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Kalender -Nachrichten.
Das Jahr 1892 ist

seit Christi Geburt nach Dionysius . . . .

„ ChristiTode.
„ der Jerstörung Jerusalems . . . . .

„ Einführung des julianischen Kalenders .

„ Einführung des gregorianischen Kalenders
„ Einführung des verbesserten Kalenders .

„ Erfindung des Geschützes und Pulvers .
„ Erfindung der Buchdruckerkunst . . .

„ Entdeckung Amerika's.
„ Erfindung der Fernröhre.
, Erfindung der Pendeluhren.
„ Erfindung der Dampfmaschineu . . . .

„ Einführung der Schutzblattern . . . .
„ Eins. des elektromagn. Drucktelegraphen .

„ Erhebung des Königreichs Preußen . .

„ Wilhelms II., Königs von Preußen, Geburt
„ Antritt seiner Regierung..
„ dienerrichtung des Deutschen Reiches . .

das 1891ste
* 1859,
, 1822,
, 1937,
. 310te
, 192ste
„ 612te.
„ 452ste
„ .400,
, 2$3, .

„ 235,
» 194,
* 97,
, - 66,
„ 191,
, 33,
, ■ 4te ••

„ ^Llste

Pie 12 Kimmetszeiche».
Widder.
Stier.
Zwillinge.
Krebs.

HsLöwe.
£ Jungfrau.
X*1 Waage.
c|£ Skorpion.

Jf Schütze. .

SX Steinbock. '

Wassermann.X Fische.

Pie Wo«ö-Werter. -Ä
© Der neue Mond. <K Der volle Mond.^
) Das erste Viertel. <s Das letzte Mertel. <8

...
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1. Monat. Januar 1892. 31 Tage.
Wochent. jD. I Evang. Kalender j Kath. Kalender |

1.M B. d. Beschneidung Christi; Luc. 2, EP. Gal.

Freitag
Samst.

1

2
Neujahr. Jmman.
Abel, Seth

Neujahr. Fulgent.
Makarius

6 t. D. Chr. Flucht n. Egypten; Mtth. Ep. 1. *4

£ - Kath. Von Christi Taufe im Jordan; Matth. 3
J.4.

Sonnt.
Mont.
Dienst.
Mittw.
Donn.
Freitag
Samst.

3
4
5
6
7
8
9

n. Neuj. Enoch,
Methus. ^Daniel
Simeon
Heil. 3 Könige
Julian
Erhard
Beatus

n. Neuj. Genovefa
Titus
Eduard
Heil. 3 Könige
Reinhold
Gudula, Severin
Julian

>

8 .W. Jetuü lehrt 12 Jahr alt im Tempel; Luc. 2.
Ep. Rom. 12.

Sonnt.
Mont.
Dienst.
Mittw.
Donn.

10
11
12
13
14

1. n. Ep. Paulus,
Erhard ^Einsiedler
Reinhold
Hilarius
Felix

1 . n. Ep. Paulus,
Theodor ^Einsiedler
Ernst
Hilarius, Gottfried
Felix

Die gebeltnen Fastloge der Katholiken find mit t bezeichnet.

Ausaang.*) Untergang.*) fagnCängf.*)
Drn 1. ? U. 57 M. 4 U. 11 M. Den 1. « et. 14 iliin.

6. 7 56 4 16 . 6. 8 20
11, 7 64 4 Dt . 11. 8 29
16. 7 51 4 50 . 16, 8 39
21. 7 46 4 38 . 21. 8 52
26. 7 42 4 4G , 26. 9 4

*) Für Eaardrücken berechnet.
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1. Monat.! Januar 1892. 31 Tage.
Wochenl. D. Evaug. Aalender Katt». Kalender
Freitag 15 Maurus Maurus
Samst. 16 Marcellus Marcellus
4.W. V. der Hochzeit zu Cana; Jot». 2, Ep. Rdm. 12.

Sonnt. 17 2. n. Ep. Antonius 2 n. Ep. Antonius
Mont. 18 Krönungstag Krönungst., Prisk.
Dienst. 19 Ferdinand Marius
Mittw. 20 Fabian, Sebastian Fabian, Sebastian
Donn. 21 Agnes A^nes

cFreitag 22 Vincenz Vincenz
Samst. 23 Emerentiana Mariä Verkündigt
5. W. Von dem Aussätzigen und Gichtdrüchigen:

Matth. 8. Ep. Rom. 12. ,
Sonnt. 24 3.N.Ep.Timotheus 3.n.Ep. Timotheus
Mont. 25 Pauli Bek. Pauli Bek.
Dienst. 26 Polykarp Polykarp
Mittw. 27 Joh. Chryf.

König« Ne
Joh. Chrys.
t»»r 1»tag.

Donn. 28 Karl der Große Karl der Große
Freitag 29 Samuel Franz v. S. •
Samst 30 Adelgunde Adelgunde
6.W. Christus stillt Wind und Meer; Matth

Ep. Rom. 13.
8,

Sonnt. [31
1
4. n. Ep. Valeriusl^. n. Ep. Ludovikal

hundertjähriger hakender.
Januar. Die Kälte deS vorigen

Monats hält diS zum 7. an; 8.
Schnee; 9.—IS. fält; von da bis
ZIIM Gilde i^el inb.

Nauernregek«. *

Im Januar Reif ohne Schnee,
thut Bergen. Bäumen und Alle« -

weh.
Januar warm dah Gott erbarm
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2. Monat. Februar 1892. 29 Tage
Wochent. D. Evang. Kalender Katt». Kalender
Mont. 1 Brigitte Brigitte
Dienst. 2 Mariä Reinigung Mariä Lichtmeß
Mittw. 3 Blasius Blasius
Dann. 4 Veronika Veronika
Freitag 5 Agatha Agatha )
Samst. 6 Dorothea Dorothea
7. W. Vom Unkraut unter dem Weizen; Mathh 13,

Ep. Kot. 3.

Sonnt. 7 5. n. Ep. Richard 5. n. Ep. Richard
Mont. 8 Salomon Anscharius
Dienst. 9 Apollonia Apollonia
Mittw. 10 Renata Scholastika
Donn. 11 Euphrosina Desiderius
Freitag 12 Eulalia Eulalia G
Samst. 13 Benignus Gilbert
8. W. Von den Arbeiten im Weinberge; Matth. 20,

Ep. 1. Cor. 9.

Sonnt. 14 Sept. Valentin Sept. Valentin
Mont. 15 Faustin Faustin., Siegfr.
Dienst. 16 Juliane Juliane
Mittw. 17 Constantia Benignus

£*K«r«-
Ättfgang. Untergang.

Den 1. 7 U. 36 ®t. 4 n. 58 Ul.
, 6. 7 27 5 3
. 11. ? 18 5 10
. 16. 7 11 6 20
. 21. 7 1 5 27
. 26. 0 51 5 36

Den 1. 9 Ci IS Mt».
. 6. 9 SG

. 11. 9 52

. 16. 10 8

. 21. 10 26

. 26 , 10 15
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2. Monat. Februar 1892. 29 Tage
Wochent. D. Evang. Kalender Katt». Kalender
Dann. 18 Concordia Simeon
Freilag 19 Susanna Leontius
Samst. 20 Eucherius Eucherius
9.W. Bon vielerlei Acker; Luc. 8, Ep. 2. Cor. 11.

Sonnt. 21 Sexag. Eleonore Sexag. Eleonore, a
Mont. 22 Petri Stuhls. P Stuhls. IFelix
Dienst. 23 Reinhard Serenus
Mittw. 24 Schalttag Schalttag
Donn. 25 Matthias Matthias, Apost.
Freitag 26 Viktor Walpurga
Samst. 27 Nestor Nestor --

10. W. Jesus verkündigt seine Leiden; Lue. 18, Ep,
1. Cor. 13. - •

Sonnt. 28 Estom. Hektor, Estom. Justus, •
Mont. 29 Justus sLeander Romanus sLeander

hundertjähriger hakender.
Fkbruar. Bis 4. trüb; K. schon;

6. und 7. sehr unsrrundlich; 8. bis
12. große Kälte; 13. warmer Regen,
der große» Wasser bringt; 27. biS
Ende rauh. wendig, Schnee und
unfreundlich.

Aauernregetn.
Lichtmeß im Klee. Ostern im

Schnee.
Befriert es in St. PeterSnacht,

so gefriertS hernach nicht mehr.
St. Malthris kalt, dir Kalte lang

enthalt.

Wir das Wetter am Aschrrmttt-
woch, so soll es dir ganze Fasten-,
zeit sein. >

Wenn im Hornung dir Mucke»

feigen, müssen ste im Märze»
hweigrn, wrnn's der Horuuug

8
nädig macht, bringt der Lenz He» .
srost bei Nacht. .
Bringt Mariä Reiniguna »ou-

nenschein. wird die Kälte »rruach,
noch größer sein.
Au Lichtmeß steht der Bauer Nebet

den Wals im Schasftall. als di«
S o n n r.
Sonnt flch der Dachs in der

Lichtmetzwoche.geht ausvierWochen
er wieder zu Loche.
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3. Monat. März 1892. 31 Tage.
Wochent. D. Evang. »atender I »ath. »atender
Dienst. 1 Fastn., Albinus >Fastn., Swibertus

fining in f«ti« 1871.

Mittw. 2 Ascherm., Louise Ascherm., Simpl.
Donn. 3 Kunigunde Kunigunde
Freitag 4 Adrian Casimir
Samst. 5 Friedrich Friedrich >
11. W. B. Christi Bersuchung; Mtth. 4, Ep. 2. Cor. 6 .

Sonnt. 6 1. Znv. Fridolin 1. Jnv. Fridolin
Mont. 7 Felicitas Thomas v. Aquin
Dienst. 8 Philemon Johann de Deo
Mittw. 9 Ouat.,Prudentius Quat..Franziska-j-
Donn. 10 Henriette 40 Märtyrer
Freit'g 11 Rosina Rosina f
Samst. 12 Gregor. Pabst Gregor derGroßes
1 « «n Ev. B. Cananäisch. Weibe;Mtth. 15, Ep. 1.Thess.4.

Kath. Bon der Verklärung Christi; Matth. 17.

Sonnt. 13 2. Nem. Ernst 2. Rem. Ernst, Bek. G
Mont. 14 Zacharias Mathilde
Dienst. 15 Isabella Longinus
Mittw. 16 Cyriakus Heribert

Di« Juden feiern ihren Purim am IS. Mürz.

Den 1.
Aufgang. Untergang.
6 U. 4V 2Ä. G U. 40 M. Den

fagfcsángc.
1 . 10 €t. 54 Min.

B. 0 38 6 48 6. 11 12
11. C 26 G 66 11. 11 30
16. C 15 ß 4 16. 11 49
21. 6 4 C 12 21. 12 8

. 2C. <; 54 6 19 26. 12 23
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3. Monat. März 1892. 31 Tage.
Wochent. D. «vang. «alender Kath. Kalender
Dann. 17 Gertrud Gertrud
Frcitaa 18 Alexander Cyrillus, Gabriel
Samst. 19 Joseph Joseph
13. W. Jesus treibt einen Teufel aus; Luc. n,

Ep. Eph. 5.

Sonnt. 20 3. Oculi Hubert 3. Oculi Joachim
Mont. 21 Benedictus Benedictuö C
Dienst. 22 Casimir Oktavian
Mittw. 23 Mittf., Eberhard Mittf, Otto -

Donn. 24 Gabriel Gabriel
Freitaa 25 Mariä Berk. Mariä Berk.
Samst. 26 Emanuel Ludgerus
14. W. Jesus speist 5000 Mann; Joh. 6 . Ep. Gal. 4.
Sonnt. 27 4. Lät. Rupert 4. Lät. Rupert
Mont. 28 Gideon Felix •
Dienst. 29 Eustasius Eustasius
Mittw. 30 Guido Quirin.
Donn. 31 Philippina Balb.. Corn.

Einzug in Hknri« 1814.
Den au. Mürz Fruhlings-Anfang. lag und d-acki giftet

Lnindrrljäkriger hakender.
Mürz. Vom 1.-22. meist kalt

und unfreundlich, trüb und rauh;
bis gegen das Sude bessert sich die
Witterung etwas.

Mauernregeln.
So viele Fröste im März, so

viele im Mai.

Mürz trocken, April nah. Mat
luftig, von Beiden waS. bringt Koro
in Sack und Wein ins Fatz.
Ist der März und April zu

trocken und licht, so grräth da«
Futter nicht.
Zu Ansang oder zu End', der

März sein Gift send't.
Ein feuchter, fauler März, ist

der Bauern Schmerz.
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4. Monat. April 1892. 30 Tage.
Wochent. D. Evang. Kalender Kalt». Kalender
Freitag 1 Theodora Hugo
Samst. 2 Theodosia Franz v. Paula
15. W. Don Christi Steinigung; Joh. 8 , Ep. Hebr. 9.
Sonnt. 3 5. Judica Christian 5. Jud. Richard
Mont. 4 Ambrosius Isidor )
Dienst. 5 Maximus Vincenz
Mittw. 6 Sixtus Sixtus
Donn. 7 Cölestin Hermann. Josef
Freitag 8 Heilm. Dionys., Albert
Samst. 9 Bogislaus Mariä Cl.
16. W. Von Christi Einzuge in Jerusalem; Mtth. 21,

Ep. Phil. 2.

Sonnt. 10 6. Palm. Daniel 6. Palm. Ezechiel
Mont. 11 Hermann Leo
Dienst. 12 Julius Julius G
Mittw. 13 Justinus Hermeng.
Donn. 14 Gründ.. Tiburt. Gründ., Tiburt.
Freitag 15 Charfreit., Obad. Charfr., Olymp.,
Samst. 16 Carisius Draqo sAnastasius

Die Juden leiern ihr Passah am 12., daü zweite Passah-Fest
am IS. April.

Kanne«.
Ausgang. Untergang.

Den 1. 6 U. 41 M. 6 U. 2* M.
6. S 30 0 36
11. 6 20 6 44
16. 5 11 6 61
21. 5 1 6 49
26. 4 50 T T

IagralLngr.
Den 1. 12 ei. 47 Min.

6. 13 G

11. 13 24
16. 13 40 .
21. 13 5H
26. 14 17
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4. Monat._April 1892. 30 Tage.
Wochent.jD. Evang. Kalender Kat»». Kalender
17. W. Von Christi Aufersteh. ; Marc. 16, Ep. 1. Cor. 5.
Sonnt. 17 H'.Öfters.,RudolphiH.Öfters.,Rudolph
Mont. 18 Osterm.. ValerianjOsterm., Eleuther

Erstürmung no» Pàppel 188».
Dienst. 19 Werner Werner, Emma
Mittw. 20 Sulpitius Victor C
Donn. 21 Adolph Anselm -

Freitag 22 Lothar Soter
Samst. 23 Georg Georg
18. W Vom unglàub. Thomas; Joh. 20, Ep. 1. Ioh. 5.
Sonnt. 24 1. Quas. Albert 1. Quas. Albert
Mont. 25 Marcus Marcus, Ev.
Dienst. 26 Raimarus Ferdinand 9
Mittw. 27 Anastasius Anastasius
Donn. 28 Therese Vitalis
Freitag 29 Sibylla Peter v. M.
Samst. 30 Eutropius Kath. von Siena.

Dir Juden feiern da» siebente Passah-Fest am iS. und ihr
Passah-Ende am IS. April.

Den 2«. April unsichtbare Sonnenfinsternis.

L»uudkrtjäkrifter hakender.
April. 1. und 2. windig und

regnerisch; 3. bis 10. Schnee, win¬
dig und rauh; 11. und IS. schön;
22. Regen und rauher Wind. daraus
unbeständig. Reif und Frost bis zu
Ende.

Uaueruregtln.
Lharsreitag- und Ofterregrn. soll

einen trockenen Sommer geben.

So lange es vor St. Markustag
warm ist. so lange ist e» nachher
kalt.
Der April ist nicht zu gut. er

beschneit dem Ackermann den Hut.
April warm, Mai kühl. Juni

naß, füllt dem Bauer Scheuer und
Satz-
Je zeitiger im April die Schlehe

blüht, um so früher vor Jakobi de«
Ernte glüht.
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Mai 1892. . 31 Tage.
Wochent. |%). | aalender ! ttath. Calender j

19. W. Vom guten Hirten; Joh^ LO, Ep. U PelriU
Sonnt. 1 2. Mis. D. Philipp, 2.M».D.Phil.Jac.
Mont. 2 Sigismund sJacob Athanasius sWalb.
Dienst. 3 Kreuz Erf. Kreuz Erf. )
Mittw. 4 Florian Monika
Donn. 5 Gotthard Pius V
Freitag 6 Dietrich Joh. v. d. Pf.
Samst. 7 Gottfried Stanislaus
20. W. Ueber ein Kleines erfolgende Leiden; Ioh. 16,

Ep. 1. Petri 2.

Sonnt. 8 3. Iubil. Stanis 3 Zubil.Mich.,Erz.
Mont. 9 Hiob slaus Gregor v. Naz.
Dienst. 10 Gordian Mamertus
Mittw. 11 Bettag, Mamertus Bettag. Beatrix ©
Donn. 12 Pankratius Pankratius
Freitag 13 Servatius Servatius
Samst. 14 Christian Bon., Chr.
21. W. Don Christi Hingänge zum Vater; Ioh. 16,

Ep. Iac. 1.

Sonnt. ! 15! 4. Cant. Sophia >4. Cantate Sophia!
Den 11. Mai sichtbare Mondfinsternis.

K»»»e».
Ausgang. Untergang.

Den 1. 4 U. 41 M. 7 U. 14 M.
. 6. 4 3a 7 21
. 11. 4 2» 7 28
. 16. 4 18 7 35
. 21. 4 12 7 41
. 20. 4 6 7 47

Den 1. 14 €t. 33 Min.
6. 14 48
11. 15 3
16. 15 17
21. 15 29
26. 15 41



— 13 —

Mai 18925. Monat. 31 Tage.
Wochent. D. Gvang. Kalender Kath. Kalender
Mont. 16 Peregrinus Joh. v. Rep.
Dienst. 17 Jodokus Jodokus
Mittw. 16 Erich Liborius':
Donn. 19 Sara Prudent. <s

Freitag 20 Franziska Basilia
Samst. 21 Prudens Canstantia
22. W. Bon der rechten Betetunst; Joh. 16, Ep. Jac.1.
Sonnt. 22 5. Rog. Helene 5. Rog. Julia
Mont. 23 Defiderius Desiderius
Dienst. 24 Esther Dincenz
Mittw. 25 Urban Urban
Donn. 26 Himmels. Christi, Himmels. Christi, 0
Freitag 27 Ludolph sEduard Lucia sPhil.,Nerus ...

Samst. 28 Wilhelm Wilhelm
23. W. Bon der Verheißung des heiligen Geistes;

Joh. 13/16, Ep. 1. Petri 4..
Sonnt. 29 6. Exaudi Maxi- 6. Exaudi Maxim.
Mont. 30 Wigand smilian Felix '

Dienst. 31 Petronilla Petronilla
«Lunderljähriger Hakender.
Mai küßt stch im Ansang schön

warm an. den 7. Donner, daraus
Regenwetter bi» 17.; Helle» Wetter,
aber windig; 28.-39. rauh, dann
schön bis 31.

ZSauernregek«.
Auf nassen Mai. kommt trockener

Juni herbei.

Gewitter im Mai verheißen ein
fruchtbares Jahr
Pankraz und Urdanitag ohne

Siegen, versprechen reichen Wein- <

fegen.
Siegen im Mai. giebt für'» ganze

Jahr Brod und Heu.
Nach Eerdaz kommt kein Frost

mehr, der dem Weinstock gesühr-
lich wär'.
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6. Monat. Juni 1892. 30 Tage.
Wochent. D. Vvang. Kalender tratst. Kalender
Miltw. 1 Nikodemus Simeon
Donn. 2 Marcellus Erasmus
Freitag 3 Erasmus Clotilde
Samst. 4 Ulrike Florian f
24. W. Bon der Sendung des heiligen Geistes; Joh.

14, Ep. Ap.-Gesch. 2.

Sonnt. 5 H. Pfingstf.,Bonis. H. Pfingstf., Bonis.
Mont. 6 Pfingstm., Benign. Pfingstm.,Robert.
Dienst. 7 Lucretia Robert
Mittw. 8 Qu at., Medardus Quat-Medardus-s
Donn. 9 Primus Felix
Freitag 10 Onuphrius Maurinus -j- G
Samst. 11 Barnabas Barnabas -j-

25. W. Ev. B. Chr. Gespräch m. Nic.; Joh. 3, Ep Röm. II.
Kath. Mir ist gegeben alle Gewalt; Matth. 28.

Sonnt. 12 Trinit. Basilides Trinit. Bafilides
Mont. 13 Tobias Anton von Padua
Dienst. 14 Elisäus Basilius
Mittw. 15 Bitus Vitus
Donn. 16 Justina Frohnl. Benno

Die Juden feiern ihr Wochen fest am 1. und 2. Juni.
-a«»eu-

Untergang.
Den 1. 4 U. 1 M. 7 U. 64 *H. Dn, i. 16 €t 53

6. 3 67 7 58 6. 16 1
11. 3 66 8 3 11. 16
16. 3 66 8 6 16. 16 10
21. 3 54 « 7 21. 16 13
26. 3 60 8 8 . 26. IG 12
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6. Monat. Inni 1892. 30 Tage
Wochent-ID. Evan«. Kalender Kath. Kalender
Freitag 117 Volkmar Adolph C
Samft !18 Arnolph Marcellus

Schlacht »et Netle.Alrt«»ce 1815.

oß NN ® ti - Aom reichen Manne; Luc. 16, Ep. 1. Joh. 4.
1 Kath. Vom großen Abendmahl; Luc. 14.

Sonnt. 19 l.n.Tr. Gervasius 1. n. Tr. Gervasius
Mont. 20 Silverius Silverius
Dienst. 21 Albanus Aloysius
Mittw. 22 Achatius Paulinus
Donn. 23 Basilius Walram
Freitag 24 Johannes d. Täuf. Johannes d. Täuf. o
Samst. 25 Elogius Elogius, Prospdr
07 NN Ev. V. großen Abendmahl; Lue. 14, Ep. 1. Joh. 8.

Kath. Dem verlorenen Schaf und Groschen; Luc. 15.

Sonnt.
Mont.
Dienst.
Mittw.
Donn.

26 2. n. Tr. Jeremias 2. u. Tr. PelagiuS
27
- -

28
29

Siebenschläfer
Leo
Peter und Paul

Siebenschläfer
Leo, Papst -j-

Peter und Paul
frotmtvg m Asse» 1844.

30 Pauli Gedächtnis jPauli Ged., Emilie
Den 21. Juni Sommers-Lnsang. längster Lag.

hundertjähriger hakender.
Juni. Bi» zum 21. schbn und

warm, von da an bi» zu Ende täg¬
lich Donner und Stegen und über¬
haupt unfreundlich.

ZLauernregetn.
Bor Et. Johannistag. keineGerste

man loben mag.

St. Dornaba» immer die Sicher
vergab; hat den längste» Lag »nd
da« längste «ra«.
Schreit der Sukuk noch lange »ach

Johanni», fo folgt eia fchlrchte»,
theure» Jahr.
E» folgt für un» rin gute» Jahr.

wenn rS ist an Corpori» Christi
klar.
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7. Monat. Juli 1892. 31 Tage.
Wochent. D. Gvang. Kalender! Kath. Kalender j

Freitag 1 Theobald Reimbold
Samst. 2 Mariä Heimsuch. Mariä Heims. )
9« mr Ev. Vom verlorenen Schaf; Luc. 15, Ep. I. Petri 5.

Kath. Von Petri reichem Fischzuge; Luc. 5.

Sonnt. 3 3. n. Tr. Cornelius>3. n.Tr.Hyacintus
Kchl.cht »ei Aöntg-rLtz 18«».

Mont. 4 Ulrich Ulrich, Bertha
Dienst. 5 Anselmus Anselmus
Mittw. 6 Jesaias Jesaias
Donn. 7 Wilibald Wilibald
Freitag 8 Kilian Kilian
Samst. 9 Cyrillus Agilolph
oq «n Ev. Vom Splitter im Auge; Luc. 6, Ep. Röm. 8.' Kath. Von der Pharisäer Gerechtigkeit; Matth. 5.

Sonnt.
Mont.
Dienst.
Mittw.
Donn.
Freitag
Samst.

4. n. Tr. Sieben 4
Pius ^Brüder
Heinrich
Margaretha
Bonaventura
Apostel Th.

16j Ruth

. n. Tr. Felicitas,
Pius [7 Brüder
Felix nud Nabor
Margaretha
Bonav., Heinrich
Apostel Th.
Skapulirfest

Aufgang. Untergang.
Den 1. 8 U. 69 M. 8 U. 7 M.

«. 4 3 8 5il. 4 « 8 3
18. 4 12 7 68
21. 4 18 7 63
28. 4 24 7 47

Den 1 . 16 kt. 8
6 . 16 2
11. 16 68
16. 16 46
21. 16 36
20, 16 23

<K
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7. Monat. Juli 1892. 31 Tage.
Wochent. ID. 1 Evang. Kalender | Katt». Kalender |

Qn ^ &D. Bon Petri reichem Fischzuge; Ä. 5, Ep. 1. P. 3.
Kath. Jesus speist 4000 Mann; Marc. 8.

Sonnt. 17 5. n. Tr. Alexius 5. n. Tr. Alexius c
Mont. 18 Rosina Arnold, Carolina
Dienst. 19 Ruftna Vincenz
Mittw. 20 Elias Elias
Donn. 21 Daniel Daniel
Freitag 22 Maria Magdalena Maria Magdalena
Samst. 23 Apollinaris Apollinaris s

B. d. Phar. Gerechtigkeit; Mtth. 5, Ep. Röm. 6.
‘ Kath. Bon den falschen Propheten; Matth. 7.

Sonnt. 24 6. n. Tr. Christine 6. n. Tr. Christine
Mont. 25 Jacobus Jacobus •

Dienst. 26 Anna Anna
Mittw. 27 Martha Pantaleon
Donn. 28 Pantaleon Jnnocenz
Freitag 29 Beatrix Martha -
Samst. 30 Abdon Abdon
32 «m Ev. Jesus speist 4000 Mann; Marc. 8, Ep. Röm. 6.

Kath. Bom ungerechten HauShalter; Luc. 16.
Sonnt. |31| 7.n.Tr.Germanuss7. n. Tr. Ignatius! )
hundertjähriger hakender.
Juli. Dom 1.—a. trüb; am 4.

Reif und AbrndS Gewitter, darauf
schön bis 12.; 13.-17. Rrgenwetter,
worauf schönes Hruwetier folgt,
das nur durch einige Gewitter¬
regen unterbrochen werd.

Aauernregek«.
WaS Juli und August nicht koche»,

kann kein Nachfolger braten.
Negnet'S an unsrer Frauen Tag.

so regnete nachher vierzig Tag.
Ein troekner Jakobitag verheißt

einen strengen Winter. ^
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8. Monat. August 1892. 31 Tage.
Wochent. D. tzvang. watender ttatl». watender
Mont. I Petri Kcttenseier Petri Kettenfeier
Dienst. 2 Gustav Portiuncula
Mittw. 3 August Stephani Erfind.
Donn. 4 Dominikus Maria Schnees.
Freitag 5 Oswald Dominikus
Samft. 6 Verklärung Christi Veikl. Chr.

¿Asatftt »et Marth und Kplcher« 1870.

vo Ev. Aon ben falschen Proph.; Mtth. 7, Ev. Rom. 8.u Kath. Aon der Zerstörung Jerusalems; Luc. 19.

Sonnt. 7 8. H. Tr. Donatus 8. it. Tr. Gottschalk
Mont. 8 Cyriakus Cyriakus
Dienst. 9 Nomanus Romanus
Mittw. 10 Laurentius Laurentius
Donn. 11 Hermann Hermann, Susanne
Freitag 12 Clara Clara
Samst. 13 Hippolytus Hippolytus -s

V. unger. Haushalter; Luc. 16, Ep. 1. Cor. 10.
Kath. Vom Pharisäer und Zöllner; Lnc. 18.

Sonnt. 14 9. n. Tr. Eusebius 9. n. Tr. Eusebius
Mont. 15 Mariä Himmels. Mariä Himmlf. c
Den 2. August Fasten der Juden wegen Zerstörung bei Tempel-.

B«ge«rä»ge.
Den 1. 15 et. 8 Min.
. 6. 14 54
. 11. 14 38
. 16. 14 23
. 21. 14 si

. 26. 13 49

soutira -

Aufgang. Untergang.
Den 1. 4 U. 32 •JJl. 7 U. 40

6. 4 38 7 32
11. 4 4S 7 28
16. 4 52 IS
21. si 7 5
26. 5 7 6 56
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8. Monat. August 1892. 31 Tage.
Wochent. D. Evang. Aalender Aath. Aalender I

Dienst. 16 Isaak Rochus, Hyacinth
Mittw. 17 Bertram Sibylla
Dann. 18 Emilia Helena

Schlacht »et $r«wsotir, Kt. privat 1870.
Freitag 19 Sebald Sebald
Samst. 20 Bernhard Bernhard
äs qn Ev. Von der Zerst. Jerus.; Luc. 18. Ep. 1. Cor. 12.
Sü. Lv. Vom Taubstummen; Marc. 7.

Sonnt. 21 10. n. Tr. Hartwig IO. n. Tr. Anasta-
Mont. 22 Philibert Thimotheus s^sius o
Dienst. 23 Zachäus Zacharias
Mittw. 24 Bartholomäus Bartholomäus
Donn. 25 Ludwig Ludwig
Freitag 26 Samuel Samuel
Samst. 27 Gebhard Gebhard

qe qn Ev. D. Pharisäer u. Zöllner; L. 18, Ep. 1. Cor. 15.
' Kath. Vom Samariter und Leviten; Luc. 10.

Sonnt.
Mont.
Dienst.
Mittw.

28
29
30
31

11.n.Tr. Augustin
Joh. Enthaupt.
Benjamin
Rebecca

11. n. Tr. Augustin
Joh. Enthaupt.! -
Rosa !)'
Paulinus

hundertjähriger Kalender.
August. Bis zum S. regnerisch,

dann solgt ein schöner Tag, daraus
wieder Regen bis zum 19.; 20. bis
23. schönes, warmes Wetter, aus
daS »um Ende anhaltender Regen
eintritt.

Aanernregek».
Wer im Heuet nicht gabelt, in

der Ernte nicht zappelt, tm Herbst
nicht früh aufsteht, steh zu. wie »S
im Winter steht.
Nach St. Lorrnztag wachst da»

Holz nicht mehr.
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9. Monat. September 1892. 30 Tage.
Wochen! D. Evang. Ratender «ath. Malender >

Donn.

Freitag
Samst.

1

2
3

Aegidius jAegidius
Kchticht »,l 1820.

Absalon IRaphael
Mansuetus iMansuetus

tn «m Ev. Vom Taubstummen; Marc. 7. Ep. 2. Cor. 6.
al.Jis. Agjh. Jjon den zîhn Aussätzigen; Luc. 17.

Sonnt. 4 12. n. Tr. Moses 12. n. Tr. Rosalia,
Mont. 5 Herkules Herkulan sHda
Dienst. 6 Magnus Magnus G
Mittw. 7 Regina Regina
Donn. 8 Mariä Geburt Mariä Geburt
Freitag 9 Bruno Audomar
Samst. 10 Sosthcnes Nikolaus v. Tol.
so an EV. Vom Samariter u. Leviten; Luc. IO, Ep. Gal. L.' Kath. Vom Mammonsdienst; Matth. 6.

Sonnt. 11 13. n. Tr. Gerhard 13. n. Tr. Protus
Mont. 12 Ottilie Winand
Dienst. 13 Christlieb Maternus c
Mittw. 14 Kreuz-Erhöhung Kreuz-Erhöhung
Donn. 15 Constantia L., Emil
Freitag 16 Euphemia Cornelius

£miim*
Ausgang. Untergang.

Den 1. 6 U. 16 M. 6 U. 43 ait.
. 6. 5 23 6 33
. 11. 5 30 6 22
. 16. 5 3« 6 11
. 21. 5 45 « -
. 26. 5 53 6 SO

Den 1. 13 St. 2? Min.
6. 13 10
II. 12 52
16. 12 33
21. 12 1fr
26. 11 6T
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9. Monat. September 1892. 30 Tage.
Wochent.jD. j Evang. Kalender j àth. Kalender |

Samst. >17! Lambertus |£ambcxtuê
oa m Ev. Bon den zehn Aussätzigen; Luc. 17. Ep. Gal. 5.' ' Kath. Bom Jüngling zu Nain; Luc. 7

Sonnt. 18 14. N.Tr. Siegfried 14. n. Tr. Richard
Mont. 19 Januarius Januarius
Dienst. 20 Friederike Eustachius
Mittw. 21 Quat. Matth. Quat. Matth. ©
Donn. 22 Moriz fEv. Moriz ^Ev. -f-

Freitag 23 Hoseas Thekla f
Samst. 24 Joh. Empf. Joh. Empf. Gerh. f
i« my Ev. Vom Mammonsdienst; Mtth. 6, Ep. Gal. 5.

Kath. Bom Wassersüchtigen; Luc. 14.

Sonnt. 25 15.n.Tr.Kleophas 15. n. Tr.Kleophas
Mont. 26 Cyprian Cyprian, Justina
Dienst. 27 Cosm. u. Damian Cosm. u. Damian
Mittw. 28 Wenzel Wenzel
Donn. 29 Michaelis Michaelis
Freitag 30 Hieronymus Hieronymus
Die Juden feiern den Anfang ihres 6663. Jahres am 22., da» »weit«
Neujahrsfest am 22. und Fafien-Gedaljah am 26. September,

Den 22. September Herbst-Anfang, Lag und Nacht gleich.

hundertjähriger hakender.
September. Bom 1. bis 10.

schönes Herbstwetter; 17. bi» 26.
trüb, kühl und feucht, von da bi»
»um Ende gutes Wetter.

Aauernregetn.
Wie das Wetter an Egidii, so

bleibt es vier Wochen lang.

Regnet es an Michaeli ohne Ge¬
witter. fo folgt meist ein milder
Winter; ist e» ober an diesem und
am Gallustage trocken, so darf man
auf ein gutes und trockene» Früh¬
jahr hoffen.
Et. MichaeliSwrin. süßer Wein,

Herrenwein.
Süe Korn an Egidii.
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10.Monat. Oktober 1892. 31 Tage.
Wochent.jD.j <r-vang. «alender tUatt». «alender |

Samst. I 1> Remigius_sRemigius I

,, Ev. Bom Jüngling zu Nain; Luc. 7, Ep. Eph. 3.
' Kath Vom vornehmsten Gebot; Matth. 22.

Sonnt. 2 16. n. Tr. Bollrad 16. n. Tr. Leodegar
tzrut»dank fest

Mont. 3 Ewald Ewald
Dienst. 4 Franz Franz v. Assisi
Mittw. 5 Placidus Placidus
Dann. 6 Fides Bruno, Fides ©
Freitag 7 Amalia Sergius
Samst. 8 Pelagia Brigitta

TO Vom Wagersüchtigen; Luc. 14, Ep. Eph 4.' ' Kath. Bom Gichtbrüchigen; Matth 9.

Sonnt. y 1 7.u.Tr.Dionysius 17.n.Tr.Dionysius
Mont. 10 Gideon Gereon
Dienst. ii Borchard Wimmar
Mittw. 12 Maximilian Maximilian <c
Donn. 13 Koloman Tilman, Eduard
Freitag 14 Wilhelmine Calistus
Dir Juden feiern ihr BersöhnungSfest am 1-, daS Laubhütteufrft
am S.. daS zweite Fest der Lauhütten am 7.. ihr Palme «fest
am 12.. ihr Laubhütten-Ende am IS. und dir GesrheSsreude

am 14. Oktober.
Ka»»r»-

Busgnng. Untergang.
Ten 1. 5 U. 58 ifl 5 U. 40 M. Ten l. 11 et. 41 Mia.

6. e 7 5 29 6. 11 22
11. c 15 5 19 11. 11 4
16. 6 2a 5 8 16. 10 45
21. » 31 4 58 21 10 27
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10. Monat. Oktober 1802. 31 Tage.
Äochcnt.|2). [ <?vang. Kalender i Kath. Malender |

Samst. [l5- Hedwig [XQerefia
[

.Q (Ta * vornehmstcn Gebot; Mtth. 22. Ep. 1. Lor. 1.™ fiath. Vom hochzeitlichen Kleide; Matth. 22.

Sonnt. 16 18. il. Tr. Gallus 18. n. Tr. Gallus
Mont. 17 Florentin Florian
Dienst. 18 Lucas Ev. Lucas Ev. M.

Schlacht »ei Leipzig 1812.

Mittw. 19 Ferdinand Ferdinand
Dann. 20 Wendelin Wendelin e
Freitag 21 Ursula Ursula
Samst. 22 Cordula Cordula
,, gn Ev. Vom Gichtbrüchigen; Matth. 9, Ep. Eph. 4.
44 'U5 ' fiati). Von des fiöniflschen Sohn; Joh. 4.

Sonnt. 23 19. n. Tr. Severin. 19. n.Tr. Severin.
Mont. 24 Salome Evergislus
Dienst. 25 Adelheid, Crispin Crispinus
Mittw. 26 Amandus Lucian
Donn. 27 Sabina Sabina
Freitag 28 Simon, Juda Simon, Judas )
Samst. 29 Engelhard Narcissus
. j. an Ev. Vom hochzeitlichen Kleide ; Mtth. 22, Ep. Eph. L.

fiati). Vom Schalksknecht; Matth. 18.

Sonnt. 30(20. n. Tr. Hartm. (20. n.Tr.Theonest
Mont. 31 (Wolfgang (Wolfgang f

Den 20. Oktober unsichtbare Sonnenfinsterni».

eàundcrtjâhrifler hakender.
Cflobct. Tr» 1. und 2. féoii,

«V •' r ; " (•••-<-= T..-'7
dann unfreundlich und feucht bi»
v.; vom 10.—29. schön, dann aber
aicbt'3 Eis; 31. tritt).
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11.Monat. November 1892. 30 Tage.
Wochent.lD. ltzvang. Kalender

1 Katt». Kalender
Dienst. 1 Aller Heiligen Aller Heiligen
Mittw. 2 Aller Seelen îAller Seelen
Dann. 3 Gottlieb Hubertus
Freitag 4 Charlotte |jîaxï Borr.
Samst. 5 Blandina Zacharias, (Slifab

im Ev. Bon des Königschen Sohn; Joh. 4, Ep. Ehp. 6.
Kath. Vom ZlnSgrojchen; Matth. 22.

Sonnt. (i 21. n. Tr. Leonhard
Ne<ormation»-K,st

21. n Tr. Leonhard
Mont. 7 Engelbert Engelbert
Dienst. 8 Gottfried Gottfried
Mittw. 9 Theodor Theodor
Donn. 10 Martin, Papst Florentin
Freitag 11 Martin, Bischof Martin, Bischof c
Samst. 12 Jonas Kunibert
ah «n Ev. Vom Schallsknecht; Matth. 18, Ep. Phil. 1.

° Kath. Von Zairi Töchterlein; Matth.» 9.

Sonnt. 13 22. n. Tr. Eugen 22 n. Tr. Stanisi.
Mont. 14 Levin Levin
Dienst. 15 iii!d1 Leopold

Den 4. ittovembrr sichtbare Mondfinsternis.

Aufgang. Untergang. Uagestaage.
Den 1. C u. 4» M. 4 11. 58 M. Dm 1. 9 S t. 49 Win.
. ». ü G7 4 50 I 6. 9 33
. II. 7 5 4 23 '1. 9 18
. 16. 7 12 4 17 10. ß
. 21. 7 20 4 h ! 21. 8 CI
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11. Monat. November 1892. 30 Tage
Wochent. D. Evang. Kalender Katy. Kalender
Mittw. 16 Ottomar Edmund
Donn. 17 Hugo Gregor
Freilag 18 Gottschalk Maximus
Samst. 19 Elisabeth Elisabeth o
A o (Sd. Vom Zinsgroschen; Matth. 22, Ep. Phil. 3.

Kath. Vom Gräuel der Verwüstung; Matth. 24.

Sonnt. 20 23. ii. Tr. ®bmunb|23. n. Tr. Simpl.
(Feier j. Gedachtn. d. Bersi.)

Mont. 21 Mariä Opferung Mariä Ops.
Dienst. 22 Alphons Cäcilia
Mittw. 23 Clemens Clemens
Donn. 24 Lebrecht Johann v. Kreuz
Freitag 25 Katharina Katharina
Samst. 26 Konrad Konrad
iq gn Ev. V. Ehr. Einz. inJerus.; Mtth. 21, Ep. Rom. 13.

° Kath. Von den Zeichen des jüngsten TageS; Luc. 21.

Sonnt. 27 1. Advent Otto 1.AdventVirgilius )
Mont. 28 Günther Günther
Dienst. 29 Eberhard Saturnin
Mittw. 30 Andreas - Andreas

hundertjähriger Aalender.
November. Rauhe, trübe Wit¬

terung hält biS 6. an; 0.—8. schön
hell ; vom 9.—18. kaltes Regen-
wetter. das zuletzt in Schnee über¬
geht, so dah der Monat ganz Winter»
lich endet, namentlich find die letz,
»eren Tage sehr kalt.

Ztaueraregeln.
Andreas-Schnee, thut dem Korn

und Waizen weh.
Martinstag trüb, macht denWin¬

ter lind und lieb; ist er hell. so
macht er das Wasser zur Schell'.
Biel und langer Schnee, gibt

Frucht und Klee. '
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12.Monat. Dezember 1Ñ92. 31 Tage.
Wochcnt. !D. |

(sfatta, «atender Math« «atender
Dann. lj Arnold Eligius
Freitag 2 Candidus Pauline
Samft. 3| Cassian Franz Xaver
e/v m Ev. Von den Zeichen d. jüngst. Tages; Luc. 21, Ep.

° ' Kath. Johannes im Gefängnis; Mtth. N. fRöm. 15.

Sonnt. 4 2. Adv. Barbara 2. Adv. Barbara
Mont. 5 Abigail Crispina
Dienst. 6 Nicolaus Nicolaus
Mittw. 7 Agathon Ambrosius
Dann. 8 MariäEmpfängnis Mariä Empfang».
Freitag 9 Joachim Leocadia
Samft. 110 Judith Judith. Eulalia
r-, yn Bon Joh. Botsch. an Christum; Mtth. lì, Ep.

' ' Kath. Von Johannis Zeugnis; Joh. I. [1. ßor. 4.

Sonnt. 11 3. Adv. Waldemar>3. Adv. Damasus
Mont. 12 Epimachus ; -Epimachus
Dienst. 13 Lucia Lucia. Od.
Mittw. 14 Ouat. Nikasius Qu at. Nikasius 1
Dann. 15 Johanna Eusebius
Freitag 16 Ananias sAdelheid

Dkn

SonnfB-
Aufgoiig. Untcrqang.

I. 7 U. 31 M. 4 U. 3 M.
8 . ? 11 1 1
11. 7 Ili 4 —
16. 7 61 4 —
21. 7 65 4 2
26. 7 57 4 4
31. 7 57 4 9

Den 1. » et. 29 Mrn.
. 6. R 29
• 11. 8 14
. 16. X 9
. 21. 8 7
. 26. X 7

. 31. 8 12
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12.Monat. Dezember 1892. 31 Tage.
Wochent.ID. I Evang. Kalender Watb. Kalender |

Samst.
>

17sLazarus_l&iaarug_f|
fn m Ev. Von Johannis Zeugnis; J,h. 1. Ep. Phil. 4.' ' Kath. Im 15 Jahre der Regierung Tiber«; Luc. 3

Sonnt. 18 4. Adv. Christoph 4. Adv. Wunibald
Mont. 19 Manasse Nemesius e
Dienst. 20 Abrahanl Julius
Mittw. 21 Thomas Thomas
Donn. 22 Beata Gregor v. Spol.
Freitag 23 Dagobert Dagobert
Samst. 24 Adam. Eva Adam. Eva -s

53.23. Von Christi Geburt Luc. 2, Ep. Tit. 2.

Sonnt. 25 Heil. Christfest Veil. Christfest
Mont. 26 Stephanus Stephanus )
Dienst. 27 Johannes Ev. Joh. Ev.
Mittw. 28 Unsch. Kindl. Unsch. Kindl.
Donn. 29 Jonathan Thomas v. Cant.
Freitag 30 David David
Samst. 31 Sylvester Sylvester

Den 31. Dezember Winters-Anfang, kürzester Tag.

hundertjähriger hakender.
Dezember. 1. und 2. recht

kalt, darauf Schnee; den 8. Regen;
den 10. gefriert eS und hellt sich
auf; 21.—25. unfreundlich, von da
bis z» Ende kalt.

Mauernregekn.
Dezember kalt mit Schnee, giebt

Frucht auf jeder Höh'.

Auf Barbara die Sonne weicht,
auf Lucia sie wieder herfchletcht.
St. Leit hat den längsten Lag.

Lucia die längste Nacht vermag I
Sl. Gregor und das Kreuze macht

den Tag fo lang, als wie der Nacht.
Wenn es um s Christfest ist feucht

und naß. fo giebt es leer« Speicher
und Fast.
GrüneWeihnachten, weißeOstern.
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Das Jahr 1892.
Das gegenwärtige 1892ste Jahr der christlichen Zeit¬

rechnung wird von Christi Geburt an gerechnet. Es ist ein
.Schaltjahr von 36t» Tagen oder 52 Wochen und 2 Tag und
beginnt am Freitag den 1. Januar neuen Stils, welcher
Tag dem 20. Dezember 1891 im alten Kalender entspricht.

Im alten Kalender beginnt das Jahr mit Mittwoch dem
1. Januar, eutsprechend dem 13. Januar im neuen Kalender.
Der 31. Dezember 1892 alten Stils entspricht dann dem
12. Januar 1893 neuen Stils.

Die griechische Kirche zählt ihre Jahre seit Erschaffung
der Welt, nach der sogenannten byzantinischen Acra. Sie
setzt die Epoche der Wettschdpfung auf deu 1. September des
Jahres 5509 vor Christi Geburt und beginnt ihr 7400stes
Jahr mit dein 1. September alten oder 13. September neuen
Stils unseres 1891sten Jahres. Die Russen zählten ihre
Jahre nach dieser Aera bis zu Peter dem Großen. Seit
dem Anfange des vorigen Jahrhunderts bedienen sie sich
unserer Jahreszahl, rechnen aber sonst noch nach dem alten
(julianiscben) Kalender.

Die Juden zählen ihre Jahre seit Erschaffung der Welt.
Sie beginnen ihr 5652stes Jahr mit dem 3. Oktober 1891.
Es ist ein überzähliges Gemeinjahr von 355 Tagen. Am 22.
September 1892 beginnt ihr 5653stes Jahr, welches ein
ordentliches Gcmeinjahr von 354 Tagen ist und mit dem
10. September 1893 endet.

Die Araber, Perser, Türken und die anderen Be¬
kenner des mohamcdanischen Glaubens zählen ihre Jahre seit
Mohameds Auswanderung von Mekka nach Medina, welche
von ihnen Hidschrcd genannt wird. Sie beginnen am 7.
August 1891 ihr 1309tes und am 26. Juli 1892 ihr 1310tes
Jahr, beide sind Geineinjahre von 354 Tagen
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Von den Jahreszeiten 1892.
Der Frühling beginnt mit dem Eintritt der Sonne in

das Zeichen des Widders am 20. März um 4 Uhr Morgens.
Sie erreicht den Aequator und macht zum ersten Male im
Jahre Tag und Nacht einander gleich.

Der Sommer beginnt mit dem Eintritte der Sonne in
das Zeichen des Krebses am 20. Juni um 12 Uhr Mittern.
Sie kommt um Mittag dem Scheitelpunkte am nächsten und
bringt die längste Dauer des Tages hervor.

Der Herbst beginnt mit dem Eintritt der Sonne in das
Zeichen der Wage am 22. September um 3 Uhr Nachmittags.
Sic gelangt wieder zum Aequator und macht zum zweiten
Male im Jahre Tag und Nacht einander gleich.

Der Winter beginnt mit dem Eintritte der Sonne in
das Zeichen des Steinbocks am 21. Dezember um 9 Uhr-
Vormittags. Sie hat am Mittag den größten Abstand vom.
Scheitelpunkte und bringt den kürzesten Tag hervor.

Von den Finsternissen des Jahres 1892.
Im Jahre 1892 finden zwei Sonnenfinsternifie und zwei

Mondfinsternisse statt, von denen in unseren Gegenden die
beiden Mondfinsternisse sichtbar sein werden.

Die irrste Sonnenfinsternis ist eine totale und ereignet
sich in den Abendstunden des 26. April. Sie beginnt um
8 Uhr 40 Minuten abends mittlerer Berliner Zeit etwa 10-
Grad südlich von Neu-Seeland und endet 56 Minuten nach
Mitternacht etwa 11 Grad südwestlich von den Galapagos-
Inseln. Sie überstreicht den südöstlichen Teil des großen
Oceans und kann als partielle Finsternis auf fast ganz Neu-
Seeland und teilweise an der Westküste Südamerikas ge¬
sehen werden.

Die erste Mondfinsternis ist eine partielle und findet statt
in der Nacht vom 11. zum 12. Mai. Sie wird im west¬
lichen Australien, in der westlichen Hälfte Asiens, im indischen
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Ocean, in Europa, Afrika und Südamerika, sowie auf dem
atlantischen Ocean zu sehen sein.

Die zweite Sonnenfinsternis erfolgt in den späten Nach¬
mittags- und Abendstunden des 20. Oktober und ist eine
partielle. Sic geginnt im nordwestlichen Britisch-Amerika
um 5 Uhr 9 Minuten nachmittags mittlerer Berliner Zeit
und endet um y Uhr 51 Minuten abends im atlantischen
Ocean etwa 10 Grad nördlich von Cayenne. Ihre Sicht¬
barkeit erstreckt sich über den größten Teil Nord- und Süd-
Amerikas, mit Ausnahme der südwestlichen Küstengebiete,
über den westlichen Teil der Nordküste Südamerikas und
die nördliche Hälfte des atlantischen Oceans.

Die zweite Mondfinsternis ereignet sich in den Nach¬
mittagsstunden des 4. November; sie ist eine totale und hat
eine Dauer von B 1/* Stunden. Sie wird im größten Teil
des großen Oceans, in Australien, Asien, Europa und fast
ganz Afrika, mit Ausnahme des westlichen Teils Nordafrikas,
sichtbar sein. In unseren Gegenden geht der Mond erst
nach dem Beginn der Finsternis auf.

der nächsten 1V Jahre
1803 2. April
1804 25. März

14. April
5. April
18. April

1805
1806
1897

1808
1809
1900
1901
1002

10. April
2. April
15. April
7. April

30. März
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Genealogische Notizen über das Deutsche Reich.

I>as Deutsche Meich.
Deutscher Kaiser: Wilhelm II., König von Preußen.
Deutsche Kaiserin: Aupu ft t Di ltoria, Königin von

Preußen.
Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen: Wilhelm.

1. Preußen, Königreich.,
König: Pli l h -l" ^ , Deutscher Kaiser, aeb. 27. Jan. 1859.
Sohn des Kaisers und Königs Friedrich III., folgte feinem
Vater in der Regierung am lö/Huni 1886. vermählt am
27. Februar 1881.mil

Auguste Viktoria^ geb 22 Oktober 1L58. Tochter de» ver¬
storbenen Herzogs Hrirdr. August zu Schleswig-Holstein.

Kinder:
1F Prmz^Wi l.h el n,^ geb. ß. ZLu 1882.
2, Prinz Eitel Fritz, geb. 7. Juli 1863.
}. Prinz Adalbert, geb. 14. Juli 1884.
t. Prinz August, geb. 29. Januar 1887.
». Prinz Oscar, geb. 27. Juli 1886.

,
5. Drim I»m^jzeb..23.

T

Witwe des Vaters:
üais^in N Lf * n r i n , P^inz»ß Royal von Großbritannim, geb.
21. November 1840, derm. 25. Januar 1858 mit Kaiser
Friedrich, Witwe feit 15. Juni 1888.

Geschwister de» König»;
1. Prinzessin Charlotte, geb. 24. Juli 1860, vermählt

am 18. Febr. 1878 mit
Bernhard, Erbprinz von Sachsen-Meiningen, geb. 1.
April 1851.

tujiuiffc

-jBua
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Kinder:

Prinzessin Feodora, geb. 12. Mai 1879.
2. Prinz Heinrich, geb. 14. August 1862, vermählt am

24. Mai 1888 mit
Irene, geb. 11. Juli 1866, Tochter de» Großherzogs
Ludwig IV. von Hessen.

Sohn:
Prinz Waldemar, geb. 20. März 1889.

3. Prinzessin Viktoria, geb. 12. April 1866, vermählt
am 21. November 1890 mit
Prinz Adolf von Schaumburg:Lippe, geb. 20. Juli 1859.

4. Prinzessin Sophie, geb. 14. Juni 1870, vermählt am
6. Oktober 1890 mit
Konstantin, Kronprinz v. Griechenland, geb. 2. Aug.
(21. Juli a. St.) 1863.

5. Prinzessin Margarethe, geb. 22. April 1872.

Schwester deß Großvater«:
Prinzessin Alexandrine, geb. 23. Februar 1803, Witwe de«

Großherzogs Paul Friedrich von Mecklenburg-Schwerin.

Schwester de 8 BaterS:
Prinzessin Luise, geb. 3. Dez. 1838, verm. 20. Scpt. 1856 mit

dem reg. Großherzog Friedrich Wilh. Ludw. von Baden.

Die Kinder des am 31.Januar 1883 verst. Prinzen Karl.
Bruder des Großvater«:

1. Hinterbliebene des am 15. Juni 1885 verstorbenen Prinzen
Friedrich Karl: Witwe Maria Anna, Tochter de«
's Herzogs Leopold von Anhalt-Dessau, geb. 14. Sept. 1837.

Kinder:
a. Prinzessin Elisabeth Anna, geb. 8. Febr. 1857,

vermählt am 18. Februar 1878 mit
Friedrich August Erbgroßherzog von Oldenburg,
geb. 16. November 1852.
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b, Prinzessin Luise, geb. 25. Juli 1860, vermählt

am 13. März 1879 mit
Prinz Arthur, Herzog von Connaught, geb. 1. Mai
1850, Sohn der Königin von England.

c. Prinz Friedrich Leopold, geb. 14. Nov. 1865
vermählt mit
Prinzessin Luise Sophie von Schleswig-Holstein,
geb. 8. April 1866, Schwester der Teutschen Kaiserin.

Kinder:
Prinzessin Viktoria Maria, gev. 17. April 1890.

2. Prinzessin Luise, geb. 1. März 1829.
3. Prinzessin Anna, geb. 17.Mai 1836, vcrm. 26.Mai 1853mit

Landgraf Friedrich Wilhelm von Hesirn, Witwe
seit 14. Oktober 1884.

Kinder des am 14. Oktober 1672 verst. Prinzen Albrecht,
Bruder des Großvaters:

1. Prinz Albrecht, geb. 8. Mai 1837, verm. 19. April 1873
mit Prinzessin Marie, geb. 2. Aug. 1854, Locht. deS Her¬
zogs Ernst von Sachsen-Altenkurg. (Siche Braunschwrig.)
, ^ ßKinder:
L. Prinz Friedrich Heinrich, geb. 15. Juli 1874.
b. Prinz Joachim Albrecht, geb. 27. Sept. 1876.
c. Prinz Wilhelm, geb. 12. Juli 1680.

2. Prinzessin Alexandrine, ged. 1. Febr. 1842, Witwe
des Herzogs Wilhelm zu Mecklenburg-Schwerin.

2. Anhalt, Herzogtum.
Herzog Friedrich, geb. 29. April 1831, regiert seit 22. Mai
1871, vermählt 22. April 1854 mit

Antoinette Charlotte, geb. 17. April 1838, Tochter des f
Prinzen Eduard Wilhelm von Sachsen-Altenburg.

3. Baden, Großherzogtum.
Hroßh. F r i e d r i ch Wilh. Ludw., geb. 9. Sept. 182E, reg. an Stelle
seines Bruders s. 24. Tlpril 1852, verm. 20. Sept. 1856 mit

3
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Luise, geb. 3. Dez. 1838, Tochter d«S t Kaisers, Königs
Wilhelm I. von Preußen.

4. Bayern, Königreich.
König Otto I., Wilh. Luitp. Adalb. Waldem.. geb. 27. April 1848.
ReichSverweser: Luitpold Karl Joseph Wilh. Ludw., geb. 12.
März 1821, Witwer seit 26. April 1864 von

Auguste, Tochter des Großherzogs Leopold I>. von Toslana

5. Braunschweig, Herzogtum.
Regent: Albrecht, Prinz von Preußen, geb. 8. Mai 1837,
vermählt IS. April 1873 mit

Prinzessin Marie, geb 2. August 1854, Tochter des Herzog?
Ernst von Sachsen-Altenburg. (Siehe Preußen.)
8. Bremen, Freie Stadt, regiert von, Senat.

7. Elsaß.Lothringen, RcichSland.
8. Hamburg, Freie Stadt, regiert vom Senat.

0. Hessen-Darmstadt, Großherzogtum.
Großherzog Ludwig IV., geb. 12. Sept. 1837, vcri». gewesen mit
Alice, T. d. Königin Bitt. v. Großbr., Wwr. s. 14. Dez. 1878.

1V. Lippe-Detmold, Fürstentum.
FürstWoldemar, geb. 18 April I824,verm.9. Rov. 1858 mit
Sophie, geb. 7. Aug. 1834, T. d. f Markgr. Wilh. v. Baden.

11. Luxemburg, Großherzogtum.
Adolf, Großherzog von Luxemburg, geb. 24. Juli 1817,
folgte Wilhelm 111., König der Niederlande am 23. Nov.
1890, verm. am 23. April 1851 mit

Adelheid, Prinzessin von Anhalt, geb. 25. Dezember 1833.
Erbgroßherzog Wilhelm, geb. 22. April 1852.

12. Lübeck, Freie Stadt, regiert vom Senat.
13. Mecklenburg.Schwerin, Großherzogtum.

Großh. Friedrich Franz III., geb. 19. März 1851 verm. mit
Anastasia Michaelowna, Großf. v. Rußl., geb. 28. Juli 1660.
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14. Mecklenburg.Ltrelitz, Großherzogtum.

Großherzog Friedrich Wilhelm, geb. 17. Oktober 1819,
regiert seit 6. Eept. 1860, vermählt 28. Juni 1843 mit

Auguste, geb. 19. Juli 1822, T. d. t Herz. Adolf v. Cambridge.
15. Oldenburg, Grobherzogtum.

Grobherzog Peter, geb. 8. Juli 1827, regiert feit 27. Febr.
1853, vermählt 10. Febr. 1852 mit

Elisa bet, ged. 26. März 1826, Tochter de» f Herzogs
Jofef zu Eachfen-Altenburg.

16. Reutz, ältere Linie, Fürstentum.
Fürst Heinrich XXH., geb. 28. März 1846, regiert feit

8. Nov. 1859, vermählt 8. Okt. 1872 mit
Jda, geb. 28. Juli 1852, T. d. F. Adolf zu Schaumb.-Lippe.

17. Sieutz, jüngere Linie, Fürstentum.
Fürst Heinrich XIV., geb. 28 Mai 1832, regiert feit 11.
Juli 1867, vermählt 6. Febr. 1858 mit

Agnes, grd. 13. Okt. 1835, T. d. t Herz Eugen v. Württemberg.
18. Sachsen, Königreich.

K-nigAlbert, ged. 23.April 1828, reg. f. 29.Okt. 1873, verm. mit
Karoline, geb. 5. Aug. 1833, T. d. t Prinzen Gust. v. Wafa.

10. Sachsen-Altenburg, Herzogtum.
Herzog Ernst, geb. 16. Sept. 1826, regiert feit 3. August

1853, vermählt 28. April 1853 mit
Agnes, geb. 24. Juni 1824, T. d. t Herz. Leopold v. Anhalt.

20. Sachsen-Soburg.Gotha, Herzogtum.
Herzog Ernst II., geb. 21. Juni 1818, regiert feit 29. Jan.
1844, vermählt 3. Mai 1842 mit

Alexandrine, geb. 6. Dez. 1820, Tochter des t Groß»
Herzogs Leopold von Baden.

21. Sachsen.Meiningen, Herzogtum.
Herzog Georg II., geb. 2. April 1626, regiert feit 20. Eept.
1866, zum 2. Male vrrniählt gewesen mit der f Prinzeffin
Feodore zu Hohenlohe-Langenburg.
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22. Sachsen.Weimar-Eifenach, Großherzogtum.

Großherzvg Karl Alexander, geb. 24. Juni 1818, regiert
seit 8. Juli 1858, vermählt 8. Oktober 1842 mit

Sophie, geb. 8. April 1824, T. des f Königs Wilhelm IL
der Niederlande.

23 Schaumburg Lippe, Fürstentum.
Fürst Adolf Georg, geb. 1. August 1817, regiert seit 21.

November 1800, vermählt 25. Oktober 1844 mit
Hermine, geb. 29. Se?ümber 1827, Tochter des f Fürsten

Georg zu Waldeck.

24. Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstentum.
Fürst Günther Viktor, geb. 21. August 1852, regiert
feit 19. Januar 1890.
25. Schwarzburg.Sondershaufe«, Fürstentum.

Fürst Karl Günther, geb. 7. Aug. 1830, vermählt 12.
Juni 1869 mit

Marie Tochter d. f Prinzen Eduard v. Sachfen-Altenburg.
26. Waldeck, Fürstentum.

Fürst Georg Viktor, geb. 14. Januar 1831, regiert feit
15. Mai 1845, vermählt 26. September 1853 mit

Helene, geb. 12. August 1831, Tochter des f Herzogs
Wilhelm von Nassau.

27. Württemberg, Königreich.
König Karl I., geb. 6. März 1823, regiert seit 3b. Juni

1864, vermählt 13. Juli 1846 mit
Olga, ged. 11. Sept. 1622, Tochter detz t Kaisers Nikolaus

von Rußland.



37



— 38 —
An

meine lieben Wevgteute
zum

Neujahr 1892.

Schon nemizehnmal flog ich hinaus
In manches treue BcrgmannshauS,
Bracht Freudiges und Ernstes auch,
So wie es ist Kalcndcrbrauch.
Nun bin ich zwanzig Jahre alt,
Die Bcrgmaunslieb, sie wird nicht alt —
Trum schnür' ich wieder 's Nänzclcin
Und kehr' bei meinen Knappen ein.
Ist auch manch' Altes, Liebes fort,
Ich finde neue Freunde dort.
Erquicke ja mit Bild nnd Scherz
Seit Jahren inanches Bergmanns-Herz.

Ein Freund, stets redlich, treu und wahr.
Mit frommem Wunsch zum neuen Jahr,
So mach' ich wieder »»eine Rirnd
Und geb Euch dieß' iittb jenes kund;
Auch möcht' ich, daß Euch Tag für Tag
Zufrieden finde, ohne Klag;
Daß Gott Euch schuhe vor Gefahr,
Die Arbeit segne dieses Jahr.
Und wer ein treues Weib daheim
Sein eigen nennt, der trägt den Keim
Des Friedens schon in seiner Brust.
Der Glückliche ist sich bewußt,
Daß ihm nach harter Tagcsmüh'
Bcini Weibe Trost und Freud erblüh'!
So nehmt auch mich seht freundlich auf
Mit meinem treuen Gruß: „Glück auf!"
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Neujahr.
Mit der Freude zieht der Schmerz

Traulich durch die Zeiten:
Schwere Stürme, milde Weste,
Bange Sorgen, frohe Feste
Wandeln sich zur Seiten.

War's nicht io im alten Jahr?
Wird's im neuen enden?
Sonnen wallen aus und nieder,
Wolken geh n und kommen wieder,
Und kein Wunsch wird's wenden.

Gebe denn, der über uns
Wägt mit rechter Wage,
Jedem Sinn für seine Freuden,
Jedem Mut für seine Leiden
In die neuen Tage!

Ostern.
Ostern ist's im Land geworden,

Ostern, junge Frühlingszeit.
Ostern jubclt's aller Orten,
Ostern, Ostern ist cs heut'!

Wenn cs auch im weiften Kleide
Oftmals seinen Einzug hält: —
Damit wird uns nicht die Freude
Und die Ostcrlust vergällt.

Haben doch der Sonne Strahlen
Warm und milde schon geblickt;
Haben doch die öden, kahlen
Fluren sieb mit Wriiii geschmückt.
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Leben, neues Leben kennet!

Leben atmet die Natur! —
Wie aus vollen Bechern schäumet
Leben uns entgegen nur.

Leben ist's in Busch und Zweigen,
Vöglcin traut, cs singt sein Lied:
Und im bunten, duft gen Neigen
Uomint der Blumen Heer und blüht.

Neugeboren, auferstanden
Zst, was eben todt noch schien.
Ans des Winters starren Banden
Lebt es auf in Hvffnnngsgrnn.

Herz! auch du sollst heut' dich freuen,
Sollst vergessen deinen Harm: —
Ostern wird dir .straft verleiben,
Sei nicht länger trüb' und arm.

Ostern ist es ja getvordcn,
Ostern, junge Frühlingszeit.
Ostern! Inbclt's aller Orten:
Ostern, hohe Freudenzcit.

Pfingsten.
Bor mcineni Fenster steht ein Baum,

Trin sänielt's, »uic ein süstcr Traum
Die Bienen summen ein Lenzgedicht.
Ter Frühling ist da, ich lvnstt' es »licht.

Herbei, herbei ihr Menschen all'
Und horcht dem wundersamen Schall
Und öffnet die starren Herzen lueit ;

Das ist der Segen der Frühlingszeit
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Die ihr in Wüsten des Lebens meint,

O seht, wie der Strahl der Hoffnung scheint,
Die Nacht ist gewichen, des Geistes Tod,
Es leuchtet der Menschheit Morgenrot!

Weihnachten.
Born Himmel in die tiefsten itiüjtc

Ein milder Stern hernicderlacht:
Vom Tannenwalde steigen Düste,
Und hauchen durch die Wintcrlüfte,
lind kerzcnhelle ivird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken.
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglvcken
Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder
Anbetend, staunend muß ich stell'»;
Es sinkt auf meine Augenlider
Ein goldncr Kindertraum hernieder.
Ich fühl's, ein Wunder ist gefcheh'n.

Wintersonnenwende.
Sie waren Bannivcrgött'rer, Waldanbeter,

Secschwärmer — die Germanen, unsre Bäter!
Tief schmerzte sic die Sommersonilenwende:
Die Ahnung, das; die Lichtzeit schwinde, scheide,
Ward den Warmherzigen zuni Herzeleidc,
Sie klagten laut um Baldurs frühes Ende!

Mitten in rics'gcm Winters starrem Grauen,
Wenn wie ein Eispalast ihr Wald zu schauen.
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Windsbraut und Wodan über Wolken sattsten,
Ein jüngster Tag frostschüttclnd brauste, toste:
Der erste Lichtblick gleich gereicht zum Troste,
Tast alle jauchzten, sich beschenkten, schmausten!

C, welch' ein andres Licht ist dir geworden,
Blauäugig blondgelocktes Volk im Norden!
Ilm deiner Sünde Waldnacht ohn' all Ende
Aus Morgenland ein Stern ist aufgegangen,
Tein Tannenbaum entbrennt von Goltverlangcn,
Dein heilgcr Christ ist Wintersonnenwende!

Musen nicht die Glockcntüne:
Komm, o komm?
Erdcntächter, Crdensähnc,
Werdet fromm!
Mächtig tönen sic hernieder,
Tief im Herzen hallt es wieder:
Kindleitt, wandle fromm!
Rust es nicht, wann Glocken schallen:

Komm, o komm?
Nahe dich des Tempels Hallen
Gern ititb fromm!
Habe lieb den Ort des Höchsten!
Gott ist mir, ich ihin am ttächsten,
Wo ich bete fromm.

Darum, wann die Glocken rufen:
Komm, o komm!
Nah ich mich des Altars Stufen
Still und fromm.
Nie vergebens fei ihr Mahnen:
Werdet Gottes Unterthanen!
Ja, Herr, mach mich fromm!
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Der alte gute Herr.
Bon Wilhelm Fischer.

Die LohrSmühle zu Adbach, eine noch blühende
38 Papierfabrik, war im ersten Viertel deS neun-
ahnten Jahrhunderts Eigentum de- Herrn Johann
Wilhelm Lohr, der außerdem noch Gürten und Wiesen,
Felder und Wälder besaß und nach den damaligen
Begriffen für sehr reich galt. Schon bei Jahren, hatte
er einen Teil der Geschäftslast auf seine beiden Söhne
abgewälzt, die Oberleitung ober sich selber vorbehalten.
Und deß waren alle seine Untergebenen, vom ersten
Buchhalter an bi- zum jüngsten Arbeiter herab, herz¬
lich froh. Denn er hatte von Gott die rechte Aus¬
rüstung für seine einflußreiche und verantwortliche
Stellung empfangen, nicht nur Verstand, sondern auch
Weisheit, nicht nur Ernst und Gerechtigkeit, sondern
auch Güte und Milde, und von diesen beiden nach
der Meinung gewiffer Leute fast zu viel. Wenn er
z. B. auf dem gewohnten Spaziergänge in seinem \
Walde von fern eine unbefugte Axt erklingen hörte,
so ging er nicht darauf zu, sondern lenkte schonend
seine Schritte nach einer andern Seite.

Einmal zur Winterzeit war bei einer solchen Ge¬
legenheit sein heißblütiger jüngster Herr Sohn in
seiner Gesellschaft, die Büchse an der Schulter und
die Jagdtasche an der Seite, der faßte die Sache nicht
so gleichmütig auf, sondern rief: .Hörst Du wohl^
Later? Wieder die verfluchten Holzdiebe! Nicht zu-



— 44 —
frieden mit den vielen dürren Aesten, hacken sie am
hellen Tage ganze Bäume um. Da soll doch gleich
—* und er wollte zornglühend hinstürzen. Aber der
Vater hielt ihn zurück: „Laß gut sein, Konrad, wenn
sie auch hin und wieder ein wenig nachhelfen. Frei¬
lich, recht ist'S nicht; sie sollen kein Beil mitnehmen
in den Wald. Aber krieren thut weh. Und die
rn e i st e n Stämme behalten wirdoch.- Dabei
machte er, wie oft in ähnlichen Fällen, ein Gesicht,
daß man nicht recht wußte, ob Ernst oder Scherz,
kindliche Einfalt oder hohe Weisheit aus ihm sprach,
und der Sohn mußte sich nicht nur fügen, sondern
sogar wider Willen lächeln, obgleich er diese Nachsicht
de- Vaters für übertrieben, verkehrt und schädlich
hielt. Aber daS arme Volk war anderer Ansicht, er¬
zählte solche Züge mit Vorliebe, und mißbrauchte im
allgemeinen die geduldige Güte des alten Herrn weni¬
ger, als man hätte fürchten sollen.

Wenn er sich schon gegen Uebelthäter so nachsichtig
erwies, so kann man denken, wie freundlich er erst
ordentliche Leute behandelte. Es war ihm freilich
leichter gemacht, ein Vater seiner Untergebenen zu
sein, als manchem großen Arbeitgeber heutigen TagS.
Denn erstens zählte er seine Arbeiter nicht nach Hun¬
derten, geschweige denn nach Tausenden, und konnte
jeden persönlich und ziemlich genau. Dan» war damals
noch nicht der Geist der Genußsucht und Unzufrieden¬
heit in die Menschheit gefahren, der jetzt so manche-
sonst recht erträgliche Verhältnis zerrüttet und hüben
und drüben die Gemüter vergiftet. Der furchtbare
Ernst des Krieges hatte viele Ueberlebende ernst und
fromm gemacht. Sie dankten Gott, nun wieder im
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Frieden frei aufatmen zu dürfen. Die Anforderungen,
tzie man ans äußere Leben stellte, waren sehr gering.
Im Essen und Trinken, in Wohnung und Kleidung
herrschte eine rührende Bescheidenheit, uns jetzt leben-
den verwöhnten Menschenkindern zuweilen kaum be¬

greiflich. „Ein ganzes Ei! nein, das ist wirklich zu
viel/ sagt-? damals ein altes Fräulein, als sie eines
Tags bei Verwandten zum Abendesien geblieben war,
daS außerdem nur aus etwa- gemischtem Salat be¬

stand. „Daheim teile ich gewöhnlich eins mit Schwester
Lina, und wenn wir zu einem Festkuchen einmal
mehrere in den Teig mengen, so stellen wir die
Schalen zum Abträufeln in eine Taste und spülen
mit ein wenig Master nach, auf daß nichts umkomme." -

So ängstlich sparsam wurde nun zwar nicht überall
gelebt, aber auch in wohlhabenden Häusern ging'S sehr
bescheiden zu, und auch der reiche Herr Lohr, obgleich
weder Knauser noch Kostverächter, gab seinem Kreise
ein Beispiel verständiger Einfachheit. Durch Wort
und That suchte er wirkliche Not zu lindern oder,
was er vorzog, zu verhüten. Den Leichtsinnigen er¬
mahnte er: .Spare in der Zeit, so hast du in der
Not* Den Allzusorglichen tröstete er:

„Man braucht hienieden wenig nur,
Dies Wenige nicht lang."

Für Kranke war Ihm seine beste Flasche Wein
nicht zu schade; armen Wöchnerinnen schickte seine ihm
gleichgesinnte Frau kräftige Suppen; fast immer hatte
sie neben den alterprobten Dienstboten einige kaum
der Schule entwachsene Mädchen um sich, die sie mit
Neuer Sorgfalt zu allen Arbeiten anleitete und dann
so bald wie möglich in einem guten Hause unterbrachte,
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oft gerade, wenn sie eben anfingen, ihr selbst von
einigem Nutzen zu sein. Witwen und Waisen wurden
ganz besonders berücksichtigt, aber auch andere Leute,
Jünglinge und Männer, wußten, wohin fie sich in
ihrer Bedrängnis zu wenden hatten, und klopften
selten vergebens an. Wenn Herr Johann Wilhelm
auch nicht alle Wünsche und Hoffnungen erfüllen
konnte, ungetröstet ließ er so leicht keinen Bittsteller
gehen. Mit weiser Umsicht verwandte er seine Mittel
und erreichte dadurch bei der damals noch herrschenden
Genügsamkeit viel. Auch daS schlimme Jahr 1817
ging seinen Arbeitern glimpflicher vorüber als manchen
andern. Fortwährend war er zur Hebung ihrer
geistigen und leiblichen Wohlfahrt aus neue Einrich.
tungen bedacht, die freilich nicht alle gelangen. Doch
das beirrte ihn ebensowenig wie gelegentliche — üb¬
rigens ganz ehrerbietige — Einwendungen seiner
schärfer rechnenden Herren Söhne. DaS wußten oder
ahnten seine Leute, wenn sie auch nicht alles erfuhren,
und nannten ihn schon längst mit Stolz und Liebe
den guten alten Herrn.

Aber mehr noch als seine Wohlthaten selbst wirkte
die zartfühlende Art, womit er fie regelmäßig erwies.
Er war vielleicht zu weich für diese rauhe Welt, in
der eS doch auch viele Dickhäuter giebt, die fest an¬
gefaßt werden wollen, von den Böfewichtern ganz zu
schweigen. Doch er konnte nun einmal nicht grob
und grimmig sein, eS war ihm nicht gegeben. Er
tadelte und strafte ungern. Wenn er eS doch einmal
thun mußte, was ihm natürlich nicht erspart blieb, so
merkte man ihm an, wie schwer ihm die Erfüllung
dieser Pflicht fiel. Selbst empfindlich und ehrliebend,
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und hütete sich, fie ohne Not abzustumpfen; er be¬
gegnete dem Jüngsten und Geringsten mit einer wohl¬
thuenden Achtung. Im Lause seines langen Leben-
Hat er gewiß manchem ein ernstes, aber wohl keinem
je ein absichtlich verletzendes Wort gesagt und ist im
ganzen noch besser dabei gefahren, als man hätte er¬
warten sollen. Denn bei allen anständigen Leuten
wirkte sein bloßes Kopfschütteln mehr, als da» laute
Schelten eine- andern; sie sahen ihm nach den Augen
und hatten nicht eher Ruhe, bis diese freundlichen
Sterne wieder im alten Glanze leuchteten.

Von dem Wert einer behaglichen Heimstätte durch¬
drungen, hatte er schon frühzeitig begonnen, auch nach
Kräften für gesunde Arbeiterwohnungen zu sorgen und
zunächst auf einem seiner Grundstücke vor dem Orte
sieben Häuschen nach wohlüberlegtem Plane erbaut.
Es waren nur kleine einstöckige Hütten in Fachwerk;
der Raum, in den man durch die HauSthüre trat,
diente zugleich als Küche; an ihn schloffen sich Stube
und Kammer; die steile Treppe führte zum Söller
hinauf, von dem man noch zwei Dachkämmerchen mit
schräger Decke abgespart hatte. Aber unterkellert
waren fie, und schön gelegen am sanften Südabhange
de» auf dem Gipfel noch bewaldeten Hügel», und zu
jedem gehörte ein Garten und ein Stückchen Kartoffel¬
land. Ein gemeinsamer fließender Brunnen lieferte
allen da- nötige Trinkwaffer; auch hatte mau nicht
weit zu dem hier noch klaren Bache. Da bei all
diesen Annehmlichkeiten Herr Lohr die Miete so
billig wie möglich stellte, so galt eS mit Recht für
einen beneidenswerten Vorzug, Bewohner eine- dieser
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sieben Häuschen zu sein. Dies Glück war denn auch
dem wackern Meister Groß zuteil geworden.

Er verdiente es; er wußte es zu schätzen, und noch
mehr wußte dies seine Frau. Ein Haus für sich

allein! ein Garten daran, den man vom Fensterlein
aus überschauen, dem man jeden freien Augenblick
widmen konnte! das war mehr, als sie früher in
ihren kühnsten Träumen zu hoffen gewagt hatte.
Schiedlich und friedlich, angenehm und ersprießlich,
und wie gut, wie gesund sür die Kinder! Wie schön
der Blick hier auf das grüne Wiesenthal und dort
auf den waldigen Berg! Mit Freuden war sie ein»
gezogen, mit treuem Fleiß hielt sie das Anwesen in
Ordnung und machte daraus, was nur möglich war.
Die kleinen Scheiben blinkten, Flur, Stuben und Ge»
räte waren sauber, der Garten wohlbestellt; sogar eine
Ziege schaffte sie mit der Zeit an und suchte das
fehlende Futter an Hecken und Rainen zusammen,
auch ein paar Hühner hielt sie, obgleich ihr dieselben
zuweilen auch Verdruß auf den Beeten machten, die
frischen Eier waren gar zu erwünscht. Ihr Mann
half ihr in seinen Freistunden redlich und besorgte
die schwere Feldarbeit, das war ihm eine gesunde Ab¬
wechselung. .Das Häuschen vollends behandelte er,
als ob's sein eigenes gewesen wäre; kleine Schäden
befferte er geschickt selber aus. .Recht so, Meister
Groß!* sagte Herr Lohr, auf einem Abendspaziergange,
als er ihn einst so beschäftigt sah. .Erhalten ist so

nötig wie erwerben. Die Axt im HauS erspart den
Zimmermann, und ein zur rechten Zeit am rechten
Orte eingeschlagener Nagel verhütet oft großen Scha»
den. Wenn nur alle so willig und verständig wären!
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Ich sehe Euer Häuschen immer mit besonderem Ver¬
gnügen an, Eure brave Frau hält'- so blink und
blank. Wir Papiermüller sollten von Rechtswegen
freilich alle an Leib und Seele recht sauber sein;
unser Geschäft leitet uns dazu an. Habt Ihr wohl
einmal darüber nachgedacht? Aus den alten, zerfetzten,
oft schmutzigen Lumpen machen wir das schöne weiße
Papier, worauf die weisesten Gedanken, die herrlichsten
Lieder und Sprüche geschrieben und gedruckt werden
können, ja Gottes Wort selbst. Freilich auch viel
dummes und thörichtes Zeug, doch das ist nicht unsere
Schuld; wir liefern reinen Raum für reine und edle
Gedanken. Es kostet allerdings viele Müge, bis wir-
soweit bringen, gelt, das wißt Ihr wohl. Noch schwerer
ist eS, unser eigene-, bald trotziges und bald verzagte-
Herz zu reinigen und zu erneuen, und nur GuteS
und Liebes, Hohe- und Heilige- hineinzuschreiben;
das bringen wir allein gar nicht fertig."

.Wenn jedes Herz so wäre, wie daS Ihrige," be¬

gann Meister Groß auS innigster Ueberzeugung, allein
sein Herr unterbrach ihn mit einem freundlichen i
.Guten Abend!" und schritt rasch weiter. Tr wußte
selbst kaum, wie er zu der ungewohnt langen Rede
gekommen war. Nicht alle Häuschen, an denen er
vorbei kam, sahen gleich wohlgehalten aus, und da er
nicht loben konnte, so schwieg er lieber ganz und be-
gnügte sich mit e.inem höflichen Gruß.

Aber einmal wurde das schöne Verhältnis zwischen
ihm und einem seiner liebsten Untergebenen doch ge¬
stört, ja gelöst, und daS kam so. Herr Rasch, em
wohlhabender junger Mann auS Köln, war längere
Zeit in Herrn Lohr- Geschäft thätig gewesen, dantt
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zu seiner weiteren Ausbildung auf Reisen gegangen,
nach Frankreich und England, und jüngst al- Teil¬
haber in eine große Papierfabrik zu Holberg ein¬
getreten, landeinwärts auf dem linken Nheinufer ge-
legen und dazumal mehrere Tagereisen von Adbach
entfernt. Er konnte einen tüchtigen Meister gebrauchen
und suchte unter glänzenden Bedingungen den zu¬
verlässigen Groß zu gewinnen, den er kennen und
schätzen gelernt hatte. Sein Brief mit diesen un¬
erwarteten Eröffnungen brachte in der friedlichen
Hütte große Aufregung hervor. Meister Groß fühlte
sich geschmeichelt durch den ehrenvollen Antrag und
war fast geblendet durch die Höhe des verheißenen
Lohns; auf der andern Seite erschien eS ihm wieder
kaum denkbar, sich von der Heimat, von dem guten
alten Herrn zu trennen. So schwankte er, zum ersten
Mal in seinem Leben vor eine so wichtige Entscheidung
gestellt, unentschlossen hin und her. Seine Frau da¬
gegen war gleich mit der Sache im Reinen. „Thu'-
doch nicht!" rief sie eifrig. „WaS? unter wildfremde
Leute ziehen, von allen weg, die wir kennen und gern
haben, von Hau- unp Garten, in dem jährlich mehr
wächst, die jungen Obstbäumchen tragen nun auch
schon — eS ist freilich viel Geld, aber wir find hier
auch noch immer ausgekommen — nicht wahr, Du
denkst nicht im Ernst daran?" Und ängstlich wartete
sie auf seine Antwort. „Auch ich bliebe am liebsten
hier," begann er zögernd, „gewiß — aber die Kinder
— wenn wir etwas mehr an sie legen, etwa- sparen
könnten —Ja, die drei Mädchen wuchsen heran,
und vor anderthalb Jahren war noch ein kleiner
Junge hinzugekommen. Nach langem Ueberlegen ging'-



denn, wie so oft: die treuen Eltern brachten ihre
eigenen Wünsche und Neigungen dem vermeintlichen
Wähle der Kinder -um Opfer; die Mutter fügte sich,
wenn auch achselzuckend und mit trüben Ahnuitgen,
als der Bater schließlich zu der Ueberzeugung kam, er
dürfe daS Anerbieten nicht so ohne weitere- von der
Hand weisen, sondern müsse mit Herrn Lohr darüber
reden: »Za, da- thu' denn in Gotte-Namen,- sprach
sie und hegte dabei im Stillen noch immer die Hoff,
nung, e- werde sich so machen, daß sie in der Heimat
blieben. Vielleicht dachte Groß in-geheim ebenso.
ES war ihm gar nicht wohl zu Mut auf seinem
Gange zum Kontor. Er kam sich undankbar vor;
sein Herz pochte stark, al- sei er im Begriffe, etwa»
Schlechte- zu begehen. Und er traf'» übel. Herr
Lohr war noch nicht erschienen, und al- er nach ihm
fragte, meinte Herr Konrad ärgerlich: »Könnt Zhr
denn mir nicht .sagen, wa- Euch herführt?* Da
rückte er denn stockend und unsicher mit seiner Sache
berauS. »DaS ist wirklich recht schön von Rasch, uns
unsere Leute abspenstig zu machenl" knurrte der junge
Herr ingrimmig. »Und von Euch hätt' ich doch auch
etwa- andere- erwartet,* fuhr er, zu Meister Groß
gewandt, lauter fort. »Oder wollt Ihr uns steigern,
he? Da kämt Zhr doch selbst bei meinem Later
schlecht an. Ich mein', er hätte gerade für Euch schon
so viel gethan, Ihr könntet wohl zufrieden sein. Aber
freilich, auf Dank darf man nie rechnen,. und wenn
dem Esel zu wohl ist, so geht er auf» Ei» tanzen —*
Meister Groß zuckte zusammen. »— Ihr werdet Euch
schneiden, Holberg ist ein teure» Pflaster — aber
thut, waS Ihr wollt — ich halt' Euch nicht, ich geb'
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Euch kein gutes Wort, wenn die Arbeit auch gerade
drängt — bildet Euch nur nicht ein, daß Ihr un¬
entbehrlich wäret — 1*

„WaS ist denn hier loS?" unterbrach ihn sein eben
eintretender Vater verwundert, und noch immer zornig,
aber in bedeutend sanfterem Tone gab ihm der heiß¬
blütige junge Herr Bescheid, mit den Worten schließend:
„Es ärgert mich nur, wie Deine Freundlichkeit auf
beiden Seiten mit Undank vergolten wird. Da- hast
Du weder um Rasch noch um Groß verdient."

„Nun, nun,- sprach der alte Herr, und führte für
andere ein Sprüchwort an, das er für seine eigene
Person nicht immer beherzigte, lieber ist sich selbst
der Nächste. Jeder sucht seine Lage zu bessern, dar¬
über brauchtest Du weder zu erstaunen, noch in die
Hitze zu geraten, mein Sohn. — Darf ich den Brief
einmal sehen ?"

Schweigend reichte Meister Groß ihm denselben
dar. „Das ist freilich mehr, als ich Euch jemals in
Aussicht stellen kann/ sagte Herr Lohr, nachdem er
da- Schreiben bedächtig durchlesen hatte. „DaS
klingt verlockend, muß ich zugeben. UebrigenS hat
mein Sohn recht: man lebt in Holberg nicht so billig,
wie hier -

Meister Groß räusperte sich. „Raten Sie mir,
Herr Lohr, waS ich thun soll!*

„Das hob' ich eigentlich schon angedeutet," meinte
Herr Lohr, „soweit es für mich als Partei schicklich
ist. „Aber da Ihr mich geradezu fragt, so kann ich
auch noch deutlicher werden. Vertauscht daS Alt¬
gewohnte und Liebgewonnene nicht mit Unbekanntem,
zumteil Ungewiffen, die Heimat nicht mit der Fremde.
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Bleibt hier, lieber Meister Groß; eS wird Euch nicht
gereuen."

Hier hustete Herr Konrad unmutig und verwischte
dadurch den Eindruck der herzlichen Worte wieder.
Ware Groß mit dem alten Herrn allein gewesen, so

hätte er nachgegeben, aber die bittern Bemerkungen
deS jungen Herrn wirkten noch nach, so daß er un¬
entschlossen schwieg.

„Ich verliere Euch ungern," begann Herr Lohr
wieder, .und ich meine, auch Euch wäre die Trennung
nicht einerlei."

„Gewiß nicht," stammelte Groß, „und da- ist ja
mein Hauptkummer, daß Sie es mir übelnehmen
könnten."

„Nein, wenn Ihr fest entschlosten seid, so will ich
Eurem Glück nicht im Wege stehen. Wir scheiden als -

Freunde. Ich wünsche von Herzen, daß Ihr in Hol»
berg alles findet, was Ihr hofft."

Nicht fröhlichen Schrittes, wie nach einem herzhaft
gefaßten und glücklich ausgeführten Entschluffe, sondern
in tiefe Gedanken versunken ging Meister Groß heim.
„Hätte er nur ein Wörtchen von Lohnerhöhung ge¬
fugt," grübelte er nachträglich, „— einen Wink konnte
ich freilich so verstehen — hätt' ich ihn nur allein
getroffen — aber einerlei! Nun ist der Würfel ge.
morsen, und hoffentlich geht alle- gut. Wenn'- die
Frau nur erst wüßte!"

Ja. der kostete er noch einige Thränen, aber sie
fügte sich ins Unabänderliche.
In den nächsten Wochen wurden, neben der regel-

mäßigen Arbeit, die Vorbereitungen zur Uebersiedelung
getroffen. Ziege, Hühner, und schwerbeweglicher Haus«



— 64 —
rat verlauft, du- Uebrige schließlich auf einen zwei-
spännigen Wagen geladen, auf dem auch die Kinder
abwechselnd Platz fanden, abschied genommen von
Freunden und Verwandten, von dem schmucken HäuS-
chen und dem guten alten Herrn, und dann ging'-,
nachdem sie die letzte Nacht die einen hier, die andern
dort einen Unterschlupf gefunden hatten, früh an einem
regendrohenden Herbstmorgen in die unbekannte Ferne
hinaus. Die beiden Eltern schritten mit den ältesten
Mädchen betrübt neben dem Wagen her; ein Bruder
der Frau Groß gab ihnen noch eine Strecke weit da-
Geleite. Aber er mußte bald umkehren, die Arbeit
rief. Beim Abschiede überraschte und erfreute der
sonst sparsame Mann jede- der Kinder durch einen
großen Weck und einen blanken Groschen — hätte er
nur die Eltern auch so leicht trösten können! .Schreib'
bald einmal!" sagte er der weinenden Schwester.
Aber e- dauerte lange, bi- er den ersten Brief
empfing, und doch kam derselbe immer noch früh
genug an.

Zu der freigewordenen Stelle wie zu dem Hause
fanden sich alsbald so viele Bewerber und Liebhaber,
daß Herrn Lohr die Wahl schwer zu werden schien.

Der zurückkehrende Fuhrmann brachte die Nachricht
mit, daß die Reise soweit glücklich von statten ge-

S
engen, und die Auswanderer, wenn auch müde, und
hmutzig und naß, doch ohne Unfall an ihrem neuen
Wohnorte angelangt seien. .Aber da- Quartier ge¬
fällt ihnen nicht besonder-", setzte er kopfschüttelnd
hinzu.

Nein, durchaus nicht! hätte er richtiger sag.'n
können. Frau Groß erschrak, als sie den hohen finstern
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Kasten von HauS erblickte, in dem sie fortan mit vier
andern Familien zusammen leben sollten. Zwei dunkle,
selten gesegte Treppen ging'- hinauf; mit Schaudern
zog sie ihre Hand von dem klebrigen Geländer zurück.
Eine Thür öffnete sich, und ohne Gruß, mißtrauisch
musterte ein alte- hagere- Weib die Ankömmlinge.
Aus einer andern Stube scholl da- Toben eine- Be¬
trunkenen und da- Heulen seiner Angehörigen an ihr
Ohr. Und oben die kahlen, verwahrlosten Räume,
der eine zu groß, die übrigen schmal; mit der Aus¬
sicht auf eine enge Gaffe und einen schmutzigen Hof
— da- Herz sank der arme» Frau immer tiefer und
sie brach in Thränen aus. Ihr Mann tröstete fie:
^Aller Anfang ist schwer. Du wirst e- schon in vre
Reihe bringen. Laß nur erst die Sonne wieder kom¬
men, dann sieht alle- ander- au-. Und vielleicht
finden wir mit der Zeit etwas bessere-." Er half ibr
auch treulich überlegen und einrichten und brachte ihr
am nächsten Lohntage mit einer gcwiffen Befriedigung
seinen ersten Gerdienst. Da- war ein Lichtblick. Aber
da sie alle- kaufen mußten, wa- sie in den Mund
steckten, so rannen ihr die Groschen und Thaler mit
unheimlicher Geschwindigkeit wieder au- der Hand.
.Hätt' ich die Ziege noch, und die Hühner und den
Garlen 1* seufzte sie mehr als einmal, wenn fie da-
gute Geld für blaue, verwässerte Milch, kleine Tier
und welkes Gemüse hergeben mußte. Biele Sorge
machten ihr auch die armen Kinder; fie fühlten sich
noch sehr fremd in der neuen Umgebung, hatten viel
weniger Licht und Luft und Bewegung al- früher,
säst gar keinen paffenden Umgang, dagegen im Hause
selbst leider Gelegenheit, Böses zu hören und zu sehen.
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Weil die Mutter sie nach Möglichkeit davor hütete,
galt sie bei den meisten Nachbarn für hochmütig und
eingebildet.

Meister Groß fand auch niât alles nach Wunsch.
Seine nicht so gut gestellten Mitarbeiter beneideten
ihn und machten chm mit stiller Tücke das Leben sauer.
Herr Rasch zeigte sich freundlich und hülfsbereit, war
aber oft auf Reisen, und fein Gesellschafter, der
Hauptteilhaber am Geschäft, war hochfahrend und
barsch. Für den hohen Lohn verlangte er auch außer¬
ordentliche Leistungen. Nun, Groß verstand feine
Sache und that, «aS er konnte. Aber eine An¬
erkennung, ja nur ein freundliches Wort hörte er
nie. Er war an eine andere Behandlung, eine
mildere Luft gewöbnt, an Genossen, denen man ver¬
trauen, an Vorgesetzte, die man lieben konnte. Bold
bereute er gründlich den schlimmen Tausch. Selbst
Herr Konrad war vergleichungsweise ein liebens¬
würdiger Mann. Er polterte doch nur, wenn er
Anlaß hatte, ärgerlich war, er konnte auch lachen und
loben. Und nun gar der alte gute Herr! Gerührt
und dankbar sehnte sich Meister Groß nach ihm zurück,
täglich mehr. Aber feiner Frau gegenüber schwieg er
davon, stark und stolz. Was man sich eingebrockt hat,
muß man ausesien. Man gewöhnt sich mit der Zeit.
Ein rechter Mann ringt sich überall zu einer, wenn
nicht behaglichen, doch erträglichen Stellung durch.

So schlich der Winter vorbei. Im Frühlinge trat
Herr Rasch wieder eine größere Reise an. TagS
darauf ließ sein Gesellschafterden ahnungslosen Meister
Groß rufen und kündigte ihm ohne viel Umschweife
eine bedeutende mit dem ersten des nächsten Monats
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beginnende Herabsetzung deS bisherigen Gehalte- an.
Groß war empört und machte seinem Herzen Luft,
aber alles Reden verschlimmerte die Stimmung nur.
„28ir finden Leute genug dafür; wenn's Ihnen nicht
paßt, so können Sie gehen/ sagte sein Herr achsel¬

zuckend. und auf eine etwas heftige Erwiderung hin
donnerte er: .Jetzt gehen Sie jedenfalls; ich kündige
Ihnen hiermit!"

äi; ic zerschlagen wankte er heim. Aber wohl dem,
der ein tugendsam Weib hat! Frau Groß nahm die
schlimme Kunde gelafien auf, ja mit geheimer Be«
friedigung, und redete ihm Trost und Mut ein.
.Verhungern werden wir nicht. Ein Mann wie Du
findet immer sein Brot. Lieber Arbeiter in Adbach,
üls Meister hierl"

Das meinte er selbst, wär' er nur nicht schon so
lange Meister gewesen! Es ist immer beschämend,
vom Pferd auf den Esel zu kommen, besonder- wenn
viele zusehen.

Aber langes Besinnen galt nicht. Er. folgte dem
Drängen seiner treuen Frau und schrieb ohne Säumen
— nicht an Herrn Lohr, da- wagte er nicht — son¬
dern zunächst an seinen Schwager; sie fügte einige
Zeilen bei.-

Die sehnlich erwartete Antwort war kurz, aber be¬

friedigend: „er möge nur einmal herüberkommen*,
habe der alte Herr gesagt, „Arbeit werde sich wohl
finden."

So bald wie möglich machte er sich aus die Beine,
Frau und Kinder einstweilen zurücklassend, und kehrte,
nach zwei scharfen Wandertagen spät abend- angelangt,
bei seinem Schwager ein. Aber der kurze Weg zum
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Kontor am nächsten Morgen fiel ihm schwerer, als
der ganze Marsch. Mit niedergeschlagenen Blicken
erwiderte er die Grüße der ihm Begegnenden. Wie.
wenn wieder Herr Konrad ihn in Empfang nähme?
DaS gab' eine böse Viertelstunde Oder auch der
alte Herr selbst, der ihm so väterlich zugeredet und
abgeraten hatte? Ohne Beschämung, ohne wohl¬
verdiente Vorwürfe ging'- nicht ab. Ec mußte sehr
zufrieden sein, überhaupt wieder zu Gnaden an¬
genommen zu werden, und künftig einem Kameraden
gehorchen zu dürfen, dem er früher befohlen hatte.
So faßte er sich ein Herz, klopfte an und trat ein.

Herr Konrad und die übrigen Herren blickten
kaum von ihrer Schreiberei aus, da der alte Herr
selbst anwesend war. Dieser aber wandte sich m»t
milder Heiterkeit zu dem schüchtern Grüßenden hin
und schnitt ihm jede- weitere Stammeln und Stottern
durch die freundlichen Worte ab: „Willkommen in der
alten Heimat, lieber Meister Groß! Ihr wollt
gewiß Euren Hausschlüssel holen — hier
i st er.*

DaS war alles. Auf diesen Augenblick hatte sich
der gütige Herr lange gefreut und ausdrücklich ver¬
boten, Groß darauf vorzubereiten. Als ob er den¬
selben vorausgesehen, hatte er die Stelle nicht dauernd
besetzt und das Häuschen leer stehen lassen. und da-
Kopsschütteln und leise Murren seiner Leute ver¬
wandelte sich jetzt in Anerkennung und Bewunderung.
Denn alle liebten den Meister Groß und gönnten ihm
von Herzen, daß er jetzt, als wäre nichts geschehen,
ganz ins alte Verhältnis wieder einrückte. Ihm selber
war zu Mut, wie in einem seligen Traume. Biel
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reden konnte und sollte er nicht, aber er gelobte fich
im stillen, durch die That dankbar zu sein, und hat'-
gehalten. Seine Kinder jubelten und seine Frau
weinte vor Freude, alr sie wieder einzogen in da-
alte traute Heim.

Merk': Mag'- jetzt im letzten Jahrzehnt de- neun¬
zehnten Jahrhunderts auch gähren und brodeln wie
in einem Höllenkesiel, schier zum Entsetzen, die guten
Herren find noch nicht auSgestorben — und auch die
guten Arbeiter nicht. Und Gott gebe, datz auch die
getrübten Verhältnisse fich bald wieder klären und
bessern!

Deutsche Sprüche.
Die Frau für die Weit bleibt schwer die Frau für

ihren Manu. _
Wer redet, was er will, der mutz hören, was er nicht will.

Die wahre Liebe beruht im Vergessen des eignen Ich.
O Sonntag, stiller Gottesengel,
Du kommst in diese Welt voll Mängel,
Ein Bote unsers lieben Herrn,
Und bringst ihn uns, den heil'aen Frieden,
Den uns der Werktag nicht beschicken,
Und segnest alle uns so gern.

Du kommst zu uns, die Schranken fallen;
Ein heil'ger Geist weht in uns allen;
Kein Bruder steht dem andern fern.
Und was die Woche hielt geschieden.
Das einigt sich in deinem Frieden
Und dienet liebend einem Herrn.
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Kergschülers Traum.

Es saß ein junger Bcrgbauschüler,
Bekannt als arger Bnchcrwühlcr
Am Arbeitstisch zur späten stund.
Vor ihm da lagen Bnchcr. Skripten,
Dabei ein Heftchen der geliebten,
So schönen Pcterfaktenknnd'.

Er hat bereits die Disziplinen,
Die znm Examen nötig schienen
Mit allem Fleiße durchstudiert;
Da endlich kömnit das Schlafbedürfnis
Mit seinem Eifer in Zerwürfnis,
Doch hat's ihn bald zur Ruh geführt.

Der brave Schüler geht zu Bette
Und bald erschienen um die Wette,
Im Traum gar kleine Gnomen schon.
Der erste kömmt als Prüfungs-Rektor,
Der zweite als der Schulinspektor
Dann folgt die Schülerprozcssion;

Doch eh' die Prüfung noch beginnet,
Das erste Traumbild schon verrinnet
Und einem trüben Bilde weicht. 1

Der Junge steht vor seinem Orte,}
Da öffnet rasch sich eine Pforte
Er schaut nur Grauen und erbleicht.

Beleuchtet von dem Feuerscheine
Schaut er die Schwaden im Vereine
Mit Gaden sich ihm drohend nah'n.
Zugleich auch ganze Schaaren Gnomen
Sic waren eilends hergekommen,
Als sic den Freund erbleichen sah'n.
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Bevor er noch zurecht sich findet

Auch dieses Schauerbild entschwindet
Und staunend blickt er nun um sich;
Ein Kohlenflöp, viel Meter mächtig,
Die Kohle wie Demant so prächtig.
Das schaut er jetzo wonniglich.

Die Pulse fühlt er Häher schlagen,
Das Flötz wird seinen Namen tragen
Bis einst zum Untergang der Welt.
Er sieht sein Bild in Erz gegossen,
Die Blätter sind in Lob zerflossen
Und Nichts an seinem Glücke fehlt.

Nicht denkt er mehr an Kunigunden,
In deren Herz er Platz gefunden,
Tie blondgelockte Försters Maid.
Wo schwere Seidenroben rauschen,
Da darf er Liebesworten lauschen
Und schwelgen nun in Seligkeit.

Doch ach! — So eine böse Fliege,
Die schlich sich über eine Stiege
Direkt in's stille Kämmerlein.
Und wie er träumt vom Hochzeitsbraten,
Da ist sie schon an ihn geraten .
Und sticht ihn in das linke Bein.

Und er erwacht. Es ist entschwunden
Das Glück, der Ruhm, den er gefunden
Im letzten, wundervollen Traum.
Betrübt sieht er die Bücher, Skripten,
Nichts mehr von seiner Heißyeliebten,
Sie schwand so rasch wie Seifenschaum.

Gor wütend, daß sein Glück zerstoben,
Hat er sich rasch vom Bett erhoben
Und sucht die Glückzerstärerin.
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Beim offnen GlaSschrank siht die Fliege
Und freuet sich schon neuer Siege,
Denn fitsten Honig schnitt sie drin'.

Der Schüler greift zum Meterstabe:
„Ter Glasschrauk »verde dir ¿um Grabe !"
So ruft er wütend und haut ¿n! —
Die pfiicfl' ist fort! Die Gläser klirren,
Die schönen Dasscnscherben schwirren,
Im Schrank ist alles hin im Nu!

Iept fängt der Aermste au zu klagen:
„Was wird dazu die Mietfrau sagen'?
Ihr eigen ist'S, was ich zerstört!"
Doch kaum gesprochen, nahe» Tritte
Die Trepp herauf, er kennt die Schritte,
Nach Flüche schon der Arme Hort.

Die Alte schreit und weint und krächzet,
Der arme Bergbauschnler ächzet
lind deitkt an's leere Portemonnaie;
Nur Eine fiht vergnügt bei Scherben,
Die ihm gebracht all' das Verderben,
Die Fliege! £, sie that ihm tveh! . 8.

Deutsche Sprüche.
Man kann sehr viel Glück haben und doch nicht

lich seilt.

Po» gewissem Weh, von gewissen Wunden
Können wir nie wieder ganz gcsutlden.
Nach gewisser Tage himmlischem Schein
Können wir nie mehr ganz elend sein.
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Ausgeschlossen.
Erzählt von Wilhelm Fischer.

8er Küfermeister Schräder in B. war dreißig Jahr
alt geworden, ehe er zum Heiraten kam. Dann

aber sah er sich unter den Mägdlein des Städtchens
um und führte nach kurzem Besinnen Elise, die einzige
erst achtzehnjährige Tochter einer Witwe heim. Die
junge Frau lebte auch nach den Flitterwochen im all-
gemeinen recht glücklich mit ihm, aber ganz nach
Wunsch ging's ihr doch nicht — das soll überhaupt
selten auf dieser Welt vorkommen. Schräder hatte
nämlich nicht alle Angewohnheiten seines Junggesellen-
lebens mit Einem Schlage abgelegt und an den Nagel
gehängt. So ging er z. B. abends zuweilen ins
Wirtshaus, und eS verdroß die junge Frau, allein
daheim zu sitzen. Er kehrte in durchaus anständiger
Verfassung heim — soweit war's gut; aber vielleicht
etwa- später, als Elise erwartet batte — da- war
schlimm, und sie ließ es ihn merken oder sagte es
gerade heraus.

»Hab' ich vielleicht Urlaub bei Dir nachgesucht,
oder etwa- Bestimmtes versprochen?- fragte er lächelnd.

.Nein!" mußte sie bekennen, setzte aber sofort hinzu:
»DaS Ausgehen wär' überhaupt nicht nötig."

»Das ist ein ander Kapitel, davon reden wir jetzt
nicht, sondern nnr von der Zeit des Heimkommen-."

.Nun, ich meine, die versteht sich für einen ordent¬
lichen Mann ganz von selbst," eiferte Elise etwa»



gereizt. .Geht er vor Tisch aus, so ist er Punkt
acht -um Abendbrot wieder daheim; geht er nach

Tisch, so kehrt er spätestens mit dem Schlage zehn
zurück, das ist die Bürgerstunde, und bis dahm kann
man lange genug auf der Bierbank gesessen haben,
wenn man nun doch einmal dem Wirte daS gute Geld
zuschleppen will. Das vergebliche Warten, das Warm¬
halten der Speise ist unangenehm.-

.Ganz recht-, stimmte Meister Schräder ihr freund¬
lich zu. .und deshalb bitte ich Dich, in Zukunft weder
mit dem Essen noch sonst auf mich zu warten. Ich
binde mich zwar im allgemeinen ganz in Deinem Sinne
an die Hausordnung und habe mich auch heute nur
um zwölf Minuten verspätet. Aber an gelegentlichen
Ausnahmen wird'- kaum fehlen — die Zeit läuft un¬
begreiflich schnell dahin bei einem guten Trunk und
fröhlichen Gespräch.-

Seine gleichmäßige Ruhe ärgerte sie mehr, als
zorniges Aufbrausen gethan haben würde. Bei nächster
Gelegenheit klagte sie der Mutter einmal ihr Leid.
Diese zuckte die Achteln: .Ergieb Dich, darein mit
Geduld!-

.Könnt' er nickt hübsch daheim bleiben, eine Pfeife
rauchen, ein GlaS Bier billiger trinken und mit mir
plaudern?-

.Gewiß, das möchte bester sein. Aber die meisten
Männer machen'- wie er, und ich verdenk'- ihnen
nicht einmal sehr. Sie wollen einmal andere Ge¬
sichter sehen. Haus- und Geschäftssorgen für eine
Weile vergesten, ein harmlos Wort mit Freunden
reden — wenn fie's nicht gar zu toll treiben, keinen
Rausch mit heimbringen, so mästen wir armen Weiber
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zufrieden sein. Dein seliger Vater war gewiß ritt
guter Mann, und häuslich dazu, aber zweimal in der
Woche ging er in seinen Kegelklub, und ich hab' oft
auf ihn gewartet."

,Du hättest ihn bester ziehen sollen."
.Das sagt sich so leicht, wie es sich schwer aus»

führen läßt. Es gehört viel Weisheit und Sanftmut
dazu."

.Ich möcht's zur Abwechselung einmal mit etwas
Ernst und Entschiedenheit versuchen. Wenn er wieder
über Gebühr ausbleibt, so hol' ich ihn!"

.Das laß nur ja bleiben, Kind! Der Zehnte
kann's nicht vertragen, und Schräder erst recht nicht,
-so weit ich ihn kenne. Vermeide alles, was wie Be¬
vormundung und Gelüst nach Herrschaft aussieht, be¬

sonders vor Zeugen. Glaube mir, es thut nicht gut."
Eine volle Wocke lang folgte die stürmische Jugend

dem Rate des milden Alters, doch dabei war im
Grunde wenig Verdienst. Drei Tage lang nämlich
ging der junge Ehemann überhaupt nicht aus; am
Mittwoch machte er zwar zeitig F ierabend, war jedoch
pünktlich zum Abendessen wieder daheim. Auch am
Samstag nahm er dasselbe gemeinsam mit seiner
Eheliebsten ein, empfahl sich dann aber gegen halb
neun, und als es zehn schlug, war Elise noch immer
allein. Ein Weilchen geduldete sic sich noch, der
mütterlichen Warnungen eingedenk; dann siegte der
Zorn über die Wehmut, und rasch entschlosten eilte
sie dem Säumigen nach.

Im Ratskeller waren noch etwa sieben Gäste bei¬
sammen; ein Kleeblatt spielte Skat, die anderen,
oarunter Meister Schräder, unterhielten sich weise
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übet Gemeinde-Angelegenheiten; alle begrüßten die un-
erwartete Erscheinung etwas verwundert, aber sehr
höflich. »Sieh' da, Elise!" rief Schräder freundlich
und holte ihr eigenhändig einen Stuhl. .Auch Durst
bekommen? Ein GlaS Helles? Nicht? Dann ein
süßes Schnäpschen für meine Frau — hier, halten
Sie's gleich ab, Frau Wirtin." Elise nahm Platz,
angenehm überrascht durch diesen liebreichen Empfang,
sie nippte einmal von dem guten Tröpfchen und ver-
tiefte sich dann alsbald in ein eifriges Gespräch mit
der erfahrenen Kellerwirlin über den unerschöpflichen
Stoff, wie teuer zurzeit Gemüse und Eier und wie
unzuverlässig die Dienstboten seien. »Aber wo ist
denn mein Mann?" rief sie plötzlich, sich vergebens
nach ihm umschauend.

.Schon vor einer Weile sacht heimgegangen, ver¬
ehrte Frau Nachbarin," antwortete der greise Land¬
messer, ein alter Junggeselle, seine Pfeife ausklopfend ;
.nachgerade wird's auch für uns wohl Zeit. — Wie,
so eilig?"

Denn Elise hatte sich schleunigst erhöhen, fast so
weiß wie ihr Taschentüchlein, und huschte nach flüch¬
tigem Gruß hinaus auf die stille Straße. Ihr Herz
klopfte heftig, und zwar nicht blos von der schnellen
Bewegung. Bald war ihr Haus erreicht, dunkel und
schweigend lag es da. Die Thür war verschloffen.
Aengstlich pochte die arme Frau, erst leise, um kein
Aufsehen zu erregen, dann lauter mit dem Mute der
Verzweiflung, und endlich mit Erfolg: ein Fenster
öffnet sich, und die wohlbekannte Stimme ihres Manne-
fragt ernst: .Wer ist da?"

»Ich. Philipp! Mach' doch schnell auf!"



„Du? Um diese Stunde? Horch, da schlägt's
elf. Wo kommst Du denn her?*

„Da- weißt Du ja wohl,* schluchzte sie. „Mach'
doch auf!*

„Nein!* entgegnete er mit Nachdruck. „Frauen
gehören nicht ins Wirtshaus, und wenn sie sich doch
einmal dahin verirren, so gehen sie wenigsten- mit
ihren Männern heim. Vor sechs morgen früh wird
hier nicht aufgesperrt.*

Und erbarmungslos schloß er da- Fenster wieder,
nicht klirrend, sondern recht bedachtsam. Sie merkte,
daß alle- Flehen vergeblich war. Auf der Gafle
bleiben wollte sie so wenig als in den Gasthof gehen;
sie klopfte an der mütterlichen Wohnung an, und da
ward ihr natürlich aufgethan. Die Nacht war nicht
besonders, aber auch eine schlafarme Nacht kann ge»

segnet sein.
Am nächsten Morgen in aller Frühe suchte die

junge Frau, von der treuen Mntter wohlberaten,
ihren Mann wieder auf, der sie gelosten und ohne
ein Wort des Vorwurf- empfing. Pünktlich zur be¬

stimmten Minute trug sie ihm den Kaffee auf, und
dabei fand die Versöhnung statt. Denn kaum hatte
sie eS über sich gewonnen zu sagen: „ES soll nicht
wieder vorkommen, Philipp; ich hab' unrecht gehabt,*
so versetzte er: „Ich vielleicht auch. Du siehst nun
selbst, wie leicht man sich beim gemütlichen Plaudern
einmal verspäten kann. Komm, gieb mir einen Kuß,
und alles soll wieder gut sein. — Du willst zur Kirche?
Recht so! ich geh' mit.*
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Das versunkene Snappendors in Tirol.

Es ist wohl kein Ländchcn von Sagen so voll.
Wie d» mein fclscnumschlossnes Tirol!
Besonders den Bergbau, der einstens geblüht
Wie Ephcu die Sage so traulich umzieht.
Im einsamen Thalgrnnd, auf luftiger Hbh'
Gar häufig die Zeugen des Bergbau's ich sch';
Die Knappen, längst sind sic nur Moder und Staub
Die Stölln und Schächte der Witterung Raub.
Manch' Bergbau verfiel, weil des Ewigen Straf'
Gar sündhafte frevler empfindlich traf. —
So schaust dn, o Wanderer, von Krummholz begränzt.
Den Sec. über welchem der srirncuschnce glänzt,
Zm Minuninger Thalc, den fchwarzgrüncn See
Er birgt ini Grunde gar tiefes Weh'.
Hier ist's nicht lieblich, nicht wonnig und mild,
Du sichst ein tiefernstes Landschaftsbild. —
An Stelle des See'v so verkündet die Sag',
Vor Zeiten ein stattliches Kuappcndorf lag;
Am Schachtkopf, der Sonnjpip und Silbcrleit'
Der Silbcrscgcn zu jener Zeit
Gar reichlich floh und der Knappen Verdienst
War größer noch als deS Gewerken Gewinnst.
Ta haben die Knappen ein Dorf sich erbaut
Auf welches der Grünstein hcrniederschaut;
Ein stattliches Dorf und ein Kirchlein darin,
So wollt cs der Gründenden christlicher Sinn.
Das währet nicht lange. Der Satan nicht ruht,
Verführet die Knappen zum Uebcrmut,
Zu Wollust und Trunksucht und Klcidcrprunk,
Zum Neide, nicht gönnten sie Acrmcrn den Trunk.
Sic schoben ja Kugeln atif Krüge voll Wein,
Zn's einsame Kirchlein kam Keiner hinein. —
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Solch sündiges Treiben wohl ans sich lnd
Des Ewigen Ulnch, der niinmcrmcyr ruht
Ein Weller erhob sich in schauriger Nacht,
Es zuckten die Blitze, der Donner kracht'
Und ruft an den Felsen den Wiederholt
Wie drohende Worte oiei hundertmal.
Da bebet gar plötzlich des Dorfes Grund
Es öffnet gar weit sich ein schauriger Schlund
Hub alles versinket, jedwedes Hans,
Nicht einer der Knappen kam lebend heraus!
Ein Wolkenvrnch in der nämlichen Nacht
Hat den gähnenden Schlund znm See gemacht
lind die Knappen führen int traurigen Lrt
Ein Gcistcrlebcn ohn' Ruhe fort!
Nie können sic mehr ans der Tiefe heraus
Ein Drache bewacht jedes Knappenhaus. —
Und wenn ringsum in der heiligen Nacht
Das Kirchengeläntc ertönet init Pracht,
Vernimmt auch der einsame Wandrer im Sec
Tief nuten Geläute, wie Klage voll Weh.
Es ist ihm, als zögen zur heiligen Stund
Die Geister znm Kirchlein am Seccsgrnnd.
Doch hüt' er sich wohl, da hinab zu schan'n,
Nicht mög' er dem Wächter des Torfes tran'n;
Denn, wenn er ihn sähe, er faßte ihn gar
Und zvg' ihn hinunter zur Geistcrschaar.

Der „Trachenscc" heißt er männiglich
Wer vorüber wandert bekreuzet sich
Und faltet die Hände zum heißen Gebet,
Auf daß cs ihm nicht wie den Knappen ergeht! 8 .
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Ini Eisenliahn-Wagrn HI. Klasse.
Humoreske mit Bildern.

Von F. S.

à^er Volks- und Kulturstudien machen will, muß
dritter Klasse, oder im Stellwagen fahren, da

geben sich die Laiidleule wie sie sind, und ich habe
mich in einsamen Bergwirtshausern, auf der Eisenbahn
und in den Marterkästen auf Diftriktsstraßen oft köst¬

lich unterhalten.
So eine unterhaltende Fahrt machte ich vor einigen

Jahren von Holzkirchen nach Schliersee; der freund¬
liche Leser wird nicht ungehalten sein, wenn ich die
Fahrt schildere und manches, was ich dabei vernommen
habe, ausplaudere.

Der r-tationsdiener hatte das letzte Glockenzeichen
gegeben und gerufen: »Einsteigen, nach' Darching,
Thalham, Miesbach, Schliersee! — Höchste Zeit!- —
Ich steige in ein geschlossenes sog. Winter- Coupé und
es folgen noch fünf Personen. Die Fahrkarten sind
kontroliert, ein schriller Pfiff und hinaus geht es in
die freundliche Landschaft, deren Hintergrund die
blaue Gebirgskette bildet.

Es ist ein angenehmer Septembermorgen, die
frische Bcrgluft zieht durch die geöffneten Coupö-
Fenster und im raschen Takte rollt der Zug dahin. —
Jetzt betrachte ich mir meine fünf Reisegenoffen. Mir
gegenüber sitzt eine behäbige Frau in den vierziger
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Jahren, auf dem ziemlich dicken Kopfe sitzt ein städtischer
mit Blumenbüscheln aufgeputzter schwarzer Strohhut^
welcher offenbar nicht hinausgehört, denn die Frau ist
ohne Zweifel eine Dorfwirtin. Ja, so ist's, sie erzählt



— 75 —

eben ihrem Nachbar links, daß sie in München für
daS Stiftungsfest de- Veteranenvereins Weine bestellt
habe, ihr Wirtshau- würde bereit- von Reservisten
dekoriert. —

Und ihr alter Nachbar? Ja, da- ist ein markige-
Männerongesicht! Ein Siebziger mit weißem Bart-
und Kopfhaare, den dunkelgrünen mit Adlerflaum ge¬
schmückten Berglerhut nachlässig aufgestülpt. Die
dunketgraue Joppe mit grünem Kragen und Aermel-
aufschlagen, die grüne Weste, die Gemslederhose, welche
nur bis zu den Knieen reicht, dann die grün au--
gesteppten, weißen Wollstrümpfe kennzeichnen den Be¬
wohner des Schlierfeethales. Er scheint ein AuStragS-
bauer zu fein; der Wirtin erzählte er, daß er beim
Advokaten in München war, jetzt fei ihm die Geduld
ausgegangen mit der „Schinderpeitschen*.

Wird wohl eine recht zänkische Schwiegertochter
haben! dachte ich mir.

Diese- alten, hübschen Bauern Nachbar am ent¬
gegengesetzten Fenster war ein Soldat der schweren
Reiter, welcher zur Reserve übergetreten- war, ein
sehr hübscher, kräftiger Mann, der den Rauch seiner
Dreipfennig Cigarre zum offenen Fenster hinau-blie-,
als er bemerkte, daß feine ältere Nachbarin gegenüber
häufig hustete. Ja, diese Dame, zu welcher der zwischen
mir und ihr sitzende ältere Herr gehörte, hatte bereit¬
einige Bekanntschaft mit dem Winter de- Leben- ge-
macht, denn die kurzen Löckchen, welche an den Schläfen
herunter hingen, zeigten zweierlei Farbe. Ihr Gesicht
war ausdrucksvoll, aber nicht schön, ein etwa- herber
Zug um den Mund ließ ahnen, daß der Dame auch
nicht jeder Lebensschmerz erspart war und daß mög-
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licher Weise cift jetzt der Lebens-Mai bei ihr in der
Person ihres Nachbarn eingezogen sei. Sie war ohne
Zweifel die Frau desselben, aber erst seit kurzer Zeit.
— Warum seit kurzer Zeit? — Weil Beide viel zu
zärtlich mit einander sind; sie läßt ja seine rechte
Hand gar nicht aus ihrer linken und ihre Blicke senken

sich gegenseitig bis tief in die innerste Herzenskammer.
Bei so einem Blicke lispelt sie: .Endlich, Joseph!"
— Darauf drückt dieser ihr merklich die Hand und
erwidert ebenfalls lispelnd: .Ja, endlich, Käthchcn!"
— .Hast Du keine Sehnsucht nach Deinem Haupt-
buche, lieber Mann?" fragt Käthchen schelmisch. .So
lange ick Dich au meiner Seite habe, nicht!‘ erwidert
der Buchhalter. — Aber wo ist sein Komptoir? In
welchem großen Geschäfte führt Joseph daS Hauptbuch?
Und wie kam er in den späten Besitz deS angeschneiten
Käthchens? —

Beruhige Dich, lieber Leser, ich werde noch Alles
auskundschaften und Dir dann anvertrauen. Eins
nach dem Anderen! —

.Tbalham. aussteigen!" ruft der Kondukteur und
öffnet die Thüre auf meiner Seite. Der hübsche alte
Austragsbauer entsteigt dem Coups, er hat Geschäfte
im Dorfe oben. Ein sehr sauberes, achtzehnjähriges
Mädchen in der kleidsamen Miesbachertrocht steigt ein
und begrüßt in herzlicher Weise den schweren Reiter,
welcher seinerseits den Mund nicht mehr zu schließen
vermag. —

Aha! denke ich mir, jetzt muß ich mich an die dicke
Wirtin machen, das gibt dann das dritte Liebespaar
im Coups. —

Der Zug hat die Station verlaffen und rollt lang¬
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sam in das Schlierachthal hinauf, der magere, sehr
lange Buchhalter mit der großen Glatze am Kopse,
der Nickelbrille vor den grauen Augen, nimmt aus
einer schwarzen Horndose eine Prise und bringt sie
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geräuschvoll in die beiden Nasenöffnungen. Dann
galten nur ihr seine Blicke. Einen Äugenblick wagte
er'S in die feurigen dunklen Augen des Reiterschätzleins
zu schauen; — aber KäthchenS strenger Blick bestrafte
sofort den Frevler! —

.Also, Frau Wirtin !" begann ich mein Zwiegespräch.
.Sogen Sie mir doch, woher der alte Bauer ist,
welcher hier ausstieg?"

.Der Bauer, das ist der Gruberbauer von der
Wies. Wiffen'S," fügte sie flüsternd bei, .er ist ein
alter Haberfeldmeister."

.Warum nicht gar," erwiderte ich, .der Alte sieht
ja ganz zahm aus und ich denke mir die Haberer
rabiat und verwegen."

„Ach!" rief Frau Käthchen. .Sie sprechen von
Haderern, — ist's am Ende recht unsicher in dieser
Gegend?"

Die Wirtin lachte hellauf, ich aber beruhigte die
Dame, indem ich ihr erklärte, daß in Miesbach oder
Schliersee, wohin die Herrschaften wohl reisen werden,
überhaupt kein Haderfeldtreiben stattfände, so etwa-
geschehe nur abseits der Ortschaften. Erleichtert drückte
Frau Käthchen ihrem jungen — da- heißt kurze Zeit
angetrauten Buchhalter die Hand. Dieser wollte eben
eine Frage an mich richten, olS die Nachbarin be¬
schweren ReitrrS, welche sich mit diesem fast flüsternd
unterhalten hatte, energisch ausrief:

.Na, Sepp, Dei' Muatter derf mir net in'S Hau-,
wenn i Dei' Weib werd'n soll!"

.So!" erwiderte der Reservist, .Racher geh' hin,
wo Du herkommen bist!" Darauf wandte er den
Kopf gegen das offene Fenster.
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Die Lokomotivpseife und daS langsamere Fahren

kündigte uns an, daß wir in MieSbach angelangt seien.
.Miesbach, auSsteigen!* rief der Schaffner und

öffnete die Thüre.
Die Wirthin grüßte mich und schob sich langsam

und vorsichtig au- dem CoupS.
Ein junger Bergmann in der hübschen, ernsten

Tracht stieg ein, ibm folgte ein Forstgehilfe von
Schliersee, ebenfalls ein junger, hübscher Mensch mit
dem breitkrämpigen grauen Diensthut auf dem lockigen
Kopse.

Inzwischen hatte das Ehepaar die Plätze gewechselt,
so daß Frau Käthchen an meine rechte Seite zu fitzen
kam. Wahrend der Bergknappe eine Unterhaltung mit
der gekränkten Rcitersbraut anknüpfte, der Forstmann
sich eine .Felicitas mit Hellem Deckblatte* anzündete,
wandte ich mich an meine Nachbarin, deren Gemahl
die Gegend studierte.

.Sind die Herrschaften schon längere Zeit auf der
Reise?" fragte ich.

„Erst heute verließen wir München", erwiderte die
Frau Buchhalter, .gestern feierten wir unsere Hochzeit."

.Da gratuliere ich nachträglich!" sprach ich, meinen
Strohhut mit dem Alpenvereinszeichen lüftend.

.Nicht wabr, wir find alte junge Eheleute?"
meinte sie. .ES ging auch sonderbar zu und ich .

glaube jetzt wirklich, daß die Ehen im Himmel ge-
'

schloffen werden."
.Tertiäre Formation!" rief der Buchhalter am ,

Fenster und nahm eine Prise Tabak.
Ich stutzte! — .Ihr Herr Gemahl ist Mineraloge?"

fragte ich.
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„Er interessiert sich dafür," erwiderte Käthchen,
»und sammelt leider unzählige Steine. — Nun, das
wird aufhören !" flüsterte sie.

.Warum aufhören? — Lassen Sie ihm dos schöne

Vergnügen nach seinem geisttötenden Zifferngeschäfte.
— Sie haben gewiß auch eine Lieblingspassion?"

„O, gewiß!" antwortete die Frau. .Ich pake drei
allerliebste Angorakätzchen, welche bisher mit mir am
Tische speisten; das muß bleiben, wie überhaupt alles,
was ich gewöhnt bin. Joseph ist ja vernünftig!"

.Diluvialschotter!" kam's vom Fenster her.

.Joseph ist jetzt ganz in seinem Elemente! — Es
wird Sie interessieren," meinte die Frau, .wenn ich
Ihnen die Geschichte unseres Bekanntwerdens erzähle?“

.Ware Ihnen zu großem Danke verbunden, meine
Gnädige!" erwiderte ich, mich verneigend.

.Meine Wohnung," begann sie, .befand sich in
einem Hinterhause im Garten der Cichorienfabrik von
Levisohn u. Co., in welcher mein Mann schon dreißig
Jahre angestellt ist. Ich unterrichte junge Mädchen,
nachdem ich mehr als zwanzig Jahre als Erzieherin
bei einer gräflichen Familie serviert hatte. — Vor
meinem Küchensenster im Gartenhäuschen war eine
Fliederloube, in welcher der Herr Buchhalter, mein
lieber Mann um 10 Uhr vormittags und um V* 4 Uhr
nachmittags vesperte und sich mit meinem Angorakater,
dem .Mufti" unterhielt. — Anfangs grüßten wir
uns, — im zweiten Jahre unterhielten wir uns vom
Fenster und der Laube aus; im dritten Jahre besuchte
mich der freundliche Herr und in diesem Frühjahre
entschlossen wir uns zum ewigen Bunde."

„Ein schwaches Kohlenflötzchen!" rief der Buch-
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Halter. Jetzt wandte er sich zu dem jungen Berg-
knappen mit der Frage:

„Darf man einen Ihrer Stölln in Hausham be-
fahren?'

„Gewiß k Gehen Sie nur auf die Direktions-Kanzlei;
ich zeige Ihnen den Weg. da ich ohnehin ins Knappen-
dörfchen gehe.'

„Recht freundlich!' dankte der Buchhalter.
„Kann man hier anständig wohnen?' fragte Frau

Käthchen.
„Sehr gut,' erwiderte der Knappe, ,im schwarzen

Diamanten.'
„Ah! das ist ja ein sehr bezeichnender Name,'

ries der alte Herr, „da logieren wir uns ein. nicht
wahr, Käthchen?'

„Wie Du willst. Josephchen k'
Em schriller Pfiff der Lokomotive und wir hielten

an der Station Hausham. Ich verabschiedete mich
von dem Ehepaar, wünschte recht angenehme Flitter¬
wochen und reiche Mineralien. Ausbeute. — Der
schwere Reiter und die schöne Tochter des Mangsall-
thales trennten sich schmollend; sie hatte dem Berg¬
mann gesagt, daß sie mit dem nächsten Zug wieder
heimfahre.

Dieses Mädchen hatte sich mit ihrem in die Heimat
zurückkehrenden Schatze zusammen bestellt, um mit ihm
den künftigen Hof zu besichtigen, nachdem der junge
Mann nunmehr die Bewirtschaftung übernehmen sollte.
— Aber die Schwiegermutter! Diese paßte dem ver¬
zogenen Mädchen nicht, es sollte sich keine alte, er-
sahrenc Bauersfrau in ihre künftige Haushaltung
mischen; das Liebesband ist entzwei geschnitten, denn

6
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der Sohn kann sich nicht von der alten Mutter trennen,
sie ist ihm in's Herz gewachsen und er denkt: A'n
anderi Muatter hat a'a r a schön'- Kind! — Einen
Reitermarsch pfeifend, verläßt er den Zug, um seinen
Verdruß im schwarzen Diamanten mit einem frischen
Trunk hinunter zu schwemmen. — Ich bin mit dem
Forstmann allein im Coup-, — doch nein! Dcr
Condukteur öffnet eben die Thüre mit den Worten:
.Schliersee! hier ist Platz genug!"

Eine in der Sommerfrische hier weilende Dame
mit Erzieherin und drei Kindern bevölkern da- CoupL.
Der Forstmann und die Bonne wechseln freundliche
Blicke. Nun. sie haben sich wohl in Schliersee, wo»
selbst der junge Mann bedienstet ist. öfter gesehen, da
die Frau Major täglich ein Seebad nimmt, um ihre
Nerven zu stärken. Auch ist die Bonne oder Gouvernante
eine recht hübsche Erscheinung, eine blauäugige Blondine
von untadelhaftem Wüchse.

«Ich will an's Fenster!" schreit da- achtjährige
Mädchen.

.Nein, ich!" ruft ein sechsjähriger, blondlockiger
Junge.

„Dann setz' ich mich an jenes Fenster!" schreit der
fünfjährige blaffe Knabe und drängt sich zwischen
meinen und des Forstmann'- Knieen hindurch.

.Arthur! Ob Du da bleibst!" ruft verlegen die Mama.

.Nein, Mama, ich will auch am Fenster sein, wie
Erich und Elsa!"

Fräulein Louise macht den Versuch, den unfolg¬
samen Buben zurückzuziehen, aber der Forstmann setzt

ihn auf ein Knie und beruhigt mit verständnisvollem
Blicke die Erzieherin.
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,Wir wollen auch -um Arthur hinüber!* ruft Elsa.
^Jhr dürft nie mehr mitfahren!* zankt die Mutter.

.Und wenn morgen der Papa kömmt, werd' ich ihm
lagen, wie unfolgsam ihr fetbl“

Die Endstation ist erreicht.
.Schliersee! Alle- aussteigen!*
Einen Gruß dem hübschen Jäger, dann verlasse

ch das Coups, um jenseits des Bahnhofgebäudes vor
der Abfahrt des Stellwagens nach Bayrisch. Zell,
meinen knurrenden Magen mit Münchener Bier und
.Tellerfleisch* zu beruhigen.

Auf der Veranda de- Restauration-.Lokale- saß
an einem Tische, welcher mit Alpenpflanzen bedeckt
war, der .Wurzensepp" von Weyarn, eine originelle
Figur. Klein, mager, auf dem mit ergrauendem
schwarzen Haare und Bart bedeckten Kopfe saß ein
ungeheurer, breitkrämpiger Hut mit Edelweiß, ver¬
dorrten Alpenrosen und Farrnkraut geschmückt. Sepp
ordnete die Pflanzen, welche großenteils für die Apo-
theke in MieSbach bestimmt waren.

.Wie wird'S mit dem Wetter, Sepp?" fragte ich,
nachdem Bier und Fleisch bestellt war.

.So so, la lal 'S kann regna und net aa!* Da¬
war die gewöhnliche Antwort de- Alten. .Wo willst
denn hin?* fragte er dann.

«Nach Bayrischzell und auf den Wendelstein.* Er-
widerte ich.

.Dös letzt' laß' bleiben, i spür' n Schnee in alli
Glieder und der Tyroler Wind geht vom Sonnwend¬
joch rüber.* So warnte mich der wetterkundige
Wurzen» und Krautersammler, dabei tüchtiger Obst«
baumzüchter.
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.Dann laß' ich auch das Erste bleiben und fahre
nach Miesbach zurück"; entgegnete ich, .was soll ich
in Bayrischzell suchen?"

Das Bestellte brachte die Kellnerin und während
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ich mich restaurierte — selbstverständlich wurde auch
der Sepp mit Bier und einer Cigarre versehen —,
mußte er mir seine Lebensgeschichte erzählen. Zwei
junge Künstler, welche auf der Rückreise nach München
begriffen waren, setzten sich nebenan und beide zeich¬
neten den interessanten Sepp mit dem Hut-Unqeheuer
in ihre Skizzenbücher, um ihn gelegentlich als Jllu-
strotion in einem Gebirgeromane zu verwerten.

Der Alte ist ein Riederbayer, aus dem bayrischen
Walde gebürtig, kam srühzeitig zu einem Herrschaft--
gärtner, wo er den ersten Unterricht erhielt, bis ihn
die Sehnsucht, Schöneres zu sehen in die Fremde trieb.
Er diente bei verschiedenen Gutsherrschaften und kam
in spätern Jahren nach München und ins Gebirge,
wo er bei Gartenanlagen und dergleichen Verwendung
und Verdienst fand. Der edle Schnaps scheint ein
Lieblingsgetränk des Sepp schon in früheren Jahren
und Ursache so häufigen Dienstwechsels gewesen zu
sein, was aber der Alte auf meine Frage entschieden
in Abrede stellte.

„3 hab net mehr trunka," sagte er, „als waS zum
Aufwärmen nötig g'wesen is; aber gönnt ham'S mir'n Schnaps halt net.*
In den Bergen gefiel eS dem Sepp, er verlegte

sich aus's Sammeln von Alpenroten und Edelweiß
für die Sommerfrischler — kein schlechte- Geschäft —
und im Herbst sammelte er Wurzen und Kräuter.
Der Winter trieb ihn in größere Orte, wo er ver¬
schiedene Beschäftigungen suchte und fand. Sein auf¬
fallender Hut veranlaßte in München schon einigemale
einen Zusammenlaus der Jugend und infolgedeffen
die Arretierung des Sepp.
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Als die Zeit zur Abfahrt deS BahnzugeS nahte,

begaben wir uns mit dem Alten zum Bahnbof und
bestiegen das CoupS, in welchem ich gekommen war.
Zwei AlpenvereinSMitglieder, welche vom Wendelstein
kamen, nahmen bei uns Platz. Die MajorSfamilie
wollte auch wieder herein, aber der Condukteur wies
ihnen ein anderes Coups an und schlug die Thüre zu,
um sie kurz vor der Abfahrt noch einmal zu öffnen.

.Hier ist noch Platz!" rief er und — ein Kamin¬
kehrer —, schwarz, wie der Teufel, stieg ein.

.Recht angenehm!* seufzte einer der Alpenfexen,
ein kleiner, sehr korpulenter Mann in den vierziger
Jahren.

.Mach' mi net ruastig!" rief der Sepp, als sich
der Schwarze an seine Seite fetzte. .Die Kaminfeger
g'hören in' Kohlenwagen."

.Und Du, Schmierseppl," erwiderte dieser lachend,
daß man die blendendweißen Zähne sah, .Du g'hörst
von recht-wegen in's Schub Coups, bis ma Di als
Vogelsscheuch ausstellt. Hoaßt'S allweil, grad in der
Fastnacht derf ma maschkera geh'n, Dir aber erlaubt
ma'S 'S ganzi Jahr."

.Drum bin i der Wurzensepp und koa Kamin»
schliafer wor'n."

So hänselten sich die beiden, bis der Zug in Haus¬
ham hielt, wo der Kaminfeger auSstieg und an dessen
Stelle da- beleidigte Reiterliebchen Platz nahm. Auf
der nun folgenden Fahrt bis MieSbach erfuhr ich, daß
die Wendelstein-Touristen, der Dicke, ein privatisieren¬
der Spezereihändler, der andere, ein sehr magerer
Herr mit blauen Brillengläsern ein Apotheker-Provisor
sei. Der Privatier machte uns viel Spaß durch die
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Schilderung seiner Leiden seit zwei Togen und den
Vorsatz, nie mehr höher zu steigen, als auf den Hof-
bräukeller in München. Nur mit Hilfe de» Berem».
kollegen sei es ihm möglich geworden daS Unterkunft»-
haus zu erreichen, dort habe er sofort da» Lager auf¬
suchen, HofmannS - Belebungstropfen nehmen müssen
und schon an sein nahes Lebensende gedacht, während
sich der Freund mit vortrefflichem, frischem Bier und
Rehbraten erquickte und auf der Veranda sich mit
Freunden über den wunderbaren Ausblick auf die im
Abendgolde glühenden Stein, und Eiskolosse erfreuen
durfte. Der arme Privatier sehnte sich nur nach dem
Morgen, um auf einem der bayrischzeller Maultiere
glücklich in das Thal zu gelangen, um von da mit
dem Stellwagen die Bahn in Schliecsee zu erreichen.
Er hätte gestern gewiß alle feine Sünden abgebüßt,
meinte er, und müsse jetzt eine Radikal-Erholungskur
im Hofbräuhause vornehmen. Die Sache war nach
seiner Ansicht so pressant, daß er bedauerte, von
München ginge kein Expreßzug in'» Gebirge, um so
rasch als möglich feinem Ziele näher zu kommen.
' „Schad*, daß D' net der Wurzensepp bist 1* be.

merkte der Alte. „Da thät'st net st, jammern. —
Aber freist, so a Stadtherr und iS er no so dick,
moant, er muaß auf die Berg steigen, — nacher kann
er's net derschnaufen.*

„Ich hab' mit Dir nicht geredet!* sagte unwillig
der Privatier.

„Nix für unguat!* bat der Alte. „Mir fahren ja
alli dritter Klass', da derf ma net zimperli sei.*

Der Zug fuhr eben in den MieSbacher Bahnhof
ein, wo die Frau Wirtin denselben schon zur Heim-
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fahrt erwartete. Als sie den dicken Privatier sitzen

sah, rief sie freudig:
„Jessas! Der Herr Schnoflberger is aa da! —

Ja grüiß Enk Gott, kennt's die Wirtin vo Seeham
nimmer'?* Dabei bestieg sie keuchend daS Coupü und
nahm an des Wurzensepp Stelle, der ausgestiegen
war, Platz.

Auch lch wollte bis zum Abendzug in Miesbach
bleiben, zog jedoch vor nach Thalham zu fahren und
von dort den hübschen Weg nach Weyarn hinaus zu
gehen und dort zu übernachten.

Der Privatier begrüßte die Frau ziemlich kalt;
er dachte wohl nicht mehr daran, daß die Wirtin
früher gar viel in seinem Spezereiladen bestellt und
ihn in der Sommerfrische mit Familie auf's Freund»
liebste bewirtet hatte. Herr Schnoflberger war ja kein
Spezereihändler mehr, sondern Pnvatier und Alpen-
Vereins-Mitglied.

,No,* fragte die gesprächige Wirtin, ,wia geht's
der Frau und die Kinder, Herr Schnoflberger.*

»Alles wohl!" erwiderte der Angeredete und gähnte.
„Geh', Wirtin", tagte dos hübsche Mädchen, „plag

Di mit dem faden Herrn net, der hat sich am Wendel-
stoa an Humor verstaucht."

Die Wirtin lachte, der Privatier aber sagte zu
seinem Reisekollegen:

„Warum sind wir nicht zweiter Klaffe gefahren,
jetzt sehen Sie, daß ich recht batte."

„Sie sind durch die verunglückte Bergpartie ver-
stimmt, lieber Schnoflberger," erwiderte der Freund,
„sonst würden Sie als Landsmann dieser Leute nach¬
sichtiger sein."
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„Das braucht's net;" meinte die Wirtin, „wenn

er net reden mag, nacher soll er's bleiben lasien.
Gel' Resl?"

„Freilich!" erwiderte das Mädchen und erhob sich

vom Sitze, denn wir fuhren eben in die Station ein.
Ich grüßte den Apotheker und verließ mit den

ländlichen Damen dos Coup6, um meinen Besuch im
ehemaligen Chorherrnstiste Weyarn zu machen. Die
Wirtin und Resl grüßten mich noch freundlich und
schlugen den Weg nach Reichersdors ein.

Der Zug dampfte die Steige nach Darching hinauf,
während ich den hübschen Weg in den Mangfallauen
wanderte und über die Erlebnisie dieses Vormittags
im Eisenbahn-Coup« dritter Klasse nachdachte.

Der Wetterprophet mit dem Riesenhut hatte be-
züglich der Witterung recht; als ich am andern
Morgen erwachte, waren die Berge angeschneit und
bei kaltem Regenwetter verließ ich nachmittag-' das
stille Weyarn.

Wie ich bei einem späteren Besuch in der Um¬
gebung von Schliersee erfahren, hat der schwere Reiter
eine vermögliche Baucrntochter vom Tegernsee-Thal
geheiratet, die Resl aber wartet noch aus einen
Bräutigam ohne Schwiegermutter. — Und der hübsche
Forstmann? — Ja, lieber Leser, derselbe ist inzwischen
versetzt worden und seine Bekannten in Schliersee
glauben, daß er nur die Beförderung zum Oberförster
abwartet, um die schöne Erzieherin als sein liebes
Weib in's heimliche, tannenumrauschtc Forsthaus zu
führen. Hoffentlich wird d»e Erziehung ihrer eigenen
Kinder beffer gelingen, als die durch zu große Nach-
sicht der Mutter erschwerte in der Majorsfamilie.
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Um den Privatier dürfen wir nicht besorgt sein.
Er ist bisher seinem Vorsatze treu geblieben und er¬
zählt nur am Bierkeller von seinen kühnen Berg-
partieen. _

Deutsche Sprüche.
Ob dir ein Pfühl, ob karges Moos
Zum Wiegcnlagcr mir bestellt,
Uns alle traf das gleiche Loos,
So viel wir kamen auf die Welt.

Ob eine Thräne mich begrüßt,
Ob lauter Freudenruf erscholl,
Als Liebe jubelnd dich geküßt:
Wir kamen hilflos, fchmcrzcnsvoll.

Und wie und wo wir immer gch'n,
Im Hermelin, im Bettlcrkleid,
Im dunkeln Thal, auf lichten Höh'n:
Ein Jeder hat fein eignes Leid.

Dem zuckt der Schmerz im Angesicht,
Und jener scherzt und fühlt doch tief
Daß ihm ein Dorn die Brust zersticht, —
Und Keinem ward ein Freihcitsbrief.

Ehe du die Reichen verachtest, lerne den Reichtum
verachten. _

Sorgenlos fein ist ein Glück, sorglos sein ein
Unglück. _

Im heißen Zorn sollst bit nicht strafen!
Die Leidenschaft macht dich zum Sklaven.
Laß erst die Wallung ganz vorbei;
Dann handle, denn dann bist dn frei! —
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Der Palmkatzl-Kuschen.

Sor langer, langer Zeit, es war am Palmsonntag
und daS Hochamt zu Hallein zu Ende, da näherte

sich ein schmucker Salzbergknappe, einen geweihten
„Palmkatzl-Buschen" in der Hand, dem Obersteiger-
Töchterlein, dem hübschen „Reserl" mit den Worten:

„Reserl, wenn'st den Buschen annehmst von mir.
that's mi sreu'n. Woaßt, was die Katzerln bedeuten?
Kennst dös Lied vom Buschen? da hoaßt'S aa:

Vom Felberbaam nimm i a paar Katzerln dazua,
Bedeut', daß auf Ostern i 's heiraten thua.*

DaS hübsche Reserl nahm freundlich dankend den
Buschen und ging dem Zechenhause am Salzberge zu.

Und wieder war der Frühling im schönen Salzach-
thale eingezogen, wieder hoben die Schneeglöckchen Ihre
zarten weißen Köpfchen, um die heilige Osterzeit ein¬
zuläuten und die Bächlein und Quellen trugen rauschend
daS Schneewasicr von den sonnigen Höhen in die
Thäler und der Salzach zu.

Wieder zogen die Burschen der Umgegend mit
Palmkatzl-Buschen am Palmsonntag zur Palmweihe.
Auch Reserl und der Hutmann gingen mitsammen
zur Kirche, sie waren Brautleute und am Dienstag
sollten sie den heiligen Bund der Ehe schließen.

Warum ist dem jungen, tüchtigen Knappen heute
so bange um's Herz? Weshalb vermag der sonst
fromme und gotteSfürchtige Martin heute kaum fein
Herz zum Ewigen zu erheben? — So nahe an dem
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Ziele seiner Wünsche, — der Beförderung zum Steiger
und der Vereinigung mit dem lieben, herzigen Reserl! —

Und welches Glück strahlt aus ihren Augen während
sie dankbar aufblickt zum Himmel, der so bald schon

den sehnlichsten Wunsch ihres Herzens erfüllen sollte! —
Der Hochzeitmorgen ist angebrochen, eine erquickende

Frühlingsluft dringt durch das geöffnete Fenster der
Stube, in welcker die Braut, den Myrtenkranz am
blondgelockten Haupte, den Bräutigam erwartet.

Da schallt zur ungewöhnlichen Zeit das Schacht»
glöcklein zum Zechenhause herunter, grell ist der Klang
und klagend. Zugleich laufen Bergleute dem Zechen»
hause zu.

„Was ist geschehen?" fragte Referl besorgt einen
Hundejungen.

„Man vermißt den jungen Steiger. Euren Bräu¬
tigam !" erwidert der Junge. „Er fuhr noch spät
Nachts, um im zweiten Sinkwerke nachzusehen, im
Schachte ein, kam aber nicht mehr zurück. Heute mit
dem ersten Frührot eilten Mehrere in die Grube, das
Sinkwerk ist in gutem Zustande, aber vom Martin
sah man und hörte man nichts. Er muß verunglückt
sein, deshalb ruft das Schachtglöcklein die feiernden
Knappen zu Hilfe."

Vergebens blieben olle Bemühungen, den Ver¬
unglückten aufzufinden. Untröstlich drang Reserl immer
wieder in ihren Vater, doch Alles aufzubieten, um
den Geliebten, womöglich noch zu retten! — Um¬
sonst! —

Tief trauernd brachte Reserl einige Jahre hin;
Bewerber erschienen und verließen hoffnungslos das
Zechenhaus. Dann ward das Mädchen ruhiger, das
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Gebet hatte ihr Kraft gegeben, das Unvermeidliche zu
ertragen. —

Ihren Vater, ihre Mutter hatte man zur ewigen
Ruhe gebettet. Referl brachte sich durch Näharbeiten
und Unterstützungen fort und war allmählig ein alte-
Weiblein geworden und der Schnee des Alters halte
das einss so volle, blonde Lockenhaar gelichtet und
gebleicht. —

An ihrem siebzigsten Geburtstage. — eS war
Dienstag nach dem Palmsonntag — hatte sie sich als
Braut geputzt, den vergilbten „Palmkatzl-Buschen" in
der Hand, in die Kircke nach Hallen» begeben, um die
heilige Messe zu hören. Auf dem Rückwege rief ihr
ein vom Schockte kommender Knappe zu:

„Reserl! G'rad haben's einen Salzbergknappen tot
aus dem Salzsee im alten Sinkwerke gezogen, weil
sie die Soole ablassen. Niemand kennt den Armen,
obwohl die Leiche gut erhalten ist."

Reserl schleppte fick an allen Gliedern zitternd
heim und da sie bei der Schachtkaue mehrere Berg-
lcute versammelt sah, bat sie einen Knappen, sie
hinaufzuführen. Die Leute, welche eine Tragbahre
mit dem Toten umstanden, machten dem alten, zittern¬
den Weibchen Platz, dasselbe trat näher, legte den
„Buschen" auf den Toten und brach mit dem Rufe:
„Heut', Marlin, hab'n wir Hochzeit!" leblos zusammen.

Drei Tage später bettete man die „Brautleute" in
ein gemeinsames Grab. — Reserl und Martin waren
nach langer, langer Trennung vereinigt! Schenk.
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Aus der Dorwerks-Wache.

cs) steh' in eis'ger Winternacht
So einsam auf der Borwerks-Wacht
Und denke an die nächste Rand,
Die selbst im Winter uns nicht schont.
Im Wachemantel eingehüllt.
Man weniger die Kälte fühlt;
Doch regt im Magen sich Etwas
Und keineswegs gar wohl thut daS 1

Doch denk ich: Scpple, sei gescheidt,
Die Ablösstunde ist nicht weit.

Dann legst du dich anf's linke Ohr
Und träumst von ihrem Scheunenthor,
Wo du zulcpt sic noch geküßt,
Die dir so manche Stund versüßt.
O, brächte sic seht Wurst und Bier! —
Da naht der Rondeoffizier,
Verschwunden ist des Hungers Schmerz
Das Sehnen nach des Schätzle's Herz,
Es ruft, als wären Feinde nah'
Der brave Krieger sein: „Wer da?" 8.

Deutscher Spruch.
Ein Vogel an seinem Munde spart,
Damit er seine Jungen bewahrt.
Also sollen wir sparen an unserem Munde
Und helfen den Armen zu aller Stunde
Des Menschen Finger sind gespalten,
Daß er soll geben und nit behalten.
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Herrn im KSnigsschloß.
Von F. Fischer.

Mer Frühling deS Jahres 1847 war ein rauher Gast;
W feucht und kalt, wie er gar wenig paßt auf die
luftigen, duftigen, blütendurchwebten Frühling-lieder,
hatte er mit seiner kalten, nassen, die Vegetation
unterdrückenden Witterung einen nicht geringen Anteil
an der Berliner Kartoffelrevolution und drückte mit
der von ihm eröffneten Aussicht auf eine neue Miß¬
ernte die durch die Mißernten der Vorjahre bereit-
auf- Aeußerste beängstigten Gemüter.

Auch dem Könige Friedrich Wilhelm IV. hatte er
einen Strich durch die Rechnung gemacht.

San-souci, daö der König mit seltenem Geschmack,
mit fast zärtlicher Liebe, mit unerschöpflicher Erfin¬
dungsgabe und mit immer opferwilliger Hand, diL
Ideen de- großen Friedrich weit überflügelnd, zu dem
in aller Welt bekannten und berühmten, wunderbar
schönen Park gemacht hat, der jetzt die Tausende
seiner Besucher mit Erstaunen und Entzücken erfüllt,
SonSsouci entbehrte noch jede- Frühling-schmucke-.
Und so schön auch die vielen, in dem Park aufge¬
stellten Schätze der bildenden Kunst sind, so majestä-
tisch die Wasser der Springbrunnen auch zum Himmel
aufrauschen, so kommen doch alle die vielbewunderteu
Herrlichkeiten erst voll zur Geltung, wenn die Natur
ihre grünen, mit Blumen gestickten Teppiche dazwischen
ausspannt, wenn die Sänger des Haine- dem Schöpfer
ihr tausendstimmiges Halleluja singen.
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Sanssouci war, wie alles Andere, noch unberührt

geblieben von dem Kalenderfrühling, war starr und
tot, und deshalb hatte es sein königlicher Herr vor¬
gezogen, mit der in der Regel Ende April bewirkten
Uebersiedelung nach Potsdam noch zu warten, und
war vielleicht zum ersten Mal seit seinem Regierungs¬
antritt in Berlin geblieben.

Der erste Mai, nicht freundlicher als alle die bis
dahin vergangenen Frühlingstage, war angebrochen
und warf seinen trüben Schatten auch auf die Stirn
des Königs, der den Tag nicht eben freundlicher be-
grüßte, als dieser ihn; und der diensthabende Kammer¬
diener, dessen geübtem Blick der Mißmut des Königs
nicht entgehen konnte, telegraphierte, um demselben
jeden Verdruß schon im Keime aus dem Wege zu
räumen, dem im Arbeitszimmer des Königs harrenden
Geheimkämmerer: „Vorsicht, Sturmwolken am Hori¬
zont!" Erschreckt inspizierte der Geheimkämmerer daS
Zimmer noch einmal auf daS Genaueste; es war
alles gut. Mit dem Blick eines Feldherrn übersah
er alles, es kehlte nichts, es war alles an seinem
Platze, alles in Ordnung; sein ängstliche- Gefühl
wandelte sich in Sicherheit, in Siegesgewißheit und
mit Ruhe erwartete er den König. Aber es fehlte
dennoch etwas, und der eintretende König hatte dies
sofort entdeckt. Mit Bestürzung sah der Geheim¬
kämmerer die schon auf de- Königs Stirn schwebende
Wolke finsterer werden, folgte mit steigender Angst
den forschend im Zimmer herumsuchenden Blicken deS
Königs, bemerkte mit starrem Entsetzen, daß der sonst
so gütige König auch nickt die geringste Notiz von
seinem demütigen Morgengruß, von seinem tiefsten
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und mit tadellos hofmännischer Manier ausgeführten
Reverenzen nahm, und atmete erst erleichtert auf, ol¬
des Königs Unmut sich in dem kurz abgerisienen Bor-
wurf Luft machte: „Nun, Hexen nicht hier gewesen,
haben mich wohl vergesien, he?!*

Der Geheimkämmerer atmete auf, daß er nun
wenigstens die Ursache zu des König« Unmut erfahren,
daß die Schuld nicht ihn, sondern die Hexen treffe.
Er war diesen deshalb auch recht von Herzen dankbar
und übernahm eS, ihnen die verlorene Gunst deS

Königs nach Kräften zurück zu erobern; er wagte des¬

halb zu bemerken:
Vergessen wohl nicht Majestät; Majestät find heute

ungewöhnlich früh ausgestanden, und da find die Hexen
wohl noch nicht heran. Es ist ein weiter Ritt vom
Blocksberg nach Berlin, und da werden fich die Hexen
wohl verspätet haben.

Der improvisierte Scherz hatte seine Schuldigkeit
gethan; der König lachte und entschied: Noch warten.

Der Geheimkämmercr aber verständigte sofort einen
Diener, der in fliegender Hast zur Silberkammer
hinunter stürzte, um dort dar Füllhorn seine- Zorne-,
da- auf der absteigenden Stufenleiter bekanntlich
wesentlich an Inhalt zunimmt, über die anwesende,
nichts ahnende Silberwäscherin ausschüttete : Aber um
Himmels Willen, Fräulein A., Sie haben ja die
Hexcnbouquets vergesien; wie können Sie nur so un¬
aufmerksam sein, Majestät find ganz aufgebracht über
diese Rücksichtslosigkeit, u. s. f.

Was denn für Hexenbouquets? fragte die An¬
geredete, als der eifrige Diener endlich eine Pause in
seiner Strafpredigt machte.

7
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Na, es ist doch heute der erste Mai!
Ganz recht, aber woS hat der, was habe ich mit

Hexenbouquets zu thun?
Mein Gott, die Bouquet-, die die Majestäten an

jedem ersten Mai am frühen Morgen erhalten; be¬
sinnen Sie sich doch, unv vor allen Dingen schaffen
Sie die Bouquets.

Ich weiß nicht-, ich habe keine Anhnung, was Sie
meinen; erklären Sie mir doch.

Dem Diener fängt an, ein Licht aufzugehen :
Sie wissen nichts von den Hexenbouquets? Ja,

wie lange sind Sie denn in der Silberkammer?
Seit Michaelis.
Und haben noch nie von den Hexenbouquets gehört?
Keine Silbe, aber sagen Sie mir doch nur-
Ich sage, jetzt machen Sie so schnell, wie nur

irgend möglich, und besorgen zwei hübsche Bouquet-,
binden eines mit schwarz-weißem, das andere mit blau-
weißem Band, aber so eilig als möglich; ich wart'
hier, bis Sie zurückkommen, nur machen Sie schnell.
Erzählen will ich Ihnen ein andermal.

Was blieb der Angeredeten und Angetriebenen
übrig, als sich eiligst und schleunigst auf die Beine
zu machen, um. wenn auch ohne Ahnung über den
Zusammenhang der Sache, die verlangten Bouquets
herbeizuschaffen. Freilich kam ihr auf dem Wege zur
nächsten Blumenhandlung wohl der Gedanke, daß sich
der Diener mit ihr einen Scherz machen wolle, oder
daß es bei demselben wohl gar nicht richtig im Ober¬
stübchen sei. Aber sie war einmal unterwegs und
tröstete sich damit, daß sie ja in ganz kurzer Zeit volle
Klarheit erhalten werde. Die Neugierde beflügelte
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ihre Schritte, und so kam e». daß sie mit den ver¬
langten undmit den Farben de» König- und der Königin
geschmückten Bouquet» viel eher zurückkehrte, al» der
harrende Diener sie erwarten konnte.

Gott sei Dank, sagte dieser und stürmte mit den
Blumen in langen Sätzen die Treppe hinaus.

Gott sei Dank, atmete der Geheimkämmerer aus.
sandte den Diener mit dem Bouquet der Königin zu
deren Hofdame und verschwand selbst mit dem schwarz-
weiß gebundenen in dem Zimmer de» König».

Majestät, die Hexen senden Eurer Majestät ihren
Eelam, bitten wegen der Verzögerung um Verzeihung
und erflehen von Eurer Majestät hochdero Gnade und
Schutz.

Zugestanden, zugestanden, entschied der König, der
von seinem Unmut völlig befreit war, und befahl zu¬

gleich: Douceur 'runterschicken.
In den oberen Regionen war somit nun Alle» in

Ordnung, der Sturm vorüber, die Stirnen geglättet.
Unten aber, in der Silberkammer, saß gepeinigt

von Neugierde und herzpochender Unruhe die Silber-
wäscherin und konnte sich noch immer nicht darin fin¬
den, daß sie e» gewagt hatte, so aaos fa^on dem Könige
und der Königin Bouquet» zu schicken. E» wurde ihr
recht bange um» Herz. Konnte der ganzen Sache
nicht eine Palastintrigue zugrunde liegen, die nichts
weniger bezweckte, al» sie um ihre Stellung zu bringen?
Ich hätte die Bouquets doch nicht holen sollen, mono¬
logisierte sie, wer weiß, wie das ausgeht.

Aber da guckte de» Kämmerer» Diener schon ganz
seelenvergnügt zur Thür herein, ließ zwe: funkelnagel
neue FnedrichSd'or durch die Finger blinken und der

7*
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freudig aufgeregten Silberwäscherin in die Hant>
gleiten.

So — für die HexenbouquetS.
Unv die Erzählung dazu gab er nun auch noch un¬

aufgefordert feiner aufmerksamen Zuhörerin zum Besten.
Seit langer, langer Zeit herrscht am Hofe der

Könige von Preußen der Brauch, daß die Mädchen
der Königlichen Silberkammer ihren Königlichen Herr-
schäften am Morgen des ersten Mai BlumenbouquetK
überreichen lassen, über deren freundliche Annahme
ihnen von den hohen Herrschaften eine goldene Em¬
pfangsbescheinigung, für jeoes Bouquet einen Fried-
richsd'or erteilt wird.

Wie lange der Brauch besteht, woher er stammt,
ob er noch in den altgermanischen Neligionsgebräuchen
wurzelt, oder ob er einem Zufall seine Entstehung
verdankt, ist nicht mehr festzustellen. Daß er aber
entstehen und sich in aller Stille erhalten konnte,
sogar, wie wir gesehen, vom Könige selbst gepflegt
wird, ist ein ehrendes Zeugnis mehr für die Herzens-
güte der Hohenzollern, ein Zeugnis mehr für den
patriarchalisch, familiären Sinn, mit welchem das edle
Fürstenhaus sich die Herzen seines Volkes zu gewinnen
und zu erhalten weiß.

Ursprünglich waren eS nur zwei Bouquets, welche
mit den Farben des Königs und der Königin geschmückt,
diesen überreicht wurden, und diese BouquetS waren,
weil nach dem altgermanischen Glauben in der ersten
Mainacht sämtliche Hexen und Hexenmeister ihr greßeS
Frühlingsfest auf dem Blocksberg feiern, unter dem
Namen Hexenbouquets bekannt. Und weil die könig¬
lichen Herrschaften am ersten Mai, mit sehr seltenen
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Brauch, die HexenbouquetS zu überreichen, Vorzugs-
-weise von den Mädchen der Silberkammer in Potsdam
geübt, wurde gleichsam als deren Vorrecht angesehen.
Später nahm der Gebrauch an Umfang zu, in der
Weise, daß alle fürstlichen Personen, die in der ersten
Mainacht im Potsdamer Schlosse geschlafen, mit
HexenbouquetS beschenkt wurden. Und endlich wurde
der Gebrauch auf alle in der Mainacht im Schlöffe
anwesenden distinguierten Personen, Hofdamen, Kam-
mcrherren, Generale und Gelehrte ausgedehnt. Diese
Ausdehnung ist zum größten Teil ein Werk Alexander
von Humboldt-, der bekanntlich im königlichen Stadt¬
schloß zu Potsdam eine permanente Wohnung inne
hatte, und der, um einen Grund zu haben, den Silber¬
wäscherinnen ein Geschenk machen zu können, diese
ausdrücklich gebeten hatte, auch ihm am ersten Mai¬
morgen einen Blumenstrauß zu senden. Und der alte
Herr wachte mit einer fast rührenden Eifersucht darüber,
daß er mit den HexenbouquetS nicht oergeffen wurde.
Er freute sich innig, wenn er, zurückgekehrt von seinen
langen Reisen, die ihn oft am ersten Mai in ganz
entfernte Gegenden feffelten, noch im Juli oder August,
nach der ersten Nacht im Potsdamer Schlöffe, sein
Hexenbouquet aus dem Arbeitstisch fand. Tr ließ eS

sich dann nicht nehmen, die Hexen in der Silberkam¬
mer selbst aufzusuchen, ihnen fernen freundlichen Dank
zu sagen und ihnen das übliche Gegengeschenk zu bringen.

Seit dem 1. Mai 1847 aber hat da- stillschweigende
Vorrecht der Potsdamer Silberkammer, die Hexen¬
bouquets überreichen zu dürfen, aufgehört. Die kaiser¬
lichen Herrschaften können jetzt am ersten Mai weilen.
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wo sie wollen, sie find sicher, am Morgen ihre Hexen-
bouquetS auf ihren Tischen zu finden, und begreiflicher
Weise sind die Mädchen der verschiedenen Silberkam¬
mern in den Kaiserlichen Schlössern sehr gespannt^
welchen von ihnen der erste Mai die goldene Ernte
bescheeren wird, wo die Kaiserlichen Herrschaften ihr
WalpurgiS feiern werden.

Mtfel.
Ich kenne ein ird'sches Wesen,
Gefühllos und ohne Sinn,
Zur Arbeit ist es erlesen
Und doch kein Leben darin
Es ist ohne Anfang und Ende
Und stumm gehorsam stets,
Hat weder Füge noch Hände
Und dennoch schafft's und geht's,
Mit seinen Zähnen gewaltig
Es alle Arbeit macht,
Und ist cs probehaltig.
So geht cs Tag und Nacht.

2 .
Wenn dn bist, was ich dir künde,
Fühlst dn wahrhaft dich beglückt,
Weil die schwere Last der Sünde
Dein Gewissen nie bedrückt.

Wird ein Zeichen weggenommen,
Ruft mich jubelnd jedes Kind,
Wenn die frohen Tage kommen
Die nach mir bezeichnet sind.
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Edelsteine.
Gefaßt von Wilhelm Fischer.

1 .
Wir besinne» u»S nur beim Anlauft nützlicher

oder nötiger Tinge; an Geld für unfer« Liebhaberei»«
fehlt eS unS nie. Balzac.

Aie Zeiten sind schlecht, das kann man hören, wohin
man horcht. „Wie steht'- draußen im Felde?*

fragt der Städter einen Bauern. Der biedere Land-
mann kratzt sich hinterm Ohr, zieht dos pfiffige Gesicht
in Falten und brummt: „Mit dem Roggen ging's
noch an. Aber der Weizen, der Hafer! Und den Kar¬
toffeln fehlt Regen. Wenn'S eine magere Mittelernte
giebt, so wollen wir'S loben." — „Heiß, heiß!* sagt
der Wanderer, der am Rhein oder an der Mosel im
Schweiße seine- Angesicht- zu einer Burgruine steigt.
.Aber wir wollen'- gern ertragen, denn Sonnenglut
kocht der Trauben Blut." Der Winzer zuckt die
Achseln: „Es hat in die Blüte geregnet. Und dann
waren die Nächte zu kühl. Wenn'S hoch kommt, so
kriegen wir einen drittel Herbst." Ihr seht Tuch er¬
staunt um, denn die Reben hängen anständig voll;
Ihr fragt Euch, wie eigentlich ein voller Herbst aus¬
sehen mag, wenn da- nur ein drittel ist; aber der
Mann muß e- natürlich besser wissen und macht ein
gar bedenklich Gesicht und Ihr geht kopfschüttelnd
weiter, Eure frohe Stimmung ist merklich gedämpft.
Und nun fragt einmal um unter den Handwerkern,
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Krämern, Kaufleuten und Fabrikanten: Klagen, fast
nichts als Klagen! Ja, vor zehn, zwölf Jahren, da
war noch eine andere Zeit, da ließ sich noch 'waS

verdienen — aber heutzutage! Man weiß nicht, wie
man sich drehen und wenden soll. um ehrlich durch¬
zukommen. Das Geschäft liegt darnieder. ES geht
schlecht und schlechter. Nur die Steuern wachsen, be¬
sonders die Gemeindesteuern — wir haben auch frei¬
lich die rechten Kerle im Stadtrat sitzen, die Hoch-
wohlweisen, die den Verstand mit dem Schaumlöffel
gegessen haben! Es ist kein Geld unter den Leuten,
sie lasten nicht bauen und arbeiten, und wenn's je
geschieht, so bezahlen sie nicht, sondern borgen. Wo
daS noch hinaus will, daß weiß kein Mensch.

So schallt es fast von allen Seiten, und ein ängst¬
liches Gemüt könnte recht bange werden, wenn nicht
die Gewohnheit uns auch gegen diese jedenfalls über¬
triebene Klagen allmählich abstumpfte. Denn besinne
Dich, lieber Leser: sind sie erst von gestern her, oder
schon früher gehört? Ich hab's. In meinem ganzen
langen Leben hab ich nur ein einzig mal aus dank¬
barem Herzen daS unumwundene Geständnis vernom¬
men: „Ich bin glücklich!" und die es gethan, ist schon
seit Jahren tot und wird nun hoffentlich erst recht
glücklich sein. Ich habe seit mehr als dreißig Jahren
einen teuren Freund, der jetzt schon etwa ein Viertel¬
jahrhundert lang an der Spitze eines großen Geschäftes
steht, und in all der Zeit hab' ich ihn nur einmal
rühmen hören: „Jetzt stimmt'S! Es geht gut!- Da¬
war nach dem glorreichen Kriege im Herbst 1871.
Seit Jahren schweigt er, oder schüttelt den Kopf und
klagt. Allein er lebt und webt noch immer, Gott
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segne ihn! und sein Name hat einen guten Klang
weit und breit und wenn ich nun einen gehörigen
Wechsel mit seiner Unterschrift hätte, so wär' ich nicht
in Verlegenheit, denselben alsbald zu versilbern.

Geklagt und gejammert worden ist schon .seit
Tausend und aber Tausend Jahren und die alte gute
Zeit gelobt und die Gegenwart schlecht gemacht und
eine noch schlechtere Zukunft vorausgesagt — und doch

steht die alte Welt noch immer, Handel und Wandel
gehen auf irgend eine Weise fort, das ganze Getriebe
hängt und hält trotz aller Unglückspropheten zur Not
noch zusammen, hier und da schemt sogar etwa- bester
geworden zu sein, die neuen Häuser sind in der Regel
größer und schöner als die niedergeristenen, mancher,
besten Vater nur im WammS oder Kittel ging, trägt
einen Rock, wir esten zweimal Fleisch, wo'- unsere
Großeltern nur einmal hatten und trinken dreimal
so viel Bier und so schleppen wir, mit Ach und Krach,
unser elendes Leben hin und mancher wird dick und
reich dabei.

Merk' wohl, lieber Leser, ich sage durchaus nicht,
daß alle Klagen über ,schlechte Zeiten- unbegründet
seien. Ich weiß, und zwar nicht vom Hörensagen,
wie schwer es oft bält, sich ehrlich und anständig durch¬
zuschlagen. Ich gebe zu, daß gerade jetzt, während
ich dies schreibe, mancher fleißige und tüchtige Mann,
Arbeiter und Arbeitgeber, in schweren und berechtigten
Sorgen steckt. Es kann einem m der Seele leid thun.
Wenden wir zur Abwechselung, um nicht gar zu
traurig zu werden, den Blick einmal auf ein onderes
Bild.

Vergnügung-zug! Er ist fast überfüllt mit fröh-
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lichen, wohlgekleideten Menschen, die also alle Zeit
und Geld genug haben, sich eine Ausspannung zu
gönnen. Sckützen-, Sänger', Turnei fest? Bon nah
und fern find sie herbeigeströmt, in Joppe und Feder-
Hut, mit Bändern und Abzeichen, und mühen sich red¬
lich ab, und esien nicht schlecht, und trinken noch bester
nach ihrem heißen Werk. Kirmes, Kirb! Krämer und
Käufer finden sich ein, die .Reiterei' (Karustel) glitzert
und glänzt und lockt nicht nur Kinder an. die Schau¬
buden finden ihre Rechnung, und der Tanzsaal ist
übervoll. Nun, das kommt alle Jahre nur einmal.
Aber auch für die Zwischenzeit ist erträglich gesorgt.
Heute .Preiskegeln-, über acht Tage .Tanzvergnügen-,
dann .Theater", daraus .CircuS-. Ferner sind Vereine
vorhanden, und sie müsten doch ihre Sitzungen halten,
und lauter Arbeit und Beten und Fasten ist eS auch
gewöhnlich nicht. Und in der stillsten Zeit, wenn gar
nichts Besonderes .loS" ist: stehen nicht die lieben
Wirtshäuser alltäglich offen und selten ganz leer? Ja,
die Zeiten sind schleckt, aber es giebt doch noch ein
wenig Vergnügen und ein bischen überflüssiges Geld
auf der Welt.

Wie erklärt sich dieser scheinbare Widerspruch:
Klagen über Klagen, und dabei Millionen über Millio¬
nen allein für Bier ausgegeben, und abermals Millionen
für anderen Ueberfluß? Zum Teil aus dem weisen
Satze an der Spitze unserer Betrachtung: für not¬
wendige und nützliche Anschaffungen fehlt eS uns oft
an Geld. für unsere Liebhabereien, für daS, was wir
gerne thun und kaufen, nur selten. Die Steuern be¬

zahlen wir fast alle nur seufzend und murrend. Die
Schustcrrcchnung ist uns zu hoch; der Schneider wird
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allmählich unverschämt. Nun gar die Miete! Bäcker
und Krämer wollen auch mit Gewalt reich werden.
Die Hau-Haltung koste! so viel: Frau, Du mußt sparen!
Mancher behilft sich mit einer engen Wohnung, zwackt

sich und den Seinigen so viel wie möglich am Essen

ab. besinnt sich lange, ob er einen neuen Rock, oder
gar neue Hemden und Bettlacken anschaffen soll — aber
meinen Tabak will ich doch haben und mein Glas
Bier, oder es müßte mit unrechten Dingen zugehen!
und Fastnacht machen wir auch mit und sollten wir
da- Federbett in's Pfandhaus schleppen müffen.

Nun kommen noch die besonderen Liederhabcreien.
Der Bauwut kann freilich nur jemand sröhnen, der
über bedeutende Mittel verfügt, denn daS reißt ge¬

waltig in- Geld. Auch ein Pferdenarr kann nicht
jeder sein. Aber Blumenfreund — und daS ist noch

da- Unschuldigste — Züchter von Kanarienvögeln,
dann bezahlt man einen „Sprosser" gern hoch —
Sonntagsjäger, und Büchse und Hund können kosten,
wa- sie wollen — doch wer vermag auszuwählen, wa-
alle- die Lust unseres thörichten Herzens reizen kann?
Schmeichelt e- noch dazu unserer Eitelkeit, wie ein
wenig Schmuck, ein feiner Stock, eine kostbare Pfeife,
so werden wir schon da- erforderliche Geld auftreiben.
Bei ruhiger Prüfung werden wir gestehen müffen:
Wir alle haben, jeder nach seinen Berhültniffen. schon
manchen guten Groschen für dummer, jedenfalls ent«
behrlicheS Zeug ausgegeben.

Sünde ist die- nun, wenn'- nicht maßlos über¬
trieben wird, eben nicht. Aber sehr verständig ebenso-
wenig. Jedenfalls würden wir nicht so laut über
schlechte Zeilen klagen, wenn wir weiser wären und
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unsere Anschaffungen auf das Nötige und Nützliche
beschränkten. Ganz gelingt die- nun vor dem hohen
Alter nur wenigen. Aber darnach streben können alle.
Wem'S Spaß macht, der mag eine sogenannte goldene
Uhrkette und dabei ein zerrissenes Hemd tragen. Ein
Verständiger sorgt zuerst für die Kleidung, dann für
Schmuck und wird finden, daß für Fleißige und Ge-
fünde fast zu jeder Zeit der Spruch gilt: Kaufe
nichts Ueberflüssiges, so wird es Dir nie am Not-
wenigen fehlen.

2 .

Wo der Wille vorhanden ist, da findet
sich der Weg. Dieses englische Sprichwort lautet
bei einem heißblütigen Volke des Südens noch ent.
schiedener. Die Spanier sagen: Wollen ist können.

Aehnlich spricht sich ein berühmter englischer Schrift¬
steller aus, der einigermaßen aus Erfahrung reden
konnte. Denn mit dem schlichten, an seine jüdische
Abstammung erinnernden Namen Disraeli geboren,
aber von Jugend auf nach hohen Dingen strebend, hat
er es zu großer Macht und Ehre gebracht, eine zeit¬
lang als erster Minister daS gewaltige grobbritannische
Reich regiert und ist als Lord Beaconsfield gestorben.
Das gibt seinen Worten einiges Gewicht: .Nichts
kommt dem Willen gleich. Jedermann kann in
dieser Welt genau das thun, wozu er Lust
har, vorausgesetzt, er hat wirklich Lust dazu, und
meint es nicht blos."

Klingt das nicht herrlich, geneigter Leser? Wenn's
wahr ist — und man muß es auch beinah glauben —
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wenn's nur auf den festen Willen ankommt — hei!
ich wußt' schon etwa-, wozu dieser oder jener herzlich
Lust hätte. Und eS soll nicht einmal etwa- Ueber-
großes, eS sollen keine Millionen und Fürstenkronen
sein. Aber ein eigen HouS mit Hof und Garten, ein
treues Weib und liebe Kinder darin und Brot genug
für alle, auch Wein im Keller und Geld im Schrank,
Ehr' und Ansehen in der Gemeine und weiter hinaus,
Gesundheit und langes Leben und endlich — es eilt
nicht — ein seliges End.

Sachte! was Hilst die Tiäumerei? Mancher muß
zufrieden sein, wenn ihm von all den guten Dingen
nur das letzte zuteil wird. Wir sind weder heißblütige
Spanier, noch verrückte Engländer, sondern ruhige
Deutsche und abgesagte Feinde jeder Uebertreibung.
Aber gerade deshalb wollen wir auch jene hochklmgen-
den Worte nicht unbarmherzig pressen, sondern den
echten Kern herauszuschälen suchen. Der Buchstabe
tötet, der Geist macht lebendig.

Die Urheber jener Aussprüche haben auch durchaus
nicht gewollt, daß dieselben wörtlich oder gar buch¬
stäblich aufgestellt werden, sondern auf verständige
Hörer und Leser gerechnet. Sie haben recht wohl ge-
wußt, daß man nicht alle- kann, >vaS man ernstlich
will. In den nordamerikanischen Vereinigten Staaten
leben über 60 Millionen Menschen; sollten darunter
nach mäßiger Schätzung nicht wenigstens taufend
Männer fein, die gerne Präsident würden, auch da-
Pöstchen mit Ehren ausfüllen könnten? Und doch
kann's beim redlichsten Willen und eifrigsten Streben
aller tausend immer nur ein einziger werden. N'in,
wollen und können ist durchaus nicht in allen Fällen
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einerlei, auch mit dem festesten Willen und der herz¬
lichsten Lust findet nicht jeder jedem Ziele den Weg.

Aber laßt uns die rohen Diamanten deshalb nicht
wegwerfen, sondern als Freunde der Klarheit nach
bestem Vermögen schleifen, waS sie dabei verlieren,
das gewinnen sie an Glanz und Wert.

Eine Einschränkung hat der schlaue DiSraeli ja
schon gemacht: „Man muß sich nicht täuschen über deS
Herzens innigste Neigung ; man muß ein Ding wirklich
alles Ernstes wollen, um es zu erreichen. Ich setze

hinzu: Man muß nichts Unverständiges wollen. Dem¬
nach könnte man den Spruch vielleicht so fasten: Der
reiche Mann kann, was er will, weil er nur will, waS
er kann. Aber bester sagt man wohl noch: Der ernste
Wille vollbringt oft scheinbar Unmögliches.

Und das möge vor allem die strebsame, aber oft
leichtsinnige und zerfahrene Jugend beherzigen. Prüfe
Tuch ernstlich, junger Mann, wohin Deiner «Seele
glühendste Neigung Dich zieht. Setze Dir verständig
ein schönes, hohes Ziel. und richte dann mit festem
Willen alle Kräfte darauf hin: Du wirst eS erreichen,
so fern es ist! Willst Du tüchtig werden? gelehrt?
reich ? mächtig? berühmt? Siehe, mehr ist in Deine
Hand gegeben, als Du selber ahnst! Größeres kannst
Du leisten, als der Schwachmütige sich träumen läßt;
wolle nur, und Gott gibt daS Vollbringen. Oder
ein anderer, wenn Dein Ziel böse ist, doch daS ver¬
hüte Gott!

Aber schweife nicht ab, greife nicht ratloS rechts
und links, lege alle Riemen an Bord, wie die Ruderer
sagen: ohn' Schweiß kein Preis!

Doch auch älteren Leuten können diese Sprüchlein
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eine wahre Herzftärkung sein. Wenn auch unser
Lebenslaus im Großen und Ganzen entschieden ist;
wir haben doch hier und da noch einen besonderen
Wunsch; Mut! er läßt sich erfüllen, rechte-wollen ist
können. Oder wir geraten in eine peinliche Verlegen-
heit; Mut! wo der Wtlle ist, da findet sich der Weg,
auch aus diesem Morast heraus. Schlasmützen und
Schwächlinge mögen die Hände in den Schoß legen
und seufzen; der rechte Mann kämpft und strebt, so
lange ein Fünkchen Leben in ihm ist, und meist mit
Erfolg, denn im Feuer des rechten Willens zerschmelzt
selbst Eisen und Stahl.

3 ..In zweifelhaften Fällen ist e- ratsam,
immer das zu thun, wa- unS am unan¬
genehmsten ist.'

Leider weiß ich nicht mehr, von wem diese Lehre
herrührt, kann auch nicht für den Wortlaut bürgen,
wohl aber für den Sinn. Der Rat klingt anfang¬
sonderbar. Wir würden lieber das Gegenteil hören.
Iß den Apfel, der die schönsten roten Backen hat,
trink' den Wein, der am lieblichsten duftet, thu' in
allen Fällen wo möglich, wa- dein Herz gelüstet
und deinen Augen gefällt. Aber betrachten wir ein¬
mal ein paar einfache Beispiele. »Soll ich noch ein
Gla- trinken mit meinen Freunden, oder heimgehen
zu Weid und Kind?' fragt sich vielleicht ein Haus-
vater in froher Gesellschaft abend- gegen zehn Uhr.
Am liebsten blieb' er sitzen und gerade de-halb muß
er nach unserem Spruche aufbrechen. Was meint ihr,
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wird er nicht schon nach einer Stunde merken, daß er
wohl daran gethan hat? ,JÄ hab heut wacker ge¬
arbeitet und was Rechtes zu Wege gebracht. Freilich,
da- dicke Ende kommt noch nach. Ich könnt'- allen¬
falls heute noch fertig bringen — ich kann'- aber auch
liegen lassen bis morgen!" — Nein! besiege die Träg¬
heit, schieb des Schwere nicht auf, bleib' getreu bis
znm Ende — wie süß wird nach vollbrachter Arbeit
die wohlverdiente Ruhe, wie frisch und frei dein Ge¬
müt am anderen Morgen sein! Doch da- sind ver¬
hältnismäßig noch leichte Fälle. Der nächste klingt
bedenklicher. „Mit einem guten Freunde bin ich aus¬
einandergekommen, und weiß selbst kaum, wie. Soll
ich mich Herbeilasien und den ersten Schritt zur Ber.
föhnung thun? Aber das sah' aus, als wär' ich der
schuldige Teil und ich bin mir doch nicht deS geringsten
Unrechts bewußt; oder al- wollt ich mich wegwerfen
und das fällt mir im Traume nicht ein. Nun, ein
wackerer Kerl hält auf Ehre und man hat doch auch
Pflichten gegen sich selbst. Er mag kommen, wenn
ihm etwas an mir gelegen ist, und dann werde ich
ihn so freundlich aufnehmen, und ihm die Erklärung
so leicht wie möglich machen." Verblendeter! weißt
du nicht, daß dein armer Freund in seinem Herzen
genau dasselbe denkt? Und daß ihr, wofern nicht einer
sich bald eines Besinn besinnt, ewig auseinander
bleiben könnt? Thu' du den schweren Gang; er wird
dich nicht gereuen, wenn du durch ihn auch nur einen
Tag früher wieder den Segen echter Freundschaft ge¬
nießest. Sprich dich auS, räum' daS Mißverständnis
aus dem Wege, in fünf Minuten — waS? In einer
Minute ist das Schwerste vorbei und ihr seid enger
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verbunden als zuvor. — „Ich hab' meinem Nächsten
Unrecht gethan — daS sah ich jetzt bei kaltblütiger
Urberlegung selber ein. Ich will- w eder gut machen,
gewiß. Ich will doppelt freundlich gegen ihn sein,
mag er sich auch noch verstimmt und mürrisch zeigen.
Er soll merken, daß ich meine Uebereilung bereue.
Aber es ihm geradezu sagen, ihn um Verzeihung
bitten — nein! das bring ich nicht über mich. Er
ist so viel jünger als ich. mein Untergebener, das kann
er nicht verlangen. Man kann des Guten auch zu
viel thun. Man muß die Leute nicht verwöhnen."
— So sucht der Schuldige sich an dem beschämenden
Geständnis vorbeizudrücken und sein Ziel auf einem
Umwege zu erreichen. Möglich, daß es gelingt, daß
der Beleidigte gutmütig auf ein Bekenntnis in Worten
verzichtet und mit dem durch Handlungen an den Tag
gelegten vorlieb nimmt. Aber der gerade Weg ist der
beste. Weil es uns so schwer ankommt, die einfachen
Worte zu sagen: .Ich habe Unrecht — verzeihe mir!"
eben darum sollen wir es thun, wenn wir von einem
Fehler übereilt worden sind. Die Belohnung folgt
der Selbstüberwindung meist auf dem Fuße, mit
einem Schlage ist das Verhältnis wieder klar und
schön. Diese paar Beispiele ließen sich leicht ver«
mehren. „Soll ich meinen kranken Freund noch heute
besuchen, oder bessere- Wetter abwarten? Soll ich ans
Reisen meinen armen Vetter durch einen kurzen Besuch
erfreuen, oder still vorbeifahren, damit ich um so eher
zum reichen Vetter komme? Soll ich den lästigen
Auftrag, den diese nicht gerade blöde Witwe mir zu-
mutet, freundlich besorgen, oder die Achseln zucken ?
Soll ich dies sogenannte Ehrcnpöstchen, dä- nur Mühe
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und Aerger einbringt, mit rechtlichem Willen über-
nehmen, oder höfllich ablehnen? Soll ich erst ruhig
überlegen, was auf diese offenbare Beleidigung zu
thun ist, oder dem unverschämten Kerl sofort hinter
die Ohren schlagen? — Die Hand juckt und zuckt mir
schon! — Aber ich denke da- genügt. Jeder Leser
wird sich au- eigener Erfahrung ähnlicher Fälle er-
innern, und im Verlause der Zeit auf neue stoßen.
Und dann möge er, wo möglich, eh' er sich entschließt,
den edlen Probierstein anwenden, der untrüglich zeigt,
welche Handlung Gold und welche geringes Metall ist:

Was Fleisch und Blut
Am wehsten thut,
Das ist in Zweifclfällen gut.

4.
„Die Hälfte ist mehr als da- Ganzes

Dieser dunkle Ausspruch eines alten griechischen Welt-
weisen wird etwas verständlicher, wenn man ihn so

umändert: „.Die Hälfte ist bester als das Ganze/
Nicht in allen Fällen, da- geb' ich gern zu. Nicht bei
einem glücklichen Ehepaar, nicht bei hundert ehrlich
verdienten Mark, nicht einmal bei einem gut auS-
gebackenen Brot. Und doch, wenn du mit fünfzig
Mark deine notleidenden Eltern fröhlich machen, mit
der Hälfte des Brotes eine arme Mutter mit ihren
vier Waisen sättigen könntest, ohne gerade in Schulden
zu geraten oder selbst Hunger zu leiden, sollte dann
nicht die Hälfte am Ende doch bester als da- Ganze
sein? — Aber andere Beispiele! ES ist oft bester,
du trinkst zwei Glas Bier, statt ihrer vier; du rauchst
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nur eine Cigarre, statt zwei; du begnügst dich mit
dem schönen Sonntag, anstatt auch den Montag blau
zu machen. ES ist vorteilhafter, du bauest und
pflanzest einen Morgen Land recht, al- zwei schlecht,

du gönnst dir einen Schoppen Rebenwein, als eine
Flasche geschmiertes Zeug, du kaufst deiner Frau ein
ordentliches Kleid, als zwei elende Fähncken. Aber
am meisten Anwendung findet der Spruch wohl beim
Schreiben und Reden. Da gilt kurz und bündig mehr,
als weitschweifig und matt. Ein berühmter Kanzel»
redner sagte einmal: .Wenn ich eine volle Stunde
lang predigen will, so brauch' ich mich gar nicht vor¬
zubereiten, wohl aber und recht ernstlich, wenn ich nur
eine halbe, oder gar nur eine Viertelstunde reden soll."
Und wie viel wird nicht geredet in unserer Zeit! nicht
blos auf den Kanzeln, sondern in Vereinen und Ver¬
sammlungen, in Land» und Reichstagen! Wie viel
wird geschrieben und gedruckt! Auch wer nie öffentlich
auftritt, redet doch daheim einmal ein ernstes Wört»
lein mit Weib und Kind, mit Gesell und Lehrling.
Da denk' auch, besonder- bei Strafpredigten, zuweilen:
.Die Hälfte ist bester als das Ganze!* Wir sollen
nicht sein, wie die Heiden, die da meinen, fie werben
erhöret, wenn fie viele Worte machen. Und damit
kein Schalk die Ueberschrift auf meine Erklärung an»
wende höre ich hier auf.

5.
Man kann sich nur auf etwa- stütze»,

dar Widerstand leistet. Dieser Spruch kommt
au» dem Franzöfischen und wird oft auf da- Verhält»

8*
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nis der Staaten oder der Parteien zu einander an¬
gewandt. Allein er behält seine Wahrheit auch im
gewöhnlichen Menschenleben.

Wir wollen ihn erst wörtlich betrachten. Ein
Hollunderstob ist leichter und vielleicht angenehmer in
der Hand, als ein Eichenstab. Doch versuche nicht,
ihn als Springstange zu benutzen: er bricht, wenn
Du Dich au ihm über einen Graben schwingen willst,
und Du fällst. Auf der schlimmsten Strecke eines
Wiesenpfades findet man wohl in angemessenen Zwi¬
schenräumen flache Steine hingelegt und man kann
trockenen Fußes hinübergelangen, wenn man vorsichtig
von einem Steine zum anderen schreitet; sie leisten
eben Widerstand, sie sind fest und hart und geben
nicht nach; wer aber daneben tappt, der tritt zwar
sehr weich, gerät aber bis über die Knöchel in den
Sumpf.

Aehnlich nun geht's mit den Menschen. Wer aus
irgend einem Grunde alles lobt, was wir sagen und
thun, wer sich lächelnd jeder unserer Launen fügt,
wer keinen eigenen Willen zu haben scheint, der wird
uns schwerlich zur Zeit der Not einen festen Rückhalt
gewähren, der wird dann reißen, wie Schafleder, der
wird achselzuckend noch lächeln können, wenn unsere
Augen voll Thränen stehen. Wer niemals nein zu
sagen wagt, so lange wir in guten Verhältnissen sind,
der holt das Versäumte reichlich nach in unserm
Unglück.

Man braucht nicht gerade sehr reich und mächtig
zu sein, um Schmeichler oder doch überaus höfliche
und gefügige Menschen zu finden. Sieh Dich um im
Kreise Deiner Bekannten, ob Du nicht einige entdeckst,
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die Dich nicht in'S Gesicht tadeln, die niemals ent*-
schloffen die Wahrheit sagen, nie fest entgegentreten.
Alles ist ihnen recht, was Du äußerst und unter¬
nimmst. „Ich möchte wohl das Turnerfest mitmachen,*
sagst Du vielleicht eines TogeS. ,DaS ist recht/
antworten sie; .der Mensch muß sein Vergnügen
haben." .Und Weib und Kind nehm' ich mit."
.Schön, schön! da- nenn' ich einen freundlichen Haus¬
vater." .Freilich/ dann wird die Geschichte teuer,
und ohne Gepäck hat man am Ende noch mehr Freud'."
.Das ist auch wieder wahr." .Vielleicht spar' ich
mein Geld besser und bring'- dem Krämer auf Ab¬
schlag." .Ja. wer seine Schulden bezahlt, der ver¬
größert sein Vermögen." So geht'- fort in ewigem
Widerhall. Ein andermal sagst Du im Aerger:
.Wenn mein Nachbar die Hühner nicht au- meinem
Garten hält, so verklag' ich ihn noch!" .Freilich,
man kann sich nicht alle- gefallen lassen," heißt eS
darauf. .Leid thät' mir'S doch, er ist sonst ein .so
guter Kerl." .Ja, da besinnt man sich allerdings
zweimal. Friede ernährt, Unfriede verzehrt." — Was
sollst Du nun thun ? Ein entschiedener Rat, ein
ernstes Abmahnen oder eine fri'che Ermutigung wär'
Dir in Deinem Schwanken so lieb! Aber solch kräf¬
tig- Kost tischen einem diese Wassermenschen nicht
auf. Es ist zum Verzweifeln mit den, ewigen Ja¬
sagern I : : V

Verachte sie nicht in Bausch und Bogen allzusehr.
Sie können nicht mehr geben al- sie haben Erfreue
Dich in Deinen guten Tagen ihrer Freundlichkeit, aber
verlaß Dich nicht aus sie in der Not, sonst bist Du
verlassen. Da sieh Dich zeitig nach festeren Stützen um.
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Du hast vielleicht einen wunderlichen Freund, der
Dich zuweilen ärgert, einen knorrigen Stamm, gegen
den Du schon ein paar mal unsanft angerannt bist.
Er kann lachen und loben, gewiß! aus vollem Herzen,
aber er thut Dir'- nicht oft genug; denn fast noch
besser kann er knurren und brummen, und übt stch
fleißig darin. Er scheut sich durchaus nicht, Dir
feine Meinung zu sagen, gefragt und auch ungefragt.
.Thu die-! Laß da-! Mach'- so! Schäme Dich de-
StümperwerkS! Geh' allein — ich spiel' nicht mit!
Da- ist krumm — mach'- grad! Da- ist schlecht —
mach'- bester!" So kommt'S heraus, kurz und scharf,
und man hört nicht alle- gern, aber man freut sich
später in der Regel, wenn man darauf gehört hat,
und dankt dem Tadler und Warner. Halt' ihn in
Ehren, wenn Du solch einen eckigen Klotz Dein eigen
nennst! Achte der Schrammen und Beulen nicht, die
Du Dir an ihm holst, sie wachsen au-; das feste
Kernholz, der alte treue Stamm bleibt. An ihn
kannst Du Dich lehnen, er giebt nicht nach; an ihn
kannst Dn Dich halten und festklammern im ärgsten
Sturm, er wankt und weichet nicht. Und wenn solch
ein echter und treuer Mann Dir gar einmal nach
dem Munde reden, Dich, Dein Thun und Treiben,
Deine Werke und Leistungen loben kann, so thut da-
doppelt süß, wie unverhoffter Honig in der Wildnis,
und mehr als das überschwenglichste Rühmen der
Schmeichler gilt sein schlichte- Wort: ,DaS hast Du
recht gemacht!"
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Allerlei. All und neu. Scher? und Ernst.

Motto: Die besten Wide sind die schlechten
wenn sie gut sind.

Unangenehm. Ein Zug steht fertig zum Abfahren
nnd cs wird zum zweiten Mate geläutet — als ganz außer
Atem eine dicke Frau hcrbcigcstiirzt kommt. Bon dem dienst¬
fertigen Schaffner wird sic gepackt, mit einem Ruck in's
Eoiipcc geworfen nnd fort braust der Zug. Gleich darauf
crfcheint der Schaffner bei der noch immer nach Atem ringen¬
den Dame. „Ach — ich wollte — * — „Nun, nun, beruhigen
Sic sich nur, Sie sind ja nlitgckommcn, und das ist die
Hauptsache!" — „Ja, — ich wollte ja — nur —" — „Ihr
Billet, wenn ich bitten darf!" — „Ja — aber — ich wollte
— ja nur — diesen Brief — in den Briefkasten — stecken!"

* **
Höchstes Selbstbewußtsein. Unteroffizier: „Kerls,

geht mir nicht so schlapp; immer stramm, auch außer Dienst;
immer Kopf hoch, als wenn jeder zwei Mark in der Tasche
hätte!" * * *
Bauer zu seinem Weib: Alte, m'r hatt 1000 Mark

g'wonnc! Jetzt sän m'r Millionärsleut.
* **

Unverzagt. Papa: „Diesmal hast Du ein schlechtes
Zeugnis! Ich hoffe, daß das nächste bester sein wird!" Söhn-
chcn: „So ist's recht, Papa, nur den Mut nicht sinken lasten!"* * *
Geteilte Andacht. „Mama, ich will Dich 'mal 'waS

fragen." — „Jetzt nicht, mein Junge. Sprich erst Dein
Gebet und leg' Dich danil hin.* — „Aber, Mama, ich will
ja ..." — „Haft Du nicht gehört?" — „Ach, Mamachen,
kannst Du . . .?" — „Willst Du gleich folgen, Du unge¬
zogener Schlingel?" — „Ich bin klein, Mein Herz ist rem,
Soll Niemand d'rin wohnen als Jesus allein —-
Mama, kannst Du mit den Shren wackeln?"
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Ueberraschnug. Dame lauf dem Maskenball sich

demaskierend, zu ihrem Begleiter): ..Nun?" — Herr: .Na,
cs hätt noch schlimmer sein können."

So sicht ans mein Onkel jetzt,
Aenßerst würdig und — „gesetzt."* **Ungefährliche Drohung „Es ist aber recht un¬

artig, Hans, daß Du Deine Spargeln nicht ißt", sagt Bertha
zu ihrem kleinen Bruder, . . . aber wart nur, wenn Du zu
den Soldaten kommst, werden sie Dichs schon lehren!"
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Köchin: „Von den zwölf Eiern, die ich neulich bei Euch
laufte, waren sechs faul!" — Eierhändlerin : „LiebeS Kind,
davor kann ick nich! Icrade wie et faule Menschen siebt,
jeradc so siebt et och faule Eier! Dct ist eben Naturgesetz."

» **
Er fängt schon wieder an. Zwei polnische Kauf¬

leute haben sich nach langjährigen« Prozesse wieder versöhnt
und sich gegenseitige Freundschaft auf den Talmud zuge-
schworen. „Kurz", sagte der Eine, „ich wünsch Dir Alles,
was Tn mir wünschest." „Was soll das heißen?" ruft der
Andere entrüstet, „fängst Tu schon wieder an?"

* **Berliner Jungen. Vater im Restaurant: .Kellner,
cinen Krug Echtes und ein Glas Limonade!" — Junge:
.Papa, warum willst Du denn heute Limonade trinken?"

* **
Vereinfachung. Fritz kommt ans der Schule, nimmt

sogleich sein Heft und fängt an eifrig zu schreiben. — Mama:
.So fleißig mußt Du täglich sein, liebes Fritzchcn — dann
wirst Dn auch gute Noten bekommen. Welche Aufgabe
schreibst Tn denn jetzt?" — Fritz: „Der Lehrer sagte, wir
sollen dieses Gedicht bis morgen austocndig lernen, und wer
cs nicht kann, muß es einmal abschreiben. Da schreib' ich's
doch lieber gleich ab!"* *

Wo m an schwimmen lernt. Major zu einem Sol¬
daten: „Können Sie schwimmen?" — Ja, Herr Major!"
— .Wo haben Sic es denn gelernt?" — ,Im Wasser,
Herr Major!"

* *
. . *

Sie will hoch hinaus! Tochter: „Bata, darf i nit
auial die Sä«« außi treib'n? Alleweil niuß i die dumme
^äns hüten!" Vater: .Je, de Dirn schaut's an, a große
Dam' möch's wcr'ri. Gleich machst, daß D' mit de Gäns
außi küninist!"

* -»
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Guter Rat. Frcindcr: „Wie komme ich am Schnell-

ften nach dem Opernhaus?" — Schusterjunge: „Wenn Sic
tüchtig lausen, Männckcn!"* »*

Der gehorsame Hans. „Mama, darf ich etwas
sagen?" — „Du weißt, daß es Dir verboten ist, bei Tisch
zu sprechen!" — »Darf ich auch nicht ein Wort sagen?" —
„Nein Hans! Wenn Papa die Zeitung gelesen hat. dann
kannst Du sprechen!" — (Papa legt nach Tisch die Zeitung
fort und fragt den Hans): „Nun, Hans, was wolltest Du
denn sagen?" — „Ich wollte sagen, daß im Badezimmer
das Wasscrleitnngsrohr geplatzt ist.'

* ** ,
_3i ichtige Definition. Meisterin (zit dem neu in

Arbeit getretenen Schlosfergefellen beim Essen): „Sagen Sie,
mein lieber Bauer, waruni sagt man bei Euch in Bayern
immer .Guten Appetit!" — Geselle: .Ja, wissen S', deS

is a so: Bei uns in Bayern gicbts io große Portionen, daß
oaner scho' an guat'n Appetit g'wunschen krieg'» mnaß, daß
cr's zwingt. Oes sagts .Gesegnete Mahlzeit!" — Natürli!
Weil bei dem bißl Essen — was ma' bei Enk kriegt, scho

der Gottes Seg'n her muaß, daß ma satt werd.
♦ **

Schonende Vorbereitung. Um seinen Vater auf die
chreckliche Nachricht, daß er durchs Examen gefallen sei,
allmählich vorzubereiten, telegraphiert Studiosus Süffel an
denselben: .Durch" und nach einer halben Stunde: „gefallen."

* **
Ein pikantes Porträt. Jemand schildert die Frau

eines Bekannten folgendermaßen: „Sic ist nicht mehr jung;
die Haare bereits — Pfeffer und Salz; wenn cs Streit
zwischen den beiden giebt, gießt sie immer Oel ins Feuer
und einen Charakter hat sie, ich sage Ihnen, der reine Essig!"
— „Aber mein Gott", unterbricht ihn ein Zlihürer, „daS
ist ja gar keine Frau, das ist ein Salat!"
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Im Examen. Lehrer (vom Wesen der Brücke redend):

.Was denkst Tu Dir unter einer Brücke?" — Schüler:
„Unter einer Brücke denke ich mir Wasser."

* **
Ein humoristischer Schwarzkünstler zeichnet so

Kindermund. Ein kleiner Schlaukopf von Mädchen
blättert in einem Bilderbuch und stützt dabei auf die wohl¬
bekannte Abbildung der Gruppe von Hühnchen, die eben
aus dem Ei zu kriechen im Begriffe stehen. Das Brüder¬
chen studiert das anziehende Bildchen mit größter Aufmerk¬
samkeit und stellt dabei eine sehr nachdenkliche Miene zur
Schau. Das fällt der kleinen ABC-Heldin sogleich auf.
„Weißt, Hans", bemerkte sie milde, ihn mit einem ernsten
Blick streifend, „sie kriechen aus, weil sie fürchten, gekocht
zu werden."
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Im Ä affe eh au je. „Keimen Sie die Geschichte vom
alten ftrifc und der Bahnwächters Tochter?" — „Nein." —
„Ich auch nicht, weil cs damals noch keine Eisenbahnen ge¬

geben hat.
* •

m ,Js gnt — iS schlecht. Mikosch begegnet seinem
freunde Schandor, den er lange nicht gesehen; es entspinnt
sich zwischen ihnen folgendes Gespräch: Mikosch: Servns,
Schandor, wie geht's? — Schandor: Tank' ich, — hob
g'heirot! — Ni.: C, is das gut! — Sch.: Ni ganz gntt!
— M.: Worum? — Sch.: Hob ich die Ölte kriegt! —
M. : Ci), das is schlecht! — Sch.: Nit ganz schlecht! —
M.: Worum? — Sch.: Hot Clte Hans gehabt! — M.: Oh,
is das gutt! — Sch.: Nit ganz gntt! — M.: Worum? —
Sch.: Ischlem, is Haus verbrouut! -- M. : Oh — dos is
schlecht! — Sch.: Nit ganz schlecht! -- M.: Erdeck —
Worum? — Sch. : Is sich Ölte mit verbrannt! — M.:
Oh, — dos — is — gutt!

* **
Der Heilte Fritz geht bei Regeuwetter mit seiner

Mutter aus, und diese kaun ihn nur mit Mühe davon zurück¬
halten, in die Wasserlachen zu treten. Fritzchen: „Aber
Mama, warum trittst denn Tn nicht einmal in eine Pfütze?
Dir kaun es doch kein Mensch verbieten!"* * *
Mitgefühl. Mutter: „Geh', Vater, i bitt' Di, um

Gotteswill'n hau' net so arg zua, der Pepi hat — d'
Svmmerhosen au!*

* **
Aus der Jnstruktiousstuude. Unteroffizier: Woran

erkennen Sie einen Stabsoffizier? — Rekrut: Am goldenen
oder silbernen Kragen. — Unteroffizier : Können Sie mir
sagen, wie ein goldener Kragen aussieht? — Rekrut: O,
der sieht ganz nett aus.
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Hausmittel und gemeinnütziges.
Die Ernährung. Man hat zahlreiche Versuche über

die Ernährung und zwar sowohl inbczng ans Verdauung
wie über die Wirkung des Hungerns und die Wirkung ver¬
schiedener Nahrungsmittel angestellt, die eigentümliche Resul¬
tate geliefert haben.

Nach diesen Beobachtungen hat sich ergeben, daß die
Verdaunngszcit sehr verschieden ist und je nach den Speisen
leinhalb bis öeinhalb Stunden dauerte. Am schnellsten ver¬
daut man weiche süße Acpfel, geschlagene Eier, gekochtes
Gehirn; gckvchte Milch, rohe Eier, weiche saure Aepfel, ge¬
bratene Ochsenleber dagegen erst in zwei Stunden; gekochtes
Rückenmark, roher Kohl, frische Milch, geröstetes Ochscnfleisch,
Austern, weich gesottene Eier, roher Schinken in 3 Stunden;
Wcizcnbrot, alter Käse, Kartoffeln in Keinhalb Stunden und
Schweinefleisch, gekochten Kohl, Hammclsctt erst in ziemlich
5 Stunden.

Die Versuche an Menschen haben gelehrt, daß es schäd¬
lich ist, einförmige Kost zu genießen. Es ist ein Abwechseln
der Kost durchaus gesund und nährend. Es ist dies eine Er-
fahrung, die man sowohl in Kasernen wie in Gefängnissen macht
und deshalb wechselt die Kost dort mit jedem Tage in der
Woche, so daß es täglich etwas anderes zum Mittag giebt.

Ein Arzt in England hat an sich selbst die Wirkung
einer einförmigen Kost probieren wollen. Er aß 45 Tage
lang bloß Wasser und Brot; er nahm dabei 3 Pfund an
Körpergewicht ab. Sodann aß er vier Wochen lang nur
Brot und Zucker, daun drei Wochen Brot und Baumöl;
aber er erlag seinen Versuchen und starb, nachdem er acht
Monate in solcher Weise au sich Proben anstellte. Es ist
daher nicht eine Leckerei, wenn man zu verschiedenen Speisen
Appetit hat und einerlei Speise schnell überdrüssig wird,
sondern es ist notwendig, daß man wechselt. Versuche haben
gezeigt, daß Kaninchen, die einen Tag Kartoffeln und einen
Tag Gerste erhalten, fortleben : erhalten sie aber blos Kar-
ronelii oder blos Gerste so sterben sic schnell.
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Zum Schluß wollen wir nur noch einige Nahrungsmittel

und deren Eigenschaften aufführen. — Unter den Getreiden
ist Weizen das nahrhafteste, und genießt man wie die Eng¬
länder Fleisch zn Weißbrot, so erfreut man sich einer guten
Nahrung. — Reis giebt Fett, aber allein ist er eine schlechte
Nahrung, ist vielmehr nur dann zuträglich, wenn er mit
Butter oder Fett und ein wenig Fleisch dabei genossen wird.
Kartoffel ist ein billiges, aber auch ein teures Gericht; sic
hat wenig Nahrnngsstoff und man muß viel davon essen,
um genährt zu werden; auch ist es notwendig, sie mit Salz,
Butter oder Fett zu würzen, da sie sonst ganz unnahrhaft
ist. Eine gute Mittclkost sind Bohnen, Erbsen und Linsen;
nur sind die Hülsen unverdaulich und müssen entfernt werden.

Gemeinhin zahlt mau Getränte nicht zu den Nahrungsmitteln
und Kochsalz glaubt man, sei nur Geschmackssache ; das ist
aber ein Irrtum. Kaffee und Thee siud in ihrer Weise
nährend, ein gutes Glas Bier erseht eine halbe Mahlzeit
und endlich ist Salz und reichlicher Genuß desselben ein
vortreffliches Mittel zur Ernährung.

Billiger Kaffee, billiges Bier und billiges Salz sind
daher eine Bolkswohlthat.
Bl u mensprach c. Zn den Sprachen, von welchen sehr

viel die Rede ist, die aber nur wenige Personen verstehen,
noch weniger geläufig sprechen, gehört die „Blumensprache."

Die Blumen haben eine Sprache, die niemand fremd
ist, daß heißt, jede von ihnen stellt eine Idee, ein Gefühl
dar, deren Symbol sie sind. In vielen Fällen ist die Kennt¬
nis dieser Sprache fast gleichbedeutend mit der Kenntnis der
guten Lebensart, und die Unkenntnis derselben, die Veran¬
lassung zu sehr vielen Schnitzern.

Es giebt Blunien, mit welchen sich ein junges Mädchen
niemals schmücken darf, und die ganz besonders für die
Frauen bestimmt sind, und ein in gewisser Weise zusammen¬
gestellter Strauß kann zur Beleidigung werden. Die Jugend
versinnbildlicht die Berbene, das Bild der Reinheit; der
Himnielsfchlüssel und Wintergrün, welche Frühling und
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Freundschaft bedeuten; das Vergißmeinnicht, das Maiblüm-
chen, Frühlingsglück: das Gänseblümchen und weiße Lilie,
die Unschuld und Reinheit bedeutend — Blumen, die für
junge Mädchen bestimmt sind, und die einer Frau reiferen
Alters zu überreichen fast eine Lächerlichkeit wäre.

Der weiße Flieder, ein Sinnbild der Jugend, schickt sich
gleichfalls für junge Mädchen, niemals aber der lila Flieder,
welcher seiner Bedeutung wegen, nur junge Frauen schmücken

sollte: ebenso die Malve und Fünffingerkraut sind Sinn¬
bilder der mütterlichen Liebe.

Die Braut bekränzt sich mit Mnrthcn (reine Liebe) und
Orangenblüten (Sinnbild der Jungfräulichkeit».

Das Veilchen und die Ostcrblumc, Sinnbilder der Be¬
scheidenheit, gehören allen Lebensaltern: wie die Reseda, die
in jedem Strauße einen bevorzugten Platz haben, besonders
in denjenigen für junge Mädchen.
Ihrer unter der bescheidenen Hülle so süßen Wohlgeruch

ausströmenden Eigentümlichkeiten, und der ihnen zugeschrie¬
benen Bedeutung wegen, daß innere Vorzüge besser gefallen
können, im Gegensatze zu dem rötlichen Nachtschatten, welcher
Schönheit ohne Güte bedeutet, spendet man Reseda mit
Vorliebe jungen Wesen.

Ferner gehören noch der Jugend: Weißdorn und
Heckenrose.

Die rote Rose ist das Sinnbild der vollerblühten Frauen-
schönhcit; die gelbe Rose der ehelichen Liebe; die Pfirsichblüte
und die Jonquille schicken sich nur für verheiratete Frauen.

Alle Welt weiß, daß die Wunderblume die Schüchtern¬
heit, die Meerlilie Gefallsucht vergegenwärtigt.

Die Schwertlilie, die Hortensia und die Wasserlilie be¬
deuten Gleichgiltigkeit und Kälte; die Narzisse, Sonnenblume
und Goldrose, sind die bekannten Sinnbilder der Gecken¬
haftigkeit.

Das Gaisblatt, der Epheu, die Winde und der wilde
Wein bedeuten unerschütterliche Anhänglichkeit. Der Stein¬
brech und die Hundszunge sind das Zeichen der Freund-
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schaft: das Farrcnkraut gilt als Sinnbild des Vcrtrancns.
Die Nieswurz versinnbildlicht den Schönheitssinn; der spa¬
nische Ginster die häusliche» Tugenden.

Man muß die Ringelblume, das Sinnbild der Eifer¬
sucht und Unruhe: die Bisamrosc und Fcdernclkc, die Sym¬
bole der Ziererei, vermeiden.

Der eigentliche Lorbeer wird nur den Siegreichen,
Triunlphicrcndcu, dargebracht; die Olive und Granate sind
das Unterpfand des Friedens und der Eintracht.

Die Nachtkerze, die gelbe Gcntianc, der Znpikcrbart und
die Feuerlilic, bedeuten Hochmut, Macht, Stolz und Prahlerei.

Die Scabiosc ist die Blume der Witwen; Tarns ist ein
Zeichen der Trauer; die Cypresfe das Zeichen des Bedauerns;
die Engelwurz das Sinnbild der Schwermut: die Anemone
predigt die Verlassenheit; der Wermut ist das Sinnbild des
Herzcnskniiiniers.

ES feien auch einige der am häufigsten zum Schmnek
oder zu Sträußen verwendeten Blumen erwähnt:

Die Levkoje ist das Sinnbild des Luxus; die Tulpe
stolzer Pracht; das Getreide des Ucbcrslusses; während das
Basilienkraut an die Armut erinnert. Die bengalische Nosc
wird dem Fremden getvidmct: die Monatrosc vergegen¬
wärtigt die vorübergehende Herrlichkeit: die hnndcrtblättrige
Rose das Vergnügen, die Wollust; die Honigblnnte Gast¬
freundschaft ; das Schneeglöckchen eine glückliche Borbcdcntnng;
der Palmbanm Beharrlichkeit; das Mancrkrant Menschen¬
feindlichkeit.

Dieselbe Blume hat. je nach ihrer Gattung, verschiedene
Bedeutung: so versinnbildlicht das Spinnenzwciblatt Geschick¬
lichkeit und das Fliegcnzwciblatt Unbesonnenheit.

Wie cs gute und böse Fce'n giebt, dürfen wir auch
von Pflanzen von böser Vorbedeutung sprechen: wie die
Ochsenzunge (Tänschuug); der Schierling (Treulosigkeit);
die Feldrose (Eifersucht»; der Geisklce (Verstellung). Der
Lolch, das Sinnbild des Verbrechens, werde stets sorg
fällig ferngehalten.
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Was für ein Tag war mein Geburtstag? Um

zu erfahren, an wclchcni Wochentage wir das Licht der Welt
erblickten, genügt eine kleine Rechnung. Man schreibe unter¬
einander den M o n a t s t a g, die Jahreszahl (ohne die

Jahrhunderte) und noch den vierten Teil derselben (sollte
dieser nicht eine ganze Zahl ausmachen, so nimmt man um
eins mehr). Die so gebildete Summe wird
vermehrt uni 24, wenn Januar der Gcburtsmonat war,

26, „ Februar „ „ „
vermindert .. 2, „ März

. <>. .. April
vermehrt „ 3, ,. Mai „

„ 6, . Juni
., 8, „ Juli
.. 11, .. August ..

- 13, .. Scpt.
Iti, .. Oktober
13, .. November „ „ „

- 21, .. Dezember „ „ n
und das Ganze durch 7 dividiert. Der Rest giebt den
Wochentag an, vom Sonntag angefangen, das heißt, bleibt
1 übrig, so war cs Sonntag, bleiben 2 übrig, so war es
Montag n. f. w.

Zum Beispiel: auf welchen Wochentag fällt das Datum
21 August 1862?

Hier ist Monatzahl 24, Jahreszahl 62, ein Viertel da¬
von 15'/,, dafür rund 16 — Summe ist 102.

Der Gcburtsmonat war August, wir haben also 11 hin¬
zuzufügen, fodaß wir 118 erhalten. 113 geteilt durch 7
giebt als Rest 1. Der Tag war also ein Sonntag.

Bleibt Rest — 0, dann ist dieser mathematisch gleich dem
Rest 7, der Tag ist also Samstag. Bei einem Schaltjahr ist
vom März ab der Rest noch um 1 zu vermehren, vr. w. l.
Ammoniak, Borax und Vitriol. Man sollte

stets eine Flasche mit Ammoniakwasser, eine solche mit pul¬
verisiertem Borax und eine dritte mit Vitriol vorrätig haben,

9
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da alle drei Stoffe, richtig angewandt, von großem Wert
für den Haushalt sind. Mit Ammoniak, welches mit der
gleichen Menge Wassers und etwas Schlemmkreidc vermischt
wird, entfernt man sehr leicht Flecken ans Silberzeug, putzt
Spiegel und Fenster herrlich klar und reinigt Oelanstrich;
denn nichts ist der Lclsarbe verderblicher, als Seife. Setzt
man etwas Borax ¿um Ammvniakwasscr, so haben wir einen
der besten Wiederherstellte sct>äbiger und staubiger ttleidungs
stücke. Man gebrauche dasselbe zum Abbürsten von Rock
kragen und Acrineln, von verblichenen Stellen und als all'
gemeines Fleckcnrcinignngsmittcl. Borax macht hartes Wasser
weich und dadurch für die Wäsche, wie zum Baden ange-
nchmer. Um Schwaben zu vertreiben, wirft man reichlich
pulverisierten Borax in ihre Schlupfwinkel. Eisenvitriol ist
sehr billig und läßt sich bequem in krustallisicrtcr Form
aufbewahren. Man streut denselben in Ecken und Ritzen,
uni Ungeziefer zu vertilgen. Ein Kalkanstrich init Bitriol¬
zusatz hat eine gelbliche Farbe. Er verhindert Schimmel-
bildung und einpfichlt sich daher zum Weißen von Kellern
und feuchten Räumen, auch für Stallgcbäude, deren Insassen
den Angriffen des Ungeziefers ausgesetzt sind. Eicdlich sei

noch erwähnt, daß man Ratten mit Stücken von Pottasche
fernhalten kann, ohne seine Haustiere durch das Legen
dieses „Rattengiftes" zu gefährden.

Ein einfaches Hörrohr. Oft kommt es vor, daß ein
Maschinenteil einen Ton «Quietschen) oder ein Geräusch hören
läßt, was bekanntlich andeutet, daß etwas nicht ganz in
Ordnung, daß z. B. eine nicht genügend geölte Stelle vor¬
handen ist. Run ist es in einem mit Geräusch erfüllten
Raume uicht leicht, eine solche einzelne Stelle sofort aufzu¬
finden, d. h. dieselbe von dem übrigen Geräusch abzuschließen.
Zu diesem Zivcckc giebt es einen sehr einfachen Apparat.
Man nimmt einen etwa 1 Meter langen Gnmmischlauch,
wie derselbe für Gasleitungen üblich ist. Das eine Ende
desselben wird in'S Ohr gesteckt, das attderc Ende, welches,
nebenbei gesagt, keinen Trichter erfordert, wird der zu unter-
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suchenden Stelle genähert. Da nur die an dieser Stelle be¬
findlichen Geräusche übertragen werden, so ist diese einfache
Vorrichtung ganz geeignet, mit derselben aus vielen einzelnen
Teilen denjenigen herauszufinden, der einen hörbaren Gang
hat. Die Anwendung dieser äußerst einfachen Vorrichtung
wird in vielen Fällen angebracht sein.

Genießet Obst! Es ist erstaunlich, einen wie großen
Arzueischatz die reifen Früchte bergen; die häufig gemachte
Beobachtung der guten Wirkung hat wohl zu der landläufige»
Redensart geführt, daß das Obst „sehr gesund" sei. Die
Weintrauben, besonders die blauen Trauben, sind sehr nahr¬
haft und zugleich blutrcinigeud. Ihnen folgen an Wert die
Pfirsiche, die jedoch nicht überreif sein dürfen, und früh
morgens, ganz nüchtern genossen, am gesundesten sind. Ge¬
kochte Aepfcl sind für jüngere Kinder geradezu unschätzbar.
Der Saft der Tomaten ist sehr zuträglich für die Gesund¬
heit und auch angenehm zu genießen. Ein Saft aus Brom¬
beeren. mit Zucker eingekocht, ist ein vorzügliches Beruhigungs¬
mittel beim Husten, ebenso eine Marmelade aus schwarzen
Albecrcn (schwarzen Johannisbeeren'', mit Zucker eingekocht
und mit heißem Wasser angerührt und abends vor dem
Schlafengehen getrnukcn. Bei Skropheln ist ein aus Schlehen
gekochter und anstelle des Wassers kalt getrunkener Thee
äußerst heilsam, und die auf der Haut zerdrückten und ange¬
trockneten frischen Erdbeeren sind vorzüglich bei Frostbeulen.
Die Natur bietet uns unerschöpfliche Reichtümer von ange¬
nehmen Gcnußmitteln, deren Wirkungen hoch zu schätzen sind.

Gewöhnlich bedient man sich zum Schärfen der Schleif¬
steine des Ocles. Eine Mischung von Glycerin und
Spiritus gewährt aber größere Vorteile, weil durch diese
Mischung das Beschmutzen des Schleifsteins verhütet wird^
Auch Messer kann man mit dieser Mischung — und zwar
3 Teile Glycerin, 1 Teil Spiritus — schärfen.

Das Verkitten der Fußboden fugen, welches
aus gesundheitlichen Rücksichten geboten, läßt sich leicht und
dauerhaft durch eine innige Mischung von frischem Käse —

9*
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sogenannten Quark — und ungelöschten! Kalk bewerkstelligen.
Man nimmt auf 5 Teile einen Teil Kalk und setzt, wenn
man den Kitt auch gefärbt zu haben wünscht, gelben Oker
oder andere Erdfarben hinzu. Der Kitt erhärtet allmählich
in den Fugen zu einer steinharten Masse, die sich nicht im
Wasser auflöst und dem nassen Scheuern wiedersieht.

Wie konservieren wir a,n besten unsere wichtig¬
sten Lebensmittel. Unsere wichtigsten Lebensmittel sind
doch wohl in erster Linie Brot, Kartoffeln, Butter und Eier
und will ich darunl in Nachstehendem einige bewährte Re¬
zepte zur Konservierung derselben angeben. — Das Brot er¬
hält nian 6 Wochen frisch, ohne daß cs schinimelt, wenn man
die Laibe, sobald sic aus dem Ofen kommen, in einen Mchlsack
bringt, in dem noch Mehl hängen muß, den Sack zubindet
und denselben an einem luftigen Ort frei aufhängt. Beim
Gebrauche bestreiche man cs mit einer in Wasser getauchten
Bürste und lege cs in den Keller, damit die Rinde weich
wird, worauf cs wie frisches Brot schmeckt. — Will man frisches
Fleisch längere Zeit bei gutem Geschmack erhalten und es vor
dem Verderben schützen, so schlägt man cs in ein Tuch, legt
es in einen Kasten und bedeckt es mit Sand, dann stellt man
es an einen kühlen Ort. Bekanntlich leistet in dieser Beziehung
auch saure Milch, die man alle zwei Tage wechselt, daS Mög¬
lichste. — Kartoffeln sollen sich mehrere Jahre erhalten und
zugleich am Keimen verhindern lassen, wenn man sie in einem
Korbe in kochendes Wasser taucht, so daß alle damit in Be¬
rührung kommen, dann der Sonne oder einem starken Luft¬
zug aussetzt und auf ein trockenes Lager bringt, wo sie
öfters umgewendet werden. — Butter hält sich recht lange,
wenn man sie in einen gut gereinigten Topf thut, stark zu¬
sammenpreßt und ein Stück weißen Zucker hineinsteckt. —
Um Eier für den Winter aufzubewahren, bestreiche man sie
mit Ocl oder Fett, so daß nicht der geringste Teil unüber¬
zogen bleibt. Sind sic so behandelt, so kann man sic zur
Aufbewahrung hinlegen, wo sie nur vor Frost oder einer zu
starken Hitze geschützt sind.
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pie Zeichen des Degens.

Ein hohler Wind fängt an zu wehen,
Tief ist das Wetterglas zu sehen.
Und schwarz Gewölk am Himmel winkt,
Der Ruß im nahen Schornstein sinkt;
Der Wachtelhund schläft in der Hütte,
Die Spinne kriegt aus Netzes Mitte,
Auch sank die Sonne bleich hinab;
Den Mond ein finsterer Hof umgab;
Der Hirte ahnet, seufzt und schweigt.
Weil sich ein Regenbogen zeigt,
Naß ist die Wand, der Graben riecht;
Die Piinpernell' verschließt sich dicht;
Wie's dämmerte, ließ sich mit Grauen
Die eckle Kröt' im Grünen schauen,
Es schreit der Pfau, die Ente quakt,
Des Berges Spitze näher ragt;
Die Stühl' und Tische krachen wieder
Der Rheumatismus quält die Glieder.
Gar seltsam ist der Flug der Krähen,
Wie Habichts Gleiten anzusehen,
So plötzlich sinken sie hernieder,
Als dränge Blei in ihr Gefieder.
Es schnaubt das Schwein und ruhet nicht
Die Fliege schwärmt umher und sticht;
Der Grille Zirpen tönt in's Ohr,
Die Schwalbe schwingt sich nicht empor.
Des Kätzchens Tatz ist auch nicht faul.
Fährt wischend oft um's bärt'ge Maul,
Die Taube badet sich ganz naß.
Der Hühnerhund beißt in das Gras,
Kurz — regnen wird's, ich seh's mit Sorgen
Der Ausflug unterbleibt bis morgen.
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ZLätset.
3.

Die feinde waren's eh' wir sie erblickten,
Das Wasser war's, mit dem man uns rasiert;
Die vascn waren's, che »Dir sic spickten;
Die Fordrung war es, die wir liquidiert,
Und endlich war eS auch der Wein,
Ten wir euch schenkten eben ei».

4.
Kopfschüttelnd sieht sie der Präsident,
Tic Kinder unserer Trägheit nennt,
Drum suchen wir sie los zu werden,
Kostct's auch Mühe und Beschwerden,
Ein kluger Kaufmann unentwegt,
Sic rühmend vorzulegen pflegt,
Und rötlich mit geschickten Händen,
Weis; sic die Hansfran zu verwenden.

5.
Mit K bczcichnet's einen Mann,
Der sich vom Geld nicht trennen kann,
Doch dient cS auch zur Kleidung dir;
Mit M sind'st Du's bei Mensch und Tier.
Und ist'S mit P recht gut geraten.
Ißt man'S gekocht und auch gebraten.

ti.
Lfilbige Charade.

Wenn meine Erste gut gedeiht,
Wird Mensch und Tier sich drob erfreuen;
Die Zweite seht ihr weit und breit,
AIS Schmuck des Frühlings sich erneuen,
DaS Ganze ist, wenn auch ein wenig klein,
Doch immerhin ein traulicher Verein.
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7.

Wohl dem, dem cS bcfrfjcrct ist —
Geteilt in zwei, bcglückt's ihn sehr;
Wer ganz cS hat, hat cs noch nicht,
Und hat cr'S, hat er es nicht mehr.

8 .

Logogriph.
Den Schüchternen crfaßt'S mit S
In mancher Lebenslage;
Mit einem £ dagegen ist's
Ein Laster ohne Frage.

i>.
Getrennt magst du mich gerne sehen,
Weit drauß' in weltentrücktem Forst,
Wo hoch am Fels die Föhren stehen,
Wo aus dcni Stein die Quelle borst.
Doch nimmer kann ich dir gefallen,
Bctrifft'S dich selbst, sci's Tag, sci's Nacht;
Jurist und Arzt nur es von allen,
Gegebne,! Falls Vergnügen macht.
Vereint kann ich bald gut, bald schlecht sein,
Bon hohem Wert, von wenig Sinn;
Dem einen mag ich eben recht sein,
Dem andern ich ein Unding bin.
Zu der Millionen goldnen Schimmern,
Führ' ich den einen hoch im Nu;
Dem andern deck' mit meinen Trümmern
Ich Glück und Ruf und Ehre zu.

10.

Einen Platz vor icdcm Gaste
Nimmt cs bei der Tafel ein;
Mehr als gut ist's ohne Füße,
Ja, das Beste kann's nur fein! —
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11.

Charade.
Als neu das deutsche Reich erstanden

AuS blut'ger KriegeS-Trauersaat,
Da herrschte Jubel in den Landen,
Als man die Ersten gab dem Staat.
Die Letzten bergen hohe Ehren,

Sie geben Ansetzn, Macht und Ruhm,
Ich wollte von den Letzten wären
Zehntausend Stück mein Eigentum.

Such steistig unter schönen Pflanzen,
Dann findest du des Ganzen Spur,
Es dürfen schmücken mit dem Ganzen
Sich auf der Welt die Ersten nur!

12.
Mit Liebe, mit Hoffnung, mit Herzensbegicr
Ist geboren ein mageres, blaffes Tier:
Das schönste, das sanfteste, frommste Gesicht
Verscheucht die zudringliche Bestie nicht.
Sic drängt an das Opfer sich an so fest,
Wie Ephen, der von dem Stamm nicht läßt,
Sic ist niit Grausen nur anzuschau'n,
Ihr Kleid ein häßliches, schwarzes Braun;
Sic lebt vom Kummer, sie wächst im Schmerz,
Zernagt mit den Zähnen und frißt ein Herz.

13.
Worträtsel.

Ich bin bald rund, bald eckig.
Bald groß und bald auch klein,
Zwei Drittel sind ein Achtel,
Run rat', was mach ich fein.
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Deutsche Sprüche.
Wie oft die Hand auch den Versuch begann,
Es ließ des Baunies Blüte sich nicht greifen,
Damit sie dir nach langem süßem Reifen
Als goldne Frucht zu Füßen fallen kann.

Wir tragen alle viel zu schwer
An unfern harten Ketten:
Wir darben alle viel zu sehr
In unfern engen Städten.
Wir sehen kaum des Himmels Licht,
Und sollen ihn erklimmen.
Wir hären Gottes Stimme nicht
Vor unsern eignen Stimmen! —

Alt macht uns nicht der Jahre Zahl. — vielmehr
Die Last der Schmerzen, die uns trafen, —
Wie jung geht mancher Greis umher!
Wie alt ging mancher Jüngling schlafen!

Ein Mensch, der behauptet, er wechsle nie seine Meinung,
ist ein Mensch, der sich vorgenommen hat, immer gradaus
zu laufen; ein Tropf, der an die eigene Unfehlbarkeit glaubt.

Jeder sicht nur seine Plage,
Glaubt, daß er am schwersten trage,
Und ist sehr erstaunt
Hört er eines andern Klage,
Der ist, heißt's dann, schlecht gelaunt.

Das Geständnis eines Fehlers ist kein Zeichen der
Schwachheit, sondern der Kraft.

Wie weit die Wanderlust dich triebe
Nach Süd und Nord, nach Ost und West,
Mit jedem Schritt wächst nur die Liebe
Zu deiner Heimat trautem Nest.
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Du klagst mit nnzufricd'ncm Geist,
Daß dich das Glück so kärglich speist'?
Setz' deinen Wünschen nur ein Ziel.
Wer viel begehrt, dem mangelt viel.

Wenn mein Herz nicht spricht, dann schweigt auch mein
Verstand, sagt die Frau — schweige Herz, damit der Ver¬
stand zu Worte komnit, sagt der Mann.

Wen schmeichelnd noch der Lenz umspielt,
Er eil', ihn zu genießen;
Und wer den heißen Sommer fühlt,
Es soll ihn nicht verdrießen.
Zufrieden sammle die Früchte ein,
Trifft dich der Herbst im Garten,
Und schlaf' im Winter gelassen ein,
Ncnfrühling zu erwarten.

Wer nicht genug hat, »veil er sich nicht genügen lassen

oder nicht haushalten kann, ist in noch tieferem Sinn ein
arnicr Teufel, als der, denn cs wirklich am äußerlich Not¬
wendigen gebricht.

Es gilt gar mancher für klug, der nur die Unklugheit
Anderer zu seinem Vorteile ausbeutet.

Gedenke, daß bit Schuldner bist
Den Armen, die nichts haben,
Und deren Recht gleich deinem ist
An allen Erdcngabcn.
Wenn jemals noch zu dir des Lebens
Gesegnet gold'nc Ströme geh'»,
Laß nicht auf deinen Tisch vergebens
Den Hungrigen dnrch's Fenster fch'n.
Verscheuche nicht die wilde Taube,
Laß hinter dir noch Aehrcn stch'n
Und nimm dem Wcinstock nicht die Traube.
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Verzeichnis der Staats- und technischen Werks-
Beamten im Bezirke der Bergwerksdirektion

zu Saarbrücken.
Abgeschlossen am l. September 1SS1.

örrgwcrksdirektion )\\ Saarbrücken.

Vorsitzender: von Velsen, Obcrbcrgrat.
Mitglieder: Wagner, Bcrgrat. Rcufang, Baurat. Dum-
reicher, desgl. Braun, desgl. Böttgcr, Oberbergrat.
Grumbrccht, Bcrgrat. Gras,mann, Bergassessor.

Juristischer Hilfsarbeiter: Loerbroks, Gcrichtsassessor.
Technische Hilfsarbeiter: Hilgcr, Bcrginspcktor und Berg-

assessor. Zörner, Bergassessor. Altbans, desgl.
BezirkSmarkscheider: Äliver, Oberbcrgamtsmarkscheider.
Inspektoren: Müller, revidierender Markscheider. Schmelzer,
Kessclrevisor.

Kaffeurendaut: Helmbach, Rcchnungsrat.
Bergwerksdirektionssekretare: Heinrichs. Schnee, Kanzlei¬
rat. Olbrich. Hoffman». Ziegler, Kasscnkontroleur. Blume.
Tönnies, Rechnungsrat. Baumgarten. Patzelt. Gergen.
Buchholtz. Liebig. Kopclke. Pintschovius. Bayer. Wild-
ncr. Schmidt. Laucnroth. Hellcnbrand. Lindner.

BergwerksdirektionSafsisteuten: Lindnerll. Fretter. Lüling.
Dern. Otto. Wurch. Ritter.

Bergwerksdirektionskauzlisten : Bräutigam. Herkt, Kanzlei-
vorstcbcr. Ludemig. Röhr. Maaß.

Obere Werksbeamte: Quast, Bauassistent. Haas, desgl.
Ulbrich, desgl. Rupp, desgl.
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Mittlere Werksbeamte: Leipziger, Bauzeichner. Seeck,
Telegraphist. Saath. Bauzeichner. Wenskh, Telegraphcn-
gehilfc. Pitz. Bauzeichner. Thieme, desgl.

Staatsunterbeamte: Bischoff, Kasscndiener. Meper, Büreau-
dicnec. Lenge, desgl. Wolfs, Pförtner.

Außerdem ist bei der ILergwerksdireKtion beschäftigt :

Kommissarisch: Christian Glaser, Maschinensteiger.

Unter der Bcrgwerksdirektion stehen folgende IS
Werksverwaltnngen und 3 Bergfchnlen.

I., Ütrginfprktion I, Lttinkolilrnbrrgwerk
Kronprinz

n. Staatsbeamte.
Direktor: Zix, Oderbergrat.
Inspektor: Funcke. Berginspektor und Bergassessor.
Grubenmarkscheider: Linnarp, Markscheider.
Faktoren: Falch, Odcrschichtmeister. Degen, Materialien-

Verwalter.
Schichtmeister und Sekretäre: Sprenger, Jnspektionsekrctar.
Göbcler, Schichtmeister. Specht, desgl. Dich, Sekretär.

Obere Werksbeamte: Hoos, Obersteiger. Müller, desgl.
Langer, Maschincnwerkmeister. Eberhart, Fahrsteiger.
Schaum, desgl. Bentz, Kohlenexpedicnt. Flaccus, Bau-
werkmeister, kommiss.

Mittlere Werksbeamte — Steiger: Wilhelm Rcppert.
Rudolf Schiffbauer. Eduard Kuothe, Tagcsteiger. Fried¬
rich Diesel. Peter Spies. Friedrich Arnold. Tagesteiger.
Johann Wagner II. Andreas Wicrig, Tagcsteiger. Peter
Fell, Tagestcigcr. Albert Giesemann. Johann Busch.



— 141 —
Johann Schümann. August Wagner. Theodor Hellbrück.
Bernhard Thiel. Jakob Müller. Christian Lauer. Wil¬
helm Wunn. Mathias Schwinn. Heinrich Rentier. Johann
Matheis. Johann Becker. Nikolaus Frisch. Peter Schauß.
August Thiemc. Franz Kelkel. Johann Scheib.

Untere Werksbeamte : Mathias Spies, Kohlenmesser. Peter
Ziegler, dcsgl. Valentin Gabler, desgl. Christian Brenner,
Wcgcwärtcr. Martin Wilhelm, Grnbcnmächtcr. Ludwig
Böhler, Schlafhausmeister. Georg Rupp, Kohlenmesser.
Ernst Meyer, dcsgl. Nikolaus Ulrich, dcsgl. Peter Ahr,
Grubcnivachler. Jakob Förster, dcsgl. Philipp Büch,
dcsgl. Christian Schumann, dcsgl.

2., Scrginspektion II, Atnnkohltnbtrgmtrk
Gerhard.

L. Slaatsbeamtr.
Direktor: Krcuscr, Bcrgrat.
Inspektor: Raiffeisen, Berginspcktor und Bcrgassessor.
Grudenmarkscheider: Keßler, Markscheider. Lonsdorser,
dcsgl.

Faktor: Mauke, Oberschichtmeister.
Schichtmeister und Sekretäre: Oberst, Schichtmeister. Stein¬
berg, dcsgl. Reiter, desgl. Bechtolf, Materialienver¬
walter. Mildebrath, Schichtmeister.

Assistenten: Schmelzer, Assistent. Löben, desgl. Schwilling,
desgl.

Obere Werksbeamte: Rüller,Maschinenwerkmeister. Kirschner,
Obersteiger. Duchene, desgl. Schmidt, desgl. von Mcllin,
Bauwcrkmeister. Busse, Obersteiger. König, Steiger.
Zimmermann, Tagestciger. Teutsch, desgl. Rüffler, Fahr-
steigcr. Fritsch, Tagesteiger.

Mittlere Werksbeamte — Steiger: Michael Krause, Tage-
stcigcr. Peter Dern. Karl Ziervogel. Karl Herrmann.
Wilhelm Urancher I. Karl Dörr. Johann Jäcker. Karl
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Frey. Johann Zentz. Wilhelm Lindenhahn, Bausteiger.
Jakob Altmeyer. Friedrich Mathias I-, Kohlcnexpcdient.
Wilhelm Poller. Peter Menth, Kohlenexpcdient. Ludwig
Rink. Nikolaus Mohr. Johann Blast. Andreas Holzer.
Peter Grost I. Nikolaus Klicker. Christian Schneider.
Wilhelm Kurz. Wilhelm Reintgen. Christian Kaps.
Friedrich Hör. Jakob Hermann. August Schon. Peter
Dome. Michael Scheid. Christian Rau. August Herb.
Jakob Willis. Wilhelm Wcingardt. Peter Hellwig.
Robert Georg Pist- Heinrich Flegel- Georg Große.
Friedrich Gräser. Heinrich Uhl. Karl Kümmerling. Georg
Simon. Johann Meiscr. Ludwig Grost. Rudolf Müller,
Baustciger. Peter Anschuß. Albrecht Gräber.

Untere Werksbeamte: Christian Escher, Kohlcnmcsscr. Wil»
Heini Becker, Schlafhausmeister. Peter Barth, Gruben»
Wächter. Peter Heiscl, desgl. Nikolaus Uhrig, desgl.
Johann Kammer, Kohlennlcsser. Wilhelm Renno, desgl.
Friedrich Wagner, desgl. Jakob Baldanf, Wcgcwärter.
Friedrich Zimmcrmanu, Grubenwächter. Baptist Rosche,
desgl. Friedrich Schaffner, Kohlenmesser. Jakob Schertz,
Grubenwächtcr. Johann Jung, desgl. Ludwig Klein,
desgl.

b. Am |)*rtra00v«rljältaifle stehende
Werksbeamte.

Steiger: Wilhelm Grost.

3., Leryiiljpcktion III, Ateinkohtenbrrgwerk
Von brr Heydt.

a. Staatsbeamte.
Direktor: Dr. Klose, Bergrat.
Inspektor: Stähler, Berginspektor und Bcrgasscssor.
Technischer Hilfsarbeiter: Bal^. Bergaiienor.
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Grubenmarkscheiber: Knies, Markscheider. Kräder, konz.
Markscheider, kommiss.

Faktoren: Thiel, Oberschichtmcister. Fett, Jnspektionssekretär.
Müller, Materialienvermalter.

Schichtmeister und Sekretäre: Reinshagen, Schichtmeister.
Wertz, dcsgl. Otto, Sekretär. Chambalu, Schichtmeister.

Assistent: Kraudelt, Assistent.
Ödere Werksbeamte: Meßner, Obersteiger. Pfiper, Bau-
werkmcister. Diesinger, Obersteiger. Wasmuth, desgl.
Schricder, Maschinenmerkineistcr. Dörr, Fahrsteiger.
Mayer, dcsgl.

Mittlere WerkSbeamte — Steiger: Georg Ries. Eduard
LSßncr. Jakob Schneider. Peter Ackermann. Georg
Mang. Friedrich Ran, Kohlencxpcdicnt. Ludwig Seyffardt
Jakob Friedrich Klas. Heinrich Vechtel. Peter Büch.
Gottlieb Krätschmer. Friedrich Lanibrccht. Kourad Grenner.
Wilhelm Kirst. Friedrich Siegel. Wilhelm Neuls. Jakob
Huber. Johann Klees. Ludwig Wagner. Albert Dilthey.
Jakob Lemmcs. Ludwig Wcingardt. Johann Huber.
Peter Müller. Peter Feld. Friedrich Presser. Adam
Kayser. Heinrich Jungsleisch. Richard Weiand. Michael
Blaß. Christian Gräser. Friedrich Schmidt II. August
Gödickc. Johann Daniel Wolf. Heinrich Melchior, Tage-
stciger. Hugo Frcudenbergcr, Bausteigcr. Georg Dorst,
Tagcsteigcr. Heinrich Just, Bausteiger. Baptist Raber.

Untere WerkSbeamte: Johann Schackmann, Schlafhaus-
mcister. Peter Dörr, Kohlenmesser. Nikolaus Schmidt,
Wcgewärtcr. Heinrich Schcrtz, Schlafhausmeister. Georg
Krauß, Grubenwächter. Christian Bach, Kohlenmesser.
Friedrich Kläs, Grubenwächtcr. Johann Jakob Schmidt,
desgl. Wilhelm Scherer, desgl. Philipp Berndt, desgl.

d. Am Uertragsverhältniste stehende
Weeksbeamle.

Steiger: Eduard Dunsbach.
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4., Srrginjpcktion IT, Ltnnkohlcnbergwerk
Dndwtiler.

a. Ktaatsbeamlr.
Direktor: Fabian, Bcrgrat.
Inspektor: Braubach, Bcrginspektor und Bcrgasscssor.
Technischer Hilssardeiter: Heintzmann, Bergassessvr.
Grubenmarlscheider: Schneider, Markscheider.
Faktoren: Altpctcr, Obcrschichtmcistcr. Weber, Faktor. Lud¬
wig, Matcrialienverwalter.

Schichtmeister und Sekretäre: Müller, Schichtmeister. Weih,
Sekretär.

Assistenten : Lohrschcid, Assistent. Pilger, dcsgl. Schneppen-
seifcr. desgl.

Werkskauzlist: Schellow, Kanzlist.
Obere Werksbeamte: Maurer, Ockonomieverwaltcr. Müller,
Bauwerkineistcr. Große, Maschinenwcrkmeistcr. Rabcr,
Obersteiger. Becker, Tagcstciger. Bach,Fahrstciger. Hübner,
desgl. Franz, Tagcsteiger. Freys, Kohlcncxpcdicnt. Jacob,
Fahrsteiger. Schmidt, desgl.

Mittlere Werksbeamte — Steiger: Anton Lang, Tage-
steigcr. Mathias Jung. Christian Heine. Karl Pitz,
Tagesteigcr. Hermann Blümer. Heinrich Bayer. Jakob
Quartz. Karl Fritz. Friedrich Flegel. Mathias Rolingcr.
Nikolaus Rcinert. Friedrich Spengler. Karl Remy. Peter
Groß II. Wilhelm Hoos. Heinrich Wunn, Baustcigcr.
Christian Kläs. Karl Müller. Friedrich Wcingardt.
Johann Herrmann.

Untere Werksbeamte : Eduard Reimann, Schlafhausmcister.
Albert Wiszinsky, dcsgl. Nikolaus Schwarz, Kohlcnmesier.
Nikolaus Quirin, Wcgewärtcr. Ernst Engemann, Mate-
rialicnanfschcr. Paul Wnnn, Kohlcnmesier. Philipp
Minke, desgl. Johann Schiffmann, Schlafhansrncifter.
Johann Holzer, Grnbenmächter. Heinrich Weisdörfcr,
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desgl. Karl Meyer, Lchlafhausmcistcr. Johann Paulus,
Grübcnwächtcr. Nikolaus Schabt, desgl.

d. Zm Uertragsverhältniste stehende
Werksbeamte.

Steiger: Philipp Groß.
Grudcnwächter: Wilhelm Pitz.

5., Lcrginspcktion V, Zttinkohtrnhclgivcrk
Lichbach.

a. Staatsbeamte.
Direktor: Krümmer, Bcrgrat.
Inspektor: Gante, Bcrginspcktor und Bergassessor.
Technischer Hilfsarbeiter: Mehner, Bcrgasscssor.
Grubenniarkscheider: Mcthner, Akarkschcider. Meyers, dcsgl.
Faktoren: WiSplinghosi, Oberschichtmcistcr. Änltsch, Mate-
rialicnverwaltcr.

Schichtmeister und Sekretäre: Snscwmd, Schichtmeister.
Wolfs, Jnspcktionssckrctär. Glcichmann, Schichtmeister.
Klctsch, desgl. Thiel, desgl. EndcrS, desgl.

Assistent: Roddewig, Assistent.
Werkskanzlist: Stehle, Kanzlist.
Obere Werksbeamte: Lauenroth, Maschincnwcrkmeister. Pitz,
Banwcrknicistcr. Crantz, Maschinenwcrkmeister. Jakob,
Obersteiger. Groß, desgl. FlaccuS, Banwcrkmeister.
Meyer, Fahrstciger. Bösel, Tagcstciger. Kern, Fahr-
steigcr. Ludwig, Kohlcncxpcdicnt. Große, Fahrsteiger.
Boldt, Tagcsteigcr. Müller, Kohlenexpedient. Funek,
Fahrstciger.

Mittlere Werksbeamte — Steiger: Ferdinand Busse.
Gustav Erdmcnger. Friedrich Schampel. Jakob David.
Wilhelm Ebcrhart. Johann Groß. Ernst Frickc. Eduard
Wahlstcr. Ferdinand Dümont. Peter Kramer. Johann

IN
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Schneider, Tagcstciger. Friedrich Wahlmann. Eduard
Simon. Karl Jochum. Nikolaus Lorscheider Christian
Schmidt. Peter Kreis. Jakob Wilding. Johann Mathis.
Ludwig Spengler. Karl Kirst. Walter Kamp. Ludwig
Thiel. Johann Holzapfel. Alexander Knörzcr. Heinrich
Kindt, Bausteiger. Wilhelm Schmidt. Clcvrg Jost. Jakob
Fuchs. Nikolaus Ludwig.

Untere Werksbcamte: Wilhelm Müller, Kohlenmest'er.
Johann Recktenwald, Ärubenwächter. Valentin Bdhringer,
Schlafhausmcistcr. Heinrich Flegel, Kohlenmesser. Fried¬
rich Haacie. desgl. Johann Alles, Grubenwüätter. Josef
Läufer, Schlafhansmeistcr. Philipp Müller, Grnbcnwächter.
Wilhelm David, desgl. Ludwig Wilhelm, desgl. Wilhelm
Becker, desgl. Philipp Tiefensce, desgl. Peter Moser, desgl.

I». Im Dertragaorrhiiltnisse stehende
Werl»»beamte.

Steiger: Peter Schmidt.

<>., örrgttisprlrtion VI, Stcinliolilrubcrguicrk
Urbs li.

a. Staatsbeamte.
Direktor: Mencke, Bergrat.
Inspektoren: Kalthcnner, Bcrginspcktor und Bcrgassessor.
Netto, desgl.

Technischer Hilfsarbeiter: Stein, Bergasscssor.
Grubcnmarkscheidcr: Hcrrig, Markscheider. Stricbeck, desgl.
Faktoren : Leismann, Oberschichtmcister. Lange, Jnspcktions-

sekrctär. Hellwig, Faktor. Cazzini, desgl. Scherer, Ma-
tcrialienvcrivaltcr.

Schichtmeister und Sekretäre: Wagner, Schichtmeister.
Rnthcmanii, Sekretär. Kramer, Schichtmeister.

Assistent: Schneider, Assistent.
WerkSIanzlist: Kuboth, Kanzlist.
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Obere Werksbeamte: Haarbcck, Maschinenwerkmeister.
Thiemc, desgl. Thome, Bauwcrkmeister. Müller, Ober¬
steiger. Rath, desgl. Jüngst. Kohlcnexpedient. Beith, Fahr-
steigcr. Pinno, desgl. Schneider, Tagcsteiger.

Mittlere WerkSbeamte — Steiger: Jakob Schlicker. Bal¬
thasar Mathias. Karl Schmidt, Tagesteiger. Nikolaus
Graus. Karl Hoos. Karl Henschcl, Kohlenexpedient.
Johann Kreutzer. Peter Pctilliot. Erhard Rath. Hein¬
rich Schneider. Ferdinand Wagner. Eduard Horn. Lud¬
wig Rau. Philipp Maurer. Georg Andre. Johann
Bchles. Christian Alschbach. Jakob Mayer. Wilhelm
Zicrvogcl. Peter Zimmer. Karl Gebhardt. Aug. Trenz.
Jakob Diversy. Peter Becker, Tagcsteiger. Joh. Nau.
Theodor Lardy. Philipp Krug. Peter Schröder. Niko¬
laus Groß. Josef Willems, Bausteigcr. Heinrich Pitz.
Baptist Skaliert. George Düchène. Jakob Hans. Max
Biirghauscn. Johann Nikolaus Lauer. Peter Fecht.
Wilhelm Becker. Wilhelm David. Ernst Engmann.
Johann Klein. Peter Karrcnbaner. Wilh. Krancher II.
Heinrich Warth.

Untere Werksbeamte: Franz Huber, Schlafhausmeister.
Christian Zimmennann, desgl. Johann Faßbender, Koh-
lcnmesser. Peter Schröder, Wegcwärter. Jak. Scheuer,
Grubcnwächter. Peter Knauber, Kohlenmesser. Ludwig
Schneider, Grubenwächter. Karl Hör, desgl. Heinrich
Schönwolf, desgl. Josef Kaiser, Kohlenmesscr.

b. Im Vertragsverhültnlste stehende
Werksbeamte.

Steiger: Friedrich Klein. Jakob Huppert. August Lüpke.
Kohlenmeffer: Peter Zewe.
Grubenwächter: Johann Ziegler.
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7., Ltrgiilfpcktion VH, Ltrinkohlcnbtrgwcrk
Htiuitz.

i». Staatsbeamte.
Direktor: Grast, Bcrgrat.
Inspektoren: Remh, Bcrginspcktor und Bergassessor. Müller,

dcsgl. Dr. Schondorff, Gasinspcktor.
Grudenmarkscheidcr: Guckeiscn, Markscheider. Heinz, desgl.
Faktor: Demel, Obcrschichtmeistcr.
Schichtmeister nnd Sekretäre: TnnSbach, Schichtincistcr.
Werner, dcsgl. Stricbeck, Matcrialicnvcrwaltcr. Schäfer,
Jnspcktionsfckrctär. Marquardt, Schichtnwister, Zimmer,
desgl.

Assistenten: Mohr, Assistent. Blattan, dcsgl. Klein, dcsgl.
Simon, desgl.

Werkskanzlist: Ammann, Kanzlist.
Obere Wcrksbeamtc: Schneider, Obersteiger. Sartorius,
Maschincnlvcrkmeistcr. Schüller, dcsgl. Schäfer, Ban-
werkmeister. Hoos, Obersteiger. Emmermann, Fahrstcigcr.
Dnchenc, dcsgl. Benitz, desgl. Gerstner, desgl.

MittlereWcrksbeamtc — Steiger: Friedrich Schüler. Adam
Gräber. Philipp Knauber. Julius Tilgner. Josef
Laufen. Gustav Schauer, Kohlcncxpcdicnt. Georg llllrich.
Friedrich Büch, Tagcsteiger. Heinrich Endcrlcin. Christ.
Schumann, Tagcsteiger. Philipp Jcnnclvcin. Johann
Harig, Kohlcncxpcdicnt. Peter Rimbach. Joh. Schnucr.
Max Jungmann. Friedrich Uhl. Karl Jakob. Friedrich
Schütz. Ludwig Kühl. Albert Töpfer. Georg König.
Äonrad Köhler. Josef Bacus. Andreas Bolcy. Friede.
Schmidt 1. Friedrich Fritz. Wilhelm Bach. Albert
Kleinpcter, Tagcsteiger. Albert Demel. Johann Dian-
cvnrt. Jakob Ziegler, Tagcsteiger. Jakob Fecht. Julius
Metzen. Heinrich Naber. Peter Kiefer. Friedrich Jücker.
Peter Bichl. Friedrich Tröst. Hermann Nenfang. Friede.
Unger, Banstcigcr. Jakob Hoffmann. Ludwig Schwarz.
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Jakob Job. Nikolaus Kammer. Karl Lämmert. Peter
Solbach. Wilhelm Pohl. August Blümcr. Peter Busse.
Peter Georg Becker. Friedrich Szebrat. Franz Schlicker.
Nikolaus Bick. Peter Pabst. Otto Zoch. Wilh. Franke.

Untere Werksbeamte: Philipp Gehhardt, Grubcnwächter.
Josef Fähr , Schlafhausmeister. Peter Kiefer, desgl.
Ludwig Umlauf, Grubenmächtcr. AlexanderWittig, Kohlen-
nicsfcr. Christian Dorst, desgl. Friedrich Schmelzer,
Grubcnwächter. Peter Meyer, Wcgewärter. Adolf Fritze,
Kohlenmesser. Jakob Wagner, desgl.

1>. Im Vertragsvrrhältntfle stehende
Werkslieamtr.

Steiger: Karl Becker. Johann Lainour.
Grnbeuwächter: Daniel Ecker. Christian Ullrich.

li., Lergiusptktion YI1I, Ltrinkohlenbrrgwerk
König.

a. Staatsbeamte.
Direktor: Prietze, Obcrbcrgrat.
Inspektoren: Lohmaun, Bcrginspcktor und Bergassessor.
Wiggert, desgl.

Grubeumarkscheider: Crone, Markscheider. Schlicker, desgl.
Faktoren: Bender, Oberschichtmeister. Bornschein, Jn-
spcktionssckretär. Becker, Faktor.

Schichtmeister und Sekretäre! Stein, Matcrialienverwalter.
veld, Schichtmeister. Kampmann, desgl.

Assistenten: Bieneck, Assistent. Hamdorf, desgl.
Werkskavzlift: Nitschmann, Kanzlist.
Obere Werksbeamte: Kliver, Obersteiger. Schierhorn,
desgl. Kollmann, Maschinenwerkmeister. Braunberger.
Bauwerkmeister. Debusmann, Fahrsteiger. Gützlaff.
Kohlencxpcdient. Pohl, Tagcstciger. Sahner, Fahrsteiger.
Spengler, desgl.
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Mittlere Werköbeamte — Steiger : Karl Wagner, Tage-
stcigcr. Christian Werner, Tagestcigcr. Christian Sattler.
Hermann Kötz. Ferdinand Wuttke, Kohlenexpedient.
Christian Scherer, Tagestcigcr. Friedrich Blatter. Jakob
Andre. Peter Linncnbcrger. Friedrich Brück. Jakob
Wcingardt. Friedrich Kleinpetcr. Wilhelm Pitz. Peter
Altmeyer. Karl Glaser. Julius Lämmcrt. Philipp
Förster. Heinrich Kreis. Karl Meyer. Philipp Kuhn.
Wilhelm Kleinpetcr. August Gratzfeld. Johann Büch.
Georg Quirin. Karl David. Gustav Wiederholt. Hein¬
rich Gicscmann. Friedrich Schneider, Baustcigcr. Jakob
Rccktcmvald

Untere Werksbeamte: Valentin Brenner, Schlafhausmcistcr.
Wilhelm Bartsch, Wcgewärter. Friedrich Bolz. Kohlcn-
messcr. Johann Wolf, Grubcmvüchtcr. Peter Schcid-
haucr, Kohlcnmcsser. Christian Kunkel, GrubemvLchtcr.
Friedrich Pfordt, Kohlcnmesscr. Christian Kümmel, Grnbcn-
wächter. Karl Frcngcr, Kohlcnmcsser. Christian Leh¬
mann, Grllbcnwüchtcr.

d. Im Ueetragsverhaltniste stehende
Werksbeamte.

Steiger: Theodor Thomas.

9., Lcrgiu^ptktion IX, Lttiiillohlciilitrgwrrk
Fritdrichsthal.

a. Ktaatsdeamte.
Direktor: Stapenhorft, Bergrat.
Inspektor: Licbrccht, Bcrginspcktor und Bcrgasscssor.
Technischer Hilfsarbeiter: Siemens, Bcrgasscssor.
Grubevmarkschcider: Fritsch, Markscheider.
Faktoren: Schaack, Qbcrschichtmcistcr. Fricke, Matcrialicn-
verwalter.
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Schichtmeister und Sekretäre: Fcustel, Schichtmeister. Knorz,
desgl. Roberts, desgl Heinz, desgl.

Assistenten: Weiand, Assistent. Achenbach, dcsgl.
Ödere Werksbeamte: Hoppstädtcr, Obersteiger. Busse,
Maschinenwcrknicistcr. Kneip, Banwcrkmcister. Rosch,
Obersteiger. Grohfcld, Kohlencxpedicnt.

Mittlere Wcrksbeomte — Steiger: Peter Grciber. Mathias
Weber. Friedrich Gräber, Tagestciger. Friedrich Fritsch.
Nikolaus Rulof. Ludwig Schubert. Aiathias Brachle.
Georg Huppert. Jakob Hcrrniann. Ludwig Koch. Christian
Wolfangcr. Mathias Guckcisen. Wilhelm Wahlen. Hein¬
rich Klicbenstcin. Ludwig Krämer. Karl Hoppstädter.
Karl Spang, Kohlcuexpedient. Johann Gcmmel. Ernst
Jacob. Karl Schäfer. Tagestcigcr. Peter Becker IL
Georg Rcutlcr. Friedrich Berrang. Ludwig Meyer.
Friedrich Mathias 1l. Ernst Müller. Valentin Klieden-
flciu. Jakob Hottoug. Wilhelm Klose. Ludwig Rech.

Untere Wertsbeamte: Johann Alt, Schlafhausmeistcr. Fried¬
rich Sorg. Grubcnwächtcr. Peter Rulof, Kohlenmesser.
Jakob Theis, Grubcnwächler. Peter Weyland. desgl.
Hermann Vogler, Wegcivärtcr. Jakob Meyer, Gruben-
wächlcr.

b. Im Uertragsverhäktnistr stehende
Werksbeamte.

Steiger: Heinrich Fischer. Jakob David II.

!0., Lrrqinsvrktioil X, Ltrinkoblknbrrawrrk
Göttelborn,

a. Staatsbeamte.
Direktor: Lindner, Bcrginjpektor und Bergassessor, kommifl.
Faktoren: Lillig. Obcrschichtiucistcr. Beyer, Faktor.
Assistent: Gäben, Assistent.
Oberer Wcrksbcamter: Frank, Obersteiger.



Mittlere Werksbeamte — Steiger: Eduard Dietrich, Tage-
steiger. Nikolaus Gerber. Peter Fuchs.

Untere Werksbcamte: Johann Adam Geimnel, Kohlen¬
messer. Peter Diehl, Grubcnwächtcr. Peter Speicher,
desgl. Johann Lchnhoff, Kohlcnmesser. Jakob Schneider,
Grubenwächter.

I I., ÜcrgliisprKlioil XI, SttinlroljlrnbcrgwtrK
Fi schdach.

a. Staatsbeamte.
Direktor : Lcybold, Bergrat.
Technischer Hilfsarbeiter: Bänmler, Bergaffefjor.
Grubcnmarkschcidcr: Uöh, Markscheider.
Faktor: Dcbcs, Obrrschichtnieister.
Schichtmeister und Sekretäre : Schley, Matcrialienverwaltcr.
Siclcr, Sekretär.

Assistenten: Römer, Assistent. Lauenroth, dcsgl. Klein,
desgl.

Obere Wcrksbeamte: Gerhard, Maschinenwerkmeister. Becker,
Obersteiger. Sondermann, dcsgl. Schmidt. Banwerk¬
meister. Wunn, Maschinensteiger. Andre, Tagesteiger.
Ncufang, Fahrsteigcr.

Mittlere Werksbcamte — Steiger : Mathias Fell, Kohlen-
cxpcdicnt. Gustav Hochstein, Bansteiger. Peter Lengler.
Peter Weber. Heinrich Schröder. Georg Ulein, Tagc»
stciger. Wilhelm Enderlein. Peter Weingardt. Fried¬
rich Hoppstädtcr. Friedrich Schneider. Jakob Engel,
Kohlenexpedicnt. Ludwig Gebhardt. Ludwig Wunn.
August Pvsth. Georg Pih ll. Johann Rohe. Johann
Mang. Johann Konh. Wilhelm Mciser.

Untere Wcrksbeamte: Michael Hcrrmann, Grubenwächter.
Johann Engel, desgl. Jakob Büch, desgl. Johann
Nieser, desgl.
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12., Lergfaktorei Kohtwaage.

a. Staatsbeamte.
Direktor: Wenderoth, Bergrat.
Faktor: Schulze. Faktor.
Ässifteilt: Nix. Assistent.
ObereWcrksbeamte:Lindvw.Tclcgraphenaufseher. Spangen-
bcrg. Tagesteiger.

Mittlerer Werksbeamter: Johann Gläser. Tagcsteiger.

13., Hafenamt zn Malstatt.
a. Staatsbeamte.

Faktor: Führer. Faktor.
Schichtmeister und Sekretär: Mohr. Schichtmeister.
Oberer Werksbeamter: Riotte. Bauwerkmeister.
Mittlere Werksbeamte — Steiger: Georg Feix. Heinrich
Kolms. Anton Hostonibe. Wilhelm Pimps. Ludwig
Müller. Jakob Mühlhoff.

Untere Werksbeamte: August Huche, Hafenmächter. Martin
Hübschen, desgl.

14., Sergfchulen.

I. Kauptbrrafchulr fn Saarbrücken.
Direktor: Dannenberg.
Lehrer: vr. Riemann. Bergschullehrcr.

Außerdem erteilen Unterricht:
Ile. Krohn, Gyinuasialoberlchrer. Kliver. Oberbergamts--
Markscheider. Tönnies. Rechnungsrat. Schmelzer, Kessel¬
revisor (siehe Bcrgwerksdirektion).



II. Pergvor- und Steiger-Schulen.
». Zu Ncuttkirchcn: Dcbbcrthin, Hauptlchrcr.

Außerdem erteilen Knlerricht:
Lohmann, Ber^inspektor und Bergasscssor. Cronc, Mark¬

scheider. Schlicker, dcsfll. Kollmann, Maschinenwcrk-
mcister (siehe Nr. 6). Schüller, Maschinenwerkmcistcr
(siche Nr. 7).

d. Zu Louisenthal: Prcuß, HanpUchrer.

Außerdem erteilen Unterricht:
Keßler, Markscheider. Lonsdorfcr, desgl. RSller, Maschinen-

werklneistcr (siche Nr. 2).
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Jahrmarkts-Verzeichnis
für 1892.

k Kraminarlt. ▼ Virhmarkt. p Pjerdrararlt. s gilachsmarkt. l Leinwand»
markt. v Wollmarkt. Ottr. Grirridrmartt. Hug. Jöonigmartt. Zwbl.
Zwiedeimarkl. Hornv. Hornvikhmortt. Rindv, Rindviehmarli. Schw.
Schweinemarkt. Weldv. Weidviehmark». — Wo nicht» angegeben, ist Kram»
und Dichmarlt. — Wo der Markt länger al» einen Tag dauert, ist dir» demertt.

Regierungs-Bezirk Trier.
Aach 27 Scpt.
Baumholder 22 Fcbr., 19 Juli, 31 Okt. Am ersten Dienstage
jeden Monats Schwcincmarkt. Baujcndorf 11 Aug. Berg 31
Aug. Bcrnkastel 10 Fcbr. v, 23 März, 25Mai, 21 Juli, 5Okt.,
26Okt.,6Dez. Berschweiler 17März, 6Okt. Berns 19 Sept. k.
Bettingen 9 Aug. Beuren 25 Okt. Beurig 4 Fcbr. Lcdv, 5
April, 2Juni u.4Aug.8ebv, 12Sept., 3Nov.8cbv. Biewer
25Juli k. Bitburg 4 Jan., 1 Fcbr., 7März kvStier, 4 April,
2Mai, 13Jnni, 4Juli, 1 Aug , 5Scpt.kv8tier, 3Okt., 7 Nov.,
5 Dez. Blasinsbergcr Kapelle sGcm. Bcrgmeilcr) 25 April k.
Blclalf 19 April, 7 Juni, 11 Nov. Bollcndorf 17 März v, 21
Aprilv, 18Aug. v, 20Okt. v. Bous30Jnuiv. Breungenborn
24 März, 29 Sept., 11 Okt. Büdlich 21 April, 12 Sept.

Daleiden 20 April, 15 Juli, 7 Sept., 12 Okt. Daun 13 Jan., 10
Fcbr., 15 März, 6 April, 18Mai, 25 Juli, 16 Aug., 26 Sept.,
18Okt.,16Nov., 14Dez. Dillingen21März. 27Juni, 28Okt.
Dirmingcit 1 März, 20 April, 24 Mai, 26 Juli, 1 Nov.
Dudcldorf 26 April, 18 Okt.

Ghrang 6 Sept.
Kell 20 Sept. Fraulautern 9 Fcbr., 13 Juni. Freisen 8 März,
2 Aug., 20 Sept. Freudcnburg 13 Juni k, 26 Sept., 17 Okt.

Gerolstein 1 März. 8 Juni, 6 Sept., 8 Nov. Gillenfeld 10März,
14 Juni, 7 Sept., 22 Nov. Gornhausen 30 Aug. Grumbach
26 Sept.
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Hermeskeil 9 März, 27 April, 14 Sept., 26 Okt., 23 Nov. Am
ersten und dritten Montage eines jeden Monats und, wenn an
diesem Tage Feiertag, am nächstfolgenden Tage Schweinem.
Heuchelhcim 7 Juni. Heusweiler 3 Marz, 24 Mai, 11 Okt.
Hillesheim 14 Jan. v, 18Febr, 47 März. 21 April, 9 Juni,
23 Juni, 14Juliv, 11 Aug., 29Sept., 20Okt., 3Nov.,15Dcz.
Hohcnröthcrhof sÄem. Ober-Jeckenbach) 1!» Sept. Hotten¬
bach 19 Okt. Hülzweiler 15 Aug.

Igel 10 Okt. Illingen 9 März, 8 Sept. St. Johann 15 März.
28 Juni, 30 Aug., 15 Nov. An jedem Dienstage Schlachtvieh¬
markt. Statt Dienstag den 12. April wird Schlachtviehmarkt
abgehalten am Donnerstag den 14. April, statt Dienstag den
19., Donnerstag den 21. April, statt Dienstag den 7. Juni,
Mittwoch den 8. Jnni, statt Dienstag den 1 Nov., Mittwoch
den 2. Nov., statt Dienstag den 27., Mittwoch den 28. Dez.

Kell 13 Jan. u. 13 April Schw, 13 Juli 8chw, 29 Aug., 12 Okt.
Schw. Kesten 9 Mai v, 22 Nov. Kilburg 21 Jan., 25 Febr.,
23März, 5April, 3Mai, 15Juni,2lJuli, 23 Aug., 20Sept.,
26Okt., 10Nov., 13 Dez. Klausen lOMärz, 29Aug., lONov.
Kleinich 15 März, 12 Mai, 14 Juni, 3 Okt. Klüsserath 21»

Febr. k, 19 Juli. Konfeld 27 Juni. Konz 25 Aug. Kröv 5
Mai. Krummenau 21 Sept.

Lambertsberg 16 Sept. Lebach 18 Jan., 16 Febr., 10 März v,
21 April v, 12 Mai, 9 Juni v, 19 Juli v, 11 Aug. v, 8 Sept ,
11 Okt. v, 17 Nov. v, 12 Dez. An jedem Mittwoch und wenn
an diesem Tage Feiertag, am folgenden Tage Schwcinemarkt.
Lcidcnborn 25 April, 26 Sept. Leiwen 15 Nov. Ir. Lieser 31
Mai, 9 Aug. Losheim 17 März, 4 April v, 9Mai v, 11 Juli,
15 Sept., 14 Nov. Am 4. Montage jeden Monats Schweine¬
markt. Lndwciler 16 Mai, 19 Sept.

Manderscheid 21 Mürz, 25 April, 22 Aug., 24 Okt. kvSchLl.
Mehren 2 März v, 20 April. 27 Juni, 21 Sept., 15 Nov.
Merscheid 15 Sept. Merzig 24 März v, 2 Mai v, 12 Juni k,
13 Juni, 2 Aug. v, 3 Okt. v, 5 Dez. k, 6 Dez. Am ersten Mon¬
tage der Monate April bis cinschl. Dez. Schweinem. Metten¬
dorf 3 März v, 4 Okt. v. Mettlach30Mai. Morbach 11 Jan.
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Scliw., 29 Febr., 14 u. 28 März, 11 u. 25 April, 10 u. 24 Mai,
27 Juni, 26 Juli, 20 Aug., 13 u. 27 Sept., 10 u. 31 Okt., 28
Nov., 19 Dez. Schw. Mühlheim 3 Aug. Mürlenbach 15
März. 12 Okt.

Rcuerburg 16 Febr., 22März. 5 Mai. 5 Juli, 20Aug., 27 Sept-,
25Okt.,15Nov. NeumagenlMärz,30Mal,29Sept.v. Neun-
kirchcn 10 Mai, 20 Aug., 11 Okt. Niedcr-Emmcl 16 Aug.
Nunkirchcu 15 Febr., 4 Juli.

Ober-Emmel 10 Mai. Ober-Äail 10 Aug., 8 Sept. Offcnbach
am Glan 6 Sept. Ottweiler 4 Jan. v, 1 Febr. v, 7 März v,
4 April v, 11 April, 2 Mai v, 13 Juni v, 4 Juli v, 1 Aug. v,
5 Sept. v, 10 Sept., 3 Okt. v, 7 Nov. v, 28 Nov., 5 Dez v.
Ohenhansen 23 März, 30 Aug.

PcrlöMai, 14Nov. Pfeffclbach8März,10Ang., 8Nov. Prüm
3 Febr., 3 März. 7 April, 27 Mai. 24 Juni, 26 Juli, 16 Aug.,
14 Sept., Hu. 27 Okt., 17Nov., 28Dez. Püttlingen4April,
1 Aug.

Pcil2Juui,lJuli. Reinsfeld3Okt. NhauucnOMärz,30Juni,
4 Okt. Rockeskyll 30 Aug. Rothaus 3 Mai, 18 Aug.

Laarbrückeu 5 Jan., 3 Mai. 4 Okt. Saarburg 3 Mai, 16 Aug.
Saarlouis 26 Jan. v, 4 April k, 5 April, 26 April v, 24Mai v,
5 Juli v, 26 Juli v, 20 Aug. k, 30 Aug, 4 Okt. v, 25 Okt. v,
8 Nov. v. Saarwellingen 3 März v, 3 Mai v. Schillingen 5
Sept. Schäiiecken 7März, 26Juui, 17Aug., 27 Sept., 3Nov.
Schweich 14März, 10Aug., 13Dez. k. Sien 20April, 7Juni,
28 Sept. Speicher 19 Jan., 17 Febr., 10 März, 27 April v,
12 Mai, 8 Juni v, 7 Juli v, 4 Aug. v, 15 Sept. v, 27 Okt.,
23 Nov., 20 Dez. Stadtkyll 10 Febr., O März, 20 April, 16
Mai. 21 Juni, 10 Aug., 13 Sept., 19 Okt.

Taben 16 Mai k. Thalfang 18 Febr., 8 u. 22 März, 20 April,
3 Mai, 8 u. 30 Juni, 27 Juli, 11 u. 24 Okt., 8 u 30 Nov.
Tholey 5 u. 12 Jan. v, 25 Febr. v, 2März v, 6 April v, 4Mai
v, 10Juni, 13Juli v, 10Aug., 7 Sept., 5 Okt., 9 Nov., 7 Dez.
alle v. Trier 13 u. 20 Jan. v, 3 Febr. v, 23 Febr. p, 24 Febr.
VI\ 2 u. 16 März, 6 u. 20 April, 4 u. 18 Mai, 1 Juni alle v,
21 Juni p, 22 Juni (44) Messe, 22 Juni vp, 6 u. 20 Juli v, 3
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u. 17 Aug. v, 21 Aug. FassJ, 7 u. 21 Seht. y, 5 u. 19 Oft. v,
1 Nov. (14) Messe, 9 u. 16 Nov. v, 5 Dez. (2) k, 7 u. 21 Dez. v.

Uerzig 28 April. Urexweiler 14 Juni, 8 Nov
Beldenz 28 Juli. Völklingen 8 Febr., 30 Mai, 4 Juli, 26 Seht.
Wadern 1 u. 22 Febr., 14 März, 25 April, 23 Mai, 20 Juni, 8
Aug., 19 Sept., 31 Okt., 5 Dez. Am Dienstage jeder Woche
und, wenn an diesem Tage cdristlicher Feiertag ist, am folgen¬
den Tage Schwcincmarlt. Waxweiler 15 März, 13 April, 10
Nov. Wciskirchcn 4 April v, 1 Aug., 24 Okt. v. St. Wendel
4 Febr., 7 April, 8Juni, 26Juli, 1 Sept. prv, 20Okt., 3 Nov.
v, 6 Dez. Am 1. u. 3. Donnerstag jeden Monatö, nur wenn an
diescin Tage christl. Feiertag oder Kaisers Geburtstag, am
Mittwoch vorher Viehmarkt. An jedem Donnerstag und, wenn
solcher auf einen christl. Feiertag oder auf Kaisers Geburtstag
fällt, an« vorhergehenden Mittwoch Frucht- u Schweinemarkt.
Wiebelskirchen 14 März, 9 Mai, 8 Aug., 10 Okt. alle v. Wil¬
tingen 27Okt. Wintcrspelt 17März, 3 Okt. Wittlich5Jan. v,
26Jan., 9 u. 23Febr. v, 8März, 5April, 26April v, 10Mai,
7 Juni v, 28 Juni, 12 Juli y, 26 Juli kvStier, 30 Aug., 13
Sept. v, 4 Okt. kvp, 18 Okt. v, 8 Nov., 23 Nov. v, 6 Dez.
Woppenroth 23 Juni.

Zerf 10 März Schw, 16 Mai, 13 Juli Scliw, 15 Aug., 11 Okt.,
14 Dez. Schw.

Reichsland Elsaß-Lothringen.
Bezirk ^olhrtnge».

Bitsch 1 März, 3 Mai, 6 Sept., 8 Nov. Bolcheu 1 Febr., 2Mai,
5 Sept., 14 Nov. Außerdem an jedem Mittwoch des JahresGe-
treidcmarkt. Busendorf 3 Mai, 19 Sept., 27 Okt. Diedenhofen
18Jan., 15Febr., 21März, 21 April, 16Mai. 20Juns. 18 Juli,
16 Aug. alle kvp, 14 Seht. (14)Messe, 14 Seht., 17 Okt., 21 Nov.,
19 Dez. Außerdem an jedem Samstage des Jahres Getreidem.
Kallenberg 22Jan.k, 23Febr v, 26Aprilv, 6Junik, 19 Sept.
k,25Okt.v. Außerdem an jed.Donnerstag des Jahres Schweine¬
markt, mit Ausnahme des ans den 26. Mai fallenden Marktes,
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welcher, da dieser Tag ein Feiertag ist, einen Tag vorher abge¬
halten wird. Forbach 9 Febr., 10 Mai, 9 Aug., 11 Okt. Metz
14 Jan., 11 Fcbr., 3 u. 10 März, 14 April alle v, 1 Mai (14)
Messe, 12 Mai, 9 Juni, 14 Juli, 11 Aug., 8 Sept., 13 u. 27 Ott.,
10Rov., 8 Dez. alle v. Außerdem an jedem Samstag de- Jahres
Getrcidcmarkt. Gaargemünd 0 Jan. v, 3 Febr. v, 2 März v, 15
März k, 0 April, 4 Mai, 8 Juni, s> Juli, 3 Aug., 7 Sept. alle v,
29 Sept. k, 5 Ott. v, 2 Nov. v, 7 Dez. v, 21 Dez. k.

Fürstentum Birtenfeld.
Birkcnfeld 5 Jan., 25 Jan. i>, 26 Jan., 9 Febr., 1 u. 15 März,
5 u. 21 April, 5 u. 17 Mai, 7 Juni. 5 u. 25 Juli, 6 u. 20 Sept.,
7 u. 18 Okt., 3 u. 15 Nov., 6 „. 20 Dez. Kischbach 11 u. 25 Ott.
Herrstein 2März, 17Rov. Hoppstätten 9März, 25Aug. Idar
21 Jan. Schw, 29 Juni, 24 Nov. u. 15 Dez. Schw. Oberstem 8
Jan., 5 ftcbr., 4 März, 1 April alle v, 6Mai, 4 Nov. v, 2 Dez. v.
Sötern 25Fcbr., 11 April,28Juli,27Sept. Beitsrodt2lMärz,
9 Mai, 21 Juni, 18 Juli, 23 Aug., 26 Sept.,24 Okt. Wolfers¬
weiler 17 März, 3 Mai, 24 Juiti, 10 Aug., 27 Okt., 29 Nov.

Bäuerische Pfalz.
Bezirksämter Homburg, Kaiserslautern, Kusel,

AweiörüLeu.
Blieskastel 9 Febr. Schw, 21 März k, 5 April Schw, 3Mai k,
4 Juni u. 5 Juli vSchw, 5 Sept. k, 18 Okt. k, 7 Nov. k, 8 Nov.
vSchw. Wochenmarkt (Viktualicn) Dienstag u. Samstag. Hom¬
burg 2Okt.(2^ k. FruchtinarktMittwoch,WochenmarktDienstag
und Freitag >e Vormittag. Kaiserslautern 15 März pFohlen,
15 Mai (3) k, 18Okt. pFohlen, 15 Nov. (3)k Biktualienmartt
DienstagSamstag. Kusel 26 Jan., 9 Febr., 8 März, 24Mai,
9 Aug. vbchw., 16 Aug. Preismarkt für junge Fasset, 6 Sept.,
27 Sept. Hauptpreiszuchtviehtnarkt, 13 Dez. Vieh- u. Schweine¬
markt je am 2. und 4. Dienstag in» Monate, ausschließt. Aug. u.
Sept. Wochenmarkt Freitag. Im Okt. u. Nov. bedeutende Ge¬
müse- (Weißkrauts undKartoffelmärttc. Lauterecken 25 Avril k,
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14 Aug. Kirchweih, 15 Aug. k, 24 Oft. k. Viehmärfte am 4.
Montage im Jan., Febr., Mai u. Juli; am 2. Montage im Aug.
u. Dez.; am 2. und 4. Montage im März, April, Sept. Oft. u.
Nov.; wenn Feiertag, am Dienstage. Weitere Bichmärftc am 2.
Mittwoch im Mai und Dienstag vor Weihnachten. Odcnbach
Rindvieh-, Schaf-u.Schwcinemärftc: am 2.Mittwoch im März,
April, Mai, Juni, Juli, Sept., Oft., Nov. und am 3. Montage
im Aug., wenn Feiertag, am nächsten Tage. Quirnbach 17 Fcbr.
p, 23 Aug. großer Preiszuchtviehmarft der Glanraye, 24 Aug.,
19 Oft. p, 16 Nov. Bichmarft am 1. und 3. Mittwoch jeden
Monats, ausschließlich Monat Aug. Wolfstein 26 Febr. k, 29
Febr.v, 8Mai k, 9Mai v, 18Aug., 8Sept.v. 31 Ost., 10Nov. v.
Zweibrücken 31 März, 10 Mai, 19 Juli, 4 Ost, 30 Nov. alle k.
Fruchtmarft jeden Donnerstag: Bichmarft am 1. u. 3. Donners¬
tage jeden Monats. Pferdemarft jährlich nach dcmHerbstrcnncn
von Freitag Mittag bis Samstag Abend.

Auflösungen der Rätsel.
1. Kammrad. — 2. Schuldfrei. Schulfrei. — 8. Abgezogen. — 1. Reste.

— 6. jjiij. Milz. Pilz. — «. Kleeblatt. - 7. Guthabe». — 8. Verlegen -

heit. Verlogenheit. — v. Ein Fall. Einsall. — 10. Besteck. Beste. —

11. Kaiserkronen. — 12. Eifersucht. — 13. Schachtel.

Truck pp:: 'c t> r. Hoscr i:i Laarbrnckcii.




	20.1892
	cover
	title_page
	contents
	Kalendarium
	Gemischte Beiträge
	An meine lieben Bergleute zum Neujahr 1892
	Der alte gute Herr
	Bergschülers Traum
	Ausgeschlossen
	Im Eisenbahn - Wagen III. Klasse
	Deutsche Sprüche
	Der Palmkatzl - Buschen
	Hexen im Königsschloß
	Edelsteine
	Die Zeichen des Regens
	Deutsche Sprüche

	cover


