daß die Handwerker und
Bauern , unter denen ich viele Freunde beſize ,
ſich jezt weit mehr als früher um das öffent⸗
liche Leben bekümmern , daß ſie unſere ſegen⸗
bringende Verfaſſung hochſchäzen ,was ſie am

beſten durch Thätigkeit bei den Wahlen be⸗

weiſen . Schreiten wir miteinander vorwärts

auf dieſer Bahn , die uns zu einem höhern ,
glücklichen Daſein führt . Ich habe jezt gute
Hoffnung ; wer die badiſchen Bürger über Re⸗

ligion und Staat ſprechen hört , muß geſtehen ,

155 ſie bereits viel darüber gedacht und geleſen
haben .

Noch etwas ! Ich vermuthe , es ſei euch be⸗

kannt , daß das Dampfboot „ der Kronprinz
von Würtemberg “ auf dem See verunglückte .
Ihr werdet getrauert haben , doch laßt euch
mit dem Gedanken tröſten , daß gewöhnlich ,

wenn einer untergeht , wieder ein anderer
kommt .

Behüte euch der Allerhöchſte , der über Für⸗
ſten und Völker regiert , welcher will , daß wir
uns lieben und folglich gerne wiederſehen . Mit

deutſchem Handſchlag euer treuer Wanderer .

Das Chriſtenthum .

Zeitgemäße Betrachtung .

Seit dem Augenblicke , da der Menſch ein⸗

ſah , daß er keinen Grashalm zu verfertigen
vermöge , hat er ein höheres Weſen von großer
Gewalt geahnt , das die ſtolzen Berge , die

fruchtreichen Ebenen , die ſilbernen Gewäſſer
erſchafen hat . Umgeben von den herrlichen
Erzeugniſſen der Natur , die jedem Bewohner
der Erde zur Stärkung und zum Genuſſe dar⸗

geboten ſind , hat der Menſch ferner gedacht :
jenes mächtige Weſen muß zugleich ein liebe⸗

volles ſein . Hieraus entſprang die Ehrfurcht
vor dieſer unſichtbaren Gewalt , die Dankbar⸗

keit gegen dies hohe Weſen , das wir Gott

nennen .
Jeder Menſch , der einfache Taglöhner wie

der tiefſte Denker hat dieſe Einſicht , dieſe
Ahnung , welche den Grund des Glaubens

ausmachen . Das religiöſe Gefühl kann wohl
unterdrückt , aber nie ausgerottet werden .

Ehe Chriſtus begann , die Völker aufzuklären ,
war ihre Lebensweiſe roh und ſinnlich , ihre
Begriffe über Gott und die Beſtimmung auf
Erden waren ſehr unrichtig und unklar . Der

Stärkere mißhandelte und beraubte den Schwä⸗
cheren , der Reiche machte den Armen zum

Selaven ; Kraft , Liſt und wilde Tapferkeit
galten als die höchſten Tugenden . Der Heide
warf ſich in Angſt und Schrecken auf die Erde ,
wenn der Donner über ſeinem Haupte rollte .

Waren die Ernten ſchlecht , ſo glaubte er ,
den Zorn der Allmacht erregt zu haben ; um

ſie zu beſaͤnftigen , opferte er . War das Glück

ihm günſtig , ſo ſchwelgte er ohne Mäßigung
in Genüſſen , woran ſein Körper verſiechte ,
ſein Geiſt verdumpfte . Es war eine Zeit der

Rohheit , Unſittlichkeit und geiſtiger Blindheit .

Selbſt die Griechen und Römer , welche an

Bildung damals alle Völker überragten , ſahen
ihre Mitmenſchen in anſtoßenden Ländern nur

für Barbaren an , die nicht gleiche Rechte be⸗

ſäßen , die nur lebteu , um unterjocht , gefangen



und als Sclaven behandelt zu werden . Die

Juden waren in gleichem Hochmuth befangen
und nannten ſich „ das auserwählte Volk . “

Die Kräfte des Einzelnen , wie der Völker ,

waren aufs Erobern , Rauben und Genießen
gerichtet , man wußte nichts und wollte nichts
wiſſen von gegenſeitiger Liebe , von der Frei⸗
heit Aller , von gleichen Rechten , die Einer

wie der Andere , ein Volk wie das Andere hat .
Als die Juden unter Roms Joch ihren

Uebermuth bereuten , ward Chriſtus geboren .
Tief iſt die Weisheit , die in ſeiner Lehre

enthalten iſt ; es gibt keine andere Weisheit ,
die wie die chriſtliche , geeignet wäre , die
Wohlfart und Zufriedenheit der Menſchheit
herbeizuführen . Wir erinnern nur an ſeine

wichtigſten Säze : „ Liebe Gott über Alles

und deinen Nächſten wie dich ſelbſt . “
„ Was du nicht willſt , daß man dir

thue , das thue auch Andern nicht . “

Durch das Gebot der Nächſtenliebe forderte
Chriſtus die Menſchen auf , ſich als Brüder

zu betrachten , und echte Brüder können ein⸗

ander nicht beleidigen , nicht berauben und be⸗

kriegen , ſondern ſie helfen ſich durch gemein⸗
ſchaftlichen Rath , durch fröhliche Arbeitſamkeit
und liebevolle gegenſeitige Unterſtüzung , wo
und wann Noth und Gefahr vorhanden ſind .
Durch das Gebot der Liebe hören die Feind⸗
ſchaften zwiſchen einzelnen Menſchen und Völ⸗
kern auf . Streitigkeiten , welche allenfalls ent⸗

ſtehen , laſſen ſich mit verſöhnlichem Sinne und
mit allſeitiger Gerechtigkeit ausgleichen . Somit

würde , wenn in den Kirchen allerwärts eine

echt chriſtliche Geiſtlichkeit lehrte , aller Krieg
aufgehoben und mit ihm die ſo koſtſpieligen
Heere , welche den Wohlſtand der Nationen

verſchlingen . Es könnten ferner , wenn die

chriſtlichen Pflichten überall erfüllt würden , eine

Menge Policeidiener , Gerichtsbeamte , Straf⸗
anſtalten zum Segen der Vöikererſpart werden .

Wo das unverfaͤlſchte Chriſtenthum gelehrt und

geübt wird , da iſt das Reich der Wohlfart ,
Freiheit und Gerechtigkeit .

Jeſus Chriſtus hat ferner tugendhaften Men⸗

ſchen die Fortdauer nach dem Tode verheißen .
Auch dies war ſeither ein großer Beweggrund

lur Ausübung der Bruderliebe und Gerechtig⸗
eit , ſo wie darin der erhabendſte Troſt fuͤr

den Armen , den Unglücklichen lag . Wer an
die Auferſtehung und an die einſtige Verant⸗

wortlichkeit vor Gottes Richterſtuhl glaubt ,
kann unmöglich ſeinen Mitmenſchen bewußter⸗

weiſe ins Unglück ſtürzen oder hart beleidigen .
Der Gedanke an Gott hält den Gläubigen von

jeder ſchlechten That zurück und ermuntert ihn
dagegen zur Wohlthätigkeit .

Den von Sorgen gedrückten Menſchen ge⸗
währt jene große Verheißung Chriſti eine er⸗

hebende Beruhigung . Wer ſeinen Blick ver⸗
trauensvoll von der irdiſchen Arbeit erhebt zum
Vater der Güte und Liebe , wer an das un⸗

vergängliche glückliche Fortleben in ſeiner Nähe
denkt , der fühlt ſeine Bruſt erleichtert und un⸗

terwirft ſich wieder muthig der Arbeit , die den

Schweiß auf der Stirne perlen läßt . Und

warum ſollten denn wir Chriſten nicht an jene

Verheißung unſers Erlöſers glauben ? Schon
die Weiſeſten unter den Heiden behaupteten ,
daß der Geiſt nicht erlöſche , daß es eine Be⸗

lohnung der im Guten ſtandhaften Menſchen
und eine Beſtrafung der verhärteten Uebelthäter

geben müſſe . — Können wir annehmen , daß
die erhabene Seele zugleich vernichtet ſei , wenn

ihr gebrechliches Werkzeug , der Körper , zu⸗
fammenfällt ? Nein , der Herr des Lebens ,

hat unſern Geiſt nicht mit ſo unendlichen Fähig⸗
keiten begabt , damit er mit ſeiner Hülle nach
ſo kurzer Zeit ins Nichts verſinke . Würde

nicht der gefühlvolle Menſch oft verzweifeln ,
wenn ſein theuerſtes Weſen durch den Tod
von ſeinem Herzen geriſſen wird und die Hof⸗
nung auf ein freudiges Wiederſehen ihn nicht
aufrecht hielte ?

Seht den Mann am Sterbebette ſeiner Frau ,
die viele Jahre hindurch Freude und Leid mit

ihm getheilt hat , die ihm in ſeiner Betrübniß
ſtets neuen Muth einflößte , die in ſeiner Krank⸗

heit liebevoll ihn pflegte , deren Bruſt ſo lange

warm und treu au der ſeinigen ſchlug , ſeht,
wie tief , wie ſchmerzlich der arme Mann die

ſchreckliche Nothwendigkeit empfindet , dieſer ſo

theueren Gefährtin des Lebens das Auge zu⸗
drücken zu müſſen . Und ſie ſollte ewig für
ihn verloren ſein ? Nein , Chriſtus ſagt ihm:
Du wirſt ſie wiederfinden und ſein Vertrauen

auf den Gott der Liebe beſtätigt es .

Hoch ſei ſie daher geehrt , die chriſtliche Re⸗

ligion mit ihren Lehren der Weisheit , Ein⸗

tracht und geiſtiger Erhebung , mit ihren troſt⸗
vollen Verheißungen ; aber jedes Volk fordere
mit feſtem Sinne , daß ſie ihm von würdigen

Prieſtern , von echten Jüngern Jeſu mit Be⸗

redſamkeit , Klarheit und Aufrichtigleit vor⸗

getragen werde⸗
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Hans Ufriem .

Hans Pfriem , der Fuhrmann , hatte die böſe
Gewohnheit an ſich , daß er alles an andern

beſchnarchte , und daß ihm Niemand etwas recht

machen konnte . Wenn er die Straße fuhr und

ein Wagen ihm begegnete ,ſo blieb er jederzeit
ſtehen , und muſterte die Pferde , das Fuhrwerk
den Mann , und hatte immer was auszuſezen ;
bald waren ihm die Pferde zu kurz angeſpannt ,
bald ſchien ihm der Wagen nicht gut geladen
zu ſein ; und ſchüttelte dabei den Kopf oder

ſagte es laut , ſo daß der Andere den Tadel

wohl merken oder hören konnte . So machte
er ' s in allen Sachen , auch in denen , die nicht

zu ſeinem Gewerbe gehörten ; und die Wirths⸗
leute , bei denen er einkehrte , hatten ihre Noth
mit ihm , und ſagten oft : Dem Hans Pfriem
kann es kein Engel im Himmel recht machen .

Einſtmals träumte ihn, er ſei geſtorben . Er

kam vor die Himmelsthür , und St . Peter ließ

ihn hinein , jedoch mit der Verwarnung , daß er

zu allem ſtillſchweigen und ja nichts beſchnar⸗
chen und tadeln ſollte , was er auch ſehen möge .
Hans Pfriem verſprach ' s . Wie er nun im

Himmel ſich befand unter den lieben Engeln
und umher ſchaute , da ſah er zwei Engel vor⸗

beiziehen , welche einen Balken in der Quere

trugen , daß ſie allenthalben damit anſtießen .

Hans Pfriem war ſchon Willens zu tadeln ;
doch beſann er ſich noch und dachte : Wenn man

nur durchkommt , ſo iſt ' s zuletzt gleichviel , ob

man den Balken ſo oder ſo trägt . — Nach einer

Weile , als er wieder aufſchaute , bemerkte er

zwei Engel , welche aus einem Brunen Waſſer

ſchöpften in ein durchlöchertes Faß . Hans Pfriem
dachte bei ſich , der Warnung eingedenk : Hm!
Wer eben nichts Beſſeres zu ſchaffen hat , der

mag ſo etwas auch thun , wenn ' s ihm Pläſir

macht . — Bald darauf , als er ſich umſah , ge⸗
wahrte er einen Wagen , der in einem tiefen

Loche ſtecken geblieben war ; und es kam ein

Engel herbei , und ſpannte zwei Pferde vorn

und zwei hinten an . Da das Hans Pfriem ſah ,
kam er ganz außer ſich und , weil ' s ſeine Pro⸗

feſſion war , rief er aus Leibeskräften : Taps ,
was machſt du da Dummes ! Und damit wollte
er den Engel zurecht weiſen . Es hat ihn aber

ſchon ein Anderer beim Kragen gepackt , der ihn
zur Himmelsthür hinausſtieß . Unter der Thüre
blickte Hans Pfriem nochmals hinein , um zu
ſehen , was aus dem Wagen geworden wäre .
Und ſiehe da ! der Wagen gieng in die Höhe ,

von den vier geflügelten Pferden getragen . —

Hiemit erwachte Hans Pfriem . — Und nun ,
was glaubt ihr , liebe Leſer , was zu lernen ſei
aus der Geſchichte von Hans Pfriem ?

Venkſchrift eines Handwerksmannes an ſeinen

Sohn , der in die Fremde wanderte .

Mein Sohn ! Handwerk , ſagt ' s Sprich⸗
wort , hat güldenen Boden . Gott hat
mir meine Arbeit geſegnet , mit nichts fing ich

an und habe jezt Vermögen und Anſehen . Aber

ich verſtand auch mein Handwerk . Bei vielen

Handwerksleuten hier zu Lande fehlt die Luſt ,
der Trieb und das Geſchick , ihr Handwerk zu
vervollkommnen . So was muß man in

der Fremde ſuchen und lernen . — Um mit

Nuzen zu reiſen , mußt du unterwegs nichts
ſehen , was du nicht recht genau betrachten

kannſt . Du mußt von Allem erfahren : wozu

iſt dies da ? und wie iſt das gemacht ?
Wer anders reiſt , der iſt nur im Schlaf durch

die Welt gelaufen , und hat draußen grüne
Bäume , weiße Häuſer und zweibeinigte Men⸗

ſchen geſehen , was er daheim auch fin⸗

det . — So wie man oft aus den Geſichts⸗
züͤgen eines Menſchen auf ſeine gute oder

ſchlechte Gemüthsart und ſeine beſondere Denk⸗

art ſchließen kann : ſo haben auch manche

Städte und Länder ſchon gewiſſe äußere Züge ,
woraus ſich das Weitere muthmaßen läßt .

Und das ſind nun die eigentlichen Wahr⸗

zeichen , die jeder reiſende Handwerksburſch
überall beobachten ſoll . Denn ſie helfen ihm
auf die Spur von dem , was er in dem Lande

oder in der Stadt zu finden hat , wohin er

gekommen . — Findeſt du viel Wirthshäuſer
in einem Dorfe , ſo verlaß dich darauf , du

findeſt darin wenig Sparſamkeit , zwar viele

luſtige Geſellen , aber wenig häusliches Glück.
Wo du den Bauern nicht ſchon mit Sonnen⸗

aufgang bei der Feldarbeit begegneſt , da ſizen

gewiß Viele des Abends im Wirthshauſe bei⸗

ſammen , lange nach Sonnenuntergang . —

Kommſt du in eine Stadt , wo die Miſthaufen
auf den Straßen liegen , ſo zähle nicht auf
Arbeit bei einem Meiſter , denn die Bürger
dort ſind nur Bauern in ſtädtiſcher Tracht .

Miſthaufen in größeren Städten beweiſen , daß

die Polizei ihre Brille nicht ſauber abgewiſcht

hat . Fahren am Tage prächtige Kutſchen durch

die Stadt , Abends aber fehlt die Beleuchtung



der Straßen durch Laternen : ſo gleicht die
Stadt einer gern ſchön thuenden Dirne , die

unter ſeidenen Kleidern ein zerriſſenes Hemd
trägt . — Wo man keine Geſeze hat , biſt du
vogelfrei ; da verlaß dich im Nothfall auf deine

Fauſt . Wo man zu viel Geſeze hat , und

du bei jedem Schritt auf eine Verordnung
ſtößeſt , biſt du ein Sclav ; Polizeidiener und

Advocaten paſſen dir aus allen Fenſtern auf .
Da verlaß dich auf nichts .— Eine Stadt , da

Gras auf den Gaſſen wächſt , ein Land , wo
die Landſtraßen elend ſind , da fehlt Handel
und Wandel , und du findeſt für die Arbeit
keinen Meiſter . Gehe ſtill vorüber . — Siehſt
du in einer Stadt viele bleiche , ſchwind⸗ und

lungenſüchtige Mädchen , ſo weißt du auch , daß
es dort nicht an Tanzſälen fehlt . — Wo die

Alten daheim arbeiten und die jungen Herren
in den Wochentagen viele Luſtpartien machen ,

kannſt du Bankerotte prophezeihen . — Willſt
du ein ſtilles glückliches Land bewohnen , ſo
ſuche dasjenige auf , von dem die Zeitungen
am wenigſten melden . — Wo die Bauern grob
ſind und die Hand nicht zum Hut , und den
Deckel nicht vom Kopf bringen können , da hat
der Ochs an der Krippe beſſer ſeine Schuldig⸗
keit gethan , als der Meiſter in der Schule .
Wo aber die Bauern unterthänig die Hände
küſſen und ſich vor einem Vornehmen demüthig
in den Staub bücken , da halte dich nicht lange
auf ; da hauſet in der Gegend ein böſer Geiſt ,
irgend ein tyranniſcher Dorfkaiſer . Fällſt
du dieſem nicht in die Klauen , ſo werden dich
jene Sclaven prellen . — Haſt nicht nöthig um
die Ringmauern einer Stadt zu gehen , um zu
erfahren , ob ſie groß oder klein ſei ; auch nicht
nöthig deswegen auf einen Thurm zu ſteigen .
Sieh nur zum Fenſter hinaus auf die Gaſſen ,
ob ſich die Leute emſig grüßen . Je mehr vom
Grüßen abgegriffene Hüte , je kleiner die Stadt .
Wo du keine Nummern an den Häuſern ſiehſt ,
da hat die Polizei noch nie hineingeſehen , oder
da waren noch keine Franzoſen . Kommſt du
in ein Land oder Ländchen , wo die Landſtraßen
mit Obſtbäumen bepflanzt , alle Felder wohl
bebaut ſind ; wo der Fremde freundlich begrüßt
wird , die Bettler nicht an allen Kreuzwegen
liegen ; wo nicht jedes Städtlein einen eigenen
Galgen hat , wo Schulen und Krankenhäuſer
die ſchönſten Gebäude haben — da , mein
Sohn , ruhe aus , du biſt in einem Lande , wo

rechtliche Leute wohnen , die den Kopf am ge⸗
hörigen Orte haben . — Verlaß dich darauf ,

wo gebrechliche Hütten um einen prächtigen
Pallaſt liegen , iſt die Armuth zu Hauſe und
der Hunger Regent , während Einer ſelig iſt
und Hundert weinen . Schlag ein Kreuz und
geh' vorüber . — Wo man viel Gaſt⸗ und
Trinkmähler in einer Stadt hält , und Eſſen
und Trinken das Ende von jedem Liede iſt , und
kein Winterabend ohne Kartenſpiel verlebt wer⸗
den kann : da ſind die Köpfe Knechte , und der

Magen und die Gurgel ſind Hausherren ; da
iſt eine Köchin mehr werth als ein vernünftiger
Mann , und ein Spiel Karten wichtiger als

1
das beſte Buch . — Alles hängt in den Laͤndern ,
worin man lebt , von den Obrigkeiten ab . Sind

ſie im Kleinlichen groß , ſo kannſt du feſt dar⸗

auf rechnen , ſie ſind in großen Dingen klein . fe
—Ich habe dir jezt genug geſagt . Nicht daß n
ich dir Alles geſagt haͤtte . Aber du kennſt nun i ul

Eln

ungefähr deinen Maßſtab , und worauf du vor⸗ fien

züglich zu achten haſt , die rechten Wahr⸗ gld
zeichen . Folge meinem Rath . Frage viel , kein
wohin du kommſt , antworte ſehr kurz , maf
ſtelle dich unwiſſender , als du biſt , und man
wird dich überall gern unterrichten . Sei auf
der ganzen Reiſe fleißig , ſparſam , fromm —

wißbegierig , beſcheiden, verſchwiegen— muthig ,
ſtill und beharrlich . So wirſt du einſt heim⸗
kommen zu deinen Eltern , als ein ganzer
Mann , beſſer , klüger , reicher .

Du,' it
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Der alte Jürgen . 0 ' h

Hätten wir nicht mehr Abgaben zu bezahlen , äuen
als die , welche die Obrigkeit uns auflegt , ſo ſan
könnten wir leicht damit fertig werden , ſagt Uer
der alte Jürgen , aber wir haben noch ganz ſit ;
andere , die die Meiſten von uns noch weit n
mehr drücken . Unſere Faulheit macht unſere uf
Abgaben doppelt , unſere Eitelkeit inacht ſie din

dreifach , und unſere Thorheit vierfach . Von

dieſen Abgaben befreit uns keiner , keiner ver⸗

ſchafft uns Nachlaß , als wir ſelbſt , und Gott

hilft denen , die ſich ſelber helfen , ſagt der alte
1

Jürgen .
Du wünſcheſt und hoffeſt beſſere Zeiten ;

ſtrenge dich an , ſo werden die Zeiten beſſer.
Fleiß hat nicht nöthig zu wünſchen , und wer

ſich mit Hoffnung ſpeiſet , der ſtirbt vor Hunger .
Es gibt keinen Vortheil ohne Mühe . Fleiß
bezahlt die Schulden , aber Muthloſigkeit ver⸗
mehrt ſie . Arbeitſamkeit iſt des Glückes
Mutter .



Aber man muß nicht bloß durch Arbeitſam⸗
keit zu gewinnen , man muß auch zu ſparen
wiſſen . Wer das nicht kann , der mag die

Naſe zeitlebens auf dem Mühlſtein haben , er
wird doch keine Habergrüze finden . Iſt die

Küche fett geweſen , ſo wird die Verlaſſenſchaft
mager ſein . Viel Geld iſt hier wie gewonnen ,
ſo

zerronnen , ſeitdem die Landleute , Männer

und Weiber ſich in Sammet und Seide kleiden ,

und die Krämer reich machen .

Samm ' t und Seide iſt nichts werth ,
Loͤſcht das Feuer auf dem Heerd ,

66 ſagt der alte Jürgen .

Kaufe nur , was du nicht nöthig haſt , ſo

wirſt du bald verkaufen müſſen , was du

anicht entbehren kannſt . Stolz und Eitelkeit

frühſtücken mit dem Ueberfluß , ſpeiſen zu Mit⸗
tag mit der Armuth und eſſen des Abends mit
der Schande , ſagt der alte Jürgen . Wenn

man kauft , denkt man wenig an die Bezahlung .
Aber die Gläubiger haben ein beſſeres Ge⸗

2 dächtniß als die Schuldner . Die Gläubiger
paſſen genau auf Termin und Verfalltag . Der

Zahlungstag bricht an , ehe ihr noch aufgewacht
ſeid , und die Schuldforderung iſt da , ehe ihr

zur Befriedigung Anſtalt gemacht hattet . Die

Pfandung drängt und ihr müßt doppelt bezah⸗
len , was ihr einfach erhieltet und hattet nichts
davon .

Erfahrung iſt eine theure Schule ; es iſt aber

die einzige , worin Narren etwas lernen . Denn

ueinen guten Rath kann man wohl geben , aber
eine gute Ausführung kann man nicht geben .
Wer ſich alſo nicht rathen läßt , dem iſt auch
nicht zu helfen , ſagt der alte ürgen ; und was
der alte Jürgen ſagt , das mag ein Jeder wohl

aufſchreiben , in die Bibel legen , oder an die

Thüre kleben — und befolgen .

Der Oauer , als ſein Prozeſz zu Ende war .

Weh dem , der taͤglich ſeinen Sinn ,
Auf Zank und Streiten hat !

Gottlob , daß ich zu Ende bin !
Adien Herr Advocat !

Und wenn er noch ſo ehrlich iſt ,
Wie ſte nicht alle ſind ,

Fahr ich doch lieber meinen Miſt
In Regen und in Wind .

Denn davon waͤchſ' t die Saat heran ,
Ohn ' Huͤlfe des Gerichts ;

Bei mir wird Nichts zu Etwas dann ,
Bei ihm aus Etwas Nichts .

Gottlob , daß ich am Ende bin !
Adieu Herr Advocat !

Und fahr ' ich wieder zu ihm hin ,
So breche mir das Rad .

Man kann ſich ändern .

( Mit einer Abbildung . )

Wer den Rekruten da anſieht , der wird

vielleicht meinen: aus dem wird im Leben nichts ,
und doch möchte man ſich irren . In dieſem
durch mütterliche Affenliebe verhätſchelten Bur⸗

ſchen , der , wenn er in die Welt muß , von
der heimiſchen Speckkammer mitnimmt , ſo viel
er zu ſchleppen vermag , der wahrſcheinlich be⸗

dauert , daß er ' s Plaͤzchen hinter dem Ofen
nicht mitnehmen kann , dem die Furcht vor
einem Regenſchauer unter dem Arme vorguckt ,
iſt freilich nichts Kräftiges zu vermuthen . Was
aber die thörige Mutter unterdrückte , kann er⸗

wachen : das Ehrgefühl , und damit wäre viel

gewonnen , ſollt ' es auch noch nicht einmal das

rechte oder gar das ſo überaus reizbare Ehr⸗
gefühl ſein , wie es uns Clemens Bren⸗
tano in ſeiner meiſterhaft erzählten „ Ge⸗
ſchichte vom braven Kasperl und dem ſchönen
Annerl “ ſchildert .

Der Burſch , den wir im Bilde vor uns

haben und dem der Korporal da die erſte Hin⸗
weiſung gibt : worüber er ſich zu ſchämen habe ,
heißt Wechlin , und war ſechs Jahre dienſt⸗

pflichtig als Huſar in — nun , das Land thut
nichts zur Sache ! In Garniſonsort — will

man ' s deutſch ſagen : im Standort — ange⸗
kommen , konnt ' er ſich nirgends vor Neckereien

über ſein täppiſches und jammervolles Beneh⸗
men , über die Verwahrloſung aller Männlich⸗
keit ſchüzen , und wenn er ſich beklagte , wurde

er ausgelacht obendrein und empfing manche
bittere Lehre über das Sprichwort : „ Muth
iſt ein tücht ' ger Stab , wehrt Sorg ' und Vor⸗

wiz ab ! “ Das nahm ſich endlich Wechlin zu

Herzen und als die Gewohnheit , ihn zu necken ,
ſich einſt wieder breit machte , wurde er wild

und ſchlug ſo drunter , daß es blutige Köpfe
gab , und da er ſogar den Säbel gezogen hatte ,
Beſtrafung erfolgte . Von der Zeit an war er



wie umgetauſcht ; es mußten ihm nun nach⸗
drückliche Lehren gegeben werden über ein an⸗

deres Sprichwort : „ Blinder Muth thut ſelten
gut ! “ — denn er , der an Kräftigkeit und

Gewandtheit ſich allmälig hervorthat , nahm
jede Miene , die ihm nicht gefiel , übel , und

fein Sabel ſaß ihm immer loſer in der Scheide .
Da erhielt die Schwadron einen neuen Ritt⸗

meiſter , der ſich höchlich wunderte , daß er

über den Wechlin , der jezt im Dienſt ſtets

achtſam und als wahres Muſter ſich zeigte ,
anderweitig ſo viel Klagen vernahm und Stra⸗

fen über ihn verhängen mußte . Der Ritt⸗

meiſter war ein umſichtiger Mann , der wohl

erkannte , daß Eines und Daſſelbe nicht immer

auch dieſelbe Wirkung habe . Als nun der

ganz verwandelte Wechlin wieder und in ſtrenger
gewordener Haft war , fragte Jener den Wacht⸗

meiſter : „ Iſt ' s Ehrgefühl , was den Wechlin
antreibt ? “ und erhielt die Antwort : „ Sonſt

hat er davon wenig oder nichts ſpüren laſſen ,
ſeit ſeinen erſten Händeln ſcheint ' s aber doch
ſo ! “ — „ Wollens unterſuchen ! “ entſchied der

Rittmeiſter . Nachdem Wechlin wieder einmal

ſeine Haft überſtanden hatte , ließ ihn der

Rittmeiſter zn ſich kommen , hielt es ihm mit

Ernſt und
immer von Neuem gleiche Schuld auf ſich
lade , die Beſtrafung an Strenge zunehmen
müſſe , und ſchloß damit , ihm anzukündigen :
er habe , wenn er abermals ſeinen Säbel ſo

pflichtwidrig brauche , die herbſte und ſchmach⸗
vollſte Züchtigung zu erwarten . Wechlin wurde
davon ſichtlich ergriffen , verſprach zu thun ,
was in ſeinen Kräften ſtehe , ſezte indeß hinzu :
„ Herr Rittmeiſter , mein Wille iſt der beſte ,
wenn ' s aber Neckereien gibt , dann iſt etwas
in mir ſtärker als ich und ich bin fortgeriſſen ,
ich weiß nicht wie ! “ — „ Nun , Wechlin , es
bleibt dabei : Du zähmſt Dich , oder ich werde

Dich zähmen ! Viel lieber iſt ' s mir aber , wenn
die Hülfe aus Dir ſelber kommt , da wird ' s

für uns Beide nicht ſo empfindlich ! “ ſo ſprach
der Rittmeiſter und nach wiederholter Warnung
wurde Wechlin entlaſſen .

Es waren indeß nur wenige Wochen ſeit⸗
dem vergangen , da hatte Wechlin um geringer
Urſach einen Bürger verwundet . Als nun am

nächſten Morgen die Schwadron ſich aufgeſtellt
hatte , ließ der Rittmeiſter unſern Wechlin aus
dem Gliede reiten , abſizen und vortreten . „ Du
haſt meine Warnung vergeſſen “ , ſagte er mit

ſtrengem Tone und drohender Miene ; „ich

Wohlmeinen vor , daß , wenn er

ſehe aus dem neuen Unfug , den Du begangen,
daß Du mit der Waffe , die eine Zierde des
braven Soldaten iſt , nicht umzugehen weißt ;
deshalb wird Dir bis auf Weiteres Dein
Säbel abgenommen . “ Auf einen Wink des

Rittmeiſters übergab er ſeinen Säbel dem
Wachtmeiſter . „ Damit Du aber an den Exer⸗

cir - Uebungen Theil nehmen kannſt , auch ſonſt
den Dienſt nicht zu verſaͤumen brauchſt , wirſt
Du von jezt an einen andern Säbel tragen ,
der friedliche Bürger nicht der Gefahr ausſezt ,
von Dir mißhandelt zu werden ! “ fuhr der

Rittmeiſter fort , und der Wachtmeiſter mußte
ihm einen hölzernen Säbel umſchnallen , der

zu dieſem Zweck eigens angefertigt worden
war . — Als dies geſchah , erblaßte Wechlin,
ein heftiges Zittern überflog ſeinen ganzen
Körper . Aber er biß die Zähne auf einander ,
bezwang ſich mit Gewalt , und beſtieg mit

ſcheinbarer Ruhe ſein Pferd , als der Ritn

meiſter ihm befahl , in das Glied zurückzureiten .
Jener beſtieg nun auch ſein Pferd , kommau⸗
dirte : „ Gewehr auf ! “ und mit blankem Sä —
bel zog die Schwadron , unter dem Schmettern
der Trompeten , nach dem Exercirplaze hinaus. f
Ein ganzer Schwarm von Gaſſenjungen folgte ,

und höhnend zeigten ſie auf Wechlin , der mil

ſeinem hölzernen Säbel auf dem Flügel eines

Zuges ritt .

Als die Schwadron von dem Exerciren zu⸗
rückkam , mußte Wechlin zuerſt den Poſten vor
der Kaſerne beziehen , und hier ging es ihm
noch ſchlimmer , indem er von Alt und Jung ,
namentlich aber von Weibern und Buben ,

wegen ſeines hölzernen Säbels verhöhnt und

verſpottet wurde . In furchtbarſtem Kampfe
mit ſich ſelber hielt er dies aus , kaum aber

von dem Poſten abgelöſt , bat er den wacht⸗
habenden Unterofficier flehentlich , zum Ritt

meiſter gehen zu dürfen . Der hatte dies vor⸗

ausgeſehen und erwartete ihn . Kaum trat

Wechlin ein , als er ſich dem Rittmeiſter zu

Füßen warf und rief : „ Um Gottes Willen,
Herr Rittmeiſter , nehmen Sie mir den hol
zernen Säbel ab , oder es bleibt mir nichts; ,
übrig , als mich todt zu ſchießen ! “

„ Wenn ich Dir Deinen Saͤbel zurückgebe,
wirſt Du ihn dann auch nicht wieder in Häu⸗
deln mißbrauchen ? “

„ Nie , gewiß nie , das ſchwöre ich Ihnen
bei der Ehre eines braven Soldaten ! “ be⸗

theuerte Wechlin . .

V
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„ Nun wohl , ſo will ich Dir vertrauen!“
ſagte der Rittmeiſter und er erhielt ſeinen Säbel
durch den Wachtmeiſter zurück . — Seit dieſer
Zeit war Wechlin der friedfertigſte Huſar der

ganzen Schwadron , und nie ließ er ſich wieder

einen Unfug zu Schulden kommen , weder als
Soldat , noch ſpäter als ehrſamerBürger ſeiner
Vaterſtadt .

Seht , das iſt durch die Schule des Lebens

und die Einſicht des Rittmeiſters aus dem ver⸗

hätſchelten Mutterſöhnchen geworden ! — Nach
einer Erziehung , die jede Kraft in ihm zu er⸗

ſticken drohte , brach dieſe durch ſchlimme An⸗

regungen ungeregelt hervor und fand ſich durch

richtige Behandlung in das rechte , ehrenwerthe
Geleiſe . — Was aber hier an Ehrgefühl
wirkte , war immer noch nicht das echte : denn

dies hält Pflicht und Mäßigung feſt durch

Selbſtüberwindung , die eine freiwillige , nicht
eine ſolche iſt , welche Furcht vor Strafe oder

Schande herbeiführte .

nicht jede Verſorgung iſt gut .

Daß unſer deutſches Land das beſte und

glücklichſte iſt , unſere Fluren die reichſten , unſere
Geſeze die mildeſten ſind , daß nirgends Armuth
und Alter ſo unterſtüzt , und die Jugend ſo

unterrichtet und gebildet wird , wie bei uns ,
das braucht der Wanderer ſeinen lieben Lands⸗

leuten wohl nicht zu verſichern , wenigſtens
denen nicht , die Gelegenheit hatten , mancherlei

Gegenden und Einrichtungen zu beobachten .
Erſt kürzlich hat ſich in Frankreich eine Ge⸗

ſchichte zugetragen , die , weil ſie bei uns nicht
vorkommen wird , der Seltenheit wegen hier
mitgetheilt wird .

In einer Stadt daſelbſt ſtand ein Kaufmann
in ſeinem Laden und wartete auf Käufer , die

ſich gewöhnlich in großer Anzahl bei ihm ein⸗

fanden ; es dauerte auch nicht lange , ſo trat

ein alter Mann in ſeinen Laden und grif nach
einem ſeidenen Tuch , fragte aber nicht , wie es

⸗Sitte iſt , nach dem Preiſe , ſondern ſteckte es

ein und gieng ohne Wort zu ſagen , langſam
und bedächtig davon . Der Kaufmann dachte :
Du biſt mir ein wunderbarer Käufer ; und da

ihm an ſolcher Kundſchaft nicht viel gelegen
war , ſo ſprang er ihm nach und ſchrie aus

vollem Halſe : ein Dieb ! ein Dieb ! — Bei

ſolchem Worte war nun die Polizei gleich bei

der Hand , nahm den ſeltſamen Käufer in Em⸗

pfang , und ſieng ſogleich auf friſcher That das

Verhör an , damit er nicht Zeit finde , auf Lügen
und Ausflüchte zu ſinnen . Nachdem er nun
ſeinen Namen genannt , fragte der Richter :
Was ſeid ihr denn eigentlich ? — „ Ein Dieb l⸗
—Aber eure Profeſſion ? ihr habt doch eine ?—
„ Das Stehlen ! “ ſagte der Andere , „ wie ich
euch ſchon geſagt habe . “ — Und was habt
ihr denn geſtohlen ? fragte der Richter weiter ,
— „ Ihr habt es ja geſehen, “ ſprach der An⸗

geklagte , „ das Halstuch . “ — Was wollt ihr
damit machen ? — „ Es verkaufen . “ — Aus

welchem Grunde ? — „ Aus Noth ! “ war die

Antwort . — Was habt ihr noch mehr geſtohlen ?
ſprach der Richter . — „ Das mag die Polizei
ſelber herausbringen, “ ſagte nun der Schuldige ,
„ich habe genug geſagt ! “ — Dem Richter

ſchien die Sache ſeltſam , das ehrliche Geſicht
und die Ruhe des alten Mannes machten einen

günſtigen Eindruck auf ihn , und er verurtheilte
ihn deshalb nur zu einer Strafe von 12 Tagen ,
im dortigen Correctionshauſe . Da verließ den

Alten auf einmal ſeine bisherige Ruhe und

Hoffnung , er ſank vor dem Richter auf die

Kniee , und rief : „ Ach Herr ſeid doch nicht
allzu barmherzig ! Laßt meine Strafe wenig⸗
ſtens 12 Monate dauern , oder wenn es mög⸗
lich iſt , lebenslang ? Ich bin nun 70 Jahrr
alt , habe kein Obdach , keine Unterſtüzung , und

muß vor Hunger ſterben , wenn ich nicht auf
dieſe Weiſe eine Verſorgung finde ! ““ — Alle ,
die es hörten , waren gerührt , auch der Richter ,
und er ſprach : In jenes Haus werdet ihr nun
wohl nicht kommen , aber eure alten Tage ſollen
Troſt und Unterſtüzung finden ; und er hat
auch redlich Wort gehalten .

Wer iſt ſein eigener Feind .

Wer iſt der Mann der matten Blickes ,
Gedunſenen Geſichts dort vor uns wankt ?

Iſt es das Werk des harten Mißgeſchickes,
Dem ſchuldlos dieſes Siechthum er verdankt ?

Ach dieſer Mann iſt der Geſundheit Feind :
Er iſt ein Säufer , lieber Freund !

Wer iſt der Mann , der in zerlumpten Rocke ,
Mit bioßen Fuͤßen vor uns geht ?
Sein ganzer Reichthum ſind wohl , nebſt dem Stocke ,

Die Lumpen , d' rin er geht und ſteht ?
Ach dieſer Mann iſt ſeines Wohlſtands Feind :
Er iſt ein Saͤufer , lieber Freund !



Wer iſt der Mann , von boͤſer Schaar umgeben ,
Die hoͤhniſch ihn zu kraͤnken⸗ſich bemuͤht ?
Der hat fuͤrwahr ein herbes Loos im Leben ,
Auf den der Poͤbel noch verachtend ſteht !

Ach dieſer Mann iſt ſeiner Ehre Feind :
Er iſt ein Säufer , lieber Freund !

Wer iſt doch der , den ſchnellen S
So unbetrauert auf e 4 —
Ihm fehlten ſicher Freunde hier im Leben ;
Man haͤtt' ihn ſonſt im Tode mehr geehrt.

Ach dieſer Mann war ſtets ſein eign erFeind :
Er war ein Saufer , lieber Freund !

Unter den Männern ,
welche ihr ganzes Le⸗
ben dem Volke gewid⸗
met , um deſſen vielge⸗
ſtaltiges Elend zu heben ,
verdienen wohl wenige
in Aller Herzen und in
treuem Angedenken mit

dem Recht fortzuleben ,
wie Heinrich Peſta⸗
lozzi , deſſen Jahr⸗
hunderts ⸗Geburtsfeſt
auf den 12 . Januar des

Jahres 1846 fiel , dem⸗

nach mit Unrecht ſchon
1845 an jenem Tage J

verſchiedentlich gefeiert XW
worden iſt . Dieſem
Manne gehört um ſo
mehr die Verehrung der

Nachwelt , weil er bei
aller ſpätern Anerken⸗

nung der Zeitgenoſſen
zu Zürich geboren . Seit ſeinem neunten Jahr
wohnte er oft wochenlang bei ſeinem Groß⸗
vater , einem Dorfprediger und chriſtlich wür⸗
digen Manne , aus deſſen Umgange er den

Grundſaz gewann : daß man die lebendige Got⸗

„ tesfurcht nicht lernen könne , ſondern ſie ſich
aneignen müſſe aus dem , was man im Um⸗

gange mit frommen Menſchen ſehe und höre .
In der Schule war der Knabe überall voran ,
wo es galt zu denken oder Sinn für Recht an
den Tag zu legen ; dagegen blieb er in man⸗

chen Dingen auffällig zurück , beſonders hatte
er nicht den mindeſten Sinn für Ordnung oder

Schönheit , weshalb er auch in ſeinem Betragen
ein gewiſſes linkiſches Weſen nie los wurde .
Wie ſehr er für das Recht gluͤhte , beweiſt , daß
er der Schulbehörde in Zuͤrich die Zügelloſig⸗
keit einer Schule aufdeckte und deshalb , ob⸗
gleich man ſeine Angaben beſtätigt fand , flüch⸗
teu mußte . Unter den Lehrern , welche ſichum

Heinrich Peſtalozzi .

doch als Märtyrerſeiner
Menſchen⸗ und Kinder⸗
liebe hat leben müſſen
und ſich verhöhnen laſ⸗
ſen von denen , die
immer erſt an ſich den⸗

ken, Andere aber zurück⸗
drängen und vergeſſen ;
dennPeſt alo zzihatte ,

bei der Tiefe und Groß⸗
artigkeit ſeiner verbeſ⸗

ſernden Umſchaffungs⸗
pläne für Volkserzieh⸗
ung und Unterricht ,
ein ſo liebreiches Herz ,
daß er , um Vielen zu
helfen , ſich ſelbſt vergaß
und bis an ſein Ende
darin ſich gleich blieb .

Heinrich Peſta⸗

lozzi war der Sohn
eines Arztes und wurde

am 12 . Januar 1746

Peſtalozzi ' s Bildung beſonders verdient
machten , hat er mit wahrer Verehrung jenen
Bodmer genannt , der durch ſeine literariſchen
Streitigkeiten bekannt geworden iſt ; von ihm
lernte er die alten Schriftſteller Griechenlands
und Ronms leidenſchaftlich lieben und einen be⸗
harrlichen Gleichmuth , der es ihm möglich
machte , ſeiner Idee im Aeußern alle möglichen
Opfer zu bringen , die Andern ſehr ſchwer zu

fallen pflegen . Erſt wollte er Geiſtlicher wer⸗
den , weil ihm jedoch dieſe Laufbahn zu wenig

Spielraum bot , wandte er ſich der Rechtsge⸗
lehrſamkeit zu und ſchrieb , obgleich ſeine Schul⸗

Zeugniſſe in manchen Punkten ſehr ſchlecht

waren , etwas über die Geſezgebung der Spar⸗
taner . Nun hätte er gern durch ein öffentliches

Amt in der Staatsverwaltung der Schweiz ſich
thätig gezeigt ; allein er ſtand immer entſchieden
auf der Seite der Armen und Unrechtleidenden ,
und das verſchloß ihm alle Wege . Wie ſollte

—...——
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Volke und ſeinem

Drange genügen , der Bedürftigkeit des großen
Haufens , weiche er ſchon damals in deſſen gei⸗

iger und ſittlicher Verwahrloſung fand , abzu⸗

helfen ? Unterdeß hatte er jedoch Rouſſ eau ' s
„ Emil “ und die in dieſem Buche entwickelten
Gedanken über Erziehung kennen gelernt , auch

manche Verſuche ſeines Großvaters , Schule
und häusliche Erziehung in Einklang zu brin⸗
gen ; er faßte alſo den Entſchluß , Schulmeiſter
zu werden , und , um das dem Landvolk ſein zu

können , ſich dem Landbau zu widmen . Er

wollte den Schlendrian des gewöhnlichen Un⸗

terrichts abſchaffen , wollte unter den Kindern

leben , ihre Neigungen ſtudiren und leiten , ſie

an Ordnung und Thätigkeit und helle Einſicht

Da ſchlug die franzöſiſche Revolution in die

Schweiz herüber ; das Volk ſollte frei ſein und

ſtieg im Werthe , folglich auch der Volksmann

Peſtalozzi , den man ( 1798 ) zum Direktor

einer Muſterſchule im Aargau machen wollte ;
ſchlimme Ereigniſſe traten indeß dazwiſchen .
Die alten Kantone ſtanden gegen die Franzo⸗
ſen und die neue helvetiſche Regierung auf , am

9. September wurde Stanz eingenommen , die

Umgegend mit Feuer und Schwert verwüſtet .
Ueber hundert Waiſenkinder mußten ihre Hei⸗
math verlaſſen , aus allen Gegenden der Schweiz
wurden Unterſtüzungen hingeſchickt , und auf den

Rath des Pfarrers Buſinger wollte man

ein Waiſenhaus errichten . Nun litt es unſern

Peſtalozzi nicht länger daheim ; ſein Herz

gewöhnen , um ſie bei allem äußern Drucke doch
innerlich frei zu machen . Er trieb ein Jahr

die Oekonomie bei dem Berner Tſchiffeli , ver⸗
band ſich mit einem reichen Handelshauſe in

Zürich , um den Anbau des Krapps zu beför⸗

dern und kaufte von ſeinem Erbe bei Lenzburg
im Aargau ein Landgut , den Neuhof . Dies

geſchah 1768 und ein Jahr ſpäter verheirathete
er ſich mit Anna Schultheß aus Zürich , die

ihr ganzes Leben hindurch bis zu ihrem To⸗

desjahre ( 1816 ) ihrem Manne als ein Schuz⸗

engel mit Rath und Troſt zur Seite geſtan⸗
den ; ſelbſt auf ihrem Grabe hat er ſich ſpäter
noch Kraft in ſeinen Leiden geholt . Peſt a⸗

lozzi verſtand den Haushalt nicht , und ſein

Mangel an Ordnung ließ ihn mit ſeinen Plä⸗
nen in Neuhof ſcheitern ; aber doch nahm er

in ſeiner Noth ( 1775 ) noch über fünfzig Bet⸗

telkinder von der Straße in Koſt und Pflege ,
denen er immer zur Seite blieb und die Ar⸗

beit zur Schule machte , bis die völlige Zerrüt⸗

tung ſeines Vermögens die Kinder zerſtreute
und ihn zur Verpachtung ſeines Gutes nöthigte .
In dieſer Zeit unfreiwilliger Muße ſchrieb er
— „ich würde Perücken machen , um für Weib

und Kind Brod zu verdienen, “ war ſein Grund⸗

ſaz — das Volksbuch „Lienhard und Gertrud, “
das ( 1781 ) in Berlin erſchien und ſolches Auf⸗

ſehen erregte , daß die Berner ökonomiſche Ge⸗

ſellſchaft ihm ein Dankſagungsſchreiben nebſt

fünfzig Dukaten und einer goldenen Ehrenmünze
deſſelben Werthes übermachte , er auch von

manchen bedeutenden Männern Einladungen
erhielt . Doch er verließ Neuhof nicht , deſſen
Ertrag ſehr gering war und das ihm viel ko⸗

ſtete ; obgleich auch die fernere Schriftſtellerei
bewies , daß er dafür nicht gemacht ſei und

noch weniger für Gelderwerb durch die Feder .

brannte , den Waiſen in Stanz Vater zu wer⸗

den , und er wandte ſich mit Genehmigung der

Regierung dorthin . Hier , in einem faſt unbe⸗

wohabaren Gebäude voll Unrath und Feuch⸗
tigkeit , umgeben von einer ſtets wachſenden

Anzahl von Kindern , von denen er nie eins

zurückwies , fühlte er ſich glücklich . Nur von

einer Magd unterſtüzt , war er dieſen Kindern ,
die er meiſt Morgens aus Häuſern in der Nach⸗

barſchaft zuſammenholen mußte , da es an Bet⸗

ten fehlte , Alles ; er war Vater , Mutter ,

Krankenwärter , Lehrer ; er wuſch und kämmte

ſie , er reinigte ſie von Ungeziefer und Untugen⸗
den , an denen manche dieſer vier⸗ bis 10jährigen
Waiſen ſehr reich waren , und unterrichtete ſie
ohne Bücher und andere Lehrmittel auf einer

Tenne , wo er oft unter ihnen ſtand mit offenet

Bruſt und Hemdärmeln , wie das auch ſpäter
noch ſeine Sitte war . Bald liebten ihn die

Kinder wie ihren Vater , und ſich unter einan⸗

der als Geſchwiſter ; aber die Anſtalt , wo er

auch die erſten Verſuche gemacht , die Kinder

gegenſeitig ſich ſelbſt unterrichten zu laſſen —
die ſpätere Bell⸗Lancaſterſche Methode , die

eigentlich Peſtalozzi ' s Namen tragen ſollte
— mußte 1799 aufgegeben werden , weil die
Franzoſen Nidwalden beſezten und ein Spital
in Peſtalozzi ' s Lokal angelegt wurde . Dies

gewaltſame Enden ſeiner Wirkſamkeit machte

ihn krank , und die Aerzte ſchickten ihn nach

dem Gurnigel⸗Bade . Doch er war in vollem

Feuer , er mußte wieder ſchulmeiſtern , es drängte

ihn unwiderſtehlich , ſo daß er ſich im wahren
Sinne des Worts in Burgdorf in einer Klipp⸗

ſchule eine Stelle als Unterſchulmeiſter erbet⸗
teite , wo er indeß vom Vorſteher der Anſtalt

bald als Kezer verdächtigt wurde, weil er —

jenen ſonſt haͤtte aus dem Amte treiben köͤnnen.
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uEndlich brachte es der Dulder dahin , ohne
Entſchädigung auch in der Stadtſchule unter⸗

richten zu dürfen , und hier ſprach am 31 . Merz
1800 die Schul⸗Aufſichtsbehörde es aus , daß

der Mann die Fähigkeit beſize , die Kräfte der

Kinder beſonders hervorzurufen und ihre An⸗

lagen zu entwickeln , ſo daß ſie überraſchende
Fortſchritte machten . Eine Bruſtkrankheit un⸗

terbrach dieſe Thaͤtigkeit , aber er lernte damals

einen Mann gleichen Geiſtes und Strebens

kennen , Krüſi , dem er den Plan eröffnete ,

zu Burgdorf eine Erziehungs - Anſtalt zu grün⸗
den . Dies war das bekannte „Peſtalozzi ' ſche
Inſtitut “ , welches bis 1825 beſtand , zuerſt in

Burgdorf , dann in Münchenbuchſee , von wo

es zulezt nach Ifferten verſezt wurde . In die⸗

ſer weltberühmt gewordenen Anſtalt bildeten ſich
jene Männer , welche Peſtalozzi ' s Weiſe
des Unterrichts faſt in alle Länder verpflanzt

haben. Zunächſt wurde dem Stifter ( 1801 )
das Burgdorfer Schloß eingeräumt und ihm
eine Anzahl armer Waiſen auf öffentliche Ko⸗

ſten anvertraut . Die Umgebung des großen
Mannes und die Einrichtung waren ärmlich ;
aber er arbeitete mit Begeiſterung , machte

täglich neue Entdeckungen in ſeiner Unterrichts⸗
und Erziehungskunſt und ſchrieb die Bücher :

„ Das Buch der Mütter “ und „ Wie Gertrud

ihre Kinder lehrt . “ Selbſt angeſehene Staats⸗

männer wurden aufmerkſam auf die Anſtalt

und der große Philoſoph Fichte empfahl

deſſen Gründſäze , um eine Wiedergeburt
Preußens bewirken zu helfen . Peſtalozzi
wäre nun auch wohl äußerlich ein glücklicher
Mann geworden , hätte er die doppelte Gabe

beſeſſen , einmal die practiſche und öconomiſche
Seite der Stiftung mit Umſicht zu bedenken ,

und dann Kraft und Klugheit genug , ſich die

Anſtalt und die Lehrer nicht über den Kopf
wachſen zu laſſen . In Burgdorf war er noch

der gute Geiſt der Anſtalt , Alles idylliſch ,

heiter und einfach ; aber ſpäter fanden ſich in

Ifferten reiche Zöglinge ein , man brauchte

mehr Lehrer und Lehrmittel , und Peſtalozzi ,
dem 1802 der Berner Erziehungsrath das Zeug⸗
niß gegeben , nun ſeien die unumſtößlichen ,
allgemein geltenden Geſeze des Elementar⸗Un⸗
terrichts gefunden , gerieth in die Hände von

Männern , die , bei aller Geſchicklichkeit als

Lehrer , ihn mißbrauchten , „ der “ , wie er ſelbſt

geſagt , „ von Kindesbeinen das Spielzeug
Anderer geweſen . “ Er machte unſäglich trau⸗

rige Erfahrungen und ließ ſich oft wegen ſeines

auf Irrwege leiten , die dann ihm ſelbſt zur

Laſt gelegt wurden . Kamen alſo auch die Zög⸗

linge aus Rußland , England , Italien , Spa⸗
nien , Frankreich und Amerika : Peſtalozzi ' s
freundliches Gemüth beſeelte die Anſtalt nicht

mehr , und das aus zu großer Ausdehnung

derſelben entſtehende Mißverhältniß zwiſchen
Einnahme und Ausgabe , dann auch die durch

Fremde einreißenden Untugenden wirkten ſo
nachtheilig , daß ſchon um 1819 der Verfall
deſſelben faſt offenkundig war . Der Lehrer

Schmidt , der den Greis zulezt ganz nach
ſeinem Willen lenkte , unternahm , um den

Mangel an Mitteln zu heben , eine Heraus⸗
gabe der ſaͤmmtlichen Werke Peſt alozzi ) s

was that auch jezt noch Peſtalozzi ? Er

ließ nicht von den ſchönen Träumen ſeiner
Jugend , wie es Andere genannt haben wür⸗
den , und gruͤndete von dem Ertrage auf dem

Bauerhofe Tlyndi bei Ifferten eine Schule für
arme Waiſen , die jezt wieder von Peſt a⸗

lozzi ſelbſt zu trefflichen Lehrern gebildet
wurden . Auch dieſe Schule gieng , gleich der

zu Ifferten , zu Grunde , der Greis zog 1825

nach Neuhof , das ſein Groß⸗Sohn Gottlieb
in Pacht hatte , und ſchrieb ſeine „Lebensſchick⸗
ſale “ und ſeinen „ Schwanengeſang . “ Zulezt

wollte er noch auf Neuhof eine Armenſchule

einrichten , aber er ſtarb am 17 . Februar 1827

im einundachtzigſten Jahre mit der Erklärung :

daß er ſeinen Beleidigern verzeihe und mit dem

Wunſche : daß ihm nur ein Feldſtein mit ſeinem
Namen zum Denkmal werden möge . Die Be⸗

ſtrebungen Peſtalozzi ' s ſind für den Unter⸗
richt in faſt allen Ländern Europa ' s , ja bis zu

fernen Welttheilen von Einfluß geweſen , und

ſeinen Charakter zeichnete er ſchon 1782 in

folgenden Worten : „ Ein Kind will ich bleiben

bis in ' s Grab , ſtets lieben , glauben und mich

an Andere anſchließen , wie ein Kind ; noch

ſo oft getäuſcht , will ich immer wieder Ver⸗
trauen zu dem Menſchenherzen faſſen und dem

Klugen wie dem Thoren verzeihen , wenn ſie
das Ihrige thun , um mich irre zu machen . “

Ja , er iſt ein Kind geblieben in ſeinem Ge⸗

müth ; darum hiengen auch die Kinder ſo ſehr

an ihm und er ſelbſt wurde ruhig in der höch⸗

ſten Aufwallung , wenn er einen Blick in das

Antliz eines Kindes geworfen . Würdigen wir
nun ſeine Verdienſte um den Unterricht und

die Erziehung , ſagen wir nun in Kürze : er

wollte in noch ſo viel Kenntniſſen keine wahre

Bildung finden , ſondern in der Weiſe , wie

zu feſten Glaubens an gewiſſe Perſönlichkeiten die Kenntniſſe eines Menſchen ſein Eigenthum

—

—
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geworden. Darum follte die Natur des Kindes
in ſeinen Anlagen und Kräften und der Gang
ihrer Entwickelnug allein als Richtſchnur die⸗

nen ; Alles ſollte von der früheſten , ſinnlichſten
Erkenntniß der Dinge , der Anſchauung aus⸗

gehen , denn jedes Urtheil , das ſich nicht auf
Anſchauung gründet , läuft nach Peſtalozzi
auf „ Maulbraucherei “ hinaus . Die erſte Er⸗

ziehung müſſe von der Mutter ausgehen , ſagte
er , denn da ſolle erſt das Herz gebildet wer⸗

den ; ſpäter treffe die Reihe der Ausbildung
die Vernunft , da müſſe der Vater und Lehrer
für die Mutter eintreten . Dadurch werden

Schüler gebildet , die , was ſie gelernt haben,
auch Andern wieder beibringen können . Und
ſo ſollte auch in der Religion den Kindern
Alles zur klaren Einſicht , zur Aufnahme in ' s

Gemüth gelangen , und Fleiſch und Blut wer⸗

den ; erſt muß das Kind Sinn für Frömmig⸗
keit und chriſtliche Menſchenliebe haben , ehe
man ihm — wie Peſtalozzi ſelbſt ſagt —

„die Säze der Religion ins Gedächtniß bohrt.
Was hilft dem Menſchen ein faules Wiſſen ?
Alles ſoll in ihm zur Kraft , zur ſittlichen Kraft

werden ; das Andere will nichts bedeuten in

dieſem Vergleiche . “

Das Denkmal des Groſzherzogs Karl Friedrich in Karlsruhe .
Dieſem vortreffli⸗

chen Regenten , dem
Enkel Karls des Drit⸗

ten , der Karlsruhe
erbaute , der zuerſt die

Feudallaſten , als er

noch Markgraf war ,
aufhob , ſeinem Lande
eine Verfaſſung gab ,
und unter deſſen 65

jähriger Regierung
das badiſche Land

aufblühte , ließ Groß⸗ 4
herzog Leopold ein 2
Denkmal ſezen , das
auf dem Schloßplaz
zu Karlsruhe aufge⸗
ſtellt wurde und ſeit⸗
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Miniſter des großh.
Hauſes , begann die

Feierlichkeit mit einer

Feſtrede , worauf die

auf granitenenStufen
und ehernem Piede⸗
ſtal ſtehende Bild⸗

ſäule unter ſtürmi⸗
ſchem Jubel des Vol⸗

kes , unter Kanonen⸗

donner , dem Geläute
aller Glocken und dem

Abſingen der Feſt⸗
hymne von den an⸗

weſenden Sängerver⸗
7725 einen , enthüllt wurde .

Zum Schluſſe wurde
die Rede des Hrn.Rich

dem eine Zierde der
Stadt geworden iſt . 5
Am 22 . Nov . 1844
wurde daſſelbe unter

Anweſenheit Sr . kgl.
Hoheit des Großher⸗
zogs mit den großh .
Prinzen , den anwe⸗
ſenden fremden hohen
Herrſchaften , den Mi⸗
niſtern und Hof⸗C

915 fpreg
en und den Mit⸗ ſf

gedern der ee
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Die Lerwechslung .
Vor noch nicht gar langer Zeit ſaß in einer

bekannten Brauerei , wie das ſehr häufig der

Fall zu ſein pflegt , eine ſehr gemiſchte Geſell⸗
ſchaft im geräumigen Saale des anſtändigen
Wirthshauſes . Künſtler , Schriftſteller , Li⸗

teraten , Kaufleute , Handwerksleute und Ar⸗

beiter , Arme und Reiche , Spizbuben und ehr⸗

liche Leute , Alles wogte bunt durcheinander .
Es herrſchte eine drükende Hize in dem ange⸗

füllten Lokale , und die Nothwendigkeit und Be⸗

Kopfbedeckungen bezüglich ihrer Form⸗
verſchiedenheit und Umfangsreichhaltig⸗
keit im Intereſſe der phrenologiſchen
Wiſſenſchaft ſtudirt , und das Reſultat
ſeiner kritiſchen Betrachtungen war die

Ueberzeugung , daß der neue Hut , z2
ue der anweſenden Künſtler gehörig , der

in freundſchaftlich nachbarlicher Berüh⸗

rung mit dem ſeinigen ſtand , entſchieden
beſſer ſei , als dieſer . Aufgeklärt und er⸗

haben über das lächerliche Vorurtheil ,
über das fade Recht des Beſizes und Ei⸗
genthumes, ſtand er auf , probirte den⸗

elben , beſah ſich darin wohlgefällig im

Spiegel — der neue Hut paßte zu dem⸗
lumpigen Anzug wie Manſchetten einem
Kater — und ſchritt beruhigt damit

ohne weiteres der Thüre zu . Der Ei⸗

genthümer des Hutes hatte jedoch das

Manöver des Gauners beobachtet und =

mochte wohl noch nicht den rechten Be⸗

riff der communiſtiſchen Principien und 6

ebergriffe des Entwenders inne haben ;
denn ſchnell eilte er dieſem nach , nahm

ihm den Hut vom Kopfe und ſezte ſich
denſelben auf ' s Haupt . Der Induſtrie⸗
ritter kam aber durch dieſe friedliche S8x
und lautloſe Reklamation des be

ſtohlenen Eigenthümers durchaus nich
außer Faſſung . Er muſterte noch ein⸗
mal die Hüte durch , hielt es nun aber doch
für gerathener , in der Meinung , die heil .

* Hermandad könnte ſich denn vielleicht doch noch

nicht zu ſeinen Ideen über Beſiz aufgeklärt
zhaben , ſeinen eigenen Hut herabzunehmen .

Freundlich grüßend nahte er ſich jezt dem

Beſizer ſeiner vorigen Kopfbedeckung . „ Ver⸗

haglichkeit hatte der Vorſicht , das bewegliche
Eigenthum auf dem Kopfe zu behalten , den

Krieg erklärt . In bunten Reihen hieng daher
der läſtige Convenienzzwang , der Hut oder wie

ihn ein Ueberlinger Original nennt , der Thurm ,
alt und neu , ſchwarz und grau , ganz und zer⸗
fezt , an dem Nagel .

In bedächtlicher Ruhe hatte ein Mitglied
des Lumpacivagabundusordens mit communi⸗

ſtiſchem Unterſuchungstalent lange Zeit jene

zeihen Sie , Herr ; ich war vorhin im

Irrthume , als ich unſere Hüte verwechſelt ;
aber ſehen Sie , entſchuldigte er ſich und da⸗
bei deutete er auf den Boden ſeines alten zer⸗

fezten , lumpigen Schabesdeckel , der ſonderbar
mit dem glänzendem Filze des Künſtlers con⸗

traſtirte , „ wir haben eben die nämliche
Etiquette . “



Die üblen Lolgen

Wie im Menſchenleben Alles zwei Seiten
hat , eine gute und eine ſchlimme , ſo iſt es

auch mit der Preßfreiheit , die in unſerer Zeit

immer mehr als eine gebieteriſche Forderung

an den Staat hervortritt . Gewiß aber hat

noch keiner ihrer begeiſtertſten und wahrſten

Vertheidiger an ihre nachtheiligen Folgen ge⸗

dacht , die der Wanderer zu Nuz und Frommen

ſeiner geneigten Leſer in einem wahren Hi⸗

hen . Dieſer ſchien indeſſen die Demonſtration
der guten Frau , die ihre hohle Rechte hinhielt ,
nicht verſtehen zu wollen , ſondern unterhielt
ſich mit einem Bekannten , den er zufällig ge⸗

troffen , und ſchwazte dieſem in ſeinem trun⸗

kenen Elend , in einer Sprache , die ein Ge⸗

miſch von Ernſt , Heuchelei und herunterge⸗

kommenen Geiſteskräften darbot , viel von chriſt⸗

licher Liebe und Aufopferung für König und

Vaterland , von der Schädlichkeit der Oppoſi⸗

tion , von den Mißbräuchen der Preſſe u. ſ. w.

vor , was in dem Munde eines früheren De⸗
magogen — das war er — recht komiſch klang .
Doch die Wirthin ſchien von ſeiner Unterhal⸗

tung nicht ſehr erbaut , denn unwillig mahnte

ſtörchen , das ſich kürzlich in einem bekannten

der Preſztreiheit .

Orte zugetragen , mittheilen will .

Ein früher ſehr renommirter und geachteter
Student , ein Mann von Geiſt und Talent ,
der nur den einzigen Fehler hatte , daß er ſich
dem Laſter der Trunkenheit zu ſehr ergab,
war vor ein paar Jahren , nachdem er große
Reiſen in fremde Welttheile gemacht , wieder

glücklich in ſein Vaterland zurüͤckgekehrt. Seine

Freunde nahmen den in elen⸗ 1
dem Zuſtande Zurückkehrenden
freundlich auf und verſuchten ,

ihn auf jede mögliche Art von

ſeiner alten üblen Gewohnheit
abzubringen.

Aber umſonſt ; in ſeligem Tau⸗

mel wackelte er jeden Tag von

einem Wirthshauſe ins andere

und manche Wirthstafel zeigte
mit großen Lettern ſeinen Namenz
da es bei ihm auf dieſe Weiſe gar
manche Augenblicke gabwoman
vergebens einen Groſchen in der!

Taſche ſucht . “ So trat er
denn eines Morgens in eine
Bierwirthſchaft , in der ſein
Name ſchon mehrmals hin⸗

ter dem Ofen figurirte , und
mit ſcheelen Augen brachte die

Wirthin die verlangte Halbe,
„ blieb auch , mißtrauiſch des Gel⸗

5 des harrend , bei ihrem Gaſte ſte⸗

ſie an Bezahlung und verwies ihn mit unzwei⸗

deutigen Worten an die über der Thüre ſich

befindende Warnungstafel , auf der gedruckt
zu leſen ſtand : „ Um Irrungen vorzubeugen,
bittet man , ſogleich zu bezahlen . “ Mühſan
erhob der Gepeinigte ſein ſorgenſchweresHaupt,
las mit klopfendem Herzen die inhaltsſchwere
Inſchrift und wandte ſich hierauf mit einem

tiefen Seufzer in einem Tone , der durch prak⸗

tiſchen Beweis die Wahrheit ſeiner vorherge⸗
gangenen Reden bekräftigen wollte , mit den

Worten an ſeinen Bekannten : „ Da ſehen

Sie , das ſind die traurigen Folgen
der Preßfreiheit ! “
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Moriz Frank mußte ſich von Jugend auf viel

umtummeln , da er , in Armuth aufgewachſen,
frühzeitig auf ſich ſelber geſtellt war und , guten

Gemüths , gern den ſich plagenden Eltern zu

Hülfe kam . Jezt iſt er ein Greis , hat aber

im alten Kopfe Schäze der Erfahrung und da⸗

bei ein jugendlich friſches Herz , dient Jedem

gern mit Rath , wenn er von ihm begehrt wird

( denn er dringt ihn nirgends auf ! ) , und mit

Zu ihm kam nun neulich

ein alter Bekannter , der eine

nicht ſehr einträgliche An⸗

ſtellung hat , mit der Frage :
„ Sagen Sie mir , lieber Herr
Frank , was ſoll ich aus

meinem Sohne machen ? “

„Nichts ſollen Sie aus

ihm machen , nichts , lieber

Herr Nachbar ! “

„ Gott behüte ! Soll ich
denn einen Taugenichts aus

ihm werden laſſen ?“
„ Sie verſtehen mich nicht !

Sie ſollen nichts aus Ihrem

ter Stelle . Es gibt wirkliche geheime Räthe ,
denen ſelbſt unheimlich zu Muthe iſt ; das Schwert
der Gerechtigkeit iſt oft denen gegeben , die

beſſer mit der Elle umgehen , vielleicht hinter
ihrem Ladentiſch ehrlich verkaufen würden und

an dem Rechtstiſch unehrliche Verkäufer oder

Werkzeuge Anderer werden . Sie kennen den

Buchſtaben der Geſeze , denn ſie haben ein

35 Gedächtniß — das gar oft von der

eurtheilungskraft verlaſſen iſt — aber ſie ſind
nicht in den Geiſt des Geſezgebers eingedrungen ,
und die heilige Schrift ſagt ja ſchon ? der Geiſt

macht lebendig und das Wort tödtet . So

haben viele Eltern ihre Söhne der Arzneikunſt
gewidmet , um die Stäͤtten des Lebens zu leeren

und die der Todten zu füllen ; ſie kennen die

Mittel , aber nicht die Krankheiten . Mancher

hat die Kanzel beſteigen müſſen , damit er aus

ſchlafrigen Chriſten ſchläfrige Menſchen mache .
So iſt es überall . Es gibt Philoſophen , von

denen alle Welt weiß , daß ſie nichts von der

Weltweisheit wiſſen ; — Künſtler , bei denen

es gar keine Kunſt iſt , ſie als Pfuſcher zu er⸗

kennen ; — Componiſten , die Alles gelernt ,
aber keine Empfindung mitgebracht haben ; —

Schriftſteller , die jeden Ausbruch eines ver⸗

trockneten Herzens und eines verbrannten Ge⸗

Was ſoll ich aus meinem Sohne machen?

That , wenn dieſe von Frank ' s eigener Prü⸗

fung als gut anerkannt iſt . Er verwaltete

früher ein untergeordnetes Amt im Staats⸗

dienſt , entſagte aber dieſem , als ſeine treffliche

Gattin einen Oheim beerbte , und der Land⸗

wirthſchaft kundig , gern in dieſer Weiſe thaͤtig
werden mochte . Da wurde ein mäßiges Gut

gekauft , und jezt iſt auch Frank ein umſich⸗

tiger und arbeitſamer Landwirth .
Sohne machen , er ſelbſt
muß etwas aus ſich machen .

Sehen Sie , es gehört zum
verkehrteſten Treiben , daß
aus ſo vielen Menſchen et⸗

was gemacht wird , wozu

ſie ſich nicht ſelbſt gemacht
haben , und dies Unheil wu⸗

chert in den oberſten , wie

in den unterſten Ständen .

Aber alle dieſe von Andern

zu etwas gemachten Men⸗

ſchen ſind meiſt zu ihrem
Unglück und zum Nachtheil
des Ganzen auf unrech⸗

hirns für Poeſie oder Wiz halten ; 1

die zum Bankerott wie berufen ſind , und die

Alles kommt daher , weil man aus ihnen Et⸗

was machen wollte , und es ihnen nicht über⸗

laſſen hat , ſelbſt Etwas aus ſich zu machen. “
„ Mein Sohn iſt aber doch nächſtens in dem

Alter , wo ſeine Beſtimmung ſich entſcheiden
muß ; ich habe alſo mehr als je an ſeine Zu⸗
kunft zu denken . “ — reund , dieſe Sorge iſt

Ihre Pflicht ; wenn Sie aber Ihren Sohn

wider ſeine Neigung zu der Wahl eines Standes
beſtimmen wollen , ſo kann nichts Rechtes aus
ihm werden und Sie ſind die Urſache ſeines
Unglücks. Geben Sie ihm eine gute Erziehung ,
d. h. eine ſolche , deren Hauptbegriffe in den

zwei Worten liegen : gehorchen und entbehren .
Hat er beides gelernt⸗ ſo wird es ihm wenig⸗

ſtens nie an Zufriedenheit , dem erſten Erfor⸗

derniß zum Glück , mangeln . Auch dem freieſten
Menſchen fehlt es im Leben nicht an , Hem⸗

mungen , und Mancher , der über Schäze der

Welt gebietet , hat doch Augenblicke , wo er das

nicht erkaufen kann , was er wünſcht , und wo

er ſich elend fühlen wird , wenn er nicht ge⸗

übt iſt in der unentbehrlichen Kunſt , zu ent⸗

behren . “ — „ Das iſt gewiß Alles wahr und

ſchön , lieber Herr Nachbar ; h
aber



doch gern Ihren Rath , was mein Sohn werden
ſoll ? “ — „ Soll und immer ſoll ? — vom

Wollen iſt die Rede ! Prüfen Sie ſeine An⸗
lagen , ſeine Neigung , und danach entſcheiden
Sie . Zuvor reinigen Sie ſich aber ja von

dem falſchen Ehrgeiz , daß er nicht einen Stand
oder ein Gewerbe wählen dürfe , wobei Sie

ſich erniedrigt glauben . Ein geſchickter Hand⸗
werksmann iſt tauſendmal achtbarer , als ein

ungeſchickter oder mittelmäßiger Beamteter .

Viele Menſchen ſehen den Staat für ein großes
Speiſehaus an , in welchem ſie und die Ihrigen
für ſich den Tiſch ſtets gedeckt finden ; aber

glauben Sie mir , ein einziger Arbeiter , der

etwas für Tagelohn ſchafft , und wär' es das

Geringſte , hat für den Staat eigentlich höheren
Werth , als manche Angeſtellte , die oft weit
mehr verbrauchen , als ſie , nach rechtlichen
Grundſäzen , verdienen . — Fragen Sie übri⸗

gens alle Beamtete , von welchem Zweige der
Staatsverwaltung ſie ſein mögen , ob ſie nicht

zu einer andern Lage ſein möchten ? — Je

mehr lobenswerthe Eigenſchaften er entwickelt ,

deſto mehr wird er den Neid aller derer reizen ,
die mit ihm nach gleichem Ziele ſtreben ; ge⸗

ſchäftig ſind nun Verdruß und Verläumdung .
Darum , Freund ! wünſchte ich Ihrer und Ihres

Sohnes wegen , daß er ſich einem Stande

widme , wo er , wenn er das Seinige gelernt

hat , am unabhängiſten leben und ſein Daſein

genießen kann . Weit von Inpiters Spize , weit

von Jupiters Blize ! “ — Wäre ich noch jung und

in einer Lage , welche mir die Wahl eines Er⸗

werbzweiges nöthig machte , ſo würde ich z. B.

für Landwirthſchaft und Gärtnerei mich ent⸗

ſcheiden . — Wie ich von allen öffentlichen
Aemtern denke , habe ich Ihnen eben geſagt ;
der Handwerker , der Künſtler hängt mehr oder

minder doch von der Mode , von den Launen

der Menge ab , der immer das Neueſte lieber

iſt als das Beſte , und auch der klügſte Kauf⸗

mann kann durch die Schlenderei und Schlech⸗
tigkeit Anderer um das Seinige kommen . Der

Landmann und der Gärtner aber ſind unmittel⸗

bar in der Hand der Vorſehung . Mißwachs ,
Hagelſchlag und Nachtfröſte können ſeine ſchön⸗
ſten Hoffnungen zerſtören ; die Macht , welche

dieſe Verwüſtungen über ihn verhängt , iſt je⸗

doch die Macht eines allliebenden Gottes , der

oft durch heilſames Mißgeſchick das Glück för⸗
dert , und den Gebeugten aufzurichten weiß .
Selbſt bei Krieg , bei aller Zerſtörung , bei
Raub und Brand bleibt doch dem Heimge⸗
ſuchten Grund und Boden . — Hat indeß Ihr

Sohn Künſtler⸗Beruf — den man jedoch
nicht verwechſeln muß mit dem unbedeutenden

Hang zur Nachahmung , der , oft für wahres
Talent ausgeſchrieen , die Schranken des Mittel⸗

mäßigen nie überfliegt — ſo laſſen Sie ihn
ungehindert dieſe Bahn gehen . Der wahre
Künſtler behauptet unter allen Stürmen der Ver⸗

hältniſſe die eigene ſchöne Welt in ſich ; ihn
erkräftigen , ihn entſchädigen für die flache
Alltäglichkeit des Erdentreibens die Schöpfungen
der Phantaſie . Dieſes troſtvolle Entweichen
der Wirklichkeit , ſelbſt in Sorge und Kummer ,
iſt ein köſtliches Angebinde des Talents , das

jeder Vernichtung widerſteht . “
„ Ja , lieber Nachbar Frank , ich wollte , mein

Sohn hätte dies Alles gehört ; denn ſo , wie

Sie das auszuſprechen wiſſen , kann ichs ihm
doch nicht ſagen . “ — „Schicken Sie ihn herz
ich will es ihm wiederholen ; mit den nämlichen
Worten wird es nicht geſchehen , aber mit dem

nämlichen Sinne . Meine Anſichten ſind nicht dis

Einfälle des Augenblicks , ſondern meine innerſte

Ueberzeugung , die nach vieljähriger Erfahrung
ſich feſtgeſtellthat , und ich bin ihrer ſicher . “

So hat denn Frank den Jungen ſich kommen

laſſen , ihm manche Richtung menſchlicher Thaͤ⸗

tigkeit im Bilde bezeichnet , auch das Obige
zweckgemäß wiederholt und ihn dann ſeinem

eigenen Nachdenken überlaſſen , damit er aus

ſich heraus die Wahl treffe und ſeines Glückes

Schmied ſei . Er hat wirklich ein Handwerk
erlernt , bei dem er ſich in der Welt umſehen
kann , und als der Geſell nun ſeine erſte Wan⸗

derſchaft antrat , ſchrieb ihm Frank ö' ns

Wanderbuch :
„ Ein maͤnnlich echter Mann ,
Der haͤlt ſich immer frei
Von And' rer Gaͤngelet ,
Weiß , was er will und kann ,
Iſt ſelber ſich der Mann ,
Und ſteht noch Schwaͤch' ren bei ! “

Die verdiente Lelobung .

In einem Städtlein wurde die Polizei von

einem alten guten Herrn gehandhabt , der aber

eigentlich nicht der Herr war , ſondern ſein Chri⸗
ſtian , der Rathsdiener , war ' s , der für ſeine
rechte Hand galt und für ſeinen Kopf dazu .
Im Städtchen war nun nicht alles in der beſten

Ordnung , denn der Chriſtian pflegte zu ſagen :
Wozu ſoll man die Menſchen doch plagen ! und

es liefen täglich Klagen ein , die dem guten
Herrn ſehr zu Herzen giengen . Darum ſprach
er , da er ſich vorgenommen , dem Unrecht zu

Clagt,



ſteuern , eines Tages : Mir iſt geſagt worden ,
in der Nacht , wenn ich die Augen ſchließe ,
gienge es gottlos auf den Straßen zu , und
wäre Niemand des Lebens ſicher , darum , die⸗
weil die Nachtwächter ihren Dienſt nicht ver⸗

ſahen , wie ſich ' s gehört . Nun ſind ' s zwar
kränkliche Leute und faſt ſämmtlich von der

Gicht geplagt , ich glaube auch , daß es ihnen
ſchwer fällt , bei der Nacht Wache zu thun ,
aber ich werde ſie dennoch ſtrafen , wenn ich

hinter die Sache komme , und bin deſſentwegen
geſonnen, mit eigenen Augen zu ſehen und mit

eigenen Ohren zu hören . Es ſoll deshalb die

große grüne Rathskutſche angeſpannt werden ,
und ich will mich darin an jede Straßenecke

begeben, und wohl aufmerken , ob die Stunden

gehörig geblaſen und abgeſungen werden .
Der Chriſtian aber beſtellte Punkt 10 Uhr

die große grüne Rathskutſche und einen Nacht⸗
wächter dazu , und als der gute alte Herr dar⸗
innen ſaß , ſtand der Nachtwächter mit dem

Horn hinten d' rauf . An jeder Straßenecke , wo
nun ſtill gehalten wurde , ſang dieſer ſein Lied
mit heller Stimme , und blies ſo gewaltig in

ſein Horn , daß dem guten Herrn in dem Wa⸗

gen die Augen übergiengen und die Ohren
dröhnten . Da ſprach der Herr zu ſeinem Chri⸗
ſtian : Wie iſt doch die Verläumdung und

Schmähſucht ſo groß in der Welt ! mir iſt , als

hätte ich die Nachtwächter in meinem Leben
nie ſo ſtark und vernehmlich gehört , und ſollen
die Leute morgenden Tags eine Belobung er —

halten , weil ſie ihre Schuldigkeit ſo unverdroſſen
üben . Des andern Morgens erhielten ſie ein

Belobungsſchreiben , und pflegten nun wieder

hinfüro bei der Nacht ihrer Gicht und blieben
im Bette . Im Städtlein aber gieng es laut

her auf den Straßen , und wenn darüber ge⸗
klagt wurde , lächelte der gute Herr und ſprach :
Es hat ein Jeder ſeine Feinde , alſo auch die

Nachtwächter .

Kaſpar , der Kutſeher ; oder wie gewonnen , ſo
zerronnen .

„Kaſpar , der Kutſcher , trat eines Morgens
in das Zimmer ſeines Herrn , des Grafen , und

ſagte : Er bitte auf ein Jahr um Urlaub . Auf
die Frage des Grafen : warum und wohin ?
antwortete Kaſpar : „ Sie müſſen wiſſen , daß
ich in der Lotterie 10,000 Rthlr . gewonnen
habe ; und da iſt mir ' s denn in den Sinn ge⸗
komnien , ich möchte auch einmal einen großen

Herrn ſpielen ; und ſo will ich mir dann zu⸗
erſt eine Kutſche kaufen mit einem paar Rap⸗

pen , und einen Kutſcher miethen , der mich und
die Pferde bediene , und dann nach Wien in

Oeſtreich fahren , und dort vollauf leben , ſo
lang der Beutel reicht . Wenn ' s aber aus und
am Ende iſt , dann komme ich wieder , und

werde Ew . Gnaden bitten , daß Sie mich wie⸗
der in ihren Dienſt auf⸗ und annehmen . “ Der
Graf ſchüttelte verwundert den Kopf und wollte

ihm ſeinen thörichten Entſchluß ausreden , und

ihn dazu bewegen , daß er das Geld auf Zin⸗
ſen austhue , und ſich ſein Leben bequemer mache
und für ſein Alter ſorge . Aber Kaſpar blieb
feſt bei ſeinem Entſchluſſe und ſagte : „ Er habe
einmal lange genug auf dem Bock geſeſſen ; er
wolle nun einmal verſuchen , wie es ſich ſize
in der Kutſche ſelbſt . Und der Herr Graf
möge es ihm nicht für ungut nehmen . ) Wie
der Graf ſah , daß Kaſpar ſich nichts anderes
bereden laſſen wollte , ſo gab er ihm Urlaub ;
und da er ihn als eine ehrliche Haut kannte ,
und ihn auch ſonſt wohl leiden mochte , ſo ſezte
er hinzu : Wenn er über Jahr und Tag wie⸗
der komme , ſo wolle er ihn wieder in ſeine
Dienſte annehmen .

Alſo fuhr nach einigen Tagen Kaſpar , der

Kutſcher , in ſeiner eigenen Equipage ab, und

gen Wien zu. Als er dort angekommen war ,
logirte er ſich in einem der vornehmſten Gaſt⸗

häuſer ein , wo nur Grafen und Barone und

reiche Kaufleute wohnen . Da hieß es denn
immer : Was ſchaffen Ew . Gnaden ? Beliebt

es Ew . Gnaden ? Befehlen Ew . Gnaden ?

Und ſo meinte denn Kaſpar zulezt wirklich, er

ſei ein gemachter , vornehmer Herr . Die Be⸗

dienten im Hauſe aber merkten bald , wen ſie
vor ſich hatten , und ſie miſchten darnach ihr

Spiel . „ Seine Gnaden, “ ſagten ſie , „ſollten
doch auch Geſellſchaften geben und auf großem
Fuße leben . “ Das ließ ſich Kaſpar , der ſich

geſchmeichelt fand , nicht zweimal ſagen ; und
es aßen und tranken und lebten nun zwanzig
Menſchen , wie vornehme Herren , auf ſeine
Koſten , in Hüll ' und in Füll ' . Noch war kein
halbes Jahr verfloſſen , als ſchon die Hälfte
des gewonnenen Geldes verpraßt und verlumpt
war . Das vornehme Leben war ihm ohnehin
ſchon halb und halb verleidet , und er fieng nun

an , über ſich und ſeine Lage nachzudenken, und
beſchloß , ſich ein wenig einzuſchränken , damit
er nach Verlauf eines Jahres doch noch ein

kleines Sümmchen übrig behielte für ſeine alten
Tage . Aber die lockern Geſellen hatten ihn
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ſchon zu ſehr in ihrem Neze gefangen , daß er

ihnen nicht mehr ſo leicht entkommen konnte ;

und daer ſelbſt nicht mehr Haar laſſen wollte,
ſo ſannen ſie darauf , ihm auf andere Weiſe
die Federn auszurupfen . Einmal wurden Seine

Gnaden gebeten : Sie möchten dem und dem

aus großer Noth helfen , und Geld borgen ;
was denn auch Seine Gnaden in der Milde

Ihres Herzens thaten . Ein ander Mal wur⸗

den Seine Gnaden auch gelegentlich beſtohlen ;
und da dieß Seine Gnaden gar übel aufnahmen ,

und Lärmen machten , und einen Bedienten gar

als Dieb bezeichneten , ſo wurde mit einer In⸗
jnrienklage gedroht , der er ſich nur durch eine
bedeutende freiwillige Summe entzog . Die

echen ſelbſt wurden mit jedem Monate in dem

Maße größer , als ſein Eſſen und Trinken und

ſein Appetit geringer wurden . Endlich am

Ende des eilften Monats , da er ſah , daß es

mit ſeinem Gelde auf die Neige gehe , beſchloß

er , Wien zu verlaſſen , und mit dem kleinen

Reſte ſeines Vermögens gemächlich und auf
Umwegen in die Heimath zurückzukehren . Aber

am Morgen , der zu ſeiner Abreiſe beſtimmt

war , wurden ihm noch von ſeinem Kutſcher ,

der ein Spizbube war und ders mit den übri⸗

gen gehalten hatte , eine Menge falſcher Rech⸗

nungen von Sattlern , Schmieden , Schneidern ,

Schuſtern und Kaufleuten gebracht , ſo daß er ,
um dieſe Schulden zu tilgen , und um nicht ,
womit man ihm drohete in Unannehmlichkeiten
zu kommen , ſeine Equipage , Wagen und Roſſe ,
verkaufen mußte . Der Erlös war ſo gering ,
daß er kaum ſo viel Thaler übrig behielt , als

er Tauſende gehabt hatte . Alſo trat er zu Fuß
ſeine Rückreiſe an .

Nachdem er in der Stadt angekommen , wo

fein Herr , der Graf wohnte , gieng er ſogleich
des andern Tages zu ihm, fröhlichen Muthes ,
und in der ſichern Hoffnung , daß er bei dem⸗

ſelben wieder ankommen werde . „ Da bin ich
wieder, Herr Graf, “ ſagte er beim Eintritt ins

Zimmer , „ich Kaſpar , der Kutſcher ; und ich
bitte Ew . Gnaden , daß ſie mich wiederum im

Dienſt an⸗ und aufnehmen . “ Der Graf , wel⸗

cher ein freundlicher Herr war , lächelte und

ſagte : „ Nun , Kaſpar , weil Du Wort gehalten ,
ſo will ich das meine auch halten . Nun aber

ſage mir vor Allem zuerſt , wie iſt Dirs ergan⸗
gen ? und wie hat Dir das Herrenleben gefal⸗
len ?“ Kaſpar antwortete : „ Das Herrenleben ,
Herr Graf , iſt eben kein herrliches Leben . Ich

hab' s nun auch probirt und es reut mich juſt
nicht , aber zum zweitenmal möcht ' ich es nicht

wieder verſuchen ; denn was kriecht man zulezt
davon , als Säure im Magen und einen Schalk
im Herzen ? Das wird ſich aber alles wieder

geben , wenn ich erſt wieder in die Ordnung
komme und zu den Pferden und auf den Bock . “

Der Graf lachte und ſagte : „ Er möge nur

wieder an ſeine Arbeit gehen , wie vordem , und

ſeine Sache gut verrichten . “ Das that er denn

auch , und er blieb bis an ſein hohes Alter ,
wo ihm ſein Herr eine gute Verſorgung aus⸗

warf , Kaſpar der Kulſcher .

Traudl und Joſeph .

( Mit einer Abbildung . )

Das Traudl im Stubbei⸗Thal konnte ſich
unter den hübſcheſten Tyrolerinnen ſehen laſſen ,
ſle hielt ' s ſchon aus mit ihrem vollen aber doch

zierlichen Wuchs und dem etwas gebräunten ,
aber feinen und gutmüthigen Geſicht , deſſen

feurig dunkle Augen den Burſchen wohl warm

um ' s Herz machen konnten , wenn ſie einen

anſah . Sie that ' s jedoch ſehr ſelten , denn in

ihrer Armuth ward ſie des Gedankens gewohnt ,
daß ſie doch kein Bub heimholen werde . Ihr
Vater war bald nach ihrer Geburt umgekommen
im blutigen Kampf des Jahres 1809 , dem

auch viel an Habe geopfert werden mußte ,
und jezt lebte Traudl mit der kränkelnden

Mutter kümmerlich , obwohl Jene in ſorglich
tüchtiger Arbeit das geringe Gut beiſammen
hielt und zufriedenen Sinnes daran genug hatte .

Ihr Behaben und Schaffen gefiel indeß dem

Joſeph Hasling im Stillen ; er gieng dem

Mädel wohl zuweilen nach und ſchwazte mit

ihr , was denn bald Redens gab . Beſonders
war ſein Bruder Andreas nicht damit zufrieden ,
auf den die ſehr einträgliche Erb - Wirthſchaft
von den ihnen früh geſtorbenen Eltern kam,

wogegen er dem Joſeph ſeinen Antheil in Gelde

herausgab . Dem Andreas alſo gefiel der Um⸗

gang ſeines Bruders mit Traudl nicht , und
Joſeph wurde oft ermahnt : er möge ſich ein

wohlhabend Mädel ſuchen , worauf dieſer ge⸗

wöhnlich gar nichts erwiderte . Endlich aber

ſagte er zum Andreas : ich werde mir etwas

höher im Gebirg ein Haus zurichten und meine

eigene Wirthſchaft anfangen . Mit dem Ort ,

den er ſich ausſuchte , war er dem Traudl

näher gekommen , und manchmal , wenn er dem

Mädel begegnete , bat er ſie wohl um dies und

das , auch um Rath , wie ' s nun eben die künf⸗

tige Wirthſchaft erforderte . Das brachte denn
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die Beiden ſchon wieder um etwas näher , ob⸗
wohl Traudl immer ſehr ſcheu blieb .

Was man ordentlich anfängt , wird endlich
fertig , ſo geſchah ' s denn auch mit Joſeph ' s
Haus und Wirthſchaft , wo er nun eben ſchon
Geſinde in ' s Gedinge nahm und vorhatte ,
ſeinem Hauſe den Weihe - Schmaus angedeihen
zu laſſen im Kreiſe der Verwandtſchaft . Das
ſagte er dem Traudl , und bat : ſie moͤcht' an
dem Feſttage ſeinen neuen Weſen und Geſinde
in etwas vorſtehen , damit er keinen Schimpf
habe von der Einweihe . Sie hatt ' es ihm auch
verſprochen , und als er ' s Traudl am Morgen
in der Ferne erblickte , gieng er ihm entgegen .
Da ſah er in des Mädels Hand eine Korn⸗
blume und fragte : ob ſie ihm dieſe wohl an
ſeinem Hut befeſtigen wolle ? — „ Gern ! “
ſagte ſie und nahm den Hut . Jezt aber er⸗
zählte Joſeph : daß er von ſeiner Großmutter
wiſſe , ſie habe als Maͤdchen öfter an den Spi⸗

zen
der Blätter abgezählt : ob ſie einen Mann

ekomme , ob nicht ; das könne ja , fügte er
hinzu , Traudl auch einmal verſuchen . Sie
lachte und gieng unbefangen auf den Scherz
ein , wobei ſie denn herauszäͤhlte und mit hei⸗
trem Wort lächelnd verkündete : daß ſie keinen
Mann bekomme , aber in das Lächeln ſchien
ſich eine Thräne zu miſchen . Joſeph war dem
Traudl , da er die Spizen auch zählte , viel
näher gekommen , wie noch jemals bisher und
ſeine Hand lag auf ihrer Schulter . Als er
nun jene Rede gehört , ward ihm zugleich weich
und muthig um ' s Herz , ſo daß er ausrief :
„ Traudl , wenn Du willſt , ſtraf ' ich die dummen
Spizen Lügen ; Du brauchſt nur Ja zu ſagen ,
ſo haſt Du mich ! “ — Traudl ſah ihn bebend
an und dann verſchämt nieder . „Halt ' s nicht
fuͤr Spaß , bei Gott , ' s iſt Ernſt ! “ fuhr Jo⸗
ſeph ängſtlich fort , und Traudl wußte gar
nicht , wie ihr zu Sinne wurde ; plöͤzlich aber
fühlte ſie einen Kuß , den ſie nicht abgewehrt
hatte , ſo daß der entzückte Joſeph fragte :
„Nicht wahr , das heißt Ja ? “ — Traudl
nickte nur unwillkürlich ein Weniges mit dem
Kopfe , dann aber rief ſie erſchreckt aus : „ Es
darf ja nicht ſein , ich bin zu arm , Deine Ver⸗
wandtſchaft wird auf Dich ſchmälen , denn Du
kannſt leicht ein reiches und ſaubreres Mädel
haben ! “ — „ Ei , darum hab ' ich mir eben
meine Wirthſchaft ſo geſondert und heimlich
angelegt ; wer mich und mein Thun nicht mag ,
hat ' s bequem , mir fern zu bleiben ! “ — Dies
ſprechend lief Joſeph mit ſeinem Schaz ſchon
ohne weitere Worte zur Mutter und bei der

Einweihe ſtellte er den geladenen Gäſten Teaudl
als ſeine Braut vor , ohne viel auf verſchiedene

Altdurch ſolche Nachricht eckig gewordene Geſichter
zu ſchauen . An ſein Haus aber ſchrieb er den
Spruch :

„ Nicht draußen ſuch ' Zeichen , in uns ſind
die echten :

Das Herz nur iſt wahrhaft und leitet zum
Rechten ! “

Den Spruch hat ein Freund des Wanderers , der
im Stubbei⸗Thal war , ſelbſt geleſen und als
er nach der Bedeutung fragte , erzählte ihm
der , mit ſeinem muntern und fleißigen , auch
noch immer ſehr hübſchen Weibchen „ gar zu
glückliche “ Joſeph dieſe einfache Geſchichte. Da
er meinem Freunde kein Geheimniß daraus
machte , erfuhr ich ſie von ihm und Andere er⸗
fahren ſie nun von mir .

Der Vorirag .
Eln junger Burſche , den man zum Soldaten

gemacht hatte , ſollte mit ſeinem Regiment zu
Felde ziehen . Er hatte aber daheim eine Braut , 5
welcher er gern noch ein Andenken hinterlaſſen 4
wollte ; darum gieng er zu dem Goldſchmied ſcher
und beſtellte einen goldenen Fingerring , in wel⸗ A;
chen die Worte hineingegraben ſein ſollten : aum
„leb ' wohl , liebe Liſe . “ Der Goldſchmied hieß tn
ihn , da die Sache Eile hatte , ſchon auf morgen g
wieder kommen , denn einen Ring von der ge⸗
wünſchten Größe hatte er vorräthig , und das
Eingraben der Worte war bald geſchehen.
Als der Burſche kam, ließ er ſich den Ring l
zeigen ; da er jedoch ſelber nicht leſen konnte ,
bat er den Goldſchmied , er ſolle ihm doch ein⸗ lit
mal ſagen , wie die Schrift da innen laute .
Der Goldſchmied las ihm die eingegrabenen
Worte vor , jedoch mit ſo gleichgültigem Tone,
wie man etwa eine Nachricht aus dem Wo⸗
chenblatte ablieſt . Der Soldat ſchüttelte den
Kopf und ſagte : dieſen Ring koͤnne er nicht
brauchen ; der Herr müſſe ihn nicht recht ver⸗
ſtanden haben , denn ſo hätte er ' s nicht beſtellt .
Der Goldſchmied merkte wohl , mit wem er es
zu thun hatte , und verſprach , er wolle die

Sache anders einrichten , bis heute Nachmittag
ſolle der Ring ganz nach Wunſche fertig ſein .
Als der Soldat am Nachmittag wieder kam, n
und jezt die anders eingerichtete Schrift ver⸗
nehmen wollte , las ihm der Goldſchmied die
Worte : „ leb wohl , liebe Liſe, “ in ſo weiner⸗
lichem Tone vor , daß dem ehrlichen Burſchen
vor Rührung die hellen Thräͤnen an den Backen



hermtter kiefen. Er bezahlts mim gern , was
für den Ring gefordert wurde , und lief dann
zu ſeiner Braut , welcher er den Ring brachte ,
und die Worte die darinnen ſtanden , eben ſo

beweglich wie der Goldſchmied vorlas . Und
die gute Dirne mußte eben ſo ſehr darüber
weinen wie ihr Bräutigam ; denn es that ihr

ag gar zu leid , daß dieſer ſo weit fort ſollte , ob⸗
gleich jener Feldzug ſicher gefahrlos abgelaufen iſt .

So kommt , ſagte der Goldſchmied , als er die
Geſchichte erzählte , gar viel auf den Vortrag an .

Wer zum Vagelfang will gehen ,
Muß auf ' s Pfeifen ſich verſtehen .

Ein Dieb , und doch kein Dieb .

Es verklagte jemand einen Andern : er habe
* hn eines Diebſtahls beſchuldigt . — „ Ich habe

den Kläger keinen Dieb genannt, “ ſagte der
Beklagte zu dem Richter : „ ſondern ich ſagte
nur und behaupte es noch , wenn der Kläger
mir meinen verlornen Geldbeutel nicht hätte

mal
fühen helfen , ſo würde ich ihn wieder gefun⸗

en haben . “

Ein merkwürdiges Protocoll .

Zwei Gerichtsdiener wurden abgeſandt , einen
Schuldner zu verhaften , der ſie aber bei Zeiten

von ſeinem Fenſter aus gewahrte . Er ver⸗
riegelte ſchnell ſeine Thüre und überhäͤufte ſie

nun von oben herab mit Schimpfworten , wes⸗
halb die Gerichtsdiener folgendes Protocoll

aufſezten : Herr N. N. hat uns von ſeinem
Fenſter herab geſchimpft und geſagt , wir wären

churken , Spizbuben , Schlingel und Eſel ,
welches wir hiedurch der Wahrheit gemäß mit

unſerer Unterſchrift beſtätigen . “

Wer iſt dumm ?

Ein Franzoſe , der ſich bereits 30 Jahre in
Deutſchland aufhielt und noch immer nicht
deutſch verſtand , rief einmal in ſeinem Un⸗
muthe aus : „ O tumme Nation die teutſche ,
bin ick ſchon dreiſik Jahr in die Land , und ſie

verſteh mick nock nick . “

Wo die Franzoſen Wichſe erhalten .
Als die Franzoſen 1812 nach Rußland zogen ,

bekamen dieſelben in Mainz , wo das große
Schuhmagazin war , doppelte Stiefel und Schuhe ,
welche aber noch ungeſchwärzt und gelb waren .
Einer , der der Austheilung zuſah , fragte einen
Juden : warum die Franzoſen dies Lederwerk
unnangeſtrichen mitnähmen . „ Herr, “ antwortete

der Jude , „die Franzofen bekommen wahrſchetn⸗
lich in Rußland die Wichſe . “

Eſel , ein Zeitwort .

„ Iſt Eſel ein Zeitwort ?“ fragte ein Lehrer
einen ſeiner Schüler . „ Ja, “ antwortete der⸗
ſelbe , „denn man kann ſagen : ich Eſel, duEſel, er Eſel ! “

Der kluge Landſtand .
Bei Eröffnung einer Ständeverſammlung

ſprach der Bediente eines Landſtandes „ der
eben nicht als der Klügſte bekannt war , zu
einem Kameraden ; „ Heute komm mit , Peter ,
in die Ständeverſammlung , heute iſt es der
Mühe werth , mein Herr wird eine Rede hal⸗
ten . “ „ So ! “ antwortete Peter kalt , „ich dächte
das Beſte was dein Herr in der Verſammlun
halten könnte , wäre , er hielte — das Maull “

Dem Schadenfroh , geht ' s eben ſo .
Zwei Nachbarn , ein Zimmermann und eln

Wundarzt , liefen bei dem Geläute einer Sturm⸗
glocke zu gleicher Zeit aus ihren Häuſern , um
zu ſehen , wo das Feuer wäre . Als ſie an den
Ort kamen , fanden ſie das Haus in vollen
Flammen . Der Zimmermann ſagte : „ Seht ,
Herr Nachbar , mein Waizen blüht ſchon ! “
Bei dieſen Worten ſtel er über einen Stein
und brach das Bein . Der Wundarzt erwie⸗
derte ganz trocken : „ Und mein Waizen iſt
ſchon reif . “

Die muthige Gräfin .

Kurz vor der Einnahme Magdeburgs durch
die Franzoſen reiſete die Gräfin W. in einem
Wagen mit dem General K. ſchleunig von dort
ab . Der Schall der Kanonen und des Ge⸗
fechts kam dem eilenden Fuhrwerke ſo nahs ,
daß der General ſehr unruhig wurde . Er
beugte ſich deshalb zum öftern mit dem Kopfe
über die Wagenthüre hinaus und ſah rückwärts .
— „ Aber ſo ſizen Sie doch ſtille , wornach
ſehen Sie denn immer ? “ fragte die muthigere
Frau . — „ Ja , mein Gott , die Franzoſen !
Wenn uns die Franzoſen nur nicht kriegen ! “
erwiederte der General . — „ Nun , was wäre
es denn weiter ? “ fuhr die Gräfin fort ; „ dann
bekommen die Franzoſen ein paar alte Weiber ! “

Vom Verſchütten.
Jemand bekam von ſeinem Vorgeſezten einen

Verweis , daß er zu viel trinke , und als er

——
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Entſchuldigungen vorbringen wollte , erwiederte

dieſer heftig : „ Schweigen Sie ſtill ; man ſieht
es ja an den Weinflecken Ihres Rocks und

Ihrer Weſte ! “ — „ Ei, “ verſezte der Ange⸗

ſchuldigte , „die kommen nicht vom Trinken ,
ſondern vom Verſchütten her . “

Die Nebenpfennigr .

Ein alter reicher Herr , deſſen Bedienter die

kleinen Ausgaben zu beſorgen hatte , bemerkte ,

daß er manchmal betrogen wurde . „ Höre

Peter , ſagte er daher zu ſeinem Bedienten ,
„ich weiß , daß du mich betrügſt , und das kann

ich nicht leiden ; ich will dir künftig monatlich
zwei Thaler mehr geben , wenn Du mir ver⸗

ſprichſt , mich nicht im Geringſten zu betrügen . “

Nach einem längern Beſinnen erwiederte Peter :

„ Nein Herr , ich ſtehe mich ſo beſſer ! “

Engliſche Bemerkungen .

Als vor Kurzem in einer Geſellſchaft ein

Engländer gefragt wurde , warum ſich in unſe⸗

rer Zeit die Luſt zum Heirathen ſo vermindere ?

erwiederte er , das komme daher , daß die Frauen

jezt ſeien , wie die Lilien auf dem Felde : ſie

naͤhen nicht , ſie ſpinnen nicht , und ſind doch

herrlicher gekleidet , als Salomo in aller ſeiner

Pracht .
Die fetten Gänſt .

Ein Mann , Namens Hager , hatte ſich alle

Mühe gegeben , einige Gänſe rechtfett zu machen .

Ein luſtiger Menſch ſtahl ſie eines Abends ,

und ſtellte dafür einige magere hin mit einem

Zettel :
Guten Morgen , Herr Hager ,
Geſtern waren wir fett , heut ſind wir mager !

Der Verliner und ſtin Diener .

Ein Herr in Berlin , welcher verreiſen wollte ,

trug ſeinem Bedienten auf , ihn in der Nacht

um 2 Uhr zu wecken . Der Bediente kam aber

ſchon um 12 Uhr und rüttelte ihn heftig aus

dem Schlafe . „ Na , was giebt ' s denn ? “

fragte der Herr ; „hat ' s denn ſchon 2 ẽUhr ge⸗

ſchlagen ?“ „ „ Ne, “ “ verſezte der Bediente ,

„ „ det is erſt zwölf — ick wollte Ihnen man

nur ſagen , dat Se noch zwee Stunden ſchlafen
könnten ! “ “

Die Geſänttigung .
Ein junger Zahnarzt wollte einem Arbeiter

ihn zu beſänftigen . „ Schweig ſtille, “ ſagte er,

„ damit mein Herr nicht erfährt , daß ich dir

zwei Zähne ausgezogen habe , ſonſt mußt du

für zwei bezahlen . “ Als der Arbeiter dies

hörte , machte er ſich aus dem Staube .

Die langen Beine .

Im Poſtwagen wurde eine Dame durch die

langen Beine eines ihr gegenüber ſizenden

Herrn ſehr beläſtigt . „ Gottlob , daß wir end⸗

lich anhalten, “ rief der Leztere , als die Poſt

bei der Station anlangte , „ich muß ſchnell

hinaus und meine Beine ' mal ausſtrecken . “
„ Das haben Sie gar nicht nöthig, “ bemerkte

lächend die Dame , „die ſind ohnehin ſchon
lang genug .

Der Waſſerſtand der Donan .

Was iſt das über dem erſten Stock diefes

Hauſes für ein rother Strich ? fragte ein Frem⸗

iſt halt der Waſſerſtand der Donau im Jahr
1792 . “ Nicht möglich , da hätten ja alle Wiener

ertrinken müſſen , erwiderte der Fremde . —

„ Schauens , die Donau hat eigentlich nicht ſjo
hoch geſtanden , aber die Straßenjungen haben
den Strich immer weggewiſcht , da haben ſien

halter höher hinaufgemacht . “

Auflöſung der Räthſel .

0 Der Staar , In die leeren , 8) det

Münzfuß , 4 ) die Schnecke mit ihrem Hauſe ,
5 ) die Mat⸗roſen , 6 ) in den Hoſpitälemn,
7 ) der Beifall , 8 ) der Landſturm .

Verichtigung .

Während des Drucks des Kalenders kam folgende

Berichtigung ein : Die in Waldshut beſtehenden

Jahr⸗ und Viehmärkte werden wie folgt abgehalten :

1) Lichtmeßmarkt am 5. Febr . ; 2) Mittfaſten⸗
markt Mittwoch vor Laͤtare ; 3) Palmmarkt am

Mittwoch vor dem Palmſonntag ; 4) Matmarkt

am 1. Mai ; 5) FJacobimarkt am 25. Juli ; 6) Ma⸗

thaͤmarkt am 21. September ; 7) Gallus markt am

16. October ; 8) Nikolausmarkt am 6. December
und 9) Weihnachtsmarkt am 30 . December .

Fällt einet dieſer Märkte auf einen Samſtal ,

Sonntag oder Feiertag , ſo wird er am Mittiwoch

einen Zahn ausziehen , that aber der Sache zu darauf gehalten .

viel und brach ihm aus Unvorſichtigkeit zwei
heraus . Der Arbeiter beklagte ſich laut über

dieſen Zufall ; aber der junge Zahnarzt wußte

der in Wien einen Vorübergehenden . „ Das

I
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Hans Pfriem⸗.

Hans Pfriem , der Fuhrmann , hatte die böſe
Gewohnheit an ſich , daß er alles an andern

beſchnarchte , und daß ihm Niemand etwas recht
machen konnte . Wenn er die Straße fuhr und
ein Wagen ihm begegnete , ſo blieb er jederzeit
ſtehen , und muſterte die Pferde , das Fuhrwerk ,
den Mann , und hatte immer was auszuſezen ;
bald waren ihm die Pferde zu kurz angeſpannt ,
bald ſchien ihm der Wagen nicht gut geladen
zu ſein ; und ſchüttelte dabei den Kopf oder

ſagte es laut , ſo daß der Andere den Tadel

wohl merken oder hören konnte . So machte
er ' s in allen Sachen , auch in denen , die nicht

zu ſeinem Gewerbe gehörten ; und die Wirths⸗
leute , bei denen er einkehrte , hatten ihre Noth
mit ihm , und ſagten oft : Dem Hans Pfriem
kann es kein Engel im Himmel recht machen .

Einſtmals träumte ihn , er ſei geſtorben . Er
kam vor die Himmelsthür , und St . Peter ließ
ihn hinein , jedoch mit der Verwarnung , daß er

zu allem ſtillſchweigen und ja nichts beſchnar⸗
chen und tadeln ſollte , was er auch ſehen möge .
Hans Pfriem verſprach ' s . Wie er nun im

Himmel ſich befand unter den lieben Engeln
und umher ſchaute , da ſah er zwei Engel vor⸗

beiziehen , welche einen Balken in der Quere

trugen , daß ſie allenthalben damit anſtießen .

Hans Pfriem war ſchon Willens zu tadeln ;
doch beſann er ſich noch und dachte : Wenn man
nur durchkommt , ſo iſt ' s zuletzt gleichviel , ob

man den Balken ſo oder ſo trägt . — Nach einer

Weile , als er wieder aufſchaute , bemerkte er

zwei Engel , welche aus einem Brunnen Waſſer
ſchöpften in ein durchlöchertes Faß . Hans Pfriem

dachte bei ſich , der Warnung eingedenk : Hm !
Wer eben nichts Beſſeres zu ſchaffen hat , der

mag ſo etwas auch thun , wenn ' s ihm Pläſir
macht . — Bald darauf , als er ſich umſah , ge⸗
wahrte er einen Wagen , der in einem tiefen

Loche ſtecken geblieben war ; und es kam ein

Engel herbei , und ſpannte zwei Pferde vorn
und zwei hinten an . Da das Hans Pfriem ſah ,
kam er ganz außer ſich und , weil ' s ſeine Pro⸗

feſſion war , rief er aus Leibeskräften : Taps ,
was machſt du da Dummes ! Und damit wollte

er den Engel zurecht weiſen . Es hatte ihn aber

ſchon ein Anderer beim Kragen gepackt , der ihn

zur Himmelsthür hinausſtieß . Unter der Thüre
blickte Hans Pfriem nochmals hinein , um zu
ſehen , was aus dem Wagen geworden wäre .
Und ſiehe da ! der Wagen gieng in die Höhe ,

Hiemit erwachte Hans Pfriem . — Und nun ,
was glaubt ihr, liebe Leſer , was zu lernen fei
aus der Geſchichte von Hans Pfriem ?

Der alte und der junge Gauner in Vöhmen .

In einem Dorfe in Böhmen wohnte ein blin⸗

der Mann , welcher mehr um der Langenweile
in ſeiner Hütte zu entgehen , als aus Noth bet⸗
teln gieng , und ſich deshalb einen jungen Bur⸗
ſchen ſeiner Verwandtſchaft als Führer erkoren

hatte . — Beide entfernten ſich auf viele Meilen

von ihrem Wohnorte , und begaben ſich auch
in die nachbarlichen fremden Staaten . Den
Burſchen gefiel nach und nach dieſes Leben , um

ſo mehr als er Gelegenheit fand , manche Gabe
für ſich zu behalten , und ſolche dann zu ver⸗
naſchen . Der Alte merkte Unrath bei ſeinem
Neffen , ward aufmerkſamer und ſchalt ihn fleißig
aus . Einſtens giengen ſie in einem Städtchen
bei einem Bäcker vorbei , der Alte befahl ihm ,
für einen halben Groſchen Brod zu kaufen , und

gab dem Neffen auch ein Stück davon , welcher
aber ſchon mit eben erkauften friſchgebackenen
Semmeln verſehen war . Dem Alten kam der

Geruch der Semmeln in die Naſe , er griff
haſtig dem Burſchen nach der Hand , und zog
ihm die Semmel heraus . — „ Aha , du verdamm⸗
ter Burſche , bedienſt du mich ſo ? “ erwiſchte ihn
gleich beim Schopf , ſuchte ſeine Taſchen aus ,
fand noch einiges Geld , und nahm es ihm.
Es liefen bei der Gelegenheit mehrere Menſchen
zuſammen , die ihm ſein Betragen gegen ſeinen
Vetter ſcharf verwieſen , welches den Burſchen
ſehr verdroß und zu dem Entſchluſſe antrieb ,
ſich an ihm zu rächen .

Bald darauf giengen ſie über ' s Feld durch
ſchlängelnde Fußſteige , und kamen zu einem

41 Eichbaume . Der Burſche führte ihn
is auf einen Schritt zum Eichbaume , und hielt

jezt an : „ Ohm , hier iſt ein Graben , —ſpringt ! ⸗
Der Ohm , der unvergleichlich auf den Füßen
war , ſprang und — rannte ſo heftig an die

Eiche , daß er zurückprallte . — „Verfluchter
Schurke , was treibſt du mit mir — und heißeſt
mich ſpringen ? — „ Ich habe geglaubt, , er⸗
wiederte dieſer , „ daß Ihr die große Eiche da

noch eher und beſſer riechen würdet , als meine

zwei Pfennigſemmel neulich . Ihr denkt , ich ſoll
mich da umſonſt mit Euch in der Welt herum⸗
ſchleppen ! Nein ! Das geht nicht W und

daß Ihr ' s nur wiſſet , jetzt führe ich Euch ge⸗

von den vier geflügelten Pferden getragen . — radewegs nach Hauſe . Der blinde Mann wollte
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aber nichts davon wiſſen , ſondern ſich noch fechs
Wochen herumtreiben , und noch nach Sachſen
gehen , wohin der Burſche verſprechen mußte , ihn
zu führen . Aber in ſechs Tagen brachte er ihn

nach Hauſe , und als ſie vor ſeiner Hütte an⸗
gelangt waren , ſagte er zu ihm : „Jetzt ſind wir
in Sachſen, “ ſchob ihn ſeinem Weibe in die

Stube hinein , und gieng davon .
Der Alte war nicht viel werth , hatte indeß

doch in ſeiner Blindheit einigen Vorwand , aber

der Junge war gar nichts nuz . Müßiggang
und Bettel wie beim Alten — aber noch Lug,
Betrug , und die häßliche Schadenfreude und

Rachſucht ! Text zu einer ganzen Predigt !

Kutſcher , kahr zu!

„Kutſcher , fahr zu, auf eine Stunde ! “ Mit
dieſen Worten ſprang ein junger Menſch in

Paris in eine Miethkutſche und gab dem alten

Kutſcher an , wohin er fahren müſſe . Der Alte

fuhr ſchnell , aber dem jungen doch nicht ſchnell
genug , bis ſie endlich an dem beſtimmten Ort

anlangten . Mit großer Haſt ſtürmte der junge
Menſch in das Haus , vor dem ſie hielten , kehrte
aber bald traurig und niedergeſchlagen zurük .
Nicht mehr da , murmelte der Fremde und be⸗

fahl dem Alten , in eine andere Straße zu fah⸗
ren . Dort ward wieder gehalten , es gieng wie
das erſte Mal , der Paſſagier kam noch betrüb⸗
ter und ſprach : „ Todt alſo , das war gerade
ſein beſter Freund ! “ Doch noch immer ein

Hoffnungsſtern . „ Schnell in die Vorſtadt St .
main ! “ Gut , mein Herr , antwortete der gut⸗
müthige Alte und trieb ſeinen Schimmel aber⸗
mals zum Laufen . Doch auch diesmal verge⸗
bens , was er ſuchte , war nicht zu finden . Dem
Alten ward ' s ſonderbar zu Muthe . Wo nun

hin , mein Herr ? Zur Polizei , erwiederte der

Gefragte , das hätte ich
Ceinz

im Anfang thun
ſollen . Aus der einen Stunde waren bereits
drei geworden , allein der Fremde zeigt eine mit
Geld geſpickte Börſe und der Alte läßt ſich ' s
gefallen . Auf der Polizei angekommen , ließ ſich
der Fremde alſo vernehmen : „ Ich heiße Alfred
Lender , aus Paris gebürtig , mein Vater war

Kaufmann , wohnte in der Tempelſtraße Nr . 38,
und ich bin ſein einziger Sohn . Weil er mich
ſtreng hielt , entlief ich ihm und gieng vor zehn
Jahren nach Amerika . Dort angelangt , war
ich von Allem entblößt und es gieng mir zehn⸗
mal ſchlimmer als in Paris . Doch ich griff
friſch zur Arbeit und das Glück war mir gün⸗
ſtig , bald hatte ich mein gutes Auskommen und

noch mehr . Ich ſchrieb an meinen Vater , bat
ihn um Verzeihung , und ſchickte ihm zum Zei⸗
chen , daß es mir gut gienge , mein Erſpartes .
Allein ich erhielt Brief und Geld uneröffnet wie⸗
der zurück und auf ſpätere Briefe gar keine
Antwort . Wo wohnt mein Vater , was iſt aus
ihm geworden ? “ Der Polizeibeamte ſchlägt
nach und gibt dem Fremden die gewünſchte Aus⸗
kunft . Dem Alten war indeß das Warten faſt
zu lang geworden und er dachte ſchon, es wäre
doch beſſer geweſen , ich hätte den blanken Du⸗
caten , den mir der Fremde anbot , genommen ,
denn am Ende habe ich ihn doch umſonſt kutſchirt .
Doch plötzlich ſtand dieſer wieder vor ihm und
die Fahrt ſollte aufs Neue beginnen . Wohin ?
„ Zum Kutſchenvermiether Golpin . “ Das iſt mein

Herr , antwortete der Alte . „ Kennt Ihr den Kut⸗

ſcher Nr . 14 . 2 Das iſt meine Nummer . „Wie,
Du mein Vater ! “ Und damit lagen ſich Beide
in den Armen . Die Geſchichte iſt zu Ende ; El⸗
tern und Kinder aber können Manches daxaus
lernen . Kutſcher , fahr zu!

Launige Prophezeihungen⸗

1. Ja nuar . An dieſem Tage wird das Jahr
1847 wirklich an gehen . Ueberhaupt wird das

Gehen in dieſem Jahre eine große Rolle ſpie⸗
len ; Miniſter und warme Semmeln werden ab⸗

gehen ; Feiertage und Liebende werden ver⸗

gehen ; Erbſchaften und Pferde werden drauf

gehen . Alles Uebrige wird ſehr an gehen : ni
nicht die Wohlthätigkeit — die wird angegan⸗
gen werden . Auch im Jahre 1847 werden ſehr
bedeutende Verfinſterungen vorkommen ,
welche beſonders auf das Sehen influiren wer⸗
den . Das Auf ſehen wird dabei immer größer ,
das Einſehen immer kleiner — das Ueberſehen
immer leichter und das Zu ſehen immer ſchwerer
werden .

5. Mai . An dieſem Tage wird , Behufs der

Ermöglichung einer Verheirathung aller

deutſchen Mädchen , die zweckmäßige Schuz⸗
maßregel in Kraft treten , daß alle hübſchen Aus⸗
länderinnen an Deutſchlands Grenzen zurück⸗
gewieſen werden , dafern ſie ſich nicht durch aus⸗

ländiſche Verlobungskarten oder Ehemänner zu
legitimiren vermögen .

Juni . In dieſem Monat werden alle junge
Beamte , die, obgleich gehaltlos , dennoch Schul⸗
den haben , in die Bäder reiſen , um durch das

natürliche Mineralwaſſer des Sommers den un⸗

natürlichen Soiree - Wein des Winters zu be⸗

kämpfen .



Alphabetiſches Verzeichniss der Meſſen und Jahrmärkke .
Allenfalls noͤthige Berichtigungen hierüber werden mit Dank angenommen und verbeſſert .

Alch, 1. donnerſt . v. Palmſ . , 2.
mont . n. Urbani , 3. donnerſt . nach
dem 2. ſonntage imJuli , 4. don⸗
nerſt . nachBartholo . , 5. donnerſt .
n. Mlchaeli , 6. mont . nach An⸗
dreas , 7. am 22 Dez . , faͤllt dieſer
auf einen ſonntag , ſo wird er
dienſt . darauf gehalten .

Aalen ,1. Lichtmeß , 2. Philipp . Jac. ,
3. Jac . , 4. ſonntag nach Michaeli ,
5. Mart .

Alpirsbach , 1. den 25 Merz , 2. am
Pfingſtmontag , 3. den 31 Auguſt ,

4. d . 31 Dez . ,— faͤllt der 31 Aug .
nicht an einen Dienſtag , ſo iſt der
Markt Dienſtags darauf .

Altdorf , 1. an Gregor . ,2. den 26 27
u. 28 Mak , 3. an Joh .d. Taͤuf. „A.
Mart . Biſ .

Altenſtaig , die Amtsſtadt , iſter
dienſt . vor Palmſ . , 2. donnerſt .n.
Pfingſt . , 3. dienſt . nach M. Geb . ,
4. dienſt . vor dem 1Ado .

Altkirch im Sundgau , auf Jakobi und
Laurentk .

Altheim , Lichtm . , 2. Allerh .
Anweiler , 1. dienſt . nach Matthaͤt, 2.

dienſt . vor Joh . , 3. dienſt . n. Bar⸗
thol . , à. dienſt . nach Nicolai , faͤllt
aber Nicolat auf einen dienſt . , ſo

iſt der Markt dienſt . zuvor .
Appenweyer , 1. mont . nach Allerh . ,

2. mont. vor Palmſ .
Arau , 1. Phil . Jac . , 2. n. Gallus .
Arbon , 1. mittw . vor Palmſ . , 2. auf

Martini .
Auen a. d. Tock , 1. Phil . Jac . 2.

Eliſab .
Auggen , auf Matthaͤi im Septemb . ,

faͤlltMatth . auf ſamſt. oder ſonnt .
ſo wird er folgenden montag geh .

aben in der Markgrafſchaft , 1.
den 2ten dienſt . im Monat Merz ,
2. am iten dienſt . nach Martini ;
jedesmal am dritten Jahrmarkts⸗
tag Vieh⸗ und Schweinswarkt .

Badenweiler , 1. am iten dienſt . im
Juli , 2. am lten donn . is Sept .

Bahlingen , 1. dienſt . vor Faſtn . 2.
dienſt . nach Oſtern , 3. dlenſt . nach
Pfingſt . , 4. dienſt . nach Matth .
5. dienſt . vor dem Chrlſtt . , faͤllt der

Chriſttag auf den mittw. , ſo wird
ſolcher 8 Tage vorher gehalten .

Backnang , Kraͤmer⸗ u. Viehmaͤrkte ,
1. den 15 Merz , 2. den 24 Mai ,
3. den 20 Sept . , 4. den 6 Dez .

Baſel haͤltMeß den 280kt .undjeden
Freitag nach Frohnfaſt .

Becherbach im Badiſchen ,2Kraͤmer⸗
und Viehmaͤrkte , der erſte don⸗
nerſt . nach Fronleichnam , d. zweite

auf alt Bartholomaͤ oder l Sept .
Beilſtein , Vieh⸗ u. Kraͤmermaͤrkte ,

1. am Oſterdienſtag , 2 . den11Juni .
Benningheim , 1. montag nach Ro⸗

gate, 2. 1 Erhoͤhung , 3. Catharina .
Berg , 1. den 24 Junk , 2. den 28Okt.
Berneck auf dem Schwarzwald , 1.

donnerſt . vor Georgi , 2. dienſt . n.
Ulrich . Vieh⸗ u. Kraͤmermaͤrkte ,
3. mont . nach Sim . u. Jud . Vieh⸗
Flachs⸗ u. Kraͤmerm . faͤllt erſterer
in der Charwoche , iſt er zwei Tage
fruͤher , naͤmlich dienſt . vor dem
Gruͤnendonnerſtag ; faͤllt ulrich auf
dlenſt . u. Sim . und Judaͤ auf mon⸗
tag , ſo werden dieſe lezt . Maͤrkte
8 Tage nachher gehalten .

Beßigheim , 1. Petri P. , 2. S. u. Jud.
Beutelſpach , 1. donnerſt . vor Mar .

Verk . , 2. donnerſt . nach Sim . Jud .
Bickesheim , dienſt . n. dem 25. Maͤrz,

dienſt . nach dem 25 Aug . u. dienſt .
nach dem 8 Sept .

Bieſingen , 1. donnerſt . v. Sebaſt . u.

85 2. dienſt . vor Pfingſt . , 3.
ienſt . vor Allerheiligen .

Birkendorf , Kraͤm. ⸗ u. Viehmaͤrkte ,
1. Oſterdkenſt . , 2. Katharinatag .

Birkenfeld , Kraͤm. ⸗ u. Viehmaͤrkte ,
1. den 9April , 2. den 24 Auguſt ;
Beſondere Viehmaͤrkte : den 10
Juni , den 30 Dez .

Bletigheim , Roß⸗, Vieh⸗ , Kraͤmer⸗
u. Flachsm . : 1. den erſten dienſt .
im Merz , 2. Joh . Taͤuf. , 3. Nicolai ;
fallen die zwei lezteren auf einen

ſamſt . , ſonnt . oder mont . , ſo wird
der Jahrm . jederzeit den naͤchſten
dienſt . gehalten .

Biſchoffsheim am hohen Steeg , 1.
Oſtermont . , 2. donnerſt . n 1Erhoͤh.

Biſchoffsheim , 1. Oſtern , 2. Michaeli .
Blochingen , 1. dienſt . n. Oſtern , 2.

donnerſtag nach Eliſabeth .
Blumberg , 1. am donnerſtag vor Laͤ⸗

tare , 2. donnerſt. vor Joh. Baptiſt ,
3. d onnerſt . vor Simon u. Judaͤ.

Boͤhlingen , Roß⸗Vieh⸗ und Kraͤmer⸗
markt , 1. donnerſtag vor Faſtnacht ,
2. donnerſtag nach Oſtern , 3. don⸗
nerſtag vor Simon u. Judä .

Bonndorf 1. am 3 Mai , 2. am 25
Juli , 3. 11 Nov .

Bräunlingen , Kraͤmerm . : 1. am Ma⸗
thiastag ( faͤllt er auf einen ſonnt .
ſo iſt der Markt am mont . daranf . )
2. am 22 Juli , 3. am Kirchweih⸗
donn im Okt . , A. Konradi im Noy .

Bregenz , auf Gallus , Vieh⸗ und Kraͤ⸗
mermarkt .

Breiſach ( alt ) 1. dienſtag nach Laͤtare ,
2. den2 Aug . ,3 . Simon und Judaͤ ,
faͤllt einer dieſer 2 letztern Tage

auf ſonnt. , ſo iſt der Markt mon⸗
tags darnach .

Brugg , 1. den 2 Febr . ,2. den 9 Mal ,
3. den 29 Sept . , 4. den 12 Dez .

Buͤhl, in der Markgrafſchaft , Kraͤ⸗
merm . : 1. Mathias ( 24 Febr . ) , 2.
am 2ten montag im Mai , 3. Lau .
renti , 4. Martini im Nov . Die
Viehmaͤrkte werden immer den
Tag darauf gehalten .

Burlach haͤlt Vieh⸗ , Kraͤmer⸗ und
Flachsmarkt auf alt Michaeli , ſo
er aber am ſamſt . , ſonnt . oder mon⸗
tag faͤllt, wird er dienſt . darauf ge⸗
halten .

Burlodingen , 1. Vitus . 2. d. 17 Okt .

Caup, dienſt . n. Invocavit , dienſt .
nach Rogate , dienſt . vor Michaeli
und Nicolat ; fallen aber Michaeli
undNic .auf einen dienſtag , ſo wird
der erſte 8 Tage zuvor , der zweite
naͤchſten dienſt . darauf gehalt.

Cappel , auf Stm . u. Jud . , wenn aber
Sim . u. Judaͤ auf einen freitag ,
ſamſtag oder montag faͤllt, ſo wird
der Markt allezeit mittwochs vor
Sim . und Juda gehalten .

Candern , dienſt . nachvaͤtare , und den
25 Nov . , fallen dieſe Dage auf
freit . , ſamſt . , ſonnt . ſo iſt er dien⸗
ſtag hernach .

Carlsruhe , Meſſe : 1. d. erſten mont .
bis incl . ſamſt . im Juni ; 2. den
1. mont . bis incl . ſamſt . in Nov .

Conſtanz , Meſſe : 1. am dritten
mont . n. Oſtern , 2. au dritten
mont . nach Mar. Gee zrt ; . Markt
mont . nach alt Conrs di .



1. donu , vor Pal m⸗

tag , 2. Sim .u . Jud .
Dettingen bei Maulhr . , Kraͤmer⸗ u.

Viehm . : 1. Lichtmeß — iſt es ein

ſamſt . od. ſonnt . am dienſt . dar auf.
2 . Oſtermont . , 3. erſten dienſt . im

Sept . , 5. donnerſt . n. Martin .
Dettingen bei Glatten , 1. Lichtmeß ,

2. Kilian .
Dettingen unter Teck , 1. dienſt . n.

Oſtern , 2. dienſt . n. Nic .
Diemringen , 1. Petri u. Pauli , 2.

Matth . , 3. Sim . u. Jud .A4. Thom .
Diengen ,1. mont. vor Quaſimod . , 2.

auf Oſterdienſt . , 3. Barth . , 4. auf
Matthaͤi .

Dießenhofen , Vieh⸗ u. Kraͤmerm . :
1. 2ten mont . im Jau . , 2. mont . n.
Lichtm . , 3. 2ten mont . im Maͤrz,
4. 2ten mont . im Aptil , 5. 2ten
mont . im Mal , 6. 2ten mont . im
Juni , 7. 2ten mont . im Juni , 8.

Laurenzt , 9. 2ten mont . im Sept . ,
10. 2ten mont . im Okt. , 11. mont .
u. Othmar , 21. Thomastag .

Diez , 1. mont . nach Antoni , 2. mont .
nach Judica , 3. mont . nach Mar .
Geb . , A. montag nach Andreas .

auf einen freitag , ſamſt. oder ſonnt .
ſo iſt der Markt mont , darauf .

Emmendingen haͤlt Vieh⸗ u. Kraͤ⸗
mermarkt dienſt . nach Remini⸗

ſcere , dienſt .n. Exaudi , dienſt . nach
Sim . u. Judaͤ ; faͤllter aber auf Al⸗
lerhell . fo iſt er den naͤchſten Tag
darauf , dienſtag nachNicolat .

Endingen , 1. Matthias , 2. Bartho⸗
lom. , 3. Ottmarus .

Engen , 1. 2 . 3. an den l [ ſten donner⸗

ſtagen in der Faſten , J. donnerſt .
v. Himmelf. Chriſti , 5. mont . vor
Mar . Geb. ,6 . mont . nach Martini .
Schwein⸗ und Viehm . : 1. montag
nach Palmſonnt . ,2. Maria Heimſ .
—faͤllt Heimſ . auf einen ſonnt . /am
mont . darauf , 3 erſten mont . im

Auguſt , A. zweiten mont . im Okt. ,
5. St . Johannistag im Dezemder .

Ermatingen , 1. den 2. dienſtag im

Mai , 2. am donnerſt . vor Conradi .
Erſingen , dienſtag nach Phil . Jac . ,

donnerſt . nach Mart .
Ettenheim im Breisgau , Kraͤmer⸗

und Viehm . : 1. den 5 Febr . , 2 den
8 Junk , 3 . den 24 Aug . , 4 den
11 Nov . ( dieſe Maͤrkte werden
immer mittwochs gehalten . ) Ve⸗

nach Maria Himmelf . A. montag
nach Galll , 5. montag nach Nikolal .

Freudenſtadt , 1. an Lichtm . , 2. den
1 Mai , 3. d. 24 Junl ,4. Michaell ;
faͤllt einer dieſer Fetertage auf den
ſamſt . , ſo kſt er dienſtags hernach .

Freiburg im Breisgau , Meſſen : 1.
den zten montag nach Oſtern , 8
Tage , 2. den ꝛten mont . nach Mar⸗
tini , 8 Tage . Viehm : am 2ten
donnerſtag jeden Monats ; an der
Meſſe jedoch donnerſtags in der
Meßwoche .

Friedrichshafen , auf Martint .

Frieſenheim , Jahrmarkt inder eten
Woche vor der Faſtn . , und mittw .

vor Gallt.
Furtwangen im Schwarzwald , Krä⸗

mermaͤrkte : 1. mittw . v. Johaunk ,
2. am U. Dez . Viehmaͤrkte : 1. am

2ten mittwoch im Mai , 2. am Iten
mittwoch im September .

amertingen haͤlt Vieh⸗ u. Kraͤ
mermaͤrkte : 1. am Tag nachJoſe⸗
phi , 2. auf Joh . , 3. auf Barth. l .
auf Sim .u . Jud .

Gengenbach , Kraͤmer⸗ u. Viehm. :
1. mittw . vor Georgi , 2. mittw .
vor Martini .

Gernsbach , Kraͤmerm . : 1. am Lten
mont . vor Oſtern , 2. am mont . vot
Pfingſten ; 3. an Bartholomät (ikt' eh
es ein ſonntag , montags darauf, )
Viehm . :1. dienſt.vor Petr . Stuhl⸗ h

feier, 2. donnerſt .vor Chriſti Him: ſ ,
melfahrt , 3. dienſt . vor Barthol . ,

A. dienſt . vor Martini , 5. montag ſut !
vor Weihnachten .

ſondere Viehmaͤrkte : erſten und
dritten mittwoch im April .

Ettlingen hält Vieh⸗ u. Kraͤmer⸗
markt d. 1. auf Matth. in der Fa⸗
ſten , 2. auf Jac. , 3. auf Mart. , 4.
auf Thom. ; fallen nun die Zerſten
auf einen freitag , ſamſt . , ſonnt .
oder mont . , ſo/ wird der Markt den
dienſt . darnach gehalten ; faͤllt aber
Thomas auf einen freitag , ſamſt . ,

Donaueſchingen , 1 . auf Georgi , 2 . a .
Joh . u. Paul , faͤllt aber Joh . und

Paul auf einen freit . , ſamſt . oder
ſonnt . ſo iſt der Markt am montag
darauf , 3. Michaell , 4. Martini .

Dornſtetten , 1. Oſterdienſtag , 2.
Barthol . , 3. dienſt . vor Mart .

Obingen , 1. dienſt . vor Joſeph. , 2.

dienſt . nach Trinit . , 3. dienſt . vor
Jakob . , 4. donnerſt . v. Galli , 5.
donnerſt . vor Chriſttag .

Ehingen , den 7. Nov .

ſonnt . oder montag , ſo wird der

Markt den dienſt . zuvor gehalten ,
auch wird jedesmal Tags zuvor der

nach Barthol .
Geiſingen , dienſt . nachdaͤtare , dienſt .

Germersheim , den 18. April , ſonnt , I

in der ganzen Woche vor Pfingſt . ,
dienſt. n. St. Jak. , dienſt. nach Als ih

lerſeelen .
Geißlingen an der Stalg , dienſt . n.

Ehrenſtetten haͤlt Kraͤmer⸗ u. Vieh⸗
markt amLorenzotag d. 10. Aug.
faͤllt dieſer auf einen ſonnt . ſo wirb
der Markt am folgend . mont . geh .

Viehmarkt gehalten .

Feldkirch , den 1. auf Johanni , 2.
auf Michaeli , 3. auf Thom .

Eichſtetten , 5. Mai, 13. Sept . , faͤlt Fehringen , 1. mont . vor Lichtm . 2. Invoc . , dienſt . nach Re miniſc . ,

einer auf dienſt . , wirder daran ge : mont . nach Cantate , 3. Ulrict , 4.] dienſt . nach Oculi . 11

halten ; faͤllt er nicht darauf , ſo iſt Michaeli , 5. Nicolai . Graben , dienſt . nach Cathar . , dien⸗

er dienſt . hern . Feldrenach , 1. donnerſtag vor Heorg. , ] ſtag vor Mitfaſten . fce

Eigeldingen , 1. donnerſt . vor Faſt⸗ 2. Barthol . rafenhauſen im Schwarzwald hält a

nachtſonnt . , 2. mont .v. Urbanust . Frankfurt a. M. haͤlt Meß, die 1. am] Jahr⸗ und Viehmarkt 1. den 23.

3. donnerſt . vor Michaelist . , 4. Oſterdienſt . , die 2. auf Mar. Geb. ; ] Avril , den 2 donnerſt . nach Fron⸗ ( o

donnerſt . vor Andreastag . faͤllt Mar . Geb . auf ſonnt . , mont . , leichu . , 3. den 6. Oetober , fällt det
Ellmendingen , Kraͤmerm . 1. donn . dienſt . oder mittw . , ſo faͤngt ſtie Herſte u. letzte auf einen Sonn⸗ od.

nach Faſtnacht , 2. mont . an oder mont . nach dieſer Woche an ; faͤlt] Fetertag , ſo iſt er Tags darauf. 0

nach Allerheiligen . es aber auf donnerſt . , freit . oder Grieſſen im Kleggau , Jahr⸗ n. Vieh⸗ ff

0 Elzach im Schwarzw . , Vieh⸗ u. Kraͤ⸗ ſamſt . ſogehtſie mont. darnachan . maͤrkte : 1. am 3 Maͤrz , d. i. an

merm . . den 24. Febr . ,2 . den 23. Frauenfeld haͤlt Jahr⸗u . Viehmarkte Kunigunda ⸗Tag, 2, den 10 Aue , ſ

4 April , 8. den 24. Juni , 4. den 6. 4. am Faſtnachtmont .2. am mont . nämlich an Laurenti ; 3. den 28 5

Sept . , 5. den 28. Skt . , fält einer vor Bbiltpy u. Jac . , 3. am montag ] Okt . , d. in an Sim . u. Jubds 4.



den 28 Dez . , d. i. am unſchuld .
Kindl . Tag ; faͤllt einer der Tage

auf einen ſonntag , ſo iſt der Markt
am darauf folgenden montag .

Groͤtzingen bei Durlach, dienſt . nach
Fab . Seb . , dienſt . nach Georgt ,
dienſt . vor Martini .

Grombach, Kraͤmerm. : 1. dienſt . vor

Pfingſt . , 2. montag vor Michaeli .

Großelingen ,Kraͤm. ⸗u. Viehmaͤrkte:
1. den11 Juli , 2 . mont .u. Martini .

Groß⸗Ingersheim , 1. Maria Verk .
2. dienſt . nach Mar . Geburt .

GSroßlaufenburg , Kraͤmer⸗ u. Vieh⸗
maͤrkte : 1. am 2ten donn . imFebr . ,
2. Oſterdienſt . ,3. Pfingſtdienſt . ,l .
mont . vor Bartkolomaͤi , 5. an
Michgeli , 6. Simon Judaͤ ( fallen
die 2 lezten auf freit . ſamſt . oder
ſonnt . , ſo ſind ſie montags darauf .

Gottlieben , den 1. Mai .
Gutenberg , 1. Urban , 2. donnerſtas

vor Michaeli .
Guglingen , 1. dienſtag vorm . Palm⸗

tag , 2. den 18. Aug .

akgerloch , 1. mont . n. Lichtm . , 2.

montag vor Himmelf . , 3. Matth .
A. Nicol .

Haiterbach , dienſt . nach Matth .
Harmerſpach das Thal , 1. ſonnt. vor

Mar . Geb . , 2. auf Galli .
Haslach im Kinzinger Thal , 1. den

1. montag i . d. Faſten , 2. montag
nach Phil . u. Jac . , 3. mont . nach

Petr . u. Pauli , 4. montag nach
Michaeli , 5. mont . nach Martini .

Hauſach im Kinzinger Th. , 1. dienſt .
nach 3Koͤnig , 2. dienſt . nach Sim .
u. Judaͤ, 3. dienſt . nach Nicolai .

Hayingen , 1. donnerſt . n. Lät . 2.

donnerſt . n. Vitt , 3. an Jakobi , l .

donnerſt . nach 1 Erh . , 5. donnerſt .
nach Martini , 6. donnerſt . in der

ganzen Woche vor Weihnachten .
Hechingen , 1. mont . vor Georgi , 2.

mont . vor Jac . , 3. mont . n. Mich . ,
A. mont . in der Quatemberwoche
vor Weihn .

Heidelberg , Meſſen : 1. erſten mont .
an oder nach dem 15. Mai , 8 Tage ,
2. den mont . an oder nach dem 15

Okt. , 1u Tage dauernd . Viehm . :
den lezten mittw . im Auguſt , den
2ten mittw . im Okt . (faͤllt einer auf
Feiertag , ſo iſt er dienſt . darauf .

Heidenheim , 1. Phil . Jacobt , 2. Ja⸗
cobl , 3. Matth . , 4. Andr .

Heimbach , mont . nach Gallus .

heitersheim im Brelsgau , 1. mont .
n. Barth . , 2. den 6 Dez .

Herbolzheim , 1. dienſt . n. Oſtern ,2.
dienſt . n. Pfingſt . , 3 . 28 Okt .

Herrenalb , Kloſter ) , 1. dienſt . nach

Quaſimod . ,2 . den 8. Okt.
Heubach ( Groß ) , Kraͤmerm . : 1. den

23. April, 2. den 2. Auguſt .
Hilzingen , den 15 Juni .
Hohenſtauffen , 1. Matthtas , 2

dienſt . u. mittw . vor Matth .
Hohenhaslach , Phil . u. Jak .
Hornberg , Vieh⸗ u. Kraͤmerm . 1.

donn . nach dem 12 Maͤrz ,2. an Pe⸗
tet und Paul ; faͤllt aber dieſer Tag
auf einen ſamſt . oder ſonntag , ſo
iſt der Markt amJohannestag vor⸗
her , 3. mont . nach Barthol . , faͤllt
aber Barthol . auf den ſonnt . , ſo iſt
der Markt acht Tage hernach , A.

donnerſt .n. Mart . , 5. am unſchuld .
Kindl . Tag , faͤllter am ſamſt . oder

fonnt . , ſo iſt er mont . darauf .
Hoͤrdten bei Gernſpach , Vieh⸗ und

Kraͤmerm . auf Oſterdienſt . , dienſt .
vor Joh . Taͤuf . , auf Mich, ; faͤllt
aber Mich . auf einen ſonnt . , ſo
wird er folgenden dienſt. gehalten,

Hüuͤfingen, 1. Oſterdlenſtag , 2. Pfingſt .
dienſt . , 3. auf f Erh . , l . auf Galli ,
5. dienſt . v. Nikol .

S
Ichenheim , 1. mittw . nach Jubi⸗

late , 2. mittw. vor Allerheil .
Immenſtaad , 1. am 1 Mai , faͤllt

dieſer auf einen Montag , ſo wird

er am 2 Mai abgehalten . 2. an

Magnus .
Inneringen , 1. an k Erfind . , 2. auf

Jakob . , 3. an 1 Erh . , l . an Maria

Opferung .

dienſt . , 2. Pfingſtmont . , 3. erſten
dienſt . im Okt . 4. zweiten dienſt .
nach Martini .

Kenzingen im Breisgau , Kraͤmer⸗
und Viehm . : 1. dienſt nach Georgi ,
2. ditto an oder nach Laurentt , 3.

donnerſt . vor Nikolai . Beſondere
Viehmaͤrkte : 1. am3ten donnerſt .
im Merz , 2. am 3ten donnerſt . im

Mai , 3. amZten donnerſt .im Okt .
Kippenheim bei Lahr , 1. auf Matth . ,

2. auf Urſula; faͤllt einer auf frei⸗

tag , famſtag oder ſonntag , ſo wird

der Markt montag darauf gehalt .

Allerheil .

Keyl, Kraͤm . ⸗u. Viehm . ? 1. Oſter⸗

Kirchberg , Paul Bek . , Phil . u. Jak . ,

Kirnbach , dienſt . nach Rogat . , dienſt .
an oder nach alt Egyd.

Kleinlaufenburg haͤlt 3 Jahr⸗ und

Viehmaͤrkte , 1. 12 Maͤrz , 2. 22

Juli , 3. 25 Novemb . Faͤllt einer

auf einen ſonn⸗ oder feiertag , ſo
wird er den Tag darauf gehalten .

Koͤnigsbach , Kraͤmermaͤrkte : 1. mont.
v. Pfingſt . , 2. mont .v. Sim. Juda ,

faͤllt letzterer auf einen montag , ſo
iſt er an dem naͤmlichen Tag .

Koͤnigshofen , Kraͤmermaͤrkte : 1. den

20 Merz , 2. den 25 Juli , 3. ſonnt .
nach Mathaͤt , A. den 2 Nov . ; faͤllt
einer auf famſt. oder ſonntag , ſo iſt
er am montag darauf .

Kork , Kraͤmer⸗ und Biehmarkt :
auf Simon u. Jud . , faͤllt er auf ei⸗

nen freitag , ſamſt . oder ſonntag ,
ſo iſt er montags darauf .

Krauchenwis , 1. am mont . vor dem

Palmf . , 2. montag vor Pfingſten ,
3. am donnerſt . nachüllerheiligen .

Krenzach , auf Johanni ; faͤllt er aber

freitag , ſamſtag oder ſonntag , ſo

iſt er montag darauf .
Kreuzlingen , Vieh⸗ und Kraͤmerm . :

jeweils mit den Konſtanzer Meſſen.
Krotzingen , 1. den 3. Febr . , 2. am

Kirchweihſonntag .

ahr , Vieh⸗ u. Kraͤmerm . : 1 .dienſt .
in der letzten ganzen Woche vor

Oſtern , 2. dienſt . vor Bartholom . ,
J. am iten dienſt . nach Allerheil . ,
I . dienſt . in d. letzt . ganzen Woche

vor Weihnachten . Beſond. Vieh⸗
markt : am iten dienſt . im Oktob .

Langenſteinbach , Kraͤmermaͤrkte : 1.

dienſtag nach Pfüngſt . ,2. ditto nach

Sim . Judaͤ. Viehmaͤrkte : 1. am

Zten donnerſt im Maͤrz, 2. dienſt .

vorꝙhfingſt . , 3. d. Zten donnerſt . im

Juli , U. dienſtag vor Sim . u. Jud.
Langenau , 1. Oſtermont . , 2.Pfingſt⸗

montag , 3. Mich . , à4. Thom .

kauffen , Stadt , 1. Mich . , 2. Thom .

Lauffen , das Dorf , 18. Mai .
Leimſtetten, 1. Maria Vk. , 2. Pfingſt⸗

mont . , 3. Jac . ,A. Sim . J. ,5. Andr .

Leipzig , Meſſe : 1. Neujahr , 2. Jubi⸗
late , 3. ſonnt .n. Mich .

Lenzkirch , Kraͤmerm . : 1. mont . nach
d. Iten ſonnt. in d. Faſten , 2. Oſter⸗

dienſt . ,3 . d. 25 Juni faͤllt erauf ei⸗
nen ſonnt . , ſo iſt Markt am dienſt .

darauf , A. dienſt . an od. nach Mich .

eichtenau in der Markgrafſchaft , 1.

am iſten donnerſtag im Mai , 2.

donnerſt . vor Michaelis ; 3. denn .
Heiningen , Roß⸗, Vieh⸗ u. Kraͤmer⸗

markt , Mar . Verk . d. 1 Mal , donn. vor S . J .
Kirchen , O. Amt Loͤrrach , dienſt . v.

n. dem lten Adventſonntag⸗

—
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Ein bau, 1. d. erſten freitag im Mai ,
2. den erſten freitag im Novemb .

Eiptingen , 1. mont . u. Laͤtare , 2. am
erſten donnerſtag im Juni , 3. am
erſten montag nach Maria Geburt ,
4. donnerſtag vor Martink . Faͤllt

einerbieſer Maͤrkteaufetnenßeler⸗
tag , ſo wird der Abhaltungstag zur
gehoͤrtger Zeit oͤffentl. verkündet .

Lorch , 1. montag vor Pfingſten , 2.
montag nach F. Erhoͤh.

Loffingen , Kraͤmer⸗ u. Viehmaͤrkte :
1. d. iten montag im Merz , 2. d.
4. Mat , 3. iten mont . im Auguſt ,
4. am 21 Sept . , 5. am 28. Dez .
Faͤllt der zweite und fuͤnfte Markt
auf ſamſt . oder ſonnt . , ſo iſt der
Markt montags darauf .

Loͤrrach, mittw . vor Matthlas , und
mittw . vor Matthaͤi .

Lottſtetten im Kleggau , Jahr⸗ und
Viehmärkte , 1. am montag nach
Sebaſtiani , 2. am montag nach 1
Erfindung , 3. montag n. Gallus .

Lahloberg, den 1. montag nach
Mitf . ; 2. d. Iten donnerſt .imAug . ,
8. auf Cath. ; faͤllt Cath . auf einen
ſonnt . , ſo iſt er mont . darauf .

Malterdingen , den 5. Auguſt , dienſt .
nach Catharina .

Malſch , 1. dienſt . vor Joſepht , 2. auf
Sim , u. Judaͤ ; faͤllt aber Simon
Judaͤ auf einen freit . , ſamſt . oder
ſonnt . , ſo iſt er dienſtags vorher .

Mannheim , Meſſen : 1. den 1 Mal ,
2. Michaeli . Viehmaͤrkte : jeden
erſten dienſt . im Monat , ausge⸗
nommen im Merz am ꝛ2ten dienſt .

Marbach , 1. Phil . Jac . , 2. donnerſt .
oderfreit . vor oder an alt Martini ,
8. dienſt . nach Margaretha .

Markdorf , 1. mont . in d. Sebaſtkans⸗
woche ,2. mont . n. Laͤtare ,3. mont .
u. Dreifaltigk . ſonnt . , 4. mont .
in d. Matthaͤuswoche , 5. am mont .
in der Woche wo Eliſab . Landgr .
faͤllt. Wenn Sebaſt . , Matth . oder
Eliſ . auf einen ſonnt . faͤllt, ſo wird
der Markt am mont . darn . , faͤllt er
aber auf einen mont . , am Tage
ſelbſt gehalt . Außer dieſen iſt alle
mont . durch das ganze Jaht ein
Viehm . , an welchem auch land⸗
wirth . Erzengn . aller Art eingef .
u. verk . werden dürfen .

Meersburg , Kraͤmerm . : 1. mont . n.
Pelagi und Auguſtin ; 2. mittw .
v. Martini (faͤllt der Markt auf ei⸗
nen mont . ſo iſt er am naͤml. Tag .

Memmingen , 8 Tag vor Gallt .

Mengen , 1. den 23 April , 2. den 21
Junt , 3. den 14. September , 4.
den 12 Nov . , 5. Vieh⸗ u. Kraͤmer⸗
markt ſamſt . vor Faſtnachtſonnt .

Mos bach , Kraͤmerm . : 1. Faſtnachts⸗
montag , 2. Oſterdienſt . , 3. an Jo⸗
hannk (faͤllt lezterer auf ſamſt . oder
ſonnt . , ſo iſt er montags darauf ) ;
A. mont . nach Maria Geb. , 5. don⸗
nerſtag vor Martini . Viehmaͤrkte :
1. Dienſt . n. Lichtmeß , 2. lezten
donnerſt imFebr . , 3. d. 3tendienſt .
im Merz , 4. den 2ten dienſt . im
Mai , 5. lezten dienſt. im Okt. , 6.
Zzten dienſt . im November .

Moͤhringen , 1. Vieh⸗ u. Kraͤmerm .
mont . vor Palmſonntag , 2. Vieh⸗
u. Schaafm . , erſt . mont . imMonat

Mai, 3 . Kraͤmer⸗ ,Schaaf-u. Vieh⸗
markt mont . vor Joh . Bapt . , 4.
mont . vor Jakobi , 5. mont . nach

Barth . , 6. mont. n. Mich . , 7. mont.
vor Sim . u. Jud . , 8. mont . vor
Kath . u. Konradi .

Moͤnchweiler , 1. mont . v. Laͤtare , 2.
dienſt . nach Heiligdreifaltigk . , 3.
den 6. September .

Moͤßkirch. , 1. mont . nach Oculi , 2.
am Pfingſtdienſtag , 3. an Marg . ,
A. d. 30. Okt . 5. d. 20. Dez.

Muͤhlburg , Kraͤmerm . : 1. d. 2ten
donnerft .im Merz , 2. d. Uten donn .
im Aug. , 3. d. AKten donn im Nov.

Muͤllhe im , Kraͤmer⸗ u. Viehmaͤrkte :
1. den 12 Mal , (faͤllt er nicht auf
dienſt . , ſo iſt er dienſt . nachher ) ,
2. d. iten donn . im Nov . Beſond .
Viehmaͤrkte : an jedem iten frei⸗
tag des Monats , mit Ausnahme
Dezember und Januar .

euenburg am Rhein , auf Mitfaſt .
den 25. April .

Neuſtadt a. d. Schwarzwi , auf St .
Sebaſtianstag den 20. Januar ,
faͤllt aber dieſer Tag auf den frei⸗
tag, ſamſtag oder ſonntag , ſo iſt er
naͤchſten montag darauf . 2. mont .
nach Laͤtare, 3. mont . vor Pfingſt . ,
A. mont . vor Jac . , 5. Sim . Jud .

Neuſtadt bei Biſchen , 22 Mai und 13
Novbr .

„ „ „ 1. Phil . Jak . ,
2. Laur . , 3. Nikolai ; faͤllt einer auf

freitag , ſamſt. oder ſonnt . ,ſo iſt der
Markt mittwochs zuvor . Viehm . :

1 donnerſt . in Mitfaſten d. i . nach
Oculi , 2. donnerſt . nach Michaeli .

Oberndorf , Kraͤmer - und Viehm . :
1. Georgt , 2 . Pil . Jak . , 3. am 20.

Juli , 4. Bartholomä , 5. Michaell ,
6. Martini (faͤllt einer auf ſamſtag
oder ſonnt . , ſo iſt et mont .darauf.

Offenburg , 1. mont . u. dienſt . nach
JErftnd . ,2. montag u. dienſt .nach
1Erhoͤhung .

Offnadingen im Breisgau , 1.Oſter⸗
dienſt . , 2. Heil . f Tag , ( 14. Sept . )

Oppenau , 1. Joh . Bap . , 2. Barthol .
Oppenheim , 1. dienſt . nach Fab . Se⸗

baſt . ,2. den 19Jult .
5

falzgrafenweiler , 1. donnerſtag
nachReminiſc . , 2. donn . nach Joh. ,
3. donnerſtag nach Mich .

Pfullendorf , 1. mont . nachgeminlſe . ,
2. mont . nach Phil . Jak . , 3. mont .
nach Barthol. ,A. montag nach Gal⸗
lus , 3. montag nach Nlcolai .

adolfzell , 1. mittw . v. Laͤtare, 2.
mittw .v. Pfingſt . , 3. mittw .v. Bar⸗
thol . ,A. mittw .v. Mart . Viehm. :
jeden Monat am erſten mittwoch .

Raſtatt , Vieh - u. Kraͤmerm . : mont .
nach Georgt , mont . n. Barthol . ;
faͤlt einet dieſer Tage auf einen
Feiertag , ſo iſt der Markt folgen⸗
den dienſtag darauf . Faͤllt Georgi
und Bartholomaͤ auf einen mont. ,
ſo iſt der Markt am gleichen Tag .

Renchen , 1. montag nach Laͤtare,
2. montag nach Gallus .

Reichenbach ( Kloſter ) , 1. 1Ater Tag
n. Oſterd . , 2. Mauritius .

Riedlingen , 1. mont . vor Faſtnacht ,
2. acht Tage n. Oſtern , 3. mont .
nach Trinit . ,l . mont . nach Gallus .

Riegel , Kraͤmerm . : 1. dienſt . nach
Lichtmeß , 2. Johanni , 3. Michaell .

Rorſchach , 1. d. 120ct . ,2. den7 Noy. ,
3. am Tag vor Nikolai .

Rottweil , Kraͤmerm . : 1. donnerſt .v.
Faſtnacht , 2. Georgi , 3. mont v.
Pfingſten , 4. Johannk , 5. 1 Erhoͤ⸗
hung , 6. Evangel . Lucas .

Ruſt bei Ettenheim , Kraͤmerm. : 1. d.
19. Maͤrz (faͤllt er auf frettag oder

ſamſt . , iſt der Markt Tags darauf ) .
2. zten mont . im Okt. , 3. d. 29. Dez.
(faͤllt er auf freit . , ſamſt .od. ſonnt .
ſo iſt der Markt donnerſtag zuvor.

S4 Vieh⸗ n. Kraͤmermaͤrkte ,
1. Oſterdienſtag , 2. erſten montag
im Novenber ,fallt dieſer auf et⸗
nen feiertag , ſo iſt der Markt am
darauf folgenden dienſtag .

Saͤckingen , 1. den 6. Maͤrz, 2. d. 25.
April , 3. am Kirchweihmont . , l .
30. Novemb . ; faͤllt einer auf einen

N
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freitag oder ſamſtag , ſo iſt der
Markt den folgenden montag.

Sasbach bei Achern , 1. auf mont .
nach dem H. Dreifaltigkeitsſonnt . ,
2. auf Cathar . , und wenn Cathar
am freit . , ſamſt . oder ſonnt . faͤllt,

ſo iſt er jedesmal mittwoch zuvor .
St . Georgen , 1. den 5 Mai , alt

Georgi ; faͤllt aber dieſer Tag auf
freitag , ſamſtag oder montag , ſo

wird er dienſtag darauf gehaltenz2.
den 22 Auguſt alt Laurenzi , 3. den
11Oktobor , alt Michael .

St . Mergen , Vieh⸗ u. Kraͤmermarkt ,
1. montag vor Fronleichnamstag ,
2. montag vor Maria Geburt .

Schaffhauſen , haͤlt Vieh⸗ u. Kraͤmer⸗
markt : 1. den 2. dienſtag nach Faſt⸗
nacht , 2. den 1. dienſt . nachpfingſt . ,
3. den 1. dienſt . nach Barthol . , 4.
den 1. dienſt . nach Martini . Vieh⸗
maͤrkte: 1. den 2. dienſtag im Ja⸗
nuar , 2. den 3. dienſtag nach Faſtn. ,
3. den K. dienſt . nach Faſtn . , 4. den
2, dienſtag nach Oſtern , 5. den 3.
dienſtag nach Pfingſten , 6. den 2ten
dienſt . im Juli , 7. den 2ten dienſt .
im September , 8. den 2. dienſt . im
Oktober , 9. den 2. dienſt im Dez.
Wenn Barthol . oder Martini auf
einen dienſt . fallen , ſo wird der be⸗
treffende Vieh⸗ oder Jahr⸗Markt
am naͤml. Tage abgehalten .

Schiltach , Kraͤmerm . : 1. Mathtas ,
2 Peter und Paul , 3 . Jakobi , A.
Mathaͤus , 5. Andreas , ( fallt einer
guf einen ſonntag , ſo iſt der Markt
am montag darauf .

Schliengen , Kraͤmerma 1. mont. nach
Faſtn . , 2. mont. n. Trinit . , 3. mont.

nach Mar . Geb . , Al. montag an oder
nach Andreas .

Schopfheim , Kraͤm. ⸗ und Viehm . 1 .
dienſt. v. Faſtn . ,2 . dlenſt .n. Pfingſt. ,
3 . dienſt . n .Mich . „A. dienſt . n. Lucia.

Schramberg , Kraͤmer⸗ u. Viehm . : 1 .
mont .n. Laͤt. , 2. 2ten mont .im Mai ,
3. Pitus , 4. Laur . , 5. 2ten mont . im
Oct. , 6. Nikol. (faͤllt einer auf frei⸗
tag , ſamſt . oder ſonnt . , ſo iſt der
Markt am montag .

Seelbach , 1. am 1April , 2. 20 Mat ,
3. 13 Nybr . ;faͤllt aber einer dieſer
Tage auf einen ſonnt . , ſo wird der
Markt den folgenden montag geh .

Singen , Kraͤm. ⸗ u. Viehm . : 1. erſten
montag im Juni , 2. donn . n. Mar .
Geb . 3. mont . v. Mart . „( faͤllt einer

auf einen Felertag , ſo wird er acht
Tage ſpaͤter gehalten .

Staufen , Stadt , 1. dienſt . in der er⸗

ſten Faſtenwoche , 2. dienſtag in der
Kreuzwoche , 3. am Jakobitag , 4.
Martinitag ; faͤllt einer der 2 letz⸗
tern auf ſonntag , ſo iſt der Markt
montags darauf .

Stein am Rhein , jedesmal am letz⸗
ten mittwoch im Jaͤnner , Maͤrz,
Mak , Brachmonat , Herbſtmonat ,
Wintermonat .

Stein ( Canton Aargau ) , Jahr⸗ und
Viehm . : 1 . zweitenmont. v. Faſtn. ,
2. erſten mont . nach dem weißen

Steinbach bei Bühl, Kr⸗u . Viehm . :
1. mittw . n . Valentin imFebr . ( iſts
ein mittw . , am naͤml. Tage ) 2. den
2ten mittw. v. Palmtag , 3. mittw .
n. Jakobi , 4. mitiw . nach Kathar .

Stetten am kalten Markt , 1. am
dienſt . n. Joſephstag , 2. am zten
dienſt . im Monat Junk , 3. am
dienſt . vor Mariaͤ Geburt , u. Al. am
dienſt . vor Martint .

Stockach , 1. donnerſtag vor Georgt ,
2. donnerſt . n. Joh . der Taͤufer , 3.
donnerſt. var Gallus , 4. donnerſt .
vor Maria Opferung . Faͤllt einer
dieſer Tage auf einen donnerſt . , ſo
iſr er am Tag ſelbſt . Am iten dienſt .
jeden Monats , im ganzen Jahr ,
wirdein Viehmarkt gehaltenu. je⸗
den dienſtag in der Woche ein Vik⸗
tualien⸗ uach Fruchtmarkt . 8

Stuͤhlingen , montag nach 3 Koͤnig,
2. montag vor Laͤtare, 3. montag n.
Georgi , 4. mont . nach Fronleichn . ,
5. mont . vor Barthol . ,6. mont . nach
Michael , 7. montag vor Martini .

Tbienben, 1. an Blaſttag , 2. mont .

n. d. weißen ſonntag ,3. dienſtag vor

Pfualten/
A. an Johann d. Taͤufer ,

Barth . , 6. Michaelistag , 7. An⸗
dreas . Wenn aber einer von den
Aletzten Tagen auf einen ſonntag
faͤllt, ſo wird der Markt am naͤch⸗
ſten montag darauf gehalten .

Thengen , 1. mont . vor Joſephi , 2.
dienſt .vor Joh. Bapt . , 3 . Matth . ,l .

Sim. u . Jud . , 5. donnrſt . n. Georgk .
Tryberg , 3Febr . , 3 Mat , Juli ,

241 Auguſt , 29 Sept . , 16 Oktober ,
25 Novemlber , 27 Dezember .

1. mittwoch n. Laͤtare⸗
ſonntag , 2. mittwoch n. dem erſten

Mat , 3. mittwochn. Barth . K. mitt⸗
woch n. Urſula , 5 . mittwoch n. Niko⸗
laitag ; faͤllt aber auf einen mittw .
ein gebotener Feiertag , ſo iſt der

Markt an d. darauf folgend . mittw.

ſonnt . , 3. dritten dienſtag im Okt .

Villngen, 1. Oſterdienſtag , 2. am
J. Mai , 3. Pfingſtdienſtag ,K4. Jak .
d. 25 Juli , 5. Matth . , ö. Sim . und
Jubä , 7. Thomas . 8. Vieh⸗ und
Früchtemarkt denzweiten dienſtag
im Maͤrz.

Voͤhringenſtadt , 1. an Mathias , 2.
au Phtl . u. Jak . , 3. an Michaelt , 4.
an Martini , 5. an Rikolaus . Fällt
einer dieſer Tage auf einen ſonn⸗
oder Feiertag , ſo wird der Markt
den Tag darauf gehalten .

Voͤhrenbach , Vieh⸗ u. Kraͤmermarkt ,
1. mont . vor Heorgi , 2. mont . nach
Pet . u. Paul , 3. am Roſenkranz⸗
ſonntag , 4. montag nach Mart .

2
aldshut , Kraͤmer⸗ u. Viehm. : 1.

den 1 Mat , 2. d. 25 Juli , 3. d. 21
Sept . , A. d. 16. Okt. , 5. d. 6. Dez . ,

6. d. 30 Dez. , 7. d. 5Febr . , 8 . mittw .
v. Laͤt. , 9. mittw . vor Palmſ . Faͤllt
einer der erſten ſteben auf ſamſtag
od. ſonnt . , ſo iſt Markt mont . dar⸗
nach , (faͤllt einer der leztern auf ei⸗
nen Fe kertag , ſo iſt er Tags darauf )

Waldkirch , 1. Jahr⸗u. Viehmarkt am
letzten donnerſt . im Februar . 2.
Jahrmarkt , ohne Viehm . , anphil .
u. Jakobi . Faͤllt aber dieſer Tag

auf einen ſonntag , ſo wird d . Markt
am naͤchſtfolgenden donnerſt . ab⸗
gehalt . Der 3. Jabr⸗ u. Viehm .
wird am letzt . donnerſt . im Juli ,
der 4. Jahr⸗ u. Viehm . am letzt .
donnerſt . im November abgehalt .

Wimpfen im Thal , auf Petr . u. Pault,
2Tag ; faͤllt Petr . u. Paul auf famſt.
oder ſonnt . , ſo iſt Markt am darauf
folgenden montag und dienſtag .

Wolfach im Kinzingerthal haͤltJahr⸗
u. Viehmarkt : 1. mittw . vor Laͤ⸗
tare , 2. mittw . vor Pfingſten , 3.
mittw . vor Laurenti , l . mittw . vor
Gallk , u. donnerſt . in der ganzen
Woche v. Weihnachten Kraͤmerm .

Wolfersweller , Phil . Jacobi , Lau⸗
rent . , Mar . Geb . , Sim . Juda ;
faͤllt einer auf ſamſt . od. ſonntag ,
ſo iſt er dienſt . hern .

Zel im Wleſenthal , Kraͤmer⸗ und
Viehm . : 1. Faſtnachtmont . , 2. er⸗
ſten dienſt . im Mai , faͤllt aber d⸗
erſte Mai auf mittw .oder donnerſt⸗
ſo iſt ſolcher am dienſtag vorher .

Zell am Hammersbach ,1. Oſterdienſt⸗
2. Pfingſtdienſt . , 3. Bartholom . ,
A. Simon u. Judaͤ.

Zurzach , 1. Pfingſtd . , 2. Egydi .
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Vom Winterquartal .
Das Winterquartal hat den 22 . Dezember des vorigen Jahrs , Morgens

Uhr 46 Miauten ſeinen Aufang genommen mit dem Eintritt der Sonne in
s Zeichen des Steinbocks .

Vom Frühlingsquartal .
Der Flübling fäugt den 21 . März , Vormittags 6 ubr 6 Minuten an

welcher Zeit die Sonne ins Zeichen des Widders übergeht . ö

Vom Sommerquartal .
Der Sommer begiunt den 22 . Juni Morgens 2 Uhr 51 Minuten , wenn
e Sonne in das Zeichen des Krebſes übertritt .

Vom Herbſtquartall .
Dieſes nimmt ſeinen Anfang den 23 . September , Nachmittags 4 uhr

Minuten . Alsdann ſteht die Sonne am Auſang des Zeichens der Waage.
Von den Finſterniſſen .

8Im Jahr 1847 begeben ſich zwei Mondsfinſterniſſe , von welchen die er⸗
und zwei Sonuenfinſterniſſe , von welchen die leztere bei uns ſichtbar ſein wird .

Die erſte , in ganz Europa und Afrika und in faſt ganz Aſien ſichtbare
ktiale Mondsfinſterniß nimmt bei uns am 31 . März Abends 9 uhr 0 Min.
ken Anfang , erreicht um 10 Uhr 3 Min . ihre Mitte und zugleich eine Groͤße

bon 3 / Zoll und eudiget um 11 Uhr 6 Min . 1½ Stunden vor und ſo

R nach der eigentlichen Finſterniß it der Halbſchatten am Monde wahr⸗
nehmbar .

Die erſte Sonnenfuſterniß ereignet ſich in den Morgenſtunden des 15. Aprils.
ie wird im indiſchen Ocean total erſcheinen , auch in den angrenzenden Län⸗
en ſichtbar , in ganz Europa aber unſichtbar ſein . 8

Die zweite auch vartlale Mondsfinſterniß wird am 24 . September Nach⸗
mittags ſtatt fiuden , bevor der Mond bei uns aufgeht , daher ſie bei uns un⸗
ſſchtbar ſein wird ; hingegen kommt ſie in Aſien und Auftralien zu Geſichte.

„ Die andere Sonnenfüuſterniß wird ſich den 9. Oktober Vormittags in ganz
lopa , dem nördlichen Afrika und in Aſten zeigen , und im mittlern Europa —

her auch bei uns — ringförmig erſcheiuen . In Conſtanz nimmt ſie ( nach
hrer Zeit ) ihren Aufang Morgens 7 uhr 4 Min . , iſt in der Mitte 8 Uhr

1 Min . und geht zu Ende 9 uhr 48 Min . Die Ringförmigkeit wird faſt 7
Minuten laug dauern .

—
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